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It Vorwort 

Liebe Muswangerinnen 

Liebe Muswanger 

Die Geschichte Muswangens ist den meisten von uns nur liickenhaft 
bekannt. Deshalb haben die Burgerinnen und BUrger an der Gemein-
deversamm lung 1992 beschlossen, cine Dodgcschichte in bescheidenem 
Rahmen herauszugeben. 

Aus Anlass des 1100-Jahr-JubiHiums prasentieren wir Ihnen nun das 
vorliegende Buch, welches aufzeigt, wie un sere Vorfahren gdebt haben. 

1m Winter 1992 erkHirte sich Herr Dr. Cornelius Muller auf Anfrage 
des Gemeinderates bereit, die geschichtliche Entwicklung des Dodes 
von 1595 bis 1807 aufgrund seines umfangreichcn Quellenmaterials zu-
sammenzufassen. Mit grosser Sachkenntnis und Souveranitat hat er 
diese Aufgabe wahrgenommen. FUr die Zeit vor 1595 stand uns wert-
voiles Quellenmaterial aus dem Pfarrarehiv Muswangen von Herm 
Anton Meyer, Reussbuhl, zur Verftigung. 

1m N amen der Gemeinde danken wir den beiden Herren, Dr.C. Muller 
und A. Meyer, fUr die grosse, ehrenamtliche Mithilfe. Dank gebuhrt 
auch den Ubrigen Autoren: Paul Hornstein, Hans Koch sel., Heiri 
Affentranger, Jakob Sattler, Jakob Bachmann, Markus Eichenberger, 
Josef Heggli (Ziiri-Sepp) und Walter Erni fUr ihre Beitrage. 

Hcrzliehen Dank all jenen, welche wertvolles Bildmaterial zur Ver-
fUgung gestellt haben. Ein echtes Dankeschan gehart dem Gewcrbe, 
das unser Vorhaben mit finanziellen Beitragen unterstutzt und die 
Herausgabe der Dorfgeschichte in dieser gefalligen Art ermoglieht hat. 

Mit dem vorliegenden Bueh haben wir versucht, den Bcgriff Dorf-
gesehichte mit seinen vielen interessanten Inhalten lebendig werden zu 
lassen. Mage diese Gesehichte das Verstandnis fiireinander fOrdern 
und Eingang i.n un sere Herzen finden. 

Muswangen, im Juli 1993 Robert Wipf 

Gemeindeprasident 

5 



Muswangen urn 1900 Foto-Leihgabe: Jakob Rogger-Steincr 
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II. Geschichte 

Von der Urgeschichte bis zurn 8. Jahrhundert nach Christus 
Das Landschaftsbild des Seetales wird entscheidend gepragt von einer 
verheerenden Klimakatastrophe, die vormehreren zehntauscndJ ahrcn 
unser Land heimgesucht hat. Es ist die letzte grosse Eiszeit: ca. urn 
20 000 vor Christus. 

Der Reussgletscher, dervom Gotthardmassiv herunterkommt, bcdeckt 
dcn grossten Teil des Kantons Luzern. Seine Eismasscn reichen im 
Westen bis in die Gegend von Willisau, im Osten bis an den Albis uncl 
im Norden his an die Linie Mellingen - Seem - Staffclbach - Schatz. 
Wahrend mehreren tausend Jahren ist alles Leben unter clem Eis 
erstorben. 

Zuger- und VierwaldsHittersee entstehen durchglazialc Erosion (Boden-
vertiefung durch Kratzarbeit der Gletscher). Die Seen in der Luzerner 
Landschaft (Sempachersee, Mauensee, Baldeggersee und Hallwilersee) 
werden zum Teil durch Erosion, zum Teil infolge von Stauung durch 
Moranen gebildet. 

Noeh heute erinnern maehtige Moranenztige und Walle (Lindenberg 
und die Erlosen), Endmoranen (zwischen Richensee und Ermensee), 
grosse Sehuttablagerungen (in Vertiefungen oder als HUgel), Schliffe 
an Felshangen und zahlreiche Gneis- und GranitblOcke an die langst 
vergangene Gletscherzeit. 

Eine gute Vorstellung der Gletschermassen kbnnen wir UIlS machen, 
wenn wir an einem schonen Herbsttag mit einem Nebelmeer auf etwa 
1000 Metervon der Rigi ins Luzernerland blicken. Wie Nebelschwaden 
kbnnen wir uns die Eismassen vorstellen. Sie fUlIen alle Taler und 
Tidcn. N ur die hoheren Berge und Hugel ragen aus dem Eis empor. 
Allerdings ist die Temperatur viel tiefer. Und es leben andere Pflanzen 
und Tiereauf den Bergen und HUgcln. 

Schliesslich, ca. um ROOO vor Christus zwingt die Sonne aber den 
Rcussgletscher zum Ruckzug. Die kahlen Schotterfli:ichcn vcrwandeln 
sich in Grastundra. Mammut, Renticre und Wildpferde durehstreifen 
sie, urn Nahrung zu suchen. 
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E ill e grundlegende Anderung gibt cs erst, als die Tempera turen warmcr 
werden (8000 bis 4000 vor Christus). So andern sich die Lebensbe-
dingungen ftir Mensch, Tier und Pflanze. Das Grosswild, welches die 
Kalte lieht, ziehl nach Norden odcr nach Stiden in die Alpell. I·'tir den 
Menschen gibt es dadurch Probleme mit del' Ernahrung. Anstelle der 
J agd in der Tundra auf Mammut etc. [olgt die Waldjagd. Dabei werden 
vor allem Hirsch und Reh gelotet. Auch der Fischfang verliert an 
Bedeutung. Vermehrt werden Vogel gejagt. 

E1chschaufel aus der letzten 
oder aus del' Nacheiszeit 
Fundort: Miiswanger Alhnend, 
heule im Naturmuseum Luzem 

E t wa um 4 OOOvor Christus begillnt eine nelle Epoche del' Mensehheits-
gesehichte. El'stmals werden Wildgraser und Wildticrc «geziihmt», 
domestiziert, eine Vorstufe der heutigen Genmanipulation? Das hat 
zur Folge, dass die Mensehen ihr Nomadentum einstellcn und scsshaft 
werden. Dorfer entstchen. Del' Steinsehliff wird entwickclt, cbcnso die 
Fiihigkeit, aus Lehm Gdasse zu hrennen. Ein reiehes kulturelles Leben 
entfaltet sieh im See tal. An den tJfem des Baldeggersees entstehen 
Dijrfer. Es sind keine Pfahlbauten wie man frUher annahm. Die HUtten 
stehen nieht aufPfahlen sonclern sind ebenerdig auftroekenen Strand-
platten angelegt. Viele Funde aus diesel' Zeit sind heute Iloch erhalten: 
Steinbcile, Streitaxt, Harpune, Sichelholz, Tongdasse usw. Einige 
StUcke davon finden sich im Baldegger Museum im Seminar Hitzkirch. 

Nochmals eine grosse Neuerung beginnt mit del' Kenntnis des Metalls. 
Circa lim 1800 vor Christus erfinden die Mensehen die Bronze, eine 
Legierung aus Kupfer und Zinno Damit cntstehen auch neue Berufe: 
Bergleutc, Giesser, Schmiede. In del' Folge braucht es LetHe, welche 
die Rohstoffe !icfern und die Proc1ukte verkaufen: Handler. 
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Ein kriHtigcr Klimaumschwung, ctwa im 8. Jahrhundert vor Christus, 
lasst die Siedlungen der Bronzezeit im Wasser versinkt.:n. Eint.: nt.:ut.: 
Zeit beginnt: die Zt.:it tks Eisms. Sit.: wird t.:nlschddmd Ubt.:r Krit.:g und 
Frieden mitbestimmen. 

1m J ahrt.: 1848 findd man am Randt.: des Lindenbergs in einer Kiesgru-
be bei Oberebersol ein reich ausgestattetes Grab der Helvetierzeit (450 
vor Christus). 

1m Jahrt.: 58 vor Christ us werden die Hdvetier von den Romern ge-
schlagen. Rom nimmt in der Folge Besitz von unserem «barbarischen 
Land», wie sie es nennen. Nt.:bt.:n Legionslagt.:rn, wenigt.:n Stadtt.:n und 
Strassendorfern pragen zahlreiche Gutshofe das Landschaftsbild.lhre 
DurchschnitLsgrossc ist 200 bis 400 Ikktart.:n . Dt.:r sonnigt.: Abhang dt.:s 
Lilldellberges ist fiir die Romer einlaclend. Es entstehen hier mehrere 
Hofe. Auch in Miiswangen steht vermutlich ein soIcher GutshoL 1m 
Unterclorf wird an der Strasse nach Hitzkirch iIll Jahre 1893 eine 
betonartige Boclenplatte aus rOl11ischer Zeit entdeckt. 

Bis tiefins 5. Jahrhunclert hinein hat offenbar die romische Grenzlinie 
entlang des Rheines einigermassen standgehalten. Danach setzt in 
unscrcr Gcgcnd dic alcmannischc Landnahme (450 his 750 nach 
Christ us) ein. Wdl dit.: Alemanncl1 mit Holz bauen, gibt es nur wenige 
Funde aus ihrer Zeit. Daftir springen nun allmahlich die sprachlichen 
ZeLlgnisse in die LUcke. I 

Ubersicht der Zeit von 893 bis 1500 

Das Doff erscheint aIs «Milizwaga» 893 und aIs «Milezwanga» urn 950 
in den Giiterverzeichnissen cler Zurcher Fraumiinster-Abtei. Urn 1150 
kOl11l11t es in den «Acta Muriensis» vor. 1425 his 1798 gehorte das Dorf 
zu den oheren Freien Ael11tern und kam dann unter franzosischer 
Herrschaft (1798 bis 1803) zum Kanton Baden und ab 1803 zum Kanton 
Luzern. «Miswangen» bedeutet wahrscheinlich: Felcl (wang) eines 
Milo. Der Historiker Forstemann meint, «Milo, Milko» kommt von 
«lit.:b, barmherzig». Die heutige Schreibweise hat also nichts mit Miiusen 
zu tun. 
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Einige Quell en zur Geschichte Miiswangens 

1m Unterdorf wurde an der Strasse nach Hitzkirch im Jahre 1893 eine 
betonartige Bodenplatte von ca. 20 Zentimeter Dicke, 2 Metcr Lange 
und 1 Meter Breite entdeekt. Sie enthielt neben Kiesclsteinen und Kalk 
mehrere kleinere und grossere Ziegelstucke von einem romischen 
Gebaude. Heute sind die ZiegelsWcke im Naturmuseum in Luzern 
aufbewahrt. Dort finden wir auch die kleine romische Gottheit: der 
«Merkur von Ottenhusen», welcher auf den Resten eines romischen 
Gutshofes bei Ottenhusen gefunden worden ist. 

1m Staatsarchiv von Zurich wird eine Pergamentrolle autbewahrt. Sie 
ist 100 Zentimeter lang und 14 bis 15 Zentimetcr breit. Dic crstc und 
grosste Eintragung ist aus der 2. Halfte des 9. Jahrhunderts. Darin sind 
eine Reihe von Orten im Kanton Luzern aufgeftihrt: ... Hodorf 
(Hochdorf), Farrichin (Ferren), Lielae (Lieli), Milizwaga (Muswangen), 
Ruodilinchova (Ruedikon), Scongewe (Schongau) ... Diese Rolle ist 
ein Zinsguterverzeichnis der Abtci Zurich. Die Wissensehafter glauben, 
dass sic im Jahre 893 geschrieben worden ist, damit die ZUrcher 
wussten, wo und wieviel Einkiinfte sie zu gut hatten. 
Auf der gleichen Rolle findet sich eine zweite Eintragung aus clem 
Jahre 950. Hier wird Muswangen wieder als zinspflichtig erwahnt mit 
dem N amen «Milezwanga». A us der Zeit um 1150 stammen die altesten 
Aufzeichnungen der Besitzungen des Klosters Muri, he ute im Staats-
arehiv in Aarau: die «Acta Muriensis». Dort wird unser Dorf mit dem 
Namen «Miswangen» erwahnt. Die MUswangcr mLlssten clamals «6 mod. 
avene» (Hafer) ans Kloster abliefern. 
Aus dem Jahre 1266 gibt es eine Urkunde, welche erwahnt, dass 
Konrad von Heidegg seinen zwei Tochtern zur Aussteuer ins Kloster 
Oetenbach (he ute Hombaeh in Zurich-Riesbach) Eigenguter in Sulz 
und «Misswangen» mitgibt. 
1275 wechselt dieser Besitz an das Zisterzienserinnen Kloster Rathausen 
unter dem Namen «Miswangen». 

Offenbar besass auch die Kommende Hitzkireh (= Niederlassung der 
Deutschritter) GUter in «Miswangen». 1m Jahre 1283 wird ein Be-
sitzwechsel ans Dominikanerinnenkloster Oetenbaeh erwahnt. Das 
habsburgische Urbar Uber die Einklinfte und Rechte erwHhnt urn 1300 
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einen Hof in unsercm Dorf sogar mit Namen. Es heisst: «ze Miswangen 
lit ein hof; der hcisset der hof ze Nidemdorf.» 
Bei der Schlichtung eines Strcitcs im Jahre 1318 zwischen dem Kloster 
Octenbach und zwei Brtidem aus Schongau wird in den Oetenbacher 
Urkunden ein «Buggo von Miwangen» erwahnt. Er ist damals als Zeu-
ge aufgetreten. 

1m Jahrzeitenbuch dcr Deutschritter von Hitzkirch finden wir eine 
Schenkung von Muswanger Gtitern durch Gisela von Lieli. A Iso hatten 
auch die Ritter von Lieli Gtiter in unsercm Dorf. 

Eine bemerkenswerte Notiz findet sich schlicsslich in den Akten liber 
den Kauf der Jesuitenhbfe aus dem Jahre 1694. Dort heisst es tiber die 
Bewohner: Sie sind arm aber frech, ltigenhaft, sWrrisch und handcls-
stichtig, «rechtsdroller, die weder Gott noch den Menschen ftirchten, 
kurz <pessimorum pcssimi> (das Schlimmstc vom Schlimmen)>>. 2 

Rathausen, ehem. Zistcrzienserinnenklostcr. 
Siegclstcmpel, 14. lahrhunbdert 

Geschichte von 1595 bis 1807 

Hamikon und Mtiswangen waren zusammen eine Personalkorporation. 
Das Korporationsrecht lag nieht auf den Feuerstatten, sondcm bei den 
Btirgcm, die ein Haus und Feuer bcsassen. 

Die Bauem bewirtschafteten damals 12 Jucharten und mehr, der 
Tanner (TaglOhner) hingegell besass 12 Jucharten und weniger. Der 
Tauner hattc in der Gemeinde dic sclben Rechte wie der Bauer. Da der 
Tauner weder lesen noeh schreiben konnte, hatte er nicht die Mbglieh-
keit ein offcntliches Amt wie Dorfmeyer (Dorfprasident) oder Anwalt 
(Gcmeinderat) zu werden. 
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Erster Gemeindehrief 1595 von Miiswangcn uud Hiimikon 

Beider Gemeinden Hamikon und Muswangen de anno 1595 zwei Ur-
kunden tiber einen beigelcgten Streithandel zwischen gemeinen 
TaglOhnern einerseits 

dann 
Meyer und Bauern der Dorfer MUswangen und Hamikon 

anderseits von 
1595 -1596 

10. Juni 1595 

Wir nachbenannter Kaspar Ktindig des Rates der Stadt Luzern, Ge-
riehtsherr zu Heidegg, derzeit Landvogt in den [reien Amtern des 
Ergeuws (Aargau), 

Gebhard Hegner, Landschreiber der gemcldeten Amter, und Hans 
Raber zu Gelfingen derzeit Untervogt im Aml Hilzkirch, aHe drei 
giitliehe Sehiedleute in naehfolgender Sache 

bekennen 

offentlich mit diesem Brief, da sieh zwischen den ehrbaren und 
gemeinsamen Genossen, Meyern unci TaglOhnern der beiden Darter 
M iiswangen und Hamikon ihrer Dorfgewohnheiten, Rechle, Brauche 
im gemeinsamen miteinander innehabenden und zugehbrendem Holz, 
Felder, Allmenden , Wohnhauser, Weiden, Treib und Trettrechten, 
Ein und Ausfahrten, aueh anderer dergleichen Dingen wegen Strei-
tigkeitcn und Missverstiindnisse erhoben und zugetragen haben, und 
sich darunter nieht vergleiehen und vereinbaren kbnnen, derweilen sie 
als Nachbarn Freundc und Verwandte neben einander wohnen und 
leben, die GUter bebauen mUssen, grosser Unwille und Unkosten er-
wachsen waren, Neid und Hass und unnlitze Kosten abzuschaffen, 
haben wir als Freunde des Friedens und der Einigkeit, und urn die gute 
Naehbarsehaft zu erhalten, zu pflanzen und zu mehren, nach eigent-
licher Besichtigung der Streitigkeiten, Gelegen heiten,Mass und Unmass 
zwischen ihnen vermittelt und gesprochen, wie hernach folgt: 

Dass er erstens bei der Weidfahrt, bei den Treib, Trett, und Auflrieb-
recht, wie sie es von den alten Zeiten her und bis auf den heutigen geUbt 
haben, und wie es gewesen ist, weiterhin ganzlich dabei bestehen solI, 
namlich soviel Ross und RindviehjederGenossein beidenDbrfernmit 
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Das alte Amt Hitzkirch, welcheszu den freien Amtern geh6rte, mil den luzernisehen 
Enklaven Ermensee und Schongau 

auf seinem Giltem gcwachsenel1l Hcu und Emd zu Winterszeiten 
erhalten kann, sovicl und nicht mehr soU er kommendcn FrUhling und 
zur Sommerzeit auftreiben. Wenn aber einer zur Winters zeit nicht so 
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viel Vieh halten kann, oder vermag, wenn auch sein Hof und seine 
Gtiter mit Arbeiten soviel abwerfen wtirden, soIl derselbe Gewalt und 
Macht haben, ein paar Stiere oder ein Ross aufzutreiben, aber nicht 
mehr. Wenn ei n armer Genosse ein eigenes Haus hat, soIl derselbe das 
Recht haben, zur Sommerszeit so viel aufzutreiben als cr im Winter mit 
auf scincn Gtitern gewachsenem Heu erhalten kann. Wenn aber einer 
zur Winterzeit gar keinen Nutzen hat, soil derselbe das Recht haben 
eine Kuh aufzutreiben, cntweder seine eigene, oder eine die er entlehnt 
hat. Wenn aber einer keine Kuh auftreibt, solI er Fug und Gewalt haben 
eine Geiss, aber nicht mehrere, aufzutreiben. 

Damit aber einem solchcn Trcu nachgegangen werden kann, und keine 
Arglist aufkommt, sol1en weiterhin, wie von alten Zeiten her, und 
insbesondere jedes Jahr beide Gemcinden drei ehrbare Manner er-
nennen und verordnen, die dann von Haus zu Haus erkennen, wieviel 
ein jeder dieses Jahr aufzutreiben das Recht hat. Diejenigen aber, die 
dcrwider handeln und ungehorsam sind, soHen der GebUhr nach bcstraft 
werden. Was zum andern der Holzhauw betrifft, sprechen und erken-
nen wir, was vor vielen Jahren zwischen beiden Darfern Hamikon und 
Mtiswangen mit Brief und Siegel aufgerichtet wurde, und dass aHe 
Punkte und Artikel deshalb kraftige bestehen und bleiben soIlen, und 
zwar, was die jahrliehe Holzangabc anbelangt, dass jedem Dorfgenos-
sen, ob reich oder arm, maglichst zur gebtihrenden Zeit das Holz 
ausgeteilt, angezeichnet und gegeben werde, und dass keiner ohne der 
Geschworenen und verordneten Vorwissen, Gunst und Willen Holz 
falle. Derjenige aber, der seinen Teil innert lahrcsfrist nicht fallt und 
aufl11acht, hat keinen Anspruch mehr auf Holz, und das Holz fallt als 
Eigentul11 an die Gemeinde zurUck und es soH auch dort vcrbleiben. 
Wenn ciner aber innert lahresfrist das Holz geHillt, aber nicht auf-
gerichtet hat, soH jeder Dorfgenosse ungefrefelt GewaIt, Fug und 
Macht haben, solches Holz aufzuhcben und hinweg zu fUhren, doch 
nicht ausser der beiden Gel11einden. 

ZUl11 dritten der Rtittinen und Aufbrtiche wegen haben wir erkannt 
und sprechen wir, wenn Dorfgenossen, ob reich oder ann, sich 
miteinandervereinbaren unschadliche Orte dcr Pliitze in ihren gemein-
samen Allmend auszurtiten und zu saubern und ein zwei Jahre 
anzubauen, wie das bis anhin geschehen ist, solI der Gewinn nicht auf 
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die Haus und HofsUitten, sondern nach ihrer Zah I auf die Genossen, die 
eigenes Feuer und Licht haben, ob reich oder ann, gleichmassig aus-
geteilt und gegehcn werden, und cs soIl ein jeder ein unparteiisches Los 
ziehen. Wenn abcr einer seinen Anteil nieht seIber anbauen und nutzen 
will , hat er keine Gewalt, ihn an einen anderen zu verlehnen, sondern 
diesel' Anteil soIl auf ciner freicn und o[[enen Gant ausgerufen und 
verlehnt werden, und die Zinsnutzung oder das erlaste Geld in den 
gemeinsamen Seckel geharen solI. Wenn inskunttig wegen dem Aus-
rtiten und Anbauen und Bauen hesehlossen werden soIl, ist dies nieht 
zugelassen, sondern die heiden Gemeinden Hamikon und Mliswangen 
sind gehalten, einem in die freien Aemter gezogenen Landvogt Beseheid 
und Erkcnntnis ZLl geben. 
ZUlll vierten, was die A llmend, Falkcn genannl, betrdfend tut, spreehen 
wir , dass die Besetzi gegen den Sulzer Wald von den Herrlisbergers 
(== Rastberger) Milchmatte bis an die andere Malte und bis an HallS 
Heggli's Bruwismatte mit Steg und Weg, Ein- und Ausfahrt den armen 
Genossen und Taglbhner gemeinsam dienen unci zugehbren so11, und 
zwar dergestalt unci mit cler ErHiuterung, class sie jahrlich ohne cler 
Meyer und del' Bauernhilfe auf ihre Kosten die Besetzi einzaunen unci 
nutzen , doch mit derweiteren Auflage, class sie nUf hblzerne Schwirren 
ocler Pfahle setzen unci einschlagen sollen, und auch keincr seinen 
Anteil unterhagcn unci einzaunen darf, weil von alters her die Gemein-
den schLlldig und verbunclen waren einzuz~iunen , und zwar ohne cler 
Meyer und clcr Bauer-Kosten unci Schaclen die Zaunung in gut en 
Ehren und Frieclen erhalten. Auch hat keiner noch Macht und Gewalt 
seinen Anteil zu verkaufen, zu vertauschen, zu verschenken, zu 
verlchnen , clenn es solI ewiglich beiclcr Gemeinclen gemcinsamcs Gut 
blciben und heissen. Wenn cineI' aber seinen Teil nieht seIber nutzen 
will, taJlt diesel' Teil wieder der Gemeinde ZU, die diesen Teil abel' 
gleichfalls an einer t1ffentlichen freien Gant ausrufcn und verlehnen 
und den Gelderlos in den gemeinsamen Geldsecke1 legen solI. Die 
tibrige Falken dUrfen die Meyer unci clie Bauern der beiden Darfer von 
Mtiswangen und Hamikon weiterhin wie von alters her, unci zwar ohne 
TaglOhnerverhinderung mit ihren Rindern und ihrem Zugvieh vom hI. 
Kreuzauffindung bis zum heiligen Tag der Kreuzerhbhung im Herbst 
nutzen und hrauehen, und jeder Genosse darauf treiben, schlagen und 
fahren mag. 
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Zum filnften soHen die Gemeindewerke, AUmend, Holz, Feld Haus-
matten weiterhin, wie von alters her von reich und arm in gutem Schutz, 
Schirm und Frieden mit Zaunen und Graben und anderen dergleichen 
Notwendigkeiten in guten Ehren erhalten werden. 

Zum sechsten, das Mattland, die Acker und die Wei den, die beiden 
Gemeinden gehoren, dUrfen nicht an Fremde verlehnt werden und 
sollen in der Gemeinde verbleiben und solle ein jeder, ob arm oder 
reich , ein oder mehrere StUck cmpfangen und seiber nutzen, aber nie 
verlehnen, und das Heu, das darauf wachsl, nicht ausserhalb cler Ge-
meinden verkaufcn dUffen, sondem in der Gemeinde behalten mUssen, 
und jeder soll auf den Sl. Marlinstag den Zins in barem Geld erlegen 
und enlrichlcn, wenn das aber nicht geschieht, ist nicht nur das Verlehen 
verwirkt und ver[allen, sondem es ist ein jeder nicht desto weniger 
schuldig die Zinse ohne jegliche Wid erred zu bezahlen. 

Zum siebten. Beider Gemeinden verordnete Dorfmeyer und Anwalte 
sollen im Beisein def Genossen, jahrlich wegen ihren Einnahmcn und 
A usgaben eine gute ehrhare aufrichtige Rechnung tun und geb<:.:n, Uber 
das, was dann vorsteht und Ubrig bleibt, sollen sic ratig werden und 
untereinander aufteilcn, und zwar ob reich oder arm, und zwar soIl es 
nach der Anzahl Kop[e der Gemeindegenossen, die eigenes Feuer und 
Licht haben, und nicht nach der Anzahl Haus und Hofstatten verteilt 
werden. Wenn aber nichts vorschiesst und Mangel vorherrscht, sollen 
Steuem erhoben werden, und dann solljeder, ob arm oder reich, gleich 
viel geben. 

Zum achten und letzten weiterhin haben aile Genossen, oh arm oder 
reich, die vierzehn Jahre alt und alter sind, Uber aUe und jede Sache, die 
die Gemeinden betreffen, zu mehren und zu mindem haben. Wenn 
aber gemehrt wurde und darUber Unstimmigkeiten vorliegen, ist deren 
Zwist vor den Landvogt in freien Aemtcm zu ziehen und zu bringen, 
und dessen Besehluss und Erkanntnis dariiber abzuwarten. Hiemit sind 
diese Streitigkeiten und Missverstandnisse giinzlich geschlichtet und 
sind zueinander liebe Freunde, Gemeindegenossen und N achbarn und 
bleiben es. 

Dieser Brief ist gegeben auf den 10. Tag Brachmonat VOIl cler gna-
denreichen Geburt Christi Jesu unseren lie ben Herren gezahlt 
fUnfzehnhundertneunzig und flinf Jahre. 3 
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Armenwesen 

«Verzeichnis wie den Armen in Muswangen Hilfe geleistet wurde. 

Es ist kein Betrag an Armengut und aueh keinerlei GeHille und 
Einktinfte fUr die Bedurftigen vorhanden, als aIle in die gewohnliehe 
Spende aus der Kommende und der Pfarrkirche zu Hitzkirch. 

Die Annen sind des weiteren erbalten worden durch Beihilfe der 
Burger, teils mit Almosen und Beherbergung, teils mit zugeteiltem 
Land als Behelfsmitteln. Die ganze Steuer fur die Armen von 1797 war 
ohne Almosen und das zugcteilte Land: 25 Gulden.» 

Das heisst wohl, dass die Gemeinde nieht fUr die Armen aufkommen 
l11usste, weil die Burger es seIber taten ... Ist das nicht vorbildlich? 4 

Waisenhaus. 1m heutigen ilesilz der familien R. Scheurer und W. Koch 
Foto-Leihgahc: Gcmcindc Miiswangcn 
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Lebensmittellieferungen an die franzosische Besatzungsarmee 

Wahrend der Besetzung der Schweiz durch die franzasischen Truppen 
(1798 bis 1803) hatte jedes Dorf Lebensmittel an die franzasische 
Armee zu liefern. Es handelte sieh urn Heu, Fleisch, und Getreide-
lieferung. 1m heutigen Raum des Bezirks Baden und Muri lagen drei 
franzasisehe Divisionen, die von den umliegenden Darfern erhalten 
und verpflegt werden mussten, sowohl die Soldaten wie die Pferde. 
Lebensmittc1 und das Futter mussten in das Generaldepot nach Baden 
gcfLihrt werden. Somit auch das Heu, Stroh und die Kartoffcln von 
Muswangen. 

«Der helvetisehe Kriegskommissar des Kantons Bern an die Verwal-
tungskammer des Kantons Baden. 

Bern, den 12. 12. 1799 
Burger Prasident! 
Burger Verwalter! 

Es sol1en insgesamt 700 Mann aus hiesigem Kanton nacb Zurich 
abgehen, um daselbst an den Befestigungswerken zu arbeiten. 1eh 
crsuchc Sie demnaeh, Burger Verwalter, 1hrc Befehlc zu erteilen, dass 
diejenigen dieser Arbeiter, welche in und urn Baden auf ihrem Marsehe 
Nachtlager halten soIlen, einquartiert und mit Lebensmitteln gleieh 
den anderen Truppen vcrsehen werden. 1eh kann aber den Tag der 
Ankunft nicht bestimmen, aueh werden sie nieht aIle miteinander 
eintreffen, da die eines j eden Distrikts besonders a bmarsehieren werden. 

Gruss und Hoehaehtung 
Der Kantonskommissar von Bern. 

Heuankaufe im Dezemher 1799: 
- von den Gemeinden Mtiswangen, Altwis und Hamikon 

fUr das Etappenmagazin in Baden: 39 Ctr. a 4.- Fr. = 156.- Fr. 

Heuankaufc im Januar 1800: 
- von der Gemeinde Muswangen 

fur das Etappenmagazin in Baden: 15 etr. a 4.- Fr. = 60.- Fr. 

Kartoffelankaufe im Dezember 1799: 
- von der Gemeinde Mtiswangen 

von dem Br. Heinrich Bachmann von Muswangen 
in das Unterstutzungsmagazin: 94 VrtI. a 12 Btz. 8 Rp. = 120.- Fr. 
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Ferner verlangte der Kricgsminister der einen und unteilbaren 
helvetischen Republikzur Wiederhcrstellung der helvetischen Artillerie 
ein «betrachtliehes Quantum Baume (Ulmen, Kiefer, Espe, Efe, Effen, 
Lispe, Basilme oder rohe Linde), wc1che zu Laffettenstticken tauglich 
sind». 5 

Katasterschatzung 1801 

Nach der Abschaffung der Zehnten und Grundzinse wurde zur 
Bcstreitung der ()ffentlichen Aufgaben wie Schulen, Strassen , Militar 
usw. Steuern erhoben. Als Basis der damaligen Steuercrhebung diente 
del' Kataster der Liegenschaften privatcn und Offentlichen Hand. 

V crzeiclmis der Schuldcn nnd Gnthaben der Gemeinden 
im Distrikt Sarmcnstorf, Kantoll Baden 

Ort Flache Kataster Guthaben Schulden 
.Tueharten Gulden Gulden Gulden 

Miiswangen 1 067 180696 1 400 
Sulz 790 141552 621 
Hamikon 1261 312072 1 399 
Licli 904 187701 481 
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Verurteilung von Miiswanger Biirgern zurn Kriegsdienst unter 
Napoleon I. 
Laut militarischer Kapitulation yom 28. Scptember 1803 hatte die Eid-
genossenschaft der franzosischen Republik vier Infanterieregimenter 
a 4 000 Mann = 16000 Mann zu stellen. Daran hatte der Kanton Luzern 
fussend auf der Volkszahlung von 1798, acht Kompanien a 112 = 896 
Mann zu stellen. Auf 100 Seelen Einwohner war ein Mann zu stdlcn. 
Da die Regimenter bis Ende 1807 vollstandig zu stellcn waren, und sich 
nur wcnige fUr dieses Todeskommando meldeten, war jede Gemeinde 
des Kantons Luzern, respektiv der Gemeinderal gehalten, dem Regie-
rungsrate samtliche Trinker, Saufer, Holzfrevlcr, Schurzenjager, 
Nachtschw~irmer, Faulenzer, Viiter ausserehdicher Kinder usw. zur 
Aburteilung zu meld en, und wer von der SanitiHskommission als 
kriegstauglich befunden wurde, hatte in die Regimenterzu marschieren , 
was wiederum zu einer grosscn Anzahl von Deserteuren fUhrte .. . 

Hier nun die Namen der drei Muswanger, die nach Luzern gemeldet 
wurden, samt der dazugehorigen BegrUndung. 

«Ulrich Sattler, alt ca. 26 Jahre, ledig, wohlgcwachsen, ohne Beruf, ein 
Nachtschwarmer (= Schurzcnjagcr) hat sein Verm6gen durch seinen 
schlechten, liederlichen Lebenswandel durchgejagt, wobei noeh zu 
bemerken, dass er mit Betrugcreien zu tun gehabt, namentlieh hat er 
den Hans Jakob Meyer von Z Urich wegen Baumwo]]en hetrogcn.» 

«Josef BOtler, alter, ca. 40 Jahrc, verheiratet, Vater von mehreren 
Kindern, invalid, hat sein Vermogen durch seinen sch lechten, lic-
derlichen Lebenswandel vcrlumpet, ein Nachtschwarmer, und hat 
mehrere Leute angesucht. Es ware zu wOnschen, dass dieser unsittliche 
Mann seines Alters ungcachtet, in Militardienste versetzt werden 
konnte, weil ansonst seine Kinder unter ihm auch in eincn sehleehten 
Lebenswandcl geleitet wiirden.» 

«Silvan Heggli, alt ca. 30 Jahre, ledig, ganz mittellos, hat den Beruf 
seines Vaters Josef Heggli, welcher neulieh yom Kanton ZUrich wegen 
Betrugereien requiriert und ausgeliefert wurde. Ohigcr Silvan Heggli 
hat namlich mit Handlungsgesehatt zu tun ohnebci die Leute 
aufzufiihren . Wie erst kUrzlich derselbe mit dem bcriichtigten Frid!i 
Brunner (aus der Gdli) im Kanton Zurich Vieh angekauft, ohne solches 
bezahlen zu kdnncn.» 
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Die Geschichte Miiswangens in der Sage 

Der Stiefeliriter 

GeschichtIicher Hintergrund 

1027 wurde von den Habsburgern das Benediktinerkloster Muri 
gegrundet. Es war his zu seiner Aufhebung durch den aargauischen 
Grossen Rat im Jahre 1841 ein Mittelpunkt religiosen und kulturellen 
Lebens. Das Kloster besass zur Sicherung seiner materiellen Existenz 
wie aIle andern Kloster Grundbesitz: Felder, Acker und Walder. Aus 
ihrem Ertrag mussten die Monche leben und Kirche, Schule und 
Klostergebaude unterhalten. U rsprunglich besorgten die Monche seIber 
die landwirtschaftlichen Arbeiten. Spater verpachteten sie ihre Hufe 
an Bauern, die man als Gotteshausleute bezeichnete, und die dem 
Kloster den Zins abliefern mussten. Fur die Beaufsichtigung dieser 
KlosterhOfe bestellte der Abt drei weltliche Beamte: den Meier, den 
Kdlnn und den Bannwart. Der Meier (das Wort kommt vom 
lateinischen Wort maior, der 2. Steigerungsstufe von magnus = gross, 
und bedeutet demnach der Grossere, der Vorgesetzte) hatte die 
Oberaufsicht und tibte die Polizeigewalt aus; def Kellner (von Keller) 
war flir den Eingang der Zehnten verantwortlieh, und dem Bannwart 
unterstandcn Wald, Holz und Jagd. Fur ihre Arbeit bezogen sie einen 
Teil der Zehnten und der Bussen. Es kam gclegentlich vor, dass diese 
Beamten ihre Rechte missbrauchten, die Gotteshausleute plagten und 
ausnutzten und sich auf ihre Kosten bereicherten. Ein soleh ungetreuer 
Beamter lebt in der Gestalt des Stiefeliriters weiter. 

Die Sage 

Vor vielen hundert Jahren hatte das Kloster Muri fUr seine Hofe auf 
dem Lindenberg einen seltsamen Vogt eingesetzt. Er besass einen 
grossen Kopf, und in seinem Hinglichen Gesicht sprtihten die Augen 
grtines Feuer. Haare und Bart waren brandrot. Oft ritt er auf einem 
Schimmel durchs Land, urn die Gotteshausleute zu beaufsichtigen, sic 
aber auch zu drangsalieren. Er trug dann eincn wei ten Schlapphut, und 
seine Beine steckten in grosscn Stulpenstiefeln, die weit tiber die Knie 
hinaufreichten. Seine Reitpeitsche galt nicht nur seinem Ross, sondcrn 
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auch den Feldarbeitern, wenn sie sieh naeh seiner Ansieht zu wenig ins 
Zeug legten. Wenn die Kinder ihn schon von weitem sahen, riefen sic 
einander voller Angst zu: «Der Stiefeliriter kommt» und verbargen sieh 
hinter Hiiusern und Hecken. Wie er die Gotteshausleute plagte, so 
demtitig sehmeiehelte er dem Abt und den Monehen. Die waren mit 
Blindheit gesehlagen: sie sahen nur, wie der Vogt sieh fUr das Kloster 
einsctzte, aber nieht, wie er sieh seIber bereicherte und die Untertanen 
plagte . 

Zwischen Mtiswangen und Schongau, wahrscheinlich beim heutigen 
Chelchholz (= Wald, der der Kirehc gehort), lebte damals cine fromme 
Witwc als Besitzerin eines grossen Hofes. Als sie den Tod herannahen 
fUhlte, liess sie den Klostervogt, eben den Stiefeliriter, kommen und 
vermachte ihr Gut den Monehen, damit sie ihrer Jahr filr Jahr in Opfer 
und Gebet gediichten. Sie sehied nUT ein Ackerlein von der Schenkung 
aus und ein daneben stehendes Hauslein: das sollte der Toehter ihres 
verarmten Bruders gehbren. Der Vogt aher fiilschte in seinem Land-
hunger das Testament und schrieb statt mit Ausnahme des Aekcrleins 
«mitsamt dem Ackcrlein». Das unglUckliehe MMchen wandte sieh in 
seiner Not an den Abt, und der ordnele cineo Augensehcin auf dem 
Ackerlein an. Der durchtriebene Vogt hatte vor der richlerliehen 
Tagfahrt Erde yom Klostergarten in seine Stiefel gesehtittet und in 
seinem dichten roten Haar unter dem weiten Schlapphut cinen Lotfel 
und einen Kamm versteekt. So ausgerilstet schwur er auf dem Aekerlein 
vor dem Abt und den Sehbffen folgenden Eid: «So wahr mein Schopfer 
und Richter (Loffe! und Kamm) tiber mir ist, so wahr stehe ich auf der 
Erde, die dem Kloster gehort.» Kaum hatte er den Meineid getan, fiel 
er mit einem sehreckliehen Schrei zu Boden. Als man ihn aufhob, war 
er tot, und sein Kopf war verdreht: das Gesicht war nach der Rtiekenscite 
gerichtet. 

So sieht ihn der einsame Wanderer noeh heute im Sturm der Frilh-
Ii ngsnachte und im dtistern N ovem berne bella u tlos auf seinem Schimmel 
durch dic Milswanger Allmend und dUTCh die Lindenbergwalder reiten, 
und so hat ihn auch der ungarische Ktinstler Hajnal (heute in Rom) in 
einem grosst1iiehigen Mosaikbild auf der Strassenseitc des dortigen 
Hippotels dargestellt. Die Stiefeliritcrsage wird in teils ahnlieher, teils 
verschicdener Form auch in Bremgartcn, am Bozberg und im Friektal 
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erzilhlt. Von einem Meineid bei «Schilpfcr» und «Richter» und mit 
Erde im Stiefel erzahlen auch Sagen in Wollerau, Aegeri und im 
BUndnerland. Nach Rochholz stammte der Sticfeliriter, der eigentlich 
Blasi, Blasius hiess, aus St. Blasien im Schwarzwald; in Muri habe er sich 
yom Handbuben zum allmachtigen Klostervogt emporgearbeitet. 
Geschichtlicher Kern dieser Darstellung: 1082 berief GrafWerner von 
Habshurg Monche von St. Blasien nach Muri, die das Kloster im Sinne 
der Klosterrcform von Cluny umwandeln soli ten. (, 

Der Stiefeliriter 
Mosaikbild auf der Strassenseile des Hippotels von Anton Achermann, Hamikon-
Berg. Ein Werk des in Rom wirkenden ungarischcn KUnsllers Hajnal 
Foto-Leihgahe: Ursula MUller 
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Wirtschaften 

Tavernen lind Pinten 

Die Herren J csuitcr crwarbcn 1715 einen Hof in Hamikon und damit 
auch ein Tavernenrecht. Seither war dart die Richtstatte der Richter 
von Grunenberg. Dazu finden wir folgende QueUe: 

«Das Collegium der Herren Jesuiten in Luzern pratentiert ein 
Tavernenrecht zu ihrem anna 1715 erkauften Linclenhof in Hamikon 
(heute bei Franz Ineichen) laut Kaufbrief zur Lincle genannt. 1st 
claselbsten aber tiber Menschengeclenken nicht mehr gewirtet worden, 
obzwar del' Tavernenschild mit del' Jahrzahl1614 noch beihanden und 
daselbst laut eines Spruchbriefes der 1354, so bei den Gemeinden 
M uswangen und Hamikon Handen liegt, del' Herrschaft von Oesterreich 
Vogten Richtstatt war. Umgeld oder Tavernenzins weiss man nicht, 
class etwas gegeben wurde.» 

A 11 cler Tagsatzung in Frauenfeld yom 20. J uli 1742 wurde folgende 
Bitte der Luzernervorgetragen: ~<Es haben hierauf die lob lichen Stan des 
Luzern Herren Ehrengesandte vorgetragen, dass die Herren .Tcsuitcr 
von Luzern um die Gnade gebeten haben, ihre zu Hamikon inhabende 
Taverncn Gcrcchtigkeit sowohl zu ihrcn wic auch der Durchrciscndcn 
besseren Bekommlichkeit auf ihr Haus ZlI Muswangen (heute Anton 
Koch) transportieren ZlI durfen. 

Worauf wir unscrcn Landvogt aufgctragcn habcn, class wcnn cr keine 
begrUndctc Besehwerde dagegen finden werde, diese Transportation 
im Namen eines lOblichen Syndicates zu gestalten, unci clarUber Brief 
unci Siegel auszu[crtigcn.» 7 

Aus dem Jahre 1813licgt uns cin Bittgcsuch von.T oscf Schmid, Wirt zur 
Linde in MUswangen vor. Daraus geht hervor, dass der Regierungsrat 
beschlossen ha t, alle dem Schulfonds zugehorigen G U ter zu ver~iussern. 
Weil die Wirtschaft dazugehorte, mochte der Wirt das Tavernenrecht 
kaufen oder das dazugehorige Personalrecht fUr sich lebenslanglich 
erhalten. Er begrtindet dies damit, dass er schon elf Jahre das Lehen 
besessen, eine neue Scheune erbaut, sein Haus und Keller mit grossen 
Unkosten zu einer Wirtschaft eingerichtet und einen Weinvorrat fUr 
mehr als ein Jahr eingekauft hat.. . 
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Dem Bitten wurde nieht stattgegeben. Es wurde schliesslich eine 
Versteigerung angesagt tiber die dem Schulfonds angehorigcn Gross-
lehnmatte, Ausserlehnmatte, und Lehenhaus samt Gcrechtigkeit zu 
1Himikon, dann der Hof und das Wirtsrecht zu Mtiswangen. Weil die 
Obrigkeitdamit nieht zufrieden war, verftigte sie einezweite Steigerung. 
Dabei wurde das folgende Resultat erzielt: 

«Grosslehnmatte 14,51ucharten 
Schatzung 
Ietztes Bot der 1 . Steigerung 
bei der 2. Steigerung 
folglich mehr als bei der 1. Stcigerung 
weniger als die Sehatzung 

Diese Matte wurde zu 4 Teilen versteigert: 
Kaspar Lang-Mtiller, 2 Jueharten urn 
10hann Notter 4,5 Jueharten urn 
Peter Leonz Lang 4 Jueharten urn 
Marcel Josef 4 Jucharten urn 
Total 14,5 J ucharten 

A usserlehnmatt: 
Schatzung 
letztes Bot der 1. Steigerung 
bei der 2. Steigerung 

9 Jueharten 

folglich mehr als bei del' 1. Steigerung 
weniger als die Schatzung 
Kaufer Leonz Wyss 

Lehenhaus samt Gerechtigkeit: 2 5/x Jueharten 
Schatzung 
lelzles Bot der 1 . Steigerung 
bei der 2. Steigerung 
folglich mehr als bei der 1. Slcigerung 
weniger als die Sehatzung 
Kaufer Johann Hochstrasscr 
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4000 Gulden 
3 600 Gulden 
3649 Gulden 

49 Gulden 
351 Gulden 

430 Gulden 
1250 Gulden 

553 Gulden 
1416 Gulden 
3649 Gulden 

1500 Gulden 
1241 Gulden 
1320 Gulden 

79 Gulden 
180 Gulden 

2 800 Gulden 
2540 Gulden 
2 545 Gulden 

5 Gulden 
255 Gulden 



Hof zu Muswangen, der samthaft verkauft werden konnte und nie-
mand auf einzeln Stucke bieten wollte. 
Schatzung 
letztes Bot def 1. Steigerung 
bei der 2. Steigerung 
folglich mehr als bei def 1. Steigerung 
weniger als die Schalzung 
Kaufer Peter Kaufmann aus Beinwil 
(heute Jakob Rogger-Weibel) 

Tavernenrecht zu MUswangen 
letztes Bot der 1. Steigerung 
bei der 2. Steigerung 
folglich mehr als bei der 1. Steigerung 
Kaufer Paul Liniger, Sohn von Muswangen 
(he ute Anton Koch) 
Bisheriger Lehenzins 

30 230 Gulden 
26 000 Gulden 
27 600 Gulden 

1600 Gulden 
2630 Gulden 

1 055 Gulden 
1550 Gulden 

495 Gulden 

24 Gulden» 

«Peter Bachmann, privilegierte Taverne, scin Haus, Zeichen ist eine 
Linde, Tavernenrecht yom 18. Oktober 1S00; Zins 5 Franken pro 5/4 

Jahr. Franz Butler, Pintenschenke, sein Haus, Zeichen: einen Busch, 
Tavernenrecht vom 18. Oktober 1800; Zins 40 Franken pro 5/4 lahr.» 8 

Eine Pinte ist zwar verschwunden, doch sind wir in der gliicklichen 
Lage, dass unser Dorf immer noch ein sch6nes, modern eingerichtetes 
Gasthaus, die «Linde» besitzt. Sie isl allerdings kein Landwirtschafts-
betricb mehr. Aus der Scheune wurde der Linclensaal und aus einem 
Teil des Kellers die Garage Fuglister. 
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Theater in Miiswangen 

In Muswangen gibt es nicht erst Theater seit Bestehen cler Musik-
gcsellschaft und des Kirchenchors. Der nachfolgencle Brief stammt aus 
der Zeit, als die Schweiz naeh der Franzosischen Revolution von 
franzosischen Truppen besetzt war und berichtet von einer Bitte urn 
TheaterauffUhrungserlaubnis. Die Anrede «Burger» soIl die Gkichheit 
alIer Mensehen ausdrticken. Dis 1798 war die Gescllsehaft eingeteilt in 
die politiseh Privi1cgierten (meistAdeJ), die wirtsehaftlieh Priviliegierten 
(meist Kaufleute und Handwerker) und die «Hintersassen», welche 
sehr wenig Rechte hatten. Dazu kam noeh der Klerus, welcher zu den 
politiseh und/oder wirtschaftlich Privilegierten gehorte ... 

1st es abel' nieht seltsam, dass damals, wo «Gleichheit, Freiheit und 
Bruderlichkelt» herrschen sollte, nieht einmal ein Theater aufgefUhrt 
werden durfte ohne diverse Zustimmungen? 

«Burger Kantonsstatthalter! 

weil etliche Burger der Gemeinde Muswangen gesinnt sind auf die Zeit 
zum letzten Fasnachttage ein LuslSpiel oder Hintermedy auf einer 
Schaubtihne oder offenem Theater vorzustellen und dassclbe von 
Burger Pfarrherrn gutgeheissen unci zensuriert unci auch dem BUrger 
U nterstatthalter gezcigt wurcle und im Theater nichts Widrigcs gefunclen 
wurcle, h aben wir gemeinsam bittliches Ansuehen an Sie, class Sie so gut 
sein wollen und uns dasselbe nicht versagen, weil seIber niemanden zu 
Schaden gcreicht, sonclern Bur zur Aufmunterung unci samtlichem 
Volke zur Freude gereichen soIl. Wir hoffen sehr, <.lass unser Gesueh 
von Ihnen gunstig C1u[genomrnen unci gutgeheisscn wercle unci so leben 
wir in getrosteter Hoffnung und verblciben zu weiteren Diensten. 

Muswal1gcn, den 20. Februar 1800. 

Ieh Dorfprasident Hanspeter Bachmann bin aueh zufrieden, von all da. 
Ernpfangen Samstag morgen, den 22. Hornung 1800 dureh Burger 
.T osef B titler.» 9 

Muswangen hat 110eh ein aHeres Zeugnis der Theatertraclition: 1762 
spielte man das Doppclspiel «Hildegard und Rochus». Auf dem 
Titelblatt lesen wir: «Starker Streit, grosser Sieg, der [rech versuehten, 
falsehlieh verklagten, ungerecht ZUlll Tod vcrclammten Unschuld, 
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vorgestellt in der heiligcn Hildegardis, Karolus des Grossen Gemahl, 
und dem hciligcn Pilger Rochus, ein Trauerspiel, welches von der 
ehrsamen Gemeind Miiswangcn auf einer Schaubtihne wird aufgeftihrt 
werden, den 20. und 23. May, so das Wetter nieht gtinstig sein soUte, den 
nachsten Sonn- oder Fcicrtag, i111 .Tahr 1762. Gedruckt zu Zug, bey 
10hann Michael Blunschi.» 

«Verschnaufpausc» dcrTheatergruppe Miiswangen. AufHlhrung am M usikkom:crt 
im «Lindensaal» 1993 FOlo-Leihgabc: Thcatcrgruppe Miiswangen 
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III. Gemeindewesen 

Die alten Biirgergeschlechter 
1m Jahre 1678 wurdc in Hitzkirch die neue Pfarrkirche gehaut. Aus 
dieser Zeit bestchl cin Baubuch. Darin findet sich eine Lisle aUer 
Spender sowie cine liickenlose Auflislung aller damals in der Pfarrei 
wohnhaftcn Familien. Die Pfarrci Hitzkirch wurde damals von Pfarrer 
Jeremias Schmid geleitet. (Er unterstand dem Komtur der Kommen-
de des Dculschritterordens, hcute Lehrerseminar). Neben Hitzkirch 
gehorten ins Gebiet der Pfarrci: Ermensee, Sulz, Lieli, Gelfingen, 
Richensec, Mliswangen, Hiimikon, Altwis, J enseits des Sees (Retschwill 
Herlisberg), Mosen, Aesch und Rliedikon. Das Baubuch von Hitzkirch 

Das Baubuch fUr die Pfarrkirche Hitzkirch von 1678, in welchem auch aile 
Miiswanger Geschlechter aufgefiihrt sind. 
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ist aus Anlass des 700-jahrigen Bestehens der Eidgenossenschaft 
bearbeitet und herausgegeben worden. Es ist die alteste QueUe fUr die 
Geschlechter yon MUswangen. 1m Jahre 1678 wohnten 44 Familien in 
MUswangen. 

Die MUswanger hatten erst yor 10 Jahren die neue Kapelle gebaut. 
Trotzdem sind die Spcnden der MUswanger erstaunlich hoch. Die 
grossten Spenden sind yon so1chen Familien, die neben der Landwirt-
schaft noch einen Handwerksbetrieb hatten, so etwa Brunnenmacher 
Andreas Sattler, Maurer Kretz, Sager Jakob Sattler oder der Zwolfer 
(= Kirchenrat) Andreas Jenni. Das Dort zahltc damals 277 Einwohner 
(Hamikon 304). Hier nun die Namen der Spenderfamilien: 
Heggli, Schnider, Bolsterli, Sattler, Rastbcrgcr, Bachmann, Kretz, 
MUlier, Scherer, Bur, Rey, Jenni, Schweitzer, Warnister, Lang. 

Am starksten vertreten waren die Familien Sattler, Kretz,Jenni, Heggli, 
Rastherger und Bachmann. Wer sich weiter fUr dieses Thema 
interessiert, lese das Euch «Familien im Hitzkirchertal» yon H. BUchler 
und B. Hafliger, Comenius Verlag, Hitzkirch 1991. 

Bevolkerungsentwicklung 
Burgerverzeichnis 1798 - Volkszahlungen 1799 

Die damalige helvetische Revolutionsregierung ordnete, wie auch die 
damaligc franzosische Revolutionsregierung eine Volkszahlung an, 
zur Bestimmung des militarischen Aushebens, sowie zur Handhabung 
der ArmenfUrsorge. 
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Die Namen der Burger von Muswangen, die anno 1798 den Eid auf 
die helvetische Verfassung geschworen haben 

Kaplan J. Werder 
Bernhard Jenni 
Leonz Heggli, junger 
Leonz Jenni 
Leonz Heggli, alter 
Johannes Jenni 
Fridolin Heggli 
Kaspar Leonz Huwiler 
Franz Butler 
Vinzenz Huwiler 
Jakob Kretz 
Johannes Wamister 
Johannes Holtschi 
Heinrich Bachmann 
Kaspar Holtschi 
Johannes Sattler 
Josef Rastberger 
Andreas Sattler 
Franz Heggli, alter 
Josef Hagi 
Franz Heggli, junger 
Johanna Affentranger 
Michael J ung 
Bernhard Jenni 
Jakob Suter 
Kaspar MUller 
Franz Bachmann 
Josef MtiI1er 
Hanspeter Bachmann 
Johannes Muller 
Peter Bachmann 
Josef BUtler 
Peter Butler 
Jakob Kretz 
Josef Butler 
Josef Kretz 

Adam Jenni 
Xaver Kretz 
Baptist Huwiler 
Johannes Sattler 
JoscfMeier 
Josef Sattler 
Leonz Sattler 
Severin Ersam 
Heinrich Bachmann 
JoscfErsam 
Hans Kretz 
Jakob Staubli 
Leonz Willimann 
Sebastian Hart 
Jakob Huwi1cr 
Wolfgang Wamister 
Josef Bachmann 
Andreas Kretz 
Jakob Leonz Bachmann 
Johannes Raslberger, jUngcr 
Kaspar Leonti Sigrist 
Johannes Rastberger 
Matthias Heggli 
Bernhard Rastberger 
Johannes BUtler 
Johannes Geishusler 
Jakob Eiholzer 
Kaspar Muller 
Josef Kung 
Jakob Muller 
Leonti Eiholzer 
Josef Muller 
Heinrich D()beli 
Melk Rastberger 
Lukas Huwiler 

Bescheinigt Muswangen den, 23. August 1798, Suter, Agent Distrikt 
Sarmenstorf. In 
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Bevolkerung anno 1799 

Ort Wohnhauser Ubrige Gebi:iude Einwohner 

Mtiswangen 54 1 307 
Hamikon 59 1 407 
Sulz 35 201 
Retschwil 6 1 44 

BevOlkerung anno 1817 (Kanton Luzern 108636) 
Ort Manner Frauen 

Miiswangen 257 219 
Sulz 130 122 
Hamikon 313 283 
Schongau 568 552 

Entwicklung der Bevolkerung in Miiswangen 

Agent 

Jakob Suter 
Johann Rey 
Anton Meyer 
Franz Lang 

Total 

476 
252 
596 

1120 11 

Jahr Einwohner Jahr Einwohner 

1900 
1920 
1941 
1960 

324 
325 
279 
238 

Eidgenossische Abstimmungen 

Jahr Abstimmung 

1848 Bundesverfassung 
1971 Einftihrung Frauenstimmrecht 
1976 Einftihrung 40 Stundenwoche 
1978 Einftihrung Sommerzeit 
1986 Beitritt der Schwei zur UNO 
1989 Schweiz ohne Armee 
1992 Beitritt zum EWR 

1970 
1980 
1990 
1993 

244 
217 
308 
378 (31. Marz 1993) 

Ja 

26 
17 
8 

15 
4 

34 
42 

Nein 

42 
34 
55 
79 

100 
117 
152 
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Wahlen der Gemeindebehorden Miiswangen ab 1963 

Gemeindeprasidenten 
1963 -1971 Josef Bleichmann-Etterlin (t) 
1971 -1975 Josef Rogger-Helfenstcin 
1975 - 19'8,7 Jakob Sattler-Stutz 
1991- Rohert Wipf-Rogger 

Gemeindeammann 

1963 -1971 JosefBleichmann-Etteriin (t) 
1971-1983 Julius Lustenherger-lcnni (t) 
1983 - 1991 Rolf Rapold-Erb 
1991- Max Kalin-Suter 

Sozialvorsteher 

1963 - 1983 Jakoh Sattler-Stutz 
1983 -1987 Hans Roth-Aehi / Robert Wipf-Rogger 
1987 - 1991 Robert Wipf-Roggcr / Silvia Ruch-Frutschi 
1991 - 1993 Silvia Ruch-Frutschi 

Gemeinderate 

1975 -1987 
1983 -1991 
1987 - 1991 
1991 -

Josef Luthy-Brugger 
Josef Heggli-Scnn 
Jakob Bachmann-Stocker 
Heinrich Affentranger / Hansruedi Stauffer-Weibel 

Steuereinnahmen in Miiswangen 

Jahr Fr. 

1909 3280.75 
1920 7263.60 
1960 29422.10 
1992 443459.20 
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Gemeindehaus 1976 

Am 6. Dezember 1975 wurde an der Gemeindeversammlung eine 
siebenkopfige Baukommission unter dem Prasidium von Herrn Jakob 
Sattler gewahlt. 

Nachdem man Mtihe hatte, Bauland in der Dorfmitte zu erwerben, 
stellte Jakob Rogger-Steiner Land zur Verfilgung und zwar zu einem 
Preis von dem man positiv tiberrascht war. 

Einscgnung und Grundsteinlegung des Bauplatzes 

Am Donnerstag, 14. Septcm ber 1 976 fand in Mtiswangen die Einsegn ung 
und Grundsteinlegung der Baustelle des Neubaues fUr den Kindergarten 
und das Gemeindehaus statL 

Nebst dem Gemeinderat und der Baukommission waren von der 
Geistlichkeit Herrn Pfaner Felix Estermann aus Schongau und der 
damals neue Pfarrer Robert Lang anwesend. 

Von links nach rechts: 
Abwart Hans MUller; Pfarrer Robert Lang; Pfarrer Felix Estermann; Gemeinde-
ammann Julius Lustenberger; Gemeinderat Josef LUthy; Gemeindeschreiber 
Josef Schmid; unbekannt; unbekannt; Jakob Rogger; Herr Weilenmann; Oskar 
Biotti; Jakob Sattler; Josef Heggli Foto-Leihgabe: Gemeinde Miiswangen 
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Dorftreff 

Tm Jahre 1990 wurde von Bcwohncrinnen an der Gemeindever-
sammlung darauf aufmerksam gemacht, class cs fUr die Kinder immer 
gcfahrlicher wird bei der Kirche zu «tschutten». Daraufhin setzte der 
Gemeinderat cine Arbcitsgruppe ein. N ach eingehendem Studium der 
Saehlage erarbeitete die Gruppe zu handen des Rates einen Vorschlag, 
welcher nieht nur einen Spielplatz beinhaltete, sondern einen Treff-
punkt fUr Menschen allen Alters. Nach verschiedenen AbkHirungen 
konnte die Standortfrage geregelt werden; beim alten Sagekanal neben 
dem ehemaligen Waisenhaus. Die Btirgergemeinde steHte das Grund-
sttick unentgeltlich zur Verfugung. Es wurde umgezont in cine Zone fUr 
Offentliche Zwecke. Die Finanzierung konntc cbcnfaHs geregelt werden: 
Spende der Stiftung 700-J ahre Eidgenosscnschaft, Gemeindebeitrag, 
Amt fur Naturschutz, Kirchgemeinden, Freiwilligenarbeil und private 
Spcnden von fast Franken 40 000.-. 

Das Projckt umfasst ftinf Teile: Fussballplatz, Feslpla lz mil Feuerstelle, 
Kkinkinderspielplatz, Spielhugel und Heekenlehrpfad entlang des 
Baches. 

1m Herbst 1992 konntcn dic Arbeiten aufgenommen werden. Voraus-
siehtlieh im J uni 1 t)t)3 kann der Treff in Belrieb genommen werden. An 
der 1100 Jahr-Feier, am Samstag, 28. August 1993 wird er offiziell ein-
geweiht. 

Mit dem Treff ist ein wcitcrer Sehwerpunkt in der neueren, baulichen 
Entwicklung unseres Dorfes gesetzt worden: nach dem Kindergarten, 
dem Sozialwohnungsbau, dem Wohn- und Gewerbehaus und zuletzt 
der Wasserversorgung. Vielleicht geht bei Bedarf in einigen J ahren der 
Wunsch vieler Btirgerinnen und Btirger nach einem eigenen Schulhaus 
wieder in Erftillung .. . 

Weiler und Flurnamen 

Das Dorf Mtiswangen ist zusammengesetzt aus dem Kern des Dorfes, 
den Quartieren Oberdorf, Moosmatt, Buhl, Unterdorf, Steiachcr und 
den folgernden Weilern: Einschlag, Langmatt, Schlatt, Falken, HOlzli, 



Weienbrunnen, Holzmatt, Kaserhof (Neusiedlung). Nichtzu vergessen 
ist das Altcrshcim ChrUzmaH in Hitzkirch, in welchem einige MitbUrger-
inn en und MitbUrger von uns wohnen. 

In jedem Darf gibt es verschiedene Flurnamen zur Bczcichnung dcr 
Grundstucke. Lcidcr haben sie seit def EinfUhrung des Gfundbuches 
etwas an Bedeutung verloren. Hier die wichtigsten Namen: Feld, 
Wolfgalgen, BUhl, Rotel, Kreuzacker, RUchlig, Hintere Allmend, Vor-
dere Allmend, Bujstock, Moos, Flachsmatt, Rolli, Muttergottesmatteli, 
Matt, Wyti, Milchmatt, Zaugg, SchUrlimatt, Marlaehe, Husmatt, Sack, 
Langmatt, Schlatt,Weienbrunnen, Rossbrunnen, Milchmatt. 

Torfausbeutung auf der Miiswanger Allmend 
Beim RUckzug des Gletschers entstand auf der MUswanger Allmend 
eine seichte Seelandsehaft. Die zuneh111ende War111ezeit liess cine 
tippige Vegetation, wie Schilf, Birken, Segge, Wacholdern und Zwcrg-
kicfern aufkom111cn. Durch die Anhaufung Uber Jahrtausende nach 

Torfaufbereitungsmaschine 
Foto-Leihgabe: Maria Koch 
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und nach absterbcnder und aufs neue wieder spriessender Pflanzen 
entstanden ausgedehnte Decken aus dem Zersetzungsprodukt dieser 
Pflanzen. Beim Verlanden dieser seichten Seen und Tumpel bildeten 
sich Flachmoore wie auch zum Beispiel im Kanton Luzern: 
Wauwilermoos, Hochdorf, Eschenbach, Menznau, Geis usw. 

Ausbeutung nach dem ersten Weltkrieg 1919/20 
Der erste Abstich, der sogenannte Fasertor[ wurde hauptsachlich als 
Streuetor[ in Vichstallen verwendet. 

Als Kohle und Holz Mangelware wurden, hereitete man Torf zu Heiz-
material auf. So wurde zum Beispiel im Pfrundhaus (= ehemaliges 
Schulhaus) das Schulzimmer sowie die Pfarrwohnung mit Torfbeheizt. 
Tn den J ahren 1922 bis 1939 ist die Ausbeutung von Torf stark 
zuruckgegangen. Vereinzelt wurde Torf noeh zu Versorgungszwecken 
maschinell abgebauL. 

Torfstechgruppe Foto-Leihgabe: Maria Koch 
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Ausbeutung 1940 bis 1945 

Das Brenn- unci Heizmatcrial vcrknapptc sich wicclerum. Maschinell 
wurcle cler N ass- ocler Specktorf mit Elevatoren aus clem Loch befbrdert 
und der Zerhackungsmaschine zugeflihrt, wo er gepresst wurde. Die 
Maschinen besassen zwei bis drei quadratische Ausgange, deren 
Abmessung flinf bis sechs Zentimeter betrugen, eine eigentliche 
Wurstmaschine. Sehr viel Handarbeit war erforderlich, bis der 
bcarbcitetc Torf ausgetrocknet war. Viele Mtiswangerinnen und 
MUswanger sowie Internierte des zweiten Weltkrieges haben dabei ihr 
Uigliches Brot bei kargcm Lohn vcrdicnl. 
In spatcren Jahren ist daraus ein MUswanger Lied entstanden . Anlass 
clazu gab der geplante Panzerplatz auf dem Lindenberg. (Text siehe 
Seitcn 93 bis 95.) 

Feuerwehr Miiswangen 

Die Feuerwehrptlicht war scit jeher gcgcben. Jeder Hausbesitzer war 
gehallen, eincn mit Wasser geftillten Eimer bercit zu hallen. 

Feuerwehrspritze anno 20. Juli 1787 

Auszug, Actum Tagessatzung: Gesuch flir Feuerwehrspritzen. 

«Als dann hochgeachtete gnadige Herren Ehrengesandte erschienen 
und in geziehmender Untertanigkeit gekommen Karl H6rnli, Seckel-
meister von Aesch und Bernhard Ineichen von Sulz, namens 
beschriebenen sieben Gemeinden imAmt Hitzkirch gehorsamst bittend, 
dann ihnen bewilligt werden m6chte in nachfolgender Abteilung, drei 
Feuerwehrspritzen anzuschaffen, ob eine fOr Aesch und Mosen, die 
zweite fUr Hamikon, Mtiswangen und Sulz, und die dritte fUr Herlisberg 
und Retschwil.» 12 
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Dortbrande von Miiswangen 

Aus dem Gemeindeprotokoll kscn wir: 

26. Augustmonat 1861 morgens 4.00 Uhr 

Brandausbruch beim Restaurant Linde, Familie Bleichmann Gastwirt. 
Grosser Brand: 22 Objekte wurden eingeaschert. Diesc gchorten fol-
genden Einwohnern: 

Damalige Besitzer: 

Bleichmann, Gastwirt 
Elisabeth Koch 
Xaver Jung, Haus und Scheune 

Geb. Nr.: 

52 
51 
50A 
50B Xaver Jung und Bleichmann 

Bleichmann und Katharina Brunner 53 
Gebrudcr Sattler 54 
Katharina Hcggli und J. BUtler 55 
Heinrich Bachmann 8 
Xaver Heggli 10 
Xaver Huwiler 12 
Bernhard Kopfli 11 
Josef Rolli 13 
Leonz Meier 
Gebruder Kaufmann 
Kaspar Muller, sel., Erben 
Schul- und Pfrundhaus 

48 
57 
7 

14 

Heutige Besitzcr: 

Anton Koch, Wirt 
Hans Aeschlimann 
Josef Jung, Posthof 
Josef J ung, Posthof 

Haus und Scheune 
Hans Meier 
Josef Luthy-BrUggcr 
Franz Bleichmann 
Alte Kascrci 
Josef LUthy-BrUgger 

Thalmann, Boswil 
Jakob Rogger-Weibel 
Josef Rogger-Steiger 
Wohnhaus Dorf 

Gleichen Tags wurde eine Brandkommission auf dem oberen Linden-
platz einberufen und gewahlt: 

Prasident: 
Gemeindeammann: 
Verwalter: 

Supplcant: 

Kaplan Tschieri 
Fridolin J enni 
Kaspar J enni 
Johann Jenni 
Johann Josef Kaufmann 

Die Brandkommission steHte am 3. September 1861 ein Gesuch an den 
Regierungsrat des Kantons Luzern mit der Bitte urn UntersWtzung. 
MUswangen crhiclt von Sammlungen und Liebesa bgaben ei nen Betrag 
von Franken 2 721.15. 
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Am 12. Dezember 1861 wurdc bcschlossen, das nbtige Holzzum Bauen 
von Schul- und Pfrundhaus sci vom Waisenamt (Weienwald) unter 
gchbriger Vergiltung an das Waisenamt zu beziehen. Es wurde del' 
Fronarbcitcrlohn angesetzt: 

schwachere Arbeiter 
bcsscrc Arbeiter 
strammc, kraftige Arbeiter 

14 Batzen im Tag 
16 Batzen im Tag 
18 Batzen im Tag 

Die Brandversicherung vergutete damals einen Betrag von Franken 
39999.-. 1m weiteren erhielt eine Spritzenmannschaft einen Betrag 
von Franken 60.- fur geleistete Dienste. 78 Person en waren damals 
yom Brand betroffen. Auf dem Brandplatz waren 12 Spritzen mit 31 
F euermannschaften. 

24. Oktober 1865 

Der zweite uns bekannte Dorfbrand zerstbrte 16 Objekte. Die damals 
ausbezahlte Pramie der Brandversicherung betrug Franken 9 824.-
und die Vergutung an die Spritzenmannschaft Franken 20.- . Der 
Brandausbruch erfolgte bei Kaspar Jenni, Verwalter. 

Folgende Besitzer wurden vom Brand betroffen: 

Damaliger Besitzer: 

Maria Muller, geb. Jenni 
Franziska Heggli, geb. MUller 
Pankraz Heggli 
Kaspar Jenni 
Rosa Frischkopf 
Cecilia KUng 
GebrUder Strebel 
Leonz Heggli 
Geschwister Wangeler 
Daniel Bachmann 
Josef Abt 
Pctcr Affentranger 
Xaver Heggli 
Katharina Butler 

Gcb. Nr. 

58 
45 
42 
11 

34 
3R 
37 
36 
35 
33 
32 
45/31 
44 
43 

Heutiger Besilzer: 

Josef Affentranger 
Guido Heggli 

Julius Lustcnberger 
Anton Jung 
Jakob Bachmann 
Julius Lustenberger 
Julius Lustenberger 
Josef Bachmann 
Heiri Affentranger 
Josef Affentranger 
Hr. Klaus 
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18. Juni 1866 
Der dritte Dorfbrand, vermutlich Brandstiftung, zersttirte neun 
Gebaude. Der damalige Schaden wurde mit Franken 10 666.- vergtitet. 
Die Spritzenmannschaft erhielt Franken 15.-. 13 

Fcucrwehrspritze 

Die damals gemeinsam benutztc F<.:u<.:rwehrspritze der Gemeinden 
Sulz, Hamikon, und Mtiswangen wurde an einer Steigerung samt Sprit-
zenhaus mit einem Zuschlag von Franken 649.- an Hamikon tibcrgcbcn. 
Mtiswangen beschloss darauf, eine altere Spritze zum Preis von Fran-
ken 41 0.- zu beschaffen. 1m Jahre 1871 wurde das Spritzenhaus auf dem 
heutigen Grundsttick der alten Kaserei gebaut, und im Jahre ISS7 
wurde dann eine andere Feuerwehrspritze angeschafft. Diese befindet 
sich heute zu Anschauungszwecken im Feuerwehrzentrum Reussbtihl. 

Tn Mtiswangen sind von 1861 bis 1992 insgesamt 64 Geb~iude ein Raub 
der Flammen geworden. 

Di e letzten drei Brande waren im Jahre 1964 bei Georg Birrer, im Jahre 
1980 bei Franz Brun, Friedheim und im Jahre 1987 bei Josef Hafliger, 
Luckclhof. 

Feuerwehrspritze von 1887. Reute im Feuerwehrzentrum Reussbilhl 
Foto-Leihgabc: Jakob Sattler 
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IV. Kultur und Vereine 

Die Pfarrei Miiswangen 

Leider ist tiber die Geschichte der Pfarrei Mtiswangen wenig bekannt, 
weil das Pfarrei- und Gemeindearchiv bei versehiedenen Branden fast 
vollstandig zerstort worden ist. 

Um 1609, als Mtiswangen ca. 270 Einwohner zahltc, gehorte das Dorf 
zur Pfarrei Hitzkirch. Tn diesem Jahr wird auch erstmals die Kapelle 
erwahnt, weIche zu Ehren der Muttergottes gebaut worden ist. Urn 
1669, als man sich in Hitzkirch mit dem Bau einer neuen Kirche 
beschaftigte, wurde in Mtiswangen die neue Kirche mit Altar durch den 
Weihbischof von Konstanz eingesegnet. Damals gehorte unser Dorf 
noch zum Bistum Konstanz. 

Da es vor aHem den alteren Leuten zu streng war, morgens und nach-
mittags nach Hitzkireh zur Kirche zu gehen, hat die Btirgerschaft eine 
Friihmesserei gestiftet. Sie hat sich verpt1ichtet, flir einen Priester, cler 
dem Plarrer von Hitzkirch untersteht, aufzukommen. Dieser hatte die 
Aufgabe, die Seelsorge zu gewahrleisten und im Winter die Kinder im 
Lesen, Schreiben und der Bibel zu unterrichten. 

1767 erhielt die Kirche von den Jesuiten in Luzern das wunderschone 
Nothcl[erbild an der Stidwand der Kirche. Der hI. Theodul und die hI. 
Barbara sind neben Maria weitere Kirchenpatrone. 1795 gab der 
Bischof die Erlaubnis, das Altarssakrament aufzubewahren und somit 
einen Tabernakel einzubauen. 181 Obekamen die Mtiswangerdie Taul-
erlaubnis und den notwendigen Taufstein. 1831 erhielt das Dorf das 
Recht zu beerdigen und errichtete einen eigenen Friedhof. 
Das schone Kirchlein wurde wiederholt vergrosscrt und renoviert. 
1927 wurden aussen die Sichtmauem freigelegt und die Fassade in 
neubarockem Stil gestaltet. Tnnen wurde die Kirche letztmals 1975176 
renoviert. 

Der kleine Turm auf dem Dach tragt vier Glocken. Sie begleiten die 
Mtiswanger jahraus, jahrein mit dem Stundenschlag und rufen sic zu 
frohem, besinnlichem und traurigem Zusammensein vor Gott. 
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Vereine 

Von alten und neuen Vereinen im Dorf 

Der alteste unter den heutigcn Muswanger Vereinen, die Feldschut-
zengesellschaft, wurde im Jahre 1893 gegrundet. 

Der Mannerchar, gegrundet 1911 durch den Dort1ehrer Christian 
Lustenberger, folgte genau 18 Jahre spater. Der damalige Miinner-
chor spielte in unserem Dorfe eine sehr wichtige Rolle. N ach 43 J ahren 
Vereinsleben wurde der Char im Jahre 19541eider aufgelost. 

Aus dem Jahre 1929 daticrt die Grundung des Cacilienvereins Mus-
wangen, heute Kirchenchor. Seit Jahren wurde der Kirchgesang von 
frei vereinigten Sangerchoren besorgt. 

Am 4. Dezember 1931 grundeten elf Muswanger in der «Linde» die 
Musikgesellschaft. Untcr der Leitung von Kaplan Vetter (Grunder-
initiant) wurden die kirchlichen Feiertage musikalisch begleitet. 

1m Jahre 1955 wurde durch die Initiative vom damaligen Pfarrer Leo 
Rast die Frauen und Muttergcmcinschaft gegrundet. 

Die Grulldung der Bannerzunft ftihrt nach Hamikon ins Jahr 1968 
zuruck. Reute bildet der Verein cine Gemeinschaft der beiden Dorfer 
Hamikon und Muswangcn. 

Portrats der im Jahre 1993 in Miiswangen bestehenden Vereine 
Die nachstehende Ubersicht wurde aufgrund der von Vereinsseite 
gelieferten Angaben in alphabetischer Reihenfolge zusammengestellt 
(Stand Dezember 1992). 

Bannerzllnft Hamikon-Miiswangen (Symbol 4 Banner) 

Grundung: 1968. Erster Vorstand: Vizenz Lang (1. Prasident) , 
Sebastian Bucher, Xaver Stocker, Alfred Haas, Josef 
Amhof, Martha Egli, Robert Amrein. 

Vereinszweck: Die Zunft bezweckt die Belebung der Fasnacht, die 
Aufrechterhaltung alter Volksbrauche und die Pflege 
der Kameradschaft und der Geselligkeit. 
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Aktivitaten: Zunftbot mit Wahl des Zunftpaares, Zunftball, Alters-
bescherung Hamikon/Miiswangen, Tagwache bcim 
Zunftpaar, Gwaschhachle-Zytig, Altersbeschcrung im 
A Itersheim Chriizmatt, Hitzkirch, Kinderfasnacht , 
Umzug Hochdorf mit Rundfahrt im Luzerner Seetal. 

Vereinsgeschichte: Woher stammt der Name «Bannerzunft»? Beim 
Jassen mit deutschen Karten weist man vier Banner, 
vier «Giger» oder «d'Hamiker Musig». Friiher gab es 
Strasscnmusikanten die von Dorf zu Dorf zogen und 
fUr Unterhaltung sorgten. Vier soIche Musikanten gab 
es [rUher auch in Hamikon. 

Mitglieder: 198 

Fcldschiitzengescllscbaft Miiswangen 

Griindung: 14. J uni 1893 durch Gemeindeammann lohann M tiller 
(1. Prasident) ; Messmer lakob Affentranger, Lehrer 
Alois Lustenberger, SehUlzcnmeister Leonz Heggli, 
Altmessmer lohann J ung. 

Vereinszweck: Durchftihren des Obligatorischen sowie Feldschiessen 
mit der personlichen Waffe. DurchfUhren von Ubungs-
tagen und Besuch von SchiessanUissen. 

Markante Vereinsgeschichte: 
1894 1. Fahnenweihe 
1927 Bau des Scheibenstandes mit 6 Zugscheiben 
1930 Bau des Schtitzenhauses 
1943 50-1ahrfeier mit Fahnenweihe 
1967 75-1ahrfeier mit lubilaumsschiessen 
1993 100-1ahrfeier 

V orstand nach 100 1 ahrcn: 
Prasident: 
Kassier: 
Aktuarin: 
Schiitzenmeister: 
Fahnrich: 

Mitglieder: 78 

Werner Stocker 
Andreas Bleichmann 
Heidi Heggli-Sehwegler 
Pius Sattler 
Andre Heinrich 
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Erstc SchUtzenfahnc 
Foto-Leihgabc: Jakob Sattler 

Frauen- ond Miittergemeinschaft Miiswangen 

Griindung: 9. Oktobcr 1955 durch 18 Mitglieder 
Initiant Pfarrer Leo Rast 

Vercinszweck: Kurse und Vortdige. Teilnahme in Pfarrei, Offentlich-
keit und sozialen Diensten. 

Markante Vereinsgeschichte: 
1978 Kursangehot und Vortrage; Herhstwallfahrt 
1980 Einfiihrung der Vereinsstatuten 
1986 Griindung der SOS-Hilfestellen fUr Familien 
1989 Einfiihrung der Kinderspielgruppe als Dachor-

ganisation 

Mitglieder: 67 
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Guggenmusik Mii-Ha Rancher's 

Griindung: 1978 

Vereinszweck: Die Aktivzeit der Guggenmusik beginnt vorwiegend 
mit der Fasnaehtszeit und diese wiederum am tra-
ditionellen Zunftball in Hamikon. Wahrend ca. funf 
Wochen kommen zusatzlich eine stattliche Anzahl 
Auftrittean verschiedenen Maskenhallen und Anlassen 
dazu. 

Aktivitat: Mu-Ha Rancher's Ball; Tagwache heim Zunftvater der 
Bannel'zunft. 

Markante Vereinsgeschichte: 
Am 11.11.,11.11 Uhrim Jahre 1989feiertedie Guggen-
musik das 11-Jahrjubilaum. 

Mitglieder: 34 

Kirchenchor Muswangen, fruher Cacilienverein 

Griindung: Am Cacilientag den 22. November 1929. An diesel' Ge-
neralversamrnlung wurden 23 Mitglieder aufgenommen. 

Vcn.:inszweek: Liturgische Gesange in der Kirche, Forderung und 
Mithilfe der Dortkultur. 

Markante Vereinsgesehiehte: 

Mitglieder: 

1931 Erstes offentliehes Auftreten (Familienahend) 
1933 Erster Ausflug mit dem Car nach Zurich 
1937 Durchftihren eines Konzertes mit der Musikge-

sellschaft 
1946 Lehrer Hans Koch-Bleichmann spielt am Palm-

sonntag das erste Mal in der Kirche 
1959 Verstarb der erste Direktor, alt Lehrer Christian 

Lustenberger 
1979 SO-jahriges Bestehen des Vereines: Jubiliiums-

auftritt in der TurnhaUe zu Hamikon 
1989 Verstarb der Direktor und Lehrer Hans Koch-

Bleichmann 
1989 60-jiihriges Bestehen des Vereins 

16 
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60 Jahre Kin;henchor, 1989 Foto-Leihgabe: Josef Lustenberger 

Musikgesellschaft Miiswangen 

Grtindung: 4. Dezembcr 1931 anlasslich der ersten Generalver-
sammlung im Gasthaus Linde, durch Grtinderinitiant 
Kaplan Vetter. 

Vereinszweck: Pflege von musikalischcn AnHissen, Freude und Ehre 
am Kulturellen in der Gemeinde. Forderung der J ugend 
durch die Jungmusik. 

Markante Vereinsgeschichte: 
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1932 Erster offentlicher Auftritt: Weisser Sonntag 
1933 Erste Musikreise auf den Pilatus 
1938 Kauf der erst en gebrauchten Uniformen vom 

Musikverein Hitzkirch 
1960 Besuch 1. Kant. Musikfest in Emmen 
1961 Fahnen- und Uniformenweihe 
1972 Neuinstrumentierung 
1981 Neuuniformierung 
1991 N euinstrumen tierung 



Seit der GrUndung ist « lTSl» dlT 7. Dirigcnt, Walter Erni und clef 9. 
Prasidcnt, Josef Amhof im Amt. Die Vereinsfahne tragt seit 1961 
immer noch der gleiche Hihnrich, namlich J oscI Hcggli, genannt «Ziiri-
Sepp». 

Aktivitatcn: Traditionelle Dorfchilbi 

Mitgliecler: 35 

Musikgesellschaft Milswangen mit der ersten Uniform 1938 
F oto-Leihgabe: Josef Lustenberger 

Modeutluggruppe Miiswangen 

Grtindung: Vor mchrcren J ahrzehnten unter clem N amen Moclell-
gruppe Berikon. 1983 Anderung des Namens auf 
Modellf1uggruppe Miiswangen. 

Markantc V creinsgeschichte: 
1993 Ubernahme des Modellf1ugplatzes vpm verstor-
bcnen Besitzer und Ehrenmitglied Hans Ghilardi. 
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Vereinszweck: Freizeitforderung der J ugend. U nterstiHzung von flug-
begeisterten J ugendlichen und Anfangern welche bereit 
sind, die flugphysikalischen Grundsatze zu erle rn ell. 
Viele Baustunden werden benotigt, bis ein Modell 
flugfahig wird. Bctricb und Bewirtschaftung des Mo-

Erlebnisse: 

Mitglieder: 

dellflugplatzes. 

Die Erfolgscrlcbnisse besUitigen die Fahigkeiten des 
Modellbaucrs, starken sein Selbstvertrauen und tragcn 
somit einen wesentlichen Teil zm Personlichkcits-
bildung und Charakterfestigung des jungcn Menschen 
bci. 

30. Die Mitgliedschaft steht allen Interessierten offcn. 

Lu[tau[nahme von Mtiswangen 1993 Foto-Leihgabe: Max Kalin 
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V. Postwesen 

Poststelle 6289 Miiswangen 

Der Vater des heutigen Posthalters Josef Jung-Marti, iibte sein Amt 
wahrcnd 46 Jahren aus. Da die Errichtung eines Postbetriebes zwi-
schen Hilzkirch und Muri nie realisiert werden konnte, musstc die Post 
jeweils in Hitzkirch abgeholt werden, was friiher mit dem Pferdefuhr-
werk oder per Velo geschah. Heute wird sie mit dem Bus BSF nach 
Hitzkirch transportiert. Die Post von Miiswangen besteht schon seit ca. 
120 Jahren. Seit ca. 101 lahren wird sie durch die Familie Jung in der 
vierten Generation gefiihrt. Tm Jahre 1971 wurde das neue Post-
gebaude eingeweiht. Die Gemeinde Hamikon gehort ebenfalls zum 
Postkreis Miiswangen. 

Die Posthalter von Miiswangen: 

Vor 1881 Fridolin Huwiler, 
(heute Gebiiude von Thomas Meyer) 

7. Juni 1881 Xaver lung, Lehrer 
18. Februar 1985 Johann Jung, Sohn 
18.0ktober 1922 lohann lung, Sohn 
31. August 1968 losef lung-Marti . , 
I ' 7// " I- 20 ? /'iJ; /, / I'{' / / 'rIA,,~, olr "1. d'-f" I ()~ ;l--",.;.>:t.. 'i (j-"}lA/L,:;/:,-vl,/'(A ~ ' Ct---..,L/'0... / >' rr 

t !' tI 

Wie die Post urn 1800 in Baden' funktionierte ... ' il-; /z. L~./~ Z.K 
«Ankunft: 

Sonntagabend um ca. 3 bis 4 Uhr die Diligence (= Eilpost) nach Aarau. 

Dienstagmittag ca. 10 bis 11 Uhr die Landkutsche nach Aarau mit 
Briefen von Luzern vom Sonntag. 

Mittwochmittag ca, 12 bis 1 Uhr die Post nach Aarau mit Briefen von 
Luzern vom Donnerstag und Freitag. 

Flirdermalen noch existiert seit September fUr Mittwoch und Samstag 
noeh anstelle der Post ein Extrabote. Die kommende Woche wird aber 
die Post nach Aarau spatestens Samstag den Weg tiber Baden nehmen. 
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Abgang: 
Sonntagmorgen ca. 9 Uhr die Post nach Aarau und Zurich; miltag ca. 
die Landkutsche nach Zurich, die mitkommenden Briefe nach Luzern 
gehcn von ZUrich ab Montag morgcns. 

Montagmorgcn bci gutcr Zeit die Diligence von Aarau nach Zurich; die 
mitkommcnden Bricfc nach Luzcrn gehcn ab ZUrich ab Mittwoch. 

Donnerstagmorgen ca. 9 Uhr dic Post von Aarau nach Zurich. Die 
Briefe nach Luzern durch diesen Anlass gehen ab von Zurich Freitag 
morgen. 

Freitagmorgen ea. 8 Uhr die Diligence nach ZUrich. Die Briefe, die 
dieser Diligence aufgegeben werden, gehen von Zurich ab Samstag.» 14 

Mtiswangcn vor 1960 Foto-Lcihgahe: Robert Wipf 
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VI. Gewerbe 

Kurzportrats der im Jahre 1993 in Miiswangen 
ansassigen Firmen 

Die nachstehende "Obersicht wurde aufgrund dervon den betrcffenden 
Firmen gelieferten Angaben in alphabetischer Reihenfolge zusam-
mengestellt. 

Werner Angst Malerarbeiten 

Grtindung: 1991 als Einzelfirma 

Branche: Maler- und Tapezierarbeiten in Neu- und Umbauten 
SOWle Renovationen und Fassadenerneuerungen. 

Kundenkreis: Mtiswangen und weitere Umgebung 

Conel AG 
Grtindung: 1965 mit HandelsaktiviUiten 

1979 Obernahme der Vertretung flir amerikanische 
Sauerstoffgerate in einer Schwesterfirma. 

Branche: Herstellung von Sauerstoffanalysegeraten flir die 
Bereiche: Industrieverbrennungsanlagen, Zement-
werke, Kehrichtverbrennungsanlagen, Stahlwerke, 
Vacuumanlagen, Stickstoffherstellung und flir viele 
andere Prozesse. 

Kundenkreis: Schweiz und Export weltweit 
Entwicklung: 1990 Ausweitung der eigenen Produktion im W ohn-

und Gewerbehaus Mtiswangen 

Angestellte: 4 Personen 
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Dorflade Miiswangen 

Eroffnung: 15. Juni 1990 im neuen Wohn- und Gewerbehaus 
Mliswangen 

Tnhaber: 

Betreiber: 

Branche: 

Kundenkreis: 

Angestellte: 

Entwicklung: 

Kasereigenossenschaft Mliswangen 

Maria und Theo Mliller-Rust 

Milchfrischprodukte, Kolonialwaren, Lebensmittcl, 
Gemlise und Getranke 

MUswangen und Umgebung 

2 Pcrsonen 

Ein Dorfladen hat vor 60 J ahren schon an der gleichen 
Stelle bestanden. Dieserwurdedamalsvon Frau Affen-
tranger-Kling, spater von Frau Hocher-Affentranger 
gefiihrt. Ein zweiter Dorfladen war bei Josef und 
Theres LUhty-Brligger. Ungefahr 10 Jahre war Mlis-
wangen ohne Dorfladen. 
Brot konnte man dreimal in der Woche bei Frau 
Hocher besorgen. Die Mikhprodukte wurden bei der 
Mi1channahmestelle im Unterdorf abgegeben. Durch 
die T nitiative und spontane Mitarbeit von Einwohnern, 
Behorden, sowie der Finanzierung der Kasereigenos-
senschaft (Landwirte) konnte beim Bau des Wohn-
und Gewerbehauses ein Dorfladen wieder realisiert 
werden. 

Garage Werner Fiiglister 
Grlindung: 

Branche: 

Entwicklung: 

Fahrtenzahl: 

Angestellte: 
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1987 InbetTiebnahme der Autogarage bei A. Koch, 
Landgasthof Linde. 

Verkauf und RepaTaturen alleT AutomaTken 

1991 tlbernahme als Transportbeauftragter der Bus-
linie Seetal-FTeiamt (BSF), Schiiler- und Postsachen-
transport nach HitzkiTCh. 

An Werktagen 15 mal, an Sonntagen 4 mal 

1 Berufschauffeur, 3 Teilzeitbeschaftigte 



Heggli Service A G 

Griindung: 

Branche: 

Kundenkreis: 

Angestellte: 

Entwicklung: 

1986 durch Beat Heggli-Schwcgkr. 

PersonalvcrmitUung in der Elektrobranche, Elektro-
installationcn im Kernkraftwerkbereich, sowie fiir 
Wohn- und Geschaftshauser, Strasscnrcinigungs-
serVlce. 

Region Seetal, Aargau, Luzern, ZUrich 

9 Personcn 

1988 Umwandlung der Einzelfirma in die Aktien-
gcscllschaft «Heggli Service AG». Verwaltungsrat: 
Beat Hcggli-Sehwegler; J osefHeggli-Senn; Erwin Hess-
Buck; EinfUhrung des Strassenwischbetriebes. 
1993 Erwerb der Konzcssion fUr Elektro- und Telefon-
installation. 

Kassenstelle Luzerncr Kantonalbank 

Griindung: 1930 ist im GeschaHsbcrieht zu lesen: «Franz Vetter, 
Vikar Buchrain, welch letzterem zufolge seiner Wahl 
zum Kaplan von Miiswangen inzwischen die neuer-
richtete Einnehmerei dieser Ortschaft iibertragen 
worden ist.» 

Entwicklung: 1930 - 1939 Franz Vetter, Kaplan 
1939 - 1954 Ignaz Kiittel, Kaplan 
1954 - 1962 Leo Rast, Kaplan/Pfarrer 
1963 - 1970 Alois Koller, Pfarrer 
1971 - 1988 Hans Koch-Bleichmann, Lehrer 
1990 - Annelore und Beat Langenegger-Koch 

Koch Unternehmungs AG 
GrUndung: 1988 durch die Gebriider Bruno, Edwin und Albert 

Koch. 

Branche: Hoch- und Tiefbau sowie Plattenarbeiten, Unterlags-
boden, Planung und Beratung. 

Kundenkreis: Miiswangen und nahere Umgebung 

Angestellte: 5 Personen 
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Landgasthof Linde 

Grtindung: 1715 Erwerb des Tavernenrechtes von Kaspar Wildisen 
aus der «Linde» von Hamikon. 

Angebot: Restaurant mit 2 Sali fUr ca. 70 Personen; 1 grosser Saal 
mit ca. 170 Sitzplatzen; 5 Gastezimmer mit Bal-kon, 
we und Dusche. 

Entwicklung: 1970 Ubernahme der Liegenschaft durch Edwin Koch-
Keller von Frau Klara Bleichmann-Etterlin 

1981 Ubernahme der Liegenschaft durch Anton Koch 
1983 Neubau Saal, Werkstatt, Sali 40 Person en 
1990 Autounterstellhalle und Garagenbau 
1992 Renovation Gaststube 

Raiffeisenbank Hamikon-Miiswangen 

Grtindung: 1959 grtindeten die HerrenJ osefBrtigger aus Hamikon, 
und Josef Furrer von Sulz, mit 14 Anteilscheinen die 
Darlehenskasse. 

Verwaltung: 1959 -1961 Josef Brtigger 
1961 - 1970 Xaver Stocker 
1970 - Emil Esch 

Entwicklung: 1981 Einzug ins neue Bankenlokal des Verwalters 
Emil Esch-Hodel. 

1992 Namensumwandlung von Raiffeisenkasse III 

Raiffeisenbank. 

Rene Soland AG 

Grtindung: 

Branche/ 
Erze u gnisse: 

Kundenkreis: 

Angestclltc: 

Entwicklung: 
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1980 als Einzelfirma durch Rene Soland. 

EDV -Systeme fUr Kasereien, vollautomatische Milch-
annahme- und Waagesysteme mit Durchlaufzahler. 

Kasereigenossenschaften der ganzen Schweiz. Bis he ute 
sind ca. 7000 Mi1chlieferanten angeschlossen. 

6 Bcschaftigte 

1990 Uberftihrung der Einzelfirma in eine Aktien-
gesellschaft. 



VII. Wald-oDd Landwirtschaft 

Waldwirtschaft 

Gemeinderatliche Verordnung von 1804 
Die Gemeinderatliche Verordnung von 1804 sagt aus, dass die soge-
nann ten OdenpHi.tze, das heisst nur mit Strauchern, nicht ausgerodet 
und nicht mit Hafer oder Gerste ausgesat werden dtiffen, sondern 
ausgediulet werden dtirfen fijr ein Jahr. Dann mtissen diese PHitze an-
schliessend mit Tann- oder Laubholz aufgeforstet werden. 

Die Verwaltung sagte aus, dass durch den Weibel bezeugt wurde, dass 
von einigen jungen frechen Taunern (Taglohner) Holz ausgertitet 
wurde. Wiirde ein solcher Unfug an so1chen PW.tzen nicht geahndet 
werden, so kein Zweifel, dass jene nach und nach um sich greifen, und 
im kurzen die Waldungen sich in einem kHi.glichcn Zustande bcfinden 
wtirden. 

Forstordnung 

Konnen Sie sich vorstellen, dass das Vieh in den Waldern gcweidet 
worden ist und dass in grosserem Umfange H olz gestohlen worden ist? 
Die guten alten Zeiten sind offenbar auch nieht immer so gut gewesen ... 
1m 19. lahrhundert war der Waldfrevel ein grosses Problem. Darum 
wurde an der Gemeindeversammlung im .T ahre 1806 die folgende 
Forstordnung angenommen: 

«1. SaUte sich ciner erfrechcn im Partikular- (= Privat) als im Ge-
meindewald H olz wegzutragen, sei es bearbeitet oder unbearbeitet, 
so soU er jedes Mal2 Franken zu erlegen schuldig sein, wovon er die 
Halfte dem Bannwart und die andere Halfte der Gemeinde zahlen 
soU und er soli auch schuldig sein, dem Eigentlimer den Frevel zu 

. vergtiten . 
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2. Sollte, dieser Frevel sehr betdiehtlich sein oder mit Wagen hin-
weggefiihrt werden, so soIl der Frevler der Eigenttimer und dem 
Bannwart allemal die Vergtitung sehuldig sein und dann dem 
Gemeindegerieht zur Bestrafung tihergehen werden. 

3. Sollte obiger Bannwart einen antreffen, der aus Partikular Gtitern 
und Hagen Holz wegtragt, Obst und Turben raubt, Vieh, sei es 
Horn- oder Sehmalvieh aufverbotene Wei den treiht, dann soli der 
Tater dem Bannwart einen Franken bezahlen und dem Eigenttimer 
den Sehaden vergtiten. 

Gemeindevorsteher Johann Jenny 
Seckdmeister Heggli 
Jakob Suter, Waisenvogt 

Namens Gemeindeverwaltung Luzcrn 
Balthasar X. Mohr, SckrcUir.» 

Der Kleine Rat des Kantons Luzern hat diese Forstordnung geprtift, 
gutgeheissen und noch verseharft: 
«Wir, Schultheiss und Kleine Rate des Kantons Luzern, nach vorge-
gangenem Untersuche tiber die uns von der Gemeinde Mtiswangen, 
Gemeindegericht Hitzkireh und Amt Hoehdorf unter dem 25. Marz 
1806 zur Genehmigung und zur Ratifikation eingereichten Forstord-
nung, und auf den tiber dies en Gegenstand angehbrten Berieht unserer 
Zivi Ikammer, betraehtend, dass es dringender N otwendigkeit ist, solehe 
Anstalten zu treffen, die dem Holzfrevel und dem verboten en Weidgang 
in den Waldern Schranken setzt, hetraehtend ferner, dass vorstehende 
Polizeiordnung von einer ganzen Gemeinde einstimmig angenommen 
wurde, besehliessen: 

1. Vorstehendes Reglement einer Forstordnung del' Gemeinde Mtis-
wangen sei unter folgenden Zusatzen genehmigt und ratifiziert. 
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a) von den fallenden GeJdstrafen sollimmerein Drittel dem Leider, 
(= Anzeiger) der andere Drittel dem Staate und der dritte 
Drittel der Armenkasse zukommen. 

b) wiirde aber ein Beamter in einen der im Reglement bezeiehneten 
Fehltritte geraten, so ist ein solcher Beamter mit der doppelten 
Geldstrafe zu belegen. 



c) gegenwartiges Forstreglement ist jedes J ahr der Gemcindever-
sammlung vor- und abzulesen. 

2. Dieser Beschluss soIl dem yorstt:henden Reglement origin aliter 
einverleibt, und eine Urausfertigung yom Ganzen der Gemei ndever-
waltung von Mtiswangen mitgeteilt wt:rdt:n. 

Also beschlossen Luzern, den 15. Mai 1807 

Waldwirtschaft Miiswangen 

Dt:r Amtssehultheiss: H. Krauel' 
Namens des kl. Ratt:s: J. K. Amrhyn» 1:1 

Das Waldgebiet von Mtiswangen umfasst 106,5 Hektaren, teilweise ist 
das Gehiet durch den Hamikerberg unterbrochen. Das Waldgebiet 
crstreckt sich VOl' allem entlang des Lindenbergs auf eincr Hohe von 
800 bis 850 Meter tiber Meer. Beim Boden handelt es sich grosstenteils 
urn frischt: Braunerde, das heisst nahrstoffreiche gute Boden. 1m 
Durchschnitt konncn wir mit einem jahrlichen Holzzuwachs von ca. 10 
bis 12 m3 pro Hektare und Jahr rechnen. Das ergabe eine jahrliche 
Nutzung von ca. 1060 m3, so ware del' Wald nachhaltig bewirtschaftet 
und aile Altersstufen im richtigen Vcrhaltnis vorhanden. Demzufolge 
mtisste pro Jahr eine Flache von ca. einer Hektare verjtingt werden! 
Wie ist die Praxis? 

Die Btirgergemeinde Mtiswangen ist der grosste Waldbesitzer mit 
einer Flache von 15,5 Hektaren. Rier im offentlichen Wald erfolgt die 
Nutzung gemass Waldwirtschaftsplan, in diesem ist vorgesehen ca. 
170 m3 j ahrlich zu nutzen. D ieser Hiebsa tz wird aIle zehn Jahre aufgrund 
einer Vollkluppierung (Aufnahme der Stamme) neu festgelegt. Das 
wurde 1988 zum letzten Mal gemacht. Ebenfalls sind die offentlichen 
Waldbesitzer verptlichtet, einen Forstreservefonds aufzubauen, urn in 
schlechten Zeiten, wenn die Nutzung gering ist und die Pflege zu 
aufwendig, urn den Wald trotzdem bewirtschaften zu konnen. Dieser 
dient hauptsachlich der Walderhaltung und ist zweckgebunden. Der 
Saldo betragt derzeit Franken 42194.15. Durch den Windfall im Jahre 
1990 wurde wieder eine beachtliche Summe eingelegt. 
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Der Wald ist zu tiber 80 % im Besitze von Privaten, grbsstcnteils 
Landwirte aus unserem Darf. Wie ist die Optik von der Seite eines 
Bauern? Einerseits wird Holz benbtigt fUr An-, Um- und Neubauten. 
Anderseits dient der Wald als Brennholzlieferant, sei es als Sttiekholz 
oder fUr mod erne Sehnitzelfeuerungen in Form von Haeksehnitzeln. 

Gebr. Haller, damaliges Lohnunternelllnen Foto-Leihgabe: Jakob Sattler 

Ein wcitcrcr Aspekt ist der Wald als Kapitalvorrat oder anders gesagt 
als Notvorrat. Was hat das tilr Folgen und Auswirkungen? Es dUrfte 
jedem klar sein, dass dies keine kontinuierliehe Nutzung ergibt. Der 
Eine nutzt bei Eigenbedarf, der Andere wenn die Holzpreise gut sind 
und der Dritte gar nicht. Deshalb sind unsere Walder teils iiberaltert, 
und da und dart stehen die Baume zu dieht! Solche Walder sind an-
falliger gegen Wind und Schnee, ebenfalls findet der Borkenkafer gute 
Nahrung in solchen Bestanden. 1m weiteren nimmt der Wertzuwachs 
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ab, wenn die Baume Uber langen~ Zeit zu dieht stehen und sieh die 
Baum kronen nicht entwiekeln konnen. Somit sollte jeder Waldbesitzer 
im eigenen Interesse, trotz sinkender Holzpreise und Absatzprobleme 
beim Papierholz, seinen Wald pt1egen und nutzen. 1st doeh die Wald-
arbeit fUr die bauerliche Bevolkerung nach wie vor Nebenerwerb und 
Beschaftigung wahrend des Winters. Auch im Hinblick auf die begon-
nene W aldzusammen legung ist es von Yorteil, wenn man gut gepflegtc 
Bestande iibergeben kann und somit einen hoheren Wert angerechnet 
bekommt. Pflege verstehen wir nieht in dem Sinne, dass im Wald kein 
Ast und kein Zweig herumliegt, sondern zur richtigen Zeit die richtigen 
Baume entfernt werden. Ab und zu ein Asthaufen, einzelne Aste oder 
ein dUrrer Baumslamm gehoren zum Waldo 

Erschliessung: In den letzten J ahren konnten auf genossenschaftlicher 
Ebene im Bereich Ober-, Hinter- und Luckelwald vier Waldstrassen 
gebaut werden. Diese diencn der Bewirtsehaftung vor allem bei Holz-
sehlagarbeiten und fUr den Abtransport. 

Welchen Stellenwert und was fUr weitere Funktionen hat der Wald fUr 
uns auf dem Lindenberg? Ein Naherholungsgebiet, das vor allem im 
Herhst und im Winter, wenn die Nebcldeeke urn 800 Meter liegt, 
Spazierganger, Jogger und andere Sonnenhungrige vom Freiamt und 
vom Seetal in un sere Walder lockt. 

Der Wald als Wasserreservoir oder Lebensraum fUr Tiere, Vogel und 
Kafer, die ihre Verstecke und Nahrung im Walde finden! Auch Vogel-
und NatursehUtzer erheben mit gewissem Recht Anspruch auf natur-
nahcn Waldbau. Sprich stufige gemischte Bestande mit einem 
verniinftigen Laubholzanteil oder Waldrander mit Strauchern und 
Hecken, die wiederum wichtige Lebensraume fUr Tiere sind. Der Wald 
hat nichtnur wirtsehaftlicheFunktionen, sondern auch solche, die nicht 
mit Geld zu messen sind. 

Auch Pilzsammler, BeerenpflUcker und Jager finden im Okosystem 
Wald Platz fUr ihre Bediirfnisse. Ieh hoffe, dass wir unserem Wald 
Sorge tragen und ihn als lebendigen Lebensraum respektieren! 16 

63 



Landwirtschaft 
Aligemeines 

Die Gemeinde Muswangen umfasst eine Flache von rund 450 Hektaren. 
Bei der Viehzahlung vom 23. April 1993 gaben36 Tierhalter an, 341 
Hektarcn landwirtschaftliches Land zu nutzen. Sechs Tierhalter gaben 
keine LandfHiche an. Es gilt jedoch zu berUeksichtigen, dass diese 341 
Hektaren in Bezug auf die Gesamtflaehe von 450 Hektaren eine 
relative Zahl ist. Denn es gibt M uswanger Landwirte die aufHamikoner 
Boden Land bewirtschaftcn und anderseits Hamikoner und Sulzer 
Landwirte, die auf MUswangcr Boden Land nutzen. 

Das landwirtschaftlich genutzte Land unserer Gemcinde Iiegt auf einer 
Meereshohe von zwischen 750 bis 820 Meter. Es ist nach Sud-West!', 
orientiert, also sonnscitig gelegen. Von ein paar Bordern abgesehen, 
kann alles Land maschinell bcwirtschaftet werden. Die Hohenlage und 
die geringe Hangneigung haben den Ausschlag gegeben, dass unser 
Landwirtschaftsgebietin die sogenannte voral pine Hiigelzone eingeteilt 
worden ist. Gegeniiber dem Talgebiet haben wir die kiirzere Vegeta-
tionsdauer, da wir die Win de starker spliren und das Klima dadurch 
rauher ist. Der Griinfiitterungsbeginn im Friihling sehwankt zwischen 
dem 20. April und Anfang Mai. Die Durrfiitterungsperiode beginnt je 
nach Jahr zwischen dem 25. Oktober und 15. November. 

Betriebsstrukturen und Betriebsarten 

Das landwirtschaftlich genutzte Land gehort heute noch 30 privateb 
Grundeigentiimern sowie der Einwohnergemeinde (bis vor kurzcm 
noch Burgergemeinde) sowie der Kirchgemeinde Miiswangen. Diese 
beiden Institutionen haben ihr Land (12,3 Hektaren und 1 Hektare) an 
die Landwirte verpachtet. 

Auf unserem Gemeindegebiet gibt es heute noeh 20 Milchlieferanten, 
welche mit ciner Ausnahme der Kasereigenosscnschaft Muswangen 
angehoren. Der Bctrieb «Langmatt» der Familie Hiifliger-Arnet gehort 
der Kasereigenosscnschaft Peyerhof in Schongau an. Der Kasereige-
nossenschaft Miiswangcn gehoren noch ein paar ehemalige Mileh-
lieferanten an, die heute noch Kulturland besitzcn. Ende 50-iger, 
anfangs 60-iger Jahre hatte es noch 33 Milchlieferanten gcgeben. 
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Am 31. Juli 1966 wurde in Mtiswangen zum letzten Mal Emmentaler-
Kasc hergestellt. Die veraltete Kasereieinrichtung hatte die Genos-
senschaft damals vor die Entscheidung gestellt, entweder eine neue 
Kascrci zu bauen, oder die Milch nach auswarts zu verkaufen. Man 
cntschicd sieh fUrs zweite und als Milchkauferin trat die Schweizerische 
Milchgesellschaft (SMG) in Hochdorf auf. Die Milch wurde dort nieht 
mehr verkast, sondern zur Herstellung von diversen Spezialprodukten 
verwendet. Das Niehtgewahren des vollen Silorappens und das Nicht-
bewilligen von Siloftitterung ftihrte nach ein paar J ahren dazu, dass die 
Milch von Mtiswangen auf zwei Kaufer aufgeteilt wurde. So wird die 
Milch im Sommerh alb j ah r vo n deT SM Gin Hoehdorf verwertet und im 
Winterhalbjahr vom Milchhof in Emmen, der «Emmi», welche dem 
zentralschweizerischen Milchverband angehort. Das ab 1. Mai 1993 
geltcndc Milchkontingent der Kasereigenossenschaft Mtiswangen be-
tragt 1,388 Millionenkilogramm. Dies ergibt fUr die 19 Milchlieferanten 
ein durehsehnittliches Kontingent von rund 73 000 Kilogramm. 

Letztes Strohdachbauernhaus. 
Reute in Besitz von Frau Milly 
Gueisbuhler 
Foto-Leihgabc: Josef Lustenberger 
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1m weiteren gibt es auf unserem Gemcindcgcbict zwci Muttcrkuh-
haltungsbetriebe, zwei Schweinezuchtbetriebe mit vorwiegend 
Aekerbau und einen Rindviehmastbetrieb mit et was Schweinchaltung. 
Drei ehemalige Milchwirtschaftsbetriebe haben Land verpachtet und 
betreiben noeh etwas Ackerbau. Die Liegensehaft «Schlatt» wird yom 
Freiamt her paehtweise bewirtsehaftet. Ftinf aller Milchwirtschafts-
betriebe haben Hoch eine klein ere Sehweinehaltung angegliedert. Mit 
Ausnahme von drei Betrieben wird bei den andern mehr und weniger 
Aekerball bctrieben. In den letztenJahren waren es durehsehnittlieh 80 
bis 90 Hektaren, auf denen Korn (Dinkel), Weizen, Gerste, Hafer, 
Triticale und in einem Fall Korncrmais angebaut wurden. Etwa die 
Halfte aIler Mi1chwirtschaftsbetriebe baut noeh Futterrtiben an, und 
vereinzelt werden noch etwas Kartoffeln und Mais gcpflanzt. Letzterer 
zur Grtinverftitterung oder zur Prodllktion von Trueken-Maiswiirfeln. 
Zwei Betriebe haben ein Kontingent flir Rapsanbau. 

16 alIer Betriebe haben zum eigenen Land noeh so1ches hinzugepaehtet. 
In der Dorfzone stehen16 Betriebe, ausserhalb liegen 13 Betriebe. Voll 
arrondiert sind zwei Betriebe. 

1m Grundbuch Mtiswangen sind tota1215 Landparzellen eingetragen. 
Wohnhallsparzellen mit kleinerem Umschwung sind dabei nicht 
berticksiehtigt. Eine totale Landzusammenlegung ist yordcrhand nieht 
in Sieht. 

Auf allen Betrieben stehen noeh mehr oder weniger Hoehstamm-
Feldobstbaume. Die Anzahl sehwankt von einem Baum bis weit tiber 
100 Baume. Die Feldobstbaumzahlung 1991 ergab folgendes Bild: 

559 Apfel-, 532 Birn-, 98 Kirsch-, 102 Zwetsehgen- und Pflaumen-, 
32 Nuss- und 4 Quittenbaume. Total 1327 Sttick. 

Bedingt dureh das rauhere Klima gibt es bei uns keine intensiven 
Tafelobstanlagen in Niederstammform. Von den Hoehstammbaumen 
wird nur ftir den Eigenbedarf Tafelobst abgelesen. Das meiste geht in 
die Mosterei in Hitzkireh, was Apfel und Birnen betrifft. 

Eine Besonderheit in Bezug auf die Bodenbesehaffenheit ist das 
Moosgebiet. Diese Ebene, tiber dem Dorf gelegen, war frtiher ein 
Sumpfgebiet. Wahrend des zweiten Weltkrieges wurde dart Torf 
abgebaut. Naeh den Kriegsjahren wurde das Gebiet unter der Leitung 
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des kantonalen Meliorationsamtes ausdrainiert und dadurch bewirt-
schaftbar gemacht. Der Boden ist schwarz und leicht, also flir Weizen-
und Kornanbau weniger geeignet. Hackfruchte (Kartoffeln, Ruben, 
Mais) gedeihen gut, bedingt aueh Gerste, Hafer, Triticale und Roggen. 
Das Beste ware Futterbau (Graswirtschaft), da sich der Moorboden 
weniger absenkt, wenn er nicht zu Ofters mit dem Pflug gekehrt wird. 

Erstcr Traktor in Miiswangen, ca. 1934 Foto-Leihgabe: Jakob Sattler 

Tierbestande 

Die Viehzahlung 1993 ergab folgende Ticrbestande: 

Jahr Rindvieh Schweine Pferde Geflugel 

1911 317 126 20 
1956 545 322 21 733 
1978 691 2 178 1 185 
1993 609 1147 9 134 

Schafe/Ziegen 

13 
9 
7 

32 
Bei der Viehzahlung im Jahre 1911 sollen es 38 Tierbesitzer gewesen 
sein, 1993 waren es deren 36. 
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Hoftechnik und Mechanisierung 

Von den 20 Milchviehbetrieben haben 1993 deren zehn in mindest 
einem Stallteil einen Schwemmkanal eingebaut, was weniger Mist und 
mehr GuIle bedeutet. Dies bedeutet auch eine Arbeitseinsparung. 

21 aller Betriebe haben eine kUnstliche Heubeliiftungsanlage zur Ver-
fugung. Drei Betriebe haben Hochsilos fUr Mais und Gras, ein Betrieh 
hat fUr die Durrfutterernte das System «Rundballen» gewahlt. 

Auf 22 alIer Betriebe sind mindestens zwei Traktoren vorhanden, 
meist ein kleinerer und ein grosserer. Allradtraktoren, das heisst 
Traktoren mit zusatzlichem Frontantrieb, gibt es etwa zehn Stuck. Die 
J auehe (Guile) wird auf den meisten Betrieben mittels Saug- und 
Druckfass ausgefUhrt, ein paarwenige haben eine Gullen-Verschlauch-
ung. Der anfallende Stallmist wird zur Hauptsache von zwei land-
wirtschaftlichen Lohnunternehmern ausgcbracht, cinigc privat 
yorhandcne Mistzetter werden nur noch wenig gebraucht. Der grosste 
Teil der Getreidesaat wird von einem einzelnen Landwirt im Lohn in 
den Boden gebracht und ein anderer besorgt mit einem Mahdreseher 
einen grosseren Teil der Getreideernte. 

Zukunftsaussichten 

Die Landwirtschaft unseres Dorfes steht und fallt mehr und weniger 
mit der gesamtschweizerischen Landwirtschaftspolitik. Die gegen-
wartigen Schwierigkeiten der librigen Wirtsehaft maehen die Lage fUr 
die Landwirtschaft nieht einfaeher und lasst viele fUr die Zukunft 
bangen. leh denke, die gesamtwirtschaftlichen Schwierigkeiten in 
unserem Land lassen sich auf lange Sieht nur beheben, wenn vermehrt 
dem Motto «leben und lebenlassen» nachgelebt wird. Wir sitzen aIle im 
gleichen Boot und das Leben ist zu kurz und zu gewichtig, um einander 
unnotig zu plagen. 17 

Viehziihlung aus dem Jahre 1793 

1m Jahre 1793 herrschte im Berner Seeland unter dem Rindvieh eine 
grassierende Lungenseuche (heute IBR), die 1794 mit den gleichen 
Symptomen bei der Familie Kung in Sulz und beim Pachter auf dem 
Schloss Heidegg ausbrach. Der Landvogt, beeindruckt durch die ver-
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heerungenim Seeland verbotjeden Viehhandel. Zur Kontrolle ordnete 
er Viehzahlungen an. Hier nun ein Auszug aus diesen Viehzahlungen: 

«Am 26. Marz 1794 hatten 32 Bauern in Mtiswangen folgendes Vieh: 
KUhe 63; Rinder 14; Stieren 27; KiHber 0; Pferde 7. Total 111. 

Am 23. J uni 1794 wurde im Beiscin von Untervogt Rey zu Hitzkirch, alt 
Statthalter Suter zu Milswangen, Vieharzt Villiger zu Hitzkirch und 
Vieharzt Johannes Wickard aus dem Grilt die folgende Viehvisitation 
bei den 33 Bauern in MUswangen vorgenommen: 

Gesundc KUhe 55 
Gesunde Sticre 27 
Gesundc Kalber 18 
Kranke KUhe 11 
Krankc Stiere 4 
Kranke Kalber 1 
Abgetane KUhe 3 

Total 119 

Am 4. Oktober 1794 hatten 32 Bauern in Milswangen folgendes Vieh: 
KUhe 60; Rinder 0; Stiere 26; Kalber 26; Pferde 9. Total 121. 

Am 13. April 1795 hatten 31 Bauern in Milswangen folgcndes Vieh: 
KUhe 62; Rinder 6; Stieren 23; Kalber 18; Pferde 8. Total 116.» 

' -

-Interessant sind auch die Namen der Bauern im Jahre 1794/95: 

Jakob Suter, Jost und Franz Bachmann, Michael Jung, Franz Hcggli, 
Franz BUtler, Josef Rastberger, Josef BUtler, Jakob Kretz, Matthias 
Heggli, Johannes BUtler, Jakob Eiholzer, Fridli Jenny, Franz Staubli, 
Jakob Huwiler, Jakob Bachmann, Johannes Kretz, Jakob Kretz, 
Johannes Sattler, Kaspar MUller, Josef Sattler, Josef Hagi, Andreas 
Sattler, Heinrich Bachmann, Johannes Wamister, Johannes Wamister 
sel., Vinzenz Huwiler, Johannes Jenny, Josef Meier, Baptist Huwiler, 
Peter Biltler, Johann Peter Bachmann. l~ 
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VIII. Schulwesen 

Ehemalige Schule 

Das erste Tagebuch der Schule beginnt mit dem Jahre 1852. Schon 
damals wurde eine Gesamtschulc in einem gemieteten Privatraum mit 
einem Bestand von 74 Schtilcrn gdilhrt. Wann in der Gemeinde der 
erste Unterricht stattfand, kann nicht mehr festgestellt werden. Von 
einem Kaplan Hildebrand weiss man, dass er in Mtiswangen schon vor 
1800 eine Lateinschule filr begabte Kinder einrichtete und dieselben 
auf das Gymnasium vorbereitete. Ein berilhmter Schiller des Kaplans 
war Pater Gregor von Muri, Benediktinerpater von Engelberg, 1807 
Pfarrer in Abtwil. Dort errichtete er seIber ein Progymnasium. 

Zwischen 1821 und 1844 gab es in Milswangen noeh einmal eine 
Mittelschllle. Rektor und einziger Lehrer war Kaplan Josef Tanner. 
Wer damals in unscrcm Kanton studieren, Priester oder Arzt werden 
woHte, ging an die hahere Lehranstalt nach Luzern, zu den Cisterziensern 
in St. Urban oder ins Gymnasium nach Solothurn. Die ersten Latein-
stunden machte man daheim beim Pfarrer oder Kaplan. 

Nicht jeder der geistlichen Herren hatte aber Freude am Unterricht , 
padagogisches und methodisches Geschick. Kaplan Tanner aber hatte 
alles, was sich bald herumsprach. Von Schongau, Gelfingen, Altwis, 
Sulz, Lieli, BeinwillFreiamt, ja aus Deutschland kamen Lateinschiller 
nach dem kleinen Lindenbergdorf, das damals 400 Einwohner zahlte. 
Den Burschen von weither gab der Kaplan Unterkunft und Verkostigung 
in der Kaplanei, wo er zugleich sein Schlllzimmer hatte. 

MLiswangen hatte immer eine Gesamtschule mit zum Teil recht be-
achtlichen Schtilerzahlen. Nach Einfilhrung der Oberstufe im Kanton 
Luzern mussten die Oberschtiler nach Hamikon und die Sekundar-
schiller nach Hitzkirch. Heute wird die gesamte Oberstufe in Hitzkirch 
gefilhrt. Das Schulzimmer der Primarschule war im Schul- und Pfrund-
haus eingerichtet. Heute steht an diesem Ort der Sozialwohnungsbau 
mit Gemeindestube. 
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Uber den damaligen Schulhausbau lesen wir in den Gemeinderats-
protokollen: 

«20. Weinmonat 1861: Wahlder Baukommission: Joh. Bernhard Jenny, 
Josef Kaufmann, Prasident, Johann Jenny, Josef Jung, Josef Sattler.» 

Die gewahlte Kommission wird beauftragt, mit der Regierung zu 
unterhandeln. Nach Bewilligung und Entwurf von Herrn Baumeister 
Keller, Hitzkirch, wurde mit 47 Stimmen besehlossen, das Schul- und 
pfrundhaus zusammen zu bauen. «Es sei ein Quantum Eichenholz im 
Betrage von Franken 1200.- von der Lenzeten zu verkaufen. Der Lohn 
fUr den Frondienst betragt 14 bis 18 Batzen pro Tag. 48 Stimmende 
beschlossen, die Baukommission habe die notigen Bauangelegenheiten 
durchzuflihren.» 

Am 15. Januar 1863 zog der Kaplan in sein neues Heim ein. Etwas 
spater konnten auch die Schulraumc bezogen werden. Von der Bauab-
reehnung ist leider niehts mehr vorhanden, weil alle Belege 1865 im 
Haus des Prasidenten Josef Kaufmann «verbrunnen» sind. 

Am 11. Marz 1908, einige Tage vor der Schulpriifung, ist das Schul-
zimmer ausgebrannt. Enlweder wegen eines Defektes am Heizofcn 
odcr wcgen Unvorsiehligkeit. Das gesamte Schulinventar, sowie 
SehUlcrhefte, wertvolle Chroniken und Aufzeichnungen aus Gemein-
de- und Pfarrarchiv sind mitverbrannt. Der Schuluntcrricht wurde im 
Saale des Restaurants Linde weitergeflihrt. 

Am 16. Mai glcichen Jahres konnte der Unterricht in neu renovierten 
Schulzimmer aufgenommen werden. 

Betrachtet man die Liste der Lehrpersonen von 1852 bis 1976, so sieht 
man, dass abgesehen in der Zeit zwischen 1895 bis 1911 die Lehrer 
zicmlich lange im Amt blieben. Dies ist bestimmt ein Zcichen der 
Schulfreundlichkeit von Behorden und Bevolkerung. 

1852 - 1872 Xaver Jung von MUswangen 
1872 - 1895 Alois Lustenberger von Entlcbuch 
1895 - 1897 Konstantin Rohrer von Sachseln 
1897 - 1898 Schwester K. Edmunda von Baldegg 
1898 - 1901 Schwester M. Hildegardis von Baldegg 
1901 -1904 Josef Grossmann von Oberkirch 
1904 - 1906 Franz Lottenbach von Weggis 
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1906 -- 1907 Dominik Abt von Sulz 
1907 - 1910 J o'sef Stocker von Abtwil und Milswangen 
1910 - 1911 Franz Ehrenbolger 
1911 - 1946 Christian Lustenbcrger von Romoos 
1946 - 1976 Hans Koch von Bilttikon und Schongau 
1976 - 1988 Hans Koch unterrichtcte bis zum Tode in Hamikon. 

Die Statistik der Schillerzahlen zeigt immer wieder eine Zu- bezie-
hungsweise Abnahme der Schulkinder. 

1m Jahre 1970 drangte sich eine Zusammenlegung der Schule mit 
Hamikon auf. Seit Herbst 1970 gehcn aIle 5. und 6. KHissler in Milswan-
gen zur Schule. Die Schiller der 1. bis 4. Primarklasscn sowie jene der 
7. und S. Oberstufenklassen gehen nach Hamikon. 

Am Freitag, 4. Juli 1976 war der letzte Schultag in Milswangen. Der 
Erziehungsrat des Kantons Luzern hat folgendcn Beschluss gefasst: 

«1. Die Schiller dcr 7. und 8. Klasse besuchen von jetzt an die Real-
schule Hit7.kirch. 

2. Die Schule Milswangen wird aufgehoben. ABe Schiller von Mils-
wangen besuchen die Schulen von Hamikon. 

3. Der bisherige Lehrer von Milswangen, Hans Koch-Blcichmann, 
wird nach Hamikon «verpllanzt» und ilbcrnimmt dort die 3,/4_ 
Klassc.» 

Die Schillerzahlen der Gesamtschule Milswangen war grossen Schwan-
kungen unterworfcn: 1852 = 74; 1872 = 36; 1920 = 60; 1952 = 36; 1962 = 
29; 1970 = 42; 1976 bei der Aufhebung der Schule waren es noch 38 
Schiller. 

Auszug aus dem Schulprotokoll 

1951/52 
30. Mai: 
5. bis 10. Juni: 

2S, Juni: 
7. bis 11. August: 
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1952/53 
19. Mai: 
10. August: 

16. Januar: 

16. his 31. Marz: 
2. Juni: 
8. November: 

7. Marz: 

Neuer Gerateplatzim Freien. 
Jakob Bachmann versehluekt einen Nagel und 
musste diesen aus dem Diekdarm herausopcricrcn 
lassen. 
VorschHige zum Stoffabbau. Grlindung der Leh-
rerpensionskassc. 
Grippeepidemie: 97 Abscnzen. 
Lchrcrvortrag: «Gehasste und geliebte Kirche». 
Stellvertreter P. Rast schreibt: «Die Kinder sind 
sehr lieb, tatsachlichlieb; das will nun nieht heissen, 
dass sie scheue Schafchen sind, es sind kleine und 
grosse Schlingel, doeh das ist recht so.» 
Der Lehrer besteht die kantonale Organistcn-
prtifung. 

Schulklasse im Jahre 1953/54 Foto-Leihgabc: Schulc Miiswangen 
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1953/54 
4. Mai: 
6. Mai: 

25. Mai: 
4. Juii: 

16. Novembt:r: 
27. Februar: 

15. Marz: 

1954/55 
5. September: 

16. September: 

22. Oktober: 

16. November: 

1955/56 
30. Juni: 

26. Oktober: 

20. November: 

28. November: 

Februar: 

74 

Firmung mit Bischof Franziskus yon Streng. 
Schulreise mit Car, organisiert yom Pfarrer und 
Schulpflegeprasidenten: Bundesbricfarchiv, Gol-
dau, Tierpark, BeinwillFreiamt. 
Hochzeit von Lehrer Koch mit Marie Bleich mann. 
Schweres Unwetter; Strasse bis zu einem Meter 
tief ausgeschwemmt. 
Verkehrsunterricht mit 2 Polizisten aus Hochdorf. 
Lehrerkonferenz: «Wie kann der Disziplin- und 
Respektlosigkeit in der Schule begegnet werden ?» 
Ein Schabzigermann aus dem Kanton Glarus erklart 
den Kindem die Schabzigerherstellung. 

Ganz schwerer Hagelschlag im Kanton Luzem. 
Fraulein Josefine Meyer feiert das 25-jahrige 
Arbeitslehrerin-lubilaum. 
Da die Bauem infolge schlechten Wetters ziemlich 
im Rtickstand sind, werden ab heute bis und mit 
Allerheiligen Ferien erteilt. 
Die Schiller von Mtiswangen haben diesen Herbst 
Obst und Niisse gcsammelt flir das Kinderhcim in 
SchiipTheim. 

Schulreise an den Bodenset:: Sie wurde unterstiitzt 
d urch den Pfarrcr, die Polizeigemeinde, das Waisen-
amt und die Kasereigenossenschaft. 
16 Kilometer-Marsch der Knaben mit dem Pfarrer 
und dem Lehrer. 
Der bisherige Schulpflegekreis Hamikon/Mlis-
wangen wird aufgrund des Erziehungsgesetzes 
getrennt, wei! jede Gemeinde eine eigene Schul-
pflege haben muss. 
Robert J ung darf das erste Kerzlein des Advents-
kranzes anziinden. 
Sibirische Kalte: Temperatur bis minus 27 Grad. 



1956/57 
31. Juli: 

1957/58 
29. Juli: 

2. November: 

1958/59 
2. Mai: 

5. August: 

4. Februar: 

23. Februar: 

1959/60 
3. Juni: 

7. September: 
17. Februar: 

1960/61 
23. Mai: 

Schulreise nach Bern, Fribourg, Lausanne, Brig, 
Domodossola, Lotschberg, Entlebuch. 

Schulreise in den Zoo nach Basel. 
Asiatische Grippe in der ganzen Schweiz. Schule 
muss geschlossen werden. 

BischofFranziskus crtcilt den Schiilern die Firmung 
und erhebt die Curat-Kaplanei zu einer Pfarrei. 
Schulreise aufs Rtitli. Das Geld haben die Kinder 
durch Sammeln von Eisen und Papier zusamrnen-
getragen. Der fehlende Restbetrag steHte Pfarrer 
Rast zur Verftigung, so dass die Kinder gratis reisen 
konnten. 
Neue Verordnung tiber die Aufnahme in dieSekun-
darschule. Eindrticklich warnt der Inspektor vor 
der Erteilung zu guter Noten. Beginll des 8. obli-
gatorischen Schuljahres. 
Hans Bachmann bricht sich beim Ballspiel den 
Oberarm. 

Christian Lustenberger-WiIi (1911 bis 1946 Lehrer 
in Mtiswangen) starb in Wetzikon. Er war auch 
Gemeindeschreiber und Organist. Leiter des Kir-
chen- und des Mannerchores. Mitglied der Schtit-
zengesellschaft und der Feuerwehr. In seiner Frei-
zeit war er leidenschaftlicher Jager. 
Schulreise auf die Rigi. 
Die Lehrer werden in die neue Maltechnik der 
Neocolorfarben eingefiihrt. 

Schularzt Dr. Fischer staunt tiber die relativ grosse 
Zahl von kurzsichtigen Kindem. 
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1961/62 
20. Marz: 

1962/63 
30. Oktober: 

9. Dezemher: 

11. November: 

1963/64 
28. Mai: 

31. Oktober: 

1964/65 
17. Juli: 

1965/66 
Herbst: 

4. September: 

8. Januar: 
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Schulzahnarzt Dr. Elmiger untersucht die Zahne 
der Kinder und warnt eindringlich vor der 
Schlecksucht. 

Wegzug von Pfauer Leo Rast. 
Einsetzung von Pfarrer A. Koller. Der Pfarrer 
wohnt erstmals nieht mehr im Schulhaus, sondern 
im Haus des ehcmaligen Lehrcrs Christian Lusten-
berger -W iIi in «ruhiger und a ussichtsreicher Lage», 
heute Pfarrhaus. 
Beginn des sehr strengen Winters. Der Schnee ging 
nicht mehr weg bis Ende Marz. Die Schneehohe 
war mehr als eincn Meter. Von Weihnachten bis 
Ende Februar eisige Kaite, sogar der Bodensee 
war gefroren. 

Der Lehrer hesucht mit den Schtilern im Kino in 
Hochdorf den Film «Du bist Petrus». 
Neuer Lehrplan ftir die Gesamtschulen im Kanton 
Luzern. 

Auf Wunsch des BezirksinspektOfs finden dieses 
J ahr keine Abschlussexamen mehr statt. Statt-
dcssen singen die Schuler Lieder und tragen 
Gedichte VOL Die Frcude zeigt, dass diese Form 
des Schulschlusses auch bei uns Eingang nehmcn 
wird. 

Erstmals Hcrbstschulbeginn im Kanton Luzern. 
Erstmals wird bei den neuen Schiilern die Schul-
reifeprtifung durchgeftihrt. 
Der Turninspektor zeigt sich unzufrieden tiber den 
Turnplatz, der mit Baumaterial belegt worden ist. 
Darf kein Schulunterricht gehalten werden, wegen 
der Maul- und Klaucnseuche. 



1966/67 
1. Februar: Rticktritt von Professor Emil Achermann als 

Inspektor. 
31. Mai: Neuer Inspektor: Lothar Kaiser. 
30. Juni bis 2. Juli: 75-Jahr Jubilaum der FeldschUtzcn. Die Schiiler 

dcr oberen Klassen und die Lehrer stellen ihre 
Krane zur Verftigung. Der Unterricht fallt am 
Samstag und Sonntag aus. 

1967/68 
11.112. September: Erstmals obligatorischer Verkehrsunterricht fUr 

die Lehrerschaft. 
21. November: 
11 . Dezember: 

26. Marz: 

1968/69 
19. August: 

16. November: 

1969170 
18. August: 

3. Januar: 

Einftihrungin die neue Rechenmcthodc nach Kern 
Der Inspcktor glaubt, dass der Lehrer in MUs-
wangen in dcr Notcngebung zu mild ist, was dieser 
nicht verneinen kann. 
Erster erwahnter Elternabend in Hamikon: Thema 
~~Schule und Elternhaus». 

Von jetzt an ist nicht mehr dcr Donnerstag schulfrei, 
sondcrn der Mittwochnachmittag. 
Die Schiiler sammeln fUr die Aktion «Ztind au es 
Cherzli a» fUr celebral gelahmte Kinder 35.-
Franken. 

Nach Erziehungsgesetz betragt die Schiilerzahl an 
Gesamtschulen 32 Kinder. In Mtiswangen sind es 
aber 39 Schiller ... 
Gemeindeversammlung: «Schulprobleme». Man 
beschliesst, dass nur noch die 1. und 2. Klasse von 
Hamikon und Miiswangen in unseremDorfbleiben. 
Die anderen Klassen werden in Hamikon unter-
richtet. 
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1970171 
24. August: 

27. September: 

4. November: 

18. Januar: 

6. Juli: 
11. Juli : 

16. Juli: 

1971172 
23. August: 

6. Januar: 

1972173 
2. Juli: 
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Beginn der neuen Sehulordnung von Hamikon 
und Mtiswangen. Beide Gemeinden schliessen sich 
zu eincm Schulkreis zusammen: Die Gesamtsehule 
in Milswangen wird aufgehoben. Es bleibt die 5. 
und 6. Klasse in Milswangcn. Die ubrigen Klassen 
sind in Hamikon. 
Eidgenossische Abstimmung des Gesetzes zur 
Forderung des Sportes wird angenommen. Das 
bedeutet unter anderm Gleichstellung von Mad-
chen und Knaben im Sehulturnen. 
Die Gemeindeversammlung beschliessteinstimmig 
ein neues Schulhaus zu bauen. Ober den art kann 
man sich noch nicht einigen. 
Erstmals durchgeftihrter Elternbesuchstag: Zehn 
Personen bentitzen die Gelegenhcit dazu. 
Schulreise nach Rupperswil. 
Kandid Felber wird Neuer pfarrer und Schul-
pflegeprasident in Miiswangen. 
Lehrer H. Koch feiert sein 25-jahriges Lehrer-
jubilaum. 

Die Lehrer Roman Helfenstein und Albert Oehen 
haben uns wegen Weiterbildungverlassen. An ihre 
Stelle treten Niklaus Koch und Ruedi Oehen. 
Oricnticrungsabend: Kantonal-Inspektor Schaff-
hauser orientiert tiber die Vorstellungen des 
Kantons betreffend Schulraumplanung. Die 7.18. 
Klasse soli nach Hitzkirch und die 5./6. Klasse nach 
Hamikon gehen. Mtiswangen hatte dann keine 
Schule mehr. 

Schulreise der 5./6. Klasse au[s Riltli mit Pfarrer 
Felber und Lehrer Albert Hodel. 





Zukunftsvision von Schiilern der 5.16. Klasse 

WeH#t cd. ~ ~, deum miidte cd. tie ~ '!)~: 

etir t6h,t(/ill(lI(bac/ 
etire-I( TtM<-;aJ<l 
etir Miro 
etir .s>dQI(M lIaa.s> lI(it etire-I" tolfe,1( {/(1I(jt'balf! 
etire-I( Trif-l(trlW"etir 
trie-fe, ttoll~e-I( 
ailM 1I(1't J'olar bdl"iebel( 

- je-I(i{fe/(c/lfl"be-ih;latze-
- ~/ire [}1"tJjt'I(.s>iidttje 

etir Iflte-N'h,etHr 
- etire ra..s>.s>ballarel(a 

1d ~ geItHe im '!)~ ~ ~ fddt ~ 

t(/eI(/( e.f je!(<<i Ifl"be/~l'latze !Iit 
t(/eI(/( M uir S6h,t(/IHrlfriac/jlit 
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t(/e-/(/( M etir th,t7f;Iirjr-Cel(ter-!Iit 
«Ie-I(I( M uire- [}/~eo jik 
«leI(/( e.f etir Miro jlit 
«Ie-I(I( c!a,f [}o1. uire- e-tjel(e teh,{(fe, h,at 
«le/(I( flit<- c/ie itrirclel" elir t;/~f;l'atz ZaJ<- lIe1iif{(1f! .s>tdt 
«Ie-I(I( M I(idt tr/~1 flel"~h,1" i,at 
«Ie/(/( e.f etire/( flel"!/(iijalfJ'f;ari !ik 
«Ie-I(I( e.f uire-I( Zoo !Iit 
«leI(/( e.f (I.~fah,1" .s>o aM.s>/~h,t, t(//~ aa/ clell( fMc/ be'/ {(/(.s> 
c!a,f,f M I"{(h,t/ bfe,ik 
cIa.s>.s> I(06h, uir b/~.s>6h,eI( fMc/flit<- cIt~ 8a{(el"/( «:bl"t/ bletit 



I 
j 1Hut 94&tt4 UH 'DOlt{, eued: 

i U If(ld If/ci,t 6'(1 /ut d:be-f<-baa.t fj>t 
~ fah- h-fef<- /f(uir~ ;tiVffet'alelt/tirlf~1f h-ab~ 

eire f/e-!~IfI6'd(i1( fj>t 
U uir~1f S!fe!;!a.tz h-at 
u If/Oh-t 6'(1 (J-fel f/e,f<-fe,h-f<- h-at 
u uir O(l1IlilelJ'h-at 
u UI~f<- za.!f<-(l6'6' If(ld za. tie-fir fj>t 
U IlilfrllJ"oh- fj>t 
doh- aile- fe,lflfe-If 
U uir~ A:ii<-d~ h-at 
M 6'dlJire- UN/lef<- h-at 
u (J-felle-f"oh-t uir lf~aU cfeh-at%aM ,/k 
U (J-fe/ (je-Ule-f<-be- h-at 
U uir~1f 6'dl(elle-1f P(l6'tdlelfd ft,at 

5, und 6, Klassc Hamikon-Miiswangcn 1992193 Foto-Lcihgahe: Rohert Wipf 
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IX. Strassenwesen 

Strasseuban nud Unterhalt 

Prozess zwischen Hamikon und Miiswangen betrefTend Strassenun-
terhalt Allmend 

MUswangcn wurde damals vcrurteilt, diese Strasse auf cwige Zeiten zu 
unterhaltcn. 

«Aktum 
Herbstgericht Muri, den 13. November 1770 

zwischen Statthalter und Ulrich Lang als Ausgeschossene einer 
ehrenstcn Gemeinde Hamikon mit Beistand Michel Bader von Sulz 

an emem gegen 
Seckelmeister Kaspar Suter, Strassenmeister Jakob Jenny und Schrei-
nermeister Johannes Jenny als Ausgesehosscnc einer ehrensten Ge-
meinde Mtiswangen, mit Beistand Josef Rosenberg von Winterschwil 
am andcrn Teil 

betreffend 
zwei Strassen, namlich die einte gegen Muri und die andere gegen 
Bremgartcn, welche beide tiber das Gemeindewerch Hamikon gehen, 
jedoch im Mtiswangenbezirk liegen. Die Gemeinde Hamikon begehrt 
zu wissen, wcr seIber Strassen zu machen und zu unterhalten habe, 
offeriere ihre Gemeinde, jedoch ohne ihren Schaden, sich in einen 
gtitlichen Vergleich einzulassen. 

Die Gemeinde Mtiswangen begehrt hingegen, dass die Gemeinde 
Hamikon ihr das March zeige, wo sie mit Strassen anzufangen und 
aufzuhoren haben, und zwar beY~r sie sieh in das Recht hinein lassen. 
Wogegen die Gemeinde Hamikon glaubt, dass sie nicht schuldig sei, 
tiber das DorfMtiswangen hinaus zu strassen, wohl aber bis zum Dorfe. 

Mtiswangen setzt mithin zum Rechtssatz: 

1. dass beim Eingang des Dorfbriefs geschriebcn steht, dass jede 
Gemeinde das ihrige allein ohne Eintrag der andern Gemeinde 
besorgen mochte. 

82 



2. Art. 51 des Dorfbriefes der lautet; dass jede Gemeinde der andern 
Steg und Weg geben mtisse. 

3. halten sie sieh an den Accord, der anno 1767 am 17. Oktober 
erriehtet wurde, der klar lautet, dass naeh erstelltcr Strasse die 
Gemeinde IHimikon versproehen hab(; , sclber allein in Ehren zu 
halten. 

Wogegen die Gemeinde Hamikon widerspricht: 

1. Dass der Dorfbrief fordere, dass sie die Strassen zu und schuldig 
pfliehtig seien. 

2. sei ihr(; gcmachte Verkommnis zu Folge hoheitlieher Verordnung 
vom 29. Marz 1770 anuliert und zu niehte gcmacht worden. 

3. beziehen sie sieh an den Marchbrief anna 1364 

4. auf die Erkanntnis von anna 1745 vondemLandvogteiamt bcidseitig 
samt Kosten und Schad en. 

Auf diesen ist der Augenschein vorgenommen 
worden und darauf hin erkannt worden: 

1. die schon angelegte Strasse von dem Mtiswanger Dorf bis an den 
Muri-Hauw solk zu allen Zeiten von der Gemeinde Milswangen 
unterhalten werden. 

2. der kleine Ann oben von dieser Strasse naeh Beinwil solI vonjeder 
Gemeinde zur Halfte gemaeht und dann von den Mliswangern 
unterhalten werden. 

3. belangend die Strasse von dem Dorfe Miiswangen nach Hamikon, 
solIe von dem Dorfe an bis zu der Allmend von der Gemeinde 
Mtiswangen, gemacht und zu allen Zeiten unterhalten werden, 
hingegen von der Allmend bis zum Mtiswanger Wald solIe von der 
Gemeinde Hamikon gemaeht und auch zu allen Zeiten in gutcn 
Zustand unterhalten werden. 

Die Kosten bertihrend solIe jede G(;meinde die Halfte bezahlen.» 

Am 19. November 1770 hat di e Gemcinde M ilswangen ob i ges U rteil an 
das hohe Syndikat appelliert. 19 
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Wie lange brauchte man im Jahre 1798? 

Ausbau der Kanlonsstrasse 
1926 
Foto-Leihgabe Anlon Wcy 

Lenzburg - Villmergen - Dintikon - Hendschiken - Othmarsingen -
Wohlenschwil - Mellingen Total 6,25 Stunden. 

Birmensdorf (ZH) - Unterlunkhofen - Reuss (Fahre) - Althliseren -
Muri - Geltwil - Mliswangen - Hamikon - Hitzkirch - Richensee -
(Bero)Mtinster - Sursee Total 7,75 Stunden 

Muri - Buttwil - Wyssenbach - Bettwil - Sarmenstorf - Seengen -
Schloss Hallwil Total 4,00 Stunden 

«Die beschriebene Strasse, soweit die ehemaligc Herrschaft der Oberen 
Freien Aemter gereicht hat, ist auf 12 Schuhe breit angelegt und in sehr 
brauchbarem Zustand (ausser im Kanton Baden). Die Wiese ausserhalb 
der Marchen auf beiden Sciten ist fast unfahrbar.» 20 
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X. Korperschafteo ood Geoosseoschafteo 

Kasereigenossenschaft Miiswangen 

ADS den Protokollen der Kasereigenossenschaft 
A nfangs Januar 1889 vereinigten sieh die Bauern zu einer Gesellschaft 
und beschlossen, ein Kasereigebaude mit neuestem System erbauen zu 
lassen. J edes Mitglied musste vier Fuder Mauersteine liefern oder 32 
Franken bezahlen. Das Spritzenhaus wurde an einen andern Platz 
versetzt und an dessen Stelle das neue Kasercigebaude aufgeriehtet. 
Mitglieder der damaligen Baugesellschaft waren: Johann Milller, 
Kirchmeier; Leonz Bachmann, alt Waisenvogt; Anton Jung, Kirchen-
rat; J. Sattler, Gemcindeammann; Jakob Bleichmann, Wirt; Jakob 
Affentranger, Sigrist; Leonz Heggli, Pt1egers; Johann Bachmann, 
Schreiners; Johann Jung, Posthalter. 

1m Jahre ]902 wurde beschlossen, den Milchprcis auf Franken 12.80 
festzusetzen. Kaser Oehen offerierte jedoeh mit Franken 12.30. N aeh 
einer weiteren Versammlung wurde man sich einig, einen Preis von 
Franken 12.75 festzulegen (die Chamer zahlen Franken 13.75). 

An der Versammlung vom 29. Dezember 1914 wurde beschlossen, 
beim zentralschweizerischen E1cktrizitatswerk Licht und Kraftstrom 
zu beziehen. Kosten der Tnstallation Franken R30.- . An der General-
versammlung wurde beschlossen, sich dem Verb and zentralschwei-
zerischer Mi1chverwertungsgenossenschaftcn anzuschliessen. Dies 
bcdingte den ersten Eintrag im Handelsregistcr. Nebst 24 Mitbesitzern 
der Sennhiitte wurden noch neun Gastbauern verzeichnet. 
Der Milchverkauf wurde mit 18 Stimmen am 2. Mai 1919 unter folgen-
den Bedingungen an Herrn Ottiger, Kaser von Giinikon verkauft: 
Franken 30.- per 100 kg zum Vcrk~isen; Franken 33 per 100 kg zum 
Konsum; HUUenzinsFranken 1200.- sowie eine Realkaution von Fran-
ken 14 000.-. 

1m Jahre 1924 bctrug der Milchpreis Franken 26.- pro 100 Kilogramm, 
der Hilttenzins Franken 1000.- . 
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An der Versammlung im Jahre 1934 wurde unter sieben Mitbewerbern, 
Emil Helfenstein zum Kaser gewahlt. Ebenfalls wurde an diesem 
Abend tiber den Bau einer neuen Kaserei diskutiert. Die Diskussion 
zur Bauplatzfrage wurde 1945 wieder um ein Jahr verschoben. 

Im.T ahre 1959 feierte Emil Helfenstein «25 Jahre» Kaser in Mtiswangcn. 
In dies en 25 .Tahre!l wurden 19,5 Millionen Liter Milch geliefert. 

Der Lebensmittelinspektor teilte 1965 der Kasereigenossenschaft mil, 
dass die Anlagen nicht mehr dem Lebensmittelbuch entsprechen. Die 
Besprechungen zwischen den Genosscnschaften Hamikon und Mtis-
wangen, die Kaserei zusammenzulegen, ist auf grossen Widerstand 
gestossen. Flir einen Neubau der K~lserei wurden keine Subventionen 
erteilt, so dass der einzige Weg damals war, die Milch an die Schweizer-
isehe Milchgescllschaft AG in Hochdorf zu verkaufen. 

Die Milch wurde his 1980 von Emil Helfenstein und bis 19'8,7 von Jakob 
Rogger-Steiner angenommen. Seit 1987 nahmen Theo und Maria 
Mtiller-Rust die Milch in der alten Kaserei entgegcn. Am 1. .Tuli 1990 
wurde die neue Milchannahmestelle zusammen mit dem Doriladen im 
Wohn- und Geschaftshaus erMfnet. 

Waldzusammenlegungsgenossenschaft 
Hamikon - Miiswangen 

Griindungsjahr 
Genossenschaftsgrtindungsversammlung yom 18. Februar 1992 

Gcnossenschaftssitz 
Hamikon 

Genossenschaftsorgane 
Prasident: J akoh Bachmann, Muswangen 
Viceprasident: Markus Lang, Hamikon 
Aktuar: Konrad Steiner, Hamikon-Berg 

(Vcrtreter der Gemeinde Hamikon im Vorstand) 
Kassier: Martin Butler, Hitzkirch 
Beisitzer: J oscf Heggli, M tiswangen 
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Zweck 
Die Gcnossenschaft bezweckt die Durchfuhrung der Waldzu-
sammenlegung nach Massgabe der kantonalen Bodenverbesserungs-
verordnung (B VV). Gemass Verpflicbtungsschein vom 30. September 
1992 hat die WZG fur den fortwahrend guten Unterhalt samtlicher 
Werkanlagen zu Lasten des Perimeters zu sorgen. 

Perimeterflache 
Der Gesamtperimeter betragt ca. 1 R2 Hektaren Wald aufgeteilt auf192 
PrivatwaldeigentUmer mit 551 Grundstiieken (163 Hektaren), und 
sechs offentliche Waldeigenttimermit 15 Grundstiicken (19 Hektaren). 
Nach Abschluss der Zusammenlegung ist mit einer mittleren Parzel-
lenzahl von 1,5 Grundstticken gegeniiber von heute 2,9 Grundstticken 
pro Eigentumer zu rechnen. 

Strassenbauten 
Es werden ca. 1300 Meter lastwagcnbefahrbare Strassen neu gebaut, 
1950 Meter ausgebaut sowie 2500 Meter Maschinenwege verbessert 
oder neu angelegt. Bereits heute sind im Peri meter 6400 Meter Strassen 
vorhanden. 

Kosten 
Die Gesamtkosten des Perimeters (Schatzung) belaufen sich auf 
Franken 2 150000.-, wovon Bund und Kanton je 34 Prozent, die 
betroffenen Gemeinden Hamikon, Muswangen und Schongau 
gesamthaft 12 Prozent und die ilbrigen Grundeigentumer die restlichen 
20 Prozent der Kosten zu tragen haben. 

Bauzeit 
Gemass den Auflagen des Kantons muss das Werk bis spatestens im 
Jahre 2002 vollendet sein. 

BauIeitung 
Kreis[orstamt II, OberfOrster Peter Hahn, Kantonales Vennessungs-
amt, Grundbuehgeometer 

Projektverl'asser 
Kreis[orstamt II, Adrian von Moos, Forstingenieur 
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Besondere Auflagen 
Die Interessen des Natur- und Landschaftschutzes sowie des Hcimal-
schutzes (historische Verkehrswege), der Fuss- und Wanderwege, 
sowie der Fauna, J agd und Fischerei mUsscn gcbUhrcnd bcrlicksichligl 
werden. 
Als Grundlage wurde dafUr eine pflanzcnsoziologische Karlierung, 
sowie ein Inventar der naturkundlich, landschaftlich und kulturell 
wertvollen Waldobjekte Liber den gesamten Projektperimeter aus-
gearbeitet. Die Waldrander mtissen insktinftig vennehrt naturnah 
gepflegt werden. Uberdies muss als weitere Zielsetzung die ktinftige 
Waldbewirtschaftung auf standortgerechte Laub- und Nadelmisch-
walder ausgerichtet werden. 

Wasserversorgungsgenossenschaft Miiswangen 
Tagtaglich haben wir Kontakt mit Wasser. Wir kochen , waschen und 
trinken - was ohne Wasser gar nicht moglich ware. Wasser heissl 
Leben. Den wahren Geschmack des Wassers erkcnnt man erst in dtT 
lrockcncn WUste. 

Griindungsjahr 

Die ersle V crsammlung [and am 23. November 1897 slatt. In Form von 
Aktien konnte man sich beteiligen. 33 Aktien a Franken 50.-. 
Zwei Jahre spater wurde ein Reglement mit 55 Paragraphcn erslellt. 
Der Wasserzins wurde wie folgt erhohen: Die Haushesilzer bezahlen 
pro Wasserhahnen Franken 6.- pro Jahr. 

Markante Ereignisse 

1m Jahre 1921 wurde beschlossen ein neues Reservoir an der Kantons-
strasse nach Mtiswangen zu bauen. 

Der Sommer 1947 warsehr trocken, so dass von der Weiellbrunnellquelle 
nur noch 36 Liter pro Minute genutzt werden konnten. Die damalige 
neue Fassung auf der Allmend war zu dieser Zeit versiegt. Weitere 
Sondierungen wurden im Rossbrunnen und Ausserwald durchgefUhrt, 
welche aber keinell Erfolg brachtell. 
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1m Jahre 1990 wurde das Wasserversorgungsprojekt genehmigt. Nebst 
den neuen Wasservorkommcn im Schlatt wurde ein ncucs Reservoir 
auf der Hamikoner-Allmend sowie eine Betriehszentralc im neuen 
Wohn- und Gewerbehaus crstellt. 

Vorstand 1993 

Prasidcnt: 
Kassicr: 
Aktuar: 

Rober! Wipf-Rogger 
Albert Koch -Bircher 
Gody Heggli-Btihler 

Sanicrungs- nnd Erweiterungskosten der Wasserversorgnng 1990 

Lcitungsbau/Quellfassungen Fr. 388000.-
Kleinreservoir/Pumpwerk Fr. 211 000.-
Reservoir Allmend Fr. 350000.-
Steuerungsanlagen Fr. 120000.-
Landkaufe/Schutzzonen und Diverses Fr. 498 000.-

Total Ausbaukosten Fr. 1567000.-

Reservoir im Bau 1990 Foto-I _cihgahe: WasserversorgungsgenossenschafL 
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XI. Besondere Ereignisse 

Bomberabsturz in Miiswangen 
5 

Auszug aus dem «v ATERLAND» vom Montag, 26. Februar 194p'und 
vom Mittwoch, 4. August 1982: Notlandung von zwci USA-Super-
bombern bei Milswangen und Richensee. 

Die amtliche Meldung vom 2. Februar 194~ S 
Amtlich wird mitgeteilt: Wahrcnd des 25. Februars wurde unsere 
Nord- und Ostgrenze von einzelnen undin Gruppen fliegendenfremden 
Flugzeugen teils amerikanischer, tcils nicht feststellbarer Nationalitat 
ilberflogen. 1m Verlaufe dieser Uberfliegungen stilrtzc urn 11.50 Uhr 
ein amerikanisches Bombardierflugzeug ab, nachdem die Mannschaft 
im Fallschirm abgesprungen war. Zwei weitere amerikanischc 
Bombardierungstlugzcuge mussten notlanden, das eine 12.40 Uhr bei 
Mtiswangen. Der Pilot ist tot und drei Mann sind vedetzt. 

Mtiswangen und Hitzkirch-Richensee sind am gestrigen letzten 
Februarsonntag, den sie so bald nicht vergessen werden, durch eine 
gnadige Ftigung von Unheil verwahrt geblieben, den die Notlandung je 
eines bis an den Rand mit Munition und leicht entztindlichen Treibstoff 
beladenen und durch die Wucht gcwaltiger Motmen vorwartsgerissenen 
Superbombers in einem dicht besiedelten Gebiet anrichten kann, gar 
wenn eines dieser Grosstlugzeuge, wic es bei Richensee der Fall 
gewesen ist, ftihrerlos sich auf die Erde niederwirft. 

Es war ein unheimliches Motorengebrumm, mit dem kurz vor Mittag 
zwei tiber den Lindenberg her in beangstigendem Ticfflug ansausende 
frcmde Grossmaschinen den Bewohnern die Kriegsnahe zum ein-
drticklichen Bewusstsein machten. Aber ehe man - so haben es die 
Leute erzahlt, dieser aufregenden und gefahrlichen PlOtzlichkeit inne 
geworden war, sah und horte man die Bomber schon mit ftirchterlichen 
Krachen gegen die Baume auf den Matten splittern, Aste und Baum-
sUimme abreissen und am Erdboden zerschellen, den einen etwa 150 
Meter vom Milswangcr Sehiessstand entfernt. 
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Hier darf man von einem wahren Wunder auchftir die Bomberbesatzung 
reden. E in toller zerschlagenes Flugzeug als das hier notgelandete kann 
man sich kaum vorstellen. Etwa 150 Meter weit vom Mtiswanger 
Schtitzenhaus hat die Maschine Baum ftir Baum ahgeschlagen, his sie 
vom letzten Baum, an den sie prallte, mit ganzlich zerschmettertem 
Vorderteil zerst6rt wurde. 

Bomberabsturz, 25. Februar 19445 Foto-Leihgabe: Jakob Sattler 

Interview vom 4. August 1982 mit Frau Marie Jung-Kappeli 

Frau Marie J ung-Kappeli war die erste am Ahsturzort. P16tzlich sei ein 
Nachbar gekommen und habe gcsagt, ein Bomber sci abgcsttirzt. «Die 
Flieger sind langsam aus dem zerschlagenen Bomber beraus gekommen 
und haben salutiert». Die Flieger hatten immer wieder auf den Boden 
gczcigt, offen bar urn zu wissen wo sie seien. «Zuerst habe ieh Sehweiz 
gesagt, dann Svizzera, und erst als ieh Suisse sagte, verstanden sie es und 
hatten grosse Freude.» 
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Einige Mtiswanger batten Angst gehabt, sieh dem amerikanischen 
Bomber zu nahcrn. Sic hatten beftirchtet, dass vieHeicht noch geschossen 
wOrde, oder der Bomber explodieren konnte. 
Danach sei der tote Pilot Charles Abplanalp geborgen und im Schulhaus 
aufgebahrt worden. Del' damalige Kaplan Kiittcl habe englisch ge-
sprochen und sieh mit den amcrikanischcn Flicgcrn versHindigt. 

Besuch des Co-Piloten Harald V. Gividen 
Nach 37 lahrcn kehrte der amerikanische Co-Pilot Harald V. Gividen 
aufgrund einer Einladung des Gemeinderates von Muswangen an die 
Absturzstelle von Mliswangen wruck. Die Berichte seiner Bordkame-
raden und die Beobachtungen der Miiswanger ergaben eine Ahnung, 
was damals passiertc. 

Zusammen mit vielen andern Flugzeugen seien sie fruh morgens yom 
englischen Stlitzpunkt 110, bckannt als Polcbrook, in der Niihe von 
Petersborough, zu ihrcr zweitcn Mission gcstartet, um den Munchner 
Guterbahnhof zu bombadieren. Wegen der KaIte in 8000 Meter Bohe 
liess sich der Bombenschacht nicht offnen. Das Flugzeug geriet dann 
unter Beschuss der deutschen Fliegerabwehr und wurde getroffen. 
Dabei wurden von den acht Besatzungsmitglieder drei verletzt. Trotz-
dem gelang es den tibrigen Besatzungsmitgliedern noch, die Lucke zu 
6ffnen und die schweren Bomben liber Suddeutschland abzuwerfen. 
Die Bordinstrumentc sowie auch der Kompass waren vollig zerstort. 
Der Pilot Charles Abplanalp und der Co-Pilot Gividen woHten mit dem 
getroffenen Flugzcug in Frankrcich landen, waren abcr plotzlich von 
Schweizer Fliegern umgebcn, die Zeichen gaben, zu folgen. Bis nach 
Emmen wo der Bomber hingeftihrt werden sollte, schaffte es aber die 
Maschine nicht mehr. 
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XII. Mtiswanger-Lied 

Text: Josef Hcggli (Ztiri-Sepp) 
Refrain: Dir. Walter Erni 

Refrain: 

1\ , I 

I~ r I I 

, 

Tor- he. Tor- he 

, I 

I I I I I '" 
chau-fid d.och au Tor- 'be; 

Pan- zer. Pan-

J 
zer. send doch au for Pa,n- zer; 

-- J £> ~ 

I I I 

.... I , , , I I 

It "1 /=t r r I I I 

Tor- he. Tor- be. us- ell! Tor-be-

Pr"-'" 2er. p.o. .. ' ze r. ~c> .. d doch au de 

I I I 

S'Miiswangcr-Moos das Sumpfgebiet 
das of de Hochi YO 800 Meter lid. 
Es esch gar wit ond breit bekannt 

n 

mer hets scho chonne lase im Vaterland. 
Chlini Weiher met Frosch ond Hase 
het mer det obe nie dlonne go grase. 
Mer het det obe scho emmer Torbe use do 
ond deheime brucht zorn Heize jo. 

Refrain: Torbe, Torbe, chaufid doch au Torbe; 
Torbe, Torbe, usem Torbemoos. 

J 
I 

! 

for ! 
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S'hed Ried ond Streui idem Moos 
doeh plotzlieh eseh gsi oppis los. 
Vieli wiissid ond das eseh seeher wohr 
das csch so gsi Mitti 40-er 10hr. 
For d'Miiswanger csch denn alles guet glaufe 
hands doch die Torbeplatz chonne verchaufe. 
Es send Unternahmer met Maschine eho 
ond hand die Torbe usetoh. 

Refrain: Torbe, Torbe, chaufid doch au Torbc; 
Torbe, Torbe, usem Torbemoos. 

Ob Jung oder Alt, ob Fraue oder Manne 
es send so vieli is Torbemoos gange. 
Gar mange Buur het seeh chonnc bedankc 
wenn die Junge hei broeht hand die Franke. 
Fbr sie esch dcnn alles guet glaufe 
hands doeh weder chbnnc e Chueh oder en Maschine chaufc. 
Aber au met dene Torbe, esch bald weder gsi vorbie 
onds ganzi Moos het mtiesse ustraniert si. 

Refrain: Torbe, Torbe, chaufid doch au Torhe; 
Torbe, Torbe, usem Torbemoos. 

Onds Torbemoos, onds Torbemoos 
das cseh doch gsi hald guets Land. 
Doch het mer ghart weder t10schtere 
das esch doeh allerhand, 
wiigem Panzerplatz, wagem Panzerplatz 
wo chom i das Gebiet uc. 
Doch mange seid, oh Schtarne-Cheib, 
jetzt esch denn bald gnucg. 

Refrain: Panzer, Panzer, send doch au fOr Panzer; 
Panzer, Panzer, fOr de Panzcrplatz. 
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Oh, Panzerplatz, oh Panzerplatz, 
vclne war jo das wellkomm. 
z'Mliswange obe war de Platz 
fOr das gar cheibe toll. 
Dc Gmeinrot esch zwor au net derbi 
ond seit das darf ned si. 
Wenn de Panzerplatz chond zo euis ue 
esch es fertig met der guete Rueh 

Refrain: Panzer, Panzer, send doch au for Panzer; 
Panzer, Panzer, for de Panzerplatz. 

De Vater Aesehlimann de gueti Buur 
er esch de Sach gsi of de Luur. 
Nor schad esch gsi, dass er eine esch gsi vo der Erschte 
wo de Dtinger bschtellt het seho zorn Maschte. 
Es eschen denn gar grtissli groue, 
worum cr haig kei Gald zorn versoue. 
Was macht er do, er bschtellte ab 
wagem Panzerplatz, wo chomm jetzt grad. 

Refrain: Panzer, Panzer, send doch au for Panzer; 
Panzer, Panzer, for de Panzerplatz. 

De Rogger Sepp im Weiherbrunne, 
de nehmt jo das gar cheibe glunge. 
Ond dankt wie hat mers schon of dere Wiilt, 
wenn mer cham eso zomcnc Schobel Giild. 
Mer het de Zyt au oppe zorn Sehiesse 
ond chonnt de s'Uibe erseht nochli gnicssc. 
Oh Mtiswanger, worom esch das euch glych, 
wiimmer gseht wie mer wortid rich. 

Refrain: Panzer, Panzer, send doch au fOr Panzer; 
Panzer, Panzer, for de Panzerplatz. 
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XIII. Quellenverzeichnis 

3 

4 

5 

7 

9 

10 

11 

12 

!3 

14 

15 

16 

17 

1X 

19 

20 

Geschichte des Kantons Luzern von der Urzeit bis zum J ahr 1500. 
Hrsg. im Auf trag des Regierungsrates des Kantons Luzern. Raeber 
+ Cie, Luzcrn 1932. 
Nachforschungen in Zentralbibliothek Luzern und Pfarrarchiv 
Hitzkirch durch Anton Meyer, alt Lehrer, Reussbuhl. 
ST A Luzern I Dr. C. MUller. 
STA Aarau I Dr. C. Muller. 
STA Aarau, Sch. 9406, frz. Armenwesen / Dr. C. MUller. 
Sagen aus dem Hitzkirchertal. E. Achermann. 
STA Luzern, Bd 4249 I Dr. C. Muller. 
STA Aarau, Band 9413 Wirtschaftspalente / Dr. C. MUller. 
ST A Aarau, Sch. 9377 frz. Distr. Sarmenstorf. Gcmeinde 
MUswangen, Theater / Dr. C. MUlier. 
ST A Aarau I Dr. C. MUller. 
ST A Luzern / Dr. C. Muller. 
Dr. C. MUller 
Kant. Gcbaudeversicherung I Jakob Bachmann. 
STA Aarau, Sch. 9410, frz . Postwesen / Dr. C. Muller. 
STA Luzern, Sch. 212174/ Dr. C. MUller. 
Markus Eichenberger, Revierforster. 
Heiri Affcntranger. 
STA Luzern / Dr. C. Muller. 
ST A Aarau / Dr. C. Muller. 
ST A Aarau / Dr. C. MUller. 

Seite: 
9 E1chschaufel aus: Mein Tal. 

14 Plan aus: Mein Tal. 
12 Siegel aus: Die Kunstdenkmalcr der Schwciz, Kt. Luzern, Bd. VI. 
30 Baubuch aus: Pfarrkirche St. Pankratius. 
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