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Abstract 

This edition is part of a wider project for a comprehensive transcription of the diary 
by Karl von Zinzendorf (1739‑1813). Zinzendorf was counsellor at the Treasury (Com‑
merzienrat) in Vienna (1762‑66), Governor of Trieste (1776‑82), and later Staatsmi‑
nister. From 1764 to 1770 he travelled to different European countries: Switzerland, 
Italy, Malta, Germany, the Netherlands, France, Spain, Portugal, the British Isles, and 
Belgium. The complete diary, which covers the period from his Saxon childhood to 
his death as minister in Vienna, is renowned for the regularity of its entries as well as 
the acute observations and critical self‑reflections of the author. Zinzendorf’s stay in 
Switzerland between June and October 1764 corresponds to one of his study trip to 
analyse the European trade (kommerzielle Studienreisen). The diary holds rich insights 
into contemporary social and cultural practices such as reading, letter‑writing, family 
relationships, theatre and music, card‑playing, riding and walking, friendship keeping 
in mind the relations between the Swiss cantons and the Italian peninsula, especially 
Venice. The accompanying index contains entries that elucidate the names of people 
and geographical places. An introductory section surveys selected topics in the Swiss 
diary that have never been explored systematically until now.

Keywords Karl von Zinzendorf. Switzerland. Travel literature. Eighteenth‑century 
society. Eighteenth‑century economy.
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1

Nota introduttiva / Vorbemerkung

Quest’edizione è stata resa possibile solo grazie al sostegno di molte 
persone e istituzioni che vi hanno collaborato e alle quali vorrei espri‑
mere il mio più sentito ringraziamento. Sono grato in particolare alla 
responsabile e ai membri dell’Internationales Forschungsprojekt Zin‑
zendorf (Graz) per le letture, la consulenza metodologica, il fruttuo‑
so scambio di idee e di informazioni, le critiche costruttive, le ricer‑
che d’archivio, la trascrizione di documenti e per l’ampia gamma di 
aiuti pratici: Grete Walter‑Klingenstein, Eva Faber, Elisabeth Fattin‑
ger, Antonio Trampus e Hanna Begusch. I miei più sinceri ringrazi‑
amenti vanno anche al responsabile e ai membri della Kommission 
für Neuere Geschichte Österreichs, Kurt Scharr, Brigitte Mazohl e 
Reinhard Stauber, nonché all’Ambasciata d’Italia a Berna per il pat‑
rocinio a questa edizione.

I miei ringraziamenti vanno inoltre ai responsabili e al personale 
degli archivi, delle biblioteche, dei musei e delle istituzioni svizzere, 
tedesche e austriache che mi hanno fornito numerose riferimenti bi‑
bliografici, biografici e storici, copie di articoli, estratti da manoscrit‑
ti e altri dati rilevanti per la ricerca: Haus‑, Hof‑ und Staatsarchiv, 
Wien; Kriegsarchiv, Wien; Handschriftensammlung der Nationalbi‑
bliothek, Wien; Stadtbibliothek Wien; Deutschordenszentralarchiv, 
Wien; Landesarchive von Niederösterreich, Oberösterreich, Vorarl‑
berg und Wien; Hauptstaatsarchiv Bayern, Staatsarchiv Augsburg; 
Brüder‑Unitätsarchiv Herrnhut; Fürstlich Waldburg’sches Zentralar‑
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chiv, Schloß Zeil; Staats‑ e. Kantonsarchive di Basel, Appenzell Aus‑
serrhoden, Bern, Freiburg, Genf, Glarus, Graubünden, Neuenburg, 
Tessin, Uri e Zürich; Stiftsarchiv St. Gallen; Stadtarchive di Isny, 
Kempten e Lindau; Marktarchiv Reutte; Universitätsarchiv Göttin‑
gen; Kantonsbibliotheken di Basel, Bern, Genf, Graubünden, Neuen‑
burg, Waadtland, Zürich; Musée d’art et d’histoire, Neuenburg; Mu‑
sée gruérien, Bulle; Museum im Kornhaus, Rorschach; Institut et 
Musée Voltaire, Ginevra; Schweizerische Gesellschaft für die Erfor‑
schung des 18. Jahrhunderts; Société de Lecture, Ginevra. 

Per molte preziose informazioni offerte da archivi privati nel cor‑
so di questa ricerca sono grato a Jean‑Daniel Candaux, Ginevra; con‑
te Benoît de Diesbach Belleroche, Friburgo; Frédéric S. Eigeldinger, 
Neuenburg; Dieter Gembicki, Ginevra; Richard Lipp, Reutte; Furio 
Luccichenti, Roma; François Rosset, Losanna; René Siegrist, Gine‑
vra; Christian Steeb, Graz; Alexander Stroev, Parigi; conte Hartwig 
Westerholt, Francoforte.

Dedico questo lavoro agli amici che per primi hanno ispirato la 
mia ricerca: Cesare Pagnini (1899‑1989), J. Rives Childs (1893‑1987), 
Francis L. Mars (1925‑1995).
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Die vorliegende Arbeit konnte nur mit der Unterstützung von vie‑
len Personen und Institutionen ausgeführt werden, denen an die‑
ser Stelle mein herzlicher Dank ausgesprochen sei. Ganz besonders 
bin ich der Leiterin und den Mitgliedern des Internationalen For‑
schungsprojektes Zinzendorf (Graz) verpflichtet, für methodische 
Anleitung und Beratung, fruchtbaren Gedanken‑ und Informations‑
austausch, konstruktive Kritik, Nachforschungen in Archiven, Tran‑
skriptionen von Dokumenten und vielfache praktische Hilfe: Grete 
Klingenstein‑Walter, Eva Faber, Elisabeth Fattinger, Antonio Tram‑
pus und Hanna Begusch. Mein herzlicher Dank gilt auch dem Leiter 
und den Mitgliedern der Kommission für Neuere Geschichte Öster‑
reichs, Kurt Scharr, Brigitte Mazohl und Reinhard Stauber, sowie der 
Italienischen Botschaft in Bern für die Förderung dieser Ausgabe.

Ferner gebührt mein aufrichtiger Dank den Leitern und Mitar‑
beitern der schweizerischen, deutschen und österreichischen Archi‑
ve, Bibliotheken, Museen und Institutionen, die mir zahlreiche bib‑
liographische, biographische und historische Hinweise, Kopien von 
Artikeln, Auszüge aus ungedruckten Manuskripten und Forschungs‑
behelfen sowie eine Fülle von Einzelinformationen übermittelten: 
Haus‑, Hof‑und Staatsarchiv, Wien; Kriegsarchiv, Wien; Handschrif‑
tensammlung der Nationalbibliothek, Wien; Stadtbibliothek Wien; 
Deutschordenszentralarchiv, Wien; Landesarchive von Niederös‑
terreich, Oberösterreich, Vorarlberg und Wien; Hauptstaatsarchiv 
Bayern, Staatsarchiv Augsburg; Brüder‑Unitätsarchiv Herrnhut; 
Fürstlich Waldburg’sches Zentralarchiv, Schloß Zeil; Staats‑ bzw. 
Kantonsarchive von Basel, Appenzell Ausserrhoden, Bern, Freiburg, 
Genf, Glarus, Graubünden, Neuenburg, Tessin, Uri und Zürich; Stifts‑
archiv St. Gallen; Stadtarchive von Isny, Kempten und Lindau; Markt‑
archiv Reutte; Universitätsarchiv Göttingen; Kantonsbibliotheken 
von Basel, Bern, Genf, Graubünden, Neuenburg, Waadtland, Zü‑
rich; Musée d’art et d’histoire, Neuenburg; Musée gruérien, Bulle; 
Museum im Kornhaus, Rorschach; Institut et Musée Voltaire, Genf; 
Schweizerische Gesellschaft für die Erforschung des 18. Jahrhun‑
derts; Société de Lecture,Genf. 

Für wertvolle Informationen und Hinweise aus Privatarchiven 
und laufenden Forschungsarbeiten sei hier den Herren Jean‑Dani‑
el Candaux, Genf; Graf Benoît de Diesbach Belleroche, Freiburg; 
Frédéric S. Eigeldinger, Neuenburg; Dieter Gembicki, Genf; Richard 
Lipp, Reutte; Furio Luccichenti, Rom; François Rosset, Lausanne; 
René Siegrist, Genf; Christian Steeb, Graz; Alexander Stroev, Paris, 
und Hartwig Graf Westerholt, Frankfurt, gedankt.

In memoriam sei hier noch der Freunde gedacht, von denen ers‑
te Anregungen zu dieser Arbeit ausgingen: Cesare Pagnini, J. Rives 
Childs, Francis L. Mars.
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1 La Svizzera, Venezia  
e il diario del conte Zinzendorf
Antonio Trampus
Università Ca’ Foscari Venezia, Italia

Quest’edizione è il frutto di un lavoro pluridecennale all’incrocio fra 
Svizzera, Austria e Italia, coordinato dalla Kommission für Neue‑
re Geschichte Österreichs, con l’apporto austriaco della Karl‑Fran‑
zens Universität di Graz, italiano dell’Università Ca’ Foscari Venezia 
e svizzero attraverso uno dei massimi studiosi della figura del con‑
te Zinzendorf e del Settecento europeo come Helmut Watzlawick.

È stato giustamente osservato che fra le tante storie di comunità 
insediate o in rapporti con Venezia, quella del gruppo svizzero è pro‑
babilmente la meno nota e la più trascurata. Eppure, sin dal tardo 
Cinquecento furono intensi i rapporti commerciali, reciproci quelli 
culturali, assai proficui quelli militari.1 A Venezia visse per un anno 
nel 1743 anche il ginevrino Jean‑Jacques Rousseau, come segretario 
dell’ambasciatore di Francia, oltre ad artisti, architetti e letterati che 
ne fecero luogo di lavoro e di vita.2

Le cose cambiarono bruscamente dopo il 1764, quando la repub‑
blica delle Tre Leghe, come venivano chiamati i Grigioni, cambiò la 
propria politica estera alleandosi con la monarchia asburgica soste‑

1 Marzo Magno, Venezia. Una storia di terra e di mare, 217‑19.
2 Gatani, Svizzera‑Venezia, 8‑15; Mollisi, Svizzeri a Venezia, 322‑4.

Sommario 1.1 Il diario nella storiografia austriaca ed europea dell’Otto e Novecento. 
– 1.2 La contestualizzazione della fonte. – 1.3 Gli interessi economici. – 1.4 Cronologia 
della vita e dei viaggi di Karl von Zinzendorf.
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nendo il dominio austriaco su Milano, provocando la risposta del‑
la Serenissima che espulse dal 1766 tutti gli svizzeri dediti al com‑
mercio, prevalentemente protestanti, finendo per avvantaggiare la 
vicina Trieste.

Sono specchio di questi alterni rapporti fra i due paesi le me‑
morie di Giacomo Casanova, che soggiornò nel 1761 a Basilea, nel 
1762 a Ginevra e nel 1769 a Lugano,3 e il diario di un giovane stati‑
sta e più tardi suo conoscente e amico, il conte Karl von Zinzendorf 
(1739‑1813), che qui si pubblica. Già insediato nella funzione di con‑
sigliere del Consesso commerciale dell’Austria inferiore e incarica‑
to da Maria Teresa di svolgere una serie di viaggi di formazione e di 
studio attraverso l’Europa, Zinzendorf trascorse quasi quattro me‑
si in Svizzera nel giugno 1764, intrecciando legami stretti con le au‑
torità e le personalità del paese, documentandone gli interessi com‑
merciali, annotando i nuovi assetti internazionali. Appare evidente, 
dal contesto del diario e degli altri documenti qui raccolti da Helmut 
Watzlawick (lettere private, memoriali pubblici), che lo scopo reale 
del viaggio di Zinzendorf fosse proprio quello di favorire il mutamen‑
to delle alleanze che avvicinava la Svizzera all’Austria e marginaliz‑
zava la Repubblica di Venezia. Tuttavia, la Serenissima rimane co‑
stantemente sullo sfondo in quanto desiderio lontano delle famiglie 
nobili che adornavano le case con vedute della laguna o argomen‑
to di conversazione politica negli incontri fra Zinzendorf e Rousse‑
au nel mese di settembre.

Il conte Johann Karl Christian Heinrich von Zinzendorf und Signo‑
re von Pottendorf (1739‑1813) fu autore sin dagli anni della prima 
giovinezza, trascorsa in Sassonia, di una serie di annotazioni diari‑
stiche che coprono un arco di tempo che va dal 1747‑52 sino al gior‑
no della sua morte avvenuta a Vienna il 5 gennaio 1813. Si tratta di 
un corpus che comprende un diario giornaliero vero e proprio, ste‑
so in cinquantasei volumi dapprima in lingua tedesca e poi in fran‑
cese, un cosiddetto Geistliches Diarium (diario spirituale) steso dal 
1747 al 1761 e poi nuovamente dal 1799, due volumi di annotazioni 
in forma di almanacchi del 1758 e del 1759, uno Schreibjournal del 
1760 e quattro altri volumi di scritti autobiografici redatti sul mo‑
dello delle Confessions di Rousseau.4 Esiste infine un’autobiografia, 

3 Oppeln‑Bronikowski, Casanova: Abenteuer und Erlebnisse in Deutschland und der 
Schweiz, 9‑30; Gatani, Casanova in Svizzera, 1‑15.
4 Il corpus, conservato presso l’Archivio di Corte e Stato di Vienna (Haus‑, Hof‑ und 
Staatsarchiv, d’ora in avanti HHStA) comprende: vol. 1 Journaux 1752‑57; vol. 2: Geistliches 
Diarium 1747‑61, 1799; voll. 3‑4: almanacchi del 1758, 1759; vol. 5: Schreibjournal 1760; 
voll. 6‑57: Diario 1761‑1813; vol. 58: Appendice al diario; voll. 59‑63: Confessions (Bde. 2‑5, 
il primo volume manca) e relativi allegati; vol. 64: estratti curati da Theodor Georg von Ka‑
rajan (1810‑1873), direttore della Biblioteca di Corte (Hofbibliothek) dai voll. 59‑63 del dia‑
rio; voll. 65‑71: estratti di Karajan dai voll. 1‑11 (1747‑66) del diario; voll. 72‑4: altri estratti 
riordinati da Karajan dai voll. 1‑11 e 59‑63 del diario; vol. 75: indice dei luoghi e delle per‑
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scritta in lingua tedesca e in terza persona, costruita da Zinzendorf 
stesso in parte affidandosi alla memoria e in parte sulla scorta del‑
le annotazioni diaristiche.5 

Il diario svizzero è quindi una parte di questo corpus più vasto, co‑
nosciuto e utilizzato dagli storici di tutto il mondo sin dall’Ottocento, 
ma divenuto oggetto di studi più sistematici soltanto a partire dalla 
seconda metà del Novecento. È merito della Kommission für Neuere 
Geschichte Österreichs l’aver riavviato trent’anni fa, sotto la presi‑
denza di Fritz Fellner (1922‑2012) e la direzione di Grete Walter‑Klin‑
genstein, il lavoro per la pubblicazione dei testi, poi in parte editi per 
i tipi dell’editore Böhlau (Wien; Köln; Graz). Un gruppo di lavoro co‑
stituito attorno a Grete Klingenstein presso l’Institut für Geschichte 
della Karl‑Franzens‑Universität di Graz ha riunito nel 1991 studiosi 
come Hanna Begusch, Eva Faber, Elisabeth Fattinger, Christine Le‑
beau, Erwin Reisinger, Antonio Trampus, Helmut Watzlawick nell’am‑
bizioso obiettivo di giungere a una trascrizione affidabile, criticamen‑
te annotata, dei diari di Zinzendorf, che inserisse questo materiale 
nel contesto più ampio della vita dell’autore e della storia della cul‑
tura europea del Settecento. Un impegno lungo e paziente, condot‑
to tra l’Università di Graz e l’Università Ca’ Foscari Venezia, che ha 
prodotto dopo i primi vent’anni di lavoro l’edizione nel 2009 del te‑
sto dei diari per il periodo 1776‑82 per cura di Eva Faber e di Anto‑
nio Trampus,6 e ora le pagine curate da Helmut Watzlawick.

1.1 Il diario nella storiografia austriaca ed europea  
dell’Otto e Novecento

I diari di Zinzendorf hanno la caratteristica di essere un documento 
privato, in questo senso un ego‑documento, che sin dall’epoca della 
sua stesura assumeva anche una rilevanza pubblica. Si tratta infat‑
ti di una fonte destinata a rimanere non soltanto confinata alla sfera 
intima del suo autore, ma intenzionalmente destinata a raccogliere 
dati, informazioni e impressioni da essere utilizzati anche nell’azione 
di governo. Questo spiega perché sin dalla morte dell’autore, analo‑
gamente a quanto avvenuto per i diari di altri protagonisti della vita 

sone del diario a cura di Karajan e relativo ai voll. 64‑71; vol. 76: indice dei luoghi e dei no‑
mi curato da Karajan relativo ai voll. 64‑71 del diario. La consistenza del lascito Zinzen‑
dorf e le sue vicende, ivi comprese quelle dei curatori dell’Archivio di Corte e Stato, sono 
ricostruiti in Inventare des Wiener Haus‑, Hof‑ und Staatsarchivs, 219‑21. Sulle vicende 
di questo fondo si potrà consultare a breve l’introduzione di Grete Klingenstein al primo 
volume dell’edizione del diario curata da A. Trampus ed E. Faber, Europäische Aufklärung 
zwischen Wien und Triest. 4 Bde. Wien; Köln; Graz: Böhlau, 2008.
5 Pettenegg, Ludwig und Karl Grafen und Herren von Zinzendorf, 165‑272.
6 Faber, Klingenstein, Trampus, Europäische Aufklärung, 1: 52‑7.
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istituzionale e politica asburgica, tutto questo materiale venne fat‑
to confluire nell’Archivio di Corte e Stato (Haus‑, Hof‑ und Staatsar‑
chiv) e perché la storiografia austriaca ha fatto un uso costante per 
tutto il corso del Novecento di queste fonti. Nel secondo dopoguer‑
ra si è assistito anzi a un rinnovato impulso e vigore nello studio di 
questi testi, sulla scia della celebre edizione del diario del principe 
Jo hann Josef Khevenhüller‑Metsch (1706‑1776).7 Più quindi che do‑
cumenti privati, finalizzati a ricostruire il profilo biografico del pro‑
duttore, queste fonti sono state utilizzate nel tempo soprattutto per 
ricostruire aspetti della storia politica e istituzionale della monar‑
chia asburgica.8 Il diario di Khevenhüller, ad esempio, è stato uti‑
lizzato essenzialmente come fonte di notizie sulla società di corte 
e sulla storia istituzionale della monarchia tra il 1742 e il 1776. La 
tendenza ad assegnare a queste fonti la semplice funzione di deposi‑
ti di notizie chiarisce poi, peraltro, anche le ragioni del disinteresse 
a promuoverne edizioni critiche fino a tempi relativamente recenti.

A questa tendenza non è sfuggito il complesso dei documenti la‑
sciati da Zinzendorf dopo la sua morte. Si tratta di una serie di qua‑
derni e di appunti che registrano infatti con straordinaria metico‑
losità, giorno per giorno e quasi ora per ora tutte le fasi della sua 
vita, tutte le persone incontrate, le letture fatte, le notizie sentite. 
Fu per primo Theodor Georg von Karajan (1810‑1873), direttore del‑
la Hofbibliothek dal 1861, a interessarsi al complesso degli scritti 
di Zinzendorf riconoscendone l’importanza e tentando di ricostitui‑
re l’integrità del corpus autobiografico.9 A sollevare nuovo interesse 
storiografico provvedette poi, nel 1879, la pubblicazione curata da 
Eduard Gaston von Pettenegg (1847‑1918) delle autobiografie di Karl 
Zinzendorf e del fratello Ludwig. Come membro del Deutscher Or‑
den (l’Ordine Teutonico), del quale aveva fatto parte anche Zinzen‑
dorf che vi aveva legato parte dei suoi manoscritti, Pettenegg ave‑
va avuto la possibilità di frequentare l’archivio di quell’ordine in cui 
giacevano i manoscritti di Zinzendorf di carattere familiare e gene‑
alogico e quindi anche la prospettiva adottata da Pettenegg nell’edi‑
zione dell’autobiografia mirava più a documentare la storia dell’ordi‑
ne teutonico e della genealogia familiare che non il contesto sociale 
e culturale in cui Zinzendorf era vissuto. Da quest’edizione erano 
destinati poi dipendere anche lo spazio e l’interesse dedicati a Zin‑
zendorf da Alfred von Arneth (1819‑1897), noto studioso e editore di 
documenti asburgici, che inserì diversi riferimenti al nostro perso‑
naggio nella sua storia del regno di Maria Teresa.10 

7 Khevenhüller‑Metsch, Schlitter, Aus der Zeit Maria Theresias, 1972. 
8 Trampus, Riforme, giuseppinismo e lumi, 985‑1004.
9 Lackner, Zum Kauf der Handschriften der Bibliothek, 21‑4. 
10 Arneth, Geschichte Maria Theresias, 4: 272‑80.



Trampus
1 • La Svizzera, Venezia e il diario del conte Zinzendorf

Studi di storia 18 9
Karl von Zinzendorf, Tagebuch einer kommerziellen Studienreise durch die Schweiz, 5‑18

Molto tempo doveva in realtà passare prima che il diario venisse 
riscoperto nella sua completezza. Fu Hans Wagner (1921‑1990) a rico‑
noscere nel 1972 che queste annotazioni avevano un significato che 
va ben al di là della semplice documentazione biografica, dal momen‑
to che il diario spirituale, noto come Geistliches Diarium, rappresenta 
una delle testimonianze più interessanti di alcune trasformazioni fon‑
damentali della storia culturale austriaca, legate allo sviluppo del pieti‑
smo e al problema delle conversioni dal protestantesimo alla religione 
cattolica, di cui Zinzendorf stesso si fece protagonista.11 A seguire Ce‑
sare Pagnini (1899‑1989) fu il primo a restituire integralmente un’am‑
pia parte del diario coincidente con il primo anno del governatorato di 
Zinzendorf a Trieste, capoluogo del Litorale Austriaco.12

Il corpus dei manoscritti lasciati da Zinzendorf pone tuttavia nu‑
merosi problemi di ordine interpretativo, perché offre innumerevoli 
spunti per studiare la nascita di un testo al confine tra ego documen‑
to e memoriale pubblico con tutte le difficoltà intrepretative che que‑
sta tipologia di fonti comporta.13 Secondo alcune indicazioni fornite 
da Zinzendorf, egli iniziò a stendere annotazioni in forma biografica 
dall’età di venticinque anni, nel 1764, e le proseguì fino al 1767, epo‑
ca del suo viaggio in Spagna. Riprese poi questo testo nel 1777 e poi 
occasionalmente in altri momenti della sua vita. Ma la vera autobio‑
grafia di Zinzendorf è costituita dal suo diario giornaliero, che peral‑
tro costituisce solo una parte del suo enorme lascito archivistico. Karl 
von Zinzendorf fu infatti l’ultimo discendente della sua famiglia e di‑
mostrò sempre particolare consapevolezza della necessità di traman‑
dare la memoria familiare e di provvedere alla conservazione dei do‑
cumenti raccolti nel corso della sua attività politica, preoccupandosi 
anche sia di raccogliere gli scritti del fratello Ludwig sia di provvede‑
re alla destinazione del materiale con il proprio testamento.14 L’intera 
documentazione venne destinata in morte alla Biblioteca imperiale e 
comprendeva, oltre a 116 volumi di manoscritti, molti dei quali in‑folio, 
anche le raccolte di libri, carte geografiche, manoscritti antichi, dise‑
gni e altro materiale riguardante la storia della Galizia e delle regioni 
da cui proveniva originariamente la famiglia Zinzendorf.

Un’altra parte consistente del lascito venne destinata all’archi‑
vio dell’Ordine teutonico: soprattutto libri, carte geografiche ma 

11 Wagner, Wien von Maria Theresia bis zur Franzosenzeit, XV dell’introduzione; Le‑
beau, La conversion de Karl von Zinzendorf, 473‑95; Aristocrates et grands commis à la 
Cour de Vienne (1748‑1791), 143.
12 Pagnini, Il periodo triestino, 7‑247.
13 Sgard, Volpilhac‑Auger, La notion d’œuvres complètes, vii‑xii; Beaurepaire, Tau‑
risson, Les Ego‑documents à l’heure de l’électronique, 17‑28.
14 Deutsch‑Ordens Zentralarchiv (DOZA), Personalakten Ritter, Schachtel 457, Nr. 
2142, testamento del 21 febbraio 1807, con codicilli del 5 marzo, del 13 aprile e del 30 
novembre 1812, § 28 e § 28a.
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anche i documenti di natura più strettamente familiare e la corri‑
spondenza con il fratello.15

Sin dalla morte di Zinzendorf fu forte comunque la consapevolez‑
za che, per la statura del personaggio e l’importanza degli incarichi 
rivestiti nel corso della lunga carriera, si trattava come accennato di 
un materiale archivistico particolarmente rilevante anche dal punto 
di vista politico e istituzionale; inoltre, soprattutto nei primi decen‑
ni, i manoscritti continuarono a essere utilizzati per motivi di servi‑
zio da coloro che succedettero a Zinzendorf nei suoi incarichi gover‑
nativi, che quindi avevano libero accesso al fondo: tra questi Franz 
Anton Graf Kolowrath‑Lieb steinsky (1778‑1861), Ministro di Stato e 
delle Conferenze, divenuto nel 1826 membro del Consiglio di Stato 
per le finanze. In tale veste, nel 1829, egli prelevò dagli archivi di 
Stato i diari di Zinzendorf relativi al periodo 1799‑1809, destinando‑
li con la sua morte (1861) al neocostituito Landesmuseum della Boe‑
mia, dal quale fecero ritorno a Vienna soltanto nel 1868.16

I manoscritti di Zinzendorf di carattere economico‑politico conflui‑
rono invece nel 1866 nell’archivio del Consiglio di Stato per essere uti‑
lizzati nei lavori preparatori della nuova costituzione del 1867 e da lì 
vennero poi trasferiti non all’istituzione da cui originariamente proveni‑
vano, cioè l’archivio di Corte e Stato (Haus‑, Hof‑ und Staatsarchiv), ma 
alla Cancelleria di Gabinetto (Kabinettskanzlei). Solo nel 1902 vennero 
riuniti con i diari nel lascito Zinzendorf dell’Archivio di Corte e Stato.

1.2 La contestualizzazione della fonte

La ricostruzione della vita e dell’opera di Zinzendorf non può avveni‑
re quindi solo sulla base del diario ma deve basarsi anche sui molti al‑
tri scritti e documenti dispersi fra i vari archivi viennesi ed europei.
Tra questi lo Haus‑, Hof‑ und Staatsarchiv,17 l’Hofkammerarchiv,18 il 

15 Breunlich‑Mader, Die Ahnengalerie der Zinzendorfer, 200‑20.
16 Pettenegg, Selbstbiographien, 270. 
17 Lo Haus‑, Hof‑ und Staatsarchiv di Vienna conserva anche i seguenti documenti 
pertinenti al lascito Zinzendorf: Hs. 903–W 449: Des Grafen Karl von Zinzendorf einge‑
sammlete [!] Nachrichten während seinen Reisen durch verschiedene italienische Staaten 
in den Jahren 1765 und 1766; Hs. 904–W 450, Des Grafen Karl von Zinzendorf eingesamm‑
lete Nachrichten den Handel und Waarenzug durch den obern und mittlern Theil Itali‑
ens betreffend, 1765; Hs. Suppl. 954–W 918: Mémoires pendant ses voyages en France, 
1764/1769; Hs. Suppl. 960–§ 922: Voyages par la France et la Hollande, 1764, 1767 et 
1769; Hs. Suppl. 961–W 923, fol. 200‑21v.: documenti del conte Ludwig Zinzendorf sul‑
la marina francese e sulla Compagnia delle Indie, 1751; Hs. Suppl., 1089–W 977, Ge‑
nealogie der Herren und Grafen von Zinzendorf‑Pottendorf nach Familien urkunden von 
Joh. Carl Christian Heinrich Graf von Zinzendorf, Wien 1762. 
18 L’inventario dell’Hofkammerarchiv segnala i seguenti manoscritti provenienti dal 
lascito Zinzendorf: Hs. 299a che contiene le relazioni collegate a Hs. 299c che è la Mé‑
moire sul commercio degli Stati ereditari austriaci del 1786; Hs. 301 (relazione sull’I‑
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Verwaltungsarchiv, la Nationalbibliothek, l’archivio centrale dell’Or‑
dine teutonico (DOZA), il Niederösterreichisches Landesarchiv a 
Sankt Pölten (dove era situata la commenda che garantiva alla fami‑
glia le rendite comitali). A questi vanno aggiunte le fonti che permet‑
tono di contestualizzare meglio i viaggi e i soggiorni di Zinzendorf 
nelle sue diverse mete europee, come è stato fatto per il caso del dia‑
rio triestino19 e come avviene in questa edizione per merito di Helmut 
Watzlawick grazie ai materiali provenienti dagli archivi privati della 
famiglia Diesbach e dalla Burgerbibliothek di Berna.

Questa varietà e dispersione delle fonti è stata quindi, sin dal prin‑
cipio, uno dei primi problemi sorti con l’avvio del progetto per l’edi‑
zione dei diari e per questo motivo, nel corso degli anni, si è provve‑
duto ad una mappatura del materiale archivistico esistente.20

Analoghi problemi ha posto la ricostruzione della rete di corri‑
spondenze mantenute da Zinzendorf nel corso di oltre mezzo seco‑
lo: egli stesso, in fondo a ogni volume del diario, redasse un elenco 
delle lettere inviate e di quelle ricevute e questi elenchi iniziano dal 
1764 (il volume di quell’anno comprende anche l’elenco delle cor‑
rispondenze del 1762 e del 1763). Tuttavia, come è stato accertato, 
questi elenchi non sono completi ed esistono molte lettere che il mit‑
tente non si curò di registrare. Da questa constatazione sono sorti 
altri interrogativi: è possibile quindi ed è utile ricostruire il corpus 
della corrispondenza di Zinzendorf? E che utilità può avere ai fini di 
una ricostruzione più completa della dimensione biografica e priva‑
ta dell’autore? Non mancano edizioni parziali del carteggio e tra le 
corrispondenze di Zinzendorf sino a oggi pubblicate spiccano quella 
con Jean‑Jacques Rousseau (1712‑1778), apparsa in diverse edizioni a 
partire dal 1865;21 quella con Johann Heinrich Pestalozzi (1746‑1827) 
apparsa nel terzo e nel sesto volume delle Sämtliche Briefe del pe‑
dagogo svizzero nel 1949 e nel 1962;22 infine le lettere al direttore 
di polizia di Trieste.23 Singole lettere sono state pubblicate in altre 
occasioni ma gran parte dell’epistolario rimane ancora inesplorata.

In effetti né il complesso delle annotazioni diaristiche né le cor‑
rispondenze appena citate riescono a restituire appieno la comples‑
sità della biografia di Zinzendorf, che si snoda tra il contesto cultu‑

talia settentrionale e centrale); Hs. 302 (relazione sull’Italia meridionale), Hs. 303 (re‑
lazione sulla Svizzera e la Savoia; Hs. 1007 (relazione su Trieste del 10 maggio 1772).
19 Trampus, Economia e stato delle riforme, 91‑130; Faber, Litorale Austriaco, 13‑15; 
Vom Schicksalsverlauf einer Grenzregion in der Neuzeit am Beispiel Istriens, 283‑326.
20 Klingenstein, Karl Graf Zinzendorf, 22‑31
21 Eigeldinger, Rousseau et le comte Zinzendorf, 1‑8; Le journal de Zinzendorf et 
Rousseau, 1‑12. 
22 Dejung‑Stettbacher, J.H. Pestalozzi, Sämtliche Briefe, 3: 581, 588, 618, 653, 669, 
670, 679, 683 e 684.
23 Tamaro, Fine del Settecento a Trieste, 3‑428.
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rale e sociale dell’infanzia, trascorsa all’ombra dello zio Nikolaus, 
fondatore‑ordinario della comunità evangelica dei Fratelli Moravi, e 
l’attività ministeriale a Vienna, passando attraverso una solida for‑
mazione all’università di Jena, dove aveva potuto mettere a confron‑
to la sua esperienza pietista con le aperture offertegli dallo studio 
giuridico.24 Particolarmente interessato alle materie storico‑giuri‑
diche e alla scienza politico‑cameralista, Zinzendorf era stato edu‑
cato infatti alla scienza dello Stato dal magistero di Joachim Georg 
Darjes, docente di diritto naturale, il fondatore della scuola came‑
ralistica a Jena e già allievo di Wolff. Poi, negli anni successivi, l’in‑
carico di consigliere commerciale a Vienna era stata occasione per 
numerosi viaggi di lavoro attraverso l’Europa, che gli avevano dato 
modo di approfondire la conoscenza delle scienze economiche e po‑
litiche con lo studio dei fisiocrati francesi e inglesi.25 Dall’inizio de‑
gli anni sessanta del Settecento la sua carriera era destinata a una 
progressione inarrestabile: consigliere del Consesso commerciale 
dell’Austria Interiore dal 1762, consigliere aulico nel 1770, presiden‑
te del Consiglio aulico di commercio nel 1776, governatore nel Lito‑
rale Austriaco dal 1776 al 1782, presidente della Camera Aulica dei 
Conti dal 1782, Ministro di Stato nel Consiglio di Stato per l’Interno 
dal 1790, Maresciallo regionale dell’Austria inferiore nel 1800 e infi‑
ne dirigente Ministro di Stato e delle conferenze dal 1808 alla mor‑
te, avvenuta a Vienna nel 1813.

Pietro Leopoldo, noto per i giudizi severi sui propri interlocutori, 
ancora granduca di Toscana ne lasciò due su Karl von Zinzendorf,26 
osservando nel 1779, all’epoca in cui Zinzendorf era governatore del 
Litorale Austriaco, che si trattava di «ottimo soggetto, capace, abi‑
le, pieno di talento e cognizioni, di ottime massime di finanze, gran 
lavoratore sommamente attivo e capace». Poi nel 1784, quando Zin‑
zendorf era divenuto ormai a Vienna presidente della Camera Aulica 
dei Conti, avrebbe aggiunto che era da considerarsi 

uomo di talento ed abilità, grandissima abilità, gran faticante, e 
che ha moltissime vedute in materia di finanze; ma siccome il me‑
desimo è molto fermo nei suoi sentimenti, e non cambia parere, 
così passa per testardo, ha poco credito, ed è moltissimo mal ve‑
duto dal pubblico; e siccome tutti gli altri impiegati non lo amano, 
perché ne sa più di loro e perché è un nemico di tutte le privative 
e prepotenze dei padroni contro i contadini ecc., così lo hanno fat‑

24 Pettenegg, Ludwig und Karl Grafen und Herren von Zinzendorf, 165‑272; Begusch, 
Ein Protestant unter Protestanten in Wien, 30‑5.
25 Assai vasta è la bibliografia sui viaggi commerciali (Kommerzialreisen) del conte 
Zinzendorf; fra gli studi più recenti cfr. Klingenstein, Spanien im Horizont der öster‑
reichischen Aufklärung, 115‑26.
26 Wandruszka, Pietro Leopoldo e le sue riforme in Toscana, 286‑7.
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to credere autore di tutte le operazioni odiose […] contro le quali 
aveva sempre protestato. 

 L’utilizzo solo parziale dei diari ha contribuito a creare e a sovrap‑
porre, nel tempo, molti volti di Zinzendorf che corrispondono ad al‑
trettante immagini storiografiche, non sempre coerenti fra loro. In 
particolare gli storici della musica e del teatro, sin dagli anni Tren‑
ta del Novecento,27 soprattutto grazie alle ricerche di Otto Erich 
Deutsch28 sulla giovinezza di Mozart, hanno insistito prevalentemen‑
te sulla figura del mecenate e del dilettante di musica, sfruttando il 
diario per il fatto che la vicenda biografica del musicista salisbur‑
ghese si svolse interamente entro l’arco di vita di Zinzendorf il quale 
ne fu, perciò, prezioso testimone: fin dall’ottobre 1762 quando, nella 
casa del conte Thurn‑Valsassina, Zinzendorf ascoltò «le petit Enfant 
de Salzbourg et Sa soeur jourent du clavecin. Le pauvre petit joue a 
merveille, c’est un Enfant Spirituel, vif, charmant, sa Soeur joue en 
maitre, et il lui applaudit».29

Vent’anni più tardi Zinzendorf sarebbe divenuto uno dei principa‑
li sottoscrittori dei concerti del salisburghese, partecipe pure del‑
le conversazioni in cui Giuseppe II discuteva dell’antagonismo fra 
Mozart e Clementi, e assiduo frequentatore delle esecuzioni mozar‑
tiane (tra il 7 maggio e il 24 ottobre 1788 assistette a ben sei rap‑
presentazioni del Don Giovanni); infine, dopo il 1791, su invito della 
vedova di Mozart fu sottoscrittore degli ultimi concerti in memoria 
del defunto.30

Zinzendorf non aveva una specifica preparazione in materia mu‑
sicale e si sa solo che nella prima giovinezza, fino ai dodici anni cir‑
ca, assieme ai fratelli aveva completato una formazione di tipo ele‑
mentare con un insegnante privato di musica.31 Tuttavia, sulla scorta 
del suo diario si è potuta costruire nel tempo l’immagine di un ari‑
stocratico particolarmente attento e sensibile al discorso musicale 
e alle trasformazioni del melodramma nel secondo Settecento, e non 
estraneo ai dibattiti del tempo sul rapporto tra musica e linguaggio, 
e sull’idea di una degradazione delle lingue rispetto a un originario 
principio lirico. Come molti contemporanei austriaci, Zinzendorf di‑
mostrava una predilezione per l’opera buffa e per l’uso dell’italiano 
nel ristabilimento dell’equilibrio tra musica e lingua suggerito dal 

27 Curiel, Vita musicale e drammatica nel Settecento italiano, 105‑27; Witzenetz, Le 
théatre français de Vienne, 37‑52; Rice, Antonio Salieri and Viennese Opera, 38, 65, 175; 
De Nora, Beethoven and the Construction of Genius: Musical Politics in Vienna, 22, 47, 
219; Richards, The Free Fantasia and Musical Picturesque, 101, 241.
28 Deutsch, Mozart in Zinzendorfs Tagebüchern, 211‑18.
29 Deutsch, Mozart in Zinzendorfs Tagebüchern, 212.
30 Deutsch, Mozart in Zinzendorfs Tagebüchern, 212‑18.
31 Breunlich, Die Jugend des Grafen Karl von Zinzendorf und Pottendorf, 149‑71.
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modello rousseauiano,32 e sembrava denunciare l’interesse per alcu‑
ne idee estetiche spesso discusse a corte, delle quali rimane traccia 
nei resoconti delle conversazioni intrattenute dal nostro personag‑
gio con Gottfried van Swieten.33

La critica di Zinzendorf rifletteva però una posizione estetica piut‑
tosto che politica, dal momento che egli condivideva, invece, il pro‑
gramma di educazione civile promosso dagli Asburgo, individuando‑
ne però gli strumenti di attuazione, a differenza di van Swieten, in 
base alle indicazioni degli intellettuali francesi e in particolare degli 
enciclopedisti, che sottolineavano il valore storico della tragedia gre‑
ca per l’impegno civile, in quanto la funzione della musica era quella 
di esaltare le passioni. Egli faceva proprie quelle idee sulla funzio‑
ne del dramma nell’opera e nella tragedia moderna, con l’esaltazione 
delle passioni e con la preferenza, a scopi anche etici, per il lieto fine 
attraverso le ‘nuances délicates’ e la commozione dell’animo umano.34

Gli esempi potrebbero continuare; ciò che più conta però, in que‑
sta sede, è di mostrare come il diario costituisca effettivamente una 
fonte preziosa per studiare la vita teatrale e musicale europea del 
XVIII secolo, dagli esordi del giovane Mozart, alle dispute sull’ope‑
ra buffa e sul teatro tragico, dall’avvento beethoveniano35 al conso‑
lidarsi della fama di Haydn,36 sino alla nascita della tragedia roman‑
tica.37 Tutto ciò ha contribuito nel tempo a creare e a consolidare 
l’immagine di uno Zinzendorf documentarista del proprio tempo, te‑
stimone di eventi musicali e – di conseguenza – raffinato dilettante 
nel mondo della cultura.

1.3 Gli interessi economici

Gli studi svolti nel corso degli anni Sessanta e Settanta del Nove‑
cento hanno contribuito a modificare in parte tale immagine di Zin‑
zendorf ponendo maggiore attenzione alla sua attività istituzionale, 
con particolare riferimento all’opera riformatrice in campo econo‑
mico, nel tentativo di delineare il rapporto tra circolazione delle idee 
economiche, formazione intellettuale dei ceti dirigenti e ricadute di 
queste idee sul piano concreto della politica di governo asburgica.

Da questo punto di vista il corpus degli scritti di Zinzendorf si è 
rivelato sin da principio una vera e propria miniera. I viaggi giovani‑

32 Eigeldinger, Rousseau et le comte Zinzendorf, 1‑8.
33 Trampus, Dalla storia delle idee alla storia della musica, 153‑69.
34 Trampus, Dalla storia delle idee alla storia della musica, 161.
35 Wagner, Wien von Maria Theresia, 105.
36 Olleson, Haydn in the diaries of Count Karl von Zinzendorf, 45‑62.
37 Wagner, Wien von Maria Theresia, 103, 106.
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li e le letture francesi, infatti, avevano messo il giovane funzionario 
ben presto in contatto con il gruppo dei fisiocrati che aveva aderito ai 
princìpi dei Lumi e che si riconoscevano nel magistero di Quesney e 
di Victor de Mirabeau, portandolo a frequentare durante il soggiorno 
parigino del 1767 Turgot, Necker e Forbonnais.38 Negli anni succes‑
sivi Zinzendorf si dimostrò sensibile anche all’esperienza economi‑
ca e politica inglese legata alle dottrine di Adam Smith, che matura‑
rono nell’Inquiry into the Nature and Cause of the Wealth of Nations 
del 1776,39 fino a formare un proprio personale convincimento sull’ef‑
ficacia delle forme di utilitarismo economico, sui limiti del mercan‑
tilismo, e sulla necessità di contribuire alla diffusione e all’applica‑
zione delle dottrine economiche liberiste nella monarchia asburgica. 
Le letture fatte nel corso del suo soggiorno triestino lo confermano 
un attento studioso delle osservazioni di Smith sulle colonie ameri‑
cane pubblicate dalla Gazette de commerce, dei sei volumi delle Re‑
cherches et considérations sur les finance de France di Forbonnais, 
dell’Inquiry (in traduzione tedesca) di Adam Smith. 

Questi orientamenti trovano una corrispondenza negli interessi 
filosofici e giuridici di Zinzendorf, nutriti del giusnaturalismo tede‑
sco fin dagli anni della formazione universitaria e poi maturati di‑
nanzi all’elaborazione della scienza dello Stato in Austria. Ben pre‑
sto divenne uno dei più convinti fautori dell’evoluzione dello Stato di 
polizia in Stato di diritto, appoggiando un programma di rafforza‑
mento dell’apparato statale in sintonia con i princìpi dell’assolutismo 
illuminato, da realizzare, però, attraverso una vasta opera di riorga‑
nizzazione dell’amministrazione. In questa materia le sue posizioni 
certamente dovettero riuscire rafforzate dalla stima e dall’amicizia 
personale con Sonnenfels e dall’esperienza politica acquisita prima 
con i viaggi di studio e poi con il governatorato nel Litorale Austria‑
co. Sensibile agli ideali etici e filosofici dell’Aufklärung asburgica e 
allineato con gli orientamenti della migliore tradizione del riformi‑
smo illuminato, Zinzendorf non poteva non approvare la dottrina po‑
litica di Sonnenfels, comprendendone le premesse teoriche, il rico‑
noscimento della funzione sociale del contratto naturale e la cauta 
diffidenza verso il contrattualismo sociale, pur ribadendo la neces‑
sità di più ampie basi sociali nel consenso politico.40

A partire da queste riflessioni le indagini si sono allargate per ri‑
collocare la dimensione biografica di Zinzendorf entro un più ampio 
quadro culturale europeo di cui il diarista seppe farsi attento e ori‑

38 Bálasz, Karl von Zinzendorf et ses rélations avec la Hongrie, 1‑22; Liebel‑Weckowicz, 
Free Trade and Protectionism under Maria Theresa and Joseph II, 355‑73.
39 Gürtler, Impressionen einer Reise, 333‑69; Liebel‑Weckowicz, Count Karl von 
Zinzendorf and the Liberal Revolt against Joseph’s II, 71.
40 Bálasz, Karl von Zinzendorf, 6; Bauer, «Luxus» in Österreich, 319‑34; Trampus, Au‑
tobiografia e costruzione della memoria, 207‑24.
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ginale interprete, fino a qualificarsi uno degli attori più tipici – e allo 
stesso tempo meglio documentati dal punto di vista archivistico – del 
processo di diffusione dei Lumi. Ne sono testimoni anche i rapporti 
del nostro personaggio con Rousseau che oscillano tra un comples‑
sivo apprezzamento per l’opera pedagogica e letteraria del ginevri‑
no e la preoccupazione per le letture cui si prestavano sia il Contrat 
social sia l’Esprit des lois negli anni Ottanta del Settecento, dinanzi 
alle trasformazioni della politica europea.41 Atteggiamenti analoghi 
si possono riconoscere, poi, nella critica svolta verso la teorizzazione 
del diritto di proprietà offerta da L’uomo libero di Gianrinaldo Carli.42

Non c’è dubbio che il rapporto stretto fra gli orientamenti cultura‑
li e la pratica di governo si può cogliere essenzialmente attraverso il 
ruolo di funzionario e di statista svolto da Zinzendorf negli anni del 
soggiorno triestino che, proprio in quanto cruciali per capire la dina‑
mica asburgica nel secondo Settecento, sono stati scelti dalla Kom‑
mission für Neuere Geschichte Österreichs per l’edizione a stampa 
del diario. Zinzendorf era già stato a Trieste nel 1766 e vi era torna‑
to una seconda volta, cinque anni più tardi, per un nuovo soggiorno.43 
Le annotazioni del 1771 fanno già intravedere lo spirito con il quale 
cinque anni più tardi, nel 1776, il nostro personaggio si sarebbe pre‑
parato ad assumere le redini del governatorato, cioè anzitutto quel‑
lo di studioso dei fenomeni economici e dei problemi dell’amministra‑
zione.44 Analoghe considerazioni vengono suggerite dai rapporti di 
Zinzendorf con il mondo massonico, ad oggi ancora non sufficiente‑
mente indagati,45 che emergono dalle pagine del diario ma in manie‑
ra problematica, mostrando la cautela dimostrata da Zinzendorf nei 
confronti di Giuseppe II, nonostante la comune militanza massonica.46 

41 Eigeldinger, Rousseau et le comte Zinzendorf, 6; Le journal de Zinzendorf, 8; Mo‑
ioli, Lo spazio economico elvetico secondo i resoconti di viaggio di Karl von Zinzendorf 
(1764), 127‑52.
42 Trampus, L’Illuminismo e la ‘nuova politica’, 108‑9. 
43 Trampus, Economia e stato delle riforme, 76‑106.
44 Liebel‑Weckowicz, Free Trade and Protectionism, 355‑73; Faber, Fremd‑ und An‑
derssein im 18. Jahrhundert, 29‑58.
45 Watzlawick, Die friedlichen Fahrten eines Deutschenordensritters, 93‑120; Gutkas, 
Freimaurer, 591; Beaurepaire, L’espace des francs‑maçons, 151‑79.
46 Trampus, Riforme, giuseppinismo e lumi, 985‑1004.
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1.4 Cronologia della vita e dei viaggi di Karl von Zinzendorf 47

1739, 5 gennaio nascita a Gauernitz presso Dresda
1756, 15 dicembre morte del padre Friedrich Christian
1757, 16 gennaio‑5 febbraio soggiorno a Herrnhut presso lo zio 

Nikolaus Ludwig
1757‑1761 studio a Jena
1761, 7 febbraio arrivo a Vienna
1762, 24 marzo nomina a membro del Consiglio 

commerciale dell’Austria inferiore
1763, 5 agosto‑24 novembre viaggio a Danzica e Königsberg
1764, 14 marzo conversione a Vienna al cattolicesimo
1764, 23 giugno‑13 ottobre viaggio verso Salisburgo e il Tirolo
1764, 23 giugno‑13 ottobre viaggio in Svizzera
1764, 13 ottobre‑18 dicembre viaggio a Lione, Monpellier, Tolosa, 

Avignone, Marsiglia e Genova
1764, 18 dicembre‑1765, 1 giugno viaggio a Torino, Milano, Parma, Roma 

e Napoli
1765, 1 giugno‑1766, 3 aprile viaggio a Malta, Palermo e in Sicilia
1766, marzo ingresso nella loggia ‘Saint‑Jean 

d’Ecosse et de l’Harmonie’ a Malta
1766, 6 aprile‑4 ottobre viaggio da Malta alla Sicilia e Napoli, 

ritorno a Vienna passando per Roma, 
Firenze, Bologna, Venezia e Trieste

1766, 5 giugno nomina a consigliere presso il Consiglio 
aulico di commercio

1766, 10 novembre‑1767, 4 gennaio viaggio a Monaco, Karlsruhe, 
Francoforte, Strasburgo, Bruxelles e 
Parigi

1766, 13 dicembre ingresso nella loggia ‘De la Candeur’ a 
Strasburgo

1767, 4 gennaio‑17 maggio soggiorno a Parigi
1767, 18 maggio‑11 settembre viaggio a Madrid, Valencia, Cartagena, 

Malaga, Gibilterra, Cadice e Siviglia
1767, 11 settembre‑1768, 28 gennaio soggiorno in Portogallo
1768, 7 febbraio‑8 novembre soggiorno a Londra e viaggio in Scozia 

e in Irlanda
1769, 9 novembre‑1769, 25 aprile soggiorno in Francia, a Parigi, in 

Normandia e Bretagna
1769, 27 aprile‑1770, 21 giugno viaggio nei Paesi Bassi e nelle Province 

Unite
1770, 21 giugno‑26 settembre viaggio da Bruxelles a Spa, Hannover, 

Amburgo, Lipsia, Dresda, Mergentheim, 
Ratisbona e rientro a Vienna

47 Elaborazione dalla Zeittafel in Klingenstein, Karl Graf Zinzendorf, 301‑9.
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1770, 2 ottobre nomina a consigliere della Camera 
Aulica dei conti

1771, 7 luglio‑7 novembre viaggio in Carinzia, a Gorizia, Trieste e 
ritorno via Lubiana

1772, 27 maggio‑25 novembre viaggio in Ungheria, Croazia e 
Siebenbürgen

1773, 1 maggio attribuzione della commenda di 
Möttling e Tschernembl dell’Ordine 
Teutonico

1773, 4 giugno‑22 maggio viaggio in Boemia e soggiorno a Praga
1774, 14 maggio‑1775, 22 aprile viaggio in Galizia, Bucovina, Polonia, 

Russia, Svezia, Danimarca e rientro a 
Vienna

1776, 17 marzo nomina a governatore di Trieste
1776, ottobre primo incontro con il granduca Pietro 

Leopoldo a Trieste
1777, marzo viaggio a Venezia
1778, luglio viaggio in Istria
1778, settembre attribuzione della commenda di 

Friesach e Sandhof
1779, marzo secondo incontro con il granduca 

Pietro Leopoldo, a Gorizia
1780, 4 ottobre/5 dicembre morte del fratello Ludwig a Vienna; 

morte del fratello Maximilian a Dresda 
1781, 23 gennaio‑15 maggio soggiorno a Vienna
1782, febbraio‑aprile ritorno definitivo a Vienna e nomina a 

presidente della Camera aulica dei conti
1784 nomina a presidente della Commissione 

aulica per la riforma del sistema fiscale
1792, 23 novembre scioglimento della Camera aulica dei 

conti; nomina a Ministro di Stato nel 
Consiglio di Stato per l’Interno

1800 nomina a Maresciallo regionale 
dell’Austria inferiore

1805, 17 e 22 dicembre incontri con Napoleone a Schönbrunn
1808 nomina a Ministro di Stato e delle 

Conferenze
1813, 5 gennaio morte a Vienna
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2 Anmerkungen zur Textedition

2.1 Handschriftliche Quellen

Das vom Kindheitsalter bis zu seinem Tod 1747/1752 bis 1813 fran‑
zösisch geführte Tagebuch des Grafen Karl von Zinzendorf umfasst 
57 Bände, die im Haus‑, Hof‑ und Staatsarchiv Wien (Kabinettsar‑
chiv, Nachlaß Zinzendorf, Tagebücher) aufbewahrt werden. Die Auf‑
zeichnungen des Tagebuchs der Schweizreise befinden sich in Band 9 
(1764), fols. 89v‑184. Die hier vorliegende Ausgabe des Schweizer Ta‑
gebuches beginnt mit dem Tag der Anreise aus Innsbruck, dem 23. Ju‑
ni 1764, und endet mit dem Tag der Abreise aus Genf nach Frank‑
reich, dem 13. Oktober 1764. Die Anreise durch Tirol, Schwaben und 
das süddeutsche Bodenseegebiet dauerte 12 Tage, vom 23. Juni bis 
zum 4. Juli 1764, die eigentliche Reise durch die Schweiz 101 Tage, 
vom 5. Juli bis zum 13. Oktober 1764. Eine separat geführte Brieflis‑
te kleineren Formats der während der Jahre 1762‑64 erhaltenen und 

Inhaltsverzeichnis 2.1 Handschriftliche Quellen. – 2.2 Die Äußere Form 
der Tagebücher. – 2.3 Die Prinzipien der Textedition. – 2.3.1 Orthographie. 
– 2.3.2 Normalisierung. – 2.3.3 Formales. – 2.3.4 Textkritische Zeichen. – 2.3.5 Zeichen 
für Wochentage. – 2.4 Anmerkungen zum Kommentar. – 2.5 Anmerkungen zum Register. 
– 2.6 Abkürzungen. – 2.6.1 Abkürzungen im Original, im edierten Text nicht aufgelöst. 
– 2.6.2 Abkürzungen im Original, im edierten Text jedoch aufgelöst. – 2.6.3 Abkürzungen 
im Kommentar und Register.
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abgesandten Briefe ist am Ende des Tagebuchbandes 9 eingehef‑
tet – siehe Anhang A. Zur Transkription lag der Tagebuchtext in Mi‑
krofilm und in einer digitalisierten Version vor.

Eine weitere handschriftliche Quelle zu dieser Reise sind die 
handelspolitischen Berichte, die Graf Zinzendorf an den Wiener Hof 
richtete. Es handelt sich um insgesamt 33 Berichte, davon sechs 
über seine Reisestationen im schwäbischen Bodenseegebiet. Wie 
aus dem Tagebuch hervorgeht, sandte Graf Zinzendorf seine Berich‑
te an die Staatskanzlei, die für die Beziehungen mit fremden Staa‑
ten zuständig war. Die Staatskanzlei reichte die Berichte an die Kai‑
serin und alle interessierten Dikasterien weiter. Otto Erich Deutsch 
hat diese Berichte transkribiert und herausgegeben.1 Er bezog sich 
dabei auf mehrere Fassungen, die er in Wiener Archiven vorgefun‑
den hatte: die im Hofkammerarchiv aufbewahrten Reinschriften 
dieser Berichte (Handschriften 303); die wahrscheinlich ursprüng‑
liche Fassung mit handschriftlichen Korrekturen des Verfassers 
(Nachlaß Zinzendorf im Kabinettarchiv); eine in fünf Gruppen ge‑
gliederte kürzere Fassung der Berichte der Schweizreise (Sammel‑
band der Berichte der Jahre 1764‑66, Haus, Hof‑ und Staatsarchiv, 
Staatskanzlei, Reichsakten Fsz. 146). Leider beeinträchtigen Tran‑
skriptionsfehler und ungenaue Nennungen von Personen den Wert 
dieser Veröffentlichung. 

Als weitere, bisher unbekannte handschriftliche Quelle zur 
Schweizreise des Grafen Karl sind sechs Briefe aus den Jahren 
1763‑1765 zu nennen, die er an seinen engsten Freund aus Wie‑
ner Tagen, d.h. der Jahre 1760 bis 1762, den Freiburger Grafen 
François‑Pierre de Diesbach Torny gerichtet hat. Sie wurden im Pri‑
vatarchiv des Grafen Benoît de Diesbach Belleroche, Freiburg, ge‑
funden und für diese Veröffentlichung zur Verfügung gestellt – sie‑
he Anhang B. Ferner enthält das Tagebuch des Grafen Diesbach der 
Jahre 1760‑1764, das im Familienarchiv in der Berner Burgerbiblio‑
thek aufbewahrt wird, eine Beschreibung der Ausflüge und Besuche, 
die die beiden Freunde gemeinsam im September 1764 unternahmen, 
von Bern nach Freiburg, Payerne, Vevey, Roche und Lausanne; die‑
ser Text bestätigt und ergänzt die entsprechenden Eintragungen im 
Zinzendorf‑Tagebuch – siehe Anhang C. Graf Diesbach hatte bei ei‑
nem früheren Besuch der Salinen der Freigrafschaft Burgund gute 
Kenntnisse der Salzgewinnung erworben; seine Beschreibung des 
gemeinsamen Besuchs der Salinen von Bex ist ausführlicher, als die 
des Zinzendorf‑Tagebuches, und ist zum Teil wörtlich in den Bericht 
über Bern aufgenommen worden, den Graf Karl an den Wiener Hof 
schickte. Eine weitere für das Verständnis des Tagebuchtextes wich‑
tige Quelle sind die im Deutschordenszentralarchiv in Wien aufbe‑

1 Deutsch, Bericht, 151‑354.
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wahrten achtzehn Briefe, die Graf Karl und sein Bruder Ludwig in 
der Zeit vom 30. Juni bis 3. Oktober 1764 wechselten; sie wurden von 
Eva Faber transkribiert und kommentiert – siehe Anhang D. 

2.2 Die Äußere Form der Tagebücher

Zinzendorf ließ nach 1806 sämtliche Tagebuchbände, deren Format 
weitgehend einheitlich ungefähr 19 × 12 cm ist, in Leder binden. 
Durch das Binden reichen einzelne Wörter oft in den Falz hinein und 
sind deshalb schwer leserlich. Es kommt vor, dass einzelne Wörter, 
Satzteile oder auch ganze Sätze vom Tagebuchschreiber selbst un‑
leserlich gemacht worden sind. Jedes Blatt ist beidseitig mit schwar‑
zer Tinte beschrieben und zählt durchschnittlich 26 bis 28 Zeilen 
pro Seite. In den in Lateinschrift ge schriebenen französischen Text 
sind deutsche Wörter und Passagen in Kurrentschrift eingefügt. Für 
andere fremdsprachige Wörter, Satzteile oder Sätze wird ebenfalls 
die Lateinschrift verwendet. Der Schreiber zeichnet die von ihm be‑
suchten Orte durch eine größere Schrift jeweils am Beginn einer 
neuen Zeile aus. Den Wochentag bezeichnet er mit einem Planeten‑
zeichen. Von 1760 an fügt er Wetterbeobachtungen in einem einge‑
rückten Absatz am Ende jeden Tages ein. Eine chronologische Liste 
der Briefe, geordnet nach Monat, Adressat und Absender, findet man 
am Ende jedes Jahresbandes. Die Brieflisten sind nicht foliiert. Meh‑
rere Umstände lassen darauf schließen, dass die Tagebucheintragun‑
gen täglich während der Reisen vorgenommen wurden: die Hinwei‑
se auf nächtliches Schreiben bei Kerzenlicht; die schwächere, teils 
fast unleserliche Tinte auf alpinen Reisestrecken, die es Graf Karl 
nicht erlaubten, neue Tinte zu besorgen; die zittrige Handschrift an 
Tagen, an denen er über Fieber und Kolik klagte; die noch auf der 
Reise erfolgten Korrekturen von Personen – und Ortsnamen, die zu‑
nächst phonetisch eingetragen wurden, die zunächst frei gelassenen 
Stellen zum Nachtrag von Namen. Der Tagebuchtext wurde von Graf 
Karl – vielleicht zum Zeitpunkt des Bindens – durchgesehen, verbes‑
sert und mit Hinweisen auf neue literarische Quellen ergänzt, die bis 
zum Jahr 1806 reichen. Zu diesem Zeitpunkt erfolgten wahrschein‑
lich auch zahlreiche kurze Bleistiftastreichungen, die fast auf jeder 
Seite zu finden sind.
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2.3 Die Prinzipien der Textedition

2.3.1 Orthographie

Die Lautung wird grundsätzlich dem Original entsprechend wieder‑
gegeben, z. B. vüe, vû, rüe usw.

Das von Zinzendorf in lateinischer Schreibtradition an Wortan‑
fängen häufig verwendete ‚V‘ statt ‚U‘ wird sinngemäß transkribiert: 
‚Un‘, ‚Utweil‘ (statt ‚Vn‘, ‚Vtweil‘). 

Orthographische Fehler des Schreibers werden nicht korrigiert 
und auch nicht mit [!] ge kennzeichnet, außer es handelt sich eindeu‑
tig um Flüchtigkeitsfehler, wie z. B. „au[!] blancheries“, oder „les fil‑
les tyrolienne[!]“.

2.3.2 Normalisierung

Die buchstabengetreue Wiedergabe von Zinzendorfs Schreibung ist 
schwer möglich, da er die Groß – und Kleinschreibung sehr uneinheit‑
lich handhabt. Groß – und Kleinbuchstaben können oft schwer ausei‑
nandergehalten werden. Aus diesem Grund werden Namen von Per‑
sonen und Orten sowie das Wort des Satzanfanges grundsätzlich mit 
großen Anfangsbuchstaben wiedergegeben. Kleinbuchstaben wer‑
den dann gesetzt, wenn es der besse ren Verständlichkeit dienlich ist. 

Die bei zusammengesetzten deutschen Titeln oder Ortsnamen 
häufig auftretenden Großbuchstaben innerhalb der Worte werden 
in Kleinschreibung wiedergegeben: Landammann statt LandAmmann, 
Oberbettenau statt OberBettenau.

Worthervorhebungen des Autors, meist durch starke und größere 
Schrift oder Unter streichungen, werden nicht wiedergegeben.

Die Zinzendorf eigene Zusammenschreibung von heute getrennt ge‑
schriebenen Wor ten, wie z. B. apresent, dela, celleci wird beibelassen; 
Zusammenschreibungen, die offensichtlich auf hastiges oder platzspa‑
rend Schreiben zurückzuführen sind, werden getrennt wiedergegeben: 
le pont statt lepont, ma vie statt mavie. Die Akzentsetzung folgt mit we‑
nigen Ausnahmen der des Autors, auch wenn mehrere Varianten inner‑
halb desselben Satzes vorkommen wie z. B. même, meme, méme. Dazu 
ist zu bemerken, dass der accent grave von Zinzendorf fast nie verwen‑
det und manchmal durch den accent aigu ersetzt wurde; die Schreib‑
weise a statt à ist die Regel. Der accent circonflexe wurde von Z. selten 
und dann unregelmäßig verwendet. Unfreiwillige Akzentfehler wer‑
den in der Transkription nicht beachtet: a gauche statt a gauché, on 
arrive statt on arrivé. Die Zeichen ‚JJ‘  werden als ‚etc.‘ wieder ge geben.

Beistriche werden aus dem Original übernommen. Wenn ein zusätz‑
licher Beistrich, Doppelpunkt oder Strichpunkt notwendig scheint, um 
den Lesefluss zu erleichtern, wird ein solcher stillschweigend eingefügt.
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Abkürzungen werden größtenteils beibelassen und im Abkür‑
zungsverzeichnis erklärt.

Die Angabe des Datums wird nach Zinzendorfschem Gebrauch 
beibelassen, z. B. 7bre i.e. septembre, 8bre i.e. octobre, Xbre i.e. dé‑
cembre, oder 1. May i.e. 1er mai.

Querbalken über einzelnen Buchstaben als Zeichen für Verdoppe‑
lung des Konsonanten werden aufgelöst. 

2.3.3 Formales

Absätze
Es werden keine zusätzlichen Absätze eingefügt. Zinzendorfs Absät‑
ze vor den Namen von Reisestationen werden nicht, seine Einrückun‑
gen bei den Wetterangaben jedoch beibehalten.

Unterstreichungen im Original
Unterstreichungen, die unter Umständen vom Schreiber des Tagebu‑
ches im Nachhinein eingefügt wurden, die aber auch von späteren Le‑
sern oder Forschern stammen könnten, werden nicht wiedergegeben.

Sprachliche Besonderheiten Zinzendorfs
Orthographische Besonderheiten des Schreibers werden beibehal‑
ten, wie zum Beispiel: le né, eigentlich nez; la sale, eigentlich la salle. 

Seitenzählung und Seitenwende
Der Beginn einer neuen Tagebuchseite wird in der Transkription 
durch die eingefügte Angabe dieser Seitenzahl gekennzeichnet, z. 
B. [90r] bezeichnet Blatt 90 recto, [90v] bezeichnet Blatt 90 verso: 
„...de verd le plus [90v] foncé qu’il est possible“.
Der Gepflogenheit des 18. Jahrhunderts entsprechend wird im Ori‑
ginal das letzte Wort einer Seite manches Mal auf der nächsten wie‑
derholt (Reklamen). In der vorliegenden Edition werden zweifach 
geschriebene Worte oder Silben am Seitenende und ‑anfang nur ein‑
mal transkribiert; doppelt geschriebene Worte im Text selbst wer‑
den beibehalten.

Hochstellung von Buchstaben
Die Hochstellung von Buchstaben wird nicht wiedergegeben. 

Zahlen und spezielle Zeichen
Römische und arabische Zahlen sowie der Punkt nach Kardinalzah‑
len werden ent sprechend dem Original wiedergegeben. Die von Zin‑
zendorf für die Wochentage verwendeten Planetenzeichen werden 
wiedergegeben (siehe unten: Zeichen für Wochentage).
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Besonderheiten der Schrift Zinzendorfs
Zinzendorf verwendet für den französischen Text durchgehend die 
lateinische Schrift, für deutsche Wörter die Kurrentschrift. Ebenso 
verwendet er ver schiedene Schriftgrößen sowohl für die lateinische 
als auch für die Kurrentschrift. Die unterschiedlichen Schriftarten 
und – größen werden im edierten Text nicht wieder gegeben.
Editorische Einschübe oder Ergänzungen von Abkürzungen des Au‑
tors, unter Beibehaltung seiner Schreibweise, stehen in eckigen Klam‑
mern, z. B. „N.[eufchatel]“; „J’en viens a Votre premiere [lettre]“. 

2.3.4 Textkritische Zeichen

Folgende Zeichen werden verwendet, um Zinzendorfs eigene Abände‑
rungen von Wör tern, Satzteilen und Sätzen zu kennzeichnen:

*Wort* Ein Wort bzw. Wörter, ein Satzteil oder Satz, bzw. Sätze werden vom 
Schreiber eingefügt.

xxx Ein Wort bzw. mehrere Wörter, ein Satzteil oder Satz, bzw. Sätze 
wer den vom Schrei ber durchgestrichen und sind nicht mehr 
leserlich.

<Wort> Für ein schwer lesbares Wort wird eine wahrscheinlich scheinende 
Lesart eingefügt.

<Wort?> Die unsichere Lesart eines schwer lesba ren Wortes.
<...> Unleserliches Wort.
<Wort/Wort> Zwei mögliche Lesarten eines Wortes.
[...] Anzeige eines fehlenden Wortes, wenn dadurch das Ver ständ nis des 

Textes erleichtert wird.
16[=17] juillet Anzeige eines offenkundigen Irrtums des Schreibers.

2.3.5 Zeichen für Wochentage

Dem Vorbild eines 1758 veröffentlichten Schreibalmanachs folgend 
entwickelte Zinzendorf seit 1760 die lebenslange Gewohnheit, für 
die Wochenta ge in seinem Tagebuch Planetensymbole zu verwenden 
und am Ende der Tageseintragungen Wetterangaben hinzuzufügen.

☽ Mond Montag 
♂ Mars Dienstag
☿ Merkur Mittwoch
♃ Jupiter Donnerstag
♀ Venus Freitag
♄ Saturn Samstag
☉ Sonne Sonntag
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2.4 Anmerkungen zum Kommentar

Der Kommentar ist in deutscher Sprache abgefasst, da der größere 
Teil der Reise, 73 Tage, in Gebieten des deutschen Sprachraums statt‑
fand und die Fußnoten in ihrer überwiegenden Mehrzahl Personen, 
Orte und Ereignisse dieses Sprachraums betreffen. 30 Tage hielt sich 
Graf Zinzendorf in französischsprachigen Gebieten auf, 10 Tage im 
italienischen Sprachraum. 

Die Abkürzungen ‚Z.‘ oder ‚Gf Karl‘ beziehen sich auf den Tage‑
buchautor. 

Die zeitgenössische Schreibung ‚C‘ bei deutschen Vornamen, z. B. 
Catharina, Clemens, Conrad, Jacob, wird durchwegs beibehalten. 

Deutsche Vornamen werden getrennt angeführt, französische mit 
Bindestrichen verbunden: ‚Johann Friedrich‘; ‚Jean‑Frédéric‘.

Die Namen von Herrschern werden in deutscher Schreibweise wie‑
dergegeben: Ludwig XV. 

Buchtitel in jeder Sprache werden kursiv wiedergegeben, Druckort 
und ‑jahr sind in Klammern genannt. 

Zitate aus Büchern, Briefen etc. sind im Kommentar kursiv wie‑
dergegeben. 

Folgende Erläuterungen scheinen als Fußnoten auf:
i. Biographische Angaben zu den im Tagebuch erwähnten Per‑

sonen. 
• Bei wichtigen späteren Einträgen wird mithilfe des Querver‑

weises auf die Erstinformation verwiesen. z. B. TB‑Text: „Par‑
lé de Rousseau avec M. Ostri *Usteri*“, dazu die Fußnote: 
„Usteris Bruder Leonhard (sie he TB 20. August) war mit 
Rousseau befreundet...“.

• Bei Familiennamen, bei denen sich besondere Identifikati‑
onsprobleme ergeben können, werden die ortsüblichen Be‑
zeichnungen der Familienzweige in Kurzform hinzugefügt: 
Salis‑Soglio, Planta‑Süs, casa Battista, ramo S. Apponal. 

• Die französischen, englischen und italienischen Adelstitel 
sind in der landesüblichen Version der Originalsprache an‑
geführt. Bei an Schweizer verliehenen ausländi schen Titeln 
ist der Ursprung berücksichtigt, auch wenn die betreffen‑
den Personen denselben Ort und Sprachraum bewohnen: 
Gf. Diesbach; comte d’Affry.

ii. Erläuterungen zu politischen, kulturellen und wirtschaftli‑
chen Institutionen.

iii. Geographische, geologische und botanische Erläuterungen
iv. Infrastruktur, Gebäude, technische Geräte und Produktions‑

stätten.
• z. B. TB‑Text: „...le fameux moulin a 24 Gänge“. Fußnote: „Ei‑

ne auf Pfählen neben der Rheinbrücke zwischen Konstanz 
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und Petershausen errichtete Vielzweckmühle zum Getreide‑
mahlen, Leinwandwalken und Gewürzstampfen“.

• Die Namen von Gebäuden (z. B. von Herbergen), von Straßen, 
Ortsteilen etc. sind in den Fußnoten in der örtlich üblichen 
Fassung wiedergegeben, auch wenn sie im Tagebuch durch‑
wegs in französischer Übersetzung aufscheinen: Hotel ‚Tro‑
is Rois‘; Hotel ‚zum Adler‘. Ortsnamen sind in der vorherr‑
schenden Fassung des jeweiligen Sprachgebietes angeführt; 
bei Orten in mehrsprachigen Gebieten wurden die üblichen 
Varianten der Ortsnamen hinzugefügt.

v. Literaturzitate, Opern‑ und Schauspielstücke.
vi. Für das 18. Jahrhundert typische Begriffe, Redewendungen 

und Fachausdrücke, sofern sie heute nicht mehr oder nur 
schwer verständlich sind.
• z. B. TB‑Text: „...le magazin de Schlompf... son cotton de 

Barbade“. Fußnote: „Die aus den Antillen stammende 
Baumwolle war von besserer Qualität als die asiatische 
Ware; allerdings war die über England eingeführte Ware 
aus Barbados, im Vergleich zur holländischen Baumwolle 
aus Curaçao und zur französischen aus Martinique und 
Haïti, die billigste Sorte“.

vii. Die Übersetzung eines Satzes oder von Satzteilen aus dem 
Italienischen und Lateinischen.

viii. Irrtümer Zinzendorfs.
• z. B. TB‑Text: „Sur le lac sont deux isles, sur l’une desquel‑

les vécut un des liberateurs de la Suisse, Melch[ior] Stauf‑
facher“. Fußnote: „Irrtum Zinzendorfs, es handelt sich 
um Werner Stauffacher“.

• Erklärungen zum besseren Verständnis des Textes 
• z. B. TB‑Text: „... Je vis les canons qui avoient été prets a 

partir pour Lucerne...“. Fußnote: „Um notfalls gegen Schu‑
machers Parteigänger einzugreifen (siehe TB 15. August)“.

ix. Quellenangaben.
• Quellenangaben von gedruckten Werken, in Form von 

Kurzzitaten, beziehen sich auf die in der Bibliographie 
genannten Schriften. Sie enthalten den Familiennamen 
des Autors/Herausgebers und die Seitenzahl des Werkes; 
bei mehreren Werken desselben Autors ist das Erschei‑
nungsjahr hinzugefügt. Die für die Erarbeitung des Kom‑
mentars benutzten biographischen, genealogischen, his‑
torischen und geographischen Standardwerke werden in 
den Fußnoten nicht weiter erwähnt. Quellenangaben, die 
sich auf briefliche Auskünfte stützen, sind durch Kurz‑
hinweise auf die öffentlichen und privaten Archive und 
Bibliotheken gekennzeichnet (siehe Liste Abkürzungen).
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2.5 Anmerkungen zum Register

Das Register enthält Namen von Personen, geographische Bezeich‑
nungen, politische, wirt schaftliche, soziale und kirchliche Instituti‑
onen, Lektüre, Theaterstücke und Opern. Es wird auf die Daten der 
Tagebucheintragungen (und nicht etwa auf Seitenzahlen) verwiesen.2 

Die Angaben reduzieren sich auf das Wesentliche, während de‑
taillierte Informationen in den Anmerkungen gegeben werden. So 
werden z. B. die Lebensdaten von Personen in das Register nicht 
aufgenommen, sie sind jedoch in den Anmerkungen zu finden. Die 
alphabetische Reihung erfolgt nach dem ersten Buchstaben des ers‑
ten Wortes, z. B. ‚Des Müllers Brüke‘ und ‚La Clusette‘. 

Alle im Haupttext genannten Werke werden sowohl als Titel, mit 
Querverweis zum Autor, als auch unter dem Namen des Autors auf‑
genommen. Die Titel werden kursiv wiedergegeben. Sie sind im Re‑
gister in abgekürzter Form angeführt, die vollen Titel sind in den 
Anmerkungen ersichtlich. Quellen und Zitate werden im Register 
nicht angeführt.

Zuerst wird das Wort in der Schreibung Zinzendorfs wiedergege‑
ben, sämtliche Varianten der Schreibung folgen nach einem Schrägs‑
trich (/). Die alphabetische Zuordnung im Register erfolgt nach die‑
ser Schreibung. Danach wird die heutige Schreibung angegeben, wie 
z. B. Lörach / Lerch, Lörrach oder Airole / Ayrole, Airolo. 

Mit einem Sternchen (*) werden Querverweise angezeigt. Sie 
werden dann eingefügt, wenn unterschiedliche Schreibvarianten 
ein‑ und desselben Begriffes vorliegen, z. B. Altnau: Altenau*. 

Ebenso wird angezeigt, wenn weiterführende Erläuterungen bei 
einem anderen Eintrag zu finden sind oder wenn die Schreibung Zin‑
zendorfs stark von der gebräuchlichen abweicht:

• Alexandre, C.: Callenberg‑Muskau, Johann Alexander*
• Amsteg: Zum Stag*
• Vonmentlen: Mentel*

Einträge zu häufig vorkommenden Orten sind untergliedert, um das 
Auffinden von Informationen zu erleichtern: 

• Neufchatel, Neuchâtel, Neuenburg
• Aufenthalt 
• Herberge Aux XIII Cantons
• Lac de, Neuenburgersee 

Folgende Sammelbegriffe, die für das Tagebuch von Zinzendorfs 
Schweizreise von besonderem Interesse sein können, sollen dem Le‑

2 Diese Anmerkungen beziehen sich nur auf das Personen‑, Sach‑ und Ortsregister 
des Haupttextes und der Anhänge. 
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ser ermöglichen, über Querverweise an die Haupteinträge im Re‑
gister zu gelangen: 

• Bäder: Alveneu*, Bad Bubendorf* usw.
• Berge, Pässe: Albispaß*, Albula* usw. 
• Brücken: Cassel*, Hofbrük: Lucerne* usw.
• Flüsse, Bäche: Aar/e*, Ach*, Adda* usw.
• Herbergen: Airole*, Appenzell* usw.
• Klöster, Abteien, Stifte: Altdorf*, Bregenz* usw.
• Lieder: Ist eben ein Mensch auf Erden usw.
• Schlösser, Burgen, Festungen, Landhäuser, Ruinen, Villen: All‑

wind*, Baradello* usw.
• Unternehmer, Bankiers, Handwerker, Kaufleute, Pächter: Ab‑

lix*, Ammann* usw.

2.6 Abkürzungen

2.6.1 Abkürzungen im Original, im edierten Text nicht aufgelöst

c.a.d. c’est‑à‑dire
C., Cte comte
D., Dr. (dt.), Dr (frz., ital.) docteur
Emp. empereur
f. florin
h. heure
M. monsieur
Maj. majesté
Mgr monseigneur
Melle mademoiselle
Me madame
Mr., M.r monsignor
Mrs messieurs
N.S. Notre Seigneur
P. Père
p. page
Pce prince
Pesse princesse
p. e. par exemple
S. San, Saint
S.M. Sa Majesté
Sr Sieur
St. (dt.) St (frz.) Sankt, Saint
Sta Santa
tt tournoises
X., Xr. Kreuzer
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2.6.2 Abkürzungen im Original, im edierten Text jedoch aufgelöst

admaôn administration
chau château
côaire commissaire
coon commission
gal général
qal, qaux quintal, quintaux
vau, vaux vaisseau, vaisseaux

2.6.3 Abkürzungen im Kommentar und Register

Anm. Anmerkung
BÖ Böhmisch(e)
BZ Briefliste Zinzendorfs
bzw. beziehungsweise
ca. circa, ungefähr
DOZA Deutschen Ordens Zentralarchiv Wien
ed. herausgegeben von, Herausgeber
FA Familienarchiv
Frhr Freiherr
Fst, Fstin Fürst(in)
Fsz Faszikel
geb. geborene
Geh. Rat Geheimer Rat
Gf, Gfin Graf, Gräfin
Hzg Herzog(in)
Jh Jahrhundert
k. Kaiserlich
k.k. kaiserlich königlich
KA Kantonsarchiv
Käm Kämmerer
KBrü Korrespondenz der Brüder Ludwig und Karl (Anhang D)
KD Korrespondenz Diesbach (Anhang B)
kgl. königlich(e)
LA Landesarchiv
mögl. Möglicherweise
MS Manuskript
n. ö. Niederösterreichischer
o.D. ohne Datum
o.O. ohne Ort
österr. österreichisch
PA Privatarchiv, Privatauskunft
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PI Privatinformation
Prof. Professor
Reg. Register
SA Stadtarchiv, Marktarchiv
StA Staatsarchiv
TB Tagebuchtext oder – kommentar vom...
TBD Tagebuch Diesbach (Anhang C)
u.a. unter anderem
UA Universitätsarchiv
WG wirklich geheimer
z. B. zum Beispiel
∞ Heirat mit
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3 Vorbild, Konkurrent und Partner: 
das wirtschaftliche Interesse 
Österreichs an der Schweiz  
nach dem Siebenjährigen Krieg

3.1 Probleme und Aufgaben

Die Wiener Regierung sah sich am Ende des Krieges mit der Aufga‑
be konfrontiert, die schwer beeinträchtigten Wirtschaftsverhältnisse 
zu verbessern und die unterbrochenen Handelsverbindungen wieder 
herzustellen. Einerseits gab es verstärkte Bemühungen zur Schaf‑
fung eines sogenannten ‚Universalkommerzes‘, um die durch inter‑
ne Zollschranken, Abgaben‑ und Mautsysteme getrennten Länder 
der Monarchie wirtschaftlich besser zu integrieren und Binnenhan‑
del und ‑produktion auszubauen; andererseits galt es, den noch wenig 
entwickelten und durch den endgültigen Verlust Schlesiens an Preu‑
ßen besonders geschwächten Außenhandel der Monarchie zu fördern. 
Neue Betriebe sollten die verlorenen Produktionsstätten Schlesiens 
ersetzen und neue Märkte erschließen. Kaiser Franz I. Stephan hatte 
schon vor Kriegsausbruch mit der Gründung einer Majolikafabrik 
in Holics und einer Baumwollweberei in Sassin / Sasvar / Sastin im 
ungarischen Komitat Neutra – heute in der Slowakei – ein Beispiel 

Inhaltsverzeichnis 3.1 Probleme und Aufgaben. – 3.2 Der Blick über die Grenzen: 
Studienobjekt Schweiz. – 3.3 Handels‑ und Gewerbepolitik. – 3.4 Salzhandel. – 
3.5Textilwirtschaft. – 3.6 Handelsstraßen. – 3.7 Finanzaspekte. – 3.8 Innovationen. – 
3.9 Mythos und Realität.
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gegeben, dem nun vor allem adelige Großgrundbesitzer nacheiferten. 
Man förderte Betriebsgründungen durch Hofprivilegien, sogenannte 
Privativa, für zunftfreie Arbeit, befristete Monopole für Erzeugung 
und Vertrieb, Einfuhrverbote sowie zinslose Darlehen. Ausländische 
Kaufleute wurden durch Verleihung des Bürgerrechts, Finanzhilfen 
und Zugeständnis der Religionsfreiheit ins Land gezogen. Von der 
ursprünglich strengen räumlichen Trennung von Landwirtschaft und 
Handwerk abgehend, unterstützte man Betriebsansiedlungen in klei‑
nen Landstädten, wo man mit niedrigeren Löhnen rechnen konnte. 
Dem Mangel an Facharbeitern suchte man durch bessere Gewerbe‑
ausbildung wie z. B. durch das Spinnpatent des Jahres 1765 und durch 
Anwerbung im Ausland abzuhelfen.

Die neuen Aufgaben der Wirtschaftsförderung wurden zentralen 
Institutionen anvertraut. Schon 1746 war ein Universal‑Commerci‑
en‑Directorium mit Kompetenzen für die ganze Monarchie gegrün‑
det worden, welches 1753 als autonome Hofstelle dem Directorium in 
publicis et cameralibus angeschlossen wurde. In den Ländern wurden 
die Agenden der alten ständischen Kommerzkollegien von den im Zug 
der Verwaltungsreform von 1748‑1749 neu eingerichteten Deputati‑
onen übernommen, die den Zentralbehörden verantwortlich waren 
und für ihre territorialen Bereiche Kommerzkonsesse einrichteten. 
Diese wurden 1772 wieder aufgehoben bzw. mit den Landesregie‑
rungen vereinigt. 1762 wurde das Commercien‑Directorium in eine 
selbständige Hofstelle, den Hof‑Commercienrath umgewandelt, der 
eine beratende Funktion für die gesamte Monarchie hatte und die 
Kommerzkonsesse der Länder und die Intendanz von Triest beauf‑
sichtigte. Die Stellung dieser zentralen Wirtschaftsbehörde in der 
Administration änderte sich mehrmals: 1765 wurde sie dem Obers‑
ten Kanzler der aus dem Directorium hervorgegangenen Vereinigten 
Böhm.‑öst. Hofkanzlei unterstellt, 1771 der Hofkammer untergeord‑
net und 1776 schließlich mit der Böhm.‑öst. Hofkanzlei fusioniert. 
Die Politik dieser Zentralstelle war von merkantilistischen Traditio‑
nen geprägt; die wichtigste Länderstelle, der Niederösterreichische 
Kommerzkonsess, vertrat hingegen unter Philipp Joseph von Sinzen‑
dorf freihändlerische Tendenzen, die seinen jungen Mitarbeiter Karl 
von Zinzendorf nachhaltig beeinflussten.1 

Die Bestrebungen des Hofes stießen auf viele Hemmnisse. 1755 
war die Gründung neuer Zünfte verboten worden; Zunftzwänge 
behinderten jedoch noch häufig die Einführung moderner Produk‑
tionsmethoden und die Anwerbung ausländischer Facharbeiter und 
wurden nur allmählich durch Privativa für neue Betriebe gelockert. 
Die gleichzeitig gebilligten Monopole wirkten sich jedoch ungünstig 

1 Zinzendorf war im März 1762 zum Kommerzienrat am Niederöst. Kommerzkonseß 
ernannt worden; er war für Seiden‑ und Samtwaren verantwortlich.
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auf die Entwicklung ganzer Wirtschaftszweige aus; diese Praxis 
wurde erst 1761 aufgegeben. Landstädte wehrten sich gegen Ansied‑
lungen neuer Betriebe, die zu weiterer Landflucht führen könnten. 
Versuche, einen einheitlichen Binnenmarkt der gesamten Monarchie 
zu schaffen, stießen auf den Widerstand landständischer Interessen. 
Die eigenwillige Abgabenpolitik lokaler Behörden sowie Binnenzöl‑
le verteuerten den Warenverkehr. Erst 1775 sollte durch die Abschaf‑
fung interner Zoll‑ und Mautschranken ein einheitliches Zollgebiet 
der Erbländer entstehen; Ungarn, Mailand, Belgien,Galizien blieben 
jedoch noch ausgenommen, auch Tirol wurde wegen des bedeuten‑
den Transitverkehrs separat behandelt. 1786 kam es endlich zu der 
von Zinzendorf schon 1781 verlangten Aufhebung der sogenannten 
Zollinie zwischen Ungarn und den Erbländern. Die traditionelle Tren‑
nung von Produktion und Handel und – seit 1754 – von sogenann‑
ten Kommerzialgewerben und Polizeigewerben, die nur den lokalen 
Markt belieferten, stand der vertikalen Integration und der Spezia‑
lisierung nach Produktbereichen im Wege. Da es an einheimischer 
Erfahrung im Großhandel fehlte, waren es oft privilegierte Auslän‑
der, die Handelsfirmen gründeten. Selbst im Handel mit der Türkei 
errangen ottomanische Kaufleute, trotz einschränkender aber wenig 
erfolgreicher Maßnahmen des Wiener Hofes, eine führende Rolle.

In der Außenhandelspolitik war noch das merkantilistische 
Prohibitivsystem, d.h. die Verbots‑ und Schutzzollpolitik der Aera 
Karls VI. maßgebend, die mit dem Zollpatent von 1764 einen neuen 
Höhepunkt erreichte. Die Mehrheit der Räte der Zentralbehörden 
unterstützten diese Politik,2 auch Vertreter der neuen Schule des 
Kameralismus wie etwa Johann von Justi und Joseph von Sonnen‑
fels befürworteten Einfuhrverbote und Schutzzölle. Ihre Gegner, zu 
denen Zinzendorf und sein Vorgesetzter Philipp Josef Graf Sinzendorf 
zählten, wiesen darauf hin, dass diese Politik den Handel mit anderen 
Ländern behindere und die Konkurrenzfähigkeit der neugegründe‑
ten Betriebe schwäche. Im Staatsrat fanden sie häufig Unterstützung 
beim Staatskanzler Kaunitz, der nicht nur für die Außenpolitik der 
Monarchie sondern auch für die Territorien des sogenannten spani‑
schen Erbes, nämlich Mailand und die Österreichischen Niederlande, 
zuständig war. Ihre Bemühungen bewirkten 1775 ein freihändleri‑
sches Intermezzo durch die Verabschiedung eines neuen, liberale‑
ren Zollgesetzes. Unter der Regierung Josephs II. konnten jedoch die 
Befürworter von Einfuhrverboten und Schutzzöllen ihren Argumen‑
ten wieder mehr Gehör verschaffen und es folgten trotz Protesten 
von Zinzendorf weitere Verschärfungen der Verbots‑ und Zollpolitik. 

2 Z. B. der böhmisch‑österreichische Hofkanzler Rudolf Gf. Chotek, sein Nachfolger 
Heinrich Cajetan Gf. Blümegen, der Präsident der Ministerial‑Banco‑Deputation Carl 
Friedrich Gf. Hatzfeld, der Präsident des böhmischen Kommerzkonsesses Philipp Joseph 
Gf. Kinsky und der Hofkommerzienrat Johann Bernhard von Degelmann.
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Im Vergleich zur westeuropäischen Konkurrenz hatte die österreichi‑
sche Wirtschaft einen technologischen Nachholbedarf. Sie bemühte 
sich daher vor allem um Exporte in wirtschaftlich schwächere Gebie‑
te wie etwa Italien, Spanien, die Levante und Osteuropa, die per 
Land‑ und Seeweg kostengünstig erreichbar waren. Die Anwerbung 
von ausländischen Facharbeitern, z. B. von Glasbläsern aus Venedig 
und Ferrara, von Färbern aus Frankreich, von Maschinenfachkräf‑
ten aus England, von Uhrmachern aus Savoyen, war trotz Zusiche‑
rung von Pensionen und freier Religionsausübung schwierig, da die 
auf die Wahrung ihres technischen Vorsprungs bedachten Staaten 
auf solche Emigrationsversuche von Fachkräften oft hohe Strafen 
setzten, Venedig und England sogar die Todesstrafe.

Im Speditionsgeschäft wollte die Regierung gezielt den Waren‑
transit aus Deutschland, Böhmen und Mähren über die 1719 zu 
Freihäfen erklärten Städte Triest und Fiume / Rijeka durch besse‑
re Verkehrsverbindungen fördern und dadurch die Abhängigkeit 
von Venedig und Hamburg verringern. Für die österreichische 
Lombardei war das deutsche und erbländische Transitgeschäft mit 
Genua und Livorno besonders einträglich. Das Mittelmeer gewann 
an Bedeutung für die Einfuhr von Rohstoffen aus der Karibik und 
Nordamerika und für die Ausfuhr von Fertigprodukten in die Levan‑
te. Zur Unterstützung des maritimen Handels wurden in mehreren 
ausländischen Häfen Konsulate eingerichtet.3 Die Schiffstranspor‑
te waren jedoch häufig den Piratenangriffen der maghrebinischen 
Barbareskenstaaten ausgesetzt. Während die alten Seemächte 
England, Frankreich, Holland, Spanien und Neapel ihre Handels‑
marine mit Kriegsschiffen zu schützen versuchten, waren österrei‑
chische Warentransporte trotz Friedens‑ und Handelsverträgen4 
den nordafrikanischen Korsaren oft schutzlos ausgeliefert. 1764 
entschloss sich auch der Wiener Hof nach erneuten Angriffen Algiers 
zum Einsatz von Kriegsschiffen.5

3 In Ragusa 1750, Neapel 1752, Zante 1755, Tunis 1758, Kirchenstaat 1758, Genua 
1759, Algier 1759, Cadix 1763, Bordeaux 1766, Alicante 1768.
4 Verträge mit Algier 1748, Tunis 1748 und Tripolis 1749. Ein Vertrag mit Marokko 
wurde erst 1783 abgeschlossen; die anderen Barbareskenstaaten nutzten die vertrags‑
lose Zeit zu Raubfahrten unter marokkanischer Flagge.
5 Im kroatischen Adriahafen Portorè/Kraljevica wurden zwei Fregatten gebaut, die 
Aurora und die Stella Matutina, für deren Einsatz man den Malteserritter Charles de 
Meaussée als Berater anwarb. Der politische Wille zur Unterhaltung einer Kriegsflot‑
te fehlte jedoch und die Fregatten wurden nach wenigen Jahren der toskanischen Ma‑
rine überlassen. 



Watzlawick
3 • Vorbild, Konkurrent und Partner

Studi di storia 18 35
Karl von Zinzendorf, Tagebuch einer kommerziellen Studienreise durch die Schweiz, 31‑52

3.2 Der Blick über die Grenzen: Studienobjekt Schweiz

Die österreichische Regierung verfolgte aufmerksam die wirtschaft‑
liche Entwicklung in anderen Ländern und knüpfte nach dem Kriegs‑
ende an die Tradition von Handelsstudienreisen an, von denen man 
sich Informationen über die Konkurrenzlage auf Absatz‑ und Liefer‑
märkten, über Handelswege und Transitkosten, neue Technologien 
und Maßnahmen zur Wirtschaftsförderung erwartete. Sie sollten 
auch ausgewählten Beamten eine nützliche Erweiterung ihrer Kennt‑
nisse ermöglichen. Die ersten offiziellen sogenannten Commerzrei‑
sen wurden von den österreichischen Behörden nach dem Frieden 
von Aachen von 1748 in den Jahren 1753 bis 1756 organisiert.6 Der 
Ausbruch des Krieges im Jahre 1756 verhinderte für mehrere Jahre 
Reisen ins Ausland.7 Nach dem Friedensschluß bot man dem Grafen 
Karl von Zinzendorf, der durch seinen Arbeitseifer und Kenntnisse 
die Aufmerksamkeit des Hofes auf sich gelenkt hatte, die Gelegen‑
heit, als Begleiter seines Vorgesetzten eine erste Studienreise nach 
Danzig zu unternehmen. Da sein Vorgesetzter Graf Philipp Joseph von 
Sinzendorf durch andere Geschäfte in Berlin und Schlesien zurück‑
gehalten wurde, musste Graf Karl die Reise nach Danzig im Septem‑
ber 1763 allein antreten. Er entledigte sich dieser Aufgabe zur vollen 
Zufriedenheit des Hofes.

Im Mai 1764 bewilligte Kaiserin Maria Theresia dem Grafen Karl 
auf Empfehlung Sinzendorfs und des Staatskanzlers Kaunitz eine 
Studienreise zu den italienischen Seehäfen;8 er sollte eine monatli‑
che Entschädigung von 400 Gulden erhalten und die Postreisekosten 
ersetzt bekommen.9 Diese erfreuliche Nachricht erreichte Zinzen‑
dorf in Tirol, wo er sich seit März in Begleitung seines Vorgesetzten 
aufhielt. Zinzendorf sollte seine Reiseberichte an die Staatskanzlei 
richten, die ja für Beziehungen mit ausländischen Staaten sowie das 
spanische Erbe – Herzogtum Mailand und Österreichische Niederlan‑
de – zuständig war. Ehe er aufbrach, kam es zu einer Erweiterung des 
Reisemandats, da das Tiroler Salzamt über Absatzschwierigkeiten in 

6 Der flämische Kaufmann Guillaume Schamp reiste in den Jahren 1753‑55 im Auf‑
trag des Hofes nach Cadix, um die Möglichkeiten des öst. Exports nach Spanien und 
in die amerikanischen Kolonien zu untersuchen. Ludwig Ferdinand Prokop und Aloysi‑
us Gf. Podstatsky bereisten 1754 die öst. Erbländer und Norditalien; 1755‑1756 reiste 
Prokop mit Carl Otto Gf. Haugwitz durch Ungarn, Siebenbürgen, Schlesien und Polen.
7 Inländische Kommerzreisen fanden auch während des Krieges statt: der Triestiner 
Intendanzrat Raab bereiste 1759 Kroatien und Ungarn; Gf. Rudolf Chotek, Gf. And‑
ler‑Witte und Hofrat Degelmann besuchten 1762 Triest und das Litorale. 
8 Brief des Staatskanzlers Kaunitz vom 22. Mai 1764 an Gf. Sinzendorf, Zentralarchiv 
des Deutschen Ritterordens, Biographische Materialien, I, 565 ff. 
9 Die Endabrechnung der gesamten Postreisekosten von Innsbruck bis Genf sollte 
sich auf 495 Gulden und 48 Kreuzer belaufen (Zentralarchiv des Deutschen Ritteror‑
dens, Biographische Materialien, I, 803 ff.).



Watzlawick
3 • Vorbild, Konkurrent und Partner

Studi di storia 18 36
Karl von Zinzendorf, Tagebuch einer kommerziellen Studienreise durch die Schweiz, 31‑52

der Schweiz klagte und die Tiroler Spediteure eine Verlagerung des 
deutsch‑italienischen Warentransits auf Schweizer Handelsstraßen 
fürchteten; dem Besuch der Seehäfen sollte nun eine Studienreise 
durch die Eidgenossenschaft vorangehen, um 

eine vollkommene Kenntnis der Schweiz und Graubünden zu über‑
kommen [...] ihren Ackerbau, Manufacturen, und übrige Industrie 
auf das genaueste zu untersuchen, [...] alte und neue Verknüpfun‑
gen mit Tyrol gründlich zu erörtern...10 

Besondere Aufmerksamkeit sollte Zinzendorf dem Salzhandel, den 
Arbeitskosten und dem Warentransit widmen. Die Reiseroute durch 
die Schweiz wurde in der Instruktion nicht erwähnt, sie blieb wohl 
dem eigenen Ermessen Zinzendorfs vorbehalten. Der Haupthandels‑
straße des Tiroler Salzes folgend, besuchte Zinzendorf auf der Hinrei‑
se zunächst Kempten und das nördliche Bodenseegebiet, ehe er in 
Rorschach Fuß auf Schweizer Boden setzte.

Die Eidgenossenschaft war nicht nur als Markt für österreichi‑
sche Exporte und als Lieferant von Rohmaterialien oder Fertigpro‑
dukten für den Binnenmarkt von Bedeutung. Kredite von Schweizer 
Kantonen sowie von Kaufleuten aus St. Gallen, Zürich, Basel, Genf 
und Glarus füllten Finanzierungslücken der österreichischen Staats‑
kasse und trugen zum Aufbau von neuen Betrieben bei. Verlagsver‑
träge der St. Gallener und Basler Fabrikanten schufen Arbeitsplätze 
im grenznahen Bereich.11 Schweizer Kaufleute waren wichtige Mitt‑
ler im Handel mit süd‑ und westeuropäischen Staaten. Die Schweizer 
Textilfirmen galten aber auch als bedrohliche Konkurrenz für einhei‑
mische Betriebe. Die Zunahme des deutsch‑italienischen Warentran‑
sits durch den Schweizer Rheingau und Graubünden bereitete Sorgen 
für die Zukunft der Spedition über die Tiroler Brennerstraße. 

Die Wettbewerbsnachteile der Schweiz – ihre Rohstoffarmut und 
Abhängigkeit von Importen, ihre Ferne von Seehäfen, die Kleinheit 
des Marktes und der Zwang zum Export, die geringe Bevölkerungs‑
dichte, die schwierigen Straßenverbindungen eines alpinen Binnen‑
landes – waren in Österreich wohlbekannt. Umso mehr beeindruckte 
der auf Spezialisierung und Qualitätskonkurrenz beruhende Erfolg 
der Schweizer Unternehmer, deren Handelspraxis als nachahmens‑
wertes Vorbild galt. Für die wenigen Freihändler in der österrei‑
chischen Beamtenschaft hatte die freizügige Handelspolitik in der 
Schweiz Modellcharakter.

10 Instruktion Sinzendorfs vom 7. Juni 1764, Zentralarchiv des Deutschen Ritteror‑
dens, Biographische Materialien, I, 575 ff.
11 Das Gebiet vor dem Arlberg war von der Ostschweiz leichter erreichbar als von 
Tirol; schon 1749 verlangten die Tiroler Stände den Bau einer befahrbaren Straße über 
den Arlberg, dieser Plan kam aber erst unter der Regierung Josephs II. zur Ausführung. 
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Wie aus den Schweizer Berichten Zinzendorfs an den Wiener Hof 
ersichtlich ist, beschäftigte er sich mit all diesen Fragen, wobei die 
Schwerpunkte seiner Berichte drei Problemkreisen gewidmet waren: 
dem Salzhandel, der Textilindustrie, dem Warentransit nach Italien. 
Anderen Wirtschaftszweigen zollte er weniger Beachtung, wohl in 
der Annahme, dass die österreichische Regierung hier nicht viel von 
der Schweiz zu lernen hätte. Eine Ausnahme bildete die Uhrenindus‑
trie, der Zinzendorf große Aufmerksamkeit schenkte, schrieb man 
ihr doch den sprichwörtlichen Reichtum der Genfer und Neuenbur‑
ger Kaufleute zu. 

3.3 Handels‑ und Gewerbepolitik

Dem jungen Kommerzienrat, der mit der aktiven Wirtschaftspolitik 
österreichischer Hofstellen vertraut war, musste in der Schweiz das 
Fehlen ähnlicher Staatsorgane auffallen.12 Im Vergleich zur österrei‑
chischen Monarchie war die staatliche Verwaltung in der Eidgenos‑
senschaft sehr spärlich besetzt, was auch dem traditionell niedrigen 
Steueraufkommen entsprach. Abgesehen von der Verwaltung alter 
Regalien, von Getreidelagern oder von sozialen Einrichtungen wie 
Spitälern und Armenhäusern waren in der Schweiz Staatsbetriebe 
wenig üblich, eine wichtige Erfahrung für den späteren entschiede‑
nen Gegner von ärarischen Betrieben.13 Während Schweizer Behör‑
den nur wenig in Fragen der Wirtschaftsförderung intervenierten, 
spielten vor allem im Außenhandel eigenständige Entscheidungen 
von Unternehmern und ihrer Selbstverwaltungsorgane wie vor allem 
der Direktorien der Kaufmannschaft14 eine wichtige Rolle; in vielen 
Kantonen konnten sie den Interessen ihrer Branchen, die im hohen 
Maß vom Import von Rohwaren, Export von Fertigwaren, Transithan‑
del und Kapitalverkehr abhängig waren, Gehör verschaffen.

In seinen Berichten an den Wiener Hof wies Zinzendorf immer 
wieder auf freihändlerische Wettbewerbsvorteile der Schweizer 
Unternehmer hin: Freizügigkeit in der Betriebsgründung, im Import, 
Export und Transithandel, in der Anwerbung von Arbeitskräften. Er 
betonte das Fehlen von Verbotsgesetzen, von Binnenmauten und 
Monopolen; die niedrigen Zollsätze und Steuern; die starke Präsenz 

12 Der Kanton Bern bildete mit seinem 1687 nach französischem Vorbild geschaffe‑
nen und mit wechselndem Erfolg tätigen Kommerzienrat eine Ausnahme.
13 In einem Votum des Jahres 1771 zum Fernosthandel betonte Zinzendorf, dass die 
Beteiligung von Landesherren an Fabriken und Handlungsunternehmen niemals einen 
glücklichen Ausgang habe.
14 Diese Vorläufer der heutigen Handelskammern vertraten die Interessen von Un‑
ternehmergruppen wie von Großhändlern, Kaufleuten und Bankiers, die von den Zünf‑
ten nur ungenügend wahrgenommen wurden.
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Schweizer Kaufleute auf ausländischen Märkten; die verhältnismä‑
ßig freie Preisbildung. Die in der Schweiz noch sehr präsenten Zünf‑
te suchten eine neue Rolle als soziale und politische Gruppierungen 
der Bürgerschaft und intervenierten seltener in innerbetrieblichen 
Fragen; der ursprünglich strenge Zunftzwang hatte die Arbeitstei‑
lung zwischen städtischen Unternehmen und ländlichen Zulieferbe‑
trieben beschleunigt. Von der in Österreich bis 1753 vorherrschenden 
Trennung zwischen Handwerk und Landwirtschaft war in den Hoch‑
burgen des Schweizer Verlagswesens wenig zu merken. Zunftregeln 
und Privilegien der städtischen Bürger in den von Hauptorten regier‑
ten Kantonen reservierten den einträglichen Handel mit Rohmaterial 
und Fertigprodukten den Kaufleuten des Hauptortes wie z. B. Zürich. 
Um dem Mangel an Arbeitskräften und den hohen Lohnkosten in den 
städtischen Bannmeilen zu begegnen, ‚verlegten‘ die kapitalkräfti‑
gen städtischen Unternehmer Lohnarbeit in umliegende Landbezir‑
ke, warben Heimarbeiter an, lieferten ihnen Rohmaterial zum Weben 
und Spinnen und nahmen ihre Produkte ab. Wichtige Fertigungspro‑
zesse wie z. B. das Bleichen, Färben oder Drucken der Stoffe blieben 
in der Hand der Unternehmer, die in Stadtnähe große Manufaktur‑
betriebe errichteten. Vor allem im Seidengewerbe und in der Baum‑
wollindustrie verbreitete sich dieses sogenannte Verlagssystem rasch 
und verschaffte den ländlichen Haushalten zusätzliches Einkommen, 
was den ärmeren Bezirken zugute kam. Die Vorteile der Arbeitstei‑
lung und die niedrigeren Löhne führten auch in anderen Kantonen, 
in denen Zunftregeln weniger streng eingehalten wurden oder kaum 
ins Gewicht fielen, zur Entwicklung des Verlagssystems.

Ein anderer Wettbewerbsaspekt wurde von Zinzendorf in seinen 
Berichten kaum erwähnt: durch das anhaltende Wachstum von kapi‑
talkräftigen, exportorientierten Manufakturen war in der Schweiz 
ein reiches Reservoir an Facharbeitern entstanden. In der Mitte des 
18. Jahrhunderts zeichneten sich jedoch Spannungen auf dem Arbeits‑
markt ab. Die Migration vieler junger Schweizer, die in den Militär‑
dienst anderer Staaten traten, hatte zunächst der Landwirtschaft 
Schaden zugefügt – die Löhne der verbliebenen Arbeiter stiegen, 
Felder blieben unbearbeitet, bei der Abwerbung von Landarbeitern 
traten städtische Betriebssparten in gegenseitigen Lohnwettbewerb. 
In Basel und St. Gallen führte dies zum Export von Verlagsarbeit ins 
nahe Ausland, in den Breisgau und nach Vorarlberg; in Neuenburg 
musste man für die Landwirtschaft Arbeiter aus dem Burgund anwer‑
ben. Das österreichische Interesse an ausländischen Facharbeitern 
war ein offenes Geheimnis und wurde deshalb von Schweizer Unter‑
nehmern und Regierungsstellen misstrauisch beobachtet.

Während man in Österreich den Besuch der einheimischen Jahr‑
märkte durch ausländische Kaufleute drastisch beschränken wollte, 
konnte Zinzendorf in der Schweiz feststellen, dass die berühm‑
te Zurzacher Messe ihren Höhepunkt als Handelszentrum für 
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Textilwaren bereits überschritten hatte und nur mehr als Markt 
für zweitrangige Schweizer Ware diente; für bessere Qualitäten 
verließen sich Schweizer Unternehmer auf den Export durch eige‑
ne Kontore im Ausland und zunehmend auch auf den Direkteinkauf 
von ausländischen Abnehmern, die regelmäßig ihre Niederlassun‑
gen besuchten. Das Interesse ausländischer Anbieter blieb Zurzach 
allerdings erhalten. 

3.4 Salzhandel

Das Salzmonopol war eine der wichtigsten Einnahmequellen der öster‑
reichischen Monarchie. Im Außenhandel war die Schweiz mit ihrem 
ständig wachsenden Bedarf an Salzimporten für die Viehwirtschaft, 
die Käseproduktion und den Hauskonsum seit Jahrhunderten ein wich‑
tiger Markt für die Saline von Hall in Tirol. Seit dem österreichischen 
Erbfolgekrieg konkurrierten jedoch Lieferungen anderer Länder mit 
dem Tiroler Salz, vor allem die bayrischen Salzexporte nach St. Gallen 
und Graubünden.15 Die Qualität des Tiroler Salzes, die in den Kriegsjah‑
ren nachgelassen hatte, wurde von Schweizer Abnehmern zunehmend 
kritisiert. Technologische Faktoren beeinflussten die Kosten der Salz‑
produktion, für die man vielerorts bereits die holzsparende Methode 
der Graduation16 anwandte; in Hall hingegen hielt man noch am alten 
System des Kochens und Verdampfens in großen Pfannen fest, dessen 
hoher Holzverbrauch zu einem wachsenden Problem für die alpine Forst‑
wirtschaft wurde. Die durch Binnenmauten verteuerten Tiroler Trans‑
portkosten waren zudem höher als die der bayrischen Konkurrenz. 

Zinzendorf sollte den Beschwerden der Schweizer Importeure auf 
den Grund gehen und genaue Nachricht über Qualität, Quantität, 
Transportkosten und Preise nach Wien senden. Auf seiner Reise konn‑
te Zinzendorf bald feststellen, dass das bayrische Salz einen wach‑
senden Absatz in den Ostschweizer Gebieten fand, da das Tiroler 
Salz teurer war und einen größeren Schwund beim Transport erlitt. 
Ferner fiel ihm die Marktpräsenz anderer Konkurrenten auf, über 
deren Lieferungen in Wien noch wenig bekannt war. Die freizügigen 
Regelungen des Schweizer Marktes verschärften noch den Konkur‑
renzdruck – je nach Kanton gab es neben öffentlichen Stellen, die den 
Salzimport und Detailverkauf beaufsichtigten oder in eigener Regie 
durchführten, auch private Händler, die in eigenem Namen Verträ‑
ge mit Lieferländern abschließen konnten. 

15 Bayern lieferte über seinen neuen Salzhafen von Buchhorn nicht nur Salz aus eige‑
ner Produktion (Reichenhall), sondern auch aus dem salzburgischen Hallein. 
16 Verdickung der Sole durch Verdunstung in einem Filter aus mehreren Lagen von 
Astwerk, durch den sie mehrmals gepumpt wurde. Die Filterhallen erreichten Längen 
von mehreren hundert Metern.
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Frankreich exportierte sogenanntes burgundisches Salz aus den 
Salinen der bis 1674 spanisch‑habsburgischen Freigrafschaft sowie 
Salz aus Lothringen und der Provence. Neben alten Absatzgebie‑
ten in der Westschweiz hatte Frankreich neue Märkte in Bern, Solo‑
thurn, Luzern und Uri gewonnen; in den Verträgen zur Anwerbung 
Schweizer Söldner spielte die Lieferung von französischem Salz eine 
wichtige Rolle. Spanisches Salz aus Ibiza wurde über Genua und 
die Gotthardstraße in die Innerschweiz geliefert. In Genf und im 
Waadtland bezog man von alters her Salz aus der Provence. In Grau‑
bünden hielt sich der Absatz des Tiroler Salzes in den östlichen grenz‑
nahen Gebieten, vor allem im Engadin; im Norden bevorzugte man 
das billigere bayrische Salz, während man im Süden Meersalz aus 
Venedig einführte, das über die Gotthardstraße auch die Zentral‑
schweiz erreichte. Bern bezog Salz aus mehreren Ländern, da die 
eigene Produktion in Bex nur einen Teil des lokalen Bedarfs deckte. 
Die Abwicklung von Schweizer Staatskrediten an das Ausland hatte 
manchmal direkte Auswirkungen auf Salzlieferungen – z. B. bezog 
der Kanton Bern weiterhin Salz aus Tirol, weil es mit Assignaten des 
Wiener Stadt‑Banco bezahlt werden konnte. 

3.5 Textilwirtschaft

Zinzendorfs Studienreise fand zu einer Zeit statt, als die Textilwirt‑
schaft in der Schweiz einen Höhepunkt erreicht hatte. Einerseits 
hatte die Aufhebung der französischen Importverbote im Jahre 1759 
zu einer Beschleunigung der Entwicklung geführt, andererseits lagen 
die revolutionären mechanischen Neuerungen, die den Textilfirmen 
Englands einen beträchtlichen Kosten‑ und Qualitätsvorsprung vor 
ihren Konkurrenten auf dem Kontinent einräumen sollten, noch in 
der Zukunft.17 Es wird geschätzt, dass der protoindustrielle Textilsek‑
tor in der Schweiz in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts mehr 
als 20% der gesamten Bevölkerung voll oder teilweise beschäftigte. 

Der Verlust der schlesischen Leinenweberei im Siebenjährigen 
Krieg bedeutete für die österreichische Monarchie nicht nur die 
Einbuße einer wichtigen Einkommensquelle sondern auch das Entste‑
hen einer starken preußischen Konkurrenz für die verbliebenen 
einheimischen Unternehmen. Neu gegründete Betriebe in Böhmen, 

17 Die rasche Mechanisierung der englischen Textilindustrie in der zweiten Hälf‑
te des 18. Jahrhunderts beruhte auf einer Reihe von Erfindungen, die die Arbeitspro‑
duktivität und Produktqualität der Spinnerei‑, Weberei‑ und Färbereibetriebe erhöh‑
ten und der industriellen Revolution die Bahn bereiteten: die spinning jenny von James 
Hargreaves (1764), der water frame von Richard Arkwright (1769), die mule jenny von 
Samuel Crompton (1780); der power loom von Edmund Cartwright (1785); der printing 
cylinder von Thomas Bell (1783). Die billigen Importe von englischen Maschinengarn 
führten ab 1785 zu einer Krise des Schweizer Spinngewerbes.
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Niederösterreich, Kärnten und Tirol, die den Binnenmarkt beliefern 
und verlorene Märkte im Norden und Osten wiedererobern sollten, 
profitierten zwar von der neuen Zunftfreiheit für Leinenweber des 
Jahres 1764, sahen sich aber im Export verschärften Zollschranken 
und Einfuhrverboten ausgesetzt, mit denen andere Staaten wie Preu‑
ßen und Sachsen auf das im März 1764 beschlossene österreichi‑
sche Einfuhrverbot für viele Textilwaren reagierten. Die in Tirol und 
Vorarlberg gegründeten Leinenwebereien litten unter dem Mangel 
an Rohstoffen, dem man mit Ausfuhrverboten für Flachs und Garn 
und mehr Flachsanbau beikommen wollte. Die Schweizer Zentren 
der Leinenproduktion im Rheingau, St. Gallen, Appenzell, später vor 
allem in Bern und in Luzern, reagierten ihrerseits mit Preiskrie‑
gen gegen österreichische Fertigwaren, die ohnehin mit zusätzlichen 
Kosten durch Binnenmauten belastet waren. Auch die von Schweizer 
Kaufleuten in Vorarlberg gegründeten Betriebe konnten dem Konkur‑
renzdruck ihrer eigenen Landsleute nicht standhalten.

In Österreich hatte sich die Baumwollfabrikation mit staatlicher 
Hilfe entwickelt, obwohl Befürworter der Leinenindustrie vor solchen 
Förderungsmaßnahmen warnten. Dem 1724 gegründeten Schwecha‑
ter Betrieb der Orientalischen Compagnie folgten auch Betriebsgrün‑
dungen von Schweizer Unternehmern in Wien und in Vorarlberg. 1761 
gab man die Praxis der Exklusivprivativa im Baumwollsektor auf; 
1763 wurde der Baumwollfabrikation die Zunftfreiheit zugestanden, 
was die Gründung neuer Betriebe – vor allem durch adelige Grund‑
besitzer – förderte. Mangel an Erfahrung, an Facharbeitern und an 
Kenntnis der neuen Produktionsmethoden richteten den Blick der 
österreichischen Wirtschaftsbehörden auf die erfolgreichen Betrieb‑
spraktiken der Schweizer Baumwollmanufakturen. 

Der Siegeszug der roi coton genannten Baumwolle in Westeuropa 
hatte die Schweiz bereits Ende des 17. Jahrhunderts erreicht, wobei 
protestantische Flüchtlinge aus Frankreich, die sowohl Fachkennt‑
nisse als auch Kapitalien einsetzen konnten, eine große Rolle spiel‑
ten. Die ursprünglich aus der Levante über Genua, Livorno oder 
Marseille von Genfer Kaufleuten importierte Rohbaumwolle wurde 
zunächst im Zürcher Raum verarbeitet. Ab 1720 fasste der neue 
Gewerbezweig auch in der Ostschweiz Fuß und verdrängte allmäh‑
lich die einheimische Leinenweberei von ihrem ersten Platz. Diese 
Entwicklung wurde in einigen Gebieten, z. B. in Glarus, in Appen‑
zell und in St. Gallen, durch das Fehlen von Zunftzwängen besonders 
begünstigt. Die Baumwollfabrikanten konnten höhere Löhne zahlen 
und ihren wachsenden Personalbedarf auf Kosten der Leinenweberei 
stillen. Die allgemein steigenden Löhne verteuerten die Herstellung 
der Leinwand und trugen weiter zu dem Rückgang dieser Textilspar‑
te bei. Schweizer Unternehmer gingen dazu über, billigere Leinwand 
aus Schwaben zu importieren, die nach Weiterverarbeitung nach 
Italien und Frankreich verkauft wurde.
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Spinnen, Weben und Weiterverarbeitung der Baumwolle beschäf‑
tigten eine rasch wachsende Anzahl von Schweizer Kaufleuten, 
Fabrikanten und Facharbeitern, vor allem in Bern, in Glarus, im 
Rheintal, in Zürich, in Basel und in Mülhausen. Mit dem Verlagssys‑
tem entstand eine neue Unternehmerschicht, die Rohstoffe, Kapi‑
tal und Muster an Spinner und Weber in den Dörfern lieferte, deren 
Halbfertigprodukte in zentralen Produktionsstätten für Weißerei, 
Appretur, Feinstickerei und Farbdruckerei weiterverarbeitete und 
die Endprodukte auf den Markt brachte. Diese neuen Unternehmer 
waren zugleich Händler, Fabrikanten und Geldgeber, wobei das kauf‑
männische Element überwog.

Im Westen der Schweiz entstanden durch die rasche Entwicklung 
neuer Färberei‑ und Stoffdrucktechniken, die dem Beispiel der fran‑
zösischen Compagnie des Indes nacheiferten, große Zeugdruckereien, 
sogenannte indienneries, deren vorindustrielle Methoden das Verlags‑
system ersetzten. Ihre Fabrikhallen beschäftigten zahlreiche Arbeiter; 
Halbfertigprodukte wurden nicht mehr in den umliegenden Dörfern 
produziert, sondern aus anderen Kantonen wie Zürich, Glarus und St. 
Gallen und auch aus dem Ausland importiert. Die Färbungsprozes‑
se blieben wohlbehütete Geschäftsgeheimnisse der Unternehmer, die 
auch andere marktwirksame Techniken entwickelten, z. B. die Verwe‑
bung von feinen Gold‑ und Silberfäden mit der Baumwolle.

Frankreich war der wichtigste Markt für diese Produkte; zeitwei‑
lige Einfuhrsperren wurden u.a. durch Fälschung der Ursprungs‑
stempel der Compagnie des Indes umgangen. Als das französische 
Einfuhrverbot für Baumwollprodukte 1759 aufgehoben wurde, 
konnten Firmen in grenznahen Gebieten wie Genf, Neuenburg und 
Mülhausen eine wahre Monopolstellung auf dem französischen Markt 
erringen, die erst mit der Erneuerung des Importverbots im Jahre 
1785 zu Fall kam.18 Ein wichtiges Zentrum der Baumwolldrucke‑
rei entstand in Mülhausen, dessen französischer Markt sich durch 
die Insellage dieses Territoriums im französischen Sundgau beson‑
ders schnell entwickelte. Zinzendorf konnte zwar Mülhausen nicht 
besuchen, sammelte aber in Basel und Zurzach Informationen über 
dieses kleine helvetische Gebiet, welches sich im 19. Jahrhundert zum 
sogenannten ‚französischen Manchester‘ entwickeln sollte. Basler 
Kaufleute, die Farbstoffe importierten, z. B. Indigo aus Westindien, 
belieferten nicht nur die Schweizer Produzenten, sondern auch Stoff‑
druckereien in Bayern und Österreich.

In St. Gallen und Appenzell siedelte sich die Produktion feiner 
ostindischer Baumwollstoffe, der Mousseline, an. Eine Besonderheit 
war die Herstellung von gestickten Tüchern, die sich nach einem 

18 Schon zwei Jahre nach dem Importverbot war der Export Schweizer Baumwollpro‑
dukte nach Frankreich um 85% gefallen.
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Lyoner Vorbild um 1750 in St. Gallen etabliert hatte und die in der 
Folge durch Verlagsarbeit für die Entwicklung der Stickereiindustrie 
in Vorarlberg und Schwaben von großer Bedeutung wurde. So schloss 
die St. Gallener Firma Gonzenbach, Schlumpf und Cie. schon 1753 die 
ersten Verträge mit Vorarlberger Heimwerkern zur Bestickung von 
Mousselinen ab, deren Veredelung durch Nachbleichen und Appre‑
tur und deren Weiterverkauf und Export jedoch den Betrieben in St. 
Gallen und Appenzell vorbehalten blieben. 

Zürich und Basel hatten sich seit dem 16. Jahrhundert zu Zentren 
der Seidenproduktion entwickelt. In Zürich hatte der Zunftzwang zur 
Errichtung städtischer Seidentuchmanufakturen geführt. Die hohen 
Arbeitskosten zwangen die Zürcher Unternehmer, ihren Bedarf an 
Seidenfäden durch Ankäufe aus den billiger arbeitenden Orten der 
Zentralschweiz und den italienischen Vogteien zu decken und techni‑
sche Neuerungen wie die Nutzung von Wasserkraft einzuführen. In der 
zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts spezialisierten sich die Zürcher 
Fabrikanten auf Produkte höherer Qualität, z. B. Seidenflor, und zogen 
sich aus der Herstellung der billigeren Produkte wie der aus Abfällen 
gesponnenen Schappe oder Florettseide zurück, die jedoch in ländli‑
chen Kantonen der Innerschweiz bedeutend blieb. Die auf Verlagsar‑
beit beruhende Seidenbandproduktion ging wegen der Opposition der 
Zürcher Zünfte schon im 17. Jahrhundert an Basel verloren. Die Verlag‑
saufträge der Basler Produzenten kamen fortan nicht nur der Basler 
Landschaft zugute, sondern auch den grenznahen Regionen Vorder‑
österreichs. Weitere Zentren der Seidenproduktion entstanden in den 
italienischen Vogteien des Tessins und im Veltlin.

Seit 1750 entstand auch in Österreich, so in Wien, in Vorderöster‑
reich, in der Steiermark, in Kärnten und im Küstenland, eine Seiden‑
fabrikation, die Rohstoffe aus Maulbeerbaumpflanzungen in Südtirol 
bezog. Versuche mit Maulbeerbaumpflanzungen in der Umgebung 
Wiens waren nicht sehr erfolgreich. Nach einer Krise im Jahre 1763 
schützte der Staat die heimische Seidenfabrikation mit Einfuhrver‑
boten vor ausländischer Konkurrenz – die Zahl der Seidenwebstüh‑
le verdoppelte sich, die Zahl der Beschäftigten stieg auf über 10.000. 
Nach der Aufhebung des Einfuhrverbots im Jahre 1775 sollte jedoch 
die Seidenfabrikation eine neue Krise erleben.

Die österreichische Wollproduktion, die früher zu den wichtigsten 
Wirtschaftszweigen zählte, litt unter ähnlichen Problemen wie die 
der anderen europäischen Staaten: Rohstoffmangel durch Verringe‑
rung der Schafweiden, wachsende Konkurrenz anderer Textilfasern. 
Das 1728 erlassene Einfuhrverbot für Wollwaren konnte daran nicht 
viel ändern. Die 1672 gegründete Linzer Fabrik wurde 1754 verstaat‑
licht; ihre zentralen Anlagen dienten der Fertigung und zugleich als 
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Musterwerkstätte; Wolle wurde vor allem im Verlag gesponnen.19 
Weitere Schwerpunkte der Wolltuchfabrikation gab es in Böhmen 
und Mähren, wo adelige Grundbesitzer neue Betriebe gründeten, 
die von der 1764 erlassenen Gewerbefreiheit für die Wollerzeugung 
profitierten.

In der Schweiz war die seit dem Mittelalter heimische Herstellung 
von Wollstoffen in den Kantonen Basel, Schaffhausen, Zürich, Bern 
und Freiburg durch die Baumwolle aus ihrer einst führenden Stel‑
lung verdrängt worden. Der Schweizer Bedarf an Wolldecken wurde 
zunehmend durch Importe, z. B. aus der Normandie, gedeckt. Selbst 
Kantone mit landwirtschaftlicher Basis wie Bern, Freiburg und die 
Zentralschweiz mussten Schafwolle aus Böhmen, Ungarn und Italien 
einführen, um ihre Strumpfproduktion aufrechtzuerhalten. Es gab 
mehrfach Bemühungen, die Wollproduktion durch neue Methoden 
zu verbessern; Versuche mit neuen Färbungstechniken20 waren für 
Zinzendorf von besonderem Interesse und wurden in seinen Berich‑
ten an den Wiener Hof beschrieben.

3.6 Handelsstraßen

Die durch die Schweiz führenden Handelsstraßen erfüllten seit 
ältesten Zeiten einen mehrfachen Zweck – Versorgung des eigenen 
Marktes mit Rohstoffen und Bedarfsgütern, Ausfuhr von Schwei‑
zer Fabrikaten und landwirtschaftlichen Produkten, Warentransit 
zwischen den angrenzenden Ländern. Der kostengünstige Bezug von 
Baumwolle, Farbstoffen und anderen Gütern über Land‑ und Wasser‑
straßen war für die Manufakturen der rohstoffarmen Schweiz lebens‑
wichtig. Baumwolle aus Amerika, der Karibik, Ostindien und der 
Levante erreichte die Schweiz über englische, französische, hollän‑
dische und italienische Häfen; Baumwolle aus Mazedonien wurde 
über Wien geliefert. Schweizer Kaufleute und Spediteure spielten 
seit dem 17. Jahrhundert eine wachsende Rolle im internationalen 
Warengeschäft zwischen dem Mittelmeerraum, West‑ und Nordeuro‑
pa und profitierten von der günstigen Verkehrslage der Handelswege 
über die Alpenpässe und Wasserstraßen. Ausbau und Instandsetzung 

19 1764 beschäftigte die Linzer Fabrik in der Zentrale etwa 1000 Arbeiter und im 
Verlag über 43.000 Spinner. Die sprichwörtlichen Schwierigkeiten der Linzer Wollpro‑
duktion hingen vor allem mit der Opposition der Weber und Spinner gegen neue Pro‑
duktionsmethoden zusammen. Erst 1772 konnten bessere, mit dem Fuß betriebene so‑
genannte ‚sächsische‘ Spinnräder eingeführt werden. 
20 1764 wurden von der Berner Ökonomischen Gesellschaft erste Versuche der Fär‑
bung von Wollfasern mit frischen Krappwurzeln, der sogenannten Färberröte, einer 
Pflanze der Familie der Rubiazeen, unternommen. Diese Methode war wesentlich billi‑
ger als die bereits bekannte Methode der Färbung mit gedörrtem und gerösteten Krapp.
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der Handelsstraßen21 waren deshalb wichtige wirtschaftspolitische 
Anliegen. Zölle, Straßenmauten und andere Speditionskosten spiel‑
ten im Konkurrenzkampf um den Warentransit ebenfalls eine kriti‑
sche Rolle. In dieser Frage nahmen die meisten Kantonsregierungen 
durch niedrig gehaltene Abgabensätze eine wirtschaftsfreundliche 
Haltung ein.

In Österreich ließ die wachsende Nutzung der Nord‑Südverbin‑
dungen der Schweiz Sorgen im Wettbewerb um den einträglichen 
Warentransit zwischen den deutschen Staaten und dem Mittelmeer‑
raum entstehen. Von der Handelsstraße, die vom Bodensee über Chur 
nach Chiavenna und Italien führte,22 wurden österreichische Interes‑
sen gleich doppelt bedroht. Einerseits stand sie im Wettbewerb mit 
der Tiroler Spedition über die Brennerstraße und Bozen zur Adria. 
Andererseits war eine neue Verbindung mit dem westlichen Mittel‑
meerhäfen Genua und Livorno durch den Piemont entstanden, welche 
Mailand umging.23 Die piemontesische Konkurrenz lockte mit ihren 
niedrigeren Transitabgaben ostschweizer und süddeutsche Kaufleute 
an und verbilligte auch die Transporte der Zürcher und Basler Manu‑
fakturen über den St. Gotthard.

Besonders wichtig für Österreich war der Transit von Waren und 
Militär durch Graubünden, zwischen Tirol und Mailand, der auf alten 
Verträgen beruhte.24 Der Warentransport beschäftigte in Graubün‑
den zahlreiche Unternehmer, die in den einzelnen Gemeinden genos‑
senschaftlich in sogenannten ‚Porten‘ oder ‚Roden‘ organisiert waren 
und vom vorgeschriebenen Umladen der Güter profitierten. Die öster‑
reichischen Warentransporte nach Mailand gingen meist über Kemp‑
ten, den Bodensee, das Rheintal und Chur nach Chiavenna und dem 
mailändischen Hafen Como; geringere Mengen wurden über die 
schwierige Saumstraße durch das Inntal transportiert, auf deren 
Ausbau man von österreichischer Seite drängte. Venedig, dessen 
Waren die Schweiz im Umweg über Tirol und den Bodensee oder über 
Mailand erreichten, wollte Graubünden zum Bau einer befahrbaren 
Straße zwischen Bergamo und dem Veltlin bewegen. Dies hätte die 
Lieferung venezianischen Lagunensalzes nach Graubünden begüns‑
tigt und den Absatz von Tiroler Salz noch mehr beeinträchtigt. Diesen 

21 Z. B. der Ausbau der Straße über den St. Gotthard 1708; die Einrichtung des Ber‑
ner Straßenbaufonds 1742; die Freiburger Straßenbauanleihe 1747; das Straßenbau‑
programm in Glarus 1765.
22 Sie führte über den Splügen‑ oder über den Septimerpass; der Julierpass war für 
den Warenverkehr noch nicht erschlossen.
23 Das Westufer des Lago Maggiore mit dem Hafen Intra war 1743 gegen die Aner‑
kennung der Pragmatischen Sanktion von der österreichischer Regierung Mailands an 
das Königreich Sardinien abgetreten worden. Warentransporte aus Graubünden konn‑
ten den Lago Maggiore über den San Bernardino erreichen.
24 Bündner Verträge mit Tirol 1518, 1628 und 1707; mit Mailand 1639. 
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Plänen standen aber in Graubünden Parteienkonflikte und strategi‑
sche Bedenken im Wege.

Graubünden hatte seit 1706 ein Handelsabkommen mit Venedig. 
Bei jeder Erneuerung der Verträge mit den Nachbarn Venedig und 
Mailand kam es zur Kollision wirtschaftlicher und familienpoliti‑
scher Interessen. Die parallel geführten Bündner Verhandlungen mit 
Mailand und Venedig der Jahre 1759‑64 endeten mit dem Sieg der 
mailändischen Partei, die ihr Abkommen zu günstigen Bedingun‑
gen erneuern konnte. Venedig stornierte daraufhin das alte Bündnis 
unter Androhungen von Repressalien gegen die auf venezianischen 
Boden tätigen Bündner Handwerker. Zinzendorf besuchte Graubün‑
den unmittelbar nach dem Abbruch der Verhandlungen mit Vene‑
dig und konnte deshalb erste Reaktionen nach Österreich melden. 

Zinzendorf sammelte auf seiner Reise auch Erfahrungen mit dem 
Warentransport auf Wasserstraßen, die Anregungen für die in Öster‑
reich geführten Diskussionen zum Ausbau des Fluss‑ und Kanalver‑
kehrs liefern konnten. Er beschrieb deshalb in seinen Berichten 
detailliert sowohl die Transportwege und Speditionskosten auf allen 
von ihm besuchten Schweizer Seen25 als auch die durch mailändi‑
sches Gebiet führenden Transporte auf dem Lago di Como und dem 
Lago Maggiore. In Basel stellte er fest, dass Waren aus Neuenburg 
auf Kähnen bis nach Rotterdam gesandt werden konnten; in Genf 
wurde ihm klar, welche Bedeutung der Rhonefluss für die Versorgung 
der Westschweiz mit Rohstoffen besaß. Der von Frankreich privile‑
gierte Transit durch das Rhonetal berührte indirekt österreichische 
Interessen, da er die Preise für Waren beeinflusste, die von Marseil‑
le über Basel nach Österreich geliefert wurden. 

3.7 Finanzaspekte

Der weitgehend durch Anleihen finanzierte Siebenjährige Krieg 
hatte der österreichischen Monarchie eine Staatsschuld von 285 
Millionen Gulden hinterlassen; 1763 standen den jährlichen Netto‑
einnahmen von ca. 26,4 Millionen Gulden Staatsausgaben von 31 
Millionen gegenüber. Die Regierung betrachtete die Schuldentilgung 
und Herabsetzung des jährlichen Zinsaufwandes als finanzpolitische 
Priorität und konnte nur geringe Zuschüsse zur Wirtschaftsförde‑
rung einsetzen. Der österreichische Kapitalmarkt war den neuen 
Aufgaben kaum gewachsen und viele Unternehmer waren deshalb auf 
ausländische Kredite angewiesen. Selbst Großgrundbesitzer verfüg‑
ten nur selten über ausreichendes liquides Kapital und hingen oft 
von der Finanzierung durch fremde Geldgeber ab. Um dem Mangel 

25 Bodensee, Walensee, Zürcher See, Vierwaldstättersee, Neuenburger See, Genfer See.
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an erfahrenen und kapitalkräftigen Händlern abzuhelfen, hatten 
österreichische Monarchen schon seit Anfang des 16. Jahrhunderts 
ausländischen Kaufleuten Niederlassungsrechte mit umfassenden 
Privilegien erteilt, die von Maria Theresia bestätigt und erweitert 
wurden. Diese sogenannten Niederläger genossen Abgabenfreiheit, 
das Recht der freien Religionsausübung und andere Privilegien; sie 
beherrschten das Wechsel‑ und Bankgeschäft und den Großhandel. 
1763 waren in Wien 44 privilegierte Niederläger registriert. Bis zur 
Aufhebung des Niederlagsrechts für Neuankömmlinge im Jahre 1774 
spielten die Niederläger in Wien eine besonders wichtige Rolle bei der 
Finanzierung des Außenhandels. Hier war der Beitrag von Schwei‑
zer Kaufleuten von großer Bedeutung.26 

Aus dem Kreis der im internationalen Handel tätigen Kaufleuten 
in der Schweiz stammten die ersten spezialisierten banquiers, die 
Kapitalanlagen in ausländischen Papieren durchführten, Börsenge‑
schäfte übernahmen, z. B. in Genf und Bern, oder im Wechselhandel 
eine führende Rolle spielten, wie in St. Gallen. In anderen Kantonen, 
z. B. in Zürich und Basel, blieb das Bankgeschäft eine Nebentätig‑
keit der Kaufleute, Spediteure und Fabrikanten, die durch ihr Haupt‑
geschäft große Kapitalien ansammeln konnten. Zinzendorf besuchte 
mehrere Schweizer marchands‑banquiers in St. Gallen, Chur, Zürich, 
Basel, Bern, Neuenburg und Genf und erhielt von ihnen Informatio‑
nen über deren Kreditpraxis im Binnen‑ und Außenhandel; auch traf 
er Regierungsvertreter in Bern, die Anleihen an ausländische Staa‑
ten abwickelten.27

Am Steuer‑, Zoll‑ und Abgabenwesen der von ihm besuchten Kanto‑
ne mussten ihn vor allem die geringe Belastung der Bürger durch 
direkte Steuern und die Unterstützung der Interessen der heimischen 
Wirtschaft durch niedrige staatliche Tarife interessieren. In eini‑
gen Kantonen wurde der Staatshaushalt hauptsächlich durch auslän‑
dische Subsidien für fremde Militärdienste sowie Einnahmen aus 
Regalien und niedrigen Zöllen finanziert. Die spärliche Finanzba‑
sis erlaubte den Kantonen weder den Aufbau eines Berufsbeamten‑
tums, noch den Unterhalt eines stehenden Heeres. Viele Aufgaben 
der zentralen Verwaltung wurden von unbezahlten, auf Zeit gewähl‑
ten Magistraten wahrgenommen. Die Kosten der Verwaltung von 
Untertanengebieten wurden durch lokale Abgaben gedeckt. Im Mili‑
tärwesen herrschte das System der freiwilligen Milizen oder Bürger‑
wehren vor; im Kriegsfall konnten allerdings die in fremden Ländern 
dienenden Schweizer Söldner zurückgerufen werden. Noch waren 
aber diese Aspekte des Finanzwesens nicht zum Mittelpunkt von 

26 Z. B. Mitglieder der Familien Fries, Geymüller, Labhard, Meyer, Ochs, Rieger.
27 Im 18. Jahrhunderts war England der wichtigste Kunde Berner Anleihen; gegen 
Ende des Jahrhunderts brachten Investitionen in England dem Berner Staatshaushalt 
ein Drittel seiner Einnahmen ein.
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Zinzendorfs Studien geworden wie dies später unter dem Einfluss 
seines Bruders Ludwig28 bei seinen Reisen durch Italien, Frankreich 
und England der Fall sein sollte.

3.8 Innovationen

In seinen Berichten an den Wiener Hof beschrieb Zinzendorf alle 
technologischen Neuerungen, die er auf seiner Reise in Augen‑
schein nehmen konnte. Sein Interesse galt nicht nur den industri‑
ellen Einrichtungen und Erfindungen, sondern auch Neuerungen in 
der Landwirtschaft. Die holzsparende Salzproduktion in Bex‑Aigle, 
die Wasserkraftnutzung für Spinnmaschinen und Seidenwebstüh‑
le in Chiavenna, Intra und Zürich, die neuen Färbungstechniken für 
Baumwolle in Basel, Bern und Neuenburg, für Seide in Basel und für 
Wolle in Bern, das Verweben von Goldfäden in Genf,29 die Fayencefa‑
brikation in Zürich erweckten seine Aufmerksamkeit ebenso wie die 
Methoden der Käseherstellung in Glarus, Bern und Freiburg, oder die 
Nutzung der Korndarre in Bern und Genf, die ein Jahrzehnt darauf 
auch in Österreich Verbreitung finden sollte. Viele Innovationen 
führte Zinzendorf auf die engen Kontakte Schweizer Unternehmer 
mit technisch fortgeschrittenen Ländern wie England und Holland 
zurück, sei es durch die Errichtung von Filialen, oder durch die Lehr‑
jahre ihrer Kinder in diesen Ländern. Der Erwerb von Plantagen in 
Übersee brachte einigen Schweizer Unternehmern nicht nur Zugang 
zu wichtigen Rohstoffen sondern auch wertvolle Marktkenntnisse.

In den Juratälern und in Genf konnte Zinzendorf die Präzisionsar‑
beit der Edelmetallarbeiter bewundern, deren Arbeitsmethoden und 
Werkzeuge er in seinen Berichten genau beschrieb. Die auf Taschenuh‑
ren hoher Qualität spezialisierte Genfer Produktion beschäftigte in 
Arbeitsteilung zahlreiche Handwerksbetriebe, die die prunkvoll 
verzierten Gold‑ und Silbergehäuse herstellten; die technisch leichtere 
Fertigung von Uhrwerksteilen wurde im Verlagssystem den Heimwer‑
kern der Genfer Umgebung anvertraut.30 In den Neuenburger Bergdör‑
fern besuchte Zinzendorf Familienbetriebe, in denen alle Teile von 
Repetitions‑ und Pendeluhren sowie Automaten hergestellt wurden. 

28 Ludwig von Zinzendorf war 1762 zum Präsidenten der neuen Hofrechenkammer 
ernannt worden; er wies seinen Bruder Karl in seinen Briefen auf wichtige Probleme 
der Finanzadministration hin, denen er auf seinen Reisen besondere Aufmerksam‑
keit schenken sollte.
29 Die Genfer Unternehmerin Elisabeth Baulacre hatte im 17. Jahrhundert ihren Be‑
trieb auf die Produktion von Edelmetallfäden (lamé) für Luxuswaren der Textilindus‑
trie spezialisiert und zur größten Genfer Fabrik mit Exportmärkten in Frankreich und 
Deutschland ausgebaut. Im 18. Jahrhundert verlor dieser Industriezweig an Bedeutung.
30 Einer Schätzung zufolge beschäftigte die Genfer Uhrenindustrie 1784 ca. 20.000 
Uhrenarbeiter in der Stadt und der nahen Umgebung.
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Die im internationalen Vergleich günstige soziale und wirtschaftli‑
che Lage der Schweizer Bauern und die durch Erbteilung begünstigte 
Streuung des Grundbesitzes konnten Besucher aus den Nachbar‑
ländern überraschen, wenn es auch offenkundige Missstände gab, 
wie dies z. B. aus den Klagen gegen den betrügerischen Landvogt 
Grebel31 hervorging, von denen Zinzendorf in Zürich zweifelsohne 
erfuhr. Heimarbeit im Auftrag von städtischen Verlegern brachte 
den bäuerlichen Haushalten zusätzliches Einkommen, welches für 
Bewohner der ärmeren Gebiete lebenswichtig war. Versorgungs‑
probleme, z. B. während der Hungersnot der Jahre 1770‑72, und die 
wachsende Verschuldung der Bauernschaft, die den sogenannten 
‚Waserhandel‘ auslösen sollte,32 lagen noch in der Zukunft. Auf seiner 
Reise konnte Zinzendorf viele Sparten der Schweizer Landwirt‑
schaft studieren: die Viehzucht,33 den Getreideanbau, die Gemüse‑, 
Obst‑ und Weinwirtschaft, den Anbau von Textilpflanzen. Beson‑
ders beeindruckt war Zinzendorf von den Schweizer Ökonomischen 
Gesellschaften, die seit wenigen Jahren nach englischen Modellen in 
Bern, Lausanne, Biel, Basel und Zürich tätig waren und die wichti‑
gen Neuerungen – vor allem in der Landwirtschaft – den Weg berei‑
ten wollten; vielleicht trugen seine Berichte an den Wiener Hof zur 
Gründung ähnlicher Agricultur‑Societäten in Österreich bei. Dass 
die Tätigkeit dieser Gesellschaften vorerst nur einigen wohlhabenden 
Grundbesitzern zugute kam und die breite Masse der Bauernschaft 
nicht erreichte, blieb Zinzendorf verborgen. Er interessierte sich für 
ihre Vorschläge zur Aufteilung der Allmenden und zur Abschaffung 
der Dreifelderwirtschaft, konnte aber die negativen Folgen dieser 
Maßnahmen – die Verarmung der Kleinbauern – noch nicht absehen. 

Die hochfliegenden patriotischen Pläne der Helvetischen Gesell‑
schaft musste Zinzendorf hingegen, wie selbst viele Schweizer, für 
Zukunftsmusik halten. Diese Gesellschaft war 1761 von mehreren 
patriotisch gesinnten Schweizern, die Zinzendorf auf seiner Reise 
kennenlernte, gegründet worden,34 ihre erste Tagung fand 1763 
statt. Ihr Programm war von republikanischen, sozialen und ethi‑
schen Reformideen beflügelt, in deren Mittelpunkt die Wiederbe‑
lebung antiker Ideale, Vaterlandsliebe und nationale Erneuerung, 

31 Der Landvogt Hans Felix Grebel hatte sich auf Kosten der unter hohen lokalen Ab‑
gaben leidenden Landbevölkerung der Vogtei Grüningen bereichert. Johann Caspar La‑
vater und Johann Heinrich Füssli klagten ihn 1762 in einer anonymen Schrift an; der 
Skandal führte zu einem Gerichtsverfahren und zur Verbannung Grebels.
32 Der Zürcher Pfarrer Johann Heinrich Waser veröffentlichte 1775‑79 mehrere Schrif‑
ten mit statistischen Angaben über die wachsende soziale Ungleichheit und die Verschul‑
dung der Bauern. Er wurde 1780 verhaftet und als Landesverräter zum Tode verurteilt.
33 Der Export von Fleisch und Milchprodukten erreichte in der zweiten Hälfte des 
18. Jahrhunderts ähnliche Werte wie der von Textilien.
34 Isaak Iselin, Salomon und Hans Caspar Hirzel, Johann‑Jacob Bodmer, Salomon 
Gessner, Johann‑Heinrich Schinz.
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religiöse Toleranz und Erziehungsreform standen. Die Obrigkeiten 
mehrerer Kantone, wie z. B. Bern, Freiburg, Solothurn und Luzern, 
standen dem Reformeifer der Gesellschaft misstrauisch gegenüber. 
Die Gesellschaft wurde 1798 aufgelöst,war aber nach ihrer Wieder‑
gründung im Jahre 1807 noch ein halbes Jahrhundert tätig.

Dass aus Frankreich vertriebene Protestanten einen wichtigen 
Anteil an der Entwicklung der Schweizer Wirtschaft hatten, konnte 
dem aufmerksamen Reisenden nicht entgehen. Sowohl im Tagebuch 
als auch in seinen Berichten wies Zinzendorf auf den deutliche Wohl‑
standsabfall zwischen den protestantischen und den katholischen 
Gebieten der Eidgenossenschaft hin; er schrieb ihn dem hemmenden 
Einfluss der Klöster zu, die der Wirtschaft aktive Kräfte entzögen 
und auch für den relativen Bevölkerungsrückgang verantwortlich 
seien. Erst seit wenigen Monaten zum Katholizismus konvertiert, 
pflegte er weiterhin seine Beziehungen zur protestantischen Kirche 
und besuchte Gottesdienste beider Religionen. Das religiöse Wirken 
seines Onkels35 war in der Schweiz wohlbekannt und die Nennung 
seines Familiennamens verschaffte ihm vielerorts rasch gute Kontak‑
te mit Mitgliedern oder Sympathisanten der Herrnhuter Gemeine, die 
vor allem in Bern und Graubünden einflussreich waren.

3.9 Mythos und Realität

Wie andere Schweizreisende dieser Zeit, die ihre Wunschvorstel‑
lungen auf das fremde Land projizierten, musste auch Zinzendorf 
sein idyllisches Bild vom Erbe antiker Freiheitsideale, von gerecht 
regierten Gemeinwesen gleichberechtigter Bürger korrigieren. Er 
erfuhr von den Machtkämpfen zwischen Patriziern und Bürgern in 
Luzern, Bern und Genf, vom Parteienhader regierender Familien in 
Appenzell und Graubünden, vom feudalen Gehaben der Oligarchien 
in Bern und Zürich, vom Ämterkauf und Amtsmissbrauch in Graubün‑
den, Schwyz, Basel und Zürich, von Aufruhrversuchen in Luzern und 
Bern, von blutig niedergeschlagenen Revolten in Uri, vom Streit um 
französische Subsidien in Schwyz, von religiöser Unduldsamkeit in 
Neuenburg, von kleinlicher Zensur in Genf. Umso mehr durfte es ihn 
überraschen, dass diese Konflikte anscheinend nur geringe Auswir‑
kungen auf das Aufblühen von Handel, Industrie und Transitverkehr 
des Nachbarlandes hatten. 

35 Nikolaus Ludwig Gf. Zinzendorf (1700‑1760), Stifter und erster Bischof der Brüder‑
gemeine der Herrnhuter, die aus der hussitischen Religionsgemeinschaft der Böhmi‑
schen bzw. Mährischen Brüder hervorgegangen war.
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Das überaus umfangreiche berufliche Reiseprogramm ließ Zinzen‑
dorf nur wenig Zeit für das bewusste Erleben der von seinen Zeitge‑
nossen literarisch entdeckten Schweizer Landschaft, die er mit den 
Augen des Lesers von Rousseaus Roman La Nouvelle Héloïse (Amster‑
dam 1761) sehen wollte; dennoch beweisen zahlreiche Tagebuchein‑
tragungen die ästhetische Freude, die der Reisende beim Anblick der 
lieblichen Seen, der bewaldeten Hügel und der freundlichen Kultur‑
landschaft des Mittellandes und der Voralpen empfand. Diese Freude 
am locus amoenus oder jardin heureux stand im Gegensatz zur offen 
eingestandenen Furcht, mit der der Reisende den topos horribilis, 
die schreckliche Bergwelt der Hochalpen erlebte, von deren horreur 
agréable36 Zinzendorf weniger angetan schien als viele seiner Zeit‑
genossen. Noch ehe er die eigentlichen Hochalpengebiete bereis‑
te, sprach er in seinem Bericht an den Wiener Hof über den Kanton 
Glarus bereits von den „schrecklichen Gebirgen, mit denen dieser 
Stand angefüllet ist“;37 seine Freude über die Landschaft am Genfer 
See wurde durch den Anblick der terribles montagnes beeinträch‑
tigt.38 Der Pastor Elie Bertrand, den Zinzendorf in Bern kennenlernte, 
vertrat in seinem Essai sur les usages de la montagne (Bern 1754) eine 
utilitaristische Vision der Bergwelt, die vor allem von den Botanikern 
und Geologen, aber auch von den Historikern und Ärzten seiner Zeit 
geteilt wurde. Diese Vision konnte bei Zinzendorf auf Zustimmung 
stoßen, auch wenn ihm Bertrands Begeisterung über die überwälti‑
gende Schönheit der Alpen fremd blieb.

36 Addisons Schule machendes Wort vom agreeable kind of horror beim Anblick der 
Alpen fand auch ein Echo bei Zinzendorf, allerdings nicht im Schweizer Tagebuch, son‑
dern in seiner Korrespondenz: am 20. November 1764 schrieb er aus Aix‑en‑Provence an 
Rousseau: ‘En passant par Avignon, j’ai profité du voisinage pour voir la fontaine de Vau‑
cluse, que Pétrarque a rendu si célébre. C’est un endroit qui merite d’etre vû par Vous... 
Il inspire une horreur agréable [...]’. [Leigh, Correspondance, Bd. XXII, 94‑7, No. 3665].
37 HHStA, Staatskanzlei, Reich, Berichte 112 (alt 146/147), fol. 121v.
38 TB 24. September.
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4 Schweizer Territorien  
und Institutionen  
im 18. Jahrhundert

4.1 Die Eidgenossenschaft

Das Gebiet, welches die Schweizer Eidgenossenschaft und ihre 
Bundesgenossen, die sogenannten zugewandten Orte, im 18. Jahr‑
hundert umfasste, entsprach mit wenigen Ausnahmen1 dem heutigen 
Staatsgebiet der Schweiz. Die Kerngebiete dieses losen Staatenbun‑
des hatten vom 13. bis zum 15. Jahrhundert ihre Unabhängigkeit von 
feudalen Landesherren erkämpft und den Status von reichsunmit‑
telbaren Gebieten errungen. Im Schwabenkrieg von 1499 gewan‑
nen sie die faktische Unabhängigkeit vom Deutschen Reich, die 
zwar allgemein respektiert, aber erst im Westfälischen Frieden 
1648 völkerrechtlich bestätigt wurde. Die internen Grenzen der 
Kantone änderten sich erst nach der Eroberung bzw. Besetzung der 

1 1797 kam es zur größten Grenzkorrektur, als Südgraubünden (Veltlin, Chiavenna, 
Bormio) von Bonaparte der Cisalpinischen Republik angegliedert wurde. 1798 wurde 
Mülhausen von Frankreich annektiert. Im Wiener Kongress (1815) wurden nicht nur die 
einst mit Bern verbündeten südlichen Gebiete des Fürst‑Bistums Basel, sondern auch sei‑
ne nördlichen Bezirke (die nicht zu den eidgenössischen Bündnispartnern zählten) dem 
Kanton Bern zugesprochen. Kleinere Gebietserweiterungen betrafen Genf (1815‑16) und 
den 1798 entstandenen Kanton Aargau (1802: Eingliederung des Fricktals am Rhein). 

Inhaltsverzeichnis 4.1 Die Eidgenossenschaft. – 4.2 Die Dreizehn Stände. 
– 4.3 Gemeinsame Untertanenlande. – 4.4 Zugewandte oder verbündete Orte.
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Eidgenossenschaft durch die Armeen des revolutionären Frankreich 
im Jahre 1798 und vor allem durch die Mediationsakte Napoleons 
von 1803; unter französischem Druck kam es auf ehemals Berner 
und Zürcher Territorien zur Gründung der neuen Kantone Waadt‑
land, Aargau und Thurgau, deren Bestand vom Wiener Kongress 
nicht rückgängig gemacht wurde.

Die Eidgenossenschaft besaß damals wie heute hauptsächlich 
natürliche Grenzen: Alpenkämme im Süden und Südosten, das Jura‑
gebirge im Nordwesten, Flüsse und Seen im Norden, Nordosten und 
Südwesten.2 Etwa zwei Drittel der Landesoberfläche werden von den 
Alpen und dem Jura eingenommen, ein Drittel vom hügeligen Mittel‑
land oder plateau nördlich der Alpen, in dem der Großteil der Bevöl‑
kerung lebte und noch immer lebt. Die politische Zersplitterung 
des Landes hatte zur Entwicklung von vielen Städten mit verhält‑
nismäßig geringer Einwohnerzahl beigetragen. Man schätzt, dass 
um 1750 etwa 23.000 Einwohner in Genf, 16.000 in Basel und Bern, 
10.000 in Zürich, 8.000 in St. Gallen, 7.000 in Lausanne und Schaff‑
hausen, 5.000 in Mülhausen und Luzern sowie 4.000 in Neuenburg 
und Solothurn lebten. Im gleichen Zeitraum dürften in Wien circa 
175.000, in Graz 20.000, in Salzburg 15.000 sowie in Innsbruck 
und Linz je 10.000 Einwohner gelebt haben. Die meisten Städte 
befanden sich im Mittelland, nur wenige in den großen Bergtälern 
der Alpen und des Juragebirges. Einige Hauptorte der Zentral‑ und 
Ostschweiz, wie etwa Appenzell, Schwyz, Uri und Unterwalden, 
hatten im 18. Jahrhundert noch den Charakter von unbefestigten 
Markt‑ oder Dorfgemeinden. 

Die Morphologie des Landes bestimmte die Landwirtschaft, die 
bis zum Ende des 18. Jahrhunderts noch den größten Teil der Bevöl‑
kerung beschäftigte. Sie betrieb Pflanzenbau im Mittelland und Vieh‑
zucht in den Voralpen. Der Anbau von Getreide deckte nur einen Teil 
des heimischen Bedarfs und machte die Schweiz von Einfuhren aus 
Nachbarländern abhängig. So wurde erst nach der Hungersnot der 
Jahre 1770‑72 in den Anbau von Kartoffeln investiert. Der Weinbau 
war im Gebiet des Genfer Sees und den Tälern des Wallis konzen‑
triert und im Tessin entwickelte sich die Kultur von Maulbeerbäu‑
men. In der Westschweiz, hier vor allem in Genf und im Juragebiet, 
in der Nordschweiz mit den Zentren Basel und Schaffhausen, in der 
Zentralschweiz mit dem Hauptort Zürich und in den ostschweizer 
Städten St. Gallen und Appenzell kam es im 18. Jahrhundert zu einer 
raschen protoindustriellen Entwicklung, die durch das Verlagssys‑
tem auch der Landbevölkerung der umliegenden Gebiete gewerbli‑
ches Nebeneinkommen verschaffte.

2 Ausnahmen: Kantone Basel und Schaffhausen, die Untertanenlande im Tessin, die 
Republik Genf.
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Die Bevölkerung der Eidgenossenschaft belief sich Anfang des 
18. Jahrhunderts auf ca. 1,2 Millionen Einwohner, am Ende des Jahr‑
hunderts wurde sie zum ersten Mal statistisch erfasst und zählte 1,7 
Millionen. Um 1750 dürfte sie ca. 1,3‑1,4 Millionen Einwohner gezählt 
haben.3 In der Zentral‑, Nord‑ und Ostschweiz sprachen etwa zwei Drit‑
tel der Bevölkerung alemannische Dialekte, ein Viertel in der Süd‑ und 
Westschweiz französisch; im Tessin wurde Italienisch und in Graubün‑
den Rhätoromanisch gesprochen. Diese Proportionen haben sich bis 
heute nur wenig, hauptsächlich zu Ungunsten der rhätoromanischen 
Sprache, verändert. Einige Territorien waren mehrsprachig: Aleman‑
nisch und Französisch sprach man in Bern, Freiburg, Wallis und Biel; 
Rhätoromanisch, Alemannisch und Italienisch in Graubünden.

Als Binnenland im Herzen Europas war die Schweiz für den Waren‑ 
und Personenverkehr zwischen den deutschen Staaten, Italien und 
Frankreich prädestiniert. Es entwickelte sich ein lebhafter Nord‑Süd‑
verkehr über die wenigen passierbaren Alpenpässe St. Bernhard, St. 
Gotthard, Lukmanier, Splügen und Septimer, die erst im 19. Jahrhun‑
dert für den Wagenverkehr ausgebaut wurden. Im Ost‑Westverkehr 
spielten Flüsse und Seen eine wichtige Rolle. Dank seiner Lage wurde 
Genf zum Zentrum des Warentransits aus Frankreich. Bern unter‑
nahm als erster Kanton Mitte des 18. Jahrhunderts ein Bauprogramm 
für befahrbare Straßen. Der Verkehr mit Postkutschen entwickelte 
sich zunächst im Mittelland und in der Westschweiz, wo er u.a. von 
Postpächtern aus den Familien Fischer in Bern und Gallatin in Genf 
betrieben wurde; es gab aber keine Firmen, die sich mit den Postbe‑
trieben der Familien Thurn und Taxis und Paar vergleichen ließen. 
Ein Großteil des Personenverkehrs erfolgte zu Pferd, per Boot oder 
zu Fuß. Zinzendorf konnte seine aus Tirol mitgebrachte Kutsche nur 
im Westen der Schweiz, zwischen Schaffhausen, Basel, Solothurn, 
Neuenburg, Bern und Genf benutzen; meistens war er zu Pferd, eini‑
ge Male per Boot und auch zu Fuß unterwegs.

Zur Schweizer Eidgenossenschaft wurden im engeren Sinne drei‑
zehn Kantone – auch Stände oder Orte genannt – mit ihren Unter‑
tanengebieten gerechnet, im weiteren Sinne auch die sogenannten 
zugewandten Orte, die Bündnisverträge mit mehreren oder allen 
Kantonen abgeschlossen hatten, sowie zwei Schutzstaaten. Bei den 
dreizehn Kantonen unterschied man nach der Zeit ihrer Zugehörig‑
keit zur Eidgenossenschaft die acht sogenannten Alten Orte – die 
drei Urkantone Uri, Schwyz, Unterwalden sowie Luzern, Zürich, 
Glarus, Bern, Zug – von den fünf anderen Kantonen Freiburg, Solo‑
thurn, Basel, Schaffhausen und Appenzell. Fast alle Kantone besa‑
ßen eigene Untertanengebiete, die durch Vögte verwaltet wurden; 

3 Zum Vergleich: 1770 wurde die Gesamteinwohnerzahl der habsburgischen Monar‑
chie auf 18,6 Millionen Einwohner geschätzt.
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ihre Bewohner waren von den Regierungsgeschäften ausgeschlos‑
sen. Es wird geschätzt, dass weniger als ein Sechstel der gesamten 
Bevölkerung Bürgerrechte genoss und an den Regierungsgeschäften 
teilnehmen konnte; fünf Sechstel lebten im Status von Untertanen, 
die jedoch Zugang zu subalternen Posten in der Verwaltung hatten. 
Jedoch hatten die Gemeinden und Städte in den Untertanengebieten 
zum Teil weitreichende Selbstverwaltungsrechte. Gemeinsame militä‑
rische Aktionen mehrerer Kantone führten im Lauf der Jahrhunderte 
auch zur Eroberung von Gebieten, die dann als gemeinsame Unter‑
tanenlande, sogenannte gemeine Herrschaften, verwaltet wurden.

In sieben Kantonen lagen die politischen Rechte bei den Stadtbür‑
gern und den von ihnen gewählten Räten der Hauptorte Basel, Bern, 
Freiburg, Luzern, Schaffhausen, Solothurn und Zürich. Die Angehöri‑
gen der anderen Gemeinden galten als Untertanen / sujets. In diesen 
Kantonen wurde die eigentliche Regierungsgewalt durch eine patri‑
zische Oligarchie ausgeübt, die allmählich die demokratischen Rech‑
te usurpiert hatte.4 In Basel, Schaffhausen, Solothurn und Zürich 
bildete die mittelalterliche Zunftorganisation der Stadtbürger den 
Rahmen für die Wahl der regierenden Räte. Sechs Kantone, nämlich 
Appenzell, Glarus, Schwyz, Unterwalden, Uri und Zug, hatten sich 
aus bäuerlichen Großgemeinden, den sogenannten Talgenossenschaf‑
ten, entwickelt und wurden ‚demokratisch‘, also durch die Lands‑
gemeinde der männlichen Bürger aller freien Gemeinden, regiert. 
Diese Rechte standen jedoch den Einwohnern der Untertanengebie‑
te dieser Kantone nicht zu. Auch hier gruppierten sich Parteien um 
einflussreiche Familien, die um die hohen Ämter wetteiferten. Im 18. 
Jahrhundert hatten das Wahlverfahren der Räte und der Ämterhan‑
del oft heftige Proteste benachteiligter Bürger ausgelöst, die in eini‑
gen Kantonen zum offenen Aufruhr führten.

Die vier Kantone Basel, Bern, Schaffhausen und Zürich gehör‑
ten ganz der Reformierten Kirche an, während die sieben Kanto‑
ne Freiburg, Luzern, Solothurn, Unterwalden, Uri, Schwyz und Zug 
katholisch blieben. Im Appenzell hatte sich der reformierte Halb‑
kanton Außerrhoden 1597 vom katholischen Innerrhoden getrennt. 
In Glarus waren beide Religionen vertreten. Von den zugewand‑
ten Orten waren Biel, Genf, Neuenburg, Mülhausen und die Stadt 
St. Gallen reformiert, die Abtei St. Gallen, Wallis und das Bistum 
Basel – nicht zu verwechseln mit dem Kanton Basel – waren katho‑
lisch. Im Freistaat der Drei Bünde, dem heutigen Graubünden, und in 
Biel waren beide Religionen vertreten. In den reformierten Kantonen 

4 In den von Zünften beherrschten Städten Basel, Schaffhausen, Solothurn und Zü‑
rich war der Kaufmannsstand im regierenden Patriziat stark vertreten; in Bern hinge‑
gen galten Handelsgeschäfte als unwürdig für gewählte Magistrate. In allen Städten 
nahm im 18. Jahrhundert die Zahl der ‚Rentner‘ zu, deren Einkommen ausschließlich 
vom Vermögensertrag und Militärpensionen herrührten.
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wirkten Chorgerichte, sogenannte Konsistorien, als höchste gericht‑
liche Instanz für Sitten‑ und Ehefragen.

Die im weiteren Sinne zur Eidgenossenschaft gezählten zugewand‑
ten Orte hatten sehr unterschiedliche politische Verfassungen. Die 
Republik Wallis und der Freistaat der Drei Bünde wurden födera‑
tiv und demokratisch regiert, die Abtei St. Gallen, das Bistum Basel 
und das Fürstentum Neuenburg hatten monarchische Verfassungen, 
die Stadtrepubliken Mülhausen und St. Gallen wurden von Zünften 
beherrscht, Genf weitgehend von einer patrizischen Oberschicht.

Die einzige gemeinsame politische Institution der Eidgenossen‑
schaft war seit dem frühen 14. Jahrhundert die jährliche Tagsatzung 
oder Diète, die seit 1715 im thurgauischen Frauenfeld unter dem 
Vorsitz von Zürich abgehalten wurde. Jeder Kanton entsandte zwei 
Delegierte, zugewandte Orte je einen. Die Mehrheitsentscheidungen 
der Tagsatzungen waren für innere Angelegenheiten – bis auf Reli‑
gionsfragen – bindend; in Streitfällen konnte die Tagsatzung eine 
Schlichterrolle spielen. Im Verteidigungsbeschluss oder Défensional 
von 1668 hatte die Tagsatzung den Kantonen eine bindende Organi‑
sation zum Schutz der Grenzen vorgeschrieben, die auf den Wider‑
spruch der katholischen Kantone stieß. Neben den eidgenössischen 
Tagsatzungen gab es auch Versammlungen der protestantischen 
Kantone in Aarau oder Langenthal und der katholischen Kantone in 
Luzern. Außenpolitische Entscheidungen, die nicht direkt den Schutz 
der Eidgenossenschaft betrafen, wurden den Kantonen und zuge‑
wandten Orten überlassen.

Die eidgenössische Außenpolitik wurde durch den Machtwettbe‑
werb der Nachbarn Frankreich und Österreich bestimmt, seit dem 
17. Jahrhundert vor allem durch den auf Militärbündnisse gestützten 
Einfluss Frankreichs. Seit der Eroberung der benachbarten Freigraf‑
schaft Burgund durch Frankreich im Jahre 1674 folgte die Eidge‑
nossenschaft einer Politik der Neutralität, durch die sie von der 
Teilnahme an den großen europäischen Kriegen des 18. Jahrhun‑
derts verschont blieb.

Die Kantone und ihre Bundesgenossen schlossen im eigenen 
Namen Verträge mit fremden Staaten ab. Verträge, die von der Eidge‑
nossenschaft akzeptiert worden waren, wie z.B. 1511 die Erbeinigung 
mit dem Haus Österreich oder 1516 der Ewige Frieden mit Frank‑
reich, durften nicht modifiziert werden, wurden aber oft durch kanto‑
nale Verträge, etwa zur Anwerbung von Soldaten, ergänzt. Bei der 
regelmäßigen Erneuerung des Bündnisvertrages der Eidgenossen‑
schaft mit Frankreich von 1521 kam es zum zeitweiligen Bruch – so 
blieben die protestantischen Kantone von 1715 bis 1777 von dieser 
militärischen Gesamtallianz ausgeschlossen.

Da es keine eidgenössische Hauptstadt gab, residierten ausländi‑
sche Diplomaten in verschiedenen Kantonen. Frankreich unterhielt 
eine Botschaft für die ganze Eidgenossenschaft in der sogenannten 
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Ambassadorenstadt Solothurn sowie Residenzen in Genf und Grau‑
bünden. Der kaiserliche Vertreter residierte in Basel, ein kaiserlicher 
Resident in Graubünden, der britische Gesandte zuerst in Bern und 
seit 1762 in Zürich sowie ein britischer Resident zeitweilig in Grau‑
bünden, der päpstliche Nuntius in Luzern. Die ausländischen Residen‑
ten in Graubünden wurden unter einheimischen Familien, vor allem 
den Salis, Buol und Blumenthal, ausgewählt. Es gab keine Vertreter 
der gesamten Eidgenossenschaft in anderen Ländern. Diplomatische 
Beziehungen einzelner Kantone wurden durch besondere, oft kurz‑
fristige Missionen gepflegt, wie beispielsweise zur Abwicklung von 
Anleihen an England und Sachsen. Die permanente Genfer Residenz 
in Frankreich und die Luzerner Vertretung in Rom waren Ausnahmen.

Strategische Gründe sowie historisch gewachsene Bande schu‑
fen besondere Beziehungsnetze – so etwa zwischen Genf und Frank‑
reich, zwischen Kirchenfürsten in Basel, St. Gallen, Engelberg und 
Einsiedeln und dem Deutschen Reich, zwischen Graubünden und 
Österreich, zwischen reformierten Kantonen und protestantischen 
Staaten, zwischen katholischen Kantonen und dem Kirchenstaat. 
Religiöse Gegensätze behinderten jedoch keineswegs das Entste‑
hen enger Handels‑ und Finanzbeziehungen mit anderen Staaten.

Ein wichtiger Aspekt der eidgenössischen Außenpolitik war der 
Abschluss von sogenannten Capitulationen zur Vermittlung von 
Schweizer Söldnern an ausländische Mächte. Diese Verträge sahen 
gewöhnlich vor, dass Schweizer Truppen im Dienst anderer Staa‑
ten ihrer eigenen Gerichtsbarkeit und Administration unterstellt 
blieben, die den Herkunftskantonen verantwortlich war. Die Söld‑
ner genossen Religionsfreiheit, hatten höheren Sold als nationale 
Kontingente, waren vom Dienst in Übersee befreit5 und konnten bei 
einer Bedrohung ihrer Heimat zurückgerufen werden. Solche Capi‑
tulationen waren von einzelnen Kantonen und zugewandten Orten zu 
verschiedenen Zeiten mit Frankreich, der Österreichischen Monar‑
chie, dem Papst, Sardinien, Spanien, Neapel, Sachsen, Preußen, 
Schweden, Genua, Venedig, Holland und England abgeschlossen und 
erneuert worden. Die höchste Zahl von im Ausland dienenden Söld‑
nern wurde zu Beginn des 17. Jahrhunderts erreicht, als allein ca. 
150.000 Mann den Schweizer Regimentern der französischen Armee 
angehörten. Nach dem Frieden von Aachen von 1748 dienten noch 
77.000 Schweizer in Frankreich, Holland, Spanien, Sardinien, Sizili‑
en, Österreich und Rom; zur Zeit der französischen Revolution waren 
es noch ungefähr 40.000. Diese Zahlen beinhalten auch zahlreiche 
Ausländer, die in den Schweizer Regimentern dienten; die Capitu‑
lationen beschränkten meistens den Anteil der Ausländer auf ein 

5 Der Einsatz Schweizer Truppen im französischen Korsikafeldzug (1769) war eine 
Ausnahme. 
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Drittel der angeworbenen Mannschaften, ein Limit das jedoch oft 
überschritten wurde. Die ausländischen Mächte zahlten nicht nur 
den Sold der angeworbenen Schweizer, sondern jährliche Subventio‑
nen an die entsendenden Kantonen, sogenannte Pensionen, die einen 
wichtigen Teil ihrer Staatsbudgets bildeten.

Die einträglichen Stellen der Kompanieinhaber,6 die als Militärun‑
ternehmer im Auftrag der fremden Staaten tätig waren, wurden zum 
erblichen Privileg weniger Familien. Viele Schweizer dienten auch 
individuell in ausländischen Armeen, denn der gutbezahlte Dienst 
brachte den kinderreichen Familien in den ärmeren Kantonen nicht 
selten Wohlhaben und Ansehen. Im 18. Jahrhundert wuchs jedoch 
die Kritik an diesem Export von Arbeitskräften, der nach gängiger 
Meinung die wirtschaftliche Entwicklung hemmte und der Landwirt‑
schaft Schaden brachte. So wurde der als Reislauf7 bekannte Sold‑
dienst im 18. Jahrhundert von patriotischen Schriftstellern wie Hans 
Caspar Hirzel, Auguste Tissot oder Jean‑Louis Muret wegen seiner 
negativen Auswirkungen auf die Demographie und die Wirtschaft 
kritisiert; auch in der Berner ökonomischen Gesellschaft und der 
Helvetischen Gesellschaft wurde darüber heftig debattiert. Neuere 
Forschungen u.a. von Lucienne Hubler und Urs Kälin kommen jedoch 
zu positiveren Ergebnissen bezüglich der demographischen Folgen 
des Solddienstes und seiner kulturellen, sozialen und wirtschaftli‑
chen Einflüsse auf die Heimatkantone der Söldner. Die Soldatenwer‑
bung fremder Staaten auf Schweizer Gebiet wurde erst 1849 verboten.

Auf kulturellem Gebiet ist als einzige eidgenössische Instituti‑
on die bereits erwähnte Helvetische Gesellschaft zu nennen, die 
ihre jährlichen Versammlungen in Schinznach bei Zürich, später in 
Olten und Aarau, abhielt. Auf kantonaler Ebene entstanden Gelehr‑
te Gesellschaften, die Kontakte mit ähnlichen Institutionen in ande‑
ren Ländern pflegten.

Die älteste und im 18. Jahrhundert einzige Schweizer Universi‑
tät war 1460 in Basel gegründet worden. Akademien für die Ausbil‑
dung von Theologen und Juristen entstanden nach der Reform in den 
protestantischen Kantonen: 1525 das Carolinum in Zürich, 1528 die 
Akademie von Bern, 1537 jene von Lausanne und 1559 die Akademie 
von Genf. Schaffhausen besaß seit 1667 und die Stadt St. Gallen seit 
1713 ein theologisches Kollegium. Im katholischen Freiburg wurde 
1763 eine Akademie für Juristen eingerichtet. In Graubünden erwarb 
das 1761 gegründete Philanthropin, eine private Sekundarschule 
des Pastors Planta, einen über die Grenzen reichenden Ruf. Diese 
höheren Schulen wurden auch von Studenten aus anderen Kantonen 

6 Militärunternehmer (Inhaber) für ganze Regimenter waren in der Schweiz unbekannt. 
7 Aus dem Mittelhochdeutschen stammender Ausdruck für Kriegsdienste; im Ge‑
gensatz zu den berittenen ‚Reisigen‘ wurden Fußsoldaten als ‚Reisläufer‘ bezeichnet.



Watzlawick
4 • Schweizer Territorien und Institutionen im 18. Jahrhundert

Studi di storia 18 60
Karl von Zinzendorf, Tagebuch einer kommerziellen Studienreise durch die Schweiz, 53‑72

und Ausländern besucht. Schweizer Familien sandten ihre Söhne 
oft an ausländische Lehranstalten wie z.B. an die Universitäten von 
Halle, Leiden, Göttingen, das Wiener Theresianum, das Mailänder 
Collegium Helveticum. Schweizer Ärzte, die im Ausland studiert 
hatten – unter anderem Haller, die beiden Brüder Herrenschwandt, 
Hirzel, Tissot, Tronchin oder Zimmermann – wurden in ganz Europa 
bekannt; Lehrstühle für Medizin wurden an eidgenössischen Lehr‑
anstalten erst im 18. Jahrhundert eingerichtet.

4.2 Die Dreizehn Stände

Appenzell

1597 trennten sich die reformierten Gemeinden der sogenannten 
Äußeren Rhoden – mit den Hauptorten Trogen für die Gemeinden 
„hinter der Sitter“ und Herisau für jene „vor der Sitter“ – und die 
katholisch verbliebenen Gemeinden der Inneren Rhoden mit dem 
Hauptort Appenzell und bildeten fortan zwei autonome Halbkantone. 

In Außerrhoden wurde jährlich die sogenannte Landsgemeinde 
abgehalten, von der zwei Landammänner und andere Magistrate 
gewählt wurden. Viel Entscheidungsgewalt lag bei den Räten: der 
Kleine Rat bestand aus 84 Mitgliedern, der Große Rat aus 164, die 
im „doppelten Landtag“, also separat in den beiden durch den Fluss 
Sitter getrennten Distrikten tagten. Bis zum Ende des 18. Jahrhun‑
derts war die Politik Außerrhodens durch den Machtkampf großer 
Familien, wie der Wetter und Schieß in Herisau oder der Zellwe‑
ger und Schläpfer in Trogen, bestimmt. Er fand seinen Höhepunkt 
1732‑33 im sogenannten Landhandel zwischen den ‚harten‘ demokra‑
tischen und ‚linden‘ regierungstreuen Parteien der Landammänner 
Wetter und Zellweger. Die jährliche Landsgemeinde von Innerrho‑
den wählte den Landammann und die höchsten Magistrate. Auch 
hier beeinflusste der Machtkampf großer Familien, wie der Suter 
oder Geiger und ihrer Parteigänger, die politischen Entscheidungen.

Basel / Bâle

Die in fünfzehn Zünften organisierte Bürgerschaft wurde vom 280 
Mitglieder zählenden Großen Rat und vom 60 Mitglieder zählen‑
den Kleinen Rat, der zur Hälfte aus Großräten und Zunftmeistern 
bestand, regiert. Zwei Bürgermeister und zwei Oberste Zunftmeister 
führten den Ratsvorsitz; sie wechselten sich jährlich in ihren Aufga‑
ben ab. Die Zunft der Großkaufleute gewann seit dem 17. Jahrhundert 
eine oligarchische Vorrangstellung auf Kosten der anderen Zünf‑
te. Die Gesellschaft des Adels, die sogenannte Hohe Stube, war in 
den Räten nicht vertreten. Die wiederholte Unruhen der Jahre 1691, 
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1718 und 1740 führten zu Verfassungsänderungen und zur Magist‑
ratswahl durch Auslosung. Dieses System erstreckte sich sogar auf 
die Professorenposten der Universität. Das Los entschied über die 
Auswahl unter den vorgeschlagenen Kandidaten. Im 18. Jahrhun‑
dert verschärfte sich der Gegensatz zwischen den auf ihre Vorrech‑
te pochenden städtischen Zünften und den Bewohnern der Basler 
Landschaft. Basel herrschte über sieben Vogteien, deren größte die 
Herrschaft und Stadt Liesthal war. Um sie bildete sich im 19. Jahr‑
hundert der heutige Halbkanton Basel‑Land.

Bern / Berne

Das Berner Patriziat umfasste ursprünglich 540, in der Mitte des 18. 
Jahrhundert ca. 300 sogenannte regimentsfähige Familien, worun‑
ter jene gezählt wurden, die vor 1651 das Berner Bürgerrecht und 
damit das Recht erworben hatten, sich als Patrizier zu bezeichnen. 
Sie konnten in den Großen Rat, auch Rat der Zweihundert oder CC 
genannt, gewählt werden. Trotz seines Namens zählte der CC bis 
zu 299 Mitgliedern; alle zehn Jahre fanden Neuwahlen statt, wenn 
die Zahl der Mitglieder des CC unter 200 fiel. Die Mitgliedschaft im 
Großen Rat war die Vorbedingung für den Zugang zu den einträgli‑
chen Staatsämtern in den Untertanengebieten. Durch ein System der 
Kooptation, in dem der Kleine Rat und eine Gruppe von Zunftvertre‑
tern die Kandidaten vorschlugen, kam es zu einer immer stärkeren 
Konzentration der Macht in den Händen weniger Familien. So waren 
am Ende des 18. Jahrhunderts Mitglieder von lediglich 76 Famili‑
en im CC vertreten. Der Kleine Rat umfasste 26 vom CC gewähl‑
te Mitglieder; er ernannte zwei Schultheiße, die abwechselnd je ein 
Jahr regierten, sowie andere Magistrate wie beispielsweise je einen 
Seckelmeister für die deutschen und französischen Gebiete, vier 
Venner, Amtsdirektoren, Landvögte usw. Die Amtszeit der Ratsmit‑
glieder und Schultheiße galt formell für ein Jahr, wurde aber durch 
ihre jährliche Wiederwahl meist auf ihre Lebenszeit verlängert, die 
der Venner vier Jahre, der Vögte sechs Jahre. Bei einem Geheimen 
Rat von sieben Personen, dem der nicht‑regierende oder sogenannte 
stillstehende Schultheiß, die vier Venner und zwei Senatoren ange‑
hörten, lag die höchste Justizgewalt in Staatsaffären.

Das Berner Regime galt als Modell einer paternalistischen, aris‑
tokratischen Regierung.8 Widerstand kam nicht von den politisch 
machtlosen Untertanen, den sujets, sondern von nicht‑patrizischen 
Bürgern. Der Versuch einer Gruppe von Berner Bürgern, die politi‑
sche Vormachtstellung der patrizischen Familien zu beschneiden, 

8 Edward Gibbon beeinflusste mit seiner ca. 1763 verfassten, aber erst posthum 1796 
veröffentlichten Lettre sur le gouvernement de Berne die kritische Haltung künftiger 
Generationen von Schriftstellern (De Beer et. al., Edward Gibbon). 
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führte 1749 zur sogenannten Henziverschwörung, die entdeckt und 
hart bestraft wurde.

Die Stadt Bern herrschte über vier große von Vennern verwalte‑
te Landgerichte, einundfünfzig deutsche und welsche9 Vogteien, vier 
Stadtämter und mehrere aus ehemaligen Klöstern entstandene Ämter. 
Diese Ämter wurden nach dem Einkommen in vier Klassen gruppiert; 
die Vögte, Amtsschultheiße und Statthalter wurden nach einem Rota‑
tionsverfahren aus den patrizischen Ratsfamilien ausgewählt.

Freiburg / Fribourg

Die Bürgerschaft gliederte sich in vier von Vennern / bannerets 
regierte Quartiere oder Banner der Stadt. Der Große Rat der Zwei‑
hundert umfasste zwei Schultheiße / avoyers, zweiundzwanzig 
Mitglieder des Kleinen Rates, die vier Venner, den sogenannten Sech‑
ziger, der aus fünfzehn Ratsherren pro Quartier gebildet wurde sowie 
112 Bürgern – je achtundzwanzig pro Quartier. Die beiden Schult‑
heiße wurden auf Lebenszeit aus den Rängen des Kleinen Rates 
gewählt, die Venner vom Großen Rat aus dem Sechziger auf je drei 
Jahre, die Landvögte aus dem Großen Rat auf je fünf Jahre. Eine 
aus den Vennern und vierundzwanzig Ratsherren bestehende Gehei‑
me Kammer wählte die Mitglieder des Großen Rates aus einer klei‑
nen Gruppe regimentsfähiger Patrizierfamilien und ergänzte sich 
selbst durch Kooptation. Die dreizehn Zünfte des Kantons hatten 
keinen direkten Einfluss auf die Regierungsgeschäfte. Die Stadt Frei‑
burg herrschte über drei sogenannte innere und sechzehn äußere 
Vogteien. Man bezeichnete als innere Vogteien jene, die von Rats‑
herren regiert wurden, die ihren Amtsitz im Hauptort behielten und 
ihre Amtsgeschäfte einem Untervogt überließen. Äußere Vogtei‑
en wurden von Ratsherren regiert, die ihren Amtssitz in die Vogtei 
verlegten.

Glarus / Glaris

Die Institutionen des Kantons waren seit 1623 durch die fragile 
Koexistenz der beiden Konfessionen bestimmt. Die separaten Lands‑
gemeinden der protestantischen Mehrheit und der katholischen 
Minderheit schlug der jährlichen allgemeinen Landsgemeinde ihre 
Kandidaten für die höchsten Ämter vor. Ein für jeweils drei Jahre 
gewählter protestantischer Landammann wurde für zwei Jahre von 
einem katholischen Landammann abgelöst; ihnen stand für die glei‑
che Periode ein Vizelandammann der anderen Konfession zur Seite. 

9 Die zwischen dem Genfer See und dem Neuenburger See gelegenen französisch‑
sprachigen Gebiete, die Bern 1536 im Krieg gegen Savoyen eroberte. Aus ihnen ent‑
stand 1803 der Kanton Waadtland / Vaud.
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Jede Religionsgemeinde wählte abwechselnd den auf Lebenszeit 
ernannten Venner; beide Religionen ernannten die beiden gleichzei‑
tig dienenden Landeshauptmänner. Auch die anderen Regierungs‑
stellen wurden auf ähnliche Weise besetzt. Jede Religionsgemeinde 
hatte zudem das Recht, zur Truppenlieferung separate Kapitula‑
tionen mit anderen Staaten abzuschließen. 1683 wurde auch das 
Gerichtswesen nach religiösen Kriterien geteilt.

Glarus besaß die Grafschaft Werdenberg und die Herrschaft 
Wartau. Die Ernennung von Vögten für die eigenen und die gemein‑
samen Vogteien gab oft Anlass zu religiösen Konflikten, die der Medi‑
ation der Eidgenossenschaft bedurften.

Luzern / Lucerne

Eine kleine Gruppe von Patrizierfamilien beherrschten den 36‑köpfi‑
gen Kleinen Rat, wobei sich je achtzehn Mitglieder halbjährlich in der 
Regierung abwechselten. Der Kleine Rat war auch im 100 Mitglie‑
der zählenden Großen Rat präsent; beide Räte ergänzten sich durch 
Kooptation. Die obersten Magistrate, bestehend aus zwei Schulthei‑
ßen, die sich jährlich abwechselten und regelmäßig wiedergewählt 
wurden, zwei Vennern aus den beiden durch die Reuss getrennten 
Stadtteilen, den Seckelmeistern, den Vögten und anderen hohen 
Beamten wurden ausschließlich aus Ratskreisen gewählt. Luzern 
herrschte über fünfzehn Vogteien und Ämter, deren Vögte für Peri‑
oden von zwei bis sechs Jahren gewählt wurden. Als sogenannter 
katholischer Vorort der Eidgenossenschaft unterhielt Luzern privi‑
legierte Beziehungen zum Kirchenstaat. Die Stadt beherbergte den 
Nuntius, entsandte eine diplomatische Vertretung nach Rom und 
stellte auch die päpstliche Leibwache. Der Einfluss des Nuntius auf 
Luzerner Regierungsgeschäfte wurde seit 1764 zurückgedrängt, als 
die staatskirchliche Reformpartei mit einem Hochverratsprozess 
gegen ihre Gegner die Vormacht im Rat errang, ein Ereignis, das 
Zinzendorf in seinem Tagebuch festhält.10

Schaffhausen / Schaffhouse

Die elf Zünfte und die adelige sogenannte Hohe Stube bestimmten 
die Politik der Stadt. Der Großrat der Stadtbürger mit 84 Mitglie‑
dern wählte aus seinen Reihen den 26‑köpfigen Kleinen Rat, den 
Bürgermeister, der als Kantonsoberhaupt fungierte, und andere 
Magistrate. Seit 1689 war die direkte Wahl durch Auslosung ersetzt 
worden. Schaffhausen ernannte zehn Obervögte für die ländlichen 
Gemeinden, von denen vier die niedrige Gerichtsbarkeit im fürstlich 

10 Tagebuch, 15. August 1764.
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Schwarzenbergschen Reichslehen Klettgau innehatten. Die Abgren‑
zung von kaiserlichen und Schaffhauser Lehensrechten gab Anlass 
zu häufigen Rechtsstreiten.

Schwyz 

Die Landsgemeinde aller männlichen über sechzehn Jahre alten 
Einwohner des Urkantons regelte alle wichtigen Staatsgeschäfte. 
Sie wählte den 60 Mitglieder umfassenden Rat und, jeweils auf zwei 
Jahre, den regierenden Landammann; seine Wiederwahl nach Unter‑
brechung war möglich. Der Kanton besaß fünf Untertanengebiete 
und übte auch die weltliche Regierungsgewalt über das Gebiet der 
Abtei Einsiedeln aus.

Die Militärkapitulationen mit Frankreich waren wirtschaftlich 
von großer Bedeutung für den Kanton und schufen ein wohlhaben‑
des Patriziat. Als 1763 eine französische Reform die Kapitulations‑
bedingungen änderte, brachen in Schwyz Unruhen aus, die bis 1775 
die Rekrutierung für Frankreich unterbrachen.

Solothurn / Soleure

Die elf Zünfte der Bürgerschaft wählten je drei Räte in den Kleinen 
oder Täglichen Rat, dem auch die beiden obersten Magistrate, die 
Schultheiße, angehörten, die sich jährlich in der Regierungsgewalt 
ablösten. Weitere 66 Ratsherren, sechs pro Zunft, bildeten mit dem 
Kleinen Rat den Großen Rat, der auch Rat und Bürger genannt wurde. 
Der Sitz der französischen Botschaft in der sogenannte Ambassado‑
renstadt brachte dem Kanton große wirtschaftliche Vorteile. Solo‑
thurn herrschte über vier innere und sieben äußere Vogteien bzw. 
Ämter.

Unterwalden

Der Urkanton war seit Mitte des 14. Jahrhunderts in die zwei Halb‑
kantone Obwald und Nidwald geteilt, in denen jeweils die Landsge‑
meinde der Bürger die oberste Wahl‑ und Gesetzesgewalt ausübte. 
Jeder Halbkanton hatte seinen eigenen Landammann, ein gemeinsa‑
mer Venner wurde von Obwald, ein gemeinsamer Landshauptmann 
von Nidwald benannt. Außenpolitisch gingen die Halbkantone zeit‑
weise getrennte Wege, die durch die großen Einnahmen der Söldner‑
verträge motiviert waren. So setzte sich in Obwald im 18. Jahrhundert 
eine profranzösische Partei durch, die in Nidwald weniger Anhänger 
fand. Unterwalden besaß keine eigene Vogteien.
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Uri

Die ungeschriebene Verfassung des Urkantons Uri unterschied sich 
in einigen Punkten von der der anderen Urkantone; so musste z.B. 
in der jährlichen Landsgemeinde jeder Antrag von sieben Familien 
unterstützt werden. Die von der Landsgemeinde gewählten Magistra‑
te, darunter Land‑ und Vizelandammann, Landshauptmann, Venner, 
Seckelmeister etc., bildeten mit den Deputierten der Distrikte einen 
ca. 60 Mitglieder umfassenden Landrat, die Exekutive des Kantons. 
Das Staatsoberhaupt, der Landammann, wurde auf je zwei Jahre 
gewählt; eine Wiederwahl nach einer Unterbrechung war möglich. 
Uri besaß seit 1441 das ehemals mailändische Gebiet der Leventi‑
na, das für die Sicherung der Handelsstraße über den St. Gotthard 
besonders wichtig war. Die von Zinzendorf erwähnte Revolte der 
Leventiner von 1755 wurde deshalb blutig unterdrückt. 

Zug / Zoug

Die in der Landsgemeinde versammelten Bürger der Stadt Zug und 
der drei ländlichen Gemeinden des Kantons wählten den aus 40 
Mitgliedern bestehenden Rat und den Ammann, der höchste Magis‑
trat des Staates, auf dessen Posten sich alle drei bzw. zwei Jahre 
Vertreter der vier Gemeinden abwechselten. Die Gemeinden bewahr‑
ten nahezu autonome Rechte der Gesetzgebung. Die Stadt Zug besaß 
fünf Herrschaften, für die sie jeweils auf zwei Jahre Vögte ernannte. 

Zürich / Zurich

Zürich galt als erster Stand der Eidgenossenschaft und berief die 
Bundesversammlungen ein. Die Zürcher Bürgerschaft war in zwölf 
Zünften und der sogenannten Constaffel, der Gesellschaft der patrizi‑
schen Familien, organisiert. Der Große Rat oder Rat der Zweihundert 
zählte 212 Mitglieder und setzte sich aus je zwölf Vertretern der zwölf 
Zünfte, aus achtzehn Vertretern der Constaffel sowie aus den fünf‑
zig Mitgliedern des Kleinen Rates zusammen. Im Kleinen Rat saßen 
die beiden Bürgermeister, vierundzwanzig Zunftmeister, vier Cons‑
taffelherren, vierzehn Zunfträte und sechs frei gewählte Ratsher‑
ren. Die Amtsgeschäfte wurden, halbjährlich wechselnd, von je einer 
Hälfte des Kleinen Rates wahrgenommen. Der Geheime Rat, dem 
zwölf Mitglieder des Kleinen Rates angehörten – die höchsten Magis‑
trate sowie weitere Ratsherren – bildete die eigentliche Regierung. 
Bürgermeister und Zunftmeister wurden halbjährlich gewählt; ihre 
Wiederwahl war die Regel. Die Räte ergänzten sich durch Kooptati‑
on und besetzten aus ihren Reihen alle hohen Posten der Verwaltung. 
Durch Auflockerung des Zunftzwanges erreichten Großkaufleute und 
Fabrikanten eine starke Stellung in den Räten.



Watzlawick
4 • Schweizer Territorien und Institutionen im 18. Jahrhundert

Studi di storia 18 66
Karl von Zinzendorf, Tagebuch einer kommerziellen Studienreise durch die Schweiz, 53‑72

Die Stadt Zürich herrschte über achtzehn innere Vogteien, neun 
Landvogteien, vier äußere Obervogteien und zwei äußere Ämter, 
deren Status die Geschichte der territorialen Entwicklung des 
Kantons widerspiegelte.

4.3 Gemeinsame Untertanenlande

Baden Die 1415 von den acht Alten Orten eroberte, zwischen Bern, 
Zürich und Luzern gelegene Grafschaft Baden, mit dem wichtigen 
Messeort Zurzach, wurde seit 1712 von den Kantonen Zürich, Bern 
und Glarus verwaltet. Die Grafschaft blieb überwiegend katholisch. 
Die Landvögte von Baden wurden seit 1747 von Bern und Zürich 
jeweils für sieben Jahre, von Glarus alle vierzehn Jahre für je zwei 
Jahre ernannt. 1803 wurde die Grafschaft zwischen den Kantonen 
Aargau und Zürich geteilt.

Freiämter im Aargau Die südlich der Grafschaft Baden gelege‑
nen katholischen Bezirke am linken Aarufer waren ein Hauptspiel‑
platz der sogenannten Villmerger Kriege, religiöser Bürgerkriege der 
Jahre 1656 und 1712. Sie wurden 1712 geteilt, wobei das sogenann‑
te Obere Freiamt von den acht Alten Orten, das Untere Freiamt von 
Zürich, Bern und Glarus verwaltet wurde. 1803 wurden die Freiäm‑
ter dem neuen Kanton Aargau zugeteilt.

Gaster Die toggenburgische Herrschaft Gaster nördlich des Sees 
von Wallenstadt wurde 1438 eine gemeinsame Vogtei der Kanto‑
ne Schwyz und Glarus. Sie war in der Gegenreform rekatholisiert 
worden und durfte nur von katholischen Vögten regiert werden, die 
abwechselnd für je zwei Jahre ernannt wurden. 1803 wurde Gaster 
dem Kanton St. Gallen zugeteilt.

Das Rheintal wurde von den acht Alten Orten verwaltet. Die von 
ihnen abwechselnd ernannten Landvögte residierten in Rheineck. 
Seit 1712 hatten Katholiken und Protestanten paritätische Rechte. 
1803 kam das Rheintal zum Kanton St. Gallen.

Sargans Die in der Gegenreformation rekatholisierte Grafschaft 
Sargans östlich des Sees von Wallenstadt unterstand der gemeinsa‑
men Verwaltung der acht Alten Orte. 1803 wurde sie dem Kanton St. 
Gallen zugeschlagen.

Die welschen ‚ennetbirgischen‘ Vogteien Lugano, Locarno, 
Mendrisio und Val di Maggia im heutigen Tessin unterstanden zwölf 
von den dreizehn Kantonen, die abwechselnd für je zwei Jahre Land‑
vögte ernannten. Appenzell war an der Eroberung dieser Gebiete und 
daher an ihrer Verwaltung nicht beteiligt. Einmal jährlich begab sich 
eine Delegation von Deputierten der zwölf Kantone, die auch Syndika‑
toren genannt wurden, zur Kontrolle der Regierungsgeschäfte nach 
Lugano. Drei weitere Vogteien, das Bleniotal, die Riviera und Bellin‑
zona, wurden gemeinsam von Uri, Schwyz und Nidwalden beherrscht. 
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Mehrere Versuche, die Reform in den welschen Vogteien einzufüh‑
ren, wie zuletzt 1733, scheiterten und so blieben sie katholisch.

Thurgau Die Landgrafschaft Thurgau wurde von den acht Alten 
Orten regiert. Mehrere Gebiete wurden bis zur Gründung des 
Kantons Thurgau im Jahre 1798 im Namen des Bischofs von Kons‑
tanz bevogtet. Seit 1712 herrschte relative Religionsfreiheit.

Bernisch‑Freiburger Vogteien Die Vogteien / bailliages von 
Morat / Murten, Grandson, Grasburg‑Schwarzenburg, Orbe und 
Echallens wurden von den Kantonen Bern und Freiburg gemeinsam 
verwaltet. Die Landvögte wurden abwechselnd für je fünf Jahre 
ernannt. In Echallens waren beide Religionen vertreten, in den ande‑
ren Vogteien herrschte die Reform vor.

4.4 Zugewandte oder verbündete Orte

Bistum Basel / Evêché de Bâle 

Die weltliche Herrschaft des seit 1528 in Porrentruy residierenden 
Bischofs von Basel umfasste kein einheitliches Gebiet und unter‑
schied sich auch territorial von seiner weit ins Elsass reichenden 
Diözese. Der Bischof war Reichsfürst / prince‑évêque, aber nur der 
nördliche Teil der von ihm beherrschten Gebiete wurde dem Reich 
zugerechnet. Die sogenannten helvetischen Gebiete im Süden des 
Bistums, wie z.B. Biel / Bienne, Orvin, Moutier oder La Neuveville, 
hatten durch Schutzverträge / combourgeoisies mit Bern und ande‑
ren Kantonen einen gewissen Grad an Autonomie errungen und das 
Bistum Basel wurde deshalb partiell als Zugewandter Ort betrach‑
tet. So hatte sich Biel nach Annahme der Reform im Jahre 1525 Bern 
angenähert und eine von beiden Staaten überwachte Sonderstellung 
als fast unabhängige Stadtrepublik erreicht, in der die Zünfte eine 
beherrschende Rolle spielten. Die Verwaltung Biels bestand aus dem 
Petit Conseil mit 24 Mitgliedern, dem Grand Conseil mit 40 Mitglie‑
dern, und den von den Räten gewählten bourgmestre und banneret. 
Der Vertreter des Bischofs von Basel, der maire, hatte nur repräsen‑
tative Funktionen. 

Der Bischof hatte 1735 die frühere Allianz mit den katholischen 
Kantonen aufgegeben und 1739 durch einen separaten Schutzver‑
trag mit Frankreich ersetzt; er rechnete aber mit der Unterstützung 
des Deutschen Reiches bei Unruhen, die im französisch sprechen‑
den ‚Reichsteil‘ seiner Gebiete ausbrachen. Die Institutionen seiner 
weltlichen Herrschaft spiegelten die Vielfalt und das verwirren‑
de Bündnisnetz dieses Staates wieder. Trotz Rekatholisierungs‑
versuchen blieben ein Teil der Untertanen, vor allem in den mit 
Bern allierten Gebieten, Anhänger der Reform. Nach dem Wiener 
Kongress wurde der größte Teil dieses Gebietes dem Kanton Bern 
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zugesprochen, andere Teile kamen an Basel‑Land und Neuenburg; 
aus dem nördlichen Gebieten des Berner Anteils wurde der heuti‑
ge Kanton Jura gebildet. 

Drei Bünde / Trois Ligues

Die drei rhätischen Republiken umfassten den Gotteshausbund / Ligue 
Caddée / Ligue de la Maison‑Dieu mit dem Hauptort Chur, den Grau‑
en Bund / Ligue Grise mit dem Hauptort Ilanz sowie den Zehngerich‑
tebund / Ligue des X Juridictions mit dem Hauptort Davos. Sie bil‑
deten seit dem 15. Jahrhundert einen föderativen Freistaat, dessen 
interne Strukturen häufig durch politische und religiöse Parteistrei‑
tigkeiten erschüttert wurden. Obwohl seit den Abkommen von Ilanz 
der Jahre 1524‑26 das Prinzip der freien Religionsausübung vorherr‑
schen sollte, wurde es wiederholt, und besonders im 17. Jahrhundert, 
in Frage gestellt. 

Jeder der drei Bünde bewahrte seine eigene Verfassung und eine 
weitreichende Entscheidungsfreiheit seiner Gemeinden oder Gerich‑
te, die auf getrennten Landtagen ihre höchsten Magistrate, nämlich 
den Bundespräsidenten im Gotteshausbund, den Bundeslandammann 
im Zehngerichtebund, den Landrichter im Grauen Bund sowie Depu‑
tierte für die jährlich an wechselnden Hauptorten zusammentretenden 
Bundestage wählten. Die Bünde besaßen gemeinsam mehrere Unter‑
tanengebiete: die Herrschaft Maienfeld, den Veltlin / Valtellina, die 
Grafschaft Cleven / Chiavenna, die Herrschaften Worms / Bormio und 
Plurs / Piuri. Im Veltlin hatten die Katholiken Sonderrechte, die durch 
Verträge mit Mailand und mit der römischen Kurie geschützt waren.

Die drei Bünde bildeten ein wichtiges strategisches Glacis im 
Kampf der Häuser Bourbon und Habsburg um die Vorherrschaft in 
Italien. Die von einflussreichen Bündner Familien geführten Partei‑
en stützten sich in ihren inneren Machtkämpfen auf mehrmals wech‑
selnde Allianzen mit den europäischen Mächten. 1761 ergriff die 
Familie Salis in einem Familienpakt offen die Partei Frankreichs 
und bekämpfte erfolgreich die von den Familien Sprecher und Buol 
geführte sogenannte österreichische Partei.

Die durch das Rheintal und das Inntal führenden Straßen waren 
für den deutschen und österreichischen Italienhandel und den Zugang 
zu den Seehäfen von großer Bedeutung. Der Transit wurde durch 
Verträge mit Venedig und Mailand geregelt; er war nicht nur für den 
Handelsverkehr sondern auch für den Truppendurchzug zwischen 
Österreich und Mailand bedeutend. Im Parteienstreit um die Erneu‑
erung der Verträge der Jahre 1762 bis 1764 begünstigte die über‑
wiegend protestantische Familie Salis aus persönlichen Interessen 
die Position Mailands, um eine leichtere Nutzung ihrer Besitzungen 
im katholischen Veltlin zu erwirken; dies führte aber zum Bruch der 
alten Allianz der drei Bünde mit Venedig. 
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Genf / Genève

Die seit der Reform unabhängige Stadt war durch Allianzen der Jahre 
1526 und 1584 zugewandter Ort der Eidgenossenschaft geworden. 
Die alte demokratische Verfassung basierte auf dem Vorrang des 
Conseil général aller Bürger – man unterschied alteingesessene citoy‑
ens von den bourgeois, also Bürgern der ersten Generation – von dem 
die Räte in den Conseil des Deux‑Cents, den Conseil des Soixante 
und den Petit Conseil mit 25 Mitgliedern gewählt wurden. Jährlich 
wurden vier syndics und andere Beamte bestimmt, deren Wieder‑
wahl nach Unterbrechung möglich war. Seit dem 17. Jahrhundert setz‑
ten sich oligarchische Tendenzen durch, die zu einer allmählichen 
Entmachtung des Conseil général und des Conseil des Deux Cents 
führten; die Macht konzentrierte sich in den Händen weniger Fami‑
lien, die den Petit Conseil durch ein Kooptationssystem beherrschten. 
Der Parteienstreit der bürgerlichen représentants und der patrizi‑
schen négatifs führte in den Jahren 1734, 1737 und 1762 bis 1768 zu 
heftigen Konflikten, die 1738 und 1768 durch die Mediation Frank‑
reichs und verbündeter Kantone gelöst werden konnten. Die Genfer 
Parteien vertraten auch wirtschaftliche Interessen, denn die Mehr‑
zahl der Genfer Bankiers und Großkaufleute waren Patrizier. Die 
bürgerliche Partei vertrat die Interessen der selbständigen Uhrma‑
cher und anderen Handwerker. Die habitants, das waren Zugewan‑
derte mit Aufenthaltsrecht, und die natifs, wie man die Nachkommen 
der habitants nannte, bildeten eine dritte Partei von unselbständi‑
gen Handwerkern, die weder Sitz noch Stimme hatten, aber durch 
ihr ökonomisches Gewicht und große Zahl die Innenpolitik mitbe‑
stimmten. 1764 waren die durch das Verbot von Rousseaus Émile und 
Contrat social ausgelösten Unruhen noch im Gange.

Die Außenpolitik der Stadtrepublik war auf eine enge Zusam‑
menarbeit mit Frankreich ausgerichtet, wo die patrizischen Banki‑
ers und Kaufleute hohe Geldanlagen getätigt hatten. Strategische 
Gründe sprachen ebenfalls für diese Allianz, die Genf vor Revanch‑
ebestrebungen des benachbarten Königreichs Sardinien – das aller‑
dings 1754 im Vertrag von Turin die Grenzen und die Unabhängigkeit 
der Republik anerkannt hatte – schützen sollte. Seit 1679 waren die 
Beziehungen mit Frankreich durch diplomatische Vertretungen 
formalisiert. In den Jahren 1768 bis 1777 war der Bankier Jacques 
Necker Genfer Resident in Paris. Frankreich wiederum nahm durch 
seinen Genfer Residenten und durch wiederholte Handelsboykottdro‑
hungen starken Einfluss auf die Innenpolitik Genfs.
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Mülhausen / Mulhouse

Die ehemalige Reichsstadt Mülhausen bildete eine protestanti‑
sche Enklave im ehemals habsburgischen, seit 1648 französischen 
Sundgau. Seit 1515 zugewandter Ort der Eidgenossenschaft, sicherte 
Mülhausen seine Lage durch den Beitritt zur Allianz der Schweizer 
Kantone mit Frankreich. Die Gründung von Textilmanufakturen in 
der Mitte des 18. Jahrhunderts führte zu einem raschen wirtschaftli‑
chen Aufstieg. Mülhauser Fabrikanten, Kaufleute und Bankiers, wie 
z.B. die Familie Fries, spielten eine wichtige Rolle im süddeutschen 
und österreichischen Wirtschaftsleben.

Neuenburg / Neuchâtel

Neuenburg hatte schon 1369 ein Bündnis mit Solothurn geschlos‑
sen, dem im 15. Jahrhundert weitere Verträge mit Bern, Freiburg und 
Luzern folgten. 1707 wurde Neuenburg ein Fürstentum der Könige 
von Preußen, an deren Stelle ein Gouverneur regierte. Es umfasste 
die Grafschaften Neuenburg / Neuchâtel mit vier Kastellanien / châte‑
laines und dreizehn Gerichtsbezirken / mairies sowie Valengin mit 
fünf mairies. Châtelains, maires, die zwölf Mitglieder des Staatsrates 
sowie andere höchste Beamte wurden vom Fürsten ernannt. Neben 
ihnen hatten die Drei Landstände / Trois Etats der beiden Grafschaf‑
ten, deren Mitglieder zu je einem Drittel aus adeligen Staatsräten, 
châtelains oder maires sowie Bürgern bestanden, gerichtliche Befug‑
nisse. Die alten politischen und religiösen Institutionen des Landes 
behielten maßgeblichen Einfluss auf die Regierungsgeschäfte, vor 
allem auf lokaler Ebene; die Interventionen des preußischen Hofes 
waren deshalb von großer Vorsicht gekennzeichnet.

Abtei St. Gallen / Saint‑Gall

Der Abt von St. Gallen war ungeachtet seiner Allianz mit der Eidge‑
nossenschaft deutscher Reichsfürst. Die von ihm beherrschten 
Gebiete entsprachen in ihrer politischen Verfassung einer Doppel‑
monarchie: die katholische sogenannte Alte Landschaft im Norden, 
in der der Abt, unterstützt von einem Landshofmeister, souverän 
herrschte; sowie die mehrheitlich protestantische Grafschaft Toggen‑
burg im Westen, deren Landrat seit dem Religionskrieg von 1712 und 
dem Frieden von Baden 1718 konstitutionelle Rechte besaß, die von 
Zürich und Bern garantiert wurden. Der Abt ernannte Obervögte 
ins obere Thurgau, in die Grafschaft Toggenburg und in zwei Herr‑
schaften am Rhein.
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Stadt St. Gallen

Die seit 1454 mit der Eidgenossenschaft verbündete und seit 1457 
von der Abtei unabhängige Stadt nahm 1525‑27 die Reform an. Sie 
wurde von drei jährlich wechselnden Bürgermeistern, vom Kleinen 
Rat mit 24 Mitgliedern sowie vom sogenannten Kleinen und Großen 
Rat mit 90 Mitgliedern, der sich aus dem Kleinen Rat und 66 Vertre‑
tern der sechs Zünfte zusammensetzte, regiert. Der Stadt gehörte 
die Herrschaft Bürglen im Thurgau. 

Wallis / Valais

Die Republik Wallis war durch Schutzverträge an die katholischen 
Kantone gebunden, unterhielt aber auch Bündnisbeziehungen mit 
dem protestantischen Kanton Bern. Der Bischof von Sitten / Sion 
sowie die ursprünglich zehn, seit dem 15. Jahrhundert sieben freien 
Landgerichte oder Zehnden / dizains des Oberwallis waren im Land‑
rat / der diète vertreten, der für jeweils 2 Jahre den Großvogt / grand 
bailli, das eigentliche Staatsoberhaupt des Wallis, wählte; der Bischof 
hatte bereits im 17. Jahrhundert seine Ansprüche auf die weltliche 
Macht aufgegeben. Die 1475 eroberten sechs Gemeinden / bannières 
des französischsprachigen Unterwallis wurden durch Vögte als 
Untertanengebiete verwaltet; der gouverneur von Saint‑Maurice galt 
als höchster Beamter des Unterwallis.

Schutzgebiete

Die kleine Dorfrepublik Gersau am Vierwaldstätter See sowie die 
an Unterwalden grenzende Abtei Engelberg waren gewissermaßen 
Protektorate der Eidgenossenschaft; das ursprünglich reichsun‑
mittelbare, auch ‚Reichsdorf‘ genannte Gersau hatte an mehreren 
eidgenössischen Feldzügen teilgenommen und beanspruchte sogar 
den Status eines zugewandten Ortes. Beide Gebiete bewahrten in 
ihren inneren Angelegenheiten sowie in den Außenbeziehungen ein 
hohes Maß an Unabhängigkeit, die sie durch eine geschickte Gleich‑
gewichtspolitik gegenüber Ansprüchen der benachbarten Kanto‑
ne Schwyz, Unterwalden und Luzern zu wahren verstanden. Nach 
dem Wiener Kongress fielen Gersau an Schwyz und Engelberg an 
Nidwalden.
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5 Geld, Maße, Gewichte

5.1 Geld

Im 18. Jahrhundert gab es auf eidgenössischem Gebiet rund 30 ver‑
schiedene Münzterritorien mit einer verwirrenden Vielfalt von Geld‑
sorten, Münzwerten und Wechselkursen. Dazu kam, dass die expan‑
dierenden Export‑, Bank‑ und Transitgeschäfte und die Zahlungen für 
Schweizer Söldner zu einer langen Periode von Zahlungsbilanzüber‑
schüssen und zur weiten Verbreitung ausländischer Geldsorten auf 
Schweizer Gebiet führten. Wie in anderen Ländern unterschied man 
zwischen Rechnungs‑ bzw. Kurrentgeld / monnaies de compte oder 
monnaie courante, das nur als Rechnungsbetrag auf dem Papier exis‑
tierte, und wirklich geprägten Spezies‑Münzen / monnaie réelle. In 
Basel, Luzern, Innerschweiz, Glarus, Graubünden und Zürich rech‑
nete man in Gulden / florins / fl., in Bern, Freiburg, Solothurn und 
im Wallis in Kronen / couronnes, in Zürich in Schillingen / escalins, 
in der Westschweiz in Franken / francs / livres / £. Diese Rechenein‑
heiten traten in einigen Kantonen auch nebeneinander auf. In Genf, 
Neuenburg und im Bistum Basel rechnete man wie in Frankreich 
in livres/£ à 20 sous oder 240 deniers. In den reichsnahen Kantonen 
Schaffhausen, St. Gallen und Appenzell waren die süddeutschen Gel‑
drecheneinheiten maßgebend.

Inhaltsverzeichnis 5.1 Geld. – 5.2 Längenmaße. – 5.3 Flächenmaße. – 5.4 Gewichte.
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Zu den Speziesmünzen gehörten in Basel (Gold‑)Dukaten, (Silber‑)
Thaler, (Kupfer‑)Batzen und Rappen. Diese Münzen wurden in vielfa‑
chen bzw. Teilwerten geprägt. In Bern gab es Dukaten, Batzen und 
Kreuzer, in Zürich Dukaten, Thaler, Schillinge und Batzen, in der 
Ostschweiz Dukaten, Thaler, Batzen, Kreuzer und Pfennige, in Genf 
(Gold‑)Pistolen und (Silber‑)Thaler / patagons. Die französische Gold‑
münze Louisd’or und der kaiserliche Dukat, vor allem der bis 1786 in 
Kremnitz / Kremnica gemünzte, waren in der ganzen Schweiz gängig. 

Der Wert der zum Vergleich herangezogenen österreichischen 
Geldeinheiten entsprach dem Münzfuß der Münzkonvention von 1753 
mit Bayern, der sich bis 1763 die süddeutschen Staaten und Sachsen 
anschlossen. Man sprach vom 20‑Guldenfuß des Konventions‑Thalers, 
da die Kölner Feinsilbermark mit ihrem 233 g Silber dem Wert von 
10 Thalern bzw. 20 Gulden entsprach. In Bayern und im Rheinland 
ließ man jedoch bald den Wert des Guldens sinken und sprach vom 
24‑Guldenfuß. Diese Bezeichnung gab – und gibt noch – zu Verwechs‑
lungen Anlass, da der Silberwert des Wiener Guldens im Verhältnis 
1:20 zur Kölner Silbermark, aber gleichzeitig 1:24 zur schwereren 
Wiener Feinsilbermark mit 281 g Silber stand. In Süddeutschland 
und den reichsnahen Gebieten der nördlichen und östlichen Schweiz 
bezog sich der Ausdruck 24‑Guldenfuß auf das Verhältnis zur Kölner 
Silbermark. Zum Unterschied vom Reichsthaler, der in Deutschland 
als Geldrecheneinheit verbreitet war, wurde die höher bewertete ös‑
terreichische geprägte Münze auch Speziesthaler genannt. 

In der Schweiz gab es zwischen gleichlautenden Geldeinheiten ört‑
lich bedingte Wertunterschiede. So waren die Zürcher Thaler, von 
denen 11 dem Silbergehalt einer Kölner Mark entsprachen, weniger 
wert als die österreichischen Thaler des 20‑Guldenfußes, aber mehr 
als die ostschweizer Thaler – 12 pro Kölner Mark –, die sich nach dem 
süddeutschen 24‑Guldenfuß richteten; ähnlich variierte der Wert der 
Basler, Berner, Luzerner und Bündner Gulden. Der Kurs der Gold‑
münzen wechselte örtlich und zeitlich nach ihrem variierenden Ver‑
hältnis zur Silberwährung.

Im folgenden sind die wichtigsten Rechnungsgelder und Spezies‑
münzen, mit denen Zinzendorf auf seiner Schweizerreise konfron‑
tiert wurde, tabellarisch angeführt:
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Österreich

1 Dukat = ca. 4.2 Gulden
1 Thaler = 2 Gulden
1 Gulden = 20 Groschen
1 Groschen = 3 Kreuzer
1 Kreuzer = 4 Pfennig
1 Gröschel = 3 Pfennig
1 Pfennig = 2 Heller
d.h. 1 Thaler = 2 Gulden = 40 Groschen = 120 Kreuzer = 480 Pfennig = 960 Heller.

Basel

1 Thaler/écu = 2 Gulden
1 Gulden = 15 Batzen
1 Batzen = 4 Kreuzer oder 10 Rappen
1 Kreuzer = 2.5 Rappen

Bern

1 Dukat =1 Gulden = ca. 4.5‑5 Gulden2 Franken/livres  
oder 15 Batzen

1 Franken = 20 Schilling
1 Schilling = 12 Heller
oder:
1 Krone = 25 Batzen
1 Batzen = 4 Kreuzer
1 Kreuzer = 2 Vierer
1 Vierer = 2 Angster
1 Angster = 2 Heller

Zürich

1 Thaler = 2 Gulden
1 Gulden = 40 Schilling oder 60 Kreuzer
1 Schilling = 1.5 Kreuzer oder 12 Heller
1 Kreuzer = 8 Heller
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Genf

1 pistole d’or = 10 livres
1 écu/patagon = 3 livres
1 livre = 20 sols/sous
1 sol = 4 quarts oder 12 deniers
1 quart = 3 deniers
Oder
1 florin = 12 sols
N.B. Die Recheneinheit der Genfer livre lag im Wert ca. 50% über dem der 
französischen livre. Neben den französischen Münzen waren im Genfer 
Geldverkehr auch piemontesische bzw. savoyische sowie mailändische Münzen 
gebräuchlich.

Luzern (auch Uri, Schwyz, Unterwalden)

1 Dukat = 4.5 ‑5 Gulden
1 Gulden = 40 Schilling (= 2 Franken)
1 Batzen = 3 Schilling
1 Schilling = 3 Rappen
1 Rappen = 2 Angster

Andere Gebiete:
In den ostschweizer Orten St. Gallen, Appenzell und Schaffhausen 
zählte man wie in Österreich, aber der Münzwert basierte auf dem 
bayrischen 24‑Guldenfuß.

In Graubünden rechnete man in Gulden, Batzen und Kreuzern. 
Der Münzwert des Bündner Guldens lag noch unter dem bayrischen 
24‑Guldenfuß; ein österreichischer Gulden war im Jahre 1764 ca. 1.5 
Bündner Gulden wert. Als Goldmünze war der Louisd’or verbreitet, 
der 11 Gulden 21 Kreuzer galt.

Neuenburg stand unter preußischer Münzhoheit und prägte pis‑
toles d’or, écus / Thaler de Frédéric, Batzen und Kreuzer. Nach dem 
in Berlin üblichen 21‑GuldenFuß hatte der preußische Thaler einen 
etwas geringeren Wert als der österreichische Thaler. Man rechnete 
in livres fortes à 10 Batzen und livres faibles à 4 Batzen.

5.2 Längenmaße

Man rechnete in der Schweiz in Meilen / lieues (zu 16.000 Fuß) und 
Fuß / pieds zu je 12 Zoll / pouces zu je 12 Linien / lignes. Die Schwei‑
zer Meile / lieue itinéraire, das waren ca. 4.8 km, war länger als die 
in der Westschweiz geläufige französische lieue zu 2200 toises, der 
mit ihren 4.3 km beträchtlich kürzer als die 7.6 km lange österrei‑
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chische Postmeile war. Die Maßeinheit Klafter / toise umfasste je 
nach Region 6‑10 Fuß, die Rute / perche 10‑22 Fuß. 

Die Basiseinheit ‚Fuß‘ variierte von Ort zu Ort: in Bern, Freiburg, 
Solothurn und dem Bistum Basel galt der 29.33 cm lange Berner Fuß, 
in der Ostschweiz der Nürnberger Fuß mit 30.38 cm und in der West‑
schweiz der französische pied du roi der 32.48 cm maß. Es gab auch 
örtliche Ausnahmen, so existierten z.B. in St. Gallen elf verschiedene 
Längen des Fußes. Daneben gab es geläufige Längenmaße im Tuch‑
handel – in der Zentralschweiz die Elle (= 2 Fuß), in der Ostschweiz 
die sogenannte süddeutsche Leinwandelle. mit 70 bis 77 cm, im Tes‑
sin den braccio und in Graubünden die sogenannte lange Elle. In der 
Westschweiz und im Wallis rechnete man mit der aune, dem Stab, 
der 4 bis 6 Fuß maß.

Zum Vergleich seien hier die österreichischen und französischen 
Längenmaße tabellarisch angeführt:

Österreich (Wiener Maße)

1 Meile = 4000 Klafter ca. 7.6 km
1 Klafter = 6 Schuh ca. 1.9 m
1 Stab = 2 Ellen ca. 126 cm
1 Schritt = 30 Zoll ca. 79 cm
1 Elle = 2 Schuh (Fuß) ca. 63 cm
1 Leinwandelle ca. 78 cm
1 Schuh (Fuß) = 12 Zoll ca. 31.6 cm
1 Span = 8 Zoll ca. 21 cm
1 Zoll = 12 Strich (Linien) ca. 2.63 cm
N.B. Diese Maße variierten von Region zu Region: in Tirol rechnete man nach dem 
‚Tiroler Fuß‘ (33.4 cm); die Tiroler ‚lange Elle‘ maß 83.3 cm. 

Frankreich

1 lieue = 2200 toises ca. 4.3 km
1 perche = 20 pieds ca. 6.5 m
1 toise = 6 pieds ca. 1.95 m
1 brasse = 5 à 7 pieds ca 1.6 à 2.2 m
1 aune ca. 119 cm
1 pied ‘du roi’= 12 pouces ca. 32.6 cm
1 pouce = 12 lignes ca. 2.7 cm
1 ligne = 12 points ca. 0.2 cm
N.B. Das französische Textilmaß aune, also der Stab, variierte regional beträchtlich; 
so maß sie in Paris 1.19 m, in Bordeaux: 1.45 m und in Troyes: 0.81 m.
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5.3 Flächenmaße

Flächenmaße hingen von der landwirtschaftlichen Nutzung ab. Ein 
Joch / Juchart / Tagwerk / journal entsprach der Fläche, die ein Ar‑
beiter an einem Tage pflügen, mähen oder bearbeiten konnte, näm‑
lich bei Rebland 27.5 ar und bei Wald 38.7 ar. In der Westschweiz galt 
auch das französische Flächenmaß arpent, das waren 100 perches 
carrées, je nach Nutzung und Region ca. 1/3 bis 1/2 ha. 

5.4 Gewichte

Bei Gewichten gab es ebenfalls viele örtliche Unterschiede. Ein Zent‑
ner / quintal hatte 100 Pfund. Je nach der Region und der Ware zählte 
ein Pfund 32 bis 40 Lot bzw. 12 bis 19 Unzen. In der Zentralschweiz 
galt das Zürcher oder Zurzacher Pfund mit 529 g zu 36 Lot bzw. 18 
Unzen, in Bern das 520 g schwere Berner Pfund zu 32 Lot, in der 
nördlichen und östlichen Schweiz das sogenannte schwere Konstan‑
zer oder deutsche Pfund mit ca. 574‑82 g zu 40 Lot; daneben rech‑
nete man auch mit dem sogenannten leichten deutschen Pfund für 
Ladenware, die 32 Lot, also ca. 460 g wog. In Genf galt die 551 g 
schwere livre zu 18 Unzen / onces sowie die mit 490 g leichtere Pa‑
riser livre zu 16 onces, im Tessin die libbra, sie wog 780 bis 960 g zu 
30‑6 onces und die libretta zu 12 onces. Bei Edelmetallen wurde das 
Pfund in 2 Mark à 16 Lot geteilt. Im Vergleich zu den Schweizer Ge‑
wichtseinheiten zählte das 562 g schwere Wiener Pfund 2 Mark à 16 
Lot à 4 Quentchen.
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Glossar
Titel, Funktionen  
und Institutionen

Ammann von Kantonsräten oder Gemeinden auf Zeit gewählter Leiter 
eines Amtes. 

avoyer siehe Schultheiß
bailli siehe Vogt
banneret siehe Venner
Bauherr / maisonneur Direktor des Amtes für öffentliche Bauten und Anlagen in 

einem Kanton oder in einer Vogtei.
bourgmestre siehe Bürgermeister 
boursier siehe Seckelmeister 
Bürgermeister / 
bourgmestre,  
maître‑bourgeois

von den Stadträten gewählter oberster Magistrat der 
Stadtgemeinden, nicht zu verwechseln mit der Funktion des 
maire. In den von Zünften regierten Stadtkantonen Basel, 
Schaffhausen und Zürich war er Regierungsoberhaupt des 
ganzen Kantons und gleichbedeutend mit dem Schultheiß. 

Bundespräsident / 
président

der jährlich gewählte Vorsitzende des Gottes haus bundes, 
der auch die in Chur stattfindenden Versammlungen der Drei 
Bünde präsi dierte. Im Grauen Bund wurde diese Funktion 
vom Landrichter des Gerichts Ilanz und im Zehngerichtebund 
vom Landammann des Hochgerichts Davos, dem 
sogenannten Bundeslandammann ausgeübt.

colonel du pays siehe Landsobrist
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commissaire / 
Commissari / 
commissarius

ursprünglich mailändischer Titel des von den Drei Bünden 
gewählten Verwalters der Grafschaft Chiavenna, der zwei 
Jahre amtierte und auch höhere Gerichtsfunktionen 
ausübte. Im Kanton Freiburg Titel des mit der Kontrolle der 
Staatsgeschäfte beauftragten Wahlbeamten.

conseiller Titel für ein Mitglied des Kantonsrates, der oft nur den 
Kleinen Rat oder Senat betraf. 

diète Tagsatzung, Delegiertenversammlung der 
Eidgenossenschaft und der zugewandten Orte; in den 
föderativen Republiken Wallis und in den Drei Bünden 
Delegiertenversammlung der Gemeinden.

Fürsprech Sprecher, Advokat, Anwalt. 
gouverneur siehe Statthalter 
Landammann / 
Landsammann

oberster Magistratsbeamter, der von der Landsgemeinde, 
also der Versammlung aller Bürger der demokratisch 
regierten Kantone Appenzell, Glarus, Schwyz, Unterwalden, 
Uri und Zug gewählt worden war und die Funktion eines 
Staatsoberhauptes ausübte. Im Kanton Zug wurde der 
höchste Magistrat Ammann genannt. Wie im Falle der 
Schultheiße wurden meist zwei Landammänner gewählt, 
die sich jährlich in den Regierungsgeschäften abwechselten; 
ihre häufige Wiederwahl war die Regel. Auch die jährlich 
gewählten Vorsitzenden der freien Bündner Gemeinden, der 
Kommunen, wurden so genannt.

Landsgemeinde oberste gesetzgebende Versammlung der wahlberechtigten 
Bürger der demokratisch regierten Kantone, der 
sogenannten Länderorte. 

Landshauptmann Titel des von den Drei Bünden für zwei Jahre gewählten 
Vogtes / podestà von Sondrio, der gleichzeitig als Oberster 
Verwalter der Untertanengebiete des Veltlins amtierte. Er 
wurde in Gerichtsfragen von einem für zwei Jahre gewählten 
Vikar assistiert. Ehrenhalber verblieb dieser Titel den 
ehemaligen Inhabern dieser Funktion.

Landsobrist /  
colonel du pays

höchstrangiger Offizier der Truppen in mehreren Kantonen 
sowie in jedem der Drei Bünde, der gewöhnlich unter den 
Obersten der in fremden Diensten stehenden Regimenter 
ausgewählt wurde. 

maire Titel der im Fürstentum Neuenburg und im Bistum Basel 
vom Fürsten ernannten Vorsitzenden von Gerichts‑ oder 
Verwaltungsbezirken, die sowohl Städte als auch die 
umliegenden Dörfer umfassten. Die Funktion des maire 
entsprach der eines Vogts.

maisonneur siehe Bauherr
maître‑bourgeois vom Stadtrat gewählter Bürgermeister, der protokollarisch 

nach dem maire des Gerichtsbezirkes rangierte.
ministre Geistlicher der Reformierten Kirche.
Obervogt in einigen Kantonen und Orten, wie z.B. in Bern und St. 

Gallen, gebräuchlicher Titel von Verwaltern größerer Bezirke.
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Pfleger / Verwalter; in den deutschsprachigen reformierten Kantonen u.a. 
Verwalter der verstaatlichten Besitzungen der katholischen 
Kirche. 

podestà die von den Drei Bünden für je zwei Jahre ernannten Vögte 
in den sogenannten Untertanengebieten des Veltlins 
Morbegno, Sondrio, Teglio, Tirano und Traona, der Grafschaft 
Piuri / Plurs und der Grafschaft Bormio. Die Gemeinde 
Poschiavo im Gotteshausbund wurde ebenfalls durch einen 
podestà verwaltet.

président siehe Bundespräsident
procureur‑général auf jeweils drei Jahre gewählter Magistrat der Republik 

Genf zur Überwachung der öffentlichen Ordnung und der 
Güter der Republik. Seine Wahl war mit der Mitgliedschaft 
im Großrat – dem sogenannten Rat der Zweihundert – und 
dem Recht der Anhörung durch den Kleinen Rat verbunden.

Sautier siehe Weibel
Schultheiß / avoyer gewählter Magistrat, dessen Funktion auf mittelalterliche 

Stadtverfassungen zurückging, der aber im 18. Jahrhundert 
je nach dem politischen Rang der betreffenden Städte sehr 
unterschiedliche Funktionen ausübte. In den Kantonen 
Bern, Freiburg, Luzern und Solothurn, die durch die 
Bürgerschaft der Hauptstadt oligarchisch regiert wurden, 
übte der Schultheiß die höchste Regierungsgewalt aus. 
Seine Funktion entsprach der des Bürgermeisters in den 
Zunftstädten Basel, Schaffhausen, Zürich, St. Gallen und 
Mülhausen bzw. des Landammannes in den demokratisch 
regierten Kantonen. In den meisten Fällen wurde diese 
oberste Regierungsgewalt von zwei Personen ausgeübt, die 
sich jährlich für gerade oder ungerade Jahre abwechselten. 
Ihre Amtszeiten waren unterschiedlich, aber ihre Wiederwahl 
war oft bis an ihr Lebensende gesichert. Nicht zu verwechseln 
mit diesen obersten Magistraten sind die Schultheiße, die 
untergeordnete Stadtämter verwalteten, wie z.B. in Thun im 
Kanton Bern; ihre Funktion war vergleichbar mit dem Amt 
eines bailli oder Vogts. 

Seckelmeister / boursier das waren die obersten Finanzbeamten der Kantone. 
Im Kanton Bern amtierten gleichzeitig ein deutscher 
und ein welscher Seckelmeister für die deutschen und 
französischsprachigen Vogteien des Kantons. Seckelmeister 
gab es auch in Stadtämtern und einzelnen Vogteien.

sénateur Mitglied des Kleinen Rates der oligarchisch regierten 
Kantone und zugewandten Orte.
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Statthalter / 
Gouverneur / 
gouverneur

Titel für spezifische Funktionen, die je nach Ort 
sehr unterschiedlich waren: in Neuenburg vertrat er 
protokollarisch den abwesenden Fürsten, also den 
preußischen König, im Kanton Bern wurde er für den 
Verwaltungsbezirk Aigle eingesetzt und im Berner Amt 
Payerne war er für die Verwaltung des ehemaligen 
Klostervermögens zuständig. Neben ihm amtierte ein von 
Bern ernannter Schultheiß in der Stadt.

syndic Titel der aus dem Kreis des Petit Conseil / Kleinen Rats 
jährlich gewählten vier obersten Magistrate der Republik 
Genf. 

Venner, Pannerherr / 
banneret

vielerorts war er Anführer oder Bannerträger der Miliz 
einer Stadt oder Vogtei. In Bern waren die Venner die 
obersten Vertreter der Zünfte, denen die Verwaltung der vier 
großen Landgerichtsbezirke des Kantons oblag, in einigen 
Gebieten war er Verwalter von Stadtbezirken, wie z.B. der 
banneret‑maire in Lausanne.

vicaire / vicarius der höchste Justizbeamte des Veltlins rangierte an zweiter 
Stelle nach dem Landeshauptmann.

Vogt, Landvogt / bailli oberster Verwaltungs‑, Gerichts‑ und Steuerbeamter einer 
Vogtei / bailliage in den Untertanengebieten, der von den 
Räten bzw. Lands ge mein den für eine Amtsperiode von 
zwei bis sechs Jahren gewählt wurde. In den monarchisch 
regierten zugewandten Orten, der Abtei St. Gallen, dem 
Bistum Sitten / Sion im Oberwallis, dem Fürstentum 
Neuenburg und dem Bistum Basel wurden die Vögte vom 
Fürsten, Bischof oder Abt ernannt.

Weibel / sautier von den Kantonsräten oder Landsgemeinden bestellter 
Gerichtsbeamter bzw. Ordnungshüter, dessen Funktion 
je nach Kanton sehr verschieden war. Der oberste 
Gerichtsbeamte trug den Titel Großweibel oder 
grand‑sautier.



Studi di storia 18
DOI 10.30687/978-88-6969-707-4/007

Karl von Zinzendorf, Tagebuch einer kommerziellen Studienreise  
durch die Schweiz 
Edizione commentata del testo originale francese del diario giugno-ottobre 1764 
Kommentierte Ausgabe des französischen Originaltextes des Tagebuchs  
Juni-Oktober 1764
a cura di | herausgegeben von Helmut Watzlawick

83

Tagebuch der Studienreise 
durch die Schweiz 
(Juni‑Oktober 1764)
Textedition und Kommentar

[89v] ♄ Le 23. Juin. Levé a 3h 1/4 du matin m’etant couché apres mi‑
nuit. J’empa que tois ma mosette et mon grand portefeuille. Mon va‑
let de louage pleura mon depart, je lui donnois le billet pour Me de 
Trapp.1 Quitté Ins  prugg a 4h 3/4. Kühbach se plaignit beaucoup a moi 
de ce que Me d’Enzenberg2 descend pour occuper l’apartement du C. 
Philippe.3 Il faisoit une froi deur tres agréable, et l’odeur de l’herbe 
coupée servoit de ra fraichissement. Je vis longtems vers le midi au‑

1 Maria Theresia, geb. Gfin. Firmian (1744‑1802) ∞ 1762 Johann Nepomuk Gf. Trapp 
auf Trappenburg und Matsch (1745‑90).
2 Sophie Amalia, geb. Freiin Schack von Schackeberg (1707‑88): Hofdame von Elisa‑
beth Charlotte von Lothrin gen, Vertraute und Korres  pon dentin Maria Theresias ∞ 1746 
Kassian Ignaz Bonaventura, 1764 Gf. Enzenberg (1709‑72): WG Rat, Käm., 1755 Vize‑
präsident und 1759‑63 Präsident der Tiroler Hofkammer, 1764‑72 Präsident des Lan‑
des‑Guberniums von Tirol (u.a. Granichstaedten‑Czerva, Beiträge, 214).
3 Philipp Joseph Gf. Sinzendorf (1726‑88): Sohn Franz Wenzels; Komtur des Malte‑
ser‑Ordens; nö. Regierungsrat, vor 1753 Intendanzrat in Triest, Präsident des Triester 
Merkantilgerichts, 1757 W. Hofrat im Kommerziendrektorium in Wien, 1762‑68 Präsident 
des nö. Kommerzkonsesses, Vor ge setzter und großer För derer von Gf. Z.; 1765‑67 W. Hof‑
rat der BÖ Hofkanzlei (verantwortlich für Innerösterreich und Gesundheits fra gen, sie‑
he TB 27. August 1765). Befürworter von Freihandelsideen. März–April 1764 reiste Sin‑
zendorf nach Tirol zur Schlichtung von Differenzen mit den Landständen, begleitet von 
Z.; er erhielt die Instruktion des Staatsrates am 2. März und berichtete dem Staatsrat 
über seine Mission in Innsbruck am 12. Mai (Khevenhüller‑Metsch, Aus der Zeit, 573‑4].
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dela de l’Inn le chemin que j’ai fait a cheval le 16. le vieux château de 
Wellen berg,4 le village de Vels et l’eglise de S. Blai se.5 J’avois pris 3 
chevaux de louage6 qui doivent me conduire par Kempten a Lin dau. 
Pres de Kranewitten on monte une hauteur, on voit Ober Perfas,7 pa‑
trie du Geome tre8 puis Kemnaten a l’autre bord. Passé S. Martin, et 
la Martins wand,9 puis Zirl10 ou le che min de Baviere se separe de ce‑
lui ci. *Dirschenbach.* Il y a a l’autre bord Burghof apar tenant a Me 
Innocenz Kinigl.11 On cultive beaucoup de maïs a Zirl. Le chemin de 
poste par In zing, Bolling, Harting a Oberbettenau. Je m’arretois a 
Unterbette nau quel ques mo  mens, j’y fus a 8 h. les chevaux y repurent. 
La situation est belle. J’arrivois dela a Delfs,12 quand on y passe le 
pont sur l’Inn on *a* traversé les villa ges de Flaur ling, Oberhofen et 
Pfaffenhofen. Je restois de ce coté. Je pris du cho colat a Delfs et mon‑
tois dela a pié une montagne13 tres considerable. L’idée de la belle 
sans dents m’ac com pag na dans tout ce voyage. Je lus en voiture la 

4 Im 18. Jh. war die in früheren Zeiten als Gerichtssitz und Gefängnis bedeutende 
Burg Vellenberg verfallen.
5 Die Wallfahrtskirche auf dem Blasiusberg bei Völs wurde 1733 neu erbaut.
6 Z. reiste in einer „calèche de poste à trois chevaux“ (siehe TB 28. August), also in 
einem vier rädrigen Wagen mit gefeder ter Aufhängung, faltbarem Dach und Vorder‑
sitz für den Kutscher. 
7 Oberperfuss westlich von Innsbruck ist der Geburtsort der Kartografen Peter Anich 
und Blasius Hueber.
8 Peter Anich (1723‑66), aus einer Bauernfamilie in Oberperfuss, wurde als Gehilfe 
von Joseph von Sperges bei der Kartierung der südlichen Grenzteile Tirols herange‑
zogen; der gelernte Drechsler erwarb im Selbststudium und an der Universität Inns‑
bruck bei Ignaz von Weinhart, S.J., Kenntnisse in Mathematik, Astronomie und Vermes‑
sungslehre; 1760 wurde er beauftragt, ganz Tirol zu vermessen und zu kar tieren; sei‑
ne Karte wurde von B. Hueber vollendet und als Atlas Tyroliensis 1774 veröffentlicht.
9 Die Kirche St. Martin, auf einer Felsrippe unterhalb der Martinswand, steht weni‑
ge Meter ent fernt vom Palas der Burg St. Martinsberg. Kaiser Maximilian I. soll sich 
bei der Gemsenjagd in die ser Wand ver stiegen haben und von einem Engel gerettet 
worden sein.
10 Ort westlich von Innsbruck, gelegen an der Abzweigung der Fernverkehrsstraße 
über den Sattel von Seefeld; hier befand sich ein eigener Salzstadel für den Transport 
des Haller Salzes nach den Vorlanden.
11 Maria Elisabetha Barbara, geb. Gugger‑Glött (1728‑1808) ∞ 1746 Innozenz Karl 
Anton Gf. Künigl (1714‑26. Juni 1764), der 1741 in erster Ehe mit Maria Maximiliana, 
geb. Prinzessin Hohenzollern‑Hechingen (1713‑43) verheiratet war (u.a. Marek, www.
genealogy.eu).
12 Der Ort Telfs westlich von Innsbruck hatte seit dem 14. Jh. Niederlagsrecht und 
war eine wichtige Rottstätte für das Haller Salz.
13 Gemeint ist der Aufstieg zur Mieminger Hochfläche westlich von Innsbruck.

http://www.genealogy.eu
http://www.genealogy.eu
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Refutation de l’Emi le,14 de [90r] Rousseau, que le Grand capitaine15 
m’avoit preté. Un chariot chargé de cotton qui avoit versé m’ar reta 
un peu. Arrivé dans la plaine je fus bientot rendu a Ober Mämingen, 
ou j’ar ri vois a 11h et ½, j’y ai diné et ecrit ceci. Mes chevaux y fi rent 
en core leur diner. Cet endroit est du bailliage de Petersberg. Je lus 
dans mon livre. Les rochers sont tous nuds ici, je re par tis a 2h et 1/2. 
A Bayerwies, il y a de beaux prés. Fronhausen, Obstag et Holz leuthen. 
Jusques la on monte continuelle ment, mais la on descend une haute 
mon tag ne, en partie couverte de bois. Elle est sin gulierement sau‑
vage et le torrent de Nas sa reit16 n’y contribue pas peu. Jusqu’a Holz‑
leu then on avoit un cheval de plus. En des cen dant la montagne j’ar‑
rivois par Roschbach a 5h a *Beaucoup de rosiers dans toutes ces 
contrées* Nassareit. *ein gericht Ambt.* Cet endroit est dans un val‑
lon des agréable ap puyé contre une colline couverte de bois taillis, en‑
touré de grands rochers presque nuds. J’y bus des eaux minerales de 
Brutz17 avec du vin. J’ob ser  vois la taxe affichée pour les auber gistes. 
C’est apres Dellfs die zweyte Salz rothstadt.18 Je repartis a 5h 3/4 
ayant pris un cheval de plus avec un joli petit garçon. On passe pre‑
mierement un val lon tres étroit presque comme ceux de Salzbourg, 
on y voit avec peine les tristes ra va ges que l’eau de neige y a fait en 
amonce lant des pierres et du sable d’une terrible hau teur. Apres une 
demie heure on arrive au pié d’une mon tagne selon moi plus rapide 
et plus haute que le Brenner, elle s’appelle der Fern.19 C’est une des 
plus belles contrées du Tyrol. Des cascades sauvages sans nombre 
que l’eau forme, en se precipitant des mon tagnes, le chemin même 
taillé dans le roc, et garni d’un mur fort haut. On passe premiere‑

14 Mögl. sind: Abbé Jean‑François André, Réfutation du nouvel ouvrage de Jean‑Jacques 
Rousseau, intitulé: Émile, ou de l’Éducation (Paris 1762), 1762‑63 folgten zwei weite‑
re Bände mit neuen Titeln; oder Jean Pierre Deforis, Réfutation du nouvel ouvrage de 
Jean‑Jacques Rousseau intitulé: Émile, ou de l’Éducation.
15 Caspar Dominik Gf. Wolkenstein‑Trostburg (1696‑1774): 1739‑74 Landeshaupt‑
mann von Tirol ∞ Anna Franziska, geb. Gfin. Thurn und Taxis (1700‑73) (Granichstaed‑
ten‑Czerva, Beiträge, 219).
16 Nassereit war ein wichtiger Verkehrsknoten und Sitz eines Salzfaktors, der den 
Transport de Salzes durch führte und die Ware in eigenen Salzstädeln unterbrachte.
17 Prutz, südlich von Landeck, war bekannt durch seinen Sauerbrunnen.
18 Das Haller Salz und andere Waren wurden mittels des Rodt‑/Rott‑Fuhrwesens be‑
fördert. In Ab stän den einer Tagesreise, meist 20 bis 30 km, befanden sich Rott‑, also 
Niederlags‑Stationen. Die Waren durften nur von sog. Rottfuhrleuten von einer Stati‑
on zur nächsten befördert werden, wo die Waren umgeladen werden mussten. Dies wa‑
ren die Stand‑ und Umladeorte der autorisierten Salzfrächter, der sog. Rott‑Leute. In 
Tirol waren die Stationen auf der Strecke von Hall nach Lindau: Pettnau, Telfs, Nas‑
sereit, Lermoos und Reutte.
19 Der 1210 m hohe Fernpass bildet die Wasserscheide zwischen Inn und Lech; er war 
seit der Römer zeit ein wichtiger Durchgang durch die nördlichen Kalkalpen und wurde 
seit dem 14. Jh. für den Trans port des Haller Salzes nach dem Bodenseegebiet, der Schweiz 
und den österrr. Vorlanden benutzt. Die Straße war seit dem 16. Jh. großzügig ausgebaut. 
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ment pres de quelques maisons, puis par une Clausen appel lée das 
Fronhaus.20 Dans le vallon on voit une colline fort pointüe en tourée 
tout autour d’un lac qu’on dit être sans fonds, et donc l’eau est de 
verd le plus [90v] foncé qu’il est possible. Ce lac reçoit les eaux d’un 
torrent qui sort d’un autre petit lac situé plus haut, et il en sort un 
autre appellé der /Aflenz /*Strauss*bach,21 qui se réu nit pres de Nas‑
sareit avec le Aflenz bach. Au haut de la susdite colline est situé un 
vieux chateau a moitié ruiné a 4 don jeons, qu’on dit être habité par 
le diable.22 Les ro chers a gauche, et ce vallon a droi te rempli de ma‑
rais et de bois rendent la contrée belle. Plus haut il y a comme un 
pont d’une montagne a l’autre. On tourne a gauche, et l’on passe tou‑
jours en montant pres d’un endroit ou le Polhaimbach se precipite 
du haut des montagnes. Mon cocher me parla beaucoup sur la poste‑
rité que les Prussiens ont laissé a Insprugg,23 sur ce que les païsans 
etoient opprimé et l’Imperatrice volée. Lors que l’on a recommencé a 
descendre la montagne apres 2 heures de circuit qu’on a fait en mon‑
tant, on trouve le grand che min suspendu au dessus d’un beau vallon 
ou il y a encore un et deux lacs au bas. Enfin au bas de la montagne 
je passois Biberwehr et arrivois a 9h du soir a Lermos *im Ge richt 
Ehrenberg*. J’y restois la nuit, ayant exacte ment vis a vis de mes fe‑
netres le ro cher appellé die Sonnenspiz,24 que l’on aperçoit de loin 
en mon tant le Fern. C’est en core une Salzrothstadt. Mon conducteur 
pretend que j’ai fait 17 heures de chemin de puis Ins prugg. Je man‑
geois du pain au beurre. 

La chaleur fut temperée jusqu’a 10h alors elle devint 
excessive. Le soir vers 8h il commença a pleuvoir

 et le tems se rafraichit considerablement.

20 Südlich des Fernpasses liegt die Burg Fernstein, durch welche die Straße durch‑
führte; mit der Burg war eine Zollstätte mit Bergfried, Ober‑ und Niederhaus, Zollklau‑
se und Wirtstaverne verbunden. Die Burg wurde im Zuge des Straßenbaus von 1543 
verlegt. 1780 wurde die Zollstätte auf den Fernpass verlegt und 1856 die neue Straße 
abseits der Burg gebaut. 
21 Mögl. meint Z. den Roßbach, der durch Nassereit fließt.
22 Die auf einer Insel des Fernsteinsees gelegene Sigmundsburg, von Erzherzog Si‑
gismund dem ‚Münzrechen‘ (1427‑96) erbaut. 
23 Vielleicht die illegitimen Nachkommen des preußischen Hilfskorps, das durch Tirol 
zog als König Friedrich Wilhelm I. Kaiser Karl VI. im polnischen Erbfolgekrieg Trup‑
pen für den Kriegsschauplatz in Italien zur Verfügung stellte.
24 Der 2414 m hohe Sonnenspitz befindet sich östlich der von Z. gefolgten Straße.
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XXVIme Semaine

☉ 1. de la Trinité, le 24. Juin. A la messe a Lermos a 4h du matin. Les 
femmes et les filles tyrolienne[!] portent sur le cotillon precisement 
au dessus du derriere une piece quarrée oblongue de la meme étoffe 
mais d’une couleur differente que le cotillon. Parti a 5h 1/4 je pas‑
sois In der <Lahn>, Wengle, Büchelbach, [91r] un joli endroit, puis 
Hei terwang, ou est la maison de poste. C’est encore un village assez 
bien bati. Les val lons sont fort étroits, enfin on arrive, apres avoir 
apperçu la montagne d’Ehrenberg, appellée der Schloßkopf,25 par 
une belle prairie a un defilé des plus etroits entre des hauteurs cou‑
vertes de beaux bois et de belles her bes, les plus rares simples,26 les 
plus belles fleurs croissent dans ces environs. On descend par ce de‑
filé dans la plaine étroite située au pié des montagnes d’Ehrenberg. 
Le Schlosskopf est la plus haute, il n’y a la que quelques maisons, 
dela la montagne diminue un peu jusqu’a la col line ou est situé la 
clef du Tyrol de ce coté ci, la forteresse d’Ehrenberg, on passe par la 
Ehren berger Clause. Le Lieutenant Colonel Hesberg27 commandant 
de la forteresse, un savant, qui a fait dans sa solitude plusieurs tra‑
ductions, vint a ma voiture, me prenant pour le fils de M. d’Enzen‑
berg.28 On descend par un second defilé dans la belle plaine ou est 
situé Rei te.29 J’y arrivois a 9h du matin. Cette plaine est une des plus 
fertiles au Tyrol. Elle *le* seroit encore davantage, et on pourrait se‑
lon le rapport des habitans y cultiver du vin, si une grosse mon tagne 
appellée der Taur,30 située presque toute seule vis a vis de l’endroit, 
ne diminueroit consi derablement l’action du soleil. On y cultive du 
seigle, de l’orge, de l’avoine, du Roken. Commencé a lire le II. Tome 

25 Das Festungsensemble Ehrenberg, 1733 bis 1741 neu ausgebaut, bestand aus den 
vier unterschied li chen Anlagen Klause, Burgruine Ehrenberg, Festung am Schloss‑
kopf und Fort Claudia. Die jüngste und zugleich wich tigste aller Anlagen ist die Fes‑
tung Schlosskopf, die 1782 vom Militär aufgegeben wurde und verfiel.
26 Heil‑ oder Medizinalpflanzen.
27 Johann Philipp Frhr. Hesberg (1710‑86): aus Würzburg stammender Offizier in österr. 
Diensten, im Infanteriere giment Nr. 21 Ludwig Gf. Schulenburg‑Oyenhausen; 1747 Haupt‑
mann, 1753 Obristlieutenant; er war seit 1753 Kommandant der Festung Ehrenberg.
28 Franz Joseph Frhr. Enzenberg, 1764 Gf. (1747‑1821): Sohn von Kassian Ignatz, 1771 
Gubernialrat in Inns bruck, 1781 Obersthomeister der Erzherzogin Marianne in Kla‑
genfurt, 1782 Vizepräsident des Appellationsgerichtes in Klagenfurt, 1787 Geheimer 
Rat, 1790 ober‑, 1791 innerösterreichischer und 1803 venezianischer Appellationsprä‑
sident. Z. lernte ihn 1761 als Schüler des Theresianums in Wien kennen (Breunlich, Ma‑
der, Aus den Jugendtagebüchern, 218).
29 Reutte, der Hauptort des Außerfern, an der von Innsbruck nach Füssen und wei‑
ter nach Augsburg gelegenen Straße, war Hauptniederlagsort für die Salzfuhr und 
seit 1766 Sitz des Oberzoll‑ und Legstattamtes, dem die anderen Zollämter des Gebie‑
tes unterstanden.
30 Der 1864 m hohe Tauern zwischen Reutte und Plansee.
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de l’Ami des hommes.31 Der Tyroler hat sein Ziel zu 40 Jahren, der 
Schwabe gar keins. J’ai appris ce proverbe ici. Un homme de la milice 
du païs delegué de Strehle32 d’Ymbst, qui fait filer du coton a Fuessen, 
vint chez moi. Je vis dans l’auberge deux Aigles de bois orné de ru‑
bans rou ges, noirs et jaunes. On me dit que tous les ans la féte des 
Rois les maçons et les char pen tiers,33 qui ont leur féte ici, donnent 
de nouveaux rubans. Le marchand Lange,34 qui expédie le filage de 
Strehle a S. Gallen, vint chez moi. Il demeure en core ici le C. Hen‑
del35 Creishauptmann de l’Oberinnthal. A 12h j’allois promener dans 
le voisi nage du Taur a une [91v] metairie avec un petit étang apar‑
tenante a un riche parti culier, nommé Auerman.36 On appelle cette 
métairie Krekelmuss. Je fus longtems assis sur une col li ne. Au re‑
tour une femme de Heiterwang m’expliqua, pourquoi on tiroit, c’etoit 
en hon neur de la procession de la féte Dieu. Je partis de Reite a 3h, 
parlois en core au Lieute nant Colonel que je rencontrois apres la fin 
de sa procession. Apres avoir tra versé le pont *couvert* sur le Lech, 
qui ravage tout par les pierres qu’il amoncele, et qui la der niere se‑
conde féte de Pentecôte a ruiné le chemin entre Fuessen et Reite, a 
cause de quoi ceux qui entrent d’Ausbourg en Tyrol sont obligés de 
prendre depuis Pfran ten37 le même chemin que je prens aujourd’hui. 
On cotoye pendant un tems le Lech. A droite au dela de ce fleuve les 
montagnes commencent a devenir plus petite[!] apres une ter rible 

31 Victor Riquetti marquis de Mirabeau, L’Ami des hommes, ou traité de la popula‑
tion, 7 tomes en 6 parties en 2 vols (Avignon 1756‑58). Z. las bereits in Wien 1761 Teile 
dieses 1756‑58 erschienenen Hauptwerks des Physi okraten (Lebeau 1748‑91, 117‑18). 
Hier handelt es sich vielleicht um die Neuausgabe von Avignon 1758‑61, 6 vols, oder 
von Hamburg 1762‑64, 8 parties en 6 vols. 
32 Die Leinwand‑ und Baumwollfabrik der Gebrüder Strele/Strehle/Strelli/Ströle in 
Imst wurde 1763 von Anton (1728‑94) aus Berwang bei Reutte gegründet; Teilhaber und 
nach Antons Tod Firmenchef war der Gastwirt Josef St. (1734‑1804). Die Nachkommen 
wurden 1855 geadelt als Ritter von Berwang (Otruba, Die Wirtschaftspolitik, 76 und 
Österreichische Fabriksprivilegien, 327‑8; Granichstaedten‑Czerva, Beiträge, 151‑64).
33 Im gesamten Außerfern blühte infolge von Gipslagern das Stukkaturgewerbe. Die 
Maurer, Steinmetze und Zimmerleute besaßen mehrere Zunftladen; infolge Bevölke‑
rungsüberschusses wanderten viele dieser Handwer ker nach Südwestdeutschland aus. 
In der Kirche zum Hl. Josef in Bichlbach befand sich die Hauptlade der Maurer und 
Steinmetzen im Außerfern.
34 Johann Lang (ca. 1706‑91): aus dem Lechtal stammender Kaufmann, 1764 Bürger‑
meister von Reutte ∞ 1745 Maria Elisabeth, geb. Huber (SA Reutte).
35 Joseph Jakob Maximilian Gf. Hendl zu Goldrain, Zufall, Maretsch und Lehenbrunn: 
oberöster rei chi scher Regimentsrat, Kreis hauptmann des 1754 geschaffenen Kreises 
Oberinnthal, zu dem Reutte, Imst, Landeck und Teile Südtirols gehörten. 1783 wurde 
der Sitz des Kreishauptmanns von Reutte nach Imst verlegt (SA Reutte).
36 Jakob Mang Auermann / Ammann (1698‑1777): Kaufmann, 1733‑41 Bürgermeis‑
ter von Reutte, Philantrop; Besitzer der Herrschaft Kreckelmoos, heute ein durch eine 
Schwefelquelle bekanntes Bad (SA Reutte).
37 Der aus mehreren Ortsteilen zusammengesetzte Ort Pfronten westlich von Füs‑
sen gehörte zum Hoch stift Augs burg und liegt heute in Bayern.
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montagne peu eloignée de Reite. Il y a beaucoup de bois dans cette 
contrée même a gauche des rochers terribles sont tout couvert de 
bois. Je passois Bu chenberg et arri vois vers 4h au Kläusel, appellé 
Roschlegg,38 qui fait de ce coté la fron tiére du Tyrol, c’est un bastion 
pourvu d’un fossé tiré depuis une montagne a l’autre. Le chemin de‑
vient mauvais, et les prairies moins belles, quand on a passé ce pas. 
On ar rive par des mau vaises ravines a Vils,39 ou les habitans contri‑
buent a l’Imperatrice zu der Pflege Reite,40 c’etoit autrefois un ter‑
rain immédiat de la noblesse de l’Empire. J’y vis les pre miers Suabes, 
dont grand nombre entoura ma voiture. Le chemin fut encore mau‑
vais, presque jusqu’a Pfranten, ou l’on sort enfin tout d’un coup de ces 
terribles mon tagnes qu’on laisse derriere soi. On passe un pont sur 
la Vils, et puis tout pres d’une belle eglise située sur une hauteur. Le 
ciel etoit couvert de nuages épais qui an nonçoient un orage. Tout d’un 
coup il s’eleva un vent furieux, qui amena un orage des plus violens 
avec une pluye copieuse. Par bonheur le cocher allant a toute bride 
at teignit [92r] Weisbach, ou il mena la voiture sous une remise, et 
moi je me sauvois chez un païsan. L’orage etoit terrible, des coups fu‑
rieux, pluye et gréle extraordinaire. Il y a dans cet endroit la maison 
de poste. Les habitans trouvoient les Tyroliens plus heureux qu’eux. 
J’y restois une heure a causer avec ces Suabes, et repartis, quand la 
pluye diminua, j’arrivois par zur Cappel et Wang a Gros Esselwang41 
a 8h et ½. J’y descen dis a l’Ourse et sou pois assez bien. 

Le matin une fraicheur agréable, apresmidi une 
cha leur brulante qui se termina par un orage violent.

☽ Le 25. Juin. Levé a 4h et 1/2 parti a 6 de Gros Esselwang, qui est 
un mediocre vil lage. A quelque distance de la on accomode un nou‑
veau chemin, en joignant ensemble deux mon tagnes par un pont de 
pierre. On passe le village de Stetten. Tout ce païs jus qu’a Kempten 
est un païs fertile, mais coupé, rempli de collines, il ne feroit pas bon 
y faire la guerre, a causse[!] des surprises. Les champs sont beaux, 
de petits bouquets de bois, de vastes plaines toutes vertes. <...> ar‑

38 Roßschläg, eine befestigte Schanze als Vorwerk der Festung Ehrenberg, liegt heu‑
te im Gebiet von Musau in Tirol.
39 Der Ort im Tal der Vils war eine Rottstädte und Sitz eines Salzfaktoramtes; 1408 
ging die Lehensoberhoheit von der Reichsabtei Kempten an das Haus Österreich über.
40 Rottstätte im Tal der Vils und Sitz eines Salzfaktoramtes. 1408 ging die Lehens‑
oberhoheit von der Reichsabtei Kempten an das Haus Österreich über; ‚Pflege‘ bedeu‑
tet einen Gerichts‑, Verwaltungs‑ und Steuerbezirk.
41 Nesselwang, seit dem 16. Jh. eine Salzniederlage, befand sich im Besitz des Hoch‑
stifts Augsburg.
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rivé au Kempterwald, outrement nommé Zollhaus,42 dont une partie 
ou est la maison de poste, apartient encore au terri toire d’Aus bourg, 
l’autre a celui de Kempten. Il y a des douanes des deux Princes.43 Thu‑
rach, village, entre lequel et Kempten on accommode actuellement 
le chemin. Il y a de l’ap parence qu’il deviendra bon, mais il mene a 
l’abbaye, ceux qui entrent dans la ville, passent une ravine pierreuse 
et desagréable, et lorsqu’on est descendu, on entre dans Kempten44 
par le pont couvert sur la Iller, une riviere a peu pres de la largeur 
que l’Inn a a Insprugg. C’est une ville imperiale, habitée unique‑
ment par des Pro testans, les Catholiques demeurent tous dans l’ab‑
baye. Je descendis au Cerf,45 une auberge sur la place presque vis a 
vis de la maison de ville, ou on est bien servi. Les deux filles de l’hôte 
sont jolies et gaies. Il y a une belle fontaine sur la place. Je m’amu‑
sois quelque [92v] tems a considerer les peintures sur les murs de la 
maison de ville. Il y a les ar mes des 7 Electeurs, et ceux de Hector, 
de Josue, d’Alexandre, de Charles Magne, du Duc Godefroy46 et pa‑
reille confu sion. Au lieu de girouette il y a sur la tour un /fifre/*trom‑
pette* avec une longue epée au coté, et une trompete a la bouche. Le 
pavé n’est pas mau vais. A un bout de la place est située la maison qui 
sert d’entrepot pour les mar chandises, die Güter Niederlage. Apres 
avoir diné, je rencontrois le marchand Je nisch47 dans la rue *a* qui 
François Gummer48 m’a adressé. Il me presenta sa femme, a peu pres 

42 Dem im 16. Jh. vom Bischof von Augsburg im Kemptener Wald errichteten Zoll‑
haus war eine Taverne angeschlossen. Der Bischof bezog 2/3, der Abt von Kempten und 
die Stadt 1/3 des Zolls.
43 Gemeint sind der Fürstbischof von Augsburg und der Fürstabt von Kempten.
44 Neben der Residenz der Fürstäbte bildete sich gegenüber der protestantischen 
Altstadt einer Freien Reichsstadt (seit 1298) die katholische Stifts‑ oder Neustadt, die 
in der ersten Hälfte des 18. Jh. ein eigenes Stadtrecht erhielt. Die Stadt war das Zent‑
rum der Leinwandindustrie im Allgäu.
45 Die Herberge ‚Goldener Hirsch‘ am Rathausplatz (heute Nr. 16) wurde schon 1665 
erwähnt; 1764 war sie im Besitz des Stadtleutnants Johann Jakob Schmid; sie wurde 
1864 aufgelassen (SA Kempten). 
46 Herzog Gottfried von Bouillon (ca. 1061‑1100) nahm am ersten Kreuzzug teil, wur‑
de 1099 zum ersten König von Jerusalem gewählt, lehnte jedoch die Krone ab. 
47 Johann Jakob, 1746 Ritter von Jenisch, Edler von Laubenzell (1727‑73) besaß mit 
seinem Bruder Matthias (1716‑87) eine auf den Leinwandexport in die Schweiz und auf 
den Italienhandel spezialisierte Groß handlung ∞ 1751 seine Cousine Euphrosina, geb. 
von Jenisch (1731‑83) (Nebinger, Die Jenisch, 209‑10).
48 Der Bozener Kaufmann Johann Franz Dominicus Frhr. Gum(m)er‑Engelsburg (ca. 
1731‑94) ∞ 1757 Maria Theresia, geb. von Faber‑Lanegg (Granichstaedten‑Czerva, Bei‑
träge, 32); seit 1770 mehrmals Rat des Merkantilmagistrats, 1771‑76 Bürgermeister von 
Bozen, 1790 Landtagsabgeordneter. Z. hatte ihn beim Besuch der Bozener Messe ken‑
nengelernt; er wurde später als Freimaurer bekannt, war 1777 Mitgründer der Inns‑
brucker Loge und 1780 Gründer einer den Rosenkreuzern nahestehenden Loge in Bo‑
zen (Reinalter, Geheimbünde, passim).
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une femme comme celle de Lauben,49 puis il me mena dans la Güter 
Nieder lage, dela au[!] blancheries de la toile au dela de l’Iller, a celle 
de cotton, dans une Gloriette de son frere, au tirage, j’y fis tirer pour 
moi 4 fois en donnant 44 Xs; il plut un peu quand nous y étions. /En‑
suite nous allames/ Le marchand Toman50 de Trieste qui étoit en com‑
pagnie avec un certain Oesterreicher,51 et negocioit beaucoup avec de 
l’huile, vint la. Je fis ensuite avec Jenisch le tour de la ville qui a un 
fosse, nous pas sames pres du palais du Prince Abbé,52 voir ses ecu‑
ries qui sont belles, pour 60 chevaux. Il y a des berlines de son ha‑
ras, en suite dans son jardin qui est grand sans être fort beau. La con‑
trée est veritablement belle a cause du terrain fertile. J’ai vu aussi la 
foulerie53 de la toile, et la papetterie. A 7h je fus de retour chez moi.

Le matin jour gris et frais, ensuite 
chaud et de la pluye; le soir tres beau.

♂ Le 26. Juin. Le matin je fermois la lettre que j’ai ecrit hier a ma 
mere. J’allois a 10h chez les marchands Kösel et Neubronner,54 qui 
trafiquent avec des pelleteries. J’en voyois chez M. de Velden,55 ma‑
réchal de la cour pour me faire annoncer chez le Prince Abbé.56 On 
m’invita a diner. A 11h la voiture du Prince vint me prendre avec deux 

49 Die Frau des aus Augsburg gebürtigen Johann Georg von Lauben, 1762 k.k. W. Kom‑
merzienrat, Protestant; er arbeitete gemeinsam mit Z. im Seidendepartement des nö. 
Kommerzienkonsesses (Breunlich, Mader, Aus den Jugendtagebüchern, 272‑80, 295).
50 Conrad/Corrado Thomann: Kaufmann aus Kempten.
51 Wolfgang Friedrich/Pandolfo Federigo Oesterreicher/Österreicher (1685‑1751): 
aus Kempten; über siedelte 1719/20 als Agent der Orientalischen Kompanie von Fiume/
Rijeka nach Triest; seit 1732 baute er sein Unternehmen aus, dessen wichtigster Zweig 
der Handel mit Allgäuer Leinen war und in das er als Sozius den ebenfalls aus Kemp‑
ten stammenden J.G. Dumreicher aufnahm; nach seinem Tod behielt die Firma den Na‑
men Österreicher bei (SA Kempten; Faber, Litorale Austriaco, 72; Index Wien‑Triest).
52 Das Schloss der Fürstäbte in der Neustadt von Kempten wurde von Michael Beer 
und Johann Serro 1656‑74 erbaut, die Stiftskirche 1652 fertiggestellt. Das 752 gegrün‑
dete Benediktinerstift Kempten erhielt 839 das Recht der Abtwahl und 1213 Graf‑
schaftsrechte. Der Titel Fürstabt ist seit 1348 nachgewiesen. 1802‑03 fielen das säku‑
larisierte Stift sowie die Reichsstadt Kempten an Bayern.
53 Walkmühle zum Pressen und Reinigen von Leinenfasern.
54 Johann Adam Kesel gründete mit Matthias Philipp Neubronner aus Ulm 1750 in 
Kempten eine Großhandlung mit einer Niederlassung in Leipzig, die russische und os‑
tindische Pelze auf die Zurzacher Messe lieferte. Neubronner war 1773‑78 Ammann und 
1778‑85 Bürgermeister von Kempten (Dotterweich, Geschichte, 216‑18).
55 Joseph Ignaz Frhr. Welden: 1741‑50 Domherr des Domkapitels Regensburg, 1760‑68 
Hofmarschall des Fürststifts Kempten, 1761‑68 Pfleger des Amtes ‚diesseits der Iller‘. 
1768 verließ er Kempten aus unbekannten Gründen (Staatsarchiv Bayern/Augsburg, 
Fürststift Kempten/MÜB 40). Aus seiner Familie stammte der zukünftige Fürstbischof 
von Freising, Ludwig Joseph von W. (Index Wien‑Triest).
56 Honorius Frhr. Roth von Schreckenstein (1726‑85): 1760 Fürstabt von Kempten, 
seine Investitur als Reichsfürst fand 1762 statt. 



Tagebuch der Studienreise durch die Schweiz (Juni-Oktober 1764)

Studi di storia 18 92
Karl von Zinzendorf, Tagebuch einer kommerziellen Studienreise durch die Schweiz, 83‑284

beaux chevaux Isabelles. J’y al lois et fus quelque tems dans l’anti‑
chambre avec le Ma re  chal de [93r] la cour. Deux cavaliers me re‑
çurent au bas de l’escalier, le fourier a la portiere, et tous les cava‑
liers au premier esca lier. Bientot on me fit entrer chez le Prince Abbé 
Engelbert de Roth de Schrekenstein.57 Il a l’air d’un maître d’ecole, 
d’un ecclesiastique decent, un habit violet bourgeois au dessus de 
son habillement Benedic tin, une belle croix d’Eveque, un bonnet noir. 
Il est doux et fort poli, la chambre qu’il habite est meublée et boi‑
sée en grands tableaux fort bien, cela a beaucoup plû a l’Em pereur, 
il s’est fait copier les desseins. La sale a manger n’est pas mal. Nous 
di names bien, le Prince Abbé dans un fauteuil, moi a sa droite, au‑
cun chanoine, excepté le Président de la chambre, outre celui il y di‑
na le Grand Marechal, le Grand Veneur, le Grand Ecuyer, un C. de 
Heindel,58 2 officiers etc. on parla beau coup a table du Duc de Wir‑
temberg,59 comme il a fait arreter son favori le Lieutenant General 
Riedel60 et met tre dans un cachot a Hohentwiel.61 On pretend que les 
Etats ne veulent plus lui payer ses depenses affreuses, et qu’il y a la 
en com mission le jeune Colloredo de Vienne.62 Je <donnois> 2 ducats 
au cocher et au domestique, lorsque je partis a 2 h. peu apres que le 
Prince se fut retiré, on me presenta un jeune Lasser de Salzbourg. 

57 Z. verwechselte den Vornamen des Fürstabts Honorius Roth von Schreckenstein 
mit dem seines Vor gängers Engelbert Frhr. Syrgenstein (1747‑60) (Staatsarchiv Bay‑
ern/Augsburg Fürststift Kempten/MÜB 370).
58 Karl Engelbert Gf. Heindl von Sonnberg (1719‑89): Obersterblandfalkenmeister der 
Grafschaft Tirol, Geheimer Rat des Stiftes Kempten und seit 1760 Pfleger des Amtes 
Kemnat ∞ 1763 Maria Anna Magdalena verwitwete Freiin Hornstein, geb. Freiin Syr‑
genstein (Staatsarchiv Bayern/Augsburg, Schlossarchiv Rauhenzell/C.II.1).
59 Karl II. Eugen, 1737 Herzog von Württemberg (1728‑93): seine Verschwendungs‑
sucht führte zu Klagen der württembergischen Landstände beim Reichshofrat, der 
1764 auf preußisches Drängen einschritt und den Herzog mahnte, sich mit den Land‑
ständen zu einigen; eine vom Reichshofrat Joseph Frhr. Bartenstein (1792‑1804 Vize‑
präsident des Reichshofrates) geleitete Kommission reiste deshalb im Mai 1764 nach 
Stutt gart (Vehse, Die Höfe, 111‑12).
60 Philipp Friedrich Rieger (1722‑82): in württembergischem Militärdienst, 1758 
Oberstleutnant und an der Spitze der gesamten Militärverwaltung; infolge der Geg‑
nerschaft des Staatsministers Friedrich Samuel Gf. Montmartin (1712‑78) 1762‑66 in 
Haft auf dem Hohenasperg, dann auf dem Hohentwiel. Wieder in seine Ehren einge‑
setzt, wurde er 1776 Kommandant von Asperg und 1782 General‑Major; Friedrich Schil‑
ler, sein Patenkind, widmete ihm die Erzählung Spiel des Schicksals; R. war Pietist und 
seit 1759 entschiedener Gegner der Stände.
61 Festung auf dem gleichnamigen Berg, einem vulkanischen Kegel im Hegau am 
Bodensee, die im 18. Jh. v.a. als Gefängnis genützt und 1800/01von den Franzosen ge‑
schleift wurde.
62 Franz de Paula Gundaker I., 1789 Fst. Mansfeld (1731‑1807): Juli 1754–Juni 1766 
Reichshofrat, 1766 1. k. Kommissar des Reichskammergerichts in Wetzlar, 1767‑70 k. 
Botschafter in Spanien, k. Käm., Geheimer Rat, 1788‑1806 Reichskonferenzminister 
und ‑vizekanzler ∞ 1771 Maria Isabella Anna Ludomilla, geb. Gfin. Mansfeld (1750‑94) 
(Index Wien‑Triest).
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Le Prince Clement de Saxe63 sera dit on, coadjuteur d’Ausbourg, le 
Prince Eveque64 ayant declaré qu’il n’etoit pas intentionné de prendre 
un coadjuteur, a moins qu’on ne lui don nat celui‑la. De retour chez 
moi j’écrivis a Diesbach, le marchand Jenisch vint chez moi, et nous 
allames ensemble 1° a l’imprimerie de cotton de son beaupere,65 dont 
l’entre pre neur un homme de Lindau fort poli et fort honnete m’ex pli‑
qua tout. 2°) Dans ses propres vou tes en ville, remplies de toile de 
Souabe, d’huile, d’Amidon etc. je m’y instruisis beaucoup particulié‑
rement avec son teneur de livres, j’y restois longtems a causer, il me 
donna ensuite des adresses pour Zurich, Coire et Chiavenna, Basle 
et Lindau. Puis il alloit [93v] promener avec moi sur une hauteur vis 
a vis de l’ancienne forteresse. Il me dit que les assemblées ici com‑
mençoit a 3 et finissoit a 6 h, qu’il y en avoit tantot chez Me de Au,66 
soeur du Prince Abbé, agée de 28 ans, tantot chez le Marechal de la 
Cour, le Grand Veneur etc. Il y a un caffé, ou nous comptions d’entrer, 
s’il y avoit eu des capi tulaires. Jenisch fut etonné de ma voiture. De 
retour chez moi, je jettois mes notes sur le papier. L’ecrivain me por‑
ta la copie des papiers sur le païs des Grisons et Neubron ner m’en‑
voya une adresse pour Bregenz. Je soupois et empa que tois tout. L’af‑
freux son de la retraite m’etourdit les oreilles. C’est comme de vieux 
pots qu’on casse.

Il a plu tres souvent, le soir beau.

☿ Le 27. Juin. Levé a 2h et 1/2. Quitté Kempten a 4h 1/4. Le sang y 
est beau, comme partout en Suabe. Passé Thack, Wegschaid, In der 
Oberküren, Unterküren. C’est la ou il y a une mai son de chasse du 
Prince de Kempten, et son haras. Le ruisseau de Kür nau arrose cette 
vallée. J’y pris la fantaisie de monter une haute colline, ou je comp‑
tois voir le lac de Constance, mais envain. Je me fatiguois tellement 

63 Clemens Wenzeslaus von Sachsen (1739‑1812): jüngster Sohn Augusts III. von Sach‑
sen‑Polen, Bruder Herzog Alberts von Sachsen‑Teschen. Er trat als Offizier 1760 in k. 
Dienste, wandte sich dann der kirchlichen Laufbahn zu; wurde am 18. April 1763 zum 
Bischof von Freising und am 27. April 1763 zum Bischof von Regensburg gewählt, und 
am 29. April 1764 in München zum Priester geweiht. Am 5. November 1764 wurde er 
mit dem Recht der Nachfolge zum Coadjutor des Augsburger Fürstbischofs Joseph von 
Hessen‑Darmstadt und am 10. Februar 1768 zum Erzbischof von Trier gewählt. Am 20. 
August 1768 trat er die Nachfolge in Augsburg an und gab die Bistümer Freising und 
Regensburg vereinbarungsgemäß wieder ab (Gatz, Die Bischöfe, 388‑91).
64 Joseph Landgraf von Hessen‑Darmstadt (1699‑1768): 1740‑68 Fürstbischof von 
Augsburg.
65 Wolfgang Jakob von Jenisch (1703‑77): Onkel und Schwiegervater des Johann Ja‑
kob von Jenisch (Nebinger, Die Jenisch, 189).
66 Maria Genoveva, geb. Freiin Roth von Schreckenstein (1728‑92) ∞ 1747 Marquard 
Maximilian Frhr. Ow zu Felldorf (1717‑53). Die Familie von Ow schrieb sich auch Au 
oder Aue; der Minnesänger Hartmann von der Aue wird dieser Familie zugerechnet 
(PI Gf. H. von Westerholt).
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que j’etois tout esou flé. Mangé du pain au beurre, qui etoit fort bon. 
Passé Häfeles Wald, Emerlande, Win ter  stetten, ou il y a beaucoup 
de blancheries de toile, Marienbach, chateau de chasse du Prince 
de Chiemsée,67 joliment situé, Friesehufe, enfin a 11h et 1/2 j’arri‑
vois a Isny,68 ville imperiale située sur la Ach *qui tombe dans la 
Arge*. Il y a un Prelat69 et couvent catholique, d’ailleurs la ville est 
habitée par des protestans. Le chemin de Kempten jusqu’ici est in‑
digne, d’ailleurs la contrée ne seroit pas mal, toujours des collines, 
des bois, des prairies. Je descendis au Cerf.70 La ville etoit autre fois 
plus consi derable, mais deux incendies dans une desquelles la mai‑
son de ville a été con sommée en tiérement, lui ont fait un tort irrepa‑
rable. Il y a 200 ans qu’on l’appel loit Klein‑Augspurg. Apres le diner 
l’hôte me mena voir les deux blancheries de toile dont l’une apartient 
au Prelat, [94r] l’autre a un particulier. Il y a a cette derniere bien 
6000 pieces de toile de blan chies par an, au retour je vis les bains, il 
y avoit beaucoup d’hommes et de femmes qui se baignoient dans des 
<étuves>, puis leur theatre bour geois, et l’endroit, ou l’on me sure 
<l’esso rage/aunage?> de la toile. Parti a 3h 1/4 par un chaud cruel 
et un chemin in digne, qui m’em pecha de jouir de la belle contrée. 
On voit toujours a droite[!] de loin les montagnes du Tyrol, le chemin 
même est a travers des plus beaux prés et bois, mais il consiste en 
d’affreux ravines. Les endroits par ou je passois, furent Schweine‑
bach au C. Truchsess,71 Thornweit, douane autri chien ne, Vor holz au 
C. Traun d’Eglofszell,72 Müglitz im Thal, j’y bus du lait dont l’ho tesse 
s’eton na. Un païsan me determina de ne pas coucher a Wang,73 il y 

67 Das von Franz Karl Eusebius Gf. Waldburg‑Trauchburg (1701‑72), 1719 Domherr 
von Salzburg, 1739‑46 Domdekan und 1746‑72 Fürstbischof von Chiemsee, auf seiner 
Herrschaft südlich von Friesenhofen erbaute Schlösschen Rimpach, von Z. offenbar in‑
folge der schwäbischen Aussprache als Marienbach verstanden. Das 1130 vom Salzbur‑
ger Erzbischof auf der Herreninsel gegründete Augustiner Chorherrenkloster wurde 
1215 zum Bistum erhoben. Die Bischöfe, die im Salzburger Chiemseehof residierten, 
führten den Fürstentitel und waren seit 1610 Weihbischöfe von Salzburg (Gatz, Die Bi‑
schöfe, 544f; PA Fst. Waldburg‑Zeil).
68 Isny war eine freie Reichsstadt seit 1365 und ein wichtiges Zentrum der Leinwand‑
weberei und des Leinwandhandels; 1096 wurde hier ein bis 1803 bestehendes Bene‑
diktinerkloster gegründet, das 1781 die Reichsunmittelbarkeit erlangte. Die Stadt fiel 
1806 an Württemberg.
69 Basilius Sinner war 1757‑77 Abt des Benediktinerklosters (SA Isny). 
70 Die Herberge ‚Zum goldenen Hirsch‘ existiert heute noch als Gasthof ‚Hirsch‘.
71 Die Truchsess‑Waldburg waren ein schwäbisches Reichsgrafengeschlecht und seit 
1527 Reichserbtruchsess.
72 Die Grafen von Traun und Abensberg wurden 1656 in der von Österreich erwor‑
benen Grafschaft Eglofs einge setzt (Haupt‑Staatsarchiv Stuttgart B23‑E9). Z.s Schrei‑
bung ‚Eglofszell‘ beruhte vielleicht auf einer Verwechslung mit der nahen Waldburgi‑
schen Herrschaft Eberhardzell.
73 Wangen im Allgäu war eine freie Reichsstadt und Zentrum der Leinwandweberei 
und des Schmiedehandwerks, fiel 1803 an Bayern und 1810 an Württemberg.
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a pres de ce im Thal un vieux chateau appellé Sirkenstein,74 et un 
pont sur la Arge, qui y coule dans un lit bien clair et bien beau, elle 
se jette pres de Langen Argen75 dans le lac de Constance. Ober Erz, 
puis nous rencontrames quan tité de fous revenant de Mariae Ein‑
siedel76 en Suisse pres de Zurich, et chantant conti nuellement. J’ar‑
rivois a 8h du soir a Mom brechts, village apartenant a Wang, ville 
im pé rial. La situation est belle sur une petite hau teur au milieu des 
arbres et de la ver dure. Il y a la un facteur pour le sel de Hall,77 ce 
village etant le dernier endroit, d’ou les cha ri ots de sel vont a Lin‑
dau. Apres avoir soupé je me couchois étendu de tout mon long sur 
une table, apres quelques heures un réve desagréable me fit monter 
le sang a la tête, et je fus obligé de m’asseoir sur un banc, je passois 
ainsi presque tout le reste de la nuit.

Beau et chaud.

♃ Le 28. Juin. Parti de Wombrechts apres 4h passé des hauteurs en 
quantité, couvertes de bois, entr’autres un grand bois de pins, les en‑
droits par ou j’ai passé, tous des villa ges, sont Obrechts, auf die Wie‑
senhöhe........................ [94v] OberLindau78 est le der nier village situé 
au bord du lac, ou il y a les grandes blancheries, qui eblouis sent les 
yeux par /leur/ l’eclat de la blancheur, quand le soleil y donne. On 
passe deux bras du lac de Constance, l’un petit, l’autre tres conside‑
rable, sur lequel il y a un grand pont de bois.79 Vers l’orient on voit 
par tout les montagnes Suabes, Tyro lien nes et Suis ses qui bordent le 
lac, avec les villes de Bregentz, Fus sach, et Rorschach dans l’eloigne‑
ment. Vers l’occident le lac qui de ce coté est en fait tres grand, paroit 
<grand> a perte de vüe, n’etant bordé par aucune montagne. Qui‑
conque a la vüe bonne, peut voir Con stance. Avant de passer le pont, 
la sentinelle demanda mon nom, et me dit que le mar chand Pfister80 
m’attendoit depuis quelques jours. L’ayant passé j’arrivois a 8h 3/4 a 

74 Schloss Syrgenstein bei Eglofs, 1491 nach einem Brand neu erbaut, gehörte 
1304‑1820 der 1647 zu Reichsfreiherren erhobenen Familie Syrgenstein.
75 Langenargen am Bodensee war 1290‑1780 im Besitz der Grafen von Montfort, 
1780‑1805 bei Bayern und kam 1810 an Baden‑Württemberg.
76 Die Benediktinerabtei Maria Einsiedeln, ein berühmter Marienwallfahrtsort im 
Kanton Schwyz, erhielt 947 von Kaiser Otto I. die Rechte und den Titel einer fürstli‑
chen Abtei; sie wurde 1798 aufgelöst und 1801 wieder errichtet.
77 Hall in Tirol war bedeutend durch sein Salzbergwerk, die Schiffahrt auf dem Inn 
und als Stapelplatz.
78 Mögl. Oberreitnau.
79 Die 325 m lange Holzbrücke wurde nach dem Dreißigjährigen Krieg erbaut.
80 Mögl. Georg Walther von Pfister (?‑1784): Sohn eines gleichnamigen Lindauer 
Amtsbürgermeisters; seit 1757 Mitglied der Lindauer Sünfzen, einer Vereinigung von 
Patriziern und Großkaufleuten (SA Lindau); oder der Kaufmann Johannes von Pfister 
(1735‑82) ∞ 24. April 1764 Dorothea von Halder (1737‑89) (SA Lindau).
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Lindau,81 ville imperiale, située sur une isle du lac de Constance. Il 
y a des rues fort bel les, les maisons de Halder,82 de Kortebat,83 des 
Pfister, d’un ministre prote stant, les eglises catholique/s/ et protes‑
tante/s/ dont la premiere apartient a un chapi tre de filles de qualité,84 
donnent un beau coup d’oeil. J’y descendis Au Soleil,85 ou l’on me don‑
na une jolie chambre a trois croisées,86 dont l’une donne précisément 
sur le port, situé vis a vis de la pointe que forme le lac entre Bregentz 
et Fussach. La fille de l’hôte jolie et douce m’apporta du caffé, son 
pere me mena chez le libraire Otto,87 ou j’ache tai la nou velle carte 
des postes d’Allemagne et plusieurs livres, entr’autres de Rous seau. 
J’al lois un moment au port, ou je vis un des plus grands bâtimens du 
lac, chargé de sel, de cot ton etc., attendant le vent d’est pour aller a 
Schaf hausen.88 De retour chez moi le bour guemaitre regent Kortebat 
envoya me complimenter et me prier de donner l’heure, quand les dé‑
putés du magistrat pourroient venir me complimenter. Je les fis beau‑
coup remercier de l’honneur qu’ils comptoient me faire, les priant 
de me l’eparg ner. Je di nois. [95r]. Apresmidi M. de Halder vint chez 
moi, j’allois avec lui chez Mrs Pfister, tous me conseillerent d’envoyer 
ma voiture et mon malle par la voye d’un batiment d’ici sur le lac a 
Constance. La maison des Pfister est tres jolie, elle donne tout a fait 
sur le lac. J’allois avec eux voir le port, l’endroit ou l’on batit les ba‑
teaux, la fabrique de toiles calandrées89 de M. de Halder, et leur jar‑
din sur terre ferme. La un orage violent nous surprit avec une grosse 

81 Die Reichsstadt mit ihren 1274‑75 von König Rudolf I. verliehenen Privilegien wurde 
1803 mit dem säkularisierten Reichsstift Lindau zum Fürstentum Lindau vereinigt, fiel 
1804 an Österreich und 1805 an Bayern. Ihre wirtschaftliche Bedeutung beruhte infol‑
ge ihres Hafens auf dem Speditionshandel mit Korn und Salz vom Reich in die Schweiz.
82 Johannes Halder (?‑1799): Kaufmann, 1758 Mitglied der Sünfzen (SA Lindau).
83 Rudolph Curtabatt (?‑1780): 1726 Mitglied der Sünfzen, 1730 Ratsherr, 1764 Amtsbür‑
germeister von Lindau (SA Lindau). Die Curtabatt/Curtabati stammten aus dem Veltlin.
84 Das im 9. Jh. gegründete weltliche Kanonissenstift ‚Unserer lieben Frau unter den 
Linden‘ wurde 1466 gefürstet, war Reichsstand der weltlichen Fürstenbank des Schwä‑
bischen Kreises, verfügte jedoch über kein eigenes Territorium; es ging nach der Sä‑
kularisierung 1803 im kurzlebigen Fürstentum Lindau auf.
85 Der noch bestehende, dem Alten Rathaus benachbarte Gasthof ‚Zur Sonne‘ (SA 
Lindau).
86 Fenster mit Fensterkreuzen aus Holz oder Stein.
87 Jakob Otto (?‑1788) aus Lindau, verlegte die 1763‑67 erschienene Zeitung Lindaui‑
sches Avis‑ und Intelligenz‑Comtoir, fortgesetzt 1768‑81 als Lindauischer Intelligenz‑Zet‑
tel. Otto übernahm 1768 eine Druckerei in Chur und errichtete die erste Buchhand‑
lung Graubündens.
88 Die ehemalige Reichsstadt Schaffhausen am Rhein, gegründet oberhalb der Stelle, 
wo der Rheinfall die Flussschifffahrt zwischen Basel und Konstanz unterbricht und die 
Waren ein Stück auf dem Landweg transportiert werden mussten, trat 1501 der Eidgenos‑
senschaft bei und entwickelte sich zu einer bedeutenden Handels‑ und Handwerksstadt.
89 Calandre: Maschine mit Drehzylindern zum Trocknen, Glätten und Glänzen der 
Stoffe.
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pluye, et je fus obligé de rester dans leur jardin au bord du lac jusqu’a 
8h ou ils me firent ra mener en ville. Je payois mon con ducteur, ar‑
rangeois mes comptes depuis Inspruk, ecrivis a M. de Schachtmann90 
tou chant les tableaux de Laugier,91 et notois ce que j’ai appris.

Beau tems. Le soir orage et grosse pluye.

♀ Le 29. Juin. S. Pierre et S. Paul. J’ai vu hier l’endroit, ou les bour‑
geois d’ici tirent au blanc. Les blancs sont au milieu du lac, affermi 
sur des pieux couverts d’une planche, a 340 pas de la terre ferme, on 
y tire avec des fusils appuyés sur du bois. Aujourd’hui matin je comp‑
tois aller entendre la preche a l’eglise lutherienne,92 mais la messe ne 
commençant qu’a 8h, je ne pus pas executer mon dessein. L’eglise ca‑
tholique93 d’ici est simple, mais tout a fait jolie d’un bon gout, claire 
sans colifichets, des ornemens dé cens. Il y avoit beaucoup de gens 
dans cette eglise. Ecrit a ma soeur94 a Plombie res.95 M. Pfister le ca‑
det, qui a épousé depuis peu la soeur de Halder vint chez moi. Lu 
dans Büsching,96 son livre me plait beaucoup. Apres le diner Hal der 

90 Karl Adolph Gottlob von Schachmann (1725‑89): in der Lausitz und in Holland be‑
gütert, 1743 Mitglied der Brüdergemeine und Reisebegleiter des Bischofs Nikolaus Gf. 
Z., 1749 Deputierter der Brüdergemeine in London, 1764‑69 Mitglied des Unitätssyn‑
dikatskollegiums. Der Physiker, Altertumsforscher, Kunstsammler und Kupferstecher 
war Mitbegründer der Oberlausitzer Gesellschaft der Wissenschaften. Er hob 1779 die 
Erbuntertänigkeit auf seinen Gütern auf und errichtete 1783 die erste Blitzschutzan‑
lage der Lausitz ∞ 1. 1748 Rosina Salome, geb. von Sassau (?‑1751), 2. 1763 Antoinette 
Sophie Emilie, geb. von Damnitz (1732‑98), die Z. 1757 in Herrnhut kennengelernt hat‑
te (UA Herrnhut; Mader‑Breunlich, Aus den Jugendtagebüchern, 460, 704).
91 Robert‑François Laugier (1722‑93): Professor der Botanik und Chemie an der medi‑
zinischen Fakul tät der Universität Wien, mit dem Z. seit 1761 befreundet war. Z. kann‑
te auch dessen Bruder und Leibarzt Maria There sias, Alexandre‑Louis (1719‑73) (Hof‑
schematismus, 1763, 281 und 405; Portheim‑Katalog)
92 Evangelische Stadtpfarrkirche St. Stephan; Lindau unterschrieb am Augsburger 
Reichstag 1530 mit Strassburg, Konstanz und Memmingen die Confessio tetrapolita‑
na, wurde Mitglied des Schmalkaldischen Bundes und nahm 1552 die lutherische Kon‑
fession an. Das Damenstift wurde zur katholischen Insel in der protestantischen Stadt. 
Es kam zu vielen Rechtsstreiten zwischen Stift und Stadt.
93 Die Kirche des Damenstiftes, 1748‑52 erbaut, heute katholische Stadtpfarrkir‑
che St. Marien.
94 Susanna Magdalena Elisabeth Gfin. Baudissin.
95 Das lothringische Bad Plombières‑les‑Bains in den Vogesen war seit römischer 
Zeit bekannt; seit dem 13. Jh. viel besucht, erlebte der Kurort unter Stanislaus I. Lesc‑
zynski eine neue Blütezeit und blieb bis zu Napoleon III. ein mondäner Treffpunkt der 
europäischen Aristokratie.
96 Anton Friedrich Büsching (1724‑93): Begründer der modernen Geographie mit 
statistischen Daten. Sein bekanntestes Werk, die Neue Erdbeschreibung (Hamburg 
1754‑68), wurde mehrfach aufgelegt und ins Englische, Französische, Niederländi‑
sche, Russische und Spanische übersetzt. Hier handelt es sich mögl. um die 2. Auflage 
des Vierten Theils, welcher die Vereinigten Niederlande, Helvetien, Schlesien und Glatz 
enthält. (Index Wien‑Triest).
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vint chez moi avec le jeune Kortebat.97 A 1h la voiture du premier fut 
/chez/ a ma porte attelée de 3 chevaux, je partis avec eux deux et le 
cadet Pfister que nous primes au jardin de Hal der, pour Bregentz ville 
apartenante a l’Autriche antérieure, sous [95v] le gouver ne ment de 
Frey burg, située au rivage oriental du lac de Constance, au pied des 
collines de l’Al gow, dans lequel on la compte encore, ins Vorarlber‑
gische. On cotoye pendant tout le che min le rivage septentrional du 
lac, on passe un pont sur la Lüeblach, devant une fonde rie de fer, ou 
l’on fond les minieres qui viennent de Stokach,98 et qu’on /apporte/ 
*em bar que* a Sarenthingen pour Bregenz. Ensuite on passe devant 
le magazin du sel au Bäumle,99 en approchant de la ville on voit quan‑
tité de ces pieux pour soutenir les ceps, que l’on taille a Bregenz. La 
ville est pas sable, appuyée contre des collines bor dées de vignes, la 
torrent appellé die Bregenzer Ach, s’y jette dans le lac de Constance. 
Nous descendimes a la Couronne,100 d’ou nous montames au chateau 
habité apresent par un Deyringer,101 parent des Blumegen.102 Le Bail‑
lif Bok103 étoit autrefois chargé du debit du sel, il nous fit boire du 
vin du Clausberg,104 crû sous ses fenetres. Dela nous allames accom‑
pagnés de ce Bok et du marchand de Bregenz Klezinger,105 a Mere‑
rau,106 couvent de Benedictins situé plus vers le midi sur le rivage du 
lac dans une plaine un peu maré cageuse. Nous y vimes l’eglise qui 
est assez belle, et un domini cain[!] bel homme et poli nous expliqua 
tout, l’eglise est batie depuis les fondemens de pierre de tuilles rou‑
gea tres et grisatres, ce qui fait un bel effet. En retournant nous en‑
tendimes chanter fort joliment des religieuses de l’ordre des recol‑
lets a l’occasion de la féte du Coeur de Je sus, dans leur eglise de S. 

97 Rudolph Curtabatt (?‑1799): gleichnamiger Sohn des Amtsbürgermeisters.
98 Stockach, der Gerichts‑ und Verwaltungsmittelpunkt der vorderösterreichischen 
Landgrafschaft Nellenburg, war seit 1465 habsburgisch und wichtige Poststation der 
Linien Wien–Paris, Stuttgart–Zürich und Ulm–Basel.
99 Am Bäumle (Baum) war Hauptsalztadel von Bregenz (Deutsch, Bericht, 180).
100 Z. meint das noch existierende, mehrfach umgebaute Hotel ‚Krone‘ am Leutbühel.
101 Das nach der Bregenzer Familie Deuring benannte und noch heute existierende 
‚Schlössle‘ wurde 1660‑90 erbaut.
102 Genoveva Isabella, geb. Freiin Deuring (1687‑1731) ∞ 1707 Hermann Jodocus, 
1722 Frhr. Blümegen (1672‑1733): Kanzler der Fürstabtei Kempten, 1708‑14 Präsident 
des Reichshofrats; ihr Sohn Heinrich Kajetan, 1759 Reichsgraf Blumegen (1715‑88) war 
1753‑63 Landeshauptmann von Mähren, 1764 Staatsrat für innere Angelegenheiten, 
1771‑82 Oberster Kanzler der BÖ Hofkanzlei, 1775 auch Präsident des Kommerzien‑
hofrats.
103 Bock, ein Schlossvogt (Deutsch, Bericht, 179).
104 Klausberg ist heute ein Stadtteil von Bregenz.
105 Kletzinger war Holz‑ und Salzhändler (Deutsch, Bericht, 17).
106 Das Benediktinerstift ‚in der Au am See‘ wurde 1097 gegründet. 1740‑43 wurde 
die romanische Basilika im Barockstil umgebaut.
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Anne.107 Nous primes du caffé a l’au berge apres avoir été au tirage 
qui se fait comme a Lin dau vers des butes établis a 250 pas au mi lieu 
du lac. Ensuite a 5h et 1/2 nous montames ac compagné de l’hôte au 
chateau de Pfannenberg,108 vieux château ruiné situé sur une mon‑
tagne [96r] voisine. Trois ere mi tes, qui l’ha bitent depuis 2 ans, l’ont 
un peu racommodé. L’un d’eux, le Gouverneur du chateau, Suedois 
de nation, etoit seul à la maison, il nous montra l’eglise, ou *la nais‑
sance de* S. Geb hard109 qui sur la même montagne fut par l’opera‑
tion cesa rine tiré du ventre de sa mere, est representée sur l’autel, 
il nous montra de plus leurs cellules, as sez bien ac com mo dée, une 
petite vigne. Ce qu’il y a de superbe la haut, c’est la vüe. On ne voit 
pas Bre gentz, mais plus a droite toute la plaine entre les montagnes 
Tyroliennes et le lac jus qu’a Hohen Ems,110 on voit la Bregenzer Ach, 
et le Rhin tomber pres de Rheinek dans le lac, on voit dans la plaine 
le couvent de Me rerau, les vil la ges de Reite, Wol furth, Ha selstaude, 
Dorn beuren, Hohen Ems avec son chateau plus a gauche, le village 
de Lau trach avec ses blanche ries et papeteries, Fussach pres du lac, 
Rheinek, Ror schach fort au loin, a gauche tout le bas sin du lac de 
Constance a perte de vüe et jusqu’a Con stance. Apres être reste 
quelque tems au haut de ce chateau, que les Sue dois ont ruiné, a ce 
que l’on dit, dans la guerre de trente ans, lorsqu’ils /.../ <Bre>gentz, 
nous re des cen dimes par un autre chemin, et vimes encore la pa roisse 
de Bregentz.111 Partis de la /vil le/ par l’agréable fraicheur qu’il fai‑
soit, nous arrivames a Lindau vers 9 h.

Tres belle journée et belle soirée. Le soleil couchant 
dont l’image étoit repetée par les eaux du lac, nous 

eblouit furieusement sur le chateau de Pfannenberg.

107 Das St. Anna‑Kloster der Franziskanerinnen der strengen Observanz wurde 1782 
aufgehoben; es lag am Weg von Bregenz nach Mehrerau.
108 Pfannenberg, auch Pfannberg genannt, war der alte Name des Gebhardsbergs; 
der Ursprung des Namens leitet sich von der steirischen Burg Pfannenberg bei Frohn‑
leiten her. Er wurde durch die Heirat der Margarethe von Pfannenberg mit dem Min‑
nesänger Hugo von Montfort auf jenen Berg übertragen, auf dem das Montfort’sche 
Schloss Hohenbregenz lag. Hohenbregenz wurde 1647 von den Schweden zerstört; in 
der Ruine siedelten sich in der Folge Eremiten an, die 1723 eine kleine Kirche zu Eh‑
ren des St. Georgs und Hl. Gebhards weihten.
109 Der Hl. Gebhard (949‑995), Bischof von Konstanz, wurde auf dem seit dem 18. Jh. 
nach ihm benannten Berg geboren.
110 Hohenems: Markt mit jüdischem Ghetto (seit 1617) und von 1560 bis 1765 reichs‑
unmittelbare Grafschaft; der Renaissancepalast wurde 1563 von Kardinal Markus Sit‑
tich von Hohenems, Bischof von Konstanz, begonnen und zwischen 1603 und 1610 fer‑
tiggestellt; nach dem 1759 erfolgten Tod Franz Wilhelms III. von Hohenems wurden 
durch Beschluss des Reichshofrates die erledigten hohenemsischen Lehen von Kaiser 
Franz I. Stephan 1765 dem Hause Österreich verliehen (Bilgeri, Geschichte, 4, 97f.).
111 Pfarrkirche St. Gallus.
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♄ Le 30. Juin. Lettre du C. Louis qui m’annonce son mariage futur 
avec Melle La Princesse de Schwarzenberg,112 me demandant mon 
consentement pour pouvoir assurer le douaire sur Enzes feld.113 A 10h 
j’allois ici vis a vis de l’auberge au Poids, j’y vis pe ser beaucoup de 
marchan dises, Mrs Halder et Pfister vinrent [96v] chez moi, et nous 
allames ensemble Io a la bibliotheque, ou je fis la decouverte d’un 
beau livre, la Topo gra  phie de la Suisse,114 les plus belles estampes 
y sont. Cette bibliotheque est la ou sont les ecoles, l’apartement fai‑
soient le choeur de l’eglise,115 ensuite je montois dans la sale d’en‑
haut, qui est tres belle, haute et fort large, il y a la les portraits de 
tous les am bas sa deurs et envoyés qui aiderent a la conclusion de la 
paix de Munster,116 il y a entre autres le deputé de Lindau, la carte de 
la Souabe de Pfeffel,117 de la nous al lames IIo a l’arsenal de la ville.118 
Trois chambres remplies d’une 50aine de grands et petits canons, de 
fusils pour environs 3000 hommes, de vieilles armes, voila tout l’ar‑
senal, il est au bord du lac du coté de Bregentz. IIIo a la tour de l’eglise 
catholique, c’est une diable de hauteur, on domine toute la ville, on 
voit jusqu’a Constance d’un coté, mais c’est dom mage qu’on ne peut 
pas bien approcher des fenêtres. Retourné au logis par le marché 
de bled. Le maitre du bâtiment dans lequel ma voiture ira a Schaf‑
hausen vint me trou ver, il me demanda 14 fl., il est de Reichenau.119 
Apres le diner Hal der vint chez moi et nous allames ensemble chez 
sa mere, ou je pris du caffé avec ses 2 soeurs, et l’ainé des Pfister. 

112 Maria Anna Josepha Prinzessin Schwarzenberg (1744‑1803), älteste Tochter des 
regierenden Herzogs zu Krumau, Joseph Adam Fst. Schwarzenberg. Die Hochzeit fand 
am 17. Oktober 1764 statt.
113 Die im Viertel unter dem Wienerwald gelegene Herrschaft Enzesfeld an der Trie‑
sting wurde 1697 von Maria Susanna Eleonore Gfin. Colloredo (1644‑1704), geb. Z. aus 
der Karlsbachischen Linie erwor ben und 1703 zum Primogenitur‑Fideikommiss er‑
klärt; sie war per Testament einem katho li schen Familienmitglied vorbehalten. Nach 
dem Tod ihrer Tochter 1738 fiel die Herrschaft an Ludwig Gf. Z. (1661‑1742) aus der äl‑
teren Karlsbach‑Hartmannischen Linie und wurde 1743 dem konvertierten (Halb‑)Bru‑
der des Gf. Karl, Ludwig zugesprochen.
114 David Herrliberger (1697‑1777), Schweizer Kupferstecher und Verleger; Neue und 
vollständige Topographie der Eydgenossenschaft, 3 Bde.
115 Die Bibliothek befand sich 1764 in der ehemaligen Barfüsserkirche (heute 
Stadttheater) (SA Lindau). 
116 In Münster wurde am 24. Oktober 1648 der Vertrag unterzeichnet, der den Drei‑
ßigjährigen Krieg zwi schen Kaiser Ferdinand III., Ludwig XIV. und ihren Allierten be‑
endete. Der gleichzeitig in Osnabrück abgeschlossene Frieden beendete den Krieg mit 
Schweden. Die Gesandtenportraits befinden sich heute in der ‚Schwedengalerie‘ des 
Lindauer Städtischen Museums (SA Lindau). 
117 Johann Andreas Pfeffel (1674‑1748), an der Kupferstecherakademie in Wien aus‑
gebildet, betrieb in Augsburg einen Verlag.
118 Das kaiserliche Zeughaus am Unteren Schrannenplatz.
119 Insel im Bodensee mit 724 gegründetem Kloster, das 1757 durch päpstliches Bre‑
ve aufgelöst wurde.
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La vue donne exactement sur le port, ce qui est fort agréable. Nous 
allames ensuite vers le port voir le bateau qui emmene ma voiture, 
dela au Magazins de sel du Tyrol de Mrs Pfister et Halder, ou je vis 
le mauvais etat des ton neaux du sel de la nou velle cure. Fait le tour 
de la petite isle, et retourné chez moi, ou je dictois ma relation sur 
Kempten. Le libraire m’envoya beaucoup de livres, j’eus les miens re‑
liés de lui, c.a.d. les Oeuvres de Rousseau120 etc.

Beau tems, quoique gris.

XXVIIme Semaine

Le Mois de Juillet

☉ II. dela Trinité. Le 1. Juillet. Le matin a 5h 1/2 a la messe. Dicté ma 
relation de Kemp ten. Au prêche protestant. L’ainé Pfister en sortit avec 
moi [97r] quand la com munion commença, je l’accompagnois chez lui; 
j’y vis sa soeur, une assez jolie fille,121 ils m’inviterent au caffé chez eux 
pour cet apresmidi. Continué a dicter. Apres le diner le menuisier prit 
*la* mesure d’une caisse pour mes hardes. L’ainé Pfister vint me pren‑
dre, et nous allames ensemble a pié dans son jardin hors de la ville sur 
terre ferme a gauche en sortant. C’est un petit jardin. Nous primes du 
caffé avec sa femme, son frere, sa belle soeur, et ses deux soeurs, pen‑
dant ce tems Halder reçut pour moi une lettre de mon frere Frederic.122 
Le syndic de la ville arriva. On porta encore du lait, des cerises, des pa‑
tisseries, ensuite nous nous promenames au bord du lac par une belle 
soirée. Chacun mena sa dame et moi pour ne pas me géner sottement, 
je laissois aller seule la mienne. Nous vimes plusieurs bateaux de pé‑
cheurs. Au retour on commença a jouer aux quilles, je mis comme eux 
15 Xr d’enjeu, dont le syndic fut si charmé qu’il dit qu’ils insereraient /
cela/ dans leurs annales, que j’avois joué avec eux. Je m’amusois un peu 
avec Melle123 Dorothée de Pfister. Nous jouames jusqu’a 8h. Le pont de 
la ville qu’on voit partout de loin, fait le plus bel effet, en revanche les 
montagnes de la Suisse, couvertes de neige, en font un peu agréable. 
En rentrant chaque garde presenta les ar mes /xxx xxx/ devant le syn‑
dic, /xxx/ Ecrit le soir a mon frere a Dresde.124

Tres belle journée.

120 Es ist unklar, ob Z. eine Gesamtausgabe der Werke Rousseaus, etwa die bereits 
verfügbaren Bände der Œuvres diverses de M. Jean‑Jacques Rousseau, citoyen de Ge‑
nève (Amsterdam 1762‑64), 9 vols, oder mehrere Einzelwerke erworben hatte. 
121 Regina von Pfister (1737‑94) ∞ Johann Jakob von Jenisch der Jüngere: Kempt‑
ner Kaufmann.
122 Friedrich August Gf. Z. (1733‑1804): Bruder, siehe Einleitung.
123 Mögl. Dorothea von Halder (1737‑89) ∞ 24. April 1764 Johannes von Pfister (1735‑82). 
124 Friedrich August Gf. Z.
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☽ Le 2. Juillet. J’ai vu hier die Heydenmauer,125 et le matin a l’eglise les 
singulieres coeffures des habitans de ce païs, des filles avec des chi‑
gnons de satin et de faux che veux, qui ne sont que négligemment at‑
tachés. Trois pointes dans la téte pour les fem mes, une grande tour 
de dentelles sur la terre, d’autres deux volets de moulin a vent blancs. 
[97v] J’ai lu hier avec plai sir, que le Conseil d’Etat du Roi a Paris vient 
de cas ser le 4. Juin l’arret du Parlement de Tou louse contre les infortu‑
nés Calas,126 j’y ai lu encore l’alliance de la Prusse avec la Russie,127 les 
pretentions de la Pologne a l’egard de la Saxe.128 Dicté tout l’avantmi‑
di ma relation de Lindau, je fus fort content de l’ecri vain, qui me don‑
na des lumieres sur plusieurs choses. Di<cté> en core apres le diner. 
L’hote me procura die Feuer Ordnung. A 3h passé Halder vint chez moi, 
je leur don nois du caffé a lui, au cadet Pfister et a Cortebat. Ensuite nous 
allames au port nous embarquer dans un de ces petits batimens qu’on 
appelle Virtels Segner,129 nous vogua mes vers le nord jusqu’a Rheute et 
Allwind, pres du bain de Schachen, le vent etoit si fort qu’a l’aide de la 
voile il coucha le batiment entiérement sur le coté. Nous retour names a 
passer sous une des arches du pont, la premiére par ou nous comptions 
passer, étoit trop étroite. Apres avoir vogué pres de deux heures sur le 
lac, nous des cen dimes dans une petite baie au jardin de M. de Hal der. 
Il me mena voir sa blancherie, je fus quelque tems a m’ennuyer avec sa 
mere, puis nous nous rembarquames, et en trames a force voile dans 
le port, le vent s’etant elevé tres conside rablement. Je trou vois nombre 

125 Staufischer Verteidigungsturm aus dem 12. Jh., 1488 zum ersten Mal erwähnt 
(SA Lindau).
126 Der Toulouser Protestant Jean Calas wurde angeklagt, am 13. Oktober 1761 seinen 
Sohn Marc Antoine getötet zu haben, um dessen Konversion zu verhindern. Vom Parlament 
von Toulouse zum Tode verurteilt, wurde Calas am 10. März 1762 hingerichtet. April 1762 
begann Voltaire eine europaweite Kampagne mit Briefen und Denk schriften für die Reha‑
bilitierung von Calas; im März 1763 ordnete der Conseil du Roi in Paris dem Parlament in 
Toulouse an, ein neues Verfahren zu beginnen; am 4. Juni 1764 wurde das Todesurteil an‑
nulliert; zur Revision des Prozesses beim Appellationsgericht in Versailles wurden ehe‑
mals mitangeklagte Familienmitglieder pro forma in der Conciergerie in Paris inhaftiert; 
die Rehabilitierung von Calas erfolgte durch das Parlament von Paris am 9. März 1765.
127 Der erneuerte Bündnisvertrag zwischen Preußen und Russland vom 11. April 1764 
enthielt die gegen Öster reich gerichtete Verpflichtung, sich bei einem Angriff einer drit‑
ten Macht gegenseitig mit 12.000 Mann zu unterstützen. Ferner kamen die Partner in 
Geheimartikeln überein, die Wahl des russischen Kandidaten Stanislaus August Poni‑
atowski zum König von Polen zu unterstützen, die polnische Verfassung aufrechtzuer‑
halten, also keine Reformen zuzulassen, und für die in Polen lebenden Griechisch‑Or‑
thodoxen und Protestanten einzutreten.
128 Nach dem Tode des polnischen Königs August III. am 5. Oktober 1763 trat im Mai 
1764 der polnische Reichsrat zur Nachfolgerwahl zusammen. Unter den Kandidaten befand 
sich wieder die kurfürstliche Familie von Sachsen. Österreich unterstützte kurzzeitig einen 
jüngeren Sohn Augusts III., Prinz Karl Christian Joseph von Sachsen (1733‑96), Herzog von 
Kurland und Semgallen; er konnte sich aber nicht gegen den von Russland bevorzugten Sta‑
nislas Fst. Poniatowski durchsetzen, der am 6. September 1764 zum König gewählt wurde.
129 Viertel‑Segner waren nur für Passagiere bestimmte Boote. Segner waren Fracht‑
boote, die Lasten bis zu 150 Zentnern transportieren konnten.



Tagebuch der Studienreise durch die Schweiz (Juni-Oktober 1764)

Studi di storia 18 103
Karl von Zinzendorf, Tagebuch einer kommerziellen Studienreise durch die Schweiz, 83‑284

de livres, que le libraire m’avoit envoyé, chez moi. Je fis mes notes. Vu 
le jardin de Me de Ra<w>. Fini ma relation de Lindau.

Jour gris et tres beau. Un peu de pluye. 

♂ Le 3. Juillet. Dicté ma relation de Bregentz. Billet du C. Louis, qui 
m’envoye la lettre de Sa Maj. l’Imperatrice pour le Prince Charles130 
en ma faveur. Elle est flateuse pour mon frere, et gracieuse pour moi, 
il m’envoye une lettre a lui de Frederic, qui me donne lieu d’espe‑
rer le retour de la tendresse de ma mere.131 J’ou‑[98r]vris mes deux 
lettres aux C. Louis et Frederic et y insérois quelques paroles sur 
ce sujet. Parcouru des livres que le libraire132 m’a envoyé. Halder et 
Pfister vinrent chez moi, et nous allames vers la petite isle, nous ar‑
reter quelque tems sur le mur. Je lus chez moi, lorsque le petit Kor‑
tebat arriva et m’entretint quelque tems. Empaqueté tout, payé l’ecri‑
vain et le li braire. Ecrit a Gibson a Danzig.133 Les Richesses de l’Etat.134

Tres beau tems.

☿ Le 4. Juillet. Le matin a 4h et 1/2 apres avoir dejeuné, parti de Lin‑
dau. Le chemin entre des hayes vives autour de champs et de vignes me 
conduisit par Wasserburg, Eschach[!], Nonnen busch. La commence un 
joli bois de pins tres vaste, on traverse la Argen a gué, et la chaussée 
/xxx/ qui mene de Tetnang,135 chateau du C. de Montfort a Langen Ar‑

130 Karl Alexander Herzog von Lothringen (1712‑80): 1744‑80 Statthalter der österr. 
Niederlande, 1761 Hochmeister des Deutschen Ordens; es ging hier um die Aufnah‑
me von Gf. Karl in die Ballei Österreich des Deutschen Ordens sowie um einen zwei‑
jährigen Aufschub seines Noviziatsjahres. ∞ 1744 Erzherzogin Maria‑Anna (1718‑44): 
Schwester Maria Theresias, Statthalterin der österr. Niederlande. (Index Wien‑Triest).
131 Der kurz vor seiner Abreise aus Wien am 14. März erfolgte Übertritt Z.s zur katho‑
lischen Religion führte zum Zerwürfnis mit seiner Mutter in Gauernitz. Die Geschwister 
versuchten den Streit zu schlichten, aber erst sechs Jahre später kam es zur Versöhnung.
132 Siehe Jakob Otto.
133 Archibald Gibson (um 1694‑?), Großkaufmann und britischer Konsul in Danzig, 
stammte aus einer von Jakob V. geadelten schottischen Familie und war Gesellschafter 
der Firma Gibson, Wright & Corry. Z. hatte ihn im September 1763 in Danzig kennen‑
gelernt (Breunlich, Mader, Aus den Jugendtagebüchern, 349‑51, 356).
134 1763 anonym erschienene Broschüre des Pariser Parlamentsrates Pierre Philip‑
pe Roussel de la Tour (ca. 1710–ca. 1798), der die Einführung einer einzigen, progres‑
siven Klassensteuer für alle Untertanen befürwortete; seine Schrift regte die österr. 
Behörden zur Einführung einer neuen „Klassen‑ oder Schuldensteuer“ an (Pettenegg, 
Ludwig und Karl, 91). 1764 erschien, ebenfalls anonym, mit dem Impressum Amster‑
dam, eine umfangreichere Abhandlung: Richesse de l’État, à laquelle on a ajouté les 
pièces qui ont paru pour et contre.
135 Die Herrschaft Tettnang, seit 1260 Residenz der Grafen Montfort‑Tettnang, wur‑
de 1780 wegen Überschuldung an Österreich abgetreten, kam 1806 an Bayern und 
1810 an Württemberg. Das Monfortsche Schloss, die sogenannte ‚Inselburg‘, wurde 
1861 abgebrochen.



Tagebuch der Studienreise durch die Schweiz (Juni-Oktober 1764)

Studi di storia 18 104
Karl von Zinzendorf, Tagebuch einer kommerziellen Studienreise durch die Schweiz, 83‑284

gen, situé au bord du lac. Schlat. A Eriskirchen on traverse sur un bac, 
que l’on tire par une corde a l’autre rivage, le ruisseau de Schussen, 
plus loin on passe un pont sur la Ach, et j’arrivois ainsi a 8h et 1/2 a 
Buchhorn,136 petite ville impérial, dont les habitans sont tous catho‑
liques, et les bourgeois seule ment au nombre de 60. Le maitre de poste, 
un bon gros homme me mena au bord du lac. Une grande baye entre 
Buchorn et Langen Argen forme en été le port de Buchorn, en hyver 
tout y est sec. Vis a vis est situé Rorschach, dont on voit distinctement 
le magazin a blé et les blan che ries. C’est la ou le lac a sa plus grande 
largeur, qui est de 5h. Nous allames ensuite au grand magazin de sel, 
que l’Electeur de Baviere137 a fait bâtir ici. C’est un beau bâti ment a 2 
ailes, trois étages, on peut y placer commodement 30.000 tonneaux de 
sel. De vant le batiment on a pratiqué un pont de bois en pente jusqu’a 
l’eau, pour charger commodé ment les tonneaux sur les [98v] bateaux, 
on chargeoit précisement un bati ment de la capacité de 1200 quin‑
taux, on y mettoit 70 tonneaux de sel, et une centaine de sacs a blé, le 
tout pour etre transporté a Rorschach. Apres avoir examiné quelques 
tonneaux exterieurement et interieurement, je m’en retournois, mais 
ren contrant en chemin le Sta delmeister, je conversois quelque tems 
avec lui, je fis mes notes dans la maison de poste, et partis encore 
dans une caleche du maitre de poste toute ouverte. De Lindau jusqu’ici 
j’en avois eu une fermée, et j’avois lu tout le livre de Bü sching sur la 
Geogra phie. En partant d’ici je lus le Discours de Rousseau couron‑
né a Dijon,138 parti a 10h je passois Hofen,139 ou il y a un beau couvent 
apartenant a Weingar ten.140 Dans un grand bois de pins apartenant 
encore la[!], je trouvois le chemin execrable, la voiture sautant d’une 
racine d’arbres sur l’autre. Fischbach, ou le lac commence a se retre‑
cir considera ble ment, Immenstall, Kilchberg un joli village apartenant 

136 Seit dem 13. Jh. Reichsstadt am Bodensee; Versuche des Anschlusses an Öster‑
reich scheiterten Mitte des 18. Jh.; seit 1755 Stapelplatz für den Salzhandel zwischen 
Bayern und der Schweiz, seit 1811 württembergisch; der Ort wurde mit dem Kloster 
Hofen vereinigt und nach König Friedrich I. in Friedrichshafen umbenannt (Handbuch 
der historischen Stätten, 6, 228‑31).
137 Maximilian III. Joseph (1727‑77), 1745 Kurfürst von Bayern, ließ 1754 ein drei‑
stöckiges Salzlagerhaus am Seeufer von Buchhorn errichten. Die Stadt gewann – auf 
Kosten Lindaus und des Tiroler Salzexports – zentrale Bedeutung für den Handel des 
bayerischen Salzes mit der Schweiz.
138 Discours qui a remporté le Prix à l’Académie de Dijon. En l’année 1750. Sur cette 
Question proposée par la même Académie: Si le rétablissement des Sciences et des Arts 
a contribué à épurer les mœurs. Par un citoyen de Genève; die erste Ausgabe wurde in 
Paris mit Genfer Impressum gedruckt. 
139 Das um 1085 gegründete Benediktinerinnenkloster wurde 1100 dem Kloster 
Weingarten übergeben, von diesem 1419 wegen schlechter Verwaltung aufgehoben und 
1702 von Weingarten als Priorat eingerichtet; mit Buchhorn 1811 vereinigt.
140 Weingarten, ein in der damals Altdorf genannten Siedlung in der ersten Hälfte des 
10. Jh. gegründetes Frauenkloster, wurde 1056 Benediktinermönchen übergeben und 
war seit dem 13. Jh. reichsunmittelbar (Handbuch der historischen Stätten, 6, 867‑70). 
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a l’abbaye de Sal mans wei ler,141 Hagnau qui apartient a Weingarten, 
belle situation au bord du lac. Enfin a midi 3/4 j’arrivois a Mers purg, 
bourg et residence de l’Eveque de Constance.142 Sa maison avec un 
petit jardin au bord de l’eau, un amas d’autres maisons. Je descendis 
au Lion, il y a beaucoup de vignes dans toutes ces contrées, des che‑
mins creux, des hayes vives. 15 bateliers sont ici. Le chateau du Car‑
dinal est agréablement bâti sur une hauteur, un jardin devant du co‑
té du lac, tout plein de maisons a coté. Je dinois a Mers purg, et par tis 
de la a 3h m’embarquant sur un de ces petits bâtimens. Jusqu’a moitié 
chemin il n’y avoit pas le moindre air, je vis a droite fort loin la ville 
d’Uber lingen,143 ou il y a le plus grand marché de bled de tout le lac, 
plus pres l’isle de Mei nau.144 Passé Staad ou la plupart des voyageurs 
mettent pied a [99r] terre pour aller dela a pied a Con stance par Pe‑
tershausen et le pont sur le Rhin, passé le promontoire de la presqu’‑
isle sur laquelle est situé Constance, c’est une belle contrée fertile 
et cou verte d’un petit bois. Dans cette region il s’eleva un vent favo‑
rable, qui nous chassa au plus vite jusques dans le port de Constance. 
Les vagues étoient assez fortes, mais tout se calma apres notre arri‑
vée. Je fis de cette maniére ce trajet en 5/4 d’heures, pendant qu’on 
y emploie bien 3 et 6 heu res, quand le vent est contraire. Avant que 
le vent s’ele va, l’ac tion des rames fit *beau coup* avancer le ba teau, et 
quand le vent s’eleva, il se mit si fort dans la voile, qu’il pencha le ba‑
teau du coté op posé, et les vagues entrerent de dans. Je lus beaucoup 
dans Rousseau pendant le trajet, il etoit 4h 1/4 quand je debar quois au 
port de Con stance. A Constance145 on me mena a l’Aigle d’or;146 je me 
munis d’abord d’un homme qui me mena voir le pont sur le Rhin, le fa‑

141 Salmensweil, auch Salem – beide Namen wurden bis ins 18. Jh. verwendet –, wur‑
de 1134‑38 von Zisterzien sern gegründet, 1487 von Kaiser Friedrich III. zur Reichsab‑
tei erhoben, 1802‑03 säkularisiert und zum Schloss des Markgrafen von Baden um‑
gebaut. 1920 gründete Max von Baden in den Gebäuden das Internat Schloss Salem.
142 Franz Conrad Kasimir Frhr. Rodt (1706‑76): 1751 Bischof von Konstanz, 1756 
Kardinal. Nach dem Sieg der Reformation in Konstanz, 1526, wurden Bischofssitz und 
Domkapitel nach Meersburg verlegt und verblieben dort auch nach der Rekatholisie‑
rung von Konstanz im Jahre 1548. 1803 wurde das Restgebiet des Hochstiftes Kon‑
stanz säkularisiert und fiel an Baden. Der Bischof residierte im 1740‑50 errichteten 
‚Neuen Schloss‘ in Meersburg.
143 Überlingen, seit dem Ende des 13. Jh. Reichsstadt, gehörte durch den Weinbau 
und den Handel mit Getreide und Salz zu den reichsten Städten Oberschwabens.
144 Mainau war seit 1271 Kommende des Deutschen Ordens und gehörte zur Ballei El‑
sass und Burgund; 1732‑56 wurden Kirche und Schloss errichtet. 1805 fiel die Insel an 
das Großherzogtum Baden und wurde 1853 als Familienbesitz von Großherzog Fried‑
rich von Baden erworben; durch Erbfolge kam die Insel 1928 in den Besitz der schwe‑
dischen Königsfamilie Bernadotte.
145 1237 zur freien Reichsstadt erhoben, wurde Konstanz als Mitglied des Schmal‑
kaldischen Bundes 1548 von Karl V. besetzt und rekatholisiert; die Stadt blieb bis 1805 
in österr. Besitz und wurde im Frie den von Pressburg an Baden abgetreten.
146 Im Juli 1777 stieg Kaiser Joseph II. auf der Rückkehr von der ersten Frankreichrei‑
se im ‚Goldenen Adler‘ ab.
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meux moulin a 24 Gänge147 bati sur piloti a coté de ce pont au milieu 
du Rhin, dont l’eau est toute verte, il y a en même temps un moulin a 
moudre du blé, a foulons pour le peu de toiles des en virons d’ici, qu’on 
blan chit, des pilons pour le poivre etc. Je vis ensuite le Schanzel pres 
du port, on y va par le couvent des freres precheurs.148 Le Todtentanz 
y est peint dans le Coridor, dela dans l’eglise cathedrale,149 j’y remar‑
quois l’autel de S. Thomas, qui adore son seig neur et son dieu le recon‑
noissant a la playe au coté,150 puis j’allois voir l’eglise de S. Etienne,151 
ou il y a beaucoup de ces vieilles fenetres peintes. Dela hors de la ville 
dans le Paradies, et au Brül, je vis le pré ou le pauvre Jean Hus fut 
brulé.152 Un garçon qui gar doit les bre bis me montra un endroit cou‑
vert de ronces et d’epines tout pres d’un chemin par ou on peut aller 
a cheval a Schafhausen, c’est la, dit‑il ou il a été brulé. On voit la dans 
le Thurgow le chateau d’Obercastel apartenant [99v] au Zol lighofer.153 
En rentrant je tra ver  sois de nouveau toute la ville, et vis a la porte par 
ou on va au pont la maison qui sert d’entrepot aux marchandises et au 
sel. Il y a la trois inscrip tions l’une au dessus de la porte qui marque 
que l’an 1388 ce Koophus fut com mencé,154 la secon de que c’est la ou 
s’est tenu le fameux Concile de Constance,155 la troisiéme est une tra‑
duction de la seconde. Je m’assis quelque tems pres du rivage, ou je 
m’entretins avec les bateliers d’ici, et les engageai de me mener de‑
main a Roschach. Je rentrois en ville tout me lan co  lique et ennuyé. Vis 

147 Eine auf Pfählen neben der Rheinbrücke zwischen Konstanz und Petershausen er‑
richtete Vielzweckmühle zum Getreidemahlen, Leinwandwalken und Gewürzstampfen. 
148 Das auf einer Insel gelegene 1235 gegründete Dominikanerkloster wurde 1782 
von Joseph II. aufgelöst und 1785 für die Aufnahme von Flüchtlingen aus Genf bestimmt, 
die nach einer fehlgeschlagenen bürgerlichen Revolution 1782 die Stadt verlassen und 
zunächst in Irland Zuflucht gefunden hatten. Vom Zuzug der Genfer, darunter Uhrma‑
cher, versprach man sich wirtschaftliche Vorteile; sie kehrten jedoch 1789 nach Genf 
zurück. Heute dient der Bau, dessen romanischer Kreuzgang erhalten blieb, als Hotel. 
149 Der Bau des Münsters ‚Unserer Lieben Frau‘ begann im 10./11. Jh.; die romani‑
sche Basilika wurde im 15. Jh. durch gotische, 1680 durch barocke Umbauten verän‑
dert; der neugotische Turm entstand 1850‑57. 
150 Der Altar wurde 1682 vom Konstanzer Bildhauer Christoph Daniel Schenk (?‑1691) 
geschaffen und 1779 von Carlo Pozzi aus Como umgestaltet. 
151 Die bereits 1613 genannte Bürgerschaftskirche St. Stephan wurde 1428‑86 um‑
gebaut.
152 Jan Hus wurde am 6. Juli 1415 nach Verurteilung durch das Konzil im ‚Brühl‘‚ 
westlich der Stadt verbrannt; die Stelle ist seit 1862 durch einen Felsblock, den ‚Hu‑
senstein‘, gekennzeichnet.
153 Das bei Kreuzlingen gelegene, mehrmals zerstörte Schloss Obercastel (heute 
Kastell) war 1661‑1794 im Besitz der St. Gallener, in Konstanz begüterten Familie Zol‑
likofer; es wurde 1715, 1741 und 1878‑1901 umgebaut.
154 Das als Lagerhalle am Hafen errichtete Haus dient heute als Tagungs‑ und Kon‑
zertgebäude.
155 Ungenaue Überlieferung. Das Kaufhaus war nicht Tagungsort des 16. Konzils, 
welches 1414‑18 meistens im Münster tagte, sondern der Ort, an dem die Konzilteil‑
nehmer am 8. November 1417 Papst Martin V. wählten, um das Schisma zu beenden.
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a vis de ma fenetre il y a une pe tite rüe, a travers de la quelle on voit 
précisement Kreuzlingen, beau monastere de reli gieux au bord du lac.156 
Cela fait un bel effet. La ville n’est pas si mal batie, et la rüe ou je de‑
meure, est effecti vement belle. 

Jour gris et beau.

♃ Le 5. Juillet. Le matin en me levant je vis le ciel couvert de nuages 
avec une pluye assez benigne. Je partis de Constance en bateau a 
7h sonnant. On avoit mis une espece de toit sur le bateau contre la 
pluye, passé Kreuzlingen, monastere d’hommes, Bot tig hofen, Müns‑
terlingen, monastere de femmes157 a une heure de Constance, Alte‑
nau, vil lage dont 4 bateaux de pé cheurs etoient dans le lac au mi‑
lieu de la pluye, Göttingen, Kesweil, a G.[öttingen] qui est a 2 bonnes 
heures de Constance 8h ¾. Le vent devint plus fort et on cessa de 
ramer. Uttweil a 9h 20’ a trois heures de C.[onstance]. Romis horn a 4 
heures de Constance, j’y passois a 9h 55’, il y a un rocher a la pointe 
de terre, qui s’avance la dans le lac. Ce rocher est en été une isle, 
sur laquelle on a bati une mai son, ou on vient de terre ferme sur un 
pont. En hyver tout est sec la. L’année passée un païsan d’Utweil qui 
avoit été acheter quelque chose au dela du lac, ecrivit une lettre a son 
frere a Uttweil pour le prier de le venir prendre avec son batiment. 
Il mit la lettre dans un tonneau, qu’il fer‑[100r]ma a l’aide d’une ves‑
sie, un violent vent du nord qui souffloit précisement, jetta ce tonneau 
au pié de ce rocher, et la lettre fut portée au frere a Uttweil. Romi‑
shorn apartient a S. Gallen, Salmsach, Luxburg,158 ou la Luxbur ger 
Ach tombe dans le lac, Arbon159 au Cardinal de Constance 10h 3/4 ou 
plutot 11h un vieux chateau, et grand village, Stainach, ou la Stainach 
se jette dans le lac, cela apar tient a S. Gallen. Peu avant de passer la, 
on voyoit derriere un/e/ bois sur une hauteur l’eglise de Dottenweilen160 

156 968 gründete der Konstanzer Bischof St. Konrad ein Hospiz für Reisende und 
Kranke, das 1127 in ein Augustinerkloster umgewandelt wurde; nach Zerstörung im 
Dreißigjährigen Krieg wurde es 1650 wiedererrichtet und 1760‑79 ausgebaut; 1848 wur‑
de es vom Kanton Thurgau aufgelöst und in eine Schu le umgewandelt.
157 Um 1125 gegründetes Kloster der Augustinerinnen, das während der Reforma‑
tionswirren aufgegeben, 1549 von Benediktinerinnen neugegründet und 1848 aufge‑
löst wurde.
158 Das Schloss am Bodensee bei Romanshorn, wo die Luxburger Ach in den Boden‑
see mündet, war 1762 im Besitz des St. Gallener Bürgers Johannes Girtanner; heute 
Naturschutzgebiet.
159 Der Ort am Bodensee gehörte dem Bischof von Konstanz und war bedeutend durch 
Wein‑, Obst‑ und Ackerbau, seit Mitte des 16. Jh. durch Leinwandgerwerbe, durch die 
Rot‑ und Weißgerbereien und eine Messerschnmiede; heute im Kanton Thurgau (Hand‑
buch der historischen Stätten. Schweiz, 25). 
160 Weiler und Schloss Dottenwil im Kanton St. Gallen gehörten ursprünglich zum 
Hochstift Konstanz.
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dans le païs de S. Gallen. Le vent avoit toujours augmenté, mais apre‑
sent il fallut recommen cer a ramer, pendant que nous voyions pres de 
Romis horn le plus grand batiment de Lindau de 3000 quintaux aller 
a force voiles, le vent étant plus fort a une lieue de chez nous, Horn, 
joli village, ou la Goldach se jette dans le lac, le long duquel ruisseau 
il y a une des plus gran des blancheries de Rorschach.161 Enfin a 12h 
sonnant j’entrois dans le port de Rorschach, un moment apres arri‑
va un ba timent de Sarnethingen, qui étoit parti d’Arbon162 longtems 
apres nous. Rorschach pa roit étre directement vis‑a vis de Langen 
Argen, et non de Buchorn, de sorte que pour prendre la plus grande 
largeur du lac en droite ligne il faudroit prendre entre Buchorn et 
Arbon, et non pas entre B[uchhorn] et R[orschach]. Le port est tres 
bien construit, garni d’un mur. A droite il y a le beau magazin de 
blé,163 que le Prince Abbé de S. Gal len a fait batir ici, il est bati a 
la moderne a 6 etages, sur les frontons des va ses avec des epies. Je 
des cendis au Lion, auberge qui donne précisement sur le port, ou je 
vis arriver et partir quantité de batimens pour Lindau, de Buchorn, 
Langen Argen. Je vois de ma fé nétre, Horn, Buchorn, Langen Argen, 
Tettnang, Wasserburg et Lindau, c’est dom mage qu’il pleut si affreu‑
sement. Je sortis avec mon hôte, apres avoir été au magazin de blé et 
fait le tour du bourg, j’entrois chez les Bayer,164 qui me dirent toutes 
sortes de choses sur le sel de Halle. De retour chez moi, ou le jeune 
[100v] Bayer m’ac compa gna, Caspar165 de Rorschach vint chez moi, 
un grand flan dr[in] qui me de manda si le C. Philippe n’etoit pas par‑
ti mecontent d’Insprugg, il resta chez moi jusques vers 10h a causer 
de toutes sortes de choses utiles.

Jour gris et pluvieux.

161 Die ‚Bleiche im Riet‘ an der Goldach wurde 1658 gegründet. 
162 Arbon erlebte seit der Mitte des 17. Jh. einen Aufschwung seines Messerschmie‑
de‑ und Leinwandgewerbes.
163 Das Kornhaus wurde 1746‑48 vom Architekten Giovanni Gaspare Bagnato im 
Auftrag Coelestins II., i.e. Michael Anton Gugger von Staudach (1701‑67), Fürstabt von 
St. Gallen 1740‑67, erbaut.
164 Bedeutendste der in Rorschach im Leinwandhandel tätigen Familien, deren Han‑
delshaus 1621 gegründet wurde. Franz Ferdinand, 1717 von Bayer (1695‑1774), war St. 
Gallischer Rat, Rittmeister und wie sein Vater mehrere Jahre Konsul in Bozen, dem 
Hauptumschlagplatz seiner nach Italien gelieferten Leinwand ∞ Maria Anna Regina, 
geb. Hoffmann (1699‑1773); ihr einziger Sohn Franz Joseph Ferdinand (1737‑1800): St. 
Gallischer Rittmeister und Pfalzrat ∞ Johanna Regina, geb. von Saylern (1740‑1811). 
Das Stammhaus der Familie Bayer ‚vom Oberen Haus‘ ist das heutige Rathaus von Ror‑
schach (Rorschacher Monatschronik 4‑7; Grünberger, Stammbaum, iii). 
165 Die Kaufmannsfamilie Caspar stammte aus Bregenz. C. von Rorschach war Päch‑
ter einer der Stadt Bregenz gehörenden Leinwandbleiche in Lauterach. Sein Verwand‑
ter C. von der Trave (siehe TB 8. Juli) besaß eine Textilfabrik in Vorarlberg (Deutsch, 
Zinzendorf, 179).
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♀ Le 6. Juillet. Jetté sur le papier mes notes sur Constance, Buchorn 
et Rorschach. Cas par et le jeune Bayer vinrent a 9h chez moi, m’em‑
menerent a 10h dans la maison de Caspar, dont je vis la la femme, 
qui est une bonne bourgeoise fort polie, ils me dirent que dans ces 
endroits Lutheriens comme Lindau on étoit extrémement retiré et 
moins sociable que chez eux. J’ai trouvé qu’ils ont raison. J’y pris du 
chocolat, ensuite j’allois voir avec mes deux compagnons la blanche‑
rie supérieure pres du couvent des recol lets.166 Le terrain est vaste 
et la vüe belle, nous vimes la maison, ou on lessive la toile, en des‑
cendant nous parcourumes tous les etages du magasin a blé, ensuite 
de quoi je dinois. Les montagnes derriére ce village situé sur le Ba‑
derbach sont toutes fertiles. Apres le diner M. Caspar vint chez moi, 
suivi bientôt apres du jeune Bayer, nous alla mes promener a la papet‑
terie de Horn167 vers le midi, le maitre me prit pour un papetier d’Aus‑
bourg, j’y achetois du papier, que le jeune Bayer me porta au logis. 
Nous avions passé le Goldbach et un joli bois, et vimes en retournant 
la foulerie et blan cherie de toiles a Horn. Le maitre de la blancherie 
M. Hans Ulrich,168 un homme richis sime, qui est fort bienfaisant et 
toujours vétu fort simplement, nous donna du poisson, des ceri ses, 
du vin. Mes deux compagnons me parlerent tant de miracles, que je 
leur dis enfin mon sentiment la dessus, dont il furent au commence‑
ment un peu choqué. Ce [101r] discours me fit aimer le vieux Caspar 
pour son honnetété et la simplicité de sa foi. Il me parla tant des mi‑
racles de Philippe Nerius169 etc. d’un capucin a qui il s’est confessé 
a Genes, qu’il prend pour un homme qui ne vivoit plus pour le siécle. 
De re tour nous restames quelque tems devant le magazin a blé, et sur 
l’avance du mur, qui va dans le lac. Nous y rencontrames la femme de 
l’Obervogt de S. Gallen, Mueller,170 qui est jolie. Caspar m’instruisit 
sur Rheinek, pendant que le jeune fat de Bayer le contre disoit, il me 
conseilla d’aller de Chiavenna a Intra, et de retourner par le Mont 

166 Z. bezog sich vermutlich auf das 1616 gegründete, 1905 nach Tübach transferier‑
te Kloster der Reformierten Franziskanerinnen Sancta Scolastica. 
167 Enklave (Vogtei) des Bistums Konstanz am Bodensee im Gebiet der Abtei St. Gal‑
len, seit 1798 Teil des neuen Kantons Thurgau. 1581 gründete der Drucker Leonhard 
Straub an der Goldach bei Horn die erste Papiermühle der Ostschweiz. 
168 In seiner Relation gibt Z. dem wohlhabenden Meister der Horner Bleiche den Na‑
men Roth (Deutsch, 1936, 202); mögl. der Rorschacher Textilfabrikant Johann Franz 
Roth (1731‑98). 
169 Der heilige Philipp Neri wirkte seit 1532/33 in Rom; die von ihm gegründete 
Weltpriester‑Kon gre gation der Oratorianer wurde 1575 von Gregor XIII. bestätigt.
170 Franz Joseph Müller (1725‑1803), Arzt in Näfels, war seit 1758 im Dienste der 
Abtei St. Gallen, Pfalzrat und Obervogt auf Rosenberg im Rheinthal, Obervogt in Ror‑
schach, 1772‑75 Landvogt in Toggenburg, dann Landhofmeister und Minister des Abts; 
er wurde 1774 in den Reichsritterstand mit dem Prädikat von Friedberg und 1791 in den 
Reichsfreiherrenstand erhoben und 1795 als Landhofmeister entlassen; 1795‑98 Hof‑
marschall, kehrte er anschließend nach Näfels zurück (Deutsch 1936, 200).
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S. Godard a Lucerne. Me parla du negoce d’Uberlingen. Un petit ba‑
teau sur le lac, avec des filles.

Belle journée.

♄ Le 7. Juillet. Le matin fini ma relation sur Buchhorn, un ecrivain d’ici 
commença a copier ma relation sur Kempten. Caspar vint chez moi, 
puis Adam Gummer171 de Bot zen, frere de Joseph avec le jeune Bayer. 
Caspar me mena voir son magazin, j’y vis son compagnon Marcel Hof‑
mann,172 nous allames chez les vieux Bayer, lui et sa femme sont de bien 
bonnes gens, qui me montrerent tous leurs jouets et leurs anti qui tés. 
Apres y avoir pris du chocolat, vu leur petit jardin et les tableaux de 
Venise, j’al lois chez le jeune Bayer, sa femme fille173 du Geh.[eim] Rath 
Seiller de la Cour de Manheim, n’est pas précisément laide, mais un 
peu forte. Elle veut faire la femme de Cour, et par la me plait moins que 
ces bonnes gens d’ici, elle parle un langage françois affecté. J’y restois 
jusques vers midi. Apres le diner le jeune Bayer m’amena ses che vaux, 
j’allois avec lui et son Palfrenier a cheval a Rheinek par Buchen et Thal. 
Le droit che min co toye le lac, mais on n’y peut passer qu’en hyver, en‑
suite il y a un autre che min plus court, que nous avons fait [101v] en 
retour. La contrée est belle, mais le che min indi gnement exe cra bles, 
tout les plus terribles ravines, pier reu ses comme le diable. Nous pas‑
sames Stade, l’eglise de Loretto, le chateau de Wardek apar tenant a 
Me de Thurn,174 le village de Buchen, et celui de Thal, ce dernier fait 
un tres grand village, enfermé dans un vallon charmant, mais étroit. 
Nous arri vames a 4h et 1/2 a Rheinek. Le bourg n’est pas bien, il y a 
un Kaufhaus, ou on debar que les mar chan dises, un bac tiré par une 
corde, par ou on passe le Rhin. Les habitans sont de bien bon nes gens 
et fort polis. Nous descendimes a la Couronne, une bonne auberge. Les 

171 Adam Vinzenz von Gummer: Bozener Kaufmann ∞ 1760 Josephine Elisabeth von 
Bayer (1735‑?): Tochter des Pfalzrates Ferdinand Joseph (TB 9. Juli) und Cousine Franz 
Joseph Ferdinands von Bayer.
172 Marzell Hofmann von Leuchtenstern (1725‑80): St. Gallischer Landmajor und bis 
1746 im Kriegs dienst, 1768 Bürgerrecht zu Luzern, 1770 Landmajor der Infanterie im 
Amte Rorschach; die Familie wurde 1681 in den Reichs‑ und österr. Adelsstand mit dem 
Prädikat ‚von Leuchtenstern‘ erhoben. Das Leinwandgeschäft der Familie bestand seit 
der ersten Hälfte des 17. Jh. in Rorschach (Deutsch, Zinzendorf, 203).
173 Die Heirat von Johanna Regina von Saylern mit Franz Joseph Ferdinand von Bay‑
er fand am 5. Mai 1764 statt, kurz vor dem Besuch Z.s. 
174 Das Schloss Wartegg oberhalb von Staad wurde 1557 von Caspar Blaren von 
Wartensee, fürstbischöflich‑konstanzischer Vogt in Arbon, erbaut, 1642 verkauft und 
wechselte in den folgenden Jh. häufig den Besitzer. Eigentümer waren u.a. die Fürstab‑
tei St. Gallen 1663‑76, deren Landhofmeister Fidel von Thurn und seine Nachkommen 
1676‑1822 sowie das Haus Bourbon‑Parma 1860‑1924 (Handbuch der historischen Stät‑
ten. Schweiz, 696).
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ar mes de ces cantons qui sont leurs Souve rains,175 peintes sur les vi‑
tres. J’avois cassé *que lque chose a* mon epe ron gauche, ayant failli 
casser la jambe en pas sant trop pres d’un pieu, je le fis racom moder. 
Nous al la mes a pié au Rhin dont l’eau est toute fan geuse et trou ble, 
nous en trames dans la mai son d’un riche particulier, qui a un negoce 
a Ve rone. Il s’appelle Kuen,176 sa soeur veu ve d’un Her177 qui fait la mai‑
tresse du logis, nous reçut fort bien, elle nous fit mon trer par le jar‑
dinier premierement tous les apar te mens, meu blés a l’ita lienne sans 
tapis se ries, mais avec les plus beaux tableaux dont les sy jets sont ou 
des portraits de dan seuses italiennes, ou bien tiré de l’Ecriture sainte, 
Ja cob au lit de la mort qui donne la Benediction a ses enfans, au dessus 
d’un lit des vües de Venise. En suite il nous mena dans la petite tour ou 
le maitre de logis vint aussi, un hon néte homme qui pour avoir l’air un 
peu païsan n’en est pas moins poli. Dans cette tour il y a une vüe di‑
vine vers les 4 plages. D’un coté vis a vis du Rhin Gaissau et S. Jo hann 
Höchst, et [102r] dans l’eloi g nement Bregentz, de l’autre a droite le 
lac, Lin dau, Lan gen Argen, Hofen et Buchorn, a gauche le beau vallon 
du Rheinthal et Stade. D’un troisieme coté Thal, Walfhalden eglise au 
haut d’une mon tagne dans le païs d’Ap pen zell, d’un quatriéme Walzen‑
hausen eglise au haut d’un mont a gauche, a droite tout pres les restes 
d’un vieux chateau des Zeringer178 sur une colline couverte d’un bois 
de sa pins charmant, au bas, les plus bel les prairies, champs, vergers. 
Notre hôte nous don na dequoi nous des al terer, et nous conta beaucoup 
des païsans d’Ap pen zell. Je lus dans les gazettes de Schafhausen, que 
M. Münch de Belling hau sen179 a été fait Conseiller auli que de l’Em pire. 
Il nous mena encore voir son jardin, son pressoir de vin et de cy dre. 
Retournés dans notre auberge, nous y primes encore du vin, et repar‑
times. Jusqu’a Sta de un tres bon chemin par des Communes, Ried oder 
Gemeinweiden. Nous co to yames tres peu le lac, apres quoi nous arri‑
vames dans notre chemin de ce matin pres de War dek. La une pluye 
des plus copieuses nous surprit, nous crûumes la faire passer, at ten‑

175 Rheineck war der Sitz des Landvogtes für das Eidgenössische Rheintal, das ur‑
sprünglich unter der Herrschaft von acht, seit 1712 neun ‚Alten Orten‘ stand: Schwyz, 
Uri, Unterwalden, Luzern, Zürich, Glarus, Zug, Bern und Appenzell (Handbuch der his‑
torischen Stätten. Schweiz, 506).
176 Kuhn: laut Z.s Relation „ein reicher Particulier“ (Deutsch, Bericht, 207). 
177 Magdalena, geb. Kuhn ∞ Johann Heer (1680‑1752): betrieb das Seiden‑, Woll und 
Leinwandhaus Giovanni Heer in Verona, ließ 1742‑46 den ‚Löwenhof‘ erbauen. Laut Z.s 
Relation war die Familie auch im Speditionsgeschäft zwischen Chur und Rheineck tä‑
tig (Deutsch, Bericht, 213).
178 Schloss Alt‑Rheineck, seit dem 10. Jh. im Besitz der Herzöge von Zähringen, de‑
ren Ländereien im Rheingau nach dem Tod des letzten Herzogs, Bertold V., 1218 an die 
Grafen von Kiburg und das Reich fielen.
179 Franz Joseph Münch von Bellinghausen (1735‑1802): am 26. Juni 1764 zum Reichs‑
hofrat ernannt ∞ 1753 Elisabeth, geb. Freiin Penkler: Tochter des k. Gesandten in Kon‑
stantinopel, Heinrich Christoph.
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dant dans une grange, mais envain, et nous arri vames a Roschach a 
10h mouillés comme des poules. On me donna deux lettres en arrivant, 
l’une du C. Louis, l’autre de ma soeur Loide.180 J’eus la satisfac tion de 
trouver dans cette der niére deux lettres de Herrnhut,181 de mes cou‑
sines Char lotte Louise C. de Reuss,182 et Elisabeth C. de Zinzen dorff.183 
Je me cou chois vite pour reposer de mes fatigues. 

Beau tems. Chaud. Le soir une forte ondée.

XXVIIIme Semaine

☉ III. de la Trinité. Le 8. Juillet. Le matin pris le chocolat chez M. Bute‑
rin,184 puis jasé avec lui et m’instruit beaucoup sur Sinigaglia, Chiaven‑
na et Intra. A la messe, l’eglise n’est pas mal. Fait mes notes. Diné chez 
le marchand Caspar de Trave185 avec le jeune Bayer et sa femme née 
Seutter[!], fille d’un conseiller intime Palatin, qui connoit beau coup Ge‑
rard.186 Apres le diner [102v] j’allois avec eux a leur cotterie chez Hof‑

180 Johanna Loide Eleonora Amalia, geb. Gfin. Zinzendorf (1736‑82) ∞ 1765 Hektor 
Heinrich Gf. Kornfail und Weinfelden (1729‑73), kursächsischer Käm. und Hauptmann. 
181 Herrnhuth/Herrnhut, die Standesherrschaft des Nikolaus Ludwig Z. in Berthels‑
dorf, Oberlausitz, im Kurfürstentum Sachsen; er gewährte hier seit 1722 evangelischen 
Exulanten aus Mähren die Ansiedlung an der Landstraße von Löbau nach Zittau an ei‑
nem Platz unterhalb des Hutberges. Daraus ent stand unter seiner Leitung der Stamm‑
sitz der sog. Herrnhuter Brüdergemeine, einer pietistischen Freikirche innerhalb der 
evangelischen Kirche A.B., die sich seit der Mitte des 18. Jh. im deutschen Sprachraum 
und in Großbritannien verbreitete und ein weitgespanntes Missionswesen in Übersee 
aufbaute. Die Herrnhuter Brüdergemeinen weisen als Besonderheiten eine eigene So‑
zialordnung, weitgehende Selbstverwaltung und in weiß gehaltene Kirchensäle auf. Ei‑
ne besondere Rolle spielt der Kirchengesang (Index Wien‑Triest).
182 Charlotte Louise Gfin. Reuß von Plauen zu Ebersdorf (1729‑92): Tochter Hein‑
richs XXIX., des Schwagers von Nikolaus Ludwig Gf. Z. Sie lebte nach dem Tod ihres 
Vaters, 1747, in Herrnhut.
183 Elisabeth (1740‑1807): Tochter Nikolaus Ludwigs Gf. Z. aus erster Ehe; ∞ 1768 
den Koadjutor der Herrnhutergemeine Friedrich Rudolf Frhr. Watteville (1700‑77).
184 Joseph Felix Wutterini (1726‑96): aus Bozen stammender Textilkaufmann ∞ Anna 
Franziska, geb. von Bayer (1738‑86): Schwester des jüngeren Bayer, Franz Joseph Fer‑
dinand (Rorschacher Monatschronik, Juli 1965, 101‑3; Oktober 1968, 4‑7).
185 Der Kaufmann Karl Bernhard Caspar von der Trave (1715–nach 1775) errichte‑
te 1765 in der Bregenzer Oberstadt eine Woll‑, Leinwand‑ und Kottonfabrik, die zahl‑
reiche Heimarbeiter in Vorarlberg und in angrenzenden Schweizer Gebieten beschäf‑
tigte. Trotz anfänglicher Unterstützung durch die vorderösterreichischen Regierung 
konnte sich das Unternehmen gegen St. Gallener und süddeutsche Konkurrenz nicht 
durch setzen und musste 1770 verkauft wer den (Otruba, Die Wirtschaftspolitik, 77). 
186 Conrad‑Alexandre Gérard (1729‑90): aus dem Elsass stammender, mit Z. befreun‑
deter französischer Diplomat; 1753‑61 Sekretär und zeitweilig chargé d’affaires der 
französischen Botschaften in Mannheim und 1761‑66 in Wien, 1766‑78 premier com‑
mis des Außenministeriums in Paris; 1778‑79 erster Gesandter Frankreichs beim Kon‑
gress der Vereinigten Staaten; wurde nach seiner Rückkehr zum conseiller d’Etat er‑
nannt (D’Ormesson, La première, passim).
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mann,187 et comme tout le monde y jouoit au taroc, je m’en retournois 
chez moi ecrire a M. de Binder,188 au C. Philippe, et a ma chere cousine 
Liesel a Herrnhut. Les yeux me firent mal a force d’ecrire.

Beau tems. Vers le soir un vent qui fit 
beaucoup mouvoir les eaux du lac.

☽ Le 9. Juillet. Le matin fait ma relation de Roschach et de Rheinek, 
Caspar vint chez moi, et me mena prendre du chocolat chez le Com‑
missaire Bayer,189 sa fille mariée a Adam Gummer et toute la paren‑
té s’y rassembla, on parla beaucoup du gouvernement d’Appenzell, de 
Bozen etc. Mon ecrivain ecrivit toujours. Apresdiné ecrit a ma chere 
cousine a Herrnhut Charlotte Louise, C. de Reuss. Caspar vint me 
prendre apres 4h et nous allames ensemble chez un tisse rand sur la 
montagne, puis vers le couvent des soeurs capucines,190 sur ce che‑
min je ren controis une fille d’Appenzell ou femme fort po lie vétue a 
la Tyroli.[enne], avec un chapeau verd, qui me dit avoir entendu a 
Rhein ek, que je viendrois les voir. Dela au jardin d’un Bayer, a l’eglise, 
puis chez Caspar a prendre du vin, puis derriere le Kornhaus a jaser 
avec un certain Xaverio d’Intra, qui m’expliqua le chemin qu’il fal‑
loit prendre pour y aller, puis fermé mon paquet pour M. de Binder, 
que je donnois au maitre d’un bâteau de Lindau, frere du marchand 
Riesch191 de Vienne, pour étre donné au Coche d’Ausbourg. Ecrit a 
Loide, et adressé la lettre avec les incluses pour Herrnhut a Max.192

Jour gris. Il plut plusieurs fois.

187 Aus Konstanz stammende Kaufmannsfamilie in Rorschach. Balthasar Hofmann 
etablierte sich Anfang des 17. Jh. in Rorschach und errichtete im Auftrag des St. Galle‑
ner Abtes Bernhard eine Leinwandveredelungs‑ und Handelsfirma. Marzell Hofmann 
war, laut Z., Kompagnon von Karl Bernhard Caspar von der Trave.
188 Der aus Wetzlar stammende Friedrich, 1759 Frhr. Binder von Krieg(e)lstein 
(1708‑82): 1746 Kanzleidirektor von Kaunitz, 1751‑52 Sekretär der von Kaunitz ge‑
leiteten k. Botschaft in Paris, deren Stab auch Ludwig von Z. angehörte, 1753‑66 und 
1771‑79 Referent bei der Geheimen Staatskanzlei, 1766‑71 Staatsrat, 1772 WG. Rat; 
enger Vertrauter des Staatskanzlers, Förderer der Reisen Karls (Index Wien‑Triest).
189 Ferdinand Joseph von Bayer (1696‑1774): St. Gallischer Pfalzrat und Oberkom‑
missar ∞ Magdalena Barbara, geb. Pillier (1703‑73).
190 Das im Osten von Rorschach gelegene Kloster der Kapuzinerinnen St. Scholasti‑
ka wurde 1616 vom St. Gallener Abt Bernhard II. Müller (1557‑1630, Abt seit 1594) ge‑
gründet. 1906 wurde das Gebäude abgetragen und die Nonnen in einem neu errichte‑
ten Kloster in der benachbarten Gemeinde Tübach untergebracht 
191 Der sächsische Großgrundbesitzer Erhard von Riesch (?‑1753), Niederleger in Wi‑
en, war Bankier von Ludwig Gf. Z.; hier sein aus Lindau stammender Vetter, Erbe und 
Geschäftsnachfolger Wolfgang, 1766 Frhr. Riesch (1712‑76): Teilhaber der Schwecha‑
ter Baumwollfabrik (Dickson, Finance, I 159, 169, 203 und II 282).
192 Maximilian Erasmus Gf. Zinzendorf (1722‑80): zweitältester (Halb‑)Bruder Kar‑
ls, sächsischer Käm. und Oberst ∞ 1763 Raphaele Charlotte Gfin. Kornfail und Wein‑
felden (1725‑96).
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♂ Le 10. Juillet. Caspar vint prendre le chocolat chez moi, je fus long‑
tems a attendre l’autre, pendant ce tems je lus dans Rousseau. Enfin a 
9h et ½ je me mis a cheval avec Caspar et Bute rin, prenant congé des 
deux jeunes Bayer, et je quittois Rorschach. Nous passames des chemins 
creux, cependant meilleurs que celui de Rheinek, le village et le pont de 
Goldach. Nous vimes sur une mon‑[103r]tagne vis‑a‑vis le village d’Un‑
ter Eg gen, ou le Cardinal Sfon drati193 a été curé. Monté une montagne 
couverte d’arbres fruit iers et de prairies, dont le foin est court, j’arri‑
vois par..... et S. Fides a S. Gal len,194 cette ville enfoncée entre deux mon‑
tagnes a pres de 800 maisons, toutes con stru i tes de bois et de briques, 
point de belles maisons. L’ab baye des Benedictins195 est au milieu de la 
ville /en/ceinte d’un mur, on y batit actuellement une eglise bien claire 
et bien tra vail lée en stuc. Je descendis au Boeuf,196 ou nous dinames. 
Le mar chand appelé der Jun  ker Schlompf197 vint me trouver me mena 
prendre le caffé chez lui, j’achetois en chemin des cartes geographiques. 
Nous allames a l’abbaye voir l’eglise et la sale que l’on destine pour la 
bibliotheque, le tresor de l’eglise avec le coeur du Cardinal Sfon drati, 
ci devant Abbé. Le Hofkanzler y vint, nous vimes le re fec toire, ou ils ob‑
servent un silence perpétuel, etant en general plus rigides que le reste 
des Benedictins. Dela separé de ceux de Roschach, j’allois avec Schlom‑
pf et Girtan ner198 aux blanche ries de vant la ville et sur une monta gne 
d’ou on voit le lac, puis dans leur Zunffthaus, ou ils me donnerent du vin.

Tres beau tems. Un peu de pluye le soir.

193 Coelestin I. Sfondrati (1644‑96): 1683 Pfarrer in Unteregg, 1687 Fürstabt von St. 
Gallen, 1687 Kardinal von St. Caecilia. 
194 Neben dem Benediktinerstift entwickelte sich der städtische Markt im Schnitt‑
punkt des Verkehrs von Zürich zum Bodensee und aus dem Appenzellerland in den 
Thurgau; durch die Einführung der Reformation kam es zur Trennung der Stadt vom 
Stift; unter den St. Gallener Zünften bildeten die Weber die größte; der Klosterbezirk 
war seit 1566 durch eine hohe Mauer von der Stadt abgeschlossen.
195 Die 1755‑66 erbaute, St. Gallus und St. Othmar gewidmete Kirche ersetzte die 
mittelalterlichen Kirchentrakte der Abtei; Baumeister waren für das Kirchenschiff Pe‑
ter Thumb, für den Chor Johann Michael Beer, für die Ostfassade Gabriel Looser und 
Joseph Anton Feuchtmayer und für die Bibliothek 1758‑59 Peter Thumb; die Deckenge‑
mälde von 1763‑64 stammen von Joseph Wannenmacher. 
196 Der Gasthof ‚Zum Ochsen‘ in der heutigen Goliathgasse 6 wurde 1952 abgeris‑
sen (SA St. Gallen).
197 Aus der St. Gallener Kaufmannsfamilie, die Plantagen in Sumatra und ein Bank‑
haus unter dem Na men ‚de Sellonf‘ in Paris besaßen. Ein Henri Schlumpf, Bürgermeis‑
ter von St. Gallen, beteiligte sich 1765 an der von Schweizer Banken finanzierten Nach‑
kriegsanleihe von 500.000 Gulden an den Wiener Hof. Hier handelt es sich vielleicht 
um Caspar Erasmus (1732‑1804), einem Textilkaufmann und Mit glied der Weberzunft. 
Der Titel „Junker“ war ein in mehreren Schweizer Orten gebräuchlicher Adelstitel, den 
auch patrizische Familien tragen konnten.
198 Mögl. der St. Gallener Kaufmann und Färber Friedrich Girtanner (1704‑69), Erbe 
der Firma seines gleichnamigen Vaters, des Bürgermeisters von St. Gallen von 1740‑53. 
Sein Bruder Johannes (1705‑81), 1779 Reichsfreiherr, leitete die französische Salz‑
pacht in Zweibrücken.
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☿ Le 11. Juillet. Le matin avant 7h Girtanner vint chez moi, et nous al‑
lames ensemble a l’eglise de S. Magnus,199 entendre le sermon du mi‑
nistre reformé Waegele.200 C’etoit la pre miere fois de ma vie que j’en‑
tendis un sermon calviniste. L’eglise a l’air d’une grange a l’ex ception 
des bancs pour les auditeurs, le plafond est de bois, une ou 2 croi sées, 
une table toute nüe aulieu d’autel, et audessus de tout un fort médiocre 
sermon, ou le ministre parla du pape, qu’il comparoit a l’Antechrist[!], 
j’admirois la simplicité et le drôle d’habillement des femmes. Celleci 
d’institution doivent aller a l’eglise en été avec une coeffe garnie d’/
ailes et de capu chon/ *un grand et large bord* de gaze qui couvre en‑
tierement les e‑[103v]paules et la gorge, qui déja est toute fermée par 
l’habit, les fil les portent une coeffe qui serre la téte avec une epingle 
dans les cheveux, les hommes vont en manteau noir, les senateurs 
portent une cravate a l’ancienne, mais en petit. Apres le sermon fini 
je causois longtems avec un françois de Tu rin, qui achéte de la mous‑
seline ici. Girtanner revint et me porta un livre de S. Gallen, le petit 
avis que Herli berger en donne dans sa Topographia Helvetiae, lorsque 
Schlompf arriva, nous allames ensemble voir l’arsenal de la ville, qui 
est assez bien fourni en canons et fusils, de la dans la maison de la 
Weberzunfft,201 ou il y a une belle sale ornée de piliers d’un bois ver‑
ni, qui imite parfaitement le marbre, dela nous allames voir la maison 
ou se vend la toile, et le magazin de Schlompf, ses mousselines, ses ba‑
sins,202 son cotton de Barbade,203 et de Saloni que, son compagnon le 
vieux Gonzenbach204 y étoit aussi et me /combla/ *fit beaucoup* de po‑
litesses, s’etonnant de ce que j’etois connu dans les affai res du com‑
merce. Nous parlames longtems ensemble. Apres le diner Schlompf 

199 Die im 9. Jh. errichtete Kirche (Tausendjahrfeier 1889) war seit der Reformati‑
on protestantisch. 
200 Caspar Wegelin (1711‑83): 1757 Pastor der Reformierten Kirche in St. Gallen, 
Professor für Humaniora und orientalische Sprachen an der Theologenschule (SA St. 
Gallen).
201 Das 1618 neu erbaute Zunfthaus in der Marktgasse, neben dem St. Gallener Rat‑
haus, wurde nach Auflösung der Zünfte 1799 verkauft, war später Heim der Museums‑
gesellschaft und wurde 1920 abgebrochen. Der 1700‑07 von den Malern Straub, Veyel 
und Hartmann gestaltete Saal mit seinen korinthi schen Säulen war das größte Ver‑
sammlungslokal der Stadt (Hardegger, Baudenkmäler, 311‑16).
202 Schnurparchent – Mischgewebe aus Baumwolle und Leinen.
203 Die aus den Antillen stammende Baumwolle war von besserer Qualität als die 
asiatische Ware; al ler dings war die über England eingeführte Ware aus Barbados, im 
Vergleich zur holländischen Baumwolle aus Curaçao und zur französischen aus Marti‑
nique und Haïti, die billigere Sorte.
204 Peter Gonzenbach (1701‑79): Direktor der St. Gallener Kaufmannschaft ∞ Barba‑
ra Elisabeth, geb. Zollikofer. Die 1737 gegründete Firma Gonzenbach, Schlumpf und 
Co. trug seit 1753 durch Verlagsaufträge für das Besticken von Mousselinetüchern 
zur Entwicklung der Stickerei in Vorarlberg bei (Otruba, Die Wirtschaftspolitik, 79).
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me me na chez le Stadtschreiber,205 qui me [don noit] des eclaircisse‑
mens sur le sel, et me ven dit sa Topographia Helvetiae et sa carte de 
Scheuchzer.206 Dela au couvent de S. Mar gue  ri te,207 qui etoit autrefois 
un couvent et est apre sent une ecole, j’y fis la connois san ce d’un mi‑
nistre nommé Wegele,208 qui préche en françois ici tous les diman ches, 
qui con  noit Rousseau, c’est un homme d’esprit. Il me montra parmi les 
manus crits une lettre que Luther, quand il avoit été quitte de sa supres‑
sion d’ecrire, écrivit a Vadi a nus209 ici. Il me montra la peau d’un serpent 
a sonnetes, le buste de Pierre le grand en plat re co lo ré, un beau mor‑
ceau qu’un ho<mme> de S. Gallen a en voyé ici, et qui orne cette pe‑
tite bibliotheque. Ce ministre nous accompagna jusques vers le cou‑
vent de re li gieuses de Notgersek,210 ou il y a les etangs de la ville, et 
d’ou l’on decou vre le lac de puis Merspurg jusqu’a Lindau. Nous eumes, 
le ministre et moi, un dis cours de re li gion ensemble. Nous entra mes 
au Bürgle, maison de jardin de Me de Bois sier [104r] veuve et de Me 
de Terney,211 veuve, sa fille avec trois enfans. J’y trouvois les Gon zen‑

205 Zwei Briefe des Hans Heinrich Wegelin (1719‑79), 1762‑79 Stadtschreiber von St. 
Gallen (SA St. Gallen) an Z. vom 11. und 12. Juli 1764, befinden sich im Zentralarchiv 
des Deutschen Ordens (Deutsch, Bericht, 161‑2).
206 Johann Jakob Scheuchzer (1672‑1733): geb. in Zürich, Arzt, Naturforscher und 
Historiker, Mitglied zahlreicher gelehrten Gesellschaften und Akademien, Begründer 
der physischen Geographie des Hochgebirges und der Paläontologie; er unternahm 
mehrere Reisen durch die Schweizer Alpen und ver öffent lichte 1713 seine Karte der 
Schweiz, die Nova Helvetiae Tabula Geographica, die bis Ende des 18. Jh. von den Rei‑
senden bevorzugt wurde (siehe auch TB 19. Juli).
207 Vielmehr das ehemalige Kloster der Hl. Katharina, 1228 gegründet, 1507 neu er‑
baut, 1528 aufgelöst, seit 1594 Schulgebäude; die Kirche diente seit 1685 dem refor‑
mierten Gottesdienst der französischsprachigen Gemeinde. 
208 Jakob Wegelin (1721‑91): Vetter des oben erwähnten Caspars; bis 1747 Pastor in 
Vevey, dann bei der franzö sischsprachigen reformierten Gemeinde in St. Gallen, 1747 
Professor für Latein und Philoso phie; er übersetzte 1761 Rousseaus Brief an d’Alem‑
bert über das Theater in Genf ins Deutsche und besuchte Rousseau 1763 in Môtiers; 
er war seit 1765 Lehrer für Geschichte an der Ritterakademie Berlin (siehe auch TB 
15. September).
209 Joachim von Watt, genannt Vadianus (1482‑1551): humanistischer Philologe, 1514 
Poeta laureatus, Historiker und Mediziner; studierte und lehrte an der Universität Wi‑
en, deren Rektor er 1516‑17 war. 1518 Stadtarzt von St. Gallen, 1526 Bürgermeister; 
war maßgeblich an der Einführung der Reformation in der Stadt St. Gallen beteiligt; 
vererbte der Stadt die Biblioteca Vadiana, die 1614 im Gebäude der Bür gerbibliothek 
im Katherinenkloster untergebracht wurde.
210 Notkersegg, Kloster der Kapuzinerinnen an der Straße von St. Gallen nach dem 
Speicher, wurde ca. 1380 gegründet.
211 Ursula, geb. Zollikofer (1709–nach 1768): aus der mit Jean‑Robert Tronchin ver‑
schwägerten Genfer Kauf mannsfamilie (siehe TB 28. September); sie wohnte 1758‑68 
auf dem Gut ihrer Eltern ‚im Bürgli‘ am Brühl, das bis Mitte des 19. Jh. im Besitz der 
Familie blieb (SA St. Gallen) ∞ vor 1738 Gaspard Boissier (vor 1698 – ca. 1762); ihre 
Tochter, eine Mme de Terney, konnte nicht identifiziert werden.
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bach,212 on me presenta du syrop capil laire, que je trouvois une bonne 
bois son pour rafraichir, syrop de limon. La Terney a été belle, mais 
elle est fort affectée, sa mere une femme sa vante et a force de doc‑
trine desagréa ble, je trouvois impertinent, qu’elles et M. We ge le me 
parlerent de mon oncle avec mépris, je m’en retournois chez moi a 8h 
et trou vois les affaires du Stadtschreiber.

Tres beau tems.

♃ Le 12. Juillet. Ennuyé de tout j’allois le matin a 5h avec mon hôte 
a une bonne heure d’ici voir un pont de bois sans piliers de /119/ 110 
pieds de long, elevé de 96 pieds au dessus du torrent de Goldbach,213 
qui coule dans la vallée appelée der Martins Tobel, entre deux monta‑
gnes que ce pont joint ensemble, ce pont subsiste pres de 300 ans, on 
y va par S. Fides. Au retour j’allois monter sur le Muschelnberg, une 
montagne ou l’on creuse beaucoup de coquil les, la vüe y est superbe, 
d’un coté sur la ville, de l’autre vers le lac de Constance dont on voit 
une grande partie. Je retournois par le couvent de Not gersegg, ou il y 
a des religieuses capuci nes, j’entrois un moment a l’eglise. De retour 
a 8h. Travaillé a ma relation de S. Gallen. Apres le diner envoyé payer 
le Stadt schreiber qui me communique des livres sur la Suisse. Je fus 
un moment chez Gir tan ner, il vint chez moi a 5h et resta jusqu’a 8h. 
Pendant que je mangeois des erelles,214 Schlompf arriva, et j’ai cau‑
sé avec beaucoup de plaisir et pour mon instruction avec eux deux.

Beau temps, Chaud. Le soir un oragedes 
plus violens, de la grele, des coups 

terribles. L’eau coula dans ma chambre.

♀ Le 13. Juillet. Levé apres 4h je partis a 5h a cheval avec l’hote du 
Boeuf. [104v] Nous pas sames S. Leonard,215 laissames Vilsen a droite 
et descendimes vers la riviére de Sitter pour voir les fouleries de toile 
de la ville. C’est un tres beau bâtimens a 28 cavi tés pour y mettre 
la toile, bati sur un canal qu’on a tiré de la Sitter même. La situa‑
tion est belle au pied d’une col line couverte de bois et dans un val‑
lon fort agré able. Je re gagnois le grand chemin qui est en core assez 
large, passois Bruggen. Ober dorf resta loin a droite, pres d’une cha‑

212 Peter Gonzenbach und sein Sohn David (1739‑1810), der 1775‑95 die väterliche 
Firma leitete, 1778 Schulrat wurde und ein großer Kunstsammler war (De Capitani, 
Die Gesellschaft, 1983, 299).
213 Es handelt sich hier um die 1468 erbaute Martinsbrücke.
214 Airelles: Preiselbeeren.
215 Mögl. die Klause und kleine Kirche am Fuß des gleichnamigen Hügels bei – heu‑
te in – St. Gallen, die im 16. Jh. errichtet und 1885 abgebrochen wurde, um der heuti‑
gen Kirche St. Leonhard Platz zu machen.
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pelle nommée auf dem Biel le chemin tourne a gauche, aulieu que 
celui de Oberndorff va en droiture, mais avant d’y arriver on passe 
un pont sur la Sitter, appellé Krazeren, on monte une colline au haut 
delaquelle on trouve une papeterie.216 En approchant des frontiéres 
d’Appenzell, on monte une tres haute colline couverte de bois, en‑
haut on voit a droite le vieux chateau de Rosen berg.217 J’arrivois a 
8h 1/4 a Herisau, village de l’Äussere Rooden du canton Appenzell, 
et de la partie der riere la Sitter. C’est la plus grande paroisse de 
tout le canton. L’en droit est situé sur des hauteurs, les maisons par‑
semées par ci par la. On voit vers le.... les vieux chateaux de Rosen‑
berg et Rosenburg,218 je descendis a la Couronne, dont l’hôte est le 
premier magi strat de tout le païs derriere la Sitter. Ce Landamman 
Schiess219 est un homme d’une belle taille, grand et bien fait, n’ayant 
pas l’air païsan, il a 5 filles, dont l’une ma riée Zel lweger,220 et la ca‑
dette sont assez jolies, leur habillement me paroit avoir donné lieu a 
celui des femmes chez les freres Mora ves.221 J’allois tout de suite chez 
les Schir mers222 négocians de Herisau, je trouvois des gens polis, ils 
me mene rent chez un vieux fileur, qui étoit leur pere, ou je vis du plus 
beau filage en quan tité. Dela j’allois voir les trois imprimeries située a 
une tres grande distance de l’en droit, le maitre de la troisi éme nom‑
mé Schiess223 etoit celui [105r] de tous qui me plut davantage. J’al‑
lois diner dans la chambre de l’hôte, il y avoit outre ma table celle 
de l’hôte qui dina avec sa femme, en fans, et plusieurs marchands de 
Neuf chatel, Leideg ger224 etc. Apres le diner je fis en core une tour‑
née avec les Schirmer qui me menerent dans plusieurs de ces ca ses, 
ou on tisse de la mousseline, des toiles de lin et de cotton fines. La 

216 Die ‚alte‘ Papiermühle von Kräzern wurde 1604 gegründet. 
217 Schloss Rosenberg am rechten Ufer der Glatt nördlich von Herisau existierte 
nach St. Galler Klosterquellen bereits im 9. Jh.; es wurde 1403 während der Appenzel‑
ler Kriege zerstört.
218 Schloss Rosenburg (nach dem benachbarten Ort Ramsen auch Ramsenburg ge‑
nannt) am linken Ufer der Glatt westlich von Herisau; das Schloss wurde wahrschein‑
lich im 9. Jh. erbaut, 1403 zerstört.
219 Johann Ulrich Schiess (1711‑75): 1756‑72 mehrere Male Landammann von Ap‑
penzell Außerrhoden. Der ehemalige Gasthof ‚Krone‘ ist heute noch in Teilen erhal‑
ten (Poststraße 2).
220 Catharina Barbara, geb. Schiess ∞ 1759 Johannes Zellweger (siehe TB 14. Juli) 
(KA Appenzell Außerrhoden). 
221 Mährische Brüder: von Nikolaus Ludwig Gf. Z. gegründete Kirchengemeine (In‑
dex Wien‑Triest).
222 Die Gebrüder Schirmer waren das wichtigste Handelshaus in Herisau. Teilha‑
ber waren damals Hans Martin (1714‑71), Johann (1719‑65) und Josua (1722‑1802) (KA 
Appenzell Außerrhoden).
223 Johannes oder Maximilian Schiess (siehe Relation Z.s über Appenzell, Deutsch, 
1936, 211).
224 Wahrscheinlich der Kaufmann Johann Philipp Leidecker, gebürtig aus Sainte‑Ma‑
rie‑aux‑Mines im Elsass; er erhielt 1765 das Bürgerrecht von Neuenburg (KA Neuenburg).
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pluye nous surprit, je pris du thé chez les Schirmer, qui se mirent a 
cheval tous les 4 pour m’ac compagner. Le pere de deux d’entre eux 
me donna la main avec la plus grande confi ance. Je pris congé du 
Landam man qui me souhaita mille belles cho ses, et repartis. Mes 
compagnons me persuaderent de ne pas retourner par le même che‑
min, je passois devant la grande blancherie sans pouvoir m’y arre‑
ter a cause de la pluye, j’arrivois tout mouillé a Gos sow, village du 
païs de S. Galle situé au bord d’un ruisseau dans la plaine. Mes com‑
pagnons me firent prendre du vin. Il arriva la une demoiselle de Win‑
terthur en litiére portée par deux chevaux. Je repartis a 6h de Gos‑
sow, la pluye redevint forte, j’eus du bon chemin jusqu’a Oberndorff 
par ou je passois. Le païsage est beau partout, beau coup de collines 
couvertes de bois, des champs cou verts de lin et de féves. Arrivé a 
7h 3/4 a S. Gallen, Mrs Schlompf et le Stadtschreiber vinrent encore 
me voir. Je me cou chois, étant trop fatigué pour ecrire encore ce soir

Jour gris. Pluye tres forte l’apres‑ 
diné jusques fort avant dans la nuit.

♄ Le 14. Juillet. Levé a 4h et 1/2. Continué ma relation sur S. Gallen 
et commencé celle sur Herisau. A 6h et 1/2 mon cheval de somme par‑
tit pour [105v] Trogen.225 Gir tan ner vint encore chez moi, et me donna 
une adresse. Je partis de S. Gallen a 8h passé accompagné du maitre 
des chevaux. Depuis la ville je montois continuellement par un che‑
min affreux, et pierreux, mais une vüe supérieurement belle, d’abord 
on de couvre toute la petite ville de S. Gallen, qui avec ses blanche‑
ries fait un tres bel effet, située comme elle est dans une fertile val‑
lée, en pas sant le couvent de Not gers egg, on com mence a voir le lac 
de Constance, en arrivant jusqu’a Vögelis Egg,226 on domine toutes 
les autres montagnes, celle ou est situé le village de Romon ten, cesse 
de couvrir Ar bon, qu’on voit entierement, ainsi que Merspurg et tout 
le Thurgow. On perd toute cette belle contrée en descendant pour 
arriver a Speicher, gros village dans la partie protestante du can‑
ton d’Appenzell, il est situé sur des hauteurs un peu maréca geuses, 
les maisons de tous ces villages sont singulierement dispersées ça 
et la, comme seroit un troupeau de boeufs. Mon conducteur quand 
j’arrivois a 9h et 1/2 me conduisit d’a bord chez le Sr Schlaepfer,227 le 

225 Hauptort der Landschaft Vor der Sitter des Halbkantons Außerrhoden, mit Lein‑
wandgewerbe. Seit der Einrichtung des Doppelregiments 1647 teilte Trogen mit Heri‑
sau, dem Hauptort der Landschaft Hinter der Sitter, die Regierungsgeschäfte.
226 Name eines Platzes, auf dem 1403 eine Schlacht im Appenzeller Freiheitskrieg 
gegen St. Gallen stattfand.
227 Die aus Trogen stammende Familie Schläpfer war seit 1571 in Leinwandproduk‑
tion und ‑handel tätig; ihr wurde der Ursprung des Appenzeller Leinwandgewerbes zu‑
geschrieben. Z. bezog sich hier auf die 1750 gegründete Textilhandelsfirma der Brü‑
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seul marchand de cet endroit, qui fait un grand com merce de toiles 
blanches, peintes, fines, grossiéres, mousselines et cotton a Génes, 
ou il a une maison, qui s’ecrit Fratelli Schläpfer, je le trouvois occupé 
a mesurer des toiles. Il me donna son maitre Jaques, qui me condui‑
sit par tout l’endroit chez plusieurs ou vriers en mousseline, toile de 
lin et de cotton, Cambrais228 a fleurs, gaze de soye, chez une bien 
bonne femme dont le mari est dessinateur, qui me traita si honne‑
tement que j’en fus charmé, ensuite chez celui qui appréte les Cam‑
brais pour la fabrique de Schlaepfer, il me mena voir sa propre mai‑
son avec un joli jardin, sa femme un peu sotte, puis dans le magasin 
de son maitre je vis des toiles trois quart battües empa quetées pour 
étre en voiées a Genes et en Espagne, du fil turc, des mouchoirs en 
porce laine,229 des Cam brai. Le maitre du logis vint, il avoit déja [106r] 
diné, sa femme qui avoit eu en pre miéres noces le curé de Trogen, 
me fit un bon diner. Lui me mena sur sa tour, ou on decouvre un beau 
païsage, quand il fait clair. Il arriva un gros officier hollandois, na‑
tif de He ri sau.230 Mon hôte et moi nous allames chez le curé, qui me 
conseilla d’aller a Appenzell, pen dant que mon dessein étoit d’aller 
a Altstetten, le candi dat son aide de camps un grand flan drin me dit 
être mecontent de la vie, qu’ils étoient obligés de me ner. Je fis me ner 
mes chevaux a Trogen, et les suivis a pié avec le Sr Schläpfer a 3h 
1/4. J’arri vois avant 4h par un chemin pierreux qui passe pres d’un 
petit bois et de la carriere, a Tro gen, autre gros bourg du païs Vor 
der Sitter,231 que l’on voit de Speicher, comme s’il etoit *tres* pres, et 
qui, puisqu’on passe un vallon, n’en est pas moins eloigné d’une de‑
mie heure. Pour être si pres, il n’en a pas moins deux mar chands, et 
des fabri quans et ouvriers a foison. J’allois d’abord a l’auberge der 
<Hal der wird>232 envoyois mon cheval de bagage a Appenzell, et en‑

der Matthias und Jakob (?‑1799) Schläpfer in Speicher, mit Filiale in Genua, die im Ver‑
lagsgeschäft sehr aktiv war und einen europaweiten Handel betrieb. Die Brüder ließen 
hier 1752 das noch heute bestehende „untere Kaufhaus“ mit einem auffallenden Trep‑
penturm errichten. Der dritte Bruder Johannes (1725‑1802) betrieb eine eigene Firma 
(KA Appenzell Außerrhoden, Deutsch, Bericht, 213).
228 Kambrik oder Kammertuch, feiner Baumwollbatist.
229 Bedruckte große Schnupftücher oder Halstücher aus gefärbter Baumwolle, auch 
‚Fazzoletti Berlini’ genannt.
230 Mögl. Bernhard Thörig: 1779 Major, 1787 Oberstleutnant; er ist der einzige Offi‑
zier aus Appenzell Außerrhoden, der in Offizierslisten des holländischen Schweizer‑Re‑
giments der ‚Kleinen Kantone‘ aufscheint. Das Regiment wurde 1748 durch einen Re‑
krutierungsvertrag, der sog. Kapitulation, mit Appenzell Außerrhoden, Glarus, Schaff‑
hausen und St. Gallen eingerichtet und bestand bis 1796.
231 Die Landschaft Vor der Sitter war eine Untereinheit des Halbkantons Appenzell 
Außerrhoden und bestand bis 1877.
232 Vielleicht eine Gaststätte im Ortsteil Halden. 
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trois avec le Sr Schlaepfer chez le Quartier hauptmann Zell weger,233 
marchand a Trogen et a Lion, quand je lui eut dit mon nom, il me 
con dui sit chez son pere le Landamman Zellweger,234 mais qui n’est 
pas Landam man regnant. Bientot arriva le frere ainé235 qui conduit 
la maison de Lion, et la soeur, jeune veuve236 qui sans être jolie n’est 
pas desagréable. Tous ces gens me rappellent les freres Mora ves, par 
leur air modeste et loyal, et amiable, les femmes encore plus par leur 
habil lement. Je pris le thé chez eux, il avoit le portrait d’un petit fils 
du Landamman,237 fait a Lion tres bien, le fils me montra son maga‑
zin, je m’in for mois un peu du négoce de cet en droit, et allois a mon 
[106v] auberge. La j’eus de la peine a me debarrasser de l’hôte, qui 
vouloit a toute force me garder la, je pris un mes sager et partis a 5h 
et 1/2. Ma belle, la veuve étoit a la fenétre avec son frere, et l’autre 
frere a la porte de sa mai son. Je fis un des plus singuliers voyages, 
toujours ou sur le dos des plus hautes mon tagnes, telles que auf der 
Höhe, Breiten Ebene, ou la montée etoit terriblement roide, le Moos, 
duquel je decouvrois tout *presque* le lac de Con stance avec l’Un‑
ter See depuis Stein jusqu’a Lindau, tout le Thurgow, le païs de Tog‑
genburg jusqu’a Zurich, de l’autre coté les montagnes du Vor arl berg, 
qu’ils appellent ici le païs des Landsknechte, Dorn beu ren, Hohen 
Ems, le Rhin, de pres les collines ferti les qui composent le milieu de 
ce canton, plus loin les Alpes couvertes de neige et de nu a ges, dans 
les vallons derriére moi les villages de Speicher, Rehtobel, Wald, Gos‑
sow ou j’ai été hier, Rosenburg, Schwellbrunn, Wald statt, le mont 
de Hund weiler Höhi, plus pres a droite le grand vil lage de Teufen, 

233 Johannes Zellweger (1730‑1802): Sohn des Landammanns Johannes, Landsfähn‑
rich; nach kaufmännischer Lehre in Lyon Textilkaufmann in Trogen, 1764 Mitglied und 
1776 Präsident der Helvetischen Gesellschaft; galt als der reichste Mann in Appenzell 
∞ 1. 1759 Catharina Barbara, geb. Schiess (1739‑65), 2. Anna, geb. Hirzel (1732‑1802) 
(De Capitani 1983, 296).
234 Johannes Zellweger (1695‑1774): 1746 Landammann von Außerrhoden, 1747 sei‑
ner Chargen entho ben ∞ Ursula, geb. Sulser (1699‑1737). Er und seine beiden Söhne 
besaßen eine der größten Han delsfirmen der Schweiz, mit Filialen in Lyon, Barcelona, 
Genua, später auch Bozen, Lissabon, Moskau, Frankfurt, Hamburg, Malta und Cadiz 
[Bodmer 245‑6]. Der Landammann und die Familie seines jüngeren Sohnes Johannes 
bewohnten den 1747 errichteten und 1787 erweiterten Zellwegerschen ‚Dop pel palast‘ 
(Am Platz Nr. 5‑6), den ersten Steinpalast von Trogen (Steinmann, Die Kunstdenkmä‑
ler, 52‑3; Deutsch, Bericht, 214).
235 Jakob Zellweger (1723‑1808), trug durch die Heirat mit der Tochter des Landam‑
mannes Wetter aus Herisau, Maria Anna (1730‑77), zur Befriedung des Landes bei; er 
ließ 1760‑63 ein Herrenhaus am Platz errichten (heute Pfarr‑ und Gemeindehaus, Nr. 
1) (Steinmann, Die Kunstdenkmäler 89‑91).
236 Anna, geb. Zellweger (1734‑92), verwitwete Tanner (KA Appenzell Außerrho‑
den) ∞ 2. 1770 Johann Conrad Honnerlag (1738‑1818): Gesellschafter in der Firma ih‑
rer Brüder.
237 Mögl. Johannes Zellweger (1758‑1836): Sohn Jakobs; sein Minaturportrait (Goua‑
che) befindet sich in der Familien‑Portraitsammlung im Zellwegerschen Fünfeckpalast 
(Am Platz Nr. 7) (Steinmann, Die Kunstdenkmäler, 146). 
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le plus grand du canton apres Herisau, a gau che, Birli, Bühel. L’as‑
pect de ces maisons semées sur la pente de toutes ces colli nes, etoit 
singulier, je ne voyois autour de moi que des veuil lettes238 d’herbe 
fauchée, qui par la fragrance de son odeur invitoit mon cheval a en 
man ger. Apres avoir monté comme cela sur le sommet de toutes ces 
collines ayant toujours le lac en vüe derriére moi, je commençois a 
aller tou jours par des sentiers tres etroits sur la pente des colli nes, 
j’arrivois a Ober Gais, le grand village de Gais resta a gauche dans 
le vallon, je passois Riesel, Keri et le ruis seau du Weisbach. deux 
ponts couverts construits sur ce ruisseau, font les limites entre le 
Äussere et Innere Rooden, c.a.d. les païs catholique et protestant.239 
On s’etonne beau coup du changement, jusqu’ici on a vû un païs cul‑
tivé et des gens industrieux, apré‑[107r]sent on voit un païs mareca‑
geux, mal entre tenu, des enfans mendians tant et plus, de gens mal 
accoutrés. Quand j’arrivois de Gais dans la Meisters Rüti, un ter‑
rible orage s’annonça par des nuages tout noirs qui cou vroit les res‑
pectables Alpes du païs d’Appenzell,240 en même tems commença un 
mauvais sen tier marécageux, suivi d’un chemin pavé qui va par le 
Mandli jusqu’au pont d’Ap penzell. Il y eut de terribles eclairs, et une 
grosse pluye. C’est ainsi que j’arrivois le soir a 9h a Appenzell, capi‑
tale des Innere Rooden, et de tout le canton. Comme il faisoit obscur, 
je ne sais rien dire sinon qu’il y a la un pont couvert sur la Sitter. Je 
descendis a la Croix blanche,241 ou je soupois, deliberois sur la jour‑
née de demain, et écrivis dans mon journal.

Jour gris, puis fort chaud, le soir un orage violent.

XXIXme Semaine

☉ IV. de la Trinité. Le 15. Juillet. Au couvent des soeurs capucines 
a l’eglise,242 dela hors du bourg chez le Landamman Geiger,243 un 
homme de 74[!] ans, fort honnéte, puis chez un cer tain Dobler244 qui 

238 Veillottes: kleine Heuhaufen.
239 Die Teilung des Standes Appenzell in einen katholischen Halbkanton Innerrhoden 
und einen protestantischen Halbkanton Außerrhoden fand 1597 statt.
240 Die Landschaft von Innerrhoden mit dem Hauptort Appenzell (Deutsch, Bericht, 
215‑18). 
241 Der 1656 zum ersten Mal erwähnte Gasthof ‚Zum Kreuz‘ wurde 1791 im Barock‑
stil ausgebaut (Hauptgasse 23).
242 Frauenkloster ‚Hl. Maria der Engeln‘, gegründet 1426, 1619‑22 bzw. 1680‑82 von 
Giovanni Altern und Andrea Toscano erbaut.
243 Hans Jakob Geiger (1694‑1785): 1732‑80 mehrmals Landammann und Panner‑
herr von Innerrhoden; er wohnte im Hof Chülchelee nördlich von Appenzell (Fischer, 
Die Kunstdenkmäler, 388).
244 Die Familie Dobler besaß das Haus Hauptgasse Nr. 20, gegenüber vom Gasthof 
‚Zum Kreuz‘; Dobler verlegte Baumwolle und handelte mit Salz, Leinwand und Tabak 
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negocie beaucoup, je m’instruisis avec lui par raport au sel, il me don‑
na du caffé, etant fort poli, dela aux blancheries d’ici.245 La femme246 
du maitre me conduisit partout. De retour chez moi ce Dobler ayant 
appris qui j’etois vint chez moi, me faire beaucoup d’excu ses. Je pris 
un messager et partis a 11h et 1/2 d’Ap penzell, c’est un tres gros 
bourg avec d’assez bonnes maisons, dont une partie est en semble, 
les autres sont semées dans une étendüe de deux heures. La situation 
est dans un vallon assez large, entouré de collines qui empechent de 
voir les grandes Alpes vers l’ouest et le sud. Le terrain est fort ma‑
récageux, sans bleds ni arbres fruitiers, en re vanche le plus beau 
[107v] bétail du monde, qui reste tout l’eté sur les prés. Les mon tag‑
nes étoient couvertes de nuages, cependant un reste de clarté du co‑
té du lac, me faisoit esperer le retour du beau tems. Je commencois[!] 
a monter sur la pente d’une mon tagne, ayant passé Eggerstanden, 
ou l’on a audela d’un beau vallon quantité de mon tagnes cou vertes 
de pins, j’entrois dans un bois qui dura longtems, on voyoit entre les 
deux files de montagnes le Rheinthal et les montagnes de Vorarlberg, 
et le Rhin même. Alors j’entrois dans un chemin étrangement mau‑
vais. Une mortelle heure on descend par un bois d’une montagne, ou 
le chemin marecageux est couvert de /troncs/ *rondins* de bois, qui 
laissant souvent des ouvertures rendent le chemin plus mauvais en‑
core, quand on a passé ces rondins, on arrive a un chemin creux par‑
semé de grosses pierres. Apres avoir surmonté tout cela je me trou‑
vois *an der Hardt* dans le vallon marécageux de l’Ober Rheinthal. 
J’avois vu en sortant d’Appen zell, de loin le mont Ebenalp, le Unter 
Camör, je */passois par/* vis actuellement a gauche Marbach au pié 
d’une belle colline violée, a droite de hautes collines entirement[!] 
couvertes de bois, plus loin les montagnes du païs des Grisons, devant 
moi la ville de Hohen Ems, a gau che Altstetten, je passois un grand 
pré, ou paissoient des vaches et des chevaux en quan tité, et j’arri‑
vois a Ober Ried, village de l’Ober Rheinthal sans eglise. J’y bus du 
vin et allois a Blatten,247 demeure d’un Ober Vogt, il y a la un vieux 
chateau bâti sur une colline au bord du Rhin. J’y passois le Rhin en 
bateau avec mes chevaux. La pluye copieuse qui avoit commen cée a 

(Fischer, Die Kunstdenkmäler, 336‑7, Deutsch, Bericht, 216).
245 Der östlich von Appenzell gelegene Wirtschafts‑ und Wohnkomplex der Bleiche 
war vom Appenzeller Landrat 1536‑38 errichtet und mehrmals ausgebaut worden. Die 
Mitte des 17. Jh. privatisierte Bleiche war bis 1842 in Betrieb. Das alte, 1976 restauri‑
erte Wohnhaus gilt als das beste Beispiel von Fassadenbemalung in Appenzell (Fischer, 
Die Kunstdenkmäler 378‑81, Bericht, 1936, 216).
246 Maria Franziska Manser, geb. Streule ∞ Karl Anton Manser: Bleichmeister (Fi‑
scher, Die Kunstdenkmäler, 226). 
247 Das Schloss am Fuße des Blattenberges wurde 1271 vom Abt von St. Gallen er‑
baut; seit 1490 waren die Eidgenossen die Oberherren von Blatten, wo ein St. Galle‑
nischer Obervogt amtete; die Feste Blatten wurde im dritten Koalitionskrieg teilwei‑
se zerstört.
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mon depart d’Ober Ried, cessa, pendant que je passois le Rhin, qui 
est aussi large envi ron, que l’Elbe est a Gauernitz,248 on voit le vieux 
cha teau demoli de Neuenburg,249 Hohen [108r] Ems, Dorenbeuren250 
et comme on dit, même Bregentz, quand il fait clair, un homme qui 
avoit passé le Rhin avec moi, me montra le chemin de sorte que je ne 
traversois pas le village de Manigen, mais  bien ses prés au bord du 
Rhin, qui pour être marécageux n’en sont pas moins beau, un grand 
bois au sor tir duquel mon guide me quitta, et je m’egarois allant a 
gauche au village d’alte Stadt.251 La pluye violente qui avoit commen‑
cée, quand j’eus passé le Rhin, m’ac compa gna jusqu’a Feldkirch,252 
ville de l’Autriche anterieure située sur la riviére d’Ill. J’y arri vois 
tout trempé, descendis a la Stuben, fis venir les marchands Domin‑
ger,253 et le Haus meister Bayer254 pour m’instruire de la spédition 
pour Coire. Le dernier etoit as sez gros sier. Je soupois et me repo‑
sois fatigué des travaux de la journée. Révé, que mon ami le Duc de 
B.[ragance]255 étoit mort.

Jour gris, la pluye foible au commencement devint violente vers le soir.

☽ Le 16. Juillet. Feldkirch n’est pas une si mauvaise ville, les belles 
vignes qui l’en tou rent, et dont les montagnes sont toutes couvertes, 
rendent la contrée agréable. Les rües sont larges, les maisons propres 

248 Rittergut der Familie Z. bei Dresden. Hier verbrachte Karl Z. seine Jugend (In‑
dex Wien‑Triest).
249 Neuburg bei Koblach, Vorarlberg, erbaut im 12. Jh., 1769 zerstört.
250 Das Dorf Dornbirn, das 1793 zum Markt und 1901 zur Stadt erhoben wurde, 
entwickelte sich seit En de des 18. Jh. zum Hauptort der Vorarlberger Textilindustrie.
251 Altenstadt ist seit 1925 nach Feldkirch eingemeindet.
252 Von Hugo I. von Montfort um 1200 am Illübergang nach Churrätien planmäßig 
angelegte Stadt, die im Mittelalter die wichtigste Handelsstadt der vorarlbergischen 
Herrschaften war; als Direktorialstadt war sie mit Bregenz abwechselnd Tagungsort 
des Vorarlberger Landtages.
253 Anton Dominger (1712‑73) scheint 1768 als Mitglied des inneren Rates und auch 
Spitalsmeister der Stadt Feldkirch auf (SA Feldkirch).
254 Anton Bayer scheint 1768 als Mitglied des äußeren Rates auf; als ‚Zuschgmeister‘ 
war er verantwortlich für das in der Neustadt befindliche Lagerhaus, in dem die durch 
Feldkirch in Richtung Chur transportierten Waren gestapelt wurden; von Beruf Uhr‑
macher, war er auch Pfleger der St. Leonhardskapelle (SA Feldkirch).
255 Dom João Carlos de Bragança (1719‑1806): 1761 2. Herzog von Lafões ∞ Henrique‑
ta Julia Morena e Menezes; Enkel von König Peter II. von Portugal, während der Re‑
gierungszeit von König José (1750‑77) im Exil; seit 1751 in Wien, nahm er als Freiwil‑
liger auf österr. Seite am Siebenjährigen Krieg teil. Großer Musikkenner, dem Gluck 
1770 sein Werk Paride ed Elena widmete; 1761 Mitglied der Londoner Royal Society, 
1779 Gründer der Academia das Ciências in Lissabon; Freund Z.s und Zeuge seines 
Glaubenswechsels am 14. März 1764.
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sans être belle, deux couvens de jésuites256 et de capu cins,257 un cha‑
teau sur la montagne.258 Les rües sont tres larges et regulieres. Un 
etudi ant de Diessenhofen me mena au chateau, d’ou la vüe est tres 
belle, il me mena encore chez M. de Wobner, intendant du Prince de 
Lichtenstein qui occupe la mai son de ce Prince dans la ville. 259 Le 
chemin de la à Vadutz260 est entre les montagnes et le Rhin, il est pier‑
reux et rempli le fange[!], ce que causent les inonda tions du Rhin. On 
passe par plusieurs bois fort agréables, et par les villages de Ditis et 
Dschan, les montagnes a gauche sont en partie couvertes de neige, 
on voit vis a vis le Rhin [108v] le chateau de Werdenberg261 situé sur 
une hauteur. Parti de Feldkirch a 9h et 3/4 j’ar rivois a 12h et 1/2 a 
Vadutz, le chemin de Feldkirch jusques la m’amusa par la quan  tité de 
cerisiers sous lesquels on passe, desorte que je cueillis des cerises a 
che val. La si tu a tion est belle, le village assez mauvais sur la pente de 
la montagne, le vieux cha teau sur la hau teur.262 L’hôte, douanier du 
Prince de Lichtenstein,263 a qui cette comté appar tient. Sa parente 
une jolie fille de 14 ans. La femme du Landvogt une Vien noise. Un 
paï san me parla tant du lac de Wallenstadt, qu’il me prit l’envie d’y 
aller, que je ne pensois pas a executer. Je partis a 2h et trouvois un 
chemin execrable, pier reux et rempli de fange par les inondations du 
Rhin qu’on voit couler dans le vallon. En che min j’enten dis un bruit 
singulier d’une montagne a gauche, cela paraissoit venir d’un tor rent 
qui empor toit avec lui des pierres, je n’en vis cependant pas. Ce che‑
min dura jusqu’a Bal zers, mauvais village de la comté de Vadutz. Le 
chateau vieux,264 ruiné, est situé sur une hauteur d’ou partent trois 
vallons differens, l’un qui mêne par Sargans situé au dela du Rhin a 

256 Von 1649 bis zur Aufhebung des Ordens und von 1856 bis 1977 unterhielt der Je‑
suitenorden in Feldkirch ein Gymnasium. Heute ist in dem 1900/01 errichteten Gebäu‑
de das Vorarlberger Landeskonservatorium untergebracht.
257 1602 fand vor der Stadtmauer im Norden der Stadt die Grundsteinlegung des Ka‑
puzinerklosters statt, 1605 wurde die Kirche eingeweiht.
258 Die Schattenburg, das Wahrzeichen der Stadt Feldkirch, im 12. Jh. als Stamm‑
sitz der Gf. von Montfort erbaut, um 1500 und zu Beginn des Dreißigjährigen Krieges 
ausgebaut, ist die besterhaltene Burganlage Vorarlbergs.
259 Joseph Wenzel Lorenz, seit 1748 regierender Fst. Liechtenstein (1696‑1772); das 
Palais Liechtenstein in der Schlossergasse 8 dient heute als Ausstellungsgebäude und 
ist Sitz der Stadtbibliothek und des Stadtarchivs.
260 Vaduz ist der Hauptort des Fürstentums Liechtenstein.
261 Ort und Schloss im Kanton St. Gallen, Sitz der Grafschaft Werdenberg.
262 Die 1499 im Schwabenkrieg zerstörte Burg wurde zu Beginn des 16. Jh. wieder 
aufgebaut, geriet im 17. Jh. in Verfall und wurde im 18. Jh. nur notdürftig instand ge‑
halten; sie ist heute Sitz der Fürsten von Liechtenstein.
263 Hans Adam von Liechtenstein kaufte von den Grafen von Hohenems die reichsun‑
mittelbaren Grafschaften Schellenberg (1699) und Vaduz (1712), die 1719 zum reichs‑
unmittelbaren Fürstentum Liechtenstein erhoben wurden und 1723 Sitz und Stim‑
me auf dem Reichstag erhielten. Das Fürstentum wurde von Feldkirch aus verwaltet.
264 Burg Gutenberg, um 1312/ca.1460‑1854 österreichische Enklave.
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Wallenstadt, l’autre celui du Rhin, le troisiéme celui ou j’entrois pour 
aller a Coire, on laisse le Rhin loin à gauche, cette situation a quelque 
chose de celle de Salz bourg. On voit dans ce nouveau vallon a gauche 
des montagnes arides, a droite de bel les monta gnes couvertes de 
bois de prairies et de betail qui y pais soit. La sont les fron tiéres du 
païs des Grisons. Passé Katherinen Brunnen un en droit pres de fron‑
tiéres, d’ou sort une eau claire comme un crystal. S. Luciae Steig,265 
où est un mur tire[!] d’une montagne a l’autre par tout le vallon, et 
garnie d’un fossé, on passe par une porte comme a [109r] Strub et a 
Finschger minz. Les maisons sont en deça de ce re tran che ment. La 
pluye derriere nous qui nous menaçoit, ne vint pas. J’en trois dans un 
beau bois, ou mon domestique s’egara, vis Pfaeffers le couvent et le 
vil lage de Ra gatz au dela du Rhin et arrivois a 6h a Mayenfeld266 dans 
le païs qu’on appelle die Herr schafft, petit bourg situé sur le Rhin, 
on m’avoit allégué le soleil comme au berge, mais quand j’y montois, 
on me dit que ce n’en étoit point. On me mena au Kauf haus,267 dont 
le Haus meister dirigeant la spedition pour Coire n’y étoit pas. Enfin 
il arriva et me montra une mauvaise chambre, j’envoyois chez M. le 
ca pi taine du païs, de Sa lis,268 qui vint chez moi me trouvant occupé 
a me raser. Nous par lames longtems sel, com merce, il me persuada 
de voir Glarus, me pria de souper et loger chez lui, ce que j’accep tois. 
Son fils un garçon assez bien appris, et *une de* ses filles vinrent chez 
moi fort en ne gli gé. Sa femme une bonne bourgeoise soupa avec nous. 
J’ecrivis a M. Pierre de Sa lis269 a Coire, lui adressant mes hardes. Ma 
chambre étoit comme dans une mau vaise auberge. 

Beau tems. Chaud. Un peu de pluye apres midi.

265 Der St. Luzisteig ist ein 715 m hoher, befestigter Engpass und Verkehrsweg von 
Bregenz nach Chur.
266 Die Stadt und Herrschaft Maienfeld wurde 1509 von der Familie von Brandis an 
die Drei Bünde verkauft und bis 1803 von Landvögten verwaltet. 
267 Das an der Zollstätte vor der Stadt errichtete Kaufhaus, schon 1480 erwähnt, 
wurde 1911 abgeris sen.
268 Stephan von Salis‑Maienfeld (1725‑92): Landeshauptmann im Veltlin, Deputier‑
ter der Bünde, die 1762 die Erneuerung des Vertrags mit dem Herzogtum Mailand ver‑
handelten (siehe TB 21. Juli). Ursprünglich Anhänger der österr. Partei, unterstützte 
er nach 1762 die pro‑französische Politik des Ulysses von Salis‑Marschlins; ∞ Flandri‑
na, geb. Gugelberg von Moos; 1764 hatten sie einen 10‑jährigen Sohn, Johann Luzius, 
sowie sechs Töchter (KA Graubünden; MS Sprecher Tafel 16).
269 Peter von Salis‑Soglio (1729‑83) aus der Linie Casa Battista (siehe TB 3. August) 
∞ 1. 1756 Margareta, geb. Massner, 2. Ursula, geb. von Ott (MS Sprecher Tafel 19). 
Sohn des Präsidenten des Gotteshausbundes Anton von Salis (siehe TB 22. Juli), Haupt‑
mann in französischen Diensten; durch seine Heirat erwarb er das größte Handelshaus 
des Landes, die Bank und Speditionsfirma Massner, und übernahm auch das der Firma 
Massner zugestandene Monopol der Zollpacht (Appalto), welches seine Familie 1788 
zum Teil verlor; 1767 Vorsitzender der Syndikatur (Revisionskommission) im Veltlin.
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♂ Le 17. Juillet. Le matin je considerois un peu le beau païs dans lequel 
je me trouve, et je fus etonné de voir que les montagnes a droite quand 
on regarde vers Bregentz, ont toutes la même inclinaison, comme si 
elle s’inclinoit vers le nord. Il y a vignes, champs, les meilleures cerises 
et autres fruits. M. de Salis, Lieutenant Colonel hollan dois[!],270 frere 
de mon hôte vint me voir avec son fils un joli enfant, il me promit une 
adresse pour Glarus. Apres le chocolat mon hôte alla a pié, avec moi, 
apres que j’eus expedié mes chevaux pour S. Gallen, vers le Rhin, nous 
parlames politique, et puis des freres Moraves, parmi lesquels est un 
[109v] certain Lo retz271 de Coire. Nous traver sames le Rhin en bateau, 
Ihro Weisheit et moi, et allames par les sables du Rhin a Ra gatz, vil‑
lage de la comté de Sargans. La je restois quelque tems a parler poli‑
tique avec mon bon vieux Salis. Le Gerichts Ammann me procura un 
cheval avec lequel j’allois a 9h et 1/2 guidé par le maitre du cheval 
voir les bains de Pfaevers.272 Le chemin va en montant continuellement 
une montagne tres roide jusqu’a Falenz, au commen ce ment on voit a 
gauche un roc roide comme un mur, et humide en plusieurs endroits 
de l’eau qui en decoule, on entend le bruit du Taminer Bach qui sort 
avec impetuosité de la montagne ou sont les bains et fit en se brisant 
contre les rochers un bruit epouvan table. Plus haut on voit le couvent 
de Pfaevers, *abbaye des* Benedictins273 au haut d’une belle et fertile 
colline a gauche, et dans une tres belle situation, on monte beaucoup 
plus haut que la situation du couvent, on trouve les plus beaux prés, 
des chenevieres, et des champs, des cerisiers et autres arbres fruitiers 
en quantité. Pres de Falenz on com men ce a descendre et la descente 
devient tres roide pres de bains. La maison est située dans un vallon 
tres profond et dans une des contrées les plus sau vages de l’Eu rope. 
Le Ta miner Bach sort comme entre deux murs, tout son lit est enfer‑
mé etroite ment entre deux rochers. L’eau minerale sort dans un en‑
droit, ou l’on n’approche qu’avec beaucoup de danger, je ne suis pe‑
netré que jusqu’au lieu ou on met cette eau en bou teille. J’en ai gouté, 

270 Mögl. Herkules von Salis‑Maienfeld (1727‑71): Offizier in den österr. Niederlan‑
den, 1757 Oberstleutnant ∞ 1761 Elisabeth, geb. Enderlin, verwitwete Gugelberg von 
Moos (?‑1812) (KA Graubünden; MS Sprecher Tafel 16).
271 Johannes Loretz (1727‑98): Offizier in holländischen Diensten, 1746 Fähnrich, spä‑
ter Hauptmann; warb 1757 das Bündner Regiment für Genua an; begleitete 1757 Niko‑
laus Gf. Z. auf seiner Schweiz reise; seit 1759 Herrnhuter, 1763 als deren Deputierter in 
Russland, 1770‑72 in Nordamerika und 1783‑84 in Dänisch‑Westindien (UA Herrnhut) 
∞ 1. 1763 Maria Magdalena Margareta, geb. Steiger (1726‑93) – siehe TB 5. September; 
∞ 2. 1794 Angelika Elisabeth, geb. von Planta – siehe TB 22. Juli.
272 Die ersten Badehäuser der 1038 entdeckten Heilquelle Pfäfers wurden im 14. Jh. 
erbaut; 1630 wurde das Wasser aus der Schlucht herausgeleitet; 1631 wurden die al‑
ten Badhäuser durch Felssturz zer stört; das heute noch teilweise bestehende Bad wur‑
de 1704 erbaut.
273 Die Benediktinerabtei Pfäfers wurde im 8. Jh. gegründet, 1688‑93 nach Plänen 
von Hans Georg Kuen im ‚Vorarlberger Stil‘ umgebaut; sie war bis zu ihrer Säkularisa‑
tion 1838 ein wichtigstes religiöses Zentrum Rhä tiens neben Chur.
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elle est naturellement toute chaude sans avoir aucun gout. Le direc‑
teur me mena voir les chambres et les bains, ou il y a une chaleur qui 
me vint tout de suite au cou. Ensuite j’allois voir M. Marty, Landam‑
mann du canton de Gla ris274 pour qui j’avois une adresse de M. de Sa‑
lis. C’est un homme tres poli, qui me donna du vin, et une adresse pour 
son frere a Glaris. Arrivé la a 11h je repartis a [110r] midi. On voit a 
gauche en retournant une montagne couverte de beaucoup de neige. 
Mon voyage a moitié a pié, a moitié a cheval fini par ces beaux et sau‑
vages en droits, je fus de retour a Ragatz a 1h et 1/2. J’ecrivis avant 
l’arri vée du messager de Zurich et dinois avec lui. Nous partimes 
apres 4h. J’eus un cheval blanc qui trottoit fort rudement. Le chemin 
etoit infiniment preferable a celui d’hier, a quelques en droits pres ou 
l’inondation du Rhin et de plu sieurs ruisseaux *entre autres der helle 
Bach Sa ren oder Sarn* a rempli d’eau et de fan ges, et de pierres le 
grand chemin. Arrivé auf dem Hohen Marmorfuss des Scholl ber ges a 
Sargans a 5h et 1/2. Le chateau275 est sur une hau teur, on quitte la le 
Rhin pour se jetter a droite. La ville est mauvaise. Un ruisseau entre 
ci et le village suivant a fait un dommage épouvan table couvrant de 
pierres et de rochers tous les champs, jardins et arrachant de gros 
arbres. Passé Berschis et Tscherlach. La montagne de Belfris et *les 
mines de fer de* Flums276 restoit loin a gauche. Les montagnes singuli‑
éres de Wallen stadt offrent aux yeux un spectacle tout nouveau par 
leur forme, qui ressemble a de tres grands creneaux d’une ancienne 
fortification. *Die Hörner des Sichel‑ und Ochsen kamms werden die 
7 Kuh‑firsten[!]277 genannt.* On en approche de plus en plus, on voit 
plusieurs cascades qui se précipitent des montagnes a gauche, et le 
dommage qu’a causé le ruisseau de Wallen stadt, tout un verger est 
rempli de fange. Wallenstadt,278 *jetzt 1806 im canton S. Gal len, am 
Fuß des Sichel und Ochsenkamms,* ou j’arrivois a 8h est pres du lac 
qui porte ce nom, cependant un peu a gauche en arri vant. Ce n’est 
rien moins qu’une belle ville. J’y des cendis au deux Epées, soupois 
avec le messager et écrivis.

Tres belle journée. Un peu d’air tempéra la chaleur.

274 Bartholomäus Marti (1715‑86): 1742 Vogt des Rheintals, 1761‑64 Landammann 
von Glarus.
275 Das um 1280 nachgewiesene, Ende 15. / Anfang 16. Jh. neuerbaute Schloss der 
Grafen von Werdenberg‑Sargans diente bis 1798 als Residenz der Landvögte der acht 
‚Alten‘ Kantone, denen die Herrschaft Sargans unterstand.
276 Seit dem Spätmittelalter war Flums Verhüttungsort der Erze des Gonzenber‑
ges bei Sargans.
277 Churfirsten: je nach Zählung sechs bis dreizehn Berge im Kanton St. Gallen, Teil 
der Appenzeller Alpen.
278 Walenstadt am Walensee gehörte seit dem 15. Jh. zur Landvogtei Sargans und 
seit 1806 zum Kanton St. Gallen; hier wurden Schifffahrt und Fischerei betrieben; die 
v.a. seit 1762 häufig auftretenden Über schwem mungen und Versumpfungen wurden zu 
Beginn des 19. Jh. bekämpft.
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☿ Le 18. Juillet. Levé a 3h du matin. J’allois a une quart d’heure de 
Wallenstadt au port ou je m’embarquois avec le messager de Zurich 
dans un [110v] bateau chargé de cot ton, de soyeries et d’eau de Pfäf‑
fers pour Zurich, et conduit par des bateliers de Zurich. Nous par‑
times a 4h du port de Wallenstadt. L’aspect de ces rochers crenelés 
et en par tie tout roides qui entourent le lac vers le nord, ces autres 
rochers en partie cou verts de bois, qu’il a vers le midi, et qui ren‑
dent le lac dangereux pendant une tempête a cause de la difficul‑
té de l’abordage, tout cela fai soit un beau coup d’oeil pendant ce 
beau tems. Le vent d’est n’etoit pas fort. Les hameaux que l’on voit 
a droite sont auf dem Saum[!],279 Quinten, Stralek, Flehe, l’eglise 
d’Ammon sur une hauteur ne se voit que sur le chemin de Wesen 
a Naefels. A gauche il y a Mols sur une hau teur qui s’a vance vers 
l’Est, Tertz, Quart, Murg sur une hauteur, Im tiefen Winkel, c’est 
la que ce lac qui n’est que fort petit vis a vis du lac de Constance a 
sa plus grande largeur, Mülli horn au bord de l’eau, Müllithal plus 
vers l’ouest, ce qui n’est pas bien exprimé sur la carte de Wal ser,280 
Kerentzen, village situé sur une hauteur. Il est faux qu’il n’y ait au‑
cune ouver  ture dans cette chaine de montagnes, il y en a une qu<i> 
fait un vallon vers le mi di. Il est sur, que l’on ne va qu’avec peine 
a cheval de Wesen a Wallenstadt par les mon tagnes, car pour au 
bord du lac il est impossible d’y passer, ce n’est dans la plupart des 
endroits qu’un roc escarpé, qui le borde des deux cotés. Il y a des 
prairies sur ces montagnes. Je lus un peu dans Rousseau sur l’iné‑
galité parmi les hommes.281 Avant 8h je fus a Wesen, petit bourg 
au païs de Gaster282 *canton de S. Gallen. 1806. am Fuss des Ober 
Spitz* situé sur le lac. Je m’y pourvus d’un che val pour aller a Gla‑
ris, j’en eus un avec peine. L’eau ayant fait beaucoup de ravage, il 
fallut la passer *la Linth* en ba teau pres de la Ziegelbruk, et faire 
nager le cheval, je continuois mon chemin a pié jusqu’au pont sur 
la Linth, qui est a Naefels. La je montois a cheval ayant la va lise 
der riere moi. [111r] Cette monture m’incommoda beaucoup, d’au‑
tant plus que mon guide manqua le chemin a cause des terribles 
ravages que le torrent de /xxx/ a fait dans cet endroit, ay ant cou‑
vert tout de pierres et de fange. Je trouvois beaucoup de gens occu‑
pés a filer de la laine. Enfin je regagnois le chemin. Mollis resta vis 

279 Mögl. Am See bei Walenstadt. 
280 Gabriel Walser (1695‑1776): 1721‑45 Pastor und Schulmeister in Speicher, 1745‑76 
in Berneck, verfasste eine Chronik von Appenzell und zeichnete mehrere Karten der 
östlichen Schweiz, die von Seutter (1678‑1757) in Augsburg und Homann in Nürnberg 
publiziert wurden.
281 Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes. Par 
Jean‑Jacques Rous seau, citoyen de Genève (Amsterdam 1755).
282 Die Herrschaft oder Vogtei Windegg oder Gaster war von 1438‑1798 eine Gemei‑
ne Herrschaft der Kantone Schwyz und Glarus.
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a vis de l’autre coté de la Linth. L’on voyoit la haute montagne de 
Glarnisch, dont une partie est con tinuelle ment cou verte de neige 
et de glace. J’arrivois a 11h 3/4 au village de Glarus,283 et allois a 
pié a l’auberge du cheval blanc. Je dinois avec un monsieur de Zu‑
rich et un autre de la basse Saxe. Ce bourg est entiére ment dans 
les montagnes, bordé du haut mont Glar nisch. C’est celui ci qui oc‑
casionne que le soleil se leve deux fois ici. Il cou vre une montagne 
de glace qui est derriere le Glarnisch. Mes Mrs de Zurich sont arri‑
vés ici d’Altorf par un beau chemin. Apres le diner j’allois avec eux 
chez un M. Streif284 qui a une im pri me rie fameuse en bleu teint au 
froid, nous y sommes plus d’une heure, et craignant ap paremment 
M. Ott285 de Zurich, il ne nous montra pas sa manu fac ture. Dela j’al‑
lois chez le Lieutenant Colonel Marty,286 lui rendis les lettres de M. 
son frere, il demeure a l’un des bouts du village, nous parlames sel, 
et il promit de me faire avoir des éclair cis se mens la dessus. De re‑
tour je me promenois avec mes mes sieurs du coté du Linthal, et au‑
tour du vieux chateau ou est situé actuellement une belle eglise.287 
Le vallon est beau, il n’y a rien a redire, beaux pres, beaux fruits, 
le torrent de Linth. Soupé et allé au cours, ou je m’entretins avec 
un capitaine Tschudi.288

Tres belle journée.

♃ Le 19. Juillet. Ecrit a mon frere a Vienne. Apres 7h j’allois prome‑
ner [111v] par la pluye a Holenstein,289 pour y voir une fabrique de 
soye, ensuite vers Mittel Oe<di> pour voir de loin les montagnes 
de glace. La fabrique est de mouchoirs d’un dessein charmant, avec 
un devidoir a 15 Guindres,290 que l’eau fait aller. Holenstein a son 

283 Der Hauptort des gleichnamigen Kantons wurde nach 1740 bedeutend wegen 
des Baumwolldrucks.
284 Der Landmajor Johann Heinrich Streiff (1709‑80) gründete 1740 die erste Tuchfa‑
brik und Baum woll drucke rei in Glarus.
285 Hans Conrad Ott (1714‑83) gehörte zu den größten Seidentuch‑ und Baumwollfa‑
brikanten in Zürich; er war auch im Textilhandel tätig, vielleicht in Konkurrenz mit 
Streiff (Deutsch, Bericht, 235; Pfister, Die Zürcher, 93).
286 Paravicini (1720‑80) oder Johannes Marti (1726‑1806) waren beide Obriste im hol‑
ländischen Dienst und Brüder des Landammanns Bartholomäus (KA Glarus).
287 Die im 1. Jahrtausend errichtete, 1762 erweiterte St. Michaelskapelle.
288 Mögl. Fidel Dominicus Tschudi (1720‑87): Bruder des Joseph Anton, siehe unten; 
Offizier in französischen Diensten, 1762 Hauptmann, machte die Feldzüge 1743‑47 im 
Österreichischen Erbfolgekrieg in Italien mit, erhielt 1762 eine Kompanie im Schwei‑
zer Regiment Castella und wurde 1768 Landes hauptmann von Glarus (Deutsch, Be‑
richt, 237).
289 Hohlenstein bei Ennenda, südlich von Glarus; nach einem prähistorischen 
Bergsturz formten sich am Linthufer mehrere Erosionsgrotten. 
290 Zwirnräder.
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nom d’une caverne de /pierre/<roc>. De retour ici je trouvois les 
Mrs de Zurich et de la Bas se Saxe partis. M. Marty m’emmena le 
nommé Ablix/Abliz,291 qui a un Contrât avec la Chambre a Inspruk292 
pour 300 tonneaux de sel, il me mena ensuite chez le General Tschu‑
di,293 Lieutenant General au service du Roi des Deux Siciles. C’est 
un homme qui souffre beaucoup de la goutte. On batit sur la Linth 
pres d’Enneda un pont de bois sans arches. J’ai vu chez mes voya‑
geurs les Voyages de Scheuch zer294 dans les montagnes de Suisse, 
et un manuscrit. Apres le diner je lus dans Rousseau, et j’allois chez 
ce Streif qui entama un grand discours de religion, et m’arreta a 
souper chez lui. 

Il a plu presque toute la journée.

♀ Le 20. Juillet. Le matin a 8h 3/4 je partis de Glarus, et allois par 
Nettstall et Molis a pié a Wesen, peu avant le Zasen, ou on passe en 
bateau je rencontrois une femme du Thurgow, qui me demanda des 
nouvelles du C. Chotek,295 et me dit, que son frere ou cousin a elle, a 
Arbon avoit preté de l’argent a Sa Maj. par la voye de M. de Chotek. 
Arrivé a midi a Wesen, j’y pris du caffé qu’on me donna mélé avec 
du lait. Je pris avec des gens de Feldkirch, qui venoit[!] de Nieder 
Urnen, dont le mari paroissoit étre un medecin empyrique, un ba‑
teau, sur lequel je passois le lac, je le traversois en trois heu res de‑
puis 1h jusqu’a 3h 3/4. Le vent étoit fort et bon au commencement, et 
je fis en une demie heure plus d’une heure de chemin, mais il cessa 
en suite entierement. J’ad mi rois en chemin faisant le grand nombre 
de Casca‑[112r]des que for ment les tor rens qui du haut des rochers 

291 Aebli, Salzvertriebspächter in Glarus.
292 In seiner Relation über Glarus erwähnte Z., dass der Vertrag im Voraus, datiert 
mit 19. Oktober 1764, auf vier weitere Jahre erneuert wurde (Deutsch, Bericht, 238). 
Glarus führte erst 1768 das kantonale Salzhandelsmonopol ein, das in den anderen Kan‑
tonen seit dem 17. Jh. Geltung hatte (Bodmer, Die Entwicklung, 259).
293 Joseph Anton von Tschudi, genannt ‚Klein‑Tschudi‘ (1703‑70): geb. in Glarus, 1717 
in französischen und 1721 Offizier in spanischen und neapolitanischen Diensten, 1734 
Obrist der Schweizergarde des Königs von Neapel, 1737 Feldmarschall, 1736‑40 Ge‑
sandter Neapels bei den katholischen Kantonen, kämpfte 1744 im Erbfolgekrieg bei Vel‑
letri gegen österr. Truppen, 1747 Obrist des Glarner Regiments in Neapel, 1759 Gene‑
ralleutnant ∞ Maria Anna, geb. Gallati (1717‑84) (Deutsch, Bericht, 237).
294 Uresiphoites Helveticus sive itinera per Helvetiae alpinas regiones facta annis 
1702‑11, 4 Bde.
295 Rudolf Gf. Chotek (1707‑71): k.k. WG Rat und Käm., 1747/49 k. Kommissar in den 
österr. Vorlanden und 1748 in Innerösterreich (auch Triest), Februar/April 1748–Feb‑
ruar 1749 k. Ges. und österr. bevollmächtigter Minister in München, 1749 Präsident 
der Ministerialbancodeputation und des Kommerziendirektoriums, ab Dezember 1759 
Präsident der Hofkammer, 1762 kgl. böhmischer Oberster und Österr. Kanzler ∞ 1737 
Aloysia Stephana, geb. Gfin. Kinsky (1707‑86), verwitwete Norbert Wenzel Gf. Wrbna 
(1680‑1729) (Index Wien‑Triest).
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se jettent dans le lac. Il y a un de ces torrens qui sort pres du pié de 
la montagne d’une ouverture dans le rocher, on pretend que cette 
eau com mu nique avec le Rhin, desorte que des Sägespäne qu’on avoit 
jetté dans le Rhin dans un certain en droit, sont sortis par la. Debar‑
qué a un quart d’heure de Wallen stadt, la pluye et la boüe etoient si 
considerables, que je me jettois dans un chariot de païsans, et arri‑
vois ainsi a 4h a Wallenstadt. *Avant de debarquer nous vimes un tor‑
rent de ceux qui tom bent dans le lac, qui emportoit des pierres.* La 
pluye m’obligea de séjourner ou de pas ser la nuit dans ce vilain en‑
droit. On pretend qu’en plusieurs endroits on n’a pu trouver de fonds 
dans le lac de Wal lenstadt. Je soupois et ebauchois une relation du 
commerce par le lac de Wallenstadt. 

Comme hier.

♄ Le 21. Juillet. Je me levois avant 5h et m’apperçus pour mon grand 
deplaisir, que la pluye continuoit encore. Tout l’air respiroit le marais 
dans ce vilain Wallenstadt, je ne voudrois pas y être mort, le sang 
doit s’y corrompre par l’air marecageux. *Über einige Berg Thäler der 
östlichen Schweiz. Humaniora VI.es Stük. 1797. II. p. 425.*296 Je me 
determinois a prendre un homme a cheval avec moi, il recommença 
a pleuvoir quand a 7h et 1/2 je quittois Wallenstadt, mon conducteur 
étoit un vieux païsan. Entre Berschis et Halbmyl nos chevaux étoit[!] 
dans l’eau *de la Seez* jusqu’au ventre, et nous vogua mes ainsi contre 
le courant de l’eau pres d’une demie heure. Peu avant Sargans nous 
nageames dans la fange. Les torrens qui se precipitoient des mon‑
tagnes, formoient des cascades a droite et a gauche. Passé Sargans, 
de nouveau une demie heure nagé contre le courant d’un ruisseau, en‑
fin a onze heures et demie je fus rendu a [112v] Ragatz, laissant Mels 
loin a droite. Passé pres du vieux chateau de Ragatz.297 Je dinois la et 
causois beaucoup avec le Gerichtsamman, le Spediteur et un païsan 
Grison, maitre de l’hotellerie sur le Mont Septimo.298 Tous me parle‑
rent de l’attachement du commun peuple pour la maison d’Autriche, 
comme ils ont mal reçû l’ambassadeur de Venise qui venoit pour faire 
un traité.299 Je m’instruisis avec ces gens. A 1h et 1/2 je partis de Ra‑

296 Die Zeitschrift Humaniora wurde 1796‑98 von dem Zürcher Staatsmann Paulus 
Usteri (1768‑1831), Sohn des Rousseaufreundes Leonhard (siehe TB 23. August), Dok‑
tor der Medizin, Naturforscher, Journalist und Politiker, im Exil in Leipzig herausgege‑
ben. Im Heft VI, 425‑76, erschien der von Heinrich Conrad Escher ‚von der Linth‘, dem 
Regulierer des Linthtales, verfasste Beitrag über die Bergtäler der östlichen Schweiz. 
297 Die auf einer Anhöhe oberhalb von Ragaz gelegene Ruine des 1437 zerstörten 
Schlosses Freudenberg.
298 Bis zum 13. Jh. bedeutendster Alpenübergang, dessen Hospiz seit 1669 als Her‑
berge geführt, seit 1730 an die Familie Salis verpachtet war.
299 1761 begannen Verhandlungen zwischen den Bünden und Venedig zur Erneuerung 
ihrer Allianz sowie zum Bau einer Bergstraße, die den Veltlin mit Bergamo verbinden 
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gatz avec trois bons chevaux, ayant le maitre d’ecole du lieu pour con‑
duc teur. J’eus un bien beau chemin qui me compensa les fatigues du 
matin. D’abord je passois devant le vallon par ou sort avec impetuo‑
sité le Taminer Bach que j’avois vû aux bains de Pfae fers, je passois 
ensuite devant le couvent et le vieux château de Pfae fers,300 par les 
champs du maitre d’ecole, frisant de gros rochers, je traversois le 
Rhin sur la Untere Zollbrük, et la Lanquart sur la Obere Zollbrük. 
Ce ruisseau qui se jette dans le Rhin, fait des dégats terribles dans 
cette contrée. J’avois vu Mayenfeld dans sa belle situation vis‑a‑vis, 
puis Jennins, ensuite en passant le Rhin, je vis Malans appuyé contre 
les mon tagnes, le vallon étroit par ou sort la Lanquart, est celui qui 
mene dans le Pret ti gow, je laissois Marschlens terre des Salis301 avec 
ses quatre tours a /droite/ gau che, puis Egis, le jeune conducteur me 
mena au travers d’une cheneviére, ou le chan vre ega loit par sa hau‑
teur presque la mienne a cheval, c’est un bien beau vallon que celui 
ci, les champs qui portent du maïs, du seigle, du chanvre, du taupin‑
am bours,302 pro duisent tout avec la plus grande fertilité. Les vergers 
produisent les plus beaux fruits, je tra ver sois beaucoup de vergers, 
avant de pas ser Zizers,303 ou de meure un M. de Salis, a [113r] qui la 
cervelle est derangée. Je vis Vaz au dela du Rhin, puis Halden stein, 
Ba ro nie des Salis.304 De longtems point d’endroits jusqu’a Mar sans 
ou je vis des caves de tis serans, que Mrs Masener305 y ont établi. La 
je vis la belle vallée d’ou vient le Rhin, qui mene vers Chiavenna et 
le milanois, j’arrivois pres de Coire sur une belle chaussée, ou je vis 
a gauche des maisons de vignes sans nombre. Enfin a 5h et 1/2 je fus 

sollte. Die gleichzeitig von den Bünden mit Karl Gf. Firmian, dem bevollmächtigten Mi‑
nister in Mailand, geführten Verhandlungen wurden 1762 zum Vorteil der Bündner ab‑
geschlossen; diese mussten jedoch ihre Transitgebühren für den Handelsverkehr zwi‑
schen den Österr. Erbländern und Mailand senken. Im Juni 1762 begab sich der venezi‑
anische Gesandte Giovanni Co lombo in dieser Angelegenheit nach Chur, musste aber 
ohne Ergebnis abreisen und klagte über den Verrat der Bündner. Die alte Allianz wur‑
de im September 1764 von Venedig aufgekündigt (Salis‑Soglio, Die Familie, 272‑80).
300 Die Burg Wartenstein wurde 1206‑08 vom Abt des Klosters erbaut und 1672 ab‑
gerissen.
301 Marschlins wurde 1633 von Ulysses von Salis erworben. 
302 Helianthus tuberosus oder Erdbirne, eine Knollenpflanze, deren Blätter als Vieh‑
futter und deren Knollen der menschlichen Ernährung dienen.
303 In Zizers besaß die Familie Salis zwei Schlösser, beide Ende des 17. Jh. erbaut: 
das von Rudolph von Salis‑Zizers errichtete ‚Untere Schloss‘ (seit 1899 St. Johannes‑
stift) und das von seinem Neffen Simon von Salis‑Tirano errichtete ‚Obere Schloss‘ (seit 
1947 im Besitz des Bistums Chur). Hier vielleicht der Erbe des Unteren Schlosses, Jo‑
hann Heinrich Anton von Salis‑Zizers (1711‑70): bis 1746 Offizier in französischen Diens‑
ten, wähnte sich von seinen Feinden vergiftet.
304 Die Baronie Haldenstein wurde 1701 von Johann Luzius von Salis‑Maienfeld er‑
worben und blieb bis 1803 im Besitz der Familie.
305 Bank‑ und Speditionshaus Massner (Deutsch, Bericht, 231, 246, 256).



Tagebuch der Studienreise durch die Schweiz (Juni-Oktober 1764)

Studi di storia 18 134
Karl von Zinzendorf, Tagebuch einer kommerziellen Studienreise durch die Schweiz, 83‑284

a Coire ou Chur,306 situé sur la pente d’une colline entre deux mon‑
tagnes qui sont toutes noires a force d’etre couvertes de bois. Mon 
conducteur voulut me persuader de loger a la Cou ron ne chez le ca‑
pitaine Troll, mais je n’y trouvois qu’une prison, et m’en allois a la 
Croix blanche.307 On me mena dans une jolie chambre. M. Pierre de 
Salis vint me voir tout de suite, cela paroit étre un homme instruit, 
il me parla beaucoup de M. de Schoen  born,308 avec lequel il a étudié. 
Je sou pois embas en grande compagnie avec ces Mrs, que j’ai apris 
a connoitre a Glarus, le jeune Ott, un certain Tschudi de Glarus et 
Torrini de Bergamo. M. de Salis, le Seigneur de Maschlenz309 soupa 
avec nous, et me convint beaucoup.

Beaucoup de pluye le matin, apresmidi beau.

XXXme Semaine

☉ V. de la Trinité. Le 22. Juillet. J’allois a la messe dans l’eglise cathe‑
drale,310 ou je fis la connoissance de Hofrath... au service du Prince 
Eveque,311 ensuite M. Pierre de Sa lis vint chez moi et me mena a 
l’eglise reformée,312 j’y entendis precher M. Grest,313 et fis la connois‑

306 Hauptort des Gotteshausbundes mit bedeutendem Bischofssitz seit der Spätan‑
tike; wirtschaftli ches Zentrum im Freistaat der Drei Bünde; seit 1820 Hauptstadt des 
1803 gebildeten Kantons Graubünden.
307 Die Herberge ‚Weisses Kreuz‘ (heute Vazerolgasse) blieb bis Anfang des 20. Jh. 
in Betrieb.
308 Eugen Franz Erwein Gf. Schönborn (1727‑1801): 1755‑62 W. Reichshofrat, 1764 
WG Rat, Käm.; Oberst‑Erbtruchsess in Österreich ∞ 1. 1751 Maria Elisabeth Josepha, 
geb. Prinzessin Salm‑Salm (1729‑75), 2. 1776 Maria Theresia, geb. Prinzessin Collore‑
do (1759‑1828) (Index Wien‑Triest).
309 Ulysses von Salis‑Marschlins (1728‑1800): Studium der Rechte in Basel, Bildungs‑
reisen nach Italien und Holland, 1757‑59 Podestà von Tirano, 1762 Mitglied der Bünd‑
ner Delegation in Mailand, 1762 Mitglied der Helvetischen Gesellschaft, 1768‑92 Char‑
gé d’affaires Frankreichs in Chur, Haupt der französischen Partei in den Drei Bünden; 
Schriftsteller, der in Schloss Marschlins über seine eigene Druckerei verfügte; er för‑
derte die Erziehungsanstalt in Haldenstein, die er 1771 nach Marschlins verlegte, und 
galt bis 1792 als der mächtigste Mann Graubündens; er wurde 1794 verbannt ∞ Barba‑
ra Nicolea, geb. von Rosenroll zu Thusis (?‑1793) (Salis‑Soglio, Die Familie, 1891, 270‑7; 
De Capitani, Die Gesellschaft, 301).
310 Die seit 1150 im spätromanischen Stil erbaute Kathedrale St. Mariae Himmel‑
fahrt bekam 1600 einen Barock turm, der spätgotische Altar wurde 1486‑92 von Ja‑
kob Russ errichtet.
311 Johann Anton Frhr. Federspiel (1708‑77): 1755 Fürstbischof von Chur, verbesser‑
te die Beziehungen zum Gotteshausbund und zur Stadt Chur (Gatz, Die Bischöfe, 104f.).
312 Die ursprüngliche karolingische Kirche St. Martin wurde nach dem Stadtbrand 
1464 im spät go tischen Stil von Stephan Klain wieder aufgebaut.
313 Christian Grest (ca. 1702‑88): 1752‑55 Pastor von St. Regula, 1755‑81 Antistes 
(Erster Pastor, Dekan) von St. Martin, 1765 Dekan des Gotteshausbundes; Freund der 
Herrnhuter.
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sance de M. de Planta,314 et d’un autre de son nom, Professeur a 
Halden stein. Nous parlames de Herrnhut Salis et moi, il me conta que 
les freres Moraves avoi ent trouvé beaucoup [113v] d’approbation dans 
ce païs, qu’il y avoit trois demoi selles Planta315 soeurs du beau‑frere 
de M. Pierre, qui etoient allées a Neuwied316 l’an née passée, il me 
montra le pere de ce Loretz317 que les freres Moraves ont deputé en 
Rus sie. Le pere est ministre318 ici, le fils étoit un garçon tres gai, de‑
vint mélan co lique et se fit Morave. Je vis dans l’eglise messieurs du 
grand conseil dans leurs bancs. Apres le diner M. de Salis vint me 
mener chez M. son pere,319 Bundspraesident de la Re pu bli que des 
10[!] etc. et Praefectrichter ici. C’est un grand homme, simple et de 
bonne com pagnie. Les femmes qui étoient rassemblées la, chante‑
rent des cantiques et des psau mes italiens. Elles sont singulierement 
coeffées, un ruban colé *sur un bonnet* tout plat sur la tête, elles 
se tiennent mal sans paroitre misantropes. Je vis 9 messieurs de Sa‑
lis de cette journée. J’allois avec celui, auquel on m’a adressé chez le 

314 Martin von Planta‑Süs (1727‑72/77) ∞ Anna Catharina, geb. Sprecher; 1753 Pas‑
tor in Zizers, pflegte naturwis senschaftliche Kontakte zum elsässischen Gelehrten 
Lambert (siehe TB 23. Juli); 1766 Mitglied der Helvetischen Gesellschaft; er errichtete 
1761‑63 mit dem Hallenser Pädagogen Peter Nesemann eine Bildungsanstalt in Schloss 
Haldenstein, die 1771 ins Schloss Marschlins transferiert und später auch ‚Philanthro‑
pin‘ genannt wurde; Ulysses von Salis‑Marschlins stellte 1775 den von dem Dessau‑
er Pädagogen Basedow empfohlenen Dr. Friedrich Bahrdt als Direktor an, musste ihn 
aber schon nach einem Jahr wegen eines Skandals entlassen. Die Anstalt wurde 1777 
geschlossen (De Capitani, Die Gesellschaft, 300).
315 Peter von Planta‑Wildenberg (1734‑1805) war mit der jüngeren Schwester des Pe‑
ter von Salis‑Soglio, Margareta (1734‑83), verheiratet. Plantas Vater unterhielt seit 1763 
enge Kontakte zu den Herrnhutern. Die Schwestern Plantas, Angelika Elisabeth, Ma‑
ria Perpetua und Ursina, kamen im Sommer 1763 in die Erziehungs anstalt der Herrn‑
hutersiedlung in Neuwied am Rhein. Diese Siedlung war unter dem Schutz von Johann 
Friedrich Alexander Gf. Wied‑Neuwied aus der jüngeren Linie 1750 errichtet worden 
und pflegte enge Kontakte zu den Schweizer Herrnhutern. 
316 Residenz der Reichsgrafen von Wied‑Neuwied; Herrnhutersiedlung in der Pfalz, 
am rechten Rheinufer.
317 Johannes Loretz, Sohn von Johann Jakob, wurde Ende Oktober 1763 zusammen 
mit Paul Eugen Layritz nach Russland gesandt, um die Zulassung der Herrnhuter zu er‑
reichen. Die Deputierten wurden von Grigorj Orlow der Zarin Katharina II. vorgestellt, 
die in ihrem Ukas von 11. (22.) Februar 1764 der Brüdergemeine Gewissens‑ und Reli‑
gionsfreiheit in Russland zusicherte (Cranz, Alte und neue, 733‑4).
318 Johann Jakob Loretz (1697‑1768): 1723‑29 Pastor von Maladers, 1729‑53 Freipre‑
diger in Chur, 1753‑68 Pastor zu St. Regula in Chur; 1720‑29 Professor und 1739‑68 
Rektor des Churer Collegium philosophicum, 1759‑65 Dekan des Gotteshausbundes; 
einer der Führer der Herrnhuter in Graubünden.
319 Anton von Salis‑Soglio (1702‑65): aus der Casa Battista; 1763‑64 Präsident des 
Gotteshausbundes; er bewohnte das 1727‑30 von seinem Schwiegervater Gf. Peter von 
Salis‑Soglio erbaute ‚Alte Gebäu‘ in Chur (heute Gericht, Poststraße); als Praefec‑
trichter war er Vorsitzender des Proveid oder Profekt genannten Gerichts für Markt‑, 
Bau‑ und Grenzfragen ∞ 1728 Margareta, geb. von Salis‑Soglio aus der Casa Antonio 
(1704‑65) (MS Sprecher, Tafeln 18, 22).
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Prince evé que, au cha teau,320 il se plaignoit un peu de quelques torts 
que l’on lui fait au Tyrol, il jouit d’une bien belle vûe vers le Rhin, la 
vieille tour, ou est sa chapelle, est encore un bâti ment des romains. 
Je retournois chez le Pré sident ou nous causames commerce. Deux 
Mrs de Salis allerent promener avec moi vers Hal denstein sur de tres 
beaux prés, en suite nous montames le Pozokelberg, chez un Haus‑
meister, qui a un caffé dans la ville, et qui de sa demeure voit toutes 
les belles vües du païs. Sa fille nous accompag na au Kaltenbrunnen, 
dont elle nous donna de l’eau a boire, qui doit être parti culiere ment 
bonne. Il y a la un mur garni de planches pour s’asseoir, ce qui fait 
un/e/ joli/e/ endroit pour y aller le soir. Elle s’assit avec nous a cau‑
ser pendant fort longtems, c’etoit une jo lie fille, a qui son deuil alloit 
fort bien. De retour au logis /j’ai/ je reçus trois lettres, l’une de mon 
frere a Vienne, l’autre du [114r] C. Lynar,321 la troisiéme du C. Au‑
guste.322 Mon frere me marqua que l’Imp.[ératrice] lui donne 24 m. 
fl pour son mariage. Une lettre de Me de Baudis sin qu’il m’envoye, 
m’a beaucoup choquée, et celle du C. Augu ste peu consolée. L’on juge 
mes intentions sans peser mes raisons.

Tres beau jour.

☽ Le 23. Juillet. Le matin a 8h et 1/2 j’allois chez Peter de Salis, qui 
me donna du cho co lat, j’y vis l’atlas de Julienne323 contenant la Bohe‑
me, la Moravie, la Saxe. Un bour geois d’ici nommé Dalp,324 vint chez 
moi, et me donna des eclaircissemens sur le debit du sel de Hall. A 
11h passé j’allois avec M. Pierre de Salis diner chez le Prince Evéque, 
ou dinerent aussi un major qui étoit au service d’Autriche. On me 

320 Der mittelalterliche Komplex des Bischofsschlosses ‚Auf dem Hof‘ wurde groß‑
teils im 17. Jh. umgebaut und im 18. Jh. erweitert; die Barockfassade stammt aus den 
Jahren 1732‑33.
321 Die Grafen Lynar, italienischer Herkunft, waren in der Oberlausitz ansässig. 
Laut Briefliste Z.s kam der Brief aus Oldenburg; der Brief stammte demnach von Ro‑
chus Friedrich Gf. L. (1708‑81), der dänischer Diplomat und Konferenzminister, Stat‑
thalter von Oldenburg und Delmenhorst war ∞ 1735 Maria Sophie Helene, geb. Gfin. 
Reuß‑Köstritz (1713‑81), Schwester des Gf. Hein richs XXIII. (siehe TB 2. August); L. 
war Vater der Brüder Friedrich Ulrich (1736‑1807), Christian Ernst (1742‑84) und Ro‑
chus (1743‑1825); Friedrich Ulrich und Christian Ernst waren Studienfreunde Z.s in Je‑
na (Breunlich, Mader, Aus den Jugendtagebüchern, 118‑54, passim). 
322 August Heinrich Gottlob Gf. Callenberg (1695‑1766): Bruder der Mutter Z.s und 
sein Vormund nach dem Tod des Vaters 1756; sächsischer Geheimer Rat und General‑
postmeister ∞ 1721 Charlotte Catharina, geb. von Bose (1702‑66).
323 Roch‑Joseph Julien: französischer Kartograph / géographe du roi, 1750‑80 in Pa‑
ris tätig; sein Werk Nouveau théâtre de guerre, ou Atlas géographique et militaire qui 
comprend le royaume de Bohème et la Saxe électorale erschien 1758 in Paris. 
324 Der Kaufmann in Chur Johann Jakob Dalp handelte mit Salz aus Tirol (Deutsch, 
Bericht, 249f., 256).



Tagebuch der Studienreise durch die Schweiz (Juni-Oktober 1764)

Studi di storia 18 137
Karl von Zinzendorf, Tagebuch einer kommerziellen Studienreise durch die Schweiz, 83‑284

parla beau coup du fameux mathematicien Lam bert.325 J’allois a pié a 
Haldenstein avec les deux freres ca dets, et le Podesta Salis,326 pour 
voir le nouvel établissement pour la jeunesse, que l’on y fait. Ensuite 
apres bien des délibérations le cadet Salis Lieutenant au service de 
Hol lande327 et le Professeur Planta allerent a cheval avec moi sur le 
mont Kalanda, qui doit étre le plus haut de tout le voisinage, nous 
montames par un chemin terri ble ment roid, redescendimes ensuite, 
la pluye nous ayant surpris, au vil lage de Patenien, situé sur la mo‑
yenne hauteur de la montagne, ou nous arrivames tous trem pés. Nous 
sou pames de ce que Me de Salis, la femme du Président nous avoit 
envoyé, et je me cou chois sur un banc.

Chaud. Forte pluye le soir.

♂ Le 24. Juillet. Nous restames la haut jusqu’a 10h attendant toujours 
le beau tems, qui n’arri voit point, enfin nous redescendimes, et alors 
tout s’eclaircit. Je m’arretois presque au pié [114v] pour considerer de 
pres les vieux chateaux de Lichtenstein et de Halden stein dont l’un 
doit être la maison d’ou les Princes de Lichtenstein328 sont sortis. Tous 
deux sont bâtis sur des avances de rochers, terrible a voir, particulie‑
rement le dernier. Pris le caffé chez le Prof. Planta et retourné a pié 
a Coire. Coeffé le Podesta Salis me mena chez son oncle, le Colonel 

325 Johann Heinrich Lambert (1728‑77): Physiker, Mathematiker, Philosoph und Me‑
teorologe aus Mülhausen; 1745 Sekretär Isaak Iselins in Basel, 1748‑58 Hauslehrer der 
Familie Peter von Salis‑Soglio in Chur und Begleiter auf Bildungsreisen durch Westeu‑
ropa; 1758 in Augsburg, 1759 Mitglied der philosophischen Klasse der späteren Baye‑
rischen Akademie der Wissenschaften, 1764 Mitglied der Berliner Akademie der Wis‑
senschaften. Er gilt als bedeutendster Vorgänger Immanuel Kants; er veröffentlichte 
u.a. Cosmologische Briefe über die Einrichtung des Weltbaues (1761).
326 Baptist von Salis‑Soglio aus der Casa Battista (1737‑1819): Vetter und Schwager 
des Peter von Salis; 1762‑64 Podestà von Morbegno, Landammann des Bergells, 1777 
kurbayerischer Geheimer Rat, Ritter des päpstlichen Ordens vom Goldenen Sporn; als 
Sonderling bekannt ∞ Maria Elisabeth, geb. von Salis‑Soglio (1735‑88) (Salis‑Soglio 
1891, 292‑4; MS Sprecher Tafel 18).
327 Johann Baptist von Salis‑Soglio aus der Casa Battista (1731‑97): Bruder Peters, 
ca. 1760‑97 Ge sandter in den Niederlanden, 1761 Leutnant, 1788 Generaladjudant des 
Stadhouders, 1794 Generalleutnant ∞ Elisabeth, geb. von Salis‑Seewis (1739‑64) (MS 
Sprecher Tafeln 18, 25).
328 Burgruine auf einem Vorsprung des Berges Calanda, angeblich ursprünglich Sitz 
der Familie Liechtenstein vor ihrer Übersiedlung nach Tirol.
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du païs,329 et chez Me de Pestaluz330 puis chez M. le Président331 qui 
me dit beaucoup de bien de Me de Wolkenstein,332 la mere. *Prome‑
né avec le capitaine hollandois* Soupé avec nos messieurs.

Tres belle journée.

☿ Le 25. Juillet. Levé fatigué, malade, melancolique. La chanson, Ist 
eb<en> ein Mensch auf Erden, um den ich möchte seyn, Simeliberg, 
unds Frenel auf dem Kukus berg, und sein Hans Jokel enner dem Berg 
etc. Und wird mir der nicht werden so /sterb ich/ sterben I vor Kum‑
mer etc. und stürben I vor Kummer, so legt man mich ins Grab. Da 
droben... da steht ein Mühli rad etc. Das Mühlirad ist broche unds lie‑
dli hat ein End,333 cette chanson, dis je, qu’on chante beaucoup dans 
le païs de Berne, est defendue au regimens Suisses en France, parce 
que c’est une de celles, qui rapellent le plus leur /pas<sée>/ patrie 
aux Suisses, leur fait venir la nostal gie appellé Heimweh. Travaillé a 
mes relations de Glarus et de Coire au milieu d’une colique violente. 
Le jeune Tschudi de Glarus et Torrini de Bergamo sont partis pour 
Chiavenna. Dalp me porta son me moire sur le sel. Commencé a dic‑
ter, apres avoir diné chez le Président M. de Salis, a un benet d’ecri‑
vain. Le fils du Président vint chez moi et y resta tout l’apresdiné. Le 
Landobriste y vint aussi. 

Beau tems et fort chaud.

♃ Le 26. Juillet. S. Anne. Ma relation de Coire. Dicté tout avantmidi 
a un ecrivain. Je fus a la messe a S. Lucie.334 Diné avec un marchand 
d’Ausbourg habillé comme un fou d’un collet galonné avec une Veste 

329 Andreas von Salis‑Soglio, aus der Linie Casa di Mezzo (1714‑71): Bruder der Mut‑
ter des Podestà Baptist von Salis; Offizier in sardischen Diensten, 1749 Landsobrist des 
Gotteshausbundes, 1762 Zunftmeister von Chur, 1763 Senator; 1764/65 Nachfolger des 
Anton von Salis als Bundespräsident, 1766 aus Gesundheitsgründen zurückgetreten. 
Er bewohnte das ‚Neue Gebäu‘ (heute Regierungsgebäude), das er mit seinem Bruder 
Rudolph 1751‑52 vom Appenzeller Baumeister Johannes Grubenmann errichten ließ ∞ 
Juditha von Buol (MS Sprecher Tafel 21).
330 Mögl. Ursula, geb. von Salis‑Maienfeld (1707‑79) ∞ Herkules von Pestalozzi/
Pestaluz (1695‑1768): 1732‑56 mehrfach Präsident des Gotteshausbundes, 1744‑64 Bür‑
germeister von Chur, Anhänger der französischen Partei.
331 Anton von Salis‑Soglio, Präsident des Gotteshausbundes (siehe TB 22. Juli). 
332 Mögl. Anna Franziska geb. Gfin. Thurn‑Taxis (1700‑1763) ∞ in zweiter Ehe Cas‑
par Dominik Gf. Wolkenstein‑Trostburg (siehe TB 23. Juni), der 1730‑39 k. Gesandter 
im Freistaat der Drei Bünde war. (Salis‑Soglio, Die Familie, 264‑5).
333 Z. gibt den Text des Bernerdeutschen Liedes „s’Vreneli ab em Guggisberg“ un‑
genau wieder.
334 Aus dem 12. Jh. stammende Kirche des St. Luzius‑Klosters, heute Diözesan‑
seminar.
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de Sirsaka335 leger. Ayant mangé de choses mal saines je fus malade 
comme un chien. Dicté apresmidi. Le Podesta Salis fut chez moi et 
nous allames ensemble jouer aux echecs chez le President, ou j’ai vu 
le livre d’un Professeur de Wurtzburg Febro nius336 sur l’autorité du 
Pape. Salis [115r] le Hollandois vint, et je fus promener vers la Ples‑
sur, avec lui et le Podesta, jeune homme de 27 ans, que j’aime beau‑
coup. De retour au logis je souffrois infiniment de la colique.

Beau tems, chaud, le soir pluye.

♀ Le 27. Juillet. Apres avoir bien transpiré je continuois a dicter. Le 
capitaine Pierre de Sa lis337 vint chez moi et nous causames long‑
tems ensemble, il me persuada de rester ici jusqu’a lundi a cause de 
ma mauvaise santé, j’en convins, ensuite le Podesta Salis vint chez 
moi. Diné a l’auberge avec 2 demoiselles Planta de Malans vieilles 
comme les rües qui sont venües ici ensevelir une parente a elles. Ce‑
la m’amusa. Ma bonne colique revint apres le diner, ce qui ne me re‑
jouit gueres. J’allois avec le Podesta Salis chez un nommé Schwartz,338 
qui habite une maison batie a l’italienne, il me donna du Malaga, qui 
contribua a diminuer ma colique, il me parla du Comte de Bougaint339 
qui selon lui peut tout aupres du roi de Sardaigne. Nous alla mes en‑
suite chez l’Abbé de S. Lucie un Prelat bien sot qui étoit yvre par des‑
sus le marché. Le Podesta me parut cu rieux de mon histoire. Ecrit a 
mon frere a Vienne.

Grand orage avec un peu de pluye.

335 Cirsaka: Taftgewebe aus Baumwolle und Seide.
336 Johann Nikolaus von Hontheim (1701‑90): 1748 Weihbischof von Trier, veröffent‑
lichte 1763 unter dem Pseudonym Justinus Febronius das Aufsehen erregende Werk 
De statu ecclesiae et de legitima potestate Romani Pontificis, das staatskirchliche The‑
sen vertrat. 1764 auf den Index gesetzt, bildete das Buch die Basis für eine breit an‑
gelegte Diskussion über das Verhältnis von Staat und Kirche und über die Kirchen‑
verfassung. Nachdem H. die Verfasserschaft nachgewiesen worden war, widerrief er 
1778 förmlich. Der Febronianismus fand ein starkes Echo in der Kirchenpolitik Öster‑
reichs und des Reichs.
337 Peter von Salis‑Soglio, Hauptmann in französischen Diensten, Sohn des Präsi‑
denten Anton (siehe TB 16. Juli).
338 Abundius Schwartz/Schwarz: 1763 Stadthauptmann, Zunftmeister, Importeur 
von bayrischem Salz [Deutsch, 1936, 250] oder Georg Kaleb, Zunftmeister und Spedi‑
teur. Das Haus Schwarz ‚auf dem Sand‘ am Plessurufer in der Jochstraße wurde Anfang 
des 18. Jh. mit einem ungewöhnlichen Walmdach erbaut (Deutsch, Bericht, 231, 246).
339 Giovanni Battista Lorenzo Bogino, Conte di Migliandola (1701‑84): 1742‑73 Kriegs‑
minister des Königreichs Sardinien; enger Vertrauter des Königs Karl Emmanuel III., 
nach dessen Tod vom Nachfolger Viktor Amadeus III. entlassen; er war Befürworter ei‑
ner österreicsfreundlichen Politik im österr. Erbfolgekrieg.
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♄ Le 28. Juillet. Radenat, le Gerichts Schreiber d’ici me porta les co‑
pies de mes relati ons de Glarus et Wallenstadt. L’abbate Gross/e/ de 
Tripolsky340 me dit avoir vû feu mon oncle a Ve nise et avoir son por‑
trait, avoir connu le fameux <Denenaval>, qui al lant en Abyssinie 
sur un vaissau[!] Danois fut pris par les Anglois, et mourut a Ma drid, 
sa femme vivoit a Venise, il me dit avoir été a Herrnhut en 1756 et 
en correspon dance avec M. Koeber,341 qu’il y a des freres Moraves a 
Sylva plana, a Celeri na, a Sa mada, a Zer netz dans l’Engaddein.342 Il 
a connu le C. Auguste de Callenberg,343 la soeur Be nig na, feüe ma 
tante344 etc. Ecrit au C. Philippe. Diné chez M. Pierre de Salis avec le 
jeune Podesta, dela chez moi, Dalp y vint et le Zunfft meister Schwarz, 
mari de la femme morte en dernier lieu. Promené avec eux par une 
belle contrée. Lorsque je re vins, ar riva le Landshauptmann Steffan345 
de Splügen, ou il avoit été en commission pour deci der entre deux 
bailliages, auquel [115v] il appartient de meliorer le chemin de Splü‑
gen. Je me determinois a souper avec lui embas, dont je me portois 
fort mal, ma colique etant revenu plus forte qu’auparavant.

Beau tems.

XXXIme Semaine

☉ VI. de la Trinité. Le 29. Juillet. Je comptois aller a Marschlins avec 
<M.> Antoine de Sa lis,346 mais ma colique m’avoit mis de si mau‑
vaise humeur, <que> je changeois de resolution. J’eus tout l’avantmi‑
di chez moi ce M. An<toi>ne, et le Podesta avec le Lands hauptmann, 

340 Ein Abate Grossotpolsky war als Agent Venedigs in Chur seit 1761 tätig; er berei‑
tete die Mission des venezianischen Gesandten Giovanni Colombo vor, der 1762 verge‑
bens mit der Republik der Drei Bünde über die Erneuerung des venezianischen Bünd‑
nisses verhandelte (siehe TB 21. Juli).
341 Johann Friedrich Koeber (1717‑86): Jurist in Herrnhut. Sein Entwurf für eine 
neue Verfassung der Brüdergemeine wurde auf der Synode von 1775 angenommen. Im 
Archiv der Brüdergemeine in Herrnhut sind sechs Briefe Z.s an Koeber aufbewahrt.
342 Das Engadin ist ein Bergtal im Kanton Graubünden, das die obere Talstufe des 
Inns bildet und in das Ober‑ und Unterengadin, getrennt durch die Puntauta, geteilt ist.
343 Callenberg: Adelsfamilie, die sich im 17. Jh. in Militär‑ und in hessischen und 
kursächsischen Verwaltungsdiensten verdient machte, 1651/82 Reichsfreiherren, 1654 
Reichsgrafen; bis 1785 Be sitzer der Stan  des herr schaft Muskau in der Oberlausitz (In‑
dex Wien‑Triest).
344 Benigna Maria, geb. Gfin. Reuß von Plauen zu Ebersdorf (1695‑1751): Schwester 
von Gf. Heinrich XXIX. und Schwägerin des Nikolaus Ludwig Gf. Z., der 1722 in erster 
Ehe ihre Schwester Erdmuthe Dorothea (1700‑56) geheiratet hatte.
345 Stephan von Salis‑Maienfeld, Landeshauptmann im Veltlin (siehe TB 16. Juli).
346 Anton von Salis‑Soglio (1737‑1806): Sohn des gleichnamigen Bundespräsidents 
(MS Sprecher Tafel 18).
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apres le diner arriva le Ratsherr Menhard,347 et le Docteur Bavier,348 
l’ayant consulté sur mon mal, il me dit que c’etoit une espece de mal 
épidemique, *ici actuellement* et que je devois bo<ire> de l’eau de 
S. Moriz,349 pour rafraichir le sang. Le Landshauptmann partit, <et> 
Pierre de Salis me dit, que mon arrivée faisoit du bruit a Chiavenna. 
Je <all>ois prendre congé de Mgr l’Eveque, et du Président. Celui‑
ci me persuada de ne partir que demain apresmidi parce qu’un cer‑
tain Pravicini de chez eux m’accompagneroit. Antoine de Salis vint 
chez moi un moment, et puis le Zunfftmeister Schwartz. Le premier 
m’envoya son Cours de la Statistique d’Achen wall.350 

Beau tems, le soir pluye et orage.

☽ Le 30. Juillet. J’employois la matinée a lire avec plaisir dans ces 
Leçons acade mi ques d’Achenwall l’article de la France, ensuite dans 
les Voyages de Scheuchzer, de plus je parlois a Schwartz qui fut chez 
moi, et que je trouvois le plus honnet homme de tous ceux que j’ai vu 
a Coire, aussi mon hôte m’assura que c’etoit le bourgeois de Coire le 
plus universellement aimé. Il me porta des adresses pour Chiaven‑
na et Bellin zo na, le Podesta Battista, et M. Antoine de Salis vinrent 
prendre congé de moi, enfin a 2h ar ri va mon Compagnon, le susdit 
Pravicini, je ne saurois mieux le decrire qu’en le compa rant a San‑
cho Pança.351 Nous partimes ensemble a cheval de [116r] Coire a 2h 
3/4 par un tems admirable. Nous vimes chez le Président a la fe netre 

347 Gubert Anton Menhardt: 1754 Stadthauptmann, 1764 Ratsherr, 1767 Bannerherr 
von Chur. Seine Familie gehörte zu den politischen Gegnern der Familie Salis (Valèr, 
Geschichte, 92).
348 Gabriel de (von) Bavier (1723‑87): 1743 Doktor der Medizin in Halle; kam wäh‑
rend der Schuljahre in der Franckeschen Stiftung ‚auf dem Waisenhaus‘ und während 
der Studienzeit in engen Kontakt mit deutschen pietistischen Kreisen und galt als Un‑
terstützer ihres Gedankenguts in Graubünden. Die Franckesche Stiftung war eine be‑
vorzugte Ausbildungsstätte für Söhne von Schweizer und besonders Bündner Patrizier‑
familien und förderte das Entstehen politischer und wissenschaftlicher Beziehungsnet‑
ze. Neben ärztlicher Tätigkeit – so war er Leibarzt des Bischofs von Chur – wurde B. 
1752 auch Zunftmeister, Stadtvogt von Chur sowie Vorsitzender des Kriminalgerichts 
der Drei Bünde (Bündnerischer Ärzteverein, 667‑9).
349 Das Graubündner Dorf S. Morice/St. Moritz war seit dem 16. Jh. bekannt durch 
seine Heilquellen.
350 Gottfried Achenwall (1717‑72): Historiker und Jurist, seit 1748 Professor in Göt‑
tingen, zunächst für Philosophie, später für Recht‑ und Staatswissenschaften; Begrün‑
der der wissenschaftlichen Statistik und Demographie, die er von der Staatslehre und 
dem Staatsrecht abgrenzte. Z. studierte in Jena bei Joachim Erdmann Schmidt, einem 
Schüler Achenwalls, dessen Abriß der neuesten Staatswissenschaft der vornehmsten 
Europäischen Reiche und Republiken (Göttingen 1749) oder die Grundsätze der europä‑
ischen Geschichte, zur politischen Kenntnis der heutigen vornehmsten Staaten (Göttin‑
gen 1754) (Breunlich, Mader, Aus den Jugendtagebüchern, 143, 192). 
351 Figur aus Miguel de Cervantes’ Roman Don Quijote de la Mancha (1606/15).
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M. Antoine avec sa soeur Melle Cornelie.352 Monté le Pozokelberg, 
on voit Maladers sur une montagne vis a vis, et au bas dans le val‑
lon le torrent de Plessur, qui est joint dans ces environs par le Ra‑
bos. Strasberg,353 vieux château tout pres du grand chemin a gauche, 
ou la maison d’Au tri che avoit autrefois un Landvogt. Malix gros vil‑
lage sur la montagne, on y passe, il portoit autrefois le nom d’Umbel‑
licus, corrompu /et/en Umblix, puis en Ma lix. Chur walden, avant d’y 
arriver on passe une contrée bien sauvages ou plusieurs torrens se 
preci pitent par dessus une montagne, pres des ruines d’un couvent 
de Pre montrés.354 Par pan, ou l’on monte assez rapidement. Les Buol355 
y ont de belles mai sons, au haut de la montagne on entre dans le 
bois et les landes de Lenz, a droite un grand lac aparte nant a l’Eve‑
que de Coire. On arrive enfin a Lenz, d’ou l’on voit l’entrée de deux 
vallons, l’un vers l’o/rient/ccident mene par Obervaz a Tussis, l’autre 
vers le midi par Tiefenca sten et le Septimerberg a Chiavenna. Nous 
commençames a tourner a gau che vers l’ori ent. Fazerol356 a droite du 
chemin, remarquable par la premiére union des Trois Ligues, qui s’y 
fit, on y voit pour la premiere fois le torrent Albula qui se jette dans 
le Rhin. Brientz, ou il y a une vielle tour, j’y vis des marchandises 
que des païsans de ce bourg menent a Coire, bien mal conservées. 
On voit a gauche les ruines du vaste châ teau de Bellfort,357 Surava 
village dans le vallon au bord de l’Albula. Pen dant tout ce chemin on 
voit parmi les montagnes de l’autre coté de l’Albula un Glet scher ou 
monta gne de glace. Un air chaud qui vint a notre rencontre, nous an‑
nonça le change ment de tems et le voi sinage des bains de Alveneu, 

352 Anton (s. oben) und Cornelia (1738‑73) von Salis‑Soglio, Kinder des Bundespräsi‑
dent und Geschwister des Peter von S. (MS Sprecher Tafel 18).
353 Ruine einer aus dem 12. Jh. stammenden Burg, bis 1652 in habsburgischem Besitz.
354 Das um 1150 gegründete Prämonstratenserkloster brannte 1472 größtenteils ab; 
die im 15. Jh. umgebaute Kirche wurde ab 1649 paritätisch genutzt.
355 Die rhätische Familie der Freiherrn von Buol war vor allem im Zehngerichtebund 
begütert. Die B. zählten in Graubünden zu den Anhängern des Hauses Österreich. Ru‑
dolf Anton B. auf Ried und Straßburg (1705‑65) erwarb das Tiroler Indigenat und war 
von 1760‑63 k. Gesandter bei den Drei Bünden. Sein Sohn Johann Anton Frhr. von B., seit 
1742 Buol‑Schauenstein, folgte ihm 1764‑92 in dieser Stellung als k. Gesandter in Grau‑
bünden. Den Wiener Zweig begründete Johann Georg von B. (?‑1727) als Rechtslehrer und 
Kabinettssekretär Josephs I., als Referent der ober‑ und vorderösterreichischen Länder 
in der österr. Hofkanzlei und als Sekretär der Geheimen Konferenz unter Karl VI. Nach 
seinem Tod übernahm sein Sohn Anton Franz (?‑1767) seine Stelle in der österr. Hofkanz‑
lei und war auch im Directorium in publicis et cameralibus von 1751‑59 für diese Länder‑
gruppe zuständig. Z. kannte die von Franz Anton zum Unter richt Josephs II. verfasste 
Darstellung von Tirol und Vorderösterreich (Salis‑Soglio, Die Familie, 1891, 272‑3; Ben‑
na, Der Kronprinzunterrichten, 169‑72; TB 7. September 1762 und Nachlass Z., Bd. 156).
356 In Vazerol bei Brienz, im damaligen Grenzgebiet von Gotteshaus‑ und Zehner‑
gerichtsbund, wurde 1471 der Tradition nach die Allianz der Drei Bünde beschlossen. 
357 Die Burg Belfort oberhalb von Brienz wurde im 12. Jh. von den Baronen von Vaz 
errichtet, kam 1477 in habsburgischen Besitz und wurde 1499 im Schwäbischen Krieg 
durch Brand zerstört.
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ou j’arrivois apres 8h du soir. Le village est situé sur la monta gne, les 
maisons pour les baigneurs embas. Je trouvois dans la [116v] galle‑
rie Me de Salis femme du capitaine Pierre, née Masner, Me de Salis 
fem<me> d’un Rud.[olphe] de Salis de meurant a Samada,358 et niéce 
du Président, le pasteur Pil ger359 de Coire avec sa femme,360 on le dit 
chef de ceux qui a Coire sont liés avec les freres Moraves, M. Wie‑
zel,361 qui a été Bunds landammann de la Lig<ue> de X Tribus et sa 
femme. Cet Alveneu apartient a un M. de Sprecher,362 qui afferme les 
bains pour 500 fl. On me donna une bonne chambre dans la mai son 
des etrangers, qui est toute en bois pour /empecher/diminuer l’humi‑
dité, <qui> s’attache moins au bois.

Beau tems et chaud.

♂ Le 31. Juillet. Quoiqué levé a 4h et pret a partir a 5h une petite pluye 
qui commença dans le moment même, et que mon petit Sancho Pança 
craignoit comme le feu, nous empécha de par tir. Elle augmenta tou‑
jours, enfin a 9h ayant attendu tout botté jusques la l’impatience me 
prit. D’ennui apres avoir été voir la source qui a comme des fleurs de 
souffre dont l’odeur affreuse nous incommoda beaucoup hier, mais le 
fit beaucoup moins aujourd’hui, ou il y a devant l’ouverture l’inscrip‑
tion suivante S.L. J. Ch. J. Al. Saeva Tuis procul hinc absis libidina vene‑
nis, Mars hic et Nitrum, Sulphur, Alumen adest, Vivida nam retinent fu‑
gientem haec Sulphura vitam Haec animam firmat Sedi bus unda Suis! 
Magnus Dominus et mirabilis in operibus suis.363 D’ennui, dis je, apres 
avoir parcouru les apartemens du bain, ou il y a 4 separations diffe‑
rentes, l’une pour les hommes de condition, l’autre pour les femmes 
de condition, la troisiéme pour les hom mes du commun, la quatriéme 
pour les femmes du commun, dans chaque sepa ra tion 11 cuves, car on 
ne s’y baigne pas en marchant comme a Baden en Autriche ou a [117r] 

358 Rudolph von Salis‑Samaden (1724‑95): ehemaliger Landeshauptmann des Velt‑
lins ∞ Margareta (1727‑69): Tochter Friedrichs, des älteren Bruders des Bundespräsi‑
denten Anton von Salis‑Soglio (MS Sprecher Tafeln 8, 18).
359 Daniel Bilger (1713‑92): 1755 Diakon, 1768‑81 Pastor von St. Regula, 1781‑92 Pas‑
tor von St. Mar tin in Chur.
360 Maria (1739‑?), Tochter des Churer Pfarrers Daniel Wille (?‑1755), wurde nach 
dem Tod des Vaters mit ihren Geschwistern in Neuwied von den Herrnhutern erzogen 
und in die Gemeine aufgenommen.
361 Johann Friedrich Wiezel (1704‑76): 1737 Bundeslandammann des Zehngerich‑
tebundes.
362 Die aus dem Prättigau stammende Familie Sprecher von Bernegg war 1755‑1808 
Pächter des Bades Alvaneu. 
363 „Fern von den Deinen spürst Du starkes Verlangen nach einem Heiltrank, hier 
findest Du Eisensalze und Salpeter, Schwefel und Alaun; der lebenspendende Schwefel 
bewahrt das fliehende Leben, in seinem Lauf stärkt dieses Gewässer die Seele. Gross 
ist der Herr und wunderbar in seinen Werken“.
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Pfaefers, mais dans des cuves, d’ennui, je le repete, je me baignois moi 
même pres de trois quart d’heures dans cette eau minerale sulphu‑
reuse. Apres le diner je pris le caffé avec les dames que j’ai nommées. 
Le tems se remit au beau, et je partis a 1h et 1/2 de Alveneu. Passé sur 
deux ponts le torrent Albula. Jennis, village au haut d’une mon tagne 
a gauche. Monté une haute colline *ou on voit l’Albula dans le vallon* 
au pié de laquelle est Fillisur, beau village. On voit a gauche les murs 
du château ruiné de Greifenstein.364 Par un chemin bien sauvage, tail‑
lé dans le roc, les rochers avancés suspendus tout prés sur ma téte, 
le torrent Albula dans un précipice terrible a /gauc/ droite, se pres‑
sant quasi entre deux murs de rochers, j’arrivois a 3h 1/4 a Bergün, 
tres beau village et commune dont la jurisdiction va jusqu’a l’Engad‑
dein. Les toits sont de bois, le vallon beau, trois montagnes de glace 
de trois cotés diffe rens, les demeures des chamois. Je descendis chez 
le vieux Landammann Salis,365 dont le beaufils a été Land vogt, j’y pris 
du thé. Le vieillard me plut beaucoup, ils me dirent qu’il y avoit beau‑
coup de gens chez eux, liés avec les freres Moraves, entr’autres leur 
propre pasteur, celui de Fillisur, et celui de Lätsch,366 village que l’on 
voit a gauche sur la montagne. Je partis de la apres 4h, allois au ga‑
lop jusqu’a une cascade prodigieuse que forme le Al bu la. A quel ques 
centaines de pas de la, il y a une montée rapide entre des rochers peu 
hauts mais etroits, par ou se precipite le torrent. J’arrivois a des mai‑
sons dispersées habitées seulement en été par des faucheurs, et ap‑
pellées pour cette raison Mayenses ser.367 Je com mençois a monter une 
montagne fort roides, ou je remarquois entr’autres herbes beaucoup 
de Valeriana368 et de Napel lus.369 Montant continuellement je parvins 
dans une contrée affreuse toute denuée de plantes et de bois, un vent 
froid, le chemin don nant [117v] sur un précipice, des rochers steri les 
aux deux cotés, un lac poisson neux dans le vallon par ou coule l’Al‑
bula, enfin je fus a 6h a Weissenstein, en langue ro mance Cräpalf, je 

364 Das im 13. Jh. errichtete Schloss der Herren von Greifenstein kam 1421 in den 
Besitz des Bischofs von Chur und wurde 1537 vom Hochgericht Greifenstein erworben.
365 Abraham Gubert von Salis‑Maienfeld (1707‑76) ∞ 1. 1726 Jakobea, geb. von Buol 
(1700‑64), 2. Anna Paula, geb. von Tscharner. 1726, 1732 und 1740 Landammann sei‑
ner Heimatstadt Bergün, 1744 Bundeslandammann des Zehngerichtebundes. In seinem 
Haus befindet sich heute das Hotel ‚Weisses Kreuz‘. Tochter Jakobea (1741‑91) ∞ 1760 
Johann Ulrich von Salis‑Seewis (1740‑1815), der 1761‑63 Vogt von Maienfeld war (KA 
Graubünden; MS Sprecher Tafeln 14, 25). 
366 Otto Juvalta (1692‑1769): 1741‑69 Pastor in Bergün; Valentin Schmid (1704‑78): 
1727‑78 Pastor in Filisur; Jakob Janett (1727‑83): 1753‑71 Pastor in Latsch. Alle drei wur‑
den vom Abgesandten der Brüdergemeinen, David Cranz, nach einem Besuch der drei 
Bünde 1757 als ‚Herrnhuterfreunde‘ bezeichnet (Cranz, Reise, 122‑5). 
367 Maiensäss: im Mai befahrene Almhütten auf halber Berghöhe, von wo im Juni/Ju‑
li das Vieh auf die Hochalmen getrieben wird.
368 Baldrian.
369 Aconitum napellus, Sturm‑ oder Eisenhut, giftiges Hahnenfußgewächs.
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voulus passer outre pour arriver ce soir encore jusqu’a Pont, mais 
mon Sancho s’y opposa, et il fallut se resoudre de passer la nuit dans 
cette endroit situé au haut du Mont Albula entre deux lacs, dont celui 
d’enhaut est artificiel. Dro<it> vis a vis de l’auberge, on voit une forte 
montagne de glace, qui ne rend pas cet endroit bien chaud. Du même 
coté mais plus vers le sud ouest, il y a des rochers tout nuds, qu’on ap‑
pelle le mont Selamont, qui s’elevent encore de quelques centaines de 
toises plus haut que la grande hauteur ou je me trouvois. Peu de bois, 
du bétail, des chevres. Je fis cependant dans cet endroit sauvage un 
bon souper, des poissons admirables du lac, du fromage appellé Zie‑
ger.370 Je me couchois sur du foin étendu sur des bancs. 

Le matin forte pluye, l’apresmidi beau, le soir froid.

Le Mois d’Aout

☿ 1er Aout. Je comptois partir a 5h du matin, mais je m’apperçus en me 
levant que le tems etoit affreux, un vent du midi froid comme glace 
accompagné de beaucoup de pluye. Alors je de vins plus faché encore 
contre M. Pravicini, sans lequel j’aurois poussé hier jusqu’a Pont. Je 
dormis de dépit jusqu’a ce que le mauvais tems diminua un peu. Je par‑
tis a 7h du matin de Weissen stein par un froid perçant. A quelque dis‑
tance de la, j’arrivois a la plus grande hauteur du Mont Albula par ou 
le grand chemin passe. Il y a la un amas confus de grosses pierres et 
morceaux de rochers, qui rend cet endroit plus affreux encore qu’il ne 
le seroit par lui même. On passe [118r] avec grande peine a travers cet 
amas de pierres et cela dure pres d’une demie heure. Le froid etoit per‑
çant la haut, d’autant plus qu’il y avoit neigé la nuit sur le sommet des 
rochers. Enfin a la croix qui fait la frontiére de l’Engaddein, le chemin 
devint un peu meilleur. A quelques pas de Weissenstein sont a gauche 
vers l’orient les sources du torrent Al bula, qui sortent en grande abon‑
dance du milieu du rocher. Plus bas on voit les sources d’un autre tor‑
rent qui se jette dans l’Inn entre Pont et Bevers. En descendant cette 
haute montagne j’arri vois a des contrées un tant soit peu moins sau‑
vages, ou paissoient beau coup de vaches, pres de la des Sennhütten ou 
maisons de Vachers. Au milieu des plus grands rochers paissoient pres 
de Weissenstein des brebis de Bergame qu’on envoye la d’Italie. Entre 
des bois de Meleses, et de beaux prés je descendis les montagnes, ap‑
per ce vant le beau vallon ou coule l’Inn, et vis a vis les glaces du Ber‑
nina, je passois Pont *ou a la punt, Suot fontana merla in En Cod’oen, 
ou Engadina sur Puntauta* au pié de la montagne voyant vers l’orient 
le chateau de Campavall, et vers le midi le bourg de Campogast, Cam‑

370 Der Zieger wird nach der Herstellung von Hartkäse aus der verbleibenden Mol‑
ke hergestellt; er wird in Italien Ricotta genannt und in den Mittelmeerländern v.a. aus 
Schaf‑ und Ziegenmilch hergestellt.
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pus vastus a l’entrée du vallon de Camuera. *Chiamuguaera.* Je pas‑
sois Bevers *Beuver sur Fontanamerla* allant le long de l’Inn sur des 
prairies fort humides, le bourg est tres beau, les maisons toutes de 
pierres de trois étages et plus de haut avec leurs ma gazins a foin, pour‑
vû de grandes portes. Il y a des natifs de Bevers qui ont une mai son a 
Amsterdam, Andreas Pohl et Comp[agni]e. Plus loin j’arrivois a 12h a 
Sa mada, *Summaden, Samaden, Summod’ En* ou j’ai fort bien diné, 
je fus un moment chez le Landshauptmann, M. Rudolfe de Salis,371 qui 
a eu une fois cet emploi dans le Valtelin. L’aubergiste nous donna de 
fort bons plats en lait, dela par Celerina *Tschlarina, pont sur l’Inn* et 
Cresta deux aussi beaux bourgs, monté une colline et arrivé a 3h a S. 
Mo ri zo, bourg moins beau que les precedens, sur la pente d’une col‑
line, au pié de la quelle est un assez grand lac qui n’a pas d’aussi [118v] 
beaux poissons que celui de Weissen stein. Je descendis a l’auberge 
<...> me separois de M. Pravicini, a qui je ne dois que des depenses et 
le retarde mens de mon voyage. M. de Blumenthal,372 in ter préte fran‑
çois a Coire, et un Officier de Truns373 des gardes françoi ses me me‑
ne rent au dela du pont sur l’Inn a la source, elle est sous un toit, envi‑
ronnée d’un mur quarré, d’ou on puise l’eau, dont je bus deux verres a 
la source, qui me parurent avoir le gout d’encre et d’oeufs pourris en 
même tems *vitriol, soufre du fer a peupres comme les eaux de Pyr‑
mont.* Il y a la l’inscription suivante: „Aspera quas quaeris, *cernis,* 
lymphas dant saxa salubra Grata sub ingratis rupibus unda fluit Nunc 
alii Cereris jactent et munera Bacchi Omnis opes tellus ducit ubique 
suas“.374 Chemin faisant, Blu menthal me dit d’un livre que le Président 
a fait publier contre les freres Moraves, apres avoir complété mon jour‑
nal je soupois avec ces deux et 4 itali ens, un Abbé qui se conduisoit 
decemment, sans paroitre prendre intéret a des discours indecens. Je 
loge ici dans la chambre qu’a occupé le C. de Salis de Bondo.375

Le matin froid et desagréable, le soir beau.

371 Siehe TB 30. Juli. Rudolph von Salis‑Samaden war 1747 Landeshauptmann des Veltlins.
372 Jean Ulrich Florian Gilles de Blumenthal: 1750‑68 außerordentlicher Gesandter 
Frankreichs in Graubünden.
373 Trun war 1424 Gründungsort des Grauen Bundes. Der französischen ‚Maison du 
Roi‘ gehörten die Regimenter der ‚Gardes françaises’ und der ‚Gardes suisses’ sowie 
die Leibwache der ‚Cent‑Suisses’ an. In den ‚Gardes françaises’ dienten vereinzelt auch 
Schweizer Offiziere.
374 Ein Pfarrer Buesin aus Silvaplana verfasste 1674 folgende Übersetzung, die auf 
einer Steintafel in der Badeanstalt St. Moritz zu lesen ist: „Rauhem Gestein entspru‑
det der Heilquell, Welchen Du aufsuchst, Leblos starrender Fels nährt den belebenden 
Born Rühmet mir immer der Ceres Geschenk und die Gaben des Bacchus Eigene Schät‑
ze verlieh jedem Land die Natur“.
375 Hieronymus von Salis‑Bondo, 1748 Reichsgraf (1709‑94): 1730 in England na‑
turalisiert, 1743 Sondergesandter Graubündens in Großbritannien, 1743‑50 Resident 
und Konsul Großbritanniens in Graubünden (MS Sprecher Tafel 22). Er ließ 1766 den 
großen Palazzo Salis in Bondo neben einem älteren Wohnhaus der Familie erbauen. 
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♃ Le 2. Aout. A 5h du matin je partis de S. Moritzo, passois le pont et 
pres de la fon taine, par un beau bois de meleses ou l’Inn coule au bas, 
je repassois l’Inn a Campofer, *Chiamfaer,* dela j’arrivois a Silva pla‑
na, je m’y arretois un moment, pendant ce tems la pluye devint plus 
forte, j’y vis *Vy* Surlac de l’autre coté d’un lac long et large d’une de‑
mie heure, le chemin va au bord de ce lac, dela passé Sils *Seilg, Selg* 
ou Se glio, ou il y a une manufacture de cotton. Cet endroit est situé 
sur une isle entre ce lac et un autre [119r] bien plus grand, appellé le 
lac de Sils. Vis a vis de cet endroit il y a Fait appuyé contre un terrible 
vedretto ou montagne de glace, *partie du Bernina* dont je ne vis rien 
a cause des nuages et de la pluye. Le chemin va tantot au bord de ce 
grand lac, tantot en montant et descendant au milieu de grands ro‑
chers, j’arrivois tout trempé a Ba reggio *peutetre Gravas Albas* situé 
au haut d’une colline exacte ment vis a vis d’un grand Vedretto. Ici le 
tems s’eclaircit et je me trouvois en peu de tems au haut du Mont Ma‑
loja376 dont je descendis par un tres bon chemin pavé qui serpente au‑
tour de la mon ta gne et que l’on pourroit descendre en carosse. Je trou‑
vois la contrée charmante la vüe du vallon et de plusieurs montagnes 
qui l’entourent, me rejouit. De beaux sapins et meleses ornent cette 
montagne, les plus belles prairies, les sources de la Mera qui va vers 
l’occident, comme j’avois vû plus haut la source de l’Inn, qui va vers 
l’orient. Je fus a 10h a Casaccia ou Casatsch dans le Bergel sopra Por‑
ta au pié du Mont Septimo dont le passage est bien plus rude que ce‑
lui du Maloja, quoique le premier soit une route de commerce. J’y vis 
passer la Marquise Torelli377 de Pavie a cheval en Amazone comme 
un homme, precedée d’un abbate, suivie d’un chasseur, accompagnée 
d’un cou reur, sans aucune femme. Apres avoir fait ferrer mon cheval 
je continuois ma route par un mauvais chemin pavé, voyant toujours a 
gauche des mon tagnes de glaces, jusqu’a Vico Soprano, ou je fus peu 
avant 12h. C’est un bourg ense veli dans les montag nes, parmi les‑
quelles il y a un Vedretto assez grand. M. le vicaire Antoine de Salis378 
vint chez moi et m’amena diner chez lui, ou je trouvois la Marquise 
Torelli et les trois soeurs du vicaire.379 Sa femme [119v] n’y étoit pas, 
etant allé voir sa soeur mourante la Comtesse de Salis a Chiavenna.380 

376 Der Malojapass, Passo del Maloggia, 1815 m, trennt die West‑ von den Ostalpen 
und führt vom Oberengadin in das Bergell.
377 Mögl. Marianna Torelli, geb. marchesa Provera, Witwe des 1753 verstorbenen 
Cristoforo Torelli‑Montechiarugolo, marchese di Casei e Cornale, k. Rittmeister und 
Decurione von Pavia. 
378 Anton von Salis‑Soglio‑Tagstein, Casa Antonio (1731‑96): Offizier in französischen 
Diensten, Vikar des Veltlins ∞ seine Cousine Cornelia, geb. von Salis‑Soglio (1732‑1814) 
(MS Sprecher Tafel 22). 
379 Anna (1730‑96), Margareta (1734‑91), Maria Elisabeth (1739‑99) (MS Sprecher 
Tafel 22).
380 Elisabeth, geb. von Salis‑Soglio (1733‑64) ∞ 1763 Peter Gf. Salis‑Bondo (siehe 
TB 3. August).
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Je fus un peu emba ras sé de ne devoir parler qu’i ta lien, je me tirois d’af‑
faire tant bien que mal. Le chien du valet de chevaux qui m’avoit sui‑
vi, et qui remplit de mauvaises odeurs la chambre a tout mo ment, me 
decontenança et me fit rire. Reparti a 6h passé le pont sur *la* Mera 
*ou Maira,* les bourgs de Borgo novo *ou Barnoun,* Stampa, a la Por‑
ta. Il y a la le vieux chateau de Porta,381 qui partage le Bregel ou Prae 
Gallia en deux parties, celle vers l’orient s’ap pelle Bregel sopra por‑
ta et celle vers l’occi dent Bregel infra Porta. Passé Promontonis *Pro‑
montoeng,* ou je joig nis la Marquise et la quittois, ce chemin est tout 
pavé et en partie taillé dans le roc, qui ferme par enhaut dans un en‑
droit. En entrant a Bondo *ou Bund* je trouvois le Comte Jerome Sa‑
lis avec M. Bavier assis devant un moulin a scier, je m’informois chez 
eux du chemin, ne les connoissant pas, passois un pont sur un tor rent 
qui forme tout pres de la une cascade si forte, qu’il en vient un grand 
vent. Ayant cherché envain une auberge, on me mena enfin chez M. le 
Comte, qui est naturalisé en Angleterre, tous ses enfans, un seul ex‑
cepté, y sont.382 Il étoit pen dant plusieurs années ministre d’Ang leterre 
pres de la republique. C’est un petit homme tres poli et de tres bonne 
façon, parlant bien toutes les langues, il a quelque chose du 23me.383 Il 
m’accueil lit en ami. Sa femme née La dy de Fane,384 me paroit un tant 
soit peu chagrine, elle a beaucoup de lecture et n’aime pas le Podesta 
Battista de Coire385 qui a voulu persuader son mari de chasser un se‑
cretaire, parce qu’il lisoit Vol taire. Je soupois avec eux, M. Bavier, le 
Podesta Cor ti ni,386 et le D. Frey de Done schin‑[120r]gen[!] en Souabe. 
On me mena dans une autre maison dans une chambre de bois avec 
de petites vilaines fenétres, mon domestique coucha au dela de la Me‑
ra dans l’auberge de Bondo dans le Bregel infra porta. 

Forte pluye le matin, qui m’humecta de la 
bonne façon, beau tems ensuite, jusqu’au soir.

381 Die schon in römischer Zeit nachgewiesene Sperrfeste Castelmur wurde 1453 
zerstört.
382 Hieronymus von Salis‑Bondo hatte vier Söhne: Karl (1736‑81), Peter (1738‑1807), 
Heinrich Hieronymus (1740‑1810) und Wilhelm (1741‑?) (MS Sprecher Tafel 22).
383 Heinrich XXIII. Gf. Reuß aus der jüngeren Linie zu Köstritz (1722‑87): väterlicher 
Freund Z.s, der während seiner Studienjahre Köstritz oft besuchte und 1759 Taufpate 
des Sohnes Heinrich XLIX. wurde (die Namenszahl wurde den männlichen Nachkom‑
men des gesamten Hauses Reuß in chro nologischer Reihenfolge der Geburt zugeteilt) 
∞ 1. 1754 Ernestine Henriette Sophie, geb. Gfin. Schönburg‑Wechselburg (1736‑68), 2. 
Dorothea, geb. Freiin Brandenstein (1727‑1807) (Breunlich, Mader, Aus den Jugendta‑
gebüchern, passim; Index Wien‑Triest).
384 Lady Mary Anne Fane (?‑1785): Tochter des Viscount seit 1718, Charles Fane, Ba‑
ron of Lough Gur, aus dem Haus der Earls of Westmorland, in Irland begütert ∞ 1734 
Hieronymus Gf. Salis.
385 Siehe TB 23. Juli. 
386 Aus der Familie Cortini di Gaudenzett, in Bondo und Samaden beheimatet, mit 
der Familie Salis verschwägert.
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♀ Le 3. Aout. Mon frere Frederic fait sa 31me année. Bondo est un joli 
bourg sur la Me ra, en touré de belles montagnes couvertes d’arbres, 
*Piz delle nuove, delle dieci, Un de ci‑ ‑ ‑* qui le couvrent d’un grand 
vedretto placé precisément derriére Bondo vers le mi di. Je lus le ma‑
tin le poëme de Voltaire sur la Moderation dans les desirs,387 cela me 
desennuya. A 9h M. le Comte vint m’annoncer tout affligé, que Me sa 
belle fille, née Sa lis etoit morte ce matin a Chiavenna. Son fils388 l’a 
épousée le 4 Aout 1763 con tre la volonté des parens, qui depuis n’ont 
vu ni le fils, ni la belle fille. Frederic Salis389 arriva de Soglio.390 Jasé 
avec le capitaine Cortini, auquel M. Schwarz de Coire m’avoit adres‑
sé, c’est un homme instruit. Diné avec mes hotes, Me la Comtesse 
étoit toute abat tüe, l’affliction lui avoit attaqué les nerfs. M. le Comte 
me parla avec estime de feu mon oncle. Apres le diner Me la Com‑
tesse partit pour Chiavenna pour consoler son fils. M. le Comte qui 
me combla de politesses et d’amitié avoit écrit a Soglio pour sa voir si 
on seroit bien aise de me voir, il eut la reponse que oui, je partis donc 
a 4h apresmidi, /xxx/ M. le Comte m’accompagna jusqu’au pont, le ca‑
pitaine Cortini me porta des adres ses pour Como et Intra, je montois 
a cheval au dela du pont, grimpois une rude mon tagne, ou le chemin 
est pavé, d’ou on voit les montagnes au dela de Chia venna, et une belle 
cascade [120v] vis a vis la montagne ou je montois. J’arrivois avant 5h 
a Soglio *Soi, Sull, Soilg, So lium,* ancien heritage des Salis au haut 
d’une grande mon tagne vis‑a vis d’un grand vedretto le premier que 
j’ai vu bien distincte ment. C’est un bourg de 500 habitans, il y a la 
trois mai sons differentes des Salis, la famille du Lands hauptmann Ru‑
dolfe,391 celle de M. Frederic,392 et celle du commissaire André.393 La 
maison qu’habite le Landshauptmann, peut fort bien passer pour un 

387 Épître de la modération en tout dans l’étude, dans l’ambition, dans les plaisirs 
(s.l. 1738).
388 Reichsgraf Peter von Salis‑Bondo (1738‑1807): Leutnant in englischen Diensten ∞ 
1. Elisabeth, geb. von Salis‑Soglio (1733‑64), 2. Anna, geb. von Salis‑Soglio (1744‑67): 
Tochter des Bundespräsidenten Anton; 3. Anna, geb. von Salis‑Soglio (1749‑1830): Nich‑
te desselben (MS Sprecher Tafel 22, Salis‑Soglio, Die Familie, 306).
389 Friedrich von Salis‑Soglio aus der Casa Battista (1731‑93): Neffe des Bundesprä‑
sidenten Anton; Podestà von Bregel sub Porta, 1769 Commissarius von Chiavenna ∞ 
Perpetua, geb. von Salis‑Samaden (1750‑98) (MS Sprecher Tafeln 8, 18).
390 Bedeutend durch die zu Beginn des 13. Jh. eingewanderten Familien Salis und 
deren Wohnbauten.
391 Rudolph von Salis‑Soglio aus der Casa di Mezzo (1713‑78): 1757 Landeshaupt‑
mann des Veltlin ∞ Margareta, geb. von Salis‑Soglio, Schwester des Andreas von Sa‑
lis‑Soglio (siehe unten) (MS Sprecher Tafeln 21, 22).
392 Friedrich (1701‑60), älterer Bruder des Präsidenten Anton Salis‑Soglio.
393 Andreas von Salis‑Soglio aus der Casa Antonio (1725‑85): 1762 Gesandter der 
Bünde in Mailand, 1763‑65 Commissarius von Chiavenna ∞ Margareta, geb. von Sa‑
lis‑Marschlins (1730‑92): Schwester des Karl Ulysses (MS Sprecher Tafeln 11, 22). Die 
drei Palais Salis in Soglio wurden nach den Gründern der Familienzweige und ihrer 
Lage ‚casa Battista‘ (1701 umgebaut, heute Hotel), ‚casa di Mezzo‘ (1696 erbaut) und 
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palais. Victor Amedée II. Duc de Savoye394 y coucha le 14. Aout 1697 
dans la même chambre et dans le même lit ou j’ai couché, mais non 
pas au même endroit, on y a mis une inscription. M. le Landshaupt‑
mann Rudolfe, qui louche un peu, est le meilleur homme du monde, 
le plus honnéte, le plus poli et sincére que l’on puisse imaginer. Il me 
reçut a mer veille, me montra tous les apartemens, dont il y en a de 
dorés et parquetés bien beaux, ensuite un superbe portrait de Louis 
XIV déja vieux, il ressemble un peu au C. Alexandre de Callen berg,395 
ensuite les portraits de quelques maitresses de ce roi, et de plu sieurs 
da mes de sa cour, qui tous sont fort beaux. Nous primes le thé dans 
la cham bre ou le duc de Savoye a couché, Melle Perpetua de Salis, 
née le 14. Mars 1739, fille du Lands haupt mann,396 qui sans être jolie, 
etoit plus honnétement mise que les dames de Coire, nous joignit, de 
même que M. Frederic de Salis, Seigneur <de> l’autre mai son. Nous 
allames tous dans le grand jardin du Lands hauptmann qui est bien, 
j’y vis l’ouvrage bo ta nique de M. Frederic, qu’il a rassemblé a Halle, 
ou il a étudié avec le C. Lynar,397 dela dans le jardin de ce M. Frederic 
dont l’exposition est directement vis a vis de ce [121r] grand vedret‑
to dont j’ai parlé deux fois. Cette montagne est couverte de terri bles 
mon ceaux de neiges et de glaces, elle se represente a peu pres comme 
celle que j’ai vû en Ty rol pres de Gries, elle est dans la chaine de ces 
montagnes de glace qui s’étendent jusqu’au Bernina. Autrefois les pai‑
sans passoient ce vedretto pour aller aux bains de Val Maseno, mais 
actuellement ce chemin est perdu. La pointe voisine de ce Gletscher 
s’ap pelle Pitz delle nove, deux autres plus vers l’occident delle dieci, 
et delle undeci, puisque en hyver le Soleil a ces heures effleure les 
pointes de ces montagnes. On ap pelle Vento di Gam bone le vent du 
nord qui vient de dessus une pointe plus haute que Soglio. Nous al‑
lames dans les champs la haut jusqu’a un endroit ou on de couvroit 
tout le vallon étroit depuis Vico So prano jusqu’a Casta Segna, dont 
on ne vo yoit que la tour. Bondo se presentoit joliment. On cultive la 
haut du bled et beau coup de lin, il y a des paturages a foison. Chaque 
petite portion de terrain a son nom propre. La petite plaine ou Soglio 

‚casa Antonio‘ (um 1750 erbaut) benannt. Friedrich, Rudolph und Andreas waren die 
ältesten Söhne dieser Linien.
394 Viktor Amadeus II. (1666‑1732): 1713 König von Sizilien, 1718 König von Sardini‑
en, dankte 1730 zugunsten seines Sohnes Karl Emmanuel ab. Er machte in Soglio halt, 
als er im Sommer 1697 aus Ge sundheitsgründen die Bäder von St. Moritz aufsuchte.
395 Johann Alexander Gf. Callenberg‑Muskau (1697‑1776): Onkel Z.s, sächsischer Ge‑
heimer Rat. ∞ 1. 1716 Helene Marianne, geb. Gfin. Tenczin‑Steinau, 2. 1741 Rahel Lou‑
ise Henriette, geb. Gfin. Werthern (1726‑53) (Index Wien‑Triest).
396 Perpetua, geb. von Salis‑Soglio (1739‑1802) ∞ 1766 Johann‑Baptist von Salis‑Riet‑
berg (1741‑1816): Offizier in französischen Diensten (MS Sprecher Tafeln 13, 21).
397 Friedrich Ulrich Gf. Lynar (1736‑1807) studierte von 1754‑57 in Halle die Rechte 
und war bis 1759 Z.s Studienkollege in Jena. Ein Salis‑Soglio ist in den Hallenser Mat‑
riken nicht nachzuweisen (Universitätsarchiv Halle).
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est situé s’appelle Val Casal, une prai rie Poetsch de Don Anna, i.e. le 
trou de Madame Anna, une autre contrée la Salina etc. M. Frederic 
me montra dans sa maison sa collection de pierres, et me fournit des 
pieces sur leurs que relles, que je n’avois pas encore. Apres être re‑
tourné dans la maison du Lands haupt mann, je par courus leurs Tables 
Genéalogiques, Melle Perpetua nous joig nit, et nous soupames fort 
bien, belle argenterie. On mange un plat avant la soupe. Je pris congé 
de mon hôte et me reti rois dans une belle chambre, je n’ai pas logé 
si mag ni fi quement depuis Dresde. 

[121v] Un peu de pluye. Beau tems.

♄ Le 4. Aout. Je me trouvois mal d’avoir trop mangé hier, et je gel<ai> 
de froid. Quand je fus habillé mon hôte vint me trouver, nous primes 
le chocolat ensemble, il me te moig ne tant d’amitié que je le quittois a 
regret. Il me donna encore une Kinnkette pour mon cheval et je par‑
tis de Soglio a 5h et 1/2. En descendant la montagne *par un grand 
bois de maroniers* je considerois souvent encore le grand vedretto 
et la belle cascade du coté du nord, je passois un chemin pavé jusqu’a 
Chiavenna. Le torrent qui forme cette cascade, s’appelle Coroggio 
*Calogia*. Passé le grand bourg de Castasegna, Scat toni, Villa, San‑
ta Croce, ou la Mera fait la belle cascade San Michele, je passois vis a 
vis de Plurs, dont il ne subsiste plus que quel ques maisons. C’etoit un 
gros bourg qui fut entiérement couvert par un gros morceau de terre 
et de roc qui se détacha du Mont Conto.398 On montre l’endroit, ou il 
étoit, et vis a vis a une maison des marques de la terre fangeuse, qui 
rejaillit de la Mera jusqu’a cette maison pendant la chute. Un hom‑
me a cheval qui me suivoit, me parla beaucoup du <libertinage> des 
pauvres ha bitans qui furent ainsi ensevelis vivans il y a plus de cent 
ans. A droite vers le nord les sour ces du torrent Fraccia forment une 
superbe cascade, la plus belle, que j’aie jamais vu. Passé Prosto ou 
il y a la filature de soie, j’y vis quantité de soie étendue pour se sé‑
cher, il y a un bel arc la. Passé un beau pont sur la Mera, dessous un 
arc de pierre orné des armes de Salis, les masures du vieux chateau 
de Castelaz,399 ancienne demeure des Salis sont a gauche en entrant, 
tout prés du chemin. J’arrivois a 7h 3/4 du matin a [122r] Chiaven‑
na.400 C’est un gros bourg rempli de belles maisons bien baties et en 
partie fort ornées. Je descendis alle tre Ré, et sa chant qu’on y perit 
de chaleur, je me fis donner la chambre la plus fraiche de toute l’au‑

398 Der Bergsturz des Monte Conto am 4. September 1618 zerstörte 200 Häuser, al‑
le Einwohner kamen um.
399 Die Burg Castellazzo, angeblich seit dem 11. Jh. im Besitz der Salis, wurde im 
13. Jh. zerstört.
400 Der Ort wurde 1512 von Maximilian Sforza an Graubünden abgetreten und ist 
bedeutend durch seine Lage am Ausgang der Splügen‑, Maloja‑ und Septimerstraße.
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berge. M. Carlo Tunesi et Antonio Mat toi vinrent chez moi. Apres le 
diner je reposois un peu, en suite Mattoi me mena voir la Dogana, ou 
l’entrepot des marchandises, la maison et jardin du vicaire Antoine 
[Salis] de Vico Soprano,401 le filatoire de soye du capitaine Cortini, il 
me me nerent chez une dame Chiudera jeune et coquette qui me fit 
voir la maniére de tirer la soye de dessus les cocons, dela nous al‑
lames a Prosto voir tailler et travailler au tour les La vetsch,402 pierre 
que l’on creuse dans ces environs, nous rencontrames le Landamman 
de Prosto nommé Franchi ou Vertemat,403 qui nous mena dans une 
belle maison sur la montagne qui leur apar tient. Quand leur grand 
palais a Plurs existoit, dont il m’a montré le des sein, ceci ne s’appel‑
loit que la Casina, une maison de jardin, mais ce palais a été ense‑
veli avec le reste du bourg par la chute du Mont Conto, et le bisayeul 
de ce Landam man y a été tué avec sa femme. Au reste c’est une fa‑
mille noble de la plus grande an ciennété, qui étoit fort puissante dans 
le milanois et qui montre une suite ininterrompüe de genealogie de‑
puis l’an 1146. Les Salis prouvent qu’un de leurs ancétres a acheté en 
1026 les Alpes Julias, ou le Julierberg d’aujourd’hui, mais ils n’ont une 
suite ininter rom  püe de leurs ancêtres que depuis la fin du 13e siécle.

Un vent agréable diminua la chaleur brulante 
dont on se plaint d’ailleurs a Chiavenna.

[122v] XXXIIme Semaine

☉ VII. de la Trinité. Le 5. Aout. En ouvrant une porte de ma chambre 
qui donne sur une gale rie, j’ai la vüe du mont, ou les habitans d’ici 
ont leurs grottes. Ce sot de Mattoi me pria de vou loir être parain de 
son enfant futur,404 j’allois avec lui aux capucins a la messe, ou je me 
recueil lis devant l’auteur de mon être. Apres le diner Mattoi me por‑
ta 24 Louis neufs qui a ce que l’on dit valent a Vienne 8 fl 44 kr. ce 
qui feroit 209 fl 36 kr. J’ecrivis a mon frere, pris le caffé chez ce Mat‑
toi, m’ennuyois la richement, et allois ensuite aux grottes et aux ma‑
sures de ce vieux chateau, ou il y a la cavurga,405 i.e. les anciennes 
caves. Monté derriere la grotte du Vicaire Antoine [Salis] d’ou l’on 

401 Anton von Salis‑Soglio (siehe TB 2. August). Die Familie Salis besaß mehrere Häu‑
ser in Chiavenna und der näheren Umgebung. Hier ist wahrscheinlich der Mitte des 18. 
Jh. erbaute Palazzo Salis mit Garten an der Piazza Castello gemeint, der dem Architek‑
ten Petro Solari zugeschrieben wird.
402 Der Topf‑ oder Lavezstein, ein graufarbiges Talkaggregat und Varietät des Chlo‑
ritschiefers, wurde wegen seiner hohen Feuerfestigkeit und leichten Schneidbarkeit zu 
Ofenplatten, Töpfen etc. verarbeitet.
403 Aus der in Plurs begüterten Familie Vertemate, ursprünglich della Porta di Ver‑
temà, deren Basler Zweig sich Werthemann nannte (siehe TB 31. August).
404 Z. erhielt am 15. November 1764 in Marseille die Nachricht von der Geburt sei‑
nes Patenkindes, eines am 24. September geborenen Sohnes.
405 Felsspalt im Burgfelsen von Chiavenna.



Tagebuch der Studienreise durch die Schweiz (Juni-Oktober 1764)

Studi di storia 18 153
Karl von Zinzendorf, Tagebuch einer kommerziellen Studienreise durch die Schweiz, 83‑284

decouvre tres bien tout le bourg de Chiavenna, qui paroit comme 
dans un chaudron, enterré in una cattiva valle. Povero l’uccello che 
nasce in una cat tiva valle.406 Nous grimpions la comme des chevres.

Beau tems, l’air frais tempéra encore la chaleur.

☽ Le 6. Aout. Le matin mon abbate vint chez moi, et me mena pro‑
prement sul Castello alla Cavurga. C’est un chemin tres long tail‑
lé dans le roc et fait pour communiquer d’une partie du chateau a 
l’autre. Nous montames de la comme les chamois aux cister nes d’ou 
l’on decouvre tout le bourg. Le vallon paroit ici beaucoup plus grand 
que de l’endroit d’ou je l’ai vu hier. Apres avoir reposé la pendant 
quelques minutes, j’allois a la montagne ou l’on trouve de l’amiante407 
ou de la pierre incombustible, ensuite voir la sotte bibliotheque des 
capucins avec leur jardin. Nous allames fort <av>ant dans deux cis‑
ternes. Apres le diner a 20h 1/2 d’Italie408 ou 2h passées je partis de 
Chiavenna a che val accompagné des marchands Mattoi e Tunesi. Pas‑
sé Prada, ou un essaim de mou ches longues d’un demi doigt, com‑
mença a fondre sur nos chevaux. Le chemin pavé passoit le long de 
rochers arides, ayant a main droite la Mera. Je vis de l’autre coté les 
chemins qui menent au [123r] Splügen, et au mont Furcula. Tout cet 
air jusqu’au lac est croupi, et nonobstant cela il y a la de tres beaux 
prés. Les habitans de Mala guardia, dont les maisons sont toutes ba‑
ties sur des piéces de roc, ceux de S. Cas san, de Co lore et Gordone 
vis a vis, ceux de Samaggia, de Samolico vis a vis passent tout l’eté 
sur des montagnes. Une terrible pluye vint derriere nous, et nous 
n’eumes que le tems de nous sauver au galop, de sorte que nous attei‑
gnimes encore a la Riva. Le chemin qui y mêne, ne fait que des eaux 
croupissantes et puis s’appuie aux ro chers, passant pres des ruines 
de Castillaz, j’y fus a 4h congédiois mes deux messieurs et par tis 
avec un vent favorable, ayant un bateau cou vert. Passé Nova, ou on 
prit une chaise, la Val Codera Campo, Vic, le Val de Ratti, et debar‑
qué a Dascio cinq ou six italiens de cet endroit qui m’avoit[!] prié de 
les prendre jusques la ou ils allerent se sauver sur les montagnes, 
l’air etant si empesté sur ces Laghetti jusqu’a Domaso, qu’on aver‑
tit tous les voyageurs de ne pas dormir jusques la, de crainte d’avoir 
la fievre. On paie a Dascio, qui est deja dans le milanois, la douane. 
Vis a vis est Vercei, puis Bocca d’Adda ou cette riviere tombe dans 
les Laghetti, la le bon vent cessa et ne revint plus pendant toute ma 

406 Armer Vogel, der in einem üblen Tal geboren ist.
407 Asbest.
408 Die italienische Stundenzählung begann mit dem Angelus, eine halbe Stunde 
nach Sonnenuntergang. 
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navigation. On voit vis a vis le fort Fuentes,409 dont toute la garni‑
son est a Domasio a cause du mauvais air, on voit dans le vallon De‑
lebio bourg de la Valteline ou il y a un filatoire de soye, on y voit en‑
core le sommet du Mont Legnon qui fait la frontiére entre le païs des 
Grisons, le sommet du fameux Mont S. Marco,410 passé So rigo ou un 
Comte Abbé Julien de Milan a bati un beau palais, inutile a cause de 
l’air infecté, et ruiné encore par dessus le mar ché par l’eau des mon‑
tagnes.411 Arrivé a 6h 3/4 a [123v] Gera, ou je descendis a terre pour 
voir la cuve ou les fermiers de Milan font blanchir le sel noir venitien 
pour le vendre aux Grisons. C’est une toute petite cuve. L’air y est en‑
core terrible. Je vis un vivier, ou il y a de tres gros poissons. Parti de 
la le vent devint contraire, je fus a Domasio a 8h. L’on pretend que 
l’air *du lac* y com mence déja a étre meilleur. J’y soupois et appris 
de l’hotesse a connoitre l’argent mila nois. Elle me pourvût d’un ma‑
telas rempli de puces que je fis étendre dans la nouvelle barque que 
mes barcaroli avoient pris, partis a 9h et 1/2 ou a 4h selon la montre 
ita lienne. A coté droit resta Gravedona, gros bourg, a gauche Piona, 
a droite Stazona sur une montagne, puis Donch dont toute une vallée 
porte le nom, Musso, Meniello[!], Cremia, a gauche Colico, Dor, Cur‑
rend, Dervio. Mes gens trouverent bon de passer une heure a Rinzo‑
nico sous pretexte que le tems se disposoit a devenir mauvais. Je dor‑
mis, ce port n’est pas si beau que celui de Domasio. Je me reveillois 
souvent, enfin tout a fait...

Jour gris. Apresmidi grosse pluye 
qui cessa bientot puis jour gris.

♂ Le 7. Aout,.. le matin a 4h et 1/2. Ce lac est entouré entiérement de 
montagnes qui vers Come deviennent enfin collines, il s’en faut bien 
qu’il aille tout droit, il fait bien dix differen tes courbures, qui font 
qu’on n’en voit jamais qu’une tres petite partie. Nous passames la 
nuit l’endroit, ou il a sa plus grande largeur, non loin de Tremesso. Il 
n’est pas dangereux comme les lacs de Constance et de Wallenstadt, 
puisqu’on peut aborder par tout, mais il est bien plus beaux que ces 
deux, par le grand nombre de villages et de belles maisons de cam‑

409 1603 von der spanischen Regierung Mailands erbaut, 1796 von der französi‑
schen Armee zerstört.
410 Die 1762 gescheiterten Bündner Verhandlungen zur Erneuerung der Allianz mit 
Venedig sahen vor, dass Venedig den von Morbegno im Veltlin nach Bergamo im Vene‑
zianischen führenden Handelsweg über den Passo di S. Marco für Wagen befahrbar 
ausbauen sollte. Diese Straßenverbindung hätte den mailändischen Transithandel mit 
deutschen und Schweizer Waren sehr beeinträchtigt (Salis‑Soglio, Die Familie, 273).
411 Ein Zweig der in drei Zweige geteilte Mailänder Adelsfamilie Giulini ließ sich im 
17. Jh. in Sorico nieder und errichtete in der 2. Hälfte des 17. Jh. den Palazzo Giulini. 
Am 1. September 1755 verwüstete eine Überschwemmung den Ort Sorico, den Palast 
und seine Gartenanlagen.
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pagne, qui le bordent de tous cotés. Les endroits a droite de‑[124r]
puis Rinzonico sont Nobial, Menas, d’ou on va a Lugano412 par les 
mon  tagnes, Gre, Tremezzo, ou les Clerici413 ont un tres beau palais. 
La il fit jour, Camp, Sturan, Salo, Holica[!], Argegno, d’ou on va en‑
core a Lugano. A gauche depuis Dervio, Bel lan, Marenga, Lierna. 
Holtz, Mantello. La le lac se partage en deux ra meaux, ou il y a sur 
la langue de terre au milieu l’endroit Bellas, puis Lezen, Nes, Carré, 
Pu gnano. Pres de Cara a droite nous rencontrames une belle gondole 
dans laquelle alloit un ca valier de la maison de Leti. Torno a gauche, 
ou je passois a huit heures, se vante d’avoir dans son eglise un des 
Cloux de la Croix de N.[otre] S.[eigneur]. Plus loin il y a a gau che la 
casa Pliniana414 pourvüe d’une fontaine, qui se perd et reparoit toutes 
les 3 heures. A droite Hur, Moltras, Zernobio. A 9h et 1/2 j’ar rivois 
a Como.415 Cette ville est située dans un enfoncement que fait le lac 
vers l’orient, de sorte qu’on ne l’apperçoit qu’en y touchant. Elle a un 
beau port.416 En entrant on voit a droite un corps de garde, de gau‑
che la statue de S. Jean Nepomu céne dans une niche du mur, avec 
cette inscrip tion Di vo Joanni Nepom. naufragantium pa trono.417 Il y 
avoit un si grand nombre de ba teaux la, que je n’approchois qu’avec 
peine. Je descendis a l’auberge du... qui donna sur le port, et qui est 
assez belle. Le fils de l’hôte qui couroit comme un basque, me me‑
na d’abord voir L’eglise cathedrale418 ou l’on faisoit les ob séques de 
l’eveque,419 mort il y a quelques jours. C’est un beau batiment entie‑
rement de mar bre, avec les plus beaux pi li ers. De la nous courumes 
dans plusieurs manufactures de soye, puis chez le Sr Fran ces co Cas‑
nati, qui ayant lu la lettre du capitaine Cortini, me reçut fort poli‑
ment, dela nous courumes a la manufacture de drap, fort loin hors la 
ville du coté de Mi lan. Je vis en chemin faisant, [124v] que l’on cultive 

412 Seit 1513/16 war Lugano Landvogtei der XII Orte.
413 1690 unter Giorgio II. Clerici, einem Mailänder Bankier, begonnen und unter An‑
tonio Giorgio Clerici (?‑1768) vollendet, verblieb die Villa bis 1801 bei der Familie Cleri‑
ci, wurde 1843 von Prinz Albrecht von Preußen gekauft und nach seiner Tochter Char‑
lotte (1866 Hzgin. von Sachsen‑Meiningen) auf Villa Carlota umbenannt.
414 Der Palast wurde bei Torno, am südwestlichen Arm des Sees 1570 von Giovan‑
ni Anguissola erbaut und nach dem jüngeren Plinius benannt, der die intermittieren‑
de Quelle beschrieb.
415 Lombardische Hafen‑ und Handelsstadt mit Seidenspinnereien und ‑weberei‑
en am Comersee.
416 Der alte Hafen von Como wurde Mitte des 19. Jh. aufgeschüttet, heute piazza 
Volta.
417 Dem Hl. Johannes Nepomuk, Schutzherrn der Schiffbrüchigen.
418 Der Marmorbau des Doms wurde 1396‑1528 errichtet, die Fassade von 1468 
stammt von den Brüdern Rodari und die 1730‑70 ausgeführte Domkuppel von Juvara.
419 Giovanni Battista Pellegrini (1711‑64), seit Juli 1760 Bischof von Como, starb am 
5. August 1764.
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ici du bled sarrasin,420 du chanvre, du maïs. De retour chez moi suant 
a outrance je dinois. Peu apres le diner vint chez moi un Ab bé Cas‑
nati dans un beau carosse, parent du prece dent, qui me mena dans 
un beau jardin a ce faux bourg qui est de l’autre coté du lac. Il y vo‑
la des péches probablement pour me les donner demain a midi, ou 
il m’avoit prié de diner chez son neveu. Dela nous al lames a la nou‑
velle eglise de la Ste Croix421 qui en effet est belle, dela il debar qua 
ses péches a la maison, et son neveu me pria beaucoup d’y diner. En‑
suite nous allames a la manufacture de soye du Sr capi taine Cécio, 
puis a celle du Sr Buonamici qui a 250 métiers en soye, enfin a une 
grande fa brique du Sr Moro, ou il y a jusqu’a 8 filatoires de soye, et 
beaucoup d’incanatoires.422 Je me rendis aux desirs de ces gens la, 
et resolus de ne partir pour Varese que demain apresmidi. Mon Ab‑
bé m’accompagna chez moi, ou j’ecrivis.

Tres beau tems et de jour tres chaud.

☿ Le 8. Aout. Pres de Como sur le sommet d’une colline toute verte, 
sont les masures du cha teau de Beradat.423 Il y a plusieurs collines 
vers le midi toutes vertes, mais avec des pointes singuliéres. Le ma‑
tin je lus dans Rousseau avec beaucoup de plaisir ce qu’il dit sur 
les specta cles.424 Ensuite l’hôte me mena voir l’emplacement pour le 
théatre, que 8 personnes d’ici font bâtir, ensuite j’achetois une mau‑
vaise carte du milanois, et je finis par voir la bibliotheque publique. 
De retour chez moi j’y trouvois mon abbate, j’allois voir 3 jeunes mes‑
sieurs d’Al torff, qui viennent de Milan s’en retourner chez eux. Ils me 
recommanderent l’auberge de Johan nes Jauk425 a Bellinzona, et me 
dirent que d’ordinaire on alloit le premier jour au Zoll haus,426 le se‑
cond a Urselen, et le troi siéme a Altorff. Ils alloient a Lugano et de la 
a Bellinz. J’allois par la pluye diner chez le Sr Francesco Casnati. Sa 
femme une Brenta‑[125r]<no>427 <est> decemment selon son etat, 

420 Buchweizen, Heidekorn (polygonum fagopyrum).
421 Die Chiesa del Crocifisso aus dem 17. Jh.
422 Seidengarnspulen.
423 Friedrich Barbarossa ließ die Burg Baradello im 12. Jh. errichten.
424 Jean‑Jacques Rousseau, Citoyen de Genève, a M. d’Alembert [...] sur son article Ge‑
nève dans le VII vo lume de l’Encyclopédie, et particulièrement sur le projet d’établir un 
théâtre de comédie en cette ville (Amsterdam 1758).
425 Mögl. Johannes Maria Jauch (1715‑64): Stammvater des in Bellinzona etablier‑
ten Zweiges der aus Uri stammenden Familie; er war 1752‑57 und ab 1761 Pächter des 
Stadtzolles. Die Familie betrieb in Bellinzona auch eine Faktorei und beteiligte sich 
am Warentransport über den Gotthardpass.
426 Dazio Grande, siehe TB 11. August.
427 Die dem Familienzweig Brentano/Brentani‑Cimaroli aus Bonzanico am Comosee 
angehörenden Brüder Carlo (1705‑70) und Giovanni (1708‑69) gründeten um 1750 Ban‑
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sans etre belle, ses parens ont une maison a Amsterdam, a Franc‑
fort et a Vienne elle me dit que le general428 est mort. Je dinois la 
avec le Podestà de la comté de Como..., un Genois, Don Battista Mo‑
ro, deux Abbés Casnati et un Rezzonico pa rent du Pape,429 qui est na‑
tif de Côme. Entre tous ceux la le Podestà me plut davantage, il avoit 
un faux air du Duc de Bragance, il me conta du palais de Gravedona 
sur le lac de Côme, qui fut construit a cause que le Concile de Trente 
avoit du être tenu a Gra ve dona, il me parla en core de la casa Plinia‑
na et de cette fontaine singuliére qui se perd toutes les trois heures, 
et a un flux et reflux réglé. Mon abbate m’accompagna chez moi et je 
partis de Como a 3h et 1/2 passé, dans une sedia, c.a.d. une voiture 
a deux roues avec un brancard que porte un cheval, pendant que 
le cocher monte un autre attelé a coté du brancard. A quelque dis‑
tance de la ville j’entrois dans le territoire suisses, leurs bailliages 
italiens.430 Le cocher s’arreta quelque tems a Chiasso, ou je trou vois 
des gens qui parloient allemand. Passé Balerno, on vit a droite les 
mon tagnes qui entourent Men drisio et le lac de Lugano, de la a Col‑
draro, ensuite a Stabio, passé ce village il fallut sortir de la voiture 
pour descendre le Mont Valsulda, une descente affreuse, dont je n’ai 
pas vû des pareilles a cause des grandes pierres. Tout ce païs d’ail‑
leurs est beau, cultivés si reguliérement que c’est un <ch>arme, en 
maïs, chan vre tres beau, bled sar ra sin, froment, de la vigne entrelas‑
sée avec des muriers, entre ceux‑ci les jeunes munis de paille autour 
du tronc contre le froid. Je rencontrois 3 hommes ayant des manteaux 
de paille contre la pluye. J’arrivois a 8h et 1/2 a Varese,431 beau bourg 
dans le milanois tres bien bâti. Je descendis a l’auberge de l’Etoile, ou 
je ne fus pas mal logé. On me fait payer [125v] un peu cherement les 
voîtures, c’est la l’unique chose dont j’ai a me plain dre. Les branches 
d’arbres *donnerent* frequemment dans les yeux et comme il avoit 
beaucoup plu, j’en fus plus mouillé que de la pluye. C’é qui un Monte 

ken in Genua und im Siebenjährigen Krieg in Wien (Dickson I, 403; II, 298), mit Filia‑
len in Nürnberg, Amsterdam, Hamburg, London, Cádiz und Triest. Die Söhne und Vet‑
tern Giovannis erhielten 1785 das Adelsprädikat „Frhr. Megerle von Mühlfeld“. Die in 
Frankfurt/Main tätige Kaufmanns‑ und Bankiersfamilie (von) Brentano stammte aus 
Tremezzo am Comosee. Ein weiterer Zweig der Familie wanderte 1700 in die Schweiz 
aus und errichtete im katholischen Rapperswil eine Seidenfabrik (Pfister, Zürcher Fa‑
briques, 129‑30).
428 Joseph Anton Abundius Frhr. Brentano(i)‑Cimaroli (1719‑64): 1756‑58 k. Oberst 
des Warasdiner‑St. Georger Grenz‑Regiments, 1761 Korpskommandant, Generalfelmar‑
schall; nach der Schlacht von Adelsbach vom 7. Juli 1762 mit dem Großkreuz des Ma‑
ria‑Theresien‑Ordens ausgezeichnet. Halbbruder oder Vetter der oben genannten Brü‑
der Carlo und Giovanni Brentani‑Cimaroli ∞ Anna von Rusca (?‑1765).
429 Carlo della Torre di Rezzonico (1693‑1769): 1758 Papst Clemens XIII.
430 Die Welschen Vogteien gehörten seit 1512 zur Eidgenossenschaft.
431 Lombardische Stadt mit Seidenzucht, ‑spinnerei und –weberei.
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Sacro432 assai riputato dove in 15 Capelle /si/ é rapresentata la Pas‑
sione di N[otre]. S.[eigneur]. Mon Vetturini[!]433 me donna de bons 
conseils pour la conti nu a tion de mon voyage.

Il a beaucoup plu toute la journée.

♃ Le 9. Aout. Parti a 4h et 1/2 du matin de Varese dans une sedia 
unique mieux con di tion née que celle d’hier. Je traversois un beaux 
païs, dont les uniques arbres sont des noyers, des cha taigners et des 
muriers. Le vin entrelassé entre les muriers en formant des toppie 
ou pergole sous lesquelles on passe comme a Bolzan et Meran,434 fait 
un beau spectacle. Toutes les cam pagnes sont reguliérement culti‑
vées et arrangées en fro mentone ou maïs, beaucoup de chanvre tres 
beau, du bled sarrasin etc. Je passois Ma cagno, apres avoir laissé a 
droite la Madonna del Monte,435 Comera, Gavira, S. An drea, ou il y 
avoit beaucoup de ruines, et ou je vis de la hau teur le lac de Bian dro‑
ne qui se decharge dans le Lago Maggiore, je vis pareillement Aro‑
na au bord occi dental de ce grand lac, le soleil donna precisement 
contre les murs du fort, Sticho, j’arrivois a La veno a 7h 3/4. C’est un 
bourg situé sur le bord occidental[!] du Lago Maggiore dans un en‑
droit, ou il s’elargit considérablement. Ce lac a <plus> de 50 lieues 
italiennes436 de long, et la plus grande profondeur pres de Magadino.437 
Je ren voyois mon Vetturino et pris a Laveno, endroit fameux pour sa 
foire de grains et ou on /cultive/ fait beaucoup de soye une barque 
avec quatre barcheroli qui devoit me mener aux Isles Boromées, qu’on 
voit dela si tuées dans un enfoncement que fait le lac vers l’orient. A 
8h 3/4 j’arri vois par un tres grand chaud a [126r] l’Isola bella. Je vis 
premierement le jardin situé vers le midi, composé de 10 terrasses, 
sur la plus haute on voit Cupidon a cheval sur un Monoceros.438 Les 
autres ornées de beaux fruits, de vases, de statues, de grilles ou la 
devise de S. Charles,439 Humilitas est en let tres d’or avec les armes 

432 Der Sacro Monte, nordwestlich von Varese, mit fünfzehn im 17. Jh. errichteten 
Kapellen, vierzehn davon an der Bergstraße und einer in der Wallfahrtskirche Santa 
Maria del Monte.
433 Vetturino, also Transporteur oder Kutscher in eigener Rechnung.
434 Z. hielt sich vom 8.‑16. April 1764 in Bozen auf, Meran berührte er auf der Rück‑
reise nach Innsbruck am 16. April.
435 Santa Maria del Monte, Wallfahrtskirche auf dem Sacro Monte.
436 Die Länge beträgt 66 km im Talweg. Die Längenmaße, in Meilen, variierten zwi‑
schen den italienischen Staaten. Der Ausdruck lieue italienne bezieht sich hier wohl nicht 
auf die ca. 1,8 km lange lombardische sondern auf die ca. 1,5 km lange römische Meile.
437 Verwechslung mit Maccagno.
438 Griechisches Wort für Einhorn, licorne, das Wappentier der Familie Borromeo.
439 Hl. Karl Borromäus (1538‑84): 1560 Kardinal‑Erzbischof von Mailand, 1610 ka‑
nonisiert.
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de la famille. Ayant vu le jardin et ses beaux fruits, vous voyez une 
cascade ou a la fraicheur de l’ombre une eau semblable a un crystal 
descend des degrés de marbre. Par un *bois épais et des* allées com‑
posées de Laurus odora440 et de Laurus Impe ria lis,441 un bel orrido 
de Grot tes. Vous allez du jardin au palais. La le jardinier apres que 
sa fille m’eut presenté un bouquet, me quitta et le directeur du pa‑
lais me mena par tous les aparte mens, qui quoi que dans le gout an‑
tique, sont tres beaux. Parmi les beaux tableaux qu’il ren ferme, on 
admire particuliérement une Madeleine couchée, et dont la Carnation 
est si belle, qu’elle semble parler, une Venus d’un éléve du Titien, le 
portrait de Tempesta442 et de sa se conde femme, faits par lui même. 
Il doit avoir assassiné sa premiére femme pour épouser celle ci, une 
copie de la fameuse Nuit de Correggio443 qui est a Dresde, beau coup 
de peintures sur marbre, une Vierge, des fruits, des ta bleaux. Vers 
le nord il y a quelques apartemens dans le gout moderne avec des ta‑
bleaux de Zucharelli,444 des apar temens en grottes, mais le prin ci pal 
un grand salon, qui devoit réunir les deux ai les, n’est pas achevé, et ne 
le sera pro bable ment pas. Quatre anglois venant de Sesto avoient été 
voir cette isle précisément avant moi. Dans le jardin j’admirois beau‑
coup un bel topio d’agrumi, et de beaux [126v] cyprés d’une étonnante 
hauteur, dont Keisler445 n’a pas pu parler. L’Isola bella apartient au C. 
Re natus Boromeo, frere de notre Nonce.446 Je quittois cette belle isle 
a 10h, vis en partant Feriolo vers l’orient *et Ba veno vers le midi* sur 
terre ferme, passois pres de l’Isola de pescatori, ou il y a comme sur 
l’autre un <C…?> et beaucoup de maisons, une eglise, et arrivois a 
une lieue ita lienne vers le nord’Est a l’Iso la madre, qu’on ne compte 
eloig née de Laveno que de 5 lieues italiennes, pen dant que l’Isola bel‑

440 In der lateinischen Literatur wurde der Baum, in den sich die von Apoll verfolgte 
Nymphe Daphne verwandelte, laurus odora genannt. Es handelt sich um den griechi‑
schen Lorbeer, laurus nobilis und ist nicht zu verwechseln mit der Pflanze daphne odo‑
ra, welche zur Familie der Seidelbastgewächse gehört.
441 Mögl. ist hier der Königslorbeer oder laurus regalis gemeint.
442 Der holländische Maler Pieter Mulier (1637‑1701), genannt Cavaliere Tempesta, 
wurde durch seine Gewitterlandschaften bekannt. Er war ab 1667 in Rom tätig, zog 
dann nach Genua und ermordete dort seine erste Frau, um eine Geliebte zu heiraten; 
er wurde zum Tode verurteilt, aber zu mehrjähriger Gefängnisstrafe begnadigt; nach 
seiner Freilassung 1684 lebte und wirkte er im Herzogtum Mailand.
443 Antonio Allegri, genannt Il Correggio (ca. 1489‑1534), malte um 1530 ‚Die Heili‑
ge Nacht‘ für die Kirche S. Prospero in Reggio. 
444 Francesco Zuccarelli (1702‑88), Maler und Kupferstecher, war in Italien und in 
London tätig.
445 Johann Georg Keyssler (1693‑1743): Reiseschriftsteller. Neueste Reisen durch 
Teutschland, Böhmen, Ungarn, die Schweiz, Italien und Lothringen, Hannover, Nicolai 
Försters und Sohns Erben, 1740.
446 Renato Conte Borromeo (1710‑78); sein Bruder, Conte Vitaliano (1720‑98), war 
1760‑67 Nuntius in Wien, 1766 Kardinal (Breunlich, Mader, Aus den Jugendtagebü‑
chern, 201, 246, 254, 257).
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la l’est de 6. Cette der niere est en grande partie compo sée de scio‑
gli, qui vont jusqu’au 4me etage du jardin. Son entretien coute par an 
5000 Scudi. L’Isola madre est plus grande, apartient au C. Federi‑
go Borromée,447 neveu de l’autre, et dont tous les biens sont seques‑
trés. La mai son est plus ancienne que le palais de l’autre et il n’y a 
rien a voir, quelques tableaux mé diocres, un théatre. La fille du jar‑
dinier me mena par le jardin qui est beaucoup plus grand que celui 
de l’Isola bella, mais qui n’a rien d’extra ordinaire. Sur l’Isola bella on 
construit en hyver des ar cades de treillage pour couvrir les orangers. 
Il y a une belle allée de cyprés sur l’Isola madre qui mene a l’eau, et 
son aspect est plus champêtre que celui de l’Isola bella, ou il n’y a 
que de l’art, excepté du coté de l’orient, ou il y a beau coup de cabanes 
de pé cheurs. Il plut lorsque je sortis du jardin de l’Isola madre pour 
me rembarquer. Une grande compagnie venant d’Arona dinoit a Iso‑
la bella, ayant son diner avec elle. Parti de cette isle a 11h *vu Luse‑
no et Palanza vers l’orient* j’allois 5 lieues italiennes vers le nord a 
Intra dans les etats du roi de Sardaigne sur le /partie/ bord occiden‑
tal du [127r] Grand Lac.448 Apres mon diner, un marchand de la Gori‑
ni qui croyoit que je ne parlois qu’allemand vint me voir, et me mena 
dans sa boutique, ou je vis beaucoup de bas et etoffes de laine de So‑
leure, Basle, Ham bourg et Saxe. L’hôte me mena au fila toire de soye 
qui a 2 arbres, et beaucoup de guindre[!] pour devider la soye, *le* 
tout mis en mouvement par l’eau. Ensuite il me mena chez les plus 
grands spediteurs d’ici Mrs Notary et Simo netta. Je trouvois dans ce 
dernier un homme affable et qui a des connois sances, lui et son frere 
qui arriva précisément de Turin, m’en tre tinrent de leurs commerce, 
d’anec dotes sur la fin du regne du roi Victor449 qui se de fendit, lors‑
qu’on lui ôta l’epée pour le mettre en prison. C’etoit une catastrophe 

447 Federico Conte Borromeo (1703‑79): Sohn des Conte Carlo Giulio B., des Vizekö‑
nigs von Neapel 1710‑13.
448 In dem zwischen Österreich, Großbritannien und Sardinien abgeschlossener 
Wormser Vertrag vom 13. September 1743 trat Maria Theresia alle Gebiete westlich 
des Tessins und Teile von Pavia und Piacenza südlich des Po sowie Rechte auf Finale an 
Sardinien ab. Dieses garantierte dafür die An er ken nung der Pragmatischen Sanktion, 
verzichtete auf Mailand und versprach, gegen den Empfang von englischen Subsidien 
mit 45.000 Mann in den Krieg in Italien gegen Frankreich an der Seite Österreichs ein‑
zutreten (Vertrags‑Ploetz II, 3, 169 und 175f.). Durch diesen Vertrag gewann Sardinien 
mit der Hafenstadt Intra am Lago Maggiore einen wichtigen Handelsknotenpunkt für 
den Warenverkehr zwischen der Schweiz, den deutschen Staaten und dem Mittelmeer. 
449 Viktor Amadeus II. (1675‑32): 1675‑1730 Herzog von Savoyen, 1713‑18 König von 
Sizilien und 1717/20‑30 von Sardinien, dankte am 3. September 1730 zugunsten sei‑
nes Sohnes Karl Emanuel III. (1701‑73) ab und zog sich nach Chambéry in Savoyen 
zurück. Am 31. August 1731 kehrte er in den Pie mont zurück und bezog die Festung 
Moncalieri bei Turin. In den folgenden Wochen versuchte er, seine Abdankung rück‑
gängig zu machen, wurde am 28. September auf Empfehlung des Ministerrates arre‑
tiert und im Schloss Rivoli bis zu seinem Tod am 31. Oktober 1732 festgehalten (Val‑
secchi, L’Italia, 304‑7).
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appro chante de celle de Pierre III.450 L’ar chevêque de Turin451 dit au 
roi d’apresent452 qui re fusoit de signer la prison de son pere, Sire, si‑
gnés sur ma conscience. Le roi present <...>, fort irresolû, n’aimant 
pas le <guage/guaye?> et les nouveautés. Il faisoit une chaleur a cre‑
ver. Le Turinois Simo netti me conduisit aux blancheries, et dans leur 
eglise qui est belle. Je pris congé de Simonetti, et partis sur la même 
barque, qui m’avoit mene aux Isles Bo ro mées, de Intra le soir a 8h. 
Le ciel tout couvert d’epais nuages, quelques eclairs, une chaleur 
epou van table qu’il faisoit sur l’eau, tout cela me fit craindre beau‑
coup, d’autant plus que la barque étoit tres petite, mais j’eus graces 
a dieu, le plus heureux et le plus agréable voyage du monde. Passé 
Gifra, village, S. Martin une maison uniquement batie pour servir 
de remise a la gondole d’un [127v] seigneur de ce païs, Trigno, Oge‑
bio, Can zere, Vigione, Camunio. Vis a vis est Luvi no ou il y a une pa‑
della453 pour blan chir le sel comme a Gera sur le lac de Come, c’est 
la encore que le lac de Lugano se de charge dans le Lago Maggiore, 
Canobio gros et beau bourg.

Tres belle journée, mais une chaleur a perir.

♀ Le 10. Aout. Il etoit 1h de la nuit quand je passois Canobio, la mes 
barcheroli pas serent pres de la rive orientale, la ou est situé Macag<‑
no>. Je dormis assis sur la proue même, la barque etant trop petite 
pour y mettre un matelas qui d’ailleurs ne m’au roit regalé que de 
puces, je passois sur cette rive Scomegno, Scuviano, S. Naza ret et 
ar ri vois *Brisacco est le premier village des bailliages italiens sujets 
des Suisses* a 4h du matin a Magadino vilain endroit a la rive orien‑
tale a quelques pas de l’endroit ou com men ce le lac et ou le Tessin454 
y entre. Cet endroit ne voit point de soleil les trois mois de l’hyver, 
et le lac qui *y* est un peu marais d’autant plus que le Tessin quand 
il s’y jette ne paroit qu’une eau dormante, form e un air aussi mal‑
sain que alla Riva de Chia venna. *Il y a vis a vis le gros bourg suisse 
de Locarno.* Il fallut attendre la le lever de l’aubergiste, ensuite des 
chevaux, on me dit que je ne pouvois en avoir qu’un de bon, l’autre 
estropié, que je devois me mettre avec la valise sur le premier. De‑
gouté depuis Glarus de cette maniére d’aller a cheval je pris la reso‑

450 Peter III. von Russland (1728‑62) wurde im Januar 1762 zum Kaiser gekrönt und 
im Juli 1762 von den Anhängern seiner Gemahlin Katharina II. ermordet.
451 Francisco Arborio Gattinara (1658‑1743), 1727‑43 Erzbischof von Turin. 
452 Karl Emmanuel III. (1701‑73), 1730 König von Sardinien. 
453 Salzkochpfanne.
454 Fluss und Schweizer Kanton. Im späteren Mittelalter gehörte der größte Teil den 
Herzögen von Mailand, Bellinzona den rätischen Freiherren von Sax, das zum St. Gott‑
hardpass führende Tal des Tessins (Val de Levantina, Livinental) fiel nach dem Aufstand 
von 1403 endgültig 1480 an Uri.
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lution magna nime de faire ces 8 lieues italiennes a pied et de faire 
porter mon bagage par l’ane d’un homme de Ro go redo qui partoit pré‑
cisement pour Bellinzona. Cette resolution fut executée et me couta 
cher. Des avant le premier village... il commença a pleuvoir, je [128r] 
mis mon man teau qui peu a peu devint si pesant que je pensois en 
être ecrasé. A... j’entendis la mes se pour le jour de S. Laurent, apres 
la messe un homme de... m’offrit son cheval mais comme je de vois le 
payer aussi cher que si je l’eusse pris a Magadino, que de plus on me 
disoit qu’il n’y avoit plus de 5 lieues italiennes, ce que je calculois 
a tort 1h et ½, je fus assez capricieux pour continuer mon voyage a 
pié, il me fallut presque nager par des prairies marecageuses, accom‑
pagné toujours d’une grosse pluye, enfin apres avoir traversé sur un 
pont le torrent Morobia, et le village Dubiasso, j’ap perçus les trois 
for te resses de Bellenz,455 et j’entrois précedé de mon âne dans Bellin‑
zo na456 capitale d’un bailliage italien sujet de trois cantons Schwiz, 
Uri et Unter walden457 a 10h 3/4 je des cen dis a l’auberge de Jauk, y 
dinois et écrivis tout ceci. Le Land vogt458 d’apresent est du canton 
Uri. Les 12 Syndicateurs des cantons459 qui vont toutes les années a 
Lugano, avoit[!] precisement passé *avant* hier aux Isles Borromées. 
Le Lago Maggiore est aus si bordé de montagnes, mais elles sont bien 
moins hautes que celles qui bor dent celui de Wallenstadt et de Côme, 
ce ne sont pour la plupart que des collines fertiles, de beaux bourgs. 
Bellinzona est une forteresse, gardée encore par trois chateaux, par 
l’un des quels on va de la ville vers le Tessin. Les montagnes qui l’en‑
tourent sont toutes remplies de maroniers, et les vignes se cultivent 
singuliere ment, on ne les laisse pas mon ter haut, on leur donne des 
pieux comme en Allemagne. Le Bourg n’est pas pro pre ment dans un 
vallon, mais sur la pente d’une montagne. C’etoit du tems des Ducs 
de Milan Visconti, la clef de l’Italie. [128v] Apres le diner M. Criche‑

455 Castelgrande, Castello Montebello, Castello di Sasso Corbaro.
456 Der am Südfuß der Alpenübergänge St. Gotthard, San Bernardino und Lukma‑
nier gelegene Handelsort, ursprünglich zu Mailand gehörig, fiel 1500 an die Eidgenos‑
sen (Deutsch, Bericht, 261‑5).
457 Nach der Eroberung der nordlombardischen Gebiete des heutigen Tessins durch 
die Eidgenossen in den sogenannten Ennetbirgischen Kriegen mit Mailand 1403‑1515 
wurden sieben Landvogteien eingerichtet; vier, nämlich Lugano, Locarno, Mendrisio 
und Val Maggia, wurden gemeinsam von zwölf Kantonen verwaltet. Der dreizehnte 
Kanton, Appenzell, hatte an der Eroberung nicht teilgenommen. Drei Vogteien, näm‑
lich Bellinzona, Riviera und Val Blenio, wurden von den drei Urkantonen Schwyz, Uri 
und Unterwalden verwaltet. Die nördlich am Zugang zum Gotthardpass gelegene Vog‑
tei Leventina war seit 1441 allein im Besitz von Uri.
458 Johann Alexander Bessler (1720‑81): aus Wattingen, 1763‑64 Landvogt von Bel‑
linzona (KA Uri).
459 Die zwölf Kantone sandten jährlich eine Kommission, bestehend aus zwölf De‑
putierten, in die Welschen Vogteien, die am 9. August, am Vorabend des Tages des Hl. 
Laurentius, in Lugano eintraf.
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ri460 vint chez moi et ne sachant pas l’allemand, me nomma Er. Plus 
tard arriva son compagnon Mentel461 je leur etoit adressé par M. 
Schwarz de Coire. Celui ci savoit un peu mieux <suivre>, il me me‑
na voir un peu les environs, l’endroit ou les Augus tins batissent une 
nouvelle eglise,462 nous entrames en ville par l’un des chateaux, je fis 
souper avec moi ce M. Mentel. Il y a sur une des portes de la ville les 
armes milanoises, et puis celles de trois cantons. Au reste le bourg 
n’est rien moins que beau. 

Il a plu toute la journée pour mon grand déplaisir.

♄ Le 11. Aout. Parti de Bellinzona apres 7h du matin. L’hôte de 
la Croix blanche de Fluelen nommé Leonzius463 qui accompagnoit 
quelques voyageurs d’Altorff a Lugano, me chargea de dire a sa 
femme qu’elle me pourvut d’une bonne barque et de bons ba teliers. 
J’eus beaucoup d’eau a traverser, et le chanvre que l’on fait rouir la 
en grande quantité, empestoit l’air d’une odeur desagréable et nui‑
sible. J’admirois les montagnes autour de Bellenz toutes couvertes 
de chataigniers. Passé le pont sur la Muesa. A droi te on vit Erbetto 
et un vallon etroit qui en porte le nom. Gorduno et Agnosca au dela 
du Tessin. Je quittois le chemin qui mene par la Vallée de Misox et le 
S. Bernar din464 a Coire. Castillone resta a droite et Lumino, dernier 
vil lage des Bailliages Suis ses, au dela tout est Grison. Passé Claro, 
il y a sur la montagne un cou vent de religi euses.465 Cresciano, Oso‑
gno. Un grand torrent venant du lac d’Osogno se preci pite avec fu‑
rie du haut de la montagne. Abiasco reste a gauche a l’entrée de la 
Vallée de Bleg no dans laquelle il y a 5 ans une montagne tomba et 
couvrit tout un village.466 Praun so, Lodrino a l’autre bord du Tessin. 

460 Die de Chicherio war eine seit dem 16. Jh. in Bellinzona wohnhafte Familie mit 
Landrecht in Uri, die auch Prälaten und Militärs stellte (Deutsch, Bericht, 262‑5).
461 Die Familie von Mentlen/Vonmentlen stammte aus dem Kanton Uri und ließ sich 
um 1600 in Bellinzona nieder; hier mögl. Giuseppe Antonio (1715‑65), er leitete mit ei‑
nem Kaufmann (de) Chicherio eine Firma für Transporte über den St. Gotthard; siehe 
auch TB 14. August (Deutsch, Bericht, 262‑5).
462 Kirche und Kloster S. Giovanni im Norden der Stadt; das 1438 im Süden der 
Stadt gegründete Augustinerklos ter wurde am 25. August 1765 endgültig vom Wild‑
bach Dragonato zerstört.
463 Der schon 1550 erwähnte und noch heute bestehende Gasthof ‚Weisses Kreuz‘ 
an der Schifferlände von Fluelen wurde 1760 von Joseph Arnold gekauft und blieb bis 
1898 im Besitz seiner Familie. Der Vorname Leonzius tauchte in der Familie Arnold 
mehrmals auf, was die Bezeichnung Arnolds als Altdorfer ‚Löwenwirt‘ erklären könn‑
te (Gasser, Die Kunstdenkmäler, 126).
464 Pass, der das Tal des Hinterrheins mit dem Val Mesolcina verbindet, wichtige Ver‑
kehrsstraße zwi schen Chur und Mailand.
465 1490 gegründetes Kloster der Benediktinerinnen.
466 Bereits 1512 zerstörte ein Bergsturz des Monte Crenone/Pizzo Magno einen gro‑
ßen Teil des Ortes Biasco. Im Bleniotal kam es wiederholt zu großen Überschwemmun‑
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Polegio, gros bourg, ou l’on passe la Brenna sur un pont de bois. On 
[129r] entre la dans la Vallée des Leventins, qui il y a peu d’années, 
se revol terent en partie contre ceux d’Uri dont ils sont sujets. On fit 
executer les principaux et le reste des revol tés fut obligé de regar‑
der a genoux executer leurs confreres.467 On loüe beaucoup la fide‑
lité de ce peuple, l’on y peut voyager l’ar gent en main. Le Val di Ble‑
gno qu’on laisse a droite, mene a Disentis.468 Je remarquois plusieurs 
choses dans ce bourg de Polegio: I. Beaucoup de beaux berceaux ou 
topie de vin, sous lesquelles on passe. II. Des treteaux ou ils sus‑
pendent le seigle coupé pour le secher. On appelle cela rescagne.469 
III. On y cultive beaucoup de chan vre, du farrio470 ou bled sarrasin. 
Bodio. Quantité de torrens grossissant considerable ment le Tessin. 
Les rochers rendent cette contrée sauvage. La bonté divine me pre‑
serva d’un grand malheur. Mon cheval tomba et se releva lorsque 
j’etois déja occupé a m’en debarasser. Giornico en all.[emand] Ir nis. 
Il y a la un pont sur le Tessin. J’y arrivois a midi un moment avant 
une forte pluye. J’y dinois et méditois avec plaisir une lettre pour ma 
chere mere. Je partis dela a 2h on passe tout de suite pres d’un ca‑
taracte que forme le Tessin pres de ce bourg. Passé Chrisogna, Tri‑
mongo, S. Lorenzo et Bi des co sur les montagnes a droite, S. Jean de 
même. Faido le princi pal bourg de cette vallée, un mé chant endroit, 
ou il tombe un grand torrent des monta gnes. Un cataracte du Tes‑
sin, et au dessus des ruines du vieux Castello de Ré Autario.471 Te‑
de Varese,472 Raslina a droi te. Polmengo. Entre ce village et le Da‑
zio473 plus pres de ce dernier on passe entre d’etroits rochers, ou il 
y a un cata racte du Tessin si terrible que l’eau rejaillit en haut plus 
de 16 pieds. On monte con si de ra  blement pres du Dazio, mais [129v] 
avant cela on passe beaucoup d’eau. Le chemin pres du dernier ca‑
taracte est taillé dans le roc et pavé d’une industrie singuliére. J’ar‑
ri vois a 6h Al Dazio. Je trouvois toute la chambre remplie de recrûes 

gen, Muren und Bergstürzen.
467 Die kurzlebige Rebellion brach 1755 aus, ihre drei Anführer wurden in Faido 
enthauptet.
468 Ort im Tal des Oberrheins mit der ältesten, um 720 gegründeten Benediktiner‑
abtei der Schweiz.
469 Korngalgen.
470 Richtig: Farro, also Dinkelkorn oder Spelz (triticum spelta). 
471 Ruine einer dem Langobardenkönig Audhar (568‑591) zugeschriebenen Burg, am 
gegenüberliegenden, westli chen Tessinufer.
472 Die Schreibung Z.’s für alle Orte im Valle Leventina weist auf die Benutzung der 
Karte des Kantons Uri des Augsburger Kartographen Matthäus Seutter (1678‑1757) 
hin. Hier kopierte Z. von Seutters Karte die falsche Schreibung für Torre dei Varesi.
473 Vom Kanton Uri eingerichtete Zollstelle und Herberge im engsten Teil der Tess‑
inschlucht. Im gut erhaltenen Zollgebäude, dem Dazio Grande, befindet sich heute ein 
Museum zur Geschichte des Transit ver kehrs über den Gotthardpass. 
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et on me dit pour con solation que je ne pourrois pas même avoir un 
lit a moi. Cela me facha beau coup. Il y a vis a vis de cette maison un 
rocher plus large que haut. Le Tessin qui coule au bas, fait beaucoup 
de bruit. Vers le midi un rocher, vers l’occident la fleche de Prato sur 
une hauteur. Vers le nord la vallée assez étroite s’ouvre et offre a la 
vüe des prairies assez belles. Un Lieutenant qui coucha dans la même 
chambre avec moi, étoit un bon homme. J’avois eu une grosse pluye 
depuis Giornico, qui augmenta toujours. 

Le matin les nuages et le vent du midi menacerent
 la pluye, qui arriva copieusement vers le soir.

XXXIIIe Semaine

☉ IIX. de la Trinité. Le 12. Aout. Je vis avec deplaisir un tems de pluye 
affreux en me levant qui empira toujours, et fut accompagné d’orages 
violens toute la matinée et une partie de l’apresdiné. Pour comble 
de malheur le curé de Rhodi qui avoit promis hier de venir servir la 
messe al Dazio, ne vint pas a cause du mauvais tems et je fus obligé 
de trotter par une boue affreuse une 1/2 heure du Dazio a la chapelle 
de Rhodi. Il sur vint avec un orage violent une pluye si affreuse que je 
succombois quasi sous le poids de mon manteau. Lu dans Rousseau 
presque toute sa lettre sur les Spectacles. Apres diné voyant que la 
pluye continuoit j’otois mes bottes, fis sécher mes bas, me mis au lit 
et lus dans Rousseau. Enfin a 4h il cessa de pleu voir, et je partis du 
Dazio a 4h et 1/2 apres midi. Je vis Varenzo, Busonano et S. Mauritio, 
[130r] Ronco sur les montagnes a droite. Passé Rhodi et Ambri. Quin‑
to au dela du Tessin, ou mon guide m’attendoit. La pluye recommença 
d’importance. Passé Piotta et puis le Tessin sur un pont de pierre. Il 
etoit terrible a voir ce fleuve qui n’est la qu’un torrent. A Maderano 
on passe un chemin taillé dans le roc, ou le Tessin se glisse a travers 
de rochers etroits dont ceux vers l’oc cident semblent coupés avec le 
ciseau, étant 3 grands rochers poïntus depuis le haut jusqu’en bas 
en forme de triangles. Il y a sur un de ces rochers Castello del Re 
Deside rio.474 De Maderano *ou il y a de belles collines* on va dans 
le païs des Grisons par Val formaggia.475 Passé Valle. Nante et Fon‑
tana restent a gauche sur les montag nes, der riere lesquelles il y en 
avoient d’autres fort hautes sur lesquelles il avoit neigé aujourd’ hui, 
ce qui semble promettre beau tems pour demain. J’arrivois trempé a 

474 Nach dem Langobardenkönig Desiderius (757‑774) benannte Burgruine aus dem 
13. Jh., auch ‚casa dei pagani‘ genannt, oberhalb des Engpasses Stalvedro am westli‑
chen Tessinufer.
475 Z. verwechselt das Val Formazza, des nach Domodossola in die Lombardei führen‑
den Flusses Toce, mit dem Weg von Madrano über das Val Piora zum Lukmanier‑Pass.
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6h 3/4 a Ai role bourg situé au pié du mont S. Godard476 et a l’entrée 
de la Valle di Pe dret ta, d’ou vient un bras du Tessin et par ou on va 
dans le Valais. Ce bourg est déja beaucoup plus haut que le Dazio. Je 
descendis aux trois Rois, ou je trouvois dans les hôtes de fort bonnes 
gens. *Ecrit au C. Louis.*

Pluye terrible avec des orages con‑
ti nuels toute la matinée et le soir.

☽ Le 13. Aout. Levé apres 3h des gens qui demeuroient au dessus de 
moi ayant fait un bruit epouvantable. Parti a 4h et 1/2 d’Airole, em‑
ployé 2h a gravir jusqu’au sommet de cette terrible montagne de S. 
Godard. Le chemin n’est pas mauvais, il est fait avec beaucoup d’art, 
mais on arrive jusqu’aux demeures des chamois, a des rochers affreux 
ou il ne croit point d’arbres, rien que par ci par la une herbe toute 
courte qui sert de pa ture aux chamois, *et aux chevres* et puis une 
Jacea477 jaune, et beaucoup d’artichaux sau vages. De la neige pres du 
chemin. En montant [130v] je vis des deux cotés les sour  ces du Tes‑
sin qui font un bruit épouvantable. *sortant du lac avec beaucoup 
d’im pe  tuosité*. Avec cela il fit un froid si aigu et un vent du N<ord> 
si perçant, que je fus obligé de laisser la bride au cheval et de sortir 
mes jambes des etriers pour ne pas me geler mains et pieds. Arrivé 
au plus haut du grand chemin sur le Mont S. Godard, a 6h 1/2 je pas‑
sois pres du couvent des capucins.478 Ces pauvres peres sont la dans 
une situa tion bien affreuses. 4 petits lacs d’ou sort le Tessin, entou‑
rés de rocs arides, a quel ques centaines de pas s’elevent des rocs 
plus hauts encore que le grand chemin, q<ui> cepen dant doit étre 
de 7500 pieds plus elévé que la mer méditerranée.479 Il fit la haut tant 
de brouil lard, et des nuages que je traversois, que je ne pus rien dis‑
tinguer bien exactement. Un peu en descendant on passa pres du lac 
de Luzendro, les sources de la Reuss, qui découle du S. Go dard vers 
le nord, comme le Tessin vers le midi. On arrive a un endroit maré‑

476 Der Saumpfad über den St. Gotthard entwickelte sich im 13. Jh. nach dem Bau ei‑
ner Hängebrücke über die Schöllenenschlucht zu einer der wichtigsten von Mitteleuro‑
pa nach Italien führenden Haupthandels routen. Er bildet die kürzeste Verbindung zwi‑
schen dem Oberrhein und Italien.
477 Das goldgelb blühende ‚Zottige Habichtskraut‘ oder hieracium villosum ist auf 
Alpenweiden zu finden.
478 Das Hospiz wurde zum ersten Mal 1230 erwähnt. 1431 beherbergte es die zum 
Basler Konzil reisenden italieni schen Bischöfe. 1682 errichtete der Kardinal Visconti 
ein Kapuzinerkloster, welches von der französischen Armee 1799 zerstört wurde. 1834 
vom Kanton Uri wiedererrichtet, wurde es seit 1841 privat verwaltet. Durch den Bau 
der Gotthardbahn, 1882, verlor das Hospiz an Bedeutung und diente später als mete‑
orologische Station.
479 Die Höhenangabe, 7505 Schuh, ist von Seutters Karte übernommen; die Pass‑
höhe beträgt 2108 m.
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cageux appelé das Faule <Or?> puis on traverse presque tou jours 
en descendant et traversant plusieurs ponts sur la Reuss comme de 
l’autre coté du sommet *des ponts* sur le Tessin. Der Kurschboden, 
der lange Curs. Enfin a 8h et 1/2 je me trouvois dans la Vallée d’Ur‑
seren a Hospital.480 Quoi que au pié du vrai S. Godard je me trouvois 
la de beaucoup plus haut qu’hier au soir a Airole. On voit a gauche la 
val lée d’Ur seren qui mene dans le Valais, il y a la un grand ghiaccio 
c.a.d. montagne de glace, /et/ *de la même vallée sort* un bras de la 
Reuss /en sort/. Je dinois a Hos pital et repar tis apres 11h. Allé dans 
la plaine par Urseren *<au> An der Matt*, le princi pal vil la ge de ce 
petit païs, ou il y a une vallée a droite qui mene [131r] a Disen tis. On 
re marque que le petit bois *de pins* appuyé a la montagne derriere 
Urseren est le premier qu’on rencontre en descendant du S. Godard. 
a quelque distance de ce village, mon guide me fit voir sous un roc 
a *l’autre bord de la* Reuss les ossemens de 2 *pau vres* voyageurs 
morts de froid cet hyver *dans cet endroit* pour avoir manqué le che‑
min. Du vallon *qui va a Disen tis* dont j’ai parlé, sort un bras de la 
Reuss, nommé die Bündtner Reuss. Du même lac d’ou elle découle 
vers l’occident, sort vers l’orient un bras du Rhin qui va chez les Gri‑
sons. Un peu plus loin on passe la caverne, das Felsenloch, oder der 
durchgeborte Gang. *Das Urner Loch*.481 La Reuss coule entre des 
rochers si /affreux/ *étroits* qu’il a fallu percer celui qui est vers 
l’orient, pour ab reger le chemin. *J.H. A. Torlitz Reise in der Schweitz, 
im J. 1803.482 Lu mars 1809, apres 45 ans*. Ce chemin percé est de 
300 pas de longeur, on y passe comme par une cave. *des parois d’en‑
haut l’eau dégoute continuellement*. Il a été fait en 1708. Au tre fois 
on passoit a droite au dessus du roc. En sortant de la caverne, le che‑
min fait un zig zag par ou on arrive a la Teu felsbruk,483 ou la Reuss 
tombe de dessus plusieurs *mor ceaux* de rochers amoncé les avec 
un fracas épouvantable *d’une hauteur con si dérable*. La contrée est 
tres sau vage. Ce cataracte cause un vent si fort qu’il faut tenir le cha‑
peau *des mains*. Le so leil etant haut, je vis beaucoup d’arcs en ciel 
a tous ces ca taractes. La contrée sau va ges qui suit, ou on descend 
toujours *entre* de rocs affreux, s’appelle In den Schölinen. *Schöl‑

480 Z. übernimmt, wie auch bei einigen der folgenden Orte, die Schreibung von Seut‑
ters Karte.
481 Der 64 m lange, 3.5 m breite und 4.5 m hohe Tunnel wurde 1707‑08 von einem 
Schüler Vaubans, dem Ingenieur Pietro Morettini (1663‑1737) aus Locarno, gebohrt. 
Der Warenverkehr über den St. Gotthard wurde dadurch sehr erleichtert.
482 Johann Heinrich Anton Torlitz (1777‑1834): Reisender, Lehrer, Autor der Reise in 
die Schweiz und einen Theil Italiens, veranlasst durch Pestalozzi und seine Lehranstalt. 
Diese deutsche Übersetzung erschien zwei Jahre nach der dänischen Originalausgabe.
483 1728 wurde die mittelalterliche Teufelsbrücke durch eine neue Brücke ersetzt, 
die 1888 einstürzte. Mit dem Bau der Gotthards‑Straße 1830 wurde daneben eine zwei‑
te, noch bestehende Brücke errichtet. 
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lenen*. On passe die untere *schöne Brüke*484 und obere Brük *die 
lange Brüke*. Gesci nen *Ges ti nen*, ou Cassinotta, village dont le nom 
est *parlant, car il vient* de la multi tude de pierres, qu’on voit dans le 
vallon a gauche vers l’oc ci dent. Ce vallon est ter miné par une des plus 
terribles mon tagnes de glace *S. Annen gletscher*. Celle de Sog lio qui 
m’avoit parû si considerable /xxx/, n’est rien vis a vis de celle la. Il y 
a beau coup de gens de Gestinen qui cherchent des cristaux dans les 
mon tagnes voisi nes. Un peu plus [131v] bas il y a a gauche un grand 
morceau de roc, qu’on nomme la pierre du Diable *den Teufelsstein*,485 
qui doit l’avoir jetté la, on vous y mon tre *jusqu’a* ses griffes, mais 
malheureusement même a l’aide de l’ima gi nation, je ne les trouve 
pas. Le pont de Cassel. Wattingen a droite vers l’Ori ent ou je vis une 
maison, ou /il/ on avoit peint les trois liberateurs de la Suisse,486 on 
passe par un pont a Wasen a gauche. La le Ma yen bach, qui vient de 
ces montagnes de glace, se jette dans la Reuss. On travailloit a un 
nouveau pont de pierres *die schöne Brüke*, l’eau ayant emporté *ce‑
lui* de des Mül lers Brüke, Im Weiler. La environ commence le bois de 
Wasen qui dure tres long tems. *Je pensois dans tout ce chemin beau‑
coup a mon Sau veur. Le bois* nous couvrit du soleil, qui devint *aus‑
si* ardent, *que le matin le froid avoit été terrible* il y a de beaux /
théatres/ *sites* dans ce bois. On voit de l’autre <...> de la Reuss, 
qui coule dans un profond vallon, Gurnellen. Passé Maitschlingen, et 
den Pfaffen sprung,487 un pont, bien plus elevé au dessus de l’eau que 
celui du Diable. La Reuss est /pressée/ *comprimée* entre d’etroits 
rochers, Zum Stag. /J’y arrivois/ *C’est la ou je fus* enfin au bas de 
toutes ces montagnes a 3h et 1/2. Rencontré le Landvogt de Locar‑
no488 a che val avec sa femme. Passé le Kerstelenbach. Par le vallon 
a droite appelé das Maderaner Thal on va dans le païs des Grisons. 
Je me tournois a gauche dans un vallon assez peu large ou il y a des 
deux cotés de terribles montagnes, a gau che der Tittlis Berg, a droite 
le Schrekhorn et Spitz. La Reuss fait un lit tres large dans le vallon. Il 
faisoit beau, et j’allois lentement par Silenen, Clus et Erdfeld, la je vis 
vis a vis vers l’occident *une tres grande quantité de neige sur* plu‑
sieurs mon tag nes *contigües a la montagne* de glace *du Rosnstok*. 
Passé le Schächenfluss, ou il y a un vallon a droite qui va a Gla rus.489 
Arrivé par [132r] Schwadorff *a* 6h 3/4 a Altorff, bourg principal du 

484 Die Schönibrücke überquert die Reuss erst unterhalb von Göschenen.
485 Felsen in Göschenen am Eingang der Schöllenenschlucht.
486 Am Rütlischwur 1307 nahmen Walther Fürst, Werner Stauffacher und Arnold 
von Melchthal teil.
487 Felsvorsprung an der Schlucht der Reuss, von dem eine Brücke auf die andere 
Uferseite führt.
488 Der Obwaldner Philanthrop Peter Anton Wirz von Rudenz (1696‑1784) war 1764‑66 
Vogt von Locarno und wurde 1774 auf Lebenszeit Vizelandammann von Obwalden. 
489 Die Straße führt über den Klausenpass.
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canton d’Uri situé dans une belle plaine, enfermée entre des mon‑
tag nes hautes, ouver tes seulement vers le lac. Passé pres du maga‑
sin de bled et de sel, et descendu a l’Aigle d’or,490 ou je soupois avec 
un marchand d’Intra. 

Le matin un froid epouvantable, 
puis tres beau et tres chaud.

♂ Le 14. Aout. Altorff a vers le nord une terrible montagne nommée 
der Grünberg, toute cou verte d’arbres devant soi. A 8h je sortis. Le 
marchand d’Intra me mena au cou vent des capu cins,491 qui est sur 
la colline appuyée a un beau bois. J’y trouvois M. Men tel492 qui me 
donna des informations sur le sel d’ici, et me mena a la maison de 
ville, ou je vis les 2 Rathsstuben.493 Dans la plus grande il y a quan‑
tité de batailles pein tes, cel les de Morgarten,494 Granson,495 Nancy,496 
Bellenz497 etc. Des Edits ecrits y sont affi chés. Les traités avec les 
cantons Underwal den et l’abbaye d’Engelberg,498 la con trée d’Altor‑
ff peinte. Nous rencontrames M. Mühheim499 qui negocie avec du sel 
de Bour gog ne. Diné a 11h. Il y a une vieille tour500 a Altorf, ou est 
peint sur le mur la ba taille de Morgarten, pres de cette tour est l’en‑

490 Die Altdorfer Herberge ‚Goldener Adler‘ befand sich in der oberen Schmiedgas‑
se (KA Uri).
491 1581 vom Mailänder Kardinal Carl Borromäus gegründet; es handelt sich um das 
erste Kapuzinerkloster der Schweiz.
492 Aus der in Uri und im Tessin (Bellinzona) etablierten Familie von Mentlen/Von‑
mentlen. Ein Dr. med. Magnus Franz Josef (1694‑1766) war seit 1722 Ratsmitglied des 
Kantons Uri (Deutsch, Bericht, 266).
493 Das alte Rathaus von Altdorf brannte mit einem Großteil der Stadt 1799 ab und 
wurde 1805‑06 von Nikolaus Purtschert im neo‑klassischen Stil wiedererbaut.
494 Die Schlacht am 15. November 1315 brachte den ersten Sieg der Eidgenossen ge‑
gen die Habsburgische Herrschaft (Herzog Leopold).
495 Am 2. März 1476 besiegten die Eidgenossen in der Nähe des Neuburgersees, Kan‑
ton Waadt, den Herzog Karl den Kühnen von Burgund.
496 Die letzte Auseinandersetzung zwischen Karl dem Kühnen und der schweizeri‑
schen Eidgenos sen schaft fand am 5. Jänner 1477 statt.
497 Die Stadt Bellinzona vertrieb 1500 mit Hilfe der Eidgenossen die Franzosen, die 
zuvor Herzog Ludovico Sforza (1452‑1808), gen. il Moro, besiegt hatten. Danach leiste‑
te B. den Schweizern die Huldigung.
498 Das 1120 gegründete Benediktinerkloster wurde mehrmals zerstört, 1730‑45 in 
seiner heutigen Form erbaut und gehört seit 1815 zum Kanton Obwalden.
499 Mögl. Franz Georg Muheim (?‑1776): Groß‑/Landweibel des Kantons Uri. Neben 
der staatlichen Salzregie gab es in Uri auch den freien Salzhandel der Landsleute. Laut 
Z.s Relation über Altdorf [Deutsch, 1936, 266] bezog der Händler Muheim privat jährlich 
ca. 300 Fass ‚burgundisches‘ Salz aus Lieferung des französischen ‚Pensionen salzes‘, 
als Vergütung für Söldneranwerbung, an den Stand Uri (KA Uri). 
500 Das ‚Türmli‘, ein mittelalterlicher Wohnturm, war seit 1517 im Besitz der Ge‑
meinde Altdorf.
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droit ou le Landvogt Geissler501 fit sus pendre son chapeau a un pi‑
lier, ordonnant a tous les passans d’oter leur chapeau devant le sien. 
Wilh.[elm] Tell fut le seul qui ne le fit pas, et on montre l’endroit ou 
pour le punir le Landvogt lui ordonna de tirer avec une arbaléte vers 
une pomme attachée au dessus de la tête de son fils.502 Entre Scha‑
dorff et *Hirschfelde a* Bezleke503 il y a l’en droit ou la /Parlement/ 
*nation* se rassemble. Apres mon diner M. Mentel arriva, lui et ce‑
lui d’In tra allerent avec moi a pié a 11h 3/4 a Fluelen sur le lac des 4 
Waldstätte.504 Je mon tois chez le douanier, [132v] qui me dit que j’au‑
rois pu pour un Ducat aller avec ses che vaux de Bellenz a Altorf, au‑
lieu que cela me couta 30 florins. Arrivé a midi et demi je m’embar‑
quois a 1h 22’ ayant pris congé de mon Mentel, avec trois bateliers 
qui m’en tre tinrent beaucoup. L’un d’eux etoit un vrai savio, qui m’ap‑
prit un enigme Suisse, mit 3 Buchstaben Wasser schreiben Eys. Pas‑
sé Rosegeberg a l’orient, a l’occi dent il y a le Hetscheberg, et der‑
riere celui la le Ross Stok,505 une des plus grandes mon tagnes de 
glaces, qu’on voit jusqu’a Brunnen et Schwitz. On les appelle Firne. 
La glace paroit toute bleüe. Weisse Haus a l’orient.506 Axenberg507 ou 
le lac a sa plus grande profondeur de 350 cordes.508 C’est un terrible 
rocher, comme il y en a plusieurs autour de ce lac. Lorsque le Land 
Vogt Geissler emmena Tell prisonnier d’Altorff, les ba teliers a cause 
d’une tempête furent obligé de s’approcher de la pointe qui s’avance 
de cette mon tag ne. Le Tell attrapa un anneau de fer attaché a une 
pierre et sauta au rivage. On a bati a cet endroit Wilhelm Tells Ca‑
pelle509 ornée interieurement de peintu res faites par Pündt ner510 en 
1719 qui representent tous les faits de ce Tell, et de plus les deux ba‑

501 Hermann Gessler, legendärer habsburgischer Landvogt, gegen den 1291 die drei 
Waldstätten Uri, Schwyz und Unterwalden rebellierten.
502 Friedrich Schiller schloss das Drama Wilhelm Tell 1804 ab.
503 Betzlingen, wo die Landsgemeinden von Uri 1425‑1928 abgehalten wurden.
504 Vierwaldstättersee.
505 Verwechslung mit dem Rotstock. Der Rossstock liegt östlich vom See.
506 Das am Seeufer nördlich von Fluelen gelegene „äußere Hafnerhaus“ wurde 1736 
zum ersten Mal erwähnt. Es war als ‚Weisses Haus‘ bekannt und wurde 1935 umgebaut. 
507 Ein in den Vierwaldstättersee vorspringender Bergstock, an dessen Fuß am Ufer 
des Urnersees heute die Tellskapelle steht.
508 Tiefenmaß, ca. 1,60 m; auch: brasses.
509 Z. sah die sog. ‚Zweite Tellskapelle‘, die 1589 auf den Resten einer ersten Kapel‑
le errichtet, und 1879 abgerissen wurde, um der heutigen ‚Dritten‘ Tellskapelle Platz 
zu machen. 
510 Karl Püntener (1667‑1720): Maler, Architekt, Ingenieur und Kartograph aus ei‑
ner Urner Familie. Vier seiner Fresken in der alten Tellskapelle wurden vor Abbruch 
der ‚Zweiten‘ Kapelle abgelöst und befinden sich heute im Schloss A Pro in Seedorf, 
im Kanton Uri.
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tail les de Sempach511 et de Mordgarten.512 Les bateliers ajouterent 
cette obser vation qu’on ne sa voit pas ce que ces Tell étoient devenus. 
*Cela est faux. V[ide] Ebel513 T.II. p. 168.* a l’oc cident il y [a] au pié de 
la montagne sur laquelle git Seelis berg, un petit endroit nommé Im 
Grütli *Grütlin‑Matte*, ou les 3 liberateurs de la Suisse se lierent par 
un ser  ment.514 Une autre fois 6 se lierent ainsi, trois d’entre eux de‑
vinrent parjures, et on pretend que leurs maisons furent consommés 
par l’incen die. Desque l’on arrive a l’ori ent aux frontiéres du canton 
Schwitz, cela se distingue par de singuliéres montagnes, qui ont l’air 
de <Blätter…>. Der Oelberg, a 2 heures de Fluelen ainsi [133r] nom‑
mé puisque sur un tableau J.[ésus] C.[hrist] est represente[!] priant 
a la montagne des Oli ves. Il y a la un endroit ou l’on peut se refugier 
sous un roc en cas de tempete. Bogen Ort, au pié de la montagne sur 
laquelle git Morschach. On appercoit[!] de loin la monta gne de Pi‑
late *Pilatus‑berg*. Debarqué a 3h et 1/2 a Brunnen, village du can‑
ton Schwitz. Apres avoir payé mes bateliers, j’allois voir la fabrique 
de toiles de cotton im pri mées du Landamman Jetz515 de Schwitz. En‑
suite j’allois droit mon chemin a pié par Ingebol et j’arrivois a 5h 10 
a Schwitz, bourg principal du canton de ce nom. C’est un endroit ap‑
puyé precisément contre la grande montagne de Grosse und Klein 
Myten *Schweizer Garten*, dont la plus grande se termine en un gros 
rocher. Il y a plu sieurs tres belles maisons, du Landamman /Jetz/ 
Jütz, Betschart,516 Wühner, du General Hige, mais elles sont disper‑
sées. La place est belle avec une belle fontaine. Je descen dis au Rös‑
sel,517 la fille de l’hôte me mena a une demie heure du lieu chez le 
Landam man Jütz, dont la maison est sur une hauteur,518 de laquelle 

511 In der Schlacht am 9. Juli 1386 siegten die Vier Waldstädte gegen das Ritterheer 
Herzog Leopolds III. von Österreich, der den Tod fand.
512 Siehe Anmerkung 495.
513 Johann Gottfried Ebel (1764‑1830), aus Züllichau/Sulechów in Polen, reiste durch 
die Schweiz und ließ sich 1792 als Arzt in Frankfurt nieder; er schrieb u.a. Schilderung 
der Gebirgsvölker der Schweiz, 2 Bde.
514 Das Rütli, eine abgeschlossene Wiese westlich oberhalb des Sees, um die sich 
mehrere Legenden zur Gründung der Eidgenossenschaft gerankt haben. Nach dem 
Chronicon Helveticum des Aegidius Tschudi (ca. 1550) hätte der mythische Rütlischwur 
von Walter Fürst, Werner Stauffacher und Arnold von Melchthal am 8. No vember 1307 
auf dem Rütli stattgefunden. Eine von modernen Historikern widerlegte Legende ver‑
legte auch die Abfassung des im 18. Jh. entdeckten Bundesbriefes von 1291 der drei 
Urkantone Uri, Schwyz und Unterwalden auf den Rütli.
515 Karl Dominicus Jütz (1707‑67): Kanzler von Einsiedeln, 1757‑59 Landammann, 
1759 Pannerherr (Deutsch, Bericht, 267f.).
516 Familie in Schwyz, die im 17. und 18. Jh. mehrmals den Landammann stellte.
517 Der Gasthof ‚Weisses Rössli‘ am Hauptplatz war nach dem Stadtbrand von 1642 
von der Familie Betschart wieder erbaut worden; er wurde 1976 abgebrochen und durch 
einen Neubau, mit Teilrekonstruktion, ersetzt.
518 Das oberhalb der Stadt gelegene ehemalige Palais Niederöst (heute bekannt als 
‚Maihof‘), mit Garten im französischen Stil, wurde Ende des 17. Jh. vom General Franz 
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on voit une partie du grand lac, le reste est couvert par le Hochflu‑
hberg, on voit encore le petit lac de Lauwertz pres duquel est le vil‑
lage de Steinen. Sur le lac sont deux isles, sur l’une desquelles vé‑
cut un des liberateurs de la Suisse, Melch[ior]519 Stauffacher. L’autre 
est aprésent la demeure de deux Eremites. Une demie heure de /la/ 
Schwytz est l’endroit ou /le parle ment/ la nation se ras semble.520 La 
maison du Landamman a un joli jardin. Il me donna du Ma laga, et 
beaucoup d’informations que je lui demandois. De retour chez moi 
je sou pois avec le D. Landis521 de Richteschweil qui a été passé Doc‑
teur a Jena en Aout 1757. J’ai été présent a sa dissertation. Je fus fa‑
ché qu’il coucha [133v] avec moi dans la même chambre, et obligé 
par la d’ecrire de hors.

Tres belle journée.

☿ Le 15. Aout. A la messe le matin j’envoyois mon domestique devant 
moi avec mes hardes, et attendis des echantil*lons* de filoselle522 que 
M. le Landamman Jütz m’avoit promis. Elles arriverent tard, et je 
partis a pié, muni d’un bon parasol, a 6h et 1/2 de Schwitz. A Ingen‑
bohl je manquois le chemin et marchois dans le marais jusqu’a ce que 
des paisans me remirent dans le chemin de Brunnen. Je m’y embar‑
quois dans un bateau couvert a 4 bateliers. Tout en sueur l’air froid 
et humide de l’eau joint a la pluye me rendis de mauvaise humeur. Il 
etoit 7h 3/4. Passé Kindlinmord, ou il y a deux Eremi tes sur une mai‑
son avancée dans l’eau, vis a vis du coté d’Underwalden il y a An der 
Treib.523 Vers le nord Gersau,524 un bourg tout a fait indepen dant, qui 
a des habitans tres industrieux, puis Unter und Ober Nas. Vis a vis 
dans une baye que fait le lac du coté d’Unterw.[alden] *Bekenried*. 
Buchs *ou Buochs*. Le Murliberg cou vert de bois du coté du nord. Vo‑
gué vers le nord ou il y a a la pointe du coté d’Unter w.[alden] <Wis‑
pen lau>, Ek, de l’autre coté Viznau, Auf Wylen, Lüzelau. Vers le midi 
Ober matt, *der Bür genberg* ou l’on est a moitié chemin du lac nom‑

Leodegar Niederöst erbaut, 1728‑36 umgebaut und 1755 von Karl Dominicus Jütz er‑
worben. 
519 Irrtum Z.s, es handelt sich um Werner Stauffacher.
520 In Hinter‑Ibach, am Muota‑Ufer.
521 Heinrich Landis (1734‑1801): Doktor der Medizin; Z. war bei der feierlichen Pro‑
motion am 3. August 1758 ∞ Regula, geb. Wirz (1745‑1813). 
522 Flockseide, eine Gewebemischung aus Seidenabfall (Kokonresten) und Baumwol‑
le. Die Produktion billigerer Gewebe konnte sich in der Innerschweiz durch die relativ 
niedrigen Arbeitskosten erhalten.
523 Landungsplatz für Schiffe am Urnersee bei Seelisberg, Kanton Uri.
524 Ort am Vierwaldstättersee, am Südhang der Rigi, 1433‑1798 reichsunmittelba‑
res Gebiet (‚Reichsdorf‘ Gersau genannt) und Zugewandter Ort der Eidgenossenschaft; 
im 18. Jh. florierte die Seidenindustrie.
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mé Vier Waldstätten See. Vers le nord Wäggis, bourg du canton de 
Lucerne rempli de gens industrieux. On voit la baye que fait le lac du 
coté d’Unterwalden, ou on apperçoit Stanzstad et Kir siten. Puis on 
apperçoit la baye vers le nord, et Küsnacht au bout. Le chateau de 
Habspurg,525 qui n’etoit qu’un chateau de plaisance est a gauche, le 
Danzenberg a droite a l’entrée de cette baye. /xxx/ On entre la dans 
le lac de Lucerne, ou il y a a droite Meggenhorn, Larchenbühel, See‑
burg, un rocher dans l’eau ou est enterré S. Leo de gar,526 le patron 
de la ville. L’endroit ou étoit anciennement la ville. A gauche Kesten‑
baum, Stuz, Alle ment, Himmel‑[134r]reich. Je debarquois a midi son‑
né au milieu d’une forte pluye a Lucerne, et allois me loger a l’Aigle 
d’or.527 Je dinois et trouvois bon le vin d’Alsace. M. Simonetta pour 
qui j’avois une adresse, n’y etant pas, j’allois chez M. Fal chini528 et 
<Carsi>, qui avec beaucoup de politesse me montra tout l’appareil 
des filoselles qu’il fait filer, peigner et carder dans le voisinage. De la 
vers l’arsenal ou je ne pus point entrer. Sur la Spreuer ou Müllibruk,529 
ou il y a des histoires peintes avec des vers mo raux, ou plutot le To‑
dtentanz, les histoires sont sur la Kapeller Brük,530 que je traver sois 
de même que la Hofbrük.531 La vüe du lac, et de la ville dont les mai‑
sons sont baignées par les eaux du lac, fait un bel effet. La ville en 
general n’est pas mal du tout, des rües assez larges, de belles mai‑
sons. Je rencontrois la veuve du malheureux Schu macher,532 decapi‑

525 Das Schloss Neuhabsburg wurde 1244 von Gf. Rudolf errichtet, 1352 von den 
Habsburgern ver pfän det und ging später in den Besitz Luzerns über.
526 Stadtpatron von Luzern, Festtag am 2. Oktober.
527 Die Mitte des 16. Jh. erbaute und Anfang 19. Jh. mehrfach umgebaute Herberge 
‚Zum Adler‘ (Löwengraben 21) galt im 18. Jh. als der bedeutendste Gasthof der Stadt; 
Goethe stieg hier 1779 mit dem Herzog von Weimar ab.
528 Die aus Intra stammende Unternehmerfamilie Falcini – und nicht Falchini – war 
seit den ersten Jahr zehnten des 18. Jh. in Luzern tätig, wo sie 1763 das Bürgerrecht er‑
hielt. Sie besaß die größte Textilfirma des Kantons (Deutsch, Bericht, 270).
529 Die erste gedeckte Holzbrücke verband seit dem 13. Jh. den Mühlenplatz am rech‑
ten Reussufer mit den Mühlen in der Flussmitte und später mit dem linken Reussufer; 
nach Zerstörung durch Hochwasser 1566 wurde die zweite gedeckte Holzbrücke er‑
richtet. 1626‑35 entstand unter der Leitung des Malers Caspar Meglinger der 67‑teili‑
ge Gemäldezyklus, ein Totentanz.
530 1614 unter der Leitung von Heinrich Wägmann gemalte Bilderserie. Die hölzer‑
ne Kapellbrücke wurde 1993 durch einen Brand fast ganz zerstört und originalgetreu 
wieder aufgebaut.
531 Die 1260 errichtete Hofbrücke verband die Stadt mit dem Stiftsbezirk der Chor‑
herren. Die 400 m lange Brücke wurde 1835‑52 durch den Bau des Schweizerhof‑Kais 
ersetzt. Die 226 dreieckigen Brückenbilder aus der Mitte des 16. Jh. werden im Histo‑
rischen Museum von Luzern aufbewahrt.
532 Laurenz Placidus Schumacher stammte aus einer Patrizierfamilie, agierte jedoch 
mit bürgerlichen Opponenten gegen die Politik der oligarchischen Regierung des Kan‑
tons. Er wurde am 6. Juni 1764 als Hochverräter enthauptet.
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té mercredi avant Pente côte. Dans la paroisse dediée a S. Leo nard,533 
l’orgue est renommée pour avoir 2713 /xxx/ tuyaux, dont plusieurs 
sont d’une hauteur et grosseur extraordinaire. La Tour de la mai‑
son de ville534 est belle. L’eglise des Jesui tes535 de bon gout, dans 
leur collége on a encore representé le Todtentanz, avec des vers as‑
sez drôles sous chaque tableau. Promené un peu vers Kriens du coté 
d’Unterwal den, puis fait le tour du fossé de la ville, ou il y a des cerfs. 
Il y a des rats dans ma chambre, ce qui est fort vilain. La retraite de 
la garnison. Je soupois embas avec le reste du monde. La femme de 
l’hôte est une jolie femme et bien mise quoique mode stement. Fer‑
mé la lettre a mon frere. 

Toute la matinée pluye, vers le soir beau tems.

♃ Le 16. Aout. Parti de Lucerne a 5h et 1/2 du matin, traversé die 
äussere [134v] Weggisgasse, je perdis d’abord la ville de vüe entrant 
dans les ravins avec des hayes, montant et descendant des montagnes 
par un chemin abominable que la pluye continuelle rendit encore plus 
ennuyeux. Passé Wesemli,536 Ebikon, on voit a gauche le Rothsee,537 
Dieri kon, Root, Gysikon, Hornau dernier village dans le païs de Lu‑
cerne, le premier dans celui de Zug est Birkweil, S. Wolfgang, Rume‑
likon, ou il y a une douane de Zug, c’est le dernier en droit catholique, 
je passois par beaucoup de bois. Arrivé en fin a 10h 3/4 a Knonau, un 
des bailliages externes du païs de Zurich. J’y di nois assez mal, et vis 
avec plaisir tant d’honnétes physionomies dans plusieurs passans de 
Zurich qui y dinoient. Reparti a 1h 1/2 la pluye re commença et du‑
ra encore pres de trois heures. Passé Riffersweil, du bois et des col‑
lines tant et plus, Schönau, Türlen, ou il y a le Türler See a gauche 
du grand chemin, Buchen, Butenau, entre Tür len et Bute nau il y a la 
colline d’Albis avec son chemin tout pavé, qu’ils prennent pour une 
monta gne bien haute dans ce païs ci, Rueschlikon, Adlischwyl, ou il 
y a un pont sur la Sill, qui est un torrent fort impetueux, on apper‑
çoit au haut du Mont Albis pour la premiere fois le lac et la ville. On 
passe par un grand bois ensuite le long des vignes qui bordent le lac 
vers le midi, et portent un assez bon vin. Passé Erdbrust et Wolli‑

533 Die Sankt‑Leodegar und Sankt‑Mauritius geweihte Hofkirche im Chorher‑
renstiftsbezirk wurde nach einem Brand 1633‑38 von Jakob Kurrer neu erbaut. Sie ist 
die Hauptkirche von Luzern. Die große Orgel mit 48 Registern und 2826 Pfeifen wur‑
de 1640‑50 vom Salzburger Orgelbauer Johann Geissler geschaffen. 
534 Das Rathaus, 1602‑06 von Anton Isenmann im florentinischen Stil errichtet, und 
sein mittelalterlicher Rathausturm.
535 Die Luzerner Jesuitenkirche von 1666‑77 war der erste große Barockbau der 
Schweiz.
536 Kapuzinerkloster Wesemlin, 1584‑89 erbaut.
537 2,5 km langer, schmaler See nahe der Stadt Luzern im Kanton Luzern.
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shofen. Arrivé a 5h 3/4 a Zu rich,538 je fis le tour des fortifications, il 
y a beaucoup de blancheries dans ces en vi rons. Enfin j’entrois par la 
Sillporten,539 et apres bien des perquisitions je par vins a l’au berge 
de l’Epée540 *bati* sur le pont même qu’on a construit sur la Rus[!]541 
que j’ai beaucoup cotoyé ce matin. J’ai dans ma chambre 2 croisées542 
vers le nord, une vers l’orient, les premieres me procurent la [135r] 
vüe de quelques mai sons de la ville, et particulierement de la maison 
de ville au bord du lac, la secon de me donne celle du lac même et des 
maisons baignées par ces eaux, ce qui est réellement beau. Le teneur 
des livres de Mrs. Gosweiler543 me porta des lettres de Jena, de Plom‑
biéres et du C. Louis de Vienne, avec mes hardes que Mrs. Masener 
de Coire leur avoit fait tenir. Ces der niers étoient mouillés en partie. 
Soupé a la table d’hote avec M. Köchel544 maitre de la plus grande fa‑
brique d’indiennes545 a Mulhausen qui me pria d’aller chez son beau‑
frere le D. Hofer546 quand j’y serois, et de voir sa fa brique a lui, puis 
un Appenzellois nommé Grubenmacher547 *ou Grubenmann, V[ide], 
Uber das Interessanteste der Schweitz. V[ol.] II. page 554*548 frere 
de celui qui a construit le fameux pont de Schafhau sen,549 et qui ba‑

538 Deutsch, Bericht, 271‑87.
539 Die Sihlporte an der westlichen Schanze wurde 1661 errichtet und 1883 abge‑
brochen.
540 Die im 15. Jh. errichtete und bis 1918 betriebene Herberge ‚Zum Schwert‘, eine 
der bekanntesten der Schweiz, war 1612  bis 1799 im Besitz der Familie Ott; sie wurde 
1764 von Matthias Ott geführt. 
541 Irrtum Z.s, hier die ‚Untere Brücke‘ über den Limmatfluss.
542 Beim Umbau des Hauses 1762‑63 wurden die mittelalterlichen Fenster mit But‑
zenscheiben durch Kreuzstockfenster mit gevierten Glastafeln ersetzt (Abegg, Die 
Kunstdenkmäler, II.2, 178).
543 Hans Conrad Gossweiler ‚zum Guggenhürli‘ (1711‑71): Kaufmann, Florettseidefa‑
brikant, Mitglied des Großen Rates (Graber, Bürgerliche, 250).
544 Der Elsässer Kaufmann und Pionier der Baumwolldruckerei Samuel Köchlin 
(1719‑76), der durch die Gründung der ersten Manufaktur im Jahre 1746, in Assoziati‑
on mit den Fabrikanten Schmalzer, Dollfus und Feer, den Aufschwung der Mülhause‑
ner Textilindustrie bewirkte.
545 Mit indiennes bezeichnete man eigentlich Baumwoll‑Weißtuch als Basis für Far‑
bdrucke, z. B. für Kleiderstoffe, Möbelbezüge, Vorhänge, Tapeten etc.; sie wurden ur‑
sprünglich von der Compagnie des Indes aus Indien eingeführt. Die bedruckten Stoffe 
wurden ebenfalls indiennes genannt.
546 Johann Hofer (1697‑1781): Dr. med. in Basel, 1748‑81 Arzt und Bürgermeister in 
Mülhausen.
547 Johannes Grubenmann (1707‑71): Baumeister aus Teufen, Bruder Hans Ulrichs.
548 Deutsche Ausgabe der Kompilation der Werke von Abraham Ruchat, Les délices de 
la Suisse, 4 Bde. und Abraham Stanyan, L’État de la Suisse mit dem Titel L’État et les dé‑
lices de la Suisse, ou description hélvétique historique et géographique, 4 Bde., übersetzt 
von Johann Heinricht Friedrich Ulrich Über das Interessanteste der Schweiz, 4 Bde. 
549 Hans Ulrich Grubenmann (1709‑83): Baumeister vieler Kirchen und Brücken; 
letztere wurden beinahe alle 1799 im 2. Koalitionskrieg zerstört. Zur Schaffhausener 
Brücke siehe TB 24. August.
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tit apresent l’eglise d’Adlischwyl,550 puis 2 messieurs de Berne dont 
l’un s’ecrit Wylenbach et Stupan et me donna son adresse.

Il a plu a force toute la journée jusqu’
au soir lorsque j’approchois de Zurich.

♀ Le 17. Aout. Le matin apres avoir écrit a mon frere a Vienne et si‑
gné mon con sen te ment pour faire assurer une partie du douaire de 
notre future belle soeur sur Carl stet ten,551 j’allois chez M. Gosweiler, 
que je trouvois un Suisse assez plat. Son frere me mena a l’arsenal de 
la ville,552 ce sont proprement 4 arsenaux et 11 chambres remplies de 
toutes sortes de munitions de guerre pour 20.000 hommes d’infante‑
rie des fusils. Par mi les canons, il y en a un petit re marquable parce‑
qu’il a été fondu en mémoire du triple siege que la ville a soutenue de 
la part du[!] l’archiduc Albert553 sans être prise. On appelle ce canon 
pour cette raison die Jungfer, et il y a dessus des beaux vers. Ich bin 
eine Jungfer wolgestalt, und wen ich küss, der wird nicht alt. On vous 
[135v] mon tre l’armure de Charles le Hardi554 et un nombre conside‑
rable de ces cordes qu’il fit conduire apres lui pour pendre tous les 
Suisses qu’il prendroit, l’arbalete de Guillaume Tell, qui est de fer. Je 
vis encore dans un batiment pres de l’eau les 2 vaisseaux de guerre de 
la ville qui peuvent porter chacun 24 canons avec 12 Doppelhaken.555 
On fait tous les ans 500 nouveaux fusils. Je vis les canons qui avoient 
été prets a partir pour Lucerne,556 les 50 qui ont été fondus a Lindau. 
A diner je fis la connoissance d’un mar chand de Paris Chau chat le 
Jeune, qui me prit pour un françois, ensuite /d’un/ du Mini stre fran‑
çois d’ici un jeune homme d’une physionomie qui me revenoit particuli‑

550 Verwechslung mit der 1764‑67 von Grubenmann errichteten Kirche von Wädenswil.
551 Karlstetten: Ort bei St. Pölten, nö. Herrschaft, seit 1515 bei der Familie Z., 1756 
erbte Ludwig die Fideikommissherrschaft von seinem Vater, 1780 folgte der nächst‑
älteste der Brüder, Friedrich August, und nach dessen Tod, 1804, Karl. Ludwig und 
Karl Z. wurden in der Kirche begraben; nach dem Tod Karls ging der Besitz an sei nen 
Großneffen Heinrich Gf. Baudissin‑Z.‑Pottendorf über. Hier geht es um die Witwenver‑
sorgung von Ludwigs zukünftiger Frau.
552 Die vier am Zürcher Paradeplatz gelegenen Zeughäuser waren das Große Zeug‑
haus, der Sandhof, das Venetianische Zeughaus und der Leuenhof (Index Wien‑Triest).
553 Albrecht II. (1298‑1358): 1339 Herzog von Österreich, belagerte Zürich verge‑
bens im September 1351 sowie im Juli und September 1352.
554 Charles‑le‑Téméraire, Karl der Kühne (1433‑77): 1467 Herzog von Burgund; er 
wurde von den Schweizer Heeren 1476 bei Grandson geschlagen. Der hier verwendete 
Beiname le Hardi war der seines Großvaters Philipp II. (1342‑1404), Herzog von Bur‑
gund seit 1363.
555 1676 wurde auf einer Insel vor der seeseitigen Schanzenanlage das ‚Schiff‑Schopf‘ 
genannte überdachte Dock für die neuerworbenen Kriegsschiffe Neptun und Meer‑
pferd errichtet (Escher 59). Schopf ist ein alemannisches Wort für Schuppen. Doppel‑
haken sind Hakenbüchsen.
556 Um notfalls gegen Schumachers Parteigänger einzugreifen (siehe TB 15. August).
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ere ment, d’une Demoiselle de Winterthur avec son pere. Apres le caf‑
fé le D. Hirzel557 vint chez moi, et me conduisit chez Heidegger558 ou je 
pris quelques livres, puis chez le fameux poëte Salomon Gesner,559 au‑
teur de Daphnis.560 Il y a /un/ du feu dans les yeux. Celui ci me condui‑
sit chez le Professeur Bodmer561 qui de meure sur une hauteur d’ou il 
peut dominer la ville. C’est un petit homme vieux, tout simple dans ses 
manieres, qui deploroit beaucoup qu’il y eut si peu d’amitié et de liai‑
son parmi ses Suisses, il lit sur l’histoire du païs et me parut fort ins‑
truit. Gesner me mena dans la maison de Heideg ger,562 ou je trouvois 
une petite cotterie d’hommes occupés a boire, fumer et converser. Ils 
me montrerent beaucoup de dessins *a la main* de Rubens, de Rem‑

557 Hans Caspar Hirzel (1725‑1803): Studium der Medizin in Leiden und Berlin, 1761 
Stadtarzt von Zürich, 1762 Ehrenmitglied der Ökonomischen Gesellschaft Bern, Mit‑
glied der Patriotischen Gesell schaft Bern, 1764 Mitbegründer der Moralischen Gesell‑
schaft, 1773 Mitglied des Großen Rates, 1778 des Kleinen Rates; Gründungsmitglied 
der Physikalischen Gesellschaft, 1762 erster Präsident der Hel ve tischen Gesellschaft 
∞ 1. 1748 Anna Maria, geb. Ziegler (1725‑90), 2. Re gula, geb. Leu (1737‑96) (Wysling, 
Zürich; Im Hof, Die Entstehung, passim; De Capitani, Die Gesellschaft, 125).
558 Johann Heinrich Heidegger (1738‑1823): Buchhändler und Kunstsammler in Zü‑
rich, Teilhaber des Verlages Orell(i), Gessner, Füssli und Cie., 1784 Ammann des Frau‑
münsters; er war an der 1755 gegründeten ‚Ge sellschaft für den Kunstsaal‘ maßgeb‑
lich beteiligt; Mitglied der Helvetischen Gesell schaft ∞ Regula, geb. Usteri (Wysling, 
Zürich, 246; Im Hof, Die Entstehung, 97‑9; De Capitani, Die Gesellschaft, 12).
559 Salomon Gessner (1730‑88): Zürcher Poet, Maler, Kupferstecher; 1760 Gesell‑
schafter beim Buchverlag Orell(i), Gessner, Füssli und Cie., der 1770 die Druckerei 
Füssli übernahm; 1761 Gründungsmitglied der Helvetischen Gesellschaft; veranlasste 
1763 die Gründung der Fayencefabrik in Schooren bei Kilchberg, für die er viele Zeich‑
nungen lieferte; 1765 Mitglied des Großen Rates, 1767 des Kleinen Rates, 1781 Ober‑
aufseher der Zürcher Forste ∞ 1761 Judith, geb. Heidegger (1736‑1818): Schwester des 
Buchhändlers Johann Heinrich H.(Wysling, Zürich, 154‑70; Im Hof, Die Entstehung; De 
Capitani, Die Gesellschaft, 124).
560 1754 veröffentlichte Schäferdichtung.
561 Johann Jakob Bodmer (1698‑1783) ∞ 1727 Esther, geb. von Orelli (1696‑1785). 
Historiker, Poet, Gegner Gottscheds, 1731‑75 Professor für vaterländische Geschich‑
te am Zürcher Carolinum, Mitglied des Großen Rates, Pfleger (Verwalter) des Zürcher 
Großmünsters; gab 1721‑31 mit Johann Jakob Breitinger nach englischem Vorbild die 
erste moralische Wochenschrift in deutscher Sprache, Die Discourse der Mahlern her‑
aus; 1762 Mitglied der Helvetischen Gesellschaft. Das auf der Bergterrasse der Schön‑
bergschanze neben der Zürcher Uni versität gelegene Bodmerhaus, 1664 erbaut, beher‑
bergt heute das Thomas‑Mann‑Archiv der Eidgenössischen Technischen Hochschule. 
Bodmers ‚Haus am Berg‘ wurde zu einem literarischen Mittelpunkt und von vielen Rei‑
senden aufgesucht, u.a. von Klopstock, Wieland, Kleist und Goethe, der seinen Besuch 
bei Bodmer 1775 in Dichtung und Wahrheit beschrieb.
562 Die Familie Heidegger bewohnte seit dem 16. Jh. das in der Unteren Marktgas‑
se gelegene große ‚Haus zum Kiel‘. Es wurde 1863 abgebrochen, um dem Neubau der 
Museumsgesellschaft (Limmatquai 62) Platz zu machen. 
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brandt,563 Wa ter  loo,564 Ostade,565 Herrmand,566 des tailles douces de 
Rubens, dont ils ont une tres grande collection. A souper il y eut [136r] 
outre ceux qui y etoit a midi, un marchand de Zur zach. J’allois prome‑
ner sur le Lindenhof,567 au nord de la ville, une jolie pro me nade ou l’on 
domine toute la ville, qui est grande sans etre belle. Je passois le pont 
pres du Wasserthurm,568 ou sont les prisonniers. 

Il a plu a plusieurs reprises toute la journée.

♄ Le 18. Aout. Le matin je reçus une lettre de Herisau des freres 
Schläpfer, une autre de Fri bourg du Comte Diesbach,569 adressées a 
Mrs Jean Conrad Muralt,570 et Werd mul ler.571 Je sor tis a 9h avec le fils 
de l’hôte pour aller chez M. Daniel Muralt,572 dans lequel je trouvai un 
homme fort poli qui me montra son filatoire de soye et son jardin, et 
me procura l’avantage de voir le grand filatoire de Mrs Escher,573 sur 
lequel on tord la soye pour les crepons,574 ils me montrerent en même 
tems la maniere dont on les rend crépus. Ensuite je trouvois chez moi le 

563 Rembrandt van Rijn (1606‑69).
564 Anthonie Waterloo (1609/10‑90).
565 Adrian van Ostade (1610‑85).
566 Nicht identifiziert.
567 Auf dem Grund eines römischen Kastells bzw. einer karolingischen Pfalz ange‑
legter Park.
568 Der ‚Wellenberg‘ genannte Turm der mittelalterlichen Stadtbefestigung bei der 
Oberen Brücke war in der Limmat errichtet worden, diente als Gefängnis für Kapital‑
verbrecher und wurde 1837 abgetragen.
569 François‑Pierre Gf. Diesbach‑Torny (siehe TB 12. September).
570 Das aus Locarno stammende Adelsgeschlecht de Muralto war seit 1555 in Bern 
und Zürich sesshaft. Seit dem frühen 17. Jh. bis 1787 bestand die Seidenfirma ‚Hans 
Conrad Muralt und Sohn‘ an der Sihl, die 1746 von den Vettern Martin dem Älteren 
(1708‑84) und Martin (von) Muralt dem Jüngeren (1714‑89) übernommen wurde (Von 
Muralt‑Baumgartner, Stammtafel, Tafeln III, VI).
571 Das vom 16.‑18. Jh. bedeutende Zürcher Rats‑ und Gerichtsherrengeschlecht der 
Werdmüller be gründete ihren Reichtum seit dem 17. Jh. mit der Einführung der Sei‑
den‑ und Wollindustrie, den sie durch die Errichtung von mehreren prunkvollen Patri‑
zierhäusern in der Stadt demonstrierte.
572 Daniel (von) Muralt (1683‑1770): 1737 Mitglied des Großen Rates, 1740 Mitglied 
der Zürcher Kaufmannschaft, 1737 Gründer der Firma ‚Daniel Muralt und Söhne‘ beim 
Brünneli; oder einer seiner an der Firma beteiligten Söhne Hans Conrad (1715‑95) bzw. 
Daniel (1728‑93), 1769 Mitglied des Großen Rates und Direktor der Kaufmannschaft 
(Von Muralt‑Baumgartner, Stammtafel, Tafel II).
573 Heinrich Escher (1688‑1747) aus dem Zweig der ‚Escher vom Glas‘ – nach dem 
Buckelglas im Familienwap pen benannt – errichtete um 1730 eine Seidenspinnerei am 
Sihlkanal, die sog. ‚Seidenmühle im Sihlhof‘, die erste in der Schweiz mit Wasserkraft 
betriebene Seidenmühle (Wysling, Zürich, 40).
574 Kreppzwirn wird zur Herstellung von ‚Bologneser‘ Seidenflor, einer gekräusten 
Gaze aus gezwirnter Seide, benötigt.
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D. Hirzel qui me conduisit chez le fameux Professeur Conrad Gesner,575 
lequel me montra beaucoup de beaux ouvrages en bota nique et histoire 
naturelle tels que Nic.[olai] Jos.[ephi] Jacquin576 Selectarum Stirpium 
Ame ri ca na rum Historia fol. 1763. Vindob.[ona]. C’est d’un homme que 
l’Empereur a fait voyager dans cette vüe. Les plantes de la Jamaique 
par Eret,577 peintes a merveilles, celles de Reguenfous578 en Danne‑
marc, le livre des Oiseaux de Brisson,579 et d’Albi nus,580 une sorte de he‑
rons y est citée qui s’appelle la Demoiselle de Numidie, la Col lec tion de 
plantes peintes par application des simples même, de Kniphof581 a Er‑
furt, le Hortus Cliffor di anus,582 ensuite Die Eissgebirge des Schweizer‑

575 Nicht Conrad, sondern Johannes Gessner (1709‑90): studierte Medizin, Botanik 
und Mathematik in Zürich, Leiden, Paris und Basel, 1733 Professor am Carolinum in 
Zürich und 1738 der Naturwissenschaften, 1746 Gründer und Vorsitzender der Natur‑
forschenden Gesellschaft; er war mit Albrecht von Haller seit gemeinsamen Studien in 
Leiden, Paris und Basel und durch die Alpenreise von 1728 eng befreundet, die Haller 
zu seinem Gedicht Die Alpen anregte. Gessners große Bibliothek mit 11.000 Bänden 
wurde 1798 versteigert (Wysling, Zürich, 277‑80).
576 Nikolaus Joseph, 1806 Frhr. Jacquin (1727‑1817): Arzt und Botaniker; geb. in Lei‑
den, Studium in Löwen, Leiden, Paris und seit 1752 auf Anraten G. van Swietens in Wi‑
en, 1754‑59 im Auftrag Kaiser Franz Stephans Leiter einer Expedition nach Westin‑
dien, 1763 Lehrkanzel für Chemie und Metallurgie an der Bergakademie in Schem‑
nitz (heute Banska Stiavnica, in der Slovakei), 1768 Lehrstuhl für Botanik und Che‑
mie in Wien und Direktor des Botanischen Gartens, Mitglied der Royal Society, Ver‑
fasser zahlreicher Werke.
577 Georg Dionysius Ehret (1708/10‑70): aus Heidelberg oder Erfurt gebürtig, wie sein 
Vater Gärtner und Pflanzenmaler; war einige Zeit Gärtner des Markgrafen Karl III. Wil‑
helm von Baden‑Durlach; hielt sich dann u.a. in Nürnberg und Wien auf und reiste Mit‑
te der 30er Jahre nach Frankreich, England und Holland, wo 1736 die lebenslange Zu‑
sammenarbeit mit Linné begann; er war Mitglied der Royal Society. Die hier erwähn‑
ten Zeichnungen wurden von Patrick Browne in The Civil and Natural History of Jamai‑
ca (London 1756, mit 49 Tafeln von G.D. Ehret) veröffentlicht. 
578 Franz Michael Regenfuß (1713‑80): aus Nürnberg stammender Kupferstecher 
und Muschelsammler, der seit 1755 in Dänemark wirkte. Die Herausgabe seiner mo‑
numentalen Stichesammlung war mit finanziellen Problemen und vielen Rechtsstrei‑
tigkeiten verbunden.
579 Mathurin‑Jacques Brisson (1723‑1806): französischer Zoologe und Naturphilo‑
soph, 1757 Professor für Naturphilosophie am Collège de Navarre; Autor der Ornitho‑
logia, sive, Synopsis methodica sistens avium divisionem in ordines, sectiones, genera, 
species, ipsarumque varietates, 6 Bde.
580 Bernhard Siegfried Albinus (1697‑1770): aus Frankfurt/Oder gebürtig, wie sein 
Vater Arzt, studierte in Paris Anatomie und Chirurgie, wurde in diesen Fächern 1719 
Lektor und 1721 Professor an der Universität Leiden, 1745 Professor der Praktischen 
Medizin, verfasste Werke zur Anatomielehre, 1764 Mitglied der Royal Society.
581 Johann Hieronymus Kniphof (1704‑63): deutscher Arzt und Botaniker, 1737 Pro‑
fessor, 1747 Dekan der medizinischen Fakultär und 1761 Rektor der Universität Erfurt; 
er wandte in seinem Buch Botanica in originali, seu Herbarium virum [...], 12 Bde., die 
Nomenklatur Linnées an; Z. hatte ihn am 3. Juni 1758 in Erfurt kennengelernt (Breun‑
lich, Mader, Aus den Jugendtagebüchern, 140, 168).
582 Carl von Linné (1707‑78), Hortus Cliffortianus plantas exhibens quas in Hortis vivis 
quam siccis, Hartecampi in Hollandia coluit vir nobilissimus et generosissimus Georgius 
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landes beschrieben von Gottlieb Sig mund Gruner,583 Fürsprech vor den 
Zweyhunderten des Freystaates Bern. III Tomi, qui est un livre tres cu‑
rieux. Il me montra ensuite de /son beau/ sa belle col lection [136v] de 
curiosités de l’histoire naturelle des marbres et des alabatres, des cri‑
staux, des pierres précieuses, je n’avois jamais vu die blaue Steinkohle, 
Lithan tra cem colore va riegato. J’y vis beaucoup de marbres du Tyrol, 
de beaux Dendrites, de l’ambre gris fossile de Suisse. Comme le tems 
ne permettoit plus de voir les conchiles et les mi ne raux, il m’en mon‑
tra les /mirages/ *ritratti* qu’il a fait peindre avec beau coup de frais. 
C’est un homme extrémement poli et affable grand et point maigre. A 
diner nous eumes M. Heidegger, qui me donna des conseils par raport 
a ma voiture a Schaf hau sen. Apres le diner j’allois voir la forge et la ti‑
rerie de M. Thauenstein584 sur le Hege bach, ensuite au jardin de mon 
hote ou je vis M. Schultes585 et le Junker Escher,586 le premier avoit l’air 
d’un homme fort presomptueux. A souper il y eut un Toggen bour gien 
et un autre que je pris pour un marchand de Lion.

Belle journée.

XXXIVme Semaine

☉ IX. post Trinit[atem]. Le 19. Aout. L’horison que je vois de ma fe‑
nêtre vers l’orient, est terminé par des terribles montagnes /xxx/ cou‑
vertes de neige, mais a l’autour de Zurich il n’y en a point. Aulieu d’al‑

Clifford juris utriusque doctor; es ist dies das erste nach seinen Prinzipien geordnete 
Pflanzenverzeichnis. Die Illustrationen stammen von G.D. Ehret.
583 Gottlieb Sigmund Gruner (1717‑78): aus einem Berner Geschlecht stammender Ar‑
chivar, Karto graph, Geologe und erster Autor, der die Schweizer Gletscher beschrieb; 
sein wichtigstes Werk, Die Eisgebirge des Schweizerlandes (1760‑62), lieferte die erste 
Eiszeit‑ und Gletschertheorie und die erste schweizerische Fundstellenkarte für Mi‑
neralien; es wurde 1770 ins Französische übersetzt.
584 Die Familie Tauenstein besaß 1550‑1791 ein Eisenwerk mit Drahtzieherei in 
Hirslanden bei Zürich. Die Drahtzuggasse erinnert an die in der Häusergruppe ‚Un‑
terer Hammer‘ gelegene Drahtschmiede. In der nahen Hammerstraße befand sich die 
‚Kupferhammer‘ genannte Hammermühle. Hier mögl. Hans Caspar (1720‑95), 1754 
Zwölfer zur Schmieden, 1779‑95 Zeugherr. Durch Heiratserb folge kamen die Werke 
1791 in den Besitz der Familie Hirzel.
585 Unter den zahlreichen Mitgliedern der Zürcher Patrizierfamilie Schulthess 
schwer identifizierbar. Vielleicht Johannes Schulthess ‚im Talgarten‘ (1744‑1830), Kauf‑
mann Bankier und Magistrat, dessen Eitelkeit und Eigensucht bekannt waren, 1774 Mit‑
glied der Helvetischen Gesellschaft ∞ Judith, geb. Ziegler (Graber, Bürgerliche, 66; De 
Capitani, Die Gesellschaft, 137).
586 Ein Zweig der Familie Escher wurde 1433 von Kaiser Sigismund geadelt (Ritter); 
nach dem Wappenschild wird die Familie ‚Escher vom Luchs‘ genannt. Dieser Famili‑
enzweig besaß 1642‑1798 die Gerichtsherrschaft ‚Berg am Irchel‘.
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ler a la messe587 a une lieue d’Allemagne588 d’ici, j’allois au préche du 
Professeur Ulric589 qui fit un bon sermon de morale sur l’avidité de gain 
de ses Zuricois. L’eglise est bien vilain. S’il n’y avoit point de chaires, 
point d’ha bits noirs, cela ressembleroit assez a une sale des freres Mo‑
raves. Les docteurs et les predica teurs portent de grandes colles plis‑
sés. Apres l’eglise promené du coté de la Sill avec le D. Hirzel, son frere, 
le Stadtschrei ber,590 le Professeur Ulric etc. Hirzel me con ta [137r] plu‑
sieurs anecdotes de la vie de Rous seau, qui a l’âge de 8 ou 9 ans s’echap‑
pa de la maison de ses parens,591 et s’attacha a un soidi sant prêtre grec,592 
avec lequel il fut ar reté a Soleure par M. de la Martiniére593 qui le fit 
étu dier, il s’en alla une seconde fois et fut en Savoye Gouverneur de 
cette jeune fille, dont il conte le roman dans Julie.594 Il est d’un caractere 
enthousiaste et se croit en quelque maniére predestiné pour déraciner 
des préjugés de la tête des hommes. Me la Duchesse de Montmo rency 
*Mar.[echa]le de Luxem bourg*595 et plusieurs autres de ses protecteurs 
le nourissent a son insçû. A diner je fus content de mon Napolitain et 
du marchand de Bordeaux. Ensuite je lus dans les contes de Guillaume 

587 Die Seelsorger des westlich von Zürich bei Schlieren gelegenen, 1130 gestifte‑
ten Klosters der Benediktinerinnen Fahr (Besitz der fürstlichen Abtei Einsiedeln, heu‑
te Enklave des Kantons Aargau), durften seit 1636 für die katholischen Besucher Zü‑
richs die Messe zelebrieren (Hoegger 276‑78). In Zürich verstorbene Katholiken wur‑
den in Fahr begraben.
588 Die deutsche Meile, ca. 7.5 km, war länger als die Schweizer Meile, die sog. lieue 
itinéraire von ca. 4.8 km.
589 Johann Rudolph Ulrich (1728‑95): Theologe, Professor für Rhetorik, Naturrecht 
und Moral am Carolinum, Pastor am Zürcher Großmünster, 1764 Mitglied der Morali‑
schen Gesellschaft, 1765 der Helvetischen Gesell schaft, Mitglied der Patiotischen Ge‑
sellschaft (De Capitani, Die Gesellschaft, 139).
590 Salomon Hirzel (1727‑1818): seit 1762 Stadtschreiber von Zürich, Autor der Zür‑
cher Jahrbücher, Mitbegründer der Helvetischen und 1764 Mitbegründer der Morali‑
schen Gesellschaft und deren erster Präsident, Mitglied der Patriotischen Gesellschaft 
Bern ∞ 1755 Anna Elisabetha, geb. Ulrich (Im Hof, Die Entstehung, passim; De Capita‑
ni, Die Gesellschaft, 126).
591 Als Rousseau 1728 Genf verließ, war er bereits 16 Jahre alt.
592 Der angebliche orthodoxe Geistliche Athanasius Paulus von der ‚Kirche zum Hl. 
Grab in Jerusalem‘, für die er in der Schweiz Geld sammelte, kam am 27. April 1731 mit 
dem damals neunzehnjährigen Rous seau nach Solothurn, wo er als Betrüger entlarvt 
wurde (Trousson‑Eigeldinger, Jean‑Jacques Rousseau, 23).
593 Laurent Corentin de la Martinière (?‑November 1731): chargé d’affaires und Über‑
setzer an der französischen Bot schaft in Solothurn, wurde vom Botschafter Jean‑Lou‑
is d’Usses marquis de Bonnac beauftragt, sich um Rous seau zu kümmern. Rousseau 
kehrte nicht nach Genf zurück, sondern reiste zunächst nach Paris, von da nach Lyon 
und zu Madame de Warens nach Chambéry.
594 Lettres de deux amans, habitans d’une petite ville au pied des Alpes, recueillies 
et publiées par J.J. Rousseau, bekannter unter dem Titel Julie, ou la nouvelle Héloïse.
595 Madeleine‑Angélique, geb. princesse de Neufville de Villeroi (1707‑87) ∞ 1. Jo‑
seph‑Marie duc de Boufflers, 2. 1750 Francis‑Frédéric II. de Montmorency, duc de 
Luxembourg (1702‑64).
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Vadé son discours aux Welches,596 qui est pour mourir de rire, il y ra‑
baisse la presomption des françois. A 5h apresdiné le D. Hirzel me mena 
chez /ce/ le marchand Orell597 a une de ces assemblées d’hommes dont 
Rousseau parle dans sa lettre Sur les Spectacles. Quatre ou cinq mar‑
chands qui y etoient avoient le chapeau sur la tête, quand ils parloient 
vite, je les comprenois a peine, nous devinmes cependant amis. A sou‑
per il y eut outre M. Brunet de Montpellier, M. Robert et sa femme de 
Bar leduc, et un autre marchand de Paris avec plusieurs autres.

Cet affreux tems qui dure depuis tant 
de semaines revint. Une grosse pluye.

☽ Le 20. Aout. Le matin ayant vomi plusieurs fois la nuit je me levois 
malade. A 9h j’allois a la Neue Meise598 voir exercer les bourgeois et 
paisans de Zurich, habillés en grenadiers et fu seliers en uniforme bleu 
[137v] celeste, paremens rouges et veste paille.599 C’est aujourd’hui une 
grande féte pour toute la ville. Les chefs militaires avec quantité de 
bourgeois mangent a l’Epée, et nous eumes une grande table. Je vis le 
ma tin la fayence d’ici qui approche beaucoup celle de Strasbourg, en‑
suite chez Mrs Ul ric,600 qui me montrerent de leur fabrique des mou‑
choirs taffetas, damas, et de gaze, chez Mrs Ziegler601 et Werdmuller602 
qui me firent voir de beaux taffetas brochés a moitié soye et moitié cot‑
ton, W.[erdmuller] a été a Vienne, enfin chez M. Jean Conr.[ad] Muralt 
que je trouvois extraordinairement poli, il revenoit des bains de Leuk603 

596 In: Contes de Guillaume Vadé, in Genf im April 1764 erschienen. Mögl. kannte 
Z. den wahren Autor, Voltaire, Verfasser von Discours aux Welches, par Antoine Vadé, 
frère de Guillaume, noch nicht.
597 Vielleicht Hans Heinrich (von) Orelli (1715‑85): Seidenkaufmann, Mitglied des 
Kaufmännischen Direktoriums von Zürich, 1749 Mitglied des Großen Rates, 1757 des 
Kleinen Rates, 1760 Seckelmeister, 1778 Bürgermeister. 
598 Das neue Gebäude der ‚Meisenzunft‘, also der Weinhändler, wurde von David 
Morf 1752‑57 zwischen Münsterhof und Limmat erbaut. Von 1449‑1751 war die Zunft 
im Haus ‚Alte Meise‘ in der Unteren Marktgasse untergebracht. Der Name erinnert an 
die ursprünglichen Besitzer, die Familie Meiss. 
599 Die 1713 gegründete ‚Militärische Gesellschaft der Pförtner‘, auch ‚Porten‑Col‑
legium‘, hielt jährlich öffentliche ‚Finalmanöver‘ auf den Schanzen ab, die zu Volksfes‑
ten Anlass gaben. Die von Z. erwähnten Manöver fanden jedoch auf dem Münsterhof 
beim Gebäude der Meisenzunft statt (Erne, Die schweizerischen Sozietäten, 354‑5). 
600 Hans Caspar Ulrich (1703‑78): Zunftmeister zur Gerwe, Seidenfabrikant.
601 Vielleicht der Kaufmann Matthias Ziegler (1714–ca. 1786): 1748 Mitglied des Gro‑
ßen Rates, 1778 des Kleinen Rates.
602 Die beiden Brüder David und Heinrich Werdmüller hatten Ende des 16. Jh. die 
Seidenindustrie in Zürich eingeführt. Hier vielleicht ein Nachkomme des letzteren, Jo‑
hannes (1708‑83), Mitglied des Kaufmännischen Direktoriums.
603 Die um 1500 errichtete Badeanstalt Leukerbad, nordwestlich von Siders/Sierre 
gelegen, wurde wie der holt durch Lawinen zerstört. Die Schäden der letzten Katastro‑
phe von 1756 waren 1764 wahrscheinlich noch nicht ganz beseitigt.
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en Valais, dont il me parla beaucoup, des mauvais arrangemens qu’il 
y a la, il me montra avec un soin particulier ses soyes fleuret604 et filo‑
selle. A diner je revis M. Werdmul ler. Le D. Hirzel vint chez moi *apres 
que le poete Gesner fut parti, avec le quel je lus dans le Contrat so‑
cial*.605 Il me mena zu der neuen Meisen, ou se ras semble la Société 
*de* physique et d’Economie rurale.606 Je vis la bibliotheque, 30 tomes 
de plantes sechées du vieux Gesner, un telescope propre a mesurer 
les hauteurs, aiman artificiel, modêle de 20 differens moulins, qu’une 
seule roûe met en mouve ment. C’est un ouvrage d’une belle mecha‑
nique, j’y vis beau coup de sortes de moulins que je ne connoissois pas 
encore, p.e. pour polir le verre, raper le Fernambouc607 et bois de bre‑
sil, amalgamer l’or. Il me montra des modeles de la Korndarre608 de Ge‑
neve, il y en a une pareille ici, ensuite des ruches d’abeilles inventées 
a Neufchatel, ou on peut voir travailler les abeilles, et leur ôter le miel 
sans les tuer, plus de poëles propres a <mena ger?> le bois construits 
en differentes maniéres, dont l’une est en usage dans le canton de 
Berne, une machine pour transporter des arbres [138r] avec leurs ra‑
cines etc. En suite on s’assit, on me plaça moi entre le Seckelmeister 
de la ville609 et M. Hirzel, on lut une lettre de Soleure ou de Berne ou 
l’on marque la maniére dont on a distribuée des communes d’un vil‑
lage entre ses habitans a leur requisition, laquelle a été adoptée dans 
un village de Fribourg et dans un autre de Soleure.610 La lecture finie, 

604 Florettseide oder Schappe, aus Seidenabfällen bzw. gröbsten Seidenfäden ge‑
sponnen.
605 Du contrat social; ou, principes du droit politique. Par J.J. Rousseau, citoyen de 
Genève.
606 Die ‚Physikalische‘ oder ‚Naturforschende‘ Gesellschaft wurde 1746 von Johan‑
nes Gessner gegründet, deren Präsident er bis zu seinem Tod 1790 war. Ihre Sitzungen 
fanden an jedem dritten Montag im Zunfthaus zur Meisen statt, also auch am 20. Au‑
gust; von der 1759 gegründeten Öko no mischen Kommission der Gesellschaft wurden 
Probleme der Landwirtschaft diskutiert. Ihr gehörten namhafte Repräsentanten der 
Zürcher Oberschicht an, die zur Verbreitung neuer technischer Er kenntnisse, vor al‑
lem in der Landwirtschaft, beitrugen (Erne, Die schweizerischen Sozietäten, 135‑43).
607 Das aus Südamerika eingeführte, orange‑ oder rotfarbige Pernambouc/Fernam‑
buko, Brasilholz, auch Caesalpinia echinata, diente zur Gewinnung von Farbextrakten. 
608 Vorrichtung zur Trocknung des Getreides.
609 1764 waren Johann Conrad Heidegger (1710‑78) und Hans Heinrich Orelli 
(1715‑85) Seckelmeister von Zürich. Hier handelte es sich um J.C. Heidegger, 1751 Mit‑
glied des Kleinen Rates, 1757 des Ge heimen Rates, 1759 Seckelmeister und 1768 Bür‑
germeister, der zu den wichtigsten Mitgliedern der Öko no mischen Kom mission gehör‑
te; er sollte 1766‑67 eine, allerdings erfolglose, diplomatische Rolle als Vermittler in 
den von der Verdammung des Émile und des Contrat social ausgelösten Genfer Unru‑
hen spielen ∞ 1741 Cleophea, geb. Escher ‚vom Glas‘.
610 Die Aufteilung der kollektiv oft nur schlecht genutzten Allmenden auf bäuerli‑
che Familienbetriebe war seit 1762 ein zentrales Diskussionsthema der ökonomischen 
Kommission (Erne, Die schweizerischen Sozietäten, 145). 
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on alla aux opini ons. Le D. Hirzel opina bien, ensuite un paisan611 de 
Wertischweil a 4h d’ici qui vint a ces assemblées pour son plaisir, par‑
la avec un bon sens et une solidité qui m’etonna et me charma. Je ne 
voudrois pas avoir manqué ce spectacle agréable. Le bibliothe caire,612 
grand ami de Rousseau ne me laissa gueres d’espoir de voir ce grand 
homme, m’assurant qu’il avoit fait un voyage de Motiers613 dans les 
mon tagnes. Gos weiler fut chez moi, je ne soupois pas.

Le plus vilain tems du monde. Il a plu toute la journée.

♂ Le 21. Aout. Le matin a 7h le Docteur Hirzel vint chez moi, je lui 
donnois a lire de mes re lations, il me porta des adresses pour Basle, 
Soleure et Berne. *il me dit que Fries614 a debau ché des ouvriers a 
Basle*. Je fus occupé toute la matinée a faire ma re lation du com‑
merce par le Mont S. Godard. Peu avant diner le jeune Ott615 vint 
chez moi, et me donna l’idée d’envoyer la plupart de mes hardes a 
Basle, et d’aller a cheval a Schafhausen. Diner en grande com pagnie 
/au/ a table d’hote. Un jeune Ott, joli garçon étoit assis a coté de moi, 
il me promit une adresse pour Neufchatel. Le D. Hirzel me condui‑

611 Der Bauer Jakob Gujer/Guyer aus Wermatswil (1716‑85): auch Chlijogg (Klein‑Jogg) 
genannt, wurde durch Hirzels Buch Die Wirtschaft eines philosophischen Bauern (1761) 
weithin berühmt; der Basler Offizier in französischen Diensten, Johann Rudolph Frey, 
übersetzte es ins Französische: Le Socrate rustique, ou Description de la conduite éco‑
nomique & morale d’un Paysan Philosophe. Gujer galt als Urbild eines natürlichen, un‑
verbildeten Menschen und erhielt Besuche aus aller Herren Ländern, wie z. B. von Go‑
ethe 1775 und 1779; er spielte auch eine wichtige Rolle bei den ‚Bau ernge sprächen‘ der 
Ökonomischen Kommission.
612 Leonhard Usteri (1741‑89): Pastor, Professor der hebräischen Sprache in Zürich, 
Leiter der Zürcher Bürgerbibliothek, Gründer der Mädchenschule von Zürich, Korre‑
spondent und Freund Rousseaus, den er 1761 in Montmoreny und 1764 in Môtiers be‑
suchte; 1764 Mitglied der Moralischen Gesellschaft, 1768 der Helvetischen Gesell‑
schaft, Ehrenmitglied der Berner Ökonomischen Gesellschaft ∞ Ottilie, geb. von Mur‑
alt (1738‑1803) (De Capitani, Die Gesellschaft, 140).
613 Ort im Val‑de‑Travers, unter der Oberhoheit der Gf. von Neuenburg.
614 Johann Frhr. von Fries (1719‑85): gebürtig aus Mühlhausen, Kalvinist, Banki‑
er, Finanzier; seit 1744 in österr. Diensten mit dem Transfer englischer Subsidien be‑
fasst, 1749 zweiter Aufenthalt in London; erhielt 1751 die Niederlagsfreiheit in Wien 
und 1752 ein Fabriksprivileg für eine Barchent‑ und Kottonfabrik und für eine Nürn‑
berger‑ und Messingwarenfabrik in NÖ und gründete 1754 eine Fabrik für Samt‑ und 
Seidenwaren in Wien; er hatte 1752‑76 die Leitung des sog. Talerhandels inne, und wur‑
de 1759 Direktor des Bergwerks pro dukten‑Verschleißes in der Hofkammer; 1756‑63 
besorgte er den Transfer der französischen Subsidienzahlungen; 1766 gründete er mit 
Johann Jakob B. Gontard das Bankhaus ‚Fries & Comp.‘; Z. lernte ihn 1762 kennen, als 
er beim nö. Kommerzienkonsess für die Wiener Samt‑ und Seidenfabriken zuständig 
war ∞ 1764 Anna, geb. d’Escherny (1737‑1807): Tochter des Neuenburger Bürgers und 
polnischen Konsuls in Lyon, Jean‑François und der aus einer einflussreichen Bankiers‑
familie stammenden Anne Pourtalès (Steeb, Die Grafen, 11‑119; Breunlich, Mader, Aus 
den Jugendtagebüchern, 295, 326, 354f., 376; Index Wien‑Triest).
615 Vielleicht Anton Ott (1748‑1800), der 1766 das Hotel Zum Schwert von Matthi‑
as Ott übernahm.
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sit a la Wasserkirche ou je vis la bibliotheque de la ville.616 Je re‑
marquois la carte de ce canton [138v] levée geometriquement par 
Gyger,617 et peinte de la hauteur de 10 pieds, 2e Des lettres de la mal‑
heureuse Jeanne Gray618 a M. Bullin ger619 a Zurich, remplies de pié‑
té et de verbiage. 3e 98 volumes in 4to in 8° et en 12, contenant les 
ecrits contre les Jésuites les plus rares de notre tems. Un Anglois620 
a fait ce pre sent a la bibliotheque et les volumes bien réliés /sont/ 
ont ou la marque d’un hibou, ou celle d’une epée, quelques uns d’un 
coq etc.621 Cet Anglois aparemment combine des idées a lui avec ces 
figures. Puis chez le Rathsschreiber Fuesli622 grand peintre, j’y vis 
beau coup de belles estampes et les desseins des medail<les> du che‑
valier Hedlinger,623 de Schwitz. *Gallerie Histo rischer Gemählde aus 

616 Die auf einer Limmatinsel 1484 erbaute Wasserkirche diente 1633‑1917 als Bür‑
gerbibliothek. 
617 Hans Conrad Geiger (1599‑1674): Maler und Kartograph. Sein Hauptwerk war die 
Karte des Kantons Zürich von 1667 im Maßstab von 1:32.000.
618 Lady Jane Grey (1537‑54) wurde 1553 in den Thronwirren nach dem Tod Ed‑
wards VI. zu seiner Nachfolgerin bestimmt, dann jedoch wegen Hochverrats verhaf‑
tet und zum Tode verurteilt. Bereits als Fünfzehnjährige korrespondierte sie mit Hein‑
rich Bullinger; dessen Schüler John Ulmer besuchte Jane und war beeindruckt von ih‑
rem hohen Bildungsgrad.
619 Heinrich Bullinger (1504‑75): Reformator, 1531 Zwinglis Nachfolger in Zürich; 
er stand in reger Korrespondenz mit protestantischen Gemeinden in anderen Ländern.
620 Thomas Hollis (1720‑74), republikanisch gesinnter Londoner Kaufmann, Verle‑
ger und 1757 Mitglied der Royal Society, besuchte 1748 die Schweiz und machte meh‑
reren Schweizer Bibliotheken z. B. jenen in Basel, Bern, Zürich und Genf bedeuten‑
de Buchschenkungen, die auch anderen Reisenden auffielen. So notierte der schotti‑
sche Schriftsteller und Rechtsanwalt James Boswell (1740‑95) am 30. November 1764 
in Bern: „[...] I must here remark that in this and all the principal libraries that I have 
seen abroad, they have shown me a present of books sent them by a certain unknown 
whimsical Englishman. He is no doubt a most prodigious Whig, for he has sent Milton’s 
prose works [...] and several other such dainty pieces of British republican writing. The 
books are bound in red morocco, and adorned with gilded stamps of the cap of liber‑
ty, pitchforks, swords, and I know not what other terrible instruments of fury“ (Pot‑
tle, Boswell, 209). Hollis schenkte der Stadt Zürich eine beträchtliche Sammlung von 
Schriften gegen Jesuiten (Leu, Handbuch, 170, 175).
621 Die Bucheinbände sind mit Symbolen der Freiheitsideen dekoriert; die griechi‑
schen Embleme des Hahns sollen Freiheit und Wachsamkeit bedeuten, die Eule sym‑
bolisiert Weisheit (Reddick, O fair Britannia, 259‑60).
622 Johann Caspar Füssli (1706‑82): Zürcher Maler, Zeichner und Kunsthistoriker; 
studierte in Wien unter dem Hofmaler Daniel Gran und wirkte später am badischen 
Hof, in Nürnberg und Augsburg; 1756‑67 Ratsschreiber in Zürich ∞ Anna Elisabeth, 
geb. Waser; ihr Sohn ist der Maler Johann Heinrich Füssli oder ‚Fuseli‘ (1741‑1825).
623 Johann Karl Ritter von Hettlingen‑Hedlinger (1691‑1771): als Zeichner und Me‑
daillenstecher in Schwe den, Dänemark und Russland tätig; ein illustrierter Katalog 
seiner Medaillen wurde nach seinem Tod von dem Basler Sammler, Stecher und Verle‑
ger Christian van Mechel herausgegeben: Œuvre du chevalier Hedlinger ou recueil des 
médailles de ce célèbre artiste, gravées en taille douce, accom pag nées d’une explication 
historique; Joseph II. besuchte M. 1777 in Basel und beauftragte ihn die k. Gemäldega‑
lerie in Wien zu katalogisieren (1779‑83), ∞ Anna Maria, geb. Schorno. 
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dem 18ten Jahrhundert v. Samuel Baur.624 T. II. p. 278. 16. mai*. Fuesli 
me conta comme il fut surpris par le C. Guillaume Sin zendorff625 pei‑
gnant Me sa femme, née Princesse d’Eggenberg pour Mylord Wal*‑
de* grave,626 il conta encore un trait du Grand prieur627 que je ne 
crois pas. S. Saphorin628 *Envoyé d’Angl.[eterre]* malade, voir per‑
sonne que... donner de l’argent, apporter Trai té avec l’Espagne signé 
par le Grand Chan celier.629 De la avec le D. Hirzel a une assemblée 
d’hommes chez un Monsieur *du grand Conseil*. Je ne m’y ennuyois 
pas, causant continuellement de choses instructives, entr’autres des 
Lettres Cosmolo gi ques de Lambert, qui multiplie les êtres dans le 
ciel. J’y restois jusqu’a 8h avec Mrs Schinz,630 Salomon Gesner etc.

Il a plu affreusement toute la journée. L’eau du 
lac et de la Limmat a crüe d’un pié, et dans les 

montagnes il doit y avoir arrivé bien du dommage.

624 Samuel Baur (1768‑1832): Geistlicher, Schriftsteller und Biograph; verfasste Interes‑
sante Lebensgemälde der denkwürdigsten Personen des achtzehnten Jahrhunderts, 6 Bde. 
625 Johann Wilhelm Edmund Gf. Sinzendorf (1697‑1766): Sohn Philipp Ludwig Wen‑
zels, des österreichischen Obersten Hofkanzlers; k. Geheimer Rat ∞ 1. 1716 Bianca, 
geb. Sforza Visconti, 2. 1724 Josepha, geb. Prinzessin Eggenberg (1709‑55), die sich 
nach der von Z. beschriebenen Affäre 1731 für mehrere Jahre von ihrem Mann trennte.
626 James, 1729 1st Earl Waldegrave (1685‑1741): britischer Diplomat und Staatsmann, 
1728‑30 Bot schafter in Wien ∞ 1714 Mary, geb. Webbe (?‑1719).
627 Oktavian Karl Nikolaus Gf. Sinzendorf‑Fridau (1702‑67): k. GM, Komtur und 
Großprior des Malteserordens, Sohn des Obersten Hofkanzlers Philipp Ludwig und 
Bruder des Gf. Johann Wilhelm.
628 François‑Louis de Pesmes de Saint‑Saphorin (1668‑1737): aus dem Waadtland 
stammender Offizier und Diplomat in holländischen, k. und britischen Diensten. 1716 
englischer General, 1718‑27 mit Unterbrechungen englischer Botschafter in Wien; er 
opponierte gegen das österr.‑spanische Bündnis und wurde im April 1727 aus Wien 
ausgewiesen.
629 Philipp Ludwig Wenzel Gf. Sinzendorf (1671‑1742): 1696 Reichshofrat, 1699‑1701 
außerordentlicher Gesandter in Paris, 1706 und 1709 zu Friedensverhandlungen in 
den Generalstaaten und 1712/13 in Utrecht; 1705‑09 Zweiter, 1715‑42 Erster österr. 
Hofkanzler und 1705‑20 Mitglied der Bancalitätsdeputation, führender Gestalter der 
Außen‑ und Wirtschaftspolitik des Hauses Österreich ∞ 1696 Katharina Rosina, geb. 
Gfin. Waldstein, verwitwete Gfin. Löwenstein‑Wertheim, gen. Rosindel (?‑ 1733). Z. be‑
zieht sich hier auf eine Episode des Jahres 1725, als in Wien ein Friedens‑, Bündnis‑ und 
Handelsvertrag mit Spanien, das die Pragmatische Sanktion anerkannte, unterzeich‑
net wurde. In einem Geheimvertrag wurden Heiratsverbindungen der Töchter Karls VI. 
mit spanischen Infanten anvisiert. Die hier angedeutete Aushändigung einer Vertrags‑
kopie an den britischen Bot schafter durch den Sohn des österr. Hofkanzlers wäre ein 
Akt des Hochverrats gewesen. Tatsächlich wurden die Geheimartikel von Jan Willem 
Ripperda (1682‑1737), der in Wien spanischer Unterhändler und danach spanischer Au‑
ßenminister war, nach seiner Absetzung im März 1726 dem briti schen Bot schafter in 
Madrid verraten (Williams, The Whig, 200).
630 Mögl. Johann Heinrich Schinz (1725‑1800): 1762 Mitglied der Helvetischen Ge‑
sellschaft, 1763 Mitglied des Zürcher Kaufmännischen Direktoriums und 1783 des Klei‑
nen Rates, bekannt für seine historisch‑numismatische Interessen ∞ Esperantia Clau‑
dia, geb. von Salis‑Meyenfeld (De Capitani, Die Gesellschaft, 136).
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☿ Le 22. Aout. Fini ma relation du S. Godard, commencé celle de Zu‑
rich. Promené avec le fils de l’hôte a deux imprimeries sur cotton,de 
Meyer631 et Rohrdorff,632 la pre miere au midi du lac, la seconde au nord, 
puis je voulus aller a une fabrique de soye, mais en vain, je n’en trou‑
vois pas le maitre au logis. A mon retour je lus une es pe ce de drame 
dediée par un fran çois a ce païsan, a qui l’on donne [139r] l’epithete 
de Klein jogg,633 je parcourus ces lettres de Lambert. Il etablit comme 
bien d’autres avant lui un mouvement de tous les systémes plane taires 
autour d’un corps opaque. Il croit que no tre systême solaire n’est pas 
fort eloigné de ce centre commun, qu’il con siste en beau coup plus de 
planétes qu’on n’a crû jusqu’ici, qu’il est ridicule de croire qu’une co‑
méte puisse emporter un jour notre terre, que des cométes se meuvent 
autour de deux etoiles fixes a la fois, qu’il y en a beaucoup dans notre 
systême. A diner M. Robert de Bar le Duc me parla beaucoup de Nan‑
cy, une mélancolie terrible me prit apres table par la supposition que 
mes fonds ne suffiroient pas pour pouvoir vivre a Paris. Le D. Hirzel 
vint chez moi et me mena dans une société d’hommes et de femmes. Les 
hom mes par loient des choses utiles, les femmes babilloient et jouoient 
au Taroc. M. de Ma honi634 a été a Lucerne. Le soir je fis souper M. Hir‑
zel avec moi, il y avoit un commis d’un mar chand de Lion yvre a table 
qui nous fit beaucoup rire. Un Anglois nommé Brown ne trouva a toute 
la table que moi qui begayois un peu d’an glois. Je parlois a Mrs Char‑
ton et Bandol635 de Geneve, qui me dirent que Fries c’est marié a Lion636 
et me conseillerent de <rendre/vendre> ma voi ture a Schafhausen, 

631 Mögl. Heinrich Meyer‑Landolt (1732‑1814): Besitzer einer großen Seidenfabrik im 
südöstlichen Stadtteil Stadelhofen, dessen Nachkommen den Adelstitel Meyer von Sta‑
delhofen erhielten; Urgroßvater des Dichters Conrad‑Ferdinand Meyer.
632 Der Kaufmann Hans‑Rudolf Rordorf (1736‑1811) besaß eine Baumwollfärberei 
am Thalacker (Schanzengasse). 
633 Siehe TB 20. August.
634 Demetrio/Dermod Mahony, conde de Mahony (1702‑77) stammt aus der 1688 mit 
Jakob II. nach Frankreich geflüchteten irischen Familie O’Mahony, war spanischer Ge‑
neralleutnant, 1757‑58 Ge sandter Spaniens bei der Eidgenossenschaft mit Sitz in Lu‑
zern, 1760‑63 Gesandter und 1763‑77 Botschafter am k. Hof. Z. verkehrte mit ihm seit 
1761 (O’Callaghan, History, 204‑5; Index Wien‑Triest).
635 Teilhaber des Genfer Handels‑ und Bankhauses Charton und Bandol waren Vin‑
cent Charton (1710‑75): 1764 Genfer Ratsherr ∞ 1742 Jeanne‑Marie, geb. Pelon, und 
Charles Bandol (1718‑96): 1758 Genfer Ratsherr ∞ 1747 Elisabeth, geb. Lespiault. Die 
Identifikation des Vincent Charton unter mehreren Genfer Kaufleuten namens Char‑
ton der gleichen Generation ist durch Hinweise auf seine Schwägerin Gravier gesi‑
chert – siehe TB 6. Oktober.
636 Er heiratete Anne d’Escherny (1737‑1807), Tochter des Neuenburger Bürgers 
und polnischen Konsuls in Lyon, Jean‑François d’E., und der Anne Pourtalès; Schwes‑
ter des Rousseaufreundes François‑Louis, 1786 Gf. d’E. Der Ehevertrag wurde am 5. 
Juli in Lyon unterzeichnet, die Hochzeit fand erst am 29. August in der holländisch‑re‑
formierten Kirche in Paris statt. Durch diese Heirat fand Fries An schluss an die ein‑
flussreiche Neuenburger Bankiersfamilie Pourtalès, deren Geschäfte sich über ganz 
Europa erstreckten (Steeb, Die Grafen, 62‑3).



Tagebuch der Studienreise durch die Schweiz (Juni-Oktober 1764)

Studi di storia 18 188
Karl von Zinzendorf, Tagebuch einer kommerziellen Studienreise durch die Schweiz, 83‑284

et d’expedier mes hardes pour Berne, d’aller de Neufchatel par Yver‑
dun et Payerne a Fri bourg, dela a Vevey pour voir les salines637 a cinq 
lieues de la, ensuite par Lau sanne a Geneve. M. Chauchat me donna 
une adresse pour Neufchatel a Mrs Pourtales638 et Comp[agni]e. On 
pretend s’étre ap perçu d’un tremblement de terre.

Orage et pluye. L’eau continüe a croitre. 

♃ Le 23. Aout. On me persuada de rester encore aujourd’hui pour at‑
tendre que les eaux s’ecoulent, puisqu’il a encore beaucoup plu la nuit. 
[139v] Mrs Charton et Bandol de Geneve me porterent une adresse 
pour Lausanne a Mrs /Grant/ Grand freres639 ban quiers. Je travail‑
lois a ma relation de Zurich, allois voir la papetterie640 et la maison 
de ville,641 qui est reellement belle. Dans la chambre du petit Conseil 
il y a pour le Presi dent un siege, tel qu’on represente celui de Salo‑
mon. Dans la chambre du Grand Con seil, les deux Présidens sont au 
haut bout, les Secretaires devant eux. De retour chez moi j’ecrivis au 
Duc de Bragance. A diner je vis quantité de nouveaux arrivés. J’eus le 
plaisir de parler beaucoup Anglois avec un capitaine Bruyn, arrivé ici 
pour des recher ches en fait de charbons de terre, et ne trouvant pas 
une ame ici, qui sache l’an glois. Heidegger le libraire qui a appris par 
lui même beaucoup de mots sans savoir les pro non  cer *bien*, eut be‑
soin de mon aide pour les interpreter. A 4h apresdiné j’al lois m’embar‑
quer sur le lac avec le D. Hirzel et mon hôte, en chemin il fallut passer 
beau coup de planches qui servoient de ponts sur l’eau. A droite vers 
le nord Riespach, Zol li  kon, Gold bach, Küsnacht, a gauche Wollisho‑
fen. Bendlikon fameux, parce qu’il y croit le plus mauvais vin du lac, 
Kilchberg. Nous arrivames a Tschoren, ou il y avoit dé ja une gondole 
remplie de monde. Le poëte Gesner et M. Heidegger, tous deux en tre ‑
preneurs de la fabrique642 me me nerent voir les ouvriers qui broyent, 
qui foulent, qui roulent la pâte, les tourneurs, ceux qui font les moules 

637 Die Salinen von Bex bei Aigle wurden 1758‑64 von Haller geleitet.
638 Jacques‑Louis de Pourtalès (1722‑1814): 1750 preußischer Baron, marchand‑ban‑
quier und Fabrikant in Neuenburg, Stifter des nach ihm benannten Hospitals, Mitglied 
der Helvetischen Gesellschaft (De Capitani, Die Gesellschaft, 339). 
639 Isaac‑Jean‑Georges Grand (1716‑93): marchand‑banquier in Lausanne und spä‑
ter in Amsterdam, in Frankreich naturalisiert, von Ludwig XVI. 1781 geadelt. Sein 
Bruder und zeitweiliger Teilhaber Rodolphe‑Ferdinand (1726‑94) führte ein eigenes 
Bankhaus in Paris.
640 Die Papiermühle wurde 1472 auf der Limmatinsel ‚auf dem Werd‘ errichtet, 1844 
von der Papierfabrik an der Sihl gekauft und bis 1888 als Filiale weiterbetrieben. Der 
Werd verlor 1950 durch den Ausbau des Bahnhofquais seinen Inselcharakter.
641 Das Rathaus wurde 1694‑98 erbaut.
642 Zu den Gründern der Zürcher Porzellanmanufaktur in Kilchberg‑Schooren 1763 
zählten Salomon Gessner, Johann Conrad und Heinrich Heidegger, Johann Martin Us‑
teri und Heinrich Lavater. Die Fabrik bestand bis 1790 (Wysling, Zürich, 245‑51).
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de limon externes, et les sur touts de plâtre, ceux qui broyent l’email, 
les fours ou on rôtit les fayences entourées de caisses, les peintres, 
enfin le magazin ou il y a de l’ouvrage de fayence, de terre de pi pes, 
de porcelaine rouge. Les desseins sont en partie de M. Gesner et de 
bon gout. Je fus tres content de la [140r] fabrique. Parlé de Rousseau 
avec M. Ostri *Usteri*,643 il me conta un mauvais tour que Voltaire a 
joué a Rousseau.644 A souper la table avoit dimi nuée de beaucoup. M. 
Chauchat, Robert, les officiers de Glarus etc. etant par tis. Apres sou‑
per Mrs Charton et Bandol me paierent 40 Louis neufs. 

Enfin il cessa un peu de pleuvoir pendant 
la journée mais il recommença le soir.

♀ Le 24. Aout. La S. Barthelemy. Le matin a 4h et 1/2 j’etois encore au 
lit, quand le D. Hirzel vint chez moi, je me levois vite, empaquetois tout, 
et apres avoir pris le caffé, je partis de Zü rich a 6h du matin, j’eus un 
mauvais cheval de carosses qui trottoit sans cesse impitoyable ment, 
passé par un grand chemin assez bien /sou/ *entre*tenu, See bach, d’ou 
on voyoit a gauche Regenstorff, Kloten, Bulach, petite ville assez peu 
belle, et le chemin execrable, Seglin gen, par un pont de bois couvert 
sur le Rhin, qui n’est pas si large ici qu’a Feldkirch, mais plus profond, 
et coule entre des belles collines couver tes de vignes et de bois, j’arri‑
vois a Eglisau, ville un peu plus grande que Bulach. J’a vois vu jusqu’ici 
une belle contrée des plaines /pen…/ entremelées de belles collines 
couvertes de vignes et de beaux bois, souvent toutes isolées, j’avois 
passé le bois de Bulach assez agréable, je vis au sortir de Zurich des 
commu nes avec des allées de peu pliers, que M. Hirzel y a fait plan‑
ter. En sortant d’Eglisau que l’on ne voit qu’en y en trant, puisque cette 
ville est dans un vallon, j’admirois une belle colline a droite tout pres 
du chemin, toute couverte de ceps de /vigne/ vin. Je me detournois a 
gauche, pas sois par la plus grande plaine de la Suisse, celle du Kai‑
serstuel, vis a gauche dans la plaine un tres [140v] beau bois de ché‑
nes, et apres avoir traversé des champs pierreux et une belle vigne, 
je descendis a la maison du curé (ou plutot doyen, parcequ’il a 16 ec‑
clesiastiques sous son inspection) de Wyl645 a 10h 1/4. C’est un village 

643 Hier der Kaufmann und Miteigentümer der Porzellanmanufaktur Johann Mar‑
tin Usteri (1738‑90), 1764 Mitbe gründer der Moralischen Gesellschaft, 1770 Mitglied 
der Helvetischen Gesellschaft ∞ Anna Magdalena, geb. Scheuchzer (De Capitani, Die 
Gesellschaft, 140).
644 Usteris Bruder Leonhard (siehe TB 20. August) war mit Rousseau befreundet; 
von seinem Besuch in Môtiers im Mai 1764 stammten wohl letzte Nachrichten von 
der sich zuspitzenden Kontroverse zwischen Rousseau und Voltaire, die im Dezember 
1764 mit der Publikation von Voltaires Pamphlet Sentiment des citoyens ihren Höhe‑
punkt finden sollte.
645 Johann Jakob Wolf (1701‑1780), Pfarer von Wil 1747‑76, seit 1759 Dekan des Pfarr‑
kapitels von Eglisau (Dejung, Zürcher, 634).
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agréablement situé. J’y trouvois la femme du D. Hirzel, ses deux soeurs 
a lui,646 et quantité de paren tes du doyen et de sa femme. Apres y avoir 
diné je partis avec le D. Hirzel qui etoit venu avec moi de Zurich, et 
avec le doyen. Le trot incommode de mon cheval me fâ cha tellement, 
que le fis courir a outrance pour le fati guer. Nous vimes en sortant le 
Ri gi berg,647 qui est pres de Lucerne, dans le plus grand éloigne ment 
vers le midi, plus pres les montagnes qui sont a quelque distance de 
Zurich, autour de nous une des plai nes les plus vertes et les plus fer‑
tiles. Entr’autres j’observois du beau chan vre. Arrivé a Rafz j’y aver‑
tis mon domestique de me suivre, je courus a toute bride par un che‑
min pierreux et un bois, qui nous mena a Lottstetten,648 passé Balm, il 
y avoit un mau vais che min a coté d’un precipice, nous etions en Suabe 
depuis Lotstetten et dans le Klet gow649 sur le territoire du futur beau‑
pere650 du C. Louis, je veux dire, du Prince Schwar zenberg. Benken de 
l’autre coté du Rhin se presentoit bien, nous etions exac te ment vis a 
vis de Reinow,651 village et couvent ou le Rhin fait un angle rentrant, ce 
qui fait de cet endroit situé sur une hauteur, une presqu’isle. Je n’avois 
gueres vû de si belle plaine depuis 4 mois qu’autour de Lottstetten. A 
Altenburg, on commençoit a voir la pous siere aqueuse qui rejaillit des 
cataractes de Laufen. Enfin a Nohl nous nous trou vames vis a vis pres 
d’une vieille masure. Nous traversames un champ et fumes pre ci se‑
ment au dessus du [141r] cataracte. C’est un spectacle veritablement 
grand, de cette grandeur qui parle du Créateur. Le Rhin vient du midi 
au nord et se precipite entre le bourg de Laufen652 a l’orient et le vil‑
lage de Neuhausen qui est comme dans le cata racte même, d’une hau‑
teur de.... pieds entre de gros morceaux de rochers, dont deux sont cou‑
verts d’arbres. Celui d’a l’orient est orné d’une croix. La chute de l’eau 
forme comme une nuée par l’eau divisé en petites parcelles, qui rejaillit 

646 Anna, geb. Hirzel ∞ Johannes Zellweger; Catharina, geb. Hirzel (1734‑1813) ∞ 1768 
Hans Conrad Faesi.
647 Die Rigi ist ein Bergmassiv zwischen dem Vierwaldstättersee, dem Zugersee und 
dem Lauerzersee in der Zentralschweiz.
648 Ort, der ursprünglich zum Besitz des Klosters Rheinau gehörte, mehrmals den 
Besitzer wechselte und 1806 zu Baden kam.
649 Die Grafschaft Klettgau wurde 1687 Schwarzenbergisches Le hen, 1698 Gefürste‑
te Landgrafschaft; die niedrige Gerichtsbarkeit lag zum Teil bei Schaffhausen. 1805‑06 
erwarb Baden die Landeshoheit, 1812 auch die Schwarzenbergischen Eigengüter.
650 Joseph Adam Johann Nepomuk, 1732 Fst. Schwarzenberg (1712‑82): Herzog von 
Krumau ∞ 1741 Ma ria Theresia, geb. Prinzessin Liechtenstein (1721‑53). 1753 WG. Rat, 
1765 k.k. Oberst‑Hofmarschall, 1776 Oberst‑Hofmeister (Index Wien‑Triest).
651 Das im 8. Jh. gegründete Kloster und die Siedlung Rheinau stellten sich 1455 in 
den Schutz der Eidgenossenschaft; das Kloster war seit 1532 Zentrum der Gegenrefor‑
mation; 1803 dem Kanton Zürich zugeordnet.
652 Schloss aus dem 9. Jh., Stammsitz der Frhr. von Laufen, die Grundherrschaft be‑
saß der Bischof von Konstanz; 1544 kam das Schloss an die Stadt Zürich und wurde 
von ihr renoviert.
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du bas enhaut. On voit des arcs en ciel, quand on se trouve entre le so‑
leil et ce cataracte. Lorsque le Rhin n’est pas si exces sivement grand, 
on distingue plus de rochers. Ce que ce cataracte a de singulier, c’est 
que la contrée, loin d’etre sauvage comme dans ces contrées que j’ai 
traversées, est une des contrées les plus riantes de l’univers. Le Rhin 
coule entre des rochers peu elé ves, par tout des vignes en abon dance, 
du bois, des belles collines, au nord‑est la fort eresse de Hohentwiel 
fort dans le loin tain. Nous quittames ce beau spectacle a re gret, et en‑
trames a Schafhausen a 5h et 1/2. Pour l’amour de mes compag nons 
j’allois au Bateau, auberge ou nous primes du thé, ensuite nous al‑
lames voir le pont de bois sur le Rhin qui est large dans ces contrées 
de 356 pieds. Ce pont sans arches est de la con struction d’un Appen‑
zellois nommé Grubmann,653 lorsque le pont de muraille tomba dans 
le Rhin, il resta un pilier qui paroit soutenir le pont de bois au milieu 
de l’eau, mais l’on assure que cela n’est pas. Je m’en allois a l’auberge 
de la Couronne654 sur une belle place, remplie de maisons bien bâties. 
Le D. Hirzel m’ac com pagna jusques la. Je reçus une lettre [141v] de 
Plombiéres de Me de Baudissin. M. Ammann655 auquel je suis adressé, 
vint chez moi, je le trouvois un homme poli et prêt a rendre service. Il 
me conseilla de <rendre/vendre?> ma voiture que je fait amener ici 
de Lindau. Il donnois a copier au maitre d’ecole d’ici. A souper je fis la 
connoissance de M. Cisaz,656 premier Lieutenant des Gardes suisses, 
qui vient de Vienne avec son fils et va a Lucerne, j’y vis encore un S. 
Gallois qui va a Zurzach.

Belle journée sans pluye, 
ce qui est rare depuis un tems.

653 Hans Ulrich Grubenmann, siehe TB 16. August. Die neue Holzbrücke wurde 
1756‑59 an Stelle der 1754 zusammengebrochenen Steinbrücke errichtet.
654 Das Haus ‚Zur Krone‘ am Kirchhofplatz wurde 1489 zum ersten Mal als Gasthof 
erwähnt. In einer Chronik des Jahres 1600 erscheint die ‚Krone‘ als vornehmste Her‑
berge der Stadt; sie wurde bis Ende des 19. Jh. von den prominentesten Schweizrei‑
senden besucht, 1952 abgebrochen und unter dem Namen Hotel ‚Kronenhof‘ neu er‑
richtet (PA Hotel Kronenhof).
655 Johann Jakob Ammann besaß das größte Handels‑ und Speditionshaus in Schaff‑
hausen und besorgte auch Geldgeschäfte. Besonders ertragreich für seine Firma er‑
wies sich der Zwischenhandel mit benachbarten Ländern während Kriegszeiten (Röth‑
lin, Ein Blick, 96‑7). 
656 Jakob Joseph Xaver von Cysat (1711‑66): der Luzerner diente zuletzt in der 1745 
von Kaiser Franz I. Stephan von Florenz nach Wien gebrachten lothringischen Schwei‑
zergarde. Diese wurde 1699 von Luzern als Eidgenössische Leibgarde‑Kompanie von 
Herzog Karl Leopold von Lothringen aufgestellt und seit 1736/37 in Florenz stationiert. 
C. vertrat mehrmals den Gardekapitän, z. B. 1764 während der Krönung in Frankfurt. 
Sein Sohn Paul Anton Joseph Xaver (1745‑1802) diente ebenfalls in der Schweizergar‑
de und war 1758 Unterleutnant. Als man die Garde nach dem Tod von Franz I. Stephan 
auflöste und auf verschiedene Schlosswachen verteilte, wurde er Oberleutnant beim 
Infante rieregiment Philipp Frhr. Molk/Moltke, 1768‑82 Hauptmann beim Infanteriere‑
giment Andreas Fst. Poniatowski und 1782‑87 Platzkommandant von Olmütz (Kriegsar‑
chiv Wien) ∞ ca. 1744 Emerentia (oder Anne‑Marie), geb. Müller (ca. 1713‑64).
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♄ Le 25. Aout. Le matin continué ma relation de Zurich. A 8h et 1/2 
sorti avec le mar chand Amman, qui me mena voir le pont, ce beau 
chef d’oeuvre, *au*quel /l’/on ne sau roit donner assez d’attention. Je 
vis le /la/ chute *depot* des marchandises dans une mai son de pierre657 
au bord de l’eau, le comptoir de M. Amman, qui me parla beau coup 
sciénces, et me montra l’Histoire des Restaurateurs des Sciences,658 
j’y achetois du nan quin659 pour un habit, le tailleur vint m’en prendre 
la mesure. A diner je fis con nois sance avec M. Escher660 de Zurich, 
qui a un beau cabinet de l’histoire naturelle, et avec M. de Valtra‑
vers661 de Bienne, un homme qui a voyagé 18 ans, qui a été 4 fois 18 
mois en Angleterre, qui paroit avoir voyagé utilement. Apres table le 
D. Amman662 me mena voir son cabinet de l’histoire naturelle. C’est 
une belle et assez nombreuse collec tion. Je remarquois une belle pe‑
trification du palmier marin, une pierre de savon de la chine, propre 
pour la porcelaine, des tarantules, des scorpions conservés dans l’es‑
prit de vin. Nous y emploiames quelques heures, accompagnés de 
deux messieurs Stoker663 et de M. Ziegler, ensuite nous allames a la 

657 Der Güterhof am Freien Platz erhielt 1785‑87 seine heutige Form.
658 Alexandre Savérien (1720‑1805): Marineingenieur und Gelehrter, Autor der His‑
toire des restaurateurs des sciences, 2 Bde., die im 3. Bd. der Histoire des philosophes 
modernes ist.
659 Nanking: hellgelber Baumwollstoff aus Baumwolle.
660 Johannes Escher ‚vom Glas‘ (1734‑84): Oberst in französischen Diensten, 1780 Mit‑
glied des Zürcher Großen Rates; er erbte und erweiterte die Sammlung seines Vater, 
ein Naturalienkabinett, Münzen und Gemälde, auf seinem Zürcher Herrenhaus ‚zum 
oberen Berg‘ (heute ‚Stockargut‘) (KA Zürich).
661 Jean‑Rodolphe (de) Vautravers (ca. 1723‑1815): der Waadtländer war 1746‑63 als 
Erzieher in Schweden und England tätig, wurde 1755 Fellow der Londoner Royal Soci‑
ety und 1758 der Society for the Encouragement of Arts, Manufacture and Commerce 
und der Society of Antiquaries; 1757 in England naturalisiert ∞ 1758 Jane, geb. Fisher, 
Nichte des Londoner Bischof Richard Osbaldestone. V. war mit Thomas Hollis (siehe 
TB 21. August) befreundet und korrespondierte mit Haller und Linné; 1761 Mitglied 
der Akademie von Uppsala; kehrte 1762 in die Schweiz zurück und erwarb 1763 das 
Gut Rocail/Rockhall bei Biel; 1765 Präsident der Bieler Société économique; vielseiti‑
ger Sammler und Kunsthändler; traf 1762 in Brüssel den bevollmächtigten Minister der 
österr. Niederlande, Karl Gf. Cobenzl, dem er Bilder und Zeichnungen lieferte; vertei‑
digte als Korrespondent Rousseaus diesen gegen Angriffe aus Berner Kreisen und lud 
ihn 1765 nach Biel ein; kehrte 1767 als Legationsrat für die Kurpfalz und Bayern nach 
England zurück, wo er Z. wiedertraf; hielt sich 1776 wieder in Biel, das er nach dem 
Verkauf von Rockhall 1779 endgültig verließ, dann in Hamburg und zuletzt in England 
auf (De Beer, Rodolph Valltravers, passim; Hilberer, Monsieur, passim).
662 Johann Conrad Ammann von Morlach (1724‑1811): Doktor der Medizin in Schaff‑
hausen ∞ 1762 Margaretha, geb. Gestefeld; seine große naturwissenschaftliche Samm‑
lung von Versteinerungen, Muscheln und Kupferstichen war viel besucht; die im Natur‑
historischen Museum von Schaffhausen aufbewahrten Teile seiner Sammlung wurden 
1944 durch Bombardierung zerstört.
663 Johann Georg Stokar von Neunforn (1736‑1809): studierte Medizin in Zürich und 
Leiden, Schaffhausener Arzt, Naturforscher und Sammler, 1762 Mitglied der Helvetischen 
Gesellschaft; er besaß eine große naturwis senschaftliche Sammlung ∞ 1. Dorothea, geb. 
Stokar, 2. Catharina Margarete, geb. von Waldkirch (De Capitani, Die Gesellschaft, 290).
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bibliotheque664 voir le modele de ce beau pont sur [142r] le Rhin qu’on 
dit avoir couté 80,000 fl *90,000*. L’artiste l’a batie[!] avec une faci‑
lité étonnante, et sans avoir jamais appris l’architecture. Toutes les 
barres de fer sont de sa cons truction, le comble et tout. Dela chez M. 
le Professeur Spleis,665 un sa vant qui avec une assi duité étonnante a 
peint et ecrit lui même deux grands globes, l’un terrestre l’autre ce‑
leste. Il y travaille depuis 12 ans tout de main propre jusqu’a la car‑
casse. Il nous montra aussi une sphere armillaire,666 dont il a com‑
posé lui même tous les cartons. A cette occasion, Valtravers conta 
un bon mot d’Ad dison667 sur la pluralité des mondes et leurs habi‑
tans, des poux sur la tête d’un mendiant. Dela nous allames au bord 
du Rhin voir une espece de chute qu’il a des le fauxbourg. Les yeux 
font mal quand on fixe longtems ces eaux ecumantes /et coulantes/ 
*qui s’y e*coulent avec beau coup de rapidité. Il y a deux digues ti‑
rées d’un rivage a l’autre que l’eau passe ac tuelle ment, puisqu’elle 
est excessivement grande. Je ne soupois pas, mais j’ecrivis, finis ma 
relation de Zurich.

Tres beau tems.

XXXVme Semaine

☉ X. p. de Trinité. Le 26. Aout. Le matin a 7h M. le Docteur Stoker 
vint me prendre en voi ture avec M. Val Travers et M. Ziegler. Nous 
passames le pont, Feurtalen, village Zurigois de l’autre coté du pont, 
Flurlingen, Uwiesen, et nous arrivames a Lauffen a 8h et 1/2. La 
apres avoir attendu la clef d’un endroit ou l’on se trouve au bas du 
cataracte du Rhin et entendu une partie du sermon du pasteur du 
lieu, qui paroissoit y mettre de l’onction, nous descendimes un petit 
sentier, qui nous mena [142v] conduisit[!] au bord du Rhin dans un 
balcon, ou l’on se trouve au bas du cataracte. Je ne saurois expri mer 
l’aspect grand, terrible et sauvage, que don nent ces grandes masses 
d’eau qui se preci pitent en pur écume entre les deux rivages et deux 
rochers, au milieu de l’eau, hauts comme 3 maisons. Sur l’un de ces 

664 1636 gegründet, heute im alten ‚Kornhaus‘ am Herrenacker. Das Modell der Brü‑
cke befindet sich heute im Schaffhausener Allerheiligen‑Museum.
665 Thomas Spleis/Spleiss (1705‑75): Mathematiker, Physiker, Astronom, Professor 
am Schaffhausener Collegium humanitatis; seine berühmten Globen wurden 1767 nach 
Kopenhagen verkauft.
666 Aus mehreren beweglichen, Sternbahnen darstellenden Ringen zusammenge‑
setzer Himmelsglobus.
667 Joseph Addison (1672‑1719): englischer Dichter, Politiker und Journalist, seit 1709 
Mitherausgeber von Tatler und Spectator.
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rochers qui est vers Neu hausen un ouvrier de la forge voisine668 a 
eu la hardiesse de monter quand l’eau etoit basse et d’y mettre une 
figure humaine de bois avec un verre a la main. Il y a des arbustes 
sur tous les deux. L’eau du fleuve vient en grands flots d’ecume se 
precipiter d’une hauteur qui peut avoir la 40 pieds et depuis la pre‑
miere chute 80. Elle tombe dans le precipice avec un fracas epou‑
vantable, les vagues qui remontent en partie jusqu’aux nües et se 
resolvent dans la plus fine rosée, en partie se croisent avec une vio‑
lence étonnante et blanches comme du lait paroissent bouillonner, 
tout cela fait un coup d’oeil, comme si la nature alloit périr. Cette 
eau reduite en poussiere est portée fort au loin par le vent et forme 
les plus beaux arcs en ciel. La mer ora geuse ne sauroit jetter ses va‑
gues plus haut que ne le fait cette terrible masse d’eau. Apres avoir 
été quelque tems a considerer un spectacle aussi merveilleux et qui 
rapelle bien a l’ame la grandeur de Dieu, nous considerames un ba‑
teau qui partoit au dessous de Neuhausen a quel ques centaines de 
pas du cata racte, la ou on embarque toutes les marchandises qui 
vien nent de Lindau. Nous mon tames en core au haut du chateau de 
Lauffen [143r] d’ou la vüe du cataracte etoit moins terrible, mais plus 
vaste. On voyoit distinctement le rocher a gauche percé comme a la 
chinoise ayant pour base deux piés minces, entre lesquels l’eau de la 
ri viére se preci pite, on y voyoit une partie des campagnes, tout cela 
vû, nous regagnames la voiture. La vüe des belles vignes tout le long 
du Rhin depuis Schafhausen jusqu’a Lauffen, les collines couvertes 
de bois et de vigne, la montagne de Hohen Stauffen,669 la forteresse 
de Ho hen  twiel que l’on appercevoient de loin vers l’orient, la ville de 
Schaf hausen même avec son chateau,670 tout cela formoit successi‑
vement les plus beaux païsages. A 11h nous fumes de retour ici. A di‑
ner M. Escher de Zurich me conta beaucoup de mes fre res Louis et 
Frederic qu’il a vû a Dresde chez M. de Sternberg,671 des Comtes Ly‑
nar et Werthern672 avec lesquels il a voyagé de Zurich a Einsiedel. Je 
pris le caffé chez le Docteur Stoker dont la femme a l’air *un peu pin‑
cé* /fort embarassée/ il me montra ses simples sechés, il y en a beau‑

668 In Neuhausen wurde Eisenerz abgebaut, welches an die Anfang des 18. Jh. von 
Matthias Schalch gegründete Eisengießerei in Laufen geliefert wurde.
669 Hohenstoffeln, Berg bei Singen.
670 Die Festungsanlage Munot wurde im 16. Jh. errichtet und wurde bis Ende des 18. 
Jh. zu militärischen Zwecken genutzt; sie dient heute als städtischer Veranstaltungs‑
ort und Kulturzentrum.
671 Franz Philipp Gf. Sternberg (1708‑86): WG. Rat, 1745‑48 kurböhmischer Ge‑
sandter in Regensburg, 1749‑63 Gesandter in Warschau und Dresden, 1765 Obersthof‑
meister der zweiten Gemahlin Josephs II. ∞ Maria Leopoldine, geb. Gfin. Starhemberg 
(1712‑1800); beide waren Vertraute Maria Theresias (Index Wien‑Triest) 
672 Sächsische Familie, mit der Mutter Z.s, geb. Callenberg‑Muskau, verwandt. Hier 
vielleicht Jakob Friedmann Gf. Werthern (1739‑1806), Freund Z.s in Wien 1761‑62.
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coup d’etrangers. Chez le capitaine Pe yer673 je pris congé de M. Val‑
travers, qui a été gouverneur des jeunes Comtes de Molk,674 je vis le 
cata racte de Lauffen, mal et peu fidelement peint par Schütz,675 des 
païsa ges du même au teur, un joli portrait d’une jardiniere de Paris 
par Boucher.676 Rien n’egale la douceur du coloris et les graces du 
portrait. Il me montra encore le nouvel Atlas de M. Robert de Vau‑
gondy,677 l’article du Dessein678 dans l’Encyclopédie.679 De retour chez 
moi j’ecrivis et le commis du marchand Ammann vint chez moi, qui 
m’in strui sit. Ecrit a mon frere et au C. Phi lippe. Promené avec le D. 
Stoker autour de la ville. Soupé a coté de moi dans la grande sale[!] 
avec Me Engelhof de Lion et ses [143v] filles. Elles font apeu pres le 
même chemin que moi pour retourner a Lion.

Tres belle journée.

☽ Le 27. Aout. Le commis du marchand Ammann fut la matinée chez 
moi, j’ecrivis a M. d’Enzenberg,680 a Dalp a Coire, au C. Philippe et 
a mon frere. A diner avec ces fem mes d’hier. J’entendis sonner des 
trompettes un air lugubre, on me dit que cela se fait ici et a Bischofs‑
zell toutes les fois que meurt un bourgeois. Peut être les freres Mo ra‑
ves ont ils pris cette habitude dela. Il y a ici a Schafhausen du beau 
sang, beaucoup de jolies filles, aulieu qu’a Zurich on ne voit que de 
laids visages. Apresdiné le D. Am man vint me prendre et j’allois voir 
sa collection d’animaux de mer, de coquilles, coch leae, pectines, pa‑
tellae, mytili, pectinites, murices, por celanae, le livre de Knorr des 

673 Mögl. Johann Niklaus Alexander Peyer im Hof (1739‑1801): Schaffhauser Rats‑
herr und Hauptmann in sardischen Diensten. Die Familie Peyer im Hof wohnte im Gro‑
ßen Haus am Fronwagplatz 24.
674 Verwandte des k. Generals, 1737‑80 Inhabers des Infanterieregiments Nr. 13 und 
späteren Feldmarschalls Philipp Ludwig Frhr. Molk – er hieß eigentlich Moltke und 
wurde in den österr. Militärakten unter den Namen Moltke, Molcke oder Molk geführt 
(Duffy 223; Kornauth 11,44). Ein gräflicher Zweig der aus Mecklenburg stammenden 
Familie lebte in Schweden, wo Vautravers kurz als Erzieher tätig war.
675 Christian Georg Schütz (1718‑91): Frankfurter Landschaftsmaler.
676 François Boucher (1703‑70), französischer Maler.
677 Gilles Robert de Vaugondy (1688‑1766): französischer Kartograph; hier dürfte es 
sich um den 1762 erschienenen Neudruck seines Atlas portatif handeln, dessen erste 
Ausgabe 1748 erschienen war.
678 Verfasst von Claude‑Henri Watelet (1718‑86), dem Mitarbeiter Diderots, der für 
die Encyclopédie 30 Artikel über Themen der Darstellenden Künste schrieb (Kafker, 
The Encyclopedists, 396‑8).
679 Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, par 
une Société de gens de lettres. Mis en ordre et publié par M. Diderot, de l’Académie 
Royale des Sciences & des Belles‑Lettres de Prusse; & quant à la partie mathématique 
par M. d’Alembert, de l’Académie Royale des Sciences de Paris, de celle de Prusse, & de 
la Société Royale de Londres, 35 vols.
680 Siehe TB 23. Juni.
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trois Regnes.681 Il me conta l’histoire de Reguenfus. Dela chez le D. 
Stoker, je trou vois chez sa femme mes demoiselles de Lion, lui me 
montra la continuation de ses plantes se chées. De retour chez moi 
j’ecrivis a ma mere jusqu’a 11h attendant toujours du mai tre d’ecole 
ici la copie de ma relation de Zurich.

Beau tems. Fort chaud.

♂ Le 28. Aout. Le matin l’ecrivain me porta sa copie, et je fermois mon 
paquet avec les re lations de Chiavenna, du S. Godard et de Zurich, 
que j’adressois a mon frere, je don nois le paquet a un M. Gobniger 
de Soleure, qui va par Ulm a Vienne continuer ses etudes en mede‑
cine. A 5h et 3/4 je partis de Schafhausen avec ma caleche de poste a 
trois chevaux, je commen çois par monter une hauteur considerable, je 
trouvois la con trée bien belle, des colli nes toutes couvertes de vignes 
et de bois, passé Beringen, Lö nin  gen resta a droite, Neunkirch un 
bourg, Neuehaus, Tradingen, Ertzingen resta a droite, le premier 
endroit dans le territoire de Schwarzenberg,682 je me tournois vers 
[144r] midi, laissois Düngen a droite et montois /pres d’/une montagne 
pres du vieux chateau ruiné de Küssenberg, que je laissois a gauche. 
Arrivé au haut a Spuhlernen, je redescendis, passois beaucoup de bois 
et du mauvais chemin, jusques la il avoit été tres bon, a Rynen je me 
trouvois dans une vallée etroite au bord du Rhin qui coule entre des 
arbres assez doucement. Si j’avois voulu attendre le trajet de ma voi‑
ture, cela eut duré 2h, je pris donc le parti de m’en aller sur un petit 
bateau avec d’autres per sonnes. Au milieu du fleuve le courant tira 
si fort que nous fumes a l’autre bord en tres peu de tems. J’arrivois 
a 11h a Zurzach, assez mauvais bourg dans la comté de Baden sur le 
bord du Rhin. Le commis de M. Ammann me mena a l’auberge, nom‑
mée der Rebstok, ou j’eus une assez /bonne/ mau*vaise* chambre. A 
diner je me trouvois a coté du baron de Rol,683 un gentilhomme sei‑
gneur de Bernau dans le territoire autrichien qui achete du cotton, 
le fait filer et vend la toile au Sr Köchel a Mühlhausen. Apres le di‑

681 Georg Wolfgang Knorr (1705‑61): Nürnberger Kupferstecher. Hier handelt es sich 
um Deliciae naturae selectae, oder, auserlesenes Naturalien‑Cabinet, welches aus den 
drey Reichen der Natur zeiget, was von curiö sen Liebhabern aufbehalten und gesamm‑
let zu werden verdienet / ehemahls hrsg. von Ge org Wolfgang Knorr, fortgesetzt von des‑
sen Erben; beschrieben von Philipp Ludwig Statius Müller [...] in das Franz. übers. von 
Matthäus Verdier de la Blanquiere (o.D.; o.O).
682 Klettgau, siehe TB 24. August.
683 Ein aus Uri stammender Zweig der Familie von Roll erwarb 1635 die Herrschaft 
Bernau in Vorderösterreich. Hier vielleicht Ignaz Felix Frhr. Roll‑Bernau (1739‑67), Ritter 
des Deutschen Ordens, kurkölnischer Offizier, 1756 Generalmajor, der nach dem Tod von 
Kurfürst Clemens August 1761 den Abschied nahm und sich seinen Besitzungen widmete.
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ner M. Amman me mena par la longue rüe parcourir les boutiques.684 
J’achetois une Carte de la Lombar die et des bas de soye de fleurets. 
Je trouvois des gens du Tyrol, avec des bonnets de Schwatz et du Sal‑
zbourg, d’autres d’Immenbruk pres d’Aix la Chapelle, de Burscheid, 
de Wun derlingen, de Berne avec des draps, d’Iserlohn en West phale 
avec des ouvrages de quincal lerie, des Saxons avec des camelots, des 
draps etc. Je repetois ma tournée et trouvois Mrs Charton et Ban‑
dol de Geneve, je pris le Thé avec M. Kö chel chez Me Schlatter685 de 
S. Galle. On vouloit me faire payer pour 3 chevaux 3 1/2 Ecus de 6 
francs jusqu’a Basle sans la pature des chevaux. Je rompis le mar‑
ché et enga geois des chevaux de Geneve de Galatin686 de me mener 
a Basle. Galatin me donna687 pour Arrhe688 un ecu de six francs. Je 
fis la connois sance de Mrs Riz, du Pan etc. de Berne, et avec le Com‑
mis de M. Amman je me promenois [144v] hors du bourg le long du 
Rhin. A souper je fis connoissance avec M. Felix de Ge neve,689 qui me 
decon seilla d’aller a Fribourg.

Tres belle journée.

☿ Le 29. Aout. Le matin a 4h 3/4 je partis de Zurzach avec deux che‑
vaux de Geneve devant ma voiture, il faisoit le plus beau tems du 
monde, je passois Riedheim, Senn loch, Im Sake, et arrivois par un 
bois au village de Coblentz, ou il fallut passer le Rhin en bac. Le cou‑
rant é<toit> si fort, qu’il jetta le bac avec ma voiture et 2 chariots 
attélés de deux boeufs deux fois contre le rivage, avant que nous 
pumes aborder. Le Rhin y coule entre des coteaux bordés d’arbres, 
point de roc, il n’est pas large mais pro fond. A l’autre rive je passois 
par un village pour arriver a Waldshut, la premiere des 4 Oester rei ‑
chische Waldstätte.690 C’est une mauvaise ville, qui a l’air d’une de 
ces villes de Bo hême. Le douanier ne voulut pas me laisser passer 

684 Die für Textilien und Rauchwaren bekannte Zurzacher Messe wurde zum ersten 
Mal 1363 erwähnt; sie fand zweimal jährlich statt. Die Herbstmesse begann nach St. 
Bartholomäus, am 24. August, die Frühjahrsmesse fand zu Pfingsten statt. Nach dem 
Siebenjährigen Krieg verlor sie an Bedeutung, da ausländische Kaufleute sich zuneh‑
mend direkt bei den Fabrikanten eindeckten.
685 Ehefrau von Casper (1735‑1804) oder David Schlatter (1738‑1801), Kaufleute aus 
St. Gallen.
686 Die Familie Gallatin hatte die Genfer Vertretung der Postes de France inne und 
betrieb mehrere Postrouten in der westlichen Schweiz, in Konkurrenz mit der sog. Ber‑
ner Post der Familie Fischer.
687 ‚donna‘ ist hier im Sinne von ‚nannte‘ zu verstehen.
688 Anzahlung als Teil des Fahrtgeldes.
689 Isaac Félix (1707‑67): Kaufmann in Genf, Mitglied des Genfer Rates der Zweihun‑
dert ∞ 1755 Jeanne‑Su sanne, geb. Thurneysen.
690 Als die „Vier Waldstädte am Rhein“ wurden Waldshut, Laufenburg, Säckingen 
und Rheinfelden in Vorderösterreich bezeichnet. 1802 fielen die südlich des Rheins ge‑
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sans me visiter, il ceda, quand il sçut mon nom. La ville est entouré 
d’un fossé et pres du Rhin. Par Dogern, Hauen stein et Leutingen, vil‑
lage ou le voiturier donna a manger aux chevaux, et qui est comme 
tout ce chemin un beau païs, j’arrivois a Lauffenburg, la seconde de 
4 O.[ester rei chi sche] W.[aldstätte]. La on ne voulut pas m’ouvrir la 
porte, sous pretexte d’une fête, mais on m’ouvrit contre de l’argent. 
Je repassois la le Rhin sur un pont de bois d’ou on voit la chute d’eau 
considerable qu’il fait proche de ce pont, mais qui n’est pas si con si‑
de rable que pres de Schafhausen. Par Münchwiler et Sislen laissant 
Sikin gen la troi siéme des 4 O.[esterreichische] W.[aldstätte] a droite 
au dela du Rhin j’ar rivois a Mumpf, village tres agréa blement situé. 
De la fenetre de l’auberge, ou j’etois, on voit di rectement sur le Rhin 
qui baigne le jardin, et quand il est aussi grand qu’il l’a été ces jours 
passez[!], entre dans la mai son. Je fus etonné de voir arriver de Zu‑
rich M. Chau chat de Paris, nous dinames ensemble, il fut étonné de 
[145r] ne voir qu’un domesti que. Il arriverent deux autres messieurs 
de Besan çon et de Remiremont, je re partis par la plus grande cha‑
leur, passois Mely, et arrivois a Rhein felden, quatriéme des 4 O.[es‑
terreichische] W.[aldstätte]. La je repassois le Rhin sur un beau pont 
cou vert de bois a deux branches, puisque le Rhin forme une isle au 
milieu, ou etoit situé un fort, que les François ont fait sauter en l’air 
en 1743691 et ont augmenté par la la chute de l’eau de la riviére, qui 
est /plus/ *moins* considerable qu’a Lauffenbourg, dans ces deux en‑
droits, au moins dans le premier, on debarque les marchandises, on 
les met dans une grande remise de bois, et on les rembarque un peu 
au dessous de l’endroit. Ayant re passé le Rhin, je me trouvois de nou‑
veau sur la chaussée de Schafhausen, que j’avois quitté a Lauffen‑
burg. Warmbach resta a /droite/ gauche, Herten et March a /gau che/ 
droite. A Wihlen mon voiturier fit boire mes chevaux de la fontaine pu‑
blique. La Garde, c.a.d. un païsan muni d’une hale barde vint lui dire 
qu’il falloit payer 3 basch692 de peine parce qu’on n’osoit donner la a 
boire aux chevaux que lorsqu’ils étoi ent dete lés. Dorff resta a droite, 
Zum Waldhorn aussi, j’entrois dans Kleinbasel ou on nota mon nom 
par une longue rüe et le beau pont ouvert de bois dans *Basle* la ville, 
descendis a la Couronne,693 ou on me donna un grand apartement qui 
donne sur le Rhin, ce qui fait une belle vüe. Je soupois avec M. Eglin‑

legenen Städte Laufenburg und Rheinfelden an den Schweizer Kanton Aargau, 1805 
Waldshut und Säckingen an Baden.
691 Die Franzosen eroberten 1741 Rheinfelden im österr. Erbfolgekrieg und zerstör‑
ten die Festung auf der Rheininsel im Oktober 1744.
692 Batzen, eine Münze, die zwischen 1492 und 1850 in Bern geprägt wurde.
693 Der Gasthof ‚Zur Krone‘ lag an der Basler Schifflände, nahe der Alten Brücke 
(KA Basel).
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ger,694 citoyen de Basle, qui a l’admodiation du cuivre d’Hongrie pour 
en fournir a l’Alsace, au[!] Suisses et au Duché de Wurtemberg etc. 
Je m’endormis tres fatigué, apres avoir ecrit a ma soeur695 a Paris.

Tres beau et fort chaud.

♃ Le 30. Aout. Ici a Basle, on ne compte pas les heures comme par 
tout le reste de la terre, ou [145v] il n’y a pas l’horloge italien, on 
compte midi a 11h et ainsi de suite toute la journée, les uns mettent 
l’époque de ce singulier établissement au tems du Con cile de Basle,696 
d’autres au tems d’une conspiration. J’envoyois chez M. de Mar schall,697 
résident de Sa Maj., il n’est pas a Basle. Le marchand Thurneisen698 
vint chez moi, un gros garçon qui a l’air seigneur, il me mena voir la 
danse de morts de Hol bein.699 Apres le diner le Raths Schreiber Ise‑
lin700 me mena chez le Professeur Jean Bernouilli,701 le grand ami du 
C. Joseph Telleki,702 il me montra une invention dans la balistique ou 

694 Johann Jakob Eglinger (1717‑67): Basler Kaufmann, Admodiator, also Pächter des 
Kupfervertriebs aus den ungarischen Gruben.
695 An die Gfin. Baudissin. 
696 Diese auf der mittelalterlichen Sitte des Stundenzählens beruhende Basler Zeit‑
rechnung existierte bereits vor dem Konzil von Basel (1431‑49) und wurde erst 1798 
aufgegeben.
697 Johann Karl Joseph von, 1766 Frhr. von Marschall: 1754‑67 k. Resident in der 
Schweiz.
698 Johann Jakob Thurneysen (1729‑84): Basler Seidenbandfabrikant, zeitweilig 
Vorsitzender der Kaufmannschaft, Ratsmitglied (KA Basel). Durch seinen Verlagsbe‑
trieb beschäftigte er zahlreiche Arbeiter in den österr. Vorlanden ∞ 1753 Rosina, geb. 
Schweighauser (1737‑?).
699 Hier wahrscheinlich der auf die Friedhofsmauer des Dominikanerklosters ca. 
1440 gemalte Totentanz, der nicht von Holbein stammte, sondern von Conrad Witz 
oder einem seiner Schüler. Das be schädigte Fresko wurde im August 1805 auf Ratsbe‑
schluss abgezeichnet und abgerissen. Die Holzschnitt serie zum Totentanz des jünge‑
ren Holbein stammt aus den Jahren 1524‑26. 
700 Isaac Iselin (1728‑82): Geschichtsphilosoph und Schriftsteller; Studien der Rech‑
te in Basel, Göttingen und Paris; 1756 Ratsschreiber in Basel; 1760/61 Mitbegründer 
der Helvetischen Gesellschaft, Mitglied der Patriotischen Gesellschaft Bern; Mitar‑
beiter an der Allgemeinen deutschen Bibliothek (1766‑79); gründete 1777 die ‚Gesell‑
schaft zur Beförderung des Guten und Gemeinnützigen‘; Begründer und Hg. der Ephe‑
meriden der Menschheit (1776‑78, 1780‑82) zur Verbreitung physiokratischer Ideen und 
pädago gischer, religiöser und sozialpolitischer Reformen; Freund und Förderer Base‑
dows und Pestalozzis, Kritiker Rousseaus. Er publizierte 1781 mehrere Arbeiten Z.s 
anonym in den Ephemeriden und korrespondierte mit diesem; ∞ 1756 Helena, geb. For‑
cart (1740‑1810) (Index Wien‑Triest).
701 Johann (II.) Bernoulli (1710‑90): Mathematiker und Jurist, 1743‑48 Professor der 
Eloquenz und der Mathema tik an der Universität Basel. Er gehörte der zweiten Gene‑
ration der an der Basler Universität seit 1687 lehrenden Gelehrtenfamilie an ∞ Susan‑
na, geb. König (1715‑1803) (Im Hof, Aufklärung, 23).
702 Joseph Gf. Teleki von Szék (1738‑96): siebenbürgischer Protestant und Gelehrter, 
stu dierte in Ungarn und in der Schweiz (u.a. bei Bernoulli), reiste durch die Schweiz, 
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l’art de jetter des bombes, qui tend a rectifier, le plus qu’il est pos‑
sible, le coup, qui d’ailleurs va toujours plus bas qu’on ne vise, parce 
que la visiere ne cor res pond pas a l’ouverture de la bouche du canon. 
Je lui parlai de la maniere de mesurer de dessus une montagne des 
distances de hauteur inégale. On parla de mon oncle, que M. Iselin dit 
avoir été quelqu’un qu’on ne pouvoit s’empecher d’aimer. Dela nous 
allames a la bibliothe que,703 ou je vis beaucoup de tableaux et de des‑
seins au crayon, et a la san guine fait par le fa meux Holbein.704 C’est 
réellement beau. Notre Seigneur exposé mort. Un eveque de Basle 
devant un crucifix, ou il dit etre sauvé non par ses oeuvres, mais par 
la foi. Dela sur le Peters Plaz, une promenade assez agréable, avec 
un/e/ grand til leul plante[!] en 1689 puis sur le Müns ter Plaz, ou die 
Pfalz, d’ou la vüe est extraor di nai  rement belle sur le Rhin, sur la pe‑
tite ville, vers le païs de Durlach, vers le Schwarz wald. Dela nous al‑
lames a la maison de ville,705 dont je vis les apartemens et huit ta b‑
leaux de la passion du fameux Holbein. Il y a une expres sion qui excite 
la com passion dans le dernier, ou on descend N.[otre] S.[eigneur] de 
la Croix, cette ex pres sion cepen dant [146r] ne me plait pas, je vou‑
drois qu’il y eut quelque chose de plus respectable dans la mine.706 M. 
Thurneisen me mena par un tres beau chemin a Hunnin gen,707 fort 
fran çois dans le Sundgow,708 sur le Rhin. C’est la premiére fois de ma 
vie que j’ai été en France. La forteresse peut etre merveilleusement 
construite, je n’y entends rien, mais l’endroit est bien vilain, il n’y a 
que deux maisons passables, celle du commandant et celle du tre‑
sorier, il y a cependant la un hôtel de Bourgogne. M. Thurneisen me 

Holland, Frankreich, Deutschland und Italien; blieb als Protestant bis 1767 ohne An‑
stellung, war dann Assessor der Kgl. Tafel in Siebenbürgen und erster Richter, 1781 Ad‑
ministrator im Bekescher Komitat, 1782‑84 Obergespan im Ugotscher Komitat, 1785‑87 
Direktor des Fünfkirchner Schuldistrikts, 1792 WG. Rat, 1795 ungar. Kronhüter; Ver‑
fechter protestantischer Anliegen; Mäzen der Wissenschaft; lernte Z. Anfang März 1762 
in Wien kennen und war in dieser Zeit eng mit ihm befreundet; ∞ 1762 Johanna/Janka, 
geb. Roth de Királyfalva (1741‑1814) (Index Wien‑Triest).
703 Sie war 1671‑1849 im Haus ‚Zur Mücke‘ zusammen mit der aus dem Kunstkabinett 
Basilius Amerbach hervorgegangenen Sammlung aus dem 14.‑15. Jh. untergebracht. 
704 Der Augsburger Maler Hans Holbein der Jüngere war 1515‑31 in Basel tätig.
705 Das Rathaus auf dem Marktplatz wurde 1504‑13 – wahrscheinlich von Ruman 
Fäsch – erbaut und die Fassa den 1608‑10 von Hans Bock bemalt. 
706 Boswell teilte die kritische Meinung Z.s: „I then saw at the Maison de Ville a pic‑
ture by Holbein, the Sufferings of Christ, in eight pieces. [...] In the Town Hall he is a 
poor shrinking figure, like a real malefactor“ (Pottle, Boswell, 202‑3). Die Bilder befin‑
den sich heute im Basler Kunstmuseum.
707 Hüningen, französisch Huningue im französischen Elsass, an der linken Seite 
des Rheins, ist Haupt ort des gleichnamigen Kantons und grenzt direkt an Basel. Die 
Grenzfestung H. wurde 1680 von Vauban errichtet, nach dem zweiten Pariser Frie‑
den 1815 demoliert.
708 Die oberelsässische Landgrafschaft Sundgau war seit 1135 habsburgischer Be‑
sitz; 1648 kam sie an Frankreich.
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montra une arche du pont que les françois font sur le Rhin en tant 
de guerre pour pouvoir tom ber tout d’un coup en païs autrichien. Par 
la paix ce pont non seulement doit être ruiné, mais encore l’arche ne 
doit pas rester. Promené un peu sur le Peters Plaz, ou je fis la connois‑
sance d’un grand poëte le Professeur Spreng.709 A souper je trouvois 
M. Muralt de Zurich avec le jeune Schultes.

Tres beau tems et fort chaud.

♀ Le 31. Aout. Me de Canto710 entre dans sa 31me année. Que J.[ésus] 
C.[hrist] la bénisse de sa grace ce matin et pendant toute l’année. Le 
commis du marchand Wer the mann711 vint chez moi, et m’instruisit. 
J’allois chez mon Thurneisen, je vis sa femme qui n’est pas jolie, la 
ser vante l’est davantage. Il est tres bien logé, un joli petit jardin au‑
pres, ensuite chez les Werthe mann, le pere est mort il y a peu de se‑
maines,712 tout est encore dans la consternation, ils me montrerent 
leur maison et un jardin qui a une belle exposition, quasi la même 
que le Münster platz, de la chez le Raths Schreiber Iselin, qui me 
promit une [146v] adresse pour Motiers. Apres le diner M. Faesch713 
beaupere de Thurneisen vint chez moi avec la voiture de son beau‑
fils, nous passames le pont, et le village de Riechen. Pas loin dela est 
la frontiére du terri toire de Basle et l’on entre en Allemagne. Au dela 
du ruisseau de Wiesen, on voit une monta gne appellée Im Schlipf, la 
pointe de cette montagne s’est ecroulé il y a 2 ans, et l’eglise de Til‑
lingen qui est des sus a beaucoup couru de risque. On voit les ruines 
du vieux chateau de Rötelen,714 qui a donné origine a la maison de 

709 Johann Jakob Spreng (1699‑1768): Basler Poet und Gelehrter, als Hauslehrer in 
Wien erhielt er 1723 den Titel eines Poeta laureatus, 1743‑62 Professor der deutschen 
Poesie und Eloquenz, für Geschichte und Griechisch an der Universität Basel; er war 
Gründer der Deutschen Gesellschaft in Basel.
710 Sophie Charlotte Friederike Henriette Gfin. Z. (1734‑1806): Schwester von Gf. 
Karl, ∞ 1763 Joseph Gf. Canto d’Yrles (1731‑97): aus Spanien stammender Offizier in k. 
Diensten, Hauptmann im Infanterie‑Regiment Pallavicini Nr. 15, 1779 Oberst beim 2. 
Garnisons‑Regiment, 1795 Feldmarschall‑Leutnant, 1796 Kommandant der von Bona‑
parte belagerten Festung Mantua. 
711 Lukas Werthemann (1744‑88): Seidenbandfabrikant in Basel, hatte Kontakte mit 
der Brüdergemeine in Herrnhut, wo sich einige seiner Kinder niederließen ∞ 1765 Sa‑
lome, geb. Werthemann (1749‑1840).
712 Andreas Werthemann (1718‑64): Basler Seidenbandfabrikant, Mitglied des Gro‑
ßen Rates, zeitweiliger Vor stand der Basler Kaufmannschaft ∞ 1. 1741 Elisabeth, geb. 
Zäslin (1720‑44), 2. 1749 Chrischona, geb. Bischoff (1729‑63). 
713 Emanuel Faesch: vormaliger Offizier in holländischen Diensten, Oberst im Regi‑
ment Hirzel ∞ nach 1740 Sara, geb. Beck, verwitwete Schweighauser (?‑1771); durch 
Heirat ihrer Tochter Rosina aus erster Ehe waren sie (Stief‑)Schwiegereltern des Johann 
Jakob Thurneysen (KA Basel). Die Familie bewohnte in Basel seit 1745 das ehemalige 
St. Albans‑Pfarrhaus am Mühlenberg (St. Albansvorstadt 69) (G.A.W. 65). 
714 Die Herrschaft Rötteln im Markgräflerland. Die im 11. Jh. errichtete Burg kam 
1306 an die badische Nebenlinie Hachberg‑Sausenberg und 1503 an die Hauptlinie 
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Bade. Dans une heure et demie nous nous trou va mes a Lö rach ou 
Lerch715 petit bourg Luthérien dans le païs de Bade Dourlach, il y a la 
un Land Vogt du Margrave. Les Balois sont tenus de batir la maison 
du curé, en re vanche ils tirent les dixmes. J’allois voir l’imprimerie en 
cotton et toiles du Bernois Köpfer,716 il est lié avec les freres Moraves 
et demanda le Colonel Fäsch, si j’étois pa rent du celebre C. Zinzen‑
dorff. Il me montra tout avec beaucoup de politesse/s/. Il s’est sauvé 
de Berne ayant été impli qué dans la fameuse conspiration de l’an... 
Apres avoir tout vû nous retournames sur nos pas. Le Colonel me pro‑
posa d’aller a Wenken717 et dela a pié au Crenzacher Horn, ou l’on a 
une tres belle vüe, je le refusois par pitié pour les chevaux. Au jar‑
din de M. Samuel Burckardt,718 il est tres beau, une belle orangerie, 
et partout de l’ombre que donnent de beaux maroniers, nous vimes 
encore le jardin de M. Leyser,719 et celui de M. Thurneisen, nous re‑
passames le pont, et le Colonel me mena a un cercle d’hommes qu’on 
appelle ici Cämmerle,720 j’y jouois aux Da mes avec lui.

Tres beau tems, fort chaud.

der Markgrafen Baden.
715 Lörrach: 1682 (erneuert 1756) mit Stadtrecht versehene Stadt in Baden‑Durlach.
716 Johann Friedrich Küpfer (1708‑66), aus Bern stammender Baumwolldrucker, der 
einen Textilbetrieb im Berner Vorort Sulgenbach besaß, gehörte einer Grup pe von Ber‑
ner Bürgern an, die sich von den Rats geschäften ausgeschlossen fühlte und die Ver fas‑
sung auf korporativer Grundlage ändern wollte. Die nach Samuel Henzi (1701‑49) be‑
nannte Verschwörung, der sogenannte ‚Bürgerlärm‘, wurde 1749 entdeckt und die An‑
führer hingerichtet (Braun 218f). Küpfer wurde auf Lebenszeit verbannt und fand in 
Lörrach Zuflucht, wo er 1753 von der Familie Oberkampf eine Baumwolldruckerei er‑
warb und aus baute. Die Textildruckerei (seit 2001 zur Unternehmensgruppe Daun ge‑
hörig) ist heute noch im Betrieb.
717 Wenken, auch Wenkenhof, ist die Bezeichnung für zwei am östl. Ortsrand von 
Riehen bei Basel gelegene Villen, den Alten und den Neuen Wenken, samt umgeben‑
der großer Parkanlagen.
718 Samuel Burckhardt‑Zaeslin (1692‑1766): Basler Kaufmann und Kunstsammler, 
betrieb die Salzhütte Bruchsal bei Speyer sowie ein Eisenwerk in Laufenburg. Er ließ 
1728‑30 den ‚Großen Ramsteinerhof‘ vom Architekten Johann Karl Hemeling am Hang 
des Rheinufers erbauen (Rittergasse 17); erwarb gegen 1745 den ‚Holsteiner Hof‘ (He‑
belstraße 30) und besaß jenseits des Rheins das Gut Klein‑Riehen mit Garten und Gar‑
tensaal, von dem hier die Rede ist.
719 Mögl. Achilles Leissler (1723‑84): Oberzunftmeister ∞ 1745 Maria, geb. Hoff‑
mann (1723‑95).
720 Basler Bezeichnung für Männergesellschaften, die sich in Privathäusern trafen 
und dem Genuss von Tabak frönten (KA Basel).
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[147r] Le Mois de Septembre

♄ Le 1. Septembre. Le matin le cordonnier vint me porter mes bottes. 
J’allois chez M. Leo nard Vischer,721 par lequel M. Felix de Geneve avoit 
voulu m’envoyer une adresse pour Neuf chatel, ensuite chez M. Felix 
Battier722 que je trouvois un homme fort poli, il me dit qu’il a un cousin a 
Herrnhuth, et m’offrit de me mener aux fabriques de son beau pere. De‑
la aux papete ries du Sr Blum,723 ensuite j’allois acheter des cartes geo‑
gra phiques. J’étois a diner quand on m’emmena un voiturier de Neuf‑
chatel, qui s’engagea de me conduire la pour 3 Louis neufs *xxxvi fl*.724 
Apres le diner j’allois chez M. Bat tier qui me mena dans la fabrique de 
son beau pere M. Weiss,725 je vis la maison et le jar din de celuici qui 
sont de bon gout. M. Battier m’ac compagna chez M. Iselin, qui me me‑
na voir le cabinet de M. Frey,726 celuici etant absent, son cabinet m’amu‑
sa gueres, mais je lus dans les Oeuvres du Philosophe bienfaisant727 le 
detail de la fuite du Roi Stanislas, qui est réellement touchant. J’allois 
prendre congé de M. et Me Thur neisen, et retournois chez M. Battier 
qui me mena dans un beau birotsche728 par un beau che min, d’ou l’on 
decouvroit vers l’orient le village de Muttenz et les ruines du chateau de 

721 Leonhard Vischer‑Birr (1722‑78): aus einer ursprünglich aus Augsburg stammen‑
den, seit 1730/46 in Basel begüterten Kaufmannsfamilie; Sohn Leonhard übernahm 
die vom Vater begonnene ‚Drogerie‑ und Farbwarenhandlung Leonhard Vischer und 
Sohn‘ (Eigeldinger, Jean‑Jacques Rousseau, 138; Wappenbuch der Stadt Basel II/2, 45).
722 Felix Battier (1724‑94): Sohn des gleichnamigen Bürgermeisters von Basel, Kauf‑
mann und Bankier, zeitwei lig Mitglied des Direktoriums der Basler Kaufmannschaft. 
Im Speditionsgeschäft belieferte er den österr. Markt, vor allem Wien, mit Farbstoffen 
(Indigo) ∞ 1747 Gertrud, geb. Weiss (1732‑?).
723 Hieronymus Blum: Besitzer von zwei Papierfabriken in Basel. Er besaß seit 1756 
das Haus ‚Zum Klein Eptingen‘ (heute St. Albansvorstadt 9) (G.A.W. 31). Die Papiermüh‑
le vor dem Riehentor wurde 1440 gegründet, jene zu St. Alban 1448. 
724 Die französische Münzreform von 1726 und 1738 stabilisierte den Goldwert der 
französischen Münze Louis, nunmehr Louis neuf; ihr Kurs entsprach je nach Wech‑
selort 12 bis 14 Gulden (florins, fl.). 
725 Markus Weiss (1696‑1768): Seidenbandfabrikant, 1733 Mitglied des Großen Ra‑
tes, 1738 Mitglied des Direktoriums der Kaufmannschaft (KA Basel). 1738‑68 ließ er 
in mehreren Baustufen den ‚Wirtemberger Hof‘ am St. Albansgraben im spätbarocken 
Stil errichten (1932 abgebrochen, an seiner Stelle wurde das Kunstmuseum errichtet) 
∞ 1722 Margareta, geb. Leissler (1705‑65). 
726 Johann Rudolph Frey des Landres (1727‑99): mit Iselin eng befreundeter Berufs‑
offizier in französischen Diensten, 1764 Hauptmann; 1761 Mitglied der Helvetischen 
Gesellschaft, 1763 Ehrenmitglied der Ökonomischen Gesellschaft Bern, Besitzer einer 
großen Bibliothek und einer Sammlung natur‑ und kunsthistorischer Objekte; über‑
setzte 1763 das Werk von Hans Caspar Hirzel Die Wirtschaft eines philosophischen 
Bauern ins Französische (TB 20. August) ∞ Salome, geb. Nübling; sie bewohnten den 
‚Eptingerhof‘ in der Rittergasse 12 (Flach, Johann Rudolph Frey, passim; De Capitani, 
Die Gesellschaft, 219).
727 François Louis Claude Marin, Herausgeber der Œuvres du philosophe bienfaisant, 
4 Bde. Der Autor ist Stanislaus I. Lesczynski (1677‑1766).
728 Vom italienischen biroccio, zweirädriger Wagen.



Tagebuch der Studienreise durch die Schweiz (Juni-Oktober 1764)

Studi di storia 18 204
Karl von Zinzendorf, Tagebuch einer kommerziellen Studienreise durch die Schweiz, 83‑284

Warten berg,729 *vers l’occident les ruines du vieux chateau Dornach*730 
on passoit par S. Ja cob731 fameux par une bataille, *des Suisses au 14e 
Siecle* a Münchenstein an der Bruk732 situé sur la riviere Birs, qui vient 
de Pierre Pertuis.733 Il y a la un vieux chateau, mais nous al lames a la 
maison de campagne de M. Weiss,734 qui est arrangée a mer veille, et 
meu blée d’un gout supérieur, les plus jolies Estampes françoises, des 
meubles a la fran çoise. J’y trouvois dans le vieux Weiss qui sortoit du 
bain, un vieillard gai et frais. Sa femme, sa fille ainée et sa belle fille735 
y [147v] etoient. La fille ainée a vu Rousseau a Cumons736 pres de Lau‑
sanne. Je pris le thé avec ces gens contens, riches et heureux et retour‑
nois a 6h <avec> M. Battier en ville, me rejouissant encore en chemin 
faisant de la vüe de cette belle et vaste campagne. Les collines cou‑
vertes de bois et de verdure, contre lesquelles Münchenstein est ap‑
puyé, le Crenzacher Horn, et Im Schlipf dans le lointain rendent cette 
vüe charmante. Le sang est beau a Basle, les plus jolies filles du monde. 
En me promenant avec M. Battier je vis 4 ou 5 petites filles assises au 
seuil d’une porte, l’une plus jolie que l’autre, cela faisoit le plus beau 
groupe, que l’on puisse imaginer. A souper l’aubergiste nous porta un 
grand gobelet d’argent avec la statue de Guillaume Tell, et <13> petits 
gobelets au pié, qui representent les 13 can tons. 

Brouillard le matin. Beau et chaud pendant le jour.

729 Der Ort gehörte seit 1515 zu Basel. Auf dem Wartenberg südöstlich des Ortes befinden 
sich Ruinen von drei mittelalterlichen Burgen, die ebenfalls Wartenberg genannt werden. 
730 Burg Dorneck bei Dornach aus dem 11. Jh., die bis zu ihrer Zerstörung 1798 als 
Residenz der Landvögte diente und gut befestigt war.
731 In St. Jakob an der Birs befand sich eine Quarantänesiedlung von Basel aus dem 
11./12. Jh.; hier fand am 26. August 1444 eine Schlacht zwischen einer für König Fried‑
rich III. kämpfenden fran zö si schen Söldnerarmee (Armagnaken) und den mit Basel ver‑
bündeten Eidgenossen der Acht Alten Orte statt; obwohl die Basler die Schlacht verlo‑
ren, trug ihr Kampfesmut zum Heldenmythos der Eid ge nossen in ganz Europa bei und 
begründete die Einrichtung der Päpstlichen Schweizergarde im Vatikan.
732 Am wichtigsten Übergang über die Birs von Basel nach Münchstein errichtete 
Holzbrücke beim Bruckgut, dem das Zollhaus gegenüberstand.
733 Die Pierre Pertuis ist ein Felsdurchbruch im Berner Jura, der zur Anlage einer 
Straße aus vorrömischer Zeit in eine Felsrippe gebrochen wurde; unterhalb des Tun‑
nels entspringt die Birs.
734 Markus Weiss erwarb 1759 das ‚Bruckgut‘; er ließ den aus dem 15. Jh. stammen‑
den Bau nach Plänen von Samuel Werenfels im Rokokostil umbauen (Heute Besitz der 
Familie Geigy‑Burckhardt).
735 Elisabeth, geb. Weiss (1724‑?) ∞ Franz de Bary, Mitglied des Basler Großen Ra‑
tes. Esther, geb. Ochs (1727‑88) ∞ 1746 Achilles (1725‑92): Sohn und Teilhaber des Sei‑
denbandfabrikanten Markus Weiss.
736 Mögl. Goumoëns(‑la‑Ville), nördlich von Lausanne. Das Schloss Goumoëns war 
damals im Besitz der Freiburger Familie d’Affry, die benachbarte Herrschaft Gou‑
moëns‑le‑Jux im Besitz des Albrecht von Haller. Rousseau hielt sich Ende Juni 1764 in 
Begleitung seines Genfer Freundes Francis d’Ivernois einige Tage in Yverdon und Gou‑
moëns‑la‑Ville auf (Trousson‑Eigeldinger, Jean‑Jacques Rousseau, 228).
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XXXVIme Semaine

☉ XI. de la Trinité. Le 2. Septembre. Le matin a 3h ou selon l’horloge 
de Basle a 4h je me levois et apres avoir payé l’hôte qui m’a bien ecor‑
ché, je partis de Basle a 5h du matin. Il fai soit un gros brouillard. On 
me fit attendre a la porte. Passé la Birs a Birs feld pres de l’endroit ou 
elle se jette dans le Rhin, S. Jacobs Schanz resta a droite, passé une 
forêt appellée die Hart. Au Rothen Haus737 le marchand Eglinger qui 
alloit de vant moi avec un autre de S. Gallen, dans une autre voiture, 
me quitta allant a gauche vers Lauffenburg. Passé le village de Bratte‑
len.738 Schannenschanz et Schiffen Schanz reste rent a gauche. Une 
forge. Liechstall petit bourg sur une hauteur il y fallut payer, pour 
faire ouvrir la porte. Bad, Helstein, ou le voiturier donna du pain aux 
chevaux. Toute la contrée depuis Basle est [148r] charmante. Des col‑
lines toutes couvertes de beaux bois, en parties de prairies. Le cha‑
teau de Wildenstein739 reste a droite. Nider dorff, S. Peter, Oberdor‑
ff. Waldenburg740 bourg, le chateau est sur la montagne. J’allois a pié 
presque jusques la, depuis le pié de la montagne. Neun brunnen,741 Spi‑
tal, Dürren berg a droite. A 10h et 1/2 je fus a Langenbrug, village Ba‑
lois ou je dinois assez mal. Je me ressentis la la premiere fois un peu 
fort d’un point sous la mammelle droite a l’endroit ou de puis 4 ou 5 
jours j’ai une ebullition miliaire. A quelque distance de ce village est 
Wannen le dernier endroit du territoire de Basle, l’on y commence a 
descen dre le Hauenstein, col line as sez considerable, par un chemin, 
taillé en partie dans le roc. Holderbank reste a gauche, dans le païs de 
Soleure. Au bas de la montagne on ar rive a une singuliere con trée. A 
droite des rocs tres roides et peu larges, au haut d’un de ces rochers 
est bati le vieux chateau de Falkenstein,742 et le roc paroit être cou‑
pé a des sein en deux pour lais ser passage a un petit ruisseau. Au bas 
de l’un des rocs sont quel ques maisons du vil lage. Balstall village ou 
on paye un péage. La <Land schei burg?>743 est un vieux cha teau sur 
un roc. On tourne a gauche le long d’un ruis seau. Il y a a gauche une 

737 Rothhaus, zwischen Basel und Birsfeld, ein auf den Gründen eines ehemaligen 
Klosters errichtetes Landhaus, war im 18. Jh. im Besitz der Basler Familie Frey.
738 Der Ort Pratteln wurde 1521 an die Stadt Basel verkauft.
739 Die Burg, seit 1717 im Besitz von Peter Wertemann, blieb bis 1792 im Besitz der 
Familie.
740 Der Ort wurde im 13. Jh. gegründet und kam 1400 an Basel. Das Schloss wurde 
1798 von den Bauern verbrannt.
741 Felshöhle mit neun Quellen, Baselland.
742 Es gibt bei Balsthal Ruinen von zwei Burgen mit dem Namen Falkenstein: das 
aus dem 13. Jh. stammende und später Blauenstein genannte Alt‑Falkenstein und das 
1356 nach einem Erdbeben errichtete Neu‑Falkenstein, das 1798 verbrannt wurde.
743 Auf alten Karten erscheint nördlich von Balsthal ein ‚Leitschenberg‘, allerdings 
ohne Ruine. Mögl. meinte Z. die nahe gelegene, aus dem 11. Jh. stammende Ruine Alt‑Be‑
chburg oder eine der beiden Falkenstein‑Burgen.
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longue file de rochers, tous ressemblants a des bastions. Erlisburg, 
Far ne re,744 Ober Bipp, trois endroits du canton de Berne. Wieflisbach, 
bourg de Berne en touré d’un fossé. Le païs s’ouvre, on voit une vaste 
plaine, bordée vers l’orient et le midi, de grandes montagnes couvertes 
de neige, mais fort au loin. Attiswyl. On passe une foret de pins fort 
belle, au bout de laquelle on voit Soleure.745 Les avenües en sont belles, 
beaux jardins, allées [148v] de maronniers, par lesquelles j’entrois a 5h 
dans So leure, capitale de ce canton sur la riviere Aare. La ville n’est 
pas grande mais assez bien batie. Je descendis a l’au berge de la Tour 
rouge,746 dont la vieille tour doit être construite 400 ans avant J.[ésus] 
C.[hrist]. J’en voyois la lettre de M. Hirzel a l’Abbé Hermann,747 qu’on ne 
trouva pas au logis. Le sommelier me mena voir la cour d’am bas sade 
de France, c’est un beau bati ment, beaux apartemens, meu blés des go‑
belins, ta pis series charmantes, peintures vo luptueuses, beau portrait 
du Roi, beau balcon par ou on va sur le rempart. Tous les meubles re‑
nouvellés a chaque ambassade. Je tra ver sois un beau pont sur la Aare 
a coté de la maison de M. le Premier Avoyer.748 M. l’Am bas sadeur749 y 
étoit en visite, et se tenoit sous les arbres du jardin avec ledit M. de 
Roll, je rentrois par un autre pont et me promenois sur le rempart. So‑
leure est dans une longue et large vallée, a l’occident les grandes mon‑
tagnes de Porentruit. Vers Berne le païs est ouvert. Je souffrois beau‑
coup de mes poings de poitrine. 

Tres beau tems. Brouillard le matin.

☽ Le 3. Septembre. Le matin a 5h je partis de Soleure. Par un chemin 
bordé de champs et de haye je m’approches des grandes montagnes a 
l’occident, je passois Bellach, Selt zach, Gren chent ou Grange, le der‑
nier village dans ce canton. *Lengnau dans le ter ritoire de Berne,* 

744 Erlinsburg, Farnern.
745 Hauptstadt des gleichnamigen Kantons, am Fuß des Juras an der Aare, von 
1522‑1792 Residenz der französi schen Gesandten bei der Eidgenossenschaft.
746 Die Herberge ‚Rother Turm‘ am Marktplatz (noch heute unter diesem Namen 
betrieben) neben dem ‚Zeitglockenturm‘, dem man einer lateinischen Inschrift we‑
gen frührömischen Ursprung nachsagt, der aber wahrscheinlich erst im 12. Jh. er‑
richtet wurde.
747 Franz Jakob Hermann (1717‑86): der Elsässer war Kaplan an der St. Ursus‑Kathe‑
drale in Solothurn, Gründer einer Theatergruppe, der Ökonomischen Gesellschaft nach 
Berner Muster und der Stadtbibliothek von Solothurn, 1762 Mitglied der Helvetischen Ge‑
sellschaft (Erne, Die schweizerischen Sozietäten, 278; De Capitani, Die Gesellschaft, 265).
748 Franz Viktor August von Roll (1700‑73): 1759‑72 Schultheiß von Solothurn; Z. 
nennt ihn premier avoyer (Schultheiß), da er seit 1760 in geraden Jahren amtierte.
749 Pierre de Buisson de Beauteville, genannt chevalier de Beauteville (1703‑92): 
1763‑75 französischer Botschafter.
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Pieterlen dans l’Eveché,750 Bözing ou recommencent les vignes, j’ar‑
ri  vois a 9h 3/4 a Bienne,751 capitale d’une petite Republique qui de‑
pend en partie de l’Eve ché de Porentruit, mais qui a le droit de dispo‑
ser seule de son militaire et de ses revenus. L’Eveque y a un député, 
qui décide quand les voix sont égales. La ville n’est pas belle, je des‑
cendis au boeuf, envoyois chez M. de Valtra‑[149r]travers qui vint me 
prendre et me conduisit a sa petite terre hors de la ville, nom mée 
Rokhall752 par sa fem me753 qui est une Angloise et niéce de l’Eveque 
*defunt* de Londres. Il me persuada de renvoyer mes chevaux et de 
rester un jour avec lui. Je le fis et en effet mon sang étoit si echauffé 
que le repos me devint necessaire. Ces honnétes gens me reçurent 
avec une amitié qui m’enchanta. M. Valtravers me communiqua les 
loix de la Société d’Agri culture d’Angleterre,754 et me conta beaucoup 
de choses de la Suede. Le D. Neu hau ser755 de Bienne voyant mon mal 
me demanda s’il n’y avoit rien de vérolique, et me don na des reme‑
des. Le soir nous nous promenames le long du lac, je vis l’ouvrage 
de Chambers des bâtimens chinois,756 et je soupois avec mes hôtes. 

Beau tems et tres chaud. 

♂ Le 4. Septembre. Quatre jours de voyages au grand soleil m’ont at‑
tirés une inflam ma tion legere mais generale dans la masse du sang, 
qui se manifeste par des douleurs sous la poitrine a coté droit ou j’ai 
pris 8 taches composées d’eruptions miliaires. Bienne est situé un 
demi quart d’heure du lac sur la Suse. Nydau est vis a vis une petite 

750 Z. meint das Herrschaftsgebiet des in Porrentruy residierenden Fürstbischofs 
von Basel, Simon Nikolaus von Froberg/Simon Nicolas de Monjoie (1693‑1775), Fürst‑
bischof von Basel seit 1763. 
751 Biel/Bienne; die zweisprachige Stadt ist die Stadt der Uhrmacher, bis 1792 vom 
Basler Fürstabt abhängig, aber seit 1352 auch in einer Allianz mit dem Kanton Bern 
verbunden.
752 Ehemaliger Besitz der Berner Familie von Graffenried, 1763 von Jean‑Rodolphe 
de Vautravers erworben (siehe TB 25. August), 1779 an die Familie Gibolet de la Neu‑
veville verkauft. In Rockhall hielten sich im Mai und Oktober 1765 Rousseau und vom 
Juni 1787 bis Juli 1788 Cagliostro auf.
753 Jane, geb. Fisher, Tochter von Francis Fisher, dem MP für Grantham, und Nich‑
te von Richard Osbaldestone, 1762‑64 Bischof von London, der am 15. Mai starb (De 
Beer 1946, 217).
754 Die1754 gegründete Londoner Society for the Encouragement of Arts, Manufac‑
ture and Commerce (heute Royal Society of Arts, RSA) förderte durch ihr Committee 
on Agriculture vor allem die Einführung neuer Technologien in der Landwirtschaft, für 
die sie jährliche Preise ausschrieb.
755 Johann Rudolph Neuhaus (1701‑70): Arzt in Biel, Bannerherr seit 1748.
756 Sir William Chambers (1728‑96): schottischer Architekt, 1740 in Diensten der 
Schwedischen Ostindien‑Kompanie, Mitglied der Society for the encouragement of Arts, 
Manufactufre and Commerce, Generalintendant der königlichen Bauten unter Georg 
III.; seine Desseins des édifices, meubles, habits, machines, et ustensiles des Chinois 
(London 1757) erschien im gleichen Jahr wie die englische Originalausgabe.
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ville du canton de Berne sur le bord même du lac. M. de Valtravers me 
persuada de prendre un domestique Suisse, qui a été chez lui en Sue‑
de et en Angleterre, qui sait le françois, l’An glois et l’Allemand. Diné 
a 2 heu res avec mes hotes et de[!] Baillif de Nydau, M. Jenner.757 Le 
D. Neuhauser, Banneret de Bienne, nous regarda diner. Apres table, 
le Baillif alla avec nous au haut d’une colline vers l’orient d’ou on de‑
couvre les Alpes de Berne tout le lac de Bienne etc. ensuite nous al‑
lames a pié a Nydau, ou je fis la con noissance de Me la Baillive, fille 
du fameux Haller.758 Elle est extremement gaie, et doit avoir été pe‑
tulante. A Goettingen l’ainé [149v] C. Telleki759 s’est amouraché d’elle 
et a voulu l’enlever, de sorte qu’elle a quitté Göttingen de nuit. Un M. 
Frisching760 de Berne avoit promis de l’epouser, mais ses amis trou‑
verent qu’il étoit d’une mai son un peu plus ancienne que celle de M. 
Haller, par conséquent que c’etoit une mésal liance.761 Elle me dit 
qu’a Göttingen elle avoit été la premiere, et a Berne elle etoit perdüe 
dans la foule. J’y fus longtems assis dans leur jardin, ensuite je fis une 
petite tournée dans la ville de Nydau, et retournois a Rokhall avec 
M. de Valtravers et le Docteur. La j’enga ge ois pour un mois le nom‑
mé Jacob Lanzenier, lui donnant un Louis neuf par mois et la nour‑
riture. Regardé les tableaux anglois et soupé avec mes hôtes, nous 
causames jusques vers minuit. La mede cine que j’ai pris ce matin, 
fit cesser mes poings.

Jour gris mais beaux[!], vent de sud‑ 
ouest qu’on appelle le Chaurans.762

757 Franz Ludwig von Jenner (1725‑1804): 1755 Mitglied des Berner Großen Rates, 
1758 Vogt von Nidau, 1776 Berner Senator, Präsident der 1761 gegründeten Ökonomi‑
schen Gesellschaft von Nidau ∞ 1753 Marianne (1732‑1811): Tochter Albrechts von Hal‑
ler aus erster Ehe mit Marianne Wyss. 
758 Albrecht, 1749 Frhr. von Haller (1708‑77): Berner Naturwissenschaftler, Arzt und 
Schriftsteller, 1724‑27 Medizinstudium in Tübingen und Leiden bei Boerhave, 1728‑29 
Studium der Mathematik in Basel bei Ber noulli, 1728 Alpenreise mit Johannes Gess‑
ner, 1729‑36 Arzt in Bern, 1736‑53 Professor für Anatomie, Chirur gie und Botanik 
in Göttingen, 1749 Nobilitierung durch Kaiser Franz I., 1753‑57 Rat haus ammann in 
Bern, 1758‑64 Direktor der Berner Salinen in Roche, 1769‑77 Assessor des Berner Sa‑
nitätsrates; erhielt in Bern 1777 den Besuch Kaiser Josephs II.; ∞ 1. 1731 Marianne, 
geb. Wyss (1711‑36), 2. Elisabeth, geb. Bucher (1711‑40), 3. Sophie Amalia, geb. Teich‑
meyer (1722‑95).
759 Paulus Gf. Teleki‑Szék (?‑1755): Bruder des Grafen Joseph (siehe TB 30. August).
760 Vinzenz (von) Frisching (1727‑90): Gutsbesitzer in Uttingen, 1775 Mitglied des 
Berner Großrates. 
761 Die Berner Patrizierfamilie (von) Frisching war seit 1476 im Großrat vertreten; 
sie erwarb 1547 die Herr schaft Daillens und 1709 die Herrschaft Rümlingen. Die aus 
Sankt Gallen stammende Familie Haller erwarb erst 1550 die Berner Bürgerschaft und 
war 1577 zum ersten Mal im Großrat vertreten.
762 Der Joran ist ein stürmischer, kalter Nordwest‑Wind, der vom südlichen Jura her 
über den Genfersee, den Neuenburgersee und den Bielersee bläst.
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☿ Le 5. Septembre. M. de Valtravers fit conduire ma voiture au lac, et 
m’y accompa gna. Parti de Rokhall a 6h et 1/2 dans une petite barque 
a trois bateliers. Pour mieux jouir de la vûe, je m’assis sur le siege de 
cocher de ma voiture. Il faisoit beau, je consi derois avec un plaisir 
in fini le beau rivage occidental du lac de Bienne, ou des vignes sans 
fin se succedent et on voit de belles maisons de campagne de Sei‑
gneurs de Berne, je finis Tissot,763 lus les Loix de la Société Angloise 
pour l’encouragement de l’Agricul ture et des Arts.764 Je vis Nydau a 
l’orient, a l’occident Alferme du territoire de Berne, Deschertz d’ou 
etoient mes bateliers, ils y prirent le quatriéme, Vingreins, Ta vane, 
grand village, Muleren, Brele, Ligertz vaste village avec nombre de 
jolis bati mens, Des sen, Chavanes, ou je passois vis‑a vis l’Isle de la 
Motte,765 petite isle cou verte de bois au milieu du lac. Le Chaurans 
devint violent et obligea les bateliers de s’arreter a [150r] Neustatt 
ou Bonneville,766 apartenant a l’Eveque Prince de Porentruit,767 je 
fis à pié le tour de la ville et aperçus a la porte les Vierges de l’Evan‑
gile peintes avec une Ex hor tation au dessus relative a la brievété du 
tems, et le passage au dessous Veillez et priez, car Vous ne savez pas 
l’heure etc. Cela m’edifia. Arrivé la environ a 10h, je par tis a 11h ar‑
rivé en pleine mer, le Chaurans devint si fort qu’il ressembloit a une 
petite tempéte, qui m’arracha mon chapeau et me fit craindre d’etre 
bouleversé. Cerlier ou Erlach resta a gauche. Avec peine je sortis du 
lac de Bienne, pour entrer dans La Tiele, on appelle ainsi le fleuve 
par le moyen duquel le lac de Neufchatel se decharge dans celui de 
Bienne. Il fallut tirer le bateau le long du rivage, abbattre 2 fois le 
mat pour passer sous les ponts de S. Jean et de Tiele, ou il y a péage 
de par le Roi.768 Montet et Landeron dans le territoire de Neufcha‑
tel a l’occident. Cres sier, Corneau. Au péage de Tiele je sortis du ba‑
teau et allois a pié par Attier a Montmirail,769 que je sa vois avoir été 

763 Mögl. las Z. den in dreizehn Sprachen übersetzten Avis au peuple sur la santé 
(1761) des Lausanner Arztes Samuel‑Auguste Tissot (1728‑97), Dr. der Medizin in Mont‑
pellier, 1766 Professor an der Akademie in Lau sanne und 1781‑83 in Pavia; T. unterstütz‑
te den Genfer Arzt Théodore Tronchin im Kampf um die Einführung der Inokulation.
764 i.e. Statuten der Londoner Society for the Encouragement of Arts, Manufacture 
and Commerce (siehe TB 3. September).
765 Alter Name der Ile Saint‑Pierre/St. Petersinsel, die durch Rousseaus Aufenthalt 
im September/Oktober 1765 bekannt werden sollte.
766 Alter Name von La Neuveville, das im 14. Jh. von Bewohnern der zerstörten Stadt 
Bonneville im Val de Ruz erbaut worden war.
767 Siehe Froberg.
768 Zoll im Namen des Königs von Preußen, als Fst. von Neuenburg.
769 Schloss und Gut Montmirail, seit 1742 im Besitz der mit Nikolaus Ludwig von 
Z. befreundeten Familie von Watteville, die es den Herrnhutern als Zentrum für ihre 
Schweizer Tätigkeiten zur Verfügung stellte. 1745 adoptierte Friedrich von Wattevil‑
le Michael Langguth (1718‑88), der unter dem Namen Johann Michael Frhr. Watteville 
1746 Henriette Benigna Justina, die Tochter Nikolaus Ludwigs, heiratete; 1766 richte‑



Tagebuch der Studienreise durch die Schweiz (Juni-Oktober 1764)

Studi di storia 18 210
Karl von Zinzendorf, Tagebuch einer kommerziellen Studienreise durch die Schweiz, 83‑284

un établissement Morave. J’entrois dans la Cour et ne trouvant point 
d’issüe, le maitre du lieu m’en montra une. Avant de nous quitter il 
me dit son nom. C’etoit M. Escher de Berg770 natif de Zurich. Quand 
il apprit mon nom il m’obligea de re tourner prendre le caffé chez lui, 
ou je fis la connoissance de sa femme née Steiger771 de Berne, soeur 
de la Loretzin avec 2 soeurs cadettes a elle. Ces bonnes gens contens 
de me voir me virent partir avec peine. Mes bateliers me cherche‑
rent, et apres avoir pris congé de ces bon nes gens et promis de reve‑
nir quand j’irois a Berne, je repartis a 4h passé. M. le Junker Escher 
m’accom pagna au bateau. Montmirail est bien situé mais ne consiste 
qu’en deux maisons, on voit des fenetres la Tiele et le lac de Neuf‑
chatel. Il y a un petit jardin. Cet [150v] Escher m’a vu en 1757 a Her‑
rnhut, il n’est marié que depuis un an. En me rembar quant je trou‑
vois enfin la bise772 si longtems desirée, je pas sois Espanier, Marin, 
S. Blaise, ou il y a une belle maison.773 Hauterive, Monruz, Ma la‑
drie,774 le Cret. Les beaux coteaux de vignes et les maisons de campa‑
gne dans le voi sinage de N[eufchâtel] m’enchanterent. J’arrivois a 
6h a Neufchatel ou Neuenburg, Cette ville batie sur un ter rain fort 
inégal se presente bien du coté du lac. A peine descendu au 13 Can‑
tons775 j’al lois chez le Pasteur M. Petitpierre776 l’Irlandois, lui rendis 
une lettre de M. de Val tra vers, il me temoigna mille politesses, nous 

te die Brüdergemeine in Montmirail ein Mädchenpensionat ein, das 200 Jahre bestand. 
Das Gut ist noch heute im Besitz der Brüdergemeine, zum größten Teil aber verpachtet.
770 Junker Johann Heinrich (von) Escher ‚von Berg‘ (1719‑71): aus der Familie der 
‚Escher vom Luchs‘ und der Gerichtsherren von ‚Berg am Irchel‘ ∞ 1763 Marianne, geb. 
Steiger, siehe unten. Er verbrachte seine letzten Lebensjahre in Herrnhut (KA Zürich). 
771 Marianne (von) Escher, geb. Steiger (1721‑81): Tochter des Albrecht Stei‑
ger (1684‑1755), 1726 Vogt von Nidau und der Juliane Dorothea, geb. von Wattevil‑
le (1696‑1764). Ihre Schwester Maria Magdalena Margareta (1726‑93) war mit dem 
Herrnhuter Johannes Loretz aus Chur verheiratet (siehe TB 17. Juli); weitere Schwes‑
tern waren Margarete Elisabeth (1724‑?), Maria Salome (1729‑?) und Anna Rosina 
(1730‑?) (KA Bern).
772 Bise, ein kalter und trockener Nord‑ bis Nordostwind im Schweizer Mittelland.
773 Die heutige Maison de Commune von Saint‑Blaise wurde 1694 von Beat Fischer 
(1641‑98) aus Bern erbaut (Eigeldinger, Jean‑Jacques Rousseau, 135).
774 La Maladière: der in der romanischen Schweiz und Frankreich häufige Name 
weist auf ein mittelalterliches Leprahospital hin.
775 Die seit Ende des 12. Jh. bis 1806 nachgewiesene Herberge ‚Aux XIII Cantons’ 
lag an einer der Hauptstraßen, der rue de l’Hôpital (Nr. 12). Das ursprüngliche drei‑
stöckige Gebäude wurde durch mehrere Umbauten völlig verändert und beherbergt 
heute Geschäftslokale eines Kaufhauses (Persönliche Information Jelmini, Musée d’Art 
et d’Histoire, Neuchâtel). 
776 Henri‑David Petitpierre (1707‑78): seit 1731 Pastor, ging nach Irland und kehr‑
te 1758 nach Neuenburg zurück; älterer Bruder von Louis‑Frédéric, Simon und Ferdi‑
nand‑Olivier; ∞ 1. in Irland Rose‑Re née, geb. Querqui de Chalais, 2. in Neuenburg ei‑
ne geb. Montandon.
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ne trouvames pas M. du Peyrou,777 mais il me mena voir le jardin du 
chateau, ou il n’y a rien de remar quable que la vüe superbe d’un co‑
té sur le lac, de l’autre vers les côteaux de vignobles. M. Petitpierre 
me pre senta son neveu Chaillet778 qui s’offrit de me faire voir tout ce 
qu’il y a de remarqua ble ici. A souper a l’auberge il y eut des fran‑
çois et des Bernois.

Jour gris. vent violent du sud ouest qui
 ne ceda a la bise qu’apres 4h apresmidi.

♃ Le 6. Septembre. M. Chaillet le cadet vint me prendre a 8h du ma‑
tin, je dejeunois avec lui, et il me conduisit a la Rochette, maison de 
jardin d’un M. Bosset,779 qui a été a Batavia. C’est un homme fort ins‑
truit. Son jardin est beau, bordé par un coteau de vig no  bles char‑
mant, et ayant une vüe tres etendüe sur le lac de Neufchatel, qui 
baigne les murs de la ville dont on voit le port a droite. M. Bosset le 
fils780 me montra leurs ru ches d’abeilles avec des hausses781 et les 
belles caves. M. Chaillet m’avoua qu’on l’avoit aver ti de partout, que 
j’avois l’intention de debaucher des ouvriers.782 J’allois diner chez lui 
avec M. Petitpierre l’Irlandois, qui me parla de feu mon oncle Louis 
avec respect. Apresdiner nous allames au jardin de M. Chaillet d’ou 

777 Pierre‑Alexandre DuPeyrou (1729‑94): Sohn eines Plantagenbesitzers in Surin‑
am, reicher Kaufmann, lebte seit 1747 in Neuenburg ∞ 1769 Henriette‑Dorothée, geb. 
de Pury (1750‑1818). Er war ein Freund Rousseaus und Verwalter eines Teiles seines 
Nachlasses, gab mit Paul Moultou Rousseaus Gesammelte Werke in 12 Bden. (1780‑89) 
heraus. Im ersten erhaltenen Brief DuPeyrous an Rousseau vom 9. September 1764 ist 
vom Besuch Z.s die Rede: „[...] Mr le comte de Z. que je vis hier matin m’apprit vôtre 
absence de Motier, & me rendit compte de la commission dont vous l’aviez chargé pour 
moi, par laquelle je comprends que vous êtes aux Champs du Moulin jusques à Mardi 
prochain“ (Leigh, Correspondance, XXI, No. 3492).
778 Mögl. Frédéric de Chaillet (1744‑1817), der den Titel der seigneurie d’Arnex erbte. 
Vater war der Textilfabrikant Nicolas‑Henri (1702‑65), 1747 Seigneur d’Arnex (1702‑65), 
1748 Staatsrat, 1753 ge adelt; die Schwester heiratete 1757 Simon Petitpierre (1719‑72), 
Pastor von Couvet, einen Bruder des ‚Irländers‘.
779 Jean‑Georges Bosset (1688‑1772): aus La Neuveville stammender Kaufmann, der in 
der holländischen Kolonie Batavia (heute Jakarta), wo er sich 1707‑27 aufgehalten hatte, 
mit dem Uhrenhandel ein Vermögen erwarb. Er war Mitbesitzer der ‚Indiennes‘‑Druckerei 
von Couvet im Val de Travers und Schwiegervater des Jean‑Henri de Chaillet (1735‑1805), 
älterer Bruder des Frédéric Chaillet. Sein Landhaus ‚La Grande Rochette’ auf den Wein‑
bergen des Seeabhanges östlich der Stadt wurde 1729 mit Treppen‑ und Terrassenanla‑
gen im italienischen Stil errichtet und im 19. Jh. umgebaut und vergrößert.
780 J.‑G. Bosset hatte fünf Söhne und eine Tochter; hier mögl. einer der älteren, 
Jean‑Frédéric, Abram oder Charles‑Abel (Eigeldinger, Jean‑Jacques Rousseau, 136).
781 Stütze, Träger eines Bienenstocks.
782 In seinem Bericht über das Fürstentum Neuenburg und Valangin (Deutsch, 1936, 
239) erwähnt Z. einen Mangel an Arbeitskräften in der Landwirtschaft, weil die Indus‑
trie sämtliche Arbeitskräfte beschäftige. Die Abwerbung von Arbeitskräften aus Hand‑
werk und Gewerbe aus höher entwickelten Ländern wie z. B. aus Großbritannien und 
der Schweiz war zur damaligen Zeit häufig.



Tagebuch der Studienreise durch die Schweiz (Juni-Oktober 1764)

Studi di storia 18 212
Karl von Zinzendorf, Tagebuch einer kommerziellen Studienreise durch die Schweiz, 83‑284

on[!] la vüe sur [151r] le port qui est a gauche et sur tout le lac. Les 
circonstances ame nérent tout au point que je pus conter l’histoire 
de mon changement783 a M. Petitpierre, qui est un homme fort équi‑
table. Nous fumes longtems a causer ensemble, enfin nous allames 
au jardin du maire de la ville,784 de la en ville, ou je fermois la lettre 
pour ma cousine Elisabeth de Herrn hut, et pour M. de Valtravers. Je 
retournois chez M. Petitpierre, ou je rencon trois son frere,785 pasteur 
comme lui, qui me dit avoir vû mon oncle a Montmirail chez M. Fi‑
scher de Berne.786 Il fit toutes sortes de questions a mon oncle. Celuici 
en repassant l’an 1758 par Mont mirail,787 écrivit un billet a M. Petit‑
pierre, dans lequel il regrettoit de ne l’avoir pas vû, et pre noit de lui 
ses adieux pour ce monde, lui donnant rendez Vous dans un autre, ou 
il n’y auroit plus ni secte ni querelle. M. Petitpiere l’aima beaucoup. 
Son frere l’Irlandois me conta comme en Irlande a Dublin il alla a 
une assemblée de Methodistes,788 croyant que c’étoit une as semblée 
de Moraves, comme ensuite il fut chez M. Blizenius,789 a une assem‑
blée de Moraves, ou il fut etonné de voir plusieurs ca tholiques, sans 
qu’ils eussent fait abjuration. Nous soupa mes chez l’Irlandois avec 
M. Chaillet, je jouois aux echecs. Au retour je trouvois une lettre de 
M. Vischer de Basle, avec une recommandation de M. de Montmolin 
pour M. son frere790 a Motiers.

Tres belle journée. Bise froide le matin.

783 Z. bezieht sich auf seine Konversion zum Katholizismus.
784 Charles‑Guillaume de Montmollin (1706‑68): Bruder des Pastors (siehe unten), 
1760‑67 Oberbürgermeister von Neuenburg ∞ 1742 Jeanne‑Marie, geb. Tissot (1719‑86). 
785 Louis‑Frédéric Petitpierre (1712‑87): 1750 Pastor in Cornaux, 1755 in Neuen‑
burg und mehrmals Doyen der Compagnie des pasteurs; er traf 1751 in Montmirail Ni‑
kolaus Ludwig Gf. Z.
786 Nikolaus Ludwig Gf. Z. besuchte Montmirail vom 17.‑23. Mai 1741, vom 1.‑9. Au‑
gust 1751 und vom 11.‑15. November 1757; er traf Beat Fischer erstmals in Saint‑Blai‑
se am 20. Mai 1741 (Eigeldinger, Jean‑Jacques Rousseau, 137, 155).
787 Verwechslung mit 1757.
788 Die religiöse Bewegung der Methodisten wurde um 1730 von John und Charles 
Wesley und George Whitefield gegründet.
789 Vielleicht Britzelius, aus Schweden stammender Missionar der Herrnhuter in Ir‑
land, verheiratet mit der Tochter eines Pietisten namens Brandt aus Neuenburg (Eigel‑
dinger, Jean‑Jacques Rousseau, 138).
790 Frédéric‑Guillaume de Montmollin (1709‑83): 1737‑41 Professor der Literatur 
in Neuenburg, 1742‑83 Pastor von Môtiers, ∞ 1742 Jeanne‑Marie Tissot (1719‑86). 
Er war Kontrahent Rousseaus im religiösen Konflikt, der zur Abreise Rousseaus aus 
Môtiers und der Insel St‑Pierre führte. Die Empfehlung stammte von seinem Bruder 
Charles‑Guillaume.
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♀ Le 7. Septembre. Parti de Neufchatel a 5h et 1/2 du matin dans 
un Char‑a‑banc, sorte de voiture qui ressemble a un Wurst791 cou‑
vert d’un coté et pourvû d’un appui, attelé de 2 che vaux. Une bonne 
chaussée par un païs singulier, le long d’un grand coteau de vig‑
nobles [151v] au nord ouest, et le lac de l’autre coté. Peseux, Corcelle, 
un beau bois, Rochefort, le Roc coupé, un chemin taillé par des ro‑
chers, ou de l’autre coté au sud est, il y a un precipice profond, dans 
lequel coule la Reuse. Brot dessous, petit village au bas d’une mon‑
tagne. Mon voiturier me signifia, qu’il vouloit ici donner de l’avoine 
a ses chevaux, j’y consentis et mon tois, je vis enhaut un joli portrait 
de Melle Sandeau,792 fille de la cabaretiere, toute jolie. Par un sin‑
gulier hazard, je mis la tête dehors la fenê tre, et apperçus un gros 
homme, que je deman dois si M. Rousseau étoit a Motiers. Cet homme 
ne me repondit pas, mais me fit entendre par des signes, qu’il étoit 
dans l’en droit même. Je descendis, il ne put m’indiquer bien l’endroit, 
mais me dit de demander a la cabaretiere. Je ne le fis pas, mais j’en‑
trois dans le vestibule, j’y aperçus un homme et une femme assis de‑
vant un feu de cheminée, que je n’avois pas aperçu auparavant, je 
commençois a soupçonner que ce pouvoit être M. Rousseau et Melle 
Le Vas seur,793 sa gouvernante. Je tirois ma lettre de M. Petitpierre794 
de la poche, et je visi tois premiére ment la chambre pour voir s’il n’y 
avoit personne d’autre dans la maison. Ne voyant personne, je ren‑
dis la lettre a cet homme noireau aux yeux vifs et affables, en lui di‑
sant: Cette lettre ne seroit elle pas par hazard a Votre adresse? Oui, 
Mon sieur, me dit‑il, et apres l’avoir lüe il voulut se lever et me fit de 
grands compli mens. Je ne souffris que d’accepter la place de Melle Le 
Vasseur, a coté de M. Rous seau, il me fit quelques excuses de ce que 
je le trouvois dans son negligé. Il étoit en caffetan, des bas blancs et 
des souliers. Il me demanda si je m’ar rettois quelques mo mens, et s’of‑
frit de me mener a sa maison a condition que je fusse accou tumé de 
marcher au travers des pierres. J’ac ceptois la partie et resolus de di‑
ner la, il [152r] fut assez poli pour m’ac com pagner dans la chambre, 

791 Char‑à‑banc: leichter Wagen mit einer der Länge nach auf den Radachsen be‑
festigten Bank, auf der die Passa giere seitlich nebeneinander saßen; er war ein in der 
Schweiz beliebtes Transportmittel auf schlecht befahrbaren Bergwegen. Wurst, auch 
vourst oder vource war ein leichter, offener Jagdwagen, auf dem die Passagiere in Fahr‑
trichtung hintereinander auf einer langen Bank saßen.
792 Suzanne‑Marguerite (1747‑1816), Tochter von Jean‑Louis Sandoz (1709‑1800), dem 
Gastwirt der Herberge ‚La Couronne‘ (das Gebäude existiert noch) ∞ 1783 Isaac‑Pier‑
re Girardier.
793 Marie‑Thérèse, geb. Le Vasseur (1721‑1801): seit 1745 Lebensgefährtin und 1768 
Ehefrau Rous seaus. 
794 Empfehlungsschreiben des Pastors Henri‑David Petitpierre vom 7. September 
1764: „[...] Le porteur, comte de Zinzendorf et, qui plus est, grand admirateur du mé‑
rite et de la vertu, souhaite fort, en chemin faisant, d’avoir l’honneur de vous voir. Je 
me donne les airs de lui en fournir par ce billet une sorte de prétexte [...]“ (Leigh, Cor‑
respondance, XXI, No. 3486).
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lorsque je dejeunois et de me verser le thé. Nous nous mimes en 
marche par le même grand chemin que j’avois fait. Il me pria de lui 
pro curer des nouvelles sur un M. Sautern795 de Bude, qu’il avoit fort 
bien connu et trouvé un homme qui convenoit de ses fautes, mais qui 
cependant lui avoit dit plusieurs faussetés. L’au tre n’avoit pas voulu 
recevoir 10 Louis qu’il lui offrit et dont il paraissoit avoir besoin, il 
vou droit en core les lui envoyer. Il me demanda si j’étois pa rent du ce‑
lebre C. Zinzendorff, cela me donna lieu a lui donner une petite idée 
des Mo ra ves, dont il fut content, et convint qu’il avoit eu tort de les 
confondre dans ses ecrits avec des fous.796 Insensiblement nous ar ri‑
vames a un assez mauvais chemin, qui nous conduisit dans le vallon. 
M. Rousseau me mon tra de loin sa maison dans le vallon arrosé par 
la Reuse, situé dans un endroit ap pel lé le Champ du Mou lin,797 bor‑
dé par des belles montagnes couvertes de beaux bois. Au coin vers 
l’ouest le Creux du Vent,798 un singulier rocher excavé dont il sort un 
vent qui jette le chapeau enhaut. Il ne fut pas content de mon insen‑
sibilité stoïque, je devois être en exstase a l’aspect de cette con trée. 
Pres de la maison il y a une poudriere, ou je regardois toute la mani‑
pulation de la pou dre a canon. M. Rousseau me parla tant de la pau‑
vreté de ces gens, que je leur don nai l’aumone. Il me conduisit dans 
sa cham bre, je vis celle de sa gouvernante. Nous parlames de la nou‑
velle Eloise dont il m’a voua que c’etoit son histoire,799 puis du Prince 
Louis [de Wurtemberg]800 et de plusieurs autres qui font elever des 

795 Johann Ignaz von Sauttersheim (1738‑67): aus Ofen/Buda stammender Sohn des 
dortigen Bürgermeisters; verließ 1762 hoch verschuldet seinen Pressburger Posten 
als Konzipist der Ungarischen Hof kammer, um in Frankreich als ‚Baron Sauttern‘ sein 
Glück zu suchen; lernte Rousseau 1763 in Môtiers kennen, wurde von ihm in einer Va‑
terschaftsklage unterstützt und unternahm mit ihm mehrere Reisen. Sie korrespon‑
dierten miteinander, und Rousseau verewigte seinen Freund im zwölften Buch des 1789 
erstmals erschienenen zweiten Teils der Confessions. Als der Philosoph am 7. Septem‑
ber 1764 Z. empfing, erhoffte er sich Hilfe, um den inzwischen abgerissenen Kontakt 
zu S. wieder anzuknüpfen (Leigh, Correspondance, XXI, No. 3559, 3586; XII, No. 3665, 
Klingenstein, Europäische Aufklärung 1, 48).
796 Anspielung Z.s auf eine negative Bemerkung Rousseaus über die Pietisten im allge‑
meinen, die Mähri schen Brüder in Deutschland, die Methodisten in England und die Jan‑
senisten in Frankreich, in La Nouvelle Éloïse (Eigeldinger, Jean‑Jacques Rousseau, 140).
797 Vom 4. bis 11. September 1764 hielt sich Rousseau im Champ‑du‑Moulin im Areu‑
setal auf, wo er ein zu einer Pulverfabrik gehörendes, 1722 erbautes Haus bewohnte 
(mehrmals umgebaut, zuletzt 1999). Täglich wanderte er zur hoch über dem Tal lie‑
genden Herberge in Brot (Eigeldinger, Jean‑Jacques Rousseau, 140; Trousson‑Eigeldin‑
ger, Dictionnaire, 904).
798 Creux‑du‑Van, die größte Schlucht des Juragebirges an der Grenze der Kantone 
Neuenburg und Waadt.
799 Die neuere Rousseau‑Forschung bezieht diesen Hinweis auf Rousseaus Ansicht, 
dass das Leben die Fiktion imitiert (Eigeldinger, Jean‑Jacques Rousseau, 141).
800 Ludwig Eugen Herzog von Württemberg (1731‑95): Offizier in preußischen, dann 
französischen, schließlich k. Diensten, Freund von Fst. Charles‑Joseph de Ligne. Bru‑
der von Herzog Karl II. Eugen, dessen Nachfolger er 1793 wurde ∞ 1762 Sophie Alber‑
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enfans a sa façon, de Voltaire dont il se plaint amere ment, qu’il dit 
être la cause de son expulsion. Il avoüe qu’il le hait. Je lui contois mon 
histoire, il avoua que la religion catholique étoit plus [152v] conse‑
quen te. Il me dit qu’il sentoit dans son coeur le besoin de l’amitié 
mais qu’il étoit pret de croire avec Helvetius801 que c’etoit un besoin 
du sens qui la produisoit,802 il me demanda si je n’etois pas revenu 
de ces belles chime res. Il dit que c’etoit parce qu’il préchoit au genre 
hu main de se rendre aussi heureux qu’on pouvoit l’être qu’on le hais‑
soit, qu’on paye ainsi son tendre amour pour ses freres, il me parla 
de son pasteur M. de Mont mo lin. Nous retournames par un chemin 
bien sauvage, ou il nous fallut gravir une roche comme des chevres. 
M. Rous seau fut content de moi quant a cet arti cle. Nous parlames 
des finan ces de France et il m’assura qu’il n’y auroit point de chan‑
gemens, qu’on laisse roit plutot périr l’Etat. Il m’expliqua comment 
c’etoit l’interet des riches de s’oppo ser au par tage des communes. En 
causant toujours nous arrivames a Brot, ou nous fimes un tres bon 
diner, apres le quel vint un officier fran çois803 de Besançon avec la 
Croix de S. Louis804 qui avoit at tendu plusieurs heures pour voir M. 
Rousseau. Il lui décocha un grand compliment, comme quoi la lec‑
ture des ouv rages de Rousseau l’avoit rendu meilleur, lui parla tou‑
jours sur ce terme, lui demanda ensuite pourquoi il n’avoit pas ecrit 
contre cet abus que les Eveques aient plus d’une ab baye. M. Rous‑
seau repondit que la lecture faisoit en general peu de bien, a moins 
qu’elle ne se fit avec beaucoup de choix et de modération, il lui dit. 
Vous voyez la l’homme, je suis faché que je ne puisse Vous pre senter 
quelque chose de plus. Je ne suis qu’un bon homme, c’est la son dic‑
ton favori. Il me dit que mon manque de suffi sance lui avoit beau‑
coup plû, que l’air embarassé étoit une [153r] recommandation au‑
pres de lui, mais qu’il auroit voulu que je n’eusse point eu d’adresse 
pour avoir le plai sir de voir comment je m’y serois pris pour l’acoster. 
Nous causames sur les grands, il me mena a La Clusette, ou le che min 
est taillé dans de tres hauts rocs. La nous nous oc cu pames a amas‑

tina, geb. Gfin. Beichlingen (1728‑1807): Tochter des sächsischen Geheimen Rats Gott‑
fried Dietrich Gf. Beichlingen.
801 Claude‑Adrien Helvétius (1715‑71): bis 1750 Generalsteuerpächter, Philosoph des 
Ma terialismus, Mitarbeiter der Encyclopédie; sein Hauptwerk De l’Esprit (Paris 1758), 
das Z. 1759 las, wurde als staats‑ und religionsfeindlich verurteilt und verbrannt (In‑
dex Wien‑Triest).
802 Siehe hierzu Helvétius De l’Esprit III, 14 („De l’amitié“) zitiert in Eigeldinger, 
Jean‑Jacques Rousseau, 142.
803 Claude‑Louis‑Melchior Didelot (1724‑85): Hauptmann im Regiment von Rohan in 
Besançon, 1760 mit dem Croix de Saint‑Louis aus ge zeichnet; zum Zeitpunkt seines Be‑
suches bei Voltaire Aspirant auf den Rang eines Obersten (Leigh XXI, 117‑20; Eigeldin‑
ger, Jean‑Jacques Rousseau, 142).
804 Der Ludwigsorden wurde 1693 durch König Ludwig XIV. für militärische Ver‑
dienste gestiftet.
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ser des pierres et a les jetter dans un grand precipice dans la Reuse 
pour observer leurs bonds.805 Beaucoup de per sonne[!] de la foire de 
Motiers nous virent dans cette occupation, je lui comptois l’histoire 
du Prophéte de Berlin806 qui l’amusa. Apres avoir joué ainsi quelque 
tems comme des en fans, nous re tournames a Brot d’ou M. Rousseau 
sortit bientot avec sa gouvernante pour aller cou cher au Champ du 
Moulin. Je l’accompagnois encore un peu, ensuite je regagnois mon 
char‑a‑bancs, pris congé de Melle Sandeau, et continuois mon che‑
min par La Clusette, d’ou on des cend a Noiraigues, Travers. Tous les 
coteaux sont garnis de bois. Je fus a 7h a Couvet ou je descendis a 
une auberge meilleure que celle de Neufcha tel. Il y a la un frere de 
M. Petit pierre807 ministre. L’hôte de l’auberge808 est du même nom, 
l’hotesse jolie *mais requinquée,809 comme dit Rousseau*. J’y soupois 
avec une compagnie assez gaye. J’ai remarqué qu’il depend beaucoup 
de Melle Le Vasseur, si l’on est reçû chez M. Rousseau, elle s’opposa 
a l’introduc tion de l’officier françois. Lui me pria plusieurs fois de ne 
pas le faire parler de Voltaire, ajou tant que Voltaire toléroit tout ex‑
cepté de croire en Dieu.

Tres belle journée et fort chaud.

♄ Le 8. Septembre. La gouvernante de M. Rousseau est une grande 
bavarde. Il me parla en core de Grandison,810 et remarqua tres jus‑
tement que c’etoit [153v] une pein ture absolument fausse que celle 
du caractere de Sr. Charles. Que la perfection morale ne pouvoit pas 
consister avec l’attribut d’être parfaitement aimable, et que l’on ne 
sau roit être parfaitement vertueux et couru par les femmes. Il me 
montra le dessein qu’il avoit fait en crayon de la vüe du Champ de 

805 In seinem Brief an Rousseau vom 20. November 1764 kommt Z. auf diese Episo‑
de zurück (Eigeldinger, Jean‑Jacques Rousseau, 143).
806 Betrifft wahrscheinlich die angeblich 1234 verfassten Prophezeiungen eines Fra‑
ter oder Abtes Hermann aus dem Kloster Lehnin über die Zukunft des Hauses Bran‑
denburg (Vaticinium Lehninense [...]), die auf Friedrich II. großen Eindruck machten. 
Die Identität des Autors der Weissagungen ist umstritten; man vermutet eine Ende des 
17. Jh.s entstandene Fälschung.
807 Simon Petitpierre.
808 In Couvet gab es zwei Herbergen, deren Gastwirte Petitpierre hießen: 1. „Lion 
d’or“ geleitet von Abraham‑Henri Petitpierre ∞ Rose, geb. Besanceret und ihrem Sohn, 
Henri‑François ∞ Judith, geb. Vaucher, 2. „L’Aigle“, geleitet von François Petitpierre; 
letztere ist noch in Betrieb.
809 Hier im Sinn von „übertrieben gekleidet“ (Eigeldinger, Jean‑Jacques Rousseau, 144).
810 Er bezieht sich auf den Roman von Samuel Richardson (1689‑1761), Sir Charles 
Grandison (1753), den Rousseau wahrscheinlich in der Übersetzung von Antoi‑
ne‑François Prévost, Nouvelles lettres anglaises, ou histoire du chevalier de Grandis‑
son, par l’auteur de Pamela et de Clarisse kannte. Er ist einer der Quellen der Nou‑
velle Héloïse. 
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Moulin, je lui indiquois un peu comment il de voit dessiner des arbres.811 
Levé a 5h je sortis a pié a 6h de Couvet et allois a une heure de la pas‑
sant pres du chateau de Travers, qui sert de prison,812 a Motiers Tra‑
vers, joli bourg dans la plaine sur la Reuse, j’y entrois dans la maison 
de M. de Montmolin pa steur du lieu, Professeur, et chapelain du roi. 
Il n’etoit pas encore levé, cependant il vint bientot. Avant qu’il arriva, 
je vis des vers assez fades sous les portraits de lui et de sa femme. Il 
enfile un peu les gens, il me conta beaucoup de Rousseau, comme il 
en a agi envers Louis XV.813 qui vouloit le voir, et qu’il n’étoit pas cu‑
rieux de voir lui,814 comme Milord Marechal815 lui donna un azyle, at‑
tendant l’agrement du roi816 qui l’ac corda non seule ment, mais ecrivit 
a Milord qu’il devoit assurer a Rousseau telle pen sion qu’il desireroit, 
lui batir une eremitage en tel endroit qu’il voudroit, lui offrir enfin 
d’aller a Berlin, ou il ne seroit nullement gené.817 Il me dit que tous 
les Revenus de Rous seau montent a quelques 500 livres, il a des fonds 
assurés a Lion et en rentes viage res. Il me dit l’histoire du baron So‑
tern,818 avec cet Abbé de Neufchatel qui avoit composé une longue 
lettre françoise pour demander a Rous seau dans les termes les plus 
enflés la per mission de le voir.819 Je pris du thé et du caffé avec M. 
de Montmolin, ses nieces et sa fille820 qui est fort jolie. Motiers est 

811 In den Confessions bedauert Rousseau sein mangelndes Talent für die Zeichen‑
kunst (Gagnebin, Jean‑Jacques Rousseau, I, 1959, 31; Eigeldinger, Jean‑Jacques Rous‑
seau, 145).
812 Das Schloss Môtier im gleichnamigen Ort, ursprünglich die Residenz der Kastel‑
lane, wurde dann bis 1826 als Gefängnis genützt. Z. verwechselt hier dieses Schloss 
mit jenem von Travers, das 1490‑1525 erbaut wurde und sich seit 1761 im Besitz der 
Familie Sandoz befand.
813 Ludwig XV. (1710‑74): 1715 König von Frankreich.
814 Rousseau verließ nach der Aufführung seines Devin du village (18. Oktober 1752) 
Fontainebleau, ehe er dem König vorgestellt werden konnte (Eigeldinger, Jean‑Jacques 
Rousseau, 146).
815 George Keith, 10th Earl Marischal von Schottland (1692‑1778): aus der Familie 
der Grafen von Kintore, Bruder des preußischen Feldmarschalls James; lebte seit 1712 
als Jakobit im Exil und wurde 1713 in England in Abwesenheit zum Tod verurteilt; er 
war Freund und Berater Friedrichs II., 1751‑54 preußischer Gesandter in Paris, 1758‑60 
auf Son der mission in Madrid, 1754‑68 Gouverneur des Fürstentums Neuenburg; hielt 
sich nach seiner Begnadigung 1759 mehrmals in England und Schottland auf und ver‑
brachte ab 1765 auf Einladung Friedrichs II. seinen Lebensabend in einem dem Schloss 
Sanssouci benachbarten Haus in Potsdam (Index Wien‑Triest). 
816 Friedrich II. von Preußen.
817 Brief Friedrichs II. an Keith vom 29. Juli 1762 (Leigh 1970, 2047 in Eigeldinger, 
Jean‑Jacques Rousseau, 146).
818 Siehe Sautern/Sauttersheim.
819 Nicht identifiziert. Bei Eigeldinger 2002, 146 werden mehrere mögliche Perso‑
nen genannt.
820 Charles‑Guillaume de Montmollin hatte zwei Töchter: Elisabeth‑Marguerite 
(1742‑88) und Salomé‑Charlotte (1744‑1828). 
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fameux parceque Rous seau y de meu re reguliére ment depuis 2 ans.821 
Je me souviens encore que Rousseau dit sur le cha pitre de Pierre le 
Grand,822 [154r] qu’il ne paroissoit si incomparable qu’a Voltaire, pen‑
dant que ce n’etoit qu’un grand imitateur, qui avoit verni la barbarie 
de son peuple, qu’en core actu elle ment l’on enchainoit un commis dont 
on etoit mecontent en Russie, par les pieds et le fait travailler ainsi. 
Sur Catherine il dit, qu’il y avoit de la philo so phie de tout acabit. Il 
ajouta qu’il falloit faire elever le jeune Grand Duc823 chez les tar ta res, 
que l’Europe n’attendoit qu’un conquerant pour la subjuguer, et qu’il 
viendroit de la. Il respecte beaucoup le roi Stanislas,824 avec lequel 
il a une dispute litteraire dans la quelle ce roi s’est declaré vaincu.825 
Il me fit remar quer la différence entre Etat Aristo cra tique et Gou‑
vernement Aristocratique, le dernier existe a Geneve, ou le peuple 
n’est pas Sou ve rain, mais élit le Souverain, aulieu que dans le pre‑
mier il ne l’elit pas mê me.826 En partant de Motiers a pié mon guide 
me mena a pié par Bou veresse, Plance mont restant a droite, par un 
sentier tres roide et un beau bois au haut d’une montagne a la vache‑
rie du Colo nel Puri,827 je l’y trouvois avec M. du Peyrou a qui je ren‑
dis la lettre de M. de Val trav[ers]. Le capitaine Steiner828 au service 
d’Angleterre. Je dejeunois une seconde fois du beurre frais et du miel 
avec du pain de lait, du vin de Malaga. Je vis un petit Emile dans le 
second fils du Colonel Puri, nommé Alexandre829 agé de 2 ans. Sans 
aucune ligature il est habillé en mousse, la poitrine toujours ouverte, 
et cette education /ne/ nuit si peu a la figure, qu’elle l’embellit plutôt. 

821 Ein Jahr später nahm der Aufenthalt Rousseaus in Môtiers ein jähes Ende – eine 
durch den Pastor Montmollin aufgebrachte Menge bewarf Rousseaus Haus am 6. Sep‑
tember 1765 mit Steinen, worauf er Môtiers verließ und sich zunächst auf die St. Pe‑
ters‑Insel im Bieler See und dann für kurze Zeit nach Biel begab, wohin ihn Z.s Freund 
Vautravers eingeladen hatte.
822 Histoire de l’Empire de Russie sous Pierre le Grand, 2 vols.
823 Paul/Pavel I. Petrovič, ‚grand‑duc de Rus sie’ (1754‑1801): Sohn Katharinas II., 
1796 Zar von Russ land.
824 Stanislaus I. Lecszynski (1677‑1766): 1704‑09 und 1733‑36 König von Polen und 
Großfürst von Littauen, 1737‑66 Herzog von Lothringen.
825 Siehe hierzu den Kommentar von Eigeldinger, Jean‑Jacques Rousseau, 147, An‑
merkungen 73‑5.
826 Dieses Thema wird in Rousseaus Du contrat social, Livre III, chap. V („De l’aris‑
tocratie“) behandelt (Eigeldinger, Jean‑Jacques Rousseau, 148).
827 Abraham de Pury (1724‑1807): Oberst in sardischen Diensten, 1748 Vorsteher 
der Miliz der Kastellanie Val‑de‑Travers, 1765‑67 und 1779 Staatsrat von Neuenburg; 
Besitzer eines Landgutes, einer sog. Vacherie, in Monlési bei Môtiers, wo er Rousseau 
empfing ∞ 1750 Julie‑Régine, geb. Le Chambrier (1729‑91); ihre Tochter Henriette Do‑
rothée (1751‑1818) ∞ 1769 Pierre‑Alexandre Du Peyrou.
828 Henri‑Louis Steiner (1724‑1801): aus einer Zürcher Pietistenfamilie, die sich 1731 
in Neuenburg, dann in Couvet ansiedelte. Hauptmann in englischen Diensten, u.a. in 
Kanada (Eigeldinger, Jean‑Jacques Rousseau, 148).
829 Alexandre de Pury (1760‑99): damals schon vier Jahre alt.
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Tous ces messieurs m’accompag ne rent jusqu’a l’endroit ou a 11h pas‑
sé je remontois dans mon char a banc, marchant par un tres mauvais 
chemin jusqu’au 12h passé a [154v] Brevine, village dans un fonds. 
Je mangeois a la Couronne du beurre et du gateau, et fis un nouveau 
pelerinage, muni d’un bon bâton, au lac d’Etaliere, qui n’etoit autre‑
fois qu’un marais jusqu’a ce que tout fut submergé. J’entrois la chez 
un meunier qui me nomma Mylord, pour con siderer le curieux mou‑
lin830 dont les rouages sont a 40 et non, comme le dit la carte, a 100 
pieds sous terre.831 L’eau du lac les fait aller et se perd ensuite sur 
une couche de mortier qu’elle crible, et va sous terre, comme l’on sup‑
pose jusqu’a S. Sulpice, former les sour ces de la Reuse. Il faisoit mal 
descendre a l’aide de la lumiere, pour voir cette mécha ni que souter‑
raine. Je mis un sarot832 pour ne pas abimer mon habit. Au retour 
j’allois voir La bonne fontaine, une source recommandée pour /sa/ 
la pureté de son eau. A 3h et 1/2 je partis de Brevine, et passois par 
Chataigne, Chaux du Cachot,833 Chaux du milieu et du Coublon. Tout 
cela sont non des villages rassemblées[!], mais des maisons dis per‑
sées ça et la comme dans le canton d’Appenzell. D’ailleurs le païs est 
tres beau, rien que des champs et des collines couvertes de bouquets 
d’arbres, des prés, beaucoup d’en droits remplis de Gentiana. En hy‑
ver il fait tres froid et tout est couvert de neige. A la Bre vine, c’est la 
plus grande hauteur du Mont Jura. Toutes ces montagnes en sont des 
depen dances. A Chaux du milieu l’essieu d’une roüe se cassa, et je 
fis le reste du che min par Varodes a pié une bonne lieüe jusqu’au Lo‑
cle. Je vis a gau che de loin la Roche fendüe ou il y a 3 moulins creu‑
sés dans le roc. Le Locle dans la maîrie de ce nom, gros bourg avec 
de belles maisons dans un fond. Il y a ici beau coup d’horlogers a 
montres de poche, de graveurs en or et argent, en or de couleurs, et 
la fa brique de [155r] dentelles grossieres. On en fait de fines a cou‑
vet. De riches mar chands sont au Locle.834 J’y arrivois a pié a 6h et le 
char a 6h et 1/2. Soupé aux trois Rois.835 

Journée charmante et assez chaude.

830 Heute: Moulin du lac am Südufer des Lac des Taillères.
831 Z. benutzte wahrscheinlich die 1694 von dem Neuenburger Ingenieur und Mili‑
tärgeographen David‑François de Merveilleux entworfene Karte des Fürstentums Neu‑
enburg, die diese Angabe enthält.
832 Sarrau: Arbeitsbluse, die über der Kleidung getragen wird.
833 Der heute noch erhaltene Bauernhof ‚Le Grand‑Cachot‑du‑Vent’ wurde 1503 erst‑
mals erwähnt.
834 Siehe Z.s Beschreibung von Handwerk und Gewerbe im Val de Travers und Le 
Locle (Deutsch, Bericht, 329).
835 Die Herberge ‚Aux Trois Rois’ befand sich am Marktplatz. Nach dem Brand, der 
1833 beinahe das ganze Zentrum von Le Locle vernichtete, wurden die Häuser am 
Marktplatz wieder errichtet und die Herberge weiterbetrieben.
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XXXVIIme Semaine

☉ XII. de la Trinité. Le 9. Septembre. A 6h du matin j’allois avec M. 
Labri, un Alle mand Berli nois, horloger vers le Cul des Roches. En che‑
min faisant M. Orlin, autre horloger qui fait des quadratures, nous joi‑
gnit. Le Cul de Roches est un cul de sac que forment des rocs audes‑
sous de la Roche fendüe. Un François veut pour 40.000 <écus> de 
France percer ce cul de sac et pratiquer un chemin de Franche com‑
té dans le païs de Valangin.836 Nous allames voir un fameux moulin, 
dont les rouages et les auges sont pratiqués dans le roc, l’arbre a 50 
pieds de hauteur tout dans le roc, et tout le travail dans les rochers 
peut faire 300 pieds en circonfe rence. On y descend beaucoup plus 
commodément qu’a La Brevine, puisque les degres sont taillés dans 
le roc. Le fils et la fille du meunier assez jolie nous y conduisirent. 
Le fils nous montra de l’ouvrage d’horlogerie en petit, dont je fus 
fort content, parceque je n’avois jamais examiné la mechanique de 
l’horlogerie.837 Pour y gagner plus de connoissance, j’engageois M. 
Or lin de.... qui comptoit d’aller droit du Locle a Neufchatel, d’aller 
avec moi par la Chaux des fonds. Parti du Locle a 8h passé. Le païs 
est encore paturages. Chaque posses sion entourées par des hayes. 
Les maisons dispersées bien construites se ressen tent de l’in du strie 
des habi tans. Nous parlames beaucoup horlogerie en chemin. Passé 
Espla tures,838 et arrivames avant 10h a La Chaux de fonds, joli village. 
Pendant que l’on étoit au préche, mon [155v] com pagnon me donna 
une petite leçon en hor lo gerie, ensuite nous allames chez M. Jaquet 
Droz,839 que Milord Marechal a fait venir en Angle terre,840 ou il vendit 
beaucoup de ses pendules. Il travaille principalement en beaux jou‑
jous, se rins qui chantent, dame qui bat la mesure, airs sans nombre.841 
Tout l’ap pareil de ses pen dules, cloches, rouages, cilindres herissés 

836 Cul‑des‑Roches, heute Col‑des‑Roches, an der Grenze nach Frankreich. Im 18. Jh. 
führte nur ein schwieriger Fußpfad über die Roche‑Fendue in die Franche Comté. Ein 
Kanaltunnel wurde 1805, der Straßentunnel erst 1854 vollendet. Jonas Sandoz kons‑
truierte 1660 eine – in der Folge von vielen Reisenden besuchte – Mühle in den Berg‑
grotten, deren Räder von einer unterirdischen Quelle gespeist wurden; Ende des 19. 
Jh. aufgegeben und nach Restaurierung 1987 als Museum wie dereröffnet.
837 Zum Uhrmachergewerbe siehe den Bericht Z.s samt Zeichnungen in Deutsch, 
Bericht, 330‑3.
838 Der Ort Les Eplatures gehörte bis 1848 zur Gemeinde Le Locle.
839 Pierre Jaquet‑Droz (1721‑90): Uhrmacher in La Chaux‑de‑Fonds, bekannt für sei‑
ne kunstvollen Automaten, die er auf Reisen den spanischen, englischen und französi‑
schen Höfen vorführte.
840 Keith, der nach dem Zusammenbruch der jakobinischen Revolte in Schottland 
(1715) nach Frankreich und 1719 nach Spanien geflüchtet war, hatte Jaquet‑Droz nicht 
an den englischen, sondern an den spanischen Hof empfohlen; die Reise fand 1758‑59 
statt (Tissot, Voyage, 24‑6).
841 Eine detaillierte Beschreibung des hier erwähnten Automaten lieferte 1776 der 
Neuenburger Verleger Friedrich Samuel Osterwald (Reichler, Le voyage, 1998, 546‑7). 
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de pointes, dorures, pein tures, email/ eurs/, cizelures se font ici ou 
dans le voisinage. A diner je parlois beau coup, sen sé ment et même 
des oeuvres de Rousseau avec une jolie fille de l’au ber ge. Elle avoit 
lu Julie. Ce sont de bien bonnes gens, que ces montagnons. Rousseau 
en parle dans sa lettre sur les Spectacles.842 Cette fille étoit bien et 
proprement mise, une coeffe de gaze noire, jolie toile peinte. Sans 
avoir vu le moulin de la Chaux des fonds, qui doit être plus curieux 
encore que celui du Locle, je partis a 1h 3/4. C’etoit pré cise ment le 
jour, ou toute la jeunesse du païs comptoit faire ses exercices. Nous 
passa mes par du bois les Cricettes, auberge au bas d’une haute mon‑
tagne, que je mon tois a pié, et con ti nu ois ainsi par Boinou, jusqu’a la 
mon tagne du Croc, je fus frappé d’un spectacle, que je n’avois pas eu 
encore si beau en Suisse, je veux dire, la vüe de cin quante lieues de 
glacieres que l’on voit border l’horizon, depuis le S. Godard jusqu’‑
au grand S. Bernard.843 A cause de leur grande elevation je les pris 
pour des nuages, et ce ne fut que ma lorg nette qui me fit voir leurs 
sommets tout blancs de neige. Je des cen dis Les Loges sur fon taine 
et par un chemin affreux jusqu’au Haut Genevey. La mon voiturier fit 
re paitre les chevaux, et moi j’allois a pié avec M. Dolin jusqu’a Jon‑
che res. Nous pas sames ensuite Boudeviller, d’ou le chemin fut assez 
bon jusqu’a Va lan gin,844 capitale de la souveraineté de ce nom, ville 
et vieux chateau situés tout pres d’une [156r] mon tagne tres chenue, 
et a l’entrée de la gorge que forme la Montag ne de Chaumont. Cette 
montagne cou verte d’une foret immense de sapins et de pins rouges 
fait le plus bel effet vüe du M.[ont] du Croc, puis qu’elle cache une 
partie du lac. Passé une gorge étroite a coté d’une ravine tres pro‑
fonde, ou coule le Seyon, qui se jette a Neufchatel dans le lac. Descen‑
du par la Pierre a bos, le Plan, ou on commence a revoir des arbres 
fruitiers, par le pavé entre des vignes jusqu’a Neuf chatel, ou je fus 
de retour a 7h 1/4 du soir ayant erré trois jours fort agréa ble dans 
les mon tagnes de cette comté.

Tres belle journée.

☽ Le 10. Septembre. Il y a un an que j’arrivois a Danzig. Quel eloigne‑
ment d’ici! A 8h je sor tis pour trouver M. Petitpierre, qui etoit occu‑
pé, et qui me rendit des lettres du Baillif de Ny dau Jenner pour Roche 
et Lausanne. J’employois la matinée a ecrire a Me de Schoenborn et 

842 Siehe TB 8. August. In seinem polemischen Brief an d’Alembert beschrieb Rous‑
seau die arkadischen Sitten und die selbstgenügsame Geselligkeit der fleißigen Be‑
wohner eines Neuenburger Bergtales, die ‚montagnons’, und warnte vor den Folgen 
der Einführung eines Theaters. 
843 Der Große Sankt Bernhard verbindet das Wallis mit dem Aostatal im Piemont.
844 Das Schloss stammt aus dem 14. Jh.; Schloss und Ort liegen am Eingang des Val 
de Ruz.
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a mon frere a Vienne. On oublia de m’apeller a diner, j’y vins, lors‑
qu’ils eurent presque finis. M. Petitpierre l’ainé845 vint me prendre et 
me mena pren dre le caffé chez lui, dela chez M. le maitre bourgeois 
de Montmolin frere du pa steur de Motiers. On parla commerce et de 
Rous seau. Celui ci trouvant la jolie Melle Sandeau a Brot lisant dans 
Telemaque,846 promit de lui envoyer Julie, il donna ce livre au maire 
de Neufchatel qui pria la vieille Sandeau de lire la preface avant de 
donner ce livre a lire a sa fille.847 La mere le garda. Voila de la contra‑
diction dans sa conduite. Il professe la religion avec beaucoup de zêle, 
toujours au catéchisme, quand il voit des enfans jurer il les exhorte 
de ne le pas faire. Il faisoit la culebutte avec le Baron de Sotern sur 
les mon tagnes. Il etoit a Venise a la suite d’un ministre de France.848 
M. de Montmo lin me mena promener hors [156v] de la ville sous les 
arbres, ou on a tiré une ligne pour mar quer la direction de Berne. Il 
me dit qu’eux tous croyoient en effet la Non Eternité des peines, mais 
que les cantons de Berne, de Lucerne, Soleure, Fribourg les ayant ex‑
horté a chasser M. Petitpierre qui préchoit cette doctrine a la Chaux 
des fonds, appuyé par le maire Sandeau849 et l’horloger Jaquet Droz, 
ils avoient été obligé de le faire, ne l’ayant pas pu porter au silence. 
Dans leurs sociétés en hyver on ne joue que jeux de com merce. Les 
montagnons lisent beaucoup et sont melancoliques, au reste bien ele‑
vés. M. de Montmolin me mena chez M. Petitpierre le cadet dont je 
pris congé. J’allois chez l’ainé qui me preta la Profession de foi phi‑
losophique,850 espece de satire contre Rous seau, et l’Apologie de son 
frere Petitpierre.851 Il me lut sa corres pon dance avec M. Rous seau 

845 Henri‑David Petitpierre.
846 François de Salignac de La Mothe‑Fénelon (1651‑1715), Télémaque (1699). Féne‑
lons Verherrlichung des paradiesischen Landlebens beeinflusste Rousseau. 
847 Im ersten Vorwort der Nouvelle Héloïse warnte Rousseau die weiblichen Leser 
vor der Lektüre des Ro mans: „[...] Quant aux filles, c’est autre chose. Jamais fille chaste 
n’a lu de Romans; et j’ai mis à celui ci un titre asséz décidé pour qu’en l’ouvrant on sut à 
quoi s’en tenir. Celle qui, malgré ce titre, en osera lire une seule page, est une fille per‑
due: mais qu’elle n’impute point sa perte à ce livre; le mal était fait d’avance. Puisqu’elle 
a commencé, qu’elle achève de lire: elle n’a plus rien à perdre“.
848 Rousseau war vom 4. September 1743 bis 21. August 1744 Sekretär des französi‑
schen Gesandten in Venedig, Pierre‑François comte de Montaigu (Trousson‑Eigeldin‑
ger, Jean‑Jacques Rousseau, 41‑5).
849 Abraham‑Louis Sandoz (1712‑66): Uhrmacher, Schwiegervater des Pierre Ja‑
quet‑Droz, den er auf seiner Reise nach Spanien begleitete; 1759 Bürgermeister von 
La Chaux‑de‑Fonds.
850 Charles Borde/Bordes (1711‑81): Schriftsteller, der Voltaire nahestand und durch 
seine Kontroverse mit Rousseau bekannt wurde, 1745 Mitglied der Académie des Scien‑
ces et belles lettres de Lyon, Autor des gegen Rousseau gerichteten Pamphlets Profes‑
sion de foi philosophique (Amsterdam 1763).
851 Ferdinand‑Olivier Petitpierre (1722‑90), Apologie de M. Petitpierre sur son sys‑
tème de la non‑eternité de l’enfer (1760‑61). Petitpierre, 1755 Pastor in Pont und 1759 in 
La Chaux‑de‑Fonds, stand im Zentrum einer theologischen Kontroverse mit der Classe 
des pasteurs, die ihm 1760 trotz Unterstützung durch die preußischen Behörden seinen 
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sur le désir des protestans françois de lui voir écrire un livre sur la 
to le rance.852 Il me proposa si cordialement de souper avec lui que je 
l’ac ceptois. Son frere y vint encore, et le jeune Chaillet, je pris congé 
des deux freres avec beau coup de sen si bilité de leur amitié. 

Tres beau tems.

♂ Le 11. Septembre. A 5h du matin je partis de Neufchatel, passé Le 
Cret, Maladrie, La Favarge, S. Blaise, joli endroit. C’est la que M. Pe‑
titpierre le cadet vit mon oncle l’an 1751 chez M. Fischer de Berne. Ma‑
rin, Montmirail, j’y arrivois a 6h 3/4 et rendis une lettre pour H[errn]
hut a Me Escher, j’y dejeunois avec eux, et repartis a 8h. Passé le pont 
de Tiele, ou l’on entre dans le territoire de Berne. Champion, Annet, on 
y voit Morat a droite appuyé a un mur de roc, et le lac de ce [157r] nom. 
Tre*i*ten a droite. Zezele, Tuffelen, *Siselen, Toeuffelen pas loin du lac 
de Bienne* Walperswyl, village dans le bailliage de Nydau, ou je dinois, 
co piois la lettre de Rousseau a M. Petitpierre l’ainé sur la tolerance,853 
et continuois ma relation du païs de Neufchatel. J’y arrivois a 11h et 1/2 
et repartis a 2. Arberg petite ville sur la Aar ou il y a péage. Deuswyl.854 
Frienisberg. En montant cette montagne on voit la cavité entre deux 
montagnes der riere Neufchatel, par ou on va au Creux du Vent, on voit 
le lac de Neufchatel a mer veille, une petite partie de celui de Bienne, et 
une moindre de celui de Morat. Le che min est toujours bon mais il faut 
monter trois fois de hautes montagnes. On entre dans un beau bois assez 
long, Bremgarten.855 A Wolen on passe l’Aare sur un pont dans un vallon 
sauvage. On monte ensuite une haute montagne, par de beaux bois, d’ou 
l’on descend a Berne. Les ave nües de cette ville sont tres belles, des jar‑
dins, des allées a perte de vüe. Je descendis a 6h 3/4 du soir a Berne au 
Faucon,856 ou l’on me mena dans un grand apartement. Je trouvois deux 

Posten kostete; er lebte 1762‑77 im Exil in England (Eigeldinger, Jean‑Jacques Rousseau, 
154, verweist auf eine Apologie [...], lue en Classe le 4. juin 1760. Suivie d’une courte his‑
toire de ses démêlés avec la Classe; à laquelle on a joint quelques réflexions, s.l. 1760; 
Leigh, Correspondance, XX, No 3395).
852 Briefe Henri‑David Petitpierres an Rousseau vom 12. und 26. Juli 1764 (Leigh, 
Correspondance, 3395, 3427).
853 Brief Rousseaus vom 15. Juli 1764.
854 Irrtum Z.s, da Deisswiel nördlich von Münchenbuchsee und somit weitab von 
seiner Reiseroute lag.
855 Der Bremgartner Wald liegt zwischen der Aarbrücke und der Stadt Bern.
856 Die Berner Herberge ‚Zum Goldenen Falken‘ lag zwischen der Marktgasse (heu‑
te Nr. 11) und der Judengasse (heute Amthausgasse 6); das große Gebäude wurde un‑
ter Teilrenovierung der Fassade durch Umbau zu einem Kaufhaus völlig verändert. 
Der Gastwirt dieses besten Hauses am Platze, in welchem Joseph II. 1777 abstieg, war 
im Sommer 1764 Johann Jakob Belzmeyer, ein Neffe des im März 1764 verstorbenen 
Pächters Joachim Gottfried Fersen, dessen aus Hamburg stammende Familie das Ho‑
tel 1723‑71 leitete (Rageth‑Fritz, Der Goldene Falken, passim).
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lettres, une grande épitre du C. Louis du 14 aout qui me propose aulieu 
du voyage d’Italie d’al ler par Paris a Bruxelles faire mon no vi ciat,857 une 
autre de mon ami, le Duc de Bragance. 

Tres beau tems.

☿ Le 12. Septembre. Ayant envoyé envain chez Mrs Tschiffeli858 et 
Tscharner de Ker satz,859 qui etoient absens, j’envoyois encore la 
lettre de M. Iselin de Basle chez le Profes seur Fellen berg,860 qui 
vint me trouver a 9h. J’ai rencontré hier non loin de Fre nis  berg, M. 
de Val Travers retournant de Berne a Bienne. M. Fellenberg vint 
chez moi, me conduisit a l’arsenal.861 Il y a des armes pour 80,000 
hommes, beaucoup de canons de nouvelle [157v] fonte. On y voit Guil‑
laume Tell en grandeur naturelle, tirant avec une arbalête vers son 
fils. Das Wahrzeichen des Zeughauses est un petit fuselier armé de 
toutes pieces qui porte le fusil sur l’epaule droite. Il y a des cordes 
de Charles le Hardi, avec lesquelles il vouloit pendre les Suisses, des 
eten darts qu’on lui a pris et des canons qu’il perdit a la bataille de 
Morat,862 les fusils de ses gardes, les canons en sont bien tirés et la 
boiserie avec de l’yvoire. Le manche se termine en bec de perro quet. 
D’autres fusils vieux, le manche percé. Dela nous allames chez Mrs 

857 Der einjährige Pflichtdienst der Novizen des Deutschen Ordens beim Großmeis‑
ter des Ordens und Gouverneur der österr. Niederlande, Karl Alexander von Lothrin‑
gen. Z. trat ihn erst im Juni 1769 in Brüs sel an.
858 Johann Rudolph Tschiffeli (1716‑80): 1755 Aktuar beim Berner Chorgericht, dem 
Konsistorium, 1758/9 Mitgründer der Berner Ökonomischen Gesellschaft, 1762 Mit‑
glied der Helvetischen Gesellschaft, Mitglied der Patriotischen und der Moralischen 
Gesellschaft; Besitzer mehrerer Mustergüter, u.a von Kirchberg, wo er mit landwirt‑
schaftlichen Reformen experimentierte ∞ Margarethe, geb. Steck (Im Hof, Die Entste‑
hung, passim; De Capitani, Die Gesellschaft, 166).
859 Nikolaus Emmanuel Tscharner genannt von Kehrsatz (1727‑94): 1764 Mitglied des 
Berner Großen Rates, 1764 Mitglied der Patriotischen Gesellschaft, 1765 Mitglied der 
Helvetischen Gesellschaft, 1767 Vogt von Schenkenberg, 1789 Senator, 1790 Deutscher 
Seckelmeister, Mitgründer, Sekretär und zeitweilig Präsident der Berner Ökonomischen 
Gesellschaft, Grundbesitzer ∞ 1. 1752 Anne‑Catherine, geb. de Tavel (1729‑55), 2. 1758 
Elisabeth, geb. Tscharner (1738‑91) (De Capitani, Die Gesellschaft, 165).
860 Daniel von Fellenberg (1736‑1801): Studium der Rechte in Göttingen, Professor 
des Rechts an der Berner Akademie, 1758 Mitbegründer der Typographischen Gesell‑
schaft, 1761/62 der Patriotischen Ge sellschaft, 1764 der Ökonomischen Gesellschaft 
und deren Präsident, 1775 Mitglied des Großen Rates, 1779 Vogt von Schenkenberg, 
1786 Senator ∞ Maria Philippine, geb. Suarz aus Herzogenbosch (Im Hof, Die Entste‑
hung, 34‑8; De Capitani, Die Gesellschaft, 156).
861 Das Berner ‚Büchsenhaus‘ wurde 1517‑26 neben dem alten Dominikanerkloster 
errichtet und bis 1601 mehrmals vergrößert. Das in der Zeughausgasse gelegene Ge‑
bäude wurde 1876 abgerissen.
862 Schlacht bei Murten am 22. Juni 1476 zwischen Truppen der Eidgenossenschaft 
und des burgundischen Herzogs Karl des Kühnen.
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de Mnis zech,863 ou je fis la connoissance du ministre Bertrand,864 ce 
sont de jeunes gens fort appliqué, l’ainé begaye considerablement. 
Puis a la bibliotheque.865 Le roi d’Es pag ne y a envoyé les Estampes 
du Herculaneum,866 et cet Anglois867 qui a fait des pre sens a la biblio‑
the que de Zurich et de Basle, y a donné la Grammaire universelle,868 
et beau coup d’autres livres. Il y a du pavé mo saïque d’Avanches,869 de 
beaux morceaux de crystal de roche Suisse, le squelette d’un monstre 
de deux filles qui sortirent du ven tre de la mere join tes ensemble, et 
que M. Haller a dissequé. Promené sur la place... qui est fort belle. A 
diner on me conta un trait de Me Jenner de Ny dau, qu’elle dit a /son/ 
l’Eveque de Basle,870 quand il lui demanda des nouvelles de son pere. 
Er ist wie die Gelehrten, er macht alle Jahre ein Kind und schreibt 
alle Jahre ein Buch. Apres diner M. de Dies bach871 d’ici vint me por‑

863 Michal Jerzy (1742/48‑1806) und Jozef Jan Tadeusz (?‑1797) Mniszech von Van‑
dalin, Grafen von Ossonica, 1783 auch Grafen der österr. Erbländer, Söhne des Gf. Jan 
Karol von Mniszech (1716‑59), ehemaliger Großkämmerer von Litauen und polnischer 
Botschafter in Konstantinopel, und der Gfin. Catharina, geb. Zamoyska (?‑1771), der 
Schwester des polnischen Großkanzlers Andrzej Zamoyski; seit 1762/63 in Pension in 
Bern bei ihrem Erzieher Elie Bertrand, der sie ab Juni 1765 auf einer mehr jäh rigen 
Studienreise durch Frankreich, Holland und Italien begleitete. Z. traf das Brüderpaar 
1767 in Paris wieder. Michal Jerzy, den Julie von Bondeli 1762 mit Rousseaus Émile ver‑
glich, wurde Leiter des polnischen Erziehungswesens, 1780 Direktor des königlichen 
Kabinetts und 1783 Großmarschall der Krone; er verfasste mehrere historische Werke. 
864 Elie Bertrand (1713‑97): aus Orbe stammender Pastor der französischen Gemeinde 
in Bern 1756‑65, Erzie her der Grafen Mniszech, Verfasser theologischer und naturwis‑
senschaftlicher Schriften, Mitglied der Gelehrten Gesellschaften in Berlin, Göttingen, 
Stockholm, Florenz etc., Mitarbeiter der Encyclopédie. 1768 Berater von König Stanis‑
laus II. Poniatowski für Wirtschaftsfragen; kehrte trotz Verleihung des pol ni schen Indi‑
genats nach Bern zurück. Rousseau verdächtigte ihn, zusammen mit Voltaire seine Aus‑
weisung aus dem Kanton Bern betrieben zu haben (Kafker, The Encyclopedists, 34‑9).
865 Die Stadtbibliothek oder ‚Burgerbibliothek‘ war seit der Reformation im ehema‑
ligen, 1682‑85 von Samuel Jenner umgebauten Barfüsserkloster der Franziskaner un‑
tergebracht; 1787 wurde sie ins benachbarte Ankerwaaghaus transferiert. Bibliothe‑
kar war seit 1748 der Historiker und Schriftsteller Johann Rudolph Sinner von Ballai‑
gues (1730‑87). Im Bibliothekssaal war bis 1791 die Berner Regale Kunstkammer, das 
‚Curiosität‑Cabinet‘, untergebracht. Der Gebäudekomplex an der oberen Herren gasse, 
in dem sich auch die Akademie befand, wurde 1909 abgerissen, um dem Bau des neu‑
en Berner Casinos Platz zu machen.
866 Le antichità di Ercolano esposte, 9 Bde., hg. von der von Karl III. 1755 gegründe‑
ten Reale Accademia Ercolanese. Bis 1764 waren erst vier Bände erschienen.
867 Thomas Hollis.
868 Unter den von Hollis der Bibliothek Bern geschenkten Büchern könnte es sich um 
J. Harris, Hermes, or a philosophical inquiry concerning language and universal gram‑
mar (1753) handeln (Utz, Die Hollis‑Sammlung, 67). 
869 Avenches, deutsch: Wiflisburg: das Aventicum der Römer.
870 Joseph Wilhelm Rinck von Baldenstein (1704‑62): 1744 Fürstbischof von Basel 
mit Sitz in Porrentruy, oder Simon Nikolaus von Froberg (1692‑1775), auch genannt ‚de 
Montjoie‘, Bischof seit 1762.
871 Aus dem protestantischen Berner Familienzweig, vielleicht Rudolph Anton von 
Diesbach (1734‑97): Offizier in französischen Diensten, 1766 Oberleutnant, 1780 Oberst 
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ter une lettre de son cousin a Fribourg.872 M. Fellen berg et Mrs de 
Mniszech vinrent aussi chez moi, nous allames ensemble en voiture 
pre miére ment au jardin de M. Tavel873 de la Société oeco no mique.874 
Ce jardin n’a point d’ombre, mais il est remarquable par sa construc‑
tion singuliere. Des arbres fruitiers en allées, entre lesquelles est 
[158r] semé du trefle. Dela nous nous allames voir la fa brique d’in‑
diennes de Me Köp fer,875 qu’elle nous montra avec tout le detail ima‑
ginable, les machi nes pour broyer l’indigo, le secret pour imprimer 
le bleu, les mordants qui font que les differentes compositions de la 
ga rance forment des couleurs, lorsqu’on trempe les pié ces dans l’eau, 
des calanka a fleurs d’or et d’argent, qu’on imprime pa reil lement. De‑
la nous allames a Bellevüe, campagne de M. Tschar ner.876 C’est une 
cam pagne d’ou on a une belle vüe de tous les cotés sur le petit Mo‑
rillon etc., les glacieres qu’on voit d’ail leurs de loin sont cachées par 

der Schweizer Garde, 1764 Mitglied des Berner Großen Rates. Er bewohnte das ‚gro‑
ße Diesbachhaus‘ (Münstergasse 2).
872 François‑Pierre‑Frédéric Reichsgraf Diesbach (1739‑1811): aus der katholischen 
Frei burger Linie Torny, 1772 dritter Fst. von Santa‑Agata (der Fürstentitel wurde 1722 
von Karl VI. dem General Jean‑Frédéric Gf. Diesbach im Sizilienfeldzug verliehen); er 
studierte 1753‑55 am Wiener Theresianum und 1760‑62 an der Wiener Universität. 
1755‑59 war er Fähnrich der Schweizergarde in Paris, 1773‑78 Vogt von Rue im Kanton 
Freiburg, wurde 1780 k. Käm., 1791‑98 und 1807 Freiburger Ratsherr; er war seit dem 
ge meinsamen Wienaufenthalt 1760‑62 mit Z. eng befreundet ∞ 1762 Marie‑Madeleine, 
geb. Comtesse d’Affry (1739‑1822): Mai 1764 Sternkreuzordensdame.
873 Jakob Franz von Tavel (1729‑98/99), genannt ‚von Monbijou‘ nach seinem Ende 
19. Jh. abgeris se nen Landsitz vor der Kleinen Schanze, an den heute die Monbijous‑
traße erinnert; 1759 Mitbegründer der Berner Ökono mischen Gesellschaft, 1763 Mit‑
glied der Helvetischen Gesellschaft, Grundbesitzer und Kaufmann ∞ Julie Maria, geb. 
Sinner (De Capitani, Die Gesellschaft, 164).
874 Die Schweizerische Ökonomische Gesellschaft zu Bern wurde 1759 von Johann 
Rudolph Tschiffeli und Samuel Engel, der seit 1760 Vogt von Echallens war, gegründet. 
Engel war der erste Präsident der Gesell schaft; das Sekretariat übernahmen Nikolaus 
Emanuel Tscharner für die deutschen und Elie Bertrand für die welschen Gebiete, al‑
so das Waadtland. Der Ruf der Ökonomischen Gesellschaft gewann ihr schnell einflus‑
sreiche Ehrenmit glieder aus anderen Schweizer Kantonen und dem Ausland, u.a. Vic‑
tor Riquetti marquis de Mirabeau, Voltaire, Karl Friedrich von Baden‑Durlach, Karl 
von Linné, Andreas Petrus von Bernstorff (Erne 188‑98). Z. wurde nach seiner Abrei‑
se aus Bern im Oktober 1764 als Ehren mitglied aufgenommen; sein am 1. Dezember 
ausgestelltes Mitgliedschaftsdiplom wurde nach Wien gesandt und erreichte ihn erst 
im Juni 1766 in Florenz (Zentralarchiv des Deutschen Ritterordens, Biographische Ma‑
terialien I, 581).
875 Die Schwiegertochter des 1749 aus Bern geflüchteten Johann Friedrich Küpfer 
betrieb die größte Berner Baumwolldruckerei.
876 Vinzenz Bernhard Tscharner von Bellevue (1728‑78): 1761 Mitgründer der Ber‑
ner Ökonomischen Gesellschaft, 1761/62 Mitbegründer der Berner Patriotischen Ge‑
sellschaft, 1762 Mitglied der Helvetischen Gesell schaft, 1764 Mitglied des Berner Gro‑
ßen Rates, 1769‑75 Vogt von Aubonne, Autor der Historie der Eydgenos sen, Übersetzer, 
Mitgründer und Direktor der Berner Typographischen Gesell schaft. Sein Landsitz lag 
südwest lich von Bern (heute Stadtteil Bellevue) ∞ 1754 Maria Salome, geb. von Bons‑
tetten (1736‑1807): Schwester des Berner Staatsmannes und Schriftstellers Karl Vic‑
tor von B. (De Capitani, Die Gesellschaft, 166).
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une autre montagne. Il y avoit M. Sen ner,877 Mrs...[!], Me Tscharner, 
née Bonstetten, est une jolie et aimable femme, qui me plut beaucoup. 
Elle a de l’education du grand monde. Je la ramenois en ville dans 
ma voiture de louage. Me Tschiffeli m’envoya une lettre de M. Hirzel.

Tres chaud pendant la journée.

♃ Le 13. Septembre. Le son des clarinettes que l’on joue sur la tour 
tous les soirs a 8h me donna une douce mélancolie et me fit souve‑
nir de mes années d’université, ou j’en tendois la même chose tous les 
soirs. Posaunen und Zinken. Les arcades qui sont ici presque dans 
toutes les rües, sont tres commodes pour les pietons. Les rües belles, 
lar ges, malgré le ruisseau qui coule au milieu quatre voitures passent 
de front. De belles maisons, particuliérement celles de M. d’Erlach.878 
On a aboli hier en plein con seil le manuel, dans lequel on ecrivit les 
gens de condition coupables d’adultere ou de forni cation, pour evi‑
ter la peine severe que les loix im posent, qui ne va pas moins qu’a la 
perte des charges et honneurs. A 5h 3/4 du matin je partis de Berne 
dans ma voiture a 2 chevaux [158v] sans domestiques, passois Bolin‑
gen, ou au mi lieu d’un bois le chemin se separe de celui de Soleure. 
La descente de Berne est un beau che min, on passe la <grosse...> et 
le pont sur la Aare, la Papetterie, Thorberg,879 Britten,880 Hindel bank881 
*Burgdorff* et Kilchberg. Je lus pendant tout ce chemin le projet de 
Paix perpe tuelle de Rousseau.882 Arrivé a 9h et 1/2 a Kilchberg, j’al‑
lois a pié vers la maison de M. Tschiffeli mais il n’y etoit pas etant 
allé une heure plus loin a Coppingen a l’eglise. Je retour nois a l’au‑
berge, y mangeois des poires, et fis remettre mes chevaux. J’allois a 

877 Friedrich von Sinner, Baron de Grandcour (1713‑91): 1761 Senator, 1766 Banner‑
herr, 1771 Schul theiß, 1766 Berner Delegierter bei der Genfer Mediation; Mitgründer 
und 1764 Präsident der Ökonomischen Gesellschaft; verkaufte 1755 die Baronie Grand‑
cour an den Genfer Bankier Labat (siehe TB 5. Oktober) ∞ 1746 Marianne‑Juliane, 
geb. de Watteville; ihre Tochter Julia Margerita heiratete 1767 Jakob Franz von Tavel.
878 Albrecht Friedrich von Erlach (1696‑1788): k. Käm., Oberst im Schweizerregiment 
Tillier in österr. Diensten, 1715 Hauptmann, 1722 Großrat, 1729 Rathausammann, 1755 
Kleinrat in Bern, 1735 Land vogt von Morges, 1758 Welschseckelmeister, 1759‑86 wie‑
derholt Schultheiß von Bern. Er ließ 1748‑52 den Erlacherhof (Junkerngasse 47) vollen‑
den. Der französische Stil des Hauses, mit Seitenflügeln und Vorhof, bildet einen star‑
ken Kontrast zu den traditionellen Berner Patrizierhäusern.
879 Schloss aus dem 12. Jh., im 14. Jh. zum Kartäuserorden gehörig, seit dem 16. Jh. 
bei der Stadt Bern, die hier verschiedene Fürsorgeinstitutionen, ein Gefängnis und ein 
Spital unterbrachte.
880 Mögl. Ittigen.
881 Schloss und langgezogenes Straßendorf im Schweizer Mittelland; die Herrschaft 
gelangte 1721 in den Besitz von Hieronymus von Erlach und blieb bis zum Ende des 
18. Jh. bei dieser Familie.
882 Extrait du projet de paix perpétuelle de Monsieur l’Abbé de Saint‑Pierre. Par J.J. 
Rousseau, citoyen de Genève (Paris 1761).
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Koppingen, on chantoit deja a la fin du sermon. M. Tschiffeli sortant 
de l’eglise, je le pris dans ma voiture et nous retournames ensemble 
a Kilchberg, en chemin faisant il me conta beaucoup de choses in‑
teressantes, il me montra sa garance d’Oissel,883 de Smyrne, du Va‑
lais, et d’ici. C’est comme une espece d’aparine,884 celle de Zelande 
est la meilleure, je vis une espece de mays, qu’on cultive beaucoup 
a Naples. De la racine de garance sechée. Nous dinames tête a tête 
fort agréa blement. Apres le diner il me fit voir l’irrigation de ses prés, 
qui se fait par des rigoles tres bien ordonnées, l’orge d’hy ver *des ca‑
rottes*, qu’il seme ou avec le lin, ou apres l’orge d’hyver sur le même 
champ. Du gazon pourri, des chiffons de laine qui servent d’engrais. 
Nous primes du syrop de framboises ensemble, il me communiqua 
les délibérations et me moires de la Société Royale d’Agriculture de 
la Generalité de Rouen885 dans laquelle je lus en che min fai sant, de 
même que dans les Entretiens de Phocion de M. de Mably.886 Il me dit 
que le Prince Louis [de Wurtemberg] a été reçu membre de leur So‑
ciété et leur a fondé un beau prix, Mrs de Mniszek leur ont fait pré‑
sent d’un coin de medaillon.887 /En/ Il me promit que je serois present 
a un essai de garance fraiche pour teinture, et me donna pour cet ef‑
fet un billet pour Mrs Riz et du Pan.888 En retournant je passois la 
[159r] Emm,889 je m’arre tois au village de Hindelbank pour voir dans 
cette eglise un monu ment sépulchral aussi touchant que bien sculp‑
té. Il fut fait par un artiste anglois, appelé Nall890 a la femme du mi‑
nistre nom mée Jeanne Madeleine Langhanns891 née 1726 morte en 
couche la féte de pâques 1751. Cet artiste qui avoit vécu quelque 

883 Krapp/Färberröte aus Oissel in der Nähe von Rouen.
884 Klebekraut.
885 Nicht Rouen, sondern Rennes; die Statuten der 1757 nach Dubliner und Londoner 
Vorbild gegründete Société d’agriculture, de commerce et des arts des Etats de Bre‑
tagne in Rennes dienten als Modell für die Statuten der Berner Gesellschaft. 1761 gab 
die Société das Mémoire des Montaudoin de la Touche, die Beobachtungen des Vincent 
de Gournay und ihre Abhandlungen von 1757‑60 heraus.
886 Gabriel de Bonnot de Mably (1709‑85): französischer Politiker und Philosoph, Au‑
tor der Entretiens de Phocion, sur le rapport de la morale avec la politique.
887 Die von den Grafen Mniszech zusammen mit einem Prägestempel gestiftete und 
vom Münzstecher Kurt Mörikofer hergestellte Medaille im Wert von 20 Golddukaten 
wurde im November 1763 als Preis für die beste Arbeit zum Thema der Förderung des 
Landbaus durch Gesetzgebung verliehen (Erne, Die schweizerischen Sozietäten, 203).
888 Jean‑Louis Du Pan (1698‑1775): der Genfer Advokat war Aktionär der Compag‑
nie des Indes ∞ Angélique, geb. Cramer de Brandis, Tochter des Bankiers Pierre Cra‑
mer de Brandis.
889 Die Emme ist ein Nebenfluss der Aare, fließt durch das Emmental und war be‑
rüchtigt für ihre Über schwemmun gen.
890 Johann August Nahl der Ältere (1710‑85): Berliner Bildhauer, seit 1746 im Kanton 
Bern ein ge bür gert, 1755 Professor in Kassel. Hauptvertreter des preußischen Rokoko.
891 Maria Magdalena, geb. Waeber (1723‑51) ∞ 1750 Georg Langhans (1724‑90): Pas‑
tor von Hindelbank.
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tems dans la maison du ministre, dont la femme etoit aimable et ver‑
tueuse, pendant que lui Nall avoit con struit un magnifique catafalque 
a M. l’Avoyer Erlach892 dans la même eglise, fut si tou ché de la mort 
de Me Langhans, qu’il lui ériga un monument de simple pierre de 
taille que l’on peut regarder comme un chef d’oeuvre. La pierre sé‑
pulchrale est fen düe en trois morceaux, et cette femme representée 
*resuscitant* avec son petit enfant, levant d’une main la couronne 
qui fait une partie de cette pierre, et /cassant/ rompant le reste de la 
pierre sur laquelle est gravé un mauvais vers de M. Haller, par son 
effort *en deux mor ceaux*. Cette idée edifiante vint au peintre par 
raport au jour de la mort, et il l’a executé a merveille. Je ne quittois 
pas ce beau monument sans de profondes réflexi ons. Un homme le 
plus sec a pleuré a la vûe de cette pierre, et a avoüé qu’il étoit pene‑
tré de cette idée de resurrection. De retour au logis je trouvois une 
lettre du C. Dies bach qui m’annonce qu’il ne vien dra que dimanche. 
Mrs de Mniszek m’envoyerent une lettre du B. Tscharner, qui m’in‑
vite de diner demain avec eux a Kersatz.893

Tres beau jour et chaud.

♀ Le 14. Septembre. Le matin j’ecrivis a M. de Kirchberg894 pour le fe‑
liciter de sa place de President a Wezlar, puis a mon frere. M. du Pan 
vint chez moi, ensuite M. Fellen berg. A 9h M. Tscharner de Bellevûe y 
fut, qui me mena en voiture a une lieue d’ici a Kersatz chez son frere, 
et sa belle soeur. J’y trouvois M. [159v] le ministre Bertrand avec les 
Comtes de Mnis zech, et un architecte appellé Ritters.895 Nous allames 
dabord promener vers un petit pavillon d’ou on decouvre une fort belle 
vûe. Ensuite je causois un peu avec notre hôte, et nous dina mes, as‑
sis a coté de l’hotesse, qui est née Tscharner je fus enchanté de trou‑
ver un jugement si sain, tant de douceur et d’aimable dans une femme 
qui par son abord simple, timide et froid ne promettoit pas tant. Apres 
table je parcourus leur maison qui est proprement arrangée, ensuite le 

892 Hieronymus, 1705 Reichsgraf von Erlach (1667‑1748): 1721‑46 Berner Schultheiß; 
er ließ Schloss Hindelbank erbauen und ist in der Kirche von Hindelbank begraben; 
er ist Vater des Erbauers des Berner Erlacherhofes. Die beiden Grabmonumente über‑
standen den Brand der Kirche 1911.
893 Nikolaus Emanuel Tscharner war Besitzer des Musterguts Blumenhof in Kehr‑
satz. Das im 16. Jh. erbaute Schloss Kehrsatz war zu dieser Zeit im Besitz des Gene‑
ralleutnants Karl Hackbrett und wurde erst 1797 vom Sohn Nikolaus’, Beat Emanuel 
Tscharner, gekauft.
894 Christian Albert Kasimir Burggraf von Kirchberg bei Jena (1726‑72): Z. kannte den 
in Wien tätigen Reichshof rat seit 1762; Kirchberg sollte 1765 Präsident des Reichskam‑
mergerichts in Wetzlar werden (Breunlich, Mader, Aus den Jugendtagebüchern, passim).
895 Erasmus Ritter (1726‑1805): Berner Architekt und erster wissenschaftlicher Erfor‑
scher der Ruinen von Aventicum; er erbaute 1765 das Palais Du Peyrou in Neuenburg und 
war mehrere Jahre in Kassel, Göttingen und Dresden tätig (Lörtscher, Erasmus, passim). 
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C. Mniszech le cadet nous conduisit faisant le cocher dans une voiture 
a brancard avec un cheval a Ober Ried chez M. le capitaine Fischer,896 
dont la femme, née Motach est une des plus jolies femmes de Berne, et 
a fait beaucoup de bruit. Nous y parcourumes le jardin qui est beau par 
le nombre de ses jets d’eau, dont l’un est devant la maison, deux autres 
au bout d’une belle allée, nous y vimes la mere897 de M. Vischer, et y 
mangeames de bons fruits ou péches etc. Retourné a Kersatz, notre 
aimable hotesse, qui est encore jolie, me versa du thé, nous jouames 
aux Quilles, et quittames ensuite ces honnétes gens. Mrs de Mniszech 
me ramenerent en ville. En chemin faisant nous primes a cause de la 
pluye M. Ritters en cinquiême dans no tre voiture. De retour au Faucon 
il étoit obscur, je vis avancer quelqu’un qui m’embrassa, c’etoit le C. 
François Diesbach de Fribourg arrivé depuis une demie heure. Nous 
étions rempli de plaisir de nous revoir, et nous soupa mes ensemble et 
avec le capitaine de Wehrt.898 Il resta jusqu’a onze h avec moi et je lui 
contois toute mon histoire.

Tres beau tems, quoique couvert. Vers la nuit il
 commença a pleuvoir et continua toute la nuit.

[160r] ♄ Le 15. Septembre. Le matin je donnois a copier a un ecrivain 
d’ici mes re la tions de Zurzach et de Basle. M. de Diesbach m’amena 
le Baillif899 de S. Gines, et un Po lonois qui est avec Mrs de Mniszech. 
Ces deux partirent, et M. Fellenberg m’amena M. le Professeur Wil‑
helmi,900 un homme froid mais de bonne societé. Nous allames avec 
mon ami Diesbach a la fabrique d’etoffes de soye de Jonquiere,901 puis 

896 Gottlieb von Fischer von Oberried und Engelberg (1736‑97): Pächter der „Ber‑
ner Post“; das von seinem Vater 1736 errichtete Schloss Oberried bei Belp wurde das 
‚Kleine Versailles‘ genannt ∞ Catharina, geb. von Mutach aus der Familie des Berner 
Staatssekretärs Samuel von M., die als eine der schönsten Frauen Berns galt; sie ver‑
ließ 1780 ihren Ehemann und lebte dann mit dem gleichfalls verheirateten Samuel Ru‑
dolph von Frisching (Bandelier, Théophile Rémy Frêne, III, 58).
897 Eine geb. Wettstein, Urenkelin des 1666 verstorbenen Bürgermeisters Johann 
Rudolf Wettstein.
898 Georg Emmanuel von Werdt (1742‑1783), 1759‑1768 Hauptmann in Sardischen 
Diensten, 1781 Landvogt von Aubonne. 
899 Franz Nikolaus Hyacinth Techtermann (?‑1782): 1760‑65 Zolleinnehmer an der 
Brücke über die Sen se/Singine, die die Grenze zwischen den Kantonen Bern und Frei‑
burg bildete; der Zolleinnehmer trug den Titel eines Vogtes.
900 Samuel Anton Wilhelmi (1730‑96): Pastor in Bern, Professor für Griechisch und 
Ethik, 1771‑74 Rektor der Berner Akademie. 
901 Die Seidenmanufaktur wurde von Jacques Jonquière, einem protestantischen 
Flüchtling aus dem Languedoc, 1695 in Bern gegründet. Z. traf seinen Sohn Jean‑Ge‑
orges, der die Manufaktur weiterbetrieb (Le refuge huguenot en Suisse, 170). Sie war 
im ehemaligen Dominikanerkloster in der Zeughausgasse untergebracht, welches seit 
1686 als ‚Commerzienhaus‘, später als ‚Gewerbehalle‘ den französischen Flüchtlin‑
gen zur Verfügung stand; die Kirche diente der reformierten französischen Gemein‑
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chez un sculp teur en marbre nommé Funk,902 ensuite /chez/ a l’hopi‑
tal,903 un beau batiment. Dela a la boutique typographique,904 ou je fis 
quelques emplettes. Ensuite je dinois au Faucon, et Mrs Fellenberg 
et Wilhelmi me conduisi rent apres midi auf die Länge,905 une prome‑
nade de la ville vers <Haselshöh>, d’ou on a une belle vüe sur le val‑
lon pier reux, dans lequel coule la Aare. Dela nous entrames dans un 
beau bois ou il y a une espece de theatre, puis a Künitz chez Melle 
Bonteli,906 une demoiselle remplie de con  nois san ces, fameuse par une 
lettre qu’elle a écrite a Melle Curchod du païs de Vaud, qui est allée 
a Paris avec Me la Duchesse d’Anville *apparemment la celebre Ma‑
dame Ne ker.*907 Cette lettre contenoit une Apologie de Julie. Melle 
B.[onteli] me parla de M. Lam bert908 de Basle, a qui l’on dit qu’elle 

de als Gotteshaus. 1903 wurde das Klostergebäude abgerissen, die ‚französische‘ Kir‑
che blieb erhalten.
902 Johann Friedrich Funk (1706‑75): Bildhauer aus Murten, seit 1732 in Bern tätig. 
903 Das Burgerspital wurde 1734‑42 von Niklaus Schiltknecht und Joseph Abeille im 
französischen Stil im Schanzengebiet errichtet (neben dem heutigen Bahnhof). Es dien‑
te als Krankenhaus – allerdings nur für Berner Bürger, denn andere Kranke waren auf 
das Inselspital angewiesen – und als Armenhaus.
904 Die Berner Typographische Gesellschaft/Société Typographique bestand von 
1758 bis 1778 und war im Hause Kramgasse 81 untergebracht. Vinzenz Bernhard 
Tscharner war ihr Gründer, Hauptfinanzier und Direktor. Sie spielte eine wichtige Rol‑
le für die Schweizer Ausgaben der Encyclopédie.
905 Die ‚Enge‘, ‚Engeallee‘ oder ‚l’Engi‘, eine beliebte Promenade nördlich der Stadt 
am hohen Felsufer der Aar, unweit des Bremgartenwaldes, die 1738‑53 ausgebaut wur‑
de.
906 Susanne Julia von Bondeli (1731‑78): Tochter des Landvogtes von Burgdorf, stand 
im Zentrum des Berner literarischen Lebens, hielt im ‚Buchsigut‘ in Köniz einen viel‑
besuchten Salon und korrespondierte mit Schriftstellern und Künstlern in mehreren 
Ländern; sie war eng mit Wieland befreundet; am 23. September 1764 schrieb sie an 
ihren Freund Johann Georg Zimmermann: „[...] j’ai reçu à Koenitz la visite du Comte de 
Sinzendorf, celle d’un Comte de Diesbach, Fribourgeois, avec Fellenberg et Wilhelmi, 
qui sont les introducteurs ordinaires. Le comte de Sinzendorf a d’abord voulu me trai‑
ter en femme lettrée, qui est sans préjugés; sur cette ridicule vocation je lui ai fait sen‑
tir avec politesse, qu’il se mé prenait et il l’a bien vite compris et changé de méthode. 
J’ai été très contente de lui, il est instruit, amusant, spirituel, simple et honnête, il est 
plus laid que beau tant de figure que de visage, mais l’expression de tout l’ensemble 
vaut une lettre de recommandation. Rousseau l’ayant entrevu sur la route de Motiers 
dit: ‘si cet étranger va à M. pour moi, je suis fâché de ne pas m’y trouver’. Rousseau a 
raison, le premier coup d’œil m’aurait aussi fait regretter de ne pas me trouver à Koe‑
nitz. M. de S. a passé deux jours avec Rousseau dans une auberge à deux lieues de Mo‑
tiers, et ils se sont quittés fort contents l’un de l’autre [...]“ (Bodemann, Julia von Bon‑
deli, 293; Leigh, Correspondance, XXI, No. 3528).
907 Louise‑Suzanne Curchod (1737‑94): sie war mit Gibbon verlobt, seit 1761 in Genf 
als Kindererzieherin bei der Familie Moultou tätig und begleitete Ende 1763 eine Pa‑
tientin des Arztes Théodore Tronchin, Anne‑Germaine de Vermenoux, nach Paris. Ma‑
rie‑Louise‑Nicole de la Rochefoucauld duchesse d’Anville (1716‑97) ∞ 1732 Jean‑Bap‑
tiste de La Rochefoucauld, marquis de Roucy, 1720 duc d’Anville, ebenfalls Patientin 
Tronchins, unterstützte dieses Vorhaben. Suzanne C. traf im Pariser Salon der Mme de 
Vermenoux den Bankier Jacques Necker, den sie Ende 1764 heiratete.
908 Siehe TB 23. Juli.
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ressemble, de M. Zimmermann de Bruk, l’au teur du Natio nal Stolz,909 
de Melle de Reizenstein910 qui a écrit une grande lettre sur l’anato‑
mie a M. Tissot, de ce même M. Tissot, qui doit avoir beau coup de 
Rousseau, de l’Abbé de S. Pierre,911 qui dit un jour a Me d’Aiguillon912 
avec une bonhomie char mante: Je vois bien que je Vous ennuye, mais 
Vous m’amusez tant. Rousseau jeune encore, temoigna a M. de Fon‑
tenelle913 son desir de faire quelque chose pour la verité. L’autre /lui/ 
serrant ses doigts, lui dit. Ah, la Ve rité, jeune homme, la verité. Ah si 
je la tenois, comme je la serrerai pour qu’elle ne m’échapat plus. On 
dit que Voltaire selon l’humeur qu’il a, est poli ou impoli envers les 
[160v] Etrangers. Elle me parla encore d’un/e/ discours de M. We‑
gelin contre ce livre de Vernes,914 qui pour faire son chemin écrivit 
contre Rousseau. Nous retournames a 6h a la maison. Mrs F.[ellen‑
berg] et W.[ilhelmi] monterent lorsqu’il entra tout brusquement un of‑
ficier de Friburg au ser vice de France *avec le Baillif de ce matin*, 
qui fut la cause, qu’ils s’en allerent tout doucement. Apres le souper 
je lus la comédie des Philosophes.915

Jour gris et un peu froid.

XXXIIXme Semaine

☉ XIII. de la Trinité. Le 16. Septembre. M. de Diesbach repartit pour 
Fribourg, je lui promis de le suivre mercredi. M. Fellenberg m’en‑
voya un livre qu’il m’a loué. Essais sur divers sujets interessans de 

909 Johann Georg Zimmermann (1728‑95): aus Brugg im Aargau, studierte als Haus‑
gast und Schüler Albrecht von Hallers Medizin in Göttingen; 1752‑54 Arzt in Bern, 
1754‑68 in Brugg; er verfasste 1758 Von dem Nationalstolze; er wurde 1768 als Leiba‑
rzt Georgs III. von England nach Hannover berufen und behandelte Friedrich den Gro‑
ßen 1786 in seinen letzten Lebenstagen.
910 Nicht identifiziert; die oberfränkischen Freiherren von Reitzenstein waren mit 
der Familie Cal len berg verschwägert.
911 Abbé Charles‑Irénée Castel de Saint‑Pierre (1658‑1743): Mitglied der Académie 
Française, politischer Schriftsteller (siehe TB 13. September).
912 Hier wahrscheinlich Anne‑Charlotte, geb. de Crussol‑Florensac (1700‑72) ∞ 1718 
Armand‑Louis de Vignerod du Plessis de Richelieu, duc d’Aiguillon, Eltern des späteren 
Staatsministers Ludwigs XV., Emmanuel Armand duc d’Aiguillon.
913 Bernard le Bovier Fontenelle (1657‑1757): Wissenschaftler und Gelehrter, seit 
1699 Sekretär der Académie des Sciences, berühmt durch seine Éloges.
914 Jakob Vernes (1728‑91): Theologe, Pastor in Genf, Publizist, Autor der Lettres sur 
le christianisme de Mr. Jean‑Jacques R., adressées a M.I.L. par J.V., pasteur de l’église 
de Céligny. Der St. Gallener Pastor Jakob Wegelin (siehe TB 11. Juli) verteidigte Rous‑
seau in der Form eines fiktiven Dialoges zwischen Rousseau und Vernes, Dialogues par 
un ministre suisse (1763). 
915 Charles Palissot de Montenoy (1730‑1814): französischer Dramatiker, galt als 
Gegner der Philo so phen, v.a. von Diderot; schrieb Les philosophes, comédie en trois 
actes, en vers.
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politique et de morale.916 J’y lus jusqu’a ce qu’il arriva a 11h. Nous 
allames prome ner sur les remparts et voir l’infirmerie, et dans celle 
la la cham bre des maladies de yeux, le jardin est beau, l’exposition 
agréable, l’Aare qui ser pente au bas. A diner, un Abbé françois vint 
avec un autre, le Duc de Beaufort,917 un Lord anglois etoit arrivé, mais 
il ne dina qu’a 2h. Apres diner je dormis un peu, M. Fellenberg vint 
me mener chez M. Sinner, celuici étant sorti, je retournois chez moi, 
mon domestique n’y etant pas, on me mena dans une autre chambre. 
M. Tschiffeli de retour de Kilchberg vint chez moi, ensuite M. Tschar‑
ner de Ker satz. Ce dernier prit congé de moi, les deux autres m’ac‑
compagnerent a la promenade par un beau bois, nous rencontrames 
beaucoup de monde se promenant. De retour ils resterent chez moi 
jusqu’a 8 h. Je donnois a lire a M. Tschiffeli mon memoire sur Basle, 
dont il fut con tent. A souper on me recommanda l’auberge des Ba‑
lances a Geneve.918

Jour froid et beau.

[161r] ☽ Le 17. Septembre. Le matin mon domestique vint tres tard, 
de sorte que M. Tschiffeli me trouva encore deshabillé. Je m’habil‑
lois vite et allois avec lui voir le se choir de grains, établi dans le ma‑
gazin a blé,919 j’y passois une heure entiere, entrant moi même dans 
le four, on me montra les tamis du bled séche et la machine qui tient 
leur place pour le bled verd. Apres le diner M. Fellenberg et Tschiffe‑
li vinrent me pren dre pour me mener a la maison de Mrs Riz et Du‑
pan, /qui/ ou on fit l’essai de tein dre en laine avec les racines fraiches 
de la ga rance. On en teignit ensuite au garance de Zelande séche. Le 
drap ayant trop de mordant, c.a.d. ayant été trempé trop fort dans 
une decoction d’alun et de tartre rouge, ne devint pas rouge, mais ca‑
nelle, cependant celui qui avoit été teint de la garance fraiche arra‑

916 (Bern 1760‑63), von Georg Ludwig Schmid von Auenstein (1720‑1805) aus dem 
Aargau, studierte in Deutschland, war erster Präsident der Ökonomischen Gesellschaft 
von Aarau, 1748‑56 Hofrat und diplomatischer Agent von Sachsen‑Weimar, 1762 Mit‑
glied der Helvetischen Gesellschaft, Verfasser physiokratischer Schriften, überzeug‑
ter Freihändler (De Capitani, Die Gesellschaft, 307).
917 Henry Somerset, seit 1756 5th Duke of Beaufort (1744‑1803), reiste 1764 auf sein‑
er Grand Tour durch die Schweiz ∞ 1766 Elisabeth, geb. Boscawen. Sein jüngster Sohn, 
Fitzroy James Somerset, 1st Baron Raglan, sollte im Krimkrieg traurige Berühmtheit 
erlangen – er kommandierte die britischen Truppen und veranlasste die katastropha‑
le „charge of the light brigade“ (1854), die Alfred Tennyson in seinem berühmten Ge‑
dicht verewigte.
918 Siehe TB 1. Oktober.
919 Das Alte Kornhaus am Kornhausplatz wurde 1711‑15 von Franz Bär aus Bregenz 
erbaut. Hier handelt es sich vielleicht schon um das 1755‑60 errichtete Neue Kornhaus 
(Ankerwaagkornhaus) auf den Gründen des ehemaligen Franziskanerklosters, in dem 
nach einem weiteren Umbau die Stadtbibliothek untergebracht wurde. Die Korndarre 
ließ Samuel Engel, seit 1760 Vogt von Echallens, nach einem Genfer Modell herstellen. 
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chée hier et pilée aujourd’hui, devint meilleur. J’allois chez l’ebeniste 
Funk920 acheter un necessaire, apres quoi je me rendis chez Mrs de 
Mniszech, ou se rassemblerent Tschiffeli, Tavel, Fellenberg, le Prof. 
Wil hel mi. Nous y primes du thé et discutames fort amplement la jus‑
tice ou injustice du de cret du Conseil du 12 sept.[embre] par raport 
au Manuel Secret. Fellenberg opina de faire <chatrer> les contre‑
venans, Wilh.[elmi] d’assigner aux batards une portion consi dera ble 
de l’heritage. De retour au faucon l’hôte se plaignit a moi contre mon 
domesti que, je chassois celui ci, mais comme il vint demander grace, 
je le repris sous condi tion de demander pardon a l’hôte.

Le matin il plut a verse. Apresdiné beau.

♂ Le 18. Septembre. Le matin a 5h 3/4 Mrs Tschiffeli, Fellenberg et 
Wilhelmi vinrent prendre le chocolat chez moi, nous partimes a 6h et 
½, sortimes par la porte par ou on va a Soleure,921 nous jettames en‑
suite a gauche,922 passames Muri, Alma‑[161v]lingen, Ru bigen, Mun‑
singen, Wicherach, Herbling, Kisen resta a droite, Diesbach a gauche, 
Obling, Brentzighofen, Mülin berg, Heimberg a Thun. Le chemin est 
bon, on va tou jours entre des hayes, on voit de beaux prés, dont 
quelques uns sont bien, d’autres mal arrosé. Nous arrivames a 10h 
3/4 a Thun, mau vaise bicoque sur l’Aare, la ou elle entre dans le lac de 
Thun elle forme une petite isle, qui avec les communes de la ville, les 
montagnes couvertes de neige, au sud est, le chateau de Burgistein923 
au nord West[!], le temple de Staffisburg au nord est forme un tableau 
veritable ment romanes que. Les nuages qui couvroient le ciel m’en de‑
roberent la plus interessante par tie, je montois cependant au clocher 
de l’eglise pour voir le reste. Cette eglise est tres belle, et il y a un 
monument de Nall pour le Baillif May.924 Nous dinames fort bien, et 
notre bon Tschiffeli chanta Zünd mir ein Licht an, dass ich dich sieh 
kan etc. Nein, seit Lisel, ich will nümmer gehe etc. Nous fimes faire 
un feu de cheminée. Apres le diner nous allames voir les métiers en 
drap de la fabrique de Riz et Dupan,925 le directeur Tollfus926 nous 
montra tout. Nos compagnons de voyage me donnerent des adresses 

920 Matthäus Funk (1697‑1783): aus Murten stammender Kunsttischler, seit 1724 in 
Bern tätig. Bruder des Bildhau ers Johann‑Friedrich F.
921 Das mittelalterliche Untertor mit der östlich über die Aar führenden Untertor‑
brücke von 1461.
922 Irrtums Z.s, da die Straße nach Muri nach rechts abbiegt.
923 Schloss Burgistein, im 13. Jh. erbaut, 1340 von Berner Truppen zerstört und wie‑
der erbaut, seit 1714 im Besitz der Familie von Graffenried.
924 Beat Ludwig May (1697‑1747): 1713‑74 Offizier in holländischen Diensten, 1744 
Berner Großrat, 1746 Schultheiß von Thun.
925 1763 gegründet; ein Jahr später beschäftigte sie bereits über 300 Arbeiter.
926 Mögl. aus der Mühlhausener Fabrikantenfamilie der Dollfus.
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pour Geneve. Nous repartimes a 3h ¼, a Munsingen927 nous mimes 
pied a terre pour voir le petit jar din, je fus enchanté du feu et de la 
chaleur que notre bon Tschiffeli mettoit dans tous ses discours, il 
me conta une action hé roique du vieux defunt tresorier de Watten‑
weil.928 Il étoit avec les deputés des Treize cantons 1730 a Teuffen, 
lors des troubles dans le païs d’Appenzell. Le bourguemaitre de Zu‑
rich Escher929 leur tint un sot discours qu’il finit par leur dire, Wisset, 
Landleut, dass der Landfrie den euer Meister ist. /Il/ On lui repondit 
par des injures, en tirant les epées et montrant des cordes. Alors lui, 
le chancelier Mutach930 et tous les députés s’enfuirent, le seul Wat‑
tewille un venerable vieillard resta la, conjurant l’orage, monta sur la 
tribune, les exhorta en peu de mots, et lorsqu’il descendit, tous oté‑
rent leurs chapeaux. Le [162r] beau rôle que jouoit ce grand homme. 
T.[schiffeli] me conta ensuite les circonstances du sculpteur Nall, il 
est West phalien, apres avoir été chez l’ebeniste Funk, il se forma a 
Rôme, puis alla travail ler pour le roi de Prusse, tous les cadres de mi‑
roirs, les dessins des fenetres, tables, che mi nées, chaises a Sans Sou‑
ci sont de lui, il batit pour 60,000 fl. en 2 mois la maison de l’opera a 
Berlin l’an 1740 et s’enfuit a cause que le roi l’epuisoit en travail. Il 
etoit ge ne reux et donna beaucoup a Berne, est actuellement a Cassel. 
Le celebre Wieland931 de Bieberach, *1804. celebre encore davantage 
apres 40 ans.* tres bon poëte, zélé parti san de l’amour Platonique 
fut gaté a Zürich,932 son coeur excellent lui fit des amis a Berne, il 
se departit si fort de ses anciens principes a son retour a Bieber ach, 
qu’il s’at tacha a la fille du marguillier933 et écrivit un traité nommé 

927 Schloss und Herrschaft Münsingen, 1560‑1826 im Besitz der Berner Familie (von) 
Steiger. 1876 vom Kanton Bern erworben, um eine Anstalt für Geisteskranke einzurichten.
928 Johann Ludwig von Wattenwyl (?‑1740): 1716 Berner Senator, 1721‑28 Seckel‑
meister des Welschlandes, mehrfach Berner Gesandter. Der Streit (‚Landhandel‘) auf 
der Landsgemeinde in Teufen begann im November 1732. Die Delegierten der Eidge‑
nossen diskutierten im Februar 1733 mit den beiden Appenzeller Parteien in Herisau. 
929 Hans Caspar Escher (1678‑1762): seit 1740 Bürgermeister von Zürich.
930 Samuel von Mutach (1690‑1761): 1734 Berner Ratssekretär, 1738 Staatssekretär.
931 Christoph Martin Wieland (1733‑1813): Dichter, Übersetzer und Herausgeber, ge‑
boren in der Reichsstadt Biberach, Baden (Index Wien‑Triest).
932 Wieland verbrachte die Jahre 1752‑60 in der Schweiz, zunächst 1752‑54 auf Ein‑
ladung Bodmers in Zürich, 1754‑59 in Winterthur und zuletzt 1759/60 in Bern, wo er 
mit Susanne Julia von Bondeli eng befreundet war.
933 Die Katholikin Christine Hogel (1742‑?), genannt Bibi, war die Tochter des Wil‑
helm Pelagius Hogel (1708‑65), Säckelmeister und katholischer Mesner, und der Maria 
Veronika, geb. Eschenlohr (1718‑?). Die Familie Wielands – das Pfarrerehepaar Thomas 
Adam und Regina Catharina – waren gegen diese Verbindung mit einem nicht ebenbür‑
tigen Mädchen; Wieland hatte sich nach seiner Rückkehr aus der Schweiz am Festtag 
der Hl. Cäcilia, 22. November, durch ihren Gesang in sie verliebt; auf Drängen seiner 
Fa mi lie heiratete er 1765 die Augsbur ger Kaufmannstochter Anna Dorothea von Hille‑
brand (de Boor‑Newald 6/1, 84 und SA Biberach).
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Triumph der Na tur über die Schwermerey.934 Des lors tous ses amis 
de Z.[urich] lui tomberent sur le corps. Il a fait sa propre apologie 
dans une lettre a Melle Bontoli, que Mr T.[schiffeli] me communi qua. 
De retour en ville a 7h du soir je pris congé avec regret de mes trois 
amis si hon nétes, je trouvois une lettre de M. Tscharner de Kersatz, 
avec des adresses pour Ge neve et Lausanne. A souper on parla reli‑
gion. Je vendis ma vieille cassette 4 flo rins. Répondu a M. Tscharner.

Tems d’Avril. Pluye et gréle.

☿ Le 19. Septembre. Le matin a 5h et 1/2 je partis de Berne avec trois 
chevaux. L’hôte vint prendre congé de moi. Il faisoit un brouillard 
tres froid. J’eus a monter et des cen dre plusieurs hauteurs et a pas‑
ser une infinité de bois. Passé Wangen qui resta a /gau che/ droite, 
Sternen berg,935 on voyoit Laupen dans la vallée a droite de loin et a 
gauche de plus loin les glacieres, ou plutot des sommets de montagnes 
couverts de neige. Neuenek. Par un pont sur la Sense j’entrois dans 
[162v] le territoire de Fri bourg, ou je passois S. Gines, Wannenwyl, 
bey der Schmi<tten> resta a droite. Bruch. Lu la lettre de Wieland 
a Melle Bonteli, et dans les Lettres de Muralt.936 J’al lois beaucoup a 
pié. J’arrivois a Fribourg a 10h. On descend une grande hau teur puis 
aux portes de la ville on recommence a gravir la Stalde, une montée 
rapide, bordée <de> maisons. Je /des cen dis/ montois a pié, passant 
le pont.937 Freybourg im Ucht land938 est la capitale du canton de ce 
nom, ville batie singuliérement, com<me> dis per sées sur plusieurs 
hau teurs. Par la il y a beaucoup de hauts et de bas, quelques portes 
de la ville sont ju chées sur des hauteurs toutes seules, il y a même 
une maison taillée dans le roc. La Sarine, ou Sane, qui serpente par 
la ville, donne par les rocs pelés qui la bordent, de belles vües, et de 
sauvages. Il y a une rüe fort longue et belle nom mée die Reiche Gas‑
se, bordée de belles maisons. Je descen dis a l’Abbaie des Merciers, 
die Krä mer zunfft.939 M. de Dies bach arriva bientot qui me trouva oc‑

934 (anonym) Der Sieg der Natur über die Schwärmerey oder die Abenteuer des Don 
Sylvio de Rosalva.
935 Alte Gerichtsherrschaft der Herren von Sternenberg zwischen Sense und Aare. 
936 Beat Ludwig von Muralt (1665‑1749): Schweizer Vertreter der frühen Aufklärung und 
des radikalen Pietismus, Autor der Lettres sur les Anglois et les François et sur les voyages 
(1725). In dieser auf eigenen Reiseerfah rungen beruhenden, völkerpsychologischen Analy‑
se rühmte der Berner Patrizier den gesunden Men schenverstand der Briten, der dem Raffi‑
nement der französischen Kultur vorzuziehen sei (Im Hof, Aufklärung, 29‑30).
937 Die Pont de Berne/Berner Brücke, eine überdachte Holzkonstruktion, wurde 1653 
durch Steinpfeiler ver stärkt.
938 Üchtland, alter Name der Landschaft Freiburg.
939 Das am heutigen Platz Notre‑Dame stehende Gebäude wurde abgerissen und 1955 
durch den Neubau der Po lizeidirektion ersetzt.
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cupé a me raser. A midi il me mena chez Me son epouse,940 et je dinois 
fort agréable ment seul avec eux. Ma de leine, Comtesse de Dies bach, 
née d’Affry, est une jeune femme jolie sans être belle, brunette, ayant 
beaucoup de beaux traits, le né beau et la bouche agréable, femme 
fort douce, *un peu in dolente* qui parle bien et avec toute la modes‑
tie convenable, se plai sant dans le cer cle ou elle se trouve, aimant 
tendrement son mari, n’ayant guéres de préju gés en ma t iére de re‑
ligion, eloignée de la corruption et du ton mauvais du grand monde, 
elle est aimable et mode ste sans affectation, et sans ennui. Le pere 
Diesbach, un Bernois *né* protestant qui s’est fait jésuite941 y vint et 
m’entama sur la religion. M. et Me de D.[ies bach] me mene rent chez 
Me [163r] d’Affry,942 mere de la Comtesse, qui ressemble a Me de Sal‑
mour943 a Vienne. J’y trouvois la chanoinesse d’Affry sa belle soeur.944 
Dela M. de Diesbach me mena chez Me la Princesse de Dies bach,945 
une Sici lienne... de Mes sine, veuve du Prince,946 qui parla un françois 
mélé d’ita lien, ensuite chez M. l’avo yer d’Alt.947 Nous fumes encore 

940 Marie‑Madeleine, geb. comtesse d’Affry (1739‑1822). Das Paar bewohnte das Dies‑
bachhaus, welches 1790 abgerissen und durch die Kornhalle/Grenette (die 1955 einem 
Neubau wich) ersetzt wurde (Place Notre‑Dame 4) (PA Gf. B. de Diesbach Belleroche). 
941 Nikolaus Joseph Albert von Diesbach (1732‑98): aus der protestantischen Berner 
Linie ∞ 1755 die Tochter des spanischen Konsuls, de Saint‑Pierre, in Nizza. Offizier in 
sardischen Diensten, konvertierte 1754 in Turin zum Katholizismus und trat nach dem 
Tod seiner Frau 1759 in den Jesuitenorden ein; er hielt im September 1764 die Primiz‑
messe am Collège St‑Michel in Freiburg, wirkte in Italien und in der Schweiz als Predi‑
ger; er lebte nach der Aufhebung des Jesuitenordens mehrmals, seit 1790 endgültig in 
Wien, wo er die Folgen der josephinischen Kirchenpolitik bekämpfte. Er war der Leh‑
rer des (Hl.) Klemens Maria Hofbauer, des späteren Erzbischofs von Wien.
942 Marie‑Elisabeth, geb. d’Alt de Prévondavaux/Tieffenthal (1714‑77) ∞ 1738 Lou‑
is‑Auguste‑Augustin comte d’Affry (1713‑93).
943 Isabella, geb. Gfin. Lubinska, verwitwete Gfin. Salmour: Tochter des Boleslaw L., 
Kämmerer des polnischen Königs; Obersthofmeisterin der Erzherzogin Maria Anna ∞ 
Giuseppe Antonio Cristiano (?‑1759/61): 6. Gf. von Andezeno und von Baldichieri, 3. Gf. 
von Salmour, 1712‑18 und 1728‑30 außerordentlicher Gesandter und bevollmächtigter 
Minister Sachsens in Wien, 1730‑31 in Rom (Index Wien‑Triest).
944 Marie‑Anne‑Thérèse, geb. comtesse d’Affry (1715‑?): lebte als Stiftsdame unter 
dem Namen sœur Angélique im Kloster Montorge bei Freiburg. Sie war die Tante der 
Ehefrau des François‑Pierre‑Frédéric Gf. Diesbach Torny.
945 Vittoria, geb. Gfin. Faraone, verwitwete Gfin. Spadaforza (1664‑1770). Sie heira‑
tete 1720 in Messina Jean‑Frédéric, siehe unten.
946 Jean‑Frédéric, 1718 Reichsgraf Diesbach Steinbrugg, 1722 erster Fst. von San‑
ta Agata (1677‑1751): Offizier in französischen, holländischen und seit 1714 in k. Diens‑
ten. Käm., Feldmarschall, Oberster Feldzeugmeister. 1726‑28 Oberbefehlshaber des k. 
Heeres im Königreich Sizilien.
947 François‑Joseph‑Nicolas Baron d’Alt de Prévondavaux/Tieffenthal (1689‑1770): 
in französischen und österr. Militärdiensten, 1737‑70 Schultheiß von Freiburg für die 
ungeraden Jahre, Autor der Histoire des Helvétiens, 10 Bde. ∞ Françoise Marguerite, 
geb. de Gléresse.
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dans la maison de l’avoyer regnant Gaddi948 l’autre étoit un vieux bon 
homme, qui nous parla de son histoire suisse. En suite nous allames 
dans l’eglise des Cordeliers949 ou il y a de beaux marbres, et dans la 
fabrique de fayence.950 De retour je soupois avec eux et M. Boc card951 
que j’avois vû a Vienne, un fort honnête garçon. Me de Diesbach me 
mena chez Me sa mere, ou nous fumes quelque tems a cau ser. Je me 
couchois fort fatigué.

Grand brouillard le matin. Tres froid.

♃ Le 20. Septembre. Le matin a 9h Mrs de Diesbach et Boccard 
vinrent chez moi, et me mene rent a la Poyat, maison de campagne 
qu’un nommé Heide952 a bâti et nommé Hei denberg. Ne pouvant ou‑
vrir la porte nous escaladames dans toutes les formes le mur. La mai‑
son est belle, de grandes colonnes de pierre tout d’une piéce, le jar‑
din agré able, une plateforme, d’ou la vüe est belle sur la ville. Dela 
nous sautames plusieurs hayes pour arriver a la batterie, un jardin 
construit dans cette forme, d’ou on voit une petite partie de Fribourg, 
comme enseveli dans les montagnes. De retour dans la ville, nous al‑
lames voir Me la Comtesse douairiére de Diesbach,953 qui habite une 
jolie mai son dans la rüe longue, elle alla diner avec nous chez Me de 
Diesbach. Me d’Affry, la Chanoinesse, Mrs Boccard pere954 et fils et 
M. Voegeli955 le beau fils de la Comtesse de Diesbach, veuve, y [163v] 

948 Ignace de Gady (1717‑93): 1752‑92 Schultheiß von Freiburg für die geraden Jah‑
re ∞ 1750 Marie‑Josephine, geb. Fontaine.
949 Das Franziskanerkloster im Spitalsquartier (rue des Cordeliers) wurde 1256 vom 
Gf. Hartmann von Kyburg gegründet; in der 1281 erbauten und 1735‑46 umgebauten 
gotischen Kirche fanden die Wahlversammlungen der Bürgerschaft statt.
950 Die Fayence‑Fabrik von Freiburg war 1758 von François Camélique im Zunfthaus 
der Weißgerber, Zum Wilden Mann, gegründet worden. Sie blieb bis 1844 in Betrieb.
951 François‑Joseph‑Nicolas‑Ignace de Boccard (1744‑1819): 1765 Mitglied des Frei‑
burger Großen Ra tes, 1782‑87 Vogt von Illens, 1795‑98 Senator; Jugendfreund von Gf. 
François‑Pierre‑Frédéric de Diesbach, ∞ 1776 Marie‑Anne‑Josephine, geb. de Monte‑
nach (1753‑95).
952 Jean‑François‑Philippe de Lanthen‑Heid (1651‑1713): 1688‑1712 Schultheiß von 
Freiburg für die geraden Jahre; er ließ das Schloss La Poya 1698‑1701 im palladiani‑
schen Stil errichten und den großen Saal im Barockstil Borrominis ausstatten ∞ Ma‑
rie‑Madeleine, geb. de Fégely.
953 Louise de Diesbach Belleroche (1710‑66) war Witwe des Reichsgrafen 
François‑Philippe de Diesbach‑Steinbrugg (1682‑1764), dem jüngeren Bruders des Fst. 
von Santa Agata.
954 Simon‑Joseph‑Hyacinthe de Boccard (1706‑86), 1731 Freiburger Ratsherr, 1752 
Senator ∞ 1737 Marie‑Catherine, geb. Müller (1712‑79); Eltern des François‑Joseph sie‑
he oben (PA Gf. B. de Diesbach Belleroche).
955 Laurent de Fégely de Vivy (1732‑1823): Schultheiß von Murten ∞ Julie, geb. de 
Diesbach‑Steinbrugg (1738‑1814): Tochter von François‑Philippe und Louise, geb. de 
Diesbach‑Belleroche (PA Gf. B. de Diesbach Belleroche).
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dinoient aussi. Le conseiller Boccard est estropié par une fluxion au 
pied, <il> m’instruisit. Apresdiné nous allames a pié Me la Comtesse 
et moi ve<rs> Walleschwyl,956 Mrs Diesbach, Voegeli et Boccard nous 
suivirent en voiture a Wall.[eschwyl] M. Voegeli resta avec Me de 
D.[iesbach] nous continuames jusqu’a Resch,957 ou nous descendimes 
pour voir un eremitage taillé avec chambres, cuisine et temple dans 
le roc. L’eremite present est un Saxon *d’Erfurt*. Je faillis me casser 
la tête dans une embrasure, dans laquelle je gravois mon nom dans 
la pierre. Le cabinet de l’eremite est meu blé de têtes de morts. Tous 
les murs de la sale, du temple sont cou verts de noms de ceux qui y 
ont été, y ont écrits. Le precipice qui donne sur la Sa rine est consi‑
derable. <Nous> reprimes Me la Comtesse a Walleschwyl, et mon‑
tames la montée dans la ville a pié. Soupé chez Me la Comtesse avec 
sa mere et <sa> tante, Mrs de Boccard et de Voegeli. Apres que tous 
se furent retiré j’eus encore devant un feu de cheminée une conver‑
sation fort satisfaisante avec Me de Diesbach, que je trou vois fort ai‑
mable et honné<te> m’assurant son amitié et souvenir. Habit de drap.

Tres beau tems, mais froid.

♀ Le 21. Septembre. Le matin a 6h et 1/2 a la messe. Apres 7h mon‑
té a cheval avec M. de Diesbach pour aller a Torny.958 Nous sortimes 
par la porte de Romont, passames les vil lages d’Avry, Coriollin, Cor‑
seray, Prez. Le Baillif d’Estavaye, nommé Lairesse / Li gertz,959 nous 
rencontra. Beaucoup de bois. A gauche une file de montagne de neige, 
et le Mont Moleson, le plus haut du canton, dans un grand eloigne‑
ment. A droite le vil la ge et lac de Sedorff, d’ou étoit le fameux P. See‑
dorff.960 Beaucoup de haut et de bas, des ravines pierr‑[164r]euses. 

956 Schloss Balliswil, Wohnsitz der Gf. von Montenach bis 1663, wurde anfangs des 
18. Jh. an Jean‑Frédéric de Diesbach verkauft und blieb bis 1933 im Besitz der Familie.
957 Die Eremitei von Sankt Magdalena, in das Felsensteilufer der Saane, 6 km 
nord‑östlich von Freiburg, gehauen. Die erste Höhle wurde Ende des 17 Jh. vom Eremi‑
ten Jean Dupré erweitert. Sie umfasst einen 20 m langen und 11 m breiten Kirchensaal 
mit vielen Nebenräumen.
958 Torny(‑le‑Grand) gelangte 1602 durch Heirat an die Familie Diesbach. Bis 1798 
residierte ein Zweig der Familie in diesem Ort. Das Schloss ist seit 1989 Wohnsitz ei‑
nes Zweiges der Familie Habsburg‑Lothringen.
959 Henri de Gléresse/Ligerz (1731‑1814): 1764‑65 Vogt von Estavayer.
960 Franz von Fégely‑Seedorf (1690‑1758): Jesuit, Beichtvater des Kurfürsten Karl 
Theodor von Pfalz‑Sulzbach (1742‑99), Mitglied der Mannheimer Freimaurerloge; er 
führte 1746 den Pfalzgrafen Fried rich Michael von Birkenfeld‑Zweibrücken, der 1753 
Statthalter des Kurfürsten im Herzogtum Jülich und 1758 k. Feldmarschall wurde, zum 
katholischen Glauben; an der publizistischen Kontroverse um diese Konversion betei‑
ligte sich 1754 der am Wiener Hof hoch angesehene Barnabitenpater Pius Manzador, 
der spätere Bischof von Modruš; Z. erhielt am 6. Februar 1762 in Wien im Umkreis des 
projansenistischen Propstes von St. Dorothea, Ignaz von Müller, nicht näher bezeich‑
nete „Lettres“ Seedorfs; mit der Lektüre Seedorfs und Bossuets wurde Z.s Konversi‑
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Nous arrivames a 10h a Torny, le chevalier et M. de Me zi eres, *et le 
petit Hubert* /deux/ trois freres961 de M. de Diesbach vinrent a notre 
ren con tre. M. de Torny et Me,962 Melles Marie Anne, Madeleine et 
Margeton trois soeurs963 de M. de Dies.[bach] y étoient rassemblées. 
Le pere paroit étre un digne vieux Seigneur, la mere fort maladive, 
la soeur ainée epaisse comme Henriette,964 la seconde fine et spi‑
rituelle. La troisiéme d’onze ans me mena dans l’eglise, ou je vis le 
monu ment du Prince Diesbach, ensuite nous allames sur la hauteur 
derriere Torny, jouir d’une des vües superbes de ce païs. On voit de 
pres des forets, *le vallon qu’arrose la Broye* de loin a trois lieües de 
distance le grand bassin du lac de Neufch.[atel]. On voit cette ville 
tres distinctement, celle d’Estavaye de ce coté. Les montagnes de ce 
païs la bordent l’horison, on voit un bout du lac de Morat. Nous nous 
promenames dans un joli petit bois de sapins au dessus de Torny. De 
retour a la maison M. le Marquis de Mail lardeau et la Marquise sa 
femme965 de Middes y etoient arrivés. On y attendoit en core la soeur 
de la Marquise, Me de Berlans966 la meilleure amie de Me de Dies‑
bach, mais ils[!] n’arriverent pas. On dina, une affluence étonnante de 
poissons couvroit la table. On railla Melle Marie Anne pour sa cruau‑
té envers Boccard, et au sujet du Bail lif d’E stavaye. Apres avoir pris 
le caffé nous partimes pour Payerne accompagné de M. de Mezieres, 
qui nous mit sur le grand chemin de Lausanne a Berne. Manans re sta 
a gau che, beaucoup de bois a traverser. A 3h 1/4 nous descendimes 

on eingeleitet (Breunlich, Mader, Aus den Jugendtagebüchern, 255‑7, 260; Lebeau, La 
conversion, 1993).
961 1. Frédéric‑François de Diesbach (1741‑1815): genannt seigneur de Mézières, Of‑
fizier in französischen Diensten, chevalier de Saint Louis. 2. Jean‑Pierre‑Antoine de 
Diesbach (1744‑1824): genannt chevalier de Torny, Offizier in französischen Diensten, 
3. Joseph‑Hubert‑Félix de Diesbach (1753‑92): fiel dem Massaker der Schweizergarde 
in Paris zum Opfer. Die Herrschaft Mézières wurde 1756 vom Vater der Brüder Dies‑
bach Torny erworben (PA Gf. B. de Diesbach Belleroche).
962 Jean‑Joseph‑Georges Reichsgraf Diesbach‑Torny (1699‑1772): zweiter Fst. von 
Santa Agata, erbte 1751 Ti tel und Besitz seines kinderlosen Vetters Jean‑Frédéric de 
Diesbach‑Steinbrug. Offizier in k. Diensten, 1734 Käm. Karls VI., Ratsherr in Freiburg; 
∞ 1737 Anne‑Marie, geb. de Montenach (1719‑89); sie sind Eltern der vier oben erwähn‑
ten Brüder Diesbach (PA Gf. B. de Diesbach Belleroche). 
963 1. Marie‑Anne (1746‑?) ∞ 1765 François‑Ours‑Joseph Baron de Roll‑Emmenholz 
(1743‑1815); 2. Marie‑Madeleine (1745‑1803) ∞ 1768 Ignace‑Rodolphe de Castella; 3. 
Marguerite‑Vérène‑Françoise (1757‑1805) ∞ 1781 François‑Xavier de Fégely de Prez 
d’Onnens (1753‑1837) (PA Gf. B. de Diesbach Belleroche).
964 Z.s Schwester Sophie Charlotte Henriette Gfin. Canto d’Yrles.
965 Jean‑Roch‑Frédéric, 1763 marquis de Maillardoz (1727‑92): Besitzer der Herrschaft 
Middes, Offizier in französischen Diensten, Ratsherr in Freiburg; er kam in den Pari‑
ser Septembermassakern ums Leben ∞ Juli 1764 Marie‑Anne, geb. de Griset de Forel.
966 Laurette, geb. de Griset ∞ Nicolas‑Albert de Castella de Berlens.
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a Payerne chez M. le Gou verneur de Sacconay.967 Nous y parlames 
longtems de M. le Marquis de Mi ra beau.968 M. de Sacc.[onay] est en 
grand deuil pour sa femme, il a une physionomie in te ressante, il parle 
bien et avec connoissance de cause. Il me montra une infinité de dé‑
cou pures de Hubert [164v] le Genevois969 qui s’est plu entre autre a 
railler amere ment un grave et aust<ere> Professeur de Geneve, en 
le representant qui baise une fille. Un certain <Mi..> est decoupé a 
se ressembler parfaitement. Il y avoit chez M. de Sac co nay le Bail‑
lif de Montagniers ou Montenach du canton de Fribourg, M. Voege‑
li,970 un homme sensé et instruit. Celui ci nous accompagna jusqu’a 
Lechelle. Nous parlames en chemin faisant commerce des grains,971 
et decouvrimes la vüe d’Avan ches, c.a.d. les deux lacs.972 Montenach 
resta a droite, <...>. Separez de notre con duc teur je piquois des deux 
nous passames.... et arrivames a l’en trée de la nuit a la chaussée qui 
conduit de Fribourg a Poraban sur le lac de N.[eufchatel] nous la joi‑
gnimes a Go roa<..>, Gevisie resta loin a droite. Nous passames tou‑
jours sur la chaussée <Befaux> et entrames a Fribourg par la porte 
des Etangs, ayant fait a chev<al> 8 lieues de che min. De retour j’or‑
donnois les chevaux pour demain, <et> je soupois avec mes amis, 
qui me con dui si rent chez Me d’Affry,973 j’y pris congé d’elle et de la 
chanoinesse, et m’en retour nois cau ser avec Me de Diesbach jusqu’a 
minuit. Elle étoit charmante, aima ble au supréme degré. Elle a /xxx 
xxx/ ce qu’on appelle bon sens dans un degré plus éminent que son 
mari, mais par la même je crois qu’elle est plus sujette a voir trou‑
bler son bonheur par des passions.

Le matin jour gris et froid. Apresmidi beau et chaud.

♄ Le 22. Septembre. A la messe pour le jour de S. Maurice, aux Cor‑
deliers, avec M. de Dies bach qui m’avoit emmené un homme qu’il 

967 Marc‑Charles‑Frédéric de Sacconay (1714‑88): 1763‑69 Berner Gouverneur, i.e. 
Verwalter des säkula ri sierten Stiftes von Payerne ∞ ca. 1743 Rosa Maria, geb. Wurs‑
temberger (?‑1764).
968 Victor de Riquetti, marquis de Mirabeau (1715‑89): Wirtschaftstheoretiker, Schü‑
ler von Quesnay, Physiokrat; er war Ehrenmitglied der Berner Ökonomischen Gesell‑
schaft, deren Zweig in Payerne vom Gouverneur de Sacconay gefördert und präsidiert 
wurde (Erne, Die schweizerischen Sozietäten, 238; Index Wien‑Triest).
969 Jean Huber (1721‑86) ∞ Marie‑Louise, geb. Alcion‑Guainier; er war zuerst als Be‑
rufsoffizier 1738‑41 in Hessen‑Kassel und 1741‑46 in Sardinien, dann seit 1752 Rats‑
herr in Genf tätig; als Maler war er bekannt für seine Silhouetten sowie Zeichnungen 
und Gemälde von Voltaire, zu dessen Freundeskreis er gehörte.
970 Nicolas‑Xavier‑Aloyse de Fégely (1726‑1817): 1762‑67 Vogt von Montenach.
971 Mögl. über die Einführung des freien Getreidebinnenhandels in Frankreich (sie‑
he TB 28. September).
972 Murtensee und Neuenburgersee.
973 Die Schwiegermutter von Gf. François‑Pierre‑Frédéric de Diesbach.
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estima, un jeune Schaller,974 j’allois ar ran  ger ma cassette, Me de 
Diesbach m’envoya des fleurs des religieuses de Mon tor975 et M. de 
Diesbach les pensées du P. Bourdaloüe.976 J’allois un moment chez 
Me puis M. me mena chez le conseil ler Boccard, que nous ne rencon‑
trames pas, ensuite chez Me Voegeli, née Comtesse de Diesbach. Elle 
[165r] etoit a peine relevée de ses couches, cependant jolie, beaux 
traits, beaux yeux, beau teint. Elle étoit aimée de mon ami Dies bach 
autrefois. De la retourné chez Me de Diesbach, j’y dinois et pris congé 
de cette femme aimable et heureuse par les plaisirs simples dont elle 
goute le solide et par le peu du nombre de ses desirs. Elle me conta 
avec satisfaction son genre de vie, son ami tié avec Me de Berlens, 
ses lectures. Nous causames ainsi fort joli ment jusqu’a 2h apres‑
midi. J’allois encore avec M. de Diesbach vers la porte des etangs 
chez le com mis saire Remi,977 que /la/ nous ne trouvames pas, de‑
la a la porte de Romont, ou ma voi ture m’attendoit. Je mis une autre 
veste et partis ainsi de Fribourg avec M. de Dies bach par le plus 
beau tems du monde, un de mes domestiques a cheval. En chemin 
je lus dans les Lettres de Muralt sur les françois et sur les anglois. 
Nous traver sames un bien beau païs, beaucoup de bois, les villages 
de Villar, Matrang, la riviére de Glane, Escuvlens, Corpastaur, pont 
ou il y a un vieux chateau, resta a gauche. Nous avions toujours de‑
vant nous la haute montagne de Moleson, a gauche de beaux vallons, 
des collines couvertes de bouquets de bois avec nombre chalets ou 
vacheries. Avry, Gu muffens, on voyoit Corbieres a gauche, bel en‑
droit. Wuipens, Echarlens resta a gau che, Riat, nous arrivames a 5h 
et 3/4 passé a Bulle, petite ville ou il y a une blancherie. L’au berge, 
ou nous descendimes s’apelloit La Mort.978 M. de Diesbach alla avec 
moi a pié a un quart de lieue dela a une autre ville appellée La Tour 
de Treme,979 parce que une vieille tour y est juchée sur un roc. C’est 

974 Mögl. Beat Ludwig Nikolaus Schaller (1734‑1800): Sekretär der Freiburger Öko‑
nomischen Gesell schaft; später Bannerherr des Freiburger Quartiers Bourg und Se‑
nator. Bruder des Pierre‑Joseph‑Gautier Schaller (1730‑1819): Lehrer am Wiener The‑
resianum, der Studienstätte von Gf. Diesbach.
975 Das 1626 gestiftete Kapuzinerinnenkloster St. Joseph de Montorge im Neustadt‑
quartier. Die Her stel lung von Kunstblumengebinden war eine traditionelle Heimindu‑
strie der Frauenklöster.
976 Louis Bourdaloue (1632‑1704): Jesuit und Prediger am Hof Ludwigs XIV., hier 
mögl. Pensées du Père Bourdaloue sur divers sujets de religion et de morale oder L’es‑
prit de Bourdaloue tiré de ses ser mons et de ses pensées.
977 François‑Joseph‑Maurice de Raemy (1711‑76): 1741‑46 Freiburger Großweibel, 
1746‑51 Landvogt von Greyerz, 1755 Ratsherr, 1755‑65 Generalkommissär, 1757‑60 
Direktor des Arsenals.
978 Verformung des alten Namens Au Maure/‚Zum Mohren‘. Diese Herberge, eine der 
ältesten des Kan tons Freiburg, lag am Stadttor ‚D’En‑Haut‘. Sie wurde 1712 umgebaut, 
überstand den Stadtbrand von 1805 und wurde 1838 umbenannt (Hotel ‚L’Union‘). Das 
Gebäude wurde 1980 demoliert.
979 ‚Zum Thurm‘, von den Grafen von Greyerz im 13. Jh. errichteter Wachtturm.
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le chemin de Gruyere, capitale d’un bail liage et d’une ancienne com‑
té,980 [165v] dont le dernier possesseur981 adoré de ses su jets, vendit 
ses terres a ceux de Berne et de Fribourg. Bon souper a la Mort, ta‑
page de nombre de <gens>.

Tres belle journée, et tres chaud.

XXXIXme Semaine

☉ XIV. de la Trinité. Le 23. Septembre. Le matin a 5h et 1/2 a la messe. 
Il y avoit des physio nomies interessantes. Bulle est situé au bout d’une 
<grande> et belle plaine, au milieu de la quelle est situé Wuypens. 
On y est assez pres du Mont Moleson, un des plus hauts de ces can‑
tons. Apres avoir pris une soupe au lait, nous partimes de Bulle a 6h 
3/4 passames Vua dens, la Part Dieu982 chartreuse qui resta a gauche, 
Vaurus, ou nous arretames chez un païsan nommé Joseph Malet pour 
voir son tour ingenieux qui tourne toujours dans le meme sens, et ses 
petits moulins a scie. Cet habile mechanicien n’est jamais sorti de son 
païs pas plus loin que Vevay. Quelcun de la Tarantaise en Sa vo ye lui 
a demandé le dessein de son tour. Le Pont, Sensale ou nous passames 
un beau pont sur la Broye, Gaudex, Prajod nous laissames le Mole son 
a gauche. A 10h nous ar rivames a Chatel S. Denis, ou nous descen‑
dimes a la Couronne d’or. Nous sor times de la ville pour aller a pié 
au chateau983 situé sur une hauteur, d’ou on jouit de la plus belle vüe 
du monde, d’un coté vers Fribourg l’on voit le vallon ouvert et la vüe 
eten düe, a l’ori ent de hautes montagnes qui cachent les glaciéres de 
Berne bordent l’hori son. *entr’autres le Moleson*. Vers le midi on a 
la plus belle vüe. De pres de belles mon tag nes avec beaucoup de pa‑
turages et de chalets, de loin une ouverture entre deux mon tag nes, 
par ou on voit une petite echapée du lac de Geneve, et plus au loin 
les [166r] mon tagnes de la Savoye et les glaciéres du Valais. Nous di‑
names chez le Baillif du lieu M. Verrot,984 un homme tres instruit, il a 

980 Die Grafschaft Greyerz war vom 11. Jh. bis 1555 ein bedeutendes Herrschaftsge‑
biet in der Westschweiz und wurde dann in die zwei Vogteien Greyerz und Saanen geteilt.
981 Michel de Gruyère‑Monsavlens (?‑1575): 1539‑54 letzter Herr der Grafschaft 
Greyerz, überließ seine Besitzungen 1554, nach Bankrotterklärung durch die Schwei‑
zer Tagsatzung, an seine Hauptgläubiger Freiburg und Bern. La‑Tour‑de‑Trême kam 
zu Freiburg.
982 Die 1307 gegründete Kartause La Part‑Dieu bei Bulle war eng mit dem Kloster La 
Valsainte verbunden; sie nahm dessen Mönche auf, als La Valsainte 1778 aufgehoben 
wurde; 1848 aufgehoben.
983 Die vom Herzog Amadeus V. von Savoyen 1296 erbaute Burg wurde 1574 an den 
Kanton Freiburg – der bereits 1536 die Herrschaft Châtel‑Saint‑Denis erworben hat‑
te – verkauft.
984 François‑Romain de Werro (1716‑94): 1762‑66 Landvogt von Châtel‑Saint‑Denis, 
1766 Freiburger Ratsherr, 1769‑93 Schultheiß für die ungeraden Jahre.
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2 grandes filles et 3 fils plus petits, dont le ca det, filleul de M. de Dies‑
bach etoit un charmant enfant. Une niéce Henriette jolie, mais fort 
timide. Apres le diner nous allames a pié a un quart de lieüe de la au 
dela du lac de Lussil un petit lac ou cependant ils ont un beau bateau, 
dans un chalet ou vacherie, lieux fameux par la Nouvelle Eloise. Pré‑
cisement les va chers y assembloient 54 vaches ha bitantes de ce cha‑
let pour les traire, ce qui se fait 2 fois par jour. Le tau reau les ac com‑
pagnoit jusqu’au chalet. On nous expliqua la maniére dont on fait les 
fromages de Gruyere985 et le Serac,986 Zieger,987 et on nous fit gouter 
pour la rareté du fait de l’ex cel lente crême, si épaisse que les cueil‑
lers de bois y *sur*nageoit. Apres nous être instru its de tout nous re‑
tournames pres du chateau en ville, ou le Baillif nous ac compagna. 
Nous partimes a 4h et 1/2. Nous eumes continuellement a descendre, 
arri vames bientot hors du canton de Fribourg, dans celui de Berne 
dont les bornes sont marquées par une espece de flamme988 avec les 
armes du canton attachée a un pieux fort elevé. La des cente conti‑
nua d’etre fort rapide. Blonay resta sur la gauche au dela d’un profond 
vallon qu’ar rose la Vevay, qui a fait du dommage a Chatel S. Denys. A 
gauche du grand che min une inscription du canton de Berne.989 Nous 
vimes bientot de fort pres le bassin du lac de Geneve, et les glacieres 
du Va lais. Corsi, village ou le che min *passe* de Lau san ne a Vevai. La 
on se tourne a gauche et des cend. [166v] J’allois a pié jusqu’aux por tes 
de Vevai ou nous arrivames a 6h et 1/2 et descen dimes aux Trois Cou‑
ronnes990 ou j’ex pediois tout de suite le cocher, que l’amour attiroit a 
Chatel S. De nys ou il aime Melle Fauchon servante chez le Baillif, et 
nous arrangeames notre voyage de demain a Roche. 

Le plus beau tems du monde.

☽ Le 24. Septembre. Les filles du païs de Vaux portent des chapeaux 
de paille poin tus par le haut. On voit a Fribourg et Berne la plupart 
des vieilles fénetres a une haute et deux basses a chaque coté. Vevai 
est une ville tres longue et grande, beaucoup de bel les maisons, des 

985 Der Greierzer Käse/gruyère war ein wichtiges Exportprodukt des Kantons Frei‑
burg; er wurde über Vevey und den Genfer See nach Frankreich geliefert.
986 Der Sérac ist ein ursprünglich aus Savoyen stammender Weichkäse, der aus Mol‑
ke hergestellt wird.
987 Siehe TB 31. Juli.
988 Rote und schwarze Flammenstrahlen, die auch die Fahnen der Berner Regimen‑
ter kennzeichneten.
989 Das ganze Gebiet befand sich von 1536 bis 1798 bei Bern, heute im Schweizer 
Kanton Waadt.
990 Das Hotel ‚Trois Couronnes‘ am Quai Perdonnet, neben dem Sitz des Berner Land‑
vogts, wurde Mitte des 19. Jh. durch einen Neubau unter demselben Namen ersetzt und 
spielte weiterhin eine große Rolle im Tourismus von Vevey. Henry James verewigte es 
in seiner Novelle Daisy Miller.
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places bien arrangées, et un port si vaste du coté du lac, que je n’en 
ai pas vu de pareil ni sur le lac de Constance ni sur le Lago Maggiore, 
aucun si bien or née[!]. Il y a des arbres plantés dans la place d’armes 
même, et puis une tres belle allée du coté de Lausanne. Les halles 
sont sur la même place. La vüe des montagnes de Sa voye et du Va‑
lais, parmi ces derniéres la Dent du Midi toujours couverte de neige, 
font un bel effet, on voit d’un coté jusqu’a Neuveville au bout oriental 
du lac, de l’autre tres loin vers l’occident. Parti a cheval avec M. de 
Diesbach et son valet des Ponts le matin a 6h. Le tems etoit beau, ce‑
pendant le ciel couvert de nuages en beau coup d’endroits. La vüe du 
lac de Geneve que nous cotoyames, nous rejouit beaucoup, de même 
que les mon tagnes que nous appercevions de tout coté. A gauche la 
Dent du Jamand qui a une petite pointe semblable a un cilindre a co‑
té de sa grande pointe. A coté de la gorge [167r] de montagnes que 
l’on voit au bout du lac, nous vimes de loin a droite la Dent du Mi‑
di, dont nous avions déja decouverts hier les sommets couverts de 
neige. D’abord apres Vevai que nous traversames entierement nous 
passames un mau vais petit boyau de ville appellé la Tour de Peils, 
on voyoit Blonai de loin a gauche, puis Burie, puis le chateau de Cas‑
tellar991 apartenant a M. Bonteli992 de Berne, Clarens cet endroit si 
fa meux dans la nouvelle Eloise, Chernier resta a gauche, Monstreu, 
grand bourg, dont le tem ple est singulierement cloué contre la mon‑
tagne. Chillon vieux chateau de 1553,993 presqu’entouré du lac, avec 
de vieilles murailles bien conservée. Villeneuve au bord du lac, gros 
bourg mal bati comme un long boyau, et mal pavé. Le chemin toujours 
bon quoiqu’aumilieu de marais, ayant a gauche, des rochers couverts 
d’arbres mais un peu pelé par le haut. Il commença un peu a pleuvoir 
lorsque nous fumes au dela du village de Resne, ce qui nous fit hater 
notre course pour Roche, ou nous arrivames a 8h 3/4. C’est un vil‑
lage a trois bonnes lieues de Vevai, remarquable par le magazin de 
sel d’Ai gle et de Bex, et parceque c’etoit la demeure du celebre ba‑
ron de Haller,994 qui jus qu’ici étoit directeur de salines. Les torrens 

991 Von 1536 bis 1798 gehörte Le Châtelard unter bernischer Herrschaft zur Vog‑
tei Chillon, die 1735 in Vogtei Vevey umbenannt wurde; das Schloss, von der Familie 
de Gingins 1440 erbaut, befand sich im 18. Jh. im Besitz der Berner Familie Bondeli.
992 Das Schloss wurde 1708 von Emmanuel von Bondeli, dem Großonkel der Julie 
von B., erworben. 
993 Das ursprüngliche savoyische Schloss Chillon wurde im 11. Jh. erbaut, im 13. Jh. 
vergrößert und 1536, wie auch das gesamte Gebiet, von Bern erobert.
994 Albrecht von Haller war 1758‑64 Direktor der Salinen von Bex, mit Wohnsitz in 
Roche. Bei der jährlich zu Ostern stattfindenden Wahl der Berner Magistrate wurde 
1764 Johann Friedrich Stettler (1712‑94) zu seinem Nachfolger bestimmt und Haller 
kehrte am 1. Oktober des 1764 nach Bern zurück. Die Salinen im Gebiet zwischen Bex 
und Fondement wurden seit 1554 von der Familie Graffenried betrieben. 1684 über‑
nahm der Kanton Bern die Salinen in eigener Regie; seit 1731 wurden Direktoren der Sa‑
linen ernannt. Ein erster Stollen, mit einem 114 m tiefen Schacht, wurde 1684 in Fonde‑
ment gebohrt. Ein zweiter, tieferer, 1721 in Angriff genommen, aber erst 1820 vollendet. 
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que nous avons passé entre Vevai et ici, ont en deux endroits fait un 
dommage terrible. Au milieu de la pluye nous descendimes pres de 
la maison de M. le directeur, et allames chez lui. Nous vimes arri‑
vé[!] un hom me en caftan ex tremement quarré ayant de beaux yeux, 
qui nous parla beaucoup de la Sue de, dont plusieurs plantes sont se‑
lon lui dans la comté de Neufchatel, du Gla cier de la Fai che, qui fait 
les sources [167v] du Rhône, que Haller appelle Amnem maxi mum,995 
de sa terre de Gumoins,996 des defauts dans la Legislation Bernoise 
par raport a la popula tion. Un homme venant lui parler d’affaires, il 
eut la politesse de nous invi ter a diner, nous allames a l’auberge, re‑
vinmes voir le magazin a sel, les jardins du di rec teur et du contro‑
leur. Le fils cadet de M. Haller nous joignit et me dit que mon cousin 
Callen berg997 avoit été a Roches il y a deux mois. Nous dinames avec 
lui, sa fem me, née Teychmeyer, deux filles et 2 fils.998 M. Haller par‑
la beaucoup de Vol taire et dit qu’il étoit gaté par les louanges, quand 
Mrs de Wer ther999 et de L.[ynar]1000 allerent le voir, il dit a son valet 
de ch[ambre] qu’on donne *un verre* de vin a ces mes sieurs, il me 
parla beaucoup de Petrasch1001 qui est en corres pon dance avec lui, 

995 „Größter Fluss“.
996 Haller besaß die Herrschaft Goumoëns‑le‑Jux, in der Nähe von Echallens im 
Waadtland.
997 Georg Alexander Heinrich Hermann Gf. Callenberg (1744‑95): Sohn von Z.s On‑
kel Johann Alexander, war seit 1763 zum Studienaufenthalt in Genf und Lausanne; 
sächsischer Käm., Geheimer Rat ∞ 1. 1769 Marie‑Henriette‑Olympe, geb. de la Tour 
du Pin Montauban (1746‑71); 2. 1775 Marianne Wilhelmine Eleonore, geb. von Oert‑
zen (1746‑1815).
998 Sophie Amalia Christina, geb. Teichmeyer (1722‑95): Tochter des Jenaer Profes‑
sors der Anatomie und Chirur gie Hermann Friedrich, 1741 dritte Ehefrau von Albrecht 
von Haller; sechs Kinder dieser Ehe erreichten das Erwachsenenalter: Sophie Amalia 
(1742‑1825), Rosine Albertine Marianne (1744‑1831), Rudolf Emanuel (1747‑1833), So‑
phie Charlotte (1748‑1807), Johann Karl (1749‑81) und Albrecht (1758‑1823).
999 Jakob Friedmann Reichsgraf Werthern (1739‑1806): im sächsischen Staatsdienst, 
1769‑72 sächsischer Ge sandter in Frankreich ∞ 1773 Johanna Luise, geb. von Stein 
(1751‑1811).
1000 Die Grafen Christian Ernst und Rochus von Lynar, Studienkollegen Z.s.
1001 Joseph Frhr. Petrasch (1714‑72): nach Studien in Olmütz und Löwen und Reisen 
war er einer der letzten Adjutanten des Prinzen Eugen; er trat 1738 aus dem Militär‑
dienst aus, bildete sich durch weitere Reisen, u.a. nach Griechenland, und widmete sich 
fortan der Literatur und Wissenschaft; gründete 1746 in seinem Palais in Olmütz die 
kurzlebige Societas incognitorum in terris austriacis (Gesellschaft der Unbekannten), 
eine Gesellschaft zur Pflege der Wissenschaften, gab 1747/48 die Monatlichen Auszü‑
ge Alt‑ und neuer Gelehrten Sachen heraus und unterbreitete 1750 Minister Friedrich 
Wilhelm Graf Haugwitz in Wien den „Entwurf einer kaiserlichen österreichischen Aka‑
demie der Wissenschaften“ ganz im Sinne Gottscheds; 1758‑61 Präsident der in Augs‑
burg gegründeten Akademie; aus den Jahren 1761‑64 liegen neun Briefe Petrasch’ an 
Haller vor; Z. hatte 1761 in Wien dessen Vetter, General‑Feldwachtmeister Ernst Gott‑
lieb Frhr. von P. (1708‑92), den Kapitän der Arcieren garde, 1760 Generalfeldwachtmeis‑
ter, 1767 österr. Frhr., Förderer Sonnenfels’ und der Deutschen Ge sellschaft, kennen‑
gelernt (Haider‑Pregler, Des Sittlichen Bürgers, 275 f., 280, 317‑22; Breunlich, Mader, 
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de Daries1002 qui est chance lier a Francfort sur l’Oder, des particu‑
larités de M. Sen ken berg,1003 lorsqu’un jour a Goettingen il alla pro‑
mener avec le Professeur Hay mann,1004 &c. Je sçus que M. de Haller 
venoit d’avoir la vocation comme chan celier a Goet tin gen, et qu’il a 
envie d’y aller. Nous partimes de Roche a 2h sonné, encore par un 
bien beau chemin, Yvorne resta a gauche. Nous passames Aigle ou 
la Grande Eau un tor rent passe, ou il y a 2 chaudieres de sel, dans 
lesquelles on cuit l’eau salée venant des montagnes. C’est au reste 
un assez méchant endroit. En partant de la on voit a droite une pe‑
tite hauteur cou verte de verdures au milieu du vallon. Cette hau‑
teur forme avec les montagnes a l’ori ent un second vallon, il y a des‑
sus une tour du tems des Romains qui s’apelle S. Tryphon.1005 Olon, 
un bourg reste a gauche, on passe le torrent de Gri onne. La gorge 
étroite vers S. Maurice1006 frappe la vüe, puisqu’on n’y supposeroit 
point d’issüe, [168r] les Fontaines, village a gauche. Nous arrivames 
a Bex a 4h et 1/2. Ce village est a gau che de cette gorge étroite a l’en‑
trée d’un autre vallon. Apres avoir de mandé avis a l’Ourse, nous al‑
lames tout de suite en passant le torrent Aven çon, a une de mie lieue 
plus loin. S. Maurice en Valais. Cette petite ville est placée derriére 
cette gorge etroite dont je viens de parler. Il y a un pont sur le Rhône, 
fameux pour n’avoir qu’une seule arche pendant que la riviere y est 
assez large et profonde. Le territoire de Berne finit en deça du pont. 
La ville est d’un coté presque sous d’enormes rocs qui font une par‑

Aus den Jugendtagebüchern, 283‑85; http://www.haller.unibe.ch/akor03_d.html: 
Repertorium der Korrespon den ten Albrecht von Hallers).
1002 Joachim Georg Darjes (1714‑91): aus Güstrow in Mecklenburg stammender Phi‑
losoph, Jurist und Kameralist; 1744 Prof. der Moral und Politik in Jena; 1763 Profes‑
sor der Rechte in Frankfurt/Oder, preußischer Gehei mer Rat. Z. hörte bei ihm in Jena 
1757‑61 Vorlesungen in Naturrecht, Jus publicum, Policey‑ und Kameralwis senschaften 
und Stadt‑ und Landökonomie. Durch seine erste Ehe mit Catharina Wilhelmina Teich‑
meyer, einer Schwester der Sophie Amalia (1722‑95), war Darjes mit Albrecht von Hal‑
ler verschwägert.
1003 Heinrich Christian Baron Senckenberg (1704‑68): aus Frankfurt/Main stammen‑
der Jurist und Historiker, 1735 Prof. in Göttingen, 1738 in Gießen, 1744 in Frankfurt/M.; 
1745 Ernennung zum Reichshofrat anlässlich der Krönung von Franz I. Stephan, da‑
nach in Wien sesshaft; Verfasser staatsrechtlicher Schriften. Z. lernte ihn 1761 in Wi‑
en kennen (Breunlich, Mader, Aus den Jugendtagebüchern, 187, 196, 237, 258, 270, 
277, 302, 325).
1004 Christoph August Heumann (1681‑1764): Kirchenhistoriker in Göttingen; un‑
terrichtete zunächst am Pädagogium und war von 1745‑58 Ordinarius an der theologi‑
schen Fakultät; unter seinen Schriften findet sich eine Übersetzung des Neuen Testa‑
ments (1748); wegen seiner Hinwendung zur reformierten Abendmahlslehre legte er 
sein Lehramt zurück; aus der Zeit von 1747‑52 existieren vier Briefe an Haller (Korre‑
spondenten Hallers: http://www.haller.unibe.ch/akor03_d.html).
1005 Der 20 m hohe Festungsturm von Saint‑Triphon, an der Stelle eines römischen 
castrum errichtet, stammt wahrscheinlich aus dem 8. Jh.
1006 Der Zollposten an der Handelsstraße über den Großen St. Bernhard gilt als äl‑
testes christliches Zentrum und Wallfahrtsort der Schweiz.

http://www.haller.unibe.ch/
http://www.haller.unibe.ch/
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tie de la Dent du Midi, je fis a cheval tout le tour de la ville et rentrois 
par la grande rüe, ou il y a d’assez belles maisons. Je considerois l’ab‑
baye1007 en dehors. Apres avoir consideré un peu le vallon étroit de 
l’autre coté avec ses terribles montagnes, la vûe vers le lac de ce co‑
té, nous rebroussames chemin et fumes a 6h et 1/2 de retour a Bex, 
nous descendi mes a l’auberge de l’Ourse, fimes un bon souper, et ar‑
rangeames tout pour aller demain voir les salines. La cabaretiere se 
plaignit beaucoup des Anglois.

Tems un peu couvert. De la pluye un 
peu et beaucoup de vent. Belle soirée.

♂ Le 25. Septembre. Le matin apres le dejeuner a 6h et 1/2 nous par‑
times a cheval de Bex, M. de Diesbach et moi, nous acheminant vers 
les salines. Le long de l’Avençon nous montames par des montagnes 
couvertes de verdures, desquelles on voyoit le som met de la Dent du 
Midi [168v] eclairé par le soleil, faire un beau spectacle, nous vimes 
une grande partie du vallon qu’arrose le Rhône, entr’autres en Va‑
lais Mura, le couvent de Collombey1008 et Montey, vis a vis de nous les 
montagnes d’Olon. Nous passames Bex vieux ou il y a les batimens 
de gradua tion,1009 et par des sentiers fort etroits nous par vinmes a 
une lieue et demie de Bex aux Fonde mens. La nous nous chaussames 
et mimes des sarots, avec lesquels nous entrames dans la montagne 
precedé du maitre et d’un ouvrier munis de lampes. Nous allames 
fort loin en droi ture ayant a coté de nous deux tuyaux qui conduisent 
l’eau souffrée et la source d’eau salée par ces allées taillées dans le 
roc. Sous nos pieds couloit l’eau douce qui alloit mettre en mouve‑
ment la roüe. Nous allames voir le grand et le petit reservoir d’eau 
salée, la grande roüe de 36 pieds de diamétre que M. de Beust1010 fit 
construire en 1733[!] avec ses pompes pour elever l’eau salée a 50 
pieds de hauteur. Nous passames sur six echelles jusqu’a l’endroit 
ou sont les cinq sources, et nous nous trouvames dans un endroit a 

1007 Die Abtei wurde vom Burgunderkönig Sigismund um 515 gegründet und das 
Kollegiatstift 1127 in ein Augustinerchorherrenstift umgewandelt.
1008 Das Kloster von Collombey wurde 1643 von den Zisterzienserinnen im ehema‑
ligen Schloss d’Arbignon eingerichtet.
1009 Der holzsparende Prozess der Gradierung erforderte langgestreckte Gradier‑
häuser, in denen das salz haltige Wasser durch langsames Ablaufen über Stroh und 
Zweige einer natürlichen Evaporation ausgesetzt und vor der Erhitzung in Pfannen 
angereichert wurde. In den Berner Salinen Bevieux und Aigle setzte sich dieses Ver‑
fahren schneller durch als zu Hall in Tirol, wo man auf ausreichende Versorgung mit 
Holzbrennstoff rechnete.
1010 Joachim Friedrich Frhr. Beust (1696/7‑1771): aus Thüringen stammender Gene‑
ral‑Inspektor der dänischen Salinen, 1757‑71 dänischer Gesandter beim Obersächsi‑
schen Kreis; während einer Sondermission vom März–Juni 1741 beriet er die Berner Re‑
gierung beim Ausbau der Saline von Bex und der Anlage der Gradierhäuser.
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400 pieds au dessous du lit de la Grionne. Apres avoir vu ceci nous 
allames partie a cheval, partie a pié par un vil lage nommé Senalet 
a Bex vieux voir les batimens de graduation. Nous en consi de rames 
l’un avec ses roües, pompes, epines et cuves, et allames ensuite voir 
la chau diere, dont j’ai trouvé la construction differente en plusieurs 
egards de celle de Hall, entr’autres par l’endroit ou on met les cou‑
loirs. Un M. de Graffenried1011 de Berne en a l’inspection. [169r] Un 
commis nous expli qua tout au mieux, et nous fit voir encore le maga‑
zin a sel, le feu etc. De cette maniere nous retournames a Bex, mon 
cheval om bra geux refusa de passer un pont garni de draps de tein‑
turiers. A 11h 3/4 nous fumes de retour a Bex. Ayant fait nos notes 
et diné nous allames encore chez M. Gennet,1012 habile horloger, voir 
les outils pour distribuer egalement les dentu res des rouages, pour 
faire les fusées dans les montres et les piliers. Nous partimes apres 
2h par un tems charmant, qui nous rendit les beautés du païsage 
bien plus agréables. Nous fimes le même chemin par ou nous étions 
venu hier. Pres de Roche nous vimes des chévres grimper au haut 
de rocs pelés. A Ville Neuve on donna du pain aux chevaux. Nous re‑
gardames les débris d’une inscription romaine sur le bord du lac, et 
l’eau du lac se briser a nos pieds, deux barques a pleine voiles. Nous 
cueillimes comme hier des grap pes a cheval le long des vignes qu’on 
traverse depuis Villeneuve jusqu’a Vevai. A l’aide de quelques ga‑
lops, nous fumes rendu a Vevai a 6h et 1/2 c.a.d. nous avions fait six 
bonnes lieues en quatre heures de tems. Tout de suite nous allames 
au port nous pro mener dans l’allée, sur la place d’armes, et sous les 
halles, ou nous eumes une longue conversation avec un marchand 
d’ici. A souper M. Bandol de Genéve a force de me questionner sçut 
mon nom, et me dit que des lettres m’attendoient a Geneve. Le même 
[169v] marchand de Vevai avec qui j’avois parlé, dit des choses fort 
sen sées sur le cha pitre de Rousseau, il me plut par sa franchise. Fries 
n’a pas vu Voltaire.

Tres belle journée depuis le lever du soleil
 jusqu’a son coucher. Clair et serein.

☿ Le 26. Septembre. Le matin, M. Bandol de Geneve vint encore chez 
moi. Parti de Vevai avec M. de Diesbach a 7h et 1/2 du matin. Le 
chemin d’ici a Lausanne est fort pierreux, fort inégal, mais agréable 
parcequ’on passe toujours entre des vignes, ayant a gauche le beau 
bas sin du lac de Geneve, a droite des collines de vignobles. Cor‑
syez et Courgeon resterent a droite, passé le ruisseau de Viveyse 

1011 Johann Rudolph (von) Graffenried: 1760 Salzfaktor, 1764 Mitglied des Berner 
Großen Rates.
1012 Eine Familie Genet war in Bex seit dem 14. Jh. sesshaft.
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que nous avions vu en venant de Chatel S. Denys. Cuilly petite ville. 
Espesse et Riais a droite. <Villette>, Grand voux a droite. Lustry pe‑
tite ville. Puilly village. Nous parlames continuelle ment des choses 
interessantes jusqu’a 11h ou nous arrivames a Lausanne, ou nous 
occupames une petite chambre au Lion d’Or.1013 A diner je me trou‑
vois par hazard a coté de M. Zellweger de Trogen que j’avois vu le 
14. juillet, il me pro mit des adresses pour Lion et Marseille, et me 
recommanda de loger au Parc1014 a Lion. M. Wetter1015 de Herisau 
me parla d’Orange. M. Constant1016 de Court qui dinoit avec nous, 
nous invita au cer cle,1017 ou il y a un beau jardin, et dela une vûe 
superbe sur le lac au sud ouest. Le lac est assez étroit ici. M. Tissot 
nous mena chez M. Seigneux de Correvon,1018 Pré si dent de la Soci‑
été Economique et de la Societé charitable,1019 j’y trouvois son cou‑
sin M. Seigneux le Mai sonneur.1020 Le premier me parla beaucoup 
de feu mon oncle et de son ami Hut ton.1021 Nous allames dela au cha‑

1013 Die Herberge ‚Lion d’or‘, 1711‑76 im Besitz der Familie de Crousaz, die das Haus‑
zeichen einer älteren Herberge übernommen hatte, befand sich in der rue du Bourg 
und war bis Mitte des 19. Jh. in Be trieb. Die alte Fas sade blieb trotz Umbau erhalten. 
1014 Das ‚Hôtel du Parc‘ an der Place des Carmes war das vornehmste Hotel in Lyon.
1015 Mögl. Johann Ulrich Wetter (1741‑1806): Kaufmann und Textilfabrikant in He‑
risau (Deutsch, Bericht, 206).
1016 Jean‑Augustin Constant (1696‑1774) erwarb durch Heirat mit Françoise, geb. de 
Loys de Villardin 1727 die aus dem 17. Jh. stammende Villa Champfleuri im Lausanner 
Vorort Cour (1970 demoliert). Hier ist mögl. einer seiner Söhne gemeint.
1017 Die Räume des 1761 gegründeten Cercle du Bourg befanden sich im Hause Lo‑
ys de Cheseaux (rue de Bourg 24); das mittelalterliche, im 17. Jh. umgebaute Haus wur‑
de 1912 demoliert. Boswell besuchte den Lausanner Cercle wenige Monate später, am 
21. Dezember 1764, und traf dort „about fifteen English playing at Whist and making 
a great deal of noise“ (Pottle, Boswell on the Grand Tour, 265).
1018 Gabriel de Seigneux, seigneur de Correvon (1695‑1775): 1723 Lausanner Rat‑
sherr, Jurist, Philosoph, Schriftsteller ∞ 1735 Benigne, geb. de Loys.
1019 Die 1761 mit 20 Mitgliedern gegründete Lausanner Société économique war der 
erste regionale Zweig der Berner ökonomischen Gesellschaft. Sie wurde von Gabriel 
Seigneux de Correvon und Jean‑Henri Polier de Vernand in jährlicher Alternanz präsi‑
diert (Erne, Die schweizerischen Sozietäten, 231‑3). Die Société charitable war u.a. auch 
für die Überwa chung der seit 1726 nach englischem Muster gegründeten Ecoles de Cha‑
rité (privat finanzierte Niedere Schulen für Kinder aus armen Familien) verantwortlich. 
1020 Pierre de Seigneux (1704‑83): Lausanner Ratsherr und Aufseher der öffentlichen 
Gebäude ∞ 1733 Marie‑Madeleine, geb. Chanson.
1021 James Hutton (1715‑95): Buchhändler in London, unternahm ab 1739 mehrere 
Reisen nach Deutschland und hielt sich 1756‑63 in Lausanne, Genf und Basel auf; Mit‑
begründer, Diakon sowie einer der bedeutendsten Mit arbeiter der Herrnhuter Brüder‑
gemeine (Church of the United Brethren) in Großbritannien, die 1749 durch eine Act 
of Parliament offizielle Anerkennung fand; Freund, Korrespondent und Biograph von 
Nikolaus Ludwig Gf. Z.; Karl Gf. Z. lernte ihn 1768 in England kennen ∞ 1740 Louise, 
geb. Brandt aus Neuenburg, mögl. verwandt mit Mme Britzelius, geb. Brandt aus Neu‑
enburg, siehe TB 6. September (Beyreuther, Zinzendorf, 256‑62, 306).
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teau1022 chez M. le Baillif Jenner,1023 qui n’etoit pas au logis, ensuite 
sur la plateforme. Le Professeur d’Arnay1024 nous [170r] conduisit a 
la bibliotheque,1025 ensuite nous entrames dans l’eglise qui est un 
bien beau dome,1026 ay ant cependant le defaut tres grand que l’on ne 
put bien decouvrir la nef du choeur et v.[ice] v.[ersa] a cause d’une 
*gallerie de* traverse qui les separe. La fenétre en forme de rose, 
les monumens de plusieurs fameux gen tilshommes entr’autres de 
M. de Mon te nach, les sepultures des eveques de Lausanne etc. nous 
allames avec M. Con stant au cours, qui est une belle allée avec un 
morceau de gazon sur le chemin de Ge neve. Beau coup d’An glois se 
promenoient la. Soupé au cercle chez M. Constant avec Mrs Tissot 
et Branle.1027 Le dernier parla beaucoup de Voltaire et nous en conta 
de beaux traits. L’affaire des Calas lui a couté 20,000 livres, et il 
s’est exposé a la risée du Duc de Choi seul.1028 Il a tiré M. Chateau‑
vieux de la main de ses créanciers, lui avançant 5000 livres, a M. 
Pithac neveu de l’archeveque d’Auch1029 il avança 100 louis. Il gar‑
da a sou per a Monrion1030 un importun qui venoit se fourrer dans 
un soupé privé. Il faut avoir de l’âme, ma niece. Il est in juste en‑
vers Rousseau, il a écrit contre lui Timon le Misan trope.1031 L’esprit 

1022 Das 1397‑1431 erbaute und mehrmals vergrößerte Schloss Saint‑Maire diente 
bis zur Reformation als Residenz der Bischöfe von Lausanne, 1536‑1802 als Residenz 
der Berner Vögte und ist seitdem Sitz der kantonalen Regierung des Waadtlandes.
1023 David Jenner (1702‑90): 1724‑63 Offizier in holländischen Diensten, 1763‑69 
Landvogt von Lausanne.
1024 Jean‑Rodolphe d’Arnex (1710‑65): Professor der Rhetorik an der Lausanner Akademie.
1025 Ursprünglich als Bibliothek der nach der Reformation 1537 gegründeten Acadé‑
mie de Lausanne eingerichtet. Sie befand sich seit 1587 im (noch bestehenden) Gebäu‑
de der alten Akademie und wurde 1905 ins neu erbaute Palais de Rumine transferiert.
1026 Die erstmals 814 erwähnte Kathedralde Notre Dame wurde 1173‑1275 er‑
baut, 1873 von Viollet‑le‑Duc renoviert und gilt als schönstes Bauwerk der Gotik in 
der Schweiz.
1027 Jacques‑Abram‑Elie‑Daniel de Brenles (1717‑71): 1754 Untervogt, Sekretär der 
Lausanner Société économique, 1770 Professor der Jurisprudenz an der Lausanner Aka‑
demie, Freund Voltaires ∞ Etienne, geb. Chavannes (1731‑75).
1028 Etienne‑François comte de Stainville, 1758 duc de Choiseul‑Stainville‑d’Amboi‑
se (1719‑85): 1758‑61 französischer Außenminister, 1761‑66 Marineminister, 1762‑70 
Generaloberst der Schweizer und Bündner Truppen (Index Wien‑Triest).
1029 Jean‑François de Chatillard de Montillet: 1742‑76 Erzbischof von Auch; Voltaire 
war sein Gegner im Jesuitenstreit, der durch die Angriffe des Jesuiten Nonotte ausge‑
löst worden war. Voltaire hatte seinem Neffen, Claude‑Joseph‑Hippolyte de Bourgeois, 
marquis de Billiat, Geld geliehen und erinnerte den Prälaten an diese Tatsache in ei‑
nem Brief vom 29. Mai 1764, den er von einem Bekannten, Daumart, unterzeichnen ließ 
(Bestermann, Voltaire, D. 11898). 
1030 Voltaire mietete im Dezember 1755 den Landsitz ‚Montriond‘ in Ouchy als zeit‑
weiligen Winterwohnsitz. Das Schloss diente ihm vor allem als Bühne für Theaterstü‑
cke, deren Aufführung in Genf durch das Theaterverbot nicht möglich war.
1031 Erschien im 4. Bd. der Mélanges in der Collection complette des œuvres de M. 
de Voltaire.
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simple de M. Hal ler triompha de lui dans un souper familier.1032 Ce 
M. Branle parloit bien. Nous nous sepa rames a 10h et 1/2. Commu‑
niqué des lettres a M. de Diesbach.

Tres belle journée.

♃ Le 27. Septembre. Le matin le Baillif de Toff, M. de Werth1033 vint 
chez nous. Nous ren dimes visite a M. Seigneux qui nous montra la 
nouvelle edition des Oeuvres de Voltaire,1034 dont cet auteur lui a fait 
present. Avec M. Constant chez Me d’Aubonne1035 ou nous dinames 
avec Melle de Bavois,1036 M. et Me Godard,1037 *M. <d’Ayre>*.1038 
C’est une aimable femme, qui a mille talens, une belle presentation, 
elle peint a mer veille en pastel et a l’<estampe>, elle fait des fleurs 
de ruban et de chenille. Elle me parla beau coup [170v] de mon cou‑
sin Callen berg, de son bon coeur mais sensible et inquiet de plaire, 
pas corrompu, il joue du clavecin a merveille, il compose, il aime 
beaucoup son gouverneur. Apres le diner M. Constant et M. de Core‑
von nous accom pag nerent chez S.A. le Prince Louis de Wurtemberg1039 
a la Chabliere, a une demie lieue de la ville, Nous trouvames Me la 
Princesse, née Comtesse de Beuchling, tra vail lant au métier. Elle 
m’accueillit comme son compatriote, elle n’est pas si laide comme on 
le dit, le teint est bien, le né beau/x/, les yeux et les dents de même, 
des taches de rousseur. Elle tourne un peu les yeux quelquefois d’un 
air <tendu>, cela est vrai. S.A. arriva et m’ac cueillit amicalement, 

1032 Voltaire hatte Bern im Mai 1756 besucht. Sein Biograph, René Pomeau, bezwei‑
felt ein Zusammentreffen mit Haller bei dieser Gelegenheit (Pomeau‑Mervaud, De la cour, 
1991, 289). Die Tagebucheintragung Z.s lässt jedoch auf eine solche Begegnung schließen.
1033 Georg Samuel von Werdt (1710‑92), Offizier in französischen Diensten, 1752 
Landvogt von Vevey, 1769 Bernischer Geheimer Rat, 1776 Mitglied der Helvetischen 
Gesellschaft ∞ Catharina, geb. Steiger (De Capitani 1983, 167). Er war nicht der Vogt 
sondern der Besitzer der Herrschaft und des Renaissance schlosses Toffen (bei Belp). 
Vater des Georg Emmanuel von Werdt (siehe TB 14. September). 
1034 Collection complète des œuvres de M. de Voltaire, 15 Bde.
1035 Louise Honorée‑Françoise, geb. de Saussure (1726‑96) ∞ 1. 1754 Etienne d’Au‑
bonne (?‑1759), 2. 1767 Jonathan Polier de Saint‑Germain, seigneur de Corcelles. 
1036 Verwandte der Mme d’Aubonne – ein Zweig der Familie de Saussure nannte 
sich Barons de Bavois. 
1037 Vielleicht aus der Familie des Lausanner Ratsherren, Säckelmeister und Auf‑
seher der öffentlichen Gebäude Marc Gaudard de Béthusy, Schwager des Historikers 
Abraham Ruchat. 
1038 Gibbon erwähnt einen deutschen Baron d’Aire, der sich im September 1764 in 
Lausanne aufhielt (Gibbon/Bonnard, Le Journal, 61).
1039 Der Prinz (siehe TB 7. September) lebte 1763‑67 auf dem Landgut La Chablière 
bei Lausanne, das er von der Familie Constant de Rebecque gemietet hatte. Das Land‑
gut wurde 1713 von Samuel Constant erworben, 1750 und 1802 umgebaut; es war seit 
1790 im Besitz des Schriftstellers Benjamin Constant und befindet sich heute im Be‑
sitz der Stadt Lau sanne.
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me dit beaucoup du Duc de Bragance, mille choses obligeantes pour 
le mariage de mon frere, nous parla des Turcs, de l’Ordre de Marie 
Therese,1040 comme il est mal distribué. Il me conta la même his‑
toire du trait indigne de Voltaire envers Rousseau, que M. /O/stein1041 
me conta a Zurich. Le Prince nous ac com pag na jusqu’a la porte de 
son domaine, et passa ensuite en voiture devant nous avec la Prin‑
cesse pour aller chez Me d’Aubonne. Nous l’y suivimes, il y avoit 
Me d’Aran ches, M. le Baillif de Jenner, Me de Gentil1042 de Monre‑
pos,1043 Melle du Quesne d’Erlangen, arriere petite fille du fameux 
Du Quesne,1044 M. Clarke1045 un jeune Ang lois, Me de Guemoins et 
son mari.1046 Diesbach joua au Whist avec la Princesse, moi au Pi‑
quet avec Me de Gentil une aimable et vive femme, qui ne s’ennuya 
pas a jouer avec moi, et qui me conta mille traits de Callenberg, en‑
tr’autres comment il s’etoit vû du pé par une femme de Geneve, par 
laquelle il se croyoit aimé. Le Prince et [171r] la Princesse se re‑
tirerent avant souper. Le souper fut agréable. Mmes d’Aubonne et 
d’Aran ches y chan terent, Regne, Amour etc. Maman, je n’ai pû etc. 
Ce que je dis etc. Me de Gentil s’offrit de me mener demain chez le 
Prince et me montra des lettres de Voltaire, me dit que le Duc de 
Bragance avoit du loger chez elle.

Tres beau tems.

♀ Le 28. Septembre. Le matin a 6h mon ami Diesbach me quitta, re‑
tournant a cheval a Fri bourg, apres son depart je fis beaucoup de re‑
fléxions sur moi même, qui n’etoient pas a mon avantage. Le Bailli de 
Toff vint un moment chez moi, ensuite M. Seigneux de Correvon, qui 
me trouva occupé a ecrire une lettre au Duc de Bragance. Allé a pié 
a Monrepos chez Me de Gentil, qui me fit montrer son théatre par son 

1040 Der im Juni 1757 nach der Schlacht von Kolin gestiftete Orden hatte bis Ende 
1763 in neun Promotionen 184 Mitglieder aufgenommen, davon 18 mit dem Großkreuz 
ausgezeichnet. Prinz Ludwig befand sich nicht darunter. 
1041 Mögl. Steiner.
1042 Suzanne‑Angélique‑Alexandrine, geb. Constant d’Hermenches (1731‑72), 
Schwester von David‑Louis C. d’H. ∞ 1747 Frédéric‑Philippe‑Alexandre de Gentils, 
marquis de Langalerie (1710‑73).
1043 Die Gentils waren Besitzer des Schlosses Monrepos bei Lausanne, auf dessen 
Bühne häufig Voltaires Stücke aufgeführt wurden. Monrepos wurde 1817 völlig umge‑
baut; zeitweilig Sitz des Museums des Internationalen Olympischen Komitees.
1044 Der französische Admiral Abraham Duquesne (1610‑88), dessen protestanti‑
sche Nachkommen 1685 Frankreich verließen und die Genfer Bürgerschaft erhielten.
1045 Godfrey Bagnall Clarke (ca. 1742‑74): 1763‑64 auf Grand Tour Reisebegleiter 
Gibbons und Boswells; 1768‑74 MP für Derbyshire. 
1046 Nicolas‑Théodore de Goumoëns (1730‑1801): Offizier in holländischen Diens‑
ten und seine Frau.
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fils,1047 et me con duisit ensuite a la Chabliere chez S.A. le Prince Louis 
de Wurtemberg. J’y trouvois M. et Me du Four,1048 marchands de Ge‑
neve. Le Prince eut la bonté de me donner deux adresses1049 pour 
Geneve, l’une pour M. de Voltaire a Fernay,1050 l’autre pour M. Tron‑
chin,1051 le procureur general. Nous dinames assez bien, et la Prin‑
cesse m’ayant mis a sa gauche, me plaça ensuite a sa droite pour que 
je fusse entr’elle et Me Gentil. On parloit de M. *de* La Verdy,1052 des 
abus dans les finances de France p.e. Le champagne a 6 <livres?> 
par jour tout le tems des grossesses des Dauphines, parceque Me la 
D.[u chesse] de Bourg.[ogne], dans une grossesse, en avoit eu la fan‑
taisie. Me du Four étoit une terrible discoureuse. Apres le diner le 
Prince joua avec moi et la Marquise au Pi quet, cette derniere me tour‑
menta beaucoup *puis*que je n’y jouois pas bien. Apres 7h elle me ra‑
mena en ville et me proposa de venir avec elle a Monrepos. Je le fis 
[171v] j’y pris du thé et soupois avec cette femme aimable en famille. 
Elle me donna de jolies lettres de Voltaire et de Me la Margrave de 

1047 Charles de Gentils, marquis de Langalerie (1751‑1835).
1048 Mögl. der Genfer Großhändler Robert Dufour (?‑1782): bis 1771 Seniorpartner 
der Bank ‚Dufour, Mallet & Le Royer‘, deren Kunde Herzog Ludwig von Württemberg 
war (Lüthy, La Banque protestante, passim).
1049 Der Brief des Herzogs an Voltaire lautet: „A la Chablières, ce 28 septembre. Il 
est bien naturel, mon sieur, que je se conde le juste empressement que M. le comte de 
Sinzendorf m’a témoigné avoir de rendre ses hommages à cet homme illustre qui a en‑
chanté l’Europe par ses écrits immortels, et qui remplit l’univers du bruit de son nom. 
Ce comte de Sinzendorf, frère de celui qui est à la tête des finances de sa majesté l’im‑
pératrice, est un jeune homme plein d’esprit et de connaissances, et je ne doute pas que 
vous n’en soyez très content. Il voyage en philosophe, et je puis dire avec vérité qu’il a 
beaucoup vu et très‑bien vu. Il vous a réservé pour la bonne bouche, monsieur, et certes 
il ne pouvait pas mieux couronner la fin de ses voyages. [...] Louis Eugene, duc de Vir‑
temberg“ (Bestermann, Voltaire, D. 12108).
1050 Ort an der Schweizer Grenze und 4 km vom Genfersee entfernt, wo Voltaire von 
1759 bis 1778 lebte, heute im französischen Arrondissement Gex.
1051 Jean‑Robert Tronchin (1710‑93): 1746 Genfer Ratsherr, 1760 Generalprokurator, 
Gegner Rous seaus, dessen Contrat social und Émile er 1762 verbieten ließ. Er besuchte 
häufig Voltaire, dessen Dictionnaire philosophique er jedoch 1764 ebenfalls verbieten 
ließ. 1764 lebten drei Zweige der Familie Tronchin in Genf: der Generalprokurator Jean 
Robert und sein Bruder Jakob, deren Vetter – die Söhne ihres Onkels Antoine – Pierre 
und François sowie ihr entfernter Vetter, der Arzt Théodore – Enkel ihres Großonkels 
Louis; Jean‑Robert heiratete 1742 Elisabeth‑Charlotte, geb. Boissier.
1052 Clément‑Charles‑François de l’Averdy (1724–guillotiniert 1793): Conseiller des 
Pariser Parlaments, 1763‑68 contrôleur‑général des finances ∞ 1751 Catherine‑Elisa‑
beth, geb. Devin (1733‑1809). Nachdem die französische Regierung bereits im Mai 1763 
mit der Déclaration du roi. Donnée à Versailles, le 25 Mai 1763 das Prinzip des freien 
Binnenhandels mit Getreide, Mehl und Gemüse erlaubte, ließ der von Choiseul prote‑
gierte Vertreter von Freihandelsideen im Juli 1764 die noch verbliebenen administrati‑
ven Beschränkungen im Getreidebinnenhandel – ausgenommen im Pariser Raum – ab‑
schaffen. Die daraufhin in ganz Frankreich erfolgenden Preissteigerungen führten zu 
den sogenannten Brotaufständen.
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Bade Dourlach1053 a lire. Elle me conta que feu le C. Re der1054 avoit 
du l’epouser. J’y restois jusqu’apres 11h.

Tems couvert. Quelque pluye.

♄ Le 29. Septembre. Le matin chez M. de Wehrt, ensuite chez M. 
Tissot, puis chez Me Genti qui me /conta/ dit des vers qu’elle a fait 
sur moi, elle me montra une lettre char mante d’une demoiselle de 
sa connoissance. Apres 12h j’allois a pié avec M. Tissot a La Cha‑
bliere diner chez S.A., M. et Me du Four y vinrent encore. On par‑
la de M. de Mon tesquiou1055 et de M. de Mirabeau.1056 Me Gentil 
avoit dit du dernier hier qu’il ne vivoit pas en consequemment[!] 
a ses ecrits, qu’il étoit toujours doré et qu’il avoit une maitresse 
dans sa maison, cela fut nié. M. le banneret Maire1057 vint, quand 
nous étions a table. Apres table, /xxx/ le Prince me fit l’honneur de 
me mettre de sa promenade. M. Tissot nous accompagna jusqu’aux 
portes de Lausanne. Le Prince me mena par Mon rion et Mallet.1058 
En chemin faisant il parla a toutes les païsannes et grangeres etc. 
qui demandoient des nouvelles de la petite famille. Il me conta une 
partie de ses disgraces. Le Duc son frere1059 exigea de lui de quit‑
ter le service de Prusse, ou il seroit resté. Le roi en fut piqué et 
le menaçea a une entrevüe, de Spandau1060 il repondit qu’il seroit 
bien aise que le roi se demasquat aux yeux de toute l’Europe, qu’il 
ne lui restoit d’autre sen timent pour lui que le respect. S.M. I.[m‑
périale] lui fit faire l’offre du caractere de Gen.[eral] Feld zeugm.
[eister]. Cela le determina a la fin de quitter le service de Prusse. 
On lui fit entrevoir l’esperance d’obtenir l’Archiduchesse Marie,1061 
pendant que son frere étoit malade. On sonda cette Princesse, et 

1053 Karoline Luise, geb. Prinzessin von Hessen‑Darmstadt (1723‑83) ∞ 1751 Karl 
Friedrich von Baden‑Durlach (1728‑1811), 1783 Markgraf, 1803 Kurfürst und 1806 Groß‑
herzog von Baden; Voltaire hatte ihn 1758 in Karlsruhe besucht.
1054 Mögl. Heinrich Adolf Gf. Redern (1729‑59): preußischer Regierungspräsident in 
Oppeln, Schlesien. Enkel einer Großtante Z.s, Sohn einer Gfin. Reuß‑Greitz. Z. kannte 
ihn seit seiner frühesten Jugend, ∞ 1751 Renate, geb. Gfin. Hoym.
1055 Charles‑Louis de Secondat, Baron de la Brède et de Montesquieu (1689‑1755) 
(Index Wien‑Triest).
1056 Victor Riquetti marquis de Mirabeau (1715‑89) (Index Wien‑Triest).
1057 Jean‑Daniel Le Maire: 1733 Lausanner Ratsherr, 1753 und 1761 Aufseher der öf‑
fentlichen Gebäude, seit 1763 Bannerherr des Lausanner Quartiers St‑Laurent.
1058 ‚Le Malley‘: Landhaus westlich von Lausanne.
1059 Karl II. Eugen (1728‑93): 1737 Herzog von Württemberg.
1060 Friedrich II. bedrohte den Prinzen mit Festungshaft in Spandau bei Berlin.
1061 Maria Christina, Erzherzogin von Österreich (1742‑98) ∞ 1766 Albert von Sach‑
sen, Herzog von Teschen. Fst. Charles‑Joseph de Ligne beschrieb die von ihm unterstütz‑
te Liebeswerbung des auf bal dige Thronnachfolge hoffenden Prinzen Ludwig 1760/61 
in seinen Fragments de l’histoire de ma vie (éd. Vercruysse, Prince Charles‑Joseph de 
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apres avoir [172r] eu son aveu, on pré ci pita le Prince. Il avoit dit 
qu’il re garderoit comme une marque, que l’on lui ac cor doit l’A.[rchi‑
duchesse]. Si on le rapelloit, on le rapella, il agit en consequence, 
et on le chassa. Il dit que S.M. l’a ecrasé du poids de son autori‑
té, qu’il est *peu* heureux avec les rois, que pour rendre la liber‑
té a cette digne P.[rincesse] il s’est marié, puisqu’il est plus facile 
de vivre ainsi que tout seul dans la retraite. Il etoit touché du sou‑
venir de Me la P.[rincesse] Trautson,1062 il me dit que si je restois, il 
me communiqueroit le ro man de sa vie. Ses fétes quand il sera Duc 
régnant, seront de recompen ser des labou reurs. Il y a pour 40 mil‑
lions de dettes dans le païs. De retour de notre prome nade il me dit 
de ne pas venir demain chez lui a la messe, puisqu’il ne vouloit pas 
donner d’om brage. Il me conta un trait infame de M. de Mongeron1063 
pour preuve de la cor rup tion de Paris. Il attribüe une partie de ses 
malheurs a M. de Daun.1064 Le Prince me fit con duire en ville avec 
M. et Me du Four. J’allois chez Me de Mezery,1065 *Gibbon, Me moirs 
of his Life and Writings, pag. 119*1066 ou je trouvois Mes d’Aubonne 
et de Gen til. La derniere habillée en Amazone pour avoir monté a 
cheval me mena souper chez sa mere,1067 une vieille femme qui pa‑
roit avoir été aussi frivole et aimable que sa fille. J’y vis M. le Colo‑

Ligne, I, 66; Index Wien‑Triest). Casanova erwähnte die Episode und die mit Auswei‑
sung aus Wien bestrafte Vermittlerrolle von Fst. August Sulkowski in seinen Memoiren.
1062 Maria Karolina Magdalena, geb. Freiin Hager von Allentsteig (1701‑93): Hof‑
dame und Vertraute Maria Theresias, an Literatur und Musik interessierte Obersthof‑
meisterin der älteren Erzherzoginnen; Maria Theresia schenkte ihr 1755 ein Schloss 
in Kalksburg bei Wien ∞ 1746 Johann Wilhelm Fst. von Trautson (1700‑75): 1722 Käm., 
Reichshofrat, 1724 Majoratsherr, 1730 Geheimer Rat, 1746 zweiter Obersthofmeister, 
1753 nö. Landmarschall (Index Wien‑Triest).
1063 Jérôme‑Louis Parat de Montgeron (1713‑92): 1737 receveur‑général des finances 
von Lothringen und Bar.
1064 Leopold Joseph Maria Gf. Daun, Fst. von Thiano (1705‑66): 1754 k. Feldmar‑
schall, Sieger von Kolin am 18. Juni 1757 und Hochkirch am 14. Oktober 1758, 1762‑66 
Präsident des Hofkriegsrates ∞ 1745 Maria Josepha Therese, geb. Gfin. Fuchs (1711‑64). 
Fst. Charles‑Joseph de Ligne erwähnt den kleinlichen Anlass des Streites mit dem Prin‑
zen Ludwig in Fragments de l’histoire de ma vie (Vercruysse, Prince Charles‑Joseph de 
Ligne, 2: 104; Index Wien‑Triest).
1065 Suzanne, geb. Bergier (1716‑1810) ∞ 1747 Henri Crousaz de Mézery (1712‑86): 
Direktor des Reit stalls von Lausanne; sie waren mit Gibbon befreundet und seine Gast‑
geber in Lausanne und Mézery.
1066 Edward Gibbon (1737‑94) hielt sich 1753‑58 zu privaten Studienzwecken in Lau‑
sanne auf, korrespondierte u.a. mit J.J. Breitinger und J.M. Gesner und traf Voltaire; 
sein Verlöbnis mit Suzanne Cur chod musste er auf Befehl seines Vaters beenden; wäh‑
rend seiner Bildungsreise 1763‑65 hielt sich G. erneut fast ein Jahr in Lausanne auf; Z. 
zitiert hier die Miscellaneous works of Edward Gibbon with memoirs of his life and writ‑
ings, ed. Lord Sheffield (London 1796). Z. kannte Gibbons The History of the Decline 
and Fall of the Roman Empire, 6 Bde. seit 1778 (Index Wien‑Triest).
1067 Rose‑Suzanne, geb. de Saussure (1698‑1782) ∞ 1721 Samuel Constant d’Her‑
menches.
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nel de Crozé,1068 on parla beaucoup de leurs spectacles, qui doivent 
en effet être charmans.

Tems couvert et tres froid.

XLme Semaine

☉ XV. de la Trinité. Le 30. Septembre. Je lus le matin avec beaucoup de 
plaisir toute la cor respondance de Rousseau avec le Prince1069 [172v] 
ce qu’il lui a recommandé pour l’education de ses enfans, en cas qu’il 
ne s’en chargeat pas lui même. La dessus le Prince a choisi ce der nier 
parti, et il confond par son exactitude dans ses devoirs de mari et de 
pere tous les maris et tous les peres, non seulement dans le grand 
monde, mais encore dans cette petite ville. M. de Correvon a tenté 
de le détourner de sa me thode pour l’education corporelle par un mé‑
moire tres mal fait. M. de V.[oltaire] déni gre tous les grands hommes 
du siécle, parcequ’il en pretend être le premier. Je donnois a l’hôte du 
Faucon de Berne les lettres de Muralt pour les rendre a M. Tschiffeli. 
A 10h j’allois a pié par beaucoup de boüe a Monrepos chez Me la Mar‑
quise de Gentil. Elle étoit au prêche, pendant ce temps la je lus dans 
l’Histoire de la maison de Stuart de Hume1070 du regne de Jaques I.1071 
Elle revint, me donna de jolis vers qu’elle avoit fait pour moi ecrit sur 
du papier peint, et me temoigna beaucoup d’amitié. Je lui dit mon chan‑
gement de religion a propos d’une question qu’elle m’avoit faite hier 
chez Me sa mere, elle me confia en revanche, qu’elle avoit dessein de 
faire elever son fils Charles dans la religion catholique pour lui faire 
avoir par le moyen de M. le Duc de Choiseul les terres de ses peres en 
France. Elle a été sur ce sujet en correspon dance avec le Prince qui 
lui a écrit le plus solidement du monde disant que la vertu étoit le meil‑
leur heritage que des peres pouvoient laisser a leurs enfans. Je partis 
apres qu’elle m’eut donné une lettre pour la Princesse, en voiture pour 
La Chabliere, ou je dinois seul avec le Prince et la Princesse et le che‑
valier Fabre1072 son aumonier qui a été en Chine et Cochinchine. Ils 

1068 Mögl. Ferdinand de Charrière, seigneur de Mex et Crozé (1712‑89): Berufsoffi‑
zier, Direktor des Lausanner Militärdepartements.
1069 Siehe die Korrespondenz Rousseaus mit Württemberg seit 1763 in: Leigh, Cor‑
respondance, XVII–XXII.
1070 David Hume (1711‑76), schottischer Philosoph, Ökonom und Historiker (Index Wi‑
en‑Triest); hier bezieht sich Z. mögl. auf die französische Übersetzung der ersten bei‑
den Bände der sechsbändigen History of Great Britain (1754‑62), übersetzt und veröf‑
fentlicht von Antoine‑François Prévost d’Exiles unter dem Titel Histoire de la maison 
de Stuart sur le trône d’Angleterre, 3 Bde. 
1071 Jakob I. von England (1566‑1625), 1603 König von England.
1072 Pierre‑François Favre (1706‑95): aus Freiburg, 1731 Priesterweihe in Avignon, 
1738‑42 Begleiter des Bischofs von Halikarnassos zu den Missionen in Annam, Kambo‑
dscha und Cochinchina, päpstlicher Ritter vom Goldenen Sporn und apostolischer Pro‑
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me [173r] comblerent d’amitié. Le Prince me lut toutes ses lettres de 
Voltaire, qui sont tres affectées, la lettre de M. de Haller a Vol taire,1073 
que je me suis copié, et me montra les peintures energiques de Hogard1074 
un An glois. Il imita un peu le langage de Voltaire qui met tout le bon‑
heur dans la bonne di gestion, et dit moi pau vre miserable quand dans 
cette vallée de miseres je mange un peu trop de Lombre che valier1075 je 
suis aux abois. Imaginez, ce coquin (i.e. R.[ous seau]) vient de m’ecrire, 
qu’il me haït, parceque je corromps sa patrie. Cela pourroit bien être, 
Monsieur, mais Vous ne seriez pas capable d’ecrire ainsi. Il faut être 
poli. Le Prince et la Princesse me menerent en ville. A la porte de Me 
d’Aubonne, puis a Mon repos chez Me la Marquise de Gentil, ou je trou‑
vois Me d’Aubonne qui me combla de politesses et regretta mon depart. 
Joué au piquet avec Me de Gentil et M. de Hammer stein,1076 Meklen b.
[our ge ois] ou Hannoverien qui me recommanda de voir pres des Dé‑
lices la campagne de M. Pitet.1077 Le Prince et la Princesse prirent 
de moi un congé tres amiable, le premier me pria de lui écrire. Nous 
soupames apres l’arrivée de Me d’Er manches1078 qui a une tante Mo‑
rave, j’étois bien entre Mes d’Aubonne et de Gentil. La derniére me dit 
qu’elle vou droit que je puisse la turlupiner encore longtems. Apres le 
souper Mes d’Herm.[enches] et d’Aub.[onne] chanterent des airs d’An‑
nette et Lubin, et de Bastien etc. Je pris congé d’eux tous les quittant 
avec autant de regret, qu’ils pa rois soient me quitter moi. Ecrit encore 
a Me d’Aubonne, a qui j’envoiois la copie de la lettre de Rousseau a M. 
Petit pierre, et a Me de [173v] Gentil, a qui je renvoyois ses lettres du 
Prince de Wurtem berg. Clarke l’Anglois a beau coup connu Callenberg.

Tems affreux. Il a neigé si fort, que la neige en beaucoup  d’en‑
droits ne s’est pas fondüe pendant la journée. Les montagnes

 de Savoye et de Bourgogne ont de la neige tres profonde. 
Jamais on ne se souvient d’en avoir vu de si bonne heure.

tonotarius 1742, Beichtvater mehrerer aristokratischer Familien in Lausanne; prozes‑
sierte 1746‑58 gegen den in Freiburg residierenden Bischof von Lausanne.
1073 Zwischen 1755 und 1759 liegen neun Briefe Voltaires an Haller und vier Briefe 
Hallers an Voltaire vor (http://www.haller.unibe.ch/akor03_d.html).
1074 William Hogarth (1697‑1764), sozialkritischer englischer Maler und Grafiker.
1075 Richtig omble chevalier: Saibling, Rotforelle.
1076 Aus der hannoveranischen Familie der Freiherren von Hammerstein‑Equord. 
1077 Pierre Pictet (1703‑68): 1739‑57 Professor des Rechts an der Genfer Akade‑
mie ∞ Marguerite, geb. Cramer (1711‑?). Er ließ 1757 das Landhaus St‑Jean‑la‑Tour am 
Rhoneufer unterhalb der Villa Délices erbauen, welches Voltaire zu Ehren von Pictets 
Tochter Françoise‑Charlotte Château Lolotte nannte; es ging in den Besitz von Pictets 
Schwiegersohn, Marc‑Samuel Constant de Rebecque, über. 
1078 Louise‑Anne‑Jeanne, geb. de Seigneux (1715‑72) ∞ 1743 David‑Louis Constant, 
seigneur d’Hermenches (1722‑85): Offizier in holländischen und französischen Diens‑
ten, 1780 Feldmarschall, Kommandant von La Rochelle. Aus seiner Korrespondenz mit 
der Schriftstellerin Isabelle de Charrière geht hervor, dass er sich im September 1764 
in Holland aufhielt (Courtney, Isabelle de Charrière, 164‑72).

http://www.haller.unibe.ch/


Tagebuch der Studienreise durch die Schweiz (Juni-Oktober 1764)

Studi di storia 18 259
Karl von Zinzendorf, Tagebuch einer kommerziellen Studienreise durch die Schweiz, 83‑284

Le Mois d’Octobre

☽ 1. Octobre. Le matin avant 7h je partis a regret de Lausanne, ou 
j’ai fait un sejour si agré able. Le mauvais tems m’obligea de fermer la 
voiture et m’empecha de voir la belle côte du païs de Vaud le long du 
lac de Geneve. Passé Vidy, S. Sulpice. Mon voiturier avoit 4 bons che‑
vaux. Morges est une petite ville infiniment plus jolie que Lausanne, 
les avenües plus agré able, tout des allées, un joli port, le terrain ayant 
d’assez bonnes maisons, Prex, Estuy et Aubonne resterent a droite, 
Rolle encore une assez jolie petite ville a larges rües. La Venoge, la 
Veiron et l’Aubonne sont trois rivieres que j’ai pas sées, la Dolive, la 
Promontele entre Rolle et Nyon, petite ville ou j’ai diné avec un jeune 
homme que j’avois vû a Basle a la Couronne. Je repartis apres 3h, 
passois la Boi ron et un petit bout du territoire de Geneve,1079 Copet 
baronie et chateau dans le terri toire de Berne, qui apartenoit autre‑
fois aux Comtes de Dohna,1080 j’en trois dans le pais de Gex, et y pas‑
sois la Versois, payant douane et péage dans le bourg de Versoy sous 
la domination françoise. Gentou, Pregne a droite.1081 Entré dans Ge‑
neve par la porte de Cornavin, on m’arreta longtems devant la ville 
et puis un trou‑[174r]peau de boeufs m’empecha encore beaucoup de‑
vant la ville même. *Geneve. Je descendis au trois Rois,1082 et occu‑
pois la chambre de Vienne, d’ou on a une vüe agréable sur le Rhone. 
Vis a vis de belles maisons de particuliers, et une foule de blanchis‑
seuses au bord de la riviére. Il y a dans le quartier marchand des ar‑
cades composées de piliers de bois, mais non pas par toute la ville. 
Soupé avec des gens d’assez bonne compagnie. J’y apris que le Par‑
lement de Paris a decidé enfin en faveur de l’inoculation.1083 Je reçus 
de Mrs Char ton et Bandole 4 lettres, trois de mon frere avec des in‑

1079 Céligny, seit 1536 Genfer Enklave im Waadtland.
1080 Friedrich Reichsgraf Dohna (1621‑88): aus dem preußischen Familienzweig 
Schlobitten, Generalleutnant in holländischen Diensten, Gouverneur des Fürstentums 
Orange, erwarb 1657 die Herrschaft und Schloss Coppet; sie blieb bis 1713 im Be‑
sitz der Familie, gelangte in der Folge an Marx Högger und dann an die Smeth, bevor 
das Schloss 1784 von Jacques Necker erworben und 1804 zum Mittelpunkt des Krei‑
ses seiner Tochter, der Mme de Staël, wurde. Es ist heute noch im Besitz ihrer Nach‑
kom men. Die Familienzweige Dohna‑Schlodien und Dohna‑Laucha waren mit der Fa‑
milie Z.s verschwägert.
1081 Das Gebiet von Versoix, Genthod und Pregny befand sich 1601‑1816 unter fran‑
zösischer Herrschaft, ehe es an den Kanton Genf überging.
1082 Das am Place Trois‑Rois (heute Belair) gelegene Haus war bis 1906 in Betrieb 
und wurde dann durch einen Neubau ersetzt. Die bei den Reisenden auf Grand Tour 
beliebten, benachbarten Hotels ‚Balances’ und ‚Trois Rois‘ bestanden seit dem 16. Jh. 
1083 Verfrühte Nachricht: trotz positiver Abstimmung der Faculté de Médecine am 
5. September schob das Parlament die Entscheidung auf. Erst nach Impfung der könig‑
lichen Familie 1774 wurde die Inokulation in Frankreich allgemein akzeptiert.
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cluses de Me la Prin cesse Eszterhasy,1084 du Baron Schell,1085 et de 
Melle la Princesse de Schwarzenberg, l’epouse future de mon frere. 
La Princesse Eszt[erhasy] m’en voye une lettre pour Mgr l’arché vêque 
de Lion.1086 Je repondis encore ce soir a mon frere.

Tems affreux. Du grésil et de la pluye toute la journée.

♂ Le 2. Octobre. Il y a un an que je *fus de* retour/nois/ de Koenigs‑
berg a Danzig. Le matin j’envoyois a la poste ma lettre pour mon frere, 
M. le conseiller d’Etat Jallabert1087 vint chez moi un moment avant de 
partir pour sa campagne. Il a la taille et la figure du Président de Sa‑
lis a Coire. J’avois une adresse pour lui de M. Bertrand a Berne. En‑
suite M. le pasteur Per driaux1088 vint me voir pour qui j’avois une 
adresse de M. Wilhelmi de Berne. Je pris un domesti que de place pour 
50 sols de France par jour. Je passois a la porte de M. de Chateau‑
vieux,1089 premier syndic, qui n’etoit pas chez lui, apres le diner j’al‑
lois chez M. Abosy *Abauzit*,1090 un vieillard refugié du Languedoc 
de 85 ans. Un peu il me paroit déraisonner, mais malgré cela il est 
fort savant, il me parla de Rous seau avec egard, et me montra le der‑
nier mauvais ouvrage de Voltaire, intitulé Diction naire [174v] raison‑
né portatif.1091 Nous lumes ensemble l’article Liberté defiguré dans un 
ridicule Dialogue, puis une partie de celui d’Ame. J’allois dela hors de 
la porte... chez M. le procureur general Tronchin, ou je trouvois une 
chambre remplie de gens, ce qui m’embarassa. Enfin le maitre du lo‑

1084 Maria Anna Luise, geb. marchesa Lunati‑Visconti (1713‑82) ∞ 1734 Paul Anton 
I. Fst. Esterházy‑Galántha (1711‑62), der 1761 Haydn als Kapellmeister anstellte (In‑
dex Wien‑Triest).
1085 Karl Alexander Frhr. Schell (?‑1792): Schwabe, 1762‑63 W. Rat des nö. Kommerz‑
konsesses, 1763‑76 Triestiner Intendanzrat, dann innerösterreichischer Gubernialrat 
in Klagenfurt, ca. 1779 Rat der Lan deshauptmannschaft Krain ∞ Vincenza, geb. Hoi‑
nisch, der Casanova ein Sonnet widmete (Index Wien‑Triest).
1086 Antoine de Malvin de Montazet (1713‑88): 1758 Erzbischof von Lyon.
1087 Jean Jallabert (1712‑68): Professor der Mathematik, Philosophie und Physik an 
der Genfer Akademie. 1746 Genfer Ratsherr, 1757 Senator, 1765 und 1768 Syndikus, 
Mitglied der Akademien von Berlin, Paris, Bologna, Montpellier, Lyon und der Royal 
Society. Er hatte 1761 den 1631 erbauten Landsitz ‚Le Manoir’ im waadtländischen Be‑
gnins nahe Nyon erworben ∞ 1739 Sybille‑Catherine, geb. Calandrini (Trembley, Les 
savants genevois, 411; Sénéchaud, Begnins, 160‑1).
1088 Jean Perdriau (1712‑86): Pastor in Petit Saconnex bei Genf, 1756 Professor der 
Literatur an der Genfer Akademie, 1764 Rektor der Akademie; unterstützte Rousseau 
im Disput gegen Voltaire.
1089 Siehe TB 26. September.
1090 Firmin Abauzit (1679‑1767): protestantischer Flüchtling aus Uzès, seit 1727 Gen‑
fer Bürger; Bibliothekar, theologischer Schriftsteller. 
1091 Dictionnaire philosophique portatif, erschien anonym im Juli; Voltaire bestritt 
ur sprünglich seine allseits vermutete Autorschaft; das Buch wurde auf Verlangen des 
General pro kurators Jean‑Robert Tronchin am 25. September 1765 in Genf verboten.
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gis s’avança et je lui rendis la lettre du Prince Louis. Me Tronchin me 
parut un peu satyrique ainsi qu’un jeune Turre tin,1092 et M. Tronchin 
tres sec. Ils changerent peu a peu, je me promenois avec lui dans son 
jardin, nous parlames de son discours sur l’esprit de parti,1093 il s’ex‑
prima singuliére ment sur les Lettres écrites a la Campagne,1094 di‑
sant qu’il ne savoit pas pourquoi on les lui attribu oit, qu’elles etoient 
remplies de platitudes, il s’offrit de me mener chez M. le Duc de Lor‑
ges,1095 et M. le Comte d’Harcourt.1096 De retour en ville j’appris que 
M. Charton avoit été chez moi, et j’allois chez M. Bandol, ou je vis ses 
trois filles.1097 On voit du jardin de M. Tronchin les glacieres de la Sa‑
voye, les plus hautes m.[ontagnes] apres les Cordiliéres.

Tems froid et triste.

☿ Le 3. Octobre. Geneve est une ville de moyenne grandeur, qui n’a 
point de belles places, mais beaucoup de belles maisons. M. Tiepo‑
lo,1098 ambassadeur de Venise, qui de retour de Paris devoit aller a 
Vienne, est mort le 1. de ce mois ici a Geneve apres y être arrivé ma‑
lade, il y a 6 semaines. /Il/ *Son cadavre* fut conduit hier en terre de 
Gex accompagné de 25 dragons uniforme rouge et epaulettes noires, 
des troupes de la Re publique de Geneve. Visite de M. le controleur 
general La Verdy a Mmes de France1099 auxquelles il assigne 8000 
l. par mois a chacune, aulieu de 4000 qu’ils avai ent eu jus qu’ici. Jet‑
té sur le papier ma relation de Berne. M. Bandol vint chez moi, nous 
parla mes commerce, ensuite il me mena chez un drapier, ou j’ache‑

1092 Mögl. Jean‑Daniel Turrettini de Turrettin (1753‑1831): später Offizier in badi‑
schen Diensten.
1093 Deux discours sur l’esprit de parti, prononcés par M. Tronchin, Procureur géné‑
ral, dans l’assem blée du Conseil des Deux‑Cent de la République de Genève.
1094 Lettres écrites de la campagne (Genève 1763). Jean‑Robert Tronchin verteidig‑
te in dieser anonymen Schrift die Vorrechte der Genfer aristokratischen Partei, die 
den Petit Conseil beherrschte, gegen die Rous seau‑freundliche bürgerliche Partei, die 
sog. représentants. Er provozierte damit Rousseaus Lettres écrites de la montagne 
(Dezember 1764).
1095 Guy Louis de Durfort‑Duras, 1759 duc de Lorges (1714‑75): französischer Ge‑
neralleutnant, Gouverneur der Guyenne ∞ 1737 Marie‑Marguerite, geb. Reine de Bu‑
auld de Marsan.
1096 Henri‑Claude, comte d’Harcourt (1703‑69): 1743 maréchal de camps, 1748 Ge‑
neralleutnant ∞ Marie‑Madeleine, geb. Thibert des Martrais, comtesse de Chiverny.
1097 Charles Bandol hatte drei Töchter: Elisabeth (1748‑98), Madeleine‑Michèle 
(1751‑73) und Marie‑Alexandrine (1752‑1809).
1098 Gian Domenico Almoro Tiepolo, ramo S. Apponal (1726‑64): 1760‑64 veneziani‑
scher Botschafter in Frankreich. Tiepolo, der duc de Lorges und der comte d’Harcourt 
waren Patienten des Dr. Tronchin.
1099 Zu der Zeit noch lebende Töchter des Königs Ludwig XV.: Marie Adélaide 
(1732‑1800), Victoire Louise Marie Thérèse (1733‑99) und Sophie Philippine Elisabeth 
Justine (1734‑82).
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tois du drap d’An gle terre pour une redingotte, nous allames dela 
chez M. Vieusseux,1100 l’horloger, qui m’ensei gna l’usage du crochet 
dans les montres, du ressort dans lequel donne ce cro chet lors que 
la montre est demontée. Nous allames ensuite chez le libraire Cra‑
mer,1101 qui n’y étoit point. A 11h 3/4 je partis pour Ferney, je traver‑
sois un che[175r] min bordé des plus belles campagnes de nos Gene‑
vois, entr’autres le petit Saconay, ou Me de Chan dieu,1102 fille de M. 
de Saconay, Gouverneur de Payerne, a sa campagne. A 1h en fin j’ar‑
rivois à Ferney. La premiere chose, qui me frappa, étoit la chapelle, 
avec l’inscrip tion Deo erexit Voltaire 1761.1103 J’envoyois mon valet de 
place porter la lettre du Prince Louis, ma voiture entra, on me me‑
na dans le salon, ou M. de Voltaire entra tout de suite, et me deman‑
da qui étoit ce Prince de Wurtemberg, apres un peu d’ex pli cation de 
ma famille, il me demanda si j’étois le *parent du* Successeur de J.[é‑
su] C.[hrist]. Il me parla beaucoup contre la tyrannie qu’on exerce a 
Vienne contre les li vres, ensuite de l’Im pe ra trice de Russie, il vou‑
loit s’efforcer de trouver que cette Prin cesse avoit le malheur d’être 
forcée au crime, il me parla de M. de Wo ronzow1104 a la Haye, de M. 
de Schu wa low,1105 il me dit, lorsqu’il me demanda de quelle re ligion 
j’etois, d’un ton mo queur, que c’étoit un grand plaisir que d’aller a 
la messe, que je ver  rois de belles messes en Italie. Nous allames un 
peu dans son jardin d’ou on decouvre 40 lieues de glacieres, c’est 
une charmante campagne, un petit parterre, de la vigne en allées et 
un grand bois avec des pieces d’eau au bout. A coté du parterre un 
bois de frê nes et de tilleuls, il se retira et me laissa avec sa niéce Me 

1100 Es gab 1759‑69 eine Genfer Uhrmacherfirma ‚Jean et Michel Vieusseux‘.
1101 Gabriel Cramer (1723‑93): Genfer Buchhändler und Verleger; sein Bruder Phili‑
bert (1727‑79), 1764 Genfer Ratsherr, 1767 Senator, war sein Geschäftspartner. Beide 
Brüder waren Freunde Voltaires und verlegten seine Werke.
1102 Louise‑Elisabeth de Sacconay (1744‑1809): Tochter des Marc‑Charles‑Frédéric 
(siehe TB 21. September); aus väterlichem Erbe waren ihr in Petit Saconnex auf Genfer 
Gebiet die beiden benachbarten Landsitze ‚Les Crêts’ und ‚La Tourelle’ verblieben ∞ 
1762 Charles‑Barthélemy de Villars‑Chandieu (1735‑73): Brigadier der Schweizer Gar‑
de in Paris; durch ihn wurde 1760 Casanova bei Voltaire eingeführt.
1103 Für Gott errichtet. Voltaire 1761.
1104 Alexander Romanowitsch Gf. Woronzow (1741‑1805): 1761‑62 russischer Ge‑
schäftsträger in Wien, 1762‑64 Gesandter in London, Präsident des Handelskollegi‑
ums un ter Katharina II., 1802‑04 Minister für auswärtige Angelegenheiten. Korres‑
pondent Voltaires, der ihn 1758 in Schwetzingen beim Kurfürst der Pfalz Karl Theo‑
dor kennengelernt hatte.
1105 Iwan Iwanowitsch Schuwalow (1727‑98): Käm. der Zarin Elisabeth, 1755 Gründer 
der Universität Mos kau und 1758 der Akademie der Künste in St. Petersburg; im Namen 
der Zarin beauftragte er 1758 Voltaire, die Geschichte Peters des Großen zu schreiben.
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Denys,1106 une bonne femme un peu épaisse. Me Du puy1107 la niece 
de Corneille y étoit aussi. On me dit tout plein de jolies choses. Nous 
allames diner, Me Denys me dit qu’a tort Rousseau croyoit Vol  taire 
son ennemi. M. de Voltaire arriva a propos pour <secater> un co‑
chon de lait, dont il s’acquitta assez mal en faisant une excla mation 
sur le bonheur qu’auroit été cette pauvre bête de rester vivante chez 
les juifs, qui ne mangeoient que des hommes. Il dit encore [175v] une 
impiété de cette nature sur les diables qui furent chassés dans les 
cochons. Il fit le bon homme devant moi, me disant, qu’il avoit une 
ame sensible, qu’il avoit pleuré deux fois pour Marie Therese, une 
fois lorsqu’elle s’étoit presen tée devant les Hongrois, son en fant sur 
les bras,1108 l’autre fois au recit d’un moine de Senones en Lorraine,1109 
qui étoit allé voir l’Empereur, et a qui l’Emp.[ereur] avoit presenté 
sa femme, et dit qu’elle avoit une bonne caleche qu’elle lui donneroit, 
attelée de 4 chevaux etc. Ce dernier recit me parut un peu fabuleux. 
Il me dit comment j’avois fait de parler le françois mieux qu’a Ver‑
sailles, pendant que lui ne faisoit qu’estropier l’Allemand. Me Denys 
me deman doit des nouvelles du Conseil de chasteté.1110 Il parla de 
Lio tard,1111 de l’Eveque de Bres lau1112 etc. La femme de Liotard exi‑

1106 Marie‑Louise, geb. Mignot (1712‑90): Nichte Voltaires ∞ 1738 Nicolas‑Charles 
Denis (?‑1744); sie war seit 1750 Voltaires Lebensgefährtin.
1107 Marie‑Françoise, geb. Corneille (1742‑?): Großenkelin eines Vetters von Pierre 
Corneille; von Voltaire unterstützt ∞ 1763 Pierre‑Jacques‑Claude Dupuits de la Chaux: 
französischer Offizier; das junge Paar wohnte in Ferney.
1108 Hier wird auf die in Ölgemälden und Stichen zu propagandistischen Zwecken 
verbreitete legendäre Szene der Krönung Maria Theresias zur Königin von Ungarn in 
Preßburg Bezug genommen. Tatsächlich fand die Krönung am 25. Juni 1741 und die 
Erbhuldigung der Stände auf dem Reichstag am 11. September 1741 statt (Koschatz‑
ky, Maria Theresia, 08,11a und 08,11b; Holčik, Krönungsfeierlichkeiten, 38; Barta, Fa‑
milienportraits, 72).
1109 640 von St. Gondebert gegründete Benediktinerabtei. Die lothringische Stadt 
Senones wurde 1751 Hauptstadt des Fürstentums Salm, die 1793 von Frankreich an‑
nektiert werden sollte. Voltaire besuchte im Juni 1754 den Abt von Senones, Dom Au‑
gustin Calmet (1672‑1757), dessen bibelhistorische Schriften er vielfach verwertete. 
Dom Calmet wurde vor allem durch seine Abhandlung über die Vampire Dis sertation 
sur les apparitions des anges, des démons et des esprits, et sur les revenants et vampires 
de Hongrie, de Bohême, de Moravie et de Silésie (1746) bekannt.
1110 Die Keuschheitskommission war 1560 zur Überwachung der Prostitution in der 
Stadt Wien eingerichtet worden. Ihr Vorgehen erregte zu Zeiten Maria Theresias die 
Verwunderung ausländischer Besucher und beeinträchtigte das Bild der Herrscherin 
in Teilen der europäischen Öffentlichkeit.
1111 Jean‑Etienne Liotard (1702‑89): Genfer Maler, dessen Werke zum Höhepunkt der 
Portraitkunst des 18. Jh. zählen. Nach mehrjährigem Aufenthalt in Konstantinopel und 
Jassy trug ihm seine türkische Kleidung den Beinamen eines ‚türkischen‘ oder ‚griechi‑
schen‘ Malers ein. Während seiner Wien‑Aufenthalte 1743‑45 und 1762 malte er das Kai‑
serpaar und elf seiner Kinder. Joseph II. besuchte ihn 1777 in Genf. 1777/78 kam Liotard 
ein letztes Mal nach Wien, wo er als Gast Maria Theresias in der Hofburg wohnte. Z. lern‑
te ihn im Sommer 1762 in Wien kennen ∞ 1756 Marie, geb. Fargues (Index Wien‑Triest).
1112 Philipp Gotthart Gf., 1744 Fst. Schaffgotsch (1716‑95): 1748‑89 Bischof von Breslau.
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gea de lui qu’il se fit cou per la barbe qu’il avoit tres longue. Il dit 
qu’il avoit demandé a Me Denys un congé par ecrit du théatre, il dé‑
crit assez joli ment la maniére dont s’etoit fait le mariage de Me Du‑
puy, il parla de Luther et de Cal vin, disant qu’ils n’etoient pas dignes 
d’être les cor donniers de Mahomet, il dit que le roi de Prusse avoit 
de l’argent encore dans ses coffres forts. Apres table au caffé il dit de 
M. Dupuy, qu’il avoit une petite terre et une pe tite femme, et qu’entre 
eux deux son mari et elle ils avoient fait une toute petite fille grande 
comme cela. Qu’il avoit fait quelques ingrats en rendant heureux ses 
païsans. Il me mena dans son theatre, qui a été une grange,1113 je lui 
dis que Me Denys m’avoit invité de revenir, il dit que je devois regar‑
der sa maison comme une de mes ecuries. /Je/ M. de Voltaire n’est 
pas beau, mais non aussi laid que je l’avois cru, je crois qu’il a l’air 
plus laid ha‑[176r]billé, il avoit un caffetan d’une etoffe de soye, et un 
bonnet de nuit. Il m’ac cueillit en me disant qu’il avoit la fiévre, et en 
respirant avec de la peine, il ne me parla long tems que de cela, enfin 
je sentis que cela n’etoit qu’affectation, je ces sois de le plaindre, et 
je le vis se promener, manger, boire tres bien pour son âge, et s’as‑
seoir malgré qu’il me dit que son mal ne lui permettoit pas d’etre as‑
sis. Quand je lui parlois du trait par lequel M. de Fle ming1114 a com‑
mencé son economie a Dresde, il dit que c’etoit bien s’y prendre, 
qu’il s’en seroit bien dedommagé par la suite. Dela je con clus, qu’il 
ne croit point a la vertu. Je partis a 5h passé et vis en retournant les 
Délices, autre campagne de M. de Voltaire sur territoire Gene vois, a 
un quart de lieüe de Ge ne ve, il possede cet endroit a vie, sous le nom 
de M. Tron chin,1115 n’osant comme catho lique, rien posseder sur le 
territoire de la ville. Ferney est un en droit libre dans le païs de Gex, 
qui est un grand païs de 5 sur 2 [lieues] a ce qu’il me dit lui même, 
il possede la valeur de ce que la Republique de Ge neve possede en 

1113 Das Theater im Schlosspark von Ferney wurde 1761 in einem alten Bau einge‑
richtet. Die erste Saison 1762 war ein großer Erfolg für Voltaire. Da die Proteste der 
Genfer Behörden und des Konsistoriums die Anwerbung von Amateurschauspielern in 
Genf erschwerten, stand das Theater vom Frühjahr 1763 bis zum Sommer 1765 meist 
leer. Im Sommer 1765 wurde es auf 200 Plätze vergrößert und wie der in Betrieb ge‑
nommen. 1768 wurde es aufgegeben und 1770 in eine Uhrmacherwerkstatt umgewan‑
delt (Girard, Les théâtres, 1994, 86‑8).
1114 Georg Detlev Gf. Flemming (1699‑1771): polnischer General und Großwoiwode 
von Pommerellen, der 1763 als Schatzmeister von Litauen König August III. einen un‑
erwartet hohen Steuerertrag lieferte (Breunlich, Mader 345). Sein Onkel, der sächsi‑
sche Diplomat Karl Georg Friedrich Gf. Flemming (1705‑67), der 1752‑63 in Wien dien‑
te und wo ihn Z. kennenlernte, ersetzte nach dem Tod Augusts III. Gf. Brühl als Kabi‑
nettsminister für Auswärtige‑ und Militärangelegenheiten in Sachsen.
1115 Jean‑Robert Tronchin (1702‑88): seit 1761 Generalpächter in Paris, Voltaires 
Bankier in Lyon, nicht zu verwechseln mit seinem gleichnamigen Vetter, dem Genfer 
Generalprokurator; er war 1755 der offizielle Käufer des Besitzes. Voltaire bewohnte 
Les Délices bis 1762 und zog dann ins umgebaute Schloss Ferney. 1765 wurde der Be‑
sitz an Jean‑Robert Tronchin retrozediert.
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France. /Son/ Le jardin des Delices est charmant, et les bouquets de 
bois me plaisent particulierement. Je n’ai pas trouvé l’Enfant, (c’est 
ainsi qu’il appelle Me/lle/ Dupuy) si sotte qu’on me l’avoit dit. Apres 
le diner, il fit semblant d’avoir trop diné.

Le matin brouillard. Belle journée.

♃ Le 4. Octobre. Le matin M. Bandol vint me prendre et me me‑
na au sermon de M. le Profes seur Galatin,1116 je fus etonné d’y voir 
hommes et femmes dans les mêmes bancs, on me dit, que ce n’etoit 
ainsi que pendant la semaine. Le prédicateur avoit en préchant le 
chapeau sur la tête. Il dit d’assez bonne [176v] choses, je vis en sor‑
tant M. le syn dic Gre nus,1117 nous allames au port, ou M. Charton 
eut la bonté de me donner l’ex pli cation de toutes sortes de choses 
concer nant leur commerce, nous parcourumes en sem ble la douane, 
et fimes connoissance du Sr... le fermier des droits que l’on prend sur 
les mar chandises qui se vendent pour le compte des étrangers, un 
tres joli homme qui me parla beaucoup de l’union qui régnoit a Ge‑
neve. Le Sr Felix nous y joignit, nous allames en semble chez un li‑
braire, ou j’achetois l’Esprit de Rous seau,1118 et une carte de Geneve. 
De retour chez moi je trouvois trois lettres, l’une de ma soeur de Pa‑
ris1119 qui me fit peu de plaisir, l’autre de M. de Correvon, la troi‑
siéme de Me de Gentil. Cette derniére me temoigna de l’amitié. M. 
le procureur general Tronchin vint chez moi, me mena chez le Duc 
de Lorges, un vieux officier, commandant de Bor deaux, a ce que je 
sup pose, qui est venu se faire guerir par Tronchin le medecin.1120 J’ai 
vû hier la maison de ville, la chambre des Deux Cens, celle du petit 
Conseil, celle de la Reine,1121 la sale des fes tins,1122 le monument de 

1116 Paul Gallatin (1711‑81): 1746 Pastor in Chancy, 1752 in Genthod und anschlie‑
ßend in Genf; 1753‑80 Direktor des Genfer Collège (heute Collège Calvin) ∞ Marie, 
geb. Colladon (1721‑89).
1117 Jean‑Louis Grenus (1711‑82): Offizier in französischen Diensten, 1746 Genfer 
Ratsherr, 1756 Se nator, 1758 und 1762 Syndikus, erster Vorsitzender der Genfer So‑
ciété des arts.
1118 Esprit, maximes, et principes de Jean‑Jacques Rousseau. Nachdruck der Aus‑
wahl des Buchhändlers Louis‑Laurent Prault Les pensées de Jean‑Jacques Rousseau.
1119 Gfin. Baudissin. 
1120 Théodore Tronchin (1709‑81): Schüler Boerhaves, 1755 erster Professor der Me‑
dizin der Genfer Akademie, Pionier der Inokulation, 1766 Leibarzt des duc d’Orléans 
∞ 1740 Hélène, geb. de Witt.
1121 Saal im ersten Stock des 1701‑07 errichteten Südflügels des Genfer Rathauses, 
mit einer Sammlung von Herrscherporträts, darunter die Porträts der Königin Anna 
von England (1665‑1714, Königin 1702) von Gottfried/Godfrey Kneller (1646‑1723), so‑
wie der Königin Maria Leszczynska von Frankreich (1703‑68), die 1710 und 1747 der 
Republik Genf geschenkt wurden.
1122 Festsaal im Erdgeschoss des Südflügels, heute Salle Alabama genannt; 1864 Ort 
der Unterzeichnung der Genfer Konvention des Roten Kreuzes.
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la Reformation,1123 la chambre des pas perdus, qui est l’anti cham bre 
du Conseil. A midi et demi j’allois prendre M. le pro cureur general a 
sa mai son en ville, qui est tres belle, des apartemens magnifiques, 
de beaux tableaux, une vüe superbe vers le chemin de Lion. Nous al‑
lames a la Boisserie, sa campagne,1124 ou je di nois avec son frere et 
sa belle soeur,1125 une grande femme non laide, M. et Me Turre tin,1126 
leur fils et le jeune Tronchin.1127 Me Tron chin ne me plait pas, elle a 
tout ce ton des cours, périr d’ennui etc. sans en avoir les agrémens. 
On parla beaucoup de Milady Montaigu1128 que le procureur general 
a connu. Lui a l’air d’un avocat et ne me paroit gueres susceptible 
d’amitié. Son frere eut un long discours avec moi apres table, pre‑
mierement sur les Moraves, puis sur le [177r] gouvernement de Ge‑
neve. Il m’avoua qu’ils étoient Ariens a ne reconnoitre J.[ésu] C.[hrist] 
que pour un grand prophête. Le resident de France, M. de Montpe‑
rou1129 y vint avec sa femme. M.... de Toulon me dit a sou per avoir vû 
Me Thuillier, une descendante de M. le Fort.1130

Tres belle journée.

♀ Le 5. Octobre. Le matin j’ecrivis a Me la Princesse Eszterhasy. M. 
Charton vint chez moi, nous allames au manége ou un jeune Thurin‑
gien me dit que M. de Callenberg n’y avoit pas beaucoup appris. De‑
la chez Liotard le peintre, qui n’y étoit pas, ensuite hors la porte de 
Plainpa lais chez M. Hubert, fameux par ses découpures, il n’y etoit 

1123 Eine 1558 neben dem Hauptportal des Rathauses angebrachte Bronzetafel mit 
lateinischer Inschrift zur „ewigen Erinnerung“ an die Reformation des Jahres 1535; 
als Genf 1815 die katholische Religion wieder zuließ, wurde die Tafel vom Rathaus ent‑
fernt, sie ist seit 1853 in der Kathedrale St‑Pierre.
1124 La Grande Boissière, südlich von Genf gelegenes großes Herrenhaus im Besitz 
der Frau des Generalprokurators Jean‑Robert Tronchin, Elisabeth Charlotte, geb. Bois‑
sier; seit 1929 Sitz einer internationalen Schule.
1125 Jacob Tronchin (1717‑1801): Bruder des Generalprokurators Jean‑Robert, 1752 
Genfer Ratsherr, 1763 Senator ∞ 1752 Marie, geb. Calandrini.
1126 Mögl. Charles Turrettini de Turrettin (1720‑85): 1752 Genfer Ratsherr ∞ 1750 
Anne, geb. Saladin‑Grenus; ihr Sohn Jean‑Daniel (siehe oben).
1127 Jean‑Louis Tronchin (1745‑73): Sohn des Generalprokurators Jean‑Robert, Ad‑
vokat, er beging Selbstmord ∞ 1768 Anne‑Caroline, geb. Boissier.
1128 Lady Mary Wortley Montagu (1708‑62) hatte Jean‑Robert Tronchin 1741 in Genf 
kennen ge lernt und mit ihm korrespondiert (Halsband, Montagu, II, 267, 278, 296). 
1129 Etienne‑Jean de Guimard, Baron de Montpéroux, 1750‑65 französischer Resi‑
dent in Genf.
1130 Jeanne‑Eléonore, geb. d’Hervilly de Malapert (1737‑1804) ∞ 1758 Jean‑Antoine 
Thuillier (siehe TB 5. Oktober). Urenkelin von Léonard Chouet und Michéle Le Fort, 
der Schwester des aus Genf stammenden rus si schen Generals und Admirals François 
Le Fort (1656‑99).
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pas non plus, je conside rois ce vaste pré, ou Servet1131 a été brulé. 
Je vis une vüe charmante sur le lac du coté de la porte de Rive, chez 
M. Dassier,1132 dont le pere a fait une grande quan tité de coins ou de 
quar rés de medailles. Les fils me montrerent tout plein de mé dail les 
de bronze, ils sont marchands horlogers en gros, qui vendent par dou‑
zaine a des détailleurs. Chez M. Thuillier1133 qui font travailler pour 
Constantinople, j’y vis des ca drans a la Turque. /Chez/ Je considérois 
la meri dienne tirée devant une maison pres du pont sur le Rhone, et 
les pompes au nombre de 12 qui élévent l’eau du Rhône pour la dis‑
tribuer par toute la ville basse et la cité. C’est l’ouvrage d’un ma‑
chiniste nommé Abeille.1134 A diner Fuchs1135 de S. Galle nous amu‑
sa beaucoup par ses raisonnemens a l’infini. Il me dit beaucoup du 
Marquis Rousse1136 de Corse, un des plus riches négo ci ans de Mar‑
seille, qui équipa lui seul 6 vaisseaux contre l’Angleterre. Il les per‑
dit tous les 6 et regagna par un seul 18,00,000[!] francs. A 3h j’allois 
chez M. le premier syndic [177v] Lullin de Chateauvieux,1137 fameux 
par les ecrits de M. Duhamel,1138 il me parla des plan tations de meu‑
riers de M. Thürheim1139 en Haute Autriche qui lui a demandé de 

1131 Michel Servet (1511‑53): spanischer Arzt und theologischer Schriftsteller, Geg‑
ner des Dogmas der Dreifaltigkeit, wurde 1553 von der römischen Inquisition ange‑
klagt, in Wien verhaftet, auf der Flucht in Genf neuerlich verhaftet und als Häretiker 
verbrannt.
1132 Antoine Dassier (1718‑80): Sohn und Mitarbeiter des Medaillenstechers Jean 
D. (1676‑1763).
1133 Die Uhrenfabrikanten Jean‑Pierre Thuillier und sein Sohn Jean‑Antoine 
(1728‑99). Letzterer war führendes Mitglied der bürgerlichen Partei in Genf; er ging 
1773 bankrott.
1134 Joseph Abeille (1673‑1756): aus der Bretagne stammender französischer Inge‑
nieur, Hydrauliker und Baumeister; er errichtete 1708 die hydraulische Anlage auf 
der Genfer Rhone‑Insel, welche die Stadt bis 1841 mit Wasser versorgte; er war auch 
als Baumeister für Großprojekte in Genf, im Berner Gebiet sowie in mehreren Städten 
Frankreichs, wie Montpellier, Rennes und Nantes tätig (PA J.‑D. Candaux).
1135 Die Familie Fuchs in St. Gallen zählte im 18. Jh. mehrere Ärzte und Magistrate. 
1136 Georges Roux (1704‑92): aus Korsika stammender Bankier, Kaufmann und Ree‑
der in Marseille. Als erster Stadtrat organisierte er 1744 die Verteidigung der Stadt 
gegen die Engländer. 1750 zum marquis de Brue ernannt, rüstete er im Siebenjährigen 
Krieg Kaperschiffe gegen England aus und erklärte im eigenen Namen England bereits 
1755 den Seekrieg (‚Georges Roux à George d’Angleterre’). Seine Kaperschiffe brach‑
ten 38 englische Schiffe auf; seine kostspielige Lebensweise führte ihn jedoch 1763 an 
den Rand des Bankrotts (Vergé‑Franceschi, Chronique maritime, 609‑11, 616‑18, 646‑8). 
1137 Michel Lullin de Chateauvieux (1695‑1781): Advokat, 1721 Genfer Ratsherr, 1738 
Senator, 1752‑76 siebenmal erster Syndikus; bekannt für seine agronomischen Experi‑
mente und Schriften ∞ Suzanne, geb. Saladin (1699‑74).
1138 Henri‑Louis Duhamel du Monceau (1700‑82): französischer Ingenieur, Naturwis‑
senschaftler, Generalinspektor der Marine. Z. las 1761 seinen Traité de la culture des 
terres, 6 vols (1751‑60) (Breunlich, Mader, Aus den Jugendtagebüchern, 238, Lebeau, 
Aristocrates, 1996, 118; Index Wien‑Triest).
1139 Christoph Wilhelm II. Joseph Gf. Thürheim (1731‑1809): hielt sich während seiner 
Kavaliersreise 1750‑52 an der von Kaunitz geleiteten Pariser Botschaft auf; 1754 Käm., 
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jeunes plantes qu’il lui a envoyées. Dela j’allois prendre M. Charton 
a son magazin pres du port, nous tro tâmes ensemble chez Me l’Ab‑
bat1140 une Saxonne dont le mari est un /citoyen/ sujet de ce païs ci. 
Personne n’y etoit, j’allois plus loin sur le chemin de Lau sanne dans 
la maison de M. Sale,1141 ou il y a un petit jardin, et une vüe unique, 
les gla ciéres et le /soleil ne fait que/ *Mont Blanc exactement vis a 
vis de* nous, le lac et le beau coteau du lac du coté de la Savoye. Me 
Salle me reçut froidement me dit, que Calenberg n’avoit pas plû dans 
ce païs ci, puisqu’il étoit trop hardi et venoit chez des femmes a toute 
heure. M. le Duc de Lorges y étoit. Je m’en retour nois bientot en ville, 
peu content de Mmes L’Abat, Salle, Galatin, Tronchin fille de l’Abat1142 
etc. Promené avec Charton sur le bastion. Continué ma relation de 
Berne. A souper un Languedocien nous chanta M’amor t’adore etc. 
une chanson Languedocienne.

Magnifique journée.

♄ Le 6. Octobre. Le matin continué mes relations de Berne et de Fri‑
bourg. Le fils de M. Char ton1143 vint me faire des excuses au nom de 
son pere, de ce qu’il ne pourroit me joindre, nous allames ensemble 
chez M. Vieusseux, l’horloger, qui me mena chez un guillocheur,1144 ou 
je vis /faire/ *guillocher* au tour de guillochage des couvercles de 
boîtes et des fonds. Dela aux moulins des lavures, ensuite chez M. 
Paul,1145 le machi niste. Puis M. le ministre Perdriaux me mena a la bi‑

1757 Regierungsrat; 1763‑83 Landeshauptmann, 1783‑86 Regierungspräsident von Ös‑
terreich ob der Enns ∞ 1. 1763 Maria Antonia, geb. Gfin. Kaunitz‑Rietberg (1745‑69): 
Tochter des Staatskanzlers; 2. 1771 Maria Anna Gfin. Migazzi, geb. Künigl (?‑1798); 3. 
1802 Maria, geb. Gfin. Gaisruck (LA Linz; Grüll, Die Entstehungsgeschichte, 42). Die 
Anpflanzung von Maulbeerbäumen betraf ein Projekt der Verbreitung der Seidenindus‑
trie; das Experiment schlug jedoch aus klimatischen Gründen fehl (Otruba, Die Wirt‑
schaftspolitik, 113). 
1140 Marguerite, geb. Faure, Tochter eines in Leipzig wohnhaften Genfer Bürgers ∞ 
1739 den Genfer Bankier Jean‑Louis Labat, 1755 Baron de Grandcour, Geschäftspart‑
ner des Bankiers und Generalpächters Jean‑Robert Tronchin.
1141 Der Bankier Alexandre Sales (1716‑90): Advokat, 1752 Genfer Ratsherr ∞ 1745 
Suzanne, geb. Faure; er erwarb 1751 den Landsitz ‚Pregny‑la‑Tour‘ an der Straße von 
Genf nach Lausanne, der 1811 von der Ex‑Kaiserin Frankreichs, Josephine gekauft wur‑
de (heute Sitz der UNO‑Mission Italiens).
1142 Jeanne‑Louise, geb. Labat (1740‑1802) ∞ 1761 Jean‑Armand Tronchin (1732‑1783): 
Sohn von Pierre und Neffe sowie Universalerbe von François Tronchin.
1143 David Charton (1743‑?).
1144 Auf die Verzierung von Uhrengehäusen spezialisierter Goldarbeiter.
1145 Jacques Paul (1733‑96): vielseitiger Mechaniker, Erfinder, Uhrmacher, Mitar‑
beiter des Naturwissenschaftlers Horace‑Bénédict de Saussure; 1788 Direktor der hy‑
draulischen Anlage von Genf, 1787‑91 Redakteur des Journal de Genève.
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bliotheque publique,1146 j’y vis les tableaux de la gallerie de Versailles 
de Le Brun1147 en estampes, des insectes du Suri nam, les portraits 
de M. et Me de Lautrec,1148 du [178r] roi et de la reine de France. Il y 
a 30.000 volumes. L’Anglois qui a fait des presens a Basle, Berne et 
Zurich, a envoyé les Oeuvres en prose de Milton1149 avec 5 ou 6 por‑
traits du même auteur dans ses diffé rens âges. La vüe est superbe du 
coté du lac. On voit avant d’entrer au Collége dans le lac la pierre de 
Neiton,1150 dont Keisler1151 parle. A diner il y eut des Lion nois. Apres 
diner passé a la porte de M. du Four que j’avois vû a La Chabliére, 
puis chez M. de Montpeyrou, resident de France, qui me conseilla par 
raport a mon voyage d’Italie, il me dit qu’il y avoit messe demain ma‑
tin a 9h et 1/2.1152 Dela dans la boutique de M. Charton. Ban dol me 
donna tout plusieurs adresses pour Lion, Marseille, Aix et Toulon, et 
Nice. Il alla en suite avec moi en bateau sur le lac a la fabrique de M. 
Pellet,1153 j’y vis la blancherie, l’eten dage des indiennes, la chambre 
des imprimeurs. M. Bandol me dit que la soeur de M. Char ton, Me 
Gravier1154 étoit arrivée de Livourne, c’est elle dont on a artificieu‑
sement persuadé les 2 filles1155 de se mettre au couvent. Elle y a été 

1146 Die Genfer Bibliothek wurde für die auf Initiative Calvins 1559 gegründete hö‑
here Schule eingerichtet. Bis 1872 blieb sie im Collège Calvin, dann wurde sie in das 
neue Universitätsgebäude im Parc des Bastions transferiert.
1147 Der Maler historischer Szenen Charles Le Brun (1619‑90) war 1668‑83 von Lud‑
wig XIV. mit der Dekoration des Palastes von Versailles beauftragt worden.
1148 Daniel‑François de Gélas de Voisins d’Ambres, comte de Lautrec (1686‑1762): 
französischer Offi zier und Diplomat, 1737‑38 Mediator bei den Genfer Unruhen, 1743‑44 
Frankreichs Botschafter bei Kaiser Karl VII. ∞ 1739 Marie‑Armande, geb. de Rohan 
Chabot. 
1149 John Milton (1608‑74): englischer Dichter und Staatsphilosoph, Autor der Works 
historical, political and miscellaneous, to which is prefixed an account of his life and writ‑
ings (London 1753). Das Genfer Exemplar enthält die Notiz „Ex dono [...] Th. Hollis“.
1150 Pierres de Niton: zwei erratische Steinblöcke im Genfer See vor Eaux Vives. Der 
Name wird auf das gallische ‚Neith‘, Gott des Wassers, zurückgeführt.
1151 Keyssler, siehe TB 9. August.
1152 Die französische Residenz in Genf in der Grand‑Rue 11 wurde 1740‑43 von 
Jean‑Michel Billon erbaut (heute im Besitz der Société de Lecture) und besaß eine Ka‑
pelle, die von den katholischen Besuchern der Stadt aufgesucht wurde. Seit der Refor‑
mation war dies die einzige katholische Kultstätte in Genf; erst 1782 wurde der sardi‑
sche Resident ermächtigt, in seinem Haus ebenfalls eine Kapelle einzurichten.
1153 Barthélemy Pelet errichtete 1741, in Partnerschaft mit Abraham Muzy, eine ‚fa‑
brique d’indiennes’ im Jardin du Plongeon (heute Genfer Stadtteil und Park Eaux‑Vi‑
ves), in Gebäuden, die er von den Besitzern der Domäne – der Familie Bouër, ab 1760 
der Familie Horngacher – gepachtet hatte.
1154 Es handelte sich nicht um die Schwester, sondern um die Schwägerin des Kauf‑
manns Vincent Charton, Julie Pelon, die Schwester seiner Frau Jeanne‑Marie. Sie war die 
Witwe des 1763 verstorbenen und in England naturalisierten Kaufmannes Pierre Gravier 
in Livorno. Der Schwiegervater Chartons, der aus den Cevennen stammende Protestant 
David Pelon, hatte sich in Livorno niedergelassen, besaß aber auch das Genfer Wohnrecht.
1155 Mary Elisabeth (1745‑?) und Julia Gravier (1748‑?); sie hatten zusammen mit ih‑
rer Schwester Anna (1752‑?) am 23. Juni 1763 das elterliche Haus in Livorno verlassen 
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avec le consul Anglois,1156 mais les peres dirent a ses filles, que leur 
mere ne les regardoit plus. Peut être la mere étoit elle une megere, et 
les filles ont elles prises ce parti pour se sou straire a ses violences. 
Nous allames voir la cam pagne de M. Horneka,1157 ou il y a la plus 
belle vüe du monde, ensuite celle de M. Lullin1158 qui paroit être fort 
belle. En retournant vers la ville nous rencontrames une cousine de 
M. Bandol, une aimable femme, Me d’Ombre, fille du defunt ministre 
Perron.1159 Nous fimes le demi tour de la ville depuis la porte de Rive 
jusqu’a celle de Plainpalais. A souper on parla des mon tagnes de 
Dauphiné toujours couvertes de neige, d’un M. de Créqui qui vit en 
homme singulier, se fait ses habits et ses souliers lui même, mange 
avec ses domestiques. Le Prince de Crouy1160 l’invita a diner. Il répon‑
dit. Le rejetton de la Maison de Crequi au Prince de Crouy, Salut. Je 
[178v] ne saurois avoir cet honneur la. Je suis votre etc.

Tres beau tems.

und in einem Kloster Zuflucht gesucht, um zum Katholizismus zu konvertieren.
1156 John Dyck, 5th Baronet (1720‑76): 1754‑76 englischer Konsul in Livorno, Freund 
Boswells. Diese Angelegenheit hatte sich zu einer Staatsaffäre ausgeweitet. Der engli‑
sche Resident in Florenz, Horace Mann, beklagte eine Verletzung der Privilegien der 
englischen Kaufmannskolonie in Livorno und intervenierte bei Feldmarschall Antonio 
marchese Botta‑Adorno, der von 1757‑66 die Regentschaft in Florenz leitete; Großher‑
zog Franz I. Stephan entschied, dass die beiden älteren Schwestern im Kloster bleiben 
sollten und die jüngste zu ihrer Mutter zurückkehren durfte, aber in der Toskana blei‑
ben sollte, um mit dreizehn Jahren selbst über ihren Konversionswunsch zu entschei‑
den. H. Mann schrieb an Horace Walpole in dieser Angelegenheit am 11. August 1764: 
„[...] The subject for above a year has been some Pro testant girls who have been seduced 
by the priests to escape from their parents and to change their religion. [...] The affair 
is now in the hands of Lord Stormont [David Murray Viscount Stormont, 1763‑72 briti‑
scher Botschafter in Wien], [...] it may be attended by very serious consequences. Lord 
Stormont has had orders to protest against the Emperor’s decision and not to treat an‑
ymore [...]“ (Lewis, Horace Walpole, VI, 249f.). Die englische Reaktion und das Gerücht 
der Entsendung von englischen Kriegsschiffen nach Livorno ließen die toskanischen 
Behörden einlenken; Anne Gravier kehrte bedingungslos zu ihrer Mutter zurück, die 
nach London abreiste (Lewis, Horace Walpole, VI, 266f.).
1157 Die Domäne Plongeon am Ufer des Genfersees in Eaux‑Vives wurde 1760 von 
dem in Amsterdam tätigen Genfer Kaufmann Jean‑Jacques Horngacher (1695‑1778), 
genannt Horneka, erworben. Das ca. 1750 von den Vorbesitzern, der Familie Bouër, 
errichtete und mehrmals umgebaute Herrenhaus ist seit 1913 im Besitz der Gemein‑
de Eaux‑Vives (heute Restaurant ‚Parc des Eaux‑Vives’) (Naef, La famille Bouër, 101‑2). 
1158 Die benachbarte Domäne La Grange wurde 1706 von dem Bankier Marc Lullin 
(1671‑1747) erworben, der das alte Herrenhaus mehrmals umbauen ließ. Seine Söhne 
Marc, Jean und Gabriel ersetzten es 1769‑73 durch die heutige Villa La Grange (seit 1917 
im Besitz der Stadt Genf). Da die älteren Söhne 1764 noch in der väterlichen Bank in 
Paris tätig waren, bezieht sich Z. hier auf den jüngeren Gabriel Lullin (1709‑87), Kauf‑
mann in Genf ∞ Olympe, geb. Gallatin (Amsler, Maisons, II, 201‑4).
1159 Etienne Perron (1687‑1739): 1715 Pastor ∞ 1722 Jeanne, geb. Prevost. In einer 
1767 angefertigten Liste von ‚unsicheren‘, also politisch gemäßigten Genfer représen‑
tants wird ein „Jaques Dombre, marchand“ als Schwager des Sohnes Perron angeführt 
(Félalime, La Genève, 202‑3).
1160 Mögl. aus der Familie der Herzöge von Croy. 
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XLIme Semaine

☉ XVI. de la Trinité. Le 7. Octobre. A 9h et 1/2 j’allois a la messe. J’y 
fus veritable ment édi fié. Le prétre me paroissoit y mettre de l’onction, 
les prieres françoises avant la communion, le chant du peuple apres 
la messe, tout m’edifia. Au sortir de la messe je vis venir au devant 
de moi dans la cour du resident le Grec Liotard, qui me fit mille po‑
litesses, et offrit de me mener chez lui voir ses tableaux. Chemin fai‑
sant, M. le Comte d’Harcourt se joignit a nous, il condui soit Me la 
Marquise de Cosans.1161 C’est un vieux guerrier fort sec, grand, bel 
homme. Nous admirames ensemble les tableaux de Liotard, mais 
devant tout deux tableaux de fleurs peints a l’huile, qu’il a tiré de 
l’he ri tage de feu le Chancelier C. Sinzendorff1162 et qu’il a em belli 
par un vernis. Il y a des raisins qui ont un air fondant. Le portrait 
du roi de France, du Dauphin,1163 de la Du chesse de Parme,1164 de 
la Dauphine, de Mes Adelaide et Victoire,1165 de notre pau vre Ar‑
chiduchesse,1166 quand elle étoit petite. L’Imperatrice montée a che‑
val avec le glaive de S. Etienne a la main. Liotard me mena vis a vis 
de chez lui chez M. le con seiller Tronchin,1167 un homme qui a une 
physionomie venerable, un grand né. J’y vis M. Fri sching de Berne. 
La collection de tableaux1168 de M. Tronchin me plut beaucoup. Lio‑
tard l’a peint assis ayant des plans devant lui, et un tableau de Rem‑
brand sur le cheva let. J’y vis entre autres ta bleaux 4 Wowermann, 
Notre Seigneur avec la Couronne d’e pine d’Annibal Carrache,1169 le 
portrait d’Aretin par le Titien, une Nuit *de Noël* du Tin toret, des 

1161 Marie‑Françoise‑Madeleine, geb. de Louvel de Glisy ∞ Jean‑Joseph de Vincens 
de Mauléon, mar quis de Causans (1725‑81). Die Familie Vincens de Causans (Marqui‑
sat seit 1667) gehörte dem Adel des provenzalischen Fürstentums Orange an. 
1162 Philipp Ludwig (siehe TB 21.August)
1163 Louis de Bourbon (1729‑65): Sohn Ludwigs XV. und Vater Ludwigs XVI. ∞ in 2. 
Ehe 1747 Maria Josepha von Sachsen (1731‑67).
1164 Louise‑Elisabeth de Bourbon (1727‑59), Tochter Ludwigs XV. ∞ 1739 Herzog 
Philipp von Parma.
1165 Mesdames de France Adélaïde (1732‑1800) und Victoire (1733‑99), Töchter Lud‑
wigs XV.
1166 Gemahlin des Erzherzogs Joseph (II.), Isabella von Bourbon‑Parma (1741‑63).
1167 François Tronchin (1704‑98): 1738 Genfer Ratsherr, 1753‑68 und 1783‑90 Sena‑
tor, Bankier ∞ 1736 Anne‑Marie, geb. Fromaget. Bruder des Bankiers Jean‑Robert T. 
in Lyon und Vetter des Generalprokurators Jean‑Robert T.; Freund Voltaires, dramati‑
scher Dichter und Kunstsammler; bewohnte Voltaires Landsitz ‚Délices’ nach der Re‑
trozession 1765.
1168 Die erste Gemäldesammlung Tronchins wurde 1771 von der Zarin Katharina II. 
erworben und be fin det sich heute in der Eremitage in St. Petersburg.
1169 Philips Wouwerman (1619‑68), Annibale Carracci (1560‑1609).
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tableaux de Berghem, d’Ostade, un de Metzu1170 qui represente le 
Prince [179r] d’Orange, pere du Roi Guillaume /entre/ avec la Prin‑
cesse sa femme,1171 et le jeune Prince depuis Guillaume III.,1172 tous 
habillés en Hollandois. Le caractere de bon té, de douceur et de pu‑
deur de la mere, imprimé sur sa phy sionomie, m’enchanta, le pe tit 
Prince avec le Cordon de la Jarretiére donnant a manger a un chien 
basset, me plut in finiment. Un vieillard par Guillaume Dumer.1173 Un 
eremite meditant devant un cru ci fix etc. Mrs Frisching et Turre‑
tin vinrent me prendre et nous allames ensemble a pied diner chez 
M. le controleur1174general. J’y trouvois Mylord Stanhope, Milady sa 
femme, née Hamilton et Milord Mahon leur fils,1175 avec M. Tronchin, 
le frere du procu reur ge ne ral et sa femme. Autant que j’avois été peu 
flatté du premier abord de Me Tronchin, autant je fus content d’eux 
cette fois ci. Au contraire elle me plait plus que lui. On parla a table 
de Rous seau, duquel M. le Pr.[ocureur] G.[eneral] se moqua. Cepen‑
dant il me dit apres table, que R.[ousseau] s’étoit exilé lui même. On 
parla beau coup du Baron Stei ger1176 de Berne, et du portrait qu’il 
avoit fait de la Cour de Saxe. Le Procureur G.[eneral] se defendit en‑
core de ne pas me montrer son Discours1177 qu’il a fait voir au Prince 
Louis. On lut un sot mandement de Catherine II. au sujet du meurtre 
du Prince Ivan.1178 M. de Lubiéres1179 qui y dinoit aussi, me ramena 
dans son cabriolet, nous ren con trames beaucoup de monde qui avoit 

1170 Nicolaes Berchem (1620‑83), Adriaen van Ostade (1610‑85), Gabriel Metsu 
(1629‑67).
1171 Wilhelm II. Prinz von Nassau‑Oranien (1626‑50): 1647 Statthalter der Nieder‑
lande ∞ 1641 Maria von England (1631‑60), Tochter Karls I.
1172 Wilhelm III. von Oranien‑Nassau (1650‑1702): Sohn der obigen, 1672 Statthal‑
ter der Niederlande, 1689 in Personalunion König von England, Schottland und Irland 
∞ 1677 Maria II., geb. Stuart (1662‑94).
1173 Guillaume Dumée (1571‑1646), 1608 peintre pour les tapisseries du roi.
1174 Vielmehr procureur‑général.
1175 Philip, 1721 2nd Earl Stanhope (1714‑86): Fellow of the Royal Society ∞ 1745 La‑
dy Grizel Hamilton (1719‑1811); deren Sohn Charles Viscount Stanhope of Mahon, 1786 
3rd Earl Stanhope (1753‑1816).
1176 Christoph II., Baron Steiger (1694‑1765): 1737 Berner Senator, 1747‑58 Schult‑
heiß; er verhandelte vom Dezember 1763 bis Juni 1764 in Dresden die Rückzahlung 
einer Berner Anleihe an Sachsen. Sein Vater Christoph I. wurde 1714 für seine Ver‑
mittlungstätigkeit für König Friedrich Wilhelm I. von Preußen in den erblichen Frei‑
herrnstand erhoben.
1177 Siehe TB 2. Oktober.
1178 Iwan VI. Antonowitch (1740‑64), Großneffe der Zarin Anna, unmündiger Zar von 
Russland 1740‑41, von der Zarin Elisabeth in der Schlüsselburg von St. Petersburg in‑
terniert; er wurde am 4. (=15.) Juli 1764 bei einem Befreiungsversuch auf Befehl des 
Festungskommandanten Berenikow ermordet.
1179 Charles‑Benjamin de Langes de Montmirail, Baron de Lubières (1714‑90): mit 
Voltaire und Charles Bonnet befreundet, Genfer Mitarbeiter der Encyclopédie (Autor 
der Artikel Idée und Probabilité) (PA J.‑D. Candaux).
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été diner dans le village de Chény. A souper des mauvais musiciens 
chanterent une chanson du Chat et de la Chate, Miau qui nous fit tous 
beaucoup rire. Fini ma relation de Berne.

Tems pluvieux. Jour gris.

☽ Le 8. Octobre. Le matin a 9h Liotard vint chez moi et me condui‑
sit chez M. Moul tout1180 que nous ne trouvames pas, puis hors de la 
porte de Plainpalais chez M. Hubert, j’y trouvois M. de Bellegarde,1181 
arrivé tout fraichement [179v] de Lausanne, le même dont Me de Gen‑
til m’avoit montré des lettres. Ce Hubert est un homme qui decoupe 
a merveille, même derriere le dos, mais qui par inconstance a quit‑
té la découpure pour la peinture dont il ne s’acquitte pas si bien, il y 
avoit cependant le portrait de sa mere li sant dans un livre de priéres, 
celui de sa femme jeune encore, assez bons, et puis lui même re‑
presenté qui peignoit M. de Voltaire. Le portrait de ce dernier étoit 
rendu sur ce tableau mieux que je ne l’ai jamais vû. De retour chez 
moi je trouvois des lettres de Diesbach et du Prince Louis de Wur‑
temberg, la derniére m’en chanta, dans la premiére il y en avoit une 
du P. Diesbach. M. le conseiller Tronchin vint chez moi et nous alla‑
mes lui, Liotard et moi a midi 3/4 a Fernex chez M. de Voltaire. Me 
Dupuy fut la pre m i ére que nous vimes, elle apella Papa, qui arriva 
un quart d’heure apres, il entra avec Tronchin dans sa chambre. Il 
re<vint> et parla de son portrait qu’il disoit pas fait pour être peint. 
Nous allames bientot diner, il se retira un peu, et arriva ensuite. On 
parla beaucoup Russie, Damien,1182 apres avoir excusé le Parlement, 
il dit un peu mécham ment, que les 6 conseillers au Parlement n’avoit 
demandé a être examinés que quand Damien étoit dechiré. Il dit que 
c’etoit un terrible supplice pour une égra tignure, que Da mien avoit 
été correcteur de collége, qu’il ne vouloit que corriger le roi, que s’il 
avoit pû le déculotter et lui donner le fouet, qu’il l’auroit fait. <Apres> 
table nous jou ames aux echecs. Me Denys parla des bains des femmes 
en Turquie, et preten dit qu’on pendroit un homme a Paris qui voudroit 
se travestir en femme pour servir des femmes aux bains, M. de V.[ol‑
taire] en rit et lui dit qu’elle étoit fort dans son humeur de pen dre. 

1180 Paul‑Claude Moultou (1731‑87): aus Montpellier stammender Genfer Pastor ∞ 1755 
Marianne, geb. Fuzier de Cayla. Auf Drängen seines Freundes Rousseau gab er 1765 sein 
Kirchenamt auf. Er war einer der Treuhänder der Manuskripte Rousseaus und mit DuPey‑
rou Herausgeber von dessen gesammelten Werken. Er war auch mit Voltaire befreundet.
1181 Aus der savoyischen Familie der Grafen von Bellegarde. Mehrere Mitglieder 
standen als Offiziere in sächsischen Diensten. Hier vielleicht Maurice‑Frédéric‑Geor‑
ges de Noyel de Bellegarde (1743‑92), Neffe des Gouverneurs von Dresden, 1763 Oberst‑
leutnant; er war mit dem Genfer Ratsherrn und Maler Jean Huber befreundet und hat‑
te mit ihm einen regen Briefwechsel.
1182 Robert‑François Damiens (1714‑57): nach seinem misslungenen Attentat auf Lud‑
wig XV. vom Pa riser Parlament zum Tod verurteilt und grausam hingerichtet.
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Me Dupuy /pre‑[180r]ten/dit /que/ tout bas que le conseiller Tronchin 
vou loit s’en re tourner a Geneve pour coucher avec sa petite femme. 
Liotard dit qu’elle a l’oeil au de sir, l’oeil vif. J’embrassois M. de Vol‑
taire et partis a 5h. De retour a Ge neve Liotard me mena a un cercle 
ou je fis connoissance de M. Serre,1183 un peintre qui a quitté Vienne 
l’an 1750, qui a beaucoup connu Fontenelle, qui a ecrit contre l’ar‑
ticle Musique du Journal Encyclopédique,1184 il me fit faire connois‑
sance de M. de la Salle,1185 habile mathéma ticien. Je ne soupois pas. 
Ecrit au P. Diesbach et a M. de Dies bach. 

Sans soleil. Tems fort agréable.

♂ Le 9. Octobre. Le matin j’ecrivis a ma soeur Baudissin. Le pauvre 
Charton vint chez moi se plaindre du tort qu’on a fait a sa belle soeur 
a Livourne Me Gravier, en persua dant *deux de* ses /2/ 4 filles a /
se/ embrasser la religion catholique en même tems avec la troisiéme 
*des cadettes* qui n’est agée qu’onze ans. Ce dernier cas doit être 
clai re ment contre les privileges de la Nation Angloise.1186 M. de Bot‑
ta1187 n’a rien fait au tre chose que promettre au nom de l’Empereur 
qu’a l’avenir pareil cas n’arriveroit plus. Le Duc d’York1188 s’est inte‑
ressé pour eux, mais envain. La fille cadette declare qu’elle y veut 
rester mais la mere dit avec raison qu’un enfant de cet âge ne peut 
rien decider. A 11h 1/2 M. le conseiller Tronchin vint chez moi, nous 
allames ensemble chez M. Hubert, qui continuoit son tableau, on fit 
quelques raisonne mens sur des che vaux mal dessinés dans des es‑
tampes gravées par Le Bas1189 d’apres Wover mann. Il re çut en ma 
presence des pastels et d’autres couleurs, entr’autres des cendres 

1183 Jean‑Adam Serre (1704‑88): Genfer Mechaniker, Chemiker und Miniaturenma‑
ler; wurde von Liotard 1743 nach Wien gerufen, um ihm in seinem Atelier zu assistie‑
ren; er veröffentlichte auch Schriften über die Harmonielehre, darunter Essais sur les 
principes de l’harmonie occasionnés par quelques écrits modernes sur ce sujet, & par‑
ticulièrement [...] dans le Tome VII de l’Encyclopédie. 
1184 Das Journal Encyclopédique, seit 1. Oktober 1775 Journal Encyclopédique ou 
Universel wurde gegründet und herausgegeben von Pierre Rousseau in Lüttich und er‑
schien 1756‑93 (Index Wien‑Triest).
1185 Boswell traf am 22. Dezember 1764 an der Table d’hôte des Genfer Hotels ‚Trois Ro‑
is‘ einen ‚Monsieur de La Sale‘ aus Paris (Boswell 266). Vielleicht verwechselte aber Z. den 
Namen mit dem des Genfer Mathematikers Georges‑Louis Le Sage (siehe TB 12. Oktober).
1186 Die freie Religionsausübung war aufgrund des Freihafensstatuts in Livorno aus‑
ländischen Kaufleuten zugestanden worden.
1187 Antonio Ottone marchese Botta d’Adorno (1687‑1774): k. Generalfelmarschall, 
1748‑57 be voll mäch tigter Minister in Brüssel, 1757‑66 Leiter des Regentschaftsrates 
in Florenz.
1188 Edward Augustus, Duke of York (1739‑67): Bruder des englischen Königs Georg 
III.; er hielt sich im April 1764 in Florenz auf.
1189 Jacques‑Philippe Le Bas (1707‑83): französischer Zeichner und Kupferstecher.
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d’outre mer.1190 De retour en ville nous allames dans la maison de M. 
Tronchin le medecin voir quel ques tableaux de Liotard. Il y a [180v] 
Me de Vermenoux1191 en pretresse d’Apol lon habillé de satin blanc 
avec des rubans bleu mourant1192 devant le buste d’Apollon avec l’ins‑
cription Namque erit ille Semper mihi Deus. Or il faut savoir que 
cette dame vint malade de Paris ici et qu’elle en partit guérie par 
M. Tronchin. La physi ono mie de cette dame est on ne peut pas plus 
touchante et interessante. Des yeux tendres, sans <...> la coquete‑
rie. On critique dans ce beau tableau la figure d’etre trop petite et 
l’attitude de ne pas être parlante, cela est vrai. Il y a encore le por‑
trait de Me d’Espi nay1193 meditant sur sa lecture et portant le doigt 
au menton. Deux dormeuses de Melle Fontaine,1194 niéce de M. de 
Voltaire, qui ont l’air de morts qui ont mis du rouge, tant la chair est 
verte. Nous allames dela diner chez M. le Comte d’Harcourt avec M. 
le Duc de Lorges, M. le pre mier syndic de Chateauvieux, M. le syn‑
dic Pitet,1195 M. de Sa vo nay, M. et Me l’Abat, Me Tronchin leur fille. 
M. le Marquis de Jaucourt,1196 Me la Mar quise de Cosans. Je trou‑
vois dans M. /de/ d’Harcourt un homme d’honneur, de la vieille roche 
sans fatuité, sans ceremonies, un bon sens estimable, il me plut da‑
vantage que le Duc de Lorges. Apres le diner je parlois un moment 
a Me Tronchin, qui me loua Callen berg, peut être etoit ce elle dont 
il étoit amoureux. Me la Duchesse d’Anville l’a pré senté chez Me la 
conseil lere Tronchin.1197 Voltaire en presentant Calas au Mare chal 
de Richelieu, et lui donnant un précis de leur histoire, eut les larmes 
aux yeux. J’allois a pié a La Boissiére, j’y arrivois tout en eau. J’y trou‑

1190 Lapislazuli.
1191 Anne‑Germaine, geb. Larrivée (1739‑83), aus Sedan ∞ ca. 1755 den Pariser 
Holzhändler Paul‑Louis Girardot de Vermenoux (?‑1757). Sie lernte Suzanne Curchod 
1760‑63, als Patientin von Dr. Tronchin, bei ihrem Nachbarn Moultou im Hause Cay‑
la kennen und nahm diese Ende 1763 nach Paris mit; sie war mit Jacques Necker, dem 
Geschäftspartner ihres Schwagers Georges‑Tobie Thellusson, befreundet, der 1764 
Suzanne Curchod heiratete. Sie war Mittelpunkt eines großen Pariser Salons und be‑
freundet mit Henri Meister, der seit 1773 Grimms Correspondance littéraire herausgab.
1192 Bleu mourant: blassblau, der Ursprung des Wortes ‚blümerant‘.
1193 Louise‑Florence‑Pétronille, geb. de Tardieu d’Esclavelle (1726‑83) ∞ 1745 De‑
nis‑Joseph La Live de Bellegarde, marquis d’Epinay. Die Gastgeberin Rousseaus auf 
dem Landgut Ermitage bei Montmorency von 1756, Korrespondentin des Abbé Galiani 
und Freundin Grimms war 1756‑59 Patientin von Tronchin.
1194 Marie‑Elisabeth, geb. Mignot (1715‑71): Nichte Voltaires, Schwester der Mme 
Denis ∞ 1. Nicolas‑Joseph de Dompierre de Fontaine, 2. Philippe‑Antoine de Claris, 
marquis de Florian.
1195 Marc Pictet (1693‑1768): Offizier in französischen Diensten, 1739 Genfer Sena‑
tor, viermal Genfer Syndikus, zuletzt 1764 ∞ Julie, geb. Micheli.
1196 Louis‑Pierre, marquis de Jaucourt (1726‑1813) ∞ 1752 Elisabeth‑Sophie, geb. 
Gilly, Patientin Tronchins.
1197 Anne‑Marie, geb. Fromaget, die Ehefrau des Senators François Tronchin.



Tagebuch der Studienreise durch die Schweiz (Juni-Oktober 1764)

Studi di storia 18 276
Karl von Zinzendorf, Tagebuch einer kommerziellen Studienreise durch die Schweiz, 83‑284

vois M. /et Me/ de [181r] S. Amour1198 avec ses deux filles, dont la ca‑
dette est tres jolie, Milord Balmerstone,1199 M. et Me Hubert et M. 
Ber nard, M. de Bellegarde. Me Tronchin me donna du syrop. M. le 
Procureur G.[eneral] se promena longtems avec moi, nous parlames 
de M. de Mon tes quieu, il doutoit qu’il n’eut été chez Me de Pompa‑
dour.1200 Il le respecte extreme ment. M. Hubert me decoupa Voltaire 
en deux attitudes differentes avec une rapidité pro di gieuse. M. et Me 
Tronchin nous accompagnerent fort loin. Il me parla du P. Geril1201 a 
Tu rin et de M. de Villars1202 a Marseille, auquel il vouloit m’adresser. 
Je revins chez moi travail ler a ma relation sur Geneve. *Hubert pro‑
jetta un tableau de l’Inquisition sin gulier.* 

Tems de dames. Jour gris.

☿ Le 10. Octobre. Le matin Liotard vint chez moi, puis le jeune Char‑
ton qui me porta 50 Louis neufs. Il me mena chez M. du Rovrai1203 qui 
a une fabrique de dorure, ou je vis les four neaux d’affinage, l’argue, 
les filieres, le gros laminoir, les pierres a battre l’or, le guimpier, les 
petits laminoirs, les gavettes ou rouleau d’argent tiré. Je passois a la 
porte de M. le Comte d’Harcourt, puis chez Milord Stanhope. A di‑
ner a l’auberge on parla des inclinations cruelles du Prince des Astu‑
ries,1204 les soeurs doivent etre belles, entr’autres la future de l’Archi‑
duc Leopold,1205 on parla de la guerre derniere entre l’Es pa g ne et le 

1198 Jean‑Baptiste Muffat, comte de Saint‑Amour, marquis de Villette (1737‑83): Be‑
sitzer des savoyischen Schlosses Châteaublanc südlich von Genf ∞ 1737 Louise‑Ferdi‑
nande, geb. de Bellegarde. Töchter: Jeanne‑Marie‑Louise (1745‑73) und Rose (1746‑74).
1199 Henry Temple, 1757 2nd Viscount Palmerston (1739‑1802): reiste 1763‑64 auf 
seiner Grand Tour durch Italien und hielt sich auf der Rückreise im September 1764 in 
Lausanne und Genf auf.
1200 Jeanne‑Antoinette Poisson marquise de Pompadour (1721‑64): Mätresse Lud‑
wigs XV. von Frankreich; sie korrespondierte mit Montesquieu.
1201 Jean‑François Gerdil (1718‑1802): als Barnabiter‑Pater Hyacinthus Sigismun‑
dus, 1741 Professor der Theologie an der Universität Turin, 1767 Ordensprovinzial 
in Piemont, Erzieher der savoyischen Prinzen, Titular‑Bischof von Dibona und Kardi‑
nal 1777; Gegner der Erziehungstheorien Rousseaus. G. war für seine Hässlichkeit be‑
kannt: „Depuis qu’il existe des cardinaux, je ne crois pas qu’il y en ait jamais un plus 
laid que Gerdil. Il a vraiment l’air d’un singe revêtu de la pourpre romaine“ (Gorani, 
Mémoires, II, 115‑16).
1202 Honoré‑Armand, duc de Villars, prince de Dombes et de Martigues (1702‑70): 
Gouverneur der Provence; er hatte 1760‑62 mehrmals Genf besucht.
1203 François Du Roveray (1716‑99): Großvater des künftigen Genfer Generalproku‑
rators und Mirabeau‑Mitarbeiters Jacques Antoine Du Roveray; er besaß eine Affinerie, 
in der Gold‑ und Silberfäden (lamé) für Passementerie hergestellt wurden.
1204 Der zukünftige König Karl IV.von Spanien (1748‑1819), König 1788‑1808.
1205 Marie‑Louise von Bourbon‑Spanien (1745‑92) ∞ 1765 Erzherzog Leopold, Groß‑
herzog der Tos kana, 1790 Kaiser Leopold II.
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Portugal.1206 La dès Sala manque les Espagnols manquerent de pain, 
de vin, de viandes et d’eau. Les païsans portugais assommoient les 
grena diers espag nols et leurs coupoient les parties. Apres diner j’al‑
lois chez M. Abauzy*zit*, qui me preta un pe tit livret de Rousseau 
que je ne connoissois pas encore sur l’Imita tion Thea trale.1207 Il a un 
livre du chevalier Newton.1208 Sa gouvernante paria un jour un gros 
ecu avec quel qu’un qu’elle ne lui feroit pas son lit de trois jours et 
qu’il ne s’en fac he roit pas. En effet, il lui fit des reproches tres doux, 
et quand elle lui conta l’histoire il lui conseilla simplement de n’y 
plus retourner. Il est si modeste qu’il dit qu’il s’in‑[181v]struit avec 
des ignorans. Il a la memoire excellente. Il me conduisit jusqu’a la 
maison de M. le conseiller Tronchin, ou je trouvois tout un cercle de 
femmes. On m’obli gea d’y rester, et qui plus est d’y jouer, avec Melle 
Mollet et Me Tronchin a l’hom bre.1209 A l’aide de quelques personnes 
je me rapellois <ses> principes oublié. Je fus fort étonné d’appren‑
dre que la fiche étoit a un sou et demi, et que je n’avois perdu que 4 
florins et 5/8 avec les cartes. Je voulus partir, lorsqu’on me conseil‑
la d’y souper, je suivis ce conseil et y fut tres content avec Liotard et 
le capitaine Per driaux.1210 On conta de Rousseau que les Corses lui 
avoient envoyé demander des loix, et qu’il avoit repondu que la trop 
forte pour ses forces, mais non pas pour son zéle.1211 Je me retirois a 
10h et trou vois la porte de l’auberge fermée. Ecrit jusqu’a 1h.

Il a beaucoup plû.

1206 Da Portugal dem gegen England gerichteten Familienvertrag der Bourbonen 
von Frankreich, Spanien, Neapel und Parma im März 1761 nicht beitreten wollte, griff 
Spanien Portugal an, wurde aber 1762 von den durch ein englisches Korps unterstütz‑
ten Portugiesen zurückgeschlagen.
1207 De l’imitation théâtrale. Essai tiré des dialogues de Platon, im 5. Bd. der neun‑
bändigen Gesamtausgabe der Werke Rousseaus (Neuchâtel; Paris 1764‑68) veröffent‑
licht. Rous seau sandte Sonderdrucke dieser Schrift an seine Freunde.
1208 Sir Isaac Newton (1642‑1727).
1209 Hombre: spanisches Kartenspiel.
1210 Mögl. Ami‑Théophile Perdriau (1729‑99): Offizier in französischen Diensten.
1211 Der aus Korsika stammende, in französischen Diensten stehende Offizier 
Marc‑Mathieu Buttafuoco (1731‑1806), der mit dem Rebellengeneral Pasquale Paoli 
befreundet war, aber dessen Ideen misstraute, bat Rousseau Ende August 1764 um ei‑
nen Verfassungsentwurf für die revolutionäre Republik. Rous seau antwortete am 22. 
September, dass ihm Erfahrung und Kenntnisse für diese Arbeit fehlten, arbeitete in 
der Folge dennoch einen Verfassungsentwurf für Korsika aus (Gagnebin, Jean‑Jacques 
Rousseau, III, cxcix ff.). Durch den Verkauf der Insel an Frankreich verlor diese Arbeit 
ihren Sinn. Rousseaus Projet de constitution pour la Corse wurde erst 1861 in der von 
G. Streckeisen‑Moultou besorgten Ausgabe seiner unveröffentlichten Werke gedruckt. 
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♃ Le 11. Octobre. Le matin je fermois mon paquet pour M. de Kau‑
nitz.1212 Liotard vint me prier de rester encore demain pour diner chez 
M. Moultou, je l’accordois. Le jeune Charton vint aussi chez moi, et 
nous allames ensemble au cabinet de M. de Luc.1213 Ils me montrerent 
avec beaucoup de soin leurs coquillages, bunias, limaçons, oreilles de 
mer, rochets ou murex, casques, cornets, plantes marines. Ensuite il se 
rencontre une oc casion pour écrire a M. Jean Jacques Rousseau et je 
lui ecrivis tout de suite.1214 Ecrit au Baron de Binder. Tout l’apresdiné 
je fus chez moi, lisant dans le Dictionnaire philo sophique portatif, et 
ecrivant au Prince Louis et a Me de Gentil. Je trouvois quelques bonnes 
choses dans le Catéchisme Chinois et Japonais et dans celui du Curé.1215 

Tres belle journée.

♀ Le 12. Octobre. Le matin j’expédiois mon paquet pour Vienne avec 
les relations. Je mis mes copies des relations que j’ai faites jusqu’a ce 
moment, ensemble, et je vis qu’il y en avoit /5/ 6 sur la Souabe,1216 et 
27 sur la Suisse.1217 Je reçus une [182r] lettre de M. de Kirchberg de 
Vienne, et une autre de mon frere, qui me communique des lettres de 

1212 Wenzel Anton, 1764 Fst. Kaunitz‑Rietberg (1711‑94): 1742‑44 Gesandter in Tu‑
rin, 1750‑53 Bot schafter in Paris, 1753‑93 österr. Staatskanzler∞ 1736 Ernestine, geb. 
Gfin. Starhemberg (1718‑49) (Index Wien‑Triest).
1213 Jean‑André Deluc (1727‑1817): Naturwissenschaftler und Meteorologe, 1770 
Genfer Ratsherr, 1774 Vorleser der Königin Charlotte von England, 1798‑1804 Profes‑
sor in Göttingen; er sammelte Minerale, Fossilien und Pflanzen des Alpengebietes; sein 
Bruder und Mitarbeiter Guillaume‑Antoine (1729‑1812) war Spezialist für fossile Mu‑
scheln (Trembley 120‑24, 207‑18, 398).
1214 „A Genève ce 11 Octobre 1764. [...] quelques lignes de Votre part me parvi‑
endront très Surement ou par l’adresse que je Vous ai donnée, ou par le canal du prince 
Louis de Wurtemberg. [...] Trois jours que j’ai passé presque entièrement avec lui a 
La Chablière, prés de Lausanne, m’ont donné de ce Prince une toute autre idée que je 
n’en avais auparavant. [...] J’ai trouvé à Lausanne dans Me d’Aubonne, une femme fort 
aimable, et qui est beaucoup de Vos amies. J’ai vu Melle Bonteli à Berne. J‘ai poussé 
jusqu’à S. Maurice en Valais, en partie pour voir une contrée dont Vous m’aviez fait une 
description agréable. [...] je vous demanderais, s’il est vrai, comme on le dit ici, que les 
Corses Vous ont fait demander des loix. [...] J’ai oublié de Vous dire que je vous écris 
de la chambre de M. de Luc“ (Leigh, Correspondance, XXI, No. 3559). Rousseau beant‑
wortete diesen Brief am 20. Oktober: „[...] Les Corses par leur valeur ayant acquis l’in‑
dépendance, osent aspirer encore à la liberté. Pour l’établir, ils s’adressent au seul ami 
qu’ils lui connaissent; puisse‑t‑il justifier l’honneur de leur choix! [...]“ (Leigh, Corres‑
pondance, XXI, No. 3586); Z. erhielt das nach Genf gerichtete Schreiben in Lyon und 
antwortete aus Nîmes und Aix‑en‑Provence (Leigh, Correspondance, XXI, No. 3665).
1215 Catéchisme chinois; Catéchisme du curé; Catéchisme japonais. Es handelt sich 
um drei Artikel in Voltaires Dictionnaire philosophique.
1216 Z. schrieb sechs Berichte über den Handel auf der schwäbischen Seite des Bo‑
densees, über Kempten, Isny, Bregenz, Lindau, Buchhorn, und Konstanz.
1217 Diese 27 Berichte betrafen: Rorschach, Rheineck, Appenzell/Herisau, Appen‑
zell/Speicher, Appenzell/Teuffen, Appenzell/Trogen, Appenzell/Innere Rhoden, St. Gal‑
len, Wallenstädter See, Glarus, die Drey Bünde, Chur, Chiavenna, St. Gotthart/Uri, Alt‑
dorf, Schwyz, Luzern, Zürich, Schaffhausen, Zurzach, Basel, Solothurn, Biel, Bern, Frei‑
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Max qui lui demande 30 Ecus par mois, de Me de Baudissin, enfin une 
lettre de ma mere, qui lui fait compliment sur son mariage le plus tris‑
tement du monde. Cela m’affli  gea de raison. Comme les préjugés ac‑
cablent cette digne mere. Mon Dieu, je n’ai pour tant point pris de par‑
ti dans le dessein de l’affliger, hélas, puissé‑je jouir du bon heur de me 
voir reconcilié avec elle. J’ai pris dans un moment terrible, entouré de 
So phiste[!] un parti courageux, fondé sur la raison et sur le repos de ma 
conscience. Au rois je mal fait! Que pouvoit aider a ma mere, de me voir 
trainer une vie misérable, en m’accablant de reproches. J’ai lu beau‑
coup tout ce matin dans le Dictionnaire philo so phique, j’y ai trouvé de 
bonnes choses, qui m’ont bien convaincu, combien les pro tes tans ont 
tort, d’adorer l’Ecriture comme une divinité! M. Tronchin le conseiller 
vint pren dre congé de moi, M. Moultou y vint aussi, et m’emmena diner 
chez lui en grande compagnie, avec Melles Moultou,1218 Me Moultou, 
Melle Audibert et son frere.1219 M. Dollet, M. Perdriaux le ministre, M. 
Moultou le pere1220 et Liotard. On parla tres bien sur Emile, sur le ser‑
ment de Julie de ne jamais épouser S. Preux, sur l’ennui de 4 der niers 
tomes de ce livre ou on voit deux epoux ensemble qui se haïssent avec 
l’amant que Julie n’ose plus aimer, sur la foiblesse de Julie qui cede 
aux larmes de son pere, pour faire un mariage adultere. On parla du 
suicide que Rousseau ne permet que dans un cas impossible, ou on se 
trouveroit sans aucun rapport avec qui que ce soit. M. le Sage1221 est 
si distrait qu’il oublia la mort de sa mere le jour même, il avoit jetté 
sur le papier un bilan de toutes les vertus et defauts des demoiselles 
qu’il pourroit épouser, il le perdit, et demanda la main d’une dame qui 
le refusa ce qu’il regarda comme un bon heur lorsqu’il retrouva son bi‑
lan. [182v] Apres le diner M. Moultou me fit la lecture d’une continua‑
tion d’Emile1222 ou Rousseau le peint comme ayant contre ses conseils 
recherché le grand monde, ou il devint comme les autres, infidéle a sa 
femme, sa fem me a lui. Il revint a lui même, devint empressé envers sa 

burg, Genfer See und Genf. Ein 28. Bericht über die „Souveraineté de Neufchatel et 
Valangin“, französisch verfasst, folgte dem Bericht über Genf.
1218 Jeanne‑Marie (1756‑?), Catherine (1760‑?) und Jeanne‑Emilie Moultou (1761‑?). 
1219 In Marseille wohnende Verwandte des Pastors Moultou; vielleicht Kinder 
des Marseiller Kaufmanns Dominique Audibert, der Voltaire mehrmals in den Jah‑
ren 1762‑65 besuchte und der ihm Informationen über die Calas‑Affaire lieferte (Po‑
meau‑Mervaud 1991, 148).
1220 Pierre Moultou (ca. 1686‑1768): seit 1755 Kaufmann in Genf.
1221 Mögl. Georges‑Louis Le Sage (1724‑1803): aus Frankreich stammender Physiker 
und Mathematiker, seit 1747 in Genf ansässig, 1770 Genfer Bürger. Mitglied der Lon‑
doner Royal Society und der Akademien von Berlin, Bologna und Montpellier (Tremb‑
ley, Les savants, 117, 413).
1222 Émile et Sophie, ou les solitaires. Unvollendetes Manuskript Rousseaus, erst 1780 
von DuPeyrou im 5. Band der Collection complète des œuvres de Jean‑Jacques Rousseau 
gedruckt. Dieser Hinweis Z.s ist für die Forschung zur Genese des Manuskripts von Be‑
deutung (Eigeldinger, Jean‑Jacques Rousseau, 161‑2).



Tagebuch der Studienreise durch die Schweiz (Juni-Oktober 1764)

Studi di storia 18 280
Karl von Zinzendorf, Tagebuch einer kommerziellen Studienreise durch die Schweiz, 83‑284

femme qui le repousse, lui avou ant qu’elle est enceinte. Jusques la va le 
morceau qu’a M. Moultou. Le reste est beaucoup plus long et va audela 
de la mort de Sophie. C’est un morceau bien touchant et bien unique, 
rempli de ces grands senti mens dont on se moque dans le monde. (La 
lettre de mon frére Max m’a plû par ce qu’il dit de son contentement 
avec son épouse). Ce pauvre Moultou a été intime avec Rousseau, a 
sacrifié pour lui le bon heur de sa famille, desorte que Me d’Anville lui 
a écrit, que si Rousseau se brouilloit avec lui, que c’etoit un homme 
a étouffer, il devoit être l’editeur de ses ouvrages, enfin il s’est pour‑
tant brouillé avec lui, ce qui ne lui fait pas honneur. La gouvernante 
de Rous seau aime a accepter des presens, temoin M. Usteri qui a don‑
né sa femme pour une So phie. Nous allames promener sur la place de 
Plainpalais. De retour au logis j’allois chez M. Char ton que je ne trou‑
vois pas au logis, mais qui vint chez moi prendre congé. C’est M. Abau‑
zy et M. Moultou qui ont fourni beaucoup de citations a Voltaire pour 
son Diction naire philosophique portatif, principalement pour l’article 
Christia nis me. Ce soir j’ai decidé qu’a l’avenir /ne/ je ne payerai plus 
le soupé de mes domesti ques, mais qu’ils auront leur argent.

Tres belle journée.

♄ Le 13. Octobre. Geneve est le païs des dindons. On en voit des ar‑
mées entiéres. Je ren voyois le matin a M. Abauzy ses livres, j’ecrivis 
un billet a M. /de/ <Moultu> pour lui deman der une adresse pour M. 
Montclar1223 a Aix. Cela m’arreta considerablement, et je ne pus par‑
tir qu’a 7h 3/4 de [183r] Geneve. Je passois le pont sur le Rhone, la 
porte de Rive,1224 ou des char rettes sans nombre chargées de petits 
bois m’arreterent long tems. Je me tournois a gauche apres être sorti 
de la porte, et passois pres de plusi eurs belles maisons de campagne, 
entr’ autres pres des Delices. C’est la ou on quitte le territoire de la 
Republique1225 et en même tems cette Suisse ou j’ai été si bien pen‑
dant plusieurs mois, on entre dans le païs de Gex, je quittois un che‑
min pavé bordé de ma ro  niers, pour suivre a droite le grand chemin, 
qui fait le plus beau coup d’oeil allant en droite ligne a perte de vüe. 
Le païs d’alentour est composé de petits bois tres mal tenus et tres 
devastés, de champs cultivés en bled sarrasin que l’on met apres la 
mois son en petits monceaux comme le foin. A S. Genis premiére poste 
depuis Geneve, ou je ne chan geois pas de chevaux, ayant un voitu‑

1223 Jean‑Pierre‑François Ripert baron, später marquis de Monclar (1711‑73): Ge‑
neralprokurator des Parlaments der Provence, trat 1762‑63 für das Verbot des Jesui‑
tenordens ein.
1224 Irrtum Z.s – es musste sich hier um die nach Frankreich führende porte de Cor‑
navin handeln, da die porte de Rive am entgegengesetzten Stadtrand lag.
1225 Die Grenze durchquerte das Dorf Châtelaine, dessen Theater, auf der französi‑
schen Seite gelegen, beim Genfer Publikum sehr beliebt war.
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rier a trois chevaux qui me conduit jus qu’a Lion, le grand chemin fait 
un coude, se tourne a /droite/ gauche, desorte que Ge neve qui etoit 
derriere moi, commence a être a gauche avec les glacieres de la Sa‑
voye. Gex et Morai restent loin a droite. Les montagnes de la Bour‑
gogne qui sont depuis S. Genis a droite, paroissent toutes rouges de 
la sorte de terre qui les couvre, elles ont beaucoup de bois. Passé 
Perron, on aper çoit le Rhône qui coule dans le beau vallon a gauche. 
On va droit vers le Grand Credo, une gorge fort etroite laisse a peine 
une petite ouverture, a travers de laquelle on aperçoit d’autres mon‑
tagnes fort eloignées. Devant cette gorge est Coulonges, dernier vil‑
lage du païs de Gex, ou j’ar ri vois a 11h et 1/2 pour y diner a l’Ecu de 
France. C’est a 3 postes ou 6 lieues de Ge neve, on y visita mes hardes, 
et je les fis plomber. J’avois fait en chemin le projet de mettre en dia‑
logue l’a pologie de ma conduite en fait de religion. Il avoit dans l’au‑
berge une jolie petite biche toute ap pri voisée. Je repartis a 2h passois 
par ce defilé que j’avois vu [183v] au devant moi ce ma tin. Le Rhô‑
ne coule au bas dans un assez grand preci pice, et audela tout est Sa‑
voye. On voit de loin les montagnes du Piemont. Passé par ce défile, 
on entre en Bresse, et on longe toujours le Grand Credo, <Cleophe>, 
petit vil lage, d’ou on voit un vallon /xxx/ *s’étendre* a gauche. On 
passe une immensité de ponts de bois, ce païs apartenoit autre fois 
au roi de Sar daigne, qui il y a peu d’années, l’echangea avec le roi de 
Fran ce.1226 Depuis ce tems on a fait ce chemin, avant ce tems il fal‑
lut prendre un grand dé tour. Je lus avec satisfaction et edification 
dans les Maximes de Rousseau. La Com be1227 autre village. J’allois 
oublier Le Fort de la Cluse1228 qui est a l’entrée de la gorge sus dite. 
C’est comme un de ces forts en Tyrol. Il y a un terrible precipice la 
vers le Rhône. La garnison m’arreta, mais me laisse passer au moyen 
d’une douceur. Apres La Combe vient Copier1229 un mauvais village 
rempli de vilaines ca banes. Je descendis a pié a l’endroit ou le Rhô‑

1226 Savoyen hatte das Gebiet am rechten Ufer des Rhôneflusses unterhalb der Gen‑
fer Grenze im Vertrag von Lyon 1601 an Frankreich abgetreten. Ein Gebietsstreifen 
am rechten Rhône‑Ufer, das Valserine‑Tal mit der Brücke von Grésin und den Dörfern 
Léaz, Vanchy und Chézery, blieb jedoch in savoyischem Besitz, um die Verbindung mit 
den spanisch‑habsburgischen Gebieten der Franche comté zu erleich tern, die im Frie‑
den von Nymwegen 1678 an Frankreich kamen. Im Turiner Grenzvertrag zur fran‑
zösisch‑savoyischen Grenzbereinigung von 1760 wurden die savoyischen Gebiete am 
rechten Rhône ‑Ufer gegen französische Enklaven am linken Rhone‑Ufer ausgetauscht. 
1227 Mögl. La Combe‑Gerle, ein von Grésin auf die Berghöhe des Crêt d’Eau füh‑
render Weg.
1228 Das auf Resten römischer Befestigungswerke erbaute Sperrfort im Défilé de 
l’Écluse wurde im Krieg 1582‑1601 zwischen Savoyen und Spanien einerseits, Frank‑
reich und Genf andererseits fast völlig zerstört, von Vauban wieder erbaut und von den 
österr. Truppen 1815 geschleift. Ludwig XVIII. ließ das heutige Fort 1824 errichten.
1229 Mögl. das schon im 17.Jh. erwähnte Dorf Coupy am Fuße des Crêt d’Eau, an der 
Straße vom Fort l’Écluse nach Musinens, heute mit Musinens Teil der Gemeinde Bel‑
legarde/Valserine.
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ne se perd sous de gros morceaux de rocs.1230 Actuellement ses eaux 
ayant grossies, couvroient encore la plupart des rocs, mais en hyver 
on ne les voit pas pendant un assez long espace. Avant de se dega‑
ger entierement il paroit en forme de gouffre, et il est excessivement 
profond dans cet endroit. C’est un singulier spec ta cle. L’endroit ou 
il reparoit entiérement, est d’un sauvage fort agréable, d’une hor‑
reur magni fique. La Bresse dans ces cantons n’est pas un beau païs, 
fort sterile, fort pier reux, rien que du bled sarrasin, peu de vignes. 
Il y a la ou le Rhone se perd, un pont1231 qui fait les frontiéres entre 
la Savoye et la France, d’un coté les fleurs de lis, de l’autre la croix 
blanche de Savoye. On monte beaucoup jusqu’a Chatillon, mauvais 
village dans un vallon ou sur une hauteur bor dée de montagnes. J’y 
arrivois avant 6h, on s’y ressent bien de la misere [184r] des païsans 
françois. Des vitres de papier qui rendent les chambres d’un obs‑
cur effroyable. Me voila donc en France pour y rester Dieu sait, peu 
ou beaucoup. Pourvu que j’y trouve des hommes utiles, qui me te‑
moignent de l’amitié, j’y serois content.

Jour gris le matin. A midi beau soleil, ensuite
 grand vent, puis fort chaud, le soir pluye.

1230 Die sog. Perte du Rhône bei Bellegarde, wo der Fluss während der Wintermona‑
te auf einer Strecke von 60 m ganz in unterirdische Höhlungen verschwand. Der Bau 
des nahen Staudammes von Genissiat 1948 erhöhte den Flusswasserspiegel und besei‑
tigte die Perte du Rhône.
1231 Hier ist gemeint der Pont de Savoye, die Brücke von Musinens – heute ein Voro‑
rt der Stadt Bellegarde – an der alten Straße von Lyon nach Annecy.
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Anhang A
Briefliste des Jahres 1764

Janvier1

Lettres reçües :
Le <...> 1. De M. de Schachmann.
Le 4. 2. De Me de Baudissin.
Le 10. 3. De Diesbach.
   4. De mon frere Frederic.
   5. Du C. Alexandre de Muscau.
   6. De ma cousine Henriette.
   7. De l’autre Louise.
Le 15. 8. Du jeune Starhemberg.2

   9. Du <28me >3 de H[errn]h[ut].
   10. De ma cousine Henriette.

1 Wie aus dem Tagebuch der Schweizreise hervorgeht, entspricht die Briefliste nicht 
immer den im Tagebuch erwähnten Briefen. Die hier abgedruckte Liste wurde des‑
halb ergänzt: im Tagebuch nicht erwähnte Briefe sind mit (*) bezeichnet, im Tagebuch 
erwähnte Briefe, die in der Liste nicht aufscheinen, sind in Klammern […] eingefügt.

2 Gundaker Franz Xaver Gf. Starhemberg (1747‑1804): nö. Regierungsrat ∞ 1. Wilhelmine, 
geb. Gfin. Neipperg (1755‑85), 2. Franziska, geb. von Rosen, verwitwete Lubinsky (?‑1823).

3 Heinrich XXVIII. Fst. Reuss‑Ebersdorf (1726‑97) ∞ Agnes Sofie, geb. von Prom‑
nitz‑Sorau (1720‑91): Tochter des Gf. Erdmann II. von P.
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Le 28. 11. De mon frere Frederic.
Le 29. 12. De ma cousine Elisabeth de H[errn]h[ut].
    13. De la petite Dorel de Watteville.4

Le 26[!]. 14. Du Duc de Bragance de Milan.
Le <28?> De ma mere.

Lettres écrites
Le 10. 1. A Me de Canto.
Le 11. 2. A Frederic.
Le 17. 3. A Loide.
   4. A Me de Baudissin.
   5. Au C. Alexandre a Muscau.
   6. Au C. Auguste a Dresde.
Le 21. [7.] A Constance5 avec 12 tt <2> f. 57 Xr. pour elle et Loide. 
   8. A Adolfe6 avec pareille somme.
   9. A Me de Canto avec pareille somme.
Le 29. 10. Au jeune Neuwied.7

   11. A ma cousine Henriette de Callenb.[erg] a Muscau.
   12. Au jeune Starhemberg a F[ranc]fort.

Fevrier

Lettres reçües:
Le 1. 15. Du C. Einsiedel,8 Ministre, qui me propose de la part du 
Prince Xa vier9 une place de conseiller du commerce avec 1000. ecus 
d’appointe mens.
Le 11. 16. De mon frere Frederic.
Le 16. 17. Du C. Alexandre de Musca.

4 Anna Dorothea, geb. Watteville (1754‑1813), Tochter der Henriette Benigna, geb. 
Zinzendorf und des Johannes Watteville; ∞ Hans Christian Schweinitz.

5 Maria Josefa Louise Alexandra Constantia (1742‑1817), jüngere Schwester Z.s.

6 Adolf Christian Heinrich (1728‑70): Bruder Z.s, kgl. dänischer Kammerjunker und 
Asses sor bei der Regierung zu Glück stadt, 1750‑58 in Herrnhut, lebte dann in Gauer‑
nitz (Index Wien‑Triest).

7 Friedrich Karl Gf. Wied‑Neuwied (1741‑1802/09): letzter regierender Fürst zu Wied 
∞ Louise, geb. Gfin. zu Sayn‑Wittgenstein‑Berleburg (1747‑1823).

8 Johann Georg Friedrich Gf. Einsiedel (1730‑1811): aus der Reibersdorf‑Gersdorfer 
Linie, 1763 sächsischer Gesandter am englischen Hof, 1763‑66 Kabinettsminister und 
Staatssekretär für innere Angelegenheiten; er zog sich nach seiner Entlassung auf sei‑
ne Standesherrschaft Seidenberg‑Rei bersdorf zurück und baute sie und die 1767 an‑
geheiratete Grundherrschaft Milkel zu Musterbetrieben der von ihm verfochtenen Mo‑
dernisierung der Landwirtschaft in Kursachsen aus. Seit 1782 gehörte er der Herrn‑
huter Brüdergemeine an.

9 Franz Xaver Albert von Sachsen, Graf von der Lausitz (1730‑1806): Prinz von Sach‑
sen und Polen, 1763‑68 Regent/Administrator des Kurfürstentums Sachsen; Bruder des 
Her zogs Albert von Sachsen‑Teschen.
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   18. De mon frere Frederic.
Le 17. 19. Du Duc de Bragance de Modene.
Le 19. 20. De Me de Canto.
Le 20., 21., 22., 23. De Melle Charlotte Louise de Reuss du 23me et 
de M. de Poser.10

Le 22.  24. De M. Fritsche11 de Jena.
Le 25. 25., 26. De ma soeur Baudissin. De mon frere Adolphe.

Lettres ecrites:
Le 8.  [13.] A M. de Loeschenkohl.12

Le 15. [14.] A M. d’Einsiedel.
Le 16. 15. A ma mere.
Le 17. 16. A Frederic.
Le 23. 17., 18., 19. A mes cousines <Buicart> et Liesel et a ma nié‑
ce Dorel de Watte weil.
Le 24. 20. Au 28me.
  21. A ma cousine Charlotte Louise Reuss.
Le 27. 22. Au 29me.13

  23. A M. de Poser.
  24. A M. Fritsche.

Mars

Lettres reçües:
Le 1. 27. De M. de Löschenkohl.
Le 4. 28. De mon frere Frederic.
Le 11. 29. Du même une jolie lettre.
Le 20. 30. De Me de Canto.
   31. De Loide.
Le 24. 32. De Constance.
   33. De ma mere.

10 Herr von Poser lebte als Instruktor des Gf. Lynar am Hof Heinrichs XXIII. Gf. Reuss 
in Köstritz (Breunlich‑Mader, Aus den Jugendtagebüchern, 500, 505 u.a.).

11 Thomas Frhr. von Fritzsch (1700‑75): kursächsischer Diplomat und Konferenz‑
minister, in Dresden führendes Mitglied der 1763 nach dem militärischen und finanziellen 
Zusammenbruch Sach sens eingesetzten Restaurationskommission (Index Wien‑Triest).

12 Mögl. Johann Christoph Frhr. von Löschenkohl: aus Wien gebürtig, zu Anfang der 
40er Jahre Student in Leipzig, Anhänger Gottscheds, 1745‑47 Sekretär des k. Gesand‑
ten Nikolaus Eszterhazy‑Galantha in Sachen und 1751 in Spanien, 1764 Legationsse‑
kretär des ersten k. Wahlbotschafters Joseph Wenzel Fst. Liechtenstein bei der Wahl 
Josephs II. zum römischen König in Frankfurt (Khevenhüller‑Metsch, Aus der Zeit, TB 
1764‑67, 283, Anm. 11; Haider‑Pregler, Des Sittlichen Bürgers, 279‑82; Breunlich‑Ma‑
der, Aus den Jugendtagebüchern, 379).

13 Heinrich Reuss‑Lobenstein (1726‑91).



Anhang A

Studi di storia 18 288
Karl von Zinzendorf, Tagebuch einer kommerziellen Studienreise durch die Schweiz, 285‑298

Lettres écrites:
Le 4.  25. A Frederic.
   26. A ma mere.
Le 11. 27. A Frederic.
Le 17. 28. A ma soeur Baudissin.
   29. Au C. Einsiedel.
   30. <Au C.> Flemming.
   31. A S.A. le Prince Administrateur <...>.14

Le 18. 32. A mon frere Frederic.
Le 20.  33. A ma mere.
Le 21. 34. Au C. Alexandre.
Le 22. 35. A Loide.
   36. A [Me.] de Canto.
Le 24. 37/38. Au Duc de Bragance.
Le 25. 39. A ma mere.
Le 27.  40. De Maezelsdorff a mon frere a Vienne.
Le 28. 41. Au même.

Avril

Lettres reçües:
Le 2.  <33.> Du C. Philippe de Unken, premiere poste vers Insprugg.
Le 7.  34. De mon frere du 31. que je reçus en passant par Insprugg.
Le 14.  35. A Botzen de mon frere Frederic du 24. Mars.
Le 22.  36. A Insprugg du C. Louis.
   37. De ma soeur Baudissin.
Le 29. 38. Du Duc de Bragance de dessus le Rhin.

Lettres écrites:
Le 5.  42. De Salzbourg a mon frere.
   43. A Me de Los Rios.15

   44. Au Duc de Bragance.
Le 10. De Bozen a mon frere.
   45. A Diesbach.
Le 13. 46. Au 28me a Herrnhut.
Le 14. 47. A Frederic.
   48. Au C. Louis.
Le 23. 49. Au C. Louis.
   50. A Me de Baudissin.
   51. A ma belle soeur.

14 Franz Xaver Albert von Sachsen (siehe oben).

15 Antonia, geb. Gfin. Pálffy (1733‑1806) ∞ Francisco marqués de Los Rios (1725‑72): 
1758 Feldmarschall‑Leutnant, niederländischer Regierungsrat (Index Wien‑Triest).
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   52. A ma chere mere.
Le 29. 54. Au Duc de Bragance.
   55. A mon frere.
   56. A M. de Pezold.16

   57. <...> Pillwitz.17

   58. A M. de Binder.
Le 30.  59. Au Prince Kaunitz.

Mai

Lettres reçües:
Le 2.  39. Du C. Louis.
Le 6.  40. Du même.
Le 9.  41. Du même.
   42. De ma mere.
   43. De Constance.
   44. Du C. Alexandre.
   45. De sa fille, ma cousine Henriette.
   46. De son frere Curt.18

Le 11. 47. Du C. Diesbach.
Le 13.  48., 49. De mes freres Louis et Frederic.
Le 16. 50. Du C. Louis avec la nouvelle que l’Imp.[eratrice] m’a ac‑
cordé 4000. fl pour mon voyage.
   51. De Me de Los Rios.
   52. De Pillewitz.
Le 23. 53. Du C. Louis.
   54. De mon frere Frederic.
   55. De mon frere Max.
   56. De ma belle soeur.
   57., 58., 59. De Mes de Baudissin et de Canto. De Loide.
   60. De M. Langlois.19

Le 27. 61. Du C. Louis.
   62. Du 23me.

  63. De M. de Poser.

16 Johann Sigmund/Siegmar von Pezold: 1750‑83 G. Legationsrat und Ministerresi‑
dent von Kursachsen in Wien (Index Wien‑Triest).

17 Karl Joseph von Pillewitz (ca. 1704‑79): nö. Regiments‑ und wirklicher Kommer‑
zienrat (Begusch, Ein Protestant, 290; Breunlich‑Mader, Aus den Jugendtagebüchern, 
273f., 633).

18 Kurt Heinrich Gf. Callenberg‑Muskau (1749‑1800): gen. Curt, Sohn Johann Alexan‑
ders, des jüngsten Bruders von Karls Mutter, und somit Z.s Cousin (Index Wien‑Triest).

19 Peter Frhr. von Langlois (1724‑89): 1759 Generalfeldwachtmeister, 1767 Feldmar‑
schall‑Leutnant, 1785 Feld zeugmeister (Breunlich‑Mader, Aus den Jugendtagebüchern, 
318 u.a.; Index Wien‑Triest).
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Lettres écrites:
Le 2.  59. A Me la Princesse Eszterhasy.
Le 1.  60. A M. Langlois.
Le 7.   61. A mon frere.
Le 8.  62. A Me de Schoenborn.
Le 10. 63. A mon frere Frederic a Vienne.
Le 14. 64., 65. A mes freres Louis et Frederic.
Le 16.  66. Au C. Louis.
   67. A Me de Canto.
   68. A Me de Los Rios.
Le 20. 69. A Me de Windischgraetz.20

   70. Au C. Louis.
Le 22. 71. Au C. Auguste a Dresde.
Le [11.!] 72. A ma chere mere.
   73. A Constance.
   74. Au C. Alexandre.
   75. A ma cousine Henriette.
Le 23. 76. Au C. Louis.
   77. Au C. Frederic.
Le 24. 78. Au Prince Kaunitz.
Le 25. 79. Au C. Max.
   80. A Loide.
   81. A Me de Baudissin a Nancy.
Le 27. 82. Au C. Louis.
   83. A M. Richard.21

   84. A M. de Poser.
Le 28. 85. Au 23me.

Juin

Lettres reçües:
Le 3.  64. De mon frere a Vienne. 
   65. Du 28me de Herrnhut.
   66. De Me son épouse.
Le 6.  67. De Me de Windischgraetz.
Le 10. 68. De mon frere.
Le 13. 69. De Joseph Gummer.
Le 14.  70. De Felice Barone de Cavalcabo de Roveredo.

20 Maria Theresia, geb. Gfin. Khevenhüller‑Frankenburg (1728‑1815) ∞ Gottlieb 
(1715‑84): 1750‑60 nö. Regierungsrat (Index Wien‑Triest).

21 Mögl. Joseph, 1779 Frhr. von Richard (1704‑1801): aus Chaumont in Burgund, 
verdingte sich nach seinem Philo so phiestudium in Paris als Soldat im französischen 
Heer, begab sich anschließend nach Mailand, um Handel zu treiben, dann als Fran‑
zösischlehrer nach Mantua und Triest (Index Wien Triest; siehe auch Breunlich‑Mader, 
Aus den Jugendtagebüchern, 245 u.a., ohne Identifizierung).
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Le 17. 71., 72. Du C. Louis.
   73. De Me la Princesse Eszterhasy.
Le 20. 74. De mon frere.
   75. De Koeber.
Le 21. 76. De Joseph Gummer.
Le 28. 77. Du C. Louis a Lindau, avec la nouvelle de l’apparence de 
son mariage avec Melle la Princesse de Schwarzenberg.

Lettres écrites:
Le 2.  A Me de Windischgraetz avec les lettres de Ninon.22

   87. A Diesbach.
Le 4.  88. Au 28me.
Le 6.  [89.] A mon frere a Vienne.
Le 7.  [90.] Au Duc de Bragance.
Le 10. 91. Au C. Louis.
   92. Au C. Canal.
Le 11. 93. Au C. Philippe a Clagenfurt.
Le 13. 94. A Joseph Gummer a Bolzan.
Le 14.  95. Au C. Khuenburg a Salzbourg.
*Le 18.  A Frederic.*
Le 20. 96. A mon frere.
   97. A M. Vokel.
Le 21. 98. A Koeber.
   99. Au Prince Kaunitz.
   100. A Me la Princesse Eszterhasy.
Le 21. 101. Au Duc de Bragance.
   102. Au C. Sinzendorff.
Le 25. 103. De Kempten a ma chere mere.
Le 26. 104. A Diesbach. (*)
Le 28. 105. Au C. Paris Wolkenstein. (*)
   106. Au syndic de la province Egger,23 de Lindau. (*) [A M. 
Schachtmann]
Le 29. 106.[!] A Me de Baudissin a Plombieres. (*) 
   108. Au C. Paris Wolken stein. (*)
Le 30. 109. A mon frere a Vienne avec la signature de mon consen‑
tement pour as su rer le douaire sur Enzesfeld.

22 Ninon de Lenclos (1616‑1705): französische femme d’esprit und Schriftstellerin; 
hier mögl. Lettres de Ninon de L’Enclos au marquis de Sévigné (1750), oder eine der 
nachfolgenden Ausgaben.

23 Joseph Anton von Egger: Dr., landschaftlicher Syndicus in Tirol, 1756 Gerichts‑
herr in Naudersberg. Er war 1762 im Auftrag der Tiroler Landschaft in Wien, wo er 
mit dem Hof über eine Münzerhöhung für Tirol verhandelte (Granichstaedten‑Czer‑
va, Beiträge, 28).
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Juillet

Lettres reçües:
Le 1.  78. De mon frere Frederic. (*)
Le 3.  79. Du C. Louis avec la copie de la lettre de l’Imp.[ératrice] 
au Prince Charles.
Le 7.  80. Du C. Louis.
   81. De ma soeur Loide.
   82. 83. De mes charmantes cousines Charlotte Louise Reuss, 
et Elisabeth de Zinz.[endorf].
[Le 11.   Du Stadtschreiber Wägelin]
[Le 12.   Du Stadtschreiber Wägelin]
Le 21.  84. Du syndic Egger a Coire. (*)
Le 23.  85. Du C. Louis.
    86. Du C. Auguste de Callenberg.
    87. Du C. Lynar d’Olden bourg. [De Me Baudissin].
Le 30.  88. Du syndic Egger. (*)

Lettres écrites:
Le 2.  110. Au C. Frederic de Lindau.
[Le 3. A Gibson a Danzig].
Le 8.  111. A M. le Baron de Binder avec 7. relations.
   112. A M. le C. Philippe. 
   113. A ma chere cousine Liesel Z.[inzendorf]. 
Le 9.  114. A ma chere cousine Charlotte Louise.
   115. A ma soeur Loide.
   116. A Max de Roschach.
[Le 16. A Pierre de Salis a Coire].
Le 19. 117. A mon frere a Vienne de Glaris. (*)
Le 23. 118. Au C. Lynar. (*)
[Le 26.] 119. A M. de Salis a Mayenfeld le 26. de Coire. (*)
Le 27. 120. A mon frere a Vienne. 
Le 28. 121. Au C. Philippe.
    122. A Me de Baudissin. (*)

Aout

Lettres reçües:
Le 4.  89. De Caspar de Roschach a Chiavenna. (*)
Le 16. 90. Du C. Louis du 31 Juillet.
   91. De Me de Baudissin du 13. Juin.
   92. Du Bibliothe[caire] Muller24 de Jena du 18. Juin.

24 Johann Gottfried Müller (1728‑92): seit 1756 Bibliothekar, außerordentlicher Pro‑
fessor an der philosophischen Fakultät der Universität Jena; Z. hörte bei ihm Vorlesun‑
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Le 18. 93. De Mrs Schirmer de Herisau.25

   94. De Diesbach du 7. Juillet de Fribourg.
Le 22. 95. Du C. Enzenberg. (*)
Le 24. 96. De Me de Baudissin.

Lettres écrites:
Le 5.  123. A Caspar a Roschach. (*)
   124. Au C. Louis de Chiavenna.
   125. Au C. Salis a Bondo. (*)
[Le 11. A ma chere mere].
Le 12. 126. D’Ayrole sur le mont S. Godard au C. Louis.
Le 17. 127. Au C. Louis avec mon consentement pour Carlstetten.
   128. A Me de Baudissin. (*)
Le 18. 129. Au C. Diesbach, de Zurich. (*)
[Le 23. Au Duc de Bragance]
Le 24. 130. Au D. Hirzel a Zurich de Schafhausen. (*)
Le 26. 131. Au C. Philippe.
   132. A mon frere.
Le 27. 133. Au C. Enzenberg.
   134. A Dalp a Coire. (*).
   135. A ma mere de Schaf hausen.
[Le 29.  A Me de Baudissin].

Septembre

Lettres reçües:
Le 6.   97. De M. Vischer de Basle.
Le 10.  98. De M. le Baillif de Nydau.
Le 11.  99. Du Duc de Bragance du 26. Aout.
   100. Du C. Louis du 14. a Berne.
Le 12. 101. De M. Hirzel; 
   102. De M. de Diesbach. 
Le 13. 103. De M. de Diesbach. 
[Le 18. De M. Tscharner de Kersatz].

Lettres écrites:
Le 1.  [136.] Au C. Philippe de Basle. 136. (*)
Le 6.  [137.] A ma cousine Elisabeth de Neufchatel.
   138. A M. de Valtravers. (*)
Le 2.  [139.] Au C. Diesbach de Basle. (*) 
Le 10. 140. A Me la Comtesse de Schoenborn.

gen in Heraldik, Bücherkunde und Diplomatik (Breunlich‑Mader, Aus den Jugendtage‑
büchern, 168‑70 u.a.).

25 Laut TB 18. August handelte es sich um einen Brief der Fratelli Schläpfer. 
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   141. A M. le Baillif de Nydau, Jenner. (*) 
   142. Au C. Louis de Neufchatel.
Le 11. 143. De Berne a M. Petitpierre. (*)
Le 13. 144. A M. de Diesbach. (*) 
Le 14. 145. Au C. de Kirchberg, qui a été nommé President de la 
Chambre de Wetz lar. 
   146. A mon frere a Vienne.
   147. A Max. (*) 
[Le 18. A M. Tscharner de Kersatz].
Le 27. 148. A Me de Diesbach de Lausanne.
Le 29. 149. A Melle Bonteli a Echalens. (*)
   150. A M. le Duc de Bragance. 
Le 30. 151. A Me d’Aubonne.
   152. A Me la Marquise de Gentil. 

Octobre

Lettres reçües:
Le 1. 104. Du C. Louis du 28. Aout avec 105. 
  106. Deux incluses de Me la Pcsse Eszterházy et du Baron Schell.
  107. Une autre du C. Louis du 19. Septembre.
  108. Une de Melle la Princesse de Schwarzenberg du 1. Septembre.
  109. Une du jeune C. Lynar.26 (*)
Le 4. 110. De M. de Correvon.
  111. De Me de Gentil.
  112. De ma soeur de Paris.27

Le 8. 113. Du Prince Louis de Wurtemberg.
  114. Du P. Diesbach.
  115. De M. de Dies bach.
Le 12. 116. De mon frere.
  117. De M. de Kirchberg. 
Le 20. 118. De Mrs Charton et Bandol.
Le 23. 119. De M.J. J. Rousseau de Motiers le 20. Octobre.
Le 25. 120. De M. de Diesbach et de sa femme.
   121. Du Prince Louis de Wurtemberg.
   [De Me de Baudissin].
   [De ma chere mere].
   [De Max].

26 Einer der Söhne des Rochus Friedrich Gf. Lynar, wahrscheinlich Friedrich Ulrich 
oder Christian Ernst, mit denen Z. in Jena studiert hatte (siehe TB 22. Juli).

27 Gfin. Baudissin.
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Lettres ecrites:
Le 1. 153. Au C. Louis de Geneve.
Le 4. 154. A S.A. le Prince Louis de Wurtemberg. (*) 
Le 5. 155. A Me la Princesse Eszterházy.
  156. A mon frere Frederic. (*) 
Le 8. 157. Au P. Diesbach Jesuite.
  158. Au C. Diesbach a Fribourg. (*) 
Le 10. 159. A Me de Baudissin.
   160. A M. le Prince de Kaunitz. (*)
Le 11. 161. A M. de Binder.
   162. A M. Jean Jacques Rousseau.
   163. Au Prince de Wurtemberg.
   164. A Me de Gentil. 
Le 17. 165. A mon frere a Vienne qui se mari aujourd’hui, de Lyon.
   166. Au Duc de Bragance.
   167. A Me de Los Rios.
Le 19. 168. A M. de Kirchberg.
Le 22.  169. A M. le conseiller Tronchin a Geneve.
Le 23. 170. Au C. Lynar a Oldenburg.
   *171. A M. Laugier.*
Le 30. 171.[!] A mon frere a Vienne de Nismes.

Novembre

Lettres reçües:
Le 15. 122. A Nismes de mon frere a Vienne.
   123. De Fischersberg.28

124. De Mattoi de Chiavenna, qui me nomme parain de son fils né le 
24. Sep tem bre.
Le 21. 125. A Marseille de Frederic du 13. Octobre.
   126. De Loide du 29. Septembre.
   127. De la C. Charlotte Louise Reuss du 25. Aout.
   128. Du 23me du 18. Octobre.
   129. De M. Tschiffeli de Berne du 21. Octobre.
Le 22. 130. Du C. Louis.
Le 23. 131. De M. Selguier29 de Nismes.
Le 28. 132. De M. le Conseiller Tronchin de Geneve.
Le 30. 133. De M. le Prince de Wurtemberg.
   134. De Melle Marianne La Vergne.

28 Mögl. Verwalter einer der Zinzendorfschen Grundherrschaften in Niederöster‑
reich (Breunlich‑Mader, Aus den Jugendtagebüchern, 325 u.a., ohne Identifikation).

29 Jean‑François Séguier de Nîmes (1703‑84): Botaniker und Astronom.
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Lettres écrites:
Le 7.  172. Au Prince Louis de Wurtemberg.
Le 8.  173. A mon frere a Vienne de Toulouse.
Le 9.  174. Au C. Diesbach de Trebes et Pezenas.
Le 14. 173. A Melle Marianne La Vergne de Montpellier.
Le 17.  176. A Me la Baronne de <Buicart...> l’Isle30 pres de Vaucluse.
   177. A ma belle soeur nouvellement mariée, d’Avignon.
Le 20.  178. A M. Jean Jaques Rousseau a Motiers Travers, d’Aix en 
Provence.
Le 23. 179. A M. Seigneux de Correvon de Marseille.
Le 25.  180. A M. Séguier a Nismes. 
   181. A mon frere Frederic a Dresde.
Le 27.  182. A mon frere a Vienne.
   183. A M. de Fischersberg.
Le 29.  184. A Loide.
   185. A la C. Charlotte <Louise> [Reuss‑Plauen].

Decembre

Lettres reçües:
Le 3. 135. De mon frere.
  136. Du 28me de Herrnhut.
  137. De ma chere cousine Loide de Z.[inzendorf].
  138. De Me la Comtesse Agnes de Reuss. 
Le 20.  139. A Génes. De M. de Schachmann de H[errnhut].
   140. De ma cousine Mariegen. 
   141. De M. Kik31 de Marseille.
   142. De M. le Fort.
   143. De ma soeur Baudissin.
Le 29. 144. Du C. Louis du 17. Decembre. 

Lettres écrites:
Le 7.  186. A M. Tschiffeli. 
   187. A M. le C. Philippe.
Le 12.  187.[!] De San Remo a ma cousine <Loide>.
Le 16. 188. De Savone a Me la C. Agnes. 
   189. Au 28me.
   190. A mon frere a Vienne <...>.
Le 17. 191. Au 23me.
   192. Au Prince Louis de Wurtemberg.

30 Isle‑sur‑la‑Sorgue.

31 Kik, Kick, Jakob: Kaufmann und 1776 k. Konsul in Marseille, mit Amtsgewalt ei‑
nes k. Konsuls in der Toskana (Index Wien‑Triest).
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Le 22.  193. A Me la Princesse Eszterhazy de Gênes de chez Me. 
Mysina Balbi.
Le 25.  194. A M. le Prince de Kaunitz.
    195. A Me de Baudissin le 24.
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Anhang B
Sechs Briefe  
des Grafen Karl von Zinzendorf  
an seinen Freund  
Graf François‑Pierre de Diesbach Torny

Vienne ce 4. Janvier 1763

Votre derniere lettre, mon tres cher ami, du 26. 9bre est on ne peut 
pas plus interes san te. Vous m’avez fait un plaisir infini par la descrip‑
tion de ces salines de Lons le Sau nier.1 Il faut étre aussi curieux, aussi 
appliqué que Vous, pour prendre des informa tions aussi exactes, et il 
faut avoir autant d’amitié pour moi que je Vous en connois pour Vous 
donner la peine de me communiquer Vos reflexions. Je vois par cette 
rela tion que Vous prennez gout au commerce, ce qui me plait infini‑
ment puisque c’est mon métier et un métier chéri.
Quelle difference de Vos lettres aux miennes! quel agrément dans 
le Votres, quelle se cheresse, quel ennui mortel dans les miennes. Je 
Vous ai écrit en dernier lieu la lettre la plus maussade et la plus mé‑
lancolique. C’est que j’avois alors le Spleen triste que j’ai plus sou‑
vent que le gai. Votre indulgence, mon cher Comte, me fait esperer 
que Vous me pardonnez mes rats. Continués, de grace, a m’ecrire 

1 Die Salinen von Lons‑le‑Saunier wurden schon von den Römern betrieben. Die Quel‑
le Puits‑Salé versorgt auch heute noch das Thermalbad der Stadt. Nach dem Erwerb 
der Freigrafschaft Burgund durch Frankreich im Frieden von Nymwegen 1678 wur‑
de weiterhin Salz aus Lons‑le‑Saunier in die Schweiz geliefert, wo es mit Salzexpor‑
ten aus Tirol konkurrierte.
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d’aussi jolies lettres, je tâcherai de mon côté de mettre moins d’en‑
nui dans les miennes. Votre M. Engel2 n’est peut‑être pas si mauvais 
chrétien que Vous le croyés, car il y a bien des gens qui établissent 
dans l’histoire de l’Amérique un déluge posterieur au dé luge univer‑
sel, comme on peut le voir dans le P. Charlevoix.3 
M. votre beaupère n’est‑il pas entré dans le Ministére en France, il me 
paroit que les Gazettes en ont parlé;4 Si cela est, je Vous en fais mon 
compliment. Nous portons le deuil trois mois pour l’archiduchesse 
Jeanne.5 A la fin de l’année passé l’opera de Cal zapigi6 intitulé Orphée 
et Euridice7 nous a donné beaucoup de plaisir. Il étoit agré able par 
sa briéveté, sa variété dans les decorations, et principalement par la 

2 Samuel Engel (1702‑84): Studium an der Akademie Bern, Studienreisen in Deutsch‑
land und Holland, 1736‑48 Bibliothekar der Stadt Bern, 1745 Mitglied des Berner Gro‑
ßen Rates, 1759 Mitbegründer und erster Präsident der Berner Ökonomischen Gesell‑
schaft, Verfasser agronomischer und geographischer Schriften, u.a. über die Erstbe‑
siedlung des amerikanischen Kontinents und die Nordostpassage. Engel war 1748‑54 
Landvogt von Aarberg und 1760‑65 Landvogt der von den Kantonen Freiburg und Bern 
gemeinsam verwalteten Landvogtei Echallens, 1762 Mitglied der Helvetischen Gesell‑
schaft ∞ Rosina, geb. Fischer (De Capitani, Die Gesellschaft, 156).

3 Pierre‑François‑Xavier de Charlevoix (1682‑1761): Jesuit, Missionar, hielt sich meh‑
rere Jahre in Kanada, Louisiana und auf der karibischen Insel Saint‑Domingue (Ha‑
iti) auf. Autor der Histoire de l’Isle Espagnole ou de Saint‑Domingue (Paris 1730‑31), 
der Histoire et description générale de la Nouvelle‑France (Paris 1744; deutsche Über‑
setzung Leipzig 1756) und mehrerer anderer Schriften über Nord‑ und Südamerika.

4 Louis‑Auguste‑Augustin comte d’Affry (1713‑93): Schwiegervater von Fran‑
çois‑Pierre comte de Diesbach Torny; in französischen Diensten, 1748 maréchal de 
camps, 1758 Generalleutnant, 1767 Oberst der Schweizergarde, 1755‑59 bevollmäch‑
tigter Minister Frankreichs und 1759‑62 Botschafter in den Niederlanden. Seine Ab‑
berufung aus Den Haag führte zu Gerüchten über seine neue Verwendung. Er wurde 
nicht Minister, sondern übernahm das Kommando französischer Truppen im Reich.

5 Erzherzogin Johanna Gabriela (1750‑62): elftes Kind Maria Theresias, starb am 
23. Dezember 1762.

6 Raniero de Calzabigi (1714‑95): italienischer Schriftsteller und Librettist; betrieb 
mögl. in Pisa und Livorno humanistische, ökonomische, politische und mathematischen 
Studien, war seit ca. 1740 als Schriftsteller tätig, 1741‑50 in Neapel, seit 1750 in Paris, 
wo er 1757 mit seinem jüngeren Bruder Giovanni Antonio und Casanova nach Genueser 
Muster die Loterie de l’École royale militaire organisierte; nahm 1760 über Karl Phil‑
ipp Gf. Cobenzl, bevollmächtigter Minister in Brüssel, Kontakt mit dem Wiener Hof auf, 
wo er sich ab 1761 aufhielt; unterbreitete 1760/61 Kaunitz und Ludwig Z. einen Plan 
zur Förderung des Handels; trat 1755 im Vorwort seiner Ausgabe der Poesie von Me‑
tastasio für die Reform des Musikdramas ein und konnte in Wien in enger Zusammenar‑
beit mit Durazzo, Gluck und dem Cho reo graphen Angiolini seine Ideen in Glucks Opern 
Don Juan (1761), Orfeo ed Euridice (1762) und Alceste (1768) verwirklichen. 1774‑80 leb‑
te er in Pisa, dann in Neapel (Szabo passim). Z. kannte ihn seit 1761 (Braunlich, Mader, 
Aus den Jugendtagebüchern, 238, 259, 289, 291, 294, 297, 304 und 325).

7 Orfeo ed Euridice; Musik von Gluck, Libretto von Calzabigi, Uraufführung am 5. 
Oktober 1762 am Theater nächst der Burg in Wien; die Oper gilt als Modell der musi‑
kalischen Reformbewegung.
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mu si que de la composition de Gluck8 qui est divine, accommodée au 
sujet on ne peut pas da vantage. Elle est tout sentiment. Guadagni9 a 
brillé dans cet opera, qui e été couru plus qu’aucun autre opera. On 
l’a donné 17 ou 18 fois. 
Aujourd’hui on nous a donné la premiére representation de l’opera 
Artaserse10 de Me tastasio,11 tronqué. Sa musique *est* de Scarlat‑
ti,12 il n’y a pas un air bien beau, mais les ballets13 sont charmans. En 
voilà assez en fait de téatre (!), j’y vais très rarement.
Ma fiévre dont je Vous ai parlé dans ma derniére lettre, m’a tourmen‑
tée[!] encore très longtems. Ce n’est que l’usage du Quinquina, qui 
m’en a delivré à la fin.
Le C. François Esterhazy14 a été fait Chancelier d’Hongrie a la place 
du C. Palfy.15 Le vieux Fegheté16 est Vice Chancelier, et son fils de 

8 Christoph Willibald von Gluck (1714‑87) ∞ 1750 Marianne, geb. Bergin/Pergin 
(1732‑1800); aus der Oberpfalz stammender Komponist; hielt sich 1737‑45 in Italien, 
1745 in London und 1747 in Dresden auf, weilte 1748 zur Wiedereröffnung des Burgthe‑
aters mit Semiramide riconosciuta in Wien und stand 1754 im Bannkreis des Wiener Ho‑
fes; schuf 1761‑70 Wiener Reformwerke Don Juan, Orfeo ed Euridice, Alceste, unternahm 
1773‑79 fünf Reisen nach Paris, wo er die Reformopern Iphigénie en Aulide, Armide und 
Iphigénie en Tauride schrieb; blieb 1779 bis zu seinem Tod in Wien. Z. kannte G. und 
dessen Werk seit 1761‑62; dessen Freund Don João Carlos de Bragança war ein Förde‑
rer Glucks (Breunlich, Mader, Aus den Jugendtagebüchern, 204 u.a.; Index Wien‑Triest). 

9 Gaetano Guadagni (ca. 1725/29‑92): einer der berühmtesten Contraltisten seiner 
Epoche; seine Karriere begann 1746 in Venedig; er war 1748‑51 in London, 1751‑52 in 
Dublin, 1754 in Paris, 1756‑61 in Italien und 1762 in Wien engagiert.

10 Die Premiere fand 1747 in Lucca statt. Die Oper wurde in deutscher Fassung, un‑
ter dem Titel Artaxerxes, am 4. Jan. 1763 im Theater nächst der Burg uraufgeführt.

11 Pietro Metastasio, eig. Antonio Trapassi (1698‑1782): Dichter und Librettist, war in 
Neapel, Rom und Venedig tätig, wurde 1730 als Hofpoet nach Wien berufen, wo er bis 
zu seinem Tod wirkte. Z. kannte ihn seit 1761/62 (Breunlich, Mader, Aus den Jugendta‑
gebüchern, 254, u.a.; Index Wien‑Triest). 

12 Giuseppe Scarlatti (1718/23‑77): italienischer Komponist, schuf Opern, Oratorien, 
Kantaten, Kirchenmusik und Instrumentalwerke.

13 Apollon et Daphné und Les Fêtes Hollandaises, Choreographie von G. Angiolini 
(1731‑1803), Musik von Joseph Starzer (ca. 1728‑87).

14 Franz Gf. Esterházy‑Galántha (1715‑85): WG. Rat, Käm., 1762‑85 ungarischer Hof‑
kanzler, 1783‑85 Banus von Kroatien, 1741‑83 Obergespan des Wieselburger Komit‑
ats, 1752‑54 Oberdirektor der Wiener Hoftheater, seit 1753 gemeinsam mit G. Duraz‑
zo; 1765‑71 Oberstkäm. des Königreichs Ungarn, 1773‑83 Obersthofmeister in Ungarn, 
am Wiener Hof ‚Quin‑quin‘ gen. ∞ 1756 Antonia Franziska Nicoletta, geb. Richard de la 
Potréau (1726‑1801): Schauspielerin am Burgtheater (Index Wien‑Triest).

15 Nikolaus VIII. Gf. Pálffy‑Erdöd (1710‑73): 1758‑63 ungarischer Hofkanzler und 
Obersthofmeister, 1765‑73 Judex Curiae Regiae (oberster Landrichter Ungarns) ∞ 1733 
Maria Anna Sidonia, geb. Gfin. Althan (1717‑90).

16 Georg, 1758 Gf. Fekete‑Galántha (1711‑88): 1746 Hofrat bei der Ungarischen Hof‑
kanzlei, 1763 ungarischer Hofvizekanzler, 1776 Judex Curiae Regiae.



Anhang B

Studi di storia 18 302
Karl von Zinzendorf, Tagebuch einer kommerziellen Studienreise durch die Schweiz, 299‑316

retour ici Conseiller aulique de la Chambre des Finances, épouse 
dans peu Melle d’Esterhazy.17

Toute la terre Vous salue, particuliérement Melles Marianne de Ca‑
nal,18 Beatr.[ice] de Falk.[enhayn]19 et Elisabeth Colalto.20 J’ai un frere 
actuellement a Versailles,21 il y a accompagné Mgr le Comte de Lu‑
sace,22 dont il est aide de camp. Dieu veuille nous donner la paix, je 
le desire du fond de mon coeur, et j’espère que nous l’aurons.23 Il y a 
actuellement ici un fameux mathématicien, le P. Boscowich Jésuite,24 
que Vous connoi trez de réputation. Il nous est venu de Constantinople 
par Varsovie. J’ai diné hier avec lui et le P. Liesganig25 chez l’amb.[as‑

17 Johann Gf. Fekete‑Galántha (1741‑1803): Sohn des Georg F., Schüler des Wiener 
Theresianums, 1763 W. Hofrat bei der Hofkammer, Autor ungarischer. deutscher und 
französischer Werke, Über setzer, u.a. Voltaires La Pucelle d’Orléans ∞ 1763 Maria Jo‑
sepha, geb. Gfin. Esterházy‑Galántha (1745‑1837) (Breunlich, Mader, Aus den Jugend‑
tagebüchern, 235f. u.a.; Index Wien‑Triest).

18 Die von Z. sehr verehrte Maria Anna, gen. Nani (nach 1740–?): Tochter des Gero‑
lamo Luigi Malabaila Conte di Canale (1704‑73), der 1737‑40 und 1752‑1773 Gesandter 
Sardiniens in Wien war, und der Maria Anna, geb. Gfin. Pálffy (1716‑73/81?). Sie wur‑
de 1768 Sternkreuzordensdame in Prag (Ruata, Luigi Malabaila, 24; Breunlich, Mader, 
Aus den Jugendtagebüchern, passim).

19 Maria Beatrix, geb. Gfin. Falkenhayn (1739/45?‑1797): Tochter von Ernst August 
Rudolf Gf. Falkenhayn und Maria Elisabeth, geb. Gfin. Abensberg‑Traun (1704‑64), ∞ 
1769 den verwitweten Dietrich Reichard Joseph Gf. Auersperg (1731‑97) (Breunlich, 
Mader, Aus den Jugendtagebüchern, 262 u.a.; Index Wien‑Triest).

20 Elisabeth, geb. Gfin. Collalto (?‑1778): Tochter von Vinciguera Thomas Gf. C. 
(1710‑69) aus dem Wiener Zweig dieser venezianischen Familie und der Antonia, geb. 
Gfin. Monte Santo di Selva Allagon (1719‑83), ∞ 1768 Cajetan Gf. Mazzolani (Breunlich, 
Mader, Aus den Jugendtagebüchern, 238).

21 Friedrich August Gf. Z.

22 Franz Xaver August von Sachsen (1730‑1806): Sohn König Augusts III. von Polen 
∞ 1765 Clara, geb. Gfin. Spinucci (1741‑92).

23 Der Friede von Hubertusburg, der den Krieg zwischen Österreich und Preußen 
beendete, wurde am 15. Februar 1763 unterzeichnet.

24 Ruder Josip/Ruggiero Giuseppe Bošcović, S.J. (1711‑87): Mathematiker, Physiker, 
Astronom. Noviziat in Rom, 1740 Professor am Collegium Romanum, 1764 an der Uni‑
versität Pavia, 1768 an den Scuole Palatine in Mailand; hielt sich nach einer Türkei‑
reise 1763/64 in Wien auf, wo Z. ihn kennenlernte; leitete 1773‑83 die optische Abtei‑
lung der französischen Marine (Breunlich, Mader, Aus den Jugendtagebüchern, 308f.; 
Index Wien‑Triest).

25 Der aus Graz stammende Jesuit Joseph Liesganig (1719‑99) wurde 1752 Professor 
der Mathematik und Mitarbeiter der Sternwarte des Wiener Jesuitenkollegiums, war 
1756‑73 Präfekt dieser Sternwarte, führte 1763 die erste Vermessung des Wiener Me‑
ridians durch und unternahm 1773 die Landvermessung von Galizien (Breunlich, Ma‑
der, Aus den Jugendtagebüchern, 207, 309 u.a.).
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sadeur] de France,26 et aujourd’hui chez Harrach.27 C’est un homme 
qui pétille de vivacité, amusant en société, ne dé par lant pas, et trou‑
vant toujours de quoi Vous entretenir de ses voyages.
On dit que nous aurons Dimanche la premiere redoute. A propos! 
Vous aurez le Prince Louis de Wurtemberg dans Votre voisinage. 
Cassini28 a fait une apparition ici, et a quit té Vienne brusquement le 
jour qu’il devoit diner chez l’amb.[assadeur] de France. On parle diffe‑
remment sur son depart, la plupart des relations assurent que c’etoit 
a cau se d’une affaire qu’il avoit eüe avec M. de Schrattenbach,29 le 
Président de la Re gence. Vous me comprenez, je crois. Je ne l’ai pas 
vû du tout lors de son apparition ici.
Je crois que Vous éties ici quand le Baron Kurz30 est entré dans notre 
Conseil comme Concipist. Il y en a encore un aprésent qui y est entré, 
c’est le Baron van der Mark,31 je ne sais si Vous le connoissez. Tous les 
deux sont de mon Département. Le Grand prieur a été très mal, il est 
mieux aprésent. Erneste Kaunitz32 est déclaré aujourd’hui Conseil‑

26 Florent‑Louis‑Marie comte, 1777 duc Du Châtelet‑Lomont (1727‑93): Sohn der mar‑
quise Du Châtelet, der Freundin Voltaires, 1761‑66 Gesandter Frankreichs in Wien, 
1768‑70 Botschafter in London, 1793 guillotiniert ∞ 1751 Diane‑Adélaïde, geb. de Ro‑
chechouart (?‑1793).

27 Ferdinand Bonaventura Anton Gf. Harrach (1708‑78): 1735 Hofrat bei der österr. 
Hofkanzlei, 1746 bevollmächtigter Minister beim Friedenskongress von Breda, 1747‑50 
Generalkapitän und Gouverneur zu Mailand, 1746‑48 Gesandter in Sardinien, 1750‑78 
Präsident des Reichshofrates. Z. war häufiger Gast im Hause Harrach in Wien ∞ 1. 
1733 Maria Elisabetha, geb. Gfin. Gallas (1718‑37), 2. 1740 Rosa, geb. Gfin. Harrach 
(1721‑85) (Index Wien‑Triest).

28 César‑François Cassini de Thury (1714‑84): französischer Astronom, 1761 in Wi‑
en als Berater bei der Vermessung des Wiener Meridians durch Liesganig tätig. Z. be‑
gleitete ihn 1761 mit dem Wiener Astronomen Maximilian Hell S.J. nach Pressburg; er 
ist der Vater des Karto graphen Jean‑Dominique Cassini (Breunlich, Mader, Aus den Ju‑
gendtagebüchern, 206‑20 u.a.; Index Wien‑Triest).

29 Franz Ferdinand Gf. Schrattenbach (1707‑85): WG. Rat, 1759‑70 Statthalter von 
Niederösterreich ∞ 1. Eleonora, geb. Gfin. Kolowrat‑Liebsteinsky, 2. Maria Elisabeth, 
geb. Gfin. Nostitz‑Rieneck.

30 Kurz oder Kurtz, Frhr.: war tätig im nö. Kommerzkonseß (Breunlich, Mader, Aus 
den Jugendtagebüchern, 286 u.a.).

31 Friedrich Frhr. von der Marck (1740‑66): Sohn des Johann Ferdinand (1702‑75); 
stammte aus Hamm in Westfalen, 1748 Kriegskommissariats‑Direktor und Vizepräsi‑
dent der Illyrischen Hofdeputation ∞ Maria Rosa, geb. von Flammenberg (1724‑82); 
Sohn Friedrich war Mitarbeiter Z.s im Seidendepartement des nö. Kommerzkonsesses, 
dann Kommerzialrat in Böhmen (Breunlich‑Mader 309, 311, 318, 385, Nennung ohne 
Vornamen; Portheim‑Katalog).

32 Ernst Christoph Gf., 1794 Fst. Kaunitz‑Rietberg (1737‑97): ältester Sohn des Staats‑
kanzlers. 1763 W. Reichs hofrat, 1764 k. Gesandter und 1767‑70 k. Botschafter in Neapel, 
1770‑72 Landes haupt mann von Mähren, dann General‑Hofbaudirektor und Obersthof‑
marschall ∞ 1761 Maria Leopoldine Elisabeth, geb. Fstin. Oettingen‑Spielberg (1741‑95) 
(Index Wien‑Triest).
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ler aulique de l’Empire. Kevenhuller33 quitte le Conseil, et entre a la 
Chambre des Finances, M. de Schönborn le quitte aussi. 
Je danse toujours, et je trouve que cet exercice m’est utile pour la 
santé. Voilà mon tiroir a nouvelles epuisé, je n’ai rien a ajouter sinon 
de Vous prier de Vous souvenir quelquefois dans vos heures perdues 
de Votre fidele ami et serviteur Zinzin34 et de m’ecrire bientot.

A Vienne ce 17. février 1763

Je Vous dois deux reponses, caro amico, une sur une lettre du 27. De‑
cembre, l’autre sur celle du 5. de ce mois que je ne fais que de rece‑
voir. Je l’ai attendu a dessein pour em pe cher nos lettres de se croiser. 
Je Vous *fais* mon compliment bien sincere de ce present de l’Imp.
[ératrice] pour Me de Diesbach, il est doublement agréable par la ma‑
niere gracieuse dont il a été fait. Je Vous felicite encore du beau che‑
val anglois, c’est un meuble tres utile. 
Depuis la mort des Sitz35 Vous me retrouves le plus surement Ven‑
dredi entre 9h et 10 chez Rodolphe Chotek a l’assemblée. Me la cha‑
noinesse36 ira au mois de mai faire une residence de quelques an‑
nées dans son chapitre d’Elten37 et de Vreden,38 etant parvenüe au 
rang de Tresoriere dans le premier de ces chapitres. Ce n’étoit pas 

33 Johann Franz Xaver Anton Gf. Khevenhüller‑Metsch (1737‑97): 1760‑62 Reichshof‑
rat, 1763 W. Hofrat bei der Hofkammer, 1769 WG. Rat und Landeshauptmann von Kärn‑
ten, 1774‑81 Präsident der Hofrechenkammer, Vorgänger Z.s in diesem Amt, 1781‑91 
Gouverneur von Innerösterreich ∞ 1763 Maria Theresia, geb. Gfin. Rottal (1742‑77) 
(Index Wien‑Triest).

34 Beiname des Grafen Karl, von seinem Bruder Ludwig wahrscheinlich in Anlehnung 
an den Namen ‚Quin‑quin‘ für Franz Gf. Esterházy geprägt.

35 Es handelte sich um einen Sitzempfang mit Speisen, der jeden Feitag abends – aus‑
genommen an großen Feiertagen – in der Wohnung der seit 1755 verwitweten Maria 
Franziska Gfin. Salm‑Reiffer scheidt‑Bedburg in der Wallnerstraße 6 stattfand; er war 
bei jungen Gästen – darunter unverheirateten Töchtern befreundeter Familien – sehr 
beliebt. Gf. Diesbach nahm seit Februar 1761 am ‚Sitz‘ teil und führte am 26. Juni 1761 
Karl Z. als Gast ein. 

36 Josepha Maria Gfin. Salm‑Reifferscheidt, Stiftsdame und spätere Äbtissin der Klös‑
ter Elten und Vreden.

37 Damenstift Hochelten (heute im Ortsteil Elten der Stadt Emmerich, Nord‑
rhein‑Westfalen), gegründet 960.

38 Ort im Münsterland an der niederländischen Grenze mit Kanonissenstift, gegrün‑
det 839; die Würde der Äbtissin wechselte zwischen den Familien Salm‑Reifferscheidt 
und Manderscheid‑Blankenheim. 
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Melle de Post,39 mais Melle de Paar,40 qui Vous trouvoit si complai‑
sant. L’ainée Post est morte.41

Je suis bien eloigné d’etre l’homme du jour, cependant j’ai eu la foi‑
blesse de danser tres mal quelques Menuets aux bals masqués des 
Amb[assadeurs] de France et de Ve ni se.42 Chez ce dernier c’etoit 
Melle de Paar qui m’a fait faire cette incongruité. Le Car naval a été 
excessivement gai, j’ai été deux fois a la Redoute, a tous les 3 bals 
masqués, a 2 bals de Cour, et a 2 bals particuliers chez le /l’Envoyé/ 
Ministre d’Espagne43 et chez Canal. Cela fait bien additionné 9 bals 
dont j’ai été, non sans quelque reproche in térieur sur mon peu de Phi‑
losophie sur le trop d’attachement a ces plaisirs frivoles. J’ai fait a 
cette occasion la connoissance de Melle de Schulembourg,44 qui me 
paroit etre un bon enfant. Son frere45 est l’homme du jour, depuis 
qu’il est sorti du Theresien.
Vous nous croyés bien ignorants en supposant que nous ne savions 
pas le voyage du Prince Louis. Toute la ville en parle depuis 3 mois. Si 
sa femme est véritablement esti mable par ses qualités personnelles, 
je trouve qu’on pourroit lui pardonner sa dé mar che, que la plupart 
des gens critiquent beaucoup.
Stahremberg[!] est a Francfort aussi mélancolique qu’il l’etoit sou‑
vent ici. Il me charge de Vous faire bien des complimens. Mon frere46 
est depuis 6 semaines incommodé d’un furieux rhumatisme a la tête 
qui lui cause de tems en tems des douleurs affreuses. Il n’a pas pu 
profiter du tout des plaisirs du Carnaval. L’ainée des Demoiselles de 
Fal ken hayn epouse François Harrach,47 le jeune Feghété Conseiller 

39 Mögl. Maria Theresia (ca. 1745‑65), Tochter von August Otto, 1739 Frhr. von Post 
(ca. 1695‑1763) und Charlotte, geb. Freiin von Nimpsch.

40 Maria Theresia, geb. Gfin. Paar (1744/47‑1818) ∞ 1765 Johann Nepomuk Gf. Bu‑
quoi‑Longueval (1741‑1803): 1783‑85 Leiter des Armeninstituts in Wien, 1784‑87 Präsi‑
dent der Stiftungshofkommission. Tochter des Reichs‑Erblandpostmeisters Wenzel Jo‑
hann Joseph, 1769 1. Fst. Paar (1719‑92). Sie stand 1762 als Heiratskandidatin für Z.s 
Bruder Ludwig in engerer Auswahl (Index Wien‑Triest).

41 Maria Anna Freiin von Post (ca. 1738‑62).

42 Du Châtelet‑Lomont, siehe Brief vom 4. Januar, sowie Nicolò Erizzo, 1761‑65 Bot‑
schafter Venedigs in Wien.

43 Demetrio conde de Mahony, siehe TB 22. August.

44 Mögl. Antonia (1747‑1812), Tochter des Feldmarschall‑Leutnants Ludwig Ferdi‑
nand Gf. Schulenburg und der Maria Anna, geb. Kottulinsky, ∞ August Anton Gf. At‑
tems (1752‑1837).

45 Ferdinand Ludwig Gf. Schulenburg‑Oeynhausen (1743?‑1824), 1752‑62 Schüler am 
Theresianum (Gemmell‑Flischbach, Manussi‑Montesole, 26], während der Jahre 1752‑55 
Mitschüler des Gf. Diesbach.

46 Ludwig Friedrich Julius Gf. Z. (siehe TB 30. Juni).

47 Franz Anton Gf. Harrach (1720‑68) ∞ 1763 Maria Antonia, geb. Gfin. Falkenhayn 
(1738–?).
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aulique de la Cham bre s’est marié le 13. avec Melle d’Esterhazy. Son 
col légue M. de Kevenhuller cy de vant Conseiller aulique de l’Empire 
epouse Melle de Rot tal48 enfin Charles Palfy que Vous connoissez 
sans doute épouse la petite Prin cesse Therese Lichtenstein.49 L’Abbé 
de S. Dorothée50 me charge souvent de mille complimens pour Vous. 
Je le vois reguli ére ment tous les 8 semaines.
Vous insinuez toujours habilement quelque article de conversion dans 
Vos lettres. Je ne le trouve pas mauvais. Vous faites le métier d’hon‑
néte homme, d’homme attaché a la religion qu’il professe. Je voudrois 
seulement que ce zêle regardât la religion chré tien ne *en general* 
et non une seule de ses branches, la catholique Romaine. Nous cher‑
chons tous a être sauvé par la même voye, et les petites differences 
qui subsistent entre nous, quand elles sont bien expliquées ne sau‑
roient interrompre l’unité, ni porter quel qu’un qui se trouve dans une 
des 3 religions, de la quitter pour en embrasser une autr e.
Adieu donc, mon cher Comte. N’oubliez jamais d’etre mon ami. 
Toutes Vos con nois sances Vous saluent. Vos details me font toujours 
un plaisir infini.

A Vienne ce 2. May 1763

Vous etes bien aimable mon cher Comte, de m’assurer que Votre ami‑
tié pour moi aug mente au lieu de diminuer, dans l’eloignement. J’y 
suis, on ne peut pas plus sensible. Depuis Votre depart, je n’ai en‑
core trouvé personne, avec qui je puisse faire de tems en tems ces 
promenades agréables dont Vous me rapellez le souvenir dans Votre 
lettre. Nous étions alors etrangers tous les deux, et rien nous em‑
péchoit de nous lier sans re ser ve, au lieu qu’apresent que je suis ci‑
toyen de ce païsci, je dois agir avec plus de re serve et de prudence, 
et c’est ce qui me tue.
Le bonheur de l’homme consiste dans la tranquillité de l’âme, je 
suis encore a le cher cher. Il y a des gens heureux qui d’une maniére 

48 Maria Antonia, geb. Gfin. Rottal (1742‑77): Kammerfräulein Maria Theresias ∞ 1763 
Johann Franz Anton Gf. Khevenhüller‑Metsch, siehe Brief vom 4. Januar.

49 Karl Hieronymus Gf., 1807 Fst. Pálffy‑Erdöd (1735‑1816): 1757 nö. Landrechtsbei‑
sitzer, 1759 Kommerzienrat, 1762 Hofkammerrat, 1774 Vizepräsident der Hofkammer, 
WG. Rat, Käm., 1777‑87 ungarischer Hofvizekanzler, 1787‑1807 W. Hofkanzler der ver‑
einigten Hofkanzlei von Un  garn und Siebenbürgen, Schlosshauptmann zu Pressburg, 
Förderer Mozarts; 1784 deputierter Groß meister der großen Landesloge von Österreich 
und Provinzialgroßmeister von Ungarn ∞ 1763 Maria Theresia, geb. Prinzessin Liech‑
tenstein (1741‑66) (Index Wien‑Triest).

50 Ignaz Müller (1713‑82): 1745 Dekan der Theologischen Fakultät der Universität Wi‑
en, seit 1760 Propst des 1782 aufgehobenen Augustinerklosters St. Dorothea in Wien, 
1767 Beichtvater Maria Theresias. Müllers ‚Tafelrunde‘ war ein bedeutendes Diskus‑
sionsforum für Wiener Gelehrte und Reisende. M. war maßgeblich an Z.s Konversion 
beteiligt (Breunlich‑Mader, Aus den Jugendtagebüchern, 255‑7 u.a.; Index Wien‑Triest).
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ou d’une autre sont contens d’eux‑mê mes, mais je ne suis pas de ce 
nombre. La contrarieté intérieure, le degout de moi‑même, qui ne me 
prend que trop souvent, fait que les refléxions solitaires que je fais 
etant vis a vis de moi me nuisent et accablent mon ame. Tout autre 
être m’est plus su por table que moi. C’est ce qui me met dans la ne‑
cessité de tendre a me repandre au de hors, si souvent je pouvois 
communiquer a un ami sage et discret ces reflexions acca blantes, 
mon coeur seroit allégé. Tout ce que je viens de Vous dire, est bien 
Anglois,51 n’est ce pas? il y a des momens ou je ne suis pas comme je 
viens de me décrire, mais il en a bien plus ou cela est vrai a la lettre. 
Mais brisons la dessus, je ne veux pas troubler le repos d’une âme 
aussi digne d’etre heureuse, et aussi susceptible du vrai bonheur, que 
la Vôtre. Peut‑etre avec le tems corrigé de mes erreurs moraux (je ne 
parle pas ici de religion) parviendrois je a être content de moi‑même 
et par con se quent heureux.
Vous avez tres bien distribué les etudes que Vous faites avec Votre 
jeune ami. C’est un bel établissement que cette société qui va se for‑
mer chez Vous,52 je le crois bien pre fe rable au projet de l’académie. 
J’ignore combien Vous en avez de ces derniéres en Suisse, mais il ne 
faut pas en multiplier trop le nombre, comme il est en effet trop grand 
dans le Nord de l’Allemagne. L’entretien des Professeurs coute cher, 
et le nom bre des auditeurs est petit. Quelquefois aussi par la on[!] 
est la cause, que bien des gens quittent la culture pour s’adonner aux 
études, et deviennent inutiles a l’Etat. Combien n’ai je pas vu d’etu‑
dians a Jena qui auroient bien mieux servi a cultiver un champs, et 
qui n’etoient bon a rien etant hors de leur sphere. La lenteur dans un 
établissement pa reil n’est pas du tout un défaut. On fait beaucoup 
plus de mal en le précipitant. 
J’ai fait Vos complimens a Stahremberg[!], il est a Liege et ne *m’a* 
pas repondu en core. Je suis charmé de la grace que S.M. a fait a M. 
Votre frere,53 il Vous apar tient, cela suffit pour que j’y prenne beau‑
coup d’intéret. L’autre jour j’ai assisté a un examen en Géometrie de 
Melle de Paar.54 Elle s’en est acquitté admirablement, re pon dant avec 

51 Anspielung auf den englischen „spleen“ (Melancholie), die „Modekrankheit“ der 
Zeit.

52 Mögl. handelt es sich um den Plan, die im Winter 1761/62 gegründete Patriotische 
Gesellschaft bzw. Societé des Citoyens mit der 1760/61 gegründeten Helvetischen Ge‑
sellschaft zu fusionieren. Einige Mit glieder gehörten beiden Gesellschaften an. Die Fu‑
sion scheiterte in der Ver samm lung der Helvetischen Ge sellschaft am 17. Mai 1763 und 
neuerdings in deren Beratungen im Mai 1765. Die Patriotische Gesellschaft stellte im 
Winter 1766/67 ihre Tätigkeit ein (Im Hof, Die Entstehung, 13‑23, 34‑9).

53 Philippe‑Joseph‑Henri comte de Diesbach Torny (1742‑1805) studierte in Wien. An‑
fang 1763 erlaubte ihm die Kaiserin den Kauf einer Kompanie des Regiments Colloredo 
(PA Gf. B. de Diesbach Belleroche, Brief vom 7. Februar 1763 von Josepha von Gutten‑
berg, Kammerdienerin der Kaiserin, an François‑Pierre de Diesbach Torny).

54 Maria Theresia Gfin. Paar (siehe Brief vom 17. Februar 1763). 
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précision et connoissance de cause, et faisant sans hésiter toutes les 
de mons tra tions. Elle en gardera toute sa vie un esprit juste.
Hier le Cte Philippe nous a donné un déjeuné au Prater, a Mrs de 
Wallhorn,55 Ca vriani,56 Schell, les 2 freres Salm,57 François Harrach, 
et a Mes de Salm, mere et fille,58 Me de Chéry,59 d’Auersperg sa fille, 
d’Ayasassa,60 a Melles de Canal et de Falkenhayn. M. de Schoenborn 
m’a demandé de Vos nouvelles. 
La Société allemande61 est dans l’inaction, si cependant je venois de 
voir quelque mor ceau suportable, je tacherois de Vous le faire avoir. 
Je n’ai pas eu l’occasion de voir le Prince Ferdinand Lobk.[owitz]62 
pour lui demander les gazettes. 
Adieu, mon cher Comte, aimés Votre ami avec ses défauts et sa noire 
mélancolie. Je suis a Vous de tout mon coeur. Puisque Vous aimés a 
étre instruit de mon train de vie, je Vous dirai que [la] maison où je 
vais assez souvent actuellement, est celle de Ta rocca.63

55 Nikolaus Heinrich Beckers, Frhr. von Wallhorn (ca. 1730‑96): Kollege Z.s im nö. 
Kommerzkonsess ∞ Maria Elisabetha Josepha (1730–?): Tochter von Heinrich Reichard 
Gf. Daun und Maria Violante Jo sepha, geb. von Boymont, Gfin. von Payrsberg.

56 Ludwig Gf. Cavriani (1739‑99): 1759 nö. Landrechtsbeisitzer, dann nö. Regiments‑
rat, königlich böhmischer Appellationsrat, Hofrat und später Vizepräsident der Obers‑
ten Justizstelle; 1782 Gouverneur und Landeshauptmann in Mähren, 1787‑90 oberster 
Burggraf und Gouverneur Böhmens ∞ 1772 Johanna Theresia, geb. Gfin. Novohrads‑
ky‑Kollowrat (1746/9‑1826) (Index Wien‑Triest).

57 Mögl. die beiden jüngeren der drei Söhne von Karl Anton Joseph Altgraf Salm‑Reif‑
ferscheidt‑Bedburg (1697‑1755) und der Maria Franziska, geb. Gfin. Esterházy 
(1702‑78): Sigismund (1735‑98) oder Johann Nepomuk Joseph (1737‑75).

58 Tochter Josepha (1731‑96), war Stiftsdame und später Äbtissin von Elten und Vre‑
den.

59 Nicht identifiziert.

60 Mögl. Johanna Nepomucena, geb. Gfin. Hoditz‑Wolframitz, Gemahlin des Hof‑
kriegsrates und Generalfeldmarschall‑Leutnants Joseph Gf. Ayasassa (1715‑79).

61 Die Deutsche Gesellschaft wurde 1761 in Wien vom Juristen Joseph Anton Stephan 
von Riegger (1742‑95) gegründet; dieser war der Sohn des Staats‑ und Kirchenrechts‑
lehrers Paul Joseph, bei dem François‑Pierre de Diesbach während seiner Wiener Stu‑
dienjahre wohnte (PA Gf. B. de Diesbach Belleroche; Index Wien‑Triest). Eines der ak‑
tivsten Mitglieder der Gesellschaft war Joseph von Sonnenfels.

62 Ferdinand Philipp Joseph Fst. Lobkowitz (1724‑84): Gründer der Baumwollspin‑
nerei in Raudnitz (Böhmen); war in Böhmen und in Wien für seine seltsamen Manie‑
ren und seine ‚Bauwut‘ bekannt, erwarb 1745 von seinem Stiefvater Joseph Gundacker 
Gf. Althan das Wiener Palais Lobkowitz ∞ 1769 Maria Gabriela, geb. Hzgin. von Savo‑
yen‑Carignan (1748‑1828).

63 Emanuel Tellez/Teles de Menezes e Castro, 1735 Herzog von Sylva/Silva‑Tarouca 
(1696‑1771): Sohn des portugiesischen Botschafters 1726‑38 in Wien, Joᾶo Gomes da Sil‑
va, conde de Tarouca; kam 1720 an den Wiener Hof, wurde enger Vertrauter Maria The‑
resias, seit 1730 Mitglied und 1740‑56 Präsident des Niederländischen Rates, 1744‑49 
Hofbaudirektor, 1750‑57 Präsident des Höchsten Itali e ni schen Rates ∞ 1740 Johanna 
Amabilia, geb. Hzgin. von Holstein‑Sonder burg‑Beck (1719‑74).
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A Vienne ce 6. Juillet 1763

Je vous ecris dans un moment, ou mon coeur est rempli de joye par 
raport a un eve ne ment agréable qui vient de m’arriver. Mais pour vous 
mettre au fait de tout cela, mon cher Comte, il faut que je prenne un peu 
plus haut. D’abord il faut vous dire que j’ai bien reçu Votre chere lettre 
du 8 Juin, et que j’attendois mon depart d’ici pour vous re pondre. Il y 
a 6 semaines que Me la Comtesse d’Harrach et son mari m’inviterent 
d’al ler avec eux et Me de Clari la petite veuve,64 a Janowitz65 en Mora‑
vie, a la fin de Juin. J’acceptois cette invitation avec beaucoup de plai‑
sir, et je me preparois pour mon de part. Trois semaines plus tard peu 
avant le depart de Me la Princesse douairiere Esz ter hasy pour Spa,66 
le Duc de Bragance avec lequel je dinois chez Me du Chatelet, renou‑
vella une proposition qu’il m’avoit fait au mois de février de faire avec 
lui un petit voyage. Je le refusois tout net, alléguant que j’etois engagé 
avec Me d’Harrach. Il ne se rebuta point, il me demanda mon consen‑
tement d’oser parler a Me d’Harrach, /et/ cette dame trouva *bon* elle 
même que je ne négligeasse pas une occasion aussi favorable pour voir 
les pays étrangers. Elle me rendit mon engagement ajoutant qu’elle 
espéroit que je l’accompagnerois surement l’année prochaine. Je fus 
présent a son départ le 30. du mois passé. Le Duc de Bragance me fit 
le plus joli projet de voyage, d’abord aux mines d’Hongrie, de la a Ve‑
nise, Florence, Parme, Genes, Milan, Turin, Geneve, Lau sanne, Fri‑
bourg, Berne, Schafhausen, Basle, de la a Bruxelles et a Amsterdam, 
et par Frankfort, Stuttgard et Munich a Vienne. Je n’ai jamais comp‑
té trop surement sur l’execu tion entiére de ce projet, mais une partie 
auroit été executée a coup sur. Le Duc ne pouvoit assez me temoigner 
sa reconnoissance de ce que j’avois accepté ses offres, et il me repe‑
ta journellement mille temoignages d’amitié. Cependant son irresolu‑
tion et ses attachemens ici me faisoient craindre que notre depart se‑
roit serieusement retardé, lorsqu’il determina Mardi prochain pour le 
jour du départ. A peine avoit il fixé le jour, que je vis ce projet dérangé 
par un tout différent, auquel je ne me serois jamais attendu. Le Comte 
Philippe de Sinzendorff, mon Président, alla Dimanche dernier 3. de 
ce mois demander a l’Impératrice la permission d’aller en Silesie, et 
la suplia en même tems de m’envoyer avec lui /xxxxx/ pour faire en‑
semble un voyage utile au service de Sa Maj. L’Impératrice le gouta si 

64 Mögl. Friederike Charlotte Henriette, geb. Gfin. von der Osten (1731‑98), Witwe 
von Franz Karl Gf. Clary (1675‑1751) (Breunlich, Mader, Aus den Jugendtagebüchern, 
195, 293, nicht identifiziert).

65 Janovice war 1721 mährische Grundherrschaft der Grafen von Harrach; das 
Schloss wurde 1763‑65 ausgebaut. Durch die Wirtschaftsreformen von Ferdinand Bo‑
naventura Gf. Harrach entstand dort eine der bedeutendsten Leinenmanufakturen der 
Monarchie (Index Wien‑Triest).

66 Modebadeort im Fürstbistum Lüttich, bekannt als ‚Café de l’Europe‘.
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fort qu’elle y donna son consentement tout de suite, et me fit dire qu’elle 
desireroit que je lui sacrifie le voyage avec le Duc de Bragance. <Ce> 
nonob stant je crus que l’affaire traineroit en longueur, lorsque M. de 
Kaunitz, chez lequel je viens de diner, dit que mon affaire étoit expe‑
dié, et qu’il avoit dit de moi beaucoup de bien a Sa Maj. Je lui en temoi‑
gnois ma reconnoissance, il me repondit que je pouvois compter sur 
son amitié et sur son estime, et que je la meritois, qu’il étoit enchanté 
d’avoir pu me rendre service. Je ne saurois cacher ma joye sur la ma‑
niere dont cette affaire est allée contre toute mon attente. Je compte 
que nous partirons la semaine prochaine. Il est vrai que ce voyage ne 
me menera ni en Italie, ni en Suisse ou j’aurois été enchanté de Vous 
revoir, mais j’en retirerai une plus grande utilité, puisque selon toutes 
les apparences ce petit voyage me procurera l’avantage de faire un jour 
le tour de l’Europe aux depens de la Cour. En même tems j’acquerrai 
infiniment de con noissances dans la société de mon Président, tout ce 
que je verrai sera vû dans le point de vüe juste, et relatif a mon métier. 
En un mot, je suis on ne peut plus charmé de cet evénement. Mon ami 
le Duc regrette beaucoup de me perdre, mais son amitié pour moi lui 
fait en même tems prendre part a l’agrément que ce projet me procure. 
Je suis tres sensible a ses sentimens pour moi, lui et le Comte Philippe 
ont beaucoup augmenté le nombre de mes amis par le bien qu’ils ont 
dit de moi partout et que je ne mérite assu rément pas. 
Je suis tres souvent dans la maison de l’ambassadeur de France, j’y soupe 
souvent, je suis plus qu’autrefois dans la maison de Schoenborn, en un 
mot Vous me trouverez beaucoup plus repandû que jadis. 
Hier j’ai eu la clef de Chambellan,67 et j’ai prété serment a Schoen‑
brunn entre les mains du Grand chambelan.68 La clef des protestans 
ne differe de celle des catho li ques que par l’anneau, qui est ovale, au 
lieu que celui des catholiques est pointu. 
Continués, mon cher Comte, a m’ecrire de ces lettres intéressantes 
que je reçois tou jours de Vous. Adressés les a mon frere pendant mon 
absence qui ne sera que de 2 ou 3 mois. Je suis, on ne peut pas plus 
sensible, a l’estime de Me de Diesbach, je la dois a Votre amitié qui 
Vous a porté sans doute a dire de moi plus de bien que <je> ne me‑
rite. Je Vous suplie de lui presenter mes respects. Puisqu’elle aime la 
géométrie, elle doit avoir beaucoup de justesse dans l’esprit, ce qui 
joint aux graces de la figure, et a un caractère aimable, doit rendre 
Votre sort digne d’envie. Jouissez en jusqu’a la fin des siécles s’il est 
possible, Vous le meritez par la douceur de Votre caractere et par vos 
qualités du coeur et de l’esprit. Il y a quelques mois, que j’ai eu une 

67 Die Verleihung des Goldenen Kämmererschlüssels fand am 5. Juli 1763 in Schön‑
brunn statt (Breunlich, Mader, Aus den Jugendtagebüchern, 327).

68 Johann Joseph Gf., 1764 Fst. Khevenhüller‑Metsch (1706‑76): 1728‑37 Reichshof‑
rat, 1739 WG. Rat, 1742 Obersthofmarschall, 1745 Oberstkämmerer, 1770 Obersthof‑
meister ∞ 1728 Karolina Maria, geb. Gfin. Metsch (1709‑84).
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preuve de l’utilité de Votre confession. On m’avoit volé ma montre, 
un aumonier de régiment me la re porta pour mon grand étonnement. 
Toutes vos connoissances vous saluent. Vos ora teurs me font plai‑
sir. J’aimerois beaucoup a les entendre haranguer en Demos the nes.69 
Quel triste evenement que le tremblement de terre qui vient de rui‑
ner la petite ville de Comorr70 en Hongrie presque comme Lisbonne.71 
Il y a eu plus de 80 secousses en 4 jours et nous avons senti la plus 
forte ici. Cela est a trente lieues de nous.
Je pars demain 28. de Juillet.

A Vienne ce 15. Decembre 1763

Un voyage de quatre mois ne me fait pas oublier mes amis, mon cher 
Comte, je sup pose que ma lettre du 6. Juillet vous a été rendue, j’ignore 
ce que je Vous ai marqué alors touchant mon voyage, dont le plan s’est 
entiérement changé depuis ce tems la. Je ne trouve pas mauvais que 
Vous ne m’ayez pas écrit pendant cet intervalle, Vous ig noriez dans 
quel coin de la terre je me trouvois, peut être aussi attendiez Vous 
de mes lettres, dans ce cas la je Vous demande excuse d’avoir frus‑
tré Votre juste attente. Mais nous étions la plupart du tems si loin l’un 
de l’autre que j’ai craint que des lettres d’au tant d’importance que les 
miennes ne vinssent a se perdre, ce qui eut été un dom mage irrepa‑
rable. Pardonnez moi un peu de nonchalance, et excusez moi par les 
vo yages continuels et le peu de séjour que j’ai fait en chemin.
Je Vous dirai en abrégé que le Comte Philippe ayant été empéché de 
partir, je pris le par ti de profiter de ce loisir pour aller en Saxe. Je 
partis d’ici le 4. aout, je vis ma soeur72 a Chrudim,73 je fus un jour a 
Prague,74 seize jours a Dresde,75 ou je logeois chez une autre soeur 
Me de Baudissin,76 je vis ma mere et tous mes freres et soeurs,77 j’as‑
sistois aux promesses de l’ainé de mes freres en Saxe avec Melle la 

69 (383‑322 v. Chr.), griechischer Redner.

70 Komorn, ungarisch Komárom, slowakisch Komárno. Wichtiger beidseitiger Donau‑
hafen, seit 1945 zwischen Ungarn und Slowakei geteilt.

71 Das Erdbeben zerstörte am 1. November 1755 die Stadt. 

72 Sophie Charlotte Henriette Gfin. Z. ∞ Gf. Canto d’Yrles (siehe TB 31. August).

73 In dieser Kreisstadt im östlichen Böhmen war die Garnison des 15. Infanterie‑Re‑
giments stationiert, bei dem Gf. Canto d’Yrles diente (Index Wien‑Triest). Z. hielt sich 
am 7. August hier auf (TB 1763).

74 Z. besuchte Prag am 8. August (TB 1763).

75 Z. hielt sich vom 10. bis 26. August in Dresden und Umgebung auf (TB 1763).

76 Ab 10. August (Breunlich, Mader, Aus den Jugendtagebüchern, 331).

77 Besuch am 12. August (Breunlich, Mader, Aus den Jugendtagebüchern, 332). 



Anhang B

Studi di storia 18 312
Karl von Zinzendorf, Tagebuch einer kommerziellen Studienreise durch die Schweiz, 299‑316

Com tesse de Kornfail.78 Je partis pour Berlin,79 j’y vis mourir ma belle 
grandmère, Me la Mâ[récha]le Nazmar,80 je l’accompagnois dans son 
caveau. J’avois vu Auguste III.81 a Dresde et toute la famille royale, je 
vis a Berlin la Reine,82 la Princesse douairiere de Prusse,83 le Prince 
et la Princesse Ferdinand,84 le petit Prince Henri85 et sa soeur la Prin‑
cesse Wilhelmine,86 la Margrave Henri87 et ses deux filles. Toute la 
famille royale m’accabla de bontés et de politesses. Je passois Stet‑
tin88 ayant laissé le C. Phil ippe de Sinzendorff a Berlin ou il étoit ar‑
rivé 2 jours avant mon depart, je fus 3 se mai nes a Dan zig,89 j’y ai vu 
entr’autres M.[!] de Brevendow, née Wielopolska,90 soeur de Votre 

78 Maximilian Erasmus Gf. Z. (siehe TB 9. Juli). Seine Verlobung mit Raphaele Char‑
lotte, geb. Gfin. Kornfail und Weinfelden (1725‑96) fand am 17. August statt, die Hoch‑
zeit am 1. Oktober 1763 (Breunlich, Mader, Aus den Jugendtagebüchern, 335).

79 Z. hielt sich vom 28. August bis 6. September in Berlin auf (TB 1763, Breunlich, 
Mader, Aus den Jugendtagebüchern, 343‑5).

80 Charlotte Justina, geb. Freiin Gersdorf (1675‑31. August 1763) ∞ 1. 1699 Z.s Groß‑
vater Georg Ludwig Gf. Z. (1662‑1700), dessen 2. Frau sie war; 2. 1704 Dubislaus Gneo‑
mar von Nazmer (1648‑1739), preußischer Felmarschall.

81 Z. hatte am 11. August Audienz bei König August III. von Polen (als Kurfürst von 
Sachsen Friedrich August II.), der am 5. Oktober 1763 starb. Sein Nachfolger in Sach‑
sen, Kurfürst Friedrich Christian, regierte nur zwei Monate; er starb zwei Tage nach 
der Niederschrift dieses Briefes. Ihm folgte Kurfürst Friedrich August III. (1750‑1827): 
1806 erster König von Sachsen (Friedrich August I.), für den Prinz Xaver 1763‑68 die 
Regentschaft führte (Breunlich, Mader, Aus den Jugendtagebüchern, 332).

82 Elisabeth Christine, geb. Prinzessin von Braunschweig‑Bevern (1715‑97) ∞ 1733 
König Friedrich II. von Preußen; Besuch am 31. August.

83 Louise Amalia Prinzessin von Braunschweig‑Wolfenbüttel (1722‑80): Witwe des 
Prinzen August Wilhelm von Preußen (1722‑58), jüngerer Bruder Friedrichs II. des 
Königs; Mutter des Thronfolgers Friedrich Wilhelm (II.) (1744‑97); Besuch am 1. Sep‑
tember.

84 Ferdinand Prinz von Preußen (1730‑1813), der jüngste Bruder Friedrichs II. ∞ 1755 
Louise Markgräfin von Brandenburg‑Schwedt (1738‑1820).

85 Friedrich Heinrich Prinz von Preußen (1747‑67), Sohn des Prinzen August Wilhelm; 
jüngerer Bruder des Thronfolgers Friedrich Wilhelm (II.).

86 Wilhelmine Prinzessin von Preußen (1751‑1820), Tochter des Prinzen August Wil‑
helm und Schwester des Thronfolgers Friedrich Wilhelm und des Prinzen Friedrich 
Heinrich; ∞ 1767 Wilhelm V. Prinz von Nassau‑Oranien (1748‑1806).

87 Leopoldine Fstin. von Anhalt‑Dessau (1716‑82) ∞ 1739 Heinrich Friedrich Markgraf 
von Brandenburg (1709‑88), 1771 regierender Markgraf von Brandenburg‑Schwedt. Die 
beiden Töchter: Friederike (1745‑1808), 1764 Fürstäbtissin von Herforden, und Lou‑
ise (1750‑1811) ∞ 1767 Leopold III. Fst., 1806 Herzog von Anhalt‑Dessau (1740‑1817).

88 Z. erreichte Stettin am 7. September (TB 1763).

89 Z. hielt sich vom 12. September bis 4. Oktober in Danzig auf (TB 1763).

90 Felicja, geb. Gfin. Wielopolska (?‑?) ∞ 1759 Ignacy Gf. Przebendowski (?‑1778): 
war in Preußen und Sachsen unter dem Namen Prevendow/Brevendow bekannt; Be‑
sitzer der Herrschaft Weiherowo/Neustadt in der Nähe der Danziger Bucht, 1765 Sta‑
rost von Puck/Putzig, 1772 Wojwode von Pommern. Seine Güter wurden 1782 von Al‑
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Wielopolsky,91 une aimable femme, qui savoit toute mon histoire, ma 
phi  lo so phie, ma liaison avec la maison de Canal, son frere lui ayant 
conté tout cela. J’ai beau coup vécu la avec des marchands anglois, 
je fus 2 jours a Koenigsberg92 en Prus se, en retournant de la on me 
jetta dans le Haf93 un grand lac qui se jette dans la mer. Au retour 
je pas sois par Custrin et Francfort sur l’Oder,94 j’ai été dix jours a 
Mosca95 en Lusace chez mon oncle le C. Callenberg,96 je fis connois‑
sance la avec de tres aima bles cousines.97 De nouveau 6 jours a Dres‑
de,98 j’y vis l’Electeur et l’Electrice,99 je fus quelques jours a Frey‑
berg,100 pour y voir les Mines,101 ensuite 10 jours a Herrn huth,102 ou je 
trouvois beaucoup de parens vivants dans une aimable retraite, loin 
du bruit des affaires. Je quittois ces habitations païsibles pour aller 

exander Gibson, dem Sohn des englischen Konsuls in Danzig, Archibald G., gekauft. 
Das Treffen fand am 22. September 1763 in Danzig statt (Breunlich, Mader, Aus den Ju‑
gendtagebüchern, 354).

91 Jan Jozef Gf. Wielopolski (?‑1774) ∞ 1765 Teresa, geb. Fstin. Sulkowska (1746‑1818): 
Tochter Alexander Jozef Fst. Sulkowskis (1695‑1762), den Z. 1761 in Wien kennengelernt 
hatte (Breunlich, Mader, Aus den Jugendtagebüchern, 193 u.a.).

92 Z. besuchte Köngisberg am 29. und 30. September (TB 1763).

93 Das ‚Frische Haff‘, ein von der Ostsee durch die lange, schmale Landzunge der 
‚Frischen Nehrung‘ getrennter Meeresarm. Der Unfall trug sich am 1. Oktober 1763 
zu (Breunlich, Mader, Aus den Jugendtagebüchern, 357f.).

94 Z. erreichte Küstrin am 8. Oktober und fuhr am 9. Oktober nach Frankfurt an 
der Oder.

95 Der Großvater von Z.s Mutter, Kurt Reinicke Gf. Callenberg (1607‑72), erwarb die 
Herrschaft Muskau durch seine Heirat mit Ursula Katharina, geb. Gfin. Dohna. Sie wur‑
de berühmt für den von Hermann Fst. Pückler‑Muskau in der 1. Hälfte des 19. Jh. ge‑
schaffenen Parks. Z. hielt sich vom 11. bis 20. Oktober in Muskau auf (Breunlich, Ma‑
der, Aus den Jugendtagebüchern, 363‑5).

96 Johann Alexander Gf. Callenberg (1697‑1766): jüngster Bruder von Z.s Mutter. 

97 Louise Henriette (1745‑99) ∞ 1. 1772 Adolf Magnus Gotthelf Gf. Hoym‑Gutsborn 
(?‑1773), 2. 1774 Karl Christian Gf. Lippe‑Bisterfeld‑Weissenfeld (1740‑1808); Ursula 
Margarete Constantia Louise (1752‑1803) ∞ 1772 Wilhelm Christoph von Diede‑Fürs‑
tenstein (1732‑1807).

98 21. bis 28. Oktober (TB 1763).

99 Z. sah den Nachfolger von König August III. von Polen, Friedrich Christian Kur‑
fürst von Sachsen (1722‑63), und seine Gemahlin (∞ 1747) Maria Antonia Walpurga von 
Bayern (1724‑80), Tochter Kaiser Karls VII., am 16. August 1763 (Breunlich, Mader, Aus 
den Jugendtagebüchern, 334f.) und am 25. Oktober (TB 1763).

100 Z. hielt sich am 29. Oktober und vom 1. bis 3. November neuerlich in Dresden 
auf (TB 1763).

101 Sächsische Stadt im Erzgebirge, seit dem Mittelalter bekannt für ihre Silbergru‑
ben und Edelmetallindustrie, seit 1765 Sitz einer Bergakademie. Besuch am 29. Okto‑
ber 1763 (Breunlich, Mader, Aus den Jugendtagebüchern, 365).

102 Seit 1722 Sitz mährischer Exulanten innerhalb der Berthelsdorfer Standesherr‑
schaft von Nikolaus Gf. Z.; hier entstand die evangelische Brüdergemeine; Besuch 
vom 4. bis 14. November 1763 (Breunlich, Mader, Aus den Jugendtagebüchern, 366‑75).
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passer 2 jours a Bres lau103 ou je fis la con nois sance d’un des amis du 
Roi de Prusse.104 Je m’ar retois un jour a Troppau,105 une nuit a Brün‑
n,106 une autre a Iglau,107 et je fus de re tour a Vienne le 27 novembre 
quelques heures apres la mort de notre Archidu chesse.108 
Voila en abrégé tout mon voyage, c’étoit un tems rempli d’agrémens 
pour moi, j’etois loin de la Cour, par conséquent moins exposé a l’am‑
bition qui est le tyran des âmes. Il ne faut cependant qu’un peu de 
courage d’esprit, un peu de fermeté pour se mettre a cou vert de ce 
tyran la, comme de tous ses semblables. Un decouragement total ne 
sied pas a une ame humaine. Puissé‑je toujours agir en consequence 
de ce que je viens de dire! Il y a un cousin germain a moi dans Votre 
voisinage a Genève, un C. Callen berg109 fils de celui de Mosca. S’il 
passe Fribourg apres la fin de ses études, je l’ai prié de tacher de 
Vous voir, je ne le connois point du tout, ne l’ayant vû que comme un 
en fant, mais j’ai vu de ses lettres qui m’ont plu. 
Adieu, mon cher Comte, soyez toujours le même a l’egard de Votre ami.
[Umschlag:] A Monsieur le Comte François de Diesbach de Torny, a 
Fribourg en Suisse, Tr. Nuremberg.

A Milan ce 16 Mars 1765110

Votre lettre du 14. fevrier, mon cher Comte, m’a été bien rendue, je 
Vous félicite de Vos joyes du Carnaval, le nôtre a été de quatre jours 
plus long, graces a S. Am broise.111 C’etoit un digne homme, il aimoit 
qu’on fut gai, tandis que son maussade successeur112 mit tout en 
oeuvre pour acquérir de la sainteté en rendant les milanois tristes. Je 

103 Aufenthalt vom 17. bis 18. November (TB 1763).

104 Der venezianische Abbate Nicolo Bastiani (1714‑86/87), Kanonikus am Dom von 
Breslau, Franzis ka ner mönch, der nach seiner Flucht aus dem Kloster in Preußen Zu‑
flucht fand; er war bekannt für seine Schönheit und seine Freundschaft mit Friedrich 
II. (Index Wien‑Triest).

105 Aufenthalt am 23. November (TB 1763).

106 Aufenthalt vom 24. bis 25. November (TB 1763).

107 Aufenthalt vom 25. bis 26. November (TB 1763).

108 Die Schwiegertochter Maria Theresias, Maria Luisa Isabella von Bourbon‑Parma 
(1741‑63, ∞ 1760 Erzherzog Joseph) starb am 27. November 1763. 

109 Georg Alexander Heinrich Hermann Gf. Callenberg. 

110 Z. kam am 3. Februar 1765 in Mailand an, wo er sechs Wochen lang die Gast‑
freundschaft des Grafen Firmian genoss. 

111 Der aus Trier stammende Hl. Ambrosius (339/40‑97) wurde 374 in Mailand zum 
Bischof gewählt; er bekämpfte die Arianer; er zählt zu den vier großen Kirchenvätern 
des Abendlandes.

112 Hl. Karl Borromäus (1538‑84): Neffe von Papst Pius IV., 1560 Kardinal‑Erzbischof 
von Mailand, 1760‑65 Kardinalstaatssekretär, 1610 kanonisiert.
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ne suis pas encore a Malte,113 comme Vous voyez, et je n’y serai qu’à 
la mi Juin pour me rafrai chir un peu. Je quitte Milan avec regret, non 
que je sois amoureux comme on s’efforce a me le faire croire, mais a 
cause de la politesse de ses habitans et de la société excel lente de ce 
Comte de Firmian114 que j’adore, et avec lequel je me croirois heureux 
de passer une année entière et toute ma vie. Quelle affabilité, quelle 
humanité, quelle po litesse universelle, quelle douceur de moeurs, 
quelles lumieres, quelle érudition, enfin qu’elle[!] modestie jointe a 
tant de perfections. Je me flatte qu’il m’aime un peu, et cela est vrai. 
M. le Comte de Firmian est tres sensible a Votre sou venir, de même 
que le Comte de Wilczek.115 La fortune dans laquelle nage selon Vous 
M. de la Tremblay116 est un énigme pour moi, c’est un pauvre diable, 
qui n’est point encore employé. Je compte partir le 18 ou le 20. pour 
Rome, ou mon adresse est chez le negociant M. Je rome Belloni,117 je 
verrai l’infant118 chemin faisant, mais je ne séjour nerai a Florence 
qu’à mon retour de Malte.119

Je doute que le P.D.120 ait la satisfaction de me voir ici. Non content 
de l’epître qu’il m’a envoyé par Vous, il m’a ecrit ces jours passés 

113 Z. besuchte Malta vom 11. Juni 1765 bis 6. April 1766, um auf Schiffen des Mal‑
teserordens die sog. Karavanen durchzuführen, eine Verpflichtung des Deutschen Or‑
dens (Watzlawick, Die friedlichen Fahrten, passim).

114 Karl Joseph Gf. Firmian (1716/18‑82): 1746‑53 Reichshofrat, 1754‑58 Gesand‑
ter in Neapel, 1756‑82 als k. bevollmächtigter Minister Leiter des Governo generale 
in Mailand, wo er große Reformen durchführte. Z. lernte ihn am 15. Februar 1761 in 
Wien kennen (Breunlich, Mader, Aus den Jugendtagebüchern, 193; Index Wien‑Triest).

115 Johann Joseph Gf. Wilczek (1738‑1819) ∞ 1. Theresia, geb. Gfin. Clary, 2. Maria Bea‑
trix, geb. Gfin. Hardegg‑Glatz. Er war ein Mitschüler des Grafen François‑Pierre de Dies‑
bach am Theresianum; 1766 k. Rat des Mailänder Consiglio supremo d’economia, 1766‑71 
Obersthofmeister der Erzherzogin Maria Beatrice von Modena (1750‑1829), der Gemah‑
lin des Gouverneurs der Lombardei, Erzherzog Ferdinand von Österreich (1754‑1806); 
W. war 1771‑73 k. Gesandter in der Toskana, 1772‑73 Hofrat bei der Obers ten Justiz‑
stelle, 1773‑78 k. Gesandter in Neapel, 1782‑97 bevollmächtigter Minister in Mailand, als 
Nachfolger Gf. Firmians und seit 1811 Obersthofmarschall in Wien (Index Wien‑Triest).

116 Bruder des aus dem Anjou stammenden Malteserritters und Verfassers von Reise‑
berichten Claude‑Amable‑François Robin de la Tremblaye (1739‑1807), den Z. ein Jahr 
später in Malta kennenlernte (TB 2. März 1766). 

117 Gerolamo, 1746/47 marchese Belloni (ca. 1700‑61): in Rom ansässiger Mailänder 
Bankier und Kaufmann, der mehrere Filialen in Italien und Spanien besaß. Hier han‑
delt es sich mögl. um seinen Sohn und Nachfolger Francesco Belloni (?‑1806), der im 
Namen des Firmengründers signierte.

118 Philipp, 1748 Herzog von Parma (1720‑65): Sohn (infante) Philipps V. von Spa‑
nien aus dessen zweiter Ehe mit Elisabeth Farnese, der Tochter des Herzogs Odoar‑
do von Parma.

119 Z. reiste am 6. April 1766 von Malta ab und kam am 21. Juni 1766 nach Florenz.

120 Der Jesuitenpater Nikolaus Joseph Albert von Diesbach.
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une instruction pastorale depuis le Col lége de Brera,121 ou il me re‑
commande les exercices spirituels et *m’envoye* un livre d’un mi‑
racle nouveau. C’est un drôle de corps. Comment peut‑on de pro‑
testant devenir jésuite, et superstitieux par dessus le marché? Qu’il 
tâche de se sauver lui, et de bien exercer la charité et l’humilité que 
N.S. a si bien enseignée. Cela vaut mieux que des sophismes et des 
superstitions deshonorantes a la religion chrétienne. Il est tres im‑
pru dent de persecuter avec son zêle ardent des gens qu’il ne connoit 
pas, et je proteste que si la doctrine catholique étoit fonciérement 
telle qu’il la pratique, jamais je n’aurois pû en homme d’honneur et 
en bon chrétien embrasser cette religion. Mais dieu merci, que les 
abus n’ont jamais pû être reçus en dogmes, et qu’il y ait encore des 
parlemens qui savent reprimer l’orgueil et l’audace des prêtres.122 
Rien de si respectable a mon coeur, rien de si aimable, que la doc‑
trine de notre Sauveur, mais aussi rien de pire, que les gloses et com‑
mentaires des prétres sur cette divine doctrine, rien de plus détes‑
table, que les passions, et la superstition qu’ils ont introduits dans 
le culte. Pardonnez moi mon zele, mon cher comte, il est fondé sur 
mon respect pour notre divin Maitre. Lisez les arrêts du parlement 
qui supriment la bulle du Pape,123 ils sont tres solides et tres justes. 
Mes respects, je Vous en prie, a Mes de Diesbach, et d’Affry.
[Umschlag:] A Monsieur le Comte François de Diesbach de Torny, a 
Fribourg en Suisse.

121 Von Francesco Maria Ricchini 1615 entworfener Palast in Mailand, bis 1773 Je‑
suitenkolleg; seit 1776 Sitz der Kunstakademie, der 1763 gegründeten Biblioteca Brai‑
dense und der Kunstgalerie Pinacoteca di Brera.

122 Das Pariser Parlament beschloss am 6. August 1762 die Schließung der Jesuiten‑
kollegien und die Be schlagnahmung ihrer Güter; mit Parlamentsbeschluss vom März 
1764 wurden die Jesuiten des Landes verwiesen. Im November 1764 bestätigte ein kö‑
nigliches Edikt die Parlamentsbeschlüsse und erlaubte Jesuiten den Aufenthalt in den 
Gebieten der französischen Krone lediglich als Privatpersonen.

123 Die Bulle Papst Clemens‘ XIII. (reg. 1758‑1769), Apostolicum pascendi munus vom 
7. Jan. 1765, verhängte über die Länder, aus denen der Jesuitenorden vertrieben wor‑
den war, das Interdikt. 
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Anhang C
Auszug aus dem Tagebuch  
des Grafen François‑Pierre  
de Diesbach Torny  
(8.‑28. September 1764)

[337r] Le 8 [septembre 1764] je reçus enfin le paquet contenant la croix 
etoilée, le livre des Statuts, la patente, et le tableau des nouvelles 
Dames de la Croix,1 pour Mad.e de Diesbach qui m’avoit eté expédié 
par Mad.e la Baronne d’Hilaire neé Til lier2 de la part de la grande 
Maitresse Mad.e la Comtesse de Paar,3 dont Mad.e [338r] d’Hilaire 
m’avoit même déja annoncé l’expedition......[!]. Le 14 j’ecrivis a M.lle de 
Guttenberg4 pour lui annoncer l’arrivée de la Croix...[!]. Le meme jour 

Burgerbibliothek Bern, FA de Diesbach Torny 14.1. – Tagebuch 1760‑1764, fol. 337‑46.
1 Der Sternkreuzorden war 1668 von der verwitweten Kaiserin Eleonore, der Frau 
Ferdinands III. und der Mutter Leopolds I., für hochadelige katholische Damen gegrün‑
det worden. Nach der Satzung sollte die Schutzfrau „[d]ieser herrlichen und nicht we‑
niger gottseligen Versammlung [...] allzeit eine Durchlauchtigste Frau aus dem Aller‑
durchlauchtigsten Erzhause von Österreich seyn“ (Druck 1773, bei Trattner, 20‑21). 
1764 stand der Orden noch unter dem Schutz der Frau des regierenden Kaisers; nach 
dem Tod von Franz I. übertrug Maria Theresia die Ordensaufsicht ihrer Schwiegertoch‑
ter Josepha Maria An tonia von Bayern (∞ 1766 Joseph II).
2 Vielleicht Tochter des aus der protestantischen Berner Patrizierfamilie Tillier stam‑
menden Johann Franz Tillier (1662‑1739), der 1702 als Major in k. Dienste trat, 1723 
Reichsfreiherr und 1733 Kom mandant der Festung Freiburg/Breisgau wurde. 
3 Maria Josepha Antonia, geb. Gfin. Öttingen‑Spielberg (1686‑1771): ehemalige 
Obersthofmeisterin der Kaiserin Elisabeth Christine, der Mutter Maria Theresias, die 
seit 1754 Nachfolgerin der Gfin. Fuchs als Obersthofmeisterin Maria Theresias war ∞ 
Johann Adam Gf. Paar (1680‑1737).
4 Josepha von Guttenberg (ca. 1716‑1800): Kammerdienerin Maria Theresias. Z. kann‑
te sie seit 1762 (Index Wien‑Triest).
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je fus cou cher a Berne pour y voir le Comte Charles de Zinzendorff 
Chambellan de L.L.M.M.Imp.les,5 et du Conseil de Comerce[!] a Vienne, 
mon ancien ami, qui voyageoit en Suisse depuis le 6 Juillet, et qui 
m’avoit ecrit le tems de son arrivée a Berne. Je l’y trouvai effective‑
ment, il me conte le soir coment[!] il s’etoit fait catholique le careme 
dernier, et que pour son voyage qu’il avoit fait l’année passée a Danzig 
il avoit reçu 300 ducats de l’Imperatrice; que pour celuici M.r le Comte 
de Kauniz lui avoit promis 400 fl. par mois sans compter les postes. Le 
15 je l’ai accompagné le matin a une fabri que d’etoffe de Soye pour la‑
quelle on fait venir les soyes d’Italie, à l’hopital, et chez Funck ou nous 
vimes travailler a 2 articles en marbre pour l’eglise des Jesuites de Fri‑
bourg. L’apres diner nous fumes a Köniz chez Melle Bundeli savante 
avec Mrs. les Profes seurs en droit Fellberg, et en langue grecque Wil‑
helmi, après avoir parcouru a pied et en voiture la promenade de län‑
ge. Le 16 je l’ai quitté p[ou]r aller a la messe a la Sin gine [339r] et je 
ne suis plus retourné a Berne, mais j’ai diné, et suis ensuite allé faire 
visite a ma tante a Iberstorff. Ce ne fut que le 19 que le C. Zinzendor‑
ff vint a Fri bourg, il dina chés moi, il ne voulut pas accepter un loge‑
ment chés ma belle Mere. Nous fimes des visites apres diner, et un tour 
a la fabrique de fayance[!]. Le 20 nous lui donâmes compagnie a diner 
et a souper, le matin nous fumes a la Poyat,6 au Camp, et aprés diner a 
la Madelaine.7 Le 21 nous allâmes diner a Torny, et faire vi site ensuite 
a M.r de Sacconay a Payerne, d’ou M.r Fegely Ballif de Montagny nous 
mena jusqu’au chemin de l’echelle pour prendre par Grolay a Fribourg. 
le 22 apres di ner il partit et moi avec lui dans sa voiture, faisant suivre 
mes chevaux, nous fumes coucher a Bulle, avant le Souper nous vimes 
la blancherie de Mivroz, ou l’on paye une piecette8 pour 2 aunes de là, 
dont 8 font 9 de Fribourg, nous fumes aussi promener a un ¼ de lieue 
de Bulle a la <vilette> appellée la Tour de Treme ou il y a une tour si‑
tuée sur un morceau de rocher, qui sert uniquement a l’horloge. le 23 
nous vimes Maillet de Vauru9 en passant, et nous fumes diner ches M.r 
le Baillif Werro a Chatel, qui m’en avoit prié, aprés diner il nous mena 
a un Chalet a une ½ lieue de Chatel, ou il y avoit 5 vaches, on y trait 
deux fois par jour, et on y fait un fromage, dans la bonne saison deux 
fois par jour. Il nous dit qu’il y avoit dans son balliage 27 Laiteries de 
45 a 60 vaches. Nous fumes ensuite coucher a Vevey. Le 24 nous al‑
lames a cheval diner a Roche chez M.r le Directeur de Sels Haller dont 
je fus enchanté de faire la connois sance a cause de sa grande reputa‑

5 Leurs Majestés Impériales: Franz I. Stephan und Maria Theresia.
6 Das Schloss Poya in Freiburg wurde zwischen 1698 und 1701 von François‑Philip‑
pe von Lanthen‑Heid (?‑1713) erbaut.
7 Die Einsiedelei Sainte‑Madeleine am Saaneufer.
8 1 piecette = 5 Sols/Sous.
9 Der Bauer und Mechaniker Joseph Malet in Vaulruz, Kanton Freiburg.
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tion, sa femme est une Teichmeyer de Jena dont la soeur [340r]avoit 
été mariée avec le fameux Daries. Il a nombreuse famille, de la femme 
d’aujourd’hui10 3 filles et 3 fils,11 de la premiere un fils et une fille,12 qui 
etoit une Wiss de Berne, nous apprimes chez lui qu’il venoit d’etre nom‑
mé chancelier de l’université de Göttingen,13 et Inspecteur des autres 
Universités du Roy en Allema gne; apparement pour l’engager a retour‑
ner a Göttingen. Quoiqu’il eut beaucoup a faire etant occupé a remettre 
bien des affaires au commis sionnaire de M.r Stettler son succes seur, 
cependant il nous entretint agréablement; il nous parla aussi beaucoup 
du b[aron] de Senkenberg que nous avions connu a Vienne, qui avoit 
eté son collegue, entr’autres il nous conta deux plaisans traits qui lui 
sont arrivés. En attendant le diner nous parcou rumes les magazins a 
Sels parceque c’est là qu’est le depot des Sels de Bex et d’Aigle; quoiqu’il 
s’en fasse annuellement 10000 quintaux a Bex, et 3 mille a Aigle cela 
suffit cependant a peine pour la 10e partie de leur canton. On le mene 
là 3 fois la semaine, ce qui fait par an environ 1300 <Copes?> de 7 
quintaux chaque,14 de Bex. Il revient a L.L.E.E.15 a 50 bz et ils le vendent 
78 aux entrepreneurs de Vevey. Ces tas de sel sont si serrés qu’il s’y 
petrifie de façon qu’il faut le piocher. Ils ont aussi encor du sel marin 
qu’ils vendent a 6 X., et qui est fort vieux. Ils donnent le sel de <...> et 
ce qui s’ecoule des magazins a un chimiste d’Aigle qui en tire bon par‑
ti, il en fait du sel de Sedlitz,16 et le vend aux apoticaires, qui le re‑
vendent fort cher. Nous nous sommes fait peser au magazin, Je pesois 
110 Livres de 18 onces, et le C.Z. [inzendorf] 120.17 Nous avions fait 
une course fort agreable, tant par la quantité de villages, que de pe‑
tites villes que nous rencontrames sur notre chemin. Come: la Tour de 
Pin, Chatelard un chateau sur la hauteur a gauche, Clarens, Chillon 
ancien chateau [341r] et Villeneuve petite ville, qui est precisement a 
l’extremité du lac de Geneve, a 2 lieues de Vevey, et a une de Roche. 
De la jusqu’a Roche continue un vallon fort agreable mais un peu ma‑
re cageux, ce qui est voisin du lac. De Roche nous avons passé par Aigle 

10 Sophie Amalia Teichmeyer (1722‑95) war die dritte Frau Hallers (∞ 1741). Seine 
zweite Frau, Elisabeth Bucher (1711‑40), starb bereits ein Jahr nach der Heirat.
11 Siehe TB 24. September.
12 Die Kinder Hallers aus erster Ehe mit Marianne, geb. Wyss, waren Gottlieb Ema‑
nuel (1735‑86) und Marianne (1732‑1811).
13 Die Universität Göttingen wurde 1734 von Georg II., König von England und Kur‑
fürst von Hannover, gegründet und 1737 eingeweiht.
14 1300 Fass Salz zu je 7 Zentnern à 100 Pfund (Deutsch, Bericht, 309). 
15 Leurs Excellences: Anrede der Berner Regierung.
16 Bittersalz, ein Purgiermittel.
17 Unter den in der Schweiz gebräuchlichen Gewichtsmassen bildete das Pfund zu 
18 Unzen eine Aus nahme – es wurde in Genf (551 g), Zürich und Zurzach (529 g) für ei‑
nige Waren verwendet. Diesbach rechnete wahrscheinlich mit dem Genfer Pfund ‘des 
marchands‘. Demnach wog Z. mit Kleidern etwas über 66 kg, Diesbach 5 ½ kg weniger. 
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Residence du Gouver neur de ce qu’on appelle les 4 mandemens d’Aigle, 
c’est a dire Aigle, Roche, Bex et un autre.18 Aigle est un bourg a une 
lieue de Roche, et a deux de Bex, autre bourg, entre ces deux on voit 
sur la droite une tour appellée St. Triphon. come il n’etoit pas tard 
lorsque nous arrivâmes a Bex, nous nous determinâmes a pousser en‑
core jus qu’au port sur le Rhone qui separe le canton de Berne d’avec 
le Valais, au bout du quel est le bourg de St. Maurice, ou il y a un Gou‑
verneur nommé par la Repu bli que,19 je ne fus que jusqu’a l’abbaye ou 
je vis les armes de Quarteri20 sur la façade de l’eglise, et deux inscrip‑
tions Romaines murées ça et là qui denotoient des Epitaphes. St. Mau‑
rice est a une petite lieue de Bex, ou nous retournâmes coucher a l’ours. 
Le 25 mardi nous par times de bonne heure de Bex a cheval avec un 
guide p[ou]r aller voir les sources d’eau salée; il nous mena par une 
montagne au pied de laquelle il y a un vallon fort etroit par ou passe 
un torrent nommé la Grionne. Nous cheminâmes environ 1 heu re et ½ 
jusqu’aceque nous arrivâmes au Souterrein, près duquel est une mai‑
son apparte nant au Souverain, ou nous nous chauffâmes, et nous ve‑
times avec des habits au Sa raux de toile,21 et des capottes de meme 
etoffe pour ne pas abimer nos habits. ensuite deux hommes nous me‑
nerent dans le souterrain qui est de la hauteur d’un homme etayé en 
quelques endroits par des planches ou le roc avoit des fentes, ils avoient 
chacun une lampe. Nous marchames pendant une ½ heure pour arri‑
ver jusqu’au bout, nous trou vâmes sur notre droite 2 reservoirs, dont 
l’un a 90 pieds de long, 30 de large, et 6 de haut, l’autre 100 p[ieds]. en‑
viron de long, 85 de large et 9 [342r] de haut. Ils servent a ren fermer 
l’eau en cas que les tuyaux jusqu’aux graduations <ayant/ayent?> be‑
soin d’etre raccommodé, il faille l’arreter, ou quand il y a de l’eau en 
trop grande abondance. On voit le long de la voute souterraine 2 tuyaux 
de bois dont l’un renferme l’eau salée, l’autre la souffrée, celle la sur 
100 livres en a 12 et ½ de sel, celle çi 1 seule; le maitre nous amusa un 
moment et debouchant le tuyau qui mene l’eau salée, et en approchant 
sa lampe qui aussitot alluma la vapeur souffrée, et fit un feu bleu qui 
dura environ une mi nute. Sous les pieds passe un petit ruisseau qui a 
servi a mouvoir une grande roue dans le souterrain. Le ruisseau tombe 
sur la roue par une espece de cheminée a laquelle on a travaillé 3 ans. 
La roue sert a mouvoir 2 pompes foulantes et aspirantes qui font mon‑
ter l’eau salée a 50 pieds de haut, l’une la prend dans le fond, et l’autre 
a l’endroit ou la premiere la quitte. Nous y sommes descendus par 3 
echelles rapides, et nous avons un peu cheminé jusqu’a ce que nous 

18 Bern hatte die vier mandements/Herrschaften Bex, Ollon, Aigle und Les Ormonts 
bereits 1476 von Savoyen erworben.
19 i.e. Wallis.
20 Äbte des Klosters: Georges I de Quartéry (1618‑40) und Jean VI Jost de Quartéry 
(1657‑69).
21 Sarraus de toile.
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ayons rencontré les 5 differentes sources. pres de là est l’endroit ou 
l’inspecteur de ces souterrains mesure tous les jours la quan tité de 
pots que fournissent les sources dans un quart d’heure, le jour que j’y 
ai eté il y en a eu 65. Les 15 minutes se comptent par l’ecoulement d’une 
bouteille suspendue renversée a laquelle on ne laisse qu’une tres pe‑
tite ouverture par le moyen d’un tuyau. la roue a ete faite par un Saxon, 
elle a 36 pieds de diametre, et 120 de circonference. On a fini de creu‑
ser fort près de la derniere source parce que l’on est venu au roc gris 
qui [343r]ne contient point d’eau salée, come le noir. On nous a fait voir 
l’endroit ou les mineurs se sont rencontrés, car une partie avoit comen‑
cé a creuser d’un coté de la montagne, et l’autre du Coté opposé, ce‑
pendant ils n’ont point manqué la direction, mais un peu la hauteur, a 
quoi on a remedié en faisant quelques marches dans le roc pour mettre 
les deux ouvrages de niveau. On nous a aussi averti de l’endroit ou le 
tor rent la Grionne passoit sur nos tètes a 400 pieds. Il traverse les deux 
chaines de monta g nes pour se precipiter dans la plaine. Ce fut en 1664 
que l’ouvrage fut comencé, et en 1733 un nommé Mr de Beust, d’Eise‑
nach, y fit des changemens, come celui de la roue etc. pour quel effet 
il reçut de Mrs de Berne 6000 Louis, mais on pretend que ces change‑
mens n’ont abouti qu’a augmenter la depense, et a faire perdre de 
bonnes sour ces d’eau salée. De la nous sommes revenus sur nos pas et 
fumes dabord au batiment de graduation, il n’est pas si long que celui 
de Lons le Saunier, nous avons vûs celui qui reçoit l’eau salée, elle est 
apeuprès une heure a arriver depuis le souterrain par des canaux 
presque toujours sous terre, quoique nous n’ayons pas mis plus de ½ 
heure a descendre. On y donna successivement jusqu’a 22 degrés de 
salure. Il y a des epines qui y sont deja depuis 28 ans, on nous a dit 
qu’autrefois on avoit donné encore plus de degrés, mais que L.L.E.E. 
l’avoient deffendu, ils ont mal fait en ce que par là ils auroi ent epargné 
beaucoup plus de bois pour la cuisson du Sel. Sur la coline visavis est 
le batiment de graduation pour l’eau soufrée, qui aquiert[!] 18 livres 
de sel sur 100 d’eau. a un coup de fusil plus bas au pied de ces colines 
est un grand batiment ou l’on cuit le sel, ou est le magazin, et ou de‑
meure l’Inspecteur des salières Mr de Graffenried. On nome cet en‑
droit Bex vieux. Les chaudieres [344r] au nombre de quatre sont disper‑
sées come cela: 

dans la plus grande on verse l’eau par le moyen d’une rigole, telle 
qu’elle arrive du ba timent de graduation. Il faut 4 fois 24 heures pour 
rendre le tout en sel, on brule 3 toi ses et ½ de bois chaque fois. Il y 
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en a des provisions considerables qui sont venus jus que de 6 lieues a 
la ronde, parceque on reserve le bois le plus voisin pour l’avenir. La 
grande chaudiere fait jusqu’a 100 Q.[intaux] de Sel. les petites se rem‑
plissent en partie d’eau salés fraiche, et en partie de celle qui reste 
de la grande après le premier sel ex trait. Le sel se fait plus lentement 
dans celles ci parce qu’il n’y a point de feu immedia tement dessous 
quoique la chaleur y soit aussi tres grande a cause de la proximité. 
Aussi le sel devient le plus gros et plus apre, cependant c’est celui que 
les Paysans ai ment le mieux malgré l’effort que l’on a fait pour les de‑
tromper. Les chaudieres sont autrement construites que les neuves de 
Hall en Tyrol, les premieres ont les plaques qui en composent le fond 
liées ensemble par des cloux sur la superficie, ce qui rend l’operation 
de racler le sel pour le monceler un peu difficile parcequ’il s’en attache 
aux têtes de cloux, au lieu que celles de Hall ont leur[!] plaques recour‑
bées des quatre cotés en enbas, et liées par des cloux tout de meme, 
de façon que la superficie est unie. Le C. de Zinzendorff fut aussi eton‑
né de voir qu’il y avoit de gros poutres transversalement disposés sur 
la chaudiere auxquels etoient attachées des bandes de fer qui passoit 
sous la chaudiere, pour empecher qu’elles n’enfonçat, dans le tems dit il 
que le feu agit tou jours par enhaut, et feroit plutot un ventre a la chau‑
diere dans le sens contraire. Il se trom‑ [345r]poit cependant car nous 
avons vû que la chaudiere malgré les bandes avoi ent deja un peu baissé 
en des endroits, il faut donc que le feu de Hall soit plus violent et plus 
continuel que celui de Bevieux. Nous revinmes ensuite diner a Bex, et 
apres diné en passant par Villeneuve nous examinames l’inscription la‑
tine d’une victoire ro maine que se trouve negligemment parterre sur 
le joli port. Avant de partir de Bex nous avions eté voir Mr Genet Hor‑
loger, homme ingenieux qui a fait plusieurs outils curieux, entr’autres 
un qui s’appelle grammaire pour faire les dentures des rouages, a l’aide 
d’un alidade qui arretée a chaque entaille determine la distance des 
dentures, qui sont au nombre de 60 et un outil pour faire les fusées en 
ligne spirale, autour desquel les se vuide la chaine quand elle se de‑
vide du barillet. Ce jour là nous vinmes coucher a Vevey. le lendemain 
26 nous en partimes pour aller diner a Lausan ne, nous logeames au 
Lion d’or, J’y fis connoissance avec un jeune Constant de Re becqu,22 
qui nous prit en affection au point de nous donner du caffé au Cercle, 
qui est une espece de Societé d’hommes, et meme a souper. Cette So‑
cieté a ses loix, on y a les journeaux, gazettes entr’autres l’angloise. 
M. Constant nous accompagna partout avec Mr Tissot fameux mede‑
cin de plusieurs Academies etrangeres, connu pour son ouvrage inti‑
tulé: avis au Peuple sur la Santé, pour qui Zinzendorff avoit une lettre 
de Mr le medecin Hirzel de Zurich. Nous fimes aussi connoissance de 

22 Mögl. Guillaume Anne Constant de Rebecque (1750‑1838), Sohn des David Lou‑
is; General in Holland und späterer Stammvater des holländischen Zweiges des Ge‑
schlechts.
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Mr Seigneux de Correvon President de la Societé oeconomique de Lau‑
sanne, et membre de l’academie de Marseille, homme fort doux et fort 
aimable. Ce meme jour nous fumes voir le College ou l’on enseigne, 
et Mr le Professeur d’Arnay nous mena a la Bibliothèque etablie en‑
viron l’an 1748.23 On y voit plusieurs presens en livres faits par diffe‑
rens Princes qui ont habité a Lausanne. Il y a de beau[!] livres, on m’a 
[346r] fait remarquer une Bible Singuliere, en ce qu’elle est ecrite en 
12 Langues differentes. le 27 nous dinames chés Mad.e d’Aubonne, en‑
suite nous fumes accompagnés de Mr Seigneux et de Mr Constant chés 
le Prince Louis de Wirtemberg a la Chabliere, qui nous reçut come an‑
ciennes connoissances. La Prin cesse née Comtesse de Beüchling avoit 
eté dame d’honneur a la Cour de Saxe, elle est plutot bien que mal. (*). 
Nous fumes le soir a l’assemblée chés Mad.e d’Aubonne ou le Prince 
et la Princesse vinrent aussi. Je fis un ouisc24 avec la Princesse, Mr le 
Baillif Jenner, et un allemand nommé le B. de Hartenberg Capt. des 
gardes hanoveriennes. Nous y restames pour le Souper. Le 28 matin 
je pris congé du C. de Zinzendorff, et je partis pour Fribourg ou j’arri‑
vai le soir ayant diné a Moudon, et gouté a Torny.

[Fussnote:] (*) Mr Seigneux de Correvon lut au Prince en notre pre‑
sence la lettre qu’il venoit de recevoir de M. Tscharner [347r] de Ker‑
satz Secretaire de la Societé oeconomique, ou les plus justes eloges 
du Prince etoient renfermés, et les Sentimens le plus reconnoissans 
de ce qu’il venoit de promettre a la Societé un prix annuel de cinq 
Louis. Mr Seigneux lui demanda a quoi il jugeoit a propos de le des‑
tiner? A quoi le Prince repondit qu’il ne vouloit point gener la Socie‑
té, qu’elle en etoit la maitresse.

23 Die erste Bibliothek der Académie de Lausanne wurde bereits 1537 gegründet. 
24 Whist, beliebtes Kartenspiel.
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der Brüder Ludwig  
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1. Brief Karls an Ludwig, 30. Juni
2. Brief Karls an Binder, 8. Juli
3. Brief Ludwigs an Karl, 11. Juli
4. Brief Karls an Ludwig, 18./19. Juli
5. Brief Karls an Ludwig, 27. Juli
6. Brief Karls an Binder, ohne Datum
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10. Brief Ludwigs an Karl, 14. August
11. Brief Karls an Ludwig, 17. August
12. Brief Karls an Ludwig, 26. August
13. Brief Ludwigs an Karl, 28. August
14. Brief Karls an Ludwig, 10. September
15. Brief Karls an Ludwig, 14. September
16. Brief Ludwigs an Karl, 19. September
17. Brief Karls an Ludwig, 1. Oktober
18. Brief Ludwigs an Karl, 3. Oktober
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1. Brief Karls an Ludwig

A Lindau sur le Lac de Constance le 30. Juin 1764

Vos deux lettres du 20. et 23me Juin m’ont été rendüe ici, la premiere 
le jour de mon arrivée, la seconde ce matin. Recevez, mon cher frere, 
avec cette confiance, que Vous me devez et avec un peu d’amitié, mes 
tendres complimens sur le train favorable que prend l’affaire de Votre 
mariage, je n’ai gueres ressenti de joie plus sensible, et si le terme 
etoit reçu, plus delicate que dans ce moment, ou par un service aus‑
si chétif je me vois en etat de m’acquitter *un tant soit peu* vis a vis 
de Vous d’un devoir aussi sacré que l’est la reconnoissance. Je viens 
de jetter sur le papier l’ecrit que Vous me deman dez, je le ferai copier 
et le signerai. S’il n’est pas juste, Vous m’enverrez un autre tout co‑
pié, toujours sous l’adresse de M. Christophle de Halder *a Lindau*, 
et je le signerai tout de suite. Soyez heureux *mon cher frere* avec 
une femme estimable et vertueuse, qui elevera ses enfans a la vertu, 
pour le bonheur du petit cercle *quand même ce seroit une grande 
cour* dans lequel ils vivront, et non selon la methode dapresent, a 
la dissi pa tion et a la frivolité. On ne l’aprends jamais trop tard. La 
confiance et l’estime reci proque fera le bonheur de Vos jours, et le 
plaisir que j’aurai de Vous voir aussi heu reux que Vous le meritez, de 
Vous voir des enfans dignes de Vous, fera le mien. Je trouve que Vous 
avez tort, mon cher frere, de trouver de l’indiscretion a une certaine 
proposition. La réussite de ce point est un article d’une necessité ab‑
solu. Diminuer sur le troisiéme point ne seroit pas mal, et puis si je 
ne me trompe, les postes ne deman doient que 4.000 fl de douaire. Je 
suis enchanté de la réussite des soins de Me la Prin cesse, temoignez 
lui en mes sentimens de reconnoissance tres <h.umbles> Quant a 
Votre arrangement, mon cher frere, c’est la seule chose, sur laquelle 
je Vous suplie de ne rien precipiter, et de Vous faire aider des conseils 
de la Pr. de L.[obkowitz]1 qui, a ce que je crois, n’y gatera rien a coup 
sur. C’est la seule remarque que je fais, etant du reste ravi de Vous 
voir si bien choisir, et être satisfait de Votre choix. Je crois en effet, 
qu’en tout sens Vous serez heureux, et j’espere que Vous ne cesserez 
jamais d’aimer un peu un frere, qui Vous aime sincerement, et qui 
dans son particulier en desire aucune chose sur la terre aussi vive‑
ment, que de trouver partout des amis, et de ne perdre aucun de ceux 
qu’il a eu. Il n’y a assurement rien a redire a l’alliance, et je la crois 
effectivement pre ferable a l’autre par les raisons que Vous m’aleguez. 
Rien de si facile d’observer que le secret que Vous me recommandez. 
Le bourguemaitre de la ville impériale de Lin dau s’interessera peu a 

1 Maria Josepha, geb. Gfin. Harrach, verwitwete Fstin. Lichtenstein (1727‑88) ∞ Jo‑
sef Maria Karl Fst. Lobkowitz (1725‑1802): Generalmajor
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un mariage qui se fait a Vienne. C’est un galant homme ce pendant, 
j’opine ainsi sans l’avoir vu, parce que le jour de mon arrivée, il a en‑
voyé chez moi me faire demander l’heure, quand je voudrois recevoir 
les Deputés du Ma gistrat qui viendroit me complimenter sur mon ar‑
rivée. Je ne me suis tiré qu’avec peine de ce mauvais pas. L’idée de M. 
Thorn est bonne, elle peut avoir lieu, a moins que l’on ne m’enterre a 
Falerne[!]. Savez Vous, mon cher frere, que j’ai quitté Inspruk avec 
peine, j’en suis parti le 23. avec des chevaux de louâge qui m’ont me‑
né jusqu’ici. J’ai diné a Kempten chez le Prince abbé,2 un digne Prelat, 
que je prefere de beaucoup a l’A.[rcheveque] de Salzbourg.3 Arrivé 
ici le 28. j’ai été hier a Bregentz, je compte aller apres demain a Bu‑
chorn, et puis partir d’ici et aller sur le lac a Rorschach ou je for me‑
rai mon plan ulterieur. J’ai la perspective de voyager trois semaines 
a cheval, cela ne laissera pas d’être amusant. Ma caleche de poste 
et mon malle sont partis au jourd’hui avec un courier aquatique pour 
Schafhausen, ou je les retrouverai en revenant de Coire et Chiaven‑
na. Vous savez que Lindau est sur une isle, la situation en est char‑
mante. Mes fenetres donnent sur le port. J’en viens a Votre premiere 
[lettre]. Elle etoit si tene breuse que je ne me serois jamais attendu 
a en avoir une aussi deridée que la derniere. Je Vous remercie de la 
lettre pour M. Marechal. Le Noble4 Vous aura rendu la mienne a M. 
de K.[aunitz]. Dites moi un peu, s’il ne Vous dit jamais rien sur mon 
griffonage. Vous avez bien fait de supprimer l’idée de Buol, je n’en ai 
pas besoin. Les ennemis du Comte Philippe auront beau faire, ils ne 
l’oppineront pas, si j’etois moins discret, Vôtre curiosité auroit été 
moins longtems en suspens, mais je me pique d’imiter Me tel lus Ce‑
ler. Vous me dites quelque chose de tout nouveau, quand Vous ajou‑
tez qu’on l’a empéché d’aller a Triest. C’etoit une conjecture en par‑
tie fausse. Votre bras m’a fort inquiété, jusqu’a l’arrivée de la seconde 
lettre, je Vous conjur<e> n’oubliez rien, pour chas ser ces humeurs 
âcres. Me de Baudissin est muette pour Vous, comme pour moi, ou 
bien pour moi comme pour Vous. Je ne suis pas content du tout que 
Vous gardez ma lettre au Duc de Bragance, il m’importoit qu’il l’eut 
bientot. Voici une lettre que Vous cacheterez apres l’avois lüe, et Vous 
saurez que faire des deux tableaux. *Mais n’ou bliez pas de les faire 
bien empaqueter.* Bonsoir, mon cher frere, je me leve de main a 4h. 
et ½ et il est onze heures passé. Hört, was will ich sagen, die Gloke 
hat olfe ge schlagen, *olfe!* c’est ce que tout a l’heure le Nachtwäch‑
ter me chante. Mes res pects par tout.

3. Je reçois dans ce moment Votre paquet sans date avec les 

2 Roth de Schrekenstein.
3 Siegmund III. Christoph Gf. Schrattenbach (1698‑1771): 1747 Gubernator der Fes‑
tung Hohenwerfen, Verwalter der Domkapitel‑Stiftungen, Domdechant und Geheimrat, 
1753 Erzbischof von Salzburg.
4 Mögl. ein k. Kurrier.
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incluses. Je ne comprends pas comment Vous avez été si longtems 
sans de mes lettres, apresent Vous aurez celle que j’ai donné a le 
Noble. La lettre de Sa Maj. est tres gracieuse, je Vous suplie de me 
mettre a ses piés a l’occasion. Ce que Frederic dit sur l’article de ma 
mere, m’a enchanté. Puisse t’elle me rendre au plutot sa tendresse 
maternelle, j’en pleurerois de joie. Toutes Vos lettres me sont par‑
venües. Je pars demain pour Buchhorn, de la a Merspurg, par eau a 
Constance, de la par eau a Rorschach, de sorte que j’aurai fait a peu 
pres tout le tour de ce grand lac.

2. Brief Karls an Binder

Wolgeborner Freiherr, Hochgeehrtester Herr Staats Rath,

E[eu]r. Wohlgeborner habe die Ehre hierbey die ersten Bemühungen 
meiner seit wenig Wochen unternommenen Reise, nemlich einige 
Anmerkungen über die Staedte Kemp ten und <Ißny>, und den Handel 
derer am Boden See liegenden Örter Bregenz, Lin dau, Buchorn, Cos‑
tanz zu übersenden. Wo es mir möglich ist, soll nach Roschach im Fü‑
rstenthum S. Gallen, wo ich mich iezt befinde, dazu kommen. Es sind 
dieses zum Theil nur Auszüge aus meinen weitläuffigern Aufsäzen, 
in welchen leztern noch An mer kungen über die Historia, Verfaßung, 
Policey und Finanz Wesen verschiedener unter diesen Staedten hin‑
zugekommen, die ich hier um das Paket nicht zu vergrößern, weg‑
gelaßen. Ich bitte dabey besonders auf die Artikul des Beyrischen 
und Tyrolischen Salz Verschleißes, und der vorzügliche Bleiche zu 
Lautrach bey Bregentz, ferner des Cas par von Rorschach Begehren, 
eine Oberamts Raths Stelle zu Bregentz cum voto sine salario zu be‑
kommen, gütigst zu attendiren. Da die Handschrift so übel ist, in‑
dem ich hier keinen beßern Schreiber bekommen können, ersuche ich 
E[eu]r. Wolgebornen ge hor samst die Relationen in meines Herrn Bru‑
ders Departement copiren zu laßen. Ich lege dabey ein kurzes an Ihro 
Maj. die Kaiserin gerichtetes Umschlags Pro Memoria, von welchem 
E[eu]r. Wolgebornen nach Dero Gutbefinden Gebrauch machen, oder 
das sel be cassiren werden. Ich nehme mir um des willen vor dieses‑
mal die Freiheit E[eu]r. Wol ge bornen meine Arbeit directe zuzusen‑
den, erstlich, damit Sie selbst sehen, daß ich mich bestrebe exact 
zu seyn, und keine Zeit zu verderben, zweytens, weil ich nicht weiß, 
wo meines Herrn Praesidenten Excell. sich dermalen befindet, und 
daher be fürch te, es dürften meine Arbeiten gar zu lange zubringen, 
ehe E[eu]r. Wolgeb.[orner] in Er fahrung brächten, daß ich dieselben 
überschikt. Ich darf Dieselben aber gehorsamst bitten, so bald <...> 
das Paket durchlesen oder dasselbe reinlich copirt worden, es des 
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Hr. Grafen von Sinzendorf Excell. zuförderst zuzustellen, ehe Sie 
dasselbige weiter ge ben, damit ich nicht wieder[!] meinen Willen ein 
Versehen gegen gedachten meinen Herrn Praesidenten zu Schulden 
kommen lasse. Ich lege hier meinen Brief an den selben bey. E[eu]r. 
Wolgebornen Anrathen, Marseille bey dieser Gelegenheit zu sehen, 
wel  ches mir mein Herr Bruder bekant gemacht, werde, wenn es die 
Umstände er lau ben, zu bewerkstelligen suchen.
Ich statte Denenselben nochmalen für die mir bey Gelegenheit die‑
ser Reise gegebenen Proben Dero unschäzbaren Freundschaft den 
schuldigen verbindlichsten Dank ab, mit angelegentlichster Bitte mir 
dieselbe unverändert zu erhalten, und des Herrn Fürsten von Kau‑
nitz Fürstl. Gnaden bey Gelegenheit meiner Ehrfurcht zu versichern, 
der ich mit grösster Hochachtung lebenslang verharre,
E[eu]r. Wolgebornen
Roschach am Boden See, den 8. July 1764

gehorsamster Diener Carl <...>5 von Zinzendorf

3. Brief Ludwigs an Karl

Vienne ce 11me Juillet 1764

J’ai reçu hier mon cher frere votre lettre de Lindau du 3.[!]6 de ce 
mois. Si vous saviés le plaisir qu’elles me causent, les tendres inquie‑
tudes que je ressens lorsque je suis quelque tems à attendre de vos 
nouvelles, je suis persuadé que vous continueres a me donner des re‑
lations exactes de la continuation de votre voyage. Dans ce moment 
cy je vous vois gravissant les montagnes de la Suisse, jouissant du 
spectacle des plus belles vües telles que les depeind l’auteur de la 
nouvelle Eloise. Aves vous une bonne lunette? cela me paroit bien es‑
sentiel, pour quelqu’un surtout qui a la vüe aussi basse.
Mille graces du consentement que vous m’envoyés, et de la maniere 
dont votre bon coeur s’est preté á ce sacrifice de vos droits. Je n’en 
pers pas la moindre cironstance. La beauté de votre ame, se fait sen‑
tir dans toute les <XXX> *occasions* ou elle peut prendre son effort. 
Le conseil veut qu’une partie du contract soit assurée sur Carl stetten. 
J’en suis faché parce qu’a mon decés sans enfans, Enzersfeld retour‑
nerai probablement aux Kevenhuller a cause de la clause du testa‑

5 Unklare Abkürzung, mögl. für ‚Graf und Herr‘
6 Eigentlich 30. Juni.
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ment touchant les ordres religieux, et qu’alors Max7 se veroit dans 
le cas de suporter le reste.
Cet article important d’arranger, les premiers frais de l’etablissement 
formeroit un ob stacle non moins difficile à surmonter. La clemence 
de la meilleure de la plus bien fai sante des souveraines y a suplée 
un don de 24.000 fl. joint aux 3000 fl. de don, me met tera en etat de 
monter ma maison. Ce que je vous *dis* ici, est un des secrets de ma 
vie donc je suis le plus jaloux. J’ai une defense expresse d’en parler a 
qui que ce soit au monde. Je vous l’aurais meme caché à vous meme, 
si la connoissance <exacte> que vous aves de mes facultés avoit pu 
vous laisser dans le doute sur cet article, en me voyant faire des de‑
penses au dessus de mes forces. Ne me repondés pas que le bourge‑
maitre de la petite ville ou ma lettre vous trouvera, ne s’en soucie 
guere. C’est vis a vis du public de Vienne et nommement vis a vis de 
notre famille que le secret doit etre gar dé inviolablement. Dans les 
tems presents ou les peuples sont oprimés sous le poids, les Princes 
ne sont presque plus les maitres de se livrer aux sentiments de gene‑
ro sité. On crieroit contre la souveraine, contre mon ami, et contre 
moi meme. Elle a ecrit plus d’une page remplie de conseils a des 
choses les plus flatteuses sur le me moire que j’avois remis au Prince 
de K.[aunitz]. Il restera dans les archives de notre mai son. Ma poste‑
rité si j’en ai saura un jour qu’elle doit son existence à la munificence 
de Marie Therese. Je repands des larmes d’attendrissement en vous 
mandant ces XXX circonstances. Il ny avait que ce moyen d’entrer en 
menage sans faire un sou de dettes, qui put me mettre dans le cas de 
continuer avec mes revenus. Il faudra se retrancher sur tous les ar‑
ticles. Elle ne jouit dans ce moment que des interés de 10.000 fl. Le 
pere tire une du bien maternel qui est le 25.000 de capital. De sorte 
que c’est à moi à faire face à tout. Comme je n’ai point de fantaisies, 
que j’ose presque me flatter que ma famille n’aura guere plus besoin 
de mes secours, je me tirerai d’affaire dans les premieres années. 
La conclusion de mon procés doit necessairement rendre ma situa‑
tion plus aisée. La transaction la moins avantageuse doit me valoir 
100.000 fl. J’ai fait hier la demarche vis à vis de la Pr. Lobkowiz de la 
consulter sur la demande a faire au Pere. Elle a fait chercher la petite 
Princesse, qui a laissé sa tante maitresse de son sort. Sammedi pro‑
chain la Pr. arrive de Presbourg, et j’espere lui parler, alors l’affaire 
sera publique, tout le monde en parle dejà actuellement. Je me flatte 
d’etre heureux avec elle. Je lui trouve de l’esprit, le coeur excellent, 
elle a de la gayeté, elle sait s’occuper, l’education de la Pr. Lobkowitz 
enfin lui a eté d’une grande utilité pour se former pour le monde. Il 
est impossible d’etre plus decente, et d’avoir moins de <c...>.

7 Max ist zweitältester Bruder nach Ludwig.
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C’est reunir bien des qualités. Lorsque j’y songe, je suis rempli d’eton‑
nement de me voir si prés de la conclusion. J’avois imaginé qu’il me 
falloit du bien, et j’epouse quelqu’un sans bien. Des personnes bien 
au dessous de Mdelles de S.[chwarzenberg] ne m’ont pas cru assés bon 
pour elles, et cette affaire cy s’arrange a la satisfaction reci proque. 
Tout cela augmente ma surprise. Il faudrait avoir une dixaine d’an‑
nées de moins, et avec une dixaine de mille fl. de rente de plus. A 
peine verrai‑je mes enfans ele vés. Je vous les recommende d’avance. 
Vous leur servirés de pere. La Pr. Est.[er ha sy] vous a nommé comme 
un beaufrere que pouroit augmenter les agremens de la fu ture. Le C. 
Philippe est arrivé il y a huit jours. Il est allé aussi tot à Presbourg, 
ou je l’ai logé. Nous sommes revenus ensemble. Je ne sais comment sa 
relation a eté reçue. On s’etoit attendu à toute autre chose. Votre dis‑
cretion l’a servi dans ses mesures de pru dence. Son amitié pour vous 
est inalterable. Il dit que vous etiés epris de la femme de votre pro‑
chain. Vos regrets en partant d’Inspruk m’en feroient ecrire quelque 
chose. J’ai reçu vos livres, qui vous seront conservés en bon etat. Le 
Duc de Bragance n’est point encore arrivé. On l’attend puis au <...>. 
De tems en tems il ecrit de quelque endroit ou on ne le croiroit point 
devoir aller. Je suis faché que votre lettre n’aye pas pu lui arriver. Je 
me charge de lui en faire les excuses.
Le C. Philippe aprouve beaucoup que vous prenniés par Lyon, 
Marseille et Toulon pour entrer en Italie. Il veut que vous alliés à 
Bruxelles, sans toucher Vienne.
J’ai assisté en qualité de Magnat à la premiere seance de la Chambre 
haute à Pres bourg. Comme on n’y parle qu’Hongrois, cela est peu ins‑
tructif. Le chateau est renou vellé, et admirable par lui meme et par 
la vue qu’en decouvre. La promotion de l’ordre ne se fera pas le 20 
d’aout. On attend le succés de la Diette pour recompenser.
Voici une lettre de Me. de Baudissin. Elle ne veut pas sans doute que 
vous la voyiés. Mais il ny a pas grand mal à vous la communiquer. 
Cela m’epargne la peine de vous en mander le contenu. Je ferai par‑
tir les portraits pour leur destination, et je prendrai soin de les bien 
empaqueter.
Ne manqués pas de voir Voltaire à votre passage. Le tour du Lac 
de Geneve est pour le moins aussi agréable que celui du Lac de 
Constance est interessante pour votre objet.
Il n’y a point de nouvelle à vous mander, si non la banqueroutte de 
nos fermiers de tabac.8 C’est une affaire d’un million pour la Cour, 
et d’autant pour des pauvres gens qu’ils ont pris pour dupes. Je n’ai 
rien à me reprocher à cet égard, ayant toujours eté contre. Rudolph 

8 Bankrott der Tabakpächter.
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Kodek va mal de nouveau. Me. de Kauniz‑Plettenberg9 se retablit. 
Elle est echapée à la court. Il me manque plus que deux documens 
pour completter vos quartiers maternels. Je demanderai a Frederic 
de me procurer le reste.
Mr. de K.[aunitz], la Pr. Esterh[asy] et Mr. de Binder me parlent sou‑
vent de vous avec amitié et interet. Puisque vous trouvés tant de 
plaisir à avoir des amis, vous ne devés pas etre mecontent d’en voir 
de cette espece. La Pr. a été a portée de parler l’autre jour a l’Impe‑
ratrice à votre sujet. C’est elle qui a eu terminé la negotiation pour 
mon argent. Jamais je n’aurois osé ouvrir la bouche. Adieu mon cher. 
Vous voyé par la longueur de cette epitre combien je trouve de plaisir 
à m’entretenir avec vous. La poste prochaine je ferai partir mes mis‑
sives par Me de Baudis.[sin] a la Saxe. Je me flatte qu’on sera content 
de l’alliance. Quant à moi, il y a des momens ou je ne comprens pas 
moi meme comment j’ai pu me determiner si vite. La liberté est une si 
grande affaire malgré cette reflexion, je serois bien faché de reculer.

4. Brief Karls an Ludwig

A Glarus ce 18. Juillet 1764

J’ai tant de fois la volonté de Vous écrire, mon cher frere, pour re‑
pondre a Votre lettre du 30. Juin qui m’a été rendüe a Roschach, et 
ce n’est qu’aujourd’hui que je parviens a la rendre efficace. Mes re‑
lations que j’ai envoyé a M. de Binder, m’en ont empéché pendant le 
tems que j’étois a Roschach. Le 7. Juillet je suis allé a cheval de la a 
Rhei nek, le 10. a S. Gallen, j’y suis resté 4. jours, je me suis plû avec 
les marchands davan tage qu’avec leurs femmes, qui sont dans le gout 
de ces Gouvernantes d’entre les refu giez. *Tout le monde y parle fran‑
çois*. C’est un petit état bien policé et bien gouverné que cette ville. 
Je m’y suis occupé a d’autres relations ultérieures, le quatriéme jour 
j’ai été a cheval a Herisau in den äußern Roden des Standes Appen‑
zell, pour voir les belles manufactures de ce village. J’y ai diné dans 
une auberge, dont l’hôte est le premier Ma gistrat de la partie Pro‑
testante du Canton, qui s’appelle der Land Ammann. Ce pai san qui 
n’est jamais sorti de son pais a beaucoup de bon sens, et n’est rien 
moins que grossier ni pour <XXX> *l’entendement* ni par ses ma‑
nieres. Le lendemain je suis parti de S. Gallen a cheval, apres avoir 
vu en chemin faisant les manufactures de Spei cher et Trogen, deux 
villages du Canton d’Appenzell, j’ai couché a Appenzell, ou je suis 

9 Maria Bernhardine, geb. von Plettenberg‑Wittem (1743‑79): ∞ 1762 Dominik An‑
ton Andreas Graf Kaunitz (1739‑1812): dritter Sohn Wenzel Antons, W. Käm., 21. Okt. 
1776‑23. Mai 1780 k. Botschafter in Spa ni en (Index Wien‑Triest).
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allé toujours sur le dos de trois ou quatre montagnes, du haut des‑
quelles on de cou vre tout le Lac de Constance. On appelle grand che‑
min dans ce pais la un sentier préci sé ment assez large pour les deux 
pieds d’un cheval. Le lendemain 15. j’ai continué mon voyage par un 
chemin execrable jusqu’a Blatten sur le bord du Rhin que j’ai pas sé 
dans cet endroit avec mes chevaux de S. Gallen. Je suis arrivé tout 
trempé a Feld kirch ou j’ai couché. Le 16. mes chevaux m’ont transpor‑
té par Vadutz *encore par un chemin diabolique* jusqu’a Mayenfeld 
dans le pais des Grisons. Le Landshaupt mann Salis qui est dans cet 
endroit, ou il n’y a point d’auberge, m’a logé et m’a fait naitre l’idée 
de faire quelques pas a droite pour voir Glarus. Le 17. matin j’ai re‑
passé le Rhin, et suis allé de Ragatz a cheval aux bains de Pfaefers 
par un chemin tres rude, mais jou is sant d’une vüe supérieurement 
belle. On ne sauroit imaginer un aspect plus sauvage, que le vallon 
profond et étroit ou sont situés ces bains. Un torrent des plus rapides 
y part par une ouverture tres étroite entre deux rocs roides comme 
des murs. De retour de cette traite10 ou j’avois fait la connoissance du 
Land Amman de Glarus je suis encore allé a cheval jusqu’a Wallens‑
tadt. Le lendemain 18. j’ai traversé ce lac long de 4 heu res, larges 
d’une demie heure, enfermé entre une suite des rocs les plus escar‑
pés vers le Nord et le Midi, de sorte qu’il est tres difficile d’aborder 
pendant les tempétes, et *pres que* impossible d’aller a cheval a coté 
du lac. J’ai traversé heureuse ment et par le plus beau tems du monde 
en 4 heures de tems ce lac que l’on m’avoit tant fait crain dre par les 
faux raports qu’en font les gens eloignés de l’endroit. A Wesen de 
l’au  tre coté du lac, il n’y avoit qu’un seul cheval. J’ai mis ma valise 
dessus, et suis allé moitié a pié moitié en bateau, moitié a cheval, et 
mon domestique a pié jusqu’ici a Glarus. J’y fus arrivé <hier> 18. a 
midi. On est ici enfermé dans les mon tag nes comme les <mor...tes>, 
ayant la vüe d’une montagne de glaces a deux heures ici. Le soleil 
s’y leve deux fois *par jour*. Je suis fort content de mes Appenzellois 
tant décrié pour leur grossierété. Je n’ai trouvé que des gens polis et 
sinceres, dont la candeur m’a fait d’autant plus de plaisir que je lis 
dans les peu de momens qui me restent pour la lecture les oeuvres 
de Rousseau, *son Julie et Emile* que j’ai achété a Lindau *son Julie 
et Emile* ou il y a un tres bon libraire.
J’en viens a Votre lettre. Je Vous suis tres obligé, mon cher frere, de 
Vos conseils par raport a Lion et Marseille, j’en profiterai s’il est pos‑
sible, comme j’ai écrit de Ro schach a M. le Baron de Binder. Si Vous 
avez une bonne carte de la Suisse, cherchez y, je Vous prie, le tour 
que j’ai fait. Je compte repartir demain, traverser de nouveau le lac 
de Wallenstadt, et aller a Coire, ou je compte trouver de Vos lettres. 
Demandez un peu a Me de Windischgraetz, si elle a eu mon paquet 

10 Hier gemeint: Strecke Weges.
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par M. de Clari,11 et dites au Duc de Bragance, s’il est a Vienne, que 
je suis persuadé qu’il seroit bien aise de faire ce tour de la Suisse 
avec moi. Il faut toujours aller a cheval ou a pié, et on est bien de‑
dom magé des fatigues du voyage par la beauté de ces vallons. Ma 
lettre sans doute Vous trouvera a Presbourg, quoique Vous ne m’en 
dissiez rien, je manque cette diette, cela est vrai. J’attens a trouver 
dans Vos lettres a Coire des nouvelles ulterieures sur Votre mariage. 
Je crois que les louanges que Vous donnéz a Melle de S.[chwar zen‑
berg] sont tres vrayes, autant que j’ai pu la connoitre quand elle etoit 
compagne de feüe Melle de Kaunitz. J’avois lu dans des gazettes al‑
lemandes, a Rheinek la mort de M. d’Eszterhasy12 le même jour que 
Vous me l’avez mandée. Qui est ce qui le rem place? Mandez moi, s’il 
Vous plait, si Kirchberg aura la place vacante du President Pro testant 
a Wezlar, et s’il est vrai qu’un certain Munch de Bellinghausen ait 
été fait Conseiller aulique de l’Empire. Ne l’oubliez pas. M. le Comte 
Philippe sera a Vienne apresent. Je n’ai point de ses lettres, depuis 
que nous nous sommes quittés a Ster zin gen, il m’a comblé de bon‑
tés et de politesses pendant notre sejour d’Inspruk. Je compte lui 
écrire de Coire. Mon adresse est toujours *encore* a Lindau chez les 
Halder. Mes respects a Me la Princesse, a Mes de Los Rios, de Win‑
dischgraetz et de Schoenborn, aussi dans la maison de Paar. Com‑
ment étes Vous avec eux depuis Vôtre projet, dont la réussite m’in‑
teresse a proportion de l’interet vif et sincere que je prens *et dois 
prendre* a Votre bien être et de ces sentimens de reconnoissance et 
d’amitié avec les quels je serai toute ma vie etc.

Le 19. Juillet.

J’ai etudié quelque tems sur la lettre que Vous me dites avoir re‑
çu d’un negociant d’Inspruk, enfin j’ai pensé que c’est peutêtre par 
raport aux livres que j’y ai laissé. M. de Tschudi, Lieutenant General 
au service de Naples, natif de Glarus, et qui vit ici pendant quelque 
tems, m’a dit avoir beaucoup connu en Espagne, M. le Grand prieur.

11 Leopold Kaspar Gf. (1736‑1800): WG. Rat, Käm., 1767 Burggf. und 1769‑72 k. The‑
saurarius in Siebenbürgen, 1773 oberster Landkäm. in Mähren, 1775 Vizekanzler der 
Böhmisch Österreichischen Hofkanzlei, 1776‑79 Vizekanzler der Vereinigten Hofstel‑
le in Wien, Präsident der k. Studienkommission, 1780 zweiter und 1791‑97 erster Prä‑
sident der Obersten Justizstelle, Präsident der Zensurhofkommis sion ∞ 2. 1762 Maria 
Walburga Josepha, geb. Gfin. Thun (1743‑95) (Index Wien‑Triest).
12 Nikolaus Gf. Eszterházy (1711‑21. Juni 1764): Begründer des Totiser Astes der 
Forchtensteiner Linie, k. Botschafter in Holland, Großbritannien, Portugal, Frankreich, 
Polen, Sachsen und Spanien, 1753‑61 k. Botschafter in Russland; Ludwig Z. war Anfang 
des Jahres 1755 mit einem Spezialauftrag des Staats kanzlers in Russland ∞ 1744 Maria 
Anna Prinzessin Lubomirska, geb. Christ (1722‑71) (Pettenegg, Ludwig und Karl, 62‑4).
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5. Brief Karls an Ludwig

A Coire ce 27. Juillet. 1764

J’ai reçu ici, mon cher frere, Votre lettre du 11. le lendemain de mon 
arrivée. Tout ce qu’elle renferme de flatteur pour moi, ne me rejouit 
pas autant que le succes de Votre projet. Recevez en mes complimens 
tendres et sinceres. C’est bien Vous, mon cher frere, qui étes doué d’un 
coeur excellent, il y paroit par Votre delicatesse au sujet de ce don et 
par la tendre reconnoissance que Votre lettre respire, toute la famille 
y joindra la <...> envers cette souveraine adorable. Votre future doit 
Vous tenir compte d’avoir fait pour la posseder une demarche qui Vous 
a tant couté. Je suis faché de devoir rester si longtems sans lire les 
conseils dont Vous me parlez. La famille n’en saura rien par moi, comp‑
tés la dessus, j’espere que mes expressions gaies sur le bourguemaître 
de Lin dau ne Vous ont pas choquées, il m’arrive rarement d’etre de si 
bonne humeur. Je continue a être convaincu de la bonté de Vôtre choix, 
peut‑être a mon retour Vous verrois je une petite image de Vous même, 
si je devrois selon le projet du C. Philippe aller a Bruxelles sans revoir 
Vienne. Vous verrez Vos enfans assez grands et plus agés que je ne le 
suis actuellement, je l’espere et le désire, pourvû que Vous n’oubliez 
jamais de Vous donner beaucoup d’exercice. Je suis tres sensible au 
plaisir que Vous font mes lettres, les Votres sont bien plus faites pour 
m’en causer a moi. Vous avez un peu tort de dire qu’il y a eu des per‑
sonnes qui ne Vous ont pas crû assez bons pour elles. Le C. Philippe 
ne me dit rien du tout. Il me passe une idée par la tête que le Duc de 
Bragance pourroit bien m’attendre a Genes ou il m’avoit donné ren‑
dez Vous, il y a 4. mois, je serois fachée *de l’avoir manqué* car je n’y 
arriverai guéres avant un mois d’ici. Vous avez donc été a Presbourg, 
sans doute la situation est belle. Je pardonne a Me de Baudissin dont 
je n’ai pas vû la lettre, qu’elle dit m’avoir écrite, son pronostic, mais je 
suis choqué de l’article de l’argent. J’aurois juré l’avoir déja remerciée 
pour l’avenir de son secours, au moins j’y ai songé des le moment que 
j’ai sçu ce que Sa Maj. m’accordoit pour mon voyage, je n’ai guerres 
donné lieu de me soupçonner capable de depouiller mes parens, mais 
en cas que j’eusse oublié de la remercier, je lui ai toujours assez te‑
moigné d’amitié pour qu’elle eut pû me parler directement et non a un 
tiers. Je suis fort delicat sur l’article de l’amitié et le serai toujours, 
je vais lui ecrire tout de suite. Mille graces de Vos soins pour les ta‑
bleaux, ne les oubliez pas. Je verrai Voltaire *si je puis* malgré ce que 
nous en avons parlé souvent, ne seroit ce que pour ne pas heurter de 
front un prejugé d’un frere que je chéris, mais je compte voir a coup 
sur le jadis Citoyen de Geneve a Motiers. La catastrophe des fermiers 
du tabac est terrible, d’autant plus qu’elle a été prevüe. M. de Binder 
aura eu mon paquet de Roschach, je suis tres flatté du souvenir de M. 
le Prince de K.[aunitz] et du sien, de celui de Me la Princesse. Ne re‑
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grettez pas la perte de Votre liberté, mon cher frere, il n’en vaut pas 
la peine, un Ministre laborieux doit avoir une femme aimable et solide.

Je Vous ai ecrit de Glarus il y a 8. jours, je suis retourné de la a pié 
a Wesen, repassé le lac de Wallenstadt pendant une pluye continuelle, 
j’ai passé une nuit dans cet affreux nid marécageux de Wallenstadt, le 
lendemain matin les eaux avoient tellement grossis, que j’ai presque 
nagé a cheval une heure et demie, je suis arrivé par Ragatz ici a Coire 
par une belle contrée que le Rhin arrose. J’y suis *depuis* huit jours, 
je n’y serois plus si depuis trois jours je n’eusse été malade comme 
un chien d’une colique et diarrhée furieuse, je n’en suis pas encore 
quitte, j’ai remporté ce mal de la montagne de Kalanda la plus haute 
de ces environs, ou j’etois monté a cheval pour voir jusqu’au lac de 
Constance, mais une des plus fortes pluyes m’ayant surpris, j’ai pas‑
sé la nuit dans un village au haut *milieu* de la montagne, ou j’ai sé‑
ché mes habits, et suis redescendu a pié le lendemain sans avoir rien 
vû, le ciel étant couvert. Je vis ici avec mes Grisons comme si nous 
nous avions vû depuis longtems, le Président des trois Ligues est un 
si honnéte homme, il est de la famille de Salis, qui est de la plus an‑
cienne noblesse et dont il y a jusqu’a 80. tétes dans ce pais ci. J’ai le 
bonheur de trouver des amis par tout. Je compte partir Lundi pour 
Chiavenna, si je me porte bien. Je Vous ai prié dans ma lettre a M. de 
Binder de faire copier dans Votre bureau mes relations du premier 
paquet, je Vous demande la même grace pour celles ci en partie, il 
y en a une ou deux, ou cela ne sera pas nécessaire. Adieu mon cher 
frere, Vos lettres ne sauroient jamais etre assez longues.

6. Brief Karls an Binder [s.d.] 

Monsieur

Je prens la liberté de remettre a Votre Excellence mes relations sur 
la ville de S. Galle, le pais d’Appenzell, celui de Glarus, sur le com‑
merce *qui se fait* par le lac de Wal len stadt, et sur la ville de Coire. 
Elle trouvera partout des remarques sur le debit du sel, je la suplie 
de faire attention a ce que j’en ai dit a l’article de Coire, et de tacher 
de satisfaire le nommé Dalp par raport a la quantité de tonneaux de 
sel qu’il demande d’ici a 8. semaines, je viens d’ecrire sur ce sujet a 
M. le Comte d’Enzenberg, et je lui envoye l’ecrit de ce Dalp *qui de‑
sire beaucoup la réussite de son projet*. Votre Excellence remarque‑
ra, que l’on ne se plaint nulle part de la mauvaise qualité du sel de 
Hall, mais partout de son trop grand dechet, qui f<...> par le roi de 
Sardaigne du coté des Douanes. J’apprens de <...> ce jour combien 
il est necessaire de voyager quand on veut gagner des connoissances 
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solides en fait de commerce. Je vois par les Gazettes que M. le Comte 
de Chatelet revient a Vienne pour prendre son audience de congé, j’en 
suis bien faché pour l’avoir de Vous et d’autres habitans de Vienne. 
Mes respects a M. le Grand prieur, j’ai vu a Glarus le General Tschu‑
di, qui <...> au siége de Gibraltar,13 et ici un Abbate Polonois, Grosse 
de Tripolsky, qui pretend avoir été bien traité dans la maison du Car‑
dinal a Breslau.14 Mon adresse est ou a Mrs. <Daniel> Muralt et fils 
a Zurich, ou a M. Jean Jaques Ammann a Schaffhausen. Je vais par 
Chiavenna, Intra, Bellinzona et le Mont S. Godard a Zurich. En Vous 
supliant de me conserver toujours l’honneur de Votre amitié et pro‑
tection je suis avec la consideration la plus parfaite,
Monsieur, a Coire, ce 28. Juillet 1764
De Votre Excellence, Le tres humble et tres obeissant serviteur 
Le Comte Charles de Zinzendorf
No 2.
Je repete ce que j’ai dit dans mon Memoire, que le sel de Hall est fort 
aimé ici par le peuple Grison, et que l’on peut compter sur un debit 
fort étendu, pour peu que l’on rabatte du prix prix.

7. Brief Ludwigs an Karl

Vienne ce 31. Juillet 1764

Voici la lettre que je viens de recevoir du Grand Commandeur15 de 
Vieux Jonc. Il en a ecrit une autre plus detaillée au Baron de Pletten‑
berg16 qui lui a fait parvenir la mienne, dans la quelle il nomme deux 
Chevaliers qui sont actuellement en noviciat, et trois aspirants. Ce 
sont cint[!] surnumeraires que nous ignorions, lesquels joints aux 
quatre marqués dans l’almanac en font neuf qui doivent etre pour‑
vues avant vous.

13 Gibraltar wurde während des Englisch‑Spanischen Krieges auf Initiative Philipps 
V. und durch spanische Truppen unter dem Kommando von General Conde de la Tor‑
res ab 11. Feb. 1727 belagert. Mit dem Präliminarfrieden, geschlossen in Paris am 31. 
Mai, wurde die Belagerung wieder aufgehoben.
14 Phiipp Ludwig Gf. Sinzendorf (1699‑1747): Sohn des gleichnamigen k. Botschafters 
in Frankreich, 1725 Bischof von Raab, 1727 Kardinal, 1732 Fürstbischof von Breslau.
15 Steinen zu Scherven und Kessenich, Wirich Leopold Marian von (1701‑66): 1743 
Deutschordens‑Komtur, 1744‑49 Komtur von Sint‑Gilles in Aken, 1749 Landkomtur von 
Alden Biesen (Van der Eycken, Van de Duitse, 126).
16 Clemens August von Plettenberg (1719‑96): trat 1745 in den Deutschen Orden, 
1749‑57 Komtur von Ordingen, 1757‑62 von Gruitrode, 1762‑76 von Bekkevoort, 1776‑78 
von Siersdorf, 1778‑96 von Gemert; 1762 Ratsherr der Ballei, Kammerherr des Fürstbi‑
schofs von Köln, Colonel im Küras sier regiment Karl Palfy (Van der Eycken, Van de Duit‑
se, 105‑6).
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C’est precisement le meme nombre que celui des commenderies. Il me 
paroit que cecy change totalement la chose, et qu’il faut abandonner 
Vieux‑Jonc. Les deux Baillages qui restent sont Autriche et Coblence. 
Ils sont a peu prés egaux en commenderies, la lettre cy joint de Mr. de 
Pappenheim17 nous dit qu’il n’y a que trois surnumeraires lui compris. 
Le meme nombre se trouve ici, Mr. de Strasoldo n’etant pas pour‑
vu, et Mr. de Kevenhuller18 a de <l’h...> etant fort prés de finir leurs 
preuves. En comparant les Bail la ges du coté du produit des commen‑
deries, il s’en trouve deux dans le baillage de Coblence meilleures 
que la premiere de celui d’Autriche, ce sont celles de Malines et de 
Coblence. Mais il faut remarquer que le Grand Maitre dispose de la 
derniere selon son bon plaisir, meme en faveur de chevaliers d’un 
baillage etranger, ce qui l’ote presque totalement au baillage. C’est 
le jeune Colloredo qui vient de l’obtenir. On peut donc considerer ces 
Baillages comme egaux en <bonté>. Dans cette suposition il est peut 
etre preferable de se tourner du coté de l’Autriche. Etant plus a por‑
tée, on peut veiller davantage à l’administration, qui fait une affaire 
bien considerable pour les biens de l’ordre ordinairement mal gouver‑
nés. Il en coute moins, en frais de voyage pour les visiter. La guerre 
n’est qu’onereuse dans les P.[ays] H.[ereditaires] au lieu qu’elle perd 
tout en Empire*. Mais il s’agit que vous vous decidiés vous meme. Il 
XXXX *est bien difficile de* donner la dessus des conseils. L’alma‑
nac lui meme est on ne peut pas plus trompeur, car les aspirants de 
l’année courante et les novices ne s’y trouvent pas. En gros il me pa‑
roit qu’il est plus important d’entrer plus vite en jouissance et d’avoir 
moins, que d’attendre pour avoir davantage. Si vous vivés, vous par‑
viendrés à des places qui vous feront subsister de rester. Il s’agit de 
se tirer d’affaire jusques là. Ce sont les premieres dix ou quinze an‑
nées, jusqu’à quarante ans qui sont les plus difficiles. Voyés donc, et 
dites moi ce qu’il faut faire. Ne me faites pas trop attendre car vos 
preuves paternelles sont entierement en ordre et des maternelles il 
ne manque plus que deux documens, l’un qui doit servir de preuve 
que la mere de la Bour grave de Dohna est une Schulenbourg, l’autre 
que la Streif19 est mere de sa fille.
L’affaire de mon mariage va toujours son train. J’espere qu’aujourd’hui 
le con sen te ment pour assurer le contrat du marriage sera expedié à 
l’Obriste Justiz Stelle, ce qui mettra les choses en regle. Le L.[and] 
M.[arschall] veut que l’on assure seulement 3000. sur Enzersfeld et 
2000. sur Carlstetten. J’ai representé à la Regence que deux mille 
sont trop sur Carlstetten ou les dettes des Cornfail qu’on doit s’en 

17 Johann Friedrich Ferdinand Gf. Pappenheim.
18 Franz Ferdinand Anton Gf. Khevenhüller: Deutschordensritter.
19 Anne Margarethe, geb. Streiffin von Lauenstein: Tochter von Philipe Thiebaut Streiff 
de Lavenstein vivant Chatin, Offizier des Gf. von Nassau ∞ Wigand von Lüzelsburg. An‑
ne Margarethe war die achte Ahnin von Z. mütterlicherseits (DOZA Band 513, 603r.).
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tenir a mille fl. et assurer 4000 fl. sur Enzersfeld. Elle XXX a donné 
son avis en consequence. Il s’agit que la Cour decide de meme. Je ne 
saurois vous dire assés de bien de la Demoiselle. Voila trois semaines 
que je la vois deux ou trois heures de la journée. Je ne lui ai pas oui 
dire une parole à la quelle il y eut quelque chose a redire. Elle est 
decente, prudente, sans prejugés, sans petitesses. Point de hauteur, 
point de fantaisies. Elle se met à ma place, et me prie tous les jours 
de ne me pas deranger. Je vous ai dit que je lui donne 10.000 fl. pour 
tous les presens et que j’entre plus dans rien. Comme le Pere destine 
20.000 fl pour le trousseau, elle mettra tout en diamants. Elle en avoit 
a peu pres pour la valeur de 3.000 fl en joignant le tout ensemble, elle 
sera <...ablement, et...> le plus part des femmes.
La Princesse Esterhasi a bien voulu se charger de diriger les autres 
achats. Je me flatte qu’il me restera encore quelque chose des 14.000 
fl. restants, et que je serai en fond de tout. Moyennant 3600 fl.20 que 
j’ajoute à ce peu de vaisselle que vous me connoissés, j’aurai de quoi 
donner a manger à 12 personnes. Avec 550 fl. de porcellain j’aurai pa‑
reillement tout le necessaire, mille ecus en linge de table, suffiront. 
XXX En un mot je serai fort honnetement equippé, sans faire un sol 
de dettes. C’est un furieux article que celui la. 
La petite Princesse21 me charge bien expressement de vous demander 
son amitié. Elle vous regarde comme une ancienne connoissance. Il 
seroit honnete de lui ecrire une lettre obligeante. Je mande la meme 
chose à Madame Baudissin, et à mes freres. Elle se propose d’ecrire 
à Madame. Je suis desesperé que vous ne soyés pas ici le premiers 
mois de notre menage. Vous nous <...> d’une resource utile. Elle vou‑
droit que vous fussiés des noces, je lui ai representé l’impossibilité 
de la chose. Mais je proposerai a Frederic de venir s’il peut. Le jour 
en est fixé pour le 17 d’octobre. Je voudrois qu’il fut deja arrivé. Tous 
ces soins m’embarassent. J’occupe deja votre apartement; je vous 
ecris de cette meme place ou vous avés fait tant de bonnes choses 
pour le service et pour vous. Mr. Ebers est logé dans les chambres 
de Schulzer que j’ai fait meubler proprement pour le dedommager 
de sacrifice qu’il veut faire de son apartement. Schultzer ira au 4me. 
Mr. d’Enzenberg voudroit le garder encore six mois pour arranger 
ses archives. Je ne comprens pas comme il peut s’en aquiter. A peine 
est il XXX entré dans mon bureau.
Le B. Binder me charge de mille remerciemens pour vous du paquet 
que vous lui avés envoyé. Il vous prie cependant de les adresser à 
l’avenir au Prince qui est franc de post. Vous pouvés faire entrer dans 
le paquet des lettres à Binder sans inconvenient. Vos rélations lui pa‑

20 Ludwig schreibt 3600 und fügt noch das m. für mille hinzu, diese Summe ist aber 
zu hoch.
21 Ludwigs zukünftige Frau Maria Anna.
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roissent fort interessantes. On les copie chez moi. Lorsque cela sera 
fait je le enverrai avec votre lettre au C. Philippe, lequel a demandé 
à l’Imperatrice un con–gé de 3. mois qu’il passera a Mazelsdorf dans 
les bras de sa Dulcinée. Sa belle <...> y est allé avec lui, et je crois 
qu’elle restera absente encore quelques semaines. Junker me quite. 
Il auroit fallu lui payer un logement et il auroit eté trop cher, pour les 
ser vi ces qu’il m’avoit rendu. Il continuera de revoir les comptes des 
terres, et de payer la con tribution. Je lui donnerai cent ecus pour ce‑
la. Je prens un homme de mon depar te ment, qui aura soin de l’argent 
et qui tiendra les comptes. Cent ecus suffiront pour le mettre à l’aise. 
Le valet de chambre reste, et sa femme [va] prendre soin du linge. Le 
D. de B.[ragance] est ici. Je lui ai remis votre lettre. Mr. de Canal vous 
ecrit à Turin, ou vous trouverés sa lettre. Adieu mon cher. J’ignore 
ou vous étes. Vous ne <...> Binder que de Marseille. Voudriés vous 
negliger Lion et Toulon.

8. Brief Karls an Ludwig

A Chiavenna ce 5. Aout. 1764

Il y a un an que j’ai vu a Chrudim Me de Canto, je ne comptois pas 
alors me trouver a quelques heures de distance du Lac de Como l’an‑
née d’apres. C’est cependant de cet endroit, enseveli dans les mon‑
tagnes, ou on creve de chaud pendant l’eté a moins qu’il ne fusse un 
air rafraichissant comme hier et aujourd’hui, que je Vous écris, mon 
cher frere. J’ai quitté Coire Lundi passé, on arrive de la a Chiaven‑
na ordinairement en deux jours, j’y suis arrivé en six. Parti de Coire 
le 30. apres midi, je suis arrivé ce jour la en grim pant toujours sur 
la pente des montagnes, jusqu’a Alveneu, ou il y a des bains *d’eau 
sulphureuses* comme a Baden. Obligé d’y rester le 31. jusqu’a mi‑
di a cause d’une violente pluye, je m’y suis baigné par ennui. Par Fi‑
lisur et Bergün j’ai continué mon chemin ce jour la jusqu’au haut du 
Mont Albula, en partie par des chemins taillés dans le roc, au bord 
d’un précipice affreux. J’ai passé la nuit au haut de cette montagne 
dans une mauvaise auberge, nommée Cräp Alp en langue Romance, 
et Weissenstein en Allemand. Elle est exactement vis a vis d’un mon‑
tagne couverte de glaces éternelles, j’ai joui la haut de la satisfac‑
tion de voir neiger le 1. Aout sur le sommet de ces mon tagnes, et de 
sentir un froid aussi fort qu’il est ailleurs au mois de Decembre. Le 
jour suivant 1. Aout je suis descendu du mont Albula dans les plains 
de l’Engeddein, vallée tres étroite mais fort longue, et d’une situa‑
tion tres elevée, bordée dans ces contrées vers le midi d’un chaine 
de montagnes dont les sommets sont couverts de glace, ap pel lés en 
allemand Gletscher ou Ferner. J’arrivois le soir a S. Moritzo, ou il y 



Anhang D

Studi di storia 18 341
Karl von Zinzendorf, Tagebuch einer kommerziellen Studienreise durch die Schweiz, 325‑366

a des eaux minerales tres renommées et tres utiles pour rafraichir 
le sang, mais nuisibles a tous ceux qui ont les parties nobles atta‑
quées, et *a ceux* qui leur *etat de* santé oblige de re courir au Mer‑
cure. J’en ai bu deux grands verres a la source. La je me suis separé 
d’un compagnon de voyage qui m’avoit accompagné depuis Coire, ou 
M. le President des trois ligues me l’avoit recommandé. Il avoit toute 
la figure du fameux Sancho Pan ça, de sorte que quand nous étions 
seuls, je m’imaginois etre Don Quixotte de la Man cha. Le 2. Aout j’ai 
passé par une pluye terrible le long de quatre grands lacs que forme 
l’Inn dans ces contrées, j’ai passé pres des sources de ce fleuve, tra‑
versé le Mont Maloja, ou le chemin est tres bon, et n’a rien de si sau‑
vage, [Fleck] de si approchant du climat de Groenlande que le mont 
Albula, ou on croit être dans les desserts les plus affreux, et ou l’on 
voit des pierres et des rochers amoncelés. Ce jour la j’ai diné a Vi‑
co Soprano chez M. le vicaire de Salis avec Me la Marquise Torrelli 
de Pavie, qui retournoit des eaux de S. Moritz a cheval avec un cha‑
noine, un chasseur et un laquais *coureur* sans aucune femme de 
chambre. J’ai couché a Bondo chez M. le Comte de Salis, ci devant en‑
voyé d’Angleterre aupres de la Republique des trois Ligues Grison. 
Il vit en Philosphe, n’entrant en aucune maniere dans ces fractions 
qui partagent cette Republique. C’est pour mourir de rire que l’ani‑
mosité de ces deux fractions des Salis et des Sprecher, dont la pre‑
miere est la fraction françoise et l’autre l’autrichienne. Comme tous 
les deux m’ont également instruit de leurs differends je suis pourvû 
de toutes les paperasses qui ont été ecrites d’un coté et de l’autre. 
J’ai apris dans ce pais, qu’il ne suffit pas d’etre libre pour être heu‑
reux. Les Salis d’ailleurs au moins pour la plupart tendent a la Do‑
mination, et pourroient <bien> tot ou tard si le paisan qui est ici 
le vrai Prince, ouvre les yeaux, se trouver tres mal de plusieurs dé‑
marches non convenables dans un Etat libre. *Il y aura de grands 
débats a la Diette de Davos, qui s’ouvre le 28. aout.* M. le Comte de 
Salis a pour femme une Angloise, Milady de Fane, lui et tous ses en‑
fans sont naturalisés en Angleterre, et les derniers s’y sont pres que 
tous établis. C’est un homme instruit qui a de tres bonnes façons, 
et parle par faite ment toutes les langues, vivant d’ailleurs en Repu‑
blicain sage et prudent, qui évite toute distinction capable d’exciter 
l’envie. Je fus faché de me trouver a Bondo pré ci se ment dans le tems 
qu’ils eurent la nouvelle de la mort de leur belle fille. Le 3. apres mi‑
di je suis allé a Soglio, ancien heritage des Salis qui sont sans contre‑
dit une des plus anciennes familles de l’Europe. <Cab.> est situé au 
haut d’une grande montagne et en face du plus grand Gletscher, que 
j’aie vû jusqu’ici. Il y a la trois belles maisons de trois differentes fa‑
milles de Salis. J’ai logé chez le Landshauptmann Rudolphe dans un 
bel apartement, le même ou Victor Amedée II. Duc de Savoye <cou‑
cha> le 14. aout 1697 lorsqu’il avoit bien voulu monter la haut pour 
voir un des plus anciens de<...> de cette puissante et nombreuse fa‑
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mille dont il vit jusqu’ici 100. tétes actuellement, <XXXX> *sans les 
femmes. Malgré cette situation* singuliere il y a la de beau jardin, les 
meilleurs artichaux de toute la contrée. Je suis arrivé ici hier matin, 
et je compte d’aller demain apres diné alla Riva, de passer le Lac de 
Come dans toute sa longueur d’aller de Como aux Isles Borromées, 
et de la par le Mont S. Godard a Zurich, ou je compte trouver de Vos 
lettres. Je prens ici chez un banquier le premier argent. Adieu, mon 
cher frere, mes respects partout.
Marquez moi un peu ce qu’un Louis *neuf* vaut a Vienne. Si Vous 
voulez bien, mon cher frere. Ne l’oubliez pas.

9. Brief Karls an Ludwig

A Airole au pied du grand S. Godard, dans la Vallée des Levantins, 
le 12. Aout 1764.

Il me reste quelques moment avant de me coucher, je les employe vo‑
lontier *mon cher frere* pour Vous faire une description du singulier 
voyage que j’ai fait et encore a faire depuis ma derniere de Chiaven‑
na, qui Vous sera arrivée par Milan. Le 6. apresdiné je suis parti a 
cheval de cet endroit *je veux dire de Chiavenna* et allé alla Riva 
ou je me suis embarqué sur le Lac de Come. Il faut que Vous sachiez 
que depuis Chiavenna jusqu’alla Riva, et de la 12 lieues d’Italie sur 
les ainsi nommés Laghetti, (parce que ce ne sont proprement que 
des marais par ou commence de ce coté le Lac) l’air est empesté par 
la mauvaise odeur de ces eaux dormantes, et tres nuisible a la san‑
té. On avertit tous les voyageurs de ne pas dormir <en/au> barque 
de crainte d’avoir la fiévre. Tous les bourgs dans ces endroits sont 
vuides pendant l’été, les habitans se refugient sur les montagnes. La 
garnison du fort de Fuentes par la même rais.[on] n’est pas la, mais a 
quelques lieues de la sur le lac a Domaso ou le bon air recommence. 
Sur ce lac j’ai passé du pais des Grisons dans le milanois. Je me suis 
fait montrer a Gera la padella del Sale ou les fornais de Milan font 
blanchir le sel Vénitien qu’ils vendent aux sujets des Grisons. 
J’ai soupé a Domasio et navigé tout la nuit jusqu’au lendeman matin 
*a 10h.* sur ce lac qui a 52. lieues d’Italie de long. J’avois un matelas 
dans la barque, qui etoit grande, mes barcaroli qui etoient Venitiens 
m’amusoient par leurs chansons. Ce lac est un des plus beaux par le 
grand nombre de beaux bourg qu’on voit sur le rivage et les palais 
que les seigneurs Milanois y ont fait bâtir. Arrivé le 7. matin a Como 
a trois postes de Mi lan, j’ai vû tout ce qu’il y est a voir la et en suis 
parti le lendemain apres midi. C’etoit depuis plus d’un mois la pre‑
miere fois que je me servois d’une voiture. Celle ci étoit une sedia 
Italienne a 2. roues avec un brancard que porte un des 2. chevaux. 
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J’ai passé ce jour une mauvaise montagne dangereuse par raport aux 
brigandes, j’ai couché a Varese. Vous ne sauriez croire combien ces 
campagnes sont belles, des chataigners, des noyers, des muriers sont 
les seuls arbres qu’on y voit, et la vigne a laquelle les muriers servent 
de soutien, et dont les seps22 <sont> talusés *d’un murier a* l’autre, 
forment des guirlandes champétres, fait un tres beau spectale. Ces 
champs ont un air si régulier et si riant. Le lendemain matin encore 
en sedia a Laveno sur *la coté orientale* du Lago Maggiore. La j’ai 
pris une petite barque avec 4. barcheroli qui m’ont mené aux Isles 
Borromés. L’isola Bella est un des prodiges de l’art, cela est hors de 
doute, c’est dommage que le palais ne soit pas achevé. Quant a l’Iso‑
la madre qui est a une lieue italienne au dela, c’est a la situation pres 
au milieu du lac, peu de chose. Je vous renvoye au voyage de Keisler 
et de plusieurs Anglois par raport a une plus ample description de 
ces belles Isles. Quatre Anglois venoient d’en partir, lorsque j’y arri‑
vois. Mes barcharoli me menerent de la a Intra sur la côte occiden‑
tale du Lago Maggiore dans la partie du Milanois qui est sous la do‑
mination del Ré Sardo. Des observations de commerce m’ont porté a 
voir cet endroit, ce n’etoit donc pas une simple envie de voir les Isles 
Borromées qui m’a fait faire un Giro aussi singulier comme Vous le 
verrez sur la carte. Il faisoit une chaleur a crever ce jour la, nonobs‑
tant cela je suis couru partout ou il y avoit quelque chose a voir. C’est 
un peuple bien content de son maitre, et bien satisfait de ce Gouver‑
nement sage et doux. Le soir a 8h. du même jour 9. aout je me suis 
rembarqué dans ma petite barque. Le ciel couvert des nuages me fit 
beaucoup craindre une tempête, et je m’apreçus alors que ma barque 
étoit un peu petite, cependant le tems fut beau. L’eau du lac etoit toute 
chaude. J’ai dormi assis sur la proüe, et cela tres bien. Ayant navigé 
toute la nuit j’arrivois le 10. aout le matin a 4h. a Magadino dans les 
Bailliages Italiens des Cantons Suisses *a 32. lieues Italiennes de In‑
tra.* C’est un endroit situé tout prés du bout septentrional du lac, la 
ou le Tessin y entre. L’on y est encore tres pernicieux, et trois mois 
de l’année on n’y voit point de soleil a cause des montagnes. Ne pou‑
vant avoir deux chevaux dans ce vilain endroit, je chargeois ma pe‑
tite valise sur un âne, et pris la resolution d’aller a pié a 2h. de la a 
Bellinzona. Malheureusement il commença a pleuvoir a toute force 
pen dant que j’étois en chemin. Trempé par en haut de maniére que 
je succombai presque sous le poids de mon manteau et mouillé par 
embas, parce que j’etois obligé de mar cher par des marais, j’arrivois 
a 10h. a Bellinzona etant parti a 6h et ½ de Moga di no. J’ai vu la tout 
ce qui méritoit mon attention dans cette etroite vallée dont toutes 
les mon  tagnes sont couvertes jusqu’au sommet de chataigners. Je me 
suis pourvû la de <deux> bons chevaux, et parti hier 11. a 7h. du ma‑

22 Gemeint cep: Rebenholz.
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tin j’ai toujours cotoyé le Tessin, m’encheminant vers le mont S. Go‑
dard. Des torrens sans nombre que tom bent du haut des montagnes 
et forment les plus belles cascades, les cataractes du Tes sin le chemin 
souvant taillé dans le roc, tout cela fait de belles vües quand il fait 
beau, mais lorsqu’il fait un chien de tems comme hier et aujourd’hui 
le plaisir n’est pas bien grand. J’ai diné hier a Gior nico dans le <Li‑
viner Thal23> et couché al Dazio grande. Je comptois partir de la de 
grand matin, mais un pluye des plus copieuses accompagné de ter‑
ribles orages qui ont duré toute la matinée, m’en a empéché. J’ai pas‑
sé ce tems a lire la lettre de Rousseau Sur les Spectacles qui m’a ra‑
vie, je ne conçois pas comment un tel homme a pû écrire quatre ou 
cinq pages de Julie, et dix environ ou vingt d’Emile. A 4h. apres midi 
il a cessé de pleuvoir, je me suis mis en marche, ma bonne pluye est 
re ve nüe, et je suis arrivé baigné ici a Arioles *a 7h. du soir*. Quoique 
j’aie beaucoup mon té hier et aujourd’hui, je ne suis encore qu’un pié 
du grand S. Godard que je compte passer demain et coucher a Al‑
torf, s’il plait a Dieu. Il a neigé sur le sommet des montagnes, ce qu’on 
m’assure étre une marque de retour du beau tems. Dieu le veuille. 
Ce sont de bien bons gens que ces gens ici.

A Schwitz le 15. Aout. J’ai passé le grand Godard le 13. matin. Il fai‑
soit un froid aussi aigu et percant qu’au mois de Janvier, et je traver‑
sois des nuages, qui m’empecherent de voir bien distinctement ces 
beautés sauvages. On arrive jusqu’au demeures des chemins a 7500 
pieds plus haut que la mediterrannée, la ou ne croissent plus d’arbres 
ni de plantes. Des rochers terribles, et au haut pres du couvent des 
Capucins 4 lacs, d’ou sortent vers le Nord la Reuss, et vers le Midi le 
Tessin. C’est le grand chemin le plus haut de l’Europe, travaillé avec 
beaucoup d’art, on fait 300. pas a travers d’une caverne taillée dans 
le roc. On descend 6 heures de suite de la montagne, voyant tantot 
des cataractes, des montagnes de glace, des ponts construis avec art, 
tels que le pont du <diable>.

Adieu mon cher frere, je compte surement trouver de Vos lettres ou 
a Zurich ou a Schafhausen, Vous voyez qu’etant descendu vers le Mi‑
di, je remonte vers le Nord, ensuite je redescendrai de nouveau par 
Geneve. Mes respects a Me la Princesse et a M. le Comte Philippe. 
Le murmure agreable des eaux du Tessin qui coule dans la vallée, 
me fera bien dormir.

<Arrivé> le 13. au soir par un tres beau tems a Altorf, capitale du 
Canton Uri j’en suis parti hier a midi, allé a pié a Fluelen, je me suis 
embarqué la sur le 4. Waldstaetten See, et arrivé a Schwitz, bourg 

23 Levinenthal, heute gebräuchlich Leventina Tal.



Anhang D

Studi di storia 18 345
Karl von Zinzendorf, Tagebuch einer kommerziellen Studienreise durch die Schweiz, 325‑366

principal du Canton de ce nom. C’est un beau bourg, ou il y a les plus 
belles maisons du monde. J’en pars ce matin pour Lucerne.

a Lucerne ce 15. Aout. Je ferme ici ma lettre. J’ai fait aujourd’hui par 
un tres <...> tems tout le trajet du lac des 4. Waldstaedten depuis 
<Brunnen> dans le Canton de Schwitz jusqu’ici, cela fait 6 heures. 
Lucerne est une jolie petite ville bien située. J’y ai déja pris mes in‑
formations, et je pars demain pour Zürich, toujours par voye et par 
chemin depuis Lundi 8 jours.

10.  Brief Ludwigs an Karl

Vienne ce 14me aout 1764

J’ai reçu mon cher frere vos deux lettres l’une du 21., la seconde de 
Coire du 27. Juillet. Les relations de vos voyages me font le plus grand 
plaisir, je ne manque pas de vous suivre pas à pas sur la carte; il n’y 
a que cette colique qui vous a pris sur cette mon tag ne que vous avés 
gravi inutilement, qui m’aye deplu. Je serai bienaise lorsque vous au‑
rés rejoint votre voiture, et quité ces montagnes affreuses. S’il vous 
arrivoit la moin dre chose pendant cette course penible, vous vous 
trouverés sans medecin, sans secour, privé de toute espece de com‑
modité. Vous ne croyés pas arriver à Geneve avant la fin du mois. Je 
vous juge donc dans le moment que j’ecris cette lettre assés prés de 
Schaf hausen. Il vous reste bien des villes considerables à voir dans le 
courant du mois. Bale et Berne meriterent votre attention. Je ne doute 
pas que vous ne voyiés en passant votre amis Diespach à Fribourg. 
Faites lui bien des complimens de ma part, on s’en souvient ici avec 
plaisir. Je ne vois pas pourquoi vous parlés de votre voyage de Lyon 
avec tant d’incertitude. Qu’avés vous de mieux à faire, cette occasion 
manquée ne viendra plus. Vous n’etes pas gené ny pour l’argent, ny 
pour la route, ny pour le tems. Profités en. Ce n’est pas un voyage de 
plaisir qui puisse aretter votre delicatesse, c’est un voyage d’instruc‑
tion. Ce sera les premieres fabriques de Leurope, c’est le port sur le‑
quel se fonde le Traité de Commerce qui nous serons peut etre dans 
peu dans le cas de conclure avec la France. Encore une fois profités 
de mon avis. Vos relations sont copiés, et seront envoyés au C. Phi‑
lipp avec votre lettre. Il n’a pas le tems de penser à vous; XXX qui 
l’occupe doit vous faire passer legerement sur cette aparence d’ou‑
bli. Soyés assuré qu’il n’en est pas moins votre ami. Je ne crois pas 
qu’il revienne avant un mois. Vous me parlés dans la votre du 27. d’un 
<paquet>, que vous desirés etre pareil le ment copié. Vous ne l’avés 
pas joint à votre lettre, <sans quoi> vous eussiés *deja* été obei.
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Le C. de Kirchberg a obtenu la place de Wezlar. Son ambition en est 
flattée, mais l’en nuy du lieu le fait trembler. Il n’a que 6000 fl. d’apoin‑
temens, et il doit representer. Mr. Munch est entrée au Conseil au‑
lique avant le couronnement. L’Electeur de Treves le protegeoit for‑
tement. Mr. de Colloredo n’a pas pu s’en dispenser. On en dit du bien, 
mais il n’avoit jamais pu parvenir chez nous, malgré les protections 
les plus puissantes.
Je trouve que vous jugés un peu rigoureusement la pauvre Me de Bau‑
dissin. J’ai relu l’endroit de sa lettre. Elle vous y rend la plus grande 
justice. C’est embaras de sa part, de ne vous avoir ecrit directement 
pour cet argent. Sa delicatesse souffroit de ne pas vous continuer 
cette somme, comme le votre ne vous permet pas de l’accepter pour 
l’ave nir. Elle a pour vous la plus vive tendresse, et je ne la trouve pas 
rafroidie en rien. Je serois faché que vous lui eussiés mandé que vous 
avés vu sa lettre. Elle auroit jugé d’etre faché contre moi. C’est moi 
qui ai tout le tord.
Le Baron de Plettenberg un des Raths‑Gebiethiger du Baillage de 
Vieux‑Jonc est venu me trouver aujourd’hui pour me notifier que le 
Grand Commandeur, sur une lettre du grand Maitre, apuyé de la re‑
commendation de l’Imperatrice, avoit adressé un circulaire à tous les 
chevaliers au sujet de votre reception. Il vouloit que je me declarasse 
au sujet de la lettre du Gr.[and] Commandeur que je vous ai envoyé. 
Je lui ai repondu qu’elle etoit entre vos mains, que comme l’affaire 
vous regardoit, je ne pouvois pas decider sans vous. Je gagne par la 
du tems pour reflechir. La grande affaire seroit d’entrer tout de suite 
en noviciat, afin que d’autres ne vous previennent pas. Frederic m’a 
envoyé le document concernant les <Luzelbourg>. Il ny a donc que 
le seul mariage du C. de Dohna avec Me de Schulenbourg qui reste 
a prouver. Je l’ai demandé de nouveau a Frederic. Le vieux C. d’Har‑
rach24 G.[rand] Commandeur du Baillage d’Autriche vient de mourir 
et Colloredo25 arrive incessament. Peut etre pourroit‑on arranger 
les choses de façon que sans aller en Italie vous passiés par Lyon et 
Paris à Bruxelles pour com men cer votre noviciat. En attendant vos 
preuves seroient examinées au Baillage et à Mer gent heim vous pas‑
seriés ce tems là à Paris. Voyés si ce projet vous convient. Tout cecy 
est dans le cas que vous preferiés Coblence ou Vieux Joncs à Vienne.

24 Johann Joseph Philipp Gf. Harrach (1678‑8. August 1764): Feldmarschall, 1715‑64 
Komtur von Linz, 1719‑21 Komtur von Friesach, 1722‑37 jener von Laibach und 
1721‑33/36 von Möttling und Tschernembl, 1738‑62 Präsident des Hofkriegsrates, 1737 
Landkomtur der Ballei Österreichs (Stenitzer, Die Deutschordensprovinzen, passim). 
25 MW, Karl Borromäus Gf. (1718‑86): Bruder des Rudolph Joseph, k. Käm., 1750 
Deutschordensritter, 1753 WG. Rat, 1753‑57 k. Gesandter am englischen, dann russi‑
schen Hof, 1758 Feldmarschall‑Leutnant, seit 1761 Koadjutor und Komtur zu Speyer, 
1762 Komtur zu Friesach und Sandhof, 1764‑86 Landkomtur der Ballei Österreich mit 
den Kommenden Wien, Graz und Linz, 1770 auch von Meretinzen (Index Wien‑Triest).
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J’ai notifié mon mariage à Madame, à Max et à Frederic. Les deux 
premiers ne m’ont pas rependu. Je connois la paresse de Max, elle 
ne me surprend pas, mais je soupconne Madame de bouder. Quant 
à Frederic il m’a repondu le meme jour, et avec une hon ne tété qui 
m’a touché. Il me mande par la meme lettre qu’il se voit en etat de se 
passer à l’avenir de ma pension. Je l’ai prié de croire que j’envisage 
dans cette affaire sans com paraison plus son avantage que le mien, 
et que je le prie de me mander quelque detail. Je desire bien de le voir 
convenablement etabli. C’est par le dernier arrangement de l’armée 
comme je supose. Vraisamblablement Max qui y a travaillé, ne se se‑
ra pas oublié.26 C’est un coup de la providence que precisement au 
moment ou *j’ai* besoin de toutes mes ressources, mes freres com‑
mencent à pourvoir se passer de mes secours.
Le consentement que je vous ai demandé pour Carlstetten sera pro‑
bablement superflu. J’ai payé hier la taxe de 5000 fl. assurés auf die 
Fideicommis Herrschaften. Ainsi je juge que la Cour a deferé à ma 
demande simplement sans consulter. Je n’ai cependant pas vu encore 
la resolution. Cette affaire m’a prodigieusement inquiété. Tout d’un 
coup mon mariage devenoit incertain. Chaque jour je decouvre de 
nouvelles vertus dans ma fortune. C’est une douceur charmante. Un 
grand fond de religion, de l’esprit, des talens, en un mot je me flatte 
que ce mariage fera mon bonheur. Il me prend beaucoup de tems. 
Mais celui que je passe avec elle, je le lui donne avec plaisir, ce n’est 
pas seulement parce que l’usage le veut ainsi.
Le detail de ma maison est sans comparaison plus grand que je n’au‑
rois imaginé. C’est une infinité de choses auxquelles on ne s’attend 
pas. Je ne suis pas moins sur que mon argent suffira, et que je ne de‑
pense point. La bonne Princesse Esterhasi s’est chargé du linge de 
table, des ameublements, ce qui avance beaucoup le besogne. Junker 
me quite, il ne reste chargé que de payer la contribution et les inte‑
rets, et de revoir les comptes des terres; je ferai choix d’un homme 
de mes bureaux qui tiendra les comptes de la maison. Il m’en cou‑
tera 300. fl. de ces deux articles. Junker avec le bois et le loyer qu’il 
auroit fallu lui payer me seroit revenu a plus que 600 fl. Il ne les vaut 
pas as su re ment.
La Cour part le 16. pour Presbourg. Comme la fete de l’ordre y sera 
celebrée le 20. il me faut y aller le 18. Il n’y aura pas de promotion. 
Elle est renvoyée jusqu’aprés la diette qui durera encore quelques 
mois.
L’ambassadeur27 et l’ambassadrice reviennent le mois prochain. Il a 
eu l’attention de m’ecrire au sujet de mon mariage. Le Duc de Bra‑

26 Am oberen Seitenrand eingefügt: „Voici des lettres de Saxe. Celle de Frederic m’aff‑
lige. Il est mal traité“.
27 Louis‑Marie‑Florent de Lomont d’Haraucourt (1727‑93), Botschafter an den Hof 
von Wien.
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gance vous fait bien des complimens, et regrette de vous manquer de 
paroles. Ce n’est pas par complaisance qu’il faut voir Voltaire mais 
comme un homme celebre de son siecle. C’est bien fait aussi de voir 
Rousseau.
Je suis fort bien en aparence avec la Maison de Paar. Mais je crois 
etre certain qu’il sont faché de m’avoir manqué. Ils me trouvoient 
trop agé, et trop peu riche. Ils XXX *<ont>* meme ecouté des propo‑
sitions de la part de Mr. de Lesli.28 Je n’ai par con se quence rien à me 
reprocher. Les cent mille fl. m’auroient fort convenu, mais a present 
que je connois la Pr.[incesse] je ne voudrois plus troquer, quand meme 
<l’...> de la personne, les quartiers et les alliances ne XXX*rendront* 
pas ce dernier parti pre fe ra ble. Adieu mon cher frere. Jugés par la 
longueur de ma lettre du plaisir que j’ai a m’en tre tenir avec vous.

11. Brief Karls an Ludwig

A Zuric ce 17. Aout. 1764

Je Vous ai ecrit du Mont S. Godard, il y a peu de jours, mais j’ai oublié 
de Vous donner ma nouvelle adresse, qui n’est plus a Lindau, mais a 
Mrs. Charton et Bandol a Geneve, je compte y être dans quatre se‑
maines d’ici, et je n’aurois gueres avant ce tems Votre reponse. Mille 
graces tres humble des soins que Vous Vous donnez pour moi. Pour 
Vous dire la verité, je ne trouve pas le Bailliage de Coblenz si mal, la 
libre disposition du Grand Maitre peut m’etre favorable par des re‑
commendations de la Cour, il n’y a que le seul article de la guerre a 
craindre. Au reste si par cette raison la Vous, M. le Comte Philippe 
et M. le Grand Prieur croyent l’Autriche preferable, je compromets 
entre leurs mains et serai content de la décision. Je ne Vous laisse pas 
attendre la reponse, mon cher frere, puisque Votre lettre est arrivée 
ici hier peu d’heures avant moi. L’apostille *que Vous avez ajoutée* a 
Votre lettre de Frederic me paroit singuliere. Vous y dites, que l’on 
veut assurer 1000 fl. sur Carlstetten, et Vous en étes faché, pendant 
que dans Votre lettre du 31. Juillet Vous etiés encore dans l’idée qu’il 
faudroit assurer 2000. sur Carlstetten, ce qui auroit été bien moins 
favorable a cette derniere terre déja surchargée. Voici mon 
<...verschwommen zu Beginn>
consentement qui ne me coute d’autre peines que l’ecriture, puisque 
j’en ai beaucoup. Je suis trop heureux, mon cher frere, de Vous don‑
ner aussi le <...> marques de mon amitié. Je suis moi <de...> que Vous 

28 Mögl. Anton Joseph (1733/34‑1802) ∞ 1778 Maria Henriette, geb. Gfin. Mansfeld 
(?‑29. Jän. 1784).
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me <...> de la petite Princesse, et je suis convaincu que Vous avez 
raison. Voici une lettre pour elle, que Vous condamnez au feu ou lui 
<c...> comme Vous les jugerez a propos je suis <...> de son souvenir. 
Le marque d’amitié que Vous me donniez en desirant que je fusse a 
Vienne les premiers mois de Votre ménage en est infiniment cher, et 
j’ai bien de l’obligation a la Princesse de ce qu’elle desire que je fusse 
des noces. C’eut été réellement une satisfaction pour moi. Je serai pro‑
bablement a Turin dans ce tems la, Frederic sera plus heureux que 
moi, l’amitié qu’il me témoigne dans sa lettre a Vous, me touche. Je 
conçois que Vous etes incommode d’occuper mon apartement, quant 
a mon bureau je le prens en affec tion depuis que deux de mes freres 
m’ont écrit de cette place. Je suis bien aise que Vous Vous arrangiez 
sans dettes, c’étoit un point essentiel, et que Me la Pesse Eszter hasy 
veut bien vous assister. Puisque Vous quittez Junker, je Vous suplie, 
mon cher frere, de recommander a son successeur les points pour 
lesquels j’ai ecrit a l’autre d’Inspruk, c.a.d. l’article de mes appoin‑
temens et des Interets de Gerotzky. Si Junker ne peut plus avoir ce 
soin, il faut qu’il communique ma lettre a ce nouveau. Ne l’oubliez 
pas, je Vous en prie. Vous epargnez le logement et 100. fl. de cette 
maniere. Mes finances vont assez bien, j’enverrai a la fin d’aout mes 
comptes des frais de vo yage pour les 3. premiers mois. J’ai pris le 
premier argent a Chiavenna, 24. Louis neufs, il m’importe de savoir 
ce que valent a Vienne un Louis neuf, pour savoir au juste ce que je 
depense. Faites moi la grace de m’en informer dans votre premiere 
lettre. Les séquins de Florence et de Venise vont, si je ne me trompe, 
de pair avec les Ducats d’Hollande. Dorenavant mon voyage me cou‑
tera un peu plus que jusqu’ici car de Coire jusqu’a Como et de la ici je 
n’avois qu’une petite valise chargé sur le cheval de mon domestique. 
Probablement aurois je fini ici mes peregrinations a cheval et a pié, 
on peut partout se servir de voitures, en partant de Zurich. Hier ma‑
tin a 5h. je suis parti de Lucerne, et comme il a plû toute la journée, 
j’ai été honnetement trempé. La pluye n’a cessée que quand j’appro‑
chois. J’ai précisement attrapé pour gravir tous ces rochers, l’année 
la plus pluvieuse. De mémoire d’homme on n’a eu autant de pluyes 
en Suisse, les torrens des montagnes devastent tout, et il y a beau‑
coup de ces bonnes gens qui habitent ces vallons etroits, qui croyent 
la fin du monde bien proche. Je demeure ici dans une tres belle au‑
berge batie au milieu d’un pont sur la Limmat. J’ai de mes fenetres 
la plus belle vüe du monde sur le lac de Zurich.
Je suis satisfait pourvû que M. de Binder ne soye pas mécontent de 
mes relations. Il me paroit que c’est l’unique moyen de rendre mon 
voyage utile pour le service de Sa Maj. et c’est ce qui m’a porté a ne 
pas mettre en ligne de compte les frais de poste. Je croyois M. de Bin‑
der franc de poste, dorénavant elles seront adressées a M. le Pce de 
K.[aunitz] mais cela me génera un peu de lui ecrire toujours en même 
tems. Vous me rendez un service essentiel, mon cher frere, en les fai‑
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sant copier. Un second paquet est parti de Coire, et une troisieme s’il 
plait a Dieu, partira de Schafhausen. La paresse du C. Philippe m’af‑
flige, il est aussi muet pour moi, et je voudrois tant savoir son avis 
sur mes relations. Le Duc de Bragance est donc de retour a Vienne, 
je verrai s’il me donnera signe de vie. Vous pourrez bien me faire 
parvenir ses lettres. Adieu, mon cher frere, mes respects partout.
Le jour que Vous m’avez écrit, j’etois aux bains d’Alveneu dans le pais 
des Grisons, et au sommet du Mont Albula. Le jeune Kaunitz29 est il 
déja a Jena?

12. Brief Karls an Ludwig

Schafhausen le 26 aout 1764

Il y a encore de l’amitié dans le monde, les hommes ne sont pas gene‑
ralement si méchans qu’on les depeint, XXX ou bien ils ont plus de fa‑
cultés qu’on ne leur attribüe de devenir humain et susceptible d’ami‑
tié. J’ai fait cette reflexion consolante, mon cher frere, en aprenant un 
établissement, qui merite l’attention d’un ami des hommes, qui fait 
honneur a la nation helvetique. Cet établissement s’appelle la socié‑
té Helve ti que, elle est composée de membres de chaque Canton, qui 
s’assemblent une fois par an dans un endroit ou dans un autre. Son 
unique but est de raffermir l’union et l’amitié par mi tous ces Can‑
tons, la difference de religion et l’oubli des principes de leurs peres 
y avoient mis beaucoup d’entraves, des gens éclairés et zelés pour la 
patrie ont entrevu le mal qui naitroit de cet eloignement mutuel, ils 
ont imaginé ce moyen comme propre a couper la racine du mal, et il 
paroit qu’ils réussiront. On ne sauroit lire sans être atten dri le dis‑
cours qu’un vieux Catholique de Lucerne, qu’on a choisi pour chef de 
cette assemblée, leur a envoyé, son age l’empechant d’y assister en 
personne. La re pon se d’un Protestant de Zurich ne le cede gueres en 
beauté a ce discours, tout <res pecte> l’union et l’amitié, et ces beaux 
sentimens desquels on ne s’eloigne que trop souvent dans la pratique 
chez la plupart des nations. On se propose d’établir des etudes com‑
munes pour les jeunes gens de l’une et de l’autre croyance, afin de dé‑
raciner peu a peu par le moyen de cette jeunesse les préjugés popu‑
laires. J’ai vu bien des gens de mérite a Zurich, et des amis intimes du 
jadis Citoyen de Geneve, le tems affreux qu’il fit pendant que j’y etois, 
m’a arreté un jour plus longtems *que je n’en avois destiné*, les eaux 

29 Joseph Clemens (1743‑85): sechster Sohn Wenzel Antons, 1775‑2. Juni 1777 k. 
außerordentlicher Gesandter und bevollmächtigter Minister in Schweden, 15. Juni 
1777‑12. September 1779 in Russland, 23. Mai 1780‑84 Botschafter in Spanien, auf der 
Rückreise ertrunken (Index Wien‑Triest).
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ayant considerablement grossies dans les environs. Celles du Lac de 
Zurich n’avoient pas été si grandes de memoire d’homme dans cette 
saison. Je suis venu a cheval ici avanthier. J’ai trouvé un homme qui 
va a Vienne. Il veut bien se charger du grand paquet XXX qui contient 
des livres et des papiers qui ne servent que charger inutilement ma 
voiture, je Vous suplie, mon chere frere, de me les conserver. Il y a 
dans ce paquet toutes les querelles des Grisons, mes recueils par 
raport au Tyrol et le pais de Salzbourg etc., beaucoup de cartes geo‑
graphiques de la Suisse, dont je n’ai plus besoin. Je voyage toujours 
la Carte du pais en poche. Je Vous prie, mon cher frere de remettre 
a M. de Binder *et a M. le Comte Philippe* les relations cijointes sur 
Chia venna, Como, le commerce par le Mont S. Godard, et sur l’etat 
de Zurich. Je m’etonne que M. le Comte Philippe ne m’ecrit point du 
tout. Je crois que ces relations ci sont interessantes. J’ai été ce matin 
voir le Cataracte du Rhin pres de Lauffen. C’est un coup d’oeil bien 
grand, bien majestueux, bien terrible. On a pratiqué un chemin qui 
con duit jusqu’au cataracte, de sorte qu’on est mouillé de cette pous‑
siere aqueuse de l’ecume qui se résout en vapeurs. Imaginés Vous une 
masse enorme d’eau qui se precipite comme un grand amas d’ecume 
80. pieds de haut entre des rochers roides comme le mur, dont l’un 
au milieu du courant est percé comme ces eremitages a la Chinoise. 
Cette écume forme des vagues qui remontent jusqu’aux nües, et se 
resolvent en vapeur presqu’imperceptibles que le vent emporte fort 
loin, et qui presentent a la vüe des arcs en ciel. Le fracas et l’aspect 
sauvage Vous feroit croire que la nature entiére va périr, quand Vous 
étes a coté du cataracte. Tout cela est dans la contrée du monde la 
plus riante. Les coteaux qui bordent le Rhin couverts des plus belles 
vignes plusieurs lieues de suite. On ne peut se lasser de considerer 
ce beau paisage. Jusqu’ici je n’ai voyagé depuis 2. mois qu’avec une 
simple petite valise. Ici j’ai retrouvé ma voiture et mon malle. Il fau‑
dra me défaire a Basle de la premiere qui ne sauroit me servir plus 
loin. *On a en France et en Italie des voitures a deux roues*. Quant 
au se cond j’ai trouvé que je n’ai d’habit de velours pour l’hyver avec 
moi, que le seul habit noir et des habits de drap. Je crois que celui la 
me suffira dans les cours d’Italie, autrement en cas que Tepfer me 
joignit encore, comme le Comte Philippe l’esperoit, Vous pourriez le 
charger de me porter mon habit *rotine, celui* de velours tacheté et 
un des deux avec les vestes et paremens riches. Savez Vous qu’en ve‑
nant ici de Zurich j’ai passé sur les terre de Schwarzenberg, je ne l’ai 
pas fait sans penser a Vous, je n’ai point de lettres de Frederic depuis 
2. mois, ni de Gauernitz, je pensois en trouver ici. Adieu, mon cher 
frere, il est tems de me coucher.
Vous avez été a Marseille. A qui Vous étes Vous adressé, pour connoi‑
tre la marine? Repondez moi la dessus, je Vous en prie. Je pourrois 
bien voir M. de Montazet a Lion. Qu’en pensez Vous? Mon adresse est 
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chez Mrs. Charton et Bandol a Geneve. J’y vais par Zurzach, Basle, 
Soleure, Bienne, Neufchatel, Berne, Fribourg, Vevai, Lausanne. 
[in 2 Spalten nachgetragen:]
Seroit il vrai qu’on a envoyé de Vienne ou de Livourne une Deputa‑
tion en Espagne pour regler le commerce avec Livourne et Trieste? 
Informez Vous de cela, je Vous en prie. On me l’assure. M. Goblinger 
de Soleure, qui va étudier la medicine a Vienne Vous rendra ce pa‑
quet, et 4. ou 5 <autres> gros paquets remplis de paperasses et de 
livres, je Vous prie, mon cher frere de lui rembourser les frais, qu’il 
Vous dira. Il va d’ici a Ulm avec la diligence, et de la par eau a Vienne. 
Ces frais n’iront guéres au dela de 4. florins.

13. Brief Ludwigs an Karl 

Vienne ce 28. aout. 1764

J’ai reçu quatre de vos lettres mon cher frere, une de Coire, une autre 
de Chiavenna, et deux autres du pied du mont Gothard, et de Zurich. 
Vos relations sont charmantes, je vous suis exactement sur la carte, 
et je ne suis pas faché de vous voir rejoint avec votre voiture. Votre 
maniere de voyager a été presentement celle d’Emile; une moitié du 
chemin a pied, l’autre a cheval, toujours observant, ne se pressant ja‑
mais, etudiant la nature et les moeurs des habitans. Savés vous bien 
que le recit de votre tournée en Suisse vous conciliera tout de suite 
le suffrage de Rousseau. Je suis curieux d’aprendre des nouvelles de 
votre entrevüe, s’il aura gagné ou perdu dans votre esprit. Je ne suis 
pas surpris qu’a compter du 17. vous mettiés encore quatre semaines 
pour arriver à Geneve;30 vous avés encore six ou sept villes à voir. 
Pourquoi comptés vous aller à Turin toute de suite? J’imaginois qu’en 
vous embarquant de Marseille à Genes vous vous rabatteriés sur la 
Toscane, et que Turin seroit reservé pour le retour, lorsque vous ferés 
un sejour plus long a Milan. Vous avés peut etre des raisons que je 
ne vois pas dans l’eloignement, je m’en remets bien volontier à votre 
prudence. Il ne vous arrivera guere dans la vie de mal prendre vos 
mesures. Si vous pouviés gagner Brusselles sans toucher Vienne, il 
faudroit s’embarquer, voir Cadix,31 Lisbonne, Bordeau et de lá pas‑
ser par la Rochelle, Rouen, Abbeville et Lisle pour arriver aux P.[ays] 
B.[as]. Ce seroit l’affaire de trois mois, le voyage seroit moins cher, 
et plus instructif. Paris, Londres, et la Hollande resteroient jusqu’à 

30 Am Seitenende eingefügt: „Le C. Philippe vient d’arriver de la campagne. Je ne 
lui ai pas encore parlé“.
31 Cadix/Cádiz: Atlantikhafen in Süd west spanien, 1509‑1778 mit Sevilla königliches 
Mo no pol für Übersee‑ und Kolonial han del, Schiffswerft.
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ce vous eussiés fini votre noviciat, pendant lequel vous frequente‑
riés les differens conseils et veriés à fond les P.[ays] B.[as]; en retour‑
nant par Hambourg, Leipzig, Nuremberg et Augsburg, vous auries 
vu toute l’Europe commerçant. Vous voyés les chateaux en Espagne 
que mon amitié se plait à batir pour votre avantage. Mais ces projets 
ne me paroissent pas du tout chimeriques; le Pr. de K.[aunitz] et Bin‑
der feront tous ce que vous desirerés pour qu’ils sont convaincu que 
vous vous rendrés utile, et nous avons Borié dans notre manche qui 
fera valoir vos relations au Conseil d’Etat. Je presserai le C. Philippe 
de les depecher. Celle du Coire n’est pas encore arrivée. Deux lignes 
d’accompagnemens suffisent pour M. de K.[aunitz]. C’est Binder qui 
ouvre le plus part des paquets, ou ils lui sont munis tout de suite.
Je n’ai pas brulé votre lettre à la Pr. de Schwarzenberg. Sans flatter 
votre amour propre je sens que je n’ai jamais si bien ecrit n’y n’ecri‑
ra jamais. Je ne comprens pas comment vous avés fait des progrés si 
rapides dans la langue. L’agrement du stile et les sentimens qui y re‑
gnent ont eté senti egalement. Vous étes egalement regretté par la 
Pr. et par moi. L’affaire du consentement ne souffre plus de difficul‑
té. Mille graces de la maniere obligeante dont vous etes encore por‑
té dans cette occasion. Il faut que je me sois mal expliqué dans mes 
precedentes. D’abord je voulois que tous fut assuré sur Enzesfeld, 
par ce que de cette maniere je ne prejudierois pas à la famille, votre 
croix teutonique s’opposent a des droits. Le conseil a voulu parta‑
ger la somme de façon que 8000. <...> eté amené sur Enzesfeld et 
2000 sur Carlstetten. Par là ma femme n’eut pas trouvé ses suretés 
et Max se seroit ou Frederic <...> tout, au lieu que la proportion du 
1000 fl sur Carlstetten <...> desavantageuse. Mes freres ont envoyé 
leur consentement de Saxe, et voici la maniere dont cela est arran‑
gé, 4000. sur Enzesfeld, mais a condi tion que je rembourse à la fois 
9200. fl. *de dettes* que je n’étois obligé a etein dre que petit à petit à 
raison de 1000. fl. par an; 1000. fl sur Carlstetten, mais en rembour‑
sant 1500 fl. annuellement des 30.000 fl. au lieu des 1000. fl. auxquels 
j’etois obligé. Le pre mier article m’incommode beaucoup, parce que 
je serai obligé de me depouiller tout d’un coup de tous mes papiers 
publics qui faiseriont ma ressource, et que si je meurs *sans enfans* 
avant le tems pendant lequel j’etois tenu de les rembourser suc ces‑
sivement, c’est autant de perdre pour ma famille. Le second diminüe 
d’autant mon aisance, mais je travaille pour la famille, et vous sa‑
vés si je l’aime. Enfin l’affaire se trouve terminée par la. En conside‑
rant le caractere de la personne dont je suis plus con tent de jour en 
jour, sa naissance, le parent qu’elle donne à mes enfans, il semble 
qu’il ny avoit rien de mieux à faire, et que cette maniere de retablir 
notre famille dans sa veritable patrie est preferable à toutes. Peut 
etre pouvois je rester garcon, libre et riche comme j’etois; mais tout 
à ses inconveniens; le sort en est jetté; j’ai eté heureux dans tous les 
evenemens decisifs de ma vie, pourquoi ne le seroi‑je pas dans ce‑
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lui‑cy. J’ai en vie de payer la poste à Frederic pour le faire venir pour 
les noces, a condition qu’il reste un mois avec nous. Savés vous une 
nouvelle politique qui se repand dans Vienne depuis hier. On dit que 
le Roy des Romains se marie encore ce Carnaval, et qu’il epouse une 
Princesse de Saxe.32 J’ignore s’il y a un mot de verité dans tout cecy, 
mais je compte avertir Frederic d’etre sur ses gardes, peut etre qu’il 
<poura> attraper quelque commission agreable à cette occasion.
Perlas33 est mort il y a environ huit jours de la <consomtion>. Il laisse 
une jolie et aimable veuve.
Le Louis neuf vaut ici 8. fl. 34 X., le sequin de Florence et de Venise 
4 fl. 12X. Je suis enchanté que vos finances aillent bien. Vos ordres 
pour vos apointemens et les interés de Gerozki seront executés par le 
successeur de Junker, auquel je redemanderai la lettre. J’ai recu une 
lettre de Me de Baudissin de Plombieres du 7. de ce mois. Elle compte 
partir le 26. pour Paris. Elle fait des bonnes connoissances, qui pou‑
vont la mettre la bas dans la bonne compagnie. J’imagine qu’elle vous 
avoit repondu à la lettre que vous comptés lui adresser de Coire. 
Voici une lettre de la Princesse *Esterhasi*. Je vois tous les jours le 
Duc de Bragnce, il m’a chargé de mille compl.[imens] pour vous. Le 
C. Philippe est à sa campagne. La fievre ne l’a pas encore quitté. Je 
consulterai avec lui et le Commandeur pour le bail lage. J’attens en‑
core de Saxe un document, alors tout sera en ordre. Auriés vous en‑
core les papiers de famille dans votre apartement. S’il s’en trouve 
indiqués moi l’endroit, et si les clefs s’y trouvent. Je ne trouve pas 
plusieurs papiers, le testament de ma mere par exemple. Adieu mon 
cher frere, comptés que ma tendre amitié pour vous ne finira qu’avec 
moi meme.
J’ai parlé au C. Philippe qui vous aime toujours à la folie. Il veut que 
vous soyes Hof rath avant d’aller en Flandre. Binder et lui se concer‑
teront sur l’usage à faire de vos relations. Ils craignent qu’en les don‑
nant au Staats Rath, le Conseil de Commerce ne s’en mele pour vous 
gener dans votre voyage.
La Pr. Schwarzenberg me charge de mille compliments pour vous, 
et vous prie de lui pardonner qu’elle aye remis jusqu’a ce moment de 
vous remercier.

32 Joseph II. war in 2. Ehe mit Maria Josepha von Bayern verheiratet.
33 Raimund Carl Graf Perlas (1732‑64): 1754 nö. Regierungsrat, 1759 Hofrat bei der 
Obersten Justizstelle, Referent für Grundbuchswesen; untersuchte 1760‑61 als landes‑
fürstlicher Kommissar die Politica, Publica und Justicialia von Innerösterreich und des 
Litorale ∞ Maria Anna, geb. Gfin. Seilern (1743‑65) (Index Wien‑Triest).
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14. Brief Karls an Ludwig

A Neufchatel ce 10. Septembre 1764

Je n’aurai point de Vos lettre avant Geneve, je le scais, mais j’espere 
qu’elles me donneront de bonnes nouvelles de Vous, mon cher frere, et 
que j’y trouverai la reponse sur six de mes lettres que je vous ai écrit 
successivement de Glarus, de Coire, de Chiavenna, du S. Godard, de 
Zurich et de Schafhausen. Celle de Zurich contenoit ma lettre pour 
Melle de Schwarzenberg. Voici la continuation de ma route. De Schaf‑
hau sen je suis allé a la foire de Zurzach, de la a Basle. Je me suis trou‑
vé la en 2. jours en France, en Allemagne et en Suisse. En France 
allant promener a la forteresse de Hü nin gen, en Allemagne, allant 
le jour suivant a Lorach sur les terres de Bade Dourlach. Je me suis 
plû a Basle, les environs en sont charmans, des vües superbes, les 
plus jolies maisons de campagne, ameublées d’un tres bon gout. J’y 
ai fait la connoissance des fameux Ber nouilles. Vous ignoriez peut 
être que l’horloge de Basle avance d’une heure sur tous les horloges 
de la Chrétienté. Il est midi a Basle quand il n’est qu’onze heures par 
tout ailleurs. On aime beaucoup les inscriptions sur les maisons dans 
ses en vi rons il y a une maison a Basle appellée au pié de boeuf, car 
toutes les maisons y ont leur nom. On voit écrite sur cette maison ces 
vers édifians: Ihr lieben Christen, be keh ret euch und thut Buß, denn 
das Haus heisst zum <Rindsfuß>. Le puissant motif! Je suis parti de 
Basle le 2. et arrivé le soir a Soleure. Les maroniers sauvages plan‑
tés tout au tour des remparts de cette ville font un effet admirable. 
La Cour d’ambassade de France est magnifiquement meublée. Le len‑
demain 3. je poursuivis ma route jusqu’a Bienne sur le lac de ce nom. 
Un riche particulier, M. de Valtravers, membre de plu si eurs sociétés 
angloises entr’autres de la société le promoting sciences, arts & com‑
merce etc. que j’avois vû a Schafhausen, m’avoit prié de passer un 
jour chez lui. Je le fis et je n’ai pas regretté cette journée. Sa femme 
est une angloise, tres bonne femme. Le soleil ayant dardé furieuse‑
ment 4. jours de mon voyage, avoit tellement mis mon sang en com‑
bustion, que je pris *déja quelques jours avant d’arriver a Bienne* une 
espece d’erysipele a la poitrine accompagnée de poings et d’une cha‑
leur interieure ex cessive. Un medecin de Bienne me donna de quoi ra‑
fraichir le sang et je fus quitte d’un mal qui auroit pu avoir des suites. 
Je vis a Nydau<...> la Baillive34 fille du fameux Haller. Le 5. je partis 
de Bienne en barque et navigeois tout le long du Lac de Bienne et par 
la Tiele dans le Lac de Neufchatel jusqu’ici. J’eus un vent contraire fu‑
rieux appellé ici le Jorrant, qui me fit craindre un peu. Je n’ai guéres 
vu de plus beau rivage d’aucun lac, que le bord occidental du Lac 

34 Marianne Jenner, geb. Haller
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de Bienne, on ne voit que vignobles et mai sons de campagne. J’em‑
ployois le 6. a faire des connoissances a Neufchatel, ou j’en ai fait de 
satisfaisantes. Le 7. je me servis d’un Char‑a‑banc a 2. chevaux pour 
aller trou ver Jean Jaques Rousseau a Motiers Travers. Je le trouvois 
par un hazard singulier au cabaret de Brot a moitié chemin, avec sa 
gouvernante. Je viens d’en faire a Me de Schoen born un ample de‑
tail de mon entrevüe avec cet homme aussi estimable par son coeur 
que celebre par ses ecrits. Si Vous en étes curieux, mon cher frere, 
demandez cette lettre a Me de Schoenborn, car je ne repeterai rien 
ici de ce que j’ai écrit la. M. Rous seau demeure depuis 2. ans a Mo‑
tiers Travers, ou est M. de Montmolin son prieur, mais il commence 
a se plaindre de l’air de cet endroit, et puis il y a, a ce qu’il me dit 
trop de petits messieurs et de petites dames requinquées dans cet 
endroit et verum est. Il est occupé actuellement a se choisir une de‑
meure pour le reste de l’été, en attendant il habite une maison dans 
le champ du moulin; vallon chauvage qu’arrose la Reuse. Il fait tous 
les matins et tous les soirs une promenade par les rochers, et c’est 
cette habitude qui m’a procuré l’avantage de le trouver au Cabaret 
de Brot, ou il etoit allé se promener ce matin, pendant que je l’aurois 
cherché inutilement a Motiers, si par un hazard singulier mon voi‑
turier n’eut arrété a Brot. J’ai passé toute la journée dans sa compa‑
gnie, errant avec lui a travers des rochers, et jettant des pierres dans 
la Reuse avec lui. Tous ceux de ses amis a qui j’ai conté l’accueil que 
M. Rousseau m’a fait, m’en ont fait compliment, ajoutant qu’il n’etoit 
pas si cordial ni si liant avec tout le monde. Je me suis soigneusement 
noté toutes les conversations que nous avons eu en semble. C’est un 
homme qui par son amour pour la verité terrasse beaucoup de pré‑
jugés, mais il y a de l’inconséquence dans 2. de ses écrits, je n’en re‑
viens pas, il ne de voit pas tant cherir ses propres foiblesses, au reste 
a Motiers, ou il vit, tout le monde est édifié de son exemple de sa mo‑
rale, de ses vertus *de sa charité.* Je suis convaincu par sa propre 
conversation qui chérit la religion de J.C. qu’il attend une vie a ve‑
nir. Il me dit sur P.[ierre] le grand, qu’il ne voyoit en lui qu’un grand 
imitateur, et non un esprit original. Il ne prise pas beaucoup la ci‑
vilisation ou plutot la barbarie vernissée de ce peuple septentrio‑
nal. Il dit de Catherine: Qu’il y a de la philosophie de <tout> aca bit. 
Il me repeta ce qu’il dit a peu pres dans quelques uns de ses livres 
qu’on devoit elever le jeune Grand Duc35 chez les Tartares, que de 
la viendroit un conquérant qui subjugueroit l’Europe, prête a deve‑
nir esclave. Cela est un peu romanesque, mais il ne disconvient pas 
d’avoir un peu l’esprit romanesque. Apres avoir quitté M. Rousseau, 
je suis allé coucher a Couvet. J’ai vû a Motiers M. de Montmolin, le 
pasteur de Rous seau, dont il y a une lettre imprimée. Sur une mon‑

35 Siehe Paul/Pavel I. Petrovič.
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tagne a une demie lieue de la j’ai vu un petit enfant du colonel Puri, 
elevé a la maniere d’Emile, quand au corps, charmant enfant gai et 
leste. J’ai parcouru le pais de ces montagnons, dont Rousseau parle 
avec tant d’eloges dans sa lettres sur les spectacles, et j’ai trouvé le 
tableau assez fidele, mais bientot le luxe s’y introduise, et diminuera 
leur bonheur. J’ai eu des conversations avec des paisans de ces can‑
tons, qui avoient un bon sens admirable. Hier le 9. je suis retourné a 
Neufchatel, d’ou je pars demain pour Berne. Adieu, mon cher frere, 
nos respects par tout.

15. Brief Karls an Ludwig

A Berne ce 14. Septembre 1764

Je comptois ne Vous ecrire que de Geneve, mon cher frere, Vous ayant 
écrit il y a 4. ou 5. jours de Neufchatel. Votre lettre du 14. aout que 
j’ai trouvé ici a Berne me fait changer de sentiment. L’intéret tendre 
que Vous prenez a l’incommodité que j’avois a Coire, me touche sen‑
siblement, et je n’ai pas voulu manquer de Vous en témoigner ma re‑
connoissance sincere. Vous Vous trompiez cependant, mon cher frere, 
en me croyant sans secours aucuns. Il y a de tres bons medecins en 
Suisse, peut être plus qu’ailleurs, et puis je trouve partout des per‑
sonnes qui prennent quelque intéret a mon sort, de sorte que je ne 
serois pas si embarassé en cas de maladie. Je suis depuis longtems 
racom modé avec Me de Baudissin, une seule lettre aimable de sa 
part m’a apaisé. Je viens de feliciter M. de Kirchberg, parce que je 
veux conserver tous mes amis, je suppose qu’il est conseiller d’Etat 
actuel avec cette place, et a tout hazard je lui ai donné l’excel lence. 
Je n’etois pas a Schafhausen mais a Altorf et sur le Vier Waldstätten 
See le jour que Vous m’avez ecrit. Au lieu de la fin d’aout ce sera a la 
fin de Septembre que je serai a Geneve, s’il plait a Dieu. Il ne faut pas 
voyager en courant quand on veut retirer de l’utilité de ses voyages. 
Il y a ici la fameuse Société oeconomique, de l’aveu même de celle 
de Bretagne et de Rouen, la mere de toutes les autres, plusieurs de 
ses mem bres sont des gens qui meritent d’etre connus. On me fait 
l’honneur de faire en ma pre sence l’essai de teindre avec la Garance 
verte sur laine, ce qui est une decouverte de la derniere importance, 
principalement pour les fabriques d’Indienne. Il y a ici deux jeu nes 
<Starostes> Comtes de Mniszech, qui par leur application font un 
contraste marqué avec la jeunesse dissipée de Berne. L’education 
d’ici se *rapproche* beaucoup de celle du grand monde, il n’y a pas 
cette <rudesse> des petits Cantons, peut être n’y a t’il pas non plus 
autant de vertus *et de moeurs.* Il y a des femmes fort aimables dans 
ce pais, et le sang y est generalement beau. Peu de jeunes gens s’ap‑
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pliquent, ils sont des libertins comme ailleurs, ils meprisent même les 
connoissances utiles. M. de Diesbach m’a fait l’amitié de venir ici de 
Fribourg, nous partirons ensemble mardi ou Mercredi prochain, je 
serois deux jours ou trois a Fribourg, ou il n’y a rien de remar quable 
du tout. Il me charge de ses remercimens <tres h.> pour le souve‑
nir dont Vous l’honorez, il en est penetré, il Vous felicite de tout son 
coeur de Votre mariage, dont M. de Canal l’ainé l’a averti. Vous me 
soupçonnez d’etre incertain sur mon voyage de Lion, mon cher frere, 
cela n’est pas. De toute certitude j’y irai de Geneve s’il plait a Dieu. 
Je suis un drôle de corps, tout ce qui derange mes projets, me déplait 
au com men cement, et je m’y fais ensuite. Mon premier projet etoit 
de passer le Mont Cenis36 pour aller de Geneve a Turin, je n’etois pas 
bien aise de voir deranger ce projet, voila pourquoi je Vous ecrivis 
au commencement avec autant d’incertitude, il n’y a point de doute 
que Lion ne soit tres interessant. Savez Vous que Fries s’est marié 
avec Melle d’Echerny de Neufchatel, a Paris ou a Lion. Le frere de 
cette demoiselle est un homme un peu fantaste, fort aimé de Rous‑
seau, qui a l’art de chanter des romances et de jouer sur la Harpe 
avec une affectuosité attendrissante. Mon second paquet de relations 
a été envoyé de Coire par Lindau sous l’adresse du C. Philippe, j’es‑
pere qu’il lui sera par venu. M. Gobinger de Soleure Vous aura porté 
le troisiéme que je lui ai donné a Schafhausen. Ce paquet étoit assez 
intéressant. Le quatriéme le sera aussi. Ma lettre de Zurich Vous au‑
ra decidé sur le bailliage que je dois preferer, Coblenz ne me parut 
pas mal, si je ne me trompe. Dites moi qui est ce qui a signé mes pla‑
cets, cela s’est pour tant fait avec mon nom, au défaut de quoi il seroit, 
je crois necessaire que j’ecrivisse au Grand Maitre, mais je ne sçais 
aucune des courtoisies; sans doute ne faut il pas laisser se prevenir 
dans le noviciat, ainsi je suis d’avis que dés que toutes les preuves 
seront arrangées, que j’aille a Bruxelles, du lieu ou je me trouverai, 
je ne suis pas moins d’avis de continuer mon voyage jusques la. Le 
projet de Paris me déplait. Ce pais la est excessivement cher. 400 fl. 
ne me suffiroient pas, il faut donc voir si j’epargnerois quelque petite 
<ch...> par mois dans mes voyages d’apresent pour ajouter ces epar‑
gnes a mon argent de Sa Maj. et pouvoir vivre honnétement a Paris. 
Il vaut mieux aller de Mar seille a Turin. Si je reçois la *ou ailleurs en 
Italie* la nouvelle que mes preuves sont arrangées, et la permission 
du Conseil d’Etat de commencer mon noviciat, je serai d’avis d’aller 
a Bruxelles, si non par Vienne au moins par Munich et Dresde. Mon 
de voir de fils exige que je ne néglige rien pour regagner le coeur de 
ma mere, et si je puis la voir, je ne dois pas le negliger. En même je 
verrois une grande partie de l’Allemagne que je n’ai pas vû du tout, 

36 Der 2053m hohe Passübergang war die wichtigste Verbindung zwischen Frank‑
reich (Lyon) und Italien (Turin).
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ce qui n’est pas de nihilo, et ce qui mérite aussi bien les secours de 
Sa Maj. que d’autres pais.
Il me paroit évident, que si l’on est content de moi, on me fera voyager 
en France et en Angleterre de sorte que je verrai Paris assez a tems. 
Si j’avois la nouvelle aprésent, cela seroit bien joli, j’aurois pu arriver 
a Vienne a Vos noces. Mais il ne faut pas vouloir être trop heureux.
Je suis enchanté de Vous voir si content de Votre future, d’autant plus 
que je suis con vaincu qu’elle a toutes ces qualités que Vous lui don‑
nez, et Vous sentir bien de comp ter au nombre des essentielles, un 
grand fond de religion.
N’oubliez pas de faire <...> sur mes apointemens par votre nouvel 
econome, et les inte rets de Gerotzky selon l’avis que j’en ai donné 
d’Insprugg a Junker, ou bien que celui ci le fasse, cela m’est égal.
Je suis faché de la mauvaise santé du pauvre Max, je crains pour sa 
vie. Je veux du bien a M. le Comte du Chatelet de son attention, n’ou‑
bliez pas aumoins de me rappeller au souvenir de l’ambassadrice, 
quand elle reviendra. Joseph Kaunitz est‑il a Jena? Autant que je suis 
flatté de la confiance de M. le Pce qu’il me temoigna par son projet 
d’alors, autant je suis content d’etre seul. Je parie que mon voyage 
m’auroit couté trois fois autant, si nous avions eté ensemble.
Frederic ne sera pas aussi mal qu’il le craint. Qu’auroit ce été si au 
lieu de 2. freres, il auroit fallu solliciter des graces pour 3.
Si Vous m’ecriviez de longues lettres, mon cher frere, je vous rends 
bien la pareille. Demandes au Duc de Bragance, s’il a eu ma lettre de 
Zurich. Je viens de recevoir la sienne du 26. aout, et je lui ecrirai de 
Lausanne. Adieu, je suis a Vous du fond de mon coeur.

16. Brief Ludwigs an Karl

Vienne ce 19. Sept. 1764

J’ai reçu par Mr. Goblinger vos paquets. J’aurai soin que les relations 
soyent copiées aussitot. J’y joindrai celle de Salzbourg, que j’ai trou‑
vé parmi vos ecrits. Le C. Phi lip pe se trouvant de nouveau a Mazels‑
dorff, je lui adresse votre lettre par l’ordinaire d’au jourdhui.
Comme vous pouriés avoir besoin des lettres pour Lyon, j’ai pensé 
que la Pr. Esterhazi pouroit vous en donner pour Mr. de Montazet, 
archeveque de Lyon. Il est frere de ce Mr. de Montacet37 que vous 
connoissés. Voici cette lettre. Elle est on ne peut pas plus flatteuse. 

37 Antoine‑Marie de Montazet (1711‑68) : 1757 maréchal de camp, nahm an den Feld‑
zügen von 1757‑61 teil, war seit 2. Dezember 1758 Generalleutnant und chargé des af‑
faires militaires à la cour de Vienne, seit 1. Feb. 1761 Generalinspektor der Kavallerie 
und Dragoner (Externbrink, Friedrich der Große, 222, Anm. 6).
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Comme l’archeveque ne pouroit pas se trouver chez lui, tachés de 
vous en informer d’avance, et adressés lui la lettre de la princesse, 
en lui marquant combien vous etes faché de vous voir privé de l’hon‑
neur de lui faire votre cour. Comme je connois les francois, il fera de 
son mieux pour vous procurer des connoissances, XXX *en* son ab‑
sence, et le sejour de Lyon vous sera plus agréable. Quant à Aix, Mar‑
seille, et Toulouse j’ai prié Mr. Gerard de me donner des lettres pour 
les commendants et les Intendants. Il ny a point de Marine Royale 
à Marseille, elle est à Toulon. Il faut avoir des lettres pour l’Inten‑
dant de la Marine. Alors vous verrés tout à l’aise. Je ne connois pas 
de Nation qui fasse plus politesse à l’etranger, et qui trouve plus de 
plaisir à l’instruire que celle chez qui vous allés. Il me paroit qu’un 
habit de velour noir neuf avec une veste de circaces, brodée sur les 
bords vous suffiront pour les cours d’Italie, ou si vous l’aimés mieux 
un habit complet de velour à trois couleurs qu’il faudroit acheter à 
Lyon. Il est tout simple qu’un voyageur aye peu d’habits. Je doute que 
Toepfer vous rejoignera. Le C. Philippe est retiré à sa campagne, je 
ne crois pas que le fievre l’aye quité. Voici deux lettres de Frederic 
qui probablement ne vous rejouiront pas. Vous verrés que vos quar‑
tiers sont complets, à cette Me. de Dohna prés. Je suis pour l’Autriche 
parce que vous jouirés plus vite. Le C. Philippe persiste pour Vieux 
Jonc. Tant que les quartiers ne sont pas rassemblés, il n’y a rien qui 
presse. Je n’ai pas encore pu prendre des informations sur cette de‑
putation envoyée en Espagne dont vous me parles. Certainement on 
n’a envoyé personne de Vienne, mais je ne repons pas de Livourne. 
De la maniere dont vous vous y prenés vous n’arriverés guere à Ge‑
neve avant la mi‑octobre. Vous pouvés vous vanter d’avoir bien vu 
la Suisse. Sachés quels ouvrages Voltaire a sur l’attelier. Il vient de 
donner un dictionaire philosophique. On parle aussi de trois volumes 
d’annectotes. Ne manqués pas Rousseau non plus. Vos lettres vous 
font la belle reputation. On les lit à tout le monde. Le Duc de Bragance 
qui vous aime tendrement vous vante tant qu’il peut.
De jour en jour je suis plus content de ma future. Nous vous regret‑
tons l’un et l’autre si a moins Frederic avoit pu nous venir voir. Ma‑
dame ne m’a pas encore repondu. La Princesse doit lui ecrire. J’es‑
pere que parce que vous etes catolique, elle ne la laissera pas sans 
reponse. Mes depenses augmentent considerablement, et me donnent 
presque de l’inquietude. J’espere de faire un bon marché pour vous, 
en achetant les dentelles du C. Esterhazi de Russie. Vous voyés com‑
bien vous m’occupés.
Le C. Philippe m’a parlé à votre sujet avec le plus tendre amitié. Il 
ne veut pas que le Conseil de Commerce voye vos relations, de peur 
qu’il se mele de diriger votre voyage et de vous troubler. Il trouve 
qu’il est inutile que vous rendiés compte du frais de votre voyage 
avant votre retour.
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17. Brief Karls an Ludwig

A Geneve ce 1. Octobre 1764

J’employe pour Vous ecrire, mon cher frere, les premiers momens 
de mon arrivée a Geneve. J’y suis depuis trois heures et j’y ai trouvé 
trois lettres de Vous du 28. Aout, du 1. et 19. Septembre. J’y reponds 
sur le champ pour ne pas être empeché par les occupations de mon 
sejour de Geneve. Comme cette lettre Vous arrivera probablement 
apres le 17. je veux joindre ici mes complimens sinceres pour Votre 
mariage. Je desire de tout mon coeur que ce soit pour Vous une aus‑
si grande felicité que cet êtat le doit être, par l’institution primitive. 
Tout ce que l’amitié, la confiance mutuelle et l’union des coeurs ont de 
ravissant et de consolant, doit être Vôtre partage. Votre sort a tous 
les deux sera si heureux par les raisons que je viens d’alleguer, que 
Vous sentirez avoir été destinés l’un pour l’autre. Si Dieu Vous donne 
des enfans, ils ne seront pas elevés pour être frivoles, ils appren‑
dront de bonne heure a aimer la vertu et la religion d’inclination, ils 
n’eprouveront pas la tyrannie du vice, parce qu’on ne les y aura pas 
élévé. Quand ils n’auroient aucun bien, de pareils sentimens leur tien‑
dront lieu du plus riche heritage, parce qu’ils les ras sureront contre 
toutes les vicissitudes de la vie. Les deux parens fourneront et étu di‑
eront d’avance le plan d’education le meilleur possible pour rendre 
leurs enfans heu reux, en faisant abstraction autant que faire se peut 
de tous les préjugés sans nombre, que l’industrie des hommes a in‑
venté pour priver chaque individu *de bonne heure* de la portion de 
bonheur que la nature lui avoit assignée. Vous en retirerez, mon cher 
frere, le plaisir délicieux de Vous voir une famille qui Vous chérira au 
dela de l’ima gi nation, qui trouvera tout son bonheur dans la prolon‑
gation des jours de leurs respec tables parens, qui servira d’exemple 
dans ce siécle de fer, ou il y a si peu de personnes qui osent hazar‑
der d’apuyer sur les grands principes de morale, par crainte de se 
rendre ridicule. Et moi j’aurois cette douce satisfaction de voir aussi 
heureux qu’il mérite de l’être, un frere admirable, si digne d’une fe‑
licité inaltérable, un frere que je chérirai au dela de mon existence, 
dont le bonheur, je veux dire la contentement et la tranquillité d’ame, 
fait le mien. Voila mes veux sinceres, j’en demande a Dieu l’accom‑
plissement, j’espere et je ne doute quasi pas de les voir accomplis. Je 
n’ecris pas une seconde fois a Melle La Princesse parceque cela ne 
<mene> a rien, les veux que je fais pour Vous, mon cher frere, sont 
pour elle aussi.
Je Vous felicite du fond de mon âme de l’heureux choix, je crois réel‑
lement que Vous n’eussiez pas pu trouver a Vienne une personne 
plus disposée a entrer dans des vües salutaires sur l’education, et 
a Vous rendre heureux personellement. Vous me dites tant de jolies 
choses sur ma lettre a Melle La Princesse que Vous courez risque de 
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m’enor gueillir. Cependant, si j’ai bien écrit, c’est que je sentois dans 
ce moment la *ce que j’ecrivis* et deplors il est impossible d’ecrire 
bien insipidement. Je vois l’etendüe de Vos depenses, mais j’aime 
Votre conclusion. Vous serez moins riche si Vous ne gag nez pas Votre 
proces, mais Vous aurez une amie sure, cela vaut bien le premier. Je 
rens *mille* graces tres humbles a Melle La Princesse de sa jolie re‑
ponse, dites lui que je compte a mon retour prendre beaucoup de lu‑
mieres d’elle sur *ce qui sera dorenavant* l’objet principal de son 
étude, dont j’ai parlé plus haut.
La nouvelle politique me paroit cruellement sujette a cautions, je ne 
saurois m’y fier. 
Si le testament de Votre Mere étoit parmi mes papiers, il seroit dans 
l’armoire de ma grande chambre, *derriére la tapisserie* dans un 
tiroir *presque tout en haut a main droite* avec l’inscription Ah‑
nen Proben. Faites ouvrir cet armoire *par un serrurier* mais ayez 
la bonté de le faire refermer tout de suite, afin que mes papiers ne 
soient pas dérangés.
Je suis ravi que mes lettres et mes relations ne deplaisent pas, 
puisque cela me prouve, que je ne perds pas mon tems. Le projet de 
voyage pour Bruxelles par Cadix est beau, mais trois mois seroient 
trop courts, et puis je ne sais pas si dans cette saison on peut faire 
de grandes navigations sur la Mediterranée, d’ailleurs nous avons 
l’honneur d’etre brouillés avec ceux d’Alger, ce qui a la vertié ne dit 
rien, parce que je n’irois pas avec un vaisseau Impérial. Mon projet 
simple selon le premier plan etoit *Lion*, Mar seille, Toulon, Antibes, 
Nice, Turin, Milan, Genes, Livourne, Florence, Rome, Naples, Sini‑
gaglia, Ferrare, Bologne, Parme, Venise, Trieste. Cela se changera 
selon les cir constances, je reconnois a ces projets Votre tendre ami‑
tié en cas que mes relations d’Appenzell, Glaris, S. Galle et Coire ne 
soient pas parvenües au C. Philippe, car c’est a lui que je les ai envoyé 
directement. Il faut me le mander, et je les ferai copier une seconde 
fois. Je compte expedier d’ici un quatriême paquet sous l’adresse de 
M. le Prince de Kaunitz.
Je ne sçai pas si c’est bien fait de copier ma relation de Salzbourg, *il 
y a encore un portrait du present archeveque, qu’il ne faudroit abso‑
lument pas copier. N.B.* elle n’etoit pas retouchée, mais je Vous su‑
plie, que ces liasses que je Vous ai envoyées, restent ensemble. Mille 
graces de la lettre de Me la Pesse Eszterhasy, et de son adresse pour 
Lion, je me suis proposé de Lui ecrire apres que j’aurois vû M. de 
Voltaire, si je ne manque pas ce bonheur. Vous étes bien obligeant de 
prevenir tous mes besoins, les adresses de Gerard me feront plaisir. 
Je suivrai Votre conseil pour les habits. Les lettres de Frederic m’af‑
fligent un peu, il faut cependant dans ce monde être au dessus des 
caprices de la fortune, sans cela nul bonheur. C’est une leçon que je 
dois apprendre moi même aussi bien que lui. Votre projet pour les 
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dentelles du C. Eszterhasy me paroit bon, puisque tant <y> a qu’il 
faut avoir cette <misere>. 
De ma vie je ne regretterai d’avoir passé trois mois en Suisse, quel 
nombre de gens de merite! On parcourt trois fois autant de terrain 
dans de vastes royaumes, et on n’en trouve pas autant. Vous saurez 
par mes lettres de Neufchatel que j’ai vu Rousseau, et que ma conver‑
sation avec lui a augmenté mon respect pour ce Philosophe, le seul 
de son siécle, qui ose vivre en consequence de ce qu’il écrit, pendant 
que tous ces autres Philosophes françois ne sont que des fripons, qui 
ont une morale dans les livres et une autre dans le coeur, et dans 
leurs actions. Mais c’est qu’ils vivent a la Cour, au lieu que lui s’en est 
sauvé, pour eviter l’ecueil. Je Vous ai écrit de Berne, mon cher frere, 
depuis ce tems mon voyage m’a procuré de nouveaux agrémens. J’ai 
vû *plusieurs* hommes de mérite, un *entre* autre, qui est consu‑
mé du desir du bien et par la le rend heureux, lui de son coté rend 
confus tous les maris de Lausanne par son attention pour Me. C’est 
un couple heureux, c’est une maison de paix que la Chabliére. Le Pce38 
m’a chargé de mille complimens pour Votre mariage, il fait bien des 
voeux pour Vôtre bien être, et m’a dit qu’il n’oublieroit jamais, que 
malgré la plus exacte prudence qu’il Vous connoit Vous aviez eu le 
courage de rester le même envers lui apres sa disgrace. Eh bien, ce 
Lausanne est un endroit ou l’on croit combinées deux choses qui se 
trouvent rarement ensemble: une société charmante et des moeurs, 
et de la vertu, point d’infidelité de la part des femmes etc. N’est on 
pas bien heureux de vivre dans un tel pays?
Une des lettres *que Vous m’avez envoyées, est* du Baron Schell de 
Trieste, qui me croit a Vienne. Il implore Votre secours dans cette 
lettre en faveur de la veuve d’un directeur de batimens a Triest, To‑
gnona.39 Apres 20. ans de proces on a trouvé sa pretention juste, mais 
on l’a assignée sur la caisse de dettes militaires, ou, dit on, elle ne se‑
ra payée que par portions et premierement en 2. ou 3. ans. Il s’agiroit 
de la payer plus promptement d’une autre caisse, afin de ne pas obli‑
ger cette veuve de vendre l’assignation avec perte. Je Vous envoye la 
lettre. Au moins serez Vous en etat de *faire* marquer au B. Schell, 
si ce que l’avocat Tessara dit a cette femme, est vrai a la lettre. Je ne 
refuse pas ce service au B. Schell, charmé de voir qu’il a encore de 
l’âme (terme dont ce se sert si volontiers votre ami Voltaire) et que 
la corruption du monde n’a pas entouré son coeur d’un callus40 sur 
tout ce qui est idées de justice.

38 Ludwig Eugen Herzog von Würtemberg.
39 Mögl. Witwe des Giuseppe Ignazio Tognana von Tonnenfeld (1713‑63).
40 Lat. Schwiele.
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Encore un mot, mon cher frere. L’affaire du C. de Solms41 au Conseil 
aulique, seroit a mon avis, plus surement recommandée, si Vous 
sçavez qui en est le raporteur.

18. Brief Ludwigs an Karl

Vienne ce 3.me octobre 1764

J’ai recu mon cher frere vos deux dernieres de Berne et de Neuchatel 
du 14. et du 10. de Septembre. Outre l’interet je prens aux progrés 
de votre voyage, elles sont remplies de recits agreables, et prouvent 
combien vous etes digne des bontés de la Souveraine qui vous four‑
nit les moyens de travailler à votre instruction. Les details de votre 
connoissance avec Rousseau m’ont surtout beaucoup interessé. J’ai 
vu aussi la lettre que vous ecrivés à ce sujet à Me de Schoenborn. Ma 
curiosité n’est pas moindre sur votre entrevue avec Voltaire. Rous‑
seau lui fait grand tord lorsqu’il l’accuse de ne pas croire en Dieu. Il 
se trouve des morceaux admirables sur l’existance de l’etre supreme 
dans ses ouvrages. Je n’en dirai pas autant sur la revelation. Rous‑
seau au contraire est evidemment en contradiction avec lui meme. 
Aprés les argumens les plus forts contre la religion chretienne, il se 
recrie sur le caractere divin des evangiles, et il pretend qu’on le croit 
de bonne foi. J’imagine que vous vous trouvés dans le moment meme 
que je vous ecris à Geneve, et que dans quelques jours j’aurai recu 
de vos reponses à celles *des <M..>* que vous aurés trouvé adres‑
sée à cette ville. J’ai songé que puisque vous allés à Lion, il faudroit 
voir le canal du Languedoc qui est si près. Je n’en ai pas parlé à Bin‑
der mais je ne crois pas que cela puisse faire des difficultés. Il s’agit 
de votre instruction. Vous etes sur les lieux, vous saurés mieux que 
nous ce qui vous convient. Vos relations sont entre les mains du C. 
Philippe qui passera le mois d’octobre à Mazelsdorf. Il est impossible 
de se plus mal conduire, et de temoigner moins de zele. On craint qu’il 
y aura peut [etre] encore dans ce mois cy des grands changemens. 
Dieu sait comment cela tournera. Il me flatte cependant que cela tour‑
nera à bien. Vous en saurés les details si tot que cela sera arrangé.
Le Pr. Charles42 sera ici dans peu des jours. Il me consulterai finale‑
ment pour savoir ce qu’il faut faire. Pour avoir les preuves plus vite 
qui vous manquent, je donne un me moire à Mr. de Steinberg afin de 
tirer quelque document du pais d’Hanovre par ra port à la famille de 

41 Friedrich Christoph Gf. Solms‑Wildenfels (1712‑92): sächsischer General ∞ Johan‑
na Eleo nora, geb. Gfin. Henckel‑Donnersmark (1710‑74); Z. hatte ihn 1756 in Dresden 
kennengelernt (Index Wien‑Triest).
42 Karl Alexander Hzg. von Lothringen*.
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Schulenbourg. J’écris en meme tems au Baron de Ried43 notre Mi‑
nistre à Berlin pour s’adresser à la famille de Dohna. Rituellement 
le C. Keven huller et le C. Thun44 sont deja reçus ici, mais la veritable 
reception datte du Ritterschlag par lequel le noviciat se termine. Si 
vous pouvés rassembler vos preuves et commencer le noviciat avant 
eux il seroit encore possible de gagner le rang sur eux. Tout cela me 
chiffonne beaucoup, quoique dans le fond il n’y a que six mois que 
vous etes dans le cas d’y preter et que ce terme est assés ouvert pour 
rassembler des preuves juridiques. Mais l’extreme desir que j’ai de 
vous voir heureux, fait que je ne suis pas content de tout ce longueur. 
Il s’agit de repondre au Gr.[and] Commandeur de Vieux Jonc qui a 
demandé *pour vous* le suffrage de ses capitulairs. Le C. Dominic 
de K.[aunitz]45 est de retour. Il a conduit Joseph à Jena, qui y reste‑
ra deux ans. Voici une lettre de Me de B.[au dissin] et l’autre de Max. 
Mon mariage est toujours fixé au 17. les promesses au dix. Ma mere 
m’a enfin repondu voici sa lettre adieu mon cher. Vous nous donnerés 
sans doute une nouvelle adresse.

43 Joseph Heinrich Frhr. von Ried (1720‑79): WG. Rat, Reichs‑Generalfeldmarschall, 
1773 Feldzeugmeister, 1771‑79 k. bevollmächtigter Minister beim schwäbischen und 
fränkischen Kreis, Reichswerbungsdirektor (Index Wien‑Triest).
44 Johann Dominik Gf. Thun (1746‑70): Hauptmann im Regiment Pallavicini, 1766 In‑
vestitur im Deutschen Orden.
45 Dominik Anton Andreas Graf Kaunitz (1739‑1812): dritter Sohn Wenzel Antons, 
W. Käm., 21. Okt. 1776– 23. Mai 1780 k. Botschafter in Spanien (Index Wien‑Triest).
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Auerman, Ammann, Jakob Mang: Kaufmann in Reutte 24.6.
Auersperg, Me: Chéry*
Auf dem Saum, mögl. Am See: Ort am Ostufer des Walensees,  

im jetzigen Kanton St. Gallen 18.8.
Auf dem Biel: nach Zinzendorf Kapelle bei Oberndorf, im Kanton St. Gallen 13.7.
Auf der Höhe: Gegend im Halbkanton Appenzell‑Ausserrhoden 14.7.
Auf Wylen: nach Zinzendorf Gegend am Vierwaldstättersee 15.8. 
Augsburg: Ausbourg*
Auguste, C.: Callenberg, August Heinrich Gf.*
August III., König von Polen KD 1763, 15.12.
Ausbourg, Augsburg: Reichsbistum und Reichsstadt 24.‑26.6., 6.7., 9.7., 26.7.; KLK Brief 13
Ausserrhoden: Äussere Rooden*
Autario, Audhar: Burgruine im Valle Leventina, Welsche Landvogteien,  

im jetzigen Kanton Tessin 11.8.
Autriche 27.8., 31.7., 30.8.
 anterieure 29.6., 15.7.
 bailliage KLK Briefe 7, 10, 11, 16
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 Haute 5.10.
 maison d’ 21.7., 30.7.
 service d’ 23.7.
 territoire 28.8.
Avanches, Avenches: Ort im jetzigen Kanton Waadt 12.9.
Avençon: Nebenfluss der Rhône im jetzigen Kanton Waadt 24.‑25.9.
Avignon BZ Nov.
Avry: Ort im Kanton Freiburg 21.‑22.9.
Axenberg: ein in den Vierwaldstättersee vorspringender Bergstock, an dessen Fuß am Ufer 

des Urnersees die Tellskapelle steht 14.8.
Ayasassa, Johanna Nepomucena Gfin., geb. Gfin. Hoditz‑Wolframitz KD 1763, 2.5.
Ayre, Aire, baron d’: Zinzendorf traf ihn in Lausanne am 27.9.
Ayrole: Airole*

Bad, mögl. Bad Bubendorf: Ort, im jetzigen Halbkanton Basel‑Landschaft 2.9. 
Bade, Baden: Markgrafschaft 31.8.
Bade Dourlach, Baden‑Durlach 31.8.; KLK Brief 14
 Karoline Luise, geb. Prinzessin von Hessen‑Darmstadt ∞ Karl Friedrich Markgraf 

B.‑D. 28.9.
Baden: Ort bei Wien 31.7.; KLK Brief 8
Baderbach: Bach bei Rorschach 6.7.
Bad Schachen: Schachen*
Bad Zurzach: Zurzach* 
Bäder: Alveneu*, Bad Bubendorf*, Baden bei Wien*, Bagni del Masino*, Krekelmuss/

Kreckelmoos*, Leukbad/‑erbad*, Pfäfers*, Plombières*, Pyrmont*, Schachen*, Spa*, 
Val Maseno/Terme Bagni Másino*

Bäche: Flüsse*
Bäumle, Am Bäumle (Baum): Hauptsalzstadel von Bregenz 29.6.
Bailliages Italiens, Welsche Landvogteien 8.‑11.8.; KLK Brief 9
Balbi, Mysina BZ Dez.
Bale: Basle*
Balerno, Balerna: Ort im Kanton Tessin 8.8. 
Ballets: Apollon et Daphne*; Les Fêtes Hollandoises*
Balliswil: Walleschwyl*
Balm: Ort bei, heute Ortsteil von Lottstetten* 24.8.
Balmerstone, Palmerston, Henry Temple 2nd Viscount: traf Zinzendorf in Genf am 9.10.
Balstall, Balsthal: Ort im Kanton Solothurn 2.9.
Balzers: Ort im Fürstentum Liechtenstein 16.7. 
Bankiers: Unternehmer*
Bandol, Charles: Teilhaber des Genfer Handelshauses Charton & Bandol 22.‑23.8., 28.8., 

25.‑26.9., 1.‑6.10., BZ Okt.; KLK Briefe 11, 12
 Töchter Elisabeth, Madeleine‑Michèle, und Marie‑Alexandrine 2.10.
Baradello: Beradat* 
Barbade, Barbados 11.7.
Barleduc, Bar‑Le‑Duc: Herzogtum, französisches Lehen, 1485 mit Lothringen  

und 1766 mit Frankreich vereinigt 19.8., 22.8.
Barnoun: Borgonovo*
Barwies: Bayerwies*
Basle, Basel 26.6. 9.8., 21.8., 28.8.‑2.9., 6.9., 12.9., 15.‑16.9., 1.10., 6.10., BZ Sep., KD 1763, 6.7.; 

KLK Briefe 10, 12, 14
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 Aufenthalt 29.8.‑2.9.
 Konzil von 1431‑49 30.8.
Bastiani, Nicolò: Kanonikus in Breslau KD 1763, 15.12.
Batavia, Java 6.9.
Battier, Felix: Kaufmann in Basel 1.9.
Baudissin, Susanna Magdalena, geb. Gfin. Zinzendorf ∞ Heinrich Christoph Gf. B. 29.6., 

22.7., 24.8., 29.8., 4.10., 9.10., 12.10, BZ Jän.‑Dez., KD 1763, 15.12.; KLK Briefe 1, 3, 5, 7, 10, 
13, 15, 18

Baur, Samuel: Schriftsteller und Biograph
 Interessante Lebensgemälde 21.8.
Baveno: Ort am Westzufer des Lago Maggiore, Lombardei 9.8.
Bavier, Gabriel de: Arzt in Chur 29.7., 2.8.
Bavois, Melle de: Zinzendorf traf sie am 27.9.
Bayer: Familie in Rorschach 
 Ferdinand Joseph von: Oberkommissär 5.‑9.7. 
 Franz Ferdinand von: Kaufmann 5.‑7.7., 10.7.
 Franz Joseph von: Kaufmann ∞ Johanna Regina, geb. von Saylern 5.‑10.7.
 Josephine Elisabeth ∞ Adam Vinzenz Gummer 9.7.
Bayer: Feldkircher Bürgerfamilie 16.7.
Bayerstetten: Stetten*
 Bayerwies, Barwies: Ort in Tirol 23.6.
Beaufort, Henry Somerset, 5th Duke of 16.9.
Beauteville, Pierre de Buisson de: französischer Botschafter in Solothurn 2.9.
Bekenried, Beckenried: Ort am Vierwaldstättersee, im Halbkanton Nidwalden 15.8.
Befaux, Belfaux: Ort im Kanton Freiburg 21.9.
Beichlingen: Beuchling*
Belfort: Bellfort*
Belfris, Belfries: Hinterer und Vorderer Palfris, Berggipfel unter dem Alvier im Kanton  

St. Gallen 17.7.
Bellach: Ort im Kanton Solothurn 3.9.
Bellagio: Bellas*
Bellan, Bellano: Ort am Comersee, Lombardei 7.8.
Bellas, Bellagio: Ort am Comersee, Lombardei 7.8.
Bellegarde, mögl. Maurice‑Frédéric‑Georges de Noyel de:  

aus einer savoyischen Familie 8.‑9.10.
Bellenz/Bellinz, Bellinzona: Handelsort in den Welschen Landvogteien, heute Hauptort 

des Kantons Tessin 30.7., 8.8., 10.8., 11.8.; Briefe 6, 9
 Aufenthalt 10.‑11.8.
 Herberge: Jauk* 
Bellevüe: Tscharner*
Bellfort, Belfort: Burgruine bei Brienz, im Kanton Graubünden 30.7.
Bellinzona: Bellenz*
Belloni, Gerolamo marchese: römischer Bankier KD 1765, 16.3.
Bendlikon: Ort am linker Ufer des Zürichersees, Kanton Zürich 23.8.
Benken: Ort im Kanton Zürich 24.8.
Beradat, Baradello: Burg bei Como, Lombardei 8.8.
Berchem: Berghem*
Berchtwil: Birkweil*
Bergame, Bergamo: Stadt in der Lombardei 25.7., 1.8.
Berge, Pässe: Albispass*, Albula*, Axenberg*, Belfris*, Bernina*, Brenner*, Bürgenberg/‑stock*, 

Calanda: Kalanda*, Camör: Kamör*, Cenis*, Chaumont*, Cordilliéres*, Churfirsten: 
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Kuh‑firsten*, Cräpalv/Fuorcla Crap Alv*, Crenzacher/Krenzacher Horn*, Croc*, 
Cul‑des‑Roches*, Danzenberg*, Dent du Jamand*, Dent du Midi*, Ebenalp*, Eggberge: 
Rosegeberg*, Faiche/Fiesch*, Fern*, Finschgerminz/ Finstermünz*, Furcula/ Fórcola*, Fuorcla 
Crap Alv/Cräpalv*, Gebhartsberg: Pfannenberg*, Gitschen*, Glarnisch/Glärnisch*, Grand 
Credo/Crêt d’eau*, Grand St. Bernard, Gravas Albas*, Grenzacher Horn*, Grünberg*, 
Hauenstein*, Hochfluh‑(berg)*, Hohenstoffeln*, Hundwiler Höhi*, Hohen Stauffen/‑stoffeln*, 
Im Schlipf*, Julier*, Jura*, Kalanda*, Kamör*, Kerentzen*, Legnone: Monte*, Maloja*, Mont 
Blanc*, Monte Conto*, Monte Legnon/e*, Mont Moleson*, Mont Septimo*, Mont San Marco*, 
Mont Valsulda*, Mythen*, Ölberg*, Petit Morillon*, Pfannenberg*, Pierre Pertuis*, Pilate/‑us*, 
Piz Bernina*, Piz de’ dieci*, Piz de’ undici*, Piz delle nove*, Pizoggel*, Rigi*, Roc coupé*, Roche 
fendue*, Rosegeberg*, Ross Stok/Rotstock*, S. Bernard/St. Bernhard*, S. Bernardin/San 
Bernardino*, S. Godard/ St. Gotthard*, San Marco: Mont*, St. Annengletscher, Scheerhorn*, 
Schlosskopf: Ehrenberg*, Schollberg*, Schrek‑/Scheerhorn*, Selamont* Schwarzwald*, 
Septimer: Mont*, Sonnenspitz*, Spitzen*, Splügen*, Taur/ Tauern*, Titlis*, Wartenberg*, 
Weissenstein*

Bergel: Bregel*
Bergel sopra Porta: Porta*
Berghem, Berchem, Nicolaes 7.10.
Bergün, Bravuogn: Ort im Kanton Graubünden 31.7.; KLK Brief 8
Beringen: Ort im Kanton Schaffhausen 28.8.
Berlans, Berlens, Laurette de Castella‑, geb. de Griset  

∞ Nicolas‑Albert de Castella‑B. 21.‑22.9.
Berlin 8.‑9.9., 18.9., KD 1763, 15.12.; KLK Brief 18
Bern: Berne*
Bernard, M.: traf Zinzendorf in Genf am 9.10.
Bernau: Herrschaft in Vorderösterreich 28.8.
Berne, Bern: Kanton und Stadt 25.7., 16.8., 20.‑21.8., 28.8., 2.‑6.9., 10.‑13.9., 18.9., 22.‑25.9., 

2.‑3.10., 7.10.; KD 1763, 6.7. BZ Sep., Nov., TBD; KLK Briefe 10, 12, 14, 17, 18
 Aufenthalt 11.‑19.9.; KLK Brief 14
Bernina, Piz Bernina: 4049 m, Bergstock an der Grenze von Engadin und Veltlin, Schweiz 

und Italien 1.‑3.8. 
Bernouilli, Johann II.: Mathematiker, Jurist, Professor in Basel 30.8.; KLK Brief 14
Berschis: Ort im Kanton St. Gallen 17.7., 21.7.
Bertrand, Elie: Pastor in Bern 12.9., 14.9., 2.10.
Besançon: französische Stadt in der Franche‑Comté 7.9., 29.8.
Bessler, Johann Alexander: Landvogt in Bellinzona 10.8.
Betschart: Familie in Schwyz 14.8.
Bettenau, Pettnau: Ort bei Innsbruck, der sich in Ober‑, Mittel‑ und Unterpettnau teilt 23.6.
Betzlingen: Bezleke*
Beuchling, i.e. Sophie Albertina, geb. Gfin. Beichlingen: Louis, Prince*
Beust, Joachim Friedrich Frhr.: dänischer Salineninspektor, Diplomat 25.9., TBD
Bevers, Bever: Ort im Engadin, im Kanton Graubünden 1.8.
Bex: Ort und Salzmine, im jetzigen Kanton Waadt 24.‑25.9., TBD
 Herberge L’Ourse 24.9.
Bex Vieux/Bevieux, Le Bévieux: Weiler bei Bex am Avançon 25.9., TBD
Bezleke, Betzlingen: Ort im Kanton Uri 14.8.
Biandrone, Biandronno: kleiner See in der Lombardei, neben dem Lago di Varese 9.8.
Biasca: Abiasco*
Biberach: Bieberach*
Biberwehr, Biberwier: Ort an der Fernpassstraße, Tirol 23.6.
Bichelbach: Büchelbach*
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Bidesco: Ort in den Welschen Landvogteien, im jetzigen Kanton Tessin 11.8.
Bieberach, Biberach: Reichsstadt, heute in Baden‑Württemberg 18.9.
Bienne, Biel: Stadt am Bielersee, heute im Kanton Bern 3.9., 11.‑12.9.; KLK Briefe 12, 14
 Herberge Au Boeuf 3.9.
 Rokhall, Rockhall 3.‑5.9.
 Lac de Bienne, Bielersee 4.‑5.9., 11.9.; KLK Brief 14
Bilger: Pilger*
Billiat: Pithac*
Binder‑Kriegelstein, Friedrich Frhr.: Mitarbeiter von Kaunitz 8.‑9.7., 11.10., BZ April, Aug., 

Okt.; KLK Briefe 3‑7, 11‑13, 18
Birkweil, Berchtwil: Weiler im Kanton Zug 16.8.
Birli: Ort im Halbkanton Appenzell‑Ausserrhoden 14.7.
Birs: Nebenfluss des Rheins, entspringt im Schweizer Juragebirge 1.‑2.9.
Birsfeld, Birsfelden: Ort an der Mündung der Birs in den Rhein,  

heute Halbkanton Basel‑Landschaft 2.9.
Bischofszell: Ort im jetzigen Kanton Thurgau 27.8.
Blatten: Feste im Kanton St. Gallen 15.7.; KLK Brief 4
Blegno, Val Blénio: das von Biasca zum Lukmanierpass führende Tal des Brenno 11.8
Blizenius, Britzelius: aus Schweden stammender Missionar der Herrnhuter in Irland 

∞ Tochter eines Pietisten namens Brandt aus Neuenburg 6.9.
Blonai, Blonay: Ort, im jetzigen Kanton Waadt 23.‑24.9.
Blum, Hieronymus: Papierfabrikant in Basel 1.9.
Blumegen, Blümegen, Genoveva Isabella, geb. Freiin Deuring  

∞ Hermann Jodocus Frhr. B. 29.6.
Blumenthal, Jean Ulrich de: ao. Gesandter Frankreichs in Graubünden 1.8.
Boccard: Familie in Freiburg 
 François‑Joseph de: Mitglied des Grossen Rates 19.‑21.9.
 Simon‑Joseph de: Senator 20.‑22.9.
Bock: Bok*
Bodensee: Constance*
Bodio: Ort im Valle Leventina, in den Welschen Landvogteien,  

im jetzigen Kanton Tessin 11.8.
Bodmer, Johann Jakob: Professor in Zürich 17.8.
Böhmen: Boheme*
Bözing, Bözingen, Boujean: Ort im Kanton Bern 3.9.
Bogen Ort: nach Zinzendorf bei Morschach im Kanton Schwyz 14.8.
Bogino: Bougaint*
Boheme, Bohème, Böhmen 23.7., 29.8.
Boinou, Boinod: Ort im Kanton Neuenburg 9.9.
Boiron: Veiron*
Boissier, Ursula, geb. Zollikofer ∞ Gaspard B. 11.7.
Bok, mögl. Bock: Schlossvogt in Bregenz 29.6.
Bolingen, Bolligen: Ort im Kanton Bern 13.9.
Bolling, Polling: Ort westl. von Innsbruck, Tirol 23.6.
Bologne, Bologna KLK Brief 17
Bolzan, Bolzano: Botzen*
Bondeli, Emmanuel von: Besitzer von Schloss Le Châtelard 24.9.
Bonteli/Bontoli, Bondeli, Susanne Julia von 15.9., 18.‑19.9., BZ Sep., TBD
Bondo: Dorf im Bergell, im Kanton Graubünden; Salis* 2.‑3.8., BZ Aug.; KLK Brief 8
Bonneville, heute La Neuveville: Ort am Bielersee, im Kanton Bern 5.9.
Bordeaux 19.8., 4.10.; KLK Brief 13
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Borde, Bordes, Charles: Schriftsteller
 Profession de foi philosophique 10.9.
Borgo novo, Borgonovo, Barnoun: Ort im Bergell, Kanton Graubünden 2.8.
Boromeo, Borromeo: ursprünglich aus Padua stammende Adelsfamilie
 Federigo conte: Besitzer der Isola Madre am Lago Maggiore 9.8.
 Renato conte: Besitzer der Isola Bella am Lago Maggiore 9.8.
 Vitaliano conte: Nuntius in Wien 9.8.
Borromées: Isles*
Boscowich, Bošcović, Ruder Josip/Ruggiero Giuseppe: S.J., Mathematiker,  

Präfekt der Wiener Sternwarte KD 1763, 4.1.
Bosset, Jean‑Georges: Kaufmann in Neuenburg 6.9.
Botta d’Adorno, Antonio Ottone marchese: Feldmarschall, Regent in Florenz 9.10.
Bottighofen: Ort im jetzigen Kanton Thurgau 21
Botzen/Bolzan, Bozen, Bolzano: Aufenthalt Z’s vom 8.‑16. April 1764 7.7., 9.7., 9.8., 

BZ April‑Juni
Boucher, François: französischer Maler 26.8.
Boudeviller, Boudevillers: Ort im Kanton Neuenburg 9.9.
Bougaint, Bogino‑Migliandola, Giovanni Battista conte: Kriegsminister Sardiniens 27.7.
Bourbon: Maria Isabella*, Marie Adélaide*, Marie‑Louise*, Louis*, Sophie Philippine*, 

Victoire Louise*
Boujean: Bözing*
Bourdaloue, Louis: französischer Jesuit, Prediger und Schriftsteller 22.9. 
Bourgogne, Franche Comté, Freigrafschaft Burgund 14.8., 30.8., 9.9., 13.10.
Bouveresse, Boveresse: Ort im Val‑de‑Travers, im Kanton Neuenburg 8.9.
Bozen: Botzen*
Bragance, Bragança, Dom João Carlos de, Hzg von Lafões 16.7., 8.8., 23.8., 11.9., 27.‑28.9., 

BZ Jän.‑April, Juni‑Okt., KD 1763, 6.7.; KLK Briefe 1, 3‑5, 7, 10, 13, 15, 16
Branle, Brenles, Jacques‑Abram: Sekretär der Lausanner Société économique 26.9.
Brattelen, Pratteln: Ort bei Basel, heute Halbkanton Basel‑Landschaft 2.9.
Bravuogn: Bergün*
Bregel/Bergel, Bergell, Val Bergaglia: Tal der Maira in Graubünden 2.8.
Bregentz, Bregenz 26.‑30.6., 3.7., 7.7., 15.7., 17.7.; KLK Briefe 1‑2
 Herberge Krone 29.6.
Bregenzer Ach: Zufluß des Bodensees 29.6.
Breiten Ebene, Breitenebene: im Halbkanton Appenzell‑Ausserrhoden 14.7.
Brele, Prägels, Prêles: Ort im Kanton Bern 5.9.
Bremgarten, Bremgartner Wald zwischen der Aarbrücke und der Stadt Bern 11.9.
Brenles: Branle*
Brenna, Brenno: Nebenfluss des Tessin 11.8.
Brenner, Brennerpass, Brennero: 1374 m hoher Grenzpass zwischen Tirol  

und Südtirol 23.6.
Brentano/Brentani‑Cimaroli: Bankiersfamilie; mögl. Carlo oder Giovanni  

und ihre Tochter (Casnati*) 8.8.
 Joseph Anton Frhr.: österr. General 8.8.
Brentzighofen, Brenzikofen: Ort im Kanton Bern 18.9.
Breslau, polnisch Wrocław KD 1763, 15.12.; KLK Brief 6
 eveque: Schaffgotsch*
Bresse: burgundische Landschaft im Osten Frankreichs 13.10.
Bretagne KLK Brief 15
Brevendow, Przebendowska, Felicija Gfin., geb. Wielopolska KD 1763, 15.12.
Brevine: Ort im Kanton Neuenburg 8.‑9.9.
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 Herberge La Couronne 8.9.
Brienz: Ort im Kanton Graubünden 30.7.
Brisacco, Brissago: Ort am Nordufer des Lago Maggiore, in den Welschen Landvogteien, 

im jetzigen Kanton Tessin 10.8.
Brisson, Mathurin‑Jacques: französischer Zoologe und Naturphilosoph 18.8.
Britten: nach Zinzendorf Ort zwischen Hindelbank und Thorberg im Kanton Bern,  

mögl. Ittigen 13.9.
Britzelius: Blizenius*
Brno:  Brünn*
Broc: Bruch*
Brot dessous, Brot‑Dessous: Ort im Kanton Neuenburg 7.9.; KLK Brief 14
Brown: ein englischer Besucher Zürichs 22.8.
Broye: Fluss im Westschweizer Mittelland, mündet in den Neuenburgersee 21.‑23.9.
Bruch, Broc: Ort im Kanton Freiburg 19.9.
Buechen: Buchen*
Brücken: Cassel*, Hofbrük: Lucerne*, Kapeller: Lucerne*, Krazeren/Kräzern*, Lange 

Brück*, Des Müllers Brüke*, Obere Brück*, Puntauta*, S. Gines/Sensebrücke*, Schöne 
Brüke/Schönibrükke*, Spreuer: Lucerne*, Schaffhausen*, Teufelsbruk*

Brünn, tschechisch Brno KD 1763, 15.12.
Brüssel: Bruxelles*
Bruggen: Ort im Kanton St. Gallen 13.7.
Bruk, Brugg: Ort im jetzigen Kanton Aargau 15.9. 
Brunet: Kaufmann aus Montpellier 19.8.
Brunnen: Ort am Vierwaldstättersee im Kanton Schwyz 14.‑15.8.; KLK Brief 9
Brusgnano: Busonano*
Brutz, Prutz: Ort in Tirol 23.3.
Bruxelles, Brusselles, Brüssel 11.9., KD 1763, 6.7.; KLK Briefe 3, 5.10., 13, 15, 17
Bruyn: Zinzendorf traf den Offizier am 23.8.
Büchelbach, Bichelbach: Ort an der Fernpassstraße, Tirol 24.6.
Buchen, Buechen: im Gebiet der Pfarrei Thal gelegener Ort, im Kanton St. Gallen 7.7.
Buchen: nach Zinzendorf Ort im Kanton Zürich 16.8.
Buchenberg: Ort in Bayern 24.6.
Buchhorn, Buchorn: heute Friedrichshafen, Baden‑Württemberg 4.‑7.7.; KLK Briefe 1‑2 
Bude, Buda 7.9.
Bündtner Reuss, Oberalp‑Reuss: einer der Quellflüsse der Reuss, im Kanton Uri 13.8.
Bühel, Bühler: Ort im Halbkanton Appenzell‑Ausserrhoden 14.7.
Bülach: Bulach*
Bürgenberg, Bürgenstock: Berg am Vierwaldstättersee, im Kanton Luzern 15.8.
Buicart, Mme, Cousine Z.’s BZ Feb., Nov.
Bulach, Bülach: Ort im Kanton Zürich 24.8.
Bulle: Ort im Kanton Freiburg 22.‑23.9.
 Herberge La Mort 22.9.
Bullinger, Heinrich: Reformator in Zürich 21.8.
Bundeli: Bonteli*
Buochs: Ort am Südufer des Vierwaldstättersees, im Halbkanton Nidwalden 15.8
Buol‑Schauenstein, Frhr.: rätische Familie, in Graubünden begütert 30.7. 
Buonamici: Seidenfabrikant in Como 7.8.
Burckhardt‑Zaeslin, Samuel: Kaufmann und Sammler in Basel 31.8.
Burgdorf: Ort im Kanton Bern 13.9.
Burgen: Schlösser*
Burghof: Ort in Tirol 23.6.
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Burgistein: Ort und Schloss im Kanton Bern 18.9.
Burgund: Bourgogne*, Franche Comté*
Burie, Burier: Ort, im jetzigen Kanton Waadt 24.9.
Burscheid: Ort heute in Nordrhein‑Westfalen 28.8.
Büsching, Anton Friedrich: Theologe und Geograph; Neue Erdbeschreibung 29.6., 4.7.
Busonano, Brusgnano: Ort im Valle Leventina, in den Welschen Landvogteien,  

im jetzigen Kanton Tessin 12.8.
Butenau: Ort im Kanton Zürich 16.8.
Buterin, Wutterini, Joseph: Textilkaufmann in Rorschach 8.7., 10.7. 
Buttafuoco, Marc‑Matthieu: korsischer Offizier 10.10.

Cadix, Cádiz KLK Briefe 13, 17
Calanda: Kalanda*
Calas, Jean: Toulouser Protestant 2.7., 26.9., 9.10.
Callenberg: Adelsfam., 1651‑82 Reichsfreiherrn; 1654 Reichsgrafen bis 1785 Besitzer  

der Standesherrschaft Muskau
 August Heinrich Gf.: General‑Postmeister in Sachsen 22.7., 28.7., BZ Jän., Mai, Juli

 ‐ Muskau, Georg Alexander Gf.: Vetter Zinzendorfs 24.9., 26.‑27.9., 30.9., 4.10., 9.10., 
KD 1763, 15.12.

 ‐ Muskau, Johann Alexander Gf.: Onkel Zinzendorfs 3.8., 24.8., BZ Jän.‑März, Mai; 
KD 1763, 15.12.

 ‐ Muskau, Kurt Heinrich: Cousin Zinzendorfs BZ Mai
 ‐ Muskau, Louise Henriette: Cousine Zinzendorfs BZ Jän., Mai, KD 1763, 15.12.
 ‐ Muskau, Ursula Margarete: Cousine Zinzendorfs KD 1763, 15.12.

Callus, mögl. Callus Taktikus KLK Brief 17
Calmet, Dom Augustin: Abt von Senones 3.10.
Calvin, Jean: Reformator 3.10.
Calzapigi, Calzabigi, Raniero de: italienischer Schriftsteller und Librettist;  

Orfeo ed Euridice (1762) KD 1763, 4.1.
Camogask: Campogast*
Camogno: Camunio*
Camp, Campo: Ort am Comersee, Lombardei 7.8.
Campo: Ort am Lago di Mezzola, heute Italien 6.8.
Campavall: Ruine Guardaval bei La Punt, Graubünden 1.8.
Campofer, Chiamfaer, Champfer: Ort im Oberengadin, im Kanton Graubünden 2.8. 
Campogast, Chamues‑ch, Camogask, Campovasto: heute Ortsteil von La Punt  

im Kanton Graubünden 1.8.
Camuera, Chiamuguaera, Chamuera: Tal im Oberengadin 1.8.
Camunio, Camogno: Ort am Westufer der Lombardei 9.8.
Canal, Malabaila di Canale KD 1763, 15.12. 
 Gerolamo Luigi conte: Gesandter Sardiniens in Wien BZ Juni, KD 1763, 17.2.; 

KLK Briefe 7, 15
 Maria Anna contessa: Tochter des Gerolamo KD 1763, 4.1., 2.5.
Cannero: Canzere*
Canobio, Cannobio: Ort am Westufer des Lago Maggiore, Lombardei 9.‑10.8.
Canto d’Yrles, Sophie Charlotte, geb. Gfin. Zinzendorf 31.8., BZ Jän.‑März, Mai, KD 1763, 

15.12.; KLK Brief 8
Canzere, Cannero: Ort am Westufer des Lago Maggiore, Lombardei 9.8.
Cappel, Kappel: Siedlung bei Nesselwang, heute in Bayern 25.6.
Cara, Carate: Ort am Comersee, Lombardei 7.8
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Careno: Carré*
Carlstetten, Karlstetten: Ort bei St. Pölten, nö. Herrschaft der Zinzendorf 17.8., BZ Aug.; 

KLK Briefe 3, 7, 10, 11, 13
Carrache, Carracci, Annibale: italienischer Maler 7.10.
Carré, Careno: Ort am Comersee, Lombardei 7.8
Casaccia, Casatsch: höchster Ort im Bergeller Tal, im Kanton Graubünden 2.8.
Case Scattoni: Scattoni*
Casnati: Mailänder Adelsfamilie, in Como
 zwei abbés 7.‑8.8.
 Francesco: Kaufmann ∞ geb. Brentano 7.‑8.8.
Caspar‑Rorschach: Kaufmann in Rorschach 5.‑10.7.; KLK Brief 2; BZ Aug.
Caspar‑Trave, Karl Bernhard von: Kaufmann in Rorschach 8.‑10.7.
Cassel: nach Zinzendorf Brücke über die Reuss, im Kanton Uri 13.8.
Cassel, Kassel: Stadt in Hessen 18.9.
Cassini‑Thury, César‑François: französischer Astronom und Geometer KD 1763, 4.1.
Cassinotta, Casinotta: Gescinen*
Casta segna, Castasengen, Castasegna: heute Grenzort zwischen Graubünden  

und Italien 3.‑4.8.
Castelaz, Castellazzo: Burgruine in Graubünden, heute im italienischen Bergell 4.8.
Castellar, Le Châtelard: Schloss bei Burier, im jetzigen Kanton Waadt 24.9., TBD
Castello de Ré Autario: Ruine am westlichen Tessinufer, an der Gotthardstrasse 11.8.
Castello del Re Desiderio: Burgruine am westlichen Tessinufer,  

an der Gotthardstrsse 12.8.
Castelmur: Sperrfeste, Ruine im Bergell, Kanton Graubünden 2.8.
Casti: Tiefencasten* 
Castillaz, Castellaz: Ruinen bei Novate, am Lago di Mezzola 6.8.
Castillone, Castione: Ort am Tessin, in den Welschen Landvogteien,  

im jetzigen Kanton Tessin 11.8.
Catherine, Katharina II. von Russland 8.9., 3.10., 7.10.; KLK Brief 14
Causans: Cosans*
Cavalcabo, Felice Barone de BZ Juni
Caviano: Scuviano*
Cavriani, Ludwig Gf.: nö. Regierungsrat KD 2.5.
Cécio: ein Offizier und Seidenfabrikant in Como 7.8.
Celerina, Tschlarina, Schlarigna: Ort im Oberengadin, im Kanton Graubünden 28.7., 1.8.
Céligny: seit 1536 Genfer Enklave im jetzigen Kanton Waadt 1.10.
Cenis, Mont: 2053m hoher Pass zwischen Frankreich (Lyon) und Italien (Turin) KLK Brief 15
Cerlier, Erlach: Ort am Bielersee, im Kanton Bern 5.9.
Cernobbio: Zernobio*
Chabliere, La Chablière: Landgut bei Lausanne 27.‑30.9., 6.10., TBD; KLK Brief 17
Chaillet‑d’Arnex, Frédéric oder sein Bruder Jean‑Henri aus Neuenburg 5.‑6.9., 10.9.
Chambers, William Sir: schottischer Architekt, Autor der Desseins des édifices 3.9.
Champ‑du‑Moulin: zu Brot‑Dessous* gehörender Weiler am linken Ufer der Areuse  

im Kanton Neuenburg 7.‑8.9.
Chamuera: Camuera*
Champfer: Campofer*
Champion, Gampelen: Ort im Kanton Bern 11.9. 
Chandieu, Louise‑Elisabeth Villars‑, geb. de Sacconay 3.10.
Charles, Karl
 „Prince Charles“, „grand maitre“, Karl Alexander Hzg von Lothringen, Hoch‑  

und Deutschmeister 3.7., BZ Juli; KLK Briefe 7, 10, 18
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 Karl Borromäus, der Heilige 9.8. 
 Karl Emmanuel III. von Sardinien 49, 69
 Karl II. Eugen, Hzg von Württemberg 26.6., 29.9.
 ‑le Hardi, Karl der Kühne, Hzg von Burgund 17.8., 12.9.
 ‑Magne, Karl der Gr. 25.6.
Charlevoix, Pierre‑François: S.J., Missionar, Autor der Histoire  

et description générale KD 1763, 4.1.
Charton: Kaufmannsfamilie
 David: Sohn von Vincent 22.8., 6.10.
 Vincent, Teilhaber des Genfer Handelshauses Charton & Bandol 22.‑23.8., 28.8., 

1.‑6.10., 9.‑12.10., BZ Okt.; KLK Briefe 11, 12
Chataigne, La Châtagne: Ort im Kanton Neuenburg 8.9.
Chateauvieux: Lullin*
Chatel S. Denys, Châtel‑St‑Denis: Ort und Burg im Kanton Freiburg 23.9., 26.9., TBD
 Herberge Couronne d’Or 23.9.
Chatelard: Castellar*
Chatelet, Du Châtelet‑Lomont, Florent‑Louis: französischer Botschafter in Wien  

∞ Diane‑Adélaïde, geb. de Rochechouart KD 1763, 4.1., 17.2., 6.7.; KLK Briefe 6, 10, 15
Chatillard‑Montillet, Jean‑François: Erzbischof von Auch 26.9.
Chatillon, Châtillon‑en‑Michaille: Dorf nordwestlich von Bellegarde‑sur‑Valserine, im 

heutigen Departement Ain in Ostfrankreich 13.10.
Chauchat jr.: Kaufmann aus Paris 17.8., 22.‑23.8., 29.8.
Chaumont: Berg bei Valangin, im Kanton Neuenburg 9.9.
Chaux: La Chaux*
Chavannes, Schafis: Ort am Bielersee im Kanton Bern 5.9.
Chény, Chêne: Dorf an der savoyischen Grenze im Kanton Genf 6.10.
Chernier, Chernex: Ort am Genfersee, im jetzigen Kanton Waadt 24.9.
Chéry, Mme de, und ihre Tochter, eine verheiratete Auersperg KD 2.5.
Chiasso: Ort im Kanton Tessin 8.8.
Chiavenna: Handelsstadt in Graubünden, heute Italien 26.6., 7.‑8.7., 25.7., 29.‑30.7., 2.‑4.8. 

10.8., BZ Aug., Nov.; KLK Briefe 1, 5, 6, 8, 9, 11‑14
 Aufenthalt 4.‑6.8.
 Herberge Tre Ré 4.8.
Chiggiogna: Chrisogna*
Chillon: Schloss am Genfersee, im jetzigen Kanton Waadt 24.9., TBD
Chine, China 30.9.
Chiudera: Dame in Chiavenna 4.8.
Choiseul‑Stainville, Etienne‑François duc de: französischer Minister 26.9., 30.9.
Chotek, Rudolf: kgl. böhmischer Oberster und österreichischer Kanzler 20.7., KD 1763, 

17.2.; KLK Brief 3
Chouffaille: Tuffelen* 
Chrisogna, Chiggiogna: Ort im Valle Leventina in den Welschen Landvogteien, im jetzigen 

Kanton Tessin 11.8.
Chrudim: Kreisstadt in Ostböhmen KD 1763, 15.12.; KLK Brief 8
Chur: Coire*
Churfirsten: Kuh‑firsten*
Churwalden: Ort und Prämonstratenserkloster im Kanton Graubünden 30.7.
Cisaz, Cysat: Jakob Joseph Xaver von:  

Oberleutnant der lothringischen Schweizer Garde 24.8. 
Cittíglio: Sticho* 
Clagenfurt, Klagenfurt BZ Juni
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Clarens: Ort am Genfersee, im jetzigen Kanton Waadt 24.9., TBD
Clari: Clary*
Clarke, Godfrey Bagnall: englischer Reisender; Zinzendorf traf ihn am 27.9, 30.9.
Claro: Benediktinerinnenkloster im Tal des Tessin, in den Welschen Landvogteien,  

im jetzigen Kanton Tessin 11.8.
Clary, Friederike Charlotte Gfin., geb. Gfin. von der Osten KD 1763, 6.7.
Clary, Leopold Kaspar Gf. KLK Brief 4
Clausberg, Klausberg: Ort vor, heute Stadtteil von Bregenz 29.6.
Clemens: Rezzonico*
Clement, Klemens Wenzeslaus von Sachsen: Bischof von Freising und Regensburg 26.6.
Clerici: Mailänder Adelsfamilie, 1690‑1801 im Besitz der gleichnamigen Villa; 

Tremesso* 7.8.
Clus, Klus: Ort im Kanton Uri 13.8.
Coblence, Coblenz, Coblentz, Koblenz: Ort am Rhein, im jetzigen Kanton Aargau 29.8.; 

KLK Brief 7, 10, 11, 15
Cochichine, Cochinchina 30.9.
Coelestin: Sfondrati*
Coire, Chur: Hauptort des Kantons Graubünden 26.6., 15.‑17.7, 21.7., 24.‑26.7., 1.8., 3.8., 

10.‑11.8., 16.8., 2.10., BZ Juli; KLK Briefe 1, 4‑6, 8, 10, 11, 13‑15, 17
 Aufenthalt 21.‑30.7.
 Herberge Weisses Kreuz 21.7.
 Herberge Zur Krone 21.7.
 Prince eveque: Federspiel*
Col: Cul*
Colalto, Collalto, Elisabeth, geb. Gfin. KD 1763, 4.1.
Coldraro, Coldrério: Ort bei Mendrisio im jetzigen Kanton Tessin 8.8.
Colico, Cólico: Ort am Comersee, Lombardei 6.8.
Collalto: Colalto*
Collognes: Coulonges*
Colloredo, Franz de Paula Gundaccar Gf. 26.6. 
 Karl Borromäus Gf.: Landkomtur der Ballei Österreich KLK Briefe 10‑11
Collombey: Kloster im Kanton Wallis 25.9.
Colmegna: Scomegno*
Colonno: mögl. Holica*
Colore, Coloredo: Ort an der Mera, Lombardei 6.8.
Come, Como: Stadt, Provinz und See in der Lombardei 3.8., 7.‑10.8.; KLK Briefe 8‑9, 11, 12
 Lac de, Comersee 9.8.; KLK Briefe 8‑9
Comera, Comerio: Ort nordwestl. von Varese in der Lombardei 9.8.
Constance, Konstanz: größte Stadt am Bodensee, 1548‑1806 habsburgisch,  

heute Baden‑Württemberg KLK Briefe 1‑2
 Aufenthalt 4.‑5.7.
 Herberge Goldener Adler 4.7.
 Konzil von 1414‑18 4.7.
 Lac de, Bodensee 27.6.‑29.6., 6.7., 12.7., 14.7., 7.8., 24.9.; KLK Briefe 1‑5
 Unter See, Untersee 14.7.
Constance: Zinzendorf*
Constant: Familie in Lausanne
 mögl. Sohn des Jean‑Augustin ∞ Françoise, geb. de Loys de Villardin 26.‑27.9.

 ‐ de Rebecqu, Rebecque, mögl. Guillaume Anne TBD
 ‐ d’Hermenches, Rose‑Suzanne, geb. de Saussure ∞ Samuel; ihre Tochter: 

Gentil* 29.‑30.9.
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 ‐ d’Hermenches, Louise‑Anne, geb. de Seigneux ∞ David‑Louis 30.9.
Constantinople, Konstantinopel 5.10., KD 1763, 4.1.
Copet, Coppet: Ort und Schloss am Westufer des Genfersees,  

im jetzigen Kanton Waadt 1.10.
Copier: nach Zinzendorf Ort in Frankreich 13.10.
Coppingen, Koppingen: Ort im Kanton Bern 13.9.
Corbieres, Corbières: Ort im Kanton Freiburg 22.9.
Corcelle, Corcelles: Ort im Kanton Neuenburg 7.9.
Cordiliéres, Kordilleren 2.10.
Coreggio, Correggio, Antonio Allegri, genannt II C. 9.8.
Corenno: Currend*
Corevon, M.: traf Zinzendorf in Genf am 27.9. 
Coriollin, Corjolens: Ort im Kanton Freiburg 21.9.
Corneau, Cornaux: Ort im Kanton Neuenburg 5.9
Cornfail, Kornfail‑Weinfelden, Hektor Heinrich Graf  

∞ Johanna Loide, geb. Gräfin Zinzendorf* KLK Brief 7
Coroggio, nach Zinzendorf auch Calogia: Wasserfall bei Castasegna 4.8.
Corpastaur, Corpataux: Ort im Kanton Freiburg 22.9.
Correggio: Coreggio* 
Correvon: Seigneux‑Correvon*
Corse, Korsika 5.10., 10.10.
Corseaux: Courgeon*
Corseray, Corserey: Ort im Kanton Freiburg 21.9.
Corsyez, Corsier‑sur‑Vevey: Ort am Genfersee, im jetzigen Kanton Waadt 26.9.
Cortini: Hauptmann in Soglio 3.‑4.8., 7.8.
Cortini‑Gaudenzett: Podestà in Bondo 2.8.
Cosans, Causans, Vincens de Mauléon, Marie‑Françoise, marquise de, geb. de Louvel  

de Glisy 7.10., 9.10.
Coublon: La Chaux*
Coulonges, Collonges: Ort an der Straße von Genf zum Fort l’Ecluse,  

Frankreich mit Auberge Ecu de France 13.10.
Courgeon, Corseaux: Ort am Genfersee, im jetzigen Kanton Waadt 26.9.
Court: Lausanne*
Couvet: Ort im Val‑de‑Travers, im Kanton Neuenburg 8.9.; KLK Brief 14
 Herberge Aigle oder Lion d’or 7.9.
Cramer, Gabriel & Philibert: Buchhändler in Genf 3.10.
Cräpalv, Fuorcla Crap Alv: Alpe im Kanton Graubünden, Wasserscheide zwischen Rhein 

und Inn 31.7.; KLK Brief 8
Cremia: Ort am Comersee, Lombardei 6.8.
Crenzacher, Grenzacher Horn: Berg bei Grenzach‑Wyhlen in Baden, heute 

Baden‑Württemberg 31.8., 1.9.
Créqui, M. de: Gespräch über ihn 6.10.
Cresciano: Ort in den Welschen Landvogteien, im jetzigen Kanton Tessin 11.8.
Cressier: Ort im Kanton Neuenburg 5.9
Cresta: heute Ortsteil von Celerina, Oberengadin, im Kanton Graubünden 1.8.
Creux du Vent, Creux‑du‑Van: größte Schlucht des Juras an der Grenze  

der Kantone Neuenburg und Waadt 7.9., 11.9.
Cricettes, Crosettes: Wald im Kanton Neuenburg 9.9.
Cricheri, von Chicherio: Transportunternehmer in Bellinzona 10.8.
Croc, Roc aux Crocs, Roche‑aux‑Crocs, heute Vue‑des‑Alpes: 1283 m hoher Pass  

im Schweizer Jura, Kanton Neuenburg 9.9.
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Crosettes: Cricettes*
Crousaz: Mezery*
Crouy, mögl. Croy, prince de: Gespräch über ihn in Genf am 6.10.
Crozé, Ferdinand de Charrière: Direktor des Lausanner Militärdepartements 29.9.
Cuilly, Cully: Ort am Genfersee, im jetzigen Kanton Waadt 26.9.
Cul de, Cul‑des‑Roches, Col‑des‑Roches: Pass und Felsenmühle im Jura,  

Kanton Neuenburg 9.9.
Cully: Cuilly*
Cumons/Gumoins, Goumoëns‑la‑Ville: Ort und Schloss im jetzigen Kanton Waadt 1.9., 24.9.
Curchod, Louise‑Suzanne, geb. ∞ Jacques Necker 15.9.
Currend, Corenno Plinio: Ort am Comersee, Lombardei 6.8.
Curtabatt: Kortebat*
Custrin, Küstrin, polnisch Kostrzyn nad Odra KD 1763, 15.12.
Cysat: Cisaz*

Dalp, Johann Jakob: Kaufmann in Chur 23.7., 25.7., 28.7., 27.8.; KLK Brief 6, BZ Aug.
Damiens, Robert‑François: Attentäter 8.10.
Dannemarc, Dänemark 18.8.
Danzenberg, Tanzenberg: Vorberg nördlich von Weggis, am Vierwaldstättersee 15.8.
Danzig, polnisch Gdansk 3.7., 10.9., 2.10., BZ Juli, KD 1763, 15.12., TBD
Daries, Darjes, Joachim Georg: Philosoph, Jurist, Kameralist, Professor in Frankfurt/Oder 

∞ Catharina, geb. Teichmeyer 24.9., TBD
Dascio: Ort am Südufer des Lago di Mezzola, Lombardei 6.8.
Dassier: Genfer Medaillenstecher‑Familie, mit Vater Jean und Sohn Antoine 5.10. 
Daun, Leopold Joseph Gf.: Hofkriegsratspräsident 29.9.
Dauphiné: Provinz in Südostfrankreich 6.10.
Dazio Grande: Zollhaus im Valle Leventina an der Gotthardstrasse 8.8., 11.‑12.8.
Deforis: Réfutation*
Deisswil: Deuswyl*
Delebio, Delébio: Ort der Lombardei 6.8.
Delfs, Telfs: Ort westl. von Innsbruck, Tirol 23.6. 
De Luc, Deluc, Jean‑André: Naturwissenschaftler und Meteorologe,  

Genfer Ratsherr 11.10.
Demosthenes: griechischer Redner KD 1763, 7.6. 
<Denenaval> 28.7.
Den Haag: La Haye* 
Denys, Denis, Marie‑Louise, geb. Mignot: Nichte Voltaires 3.10., 8.10.
Dent du Jamand, Jaman: Berg bei Montreux 24.9.
Dent du Midi, Dents du Midi: Bergkette in den Westalpen, im Kanton Wallis 24.‑25.9. 
Dervio, Dérvio: Ort am Comersee, Lombardei 6.8.
Deschertz, Tüscherz: Ort am Bielersee, im Kanton Bern 5.9.
Des Müllers Brüke: nach Zinzendorf weggeschwemmte Brücke über die Reuss,  

im Kanton Uri 13.8
Dessen, Tess, Diesse: Ort im Kanton Bern 5.9.
Deuring: Deyringer* 
Deuswyl, Deisswil bei Münchenbuchsee: Ort im Kanton Bern,  

hier Irrtum Zinzendorfs 11.9.
Deutschland: Allemagne*
Deux discours sur l’esprit: Tronchin*
Deyringer, Deuring, Frhr.: Bregenzer Familie 29.6. 
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Dictionnaire philosophique portatif: Voltaire*
Didelot, Claude‑Louis: französischer Offizier aus Besançon 7.9.
Dierikon: Ort im Kanton Luzern 16.8.
Diesbach, mögl. Oberdiessbach: Ort im Kanton Bern 18.9.
Diesbach: seit dem 15. Jh. eine der einflussreichsten Familien der Stadt Bern,  

ein katholischer Zweig war seit 1528 in Freiburg ansässig; Zinzendorf traf Mitglieder  
der Familie aus den Linien Belleroche, Steinbrugg und Torny vom 19.‑27. Sep. in Freiburg
 ‐ Steinbrugg Jean‑Frédéric, Fst. Santa Agata ∞ Vittoria, geb. Gfin.   

Faraone 19.9.
 ‐ Steinbrugg, Louise, geb. Gfin. D.‑Belleroche,  

Witwe von François‑Philippe D.‑St. 20.9.
 ‐ Anne‑Marie, geb. de Montenach ∞ Jean‑Joseph 21.9.
 ‐ Torny, François‑Pierre, Freund Zinzendorfs ∞ Marie‑Madeleine, geb. comtesse 

d’Affry 18.‑28.9., 8.10., BZ Jän., April, Mai‑Nov., TBD; KLK Briefe 10, 15
 ‐ Torny, Frédéric‑François, seigneur de Mézières 21.9.
 ‐ Torny, Jean‑Joseph, 2. Fst. von Santa Agata 21.9.
 ‐ Torny, Jean‑Pierre, chevalier de Torny 21.9.

 Joseph‑Hubert 21.9.
 Marguerite‑Vérène 21.9.
 Marie‑Anne 21.9.
 Marie‑Madeleine 21.9.
 Marie‑Madeleine, geb. comtesse d’Affry ∞ François‑Pierre 19.9., KD 1763, 17.2., 

6.7.; 1765, 16.3., BZ Okt., TBD
 Nikolaus Joseph von, aus der Berner Linie: S.J. 19.9., 8.10., BZ Okt., KD 1765, 16.3.
 ‐ Torny, Philippe‑Joseph‑Henri comte: Bruder des François KD 1763, 2.5.

Diesse: Dessen*
Diessenhofen: Ort am Rhein, im jetzigen Kanton Thurgau 16.7.
Dirschenbach: Ort westl. von Innsbruck, Tirol 23.6.
Discours aux Welches: Voltaire*
Discours qui a remporté le Prix à l’Académie de Dijon: Rousseau*
Discours sur l’origine: Rousseau*
Disentis, Mustér: Ort im Tal des Oberrheins, im Kanton Graubünden 11.8., 13.8.
Ditis, Tisis: seit 1925 Stadtteil von Feldkirch 16.6.
Dobler: Kaufmann in Appenzell 15.7.
Dogern: Ort am Rhein, heute Baden‑Württemberg 29.8.
Dohna‑Schlobitten, Familie KLK Briefe 7, 10, 16, 18
 Friedrich Gf.: Besitzer von Coppet 1.10.
Dolin: Reisegefährte Zinzendorfs, mögl. M. Orlin 9.9.
Dolive, Dullive: Zufluss des Genfersees, im jetzigen Kanton Waadt 1.10.
Dollet: M., traf Zinzendorf in Genf am 12.10.
Dollfuss: Tollfus*
Domasio, Domaso: Ort am Comersee, Lombardei 6.8.; KLK Brief 9
Dominger: Feldkircher Bürgerfamilie 16.7.
Donch, Dongo: Ort am Comersee, Lombardei 6.8.
Doneschingen, Donaueschingen: fürstenbergische Stadt,  

heute in Baden‑Württemberg 2.8.
Dor, Dório: Ort am Comersee, Lombardei 6.8.
Dorenweid, Dorenwaid: Thornweit*
Doren‑, Dornbeuren, Dornbirn: heute Stadt in Vorarlberg 29.6. 
Dorff: nach Zinzendorf Ort zwischen Rheinfelden und Basel 29.8.
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Dornach, hier Dorneck: Burg bei Dornach, bis 1798 Sitz der Landvögte,  
im jetzigen Halbkanton Basel‑Landschaft 1.9.

Dornbirn: Dornbeuren*
Dottenweilen, Dottenwil: Schloß und Weiler im Kanton St. Gallen 5.1. 
Douanne: Tavane*
Dresde, Dresden 3.8., 9.8., 26.8., 3.10., BZ Jän., Mai, Nov., KD 1763, 15.12.; KLK Brief 15
Droz: Jaquet‑Droz*
Dschan, Schaan: Ort im Fürstentum Liechtenstein 16.7.
Du Châtelet‑Lomont: Chatelet*
Du contrat social: Rousseau*
Dubiasso, Giubiasco: Ort bei Bellinzona, im jetzigen Kanton Tessin 10.8.
Dublin 6.9.
Du Four, Dufour, Robert: Kaufmann in Genf, und seine Frau 28.‑29.9., 6.10.
Duhamel du Monceau, Henri‑Louis: französischer Naturwissenschaftler
 Traité de la culture des terres 5.10.
Dullive: Dolvie*
Dumer, Dumée, Guillaume: 1608 peintre pour les tapisseries du roi 6.10.
Düngen, Tiengen: Ort heute in Baden‑Württemberg 28.8.
Dürrenberg: Landschaft, im jetzigen Halbkanton Basel‑Landschaft 2.9.
Du Pan, Jean‑Louis: Genfer Bankier 28.8., 13.‑14.9., 17.‑18.9.
Du Peyrou, Dupeyrou, Pierre‑Alexandre: Kaufmann in Neuenburg 5.9., 8.9.
Dupuy, Dupuits‑de‑la‑Chaux, Marie‑Françoise, geb. Corneille ∞ Pierre‑Jacques D. 3.10., 8.10.
Du Quesne, Duquesne, Abraham: französischer Admiral, und eine Nachkommin  

aus Erlangen 27.9.
Durach: Thurach*
Durlach: 1565‑1715 Residenzstadt der Markgrafen von Baden 30.8.
Du Roveray: Rovrai*
Dyck, John, 5th Baronet: englischer Konsul in Livorno 6.10.

Ebel, Johann Gottfried: Schilderung der Gebirgsvölker der Schweiz 14.8.
Ebenalp: Berg im Halbkanton Appenzell‑Innerrhoden 15.7.
Ebers: mögl. Sekretär Ludwig Zinzendorfs KLK Brief 7
Ebikon: Ort, heute Vorort von Luzern, Kanton Luzern 16.8.
Echalens, Echallens: Ort nördlich von Lausanne, im jetzigen Kanton Waadt 22.9., BZ Sep.
Ecuvillens: Escuvlens* 
Egg: Ek* 
Eggberge: Rosegeberg* 
Eggenberg, Josepha, geb. Prinzessin ∞ Johann Wilhelm Gf. Sinzendorf 21.8.
Egger, Joseph Anton von: Landschaftssyndikus in Tirol BZ Juni, Juli
Eggerstanden: Ort im Halbkanton Appen zell‑Innerrhoden 15.7.
Egis, Igis: Ort im Kanton Graubünden 21.7.
Eglinger, Johann Jakob: Kaufmann in Basel 29.8., 2.9.
Eglisau: Stadt am Nordufer des Rheins, im Kanton Zürich 24.6.
Ehrenberg: Ort und Festung an der Fernpassstraße, Tirol 23.6., 24.6.
Ehret: Eret*
Einsiedel, Johann Georg Gf.: sächsischer Kabinettsminister und Staatssekretär  

für innere Angelegenheiten BZ Feb.‑März
Eisenach TBD
Ek, Egg: Ort am Viewaldstättersee 15.8.
Elbe 15.7.
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Elisabeth: Zinzendorf*
Elisabeth Christine von Preussen, geb. Prinzessin von Braunschweig‑Bevern 

∞ Friedrich II. KD 1763, 15.12.
Elsass: Alsace*
Elten: Damenstift Hochelten, heute in Emmerich, Nordrhein‑Westfalen KD 1763, 17.2.
Emerlande, Emerlanden: Ort im Tal der Eschach, heute Bayern 27.6.
Emile: Rousseau*
Emm, Emme: Nebenfluss der Aare 13.9.
Empereur: Franz I. Stephan*
Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné, 35 vols (Paris 1751‑80) 26.8.
Engaddein, Engeddein, Engadin: Bergtal im Kanton Graubünden,  

in das Ober‑ und Unterengadin geteilt 28.7., 30.7., 1.8.; KLK Brief 8
Engel, Samuel: Landvogt von Echallens KD 1763, 4.1.
Engelberg: 1120 gegründetes Benediktinerkloster im Kanton Obwalden 14.8.
Engelhof: Zinzendorf traf die Lyonerin und ihre Töchter auf deren Heimreise am 26.8.
England: Angleterre*
Entretiens de Phocion: Mably*
Enzenberg, Franz Joseph Gf. 24.6., 27.8., BZ Aug.; KLK Briefe 6‑7
Enzenberg, Sophie Amalia., geb. Schack‑Schackeberg ∞ Kassian Ignaz Gf. E.:  

Präsident des Tiroler Landesguberniums 23.6., 27.8.
Enzesfeld: Herrschaft der Zinzendorf in NÖ 30.6., BZ Juni; KLK Briefe 3, 7, 13
Epagnier: Espanier*
Epesses: Espesse*
Epinay: Espinay*
Epître de la modération: Voltaire*
Erbetto, Arbedo: Ort bei Bellinzona, in den Welschen Landvogteien,  

im jetzigen Kanton Tessin 11.8.
Erdbrust: Vorort von Zürich 16.8.
Erdfeld, Erstfeld: Ort im Kanton Uri 13.8.
Eret, Ehret, Georgius Dionysius: botanischer Zeichner 18.8.
Erfurt 18.8., 20.9.
Eriskirchen, Eriskirch: Ort zur Reichsstadt Buchhorn gehörend, Baden Württemberg 4.7.
Erizzo, Nicolò: venezianischer Botschafter in Wien 17.2., KD 1763, 17.2.
Erlach: Cerlier*
Erlach: Bürger‑ und Patrizierfamilie in Bern
 Albrecht Friedrich von: Schultheiss 13.9.
 Hieronymus Gf.: Schultheiss, Besitzer von Schloss Hindelbank 13.9.
Erlangen 27.9.
Erlisburg, Erlinsburg: Ort im Kanton Bern 2.9
Ermanches: Constant d’Hermenches *
Erstfeld: Erdfeld*
Ertzingen, Erzingen: Ort im Kanton Schaffhausen 28.8.
Eschach, Äschach: Ort bei Lindau am Bodensee, heute Bayern 4.7.
Escher: seit 1385 mit dem Züricher Bürgerrecht versehene Familie, die sich in die 

die E. vom Luchs und die E. vom Glas teilte; ein Nebenzweig waren die E. von Berg
 ‐ vom Glas, Johannes: Offizier und Sammler 25.‑26.8.
 ‐ vom Glas, Heinrich: Seidenfabrikant 18.8.
 ‐ vom Luchs 18.8.
 ‐ von Berg, Johann Heinrich: Herrnhuter ∞ Marianne, geb. Steiger 5.9., 11.9.

 Hans Caspar: Bürgermeister von Zürich 18.9.
Escherny, Anne d’ ∞ Johann Baptist Frhr. Fries 22.8.; KLK Brief 15
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Escuvlens, Ecuvillens: Ort im Kanton Freiburg 22.9.
Espagne, Spanien 14.7., 21.8., 12.9., 10.10.; KLK Briefe 12, 13, 16
Espanier, Marin Epagnier: Orte am Neuenburger See im Kanton Neuenburg 5.9.
Espesse, Epesses: Ort am Genfersee, im jetzigen Kanton Waadt 26.9.
Espinay, Epinay, Louise‑Florence marquise d’, geb. Tardieu‑Esclavelle  

∞ Denis‑Joseph La Live‑Bellegarde‑E. 9.10.
Esplatures, Les Eplatures: Ort ursprünglich zu Le Locle gehörend,  

heute südwestlicher Stadtteil von La Chaux‑de‑Fonds im Kanton Neuenburg 9.10. 
Esprit, maximes et principes: Rousseau*
Essais sur divers sujets intéressans: Schmid von Auenstein*
Estavaye, Estavayer‑le‑Lac: Enklave des Kantons Freiburg am Neuenburger See; Landvogt: 

Lairesse* 21.9.
Esterhazy/Eszterhasy/Esterhasy..., Eszterházy de Galántha: ungar. Magnatenfam. 
 Maria Anna Fstin., geb. marchesa Lunati‑Visconti, „Princesse douairiere“ 

∞ Paul Anton I. Fst. E. 1.10., 5.10., BZ Mai‑Juni, Okt., KD 1763, 6.7.; KLK Briefe 3, 4, 7.10, 
11, 13, 16, 17
 ‐ Galántha, Nikolaus: k. Botschafter KLK Briefe 4, 16
 ‐ Franz Gf.: ungarischer Hofkanzler KD 1763, 4.1.; KLK Brief 17

 Maria Josepha: Fekete*
Estuy, Etoy: Ort am Nordufer des Genfersees, im jetzigen Kanton Waadt 1.10.
Etaliere, Lac de Taillères: westlich von La Brévine, im Kanton Neuenburg 8.9.
Europe, Europa 8.9., 29.9., KD 1763, 6.7.
Extrait du projet de paix: Rousseau*

Fabre, Favre, Pierre‑François: katholischer Priester in Lausanne 30.9.
Faesch, Emanuel: Offizier in Basel ∞ Sara, geb. Beck 31.8.
Faiche, Fieschgletscher im Wallis 24.9.
Faido: Hauptort des Valle Leventina in den Welschen Landvogteien,  

im jetzigen Kanton Tessin 11.8.
Fait, Fex: Ort im Oberengadin, im Kanton Graubünden 2.8.
Falchini, Falcini: Unternehmerfamilie in Luzern 15.8.
Falenz, Valens: Ort im Taminatal, im Kanton St. Gallen 17.7.
Falkenhayn, Gfin.
 Maria Antonia: Harrach*
 Maria Beatrix, geb. Gfin. KD 1763, 4.1., 2.5.
Falkenstein: zwei Burgen im Kanton Solothurn 2.9.
Fane, Lady Mary Anne ∞ Hieronymus Salis‑Bondo* 2.8.
Farnere, Farnern: Ort im Kanton Bern 2.9.
Fauchon, Melle: Dienstmädchen in Châtel‑Saint‑Denis 23.9.
Favre: Fabre*
Fazerol, Vazerol: Ort im Kanton Graubünden 30.7.
Febronius: Hontheim, Johann Nikolaus 26.7.
Federspiel, Johann Anton Frhr.: Fürstbischof von Chur 22.7., 29.7.
Fégely: Voegeli*
Fekete‑Galántha, 
 Georg Gf.: ungarischer Vizekanzler KD 1763, 4.1.
 Johann Gf.: Sohn Georgs, Hofrat in der Hofkammer  

∞ Maria Josepha, geb. Gfin. Esterházy‑Galántha KD 1763, 4.1., 17.2.
Feldkirch: Stadt in Vorarlberg 15.‑16.7., 20.7., 24.8.
 Stuben, Herberge 16.7.
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Felix, Félix, Isaac: Kaufmann aus Genf 28.8., 1.9., 4.10.
Fellberg, Fellenberg, Daniel von: Professor in Bern 12.‑18.9., TBD
Fenalet: Senalet*
Ferdinand Prinz von Preussen KD 1763, 15.12.
Feriolo: Ort am westlichen Ufer Lago Maggiore, Lombardei 9.8.
Fern, Fernpass: 1212 m hoher Gebirgspass in Tirol 23.6.
Fernstein: Burg an der Fernsteinstraße von Nassereith zum Fernpass;  

auf dem gleichnamigen See befindet sich die Sigmundsburg 23.6.
Fernay/Fernex, Ferney (‑Voltaire): Ort im französischen Arrondissement Gex  

an der Schweizer Grenze, Aufenthalt Voltaires von 1759‑78 28.9., 3.10., 8.10.
Ferrare, Ferrara KLK Brief 17
Festungen: Schlösser*
Feurtalen, Feuerthalen: Ort im Kanton Zürich 26.8.
Fex: Fait* 
Fiesch: Faiche*
Fillisur, Filisur: Ort im Kanton Graubünden 31.7.; KLK Brief 8
Finschgerminz, Finstermünz: 995 m hoher Pass im Unterinntal, an der Grenze von 

Graubünden und Tirol 16.7.
Firmian, Karl Joseph Gf.: als k. bevollmächtigter Minister Leiter des governo generale  

in der Lombardei KD 1765, 16.3.
Fischbach: heute Stadtteil von Friedrichshafen, Baden‑Württemberg 4.7.
Fischer, M.: aus Bern 6.9., 11.9.
Fischer‑Oberried, Gottlieb von: Offizier aus Bern ∞ Catharina, geb. von Mutach 14.9.
Fischersberg: mögl. Verwalter einer der Zinzendorfschen Grundherrschaften  

in Niederösterreich BZ Nov.
Flandre, Flandern KLK Brief 13
Flaurling: Ort westl. von Innsbruck, Tirol 23.6.
Flehe, Fli, Fly: Ort am Nordufer des Walensees, im jetzigen Kanton St. Gallen 18.8.
Fleming, Flemming, Georg Detlev Gf.: Schatzmeister von Litauen 3.10., BZ März
Fli: Flehe*
Florence, Florenz KD 1763, 6.7.; 1765, 16.3.; KLK Briefe 13, 17
Fluelen: Ort am Urnersee, im Kanton Uri 11.8., 14.8.; KLK Brief 9
 Herberge Weisses Kreuz 11.8.
Flüsse, Bäche: Aar/e*, Ach*, Adda*, Aflenzbach*, Albula*, Arge/n*, Areuse/Reuse, Arge/n*, 

Aubonne*, Avençon*, Baderbach*, Birs*, Boiron*, Bregenzer Ach*, Brenna/‑o*, Broye*, 
Bündtner Reuss*, Dolive/Dullive*, Dull‑/Dollive*, Elbe*, Emm/‑e*, Fly/Flehe*, Fraccia/
Frággia*, Glâne*, Glatt*, Goldach*, Goldbach*, Grande Eau*, Gri‑/Gryonne*, Hegebach*, Ill*, 
Iller*, Inn*, Kerstelenbach*, Kürnau/‑nach*, Lan‑/dquart*, Lech*, Leiblach*, Limmat*, Linth*, 
Lüeblach/Leiblach*, Luxburger Aach*, Mera/Maira*, Mayenbach/Meienreuss*, Morobbia*, 
Muesa/Moesa*, Myt/‑then*, Oberalp: Bündtner Reuss*, Plessur*, Polsannbach*, Promontele/
Promenthouse*, Rabos/Rabiosa*, Reuse/Areuse*, Reuss*, Rhin/Rhein*, Rhin/ Rin*, Rhône*, 
Roßbach/Straussbach*, Rotach*, Saren/Saar*, Sarine/Saane*, Schächen*, Schussen*, Seez*, 
Sense/ Singine*, Sihl*, Sitter*, Straussbach/ Roßbach*, Suse/Suze*, Tamina*, Tessin/Ticino*, 
Tiele/Ziel*, Valserine*, Venoge*, Vevay/Veveyse*, Weis(s)bach*, Wiese/n*

Flums: Ort im Kanton St. Gallen 17.7.
Flurlingen: Ort im Kanton Zürich 26.8.
Fly: Flehe*
Fondemens: Les Fondemens*
Fontaine, Marie‑Elisabeth de, geb. Mignot: Nichte Voltaires  

∞ Nicolas‑Joseph de Dompierre‑F. 9.10.
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Fontana: Ort im Val Bedretto, in den Welschen Landvogteien,  
im jetzigen Kanton Tessin 12.8.

Fontenelle, Bernard le Bovier de: französischer Wissenschaftler und Gelehrter 15.9., 8.10.
Fórcola: Furcula*
Formazza: Val fromaggia*
Fort de la Cluse, l’Ecluse oder de l’Ecluse: an der Rhône erbautes Sperrfort westlich  

von Genf, Département de l’Ain (Rhône‑Alpes), Frankreich 13.10.
Fort, M. le BZ Dez.
Fraccia, Frággia: Nebenfluss der Maira in Graubünden I 4.8.
France, Frankreich 30.7., 30.8., 2.9., 7.‑10.9., 28.‑30.9., 3.‑7.10.; KLK Briefe 10, 12, 14, 15
 Botschafter: Chatelet* 
Finanzen 7.9., 9.9., 28.9., 3.10.
 Militär 25.7., 15.9.
 roi de: Ludwig XV.*
Francfort, Frankfurt am Main 8.8., BZ Jän., KD 1763, 17.2., 6.7.
Francfort, Frankfurt an der Oder 24.9., KD 1763, 15.12.
Franche Comté: Bourgogne* 
Frankfurt: Francfort*
Frankreich: France*
Franz I. Stephan, „Empereur“ 26.6., 3.10., 8.10.
Franz Xaver Albert Benno von Sachsen, Graf von der Lausitz: Prinz von Sachsen und Polen, 

1763‑68 Regent des Kurfürstentums Sachsen BZ Feb.‑März, KD 1763, 4.1.
Frei‑: Frey‑*, Fri‑*
Frenisberg, Frienisberg: Ort im Kanton Bern 11.‑12.9.
Freyberg, Freiberg: sächsische Bergstadt KD 1763, 15.12.
Freyberg, Freiberg im Breisgau 29.6.
Frère 
 mon: Zinzendorf, Ludwig*
 à Dresde: Zinzendorf, Friedrich*
 à Vienne: Zinzendorf, Ludwig*
Freudenberg: Ragatz*
Frey: aus Donaueschingen 2.8.
Frey, Johann Rudolph des Landres: Offizier in franzöischen Diensten 1.9.
Friedrich Christian, Kurfürst von Sachsen  

∞ Maria Antonia Walpurga von Bayern KD 1763, 15.12.
Fribourg, Freiburg: Stadt und gleichnamiger Kanton 18.8., 20.8., 22.8., 28.8., 10.9., 15.‑24.9., 

28.9., BZ Okt., KD 1763, 6.7., TBD; KLK Briefe 10, 12; KLK Brief 15
 Aufenthalt 19.‑22.9.
Friedrich II. von Preussen 8.9., 18.9., 3.10.
 Sans Souci 18.9., KD 1763, 15.12.
Friedrich Heinrich Prinz von Preussen KD 1763, 15.12.
Frienisberg: Frenisberg*
Fries, Johann Baptist Frhr.: Bankier und Fabrikant in Wien 21.‑22.8., 25.9.; KLK Brief 15
Friesehufe, Friesenhofen: Ort an der Eschach, südl. von Leutkirch, Bayern 27.6.
Frino: Trigno*
Frisching: Berner Patrizierfamilie 4.9.
 Vinzenz (von) 7.10.
Fritsch/Fritsche, Fritzsch, Thomas Frhr. von: kursächsischer Diplomat  

und Konferenzminister BZ Feb.
Froberg/Montjoie, Simon Nikolaus/Nicolas von: Fürstbischof von Basel 3.9., 5.9., 12.9.
Fronhausen: Ort in Tirol 23.6.
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Fuchs: St. Gallener in Genf am 5.10.
Funck, Funk, Johann Friedrich: Berner Bildhauer 15.9., 17.‑18.9., TBD
Fuentes: Festung an der Mündung der Adda im Lago di Como, heute Italien 6.8.; KLK Brief 9
Fürst, Walther: Rütlischwurteilnehmer 13.8. 
Fuorcla Crap Alv: Cräpalv*
Furcula, Fórcola: 2227 m hoher Pass zwischen Chiavenna und dem Val Mesolcina 6.8.
Fussach: österr. Dorf im Mündungsgebiet der Dornbirner Ach,  

heute am Rheindurchstich gelegen 18.‑29.6.
Füssen: Stadt im Allgäu, Bayern 24.6.
Fuesli, Füssli, Johann Caspar: Maler, Ratsschreiber in Zürich 21.8.

Gaddi, Gady, Ignace de: Schultheiss in Freiburg 19.9.
Gais: Ort im Halbkanton Appenzell‑Ausserrhoden 14.7.
Gaissau: österr. Ort gegenüber von Rheineck 7.7. 
Galatin, Gallatin: Genfer Familie, Betreiber von Postrouten  

in der westlichen Schweiz 28.8.
 Paul: Direktor des Genfer Collège ∞ Marie, geb. Colladon 4.‑5.10.
Gampelen: Champion*
Gaster: Herrschaft oder Landvogtei, im jetzigen Kanton St. Gallen 18.7.
Gattinara, Francesco Arborio: Erzbischof von Turin 9.8.
Gaudard: Godard*
Gaudex: nach Zinzendorf Ort bei Semsales im Kanton Freiburg 23.9.
Gauernitz: Rittergut der Familie Zinzendorf bei Dresden 15.7.; KLK Brief 12
Gavira, Gavirate: Ort am Lago di Varese 9.8.
Gdansk: Danzig*
Gebhardsberg: Pfannenberg*
Geiger: Gyger*
Geiger, Hans Jakob: Landammann, Halbkanton Appenzell‑Innerrhoden 15.7.
Geissler, Gessler, Hermann: legendärer habsburgischer Landvogt 14.8.
Genes, Génes, Gênes, Genua, Genova 14.7., BZ Dez., KD 1763, 6.7.; KLK Briefe 5, 13, 17
Gennet, Genet: Uhrmacher in Bex 25.9., TBD
Geneve, Genève, Genf: Hauptort des Kantons Genf am gleichnamigen See 20.‑23.8., 

28.‑29.8., 1.9., 8.9., 16.9., 18.9., 21.‑28.9., 1.10., 13.10.; KLK Briefe 5, 9‑18
 Aufenthalt 3.‑13.10., BZ Okt., Nov.; KLK Brief 17
 Citoyen de: Rousseau*
 Herberge Aux Balances 16.9.
 Herberge Trois Rois 1.10.
 Lac de, Genfersee 23.‑26.9., 1.10., 5.‑6.10., TBD
Genova: Génes*
Genthod: Genou*
Gentil, Gentils‑Langalerie 
 Charles de: Sohn von Suzanne 28.‑30.9.
 Suzanne‑Angélique marquise de, geb. Constant d’Hermenches 

∞ Frédéric Philippe de G.‑L. 27.‑30.9., 4.10., 8.10., 12.10., BZ Sep., Okt.
Gentou, Genthou, Genthod: Ort am Westufer des Genfersees, 

 im jetzigen Kanton Genf 1.10.
Genua: Génes*
Gera, Gera Lario: Ort am Comersee, Lombardei 6.8., 9.8.; KLK Brief 9
Gerard, Gérard, Conrad‑Alexandre: französischer Diplomat 8.7.; KLK Briefe 16, 17
Geril, Gerdil, Jean‑François: Theologe in Turin 9.10.
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Gerotzky, interets de: eine jährliche Einnahme der Familie Zinzendorf KLK Briefe 11, 13, 15
Gersau: reichsunmittelbarer Ort am Vierwaldstättersee, am Südhang des Rigi, seit 1817  

im Kanton Schwyz 15.8.
Gescinen/Gestinen, Casinotta, Göschenen: Ort im Reusstal an der Gotthardstrasse,  

im Kanton Uri 13.8.
Gesner, Gessner: Bürgergeschlecht in Zürich
 Johannes: Professor 18.8., 20.8.
 Salomon: Poet, Maler, Autor der Daphnis 17.8., 20.‑21.8., 23.8.
Gessler: Geissler*
Gestinen: Gescinen*
Gevisie, Givisiez: Ort im Kanton Freiburg 21.9.
Gex: Stadt, Kanton und Arrondissement im französischen Departement Ain 1.10., 3.10., 13.10.
Ghiffa: Gifra*
Gibbon, Edward: englischer Historiker
 Miscellaneous works 29.9.
Gibraltar, Belagerung von Februar bis Mai 1727, KLK Brief 6
Gibson, Archibald: englischer Kaufmann, Konsul in Danzig 3.7., BZ Aug.
Gifra, Ghiffa: Ort am Westufer des Lago Maggiore, Lombardei 9.8.
Giornico, Irnis: Ortim Valle Leventina, in den Welschen Landvogteien,  

im jetzigen Kanton Tessin 11.8.; KLK Brief 9
Girtanner, Friedrich: Kaufmann in St. Gallen 10.‑14.7.
Gisikon: Gysikon*
Gitschen: Hetscheberg*
Giubiasco: Dubiasso*
Giulini: Julien* 
Givisiez: Gevisie*
Glane, Glâne: linker Nebenfluss der Saane im Kanton Freiburg 22.9.
Glarnisch, Glärnisch: Gebirge im Kanton Glarus 18.7.
Glaris, Glarus: Kanton und Ort im Osten der Schweiz 17.‑18.7., 19.‑20.7., 24.‑28.7., 10.8., 

13.8., 23.8., BZ Juli; KLK Briefe 4‑6, 14, 17
 Herberge Weisses Ross 18.7
Gléresse: Lairesse*, Ligertz* 
Gluck, Christoph Willbald von: Opernkomponist KD 1763, 4.1.
Gnosca: Agnosca*
Goblinger, Gobinger: Medizinstudent aus Solothurn 28.8.; Briefe 12, 15, 16
Godard: S. Godard*
Godard, mögl. Marc Gaudard de Béthusy: Schwager des Historikers Abraham Ruchat,  

und seine Frau 27.9.
Godefroy, Gottfried Hzg von Bouillon 25.6.
Goldach: Zufluß des Bodensees 5.1. 10.‑12.7
Goldbach: Ort am rechten Ufer des Zürichersees, im Kanton Zürich 23.8.
Göschenen: Gescinen*
Goettingen, Göttingen 4.9., 24.9., TBD
Göttingen, Güttingen: Ort am Bodensee, im jetzigen Kanton Thurgau 5.7.
Gonzenbach: Kaufmannsfamilie in St. Gallen, hier die Kaufleute Peter  

und Sohn David 11.7.
Gordone, Gordona: Ort an der Mera, heute Italien 6.8.
Gorduno: Ort in den Welschen Landvogteien, im jetzigen Kanton Tessin 11.8.
Gorini: Kaufmann in Intra 9.8.
Goroa: mögl. Guéravet, Dorf bei Gevisie* 21.9. 
Gossow, Gossau: Ort im Kanton St. Gallen 13.7.
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Gosweiler, Gossweiler, Hans Conrad: Kaufmann in Zürich 16.‑17.8., 20.8.
Gottfried: Godefroy*
Goumoëns‑la‑Ville: Cumons*, Guemoins*
Gouvernante de Rousseau: Le Vasseur*
Graffenried, Johann Rudolph (von): Berner Salzfaktor 25.9., TBD
Grand: Bankhaus in Lausanne 23.8.
Grand Credo, Le Grand Crêt d’Eau: Berg im französischen Jura nördlich  

von Bellegarde‑sur‑Valserine 13.10.
Grand commadeur: 
  de Vieux Joncs: Steinen*
 Ballei d’Autriche: Harrach*
grand maitre: Charles (Lothringen)*
Grande Eau: rechter Nebenfluss der Rhône im jetzigen Kanton Waadt 24.9.
Grandison: Richardson*
Grand prieur: Sinzendorf*
Grandvoux, Grandvaux: Ort, im jetzigen Kanton Waadt 26.9.
Grange: Grenchent*
Granson: Schlacht am 2. März 1476 14.8.
Graubünden: Grison*
Gravas Albas, mögl. Alp Grava, Gegend an der Nordauffahrt zum Malojapass,  

oder Grevasalvas, Berggruppe zwischen dem Malojapass und Bivio 2.8.
Gravedona: Ort am Comersee, Lombardei 6.8., 8.8.
Gravier, Julie, geb. Pelon: Schwägerin des Vincent Charton 6.10., 9.10.
 die drei Schwestern Mary‑Elisabeth, Julia und Anna 6.10., 8.10.
Gray, Grey, Lady Jane: Königin von England für neun Tage; ihre Korrespondenz 21.8.
Gre, Griante: Ort am Comersee, Lombardei 7.8.
Greifenstein: Schloss im Kanton Graubünden 31.7.
Grenchent, Grenchen, Grange: Ort im Kanton Solothurn 3.9. 
Grenus, Jean‑Louis: Syndikus in Genf 4.10.
Grenzacher Horn: Crenzacher Horn*
Grest, Christian: Dekan von St. Martin in Chur 22.7.
Grey: Gray*
Greyerz: Gruyere*
Griante: Gre*
Gries: Ort an der Nordauffahrt des Brenners, Tirol 3.8.
Grionne, Gryonne: rechter Nebenfluss der Rhône im jetzigen Kanton Waadt 24.‑25.9., TBD
Grisons, Graubünden: Kanton 26.6., 15.7., 21.7., 11.8., 13.8.; KLK Brief 4
Grolay, Grollay: Ort zwischen Payerne und Freiburg TBD 
Gros Esselwang, Nesselwang: Salzniederlage des Hochstifts Augsburg,  

heute in Bayern 24.‑25.6.
 Herberge Zum Bären 24.6.
Grosse de Tripolsky, Grossotpolski, abate: venezianischer Agent in Chur 28.7.; KLK Brief 6
Grubenmacher, Grubenmann: hier die beiden Brüder
 Hans Ulrich: Kirchen‑ und Brückenbaumeister 16.8., 24.8.
 Johannes: Baumeister 16.8.
Gruner, Gottlieb Sigmund: Archivar und Kartograph aus Bern
 Die Eisgebirge des Schweizerlandes 18.8.
Gruyere, Greyerz: Stadt und einer der sieben Bezirke des Kantons Freiburg 22.‑23.9.
Gruyère‑Monsavlens, Michel comte de: letzter Herr der Gft. Greyerz 22.9.
Gryonne: Grionne*
Guadagni, Gaetano: italienischer Sänger KD 1763, 4.1.
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Guardaval: Campavall*
Guemoins, Goumoëns, Nicolas‑Théodore: Offizier, und seine Frau 27.9.
Güttingen: Göttingen*
Guillaume, Wilhelm III.: Orange*
Gujer/Guyer, Jakob: „philosophischer“ Bauer in Wermatswil 20.8., 22.8.
Gumefens: Gumuffens*
Gummer: Kaufmannsfamilie in Bozen
 Adam Vinzenz: Kaufmann ∞ geb. Josephine Elisabeth, geb. Bayer 7.7., 9.7.
 Johann Franz Frhr.: Kaufmann 25.7., 29.7.
 Joseph: Bruder von Adam 7.7., BZ Juni
Gumoins: Cumons*
Gumuffens, Gumefens: Ort im Kanton Freiburg 22.9. 
Gurnellen, Gurtellen: Ort an der Reuss, im Kanton Uri 13.8.
Gutenberg: Burg in Balzers*
Guttenberg, Josepha von: Kammerdienerin Maria Theresias TBD
Guyer: Gujer*
Gyger, Geiger, Hans Conrad: Maler und Kartograph; seine Karte des Kantons Zürich 21.8.
Gysikon, Gisikon: Ort im Kanton Luzern 16.8.

Habspurg: zur Zeit Zinzendorfs Ruine, Neuhabsburg im Kanton Luzern 15.8.
Häfeles Wald, Häfelis Wald: Siedlung im Kürnachtal, heute Bayern 27.6.
Hagnau: Winzer‑ und Fischerdorf am Bodensee, heute Baden‑Württemberg 4.7.
Halbmyl, Halbmil: Ort im Kanton St. Gallen 21.7.
Haldenstein: Schloß im Kanton Graubünden 21.‑24.7.
Halder, Lindauer Kaufmannsfamilie
 Johannes: Kaufmann ∞ Dorothea, geb. von Halder 28.‑30.6., 1.‑3.7.
 Christophle: Kaufmann KLK Briefe 1, 4
Halderwird: Gaststätte in Halden, Halbkanton Appenzell‑Ausserrhoden 14.7.
Hall: Stadt in Tirol 27.6., 5.7., 23.7., 25.9., TBD; KLK Brief 6
Haller: alteingesessene Berner Familie
 Albrecht von: Arzt und Naturwissenschaftler 4.9., 12.‑13.9., 24.9., 26.9., 30.9.; KLK Brief 14
 1. ∞ Marianne, geb. Wyss; Kinder Gottlieb Emanuel und Marianne: Jenner* TBD
 2. ∞ Elisabeth, geb. Bucher
 3. ∞ Sophie Amalia, geb. Teichmeyer; überlebende Kinder: Friederike, Rosine, Rudolf, 

Charlotte, Johann und Albrecht 24.9., TBD
Hambourg, Hamburg 9.8.; KLK Brief 13
Hammerstein‑Equord: eine hannoveranische Familie, Frhr. 30.9.
Handwerker: Unternehmer*
Hanovre, Hanover KLK Brief 18
Harcourt, Henri‑Claude comte d’: französischer General 2.10., 7.‑10.10.
Hard: An der Hardt*
Harrach
 Ferdinand Bonaventura Gf.: Präsident des Reichshofrats KD 1763
 ∞ 2. Rosa, geb. Gfin. Harrach 4.1., 6.7.
 Franz Anton Gf.: ∞ Maria Antonia, geb. Gfin. Falkenhayn KD 1763, 17.2., 2.5.
 Johann Joseph Philipp Gf.: Großkomtur der Deutschordensballei Österreich KLK Brief 10
Harris, J., Autor von Hermes, or a philosophical inquiry, mögl. 12.9. 
Hartenberg: ein hannoveranischer Offizier TBD
Harting: Ort westlich von Innsbruck, Tirol 23.6.
Haselstaude: heute Ortsteil von Dornbirn, Vorarlberg 29.6.
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Hauenstein: Ort am Rhein, heute Baden‑Württemberg 29.8.
Hauenstein: 731 hoher Pass, im jetzigen Halbkanton Basel‑Landschaft 2.9.
Haut Genevey, Les Hauts‑Geneveys: Ort im Kanton Neuenburg 9.9.
Haute Autriche: Autriche*
Hauterive: Ort am Neuenburgersee, im Kanton Neuenburg 5.9.
Haymann, Heumann, Christoph August: Kirchenhistoriker, Professor in Göttingen 24.9.
Hedlinger, Hettlingen‑Hedlinger, Johann Karl von: Zeichner und Medaillenstecher 21.8.
Heer: Her*
Hegebach: Bach bei Zürich 18.8.
Heide, Lanthen‑Heid, Jean‑François de: Schultheiss in Freiburg 20.9.
Heidegger: Züricher Bürgerfamilie, und einflussreiche Handelsherren 
 Johann Conrad: Seckelmeister 20.8.
 Johann Heinrich: Buchhändler 17.‑18.8., 23.8.
Heimberg: Ort im Kanton Bern 18.9.
Heindel, Heindl‑Sonnberg, Karl Engelbert Gf.: Pfleger des Amtes Kemnat, Tirol 26.6.
Heinrich: Reuss*
Heiterwang: Ort an der Fernpassstraße, Tirol 24.6.
Helstein, Hölstein: Ort, im jetzigen Halbkanton Basel‑Landschaft 2.9.
Helvetius, Helvétius, Claude‑Adrien: französischer Philosoph 7.9.
Hendel, Hendl, Joseph Jakob Gf.: Kreishauptmann 24.6.
Her, Heer, Magdalena, geb. Kuhn ∞ Johann H.: Kaufmann in Rheineck 7.7.
Henriette: Callenberg, Louise Henriette*
Herbergen: Airole*, Altorf*, Appenzell*, Basle*, Bellenz/Bellinzona*, Berne*, Bex*, Bienne/Biel*, 

Bregentz*, Brevine*, Bulle*, Chatel S. Denys*, Cavurga*, Coire/Chur*, Constance/Konstanz*, 
Couvet*, Feldkirch*, Fluelen*, Geneve*, Glaris/Glarus*, Gros Esselwang/Nesselwang*, 
Herisau*, Isny*, Kempten*, Lausanne*, Le Locle*, Lindau*, Lucerne*, Merspurg/Meersburg*, 
Neufchatel/Neuenburg*, St. Gallen*, Schaf/fhausen*, Schwiz/Schwyz*, Soleure/Solothurn*, 
Varese*, Vevay/‑ey*, Wal/lenstadt*, Zürich*, Zurzach*

Herbling, Herbligen: Ort im Kanton Bern 18.9.
Hermann: Abt des Klosters Lehnin 7.9.
Herculaneum: Le antichità di Ercolano 12.9.
Herisau: Hauptort der Landschaft Hinter der Sitter und Regierungssitz  

des protestantischen Halbkantons Appenzell‑Ausserrhoden 13.‑14.7., 18.7., 23.7., 
17.8., 26.9.; KLK Brief 4, BZ Aug., Okt. 

 Herberge Zur Krone 13.7.
Herliberger, Herrliberger, David: Schweizer Kupferstecher und Verleger
 Neue und vollstaendige Topographie 30.6., 11.7.
Hermann, Franz Jakob: Kaplan in Solothurn 2.9.
Herrliberger: Herliberger*
Herrnhut: sächsischer Hauptort der von Nikolaus Gf. Zinzendorf gegründeten 

Religionsgemeinschaft der Mährischen Brüder/Herrnhuter. Moraves, freres* 7.‑9.7., 
22.7., 28.7., 1.9., 5.‑6.9., 1.9., BZ Jän. April, Juni, Sep., Dez., KD 1763, 15.12.

Herten: Ort heute in Baden‑Württemberg 29.8.
Hesberg, Johann Philipp Frhr.: Kommandant der Festung Ehrenberg 24.6.
Hetscheberg, Gitschen: im Kanton Uri 14.8.
Hettlingen: Hedlinger*
Heumann: Haymann*
Hige: Zinzendorf traf den General am 14.8. 
Hilaire, geb. Tillier, Mme TBD
Hindelbank: Schloss und Ort im Kanton Bern 13.9.
Himmelreich, Himmelrich: Ort, heute Stadtteil von Luzern 15.8.
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Hirzel: altes Geschlecht aus dem Zürcher Oberland, seit dem 17. Jh. eines der am stärksten 
in den Räten vertretene Geschlecht in Zürich; hier die vier Geschwister

 Anna ∞ Johannes Zellweger 24.8.
 Hans Caspar: Stadtarzt, Präsident der Helvetischen Gesellschaft  

∞ Anna Maria, geb. Ziegler 17.‑24.8., 2.9., 12.9., BZ Aug., Sep., TBD
 Catharina ∞ Hans Conrad Faesi 24.8.
 Salomon: Stadtschreiber 19.8.
Histoire de la maison de Stuart: Hume*
Histoire et description générale de la Nouvelle‑France: Charlevoix*
Histoire des restaurateurs: Savérien*
Hochfluhberg, Hochfluh: 1699m hoher Bergstock im Kanton Schwyz 14.8.
Höchst: österr. Ort am alten Rhein 7.7.
Höhe: Auf der Höhe*
Hofen: Benediktinerinnenkloster, heute in Friedrichshafen, Baden‑Württemberg 4.7., 7.7.
Hofer, Johann: Bürgermeister und Arzt in Mülhausen 16.8.
Hofmann‑Leuchtenstern, Marzell: Kaufmann in Rorschach 7.‑8.7.
Hogard, Hogarth, William: englischer Maler 154
Hogel, Christine (1742‑?): genannt Bibi, Freundin Wielands 28.9.
Hohen Stauffen, Hohenstoffeln: Berg bei Singen, heute in Baden‑Württemberg 26.8.
Hohen Ems, Hohenems: Ort in Vorarlberg 29.6., 14.‑15.7.
Holenstein: Ort bei Ennenda, im Kanton Glarus 19.7.
Holbein d. jüngere, Hans: Maler 30.8.
Hohentwiel: Festung auf dem gleichnamigen Berg am Bodensee 26.6., 24.‑26.8.
Holderbank: Ort im Kanton Solothurn 2.9.
Holica, mögl. Colonno: Ort am Comersee, Lombardei 7.8.
Hollande, Holland KLK Brief 13
Hollis, Thomas: Kaufmann und Verleger in London 21.8., 12.9.
Hölstein: Helstein*
Holtz, Ólcio: Ort am Lago di Lecco, Lombardei 7.8.
Holzleuthen, Holzleiten: Ort in Tirol 23.6.
Honau, Honau: Ort im Kanton Luzern 16.8.
Hongrie, Ungarn 29.8., TBD, 4.1., 6.7.
Hontheim: Febronius*
Horn: Ort im Kanton St. Gallen 6.‑7.7., 21, 22
Hornau, Honau: Ort im Kanton Luzern 16.8.
Horneka, Horngacher, Jean‑Jacques: Genfer Kaufmann 6.10.
Hortus Cliffortianus: Linnaeus*
Hospital, Hospental: Ort im Kanton Uri 13.8.
Hubert, Huber, Jean: Künstler in Genf ∞ Marie‑Louise, geb. Alcion‑Guainier 21.9., 5.10., 8.‑9.10.
Hüningen: Hunningen*
Humaniora: Usteri*
Hume, David: schottischer Philosoph, Ökonom und Historiker, Autor der Histoire  

de la Maison de Stuart 30.9.
Hundweiler, Hundwiler Höhi: Berg an der Grenze der Halbkantone Appenzell‑Ausser‑  

und Innerrhoden 14.7.
Hunningen, Huningue: Grenzfestung am Rhein im französischen Elsass, in der Nähe  

von Basel 30.8.; KLK Brief 14
Hur, Urio: Ort am Comersee, Lombardei 7.8
Hus, Jan: tschechischer Reformator 4.7.
Hutton, James: Herrnhuter in London 26.9.
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Iberstorff, Überstorf: Ort im Kanton Freiburg TBD
Igis: Egis* 
Iglau, tschechisch Jihlava KD 1763, 15.12.
Ill, Iller: Nebenfluß des Rheins in Vorarlberg 16.7.
Im Grütli, Grütlin‑Matte: das Rütli, eine abgeschlossene Wiese oberhalb von Seelisberg  

am Urnersee 14.8. 
Immenbruk, Ingenbroich: Ort bei Aachen, heute Nordrhein‑Westfalen 28.8.
Immenstall, Immenstaad: Ort am Bodensee, Baden‑Württemberg 4.7.
Im Sake: nach Zinzendorf Ort im heutigen Kanton Aargau 29.8.
Im Schlipf: Berg bei Lörrach, heute Baden‑Württemberg 31.8., 1.9.
Imst: Ymbst*
Im tiefen Winkel, Teufwinkel: Ort am Südufer des Walensees, im jetzigen Kanton  

St. Gallen 18.7.
Im Weiler, Wiler: Ort an der Reuss, im Kanton Uri 13.8.
In der Oberküren, Oberkürnach: im Tal der Kürnach, west. von Kempten 26.7.
In der Unterküren, Unterkürnach: im Tal der Kürnach, westl. von Kempten 27.6.
Infra Porta: Porta*
Ingebol, Ingenbohl: Ort im Kanton Schwyz 14.‑15.8.
Ingenbroich: Immenbruk* 
Inn: rechter Nebenfluss der Donau 23.6., 23.6., 25.6., 1.8., 
Inner Rooden, Appenzell Innerrhoden: katholischer Halbkanton  

im Nordosten der Schweiz 14.7.
Insprugg/Inspruk, Innsbruck: Hauptstadt von Tirol 23.6., 25.6., 5. 7., 19.7., BZ April; 

KLK Briefe 1‑4, 11, 15
Intra: Ort am Westufer des Lago Maggiore, heute Stadtteil von Verbania  

in Piemont, Italien 6.‑9.7., 3.8.. 9.8., 13.‑14.8.; KLK Briefe 6, 8
Inzing: Ort westl. von Innsbruck 23.6.
Irlande, Irland 6.9.
Irnis: Giornico*
Iselin, Isaac: Ratsschreiber in Basel, Autor der Ephemeriden der Menschheit 30.‑31.8., 

1.9., 12.9.
Iserlohn, Iserloh: Ort heute in Nordrhein‑Westfalen 28.8.
Isle, Isle‑sur‑la‑Sorgue BZ Nov.
Isles Boromées, Isole Borromee: vier Inseln im Lago Maggiore, darunter die Isola Bella, 

Isola Madre und Isola dei Pescatori 9.‑10.8.; KLK Briefe 8, 9
Isny: freie Reichsstadt, heute Baden‑Württemberg 27.6.; KLK Brief 2
 Benediktinerkloster 27.6.
 Herberge Zum Goldenen Hirsch 27.6.
Isola/Isole: Isles*
Italie, Italien 10.8., 11.9., 3.10., 6.10., TBD; KLK Briefe 3, 12, 15, 16
Ittigen: mögl. Britten*
Ivan VI. von Russland 7.10.
Ivernois, Francis d’: Freund Rousseaus 106

Jacquin, Joseph Nikolaus: Botaniker, Autor der Selectarum stirpium 18.8.
Jallabert Jalabert, Jean: Senator, Professor in Genf 2.10.
Jaman: Dent du Jamand*
Janett, Jakob: Pastor in Latsch 31.7.
Jaques, Jakob I. von England 30.9.
Janowitz, Janovice: 1721 mährische Grundherrschaft der Grafen von Harrach KD 1763, 6.7. 
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Jaquet‑Droz, Pierre: Uhrmacher in La Chaux‑de‑Fonds 9.9.
Jauch: Jauk*
Jaucourt, Louis‑Pierre marquis de: traf Zinzendorf in Genf am 9.10.
Jauk, Jauch, Johannes Maria: Gastwirt in Bellinzona 8.8., 10.8.
Java: Batavia*
Jena: 1757‑62 Studienort Zinzendorfs 14.‑15.8., BZ Feb., Aug., KD 1763, 2.5., TBD; 

KLK Briefe 11, 15, 18
Jennis, Jennisberg: Ort auf Anhöhe im Nordosten von Filisur im Kanton 

Graubünden 31.7.
Jennins, Jenins: Ort im Kanton Graubünden 21.7.
Jenisch: Kaufmannsfamilie in Kempten
 Johann Jakob von ∞ Euphrosina, geb. von Jenisch 25.‑26.6.
 Matthias von: Bruder Johanns 25.6.
 Wolfgang Jakob von: Onkel und Schwiegervater Johanns, Baumwollfabrikant 25.6.
Jenner: Berner Familie
 David: Landvogt in Lausanne 26.‑27.9.
 Franz Ludwig von: Landvogt in Nidau ∞ Marianne, geb. von Haller (‚la Baillive‘) 4.9., 

10.9., 12.9., BZ Sep., TBD; KLK Brief 14
Jennins: Jenins*
Jetz, Jütz, Karl Dominicus: Baumwollfabrikant im Kanton Schwyz 14.‑15.8.
Jihlava: Iglau*
Johanna Gabriela: Erzherzogin von Österreich KD 1763, 4.1.
Joncheres, La Jonchère: Weiler bei Boudevilliers im Kanton Neuenburg 9.9.
Jonquière, Jean‑George: Seidenfabrikant in Bern 15.9.
Joseph von Hessen‑Darmstadt: Fürstbischof von Augsburg 26.6.
Journal Encyclopédique: Hrsg. von P. Rousseau, erschien 1756‑93 8.10.
Jütz: Jetz*
Julie, ou la nouvelle Héloïse: Rousseau*
Julien, Palazzo Giulini: in Sorico errichteter Palast, 1755 zerstört 6.8.
Julienne, Julien, Roch‑Joseph: Pariser Kartograph, Nouveau théâtre de guerre 22.7.
Julierberg, Julierpass: 2284 m hoher Pass in Graubünden 4.8. 
Junker: Angestellter, und seine Frau, eine Dienstbotin bei Ludwig Zinzendorf KLK Briefe 7, 

10, 11, 13, 15
Jura: Bergzug an der Grenze der Schweiz zu Frankreich 8.9.
Juvalta, Otto: Pastor in Bergün 31.8.

Kaiserstuel, Kaiserstuhl: Ort im Zürcher Unterland, Kanton Zürich 24.8.
Kalanda, Haldensteiner Calanda: bei Chur 23.7.; KLK Brief 5
Kaliningrad: Königsberg* 
Kamor: Unter Camör*
Kappel: Cappel*
Karl: Charles*
Karlstetten: Carlstetten*
Kassel: Cassel*
Kastanienbaum: Kestenbaum* 
Katharina: Catherine*
Katherinen Brunnen: im Kanton Graubünden 16.7.
Kaufleute: Unternehmer*
Kaunitz
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 Dominik Andreas: 3. Sohn Wenzels ∞ Maria Bernhardine,  
geb. von Plettenberg‑Wittern KLK Briefe 3, 18

 Ernest, Ernst Christoph: ältester Sohn Wenzels, Reichshofrat KD 1763, 4.1. 
 Joseph Clemens: 6. Sohn Wenzels KLK Briefe 11, 15, 18
 Wenzel Anton Fst.: Staatskanzler 11.10., BZ April‑Juni, Okt., Dez., KD 1763, 6.7., TBD; 

KLK Briefe 1‑3, 5, 11, 13, 15, 17
Kehrsiten: Kirsiten*
Kehrsatz: Kersatz*
Keisler, Keyssler, Johann Georg: Reiseschriftsteller, Neueste Reisen durch 

Teutschland 9.8., 6.10.; KLK Brief 9
Keith: Marechal*
Kemnaten, Kematen: Ort westl. von Innsbruck, Tirol 23.6.
Kempten 23.‑27.6., 30.6., 1.7., 7.7., BZ Juni; KLK Briefe 1‑2
 Herberge Goldener Hirsch 25.6.
 Prince de: Syrgenstein* 
Kerentzen, Kerenzer Berg: im Süden des Walensees, im jetzigen Kanton St. Gallen 18.7. 
Keri: Ort im Halbkanton Appenzell‑Innerrhoden 14.7.
Kersatz, Kehrsatz: Ort und Schloss im Kanton Bern 13.‑14.9.
Kerstelenbach: mündet bei Amsteg in die Reuss, im Kanton Uri 13.8.
Kesel: Kösel*
Kesswil: Kesweil*
Kestenbaum, Kastanienbaum: Ort am Vierwaldstättersee, im Kanton Luzern 15.8
Kesweil, Kesswil: Ort am Bodensee, im jetzigen Kanton Thurgau 5.1.
Keyssler: Keisler*
Kevenhuller, Khevenhüller‑Metsch KLK Briefe 3, 7, 18
 Franz Ferdinand Anton Gf.: Deutschordensritter
Johann Joseph Gf.: Oberstkämmerer 6.7.
 Johann Franz Xaver: Hofrat bei der Hofkammer  

∞ Maria Theresia, geb. Gfin. Rottal KD 1763, 4.1., 17.2.
Kiesen: Kisen*
Khuenburg, Gf. BZ Juni
Kik, Kick, Jakob: Kaufmann und 1776 k. Konsul in Marseille BZ Dez.
Kilchberg, Kirchberg: Schloß am Bodensee, heute Baden‑Württemberg 4.7.
Kilchberg: Ort am linken Ufer des Zürichersees, Kanton Zürich 23.8.
Kilchberg, Kirchberg: Ort im Kanton Bern 13.9., 16.9.
Kindlinmord, Kindlismord: Kapelle am Vierwaldstättersee bei Gersau 15.8.
Kirchberg: Kilchberg*
Kirchberg, Christian Albert Burggf.: Präsident des Reichskammergerichts 14.9., 12.10., 

BZ Sep., Okt.; KLK Briefe 4, 10, 15
Kirsiten, Kehrsiten: Ort am Vierwaldstättersee, im Halbkanton Nidwalden 15.8.
Kisen, Kiesen: Ort im Kanton Bern 18.9.
Klagenfurt: Clagenfurt*
Klausberg: Clausberg*
Kleinbasel: Basel*
Kleinjogg: Gujer*
Klemens: Clement*
Kletgow, Klettgau: Region, teils im Kanton Schaffhausen und teils  

in Baden‑Württemberg 24.8.
Kletzinger: Kaufmann in Bregenz 29.6.
Klöster, Abteien, Stifte: Altdorf*, Basle*, Bregenz*, Churwalden*, Claro*, Coire*, Collombey*, 

Engelberg*, Fribourg*, Hofen*, Isny*, Kreuzlingen*, Maria Einsiedeln*, Mererau*, 
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Münsterlingen*, Pfäfers*, Payerne*, Piona*, Reinow/Rheinau*, Salmansweiler*, Senones*, St. 
Gallen*, St. Gotthard*, St. Maurice*, Weingarten*, Wesemlin*

Kloten: Ort im Kanton Zürich 24.8.
Klus: Clus*
Kniphof, Johann Hieronymus: Arzt, Botaniker und Professor in Erfurt, Autor der Botanica 

in originali 18.8.
Knonau: Ort im Kanton Zürich 16.8.
Knorr, Georg Wolfgang: Nürnberger Kupferstecher, Deliciae naturae selectae 27.8.
Koblenz: Coblentz*
Kodek: Chotek*
Köchel, Köchlin, Samuel: Baumwolldrukker in Mülhausen 16.7., 28.8.
Koeber, Johann Friedrich: Jurist 28.7., BZ Juni
Königsberg, Kaliningrad 2.10., KD 1763, 15.12.
Köniz: Künitz*
Köpfer, Küpfer, Johann Friedrich: Baumwolldrucker in Lörrach 31.8.
 Schwiegertochter: Betreiberin einer Berner Baumwolldruckerei 12.9.
Konstantinopel: Constantinople*
Konstanz: Constance*
Koppingen: Coppingen*
Kordilleren: Cordiliéres* 
Kornfail: Cornfail*; Zinzendorf* 
Kortebat/Cortebat, Curtabatt: Familie aus dem Veltlin
 Rudolph: Bürgermeister von Lindau 28.‑29.6., 2.7.; KLK Brief 1
 Rudolph: Sohn 29.6., 3.7.
Kösel, Kesel, Johann Adam: Kaufmann in Kempten 26.6.
Korsika: Corse*
Kostrzyn nad Odra: Custrin* 
Kranewitten, Kranebitten: Ort westl. von Innsbruck, Tirol 23.6.
Krazeren, Kräzern: Weiler westlich der Sitter,  

heute in der Stadt St. Gallen eingemeindet 13.7.
Krekelmuss, Kreckelmoos: heute ein durch eine Schwefelquelle bekanntes Heilbad  

bei Reutte, Tirol 24.4.
Kreuzlingen: Augustinerkloster, heute Stadt im jetzigen Kanton Thurgau 4.‑5.7.
Kriens: Ort, heute Vorort westl. von Luzern, Kanton Luzern 15.8.
Kühbach: Gespräch über ihn am 23.6.
Kuen, Kuhn: ein Kaufmann 7.7.
Künigl, Maria Elisabetha, geb. Gugger‑Glött ∞ Innozenz Gf. K. 23.6.
Künitz, Köniz: Ort im Kanton Bern 15.9., TBD
Küpfer: Köpfer*
Kürnau, Kürnach: Bach bei Kempten 27.6.
Küsnacht, Küssnacht: Ort am Vierwaldstättersee, Kanton Schwyz 15.8.
Küsnacht: Ort am rechten Ufer des Zürichersees, Kanton Zürich 23.8.
Küssenberg, Küssaburg: 1634 zerstörtes Schloss in Bechtersbohl, Klettgau,  

heute Baden Württemberg 28.8.
Küstrin: Custrin*
Kuh‑firsten, Churfirsten: sechs bis dreizehn Berge im Kanton St. Gallen,  

Teil der Appenzeller Alpen 17.7.
Kuhn: Kuen*
Kurschboden: nach Zinzendorf an der Nordauffahrt des St. Gotthardpasses 13.8.
Kurz oder Kurtz, Frhr.: Konzipist im nö. Kommerzkonseß KD 1763, 4.1.
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L’Abat, Labat‑Grandcour, Jean‑Louis de: Kaufmann in Genf 
∞ Marguerite, geb. Faure 5.10., 9.10.

 Tochter Jeanne‑Louise: Tronchin*
La bonne fontaine: Quelle im Kanton Neuenburg 8.9.
La Brevine: Ort im Kanton Neuenburg 8.9.
 Herberge La Couronne 8.9.
Labri: ein Berliner Uhrmacher 9.9.
Lac de: Bienne*, Come*, Constance*, Etaliere*, Geneve*, Lago Maggiore*, Lucerne*, Lugano*, 

Lussil*, Morat*, Neufchatel*, Osogno*, Roth‑/Rotsee*, Se‑/Seedorf*, Sils*, Thun*, 
Türlersee*, Walenstadt: Wallensee*, Zurich, des Vier Waldstätte: Vierwaldstättersee* 

La Châtagne: Chataigne*
La Chablière: Chabliere*
La Chaux‑de‑Fonds: Zentrum der Uhrenfabrikation im Kanton Neuenburg 9.‑10.9.
La Chaux‑du‑Coublon: Ort im Kanton Neuenburg 8.9.
La‑Chaux‑du‑Milieu: Ort im Vallée de la Brévine, mit den Weilern Le Cachot de Vent,  

Le Cachot und Le Cachot de Bise, Kanton Neuenburg 8.9.
La Clusette: Talenge der Areuse im östlichen Val‑de‑Travers, im Kanton Neuenburg 7.9.
La Combe, mögl. Les Combes: Dorf bei Saint‑Germain‑de‑Joux abseits der Straße von Genf 

nach Mantua; hier mögl. Irrtum Zinzendorfs 13.10.
Lätsch, Latsch: Ort im Kanton Graubünden 31.7.
La Favarge, Les Favarges: Ort im Kanton Neuenburg 11.9.
Lago Maggiore: Ufer gehörten damals zu Piemont‑Sardinien, zur Lombardei  

und zur Schweiz (jetzt Kanton Tessin) 4.8., 9.‑10.8., 24.9.; KLK Brief 9
La Haye, Den Haag 3.10.
Lahn, Lähn: Ort an der Fernpassstraße, Tirol 24.6.
Lai: Lenz*
Lairesse/Ligertz, Gléresse/Ligerz, Henri de: Landvogt von Estavayer‑le‑Lac; Ligertz* 21.9. 
La Jonchere: Joncheres*
La Maladière: Maladrie*
Lambert, Johann Heinrich: Mathematiker 23.7., 21.‑22.8., 15.9.
 Cosmologische Briefe 21.8.
L’Ami des hommes: Mirabeau*
La Mothe‑Fénélon, François de Salignac: Autor von Télémaque 10.9.
Landeron, Le Landeron: Ort im Kanton Neuenburg 5.9.
Landhäuser: Schlösser*
Languedoc KLK Brief 18
La Neuveville: Bonneville*
Landis, Heinrich: Arzt aus Richterswil 14.8.
Lange, Lang, Johann: Kaufmann in Reutte 24.6.
Lange Brück: nach Zinzendorf Brücke an der Reuss 13.8.
Langen Argen, Langenargen: Ort am Bodensee, heute Baden‑Württemberg 27.6., 4.‑7.7.
Langenbrug, Langenbruck: Ort, im jetzigen Halbkanton Basel‑Landschaft 2.9.
Langhanns, Langhans, Maria Magdalena, geb. Waeber (?‑1726) ∞ Georg: Pastor von 

Hindelbank 13.9.
Langlois, Peter Frhr. von (1724‑89): Generalfeldwachtmeister BZ Mai
Lanquart, Landquart: Zufluß des Rheins und Ort im Kanton Graubünden 21.7.
Languedoc 2.10.
Lanthen‑Heid: Heide*
Lanzenier, Jakob: Diener Zinzendorfs 4.9.
La Part‑Dieu: Kartause bei Bulle im Kanton Freiburg 23.9.
La Punt: Pont*
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Larchenbühel, Lerchenbühl: Ort bei Meggen am Luzernersee, im Kanton Luzern 15.8.
La Rochelle KLK Brief 13
La Sale: Salle*
La Suze: Suse*
La Tour de Pin/Peils, La Tour‑de‑Peilz: Ort am Genfersee, im jetzigen Kanton Waadt 24.9.
La Tour‑de‑Trême: Ort im Kanton Freiburg 22.9., TBD
Latsch: Lätsch*
Lauben, Mme ∞ Johann Georg von: Kommerzienrat 25.6.
Lauerzer See: Lauwertz*
Lauffen, Laufen: Ort und Schloss am Rheinfall, Kanton Zürich 24.8., 26.8.; KLK Brief 12
Lauffenburg, Laufenburg: Ort am Rhein, heute Baden‑Württemberg 29.8., 2.9.
Laugier: das Brüderpaar 
 Alexandre‑Louis: Leibarzt Maria Theresias 28.6., BZ Okt.
 Robert‑François: Botaniker 28.6.
Laupen: Ort im Kanton Bern 19.9.
Lausanne: Hauptort des jetzigen Kantons Waadt 22.‑23.8., 1.9., 10.9., 18.9., 24.9., 5.10., 

8.10., BZ Sep., KD 1763, 6.7., TBD; Briefe 12, 15, 17
 Aufenthalt 26.9.‑1.10.
 Herberge Lion d’Or 26.9.
Lautrach, Lauterach: Ort in Vorarlberg 29.6.; KLK Brief 2
Lautrec, Daniel‑François de Gélas‑Voisins d’Ambres comte de: französischer Diplomat 

∞ Marie‑Armande, geb. de Rohan Chabot 6.10.
Lauwertz, Lauerzer See: See im Kanton Schwyz 14.8.
Laveno: Ort am Ostufer des Lago Maggiore 9.8.; KLK Brief 9
L’Averdy, Clément‑Charles de: contrôleur‑général in Paris 28.9., 3.10. 
La Vergne, Marianne BZ Nov.
Le antichità di Ercolano: Herculaneum* 
Le Bas, Jacques‑Philippe: französischer Zeichner 9.10.
Le Bévieux: Bex Vieux*
Le Brun, Charles: französischer Maler 6.10.
Le Châtelard: Castellar*, Chatelard*
Le Cret, Le Crêt: Ort im Kanton Neuenburg 5.9., 10.9.
Le Grand Credo: Grand Credo*
Le Fort, François: Admiral 4.10.
Leiblach: Lüeblach*
Leipzig KLK Brief 13
Le Landeron: Landeron*
Le Maire: Maire*
Le Malley: Mallet*
Le Noble: mögl. k. Kurrier KLK Brief 1
Le Plan: Ort, heute nördlicher Vorort von Neuenburg, Schweiz 9.9.
Le Pont: nach Zinzendorf an der Broye im Kanton Freiburg 23.‑24.9
Le Sage, Georges‑Louis: Mathematiker in Genf 8.10., 10.10.
Le Vasseur, Thérèse: Gefährtin, später Ehefrau Rousseaus 7.9., 12.10.
Lech: Nebenfluß der Donau 24.6.
Lechelle, Léchelles: Ort im Kanton Freiburg 21.9.
Leidegger, Leidecker, Johann Philipp: Kaufmann in Neuenburg 13.7.
Leissler: Leyser*
Le Locle: Zentrum der Uhrenfabrikation im Kanton Neuenburg 8.‑9.9. 
 Herberge Aux Trois Rois 8.9.
L’Empereur: Franz I. Stephan*
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Lengnau: Ort im Kanton Bern 3.9.
Lenz, Lenzerheide/Lai: Ort im Kanton Graubünden 30.7.
Leonzius: Arnold*
Leopold, Erzherzog: Großherzog der Toskana  

∞ 1765 Marie‑Louise von Bourbon‑Spanien 10.10.
Leopoldine, Markgfin. von Brandenburg, geb. Prinzessin von Anhalt‑Dessau ∞ Heinrich Friedrich 

Markgf. von Brandenburg und ihre Töchter Friederike und Louise KD 1763, 15.12.
Lerchenbühl: Larchenbuhel*
Lermos, Lermoos: Ort in Tirol 23.6.
Les Eplatures: Esplatures* 
Les Favarges: La Favarge*
Les Fêtes Hollandoises: Choreographie von G. Angiolini,  

Musik von Joseph Starzer KD 1763, 4.1.
Les Fondemens, Fondements: Eingang zur Salzmine in Bex 25.9.
Les Fontaines: nach Zinzendorf Ort bei S. Maurice 24.9.
Les Hauts‑Geneveys: Haut*
Lesli, Gf.: mögl. Anton Joseph KLK Brief 10
Les‑Loges‑Sur‑Fontaine: Ort im Kanton Neuenburg 9.9.
Les philosophes: Palissot‑Montenoy*
Les Varodes: Varodes* 
Leti: italienische Adelsfamilie 7.8.
Lettres 
 écrites de la campagne: Tronchin*
 sur les Anglois: Muralt*
Leuk, Leukerbad: im Kanton Wallis 20.8.
Leutingen, Luttingen: Ort am Rhein, heute Baden‑Württemberg 29.8.
Levantiner Tal: Liviner*
Leyser, mögl. Leissler, Achilles: Oberzunftmeister in Basel 31.8.
Lezen, Lezzeno: Ort am Comersee, Lombardei 7.8.
Lichtenstein: Burgruine im Kanton Graubünden 24.7. 
Lîdje: Liege*
Liechstall, Liesthal, Liestal: Ort im jetzigen Halbkanton Basel‑Landschaft 1.9.
Liechtenstein, Fürsten 24.7.
Lieder 
 Airs d’Annette et Lubin 30.9.
 Bastien 30.9.
 Ce que je dis etc. 27.9.
 Ist eben ein Mensch auf Erden 25.7.
 Le chat et la chatte 7.10.
 Maman, je n’ai pû etc 27.9.
 M’amor t’adore etc. 5.10.
 Nein, seit Lisel etc. 18.9. 
 Regne, Amour etc. 27.9.
 Simeliberg 25.
 s’Vreneli ab em Guggisberg 25.7.
 Zünd mir ein Licht an 18.9.
Liege, Liège, Lüttich, Lîdje KD 1763, 2.5.
Lierna: Ort am Lago di Lecco, Lombardei 7.8.
Liesel: Zinzendorf, Elisabeth*
Liesganig, Joseph: S.J., Astronom in Wien KD 1763, 4.1.
Liestal: Liechstall*
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Ligertz, Ligerz, Gléresse: Ort am Bielersee, Kanton Bern; Lairesse* 5.9.
Lille: Lisle*
L’Imperatrice: Maria Theresia*
Limmat: Nebenfluss der Aare in der Schweiz 21.8.; KLK Brief 11
Lindau: Reichsstadt, größter Hafen und Verkehrsknotenpunkt am Bodensee,  

heute Bayern 23.6., 26.‑27.6., 28.6., 2.‑7.7., 9.7., 11.7., 14.7., 17.8., 24.8., 26.8., BZ Juni, 
Juli, KLK Briefe 1‑5, 11, 15

 Herberge Au Poids 29.6.
 Herberge Zur Sonne 28.6. 
Linné, Carl von: Hortus Cliffortianus 18.8.
Linth: Zufluss des Walensees und Verbindung zwischen Walensee und Obersee,  

Kanton Glaris 18.7.
Lion, Lyon 14.7., 22.8., 26.‑27.8., 8.9., 26.9., 1.10., 6.10., 13.10., BZ Okt.; KLK Briefe 3, 7; KLK 

Briefe 10, 12, 15‑18
Liotard, Jean‑Etienne: Genfer Maler ∞ Marie, geb. Faruges (passim) 3.‑ 12.10.
Lisbonne, Lissabon KD 1763, 6.7.; KLK Brief 13
Lisle, Lille: Stadt in Nordfrenkreich KLK Brief 13
L’Isle de la Motte, St. Petersinsel: Insel im Bielersee 5.9.
Liviner Thal, Levantiner Tal KLK Brief 9
Livourne, Livorno 6.10., 8.10.; KLK Briefe 12, 16, 17
Lobkowitz, Ferdinand Philipp Fst. KD 1763, 2.5.
 Maria Josepha, geb. Gfin. Harrach, verwitwete Fstin. Lichtenstein Briefe 1, 3
Locarno: Ort in den Welschen Landvogteien, im jetzigen Kanton Tessin 10.8., 13.8.
Lodrino: Ort in den Welschen Landvogteien, im jetzigen Kanton Tessin 11.8.
Löningen, Löhningen: Ort im Kanton Schaffhausen 28.8.
Lörach/Lerch, Lörrach: heute Kreisstadt in Baden‑Württemberg 31.8.; KLK Brief 14
Löschenkohl, mögl. Johann Christoph Frhr. von: 1764 Legationssekretär  

in Frankfurt BZ Feb.‑März
Loide: Zinzendorf, Johanna Loide*
Lombardie, Lombardei 28.8.
Londres, London 3.9.; KLK Brief 13
Lons‑le‑Saunier: Salinen und Thermalquellen in Burgund, 

heute Franche‑Comté KD 1763, 4.1., TBD
Loretz: Familie in Graubünden
 Johann Jakob: Vater von Johannes, Pastor, Professor in Chur 17.7., 22.7.
 Johannes: Deputierter der Herrnhuter ∞ Maria Magdalena, geb. Steiger 22.7., 5.9.
Lorges, Louis de Durfort‑Duras, duc de: französischer General 2.10., 4.‑5.10., 9.10.
Lorach: Lörach*
Lorraine, Lothringen 3.10.
Los Rios, Antonia, geb. Gfin. Pálffy ∞ Francisco marqués de: Feldmarschall‑Leutnant, 

niederländischer Regierungsrat BZ April, Mai, Okt.; KLK Brief 4
Lotstetten/Lottstetten: Ort am Hochrhein im Klettgau, heute Baden‑Württemberg 24.8.
Louis, C.: Ludwig Friedrich Gf. Zinzendorf*
Louis, Prince: Ludwig Eugen Hzg von Württemberg  

∞ Sophie Albertina, geb. Gfin. Beichlingen 7.9., 13.9., (passim) 27.9.‑11.10., BZ Okt., 
Nov., KD 1763, 4.1., 17.2., TBD; KLK Brief 17

Louis, Ludwig XV.: Kg. von Frankreich ∞ Maria Leszczynska 8.9., 6.‑7.10., 10.10., 13.10.
Louis de Bourbon, Dauphin ∞ in 2. Ehe 1747 Maria Josepha von Sachsen 7.10.
Louise: Reuss‑Plauen, Charlotte Louise* 
Louise Amalie von Preussen, geb. Prinzessin von Braunschweig‑Wolfenbüttel,  

Witwe des Prinzen August Wilhelm KD 1763, 15.12.
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Louise‑Elisabeth de Bourbon Hzgin von Parma ∞ Philipp von Parma 7.10.
Lubières, Charles‑Benjamin de Langes‑Montmirail, baron de 7.10.
Lucendro: Luzendro* 
Lucerne, Luzern: Kanton, See und gleichnamiger Ort 6.7., 15.8., 16.‑17.8., 22.8., 24.8., 10.9.; 

KLK Briefe 9, 11, 12
 Aufenthalt 15.8.
 Herberge Zum Adler 15.8.
 Hof‑, Kapeller‑, Spreuerbrücke 15.8.
 Lac de 15.8.
Ludwig: Louis* 
Lüeblach/Lueblach, Leiblach: Zufluß des Bodensees 29.6.
Lüttich: Liege* 
Lüzelau, Riedsort‑Lützelau: Ort am Fuß des Rigi, im Kanton Luzern 15.8.
Lugano: Ort am Luganersee, in den Welschen Landvogteien, im jetzigen Kanton 

Tessin 7.‑11.8.
 Lac de, Luganersee, Lago di Lugano 8.8.
Luino: Luvino*
Lullin: Genfer Bürgergeschlecht

 ‐ Châteauvieux Michel: Syndicus in Genf 26.9., 2.10., 5.10., 9.10.
 ‐ Gallatin, Gabriel: Kaufmann 6.10.

Lumino: Ort im Tal der Moesa, in den Welschen Landvogteien, im jetzigen  
Kanton Tessin 11.8.

Lurengo: mögl. S. Lorenzo*
Luseno, Suna: Ort am Westufer des Lago Maggiore, Lombardei 9.8.
Lussil, Lac de Lussy: See im Süden des Kantons Freiburg 23.9.
Lustry, Lutry: Ort am Genfersee, im jetzigen Kanton Waadt 26.9.
Luther, Martin 11.7., 3.10.
Lutry: Lustry*
Luttingen: Leutingen*
Luvino, Luino: Ort am Ostufer des Lago Maggiore, Lombardei 9.8.
Luxburg: Schloß an der Mündung der Luxburger Ach in den Bodensee,  

im jetzigen Kanton Thurgau 5.6.
Luzendro, Lucendro: See auf der Passhöhe des St. Gotthard 13.8.
Luzern: Lucerne*
Luziensteig: S. Luciae Steig*
Lynar, Gf.: in der Oberlausitz ansässig 26.8., BZ Juli, Okt.

Christian Ernst: Studienkollege Zinzendorfs in Jena 26.8., 24.9.
Friedrich Ulrich: Studienkollege Zinzendorfs in Jena 3.8.
Rochus Friedrich: Vater von Christian und Friedrich 22.7., 24.9.

Lyon: Lion*

Mably, Gabriel de Bonnot de: franzöischer Politiker und Philosoph, Autor der Entretiens  
de Phócion 13.9.

Macagno/Maccagno, Masnago: Ort am Ostufer des Lago Maggiore, Lombardei 9.‑10.8.
Maderaner Thal, Maderanertal: Nebental des Reusstales im Kanton Uri 13.8.
Maderano, Madrano: Ort im Valle Leventina, in den Welschen Landvogteien,  

im jetzigen Kanton Tessin 12.8.
Madrid 28.7.
Mähren: Moravie*
Mändle: Mandli*
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Maezelsdorff, Matzleinsdorf: Vorort, heute Stadtteil von Wien BZ März; KLK Briefe 7, 16, 18
Magadino: Ort im Mündungsgebiet des Ticino in den Lago Maggiore,  

in den Welschen Landvogteien, im jetzigen Kanton Tessin 10.8.; KLK Brief 9
Mahon: Stanhope*
Mahoni, Mahony, Demetrio conde de: spanischer Botschafter in Wien 22.8., KD 1763, 17.2.
Maien‑: Mayen‑*
Mailand: Milan*
Maillardeau, Maillardoz, Jean‑Roch marquis de: Offizier aus Freiburg  

∞ Marie‑Anne, geb. de Griset de Forel 21.9.
Maillet/Malet, Joseph: Bauer in Vaulruz, im Kanton Freiburg 23.9., TBD 
Mainau: Meinau* 
Maira: Mera* 
Maire, Le Maire, Jean‑Daniel: Bannherr in Lausanne 29.9.
Maitschlingen: nach Zinzendorf Ort an der Reuss, im Kanton Uri 13.8.
Malabaila: Canal*
Maladers: Ort bei Chur, im Kanton Graubünden 30.7.
Maladrie, La Maladière: Ort am Neuenburgersee, im Kanton Neuenburg 5.9., 11.9.
Malaga, Wein aus 8.9.
Mala guardia, Malaguardia: Ort im Tal der Mera, heute Italien 6.8.
Malans: Ort im Kanton Graubünden 21.7., 27.7.
Malet: Maillet*
Malines, niederl. Mechelen, frz. Malines (Belgien): Stadt und Deutschordens‑Kommende  

in den österr. Niederlanden KLK Brief 7
Malix: Ort im Kanton Graubünden 30.7.
Mallet, Le Malley: Landhaus bei Lausanne 29.9.
Maloja, Malojapass, Passo del Maloggia: 1815 m, zwischen Oberengadin und Bergell 2.8.; 

KLK Brief 8
Malte, Malta: Aufenthalt Zinzendorfs vom 6. April bis 21. Juni 1766 KD 1765, 16.3.
Malvin‑Montazet: Montazet*
Manans, Mannens: Ort im Kanton Freiburg 20.9.
Mandello: Mantello*
Mandli, Mändle: Gegend im Halbkanton Appenzell‑Innerrhoden 14.7.
Manheim, Mannheim 7.7.
Manigen, Meiningen: Ort bei Feldkirch, Vorarlberg 15.7.
Mannens: Manans*
Manser, Maria Franziska, geb. Streule 15.7.
Mantello, Mandello: Ort am Lago di Lecco, Lombardei 7.8.
Marbach: Ort im Kanton St. Gallen 15.7.
March, Markhof: Ort bei Rheinfelden, heute Baden‑Württemberg 29.8.
Marechal: George Keith, 10th Earl Marischal von Schottland 8.‑9.9.; KLK Brief 1
Marenga, Varenna: Ort am Comersee, Lombardei 7.8.
Maria Einsiedeln: Benediktinerkloster und Marienwallfahrtsort im Kanton Schwyz 27.6., 28.8.
Marie, Maria

 ‐ Adélaide: Tochter Kg. Ludwigs XV. 3.10., 7.10.
 ‐ Christina, Erzherzogin von Österreich 29.9.
 ‐ Isabella, Erzherzogin von Österreich, geb. Prinzessin Bourbon‑Parma  

∞ Erzherzog Joseph (II.) 7.10., KD 1763, 15.12.
 ‐ Louise von Bourbon‑Spanien, verlobt mit Erzherzog Leopold (II.) 10.10.
 ‐ Theresia, „L’Imperatrice“ 29.9., 3.10., 7.10., BZ Mai, Juli, KD 1763, 6.7.; TBD; 

KLK Briefe (passim)
Marienbach, Rimpach: Schloss südlich von Friesenhofen, heute Bayern 27.6.
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Marin: Ort am Neuenburgersee, im Kanton Neuenburg 5.9., 11.9.
Mark, Marck, Friedrich von der: Konzipist im nö. Kommerzienkonseß KD 1763, 4.1.
Markhof: March*
Marsans, Masans: Ort im Kanton Graubünden 21.7.
Marschall, Johann Karl Josef von: k. Resident in Basel 30.8.
Marschlens, Marschlins: Ort und Schloss im Kanton Graubünden 21.7., 29.7.
Marseille 26.9., 5.‑6.10., 9.10., BZ Nov., Dez., TBD; KLK Briefe 2‑3, 7, 12, 13, 16, 17
Marti: Marty*
Martinière, Laurent Corentin‑: französischer Geschäftsträger in Solothurn 19.8.
Martinswand: westl. von Innsbruck, Tirol 26.6.
Marty, Marti, Bartholomäus: Landammann in Glarus und einer seiner Brüder, Paravicini 

oder Johannes 17.‑19.7.; KLK Brief 4
Masans: Marsans*
Masener, Massner: Bank‑ und Speditionshaus in Chur 21.7., 16.8.
Masnago: Macagno*
Matrang, Matran: Ort im Kanton Freiburg 22.9.
Mattoi, Antonio: Kaufmann in Chiavenna, und sein Sohn 4.‑6.8., BZ Nov.
Matzleinsdorf: Maezelsdorff*
Max: Zinzendorf, Maximilian*
Maximilian III. Joseph: Kurfürst von Bayern 4.7.
May, Beat Ludwig: Schultheiss in Thun 18.9.
Mayenbach, Meienreuss: Zufluß der Reuss, im Kanton Uri 13.8.
Mayenfeld, Maienfeld: Ort im Kanton Graubünden 16.7., 21.7.; KLK Brief 4
Mayensess, Maiensäss: Almhütten auf halber Berghöhe 31.7.
Mazelsdorf: Maezelsdorff*
Mediterranée, Mittelmeer KLK Brief 17
Meersburg: Merspurg*
Meggenhorn: Schloss über dem Luzerner Seebecken in Meggen, im Kanton Luzern 15.8.
Meglinger, Caspar: Luzerner Maler; sein „Totentanz“ in Luzern 15.8.
Mehrerau: Mererau*
Meienreuss: Mayenbach*
Meinau, Mainau: Deutschordenskommende, seit 1928 im Besitz  

der Familie Bernadotte 4.7.
Meiningen: Manigen*
Meisters Rüti: Rüti*
Melchthal, Arnold von: Rütlischwurteilnehmer 13.8.
Mels: Ort im Kanton St. Gallen 21.7.
Mely, Mölihn: Ort im jetzigen Kanton Aargau 29.8.
Menas, Menaggio: Ort am Comersee, Lombardei 7.8.
Mendrisio: Ort im Tessin, Schweiz 8.8.
Menhardt, Gubert Anton: Ratsherr in Chur 29.7.
Meniello, mögl. Pianello Lario: Ort am Comersee, Lombardei 6.8.
Mentel, von Mentlen, Vonmentlen: Familie aus dem Kanton Uri; 
 mögl. Giuseppe Antonio, Transportunternehmer in Bellinzona,  

Kompagnon von Chicherio 10.8.
 mögl. Magnus: Dr., Ratsmitglied des Kantons Uri 14.8.
Mera, Maira: Fluß im Bergell, im Kanton Graubünden 2.‑3.8., 6.8.
Meran, Merano: Aufenthalt Zinzendorfs am 16. April 9.8.
mere (ma): Zinzendorf, Christiane*
Mererau, Mehrerau: Benediktinerstift „in der Au am See“ in Bregenz 29.6. 
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Mergentheim: Stadt südl. von Würzburg; 1525‑1809 Sitz des Hoch‑ und Deutschmeisters 
des Deutschen Ordens KLK Brief 10

Merspurg, Meersburg: Schloß und Residenzstadt des Bischofs von Konstanz,  
heute Baden‑Württemberg 4.7., 11.7., 14.7.; KLK Brief 1

 Herberge Zum Löwen 4.7.
Mesolcina: Misox* 
Messine, Messina 19.9.
Metastasio: eigentlich Pietro Trapassi: Poet und Librettist KD 1763, 4.1.
Methodistes, Methodisten 6.9.
Metzu, Metsu, Gabriel: holländischer Maler 7.10.
Meyer‑Landolt, Heinrich: Zürcher Textilfabrikant 22.8.
Mezery, Mézery‑Crousaz, Suzanne, geb. Bergier ∞ Henri M.‑C. 29.9.
Michel: Gruyère‑Monsavlens*
Middes: Ort im Kanton Freiburg 21.9.
Milan, Mailand, Milano 4.8., 7.‑8.8., BZ Jän., KD 1763, 6.7.; 1765, 13.5.; KLK Briefe 9, 13, 17
Milord: Marechal*
Milton, John: englischer Dichter und Staatsphilosoph
 Works historical, political and miscellaneous 6.10.
Mirabeau, Victor Riquetti marquis de: Physiokrat 21.9., 29.9.
 L’ami des hommes 24.6.
Misox, Val/Valle Mesolcina: Tal im Kanton Graubünden 11.8.
Mittel Oedi, Mitlödi: Ort am linken Ufer der Linth, im Kanton Glarus 19.7.
Mivroz: Besitzer einer Bleicherei in Bulle TBD
Mniszech, Josef Jan Tadeusz oder Michal Jerzy 12.‑14.9., 17.9.; KLK Brief 15
Möhlin: Mely* 
Moesa: Muesa*
Mogadino, Magadino*
Moleson: Mont Moleson*
Molis: Mollis*
Molk: Moltke*
Mollet, Melle: traf Zinzendorf in Genf am 10.10.
Mollis: Ort an der Linth, im Kanton Glarus 18.7., 20.7.
Mols: Ort am Südufer des Walensees, im jetzigen Kanton St. Gallen 18.7. 
Moltke/Molk, zwei junge Gf. 26.8.
Moltras, Moltrásio: Ort am Comersee, Lombardei 7.8
Mombrechts: Wohmbrechts*
Mongeron, Montgeron, Jérôme‑Louis Parat de: receveur‑général 29.9.
Monrepos: Schloss bei Lausanne 27.‑30.9.
Monrion, Montriond: Landhaus von Voltaire in Ouchy am Genfersee 26.9., 29.9.
Monruz: Ort am Neuenburgersee, im Kanton Neuenburg 5.9.
Monstreu, Montreux: Ort am Genfersee, im jetzigen Kanton Waadt 24.9.
Mont/Monte
 Blanc: Bergmassiv (4810m) in den Savoyer Alpen 5.10.
 Conto: bekannt durch den Bergsturz am 4. Sep. 1618, in Graubünden,  

heute im italienischen Bergell 4.8.
 Legnon, Legnone: mit 2609 m der höchste Berg der Lombardei 6.8.
 Maloja: Maloja*
 Moleson, Moléson: 2002 m hoher Berggipfel im Kanton Freiburg 21.‑23.9.
 San Marco, San‑Marco‑Pass, Passo San Marco: 1985 m hoher Gebirgspass  

im Veltlin 6.8.
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 Septimo, Septimerpass: 2310 m hoher Alpenübergang im Kanton Graubünden 
zwischen den Tälern Oberhalbstein und Bergell 21.7., 30.7., 2.8.

 Valsulda, Mont 8.8.
Montacet, Montazet, 
 Antoine de Malvin‑: Erzbischof von Lyon 1.10.; KLK Briefe 12, 16
 Antoine‑Marie: Bruder des obigen, maréchal de camp, Generalinspektor  

der Kavallerie KLK Brief 16
Montagniers/Montagny, Montenach: Ort im Kanton Freiburg 21.9.
Montaigu, Montagu, Lady Mary Wortley: englische Autorin 4.10.
Montaigu, Pierre‑François comte de: französischer Gesandter in Venedig 4.10.
 Montazet: Montacet*
Montclar, Monclar, Jean‑Pierre Ripert, Baron: procureur‑général 13.10
Montenach: Montagniers*
Montesquiou, Montesquieu, Charles‑Louis de Secondat, baron de la Brède et de: 

Staatsrechtsphilosoph 29.9., 9.10.
Montet, Montey, Monthey: Ort im Kanton Bern 5.9.
Montey, Monthey: Ort im Kanton Wallis 25.9.
Montfort, Gf.: Besitzer der Herrschaft Tettnang 4.7.
Montgeron: Mongeron*
Monthey: Montet*, Montey*
Montjoie: Froberg* 
Montmirail: Schloss und Gut im Kanton Neuenburg 5.‑6.9., 10.9.
Montmolin, Montmollin: Neuenburger Familie, 1657 geadelt; hier die beiden Brüder
 Charles‑Guillaume de: Oberbürgermeister von Neuenburg ∞ Jeanne‑Marie,  

geb. Tissot; Töchter: Elisabeth‑Marguerite und Salomé‑Charlotte 6.‑10.9.
 Frédéric‑Guillaume de: Pastor in Môtiers 6.9.; KLK Brief 14
Montmorency, Madeleine‑Angélique duchesse de Luxembourg,  

geb. princesse Neufville‑Villeroi 19.8.
Montpellier: Stadt an der französischen Mittelmeerküste 19.8., BZ Nov.
Montpeyrou/Montperou, Montpéroux, Etienne‑Jean de Guimard, baron de:  

französischer Resident in Genf, und seine Frau 4.10., 6.10.
Montreux: Monstreu*
Montriond: Monrion*
Moos: Landschaftsbezeichnung bei Trogen, im Halbkanton 

Appenzell‑Ausserrhoden 14.7.
Morai, Mourex: Dorf, heute im französischen Département Ain 13.10.
Morat, Murten: Hauptort des Seebezirks im Kanton Freiburg 11.9.
 Lac de M., Murtensee, in den Kantonen Freiburg und Waadt 11.9., 21.9.
 Schlacht bei 22. Juni 1476 12.9.
Moraves, freres: Herrnhut* 13.‑14.7., 17.7., 22.7., 28.7. 30.‑31.7., 1.8., 19.8., 27.8., 31.8., 5.‑7.9., 4.10.
Moravie, Mähren 23.7.
Mordgarten, Morgarten, Schlacht am 15. Nov. 1315; 14.8. 
Morges: Ort am Nordufer des Genfersees, im jetzigen Kanton Waadt 1.10.
Moro: Seidenfabrikant in Como 7.8.
Moro, Don Battista: Podestà der Grafschaft Como 7.8.
Morobia, Moróbbia: Nebenfluss des Tessins bei Bellinzona,  

im jetzigen Kanton Tessin 10.8.
Mosca/Musca/Muscau, Muskau: Herrschaft in der Oberlausitz, bis 1785 im Besitz 

der Gf. Callenberg* BZ Jän., Feb., KD 1763, 15.12.
Morschach: Ort über dem Urnersee, im Kanton Schwyz 14.8.
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Motiers, Môtiers: Ort im Val‑de‑Travers, im jetzigen Kanton Neuenburg 20.8., 31.8., 6.‑8.9., 
10.9., BZ Okt., Nov.; KLK Briefe 5. 14

Moudon: Ort im jetzigen Kanton Waadt TBD
Moulins: Muleren* 
Moultout, Moultou: Familie aus Montpellier, seit 1755 in Genf
 Paul‑Claude: Pastor in Genf ∞ Marianne, geb. Fuzier‑Cayla, sowie ihre Töchter 

Catherine, Jeanne‑Emilie und Jeanne‑Marie 8.10.‑13.10.
 Pierre: Kaufmann in Genf 12.10.
Mourex: Morai* 
Müglitz, Mühlbolz im Tal: Ort in Baden‑Württembeg 27.7.
Mühheim/Müheim, Muheim: Familie im Kanton Uri, hier mögl. Franz Georg: Landweibel, 

Salzhändler und Spediteur in Altdorf 14.8.
Mühlehorn: Müllihorn*
Mühlhausen: Mulhaus*
Mülinberg: nach Zinzendorf Ort im Kanton Bern 18.9.
Mueller, Franz Joseph: Oberlandvogt in Rorschach 6.7.
Müller, Ignaz, Propst von St. Dorothea in Wien KD 1763, 17.2.
Müller, Johann Gottfried, Bibliothekar in Jena BZ Aug.
Müllihorn, Mühlehorn: Ort am Südufer des Walensees, im Kanton Glarus 18.8.
Müllithal, Mülital: Ort am Südufer des Walensees, im jetzigen Kanton St. Gallen 18.8.
Münch‑Bellinghausen: Munch*
München: Munich*
Münchenstein: Ort, im jetzigen Halbkanton Basel‑Landschaft 1.9.
Münchwiler, Münchwilen: Ort im jetzigen Kanton Aargau 29.8.
Münsingen: Munsingen*
Münster: Munster*
Münsterlingen: Ort und Augustinerkloster im jetzigen Kanton Thurgau 5.7.
Muesa, Moesa: Nebenfluss des Tessin in den Kantonen Graubünden und Tessin 11.8.
Muheim: Mühheim*
Muleren, Moulins: Ort im Kanton Bern 5.9.
Mulhaus, Mülhausen, Mühlhausen, Mulhouse: bis 1798 ein Zugewandter Ort  

der Schweizer Eidgenossenschaft 16.8., 28.8.
Mulier: Tempesta*
Mumpf: Ort im jetzigen Kanton Aargau 29.8.
Munch, Münch‑Bellinghausen, Franz Joseph: Reichshofrat  

∞ Elisabeth, geb. Freiin Penkler 7.7.; KLK Briefe 4, 10
Munich, München KD 1763, 6.7.; KLK Brief 15
Munsingen, Münsingen: Ort im Kanton Bern 18.9.
Munster, Münster: 1648 Friede von 30.6.
Mura, Muraz: Ort im Kanton Wallis 25.9.
Muralt: wohlhabendes Ratsgeschlecht und Kaufmannsfamilie in Bern und Zürich 
 Beat Ludwig von: Pietist, Autor der Lettres sur les Anglois 19.9., 22.9., 30.9.
 Daniel bzw. seine Söhne Hans Conrad oder Daniel: Kaufleute 18.8.; KLK Brief 6
 Jean/Johann/Hans Conrad: Seidenfabrikant 18.8., 20.8., 30.8.
Muraz: Mura*
Murg: Ort am Südufer des Walensees, heute im Kanton St. Gallen 18.7.
Muri: Ort bei Bern, im Kanton Bern 18.9. 
Murliberg: nach Zinzendorf am Vierwaldstättersee 15.8.
Murten: Morat*
Muschelnberg, Muschelberg: nach Zinzendorf am Bodensee 12.7.
Muskau: Mosca*
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Musso: Ort am Comersee, Lombardei 6.8.
Mustér: Disentis*
Mutach, Samuel von: Staatssekretär in Bern 18.9.
Muttenz: Ort, im jetzigen Halbkanton Basel‑Landschaft 1.9.
Myten, Mythen, Großer und Kleiner: Bergstock im Kanton Schwyz 14.8.

Naefels, Näfels: Ort im Tal der Linth, im Kanton Glarus 18.7.
Nall, Nahl, Johann August: Bildhauer 13.9., 18.9.
Nancy BZ Mai 
 Schlacht am 5. Jän. 1477 14.8., 22.8.
Nante: Ort im Valle Leventina, in den Welschen Landvogteien,  

im jetzigen Kanton Tessin 12.8.
Naples, Neapel, Napoli 13.9.; KLK Brief 17
Nassareit, Nassereit: Ort in Tirol 23.6.
Nazmer, Dubislaus Gneomar von, preussischer Feldmarschall 192
Neiton, Niton, pierres de: zwei erratische Steinblöcke im Genfer See vor Eaux Vives 6.10.
Neker, Necker, Jacques: Genfer Bankier ∞ Suzanne, geb. Curchod* 15.9.
Nerius: Philippe*
Nes, Nesso: Ort am Comersee, Lombardei 7.8.
Nesselwang: Groß Esselwang*
Nesso: Nes*
Nettstall, Netstal: Ort im Kanton Glarus 20.7.
Neubronner, Matthias Philipp: Kaufmann in Kempten 26.6.
Neuchâtel: Neufchatel*
Neuehaus: nach Zinzendorf Ort zwischen Neunkirch und Trasadingen  

im Kanton Schaffhausen 28.8.
Neuenburg: Neufchatel*
Neuenburg, Neuburg: Burgruine bei Koblach, Vorarlberg 15.7.
Neuenek, Neuenegg: Ort im Kanton Bern 19.9
Neueste Reisen durch Teutschland, etc.: Keyssler* 
Neufchatel, Neuchâtel, Neuenburg: Hauptort des Kantons am gleichnamigen See  

in der Westschweiz 13.7., 20.‑22.8., 1.‑13.9., 21.9., 24.9., 7.10., BZ Sep.; KLK Briefe 12, 
14‑15, 17‑18

 Aufenthalt 5.‑11.9.
 Herberge Aux XIII Cantons 5.9.
 Lac de, Neuenburgersee 5.‑6.9., 9.9., 23.9., 11.9., 21.9.
Neuhausen: Ort am Rheinfall, im Kanton Schaffhausen 24.8., 26.8.
Neuhauser, Neuhaus, Johann Rudolf: Arzt in Biel 3.‑4.9.
Neunbrunnen: Felshöhle im jetzigen Halbkanton Basel‑Landschaft 2.9.
Neunkirch: Ort im Kanton Schaffhausen 28.8.
Neuveville: La Bonneville*, Ville Neuve* 
Neuwied: Residenz der Reichsgrafen (1785 Fürsten) von Wied‑Neuwied; 

Herrnhutersiedlung in der Pfalz, heute Rheinland‑Pfalz 22.7.
 Friedrich Karl Gf., letzter regierender Fürst BZ Jän.
Newton, Sir Isaac 10.10.
Nice, Nizza 6.10.; KLK Brief 17
Nidau: Nydau*
Niderdorff, Niederdorf: Ort, im jetzigen Halbkanton Basel‑Landschaft 2.9.
Nieder Urnen, Niederurnen: Ort im Tal der Linth, Kanton Glarus 20.7.
Nismes, Nîmes BZ Okt., Nov.
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Niton: Neiton*
Nizza: Nice*
Nobial, Nobiallo: Ort am Comersee, Lombardei 7.8.
Nohl: Fischersiedlung am Rhein, im Kanton Zürich 24.8.
Noiraigues: Ort am Eingang der Schlucht der Areuse, im Kanton Neuenburg 7.9.
Nonnenbusch, Nonnenbach: heute zur Gemeinde Kreßbronn am Bodensee gehörig, 

Baden‑Württemberg 4.7.
Notary, Notari: Spediteur in Intra 9.8.
Notgersek, Notgersegg: Kloster der Kapuzinerinnen bei St. Gallen 11.7.
Nouveau théâtre de guerre, ou Atlas géographique et militaire: Julien*
Nova, Novate: Ort an der Mera, heute Italien 6.8.
Nova Helvetiae Tabula: Scheuchzer*
Novate: Nova*
Nuremberg, Nürnberg KLK Brief 13
Nydau, Nidau: Ort am Bielersee, im Kanton Bern; Baillif: Jenner* 4.‑5.9., 10.‑12.9.;  

KLK Brief 14
Nyon: Ort am Genfersee, im jetzigen Kanton Waadt 1.10.

Oberalp‑Reuss: Bündtner Reuss*
Oberbettenau: Bettenau*
Ober Bipp, Oberbipp: Ort im Kanton Bern 2.9.
Oberdorf: Oberndorff*
Oberdorf: Ort, im jetzigen Halbkanton Basel‑Landschaft 2.9.
Obere Brück: nach Zinzendorf Brücke an der Reuss 13.8.
Ober Erz: nach Zinzendorf bei Langenargen 27.6.
Ober Gais, Obergais: Ort im Halbkanton Appenzell‑Ausserrhoden 14.7.
Oberhofen: Ort im Inntal, Tirol 23.6.
Oberinnthal, Oberinntal in Tirol 24.6.
Oberkürnach: In der Oberküren*
Oberlindau, mögl. Oberreitnau: Ort vor, heute Stadtteil von Lindau 28.6.
Ober Mämingen, Ober Mieming: Ort in Tirol 23.6.
Obermatt: Ort am Vierwaldstättersee, im Halbkanton Nidwalden 15.8.
Ober Nas, Obernas: am Westufer des Vierwaldstättersees, bildet mit Unternas am Ostufer 

die engste Stelle des Sees 15.8.
Oberndorff, Oberdorf: Ort bei Gossau, im Kanton St. Gallen 13.7. 
Ober Perfus, Oberperfuss: Ort westl. von Innsbruck, Tirol 23.6.
Oberreitnau, mögl. Oberlindau*
Ober Ried, Oberriet: Ort und Schloss im Kanton St. Gallen 14.‑15.7.
Obling, Oppligen: Ort im Kanton Bern 18.9.
Obrechts: nach Zinzendorf Ort bei Wombrechts, Baden Württemberg 28.7.
Obstag, Obsteig: Ort in Tirol 23.6.
Oelberg, Ölberg: nach Zinzendorf Berg am Vierwaldstättersee südlich von Morschach,  

im Kanton Schwyz 14.8.
Österreicher, Wolfgang Friedrich: Kaufmann in Triest 25.6.
Österreichische Waldstätte: Waldshut, Laufenburg, Säckingen und Rheinfelden  

in Vorderösterreich 29.8.
Oeuvres du philosophe bienfaisant: Stanislas I. Lesczcynski*
Ogebio, Oggébio: Ort am Westufer des Lago Maggiore, Lombardei 9.8.
Oissel: Ort bei Rouen, Frankreich 13.9.
Ólcio: Holtz*
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Oldenburg BZ Juli, Okt.
Olon, Ollon: Ort, im jetzigen Kanton Waadt 24.9.
Ombre, Mme: mögl. Frau von Jaques Dombre, Händler  

und Schwager des Sohnes Perron 6.10.
oncle (mon): Zinzendorf, Nikolaus Ludwig*
Opava: Troppau*
Oppligen: Obling*
Orange: französische Stadt an der Rhône 26.9., 7.10.
Orange, prince: Wilhelm II. Prinz von Nassau‑Oranien ∞ 1641 Maria von England;  

deren Sohn: Wilhelm III. 7.10.
Orell, Orelli, Hans Heinrich (von): Kaufmann und Seckelmeister in Zürich 19.‑20.8.
Orfeo ed Euridice: Oper, Musik von Gluck, Libretto von Calzabigi KD 1763, 4.1.
Orlin: Uhrmacher, mögl. auch Dolin 9.9
Osogno, Osogna: Ort und See in den Welschen Landvogteien,  

im jetzigen Kanton Tessin 11.8.
Ostade, Adrian van: holländischer Maler 17.8., 7.10.
Ott: alteingesessene Zürcher Familie
 Anton: Gastwirtssohn in Zürich 21.8.
 Hans Conrad jr.: Textilfabrikant 18.7., 21.7.
 Matthias: Gastwirt 21.8.
Otto, Jakob: aus Lindau, Buchhändler 28.6., 3.7.
Ow: Au*

Paar, Familie KLK Briefe 4, 10
 Maria Josepha Antonia, geb. Gfin. Oettingen‑Spielberg, Obersthofmeisterin  

Maria Theresias TBD 
 Maria Theresia, geb. Gfin. KD 1763, 17.2. 2.5.
Pächter: Unternehmer*
Palanza, Pallanza: Ort am Westufer des Lago Maggiore 9.8.
Palfries: Belfries*
Palfy/Pálffy: ungar. Adelsgeschlecht
 Karl Hieronymus Gf.: Rat bei der Hofkammer ∞ Maria Theresia,  

geb. Prinzin Liechtenstein KD 1763, 17.2.
 Nikolaus Gf.: ehem. ungarischer Hofkanzler KD 1763, 4.1.
Palissot‑Montenoy, Charles: franzöischer Dramatiker; Les philosophes 15.9.
Pallanza: Palanza*
Palmerston: Balmerstone*
Pappenheim, Johann Friedrich Ferdinand Gf.: Deutschordensritter KLK Brief 7
Paradis: Dorf, heute Stadtteil von Konstanz am Bodensee 4.7.
Paris 19.8., 26.8., 29.8., 11.9., 15.9., 29.9., 8.‑9.10., BZ Okt.; KLK Briefe 10, 13, 15
 Conseil d’Etat du Roi 2.7.
 Parlement 1.10., 8.10.
Parme, Parma 7.10., KD 1763, 6.7.; KLK Brief 17
Parpan: Ort im Kanton Graubünden 30.7.
Part‑Dieu: La Part‑Dieu*
Patenien, Patania: Dorf bei Chur, im Kanton Graubünden 23.7.
Paul/Pavel I. Petrovič, „grand‑duc de Russie“: Sohn Katharinas II., 1796 Zar  

von Rußland 8.9., KLK Brief 14
Paul, Jacques: Genfer Mechaniker, Erfinder 6.10.
Pavie, Pavia 2.8.; KLK Brief 8
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Payerne: Ort und Kloster im jetzigen Kanton Waadt 22.8., 21.9., 3.10., TBD
Pays bas, Niderlande KLK Brief 13
Pellegrini, Giovanni Batttista: Bischof von Como 7.8.
Pellet, Pelet, Barthélemy: Textildrucker in Genf 6.10.
Perdriaux, Perdriau: Genfer Familie
 Ami‑Théophile: Offizier 10.10.
 Jean: Pastor und Professor 2.10., 6.10., 12.10.
Perlas, Raimund Carl Graf KLK Brief 13
Perles: Pieterlen* 
Perron, Peron: Ort an der Straße von Genf zum Fort l’Ecluse, Frankreich 13.10.
Perron, Etienne: Pastor in Genf 6.10. 
Peseux: Ort im Kanton Neuenburg 7.9.
Pesmes: S. Saphorin*
Pestaluz/Pestalozzi, Ursula, geb. von Salis‑Maienfeld ∞ Herkules von P. 24.7.
Petersberg: Schloß im Inntal, Tirol 23.6.
Petershausen, Peterhausen: Ort, heute Stadtteil von Konstanz, Baden‑Württemberg 4.7.
Petit Morillon: mögl. das Gut Morillon im Besitz der Familie Frisching,  

südlich von Bern 2.9. 
Petitpierre: Familie in Couvet, Kanton Neuenburg BZ Sep.
  Gastwirt in Couvet, mögl. Abraham‑Henri, sein Sohn Henri‑François  

oder François 7.9.
 die vier Brüder:
 Ferdinand‑Olivier: Pastor in La Chaux‑de‑Fonds, Autor der Apologie  

de M. Petitpierre 10.9.
 Henri‑David: Pastor in Neuenburg (passim) 5.‑11.9., 30.9.
 Louis‑Frédéric: Pastor in Neuenburg 6.9.
 Simon: Pastor in Couvet 7.9., 10.‑11.9.
Petrasch, Joseph Frhr.: Adjutant des Prinzen Eugen, Gründer der Societas incognitorum  

in terris austriacis 24.9.
Pettnau: Bettenau*
Peyer, Johann Niklaus: Offizier aus Schaffhausen 26.8.
Pezenas: Ort zwischen Beziers und Montpellier, Frankreich BZ Nov.
Pezold, Johann Sigmund/Siegmar von: 1750‑83 G. LegRat und Min.‑Res. von Kur‑Sachsen 

in Wien BZ April
Pfaevers/Pfaeffers/Pfäfers: im Kanton St. Gallen KLK Brief 4
 Bad Pf. 17.7., 21.7., 31.7.
 Benediktinerabtei 16.‑17.7., 21.7.
Pfaffenhofen: Ort im Inntal, Tirol 26.6.
Pfaffensprung: Felsvorsrpung an der Reuss, im Kanton Uri 13.8.
Pfannenberg: bis ins 18. Jh. gebräuchlicher Name des Gebhardsbergs bei Bregenz 29.6.
Pfeffel, Johann Andreas: Verleger in Augsburg 30.6.
Pfister, von: Familie in Lindau
 Georg Walther: Kaufmann 28.6., 1.7.
 Johannes: Kaufmann ∞ Dorothea von Halder 28.‑30.6., 1.‑3.7.
 Regina ∞ Johann Jakob von Jenisch 1.7. 
Pfranten, Pfronten: zum Hochstift Augsburg gehördend, heute Bayern 24.6.
Philipp, Cte: Sinzendorf, Philipp Joseph*
Philipp Hzg von Parma, infante von Spanien KD 1765, 16.3.
Philippe Nerius, der heilige Philipp Neri, Filippo Neri: katholischer Reformer 6.7.
Pianello: mögl. Meniello*
Pictet, Pierre: Professor in Genf ∞ Marguerite, geb. Cramer 30.9.
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Pictet, Marc: Syndikus in Genf ∞ Julie, geb. Micheli 9.10. 
Piemont 13.10.
Pierre a Bos, Pierrabot: Ort, heute nördlicher Vorort von Neuenburg 9.9.
Pierre le Grand, Peter der Große 11.7., 8.9.; KLK Brief 14
Pierre, Peter III. von Rußland 9.8.
Pierre Pertuis: Felsdurchbruch im Berner Jura 1.9.
Pieterlen, Perles: Ort, im jetzigen Kanton Bern 3.9.
Pilate, Pilatus: Bergstock an der Grenze der Kantone Luzern, Nid‑ und Obwalden 14.8. 
Pilger, Bilger, Daniel: Diakon in Chur ∞ Maria, geb. Wille 30.7.
Pillwitz, Pillewitz, Karl Joseph von: Mitglied des nö. Kommerzienkonsesses BZ April‑Mai
Piona: Abtei am Comersee, Lombardei 6.8.
Piotta: Ort im Valle Leventina, in den Welschen Landvogteien,  

im jetzigen Kanton Tessin 12.8.
Pitet: Pictet*
Pithac, Billiat, Claude‑Joseph de Bourgeois, marquis de 26.9.
Piuro, Plurs*
Piz Bernina: Bernina* 
Piz delle nuove, delle dieci, undeci: Berge im Süden von Bondo, an der Grenze von Bergell 

zum Veltlin 3.8.
Pizoggel: Pozokelberg*
Plancemont: Ort bei Couvet, im Kanton Neuenburg 8.9.
Planta: aus dem Engadin stammende Familie, v.a. in Graubünden seßhaft

 ‐ Wildenberg, Angelika Elisabeth von 22.7
 ‐ Wildenberg, Maria Perpetua von 22.7
 ‐ Wildenberg, Peter von ∞ Margareta, geb. Salis‑Soglio 22.7.
 ‐ Wildenberg, Ursina von 22.7.

de Malans: zwei ältere Frauen 27.7.
Süs, Martin von: Pädagoge in Haldenstein 22.‑24.7.

Plessur: der durch Chur fließende Nebenfluss des Rheins 26.7., 30.7.
Plettenberg, Clemens August von: Komtur des Deutschen Ordens KLK Briefe 7, 10
Pliniana: Villa bei Torno am Comersee, Lombardei 7.8.
Plombieres, Plombières‑les‑Bains: Bad in den Vogesen, in Lothringen 29.6., 16.8., 24.8.; 

KLK Brief 13
Plurs, Piuro: durch einen Bergsturz zerstörtes Dorf im italienischen Bergell 4.8.
Poetsch de Don Anna: Ebene bei Soglio, Graubünden 3.8.
Pognana: Pugnano*
Pohl, Andreas: Handelsmann aus Bever im Oberengadin, mit Firma in Amsterdam 1.8.
Polegio, Pollegio: Ort in den Welschen Landvogteien, im jetzigen Kanton Tessin 11.8.
Polen, Pologne*
Polling: Bolling*
Polmengo: Ort im Valle Leventina, in den Welschen Landvogteien,  

im jetzigen Kanton Tessin 11.8.
Pologne, Polen 2.7.
Pompadour, Jeanne‑Antoinette Poisson, marquise de 9.10.
Pont, Bruck, La Punt: Ort im Kanton Graubünden 31.7., 1.8.
Poraban, Portalban: Ort im Kanton Freiburg 21.9.
Porentruit, Pruntrut, Porrentruy: Ort im jetzigen Kanton Jura 2.9., 5.9.
Porta: Talenge im Tal der Mera; Sopraporta: oberer Teil des Bergells, der durch eine Porta 

genannte Talenge vom unteren Teil, der Sotta‑ (oder Infra)porta, getrennt ist 2.8.
Portalban: Portaban*
Portugal 10.10.
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Poser: Instruktor des Gf. Lynar am Hof Heinrichs XXIII. Gf. Reuss in Köstritz BZ Feb., Mai
Post, Maria Anna Freiin, und mögl. ihre Schwester Maria Theresia KD 1763, 17.2.
Pourtales, Jacques‑Louis de: Bankier und Fabrikant in Neuenburg 22.8.
Pozokelberg, Pizoggel: Berg bei Chur 22.7., 30.7.
Prada, Prata: Ort bei Chiavenna 6.8.
Prägels: Brele*
Prättigau: Prettigow*
Prague, Prag KD 1763, 15.12.
Prajod, Prayond: nach Zinzendorf Ort bei Semsales im Kanton Freiburg 23.9.
Prato: Ort im Valle Leventina, in den Welschen Landvogteien,  

im jetzigen Kanton Tessin 11.8.
Pratteln: Brattelen*
Praunso, Preonzo: Ort in den Welschen Landvogteien, im jetzigen Kanton Tessin 11.8.
Pravicini: Reisebegleiter Zinzendorfs in Graubünden 29.7.‑1.8.
Pregne, Pregny: Ort am Genfersee, heute im Kanton Genf 1.10.
Prêles: Brele*
Preonzo, Praunso*
Presbourg, Preßburg, ungar. Pozsony, slowak. Bratislava: kgl. ungar. Freistadt  

an der Donau, 1541‑1784 Haupt‑ und Krönungsstadt Ungarns, 
Komitatshauptstadt KLK Briefe 3‑5, 10

Prettigow, Prättigau: Landschaft im Kanton Graubünden 21.7.
Preussen: Prusse* 
Prex, S. Prex: Ort auf einer in den Genfersee hinausragenden Halbinsel,  

heute im jetzigen Kanton Waadt 1.10.
Prez, heute Prez‑vers‑Noréaz: Ort im Kanton Freiburg 21.9.
Profession de foi philosophique: Bordes*
Promontele, Promenthouse: Zufluss des Genfersees, im jetzigen Kanton Waadt 1.10.
Promontonis/Promontoeng, Promontogno: Ort im Bergell, im Kanton Graubünden 2.8.
Prosto: Ort in Graubünden, heute im italienischen Bergell 4.8.
Prusse, Preussen 2.7., 18.9., 29.9., KD 1763, 15.12.
 roi de: Friedrich*
Prutz: Brutz*
Przebendowska: Brevendow*
Pündtner, Püntener, Karl: Maler, Architekt und Ingenieur aus Urn 14.8.
Pugnano, Pognana Lário: Ort am Comersee, Lombardei 7.8
Puilly, Pully: Ort am Genfersee, im jetzigen Kanton Waadt 26.9.
Puntauta, hohe Brücke: trennt das Ober‑ vom Unterengadin 1.8.
Puri, Pury, Abraham de: Offizier aus Neuchâtel, und sein Sohn Alexander 8.9.; KLK Brief 14
Pyrmont: Bad, heute Niedersachsen 1.8.

Quart, Quarten: Ort an einem Abhang am Südufer des Walensees,  
heute im Kanton St. Gallen 18.7.

Quarteri, Quartéri: Äbte von St Maurice TBD
Quinten: Ort am Nordufer des Walensees, heute im Kanton St. Gallen 18.7. 
Quinto: Ort im Valle Leventina, in den Welschen Landvogteien,  

im jetzigen Kanton Tessin 12.8.

Rabos, Rabiosa: Nebenfluss des Plessur, im Kanton Graubünden 30.7.
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Radenat: ein Gerichtsschreiber in Chur 28.7.
Ré Sardo: Victor*
Remi, Raemy, François‑Joseph de: Freiburger Ratsherr und GenKommissär 22.9.
Rafz: Ort bei Bülach, im Kanton Zürich 24.8.
Ragatz, Ragaz: Badeort im Kanton St. Gallen 16.‑17.7., 21.7.; KLK Briefe 4, 5
 Schloß Freudenberg 21.7.
Raslina: Ort im Valle Leventina in den Welschen Landvogteien,  

im jetzigen Kanton Tessin 11.8.
Reder, mögl. Redern, Heinrich Adolf Gf.: preussischer Regierungspräsident  

in Oppeln 28.9.
Réfutation: mögl. sind Abbé Jean‑François André, Réfutation du nouvel ouvrage  

de Jean‑Jacques Rousseau oder Jean Pierre Deforis, Réfutation du nouvel ouvrage  
de Jean‑Jacques Rousseau 23.6.

Regenstorff, Regensdorf: Ort im Kanton Zürich 24.8.
Reguenfous, Regenfuss, Franz Michael: Kupferstecher in Dänemark 18.8., 27.8.
Rehtobel, Rehetobel: Ort im Halbkanton Appenzell‑Ausserrhoden 14.7.
Reichenau: Insel im Bodensee, heute Baden‑Württemberg 30.6.
Reinow, Rheinau: Ort und Kloster am Rhein, unter dem Schutz der Eidgenossenschaft,  

im jetzigen Kanton Zürich 24.8.
Reise in die Schweiz und einen Theil Italiens: Torlitz*
Reite, Reutte: Hauptort des Außerfern, Tirol 24.6.
Reite: nicht identifizierter Ort in Vorarlberg 29.6.
Reizenstein, Reitzenstein, Melle de 15.9.
Relation: Zinzendorf, Karl* 
Rembrandt van Rijn: holländischer Maler 17.8., 7.10.
Remiremont: Ort in Lothringen 29.8.
Rennaz: Resne*
Resch: nach Zinzendorf Ort im Kanton Bern 20.9.
Resne, Rennaz: Ort, im jetzigen Kanton Waadt 24.9.
Reuse, Areuse: Hauptfluss im Kanton Neuenburg, mündet in den Neuenburgersee 7.‑8.9.; 

KLK Brief 14
Reuss: Zufluss des Urner Sees, im Kanton Uri 13.8.; KLK Brief 9
Reuss, Reuß: Grafen‑, seit 1778 Reichsfürstenfamilie in vielen Linien
 ‑Ebersdorf, Heinrich XXVIII. ∞ Agnes Sofie, geb. v. Promnitz‑Sorau BZ Jän.‑Feb., 

April‑Juni, Dez.
 ‑Köstritz, Heinrich XXIII. Gf. 2.8., BZ Feb., Mai, Dez.
 ‑Lobenstein, Heinrich XXIX BZ Feb.
 ‑Plauen, Benigna Maria Gfin. 28.7.
 ‑Plauen, Charlotte Louise Gfin.: Cousine Zinzendorfs 7.7., 9.7., BZ Jän.‑Feb., Juli‑Aug., Nov.
Reutenen: Rheute*
Reutte: Reite* 
Rezzonico: Rinzonico*
Rezzonico
 Abate: ein Verwandter des Papstes 8.8.
 Carlo della Torre di: Papst Klemens XIII. 8.8., KD 1765, 16.3.
Rhein: Rhin*
Rheinau: Reinow*
Rheinek, Rheineck: Ort und Schloß am Schweizer Ufer des (heute alten) Rheins  

gelegen Zehringer* 29.6., 6.‑10.7.; KLK Brief 4
Rheinfelden: eine der vier Österreichischen Waldstätte*,  

heute im jetzigen Kanton Aargau 29.8.
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Rheinheim: Rynen*
Rheinthal, Rheintal 7.7.
Rheute, Reutenen: Ort am Bodensee, Bayern 2.7.
Rhin, Rhein 29.6., 4.7., 7.7., 14.‑22.7., 30.7., 13.8., 24.8.‑2.9., BZ April; KLK Brief 4, 5, 12
Rhin, Rin: eine bei Seeren am Nordufer des Walensees in einer Felsenöffnung  

austretende Quelle 20.7.
Rhodi, Rodi‑Fiesso: Ort im Valle Leventina, in den Welschen Landvogteien,  

im jetzigen Kanton Tessin 12.8.
Rhone, Rhône 24.‑25.9., 1.10., 5.10., 13.10., TBD
Riais, Riex: Winzerdorf am Genfersee, im jetzigen Kanton Waadt 26.9.
Riat, Riaz: Ort im Kanton Freiburg 22.9.
Richard, mögl. Joseph: Soldat, dann Kaufmann BZ Juni
Richardson, Samuel, Autor des Romans Sir Charles Grandison 8.9.
Richelieu, Louis‑François du Plessis duc de: französischer Feldmarschall 9.10.
Richesses de l’Etat: Roussel de la Tour*
Richteschweil, Richterswil: Ort im Kanton Zürich 14.8.
Riechen, Riehen: Ort bei, heute Stadtteil von Basel 31.8.
Ried, Joseph Heinrich Frhr. von: Reichs‑Generalfeldmarschall KLK Brief 18
Riedel, Rieger, Philipp Friedrich: Oberst in Württemberg 26.6.
Riedheim, Rietheim: Ort im jetzigen Kanton Aargau 29.8.
Riedsort: Lüzelau* 
Rieger: Riedel*
Riehen: Riechen*
Riesbach: Riespach*
Riesch, Wolfgang Frhr.: Kaufmann in Wien 9.7.
Riesel: Ort im Halbkanton Appenzell‑Innerrhoden 14.7.
Riespach, Riesbach: Ort am rechten Zürichseeufer, Kanton Zürich 23.8.
Rietheim: Riedheim*
Riex: Riais*
Riffersweil, Rifferswil: Ort im Kanton Zürich 16.8.
Rigiberg, Rigi: Bergmassiv zwischen dem Vierwaldstättersee, dem Zugersee  

und dem Lauerzersee in der Zentralschweiz, in den Kantonen Luzern  
und Schwyz 24.8.

Rimpach: Marienbach* 
Rinck‑Baldenstein, Joseph Wilhelm: Fürstbischof von Basel 12.9.
Rinzonico, Rezzónico: Ort am Comersee, Lombardei 6.‑7.8.
Ritters, Ritter, Erasmus: Berner Architekt 14.9.
Riz: nach Zinzendorf Kaufmannsfamilie in Bern 28.8., 13.9., 17.‑18.9.
Robert, Kaufmann aus Bar‑le‑Duc 19.8., 22.‑23.8. 
Robin de la Tremblaye: Tremblay*
Roc coupé: nach Zinzendorf auf dem Weg von Rochefort nach Brot‑dessous,  

im Kanton Neuenburg 7.9.
Roche: Ort bei den Salzminen Bex und Aigle, im jetzigen Kanton Waadt 10.9., 24.‑25.9., TBD
Roche fendüe, Roche‑Fendue: Berg im Jura, an der Grenze des Kantons Neuenburg  

und Frankreich 9.9.
Rochefort: Ort im Kanton Neuenburg 7.9.
Rodi: Rhodi*
Rodt, Franz Conrad Frhr.: Kardinal 4.7.
Rötelen, Rötteln: Burgruine und Ort in Baden, heute Stadtteil von Lörrach, 

Baden‑Württemberg 31.8.
Rogoredo: Ort, heute Vorort von Mailand 10.8.
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Rohrdorf, Rordorf, Hans‑Rudolf: Kaufmann in Zürich 22.8.
Roll, Franz Viktor von: Schultheiss in Solothurn 2.9.
Roll‑Bernau, Ignaz Felix Frhr.: ehem. kölnischer Offizier 28.8.
Rolle: Ort, im jetzigen Kanton Waadt 1.10.
Rom, Rôme, Roma 18.9.; KLK Brief 17
Romishorn, Romanshorn: Ort am Bodensee, im jetzigen Kanton Thurgau 5.1.
Romonten, Rotmonten: Ort im Halbkanton Appenzell‑Ausserrhoden 14.7.
Ronco: Ort im Valle Leventina, in den Welschen Landvogteien,  

im jetzigen Kanton Tessin 12.8.
Root: Ort im Kanton Luzern 16.8.
Rordorf: Rohrdorf*
Roschach, Rorschach: Ort am Schweizer Bodenseeufer, im Kanton St. Gallen 28.‑29.6., 

4.‑11.7., BZ Aug.; KLK Briefe 1‑2, 4, 5
Roschbach, Rossbach: Ort bei Nassareith, Tirol 23.6.
Roschlegg, Roßschläg: Vorwerk von Ehrenberg, heute Tirol 24.6.
Rosegeberg, Eggberge: am Urnersee bei Altdorf im Kanton Uri gelegenes Gebirge 14.8.
Rosenberg: Burgruine am rechten Ufer der Glatt  

im Halbkanton Appenzell‑Ausserrhoden 13.7.
Rosenburg: Schloßruine, heute Ramsenburg, am linken Ufer der Glatt, Halbkanton 

Appenzell‑Ausserrhoden 13.7.
Rossbach: Straussbach* 
Ross Stok/Rosnstok, Rotstock: markanter, rot gefärbter Berg im Kanton Uri 13.‑14.8.
Roth de Schrekenstein, Roth‑Schreckenstein, Honorius Frhr.:  

Fürstabt in Kempten 26.‑27.6.; KLK Brief 1
Rothen Haus, Rothaus: Landhaus zwischen Basel und Birs,  

im jetzigen Halbkanton Basel‑Landschaft 2.9.
Rothsee, Rotsee: schmaler See nahe der Stadt Luzern im Kanton Luzern 16.8.
Rotmonten: Romonten*
Rotstock: Ross Stok*
Rottal: Khevenhüller*
Rousse, Roux, Georges: aus Korsika stammender Bankier, Kaufmann und Reeder  

in Marseille 5.10.
Rousseau, Jean‑Jacques (1712‑78) 28.6., 19.‑20.8., 1.9., BZ Okt., Nov., KLK Briefe 3‑5, 9, 10, 12‑18
 Besuch 7.‑8.9.
 De l’imitation théâtrale 10.10.
 Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes 18.7.
 Discours qui a remporté le prix à l’Académie de Dijon 4.7., 8.8.
 Du contrat social 20.8.
 Emile et Sophie, ou les solitaires 12.10.
 Emile, ou de l’éducation 12.10.; KLK Briefe 9, 13, 14
 Emile, Gegenschrift 23.6.
 Esprit, maximes, et principes 4.10., 13.10.
 Extrait du projet de paix perpétuelle de Monsieur l’abbé de Saint‑Pierre 13.9.
 Gespräche über 11.7., 19.8., 23.8., 8.‑10.9., 15.9., 25.9., 2.10., 7.10., 12.10.
 Jean‑Jacques Rousseau... a M. d’Alembert... sur le projet d’établir un théâtre  

de comédie 8.8., 12.8., 19.8., 9.9., KLK Brief 9
 Julie, ou la nouvelle Héloïse 19.8., 7.9., 9.‑10.9., 15.9., 23.9., KLK Briefe 3, 9
 Kontroversen mit 23.8., 15.9., 26.‑27.9., 3.10.
 Korrespondenz 11.9., 30.9.
 über Korsika 10.10.
 über Polen 8.9.
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 über Rußland 8.9.
 Werke, Lektüre 30.6., 4.7., 10.7., 19.7., 15.9.
 Sur les spectacles: Jean‑Jacques Rousseau... a M. d’Alembert*
Rouen KLK Briefe 13, 15
Roussel de la Tour, Pierre Philippe, Autor der Richesses de l’Etat 3.7.
Roux: Rousse*
Roveredo BZ Juni
Rovrai, Du Roveray, François: Unternehmer in Genf 10.10.
Rubens, Peter Paul: holländischer Maler 17.8.
Rubigen: Ort im Kanton Bern 18.9.
Rueschlikon, Rüschlikon: Ort am Züricher See im Kanton Zürich 16.8.
Rüti: Bezirk im Halbkanton Appenzell‑Innerrhoden 14.7.
Ruinen: Schlösser*
Rumelikon, Rumentikon: Ort im Kanton Zug 16.8.
Russie, Russland 2.7., 22.7., 8.9., 8.10.
Rynen, Rheinheim: Ort im Klettgau, heute Baden‑Württemberg 28.8.

Saane: Sarine*
Saar: Sarn* 
Saconay, Sacconay, Marc‑Charles de: Gouverneur von Payerne ∞ Rosa Maria,  

geb. Wurstemberger, und ihr Sohn 21.9., 3.10., TBD
Sachsen: Saxe*
Säckingen: Sikingen*
Saint‑Amour, Jean‑Baptiste Muffat comte de ∞ Louise‑Ferdinande, geb. de Bellegarde, 

ihre Töchter: Jeanne‑Marie‑Louise und Rose 9.10.
Saint Genis‑Poully: Ort an der Schweizer Grenze,  

heute im französischen Département Ain 13.10.
Saint‑Pierre, abbé Charles‑Irénée Castel de: Autor 15.9.
Sala Comacina: Salo*
Salamanque, Salamanca 10.10.
Sale, Sales, Alexandre: Bankier in Genf ∞ Suzanne, geb. Faure 5.10.
Salern: Salmannsweiler*
Salina: bei Soglio, Graubünden 3.8.
Salis: schweizerisches Adelsgeschlecht aus Graubünden KLK Brief 8

 ‐ Bondo, Elisabeth Gfin., geb. Salis‑Soglio‑Tagstein ∞ Peter Gf. S.‑B. 2.‑3.8.
 ‐ Bondo, Hieronymus Gf.: ehem. Resident Großbritanniens in Graubünden 1.‑3.8., 

BZ August; KLK Brief 8
 ‐ Bondo, Mary Ann Gfin., geb. Fane (Westmorland) ∞ Hieronymus Gf. S.‑B. 2.8.; 

KLK Brief 8
 ‐ Bondo, Peter Gf.: Offizier in englischen Diensten, Sohn des Hieronymus 3.8., BZ Juli
 ‐ Maienfeld, Abraham Gubert: ehem. Landammann  

des Zehnergerichtebundes 31.7.
 ‐ Maienfeld, Herkules von: Offizier in den österreichischen Niederlanden,  

Bruder Stephans 17.7.
 ‐ Maienfeld, Stephan von: Landeshauptmann des Veltlins,  

und sein Sohn Johann Luzius 17.7., 28.‑29.7.; BZ Juli; KLK Brief 4
 ‐ Marschlins: Ulysses von: Graubündner Politiker und Diplomat 21.7.
 ‐ Rietberg, Perpetua, geb. Salis‑Soglio ∞ Johann Baptist 3.8.
 ‐ Samaden, Rudolph von: 1747 Landeshauptmann im Veltlin  

∞ Margareta, geb. Salis‑Soglio, casa Battista 30.7., 1.8.; KLK Brief 8
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 ‐ Seewis, Johann Ulrich: ehem. Landvogt von Maienfeld 31.7.
 ‐ Soglio, Andreas von, Casa Antonio: Commissarius von Chiavenna 3.8.
 ‐ Soglio, Andreas von: Landsobrist des Gotteshausbundes 24.‑25.7., 3.8.
 ‐ Soglio, Anton von: Präsident des Gotteshausbundes, und sein Sohn 

Anton 22.‑26.7.,   29.‑30.7., 2.10.; KLK Brief 5, 8
 ‐ Soglio, Baptist, Casa Battista: Podestà von Morbegno 23.‑24.7., 26.‑27.7., 2.8.
 ‐ Soglio, Friedrich: älterer Bruder des Präsidenten Anton 3.8.
 ‐ Soglio, Friedrich: Neffe des Präsidenten Anton,  

Podestà von Bregel sub Porta 3.8.
 ‐ Soglio, Johann Baptist: Bruder Peters, ca. 1760‑97 Gesandter Graubündens  

in den Niederlanden 23.‑24.7.
 ‐ Soglio, Peter: Geschäftsführer des Handelshauses Massner  

∞ Margareta, geb. Massner 16.7., 21.‑23.7., 25.7., 30.7., 3.8., BZ Juli
 ‐ Soglio, Rudolph von: 1757 Landeshauptmann im Veltlin  

∞ Margareta, geb. Salis‑Soglio, casa Antonio 3.8.
 ‐ Soglio‑Tagstein, Anton von: Vikar des Veltlins  

∞ Cornelia, geb. Salis‑Soglio 2.8., 4.8.; KLK Brief 8
 ‐ Soglio‑Tagstein, Margareta, Anna und Maria Elisabeth,  

Schwestern Antons 2.8.
 ‐ Zizers, Johann Heinrich von, mögl. 21.7. 

Salle, mögl. La Sale: Mathematiker, den Zinzendorf in Genf traf 8.10.
Salm, Salm‑Reifferscheidt, Gfen., 
 mögl. die beiden Brüder Sigismund und Johann Nepomuk KD 1763, 2.5.
 Josepha Gfin.: Stiftsdame in Elten und Vreden KD 1763, 17.2., 2.5.
 Maria Franziska, geb. Gfin. Esterházy und ihre Tochter Josepha, s.o. KD 1763, 2.5.
Salmans‑, Salmannsweiler, auch Salern: Reichsabtei, Baden‑Württemberg 4.7.
Salmour, Maria Isabella Gfin. Wackerbart, geb. Gfin. Lubienska 19.9.
Salmsach: Ort am Bodensee, im jetzigen Kanton Thurgau 5.7
Salo, Sala Comacina: Ort am Comersee, Lombardei 7.8.
Salonique, Saloniki 11.7.
Salzbourg, Salzburg 23.6., 26.6., 16.7., 28.8., BZ April‑Juni; KLK Briefe 12, 16, 17
Erzbischof von: Schrattenbach*
Salomon: biblischer König 23.8.
Samada, Samedan: heute Hauptort des Oberengadin, im Kanton Graubünden 28.7., 30.7.
Samaggia, Somággia: Ort an der Mera, heute Italien 6.8.
Samolico, Samolacco: Gegend im Tal der Mera, heute Italien 6.8.
San, Sankt, Santa, Saint
 Ambroise, Hl. Ambrosius: Bischof von Mailand KD 1765, 16.3.
 Andrea: Ort nordwestl. von Varese in der Lombardei 9.8.
 Annengletscher: nach Zinzendorf sichtbar vom Tal der Reuss, im Kanton Uri 13.8.
 Barthelemy, Hl. Bartholomäus: einer der zwölf Apostel; Gedächtnistag 24.8.
 Bernard, Großer Sankt Bernhard: 2469 m hoher Alpenpass in den Walliser Alpen 9.9.
 Bernardin, San Bernardino: 2065 m hoher Alpenpass im Kanton Graubünden 11.8.
 Blaise: Kirche und Ort im Kanton Neuenburg 5.9., 10.9.
 Blaise, St. Blasienberg: Wallfahrtskirche bei Völs, Tirol 23.6.
 Cassan, S. Cassiano: Ort an der Mera, heute Italien 6.8.
 Charles, Hl. Karl Borromäus: Kardinal‑Erzbischof von Mailand 9.8.
 Croce: Ort in Graubünden, heute im italienischen Bergell, an der Mera 4.8.
 Etienne, Stefansorden 7.10.
 Fides, Fiden: Ort im Kanton St. Gallen 10.7.,12.7.
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 St. Gallen: Hauptort des gleichnamigen Kantons in der östlichen Schweiz 24.6., 10.7., 
(passim), 5.‑18.7., 28.8., 2.9., 4.10.; KLK Briefe 2, 4, 6, 17

 Aufenthalt 10.‑14.7.
 Herberge Zum Ochsen 10.7., 13.7.
 Hofkanzler 10.7
 Stadtschreiber: Waegele*
 Gebhard: Heiliger, Bischof von Konstanz 29.6.
 Gines, Sensebrücke: Brückenzollort zwischen den Kantonen Freiburg und Bern 19.9
 Godard, St. Gotthard: 2108 m hoher Alpenpass zwischen den Kantonen Uri  

und Tessin 6.7., 12.‑13.8., 21.‑22.8., 28.8., 9.9., BZ Aug.; KLK Briefe 6, 8‑14
 Hospiz 13.8.
 Jacob, St. Jakob an der Birs: Quarantänesiedlung bei Basel,  

heute zum Basler  
St. Alban‑Quartier gehörig 1.9.

 Laurent, Hl. Lorenz; Festtag am 10. 8.
 Leonard, Leonhard: Kirche am Fuß des gleichnamigen Hügels, St. Gallen 13.7.
 Leodegar: Stadtpatron von Luzern, Festtag am 2. Okt. 15.8.
 Lorenzo, mögl. Lurengo: Ort in den Welschen Landvogteien,  

im jetzigen Kanton Tessin 11.8.
 Luciae Steig, St. Luzisteig: 715 m hoher Engpass im Kanton Graubünden 16.7.
 Martin, Maurizio: Ort am Westufer des Lago Maggiore, Lombardei 9.8.
 Martin: Kirche westl. von Innsbruck, Tirol 23. 6.
 Maurice, Festtag des Hl. Mauritius 22.9.
 Maurice: Ort und Abtei, im jetzigen Kanton Wallis 24.9., TBD
  Herberge L’Ours TBD
 Mauritio: Ort im Valle Leventina, in den Welschen Landvogteien,  

im jetzigen Kanton Tessin 12.8.
 Maurizio: S. Martin*
 Michele: Wasserfall der Mera in Graubünden, heute im italienischen Bergell 4.8.
 Morizo, Moritzo, Murezzan, Morice, St. Moritz: Dorf im Kanton Graubünden 29.7., 

1.‑2.8.; KLK Brief 8
 Nazaret, S. Nazzaro: Ort am Lago Maggiore, damals in den Welschen Landvogteien,  

im jetzigen Kanton Tessin 10.8
 Peter: Kirche zwischen Nieder‑ und Oberdorf,  

im jetzigen Halbkanton Basel‑Landschaft 2.9..
 Prex: Prex*
 Remo BZ Dez.
 Saphorin, François‑Louis de Pesmes de: englischer Botschafter in Wien 21.8.
 Sulpice: Ort im Kanton Neuenburg 8.9.
 Sulpice: Vorort von Lausanne am Genfersee 1.10.
 Tryphon, Triphon: Festungsturm bei Bex, im jetzigen Kanton Waadt 24.9., TBD
 Vils: Ort im Tal der Vils, Tirol 24.6.
 Wolfgang: Walfahrtskirche in der Gemeinde Hünenberg, im Kanton Zug 16.8.
Sancho Pança/Pansa: Figur aus Don Quijote 30.‑31.7.; KLK Brief 8
Sandeau, Sandoz: Abraham‑Louis: Bürgermeister in La Chaux‑de‑Fonds  

und seine Frau 10.9.
 ‐ Suzanne‑Marguerite: Gastwirtstochter in Brot‑dessous 7.9., 10.9.

Sane: Sarine*
Sardaigne, Sardinien 27.7., 13.10.
 Karl Emmanuel III.*, Victor* 
Saren/Sarn, Saar: Bach bei Sargans im Kanton St. Gallen 17.7.
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Sarenthingen: Sarnethingen*
Sargans: Ort und Schloss im Kanton St. Gallen 16.‑17.7., 21.7. 
Sarine, Sane, Saane: Fluss, der bei Bern in die Aare mündet 19.‑20.9.
Sarne‑/Sarenthingen, Sernatingen: Ort am Bodensee, heute Ludwigshafen, 

Baden‑Württemberg 29.6., 5.7.
Saum: Auf dem Saum*
Sautern/Sotern, Sauttersheim, Johann Ignaz (von): Freund Rousseaus 7.‑8.9., 10.9.
Savérien: Histoire des restaurateurs 25.8.
 Savonay, M. de: traf Zinzendorf in Genf am 9.10.
Savoye, Savoyen 19.8., 23.‑24.9., 2.10., 5.10., 13.10.
Saxe, Sachsen 2.7., 9.8., 28.8., 20.9., 5.‑7.10., KD 1763, 15.12.; KLK Briefe 3, 13
 Basse Saxe, Niedersachsen 19.7.
Saylern: Seiller*
Scarlatti, Giuseppe KD 1763, 4.1
Scattoni, Case Scattoni: Ort in Graubünden, heute im italienischen Bergell 4.8.
Schaan: Dschan*
Schachen: Schächenfluss*
Schachen, Bad Schachen: Ort bei Lindau, Bayern 2.7. 
Schachtmann, Schachmann, Karl Adolph von: Hernhuter 28.6., BZ Jän., Dez.
Schadorf: Schwadorf*
Schächenfluss, Schachen: im Kanton Uri 13.8.
Schaffgotsch, Philipp Gotthard Gf.: Bischof von Breslau 3.10.
Schafhausen, Schaffhausen: Hauptort des gleichnamigen Kantons am Rhein 28.6., 30.6., 

4.7., 7.7., 16.‑17.8., 21.‑22.8., BZ Aug., KD 1763, 6.7.; KLK Briefe 1, 6, 9‑12, 14, 15
 Aufenthalt 24.8.‑28.8., 29.8.
 Herberge Zur Krone 24.8.
 Gasthof Zum Schiff 24.8.
Schafis: Chavannes*
Schaller, Beat Ludwig: aus Freiburg, traf Zinzendorf am 22.9.
Schannenschanz: nach Zinzendorf bei Pratteln, Halbkanton Basel‑Landschaft 1.9.
Schattdorf: Schwadorf*
Scheerhorn: Schrekhorrn* 
Schell, Karl Alexander Frhr.: nö. Kommerzienrat 1.10., BZ Okt., KD 1763, 2.5.; KLK Brief 17
Scheuchzer, Johann Jakob: Schweizer Arzt und Naturforscher, Autor von Nova Helvetiae 

Tabula Geographica und Uresiphoites helveticus 11.7., 19.7., 29.7.
Schiffenschanz: nach Zinzendorf bei Pratteln, Halbkanton Basel‑Landschaft 19.9.
Schiess: Familie in Herisau
 Johann Ulrich: Landammann, und seine fünf Töchter 13.7.
 Johannes oder Maximilian: Kaufleute 13.7.
Schinz, Johann Heinrich: Kaufmann und Sammler in Zürich 21.8.
Schirmer: bedeutende Kaufmannsfamilie in Herisau, mit den Brüdern Hans, Martin, 

Johann und Josua 13.7, BZ Aug.
Schlachten: Granson*, Morat*, Morgarten*, Nancy*, Sempach*
Schläpfer: Kaufmannsfamilie aus Trogen; hier die Kaufleute Matthias und Jakob,  

und ihre Familien 14.7., 18.8.
Schlarigna: Celerina*
Schlat, Schlatt: Ort in Baden‑Württemberg 4.7. 
Schlesien: Silesie* 
Schlompf, Schlumpf,  Caspar Erasmus: Textilkaufmann in St. Gallen 10.‑13.7., 
Schlatter: Kaufleute aus St. Gallen 28.8.
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Schlösser, Burgen, Festungen, Landhäuser, Ruinen, Villen: Allwind*, Autario/Audhar*, Bel/
lfort*, Bellinzona*, Beradat/Baradello*, Burgistein*, Campavall/Guardaval*, Chatel S. 
Denys*, Castelaz/Castellazzo*, Castellar/Le Châtelard*, Castelaz/Castellazzo*, Castello 
del Re Desiderio*, Castelmur*, Chillon*, Coire/Chur*, Cop/pet*, Cumons/
Goumoëns‑la‑Ville*, Dornach/Dorneck*, Dottenweilen/‑wil*, Ehrenberg*, Falkenstein*, 
Fernstein*, Fuentes*, Greifenstein*, Guardaval: Campavall*, Gutenberg*, Habspurg*, 
Haldenstein*, Hindelbank*, Hohentwiel*, Kersatz*, Kilch‑/Kirchberg*, Küssenberg/
Küssaburg*, Lauf/fen*, Lausanne*, Lichtenstein*, Luxburg*, Mallet/Le Malley*, 
Marienbach/Rimpach*, Marschlens/‑schlins*, Meggenhorn*, Merspurg/ Meersburg*, 
Monrepos*, Montmirail*, Neuenburg/Neuburg*, Ober Ried*, Petersberg*, Ragatz*, 
Rheineck*, Rötelen/ Rötteln*, Roschlegg/Roßschläg*, Rosenberg*, Rosenburg*, Sargans*, 
Schaf/ fhausen*, Sirken‑/Syrgenstein*, Stras/sberg*, Thorberg*, Toff/en*, Travers*, 
Tremesso*, Valangin*, Vau‑/Valruz*, Vellen‑: Wellen‑*, Wardek/ Wartegg*, Wartenberg*, 
Wasserburg*, Wellen‑Vellenberg*, Werdenberg*, Zizers*

Schlumpf: Schlompf*
Schmid, Valentin: Pastor in Filisur 31.7.
Schmid von Auenstein, Georg Ludwig: Hofrat, Vorsitzender der Ökonomischen 

Gesellschaft im Aargau, Autor der Essais sur divers sujets intéressans 16.9.
Schmitten: Ort im Kanton Freiburg 19.9.
Schöllenen: Schlucht der Reuss an der Gotthardstrasse, im Kanton Uri 13.8.
Schönau: Ort im Kanton Zürich 16.8.
Schöne Brüke, Schönibrücke: Brücke über die Reuss, im Kanton Uri 13.8.
Schönborn, Eugen Franz Gf.: k. Geheimer Rat ∞ Maria Elisabeth, geb. Fstin. Salm 21.7., 

10.9., BZ Mai, KD 1763, 4.1., 2.5., 6.7.; KLK Briefe 4, 14, 18
Schönbrunn KD 1763, 6.7.
Schönibrücke: Schöne Brücke*
Schollberg: Bergrücken bei Sargans, im Kanton St. Gallen 17.7.
Schooren: Tschoren*
Schrattenbach 
 Franz Ferdinand Gf.: Statthalter von Niederösterreich KD 1763, 4.1.
 Siegmund III. Gf.: 1753‑71 Erzbischof von Salzburg
Schrekhorrn, hier gemeint das Scheerhorn: 3925 m hoher Berg im Kanton Uri 13.8.
Schütz, Christian Georg: Frankfurter Maler 26.8.
Schulenbourg, Schulenburg‑Oeynhausen, Gfen KLK Brief 7, 10, 18
  Antonia: Tochter des Felmarschall‑Leutnants Ludwig Ferdinand KD 1763, 17.2.
 ihr Bruder Ferdinand Ludwig KD 1763, 17.2.
Schultes, Schulthess: Zürcher Patrizierfamilie; hier mögl. Johannes 18.8., 30.8.
Schulzer: mögl. angestellt bei Ludwig Zinzendorf KLK Brief 7
Schumacher, Laurenz Placidus: Anführer der anti‑oligarchischen bürgerlichen Opposition 

in Luzern, 1764 enthauptet 15.8.
Schuwalow, Iwan Iwanowitsch: russischer Kammerherr, Akademiegründer 3.10.
Schwaben: Souabe*
Schwadorff/Schadorf, Schattdorf: Ort im Kanton Uri 13.‑14.8.
Schwartz, Schwarz in Chur; mögl. der Zunftmeister Abundius oder der Zunftmeister  

und Spediteur Georg Kaleb 27.‑30.7., 3.8., 10.8.
Schwarz: Schwatz*
Schwarzenberg, Joseph Adam Fst. 24.8., 28.8.; KLK Brief 12
Schwarzenberg, Maria Anna Prinzessin, „belle‑soeur“ ∞ Ludwig Friedrich 

Gf. Zinzendorf 30.6., 1.10., BZ April, Juni, Okt., KLK (passim, v.a. in Briefen Ludwigs)
Schwarzwald: Mittelgebirge im Westen Baden‑Württembergs 30.8.
Schwatz, Schwarz: Ort in Tirol 28.8.
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Schweden: Suède*
Schweinebach: den Grafen von Truchsess‑Waldburg zugehöriger Ort bei Isny,  

heute Baden‑Württemberg 27.6.
Schwellbrunn: Ort im Halbkanton Appenzell‑Ausserrhoden 14.7.
Schwiz/Schwitz, Schwyz: einer der Urkantone und gleichnamiger Hauptort 10.8., 14.8., 

15.8.; KLK Brief 9
 Herberge Weisses Rössli 14.8.
Scomegno, Colmegna: Ort am Ostufer des Lago Maggiore, Lombardei 10.8.
Scuviano, Caviano: Ort am Ostufer des Lago Maggiore,  

an der schweizerisch‑italienischen Grenze im Kanton Tessin 10.8.
Sedorf, Seedorf: Ort und See im Kanton Freiburg 21.9.
See: Lac de*
Seebach: Vorort von, heute Quartier der Stadt Zürich 24.8.
Seeburg: Vorort südöstlich von Luzern; nach Zinzendorf Felsen im Luzernersee  

und Grabstätte des Hl. Leodegar 15.8.
Seedorf: Sedorf*
Seelisberg: Ort am Westufer des Urnersees, Kanton Uri 14.8. 
Seez: Zufluss des Walensees, im Kanton St. Gallen 21.7.
Sedorf: Seedorf*
Segl: Sils*
Seglingen: Vorort von, heute Ortsteil von Eglisau, Kanton Zürich 24.8.
Séguier de Nîmes, Jean‑François: Botaniker und Astronom BZ Nov.
Seigneux, Pierre de: Aufseher der öffentlichen Gebäude  

in Lausanne, Cousin Gabriels 26.9.
Seigneux‑Correvon, Gabriel de: Ratsherr in Lausanne 26.‑30.9., 4.10., BZ Okt., Nov., TBD
Seiller, Saylern: nach Zinzendorf ein Geheimer Rat in Mannheim,  

dessen Tochter ∞ Bayer* 7.7.
Selamont: vor 1802 gebräuchlicher Name für eine Berghöhe am Albulapass  

in Graubünden 31.7.
Selguier: Séguier*
Seltzach, Selzach: Ort im Kanton Solothurn 3.9.
Sempach: Ort im Kanton Luzern; Schlacht am 9. Juli 1386 14.8. 
Semsales: Sensale*
Senalet, Fenalet‑sur‑Bex: Ort und Salzmine im jetzigen Kanton Waadt 25.9. 
Senkenberg, Senckenberg, Heinrich Christian: Reichshofrat 24.9.
Senner, Sinner: Patrizische Familie in Bern
 Basilius: Abt in St. Georg 16.9.
 Friedrich von: Senator in Bern 12.9., 16.9.
Sennloch: nach Zinzendorf Ort im jetzigen Kanton Aargau 29.8.
Senones: Stadt und Benediktinerabtei in Lothringen 3.10.
Sensale, Semsales: Ort im Kanton Freiburg 23.9.
Sense, Singine: rechter Nebenfluss der Saane in der Schweiz 19.9., TBD
Sensebrücke: S. Gines*
Sentiment des citoyens: Voltaire*
Septimerpass: Mont Septimo*
Serre, Jean‑Adam: Genfer Maler und Mechaniker 8.10.
Sernatingen: Sarnethingen*
Servet, Michel: spanischer Theologe 5.10.
Sesto, mögl. Sesto Calende: Ort am Südende des Lago Maggiore, Lombardei 9.8.
Seyon: nördlicher Zufluss des Neuenburger Sees, Schweiz 9.9.
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Seutter: Verwechslung Zinzendorfs mit dem conseiller intime palatin von Saylern,  
dessen Tochter Regina ∞ Bayer 8.7. 

Sfondrati, Coelestin I.: Fürstabt von St. Gallen, Kardinal 10.7.
Sigmundsburg: auf einer Insel im Fernsteinsee gelegen, Tirol 23.3.
Sihl: Sill*
Sikingen, Säckingen: Ort im jetzigen Kanton Aargau 29.8.
Silenen: Ort im Tal der Reuss, im Kanton Uri 13.8. 
Silesie, Schlesien KD 1763, 6.7.
Sill, Sihl: Nebenfluß der Limmat im Kanton Zürich 16.8., 19.8.
Sils/Seilg/Selg/Seglio, Segl: Ort am Silser See im Oberengadin,  

im Kanton Graubünden 2.8.
Silvaplana: Sylva*
Simonetta: Handelsherr in Luzern 15.8.
Simonetta, Simonetti: Spediteur in Intra 9.8.
Singine: Sense*
Sinigaglia 8.7.; KLK Brief 17
Sinner: Senner*
Sinzendorf, Johann Wilhelm Gf., k. Geheimer Rat in Wien ∞ Josepha, geb. Prinzessin 

Eggenberg 21.8.
 Oktavian Karl Gf.: Großprior 21.8., KD 1763, 4.1., 6.7.; KLK Briefe 4, 6, 10
 Philipp Joseph Gf., „Comte Philippe“ 5.7., 8.7., 28.7., 26.‑27.8., 23.9., BZ April, Juni‑Sep., 

KD 1763, 2.5., 6.7., 15.12.; KLK Briefe (passim)
 Philipp Ludwig Gf.: Kardinal, 1732‑47 Fürstbischof von Breslau
 Philipp Ludwig Gf.: österreichischer Hofkanzler 21.8., 7.10.
Sirkenstein, Syrgenstein: Schloß bei Eglofs, Baden‑Württemberg 27.6.
Siselen: Zezele*
Sislen, Sisseln: Ort im jetzigen Kanton Aargau 29.8.
Sisto Calende: Sesto*
Sitter: Nebenfluß der Thur, die in den Rhein mündet 
 Vor der Sitter: Bezirk im Halbkanton Appenzell‑Ausserrhoden 13.‑14.7.
Smyrne, Smyrna 13.9.
Societés
 Société d’Agriculture d’Angleterre 3.9., 5.9.
 Société économique Lausanne 26.9., TBD 1764
 Société charitable 26.9.
 Société Royale d’Agriculture de la Generalité de Rouen (Rennes) 13.9.
Soeur Benigna: Reuss‑Plauen*
Soglio: von Zinzendorf auch Soi, Sull, Soilg und Solium bezeichnet; Ort im Bergell, 
im Kanton Graubünden 3.‑4.8., 13.8.; KLK Brief 8
Soleure, Solothurn: Hauptort des gleichnamigen Kantons 9.8., 19.‑21.8., 28.8., 10.9., 13.9., 

18.9.; KLK Briefe 12, 14, 15
 Aufenthalt: 2.‑3.9.
 Herberge Rother Turm 2.9.
Solms‑Wildenfels, Friedrich Christoph Gf.: sächsischer General KLK Brief 17
Somággia: Samaggtia*
Sonnenspiz, Sonnenspitz: 2414 m hoher Berg in Tirol 23.6.
Sophie Albertina von Württemberg, geb. Gfin. Beichlingen  

∞ Ludwig Eugen von Württemberg*
Sophie Philippine Elisabeth Justine de Bourbon: Tochter Kg. Ludwigs XV. 3.10., 7.10.
Sopra Porta: Porta*
Sorigo, Sórico: Ort in der Lombardei 6.8.
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Sotern: Sautern*
Souabe, Schwaben 26.6., 30.6., 2.8., 12.10.
Spa: Modebadeort im Fürstbistum Lüttich KD 1763, 6.7.
Spandau: Vorort, heute Bezirk von Berlin 29.9.
Spanien: Espagne*
Speicher: Ort im Halbkanton Appenzell‑Ausserrhoden 14.7.; KLK Brief 4
 Unteres Kaufhaus 14.7.
Spital: im jetzigen Halbkanton Basel‑Landschaft 2.9.
Spleis, Spleiss, Thomas: Astronom, Professor in Schaffhausen 25.8.
Spitz, Spitzen: nach Zinzendorf im Kanton Uri 13.8.
Splügen: Ort am Hinterrhein mit Auffahrt auf den 2113 m hohen Splügenpass  

im Kanton Graubünden 28.7., 6.8.
Sprecher, Jakob Andreas: Pächter des Bades Alvaneu 30.7.; KLK Brief 8
Spreng, Johann Jakob: Poet, Professor in Basel 30.8.
Spuhlernen: nach Zinzendorf ein Ort im deutschen Klettgau 28.8.
Spurano: Sturan*
Staad: Fährehafen bei Überlingen, Baden‑Württemberg 4.7.
Staad: Stade*
Stabio, Stábio: Ort im Kanton Tessin 8.8.
Stade, Staad: Ort bei Rorschach, im Kanton St. Gallen 7.7.
Staffisburg, Steffisburg: Ort im Kanton Bern 18.9.
Stainach, Steinach: ursprünglich Hafenplatz für Stift und Stadt St. Gallen, an der Mündung 

des gleichnamigen Flusses in den Bodensee 5.7.
Stampa: Ort im Bergell, im Kanton Graubünden 2.8.
Stanhope, Philipp 2nd Earl: Fellow of the Royal Society ∞ Lady Grisel, geb. Lady Hamilton, 

und Sohn Charles Viscount St. of Mahon 7.10., 10.10.
Stanislaus I. Lesczynski, König von Polen, Hzg von Lothringen 8.9.
 Oeuvres du philosophe bienfaisant 1.9.
Stanzstad, Stansstad: Ort am Vierwaldstättersee, im Halbkanton Nidwalden 15.8.
Starhemberg, Gundaker Franz Gf.: nö. Regierungsrat BZ Jän., KD 1763, 2.5.
Starzer: Ballets*
Stauffacher, Werner: Rütlischwurteilnehmer 13.‑14.8.
Stazona, Stazzona: Ort auf einer Anhöhe über dem Comersee, Lombardei 6.8.
Steffan: Graubündner Familie 28.‑29.7.
Steffisburg: Staffisburg*
Steiger, Christoph Baron: ehem. Schultheiss in Bern 7.10.
Stein: Stadt am Rhein, Kanton Schaffhausen, Schweiz 14.7.
Steinach: Stainach*
Steinberg KLK Brief 18
Steinen: Ort im Kanton Schwyz 14.8.
Steinen, Wirich Leopold Marian von: Landkomtur von Alden Biesen KLK Briefe 7, 10, 18 
Steiner, Henri‑Louis: Offizier aus Zürich, in englischen Diensten 8.9., mögl. 27.9.
Sternberg, Franz Philipp Gf.: k. Gesandter in Dresden 26.8.
Sternenberg: Ort im Kanton Bern 19.9.
Sterzingen
Stetten, Bayerstetten: Ort, heute in Bayern 25.6.
Stettin, Szczecin KD 1763, 15.12.
Stettler, Johann Friedrich: Salinendirektor von Bex 24.9., TBD
Sticho, Cittíglio: Ort am Westufer des Lago Maggiore 9.8.
Stifte: Klöster*
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Stokach, Stockach: Ort in der vorderösterreichischen Grafschaft Nellenberg,  
heute Baden‑Württemberg 29.6.

Stoker, Stokar von Neunforn, Johann Georg: Arzt und Sammler in Schaffhausen  
und seine Frau 25.‑27.8.

Stralek, Stralegg: Ort am Nordufer des Walensees, heute im Kanton St. Gallen 18.7.
Strasberg, Strassberg: Ruine südlich von Chur, im Kanton Graubünden 30.7.
Strasbourg, Strassburg 20.8.
Strassoldo, Johann Cajetan Graf: Deutschordensritter KLK Brief 7
Straussbach, mögl. Roßbach, der durch Nassereit in Tirol fließt 23.6.
Strehle/Strele/Strehle/Strelli/Ströle, Anton und Josef: Fabrikanten aus Imst 24.6.
Sterzingen, Sterzing, ital. Vipiteno: Stadt am Fuß des Brenners in Südtirol KLK Brief 4
Streif, Streiff: Anne Margarete, geb. Streiffin von Lauenstein  

∞ Wigand von Lützelburg KLK Brief 7
StreifJohann Heinrich: Textilfabrikant in Glarus 18.‑19.7.;
Strub Paß, Pass Strub: 688 m hoher Talpass bei Lofer, an der Grenze von Tirol  

und Salzburg 16.7.
Stupan: Zinzendorf traf den Berner am 16.8.
Sturan, Spurano: Ort am Comersee, Lombardei 7.8.
Stuttgard KD 1763, 6.7.
Stuz, Stutz: Ort, heute Ortsteil von Luzern am Luzernersee 15.8.
Suabe, Schwaben 24.6., 27.‑28.6., 2.8. 24.8.
Suede, Suède, Schweden 3.‑4.9., 24.9.
Suna: Lusena*
Sundgow, Sundgau: oberelsässische Landgrafschaft, seit 1648 französisch 30.8.
Suot fontana merla, Suot Funtauna Merla: Gegend und ehemalige Gerichtsgemeinde 
 im Oberengadin, Kanton Graubünden 1.8.
Sur Fontanamerla, Sur Funtauna Merla: Gegend und ehemalige Gerichtsgemeinde 
 im Oberengadin, Kanton Graubünden 1.8.
Surava: Dorf im Kanton Graubünden 30.7.
Surinam, Suriname 6.10.
Surlac, Surlej: Ort im Oberengadin, im Kanton Graubünden 2.8.
Suse, La Suze: Zufluss des Bielersees 4.9.
Sylva/Silva Plana, Silvaplana: Ort im Oberengadin, im Kanton Graubünden 28.7., 1.8.
Syrgenstein, Engelbert Frhr.: Fürstabt von Kempten 26.6.
Szczecin: Stettin* 

Taillères, Lac des: Etaliere*
Taminer Bach, Tamina: Nebenfluß des Rheins, Kanton St. Gallen 17.7., 21.7.
Täuffelen: Tuffelen*
Tanzenberg: Danzenberg*
Tarantaise, Tarentaise: Grafschaft, dann Bezirk im Norden Savoyens 23.9.
Tarocca, Taroucca, Emanuel‑Teles, Hzg von Silva‑: Vertrauter Maria Theresias KD 1763, 2.5.
Tauenstein: Thauenstein*
Taur, Tauern: 1864 m hoher Berg bei Reutte in Tirol 24.6.
Tavane, Twann, Douanne: Ort am Bielersee, Kanton Bern 5.9.
Tavel, Jakob Franz von: Gründungsmitglied  

der Berner Ökonomischen Gesellschaft 12.9., 17.9.
Techtermann, Franz Nikolaus: Brückenvogt 15.9.
Tede Varese, Torre dei Varesi: nördl. von Faido im heutigen Kanton Tessin 11.8.
Teichmeyer: Schwestern, verheiratet mit Daries* und Haller*
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Telleki, Teleki‑Szék, Joseph Gf.: ungarischer Privatgelehrter,  
und sein Bruder Paulus 30.8., 4.9.

Tele‑, Télémaque: La Mothe‑Fénélon*
Telfs: Delfs*
Tell, Wilhelm: sagenhafter Schweizer Freiheitskämpfer 14.8., 17.8., 1.9., 12.9.
Tempesta, i.e. Pieter Mulier, genannt: holländischer Maler 9.8.
Terme Bagni Másino: Val Maseno*
Terney, geb. Boissier: Zinzendorf traf sie am 11.7.
Tertz, Unterterzen: Ort am Südufer des Walensees, im jetzigen Kanton St. Gallen 18.7.
Tessara/Tassara: mögl. Advokat in Triest KLK Brief 17
Tessin, Ticino: Kanton und Fluss 10.‑13.8.; KLK Brief 9
Tetnang, Tettnang: 1260‑1780 Residenz der Gf. Montfort‑Tettnang,  

heute Baden‑Württemberg 4.‑5.7.
Teufelsbruk, Teufelsbrücke: Brücke über die Reuss, an der Gotthardstrasse,  

im Kanton Uri 13.8.
Teufelsstein: Felsen in Göschenen, im Kanton Uri 13.8.
Teufen: Ort im Halbkanton Appenzell‑Ausserrhoden 14.7., 18.9.
Teufwinkel: Im tiefen Winkel*
Thal: Pfarrei im Kanton St. Gallen 7.7.
Thauenstein, Tauenstein: Besitzer eines Eisenwerks mit Drahtzieherei in Hirslanden  

bei Zürich 28.8.
Thielle: Tiele*
Thomann: Toman*
Thorberg: Schloss im Kanton Bern 13.9.
Thörig, Bernhard: Zinzendorf traf den Offizier mögl. am 14.7.
Thorn, Dorn, Johann Jakob: Hofrat und Referendar im Niederländischen Departement  

der Staatskanzlei KLK Brief 1 
Thornweit, Dorenweid: Ort an der Grenze der vö. Landvogtei Schwaben,  

heute an der Grenze von Bayern und Baden‑Württemberg 27.6.
Thuillier, Jean‑Pierre & Jean‑Antoine: Uhrmacher in Genf und seine Frau 5.10.
Thun: Ort am Nordufer des gleichnamigen Sees im Kanton Bern 18.9.
Thun, Johann Dominik Gf.: Deutschordensritter KLK Brief 18
Thurach, Durach: zum Stift Kempten gehörender Ort 25.6.
Thurgow, Thurgau: Landschaft in der Nordschweiz,  

heute Kanton 4.7., 14.7., 20.7. 20, 22, 32, 33, 42
Thürheim, Christoph Wilhelm Gf.: Landeshauptmann von Österreich ob der Enns 5.10.
Thurn, Me: Besitzerin des Schlosses Wartegg, im Kanton St. Gallen 7.7.
Thurneisen, Thurneysen, Johann Jakob: Basler Seidenbandfabrikant  

∞ Rosina, geb. Schweighauser 30.8.‑1.9.
Thusis: Tussis*
Ticino: Tessin* 
Tiefencasten, Tiefenkastel, Casti: Ort im Kanton Graubünden 30.7.
Tiele, Thielle, Zihl: der Fluss verbindet den Bieler mit dem Neuenburger See 5.9., 11.9.; 

KLK Brief 14
Tiengen: Düngen*
Tiepolo, Gian Domenico: venezianischer Botschafter in Paris 2.10.
Tillier: Hillaire*
Tillingen, Tüllingen: Ort und Hügel in Baden, heute Stadtteil von Lörrach,  

Baden‑Württemberg 31.8.
Timon le misanthrope: Voltaire*
Tintoretto: venezianischer Maler 7.10.
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Tirol: Tyrol*
 Tisis: Ditis*
Tissot, Samuel‑Auguste: Arzt aus Lausanne 5.9., 15.9., 26.9., 29.9., TBD
 Avis au peuple sur la santé 5.9., TBD
Titien, Tiziano Vecellio: venezianischer Maler 9.8., 7.10.
Tittlis Berg, Titlis: bis zu 3239m hohes Bergmassiv im Halbkanton Nidwalden 13.8.
Toepfer, M. KLK Brief 16
Toff, Toffen: Ort und Schloss im Kanton Bern; bailli: Werth* 27.‑28.9.
Toggenburg: Name einer Adelsfamilie und Landschaft im Kanton St. Gallen 14.7., 18.8.
Tognona, Tognana von Tonnenfeld, Giuseppe Ignazio (1713‑63) und seine Frau KLK Brief 17
Tollfus, mögl. Dollfuss: ein Fabriksdirektor in Thun 18.9.
Toman, Thomann, Conrad: Kaufmann in Triest 25.6.
Topographia Helvetiae: Herliberger*
Torelli, Marianna marchesa, aus Pavia: Zinzendorf traf sie am 2.8.
Torlitz, Johann Heinrich: Reisender, Lehrer, Autor der Reise in die Schweiz  

und einen Theil Italiens 13.8.
Torino: Turin*
Torno: Ort am Comersee, Lombardei 7.8
 casa Pliniana 7.‑8.8.
Torny: Ort im Kanton Freiburg 21.9., TBD 
Torre dei Varesi: Tede Varese*
Torrelli, Mise: aus Pavia KLK Brief 8
Torrini: aus Bergamo; Zinzendorf traf ihn am 21.7. und 25.7.
Toscane, Toskana KLK Brief 13
Toulon 4.10., 6.10.; KLK Briefe 3, 7, 16, 17
Toulouse 2.7., BZ Nov.; KLK Brief 16
Tour de: La Tour‑de*
Tradingen, Trasadingen: Ort im Kanton Schaffhausen 28.8.
Trapp, Maria Theresia, geb. Gfin Firmian ∞ Johann Nepomuk Gf. T. 23.6.
Trasadingen: Tradingen*
Traun, Abensberg‑Traun, Gfen. 27.6.
Trautson, Maria Karolina, geb. Freiin Hager‑Allentsteig ∞ Johann Wilhelm Fst. T. 29.9.
Travers: Ort und Schloss im Kanton Neuenburg 7.9.
Trebes, Trèbes BZ Nov. 
Treiten: Ort im Kanton Bern 11.9.
Tremblay, Tremblaye, Robin de la, N.:  

Bruder des Reiseschriftstellers Claude‑Amable‑François KD 1765, 16.3.
Treme: La Tour‑de‑Trême*
Tremesso, Tremezzo: Ort am Comersee, Lombardei 7.8.
 Villa Clerici 7.8.
Trente, Concile de, Konzil von Trient 1545‑63 8.8
Treves, Trèves. Trier: Mittelpunkt und Sitz eines Kurfürstentums KLK Brief 10
Trieste, Triest: Hafenstadt im österreichischen Litorale, heute Norditalien 25.7.; KLK 

Briefe 1, 12, 17
Trigno, Frino: Ort am Westufer des Lago Maggiore, Lombardei 9.8.
Trimogno: mögl. Mairengo, Ort in den Welschen Landvogteien,  

im jetzigen Kanton Tessin 11.8.
Tripolsky: Grosse de T., Grossotpolski*
Triumph der Natur: Wieland*
Trogen: Hauptort der Landschaft Vor der Sitter im Halbkanton 

Appenzell‑Ausserrhoden 14.7., 26.9.; KLK Brief 4
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Troll: ein Gastwirt in Chur 21.7.
Tronchin: Familie aus der Champagne in Frankreich; zwei Zweige liessen sich  

in Genf nieder BZ Okt., Nov.
 François: Kunstsammler, Genfer Ratsherr, Senator ∞ Anne‑Marie,  

geb. Fromaget 6.‑8.10., 12.10.
 Jacob (1717‑1801): Senator, Bruder Jean Roberts ∞ Marie, geb. Calandrini 4.10., 7.‑8.10.
 Jeanne‑Louise, geb. Labat ∞ Jean‑Armand T. 5.10.
 Jean‑Louis: Sohn Jean‑Roberts, Advokat 4.10.
 Jean‑Robert: Bankier in Lyon, Generalpächter 3.10.
 Jean‑Robert: Generalprokurator ∞ Elisabeth‑Charlotte, geb. Boissier 28.9., 2.10., 

4.10., 7.10.
 Deux discours sur l’esprit 2.10.
 Lettres écrites de la campagne 2.10.
 Théodore: Arzt, Pionier der Inokulation 4.10., 9.10.
Troppau, Opava KD 1763, 15.12.
Truchsess‑Waldburg, Reichsgrafen 27.6.
Truns, Trun: Gemeinde am Vorderrhein, im Kanton Graubünden 1.8.
Tscharner: die beiden Brüder
 von Bellevue, Vinzenz Bernhard: Großrat in Bern ∞ Maria Salome,  

geb. von Bonstetten 12.‑14.9.
 von Kehrsatz, Nikolaus Emmanuel: Großrat in Bern  

∞ 2. Elisabeth, geb. Tscharner 12.‑14.9., 18.9., BZ Sep., TBD
Tscherlach: Ort im Kanton St. Gallen 17.7.
Tschiffeli, Johann Rudolph: Aktuar in Bern und seine Frau 12.‑13.9., 16.‑18.9., 30.9., 

BZ Nov., Dez.
Tschoren, Schooren: Ort am linken Ufer des Zürichersees, Kanton Zürich 23.8.
Tschudi: aus Glarus, Generalleutnant in neapolitanischem Dienst 21.7., 25.7.; KLK Briefe 4, 6
Tschudi, hier mögl. die beiden Brüder 
 Fidel Dominicus: Offizier 18.7.
 Joseph Anton „Klein‑Tschudi“: General 19.7.
Tüllingen, Tillingen*
Türkei: Turcs*
Türlen: Ort am Türler See, im Kanton Zürich 16.8.
Tüscherz: Deschertz*
Tuffelen/Toeuffelen, Täuffelen, Chouffaille: Ort im Kanton Bern 11.9.
Tunesi, Carlo: Kaufmann in Chiavenna 4.8., 6.8.
Turin, Torino 11.7., 9.8., 9.10., 9.10.; KLK Briefe 7, 11, 13, 15, 17
 Erzbischof: Gattinara* 
Turcs, Turquie, Türkei 27.9., 8.10.
Turretin, Turrettini‑Turrettin 
 Charles, Ratsherr in Genf ∞ Anne, geb. Saladin‑Grenus 4.10., 7.10.
 Jean‑Daniel: Sohn, Offizier 2.10., 4.10.
Tussis, Thusis: Ort im Kanton Graubünden 30.7.
Tyrol, Tirol 24.‑30.6., 9.7., 22.7., 3.8., 28.8.; KLK Briefe 2, 12 

Uberlingen, Überlingen: Ort in Baden‑Württemberg 4.7., 6.7.
Uchtland, Üchtland: alter Name der Landschaft Freiburg 19.9.
Über
 das Interessanteste der Schweitz 16.8.
 einige Berg Thäler der östlichen Schweiz: in: Humaniora, Usteri*
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Überlingen: Uberlingen*
Überstorf: Iberstorff*
Üchtland: Uchtland*
Uhwiesen: Uwiesen*
Ulm: Reichsstadt 28.8.; KLK Brief 12
Ulric, Ulrich: Zürcher Familie
 Hans Caspar: Seidenfabrikant 6.7., 20.8.
 Johann Rudolph: Professor und Pastor 20.8.
Underwalden, Unterwalden: einer der Urkantone, umfasst die beiden Halbkantone 

Ob‑ und Nidwalden 10.8., 14.‑15.8.
Ungarn: Hongrie*
Unken: Ort in Salzburg BZ April
Unterbettenau: Bettenau*
Unter Camör, Unter Kamor: Nebengipfel des Kamor, einem Berg  

zwischen dem St. Galler Rheintal und Appenzell‑Innerrhoden 15.7.
Untere Argen: Argen*
Unter Eggen, Unteregg: Ort im Kanton St. Gallen 10.7. 
Unter Nas: Ober Nas*
Unternehmer, Bankiers, Handwerker, Kaufleute, Pächter: Ablix*, Ammann*, Audibert*, 

Auerman/Ammann*, Bandol*, Battier*, Bayer*, Blum*, Bosset*, Brunet*, Buonamici*, 
Burckhardt‑Zaeslin*, Casnati*, Caspar‑Rorschach*, Caspar‑Trave*, Cécio*, Charton 
(& Bandol)*, Chauchat*, Cramer, Cricheri*, Dalp*, Dassier*, Dobler*, Dominger*, Du 
Four*, Du Pan*, Du Peyrou*, Eglinger*, Escher*, Falchini/Falcini*, Felix*, Fries*, Funk*, 
Gallatin*, Gibson*, Girtanner*, Gonzenbach*, Gorini*, Gossweiler*, Graffenried*, Grand*, 
Gummer*, Halder*, Heidegger*, Her/Heer*, Herliberger*, Hollis*, Horneka/Homgacher*, 
Jaquet‑Droz*, Jenisch*, Jonquière*, Jütz*, Köchel/Köchlin*, Köpfer/Küpfer*, Kösel/
Kesel*, Kuen/Kuhn*, L’Abat, Labat‑Grandcour*, Labri*, Lange*, Leidegger/‑decker*, 
Lullin‑Gallatin*, Masener/ Massner*, Mattoi*, Mentel/Vonmentlen*, Meyer*, Moro*, 
Moultout*, Mühheim/Muheim*, Muralt*, Necker*, Neubronner*, Notary*, Österreicher*, 
Orelli*, Orlin*, Ott*, Otto*, Pellet*, Pfister*, Pohl*, Pourtalès*, Robert*, Riesch*, Riz*, 
Rohrdorf*, Rousse/ Roux*, Rovrai*, Sale/Sales*, Schiess*, Schinz*, Schirmer*, Schläpfer*, 
Simonetta*, Schlompf/Schlumpf*, Sprecher*, Strehle*, Streif*, Stettler*, Thauen‑/ 
Tauenstein*, Thuillier*, Thurneisen*, Tollfus*, Tronchin*, Tscharner*, Tunesi*, Ulrich*, 
Usteri*, Vischer*, Vieusseux*, Vonmentlen: Mentel*, Weiss*, Werdmüller*, Werthemann*, 
Wetter*, Wutterini: Butterin*, Xaverio*, Zellweger*, Ziegler*

Unter See: Constance*
Unterterzen: Tertz* 
Unterwalden: Underwalden*
Unterkürnach: In der Unterküren*
Uri: einer der Urkantone 10.‑13.8.; KLK Brief 9
Urio: Hur*
Urselen, Urseren: auch Urserental, Tal der Furkerreuss im Kanton Uri 8.8., 13.8.
Usteri: Zürcher Familie
 Johann Martin: Kaufmann ∞ Anna Magdalena, geb. Scheuchzer 23.8., 12.10.
 Leonhard: Bruder Johanns, Pastor, Professor ∞ Ottilie, geb. von Muralt 20.8.
 Paulus: Politiker, Journalist, Naturforscher und Arzt, Autor der Humaniora 21.7.
Utweil/Uttweil, Uttwil: Ort am Bodensee, im jetzigen Kanton Thurgau 5.1.
Uwiesen, Uhwiesen: Ort im Kanton Zürich 26.8.

Vadianus, Watt, Joachim von: humanistischer Gelehrter in St. Gallen 11.7.
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Vadutz, Vaduz: Hauptort des Fürstentums Liechtenstein 16.7.; KLK Brief 4
Valais, Wallis: Kanton 12.‑13.8., 20.8., 13.9., 23.‑24.9., TBD
Valangin: Ort und Schloss im Kanton Neuenburg 9.9.
Val Bedretto: Valle di Pedretta*
Val Blénio: Blegno* 
Val Casal: kleine Hochebene mit dem Ort Soglio, im Kanton Graubünden 3.8.
Val dei Ratti: Nebental des Meratals, heute Italien 6.8.
Valens: Falenz*
Val fromaggia, Formazza: Oberlauf des Flusses Toce in der Lombardei 12.8.
Valle: Ort an der Gotthardstrasse, in den Welschen Landvogteien,  

im jetzigen Kanton Tessin 12.8.
Valle Codera: Nebental des Meratals, heute Italien 6.8.
Vallé de Mesolcina/Misox: Misox*
Vallée des Leventins, Levantins, Valle Leventina: im Oberlauf des Tessins;  

Vogtei des Kantons Uri, Rebellion von 1755 11.8.; KLK Brief 9
Valle di Pedretta, Val Bedretto: Oberlauf des Tessins von Airolo  

bis zum Nufenenpass 12.8.
Val Maseno, Terme Bagni Másino: Badeort im Tal des Másino, einem Nebenfluss  

der Adda im Veltlin 3.8.
Valsulda: Mont*
Valtelin/Valteline, Veltlin, Valtellina: Tal der Adda, heute Italien 1.8., 6.8.
Valtravers,Vautravers, Jean‑Rodolphe de: Erzieher und Sammler in Biel  

∞ Jane, geb. Fisher 25.‑26.8., 3.‑8.9., 12.9.; KLK Brief 14
Van der Mark, Baron: Konzipist im nö. Kommerzkonseß KD 1763, 4.1.
Varenna: Marenga*
Varenzo: Ort im Valle Leventina, in den Welschen Landvogteien,  

im jetzigen Kanton Tessin 12.8.
Varese: Ort in der Lombardei 7.8., 8.8., 
 Herberge La Stella 8.8.; KLK Brief 9
 Sacro Monte 8.‑9.8.
Varodes, Les Varodes: Ort im Kanton Neuenburg 8.9.
Varsovie, Warschau, Warszawa KD 1763, 4.1.
Vaucluse BZ Nov.
Vaud: Vaux*
Vaugondy, Gilles Robert de: Kartograph 26.8.
Vaurus, Vaulruz: Ort und Schloss im Kanton Freiburg 23.9.
Vautravers: Valtravers*
Vaux, Vaud, Waadt: Kanton im Westen der Schweiz 15.9., 24.9., 1.10.
Vaz, Vaz/Obervaz: Gemeinde im Kanton Graubünden 21.7., 30.7.
Vazerol: Fazerol*
Veiron, Veyron: Nebenfluss der Venoge im jetzigen Kanton Waadt 1.10.
Velden, Welden, Joseph Ignaz Frhr.: Hofmarschall in Kempten 26.6.
Vellenberg: Wellenberg*
Vels, Völs: Ort westl. von Innsbruck, Tirol 23.6.
Veltlin: Valtelin*
Venise, Venedig 7.7., 28.7., 10.9., 2.10., KD 1763, 6.7.; KLK Briefe 13, 17
Venoge: Fluß im jetzigen Kanton Waadt, mündet in den Genfersee 1.10.
Vercei, Verceia: Ort am Ostufer des Lago di Mezzola, Lombardei 6.8.
Vergne: La Vergne*
Vermenoux, Anne‑Germaine de, geb. Larrivée ∞ Paul‑Louis Girardot‑V. 9.10.
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Vernes, Jakob: protestantischer Pastor in Genf, Autor der Lettres sur le christianisme  
de Mr. Jean‑Jacques R. 15.9.

Verone, Verona 7.7.
Verrot, Werro, François‑Romain de: Landvogt in Châtel‑Saint‑Denis  

und seine Familie 23.9., TBD
Versailles 3.10., 6.10.
Versoy, Versoix: Ort am Genfersee, im jetzigen Kanton Genf 1.10.
Vertemate: Landammann von Prosto 4.8.
Vevay/Vevey, Veveyse: Bach in der Westschweiz, mündet bei Vevey  

in den Genfersee 23.9., 26.9., TBD
Vevay/Vevai, Vevey: Stadt, im jetzigen Kanton Waadt 22.8., 23.‑25.9., Brief 12
 Herberge Trois Couronnes 23.9.
Veyron: Veiron*
Vic: nach Zinzendorf Ort am Lago die Mezzola 6.8.
Vico Soprano, Vicosoprano: auch Vespran, Visavraun, ehemaliger Hauptort des Bergell,  

im Kanton Graubünden 2.‑4.8.; KLK Brief 8
Victoire Louise Marie Thérèse de Bourbon: Tochter Kg. Ludwigs XV. 3.10., 7.10.
Victor, Viktor Amadeus I. von Sardinien, hier als Victor Amadeus II.  

Hzg von Savoyen KLK Brief 8
Victor, Viktor Amadeus II. von Sardinien 3.8.; KLK Briefe 6, 9
Victor, Viktor Amadeus III. von Sardinien 9.8.
Vidy: Vorort von, heute Stadtteil von Lausanne am Genfersee 1.10.
Vienne, Wien 26.6., 9.7, 19.7., 22.7., 27.7., 5.8., 8.8., 16.‑17.8., 20.8., 19.9., 3.10., 8.10., 12.10., 

BZ Okt., Nov., KD 1763, 6.7.; KLK Briefe (passim)
Vier Waldstätten See, Vierwaldstättersee: grenzt an die Kantone bzw. Halbkantone Uri, 

Nidwalden, Obwalden, Luzern und Schwyz 14.‑15.8.; KLK Briefe 9, 15
Vieusseux, Jean & Michel: Uhrmacherfirma in Genf 3.10., 5.10.
Vieux Joncs, dt. (Alden/Alten‑)Biesen, belg. Alden Biezen: 1220 gegr. Ballei  

des Deutschen Ordens KLK Briefe 7, 10, 16, 18
 grand commandeur: Steinen*
Vigione, Viggiona: Ort am Westufer des Lago Maggiore, Lombardei 9.8.
Villa, Villa di Chiavenna: Ort im Tal der Mera, italienischen Bergell, Italien 4.8.
Villars, Villars‑sur‑Glâne: Ort im Kanton Freiburg 22.9.
Villars, Honoré‑Armand duc de: Gouverneur der Provence 9.10.
Villars‑Chandieu: Chandieu*
Ville Neuve, Villeneuve: Ort am Genfersee, im jetzigen Kanton Waadt 24.9., TBD
Vils: Stadt am gleichnamigen Zufluß des Lechs bei Reutte, Tirol 24.6.
Vilsen: nach Zinzendorf bei St. Gallen 13.7.
Vincens: Cosans* 
Vingreins, Wingreis, Vingras: Ort am Bielersee, im Kanton Bern 5.9.
Vischer: Fischer*
Vischer‑Birr, Leonhard: Kaufmann in Basel 1.9., 6.9., BZ Sep.
 seine Mutter, geb. Wettstein 15.9.
Visconti: 11.‑15. Jh. Herzöge von Mailand 10.8.
Viznau, Vitznau: Ort am Nordufer des Vierwaldstättersees, im Kanton Luzern 15.8.
Viveyse: Vevay*
Voegeli, Fegely, Fégely 
 Nicolas‑Xavier de: Landvogt von Montagny 21.9., TBD

 ‐ Seedorf, Franz von: Beichtvater des Kurfürsten von der Pfalz 21.9.
 ‐ Vivy, Laurent de: Schultheiss in Murten  

∞ Julie, geb. Gfin. Diesbach‑Steinbrugg 20.9., 22.9.
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Vögelis Egg, Vögelinsegg: im Halbkanton Appenzell‑Ausserrhoden 14.7.
Völs: Vels*
Vokel, M. BZ Juni
Voltaire 2.8., 19.8., 23.8., 7.‑8.9., 15.9., 24.‑30.9., 9.10.; KLK Briefe 3, 5, 10, 16‑18
 Besuch in Ferney 3.10., 8.10.
 Calasaffäre 9.10.
 Collection complète des oeuvres 27.9.
 Dictionnaire philosophique portatif 2.10., 11.‑12.10.; KLK Brief 16
 Discours aux Welches 87
 Epître de la modération en tout 3.8.
 Gespräch über 7.9., 24.9., 26.9.
 Histoire de l’Empire de Russie 8.9.
 Kontroverse mit Rousseau 24.8., 8.9., 27.9., 2.‑3.10.
 Korrespondenz 27.‑28.9., 30.9.
 Timon le misanthrope 26.9.
Von dem Nationalstolze: Zimmermann* 
Vor der Sitter: Sitter*
Vonmentlen: Mentel* 
Vorarlberg 29.6., 14.‑15.7.
Vorholz: Ort in Baden‑Württemberg 27.6.
Vreden: Ort im Münsterland an der niederländischen Grenze KD 1763, 17.2.
Vuadens: Ort im Kanton Freiburg 23.9.
Vue‑des‑Alpes: Croc*
Vuippens: Wuippens*

Waadt: Vaux*
Waegele/Wegele/Waegelin/Wägelin, Wegelin: einflußreiche St. Gallener Familie
 Hans Heinrich: Stadtschreiber 11.‑13.7., BZ Juli
 Jakob: Pastor, Autor der Dialogues par un ministre suisse 11.7., 15.9.
 Caspar: Pastor und Professor 11.7.
Wäggis, Weggis: Ort am Vierwaldstättersee, im Kanton Luzern 15.8.
Wald: Ort im Halbkanton Appenzell‑Ausserrhoden 14.7.
Waldburg‑Trauchburg, Franz Karl Gf.: Fürstbischof von Chiemsee 27.6.
Waldegrave, James, 1st Earl: englischer Botschafter in Wien 21.8.
Waldenburg: Ort und Burg, im jetzigen Halbkanton Basel‑Landschaft 2.9.
Waldshut: Ort im jetzigen Kanton Aargau 29.8.
Waldstatt: Ort im Halbkanton Appenzell‑Ausserrhoden 14.7., 34
Walfhalden, Wolfhalden: Ort im Halbkanton Appenzell‑Ausserrhoden 7.7.
Wallenstadt, Walenstadt: Ort am Walensee, heute im Kanton St. Gallen 16.‑21.7., 7.8., 

10.8.; KLK Brief 4, 5
 Aufenthalt 17.7.‑21.7.
Herberge Zu den zwei Schwertern 28.7. 
Wallensee, Walensee: See in den Kantonen St. Gallen und Glarus 16.‑21.7.; KLK Brief 6
Walleschwyl, Balliswil: Schloß der Gf. Diesbach bei Freiburg 20.9.
Wallhorn, Nikolaus Heinrich Beckers, Frhr.: nö. Kommerzienrat KD 1763, 2.5.
Wallis: Valais*
Walperswyl, Walperswil: Ort im Kanton Bern 11.9.
Walser, Gabriel: Pfarrer, Geschichtsforscher und Kartograph in Appenzell 18.7.
Walzenhausen: Ort im Halbkanton Appenzell‑Ausserrhoden 7.7.
Wang, Wank: Siedlung bei Nesselwang, heute Bayern 24.6.
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Wang, Wangen im Allgäu: freie Reichsstadt, heute Baden‑Württemberg 27.6.
Wangen, Ober‑ und Niederwangen: Ort im Kanton Bern 19.9.
Wank: Wang*
Wannen, Wanne: Landschaft bei Langenbruck,  

im jetzigen Halbkanton Basel‑Landschaft 2.9.
Wannenwyl, Wünnewil: Ort im Kanton Freiburg 19.9
Wardek, Schloss Wartegg: oberhalb von Staad, Kanton St. Gallen 7.7.
Warmbach: Ort heute Baden‑Württemberg 29.8.
Warschau, Warszawa: Varsovie* 
Wartegg: Wardek*
Wartenberg: Berg und Burgruinen südöstlich von Muttenz,  

im jetzigen Halbkanton Basel‑Landschaft 1.9.
Wasen, Wassen: Ort im Kanton Uri 13.8.
Wasserburg: Ort und Schloß am Bodensee, 1755‑1803 österreichisch, heute Bayern 4.‑5.7.
Watelet, Claude‑Henri: Enzyklopädist 26.8.
Waterloo, Anthonie: holländischer Maler 17.8.
Watt: Vadianus*
Watteweil/Wattenweil/Wattenwyl, Watteville 
 Anna Dorothea, geb. Watteville BZ Jän.‑Feb.
 Johann Ludwig von: Berner Politiker 18.9.
Wattingen: Ort im Kanton Uri 13.8.
Weesen: Wesen*
Wegelin: Waegelin*
Weggis: Wäggis*
Wegschaid, Wegscheidel: Ort westl. von Kempten 27.6. 
Wehrt/Werth, Werdt 
 Georg Emmanuel von: Hauptmann in sardischen Diensten 14.9.
 Georg Samuel von: Vater des obigen, Besitzer der Herrschaft Toffen 14.9., 27.9., 29.9.
Weingarten: Reichsabtei, heute Stadt in Baden‑Württemberg 4.7.
Weisbach, Weissbach: Ort nördl. von Pfronten, heute in Bayern 25.6.
Weisbach, Weissbach: Bach im Halbkanton Appenzell‑Innerrhoden 14.7.
Weiss: Basler Kaufmannsfamilie
  Elisabeth ∞ Franz de Bary 1.9.
 Esther, geb. Ochs ∞ Achilles W. 1.9.
 Markus: Seidenbandfabrikant ∞ Margareta, geb. Leissler 1.9.
Weissbach: Weisbach*
Weissenstein: Alpe im Kanton Graubünden 31.7., 1.8.; KLK Brief 8
Welden: Velden*
 Wellenberg, Vellenberg: Ruine westl. von Innsbruck, Tirol 23.6.
Welsche Landvogteien: Baillages Italiens*
Wenken, Wenkenhof: zwei am östl. Ortsrand von Riehen bei Basel gelegene Villen  

samt umgebender Parkanlagen 31.8.
Werdenberg: Ort und Schloss im Kanton St. Gallen 16.7.
Werdmuller, Werdmüller: wohlhabende Rats‑, Gerichtsherren‑ und Kaufmannsfamilie  

in Zürich; hier mögl. Johannes 18.8., 20.8.
Werdt/Werth: Wehrt* 
Wermatswil: Wertischweil*
Werro: Verrot*
Werthemann: Kaufmannsfamilie und Seidenfabrikanten in Basel
  Andreas: Vater von Lukas 31.8.
 Lukas ∞ Salome, geb. Werthemann 31.8.
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Werthern, Jakob Friedmann Gf.: sächsischer Gesandter in Frankreich 26.8., 24.9.
Wertischweil, Wermatswil: Ort im Zürcher Oberland 20.8. 
Wesemli, Wesemlin: Kapuzinerkloster bei Luzern 16.8.
Wesen, Weesen: Ort am Westufer des Walensees, im jetzigen Kanton St. Gallen 18.7., 

20.7.; KLK Briefe 4, 5
Westphale, Westfalen 28.8., 18.9.
Wetter, Johann Ulrich: Kaufmann und Textilfabrikant in Herisau 26.9.
Wezlar, Wetzlar 14.9., BZ Sep.; KLK Briefe 4, 10
Wicherach, Wichtrach: Ort im Kanton Bern 18.9.
Wieflisbach, Wiedlisbach: Ort im Kanton Bern 2.9.
Wieland, Christoph Martin: Dichter, Übersetzer und Herausgeber 18.‑19.9.
 Der Sieg der Natur über die Schwärmerey 18.9.
Wielopolsky, Wielopolski, Jan Jozef KD 1763, 15.12.
Wien: Vienne*
Wiesen, Wiese: Fluß, der, aus dem Schwarzwald kommend,  

bei Basel in den Rhein mündet 31.8.
Wiesenhöhe: Gebiet bei Lindau 28.6.
Wiezel, Johann Friedrich: Bundeslandammann und seine Frau 30.7.
Wihlen, Wyhlen: Ort heute in Baden‑Württemberg 29.8.
Wil: Wyl*
Wilczek, Johann Joseph Gf.: Mitarbeiter Firmians in Mailand KD 16.3.
Wildenstein: Burg, im jetzigen Halbkanton Basel‑Landschaft 2.9.
Wiler: Im Weiler*
Wilhelm II., III.: Orange*
Wilhelmi, Samuel Anton: Professor in Bern 15.9., 17.‑18.9., 2.10., TBD
Wilhelmine Prinzessin von Preußen, KD 1763, 15.12.
Windischgrätz, Maria Theresia, geb. Gfin. Khevenhüller‑Frankenburg BZ Mai; KLK Brief 4
Wingreis: Vingras*
Winterstetten: Ort im Tal der Eschach, heute Bayern 27.6.
Winterthur: Stadt im Schweizern Kanton Zürich 13.7., 17.8.
Wirz von Rudenz, Peter Anton: Landvogt in Locarno 13.8.
Wiss/Wyss, Marianne: Haller*
Wobner: Verwalter des Fst. Liechtenstein in Feldkirch 16.7.; KLK Brief 4
Wolen, Wohlen: Ort, heute am Wohlensee, im Kanton Bern 11.9.
Wolfhalden: Walfhalden*
Wolfurth, Wolfurt: Ort in Vorarlberg 29.6.
Wolkenstein‑Trostburg, Anna Franziska, geb. Gfin. Thurn‑Taxis 24.7. 
 Paris Caspar Gf., Landeshauptmann von Tirol 24.7., BZ Juni
Wollishofen: Ort, heute Quartier der Stadt Zürich 16.8., 23.8.
Wombrechts, Wohmbrechts: zur Stadt Wangen gehöriger Ort, Baden Württemberg 27.‑28.6.
Woronzow, Alexander Romanowitsch Gf.: russischer Diplomat 3.10.
Wovermann, Wouwermann, Philips: holländischer Maler 7.10.
Wrocław: Breslau*
Wühner, Wüorner: Schwyzer Familie 14.8.
Wuippens, Vuippens: Ort im Kanton Freiburg 22.9.
Wunderlingen: mögl. Wunderklingen, ein Ort bei Hallau im Kanton Schaffhausen 28.8. 
Wünnewil: Wannenwyl*
Wüörner: Wühner*
Wurtzburg, Würzburg: Reichsbistum 26.7. 
Wurtemberg, Württemberg: Hztm. 29.8.
 Prince: Ludwig Eugen*
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Wutterini: Buterin*
Wyhlen: Wihlen*
Wyl, Wil: Ort im Ratzerfeld, im Kanton Zürich 24.8.
Wylenbach: Zinzendorf traf den Berner am 16.8.
Wyss, Marianne: Haller*

Xaverio: Kaufmann aus Intra 9.7.
Xavier, Pce: Franz Xaver Albert*

Ymbst, Imst: Ort im Oberinntal, Tirol 24.6.
York, Edward Augustus, Duke of 9.10.
Yverdun, Yverdon 22.8.
Yvorne: Ort, im jetzigen Kanton Waadt 24.9.

Zähringer: Zeringer*
Zasen: mögl. Augegend Schachen bei Näfels, im Kanton Glarus 20.7.
Zelande, Zeeland: holländische Provinz an der Grenze zu Belgien 13.9., 17.9.
Zellweger: Kaufmannsfamilie in Trogen mit Geschäftszweigstelle in Lyon 26.9.
 Anna, verwitwete Tanner 14.7.
 Jakob: Kaufmann ∞ Anna Maria, geb. Wetter, und ihr Sohn Johannes 14.7.
 Johannes: Landamman ∞ Ursula, geb. Sulser 14.7.
 Johannes: Kaufmann ∞ Catharina Barbara, geb. Schiess/Scheuss 13.‑14.7.
Zeringer, Zähringer: Fürstengeschlecht, im 13. Jh. ausgestorben 7.7.
Zernetz, Zernez: Ort im Kanton Graubünden 28.7.
Zernobio, Cernóbbio: Ort am Comersee, Lombardei 7.8
Zezele, Siselen: Ort im Kanton Bern 11.9.
Ziegelbruk, Ziegelbrücke: Ort am Linthkanal, im Kanton Glarus 18.7.
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Il conte Karl von Zinzendorf (1739-1812) fu autore  
di un diario, in cinquantasette volumi, che oggi rappresenta 
una fonte di assoluto rilievo per la conoscenza della società 
europea del tempo. Sono qui pubblicate le pagine dedicate  
da Zinzendorf al viaggio compiuto nei cantoni svizzeri  
fra il giugno e l’ottobre del 1764 e sono restituite attraverso 
il testo del manoscritto originale francese e un’ampia 
annotazione critica a cura di Helmut Watzlawick. Completa 
questo volume un’introduzione a cura di Antonio Trampus 
sull’opera di Zinzendorf nel contesto delle relazioni con 
l’Europa e la penisola italiana.

Graf Karl von Zinzendorf (1739-1812) war der Autor  
eines siebenundfünfzigbändigen Tagebuchs, das heute  
eine absolut wichtige Quelle für die Kenntnis der europäischen 
Gesellschaft jener Zeit darstellt. Hier werden die Seiten 
veröffentlicht, die Zinzendorf seiner Reise in die Schweizer 
Kantone zwischen Juni und Oktober 1764 widmete.  
Sie werden durch den Text des französischen 
Originalmanuskripts und eine umfangreiche kritische 
Kommentierung von Helmut Watzlawick wiedergegeben.  
Eine Einführung von Antonio Trampus über Zinzendorfs Werk 
im Zusammenhang mit den Beziehungen zu Europa  
und der italienischen Halbinsel vervollständigt diesen Band.

Helmut Watzlawick (1938)
già funzionario dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, collabora dal 1992 all’edizione dei diari del conte 
Zinzendorf diretta dalla Kommission für Neuere Geschichte Österreichs. È autore di numerosi studi sul 
Settecento europeo.

Ehemaliger Beamter der Organisation der Vereinten Nationen, arbeitet seit 1992 an der von der Kommission 
für Neuere Geschichte Österreichs herausgegebenen Edition der Tagebücher des Grafen Zinzendorf. Er ist 
Autor zahlreicher Studien zum Europa des 18. Jahrhunderts.
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