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Tüte bie gefeijaebenben

:H!lp hu xjthtihtlpn "jUjwiHJt
ben ^ctCertöer vev&eljexiexx.

SBon

Dr. Start ©etfer.

sä
er Sulturfeiftorifer 335. §. Stiefel ftefit in einer Stubie

Hl? über bie SotfSfateubcr int 18, gaferfeunbert ben Safe

auf, bafj bie meiften bei* feeutigat SolfSf'alenber jeigen, waS

bie gebitbete SBelt auS beut Solfe madjen mödjte, bie alten,

waS baS Sotf bamalS wirflidj war. StS in bie adjtjiger gafere
beS oorigen SäfttlumS war ber Salenber in ber Siegel ein

feiftorifdjeS SolfSbuefe, wefdjcS in feilten 93iouatStafe(n bie

Gkfcfeide beS fünftigen gafercS propfeejcite, iu bau gegen»

itberftcfeotbai fortlaufenbat Xcrtc aber einen (SkfdjidjtSabrift
beS oorigen gafereS gab. Stuf bau Staitbpunftc ber bifbungS»

fofen SScaffe fetber ftefeotb, befricbigtc alfo ber Salatber
wefentfidj berat Slbergtaubat unb Scatgierbe.

gu feöfeern Sreifen würbe ber alte Sotf'Sabcrglaube mefer

uttb mefer burefe bat SiationatiSmuS jttriidgebrängt, in ben

breitat Sdjidjten beS SauernftaiibcS aber witrjelte er nocfe

immer jäfe uub feft; fein äBunber, baft er audj in bent

Salenber, beut eigentlicfeat SolfSbudjc, baS in bat meiften

.'pauSfeaftungat neben ber Sibel unb bau Ofeangbucfe bot

einjigen £efeftoff bot, nodj lange ein fidjereS Slfijl fanb.
Um bent ?efer, weldjer nocfe nie eine foldje alte „Sraftif"

ju ©eftefet befommen feat, einen annäfeernben Segriff baoon

N)ie die gesetzgebenden

^itzI dßr hblUêttschIU HsnuoliK
öerr Kcrkerrder verbesserten.

Von

Dr. Karl Geiser.

er Kulturhistorikcr W. H. Riehl stellt in einer Studie
über die Volkskalcndcr nn 18. Jahrhundert den Satz

auf, daß die meisten dcr heutigen Volkskalcndcr zeigen, was

die gebildete Welt ans dcm Bottc machen möchte, die alten,

was das Volk damals wirklich war. Bis in die achtziger Jahre
des vorigen Säknlums war dcr Kalcndcr in der Regel ein

historisches Volksbuch, welches in fcincn Mvuatstafeln die

Geschicke des künftigen Jahns prophczcitc, in dem

gegenüberstehenden fortlaufenden Tcrtc abcr cincn Geschichtsabriß
des vorigen Jahres gab. Ans dcm Standpunkte dcr bildnngs-
loscn Masse selber stehend, bcsricdigtc also dcr Kalender

wesentlich deren Aberglauben und Ncugicrdc.

In höhern Kreisen wurde dcr alte Voltsabcrglaube mehr
und mehr durch den Rationatismns zurückgedrängt, in dcn

breiten Schichten des Bauernstandes abcr wurzelte er noch

immer zäh und fest; kein Wnnder, daß cr auch in dcm

Katcndcr, dem eigentlcchcn Volksküche, das in dcn meisten

Haushaltungen neben der Bibel nnd dcm Gcsangbuch den

cinzigcn Lesestoff bot, noch lange cin sichcrcs Asyl fand.
Um dcm Leser, welcher noch nie cine solche altc „Praktik"

zu Gesicht bekommen hat, cinen annähernden Begriff davon
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ju geben, bringen wir einige Seifpiete auS einer foldjen,
bie in ber löbl. Stabt Sern gebrudt würbe, „Slttff berfelben
Stabt unb Sanbfctjafft SJceribianum geriet)t, burefe SJcarcunt

gröfelicfe, ber Eblen Iftrofopfeifcfeen SMtffatfdjaftat Ergebotat".
©etruett bei gacob Slutfjoni Sulpio MDCGIII.
Soran ftefet wie gewöfenlicfe eine Erfläruug ber Salenber»

jeiefeat, ber geiefeat für bie Söitteruug, ferner biejenigen,
wetefee bebenfen, taft cS gut fei jum Slrjnetjen, Surgirat,
Slberlaffen, Sinber enttoöfjnoi, feaax abfefeneibat, Säen,
Sfianjen jc. Sobaittt ift für jeben SJtonat neben ber geit»

rcdjituug ein „Stfpcft uub (Sewitteranbeutuitg" üorfjanbat,
baneben §auSrege£n, Saitcruregetit uub eine Slulcituug, „waS
mau fefeaffat uub aitftclfat folle."

Sluf biefen Sfeeil folgt bie „Sontiituatio ber Sichten Sauft»

Slpotfecf" in weldjer für bie Dcrfdjicöcuftat Sranffeeitat
feöcfeft abfonberlidje SJtittel oerorbitct werben. So feaubett

jum Seifpiel ein Slbfdjnitt „Son bett Eibedjfeu unb
berofe (beu Stuf." git bemfelben wirb gefagt:

„SfelSutildj oor bau Sdjtaff angeftridjen unb SJtorgenS

mit Eitrouat=S>affer wieber abgctoafcfeot, madjt gar eine

jarte feant ober Sfugcftdjt; bie weil aber Sfe(3»SJti(dj baj
unS nidjt fo fctdjtlidj jtt befoutnten, fo will idj bat Skibcrtt,
bie gern fdjön uttb jung fetjn Woflen, atlfeir einen Sdtftridj
leferat, weldjer toofet ein Sdjafe ber Scfeöne, bicweilat anbere,

ober bie SfelSutildj fclbftat, gegen ifente nidjt ju üergleidjot.
Unb ift foldjeS ber fleinen Siöccfefat Sotfe, weldjer über

äffe anbere Singe, bie geritujeltc feant gewaftig auSeinanbcr

jcudjt uub ritt fdjön Slugcftdjt madjet! Saritnt foldje
335eiber biefeS Sotfe betj alten Stauern unb Sirdjfeöfen, ober

in Seilern, mit ganfeem gfeift fudjen uttb ifenen foldjeS laffen

befolgen fetjit. Stimm bcroljatbcn fofdjeS Sotfe, Seiner üou

•ßladfifdj weiffen Slittftcitt, abgefdjabat §irfcf)feortt,
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zu geben, bringen wir einige Beispiele aus einer solchen,
die in der löbl. Stadt Bern gedruckt wnrdc, „Auff derselben
Stadt und Landfchafft Mcridianmu gcricht, dnrch Marcum
Fröhlich, dcr Edlen Astrosophischcn Wiisscufchaftcn Ergcbencn".

Gctruckt bei Jacob Anthoni Bulpio
Voran steht wic gcwöhnlich eine Erklärung der Kalender-

zeichen, der Zcichcn fiir die Wittcrniig, ferner dicjcnigcn,
welche bedcnten, daß cs gut sci zum Arzncycn, Pnrgircn,
Aderlässen, Kinder entwöhnen, Haar abschneiden, Säen,
Pflanzcn :c. Sodann ist für jcden Monat ncbcn dcr Zeit-
rcchniing ein „Aspekt uud Gewittcrandcutung" vorhandcn,
daucbcn Hansrcgcln, Baucrnrcgcln nnd cinc Anleitung, „was
man schaffcn nnd anstcllcn sollc."

Anf dicscn Thcil folgt dic „Coutinnatio dcr Klcincn Hauß-
Apothct" iu wclchcr fiir dic vcrfchicdciistcn Krankhcitcn
höchst absondcrliche Mittel vcrordnct wcrdcn. So handelt

znm Bcispicl cin Abschnitt „Bon dcn Eidechscn uud
dcrosctbcn Blut." In dcmsclbcn wird gcsagt:

„Efctsmilch vor dcm Schtasf angcstrichcn nnd Morgcns
mit Citronen-Wasscr wicdcr abgcwaschcn, macht gar cine

zarte Haut odcr Angcficht; dic wcil abcr Efcls-Milch bcy

nns nicht so leichtlich zu bctommcn, so will ich dcn Wcibern,
dic gern schön nnd jung scyn wollcn, atlhir cincn Anstrich

lehren, welcher wohl cin Schatz der Schönc, dieweilcn andere,

odcr die Esclsmitch sclbstcn, gcgcn ihmc nicht zn vergleichen.

Und ist solchcs der klcincn Eidcchscn Koth, welcher übcr

alle andere Dinge, die gcrunzcltc Haut gcwaltig anseiuandcr

zeucht nnd cin schön Angcficht machct! Darum solche

Weiber dieses Koth bcy atten Maucrn und Kirchhöfen, odcr

in Kellern, init gantzcm Fleiß suchen und ihncn solches laffen

befohlen seyn. Nimm derohatbcn solches Koth, Beiner von

Plackfisch weissen Weinstein, abgcschaben Hirschhorn,
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weiffe Sorallen, Steifjmefef, eineS jeben gleidjen Xfjcil, jerftoft
in einem SJtörfcl eine gute weil, beutelS auf baS reiueftc

burdj ein Sieb, alSbann fo taft eine Stadjt iu aufgebranntem
füffen SJianbel ober 03artcn»Sdjttcdat, ober weift Sßttll»

fraut=2Baffer, eineS jeben gteidjen Sfeeil genommen, erbeifeen:

fo bafj gefdjefeen ift, fo tfeuc nodj fo oiel bem ©ewiefet nadj,
weift feonia, baju, unb rüferS nodj einmal int SJtörfel unber»

einanber uub befealtS fofgenbS in einem reinen (MläSlriit auf,
nnb ju SlbenbS, fo beftreid) baS Slngefidjt, ober bie Srüft
bamit an, fo werbet ifer Sutnbcr fefeen unb cuefe fdjier
felbften nidjt mefer fennen. SS wirb anct) in bat Slpotfeefen

eine föftlicfee i'atwerg oon ben fremben ober gnbianifdjat
Eibecfefen gemadjt, weldjer S'rafft unb Sugenb, fo eS mandje
S35eiber wüfjten, fie gewift mefer fattfften, unb foldje iferen
SJtämtem ltitwiffotb ju effeu ge6cn unb üertfeotren würben" tt.

Sem Sotfe ber Sfeicre werben überfeanpt gar wunber»

jame §eilfräfte jugefeferieben. Sott einigen ift berfelbe aber

fefewer ju erlangen, jum Seifpiel „Sie Sfauen finb ben

ÜJcenfdjat fo untreu uub gefeäffig, bajj, wenn fte merfen,

bafj man iferem Sotfe nacfegcfjt, uttb foldjen aufbetjaftet,

fie foldjen felbften freffen, bamit er bett SJtaifcfeen gar nidjt

ju gut fomme."
SJtit ber „So tt tittit atio u Sit ft» unb liftiger

fe anbellt" wollen wir ben Sefer billig Derfrfeoncn, ba ber

Sife baritt bocfe etwas ju plump ift uub tfeeilweife alljufefer

gegen äftfectifdje Stüdfitfetcu üerftöfjt.
Einen relatio grofjen Staunt nimmt, wie in atten aften

Salenbcrit, ein „ Stoffe wen biger unb nüfe liefe er Seridjt
oom Sib erlaffen" ein, beffen Stegetn tfeeilweife in ganj
fdjauberfeaften Steinten abgefaftt finb.

Ser nadjfolgatbe Sfeeil entfeäft eine Slnleituitg: „Stadj
Ser ridjtung beS Sib er laffe uS bett gu ftanb beft

»einer Sofc^cnbu* 1889/90. 13
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weisse Corallen, Reißmehl, eines jeden gleichen Theil, zerstoß

in einem Morsel eine gute weil, beutels auf das reinestc

durch ein Sieb, alsdann so laß eine Nacht in außgcbranntem

süssen Mandel oder Garten-Schnecken, oder weiß Wull-
traut-Wasser, eines jeden gleichen Theil genommen, erbcitzen:

so daß geschehen ist, so thue noch so viel dcm Gewicht nach,

weiß Honig dazu, und rührs noch cimnal im Morsel under-
cinander und beHalts folgends in eincm rcinen Glästein auf,
und zu Abends, fo bestreich das Angesicht, odcr die Brüst
damit an, so werdet ihr Wunder sehen und euch schier

selbstcn nicht mehr kenucn. Es wird auch in den Apotheken
eine köstliche Latwerg vou den fremdcn odcr Indianischen
Eidechsen gemacht, welcher Krafft und Tugend, so es manche

Weiber wüßten, sie gewiß mehr kaufflen, nnd solche ihren
Männern unwissend zu essen geben und vcrthcuren wnrden" :c.

Dcm Koth dcr Thicre wcrdcn überhaupt gar wundersame

Heilkräfte zugeschrieben. Bon einigen ist derselbe aber

schwer zu erlangen, zum Beispiel „Die Pfauen sind den

Menschen so untreu und gehässig, daß, wcnn sie mcrken,

daß man ihrem Koth nachgeht, und solchen aufbehaltet,
sie solchen sclbsten fressen, damit er den Menschcn gar nicht

zu gut komme."

Mit der „Continnation Lust- und listiger
H ändcln" wollcn wir den Leser billig verschonen, da der

Witz darin doch etwas zu plump ist nnd theilweise allzusehr

gcgen ästhetische Rücksichten verstößt.

Einen relativ großen Raum uimnit, wie in allcn altcn

Kalendcrn, ein „ Nothwendiger und nützlicher Bericht
vom Aderlässen" ein, dessen Regeln theilmeise in ganz

schauderhaften Reimen abgefaßt sind.

Der nachfolgende Theil enthält einc Anleitung: „Nach
Verrichtung des Ader la ss ens dcn Zustand dcß

Berner Taschenbuch t8S9/g«, 13
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'SeibeS attft bem (Seb tut jn er funb igen ", fowie

„bett feaxn ju jubi eieren".
SBie Stiefel fagt, madjt baS bunte (Sentifdj üon Stjftem

unb SBitlfür, üon atter nttjftifcfeer Ueberfieferung unb neuer

ratiottaliftifefeer Sritif bie Safenber beS 18. gaferfeunbert
atS Urfuitbenbücfeer beS abfter'baibot SoffSaberglaubenS

befonberS itttereffant. So fei jum Seifpief in ben Sabellen,

weldje angeben, WaS auS ber garbe beS beim Slberlafj

ubgejapftat SluteS ju propfeejeiat fei, ber alte Slbergtattbe

mit wirflidjen pfjtjfiotügifdjen Seobadjtungot unb gotgeriutgen

aufS fettfamfte oerwebt, unb bie biäterifcfjat Stegeltt batr»
.funben bie inftinftioe SBeiSfeeit beS mebicinif cfeen SolfSglaubatS,
ber ebenfo oft burefe feine flare Erfenntnift ben Staturforfdjer
überrafdjt, wie burefe baS §etlbuitfef feiner uraften Srjm6olif
ben (Mermaniften.

Stamentlidj in ber Sabelle über bie Sage, wann eS gut
ober fdjlecfet ju Slber ju laffen fei, ift nadj Stiefels Slnfidjt
bie altfeeibnifcfee ftjmbotifcfee unb aftrologtfefee „Erwäfefutig"
nodj in iferer Dollen Steinfeeit beibefealten.

Siefe Slbertafjtafel ridjtet fidj nacfe bem SJtonb, unb jeber

Sag feat feine ftefeenbe Sebeutung. So ift nadj unferem
Safenber einen Sag nadj Steuutonb böS Slberfaffot unb

madjt ein wüft Sfngefidjt. Sludj ber oierte ift böS wegen

p beforgenber gäfeer SobeSfätleu, ebenfo ber 27., wetdjer
ben Sdjlag üerurfadjt. Ser 21. feittgegen ift ber befte im

ganjen SJtonat unb audj ber 25. ift gut unb bienet wofef

jum guten Serftanb.
Ueöcrfeaupt fpiett ber SJtonb eine fo gröfte Stolle in

allen alten Safenbent, bafj nadj Stiefels Sefeauptung auS

bemfelben ©runb, auS welctjem weife grauen ju Slriroüift'S
3eit bat (Sermanen geboten, bafj fie nidjt üor Steumonb

bie Sdjfadjt beginnen füllten, ber Safaiberfdjreiöer beS
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Leibes auß dem Geblüt zu erkundigen", sowie

„den Harn zu judicieren".
Wie Riehl sagt, macht das bunte Gemisch von System

und Willkür, von alter mystischer Ueberlicserung und neuer

rationalistischer Kritik die Kalender des 13. Jahrhundert
als Urkundenbücher des absterbenden Bolksabcrglanbens
besonders interessant. So sei zum Beispiel in den Tabellen,

welche angeben, was aus der Farbe des beim Aderlaß
abgezapften Btntes zu prophezeien fei, der alte Aberglaube
mit wirklichen physiologischen Beobachtungen und Folgerungen

aufs seltsamste verwebt, und die diätetischen Regeln benr-

Zunden die instinktive Weisheit des medicinischen Volksglaubens,
der ebenso oft dnrch feine ktarc Erkenntniß den Naturforscher
überrascht, wie durch das Helldunkel feiner uralten Symbolik
1>en Germanisten.

Namentlich in der Tabelle über die Tage, wann es gut
oder schlecht zu Ader zu lassen sei, ist nach Riehls Ansicht
die altheidnische symbolische und astrologische „Erwählung"
uoch in ihrer vollen Reinheit beibehalten.

Diese Adcrlaßtafel richtet sich nach dem Mond, und jeder

Tag hat seine stehende Bcdentung. So ist nach unserem

Kalender einen Tag nach Neumond bös Aderlassen und

macht ein wüst Angesicht. Auch der vierte ist bös wegen

zu besorgender gäher Todesfällen, cbenso der 27., welcher

den Schlag verursacht. Der 21. hingegen ist der beste im

ganzen Monat nnd auch der 25. ist gut und dienet wohl

zum guten Verstand.

Ueberhaupt spiclt der Mond eine so große Rolle in
allen alten Kalendern, daß nach Riehls Behauptung aus

demselben Grund, aus welchem weise Frauen zu Arirovist's
Zeit den Germanen geboten, daß sie nicht vor Neumond
die Schlacht beginnen sollten, dcr Katcnderschreiber des
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»origen gaferfeunbert! ben Säuern üorfdjrieb, bafj fie cor
Sieuntonb beileibe nidjt purgiren unb arjueien möcfetat.

Seit Sdjluft unfereS SalatberS bilbet bie

(droffc 2Cftroiogifd)c practica
ober

SJtutfjmnffutig oon biefem
gafer, unb ber Cuiartalat (Sewitter, oon bett gittfternuffen
ber Sonnen nnb beS SJtonbcS, oon SterbatS»(Scfaljr, Srieg,
grudjt» ober Uufrttdjtbarfeit.

Stuff baä gafer nadj ber (Scbitrt unfereS §Srrn gSftt
Sferifti

MDCCIII.
SJtit foitberbarcnt gteift jiifantiitotgctragat, unb nun jur

Sontinuation bau Siebfeaber oorftclleit wollen.

Surefe
SJt ar cum gr öfe lidj, ber Slftrologifcfeen nnb feiftorifefeeu

SSiffatfdjaftat bcfoitbcrat Siebfeabern.

Särn, (Setrudt bei gacob Sltttfeoni Sltlpio.
Sie Sroptjcjriuugcn biefer Sractica finb freilidj tfeeit»

weife fefer uitbeftimmt gefealten, wie biejenige Don bem

Srieg beweifen mag.
„(Sleicfe wie ber Souitenfdjciit erfreuet, baS ttngetoitter

aber mcfaitdjolifcfj madjet, alfo erfreuet ber griebe nnb ber

Srieg betrübet. Senn ber griebe ift ein fo föftlidjeS (Sut,

bafj man in jeitfidjat Singen nicfetS aitgatefenterS feörct,

nidjtS feefftiger begeferet unb audj nidjtS befferä fann

gefunben werben. 3l5aS wir nuit auff biefeS gafer feoffat

fönnen, muffen wir fefeen auf bie (Sritnb»Suppen biefer

int Slrgcn liegenben falfdjen Seit, ba werben wir finben,

bafj bie 3Bort unferS .petjlattbS faft flar au bau Sag unb

balb werben erfüllet loerben:

Sie äffen unb foffat, fte fretjetat uttb tieften ftdj fretjen
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vorigen Jahrhunderts dcn Bauern vorschrieb, daß sie vor
Neumond beileibe nicht pnrgiren und arzneien möchten.

Den Schluß unseres Katcndcrs bildet die

Grosse Astrologische Practica
oder

Muthmnffung von diesem

Jahr, nnd der Quartalen Gcwittcr, von den Finstcrnusseu

der Sonnen nnd des Mondes, von Sterbcns-Gcfahr, Krieg,
Fracht- oder Unfruchtbarkeit.

Aufs das Jahr nach dcr Geburt unseres HErrn JEsu
Christi

Mit sondcrbarcm Flciß zusammengctragcn, und nun zur
Continuation dcm Licbhabcr vorstellen wollen.

Durch

Mar cu m Fröhlich, dcr Astrologischcn und historischen

Wissenschaften besonderen Liebhabern.

Bärn, Gctrnckt bci Jacob Anthoni Bnlpio.
Tie Prophezeiungen dieser Practica sind frcitich theilmeise

sehr unbestimmt gehalten, wic diejenige von dem

Krieg bewciscu mag.
„Gleich wic dcr Souncnschcin crfrcnct, das Ungewitter

aber melancholisch machet, also ersrcnct der Friede und dcr

Krieg betrübet. Demi der Friede ist cin so köstliches Gut,
daß man in zeitlichen Dingcn nichts angenehmcrs hörct,

nichts Hefstiger bcgehrct und auch nichts bessers kann

gcfnndcn werden. Was wir nun auff dieses Jahr hoffen

können, müsscu wir scheu aus die Grund-Suppeu dicscr

im Argcn liegenden falschen Wclt, da werden wir finden,

daß die Wort unsers Heylands fast klar an dem Tag und

bald werden erfüllet werden:

Sie äffen und soffen, ste freyeten nnd ließen sich srcyen
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bift auf bat Sag, ba Stoafe jum Saften ber Sirdjen ein»

gieng, unb fie acfetetat niefet, bifj bafj bie Sünbflutfe fam

unb nafem fie alle bafein.

Seije bemnaefe gewarnt, lieber Sefer, ftefee ab oon alten

gottlofot 2Berfeu unb Sfeatat, unb ruffe ju (SDtt um

Sdjufe unb Steur wiber afleS SBiberwärtige, uub bafj er

biefe »or Stoffe unb (Sefafer unb allerlei) Srübfalen befeüten,

unb biefe int grieben uttb Stufee erfealtat wolle."
Sie angefitfertai Srobat mögen genügen, um beut Sefer

einen Segriff dou ber Satatberlitteratitr beS 18. gaferfeuttbertS

ju geben. Erft gegen Enbe beSfelben beginnt ftdj aflmälig
ein Umfdjwuug bemerfbar ju madjen. Sie Senbenj ber

Sluffläruitg fudjte audj biefeS (Se6iet ju erobern. SJtan be»

gann, burdj bie Sljatfadjen ber franjöftfdjat Steoolution auf»

gefeferedt, bie politifdje unb fojiale SJtadjt ber großen SolfS»

ntaffat ju afeuett. Um nun auf biefe litterarifdj fonft jiemtiefe

uitjugättgfidjat Sreife eiitjuwirfat, bot ber Salenber weit»

auS baS befte SJtittel. gu biefem 3>»ede mufjte berfelbe
aber natürltcfe gefeörig umgeftaltet werben, baS nnjftifdje Ete»

matt ntufjte bau rationaliftifdjen weidjeu.

Siefe Senbenj fant auf ganj merfwürbige SBeife jum
SluSbrttd, als int groftett Statfee ber feelDetifdjat Stepublif
ber Slntrag geftellt wurbe, bafj ber alte julianifdje Salenber,

wetdjer nocfe iu eitrigen (Segeitbett ber Sdjweij gebräucfelicfe

war, abgefdjafft werben fütte, bamit man überall in §etoetiat
bie gteidje geittedjttuug tjabe.

Siefer Slntrag füferte ju fotgatbent Scfcfelufj:
Sie gefefegebatbat Stätfee, in Erwägung baf; bie Ser»

fefeiebeufeeit beS julianifdjat SatenberS, weldjer nodj in einigen
Santonen ber feeloetifdjen Stepublif üblidj, oiele Unorbnungen»
befonberS in Sioilgefdjäften, oerurfadje, uttb cS ju wüitfdjen
wäre, bafj ber gregorianifdje Salenber, beut audj bie neue
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biß auf deu Tag, da Noah zum Kasten der Archen ein-

gieng, und sie achteten nicht, biß daß die Sündfluth kam

und nahm sie alle dahin.

Seye demnach gewarnt, lieber Leser, stehe ab von allen

gottlosen Werken und Thaten, und ruffe zu GOtt um

Schutz und Steur wider alles Widerwärtige, und daß er

dich vor Noth und Gefahr und allerley Trübsalen behüten,

und dich im Frieden und Ruhe erhalten wolle."
Die angeführten Proben mögen genügen, um dem Leser

einen Begriff von der Kalenderlitteratnr des 18. Jahrhunderts

zu geben. Erst gcgen Ende desselben beginnt sich allmätig
ein Umschwung bcmerkbar zu macheu. Die Tendenz der

Aufklärung suchte auch dieses Gebiet zu erobern. Man
begann, durch dic Thatsachen dcr französischen Revolution
aufgeschreckt, die politische und soziale Macht der großen Volks-

inassen zn ahnen. Um nun auf dicse litterarisch sonst ziemlich

unzugänglichen Kreise einzuwirken, bot der Kalender weitaus

das beste Mittel. Zu dicscm Zweckc mußte derselbe

aber natürlich gehörig umgestaltet werden, das mystische

Element mußte dem rationalistischen weichen.

Diese Tendenz kam auf ganz merkwürdige Weise zum
Ausdruck, als im großen Rathe der helvetischen Republik
der Antrag gestellt wurde, daß der alte julianische Kalender,

welcher noch in einigen Gegenden der Schweiz gebräuchlich

war, abgeschafft werden solle, damit man überall in Helvetien
die gleiche Zeitrechnung habe.

Dieser Antrag führte zu folgendem Beschluß:
Die gesetzgebenden Räthe, in Erwägung daß die

Verschiedenheit des juliauischen Kalenders, welcher noch in einigen
Cantonen der helvetischen Republik üblich, viclc Unordnungen,
besonders in Civilgeschäften, verursache, nnd cs zu wünschen

wäre, daß der gregorianische Kalender, dem auch die neue
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franjöftfcfee 3eitrecfenung beijufefeett wäre, allein in §elüetien

gebraitdjt würbe;
oerorbneu:

1. Saft oon nun an ber jutiaitifdje ober alte Salenber

abgefdjafft unb ber gregorianifdjc ober neue Salenber allein

in §e(oetieii gebraitdjt werben fofle.

2. Slucfe folle in allen Salenbern bie nate franjöfifdje
3eitredjnutig beigefügt werben.

Sefdjtoffot oom (S. St. bat 23. Sradjmonat 1798.

Slngenonttuen Dom Senat ben 26. gfcidjen SJtonatS.

Ueber bie iittereffaute SiSfuffion, loeldje biefem Sefdjlüffe
Düranging, finben wir in ber feeloetifdjen Stftenfammlung

folgenbe Stadjridjteit:
Slm 23. guni 1798 würbe int grofjen Statfe ber feef»

üetifdjat Stepublif burdj Sttj ber Stntrag gefteltt, bat alten

Salenber in benjenigen (Segeitbett, wo er nodj nblidj fei,

abjufdjaffat, bamit überall ber nate gebraitdjt würbe. Siefer

Sorfdjlag fanb Slitflang unb würbe oon mefereren Stitgticbcrn
uitterftüfet, wobei ocrfdjiebote Sorfdjtäge jur Serbefferung
ber Salenber ü6crfeaitpt gemadjt würben: Sic aftrologifcfeen

geidjen follten barauS üerbannt Werben, uub nidjt nur bie

3eitredjnuitg, fonbern aud) bie luftigen ijjtftoriat nnb wifeigat

Einfälle, wetdje berfelben gewöfenlid) folgen, berüdfiefetigt

werben in ber SBeife, bafj ber Slberglaube auS benfelben

üerfdjwiitbe unb einer üernüttftigat Sluffläruitg tylat) madje.

gerner folle äffen Salenbern audj bie fränfifdje geitreefenung

beigebrudt werben. Siefer Stntrag wurbe angenommen,
obfdjon bemerft worben war, baft baburefe bie gewöfeulicfeen

SoffSfalenber oertfeatert würben, waS im Söffe einen wibrigcu
Sinbrud feerüorrufen mödjte.

Sobann wurbe eine Sommiffton eingefefet, welcfee fidj mit
ben wünfdjbaren Serbefferungen befdjäftigen foflte. Siefelbe
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französische Zeitrechnung beizusetzen wäre, allein in Helvetien

gebraucht würde;
verordnen:

1. Daß von nun an der julianische oder alte Kalender

abgeschafft und der gregorianische oder neue Kalender allein

in Helvetien gebraucht werden solle.

2. Auch solle in allen Kalendern die neue französische

Zeitrechnung beigefügt werden.

Beschlossen vom G. R. den 23. Brachmonat 1798.

Angenommen vom Senat den 26. gleichen Monats.
lieber die interessante Diskussion, welche diesem Beschlusse

voranging, sinden wir in der helvetischen Aktenfammlung

folgende Nachrichten!
Am 23. Juni 1798 wurde im großen Rath der

helvetischen Republik durch Enz dcr Antrag gestellt, den alten

Kalcndcr in denjenigen Gegenden, wo cr noch üblich sei,

abznschaffcn, damit übcrall der neue gebraucht würde. Dieser

Borschlag fand Anklang und wnrdc vou mchrcrcn Mitgliedern
unterstützt, wobei vcrschiedcnc Borschläge zur Verbesserung

der Kalender ttbcrhaupt gemacht wnrdcn: Die astrologisch«!

Zeichcn solttcn daraus vcrbannt werden, nnd nicht nur die

Zeitrechnung, sondern anch die lustigen Historien und witzigen

Einfälle, welche derselben gewöhnlich folgen, berücksichtigt

werden in der Weisc, daß dcr Aberglaube aus denselben

verschwinde und einer vernünftigen Aufklärung Platz mache.

Ferner folle allen Kalendern auch die fränkische Zeitrechnung

bcigedruckt werden. Dieser Antrag wurde angenommen,
obschon bemerkt worden war, daß dadurch die gewöhnlichen
Volkskalender vertheuert würden, was im Botte einen widrigen
Eindruck hervorrufen möchte.

Sodann wurde eine Kommission eingesetzt, welche sich mit
den wünschbaren Verbesserungen beschäftigen sollte. Dieselbe
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wurbe jufammengefefet auS Efdjer, feaa§, Secretan, Suter,
gomiiti. Suter erflärte bei biefem Slitlaft, eine SBafel nur
uitter ber Sebingung annefemen ju wollen, baf; er bie feeitigat

StamenStage, ftatt in Srauf unb Stuben, wie bie granfen,
in Sototnungen oon widjtigen repttblifanifdjen Segebatfjeitat
umfdjaffcu fönne, ein SButtfdj, ber ifem gemäfert wurbe.

Sei ber Sebatte int Senat würbe burefe St a fe n feerüor»

gefeobot, bafj ber Safenber atiefe atS §3offSbudj
betradjtet werben muffe unb ein guteS Sefeifel
fei um bie mictjtigfteit Seit ufit iff e unter baS Soff
ju bringen. SJt i 11 ef fe ot j e r bemerfte, bafj nur nocfe in
einem Sfeal beS SantonS (SlaruS uttb in Slppatjell»Stufterrfeoben
ber julianifdje Salenber gebräucfelicfe fei; ber Salatbermadjer
in Slppenjell, ber bie beDorftefeenbe Sfenberung afene, fei in
grofjer Serlegenfeeit; bie Stimmung beS SolfeS werbe niefet

bie minbeftat Scfewierigfettcn madjen, ba man in Slppenjeff
fefer geneigt baju fei. Sub "tri fagte, er muffe jur Sfere

beS fatfeolifdjen SfeeifS oon (SlaruS befennen, baft ber

afte julianifdje Salenber nur nodj bei ben reformirten
Sinmofenent geltenb fei; immer feabc man ftdj gefürefetet,

an einer SanbSgoiteinbe bie Slenberung üorjufefelagen, unb

eS fei fefer erwüttfefet, baS fie nun atblidj einen oernünftigen
Salenber befanten.

Slnbere SJtitglieber fpradjen ficfe gegen fofortige Eittfüferung
biefer Steuerung auS. S a tj jum Seifpiel befürdjtetc, bafj
eine fo fdjneüe Seränberung beS SalenberS für Scfeulbfadjen,

religiöfe gefte u.f.w. Staefetfeeile feabett fonnte, üiefleidjt
wäre eS notfewatbig eine entferntere geit, üon ber au bie

^Seränberung gelten fofle, ju beftimmen. Slucfe grof färb,
ber jwar auf bie Sortfeeile ber üorgefefetagaten (Sleiefeförmig»

feit feinwieS, war biefer Slnfidjt unb Wollte bie Stngelegenfeeit

burefe eine Sommiffion unterfuefeen laffen, ba foldje Slenbe»

— 193 —

wurde zusammengesetzt aus Escher, Haas, Secretali, Suter,
Jomini. Suter erklärte bei diesem Anlaß, eine Wahl nur
unter der Bedingung annehmen zn wollen, daß cr die heiligen

Namenstage, statt in Kraut und Rüben, wie die Franken,
in Benennungen von wichtigen republikanischen Begebenheiten

umschaffcn könne, ein Wunsch, der ihm gewährt wurde.

Bei der Debatte im Senat wurde durch Rahn
hervorgehoben, daß der Kalender anch als Volksbuch
betrachtet werden müsse und ein gn tes Vehikel
sei um die wichtigsten K en ntn isse unter das Volk
zu bringen. Mittetholzer bemerkte, daß nur noch in
einem Thal des Kantons Gtarus und in Appenzell-Außerrhoden
der julianische Kalender gebräuchlich sei; dcr Kalendermacher
in Appenzell, der die bevorstehende Aenderung ahne, sei in
großer Verlegenheit; die Stimmung des Volkes werde nicht
die mindesten Schwierigkeiten machen, da man in Appenzell
sehr geneigt dazu sei. Knbli sagte, er müsse zur Ehre
des katholischen Theils von Glarus bekenncn, daß der

alte julianische Kalender nur noch bei den reformirten
Einwohnern geltend sei; immer habc man sich gefürchtet,

an einer Landsgemeinde die Aenderung vorzuschlagen, nnd

es sei sehr erwünscht, das sie nun endlich einen vernünftigen
Kalender bekämen.

Andere Mitglieder sprachen sich gegen sofortige Einführung
dieser Neuerung aus. Bah zum Beispiel befürchtete, daß

eine so schnelle Veränderung des Kalenders für Schuldsachen,

religiöse Feste u. s. w. Nachtheile haben könnte, vielleicht

wäre es nothwendig eine entferntere Zeit, von der an die

Veränderung gelten solle, zu bestimmen. Auch F ros fard,
der zwar auf die Vortheile der vorgeschlagenen Gleichförmigkeit

hinwies, war dieser Ansicht und wollte die Angelegenheit

durch eine Kommission untcrsnchen lassen, da solche Aende-
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rungeit bocfe immer mit Sdjwierigfeiten uub gnfoitoenieiijett
oerbunben feien.

(S e n fe a t b feingegen fanb, eS würbe (ädjertidj fein,
biefeS (Sefdjäft für bringlicfe ju erffäreu, man fotte aber

audj feine Sommiffton ernennen, fonbern eS einfadj auf»

fdjiebeu; ber grofje Statfe featte beffer getfean, ficfe mit
bringatberat unb widjtigerat Sacfeen ju befdjäftigen, atS

ber Salenber fei.
SBie fefer biefe Sleufjerung bereefetigt war, beweist ein

Srief, in weldjem fee et oon (SlaruS, ber Statft) af ter
beS SantonS Sinti) am 20 guti an bett feeloefifdjen

gröften Statfe fidj wanbte. Sa berfelbe für bie Stimmung
beS SolfeS wäferatb ber bamaligen geit überfeaupt Don

gntereffe ift, mag er feier im SBortlaut folgen:
Sürger (Sefefegeber!

SllS ein getreuer Siater ber Stepublif, als ein greunb
ber Sonftitution, ber greifeeit unb ©leidjfecit, ber Stufee beS

SaterlanbeS, feilte idj eS für meine SfUdjt, eudj oor bem

gaflftrid ju loarnot, ben man atdj mit bau Sorfdjlag eineS

neuen SalatberS, nadj beut SJtufter beS fräufifdjen, fegen

mödjte. SJtit SlifeeSfdjitelligfeit oerbreitete fidj bie Stadjridjt,

bajj bie SegiStatur in einem Slugenblid, wo
baS allgemeine Sebür f nift fo oieler or gatt ifd) er
©efefee jebe SJtitt'ute für eud) foftbar madjt,
fidj mit biefem Slan b ef efeäftige, ficfe in alle

Sfeäler, unb mit berfelben jug teidj SJtifjtraiten unb (Säljrung.
feükt Sud), Sürger (Sefefegeber oor beu 3auberftimntat
ber Sirene, SJtobe genannt, unb oergeffet nie, baft ifer bie

Steffoertreter eines ernften einfadjen, refigiöfat SolfeS feib,

bau bie Sitten unb (Sewofenfeeitot feiner Säter lieb finb >

beffen 3utrauen uttb Sidjtung — bie feftefte Stüfee etterer
(Sewalt — ifer unwiberbriitglid) üerlieret, wenn ifer biefen
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rungcu doch immer mit Schwierigkeiten und Jnkonvcnienzen
verbunden seien.

G en hard hingegen fand, es würde lächerlich sein,

dieses Geschäft für dringlich zu erklären, man solle aber

auch keine Kommission ernennen, sondern es einfach

aufschieben; der große Rath hätte besser gethan, sich mit
dringenderen und wichtigeren Sachen zu beschäftigen, als
der Kalender sei.

Wie sehr diese Aeußerung berechtigt war, beweist ein

Brief, in welchem Heer von Glarus, dcr Statth alter
des Kantons Linth am 29 Juli an den helvetischen

großen Rath sich wandte. Da derselbe für die Stimmung
des Volkes während der damaligen Zcit überhaupt von
Interesse ist, mag er hier im Wortlaut folgen:

Bürger Gesetzgeber!

Als ein getreuer Diener dcr Republik, als ein Frennd
dcr Constitution, der Freiheit und Gleichheit, der Ruhe des

Vaterlandes, halte ich es für meine Pflicht, euch vor dem

Fallstrick zu warnen, den man euch mit dcm Vorschlag eines

nenen Kalenders, nach dem Muster des fränkischen, legen

möchte. Mit Blitzesschnelligkeit verbreitete sich die Nachricht,

daß die Legislatur in cinem Augenblick, wo
das allg cincinc Bedürfniß so vieler organischer
Gesetze jede Minute für euch kostbar macht,
sich mit diefem Plan beschäftige, sich in alle

Thäler, und mit derselben zugleich Mißtrauen und Währung.
Hütet Euch, Bürger Gesetzgeber vor deu Zauberstimmen
der Sirene, Mode genannt, und vergesset nie, daß ihr die

Stellvertreter eines ernsten einfachen, religiösen Volkes seid,

dem die Sitten und Gewohnheiten seiner Väter lieb sind?

dessen Zutrauen und Achtung — die festeste Stütze euerer
Gewalt — ihr unwiderbringlich verlieret, wenn ihr diesen
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abotteuerlidjett Stitterfampf gegen bie öffentlidje SJteinung

beftefeat Wollet. SfltgemeinerSBibcrftanb, allgemeines Sträuben
wirb eudj in bie Serlegenfeeit fefeen, attweber eure gefefe»

gebatbe Sraft an beut gelfen beS StationafwilfaiS fcfeeiterit

ju fefeen, ober bie StuSfüferuitg burd) SJtaftregelu ertrofeen

ju muffen, berat gofgen ttttabfefebar ftnb, unb bie bat feafi
ber gegenwärtigen unb fünftigen (Senerationen ü6er eudj

bringen müßten! Seib grofjntütfeig, (Sefefegeber; taftt
bem Sol fe feine S orurtfe eile, bis baS Sidjt b er
Sluf ff ä rung auf beut fünften SBege ber Se»
t e fe r u it g a it efe bei ifem fie j e r ft r e tt t feaben
wirb. Seib gereefet, (Sefefegeber! Saffet jebem bie (SemiffatS»

freifecit, weldje bie pfeitofopfeifdje Sulbttng beS gafetfeuitbertS
uub befonberS bie Sonftitution ber einen' uub uittfeeitbarat
feefoetifdjat Stepublif allen Sürgern jufagt. gern üon eudj

fei bafeer ber (Sebanfe, burdj bie Seränberung beS Sonn»

tageS, beffen geier nadj ber Slnweifttitg beS geoffatbartat
SferiftentfjumS baS Solf als eine ©faubenSpflicfet feeitig

adjtet, uttb burdj äljnlidje (foldje!) Seränberungat in bem

biSfeer übliefeen Salenber einen Stngriff in bie Sottftitu»
tioitelle (SewiffenSfreifeeit ju wagen, bie baS §eil unb bot
grieben ber Stepublif in (Sefafer fefeen unb eud) in bat

Slugen ber Station enteferot würbe. Sdjoit ift burefe Ser»

weifen beS SlntragS an eine Sommiffion, anftatt barüber

jur SageSorbmtitg ju fefereitat, bem gutrauat beS SSolfeS

in euere SBeiSfeeit unb in enerat SatriotiSniuS eine tiefe

Sönitbe gefdjlageit worben! Sdjon benüfet ber immer

tfeätige Slnfeattg beS ÜDligarcfeimuS biefen enerat Sdjritt,
beffen golgen ifer triefet bebadjtet, um bent Solle oon gerne

bat Untergang ber Dätertidjen Steligion ju jeigen," (.gotgt

3ufidjeruug rebfidjer Sfeätigfeit für bie SBieberbefebnng beS

SertrauenS) „Son eud) aber erwartet baS Soff baS groftc
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abenteuerlichen Ritterkampf gegen die öffentliche Meinung
bestehen wollet. Allgemeiner Widerstand, allgemeines Stranden
wird euch in die Verlegenheit setzen, entweder eure

gesetzgebende Kraft an dem Felsen des Rationalwillcns scheitern

zu sehen, oder die Ausführung durch Maßregeln ertrotzen

zu müssen, deren Folgen unabsehbar sind, und die dcn Haß
der gcgenwärtigen und künftigen Generationen übcr euch

bringen müßten! Seid großmüthig, Gesetzgeber; laßt
demBolke seine Bornrth eile, bis d as Lichtder
Aufklärung anf dem sanften Wege der
Belehrung auch bei ihm sie zerstreut haben
wird. Seid gerecht, Gesetzgeber! Lasset jedem die Gcwisscns-

freihctt, welche die philosophische Duldung des Jahrhunderts
und besonders die Konstitution dcr einen uud untheilbcircu

helvetischen Republik allen Bürgern znsagt. Fern von euch

sei daher dcr Gedanke, durch die Veränderung des Sonntages,

dessen Feier nach dcr Anweisung des geoffenbarten

Christenthnms das Volk als eine Glaubenspflicht heilig
achtet, und durch ähnliche (solche!) Veränderungen in dem

bisher üblichen Kalender einen Eingriff in die Konstitutionelle

Gewisscnsfreiheit zu wagen, die das Heil und den

Frieden der Rcpnblik in Gefahr setzen und euch in den

Augen dcr Nation cntehren würde. Schon ist dnrch

Verweisen des Antrags an eine Kommission, anstatt darüber

zur Tagesordnung zu schreiten, dcm Zntrancn des Botkcs

in euere Weisheit und in encrcn Patriotismus eine tiefe

Wunde geschlagen worden! Schon benützt der immer

thätige Anhang des Otigarchimus diesen eueren Schritt,
dessen Folgen ihr nicht bedachtet, um dem Volke von Fernc

den Untergang der väterlichen Religion zu zeigen." (Folgt
Zusicherung redlicher Thätigkeit für die Wiederbelebung des

Vertrauens) „Bon euch aber erwartet das Volk das große
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Sagwerf feiner Seglüduttg burdj weife ©efefee! SJteine

Stimme fei ber SBaferfeeit, mein Seben bem Saterlanbe

geweifeet! ES lebe bie eine uittfeeilbarc feelüctifdjc Stepublif!

©rnfj unb §odjadjtung! "

SaS ©djreiben oon Stattfealtcr feeex wurbe am 5. guli
im ©roftat Statfee üerlefen, nnb gab feier jtt einer langen

SiSfuffioit Slttlaft. SBie E f efe e r ttadjwtcS, war baS ©erüdjt,
als ob bie Stätfec eine neue geittedjmtug einfüferot wotfteu,

burefe bie iu güridj erfdjeittenbc Sürflifcfee grritagSjeitmtg
Derbreitet worben, unb jwar wie cS fdjeiitf, mit jiemfidj
boSfeaften unb beleibigenben SluSfällat gegen ben gtojjat
matt).

Sllle SJtitglieber waren barüber einig, bafj man baS

SJtöglidjfte tfeutt muffe, um bie nitter bent Söffe furfiratbat
faffefeen ©erüdjte ju entfräften ober ju wiberlegat, gu biefem

gwedc follte baS Sefretariat beS gröften StatfeeS an ben

Sürger feeet, StegieritngSftattfeatter beS SantonS Sintfe, ehten

Srief abfaffeu, unt ifem bat waferat ©eficfetSpuiift ber Sib»

fiefetat beS grofjen StatfeeS befannt ju madjen, unb biefem

Srief fei bann ber SluSjug auS beut Srotofofl ber Sifeung
oom 23. Sradjmonat beizufügen, genier fei ber StegierttitgS»

ftattfealtcr aufjuforbent, biefen Srief burdj bat Srud be»

fattttt ju madjen. gu glcidjer 3eit folle biefer Srief
in afle 3eitungen in §eloerioi eingerüdt werben.

Sic Sublifation biefeS SdjreibotS erfolgte mit citter

Erflärttug Dou feeet am 9. guti unb ant 12. fanbte biefer

mil einer warmen Sanffagung bau Statfee einige Stbbrüde

baoon.

Ser SBortlaut berfelben ift fotgenber:

Sürger Statthafter!
Ser Srief, bai gfer unterm 2. .'peuntonat att bat grofjen

Statfe ber feefoetifdjat Stepublif gefeferiebat feabt, utatfet etternt
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Tagwerk semer Beglückung durch weise Gesetze! Meine
Stimme fei der Wahrheit, mein Leben dem Baterlande

geweihet! Es lebe die eine untheilbare helvetische Republik!
Gruß und Hochachtung! "

Das Schreiben von Statthalter Heer wurdc am 5. Juli
im Großen Rathe vertefcn, und gab hier zu eincr lcmgcn

Diskussion Anlaß. Wie E s ch er nachwies, war das Gerücht,
als ob die Räthe eine neue Zeitrechnung einfuhren wollten,
dnrch die in Zürich erscheinendc Bürtlische Freitagszeitung
verbreitet worden, und zwar wic es scheint, mit zicintich

boshaften und beleidigenden Ausfällcu gegen den großen

Rath.
Alle Mitglieder waren darüber einig, daß man das

Möglichste thun müsse, nm die unter dem Volke kursirenden

falschen Gerüchte zu entkräften odcr zu widerlegen. Zu diesem

Zwecke sollte das Sekretariat dcs großen Rathes an den

Bürger Heer, Regicrnngsstatthalter des Kantons Linth, einen

Brief abfassen, um ihm dcn wahren Gesichtspunkt der

Absichten des großen Rathes bekannt zu machen, und diesem

Brief sei dann der Anszng aus dem Protokoll der Titznng
vom 23. Brachmonat beizufügen. Ferner sei der Regierungs-
statthaltcr aufzufordern, diesen Brief durch dcn Druck

bekannt zu machen. Zu gleicher Zeit solle diefer Brief
in alle Zeitungen in Helvetien eingerückt werden.

Die Publikation dieses Schreibens crfolgtc mit ciner

Erklärung von Heer am 9. Juli und am 12. sandte dieser

mit eincr warmen Danksagnng dem Rathe einige Abdrücke

davon.

Der Wortlant derselben ist folgender:

Bürger Statthalter!
Der Brief, den Ihr unterm 2. Heumonat an dcn großem

Rath der helvetischen Republik geschrieben habt, macht euerm
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.fjerjen ebenfo oiet Efere, als er ein fdjöneS geuguif; euerer

SaterfanbSfiebe entfeält; aber euere Seforgniffe, Sürger Statt»
fealter, finb unbegrünbet. — Ser gröfte Statfe ber feeloetifcfeeit

Stepu6lif feat nur einen 3>»ed im Sluge, baS SBofel beS

SSolfeS, baS ifen ju feinem Stefloertreter gewäfelt feat, unb

biefen gwed oerfüfgt er in aHen feinen Serfeanblungen,
ofene auf bie Scfelattgatjuttge beS SerläumberS ju ädjten,
ber feine Slbfidjtat üerbrefet, um baS äugftlidj befolgte Soff
mit SJtiftDergitügot ju erfüllen. Stber warum leifjt baS biebere

Sotf bau Serleuntber fein Dfer; warum täftt eS ftdj fein

Sertrauen ju bot Don ifem gewäfelten Stefloertretern rauben,

gft ein feätnifdj gefilmter 3rituugSfdjrciber ber SJtann, bem

eS mefer glauben foll als ber Slitgfeeit, ber SaterfanbSfiebe,
ber Slcdjtfdjaffenljeit beS feelüetifdjat StatfeS? — gn mefereren

©egenben §e(DctiatS ift ber afte julianifdje Safenber im

©ebraudje, inbeffen int ganjen übrigen Europa feit einem

gaferfeunbert ber oerbefferte gregorianifdje Safenber cittge»

füfert toar. Ein ffeiuer Sfeeit ber Sdjweij featte feine eigene

geitredjitung, bie feinen Stadjbam uub Srübern fowie ber

übrigen SBetf fremb war; bie aberglaubifdjc Sinfe äug lidj feit

att einen fefer fefelcrfeaften Salenber featte fidjtbaren Siadjtfecit
nnb ntuftte fetbft baten, bie ifen gebrattdjtat, unbequem fein.

Stefan Uebelftanb wollte ber gefefegebenbe Statfe abfeeffat;
er madjte alfo beu Sefdjfuft, baft ber julianifdje Salenber

abgefefeafft werben unb in ^eloetiett nur eine geitrecfeiutitg

gebraitdjt werben fofle. Stber audj ber gregorianifdje Salenber

beburfte einer Serbefferung in ber gorm, in Wetdjer er ge»

wöfentidj bem Solf oorgelegt warb. Er entfeielt eine ab'
gefctjmadte 3eid)atbeuterei, bie nur in ben Reiten ber tief»

ftat Uitwiffotfeeit erträgfid) war; er gewöfeute bat Sanbmann

an einen Eittflttfj oott lädjerlidjot Salatberjeicfeat ju glauben,
unb üerfefeloft ifem baburdj bat SBeg ju einer riefetigen
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Herzen ebenso viel Ehre, als er ein schönes Zeugniß euerer

Vaterlandsliebe enthält; aber euere Besorgnisse, Bürger Statthalter,

sind unbegründet. — Der große Rath der helvetischen

Republik hat nur einen Zweck im Auge, das Wohl des

Volkes, das ihn zu seinem Stellvertreter gewählt hat, und

diesen Zweck verfolgt er in allen seinen Berhandlungen,
ohne auf die Schlangenzunge des Verläumdcrs zu achten,

dcr scine Absichten verdreht, um das ängstlich besorgte Volk
mit Mißvergnügen zu erfüllen. Aber warum leiht das biedere

Volk dcm Verleumder sein Ohr; warum läßt es sich sein

Bertrauen zn den von ihm gewühlten Stellvertretern rauben.

Ist cin hämisch gesinnter Zeitungsschreiber dcr Mann, dem

es mehr glaubcn soll als dcr Klugheit, der Vaterlandsliebe,
dcr Rcchtschaffcnheit des hclvctischcn Raths? — In mehreren

Gegenden Hclvcticns ist dcr altc jnlianische Kalender im

Gebrauche, indessen im ganzen übrigen Europa seit einem

Jahrhundert der verbcsscrtc gregorianische Kalender eingeführt

war. Ein kleiner Thcil dcr Schweiz hatte seine eigene

Zeitrechnung, dic seinen Nachbarn und Brüdern sowie der

übrigen Welt frcmd war; dic abergläubische Anhänglichkeit
an einen sehr fehlerhaften Kalender hatte sichtbaren Nachtheil
nnd mnßte selbst dcncn, dic ihn gebranchten, unbequem sein.

Diesem Ucbelstand wollte der gesetzgebende Rath abhelfen;
er machte also den Beschluß, daß der jnlianische Kalender

abgeschafft wcrdcn und in Hclvetien nur eine Zeitrechnung

gebraucht werden solle. Aber auch der gregorianische Kalender

bedurfte eincr Verbesserung in der Form, in welcher er

gewöhnlich dem Volk vorgelegt ward. Er enthielt eine

abgeschmackte Zeichendeuterei, dic nur in den Zeiten der tiefsten

Unwissenheit erträglich war; er gewöhnte den Landmann

an einen Einfluß von lächerlichen Kalenderzeichen zu glauben,
und verschloß ihm dadurch deu Weg zu einer richtigen
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Senntnif; ber Statur, bie ifen einjig tu all feinen Slrbeiten

leiten follte. Ser gröfte Statfe glaubte alfo bem Solfe wefatt»
tiefte unoer-fennbare SBofeltfeat ju erweifen, wenn er barauf
öaefete, jene uitnüfee, fdjäbtidje unb abgejefemadte Staferuitg
beS SlbergfaubenS wegjuräumat, nun üt bem Salenber, biefem

notfewenbigen unb gemeinnüfeigen SolfSbud), bie Erfaferttngai,
Seferat unb Sorftferiftat anzubringen, weldje ber gleifj eineS

aufgeflärtat geitalterS ber Statur felbft abgelernt featte.

Ser grrtfeum, ber Slberglaube uub baS Deraltete Sorurtfeeit
follte nadj feiner Slnftcfet ber geprüften SBaferfeeit Slafe maefeat.

SaS SBefattlidje, baS bau Sotfe bei beut Salenber am

Äjerjen fiegt, unb feine Scforgiriffe erregt feat, bie geft»

unb Sonntage follten uiioeräubert bleibett, bie Serbefferungen

füllten alfo nur bie Stebenfadjat treffen, bie in fo mattefeen

Safeubern Dfenebem fdjon fange nidjt mefer jn finben finb.

— Ser gröfte Statt) glaubte babei baS feeloetifctje Solf
weber in feinen Sitten, nod) bie djriftlidje Sirdje in iferen

efjrwürbigot ©ebräudjat jtt tränten, wenn ereilter Sommiffion
bot Sluftrag gab, ju unterfudjen, ob nidjt bent alten feel»

oetifdjen Salenber audj bie geitredjntutg betgebrudt Werben

bürfte, weldje bie fraujoftfefee Stepublif, unfere mädjtige
greunbin unb Sefctjüfeertit, angeuonintat feat. Sie neue

franjöfifdje 3eitredjiiuitg wirb fdjon ben meiften Salenbern in
Seutfcfetanb beigebrudt, unb bort fommt eS niemanb in ben

Sinn, beut SattbeSfeerrn, ber eS bulbet ober befiel)It, bie

Slbfidjt beijumeffen, bie Dätertidjot ©ebräuefee ober bie Ste»

ligion beS SanbeS umjufefercn. Eine foldje Siiiriefetitttg ift
ltittt bei uttS Weit notfetoenbiger als in anbem Sänbern;

unfere .'QaitbelSgefdjäfte gefeen meiftenS nacfe beut ©ebiete ber

franjöfifdjen Stepu6tif, unfere pofitifefeen Serfeältniffe finb
mit baten ber franjöfifdjen Station genau oerfnüpft; eS ift
alfo ein Sebürfnift für unS, in unferem eigenen alten R:a=
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Kenntniß der Natnr, die ihn einzig in all seinen Arbeiten

leiten sollte. Der große Rath glaubte also dem Volke wesentliche

unverkennbare Wohlthat zu erweisen, wenn cr darauf

dachte, jene unnütze, schädliche und abgeschmackte Nahrung
des Aberglaubens wegzuräumen, nun in dem Kalender, diesem

nothwendigen und gemeinnützigen Volksbuch, die Erfahrungen,
Lehren und Vorschriften anznbringen, welche der Fleiß eines

aufgeklarten Zeitalters der Natur selbst abgelernt hatte.

Der Irrthum, der Aberglaube und das veraltete Vorurtheil
follte nach seiner Ansicht dcr geprüften Wahrheit Platz machen.

Das Wesentliche, das dem Volke bci dem Kalender am

Herzen liegt, und seine Besorgnisse erregt hat, die Fest-

und Sonntage sollten unverändert bleiben, die Verbesserungen

sollten also nur die Nebensachen treffen, die in so manchen

Kalendern ohnedem fchon lange nicht mehr zn finden sind.

— Der große Rath glanbtc dabci das helvetische Volk
weder in seinen Sitten, noch dic christliche Kirche in ihren
ehrwürdigen Gebräuchen zu kränken, wenn cremer Kommission
den Auftrag gab, zu untersuchen, ob nicht dem alten

helvetischen Kalender auch die Zeitrechnung beigedruckt werden

dürfte, welche die französische Republik, unsere machtige

Freundin und Beschützerin, angenommen hat. Die neue

französische Zeitrechnung wird schon den meisten Kalendern in
Dentschland beigedruckt, und dort kommt cs niemand in den

Sinn, dem Landesherrn, der es dnldct oder befiehlt, die

Absicht beizumessen, die väterlichen Gebräuche oder die

Religion des Landes umzukehren. Einc solche Einrichtung ist

mm bei uns weit nothwendiger als in andern Ländern;
unsere Handelsgeschäfte gehen meistens nach dem Gebiete der

französischen Republik, unfere politischen Verhältnisse sind

mit denen der französischen Nation genau verknüpft; cs ist

also ein Bedürfniß für uns, in unserem cigcnen alten Ka-
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lenber audj jugleicfe bie Sage ju finben, an weldjem bie

Sriefe, bie wir empfangen, gefdjriebot finb. —• Sott einer

3eitredjitung i'ßeitung), wie bie ift, bie ju 3nrid) in ber

Sürflifdjat Sruderci ausgegeben wirb, fann man eS er»

loarten, bajj fie fo lüofefgeineiute, nüfetidje Slbficfetat oer»

leuntben fönne; fie fdjeint ficfeS überfeaupt jum ©efdjäft
gemadjt ju feaben, bie ©entütfeer gegen bie wofeltfeärtgen

Slrbeiten ber gefefegebenben Stegierung einjunefemen _; aber

baS feefüetifdjc Solf fottte ju ebel unb ju fing unb ju
wofelgefinnt fein, um foldjen Serteuntbungat einigen ©lauben

beijumeffen!"
2Bic foflte nun aber ber Sudjbruder unb geitiutgSfcfereibet

Sürfli geftraft werben'? Safür würben bie oerfdjiebatftat

Sorfcfjfäge gemadjt, loefdje tfeeilweife fefer augettfdjeinlicfe oon
ber oerlcfetat Eitelfeit ber Sürger ©efefegeber biftirt ftnb,
fo j. S. „SaS Sireftorium fei einjulaben, bat 3eititiigSfdjreiber
burdj bat Stattfealter auSfiljen unb ifem feine Sreffe oernagefn

ju faffen." Siefe Strafe erfdjien jwar aiibcrn SJtitgfiebern

ju ftreng, bodj wollten fie Sürfli als Serfeuntber geftraft
roiffen, befonberS weil baSfelbe 3eituugSblatt ttodj mefer

Sitterfeiten wiber bie neue Drbnung ber Singe entfeafte

unb ttnfäglidj mefer als je eiu Sfaffe gegen bie reinen

©rmtbfäfee gearbeitet tjabe k.
Stur SBürftfe fanb, baf; man bie Sa(otber»Sfbänberuttg

jur Serttfeigung beS SolfeS liegen laffen unb fidj nadj einem

bodj nidjt fo nngefdjidten SBiufe beS geitungSfdjreiberS mit
wiefetigerat Slitgelegatfeeitot befaffat follte.

Sdjlieftticfe würbe folgenber Sefcfelufj gefafjt:
1. SaS Sireftorium einjutabot, ben Serfaffer ber

3eitung, bie ju güriefe in ber Sürffifctjen Sruderei auSge»

geben toirb, burefe bat öffattlicfeen Slnfläger oor bem SantonS»

geriefet als einen mutfewitligen Serteumber ju belangen.
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lender auch zugleich die Tage zu finden, an wclchcm die

Briefe, die wir empfangen, geschrieben find. — Von eincr

Zeitrechnung lZeituugt, wie die ist, die zu Zürich in der

Bürklischen Druckerei ausgegeben wird, kann man es

erwarten, daß sie so wohlgemeinte, nütztiche Absichten
verleumden tonne; sie scheint sichs überhaupt znm Geschäft

gemacht zu haben, die Gemüther gegen die wohlthätigen
Arbeiten der gesetzgebenden Regierung einzunehmen; aber

das helvetische Volk sollte zn edel und zu klug und zu

wohlgesinnt sein, um solchen Verleumdungen einigen Glanben

beizumessen!"

Wic sollte mm aber der Buchdrucker nnd Zeitungsschreiber
Bürkli gestraft wcrdcn? Dafür wnrdcn die verschiedensten

Vorschläge gemacht, welche thcitweise schr augenscheinlich von
dcr verletzten Eitelkeit der Bürger Gesetzgeber dittirt sind,

so z. B. „Das Direktorium sei einzuladen, den Zeitungsschreiber

dnrch den Statthalter ausfilzen und ihm seine Presse vernageln

zn lassen." Diese Strafe erschien zwar andcrn Mitgliedern
zn streng, doch wollten sie Bürkli als Verleumder gestraft

missen, besonders weit dasselbe Zcitnngsblatt noch mchr
Bitterkeiten widcr die neue Ordnung der Dinge enthaltc
und unsäglich mehr als je ciu Pfasfe gcgen die reinen

Grundsätze gearbeitet habe :c.

Nur Würsch fand, daß man die Kalender-Abänderung

zur Beruhigung des Volkes liegen lassen und sich nach eincm

doch nicht so ungeschickten Winke des Zeitungsschreibers mit
wichtigeren Angetcgenheitcn befassen sollte.

Schließlich wurde folgender Beschluß gesaßt:
1. Das Direktorium einzuladen, den Verfasser dcr

Zeitung, die zu Zürich in der Bürklifchen Druckerei ausgegeben

wird, durch den öffentlichen Ankläger vor dem Kantonsgericht

als cinen muthwilligen Berteumder zu belangen.
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2. gut Stamen ber gefefegebenben Staffel bat Serlatmber

jur gebüljrltcfecn Strafe unb jum öffeiittidjen SBiberruf in
feinem eigenen geitungSblatt aitfealten ju laffen.

Ser Senat fttntmte aßer auS formellen ©ritnttbat
biefem Sefdjlttft nidjt bei, o6g(eidj audj in biefer Scljörbe
bie Entrüftung fo grofj war, bajj j. S. ber Stntrag geftetit
wnrbe, man folle bat Sürfli mit 24 §ufaren fjerfüferat
laffen, um oor bett gefefegebenben Staffeln Slbbitte ju tfeittt.

Sdjüejjlidj Wurbe bie Slttge'legenfecit au eine Somntiffioit
gewiefen uttb ber fo groftartig begonnene gelbjug gegen

Sürfli »erlief jiaulidj refttltutloS,_

gitbeffot Wnrbe ifem bocfe »out Stattfealter ber Serfauf
feineS neuen SaleuberS »erboten.

Sürfli Wanbte fiel) nuit in biefer Slttgelegenfeeit an

Stapf er, bett SJtiutfter ber Sünfte unb SBiffenfdj aften,

mit einer Scfdjwcrbe, iu weldjer er geltenb madjte, bajj fein

Salenber, beffen Srud fdjon im gebruar begonnen feabe,

ant 29. guni nafeejit oollenbet gewefen fei unb bajj er grofjen

Sdjabat featte, wenn man öie Strenge beS ©efefeeS gegen

ifen geltenb madjen würbe, ba er ein Srioileg ber alten

Stegierttttg befeffat feabe.

Stapf er beridjtete nun barüber an baS Sireftorium
in attott für Sürfli jiemlidj günftigen Sinne. Ser alte

unb ber cjregorianifdje Salenber ftcljat nebeneinauber unb

ber franjöfifdje finbe fidj iu einer ScrglridjmigStabelle be»

rütfftdjttgt. Solitifcfe SlnftöftigeS tiege uidjt oor; wofel aber

fei bie aberglättbifdje SJteteorotogie nnb bie atte ntörberifdje

SJtebijin beibefealtat tt.
Er ftellte befttjalb folgenbot Slntrag, weldjer üom Siref»

torinnt am 17. guti 1798 angenommen jourbe:

„SS foll beut Sürger Sürfli erlaubt fein, feilten Salenber
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2. Im Namm dcr gesetzgebenden Räthc dcn Berlcmnder

zur gebührlichen Strafe und znm öffcutlichen Widerruf in
seinem eigenen Zcitnngsblatt anhalten zu lassen.

Dcr Senat stimmte aber aus formellen Grünnden
diesem Beschluß nicht bei, obgleich auch in dieser Behörde
die Entrüstung so groß war, daß z. B. der Antrag gestellt

wnrde, man solle dcn Bürkli mit 24 Husaren herführen
lassen, um vor den gcsctzgebcndcu Räthcn Abbitte zu thun.

Schließlich wurde die Angclcgcnhcit an eine Kommission

gewicsen uud der fo großartig bcgonncne Fcldzug gegen
Bürkli verlief ziemlich resnltatlos.^

Indessen wurde ihm doch vom Statthalter der Verkauf
seines neuen Kalenders verboten.

Bürkti wandte sich nun iu dieser Angelegenheit an

S tapfer, den Minister der Künste und Wissenschaften,

mit einer Beschwerde, in welcher er geltend machte, daß sein

Kalender, dessen Druck schon im Februar begonnen habe,

am 29. Juni nahezn vollendet gewcfen sei und daß cr großen

Schaden hätte, wenn man die Strenge des Gesetzcs gegen

ihn geltend machen würde, da cr cin Privileg der alten

Rcgicrung besefscn habe.

S tapfer berichtete mm darüber an das Direktorium
in einem für Bürkli ziemlich günstigen Sinne. Dcr alte

und der .gregorianische Kalender stchcn ncbeneiuauder nnd

der französische finde fich in cincr Vergleichnngstabetle
berücksichtigt. Politisch Anstößiges liege nicht vor; wohl aber

sei die abergläubische Meteorologie nnd die alte mörderische

Medizin beibehalten :c.

Er stellte deßhalb folgenden Antrag, welcher vom
Direktorin!« am 17. Juli 1798 angenommen wurdc:

„Es foll dein Bürger Bürkli erlaubt fcin, seinen Kalender
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für baS gafer 1799 ju oerfaufat, jebod) unter folgenben

Sebingniffen:
1") Soft er baS Slatt auSlaffot, fo Don bat günftigen

Sebingniffen jum Slberlaffeu, Surgiren unb bergleidjen

feanbelt.
2^ Stnftatt beSfelben wirb er burefe einen aufgeffärten

Slrjt etwefefee üernünftige ©efunbljeitSregeln nebft einer auS»

füferlicfeen SBiberlegung ber in bat mefereftat SolfSfalatbern
bis auf bot feeutigen Sag enthaltenen, auf ©cratfeewofel

ttiebergefdjriebatat unb fcfeäbticfeat Slnjcigen unb Statfee ab--

faffen laffen.

3) SaS ©efefe üom 29. guni, WeldjeS bie ©leicfeförmigfeit
beS SalertberS in ber ganjen Stepublif anorbnet, wirb er

feinem Salenber üorbrudot uub jugleicfe bot Seridjt beifügen

faffen, baf; ber gregorianifdje Safenber, beffen ©ebraudj
biefeS ©efefe beftätigt unb erweitert, oon bem franjöfifdjen
Salenber gänjtidj oerfefeiebot fei. Er wirb auefe eine Er»

flärung beS julianiftfeat, gregorianifefeat unb fraujöfifdjen
SatatberS beifügen unb babei anjeigai, baf; bie Seifügmtg
beS lefeteren gar feinen Sejng auf ben ©otteSbienft babe.

SBir feaben nod) natfejufeolen, baft bei Sitttaft ber Salenber»

bebatte in ben gefefegebenben Stätfeot ein Sorfdjlag gemadjt

wurbe, ber bann roirflidj jur SluSfüferitug gelaugte.

fe e tt fj i rootlte baS Sireftorium einfaben, gegen Ser»

breitung ber fatfdjen ©erücfete bie ftärfften SJtajjregcfit ju
ergreifen unb wurbe babei urtterftüfet burdj Stttce, wetdjer
bett SBunfd) attSfpracfe, biefe Sefelangeit atbttefe einmal beim

Seibe ju paden. Siefat Slnttägen gegenüber fdjlug nun
Secretan utilbere SJtittel oor, meif SdjredotSmajjregeln
Serbacfet erwedat unb nur fefeaben würben. Er aupfafet

nämlidj Serbreitung beS SolfSblatteS, WefdjeS burdj baS

Sireftorium gegrünbet werben fofle. gn biefem Organe
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für das Jahr 1799 zu verkaufen, jedoch unter folgenden

Bedingnisfen:

v Soll er das Blatt auslassen, so von den günstigen

Bedingnisfen zum Aderlassen, Pnrgiren und dergleichen

handelt.
2^ Anstatt desselben wird er durch einen aufgeklärten

Arzt etwelche vernünftige Gesnndheitsrcgeln nebst einer

ausführlichen Widerlegung der in den mehresten Bolkskalendern

bis auf den heutigen Tag enthalteneu, auf Gcrathewoht
niedergeschriebenen nnd schädlichen Anzeigen und Räthe
abfassen lassen.

3) Das Gesctz vom 29. Juni, welches die Gleichförmigkeit
des Kalenders in der ganzen Republik anordnet, wird er

seinem Kalender Vordrucken nud zugleich den Bericht beifügen

lassen, daß der gregorianische Kalender, dessen Gebrauch

dieses Gesetz bestätigt und erweitert, von dem französischen

Kalender gänzlich verschieden fei. Er wird auch eine

Erklärung des jutianischcn, gregorianischen und französischen

Kalenders beifügen und dabei anzeigen, daß die Beifügung
des letzteren gar keinen Bczng auf den Gottesdienst habe.

Wir haben noch nachzuholen, daß bei Anlaß der Kalenderdebatte

in den gesetzgebenden Rüthen ein Vorschlag gemacht

wurde, der dann wirklich zur Ausführung gelangte.

H eußi wollte das Direktorium einladen, gegen

Verbreitung der falschen Gerüchte die stärksten Maßregcln zu

ergreifen und wurde dabei unterstützt durch Nucs, welcher

den Wunsch aussprach, diefe Schlangen endlich einmal beim

Leibe zu packen. Diesen Anträgen gegenüber schlug nun
Secretan mildere Mittel vor, weil Schrcckensmaßrcgetn

Verdacht erwccken nnd nur schaden würden. Er empfahl

nämlich Verbreitung des Bolksblattes, welches durch das

Direktorium gegründet werden solle. In diesem Organe
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folle matt baS Solf über politifdje ©egenftänbe unb bie

arbeiten ber Statfee aufflären.
SBirflicfe erfdjien nun in bem oon Seftatojji feerauS»

gegebenen „feetoetifcfeen SolfSblatt" unter bem Sitel:

Erftärung beS alten nnb neuen SalenberS,
ein Sluffafe oon S. gifdjer, auS weldjem wir baS SBefentlicfefte

feier wiebergeben:

„Sie gefefegebenben Statfee §eloetiotS feaben befdjloffen,

bafj füitftigfein neben bem gewöfetttidjot über fo gcfeeiftenat

neuen Salenber, ftatt beS alten, ber fräufifcfee folle gebrudt

werben, roeil jener, näntticfe ber alte, ba wir jefet nur eine

Stepubtif ausmalen, für unS oöltig unbraucfebar unb unnüfe,

biefer feingegot in £>anbel unb SBanbcl unentbeferlicfe für unS ift.
Sarüber finb nun atlertei boSfeafte unb gefäferlicfee

©erücfete entftanben; ja fogar ber Serbadjt, bafj ber Sonntag
abgefcfeafft werbe, uub nur ber jefente Sag jum öffattfiefeen

©otteSbienft werbe beftimmt werben. Siefe gittntütfeige unb

fromme Senfe, weit fie bie Sacfee nidjt beffer oerftanben,

furdjteten fdjon, eS fei unt ifere Sirdjen unb unt ifere Steligion

gefdjefeen. 3ur Serufeigung eineS jeben, ber etwa nocfe niefet

oöllig oom Ungruub biefeS SerbaefetS ü6erjettgt ift, will idj
eudj erflären, waS ber neue, gregorianifdje, waS ber jutia»

nifefee ober alte Salenber eigentlidj ift; warum ber lefetere

a6gefdjafft nnb ftatt beffen ber fräufifcfee neben bau neuen

Safenber gebrudt wirb (folgt Srffärratg beg jutiaitifdjat unb

beS gregoriaitifcfeat SalenberS.)
Sie Satfeolifen aflentfealben füfertat ifen (ben gregorta»

nifdjot) fogleid) ein. Slber bie Sroteftantot woßten ftdj

nidjt baju »erftefeen. SBarum meint ifer wofel? Sarum,
Weit eS ein tyapft war, ber biefe S!6äuberuitg im Salenber

gemaefet featte. SBar baS nidjt einfältig SUlerbingS, benn

WaS wafer unb gut ift muft man aunefemen, oon wem eS
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solle man das Volk über politische Gegenstände und die

Arbeiten der Räthe aufklären.

Wirklich erschien nun in dem von Pestalozzi

herausgegebenen „helvetischen Volksblatt" unter dem Titel:

Erklärung des alten nnd neuen Kalenders,
ein Aufsatz von C. Fischer, aus welchem wir das Wesentlichste

hier wiedergeben:

„Die gesetzgebenden Räthe Helvetiens haben beschlossen,

daß künftighin neben dcm gewöhnlichen oder so geheißenen

neuen Kalender, statt des alten, der fränkische solle gedruckt

werden, weil jener, nämlich der alte, da wir jetzt nnr einc

Republik ausmachen, für uns völlig unbrauchbar und unnütz,

dieser hingegen in Handel und Wandel unentbehrlich für uns ist.

Darüber sind nun allerlei boshafte und gefährliche

Gerüchte entstanden; ja sogar der Verdacht, daß der Sonntag
abgeschafft werde, und nur der zehnte Tag zum öffentlichen

Gottesdienst werde bestimmt werden. Biete gutmüthige und

fromme Leute, weil sie die Sache nicht besser verstanden,

fürchteten schon, cs sei uni ihre Kirchen und uni ihre Religion
geschehen. Zur Beruhigung cines jeden, der etwa noch nicht

völlig vom Ungrmid diefes Verdachts überzeugt ist, will ich

euch erklären, was der ncue, gregorianische, was der

julianische oder alte Kalender eigentlich ist; warum der letztere

abgeschafft und statt dessen der fränkische neben dem neuen

Kalender gedruckt wird (folgt Erklärung de,s julianischen und

des gregorianischen Kalenders.)
Die Katholiken allenthalben führten ihn (den gregorianischen)

sogleich ein. Aber die Protestanten wollten sich

nicht dazu verstehen. Warum meint ihr wohl? Darum,
weit es ein Papst war, der diese Abänderung im Kalender

gemacht hatte. War das nicht einfältig? Allerdings, denn

was wahr und gut ist muß man annehmen, von wem es
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audj fommen mag, unb bie grage war ja nur allein bie,
ob bie Slbätiberttng riefe ttg uub gegrünbet fei, nidjt aber,

wer fie gemadjt tjabe.

gttbeffen wäferte eS bocfe lange, bis bie Sroteftanten
auf üernunftigere ©ebanfen faittat. Sie füferten in Sattfdj»
taub, §olfatto, Sättemarf uttb ber Sdjweij bett gregorianifdjat
ober neuen Salenber erft im gafer 1700 ein ; ja bie

Snglänber ftfeafften bat alten fefeterfeaftot Salenber erft int

gafer 1752, uttb bie Sdjweben int gafer 1753 ab. Sludj

tu einigen, bodj nur Wenigen ©egatbot unferS SaterlanbS,

j. S. im efeaualigen Santon ©laruS unb in Sititbtat (u.

Slppatjell a. Stfe.) Ijattat bie Stcformirtat bat aften Safenber

bis jefet beibefealtot, nnb baS tonnte ifenen ttianaitb roeferen,

loeil fte iu iferem Santon für fidj feexx uub SJteifter roarot.
Sfber feättc mau ifen jefet nidjt abfdjaffot fotten, ba roir

— ©ott fei Sauf — atblidj einmal nur Sitt Solf, Eine

Stepublif ftnb ^jätfe cS ftdj gefdjidt, bajj ein fo Keiner

Sljcit feetüetifefeer Sürger einen eigenen Salenber für ficfe

tjabe, ber nodj überbaS, wie ifer felbft fafeet In ber Erfläruttgi
fefelerfeaft ift?

Sodj gegen bie Slbfdjaffung beS alten SalenberS feat

man, fo oiet idj weift, eben nidjt oiet eittgewatbet. Slber baS

feat Sluffeljen gonadjt, baft, ftatt beSfel6en, ber neue fränfifdje
neben beut unfrigen gebrudt toerben foll.

Stidjt wafer, meine lieben SJtitbürger, wenn einer unter

eud) nadj Stuftlattb feanbelt, fo ift ifjnt ber Salenber unait»

befertidj, ber bort eittgefüfert ift? (.uttb bie Stuffen feaben

allerbingS bis auf biefen Sag nocfe bot julianifefeen.) Settn
bem §anbclStnattn liegt nidjt blof; baran, baft er bat Srief
feineS Sorrefponbenten empfange, fonbern audj, baft er genau
wiffe, an welcfean Sag er gefdjriebat roorben, weit in §anbelS»

gefdjäftcn auf Sinen Sag oft gar oiel anföntmt. SBenn
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auch kommen mag, und die Frage war ja nur allein die,

ob die Abänderung richtig und gegründet sei, nicht aber,

wer sie gemacht habe.

Indessen währte es doch lange, bis die Protestanten

auf vernünftigere Gedanken kamen. Sic führten in Deutschland,

Holland, Dänemark und der Schweiz den gregorianischen
odcr neuen Kalender erst im Jahr 1700 cin; ja dic

Englander schafften den alten fehlerhaften Katender erst im

Jahr 1752, und die Schweden im Jahr 1753 ab. Auch

in einigen, doch nur wenigen Gegenden unsers Vaterlands,

z. B. im ehemaligen Kanton Gtarus und in Bündten (n.

Appenzell a. Rh.> hatten die Reformirten den alten Kalender

bis jetzt beibehalten, und das konnte ihnen niemand wehren,

weil sie in ihrem Kanton für sich Herr uud Meister waren.
Aber hätte man ihn jctzt nicht abschaffen sollen, da wir
— Gott sei Dank — endtich einmal nur Ein Volk, Eine

Repubtit find? Hätte es sich geschickt, daß ein so kleiner

Theil helvetischer Bürger einen eigenen Kalender für sich

habe, dcr noch überdas, ivie ihr selbst sahet >(itt der Erklärung)
fehlerhaft ist?

Doch gegen die Abschaffung des alten Kalenders hat

man, so viet ich weiß, eben nicht viet eingewendet. Aber das

hat Aussehen gemacht, daß, statt desselben, der neue fränkische

neben dcm nnsrigcn gedruckt werden foll.
Nicht wahr, meine lieben Mitbürger, wenn einer unter

euch nach Rußland handelt, so ist ihm der Kalender

unentbehrlich, der dort eingeführt ist? mnd die Rnssen haben

allerdings bis auf diesen Tag noch den julianischen.) Denn
dem Handelsmann liegt nicht bloß daran, daß cr den Brief
seines Korrespondenten empfange, sondern auch, daß cr genan
wisse, an welchem Tag er geschrieben morden, weil in
Handelsgeschäften auf Einen Tag oft gar viel ankömmt. Wenn
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nun bie, weldje miteinanber feanb*ein, nidjt bat gteidjen
Salenber braudjen, fo mufj ja ttotfewenbig ein jeber oon

ifenen auefe benjenigen Salenber haben, uaefe weldjem ber

anbere batirt, Saufe fdjtiefjt, SBedjfet auSftellt u. f. w. Stun

aber gefet, wie ifer wiffet, ber Raubet in ber Sdjweij weitaus

am ftärfften nacfe granfreid), unb — freuet eudj für euer

Saterlanb, baS beS ^janbelS fo fefer bebarf — er wirb
blüfeenbcr werben als uocfe nie; baS oerfpridjt unS baS

gefdjloffcuc Sünbnif;. golglid) fann ber fcfeweijerifdje Sauf»

mann bot fräufifcfeen Safenber nidjt attbeferat, um fo

weniger, weil er üon bent unfrigen ganj üerfdjiebat ift.
S6en barum warb er audj fdjon lange in Safel unb einigen

beutfdjen ipaitbelSftäbtat gebrudt.
Slber aud) wir anberen, bie feine §attbetSleute finb,

fönnen ifen nidjt attbeferat, weint wir anberS, wie eS freien

SJtatfdjat, wie eS Sürgern eineS freien Staats gejiemt,
uttS nidjt blof; um unfere tjäuSlidjeu Slngelegenfeeitat, fonbern
auefe um bie ©efcfeicfete ber 3eit, unb um bte gröften Se»

gebenfeeiten, bie um unS feer oorgefeat, befümmera? SBie

üiel fommt nidjt oft bei einer Stadjridjt auf baS Saturn
an Uttb wie famt idj biefeS wiffen, Wenn mir ber Salenber

triefet befannt ift, nadj Welcfeem man batirt SBaferfeaftig, man
fann balb feine 3eitung mefer grünblidj uub mit Stacfebenfat,

furj fo lefen, wie ein oernünftiger SJtantt liest, ofene ben

ftänfifdjen Salenber baneben ju fea6en.

Sefeet meine SJtitbürger, fo unoerfängliefe unb babei

fo nüfetiefe unb uotferoatbig war bie Serorbttitttg, baft ber

fräitftfdje Safenber neben beut unfrigen gebrudt roerben fofle.

Ser alte ift imS oöflig unnüfe, ba roir §el»etier atte nun
unter Einer Stegierung ftefeen, unb bot fränfifetjen fönnen

wir nidjt entbeferen. Saget felbft, WaS mttftte man oer»

itüitftiger SBeife tfeitn "

Sattet Jaid)enbuet) 1889/90 14
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mm die, welche miteinander handeln, nicht dcn gleichen

Kalender brauchen, so muß ja nothwendig ein jeder von

ihnen auch denjenigen Kalender haben, nach welchem dcr

andere datirt, Käufe schticßt, Wechsel ausstellt u. s. w. Nun
aber geht, wie ihr wisset, dcr Handel in der Schweiz weitaus

am stärksten nach Frankreich, und — freuet euch für euer

Vaterland, das des Handels fo sehr bedarf — er wird
blühender werden als noch nie; das verspricht uns das

geschlossene Bündniß. Folglich kann dcr schweizerischc Kaufmann

den fränkischen Kalcndcr nicht entbehren, um so

weniger, weil cr von dcm unsrigen ganz verschieden ist.

Eben darum ward er auch schon lange in Basel und einigen

deutschcn Handelsstädten gedruckt.

Aber auch wir anderen, dic kcinc Handelsleute sind,

können ihn nicht entbehren, wenn wir anders, wie cs freien

Menschcn, wic cs Bürgern cines freien Staats geziemt,

nns nicht bloß um unsere häuslichen Angelegenheiten, fondern

auch um die Geschichte der Zeit, und um die großen

Begebenheiten, dic um uns her vorgchcn, bekümmern? Wie

viel kommt nicht oft bei eincr Nachricht auf das Datum
an? Und wic kann ich diescs wisscn, wenn mir der Kalender

nicht bekannt ist, nach welchem man datirt Wahrhaftig, man
kann bald keine Zcitnng mehr gründlich und nnt Nachdenken,

kurz fo lesen, wie cin vernünftiger Mann liest, ohnc den

fränkischen Kalcndcr daneben zu haben.

Sehet meine l. Mitbürger, so unverfänglich und dabei

so nützlich und nothwendig war die Verordnung, daß dcr

fränkische Kalender neben dein unsrigen gedruckt werden solle.

Der alte ist nns völlig unnütz, da wir Helvetier alle nun
nnter Einer Regierung stehen, und den fränkischen können

wir nicht entbehren. Saget selbst, was mnßte man
vernünftiger Weife thun?"

Bemer Takchenbuch 1SSS/S0 14
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Stapf er, ber SJtinifter ber Sünfte unb SBiffenfdjafteit
wanbte ber Satenberlitteratur auefe fpäter nodj feine Stuf»

merffamfeit ju. Stadj einem oon ifem ausgearbeiteten Srojeft
follten bie neuen Salenber jeweilen bem SJtinifterium jur
Sinftcfet gefanbt werben. Seit Salenberftfereibern wären

SBinfe unb Statfefcfetäge ju ertfeeilen, wie fie auf wofettfeätige

SBeife ba§ Sotf beleferot unb auf baSfelbe eiitwirfen fonnten.

Sie beften Salenber füllten burefe Seröffentficfeung beS

StegierungSetat in benfe(6at jur Selofeintng einai gewiffer»

maffen prioitegirten Sfearafter eifeaften.

gn ber Sfeat feaben ficfe in golge biefer Semüfeungat
bie Safenber in ^elüetiai wefentlict) Derbeffert, bocfe jweifetn

wir, ob fie baburdj nidjt an Soputarität cingebüfjt feaben,

ba ja, wie wir gefefeat feaben, baS Solf gerabe auf biefem

©ebiete fo fonferoatiü als möglidj ift.
SBir feaben im Sfnfange unfereS SlttffafeeS einen aften

SolfSfalatber ju ffijjitat oerfuefet, als ©egenftüd tfeeilat

wir bau Sefer jum Stfeluffe einige Srobat mit auS bem

„^efoetifdjeit SteDolittionSatmanacfe für baS gafer
1799".

Sdjon baS erfte Slafi ift für bat neuen 3e'tgeift
efearafteriftifefe. gn ber geitredjmtng wirb nämlidj mit»

getfeeilt, baS gafer 1799 nacfe Sferifti ©ebttrt fei baS 492.
feit bem erften Sunb ber feeloetifcfeot Eibgotoffett, baS 23.

feit ber UnabfeängigfeitSerfläruttg ber ttorbanterifanifefeat

greiftaatat, baS 11. feit Inerfentttnifj ber SJtenfcfeenredjte

als ©rnttblage ber StaatSoerfaffuttg in granfreiefe, baS

8. feit Stiftung ber franjöftfcfeen SRepubtif, baS 5. feit
Stegeneration ber bataüifefeeu Stepubfif it., baS 2. feit Ser»

einigung beS ganjen HeloetienS ju einer Sinen unb utttfeeil»
baren Stepublif. Sent gewöfenliefeen S a t e it b a r i n m ift
natürlidj ber franjöfifdje Sefabatfatotber jur Seite gebrudt,
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S tap fer, der Minister der Künste und Wissenschaften

wandte der Kalenderlitteratur auch später noch seine

Aufmerksamkeit zu. Nach eineni von ihm ausgearbeiteten Projekt

follten die neuen Kalender jeweilen dem Ministerium zur
Einsicht gesandt werden. Den Katenderschreibern wären

Winke und Rathschläge zu ertheilen, wic sie auf wohlthätige
Weise das Bolk belehren und auf dasselbe einwirken könnten.

Die besten Kalender sollten dnrch Veröffentlichung des

Regierungsetat in denselben zur Belohnung einen gewisser-

massen privitegirten Charakter erhalten.

In der That haben sich in Folge dieser Bemühungen
die Kalender in Helvetien wesentlich verbessert, doch zweifeln

wir, ob sie dadurch nicht an Popularität eingebüßt haben,

da ja, wie wir gesehen haben, das Bolk gerade auf diesem

Gebiete so konservativ als möglich ist.

Wir haben im Anfange unseres Anfsatzes einen alten

Volkskalender zu skizziren versucht, als Gegenstück theilen

wir dem Leser zum Schlüsse einige Proben mit aus dcm

„Helvetischen Revolutions almanack) für das Jahr
1799".

Schon das erste Blatt ist für den neuen Zeitgeist

charakteristisch. In der Zeitrechnung wird nämlich

mitgetheilt, das Jahr 1799 nach Christi Geburt sei das 492.
seit dem ersten Bund der helvetischen Eidgenossen, das 23.

feit der Unabhängigkeitserklärung dcr nordamerikanischen

Freistaaten, das 11. seit Anerkenntniß der Menschenrechte

als Grundlage der Staatsverfassung in Frankreich, das

8. feit Stiftung dcr französischen Republik, das ö. seit

Regeneration der batavischen Republik zc,, das 2. seit

Vereinigung des ganzen Helvetiens zu einer Einen und untheit-
baren Republik. Dem gewöhnlichen Kalen dar inni ist

natürlich der französische Dekadenkalender zur Seite gedruckt,
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wo bie Sage „nacfe Srauf unb Stuben", wie ficfe Suter
auSbrüdte, baS feeiftt nacfe Sflanjennamen *c bejeidjnet finb.

Sie EferonifbeS gafjreS 1798 ift, wie ju erwarten,

ganj im ©eifte ber Steüofution unb Sfufflärung gefeaften.

gm SlegierungSetat finb fowofel bie Stepräfett»
tanten ber eine nu it buntfeeifbarenfeeloetifcfeen
Stepublif ju Sujern, b. fe. bie SJtitglieber beS Senats,
beS ©rofjen StatfeeS, beS oberften ©ericfetSfeofeS, bie Sireftoren
unb SJtinifter mit iferen Sureaur angegeben, afS audj bie

fantonafen SerwaftuugSbefeörbai.
Sefer wertfeootl finb bie beiben folgatbat Sfeeile:
Sie Ueberficfet ber widjtigfteti Sefcfelüffe uttb

©efefee ber feetoetifcfeen ScgiStatur Dom 12. Stprit
bis 1. Sej. 1798 unb bie Sfijje ber feelüetifcfeen

Steüofution, wefdje in einem fpäteren Säitbcfeen fortgefefet

wirb. Sfearafteriftifcfeer aber als ber ganje übrige gnfealt

ift für bat ratiottatiftifdj=fentimentafat ©eift ber §eloetif
folgenbe flehte Sfijje, welcfee wir als Stbfcfetuft unferer Slrbeit

Dotlftänbig mittfeeiten:

JHe •pottfa^tt jum #tütK,
ben 14. Oftobet 1798, fiefcfjtieben bon ©utet, bamaligem

Stäftbent beS feelbettfcDen Otogen StatfeeS.

Ser 14. Dftober mar ber fdjöne, feiertidje Sag, an

roetcfeem nteferere Stepräfentanten beS feefüetifdjen SolfS eine

äcfet patriotifdje SBallfafert nadj bem feeiligen ©rütli
begonnen, um bau erften greifeeitSaltar iferer Säter bie

fcfeulbige Sferfurdjt unb bie Erfttinge beS SanfS oom neuen

roiebergebornat ^jelcetiai ju briugat. Ser majeftätifcfee

Sranj ber am Ufer beS SeeS ficfe tfeürmenbett ©ebirge,
ber fitterfeetfe Spiegel beS SBafferS, bie tfjatenreicfee Süfte,
bie äcfet flafftfdjreine greifeeitSfuft, bie jeber atfemete, madjten
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wo die Tage „nach Kraut und Rüben", wie sich Suter
ausdrückte, das heißt nach Pflanzennamen :c. bezeichnet sind.

DieChronikdesJahres 1798 ist, wie zu erwarten,

ganz im Geiste der Revolution und Aufklärung gehalten.

Im Regierung s etat sind sowohl die Revräsen-
tantender einen nnd untheilbarenhelvetischen
Republik zu Luzern, d. h. die Mitglieder des Senats,
des Großen Rathes, des obersten Gerichtshofes, die Direktoren
und Minister mit ihren Bureaux angegeben, als auch die

kantonalen Verwaltungsbehörden.

Sehr werthvoll sind die beiden folgenden Theile:
Die Uebersicht der wichtigsten Beschlüsse und

Gesetze der helvetischen Legislatur vom 12. April
bis 1. Dez. 1798 und die Skizze der helvetischen
Revolution, welche in cinem späteren Bändchen fortgesetzt

wird. Charakteristischer aber als der ganze übrige Inhalt
ist für den rationalistisch-sentimentalen Geist der Helvetik

folgende kleine Skizze, welche wir als Abschluß unserer Arbeit

vollständig mittheilen i

Pie Wallfahrt zum Hrütli.
den t4. Oktober t798, beschrieben von Suter, damaligem

Präsident des helvetischen Großen Rathes.

Der 14. Oktober war der schöne, feierliche Tag, an

welchem mehrere Repräsentanten des helvetischen Volks eine

ächt patriotische Wallfahrt nach dem heiligen Grütli
begonnen, um dem ersten Freiheitsaltar ihrer Väter die

schuldige Ehrfurcht und die Erstlinge des Danks vom neuen

wiedergebornen Helvetien zu bringen. Der majestätische

Kranz der am Ufer des Sees sich thürmenden Gebirge,
der silberhelle Spiegel des Wassers, die thatenreiche Küste,
die ächt klassischreine Freiheitsluft, die jeder athmete, machten
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biefe gafert ju einer ber fdjönftot im matfdjlidjett Sebett

unb baS frofee Sädjefn ber Sonne, ber tooffenlofe Fimmel
geigten bie greube ber Statur. Unter frofeem ©efpräcfee

gleitete baS Scfeiff über bett Spiegel beS SeeS, jeber
erinnerte ben anbern an bie groftat Seenot, bie recfetS nnb

linfS an feinen Ufern in bie ©efdjidjte ber Sölfer fidj
mifdjtot, frofee patriotifdje Sieber, oon jroölf SJtuftfaitten

begleitet, ertönten bau ©ebirge uttb freubig nafem baS Sctjo

fie auf. 31(3 wir bei ©erfau oorbei fttferen, begrüßte unS

ber Snafl einiger SJtörfer, bie unfer Sollege Samcnjin ju
unferm SBillfontniat bereitet featte. Sllte erwiebertat biefen

©ruft mit gitbcl uttb Sefewingat ber §üte, bie Srontpcte
Dcrfünbete ifen an'S Ufer, uttb jeber freute ftdj, baft biefe

cfeaualS fclbftänbigc, fleine, glüdlidje Stepublif, mit iferen

wadent Scwofeucru, nuit eine Slume im fdjönat Ijeluetifdjen

Sraitjc ftefet. Ser Slubtid oon Srun neu erinnerte jeben

an bat erften Sunb ber Sütter uttb wirf'te fo ätljcrifdj auf
bot Sräjtbcntett Suter, befonberS als mau ifem nodj fagte,

baf; redjtS ber SBeg jum ©rütli ftdj beuge, baft er fidj
Doruafem, feine Empfinbititgat in einem ©ebidjt attSrufeat

ju lafjat, ein Sorfafe, bat er gleidj auSfüferte, unb mit

wetdjan er feine greunbe bittet, gufrieben jtt fein. Ser
SBinb bltcS nuit auf einmal fröfefidj in bie Segel. Ser
3itbel war allgemein, als bie Sdjiffer oerfünbeten, wir
wären balb auf ber erwünfdjtat Stelle, aber wie wir itäfeer

famen uub eS tjicft, ba fei baS ©rütli, fo ergriff afle ein

feeiligcr Sdjaucr uttb ftill unb efjrfurdjtäooff nafete fictj jeber

bau Slltar. Sinfam, befdjattet dou einigen Säumen, fteljt

ant Slbfeang beS SergeS eine fteinerne fiitte, auS ifer

fprubett in einen feötjernen Srunnattrog eine Duelle beS

reinften SBafferS, wefdjeS ftdj redjtS unb linf'S über eine

fleine Stafenfläcfec oerbreitet, bie faum groft genug war, unS
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diese Fahrt zu einer der schönsten im menschlichen Leben

nnd das frohe Lächeln dcr Sonne, der wolkenlose Himmel
zeigten die Freude der Natur. Unter frohem Gespräche

gleitete das Schiff über den Spiegel des Sees, jeder

erinncrte den andern an die großen Scenen, die rechts und

links an seinen Ufern in die Geschichte der Völker sich

mischten, frohe patriotische Lieder, von zwölf Mnsikantcn

begleitet, ertönten dcm Gebirge nnd freudig nahm das Echo

sie aus. Als wir bei Gcrfau vorbei fuhren, begrüßte uns
der Knall einiger Mörser, die unser Kollege Kamcuzin zu
unserm Willkommen bereitet hatte. Alle erwiederten diefen

Gruß mit Jubel und Schwingen dcr Hütc, dic Trompctc
verkündete ihn an's Ufer, und jcdcr frcute sich, daß diesc

chcmals selbständige, klcinc, glückliche Republik, mit ihrcn
wackcrn Bewohnern, nun cinc Blume im schöncn helvetischen

Kranzc steht. Dcr Anblick von B r n n n c n erinncrte jeden

an dcn ersten Bund dcr Bäter nnd wirkte so ätherisch auf
den Präfidcntcu Suter, bcsondcrs als man ihm noch sagte,

daß rcchts dcr Wcg znm Grütti fich beuge, daß er sich

vornahm, scinc Empfindungen in cincni Gedicht ausruhen

zu lasscu, cin Borsatz, dcu cr gleich ausführte, und mit

wclchcm cr scine Freunde bittct, zufricden zu sein. Der
Wind blies nun auf cinmat fröhlich in dic Scgcl. Der
Jubel war allgcmcin, als die Schiffer vcrkündctcn, wir
warcn bald auf dcr erwünschten Stcltc, aber wic wir näher
kamen und cs hieß, da sei das Grütti, so ergriff alle cin

heitigcr Schauer und still und ehrfurchtsvoll nahte sich jeder

dem Altar. Einsam, beschattet von einigen Bäumen, steht

am Abhang des Bcrgcs eine steinerne Hütte, aus ihr
sprudelt in cinen hölzernen Brunnentrog eine Quelle des

reinsten Wassers, welches sich rechts und links über eine

kleine Rasenfläche verbreitet, die kaum groß genug war, uns
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afle ju faffen. feiet an biefem engen SUfecfeen fdjiourot,
auf ©oft unb ifere gute Sadje oertrauenb, bie brei eblen

SJtänner, SBerner üon Stauffadj, Slrnolb dou SJtetcfetfeat

unb SBaftfeer gürft odh Uri bat erften Sib ber greifeeit.

Sie ©efeUfcfeaft bat ben Sräfibenten Suter, ifer feine ©efitfele

etwaS mitjutfeeifen; er flieg auf bett Srunnottrog neben

bie Duelle uttb feiett folgenbe furje Stebe:

Sfeeuerfte Sruber!

Ueberftürjt oon ©efüfelot, mefdje bie ©röffe ber micfe

feier ttmgebaiben Statur, unb bie ^riligfeit biefer Steife mir
einflöffen, mufjte iefe mefer fetjit, als iefe bin, wenn idj eudj

fagen follte, waS idj jefet empfinbe. gdj bin SJtenfdj — unb

ber ift feiner, weldjer auSjubrüden üermag, WaS er feier

füfelt uub füfelen fofl. feietl §icr ift ber ^odjaftar ber

greifeeit unferer groffen Sf feiten! feiet l .pier fefewurat fte

ber greifeeit feeiligen Scfewur, ju einer 3eit, wo fange gafer»

fettnberte oon Snecfetfcfeaft baS SJteufcfeengefcfeledjt feffelten,

unb nur fclaoifcfeeS Stut auf bau gröftten Sfeeif beS Erben»

runbS in feinen Sfbern roffte. feiet! ,§ier auf biefem fleinen

engen, üerborgenot, nur ber Sugenb offenen Slüjefeen, legten

fte bie Seime ju jenen groj'fat Sfeaten, wetefee man in ber

Sürjeit fo feften bemerft uttb wefdjc bie Stadjwelt immer

anftaunot. §ier rufet baS erfte ©ficb öeS fcfeönat SunbeS,

an weldjem bei SJtorgarten unb Sempadj bie geinbe
ber greifeeit fdjeiterteu! §ier feimte bie mtfterb(iefee Stunte
ber SJtännertugenb, ber greifeeit unb beS fpätern Sdjmeijer»
glüdeS; auS iferem Honig näferten ftefe bie füuftigot ©c»

fefeteefeter, belebte ficfe felbft granfreidj, uub feat biefeS

gleid) fidj feöfeer gefefewungen, als afle freien Stationen ber

Erbe, feat eS gleidj alleS benujt, waS .perj unb Sernitnft
nur in bie greifeeit legen fönnen, fo witb bodj jeber eble
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alle zu fassen. Hier an dicscm engen Plätzchen schwuren,

auf Gott und ihre gute Sache vertrauend, dic drci edlen

Männer, Werner von Stauffach, Arnold von Melchthal
und Walther Fürst von Uri den ersten Eid dcr Freiheit.
Die Gcscllschaft bat den Präsidenten Suter, ihr seine Gefühle

etwas mitzutheilen; er stieg auf den Brunncntrog neben

die Quelle und hielt folgende kurze Rcdc:

Theuerste Brüder!

Ueberstürzt von Gefühlen, welche die Grösse der mich

hier nmgebcnden Natur, und dic Heiligkeit dieser Stelle mir
einflössen, müßte ich mehr seyn, als ich bin, wenn ich euch

sagen sollte, was ich jetzt empfinde. Ich bin Mensch — nnd

der ist keiner, welcher auszudrücken vermag, was er hier

fühlt und fühlen soll. Hier! Hier ist dcr Hochaltar der

Freiheit unserer grossen Ahnen! Hier! Hier schwuren sie

der Freiheit heiligen Schwur, zn einer Zeit, wo lange

Jahrhunderte von Knechtschaft das Menschengeschlecht fesselten,

nnd nur sclavisches Blut auf dem größten Theil des Erdenrunds

in seinen Adern rollte. Hier! Hicr auf diesem kleinen

engen, verborgenen, nur der Tugend offenen Pläzchen, legten

sie die Keime zn jenen grossen Thaten, welche man in der

Borzeit so selten bemerkt und welche die Nachwelt immer

anstaunen. Hier ruht das erste Glied des schönen Bundes,

an welchem bei Morgarten und Scmpach die Feinde
der Freiheit scheiterten! Hier keimte die unsterbliche Blnmc
der Männertugend, der Freiheit und des spätern Schweizerglückes;

aus ihrem Honig nährten stch die künftigen
Geschlechter, belebte sich selbst Frankreich, und hat dieses

gleich sich höher geschwungen, als alle freien Nationen der

Erde, hat cs gleich alles benuzt, was Herz und Vernunft
nur in die Freiheit legen können, fo wird doch jeder edle
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SJteitfd) geftefeen muffen, bafj bei feiner Station auf ber SBelt bie

greifeeit anS fo reinen Duellen — btoS auS ber Sugenb ent»

fprang, wie feier. Srang ber Umftänbe, gntereffot, Srud, feaben

anberwärtS audj äfenlicfee Sceneu feerüorgebradjt, aber feier
war greifeeit allein ber Sugenb reinfteS Sro°uft.
Saftt unS fie nadjafemat, biefe Säter, laftt unS fie ttadjafentat

in tferen Sugotbat, in iferen einfadjen Sitten, in iferer Sater»

fattbSliebe. Stein war ifer Seben, ifer §erj, wie bie Duette,
bie um unS feüpft, unb rein, wie ifer Seben, ifer Sob fürS
Saterlanb. — Stod) einmal, laftt unS fie uacfeafemat, faftt
unS baS neue ©ebäube unferer greifeeit an ifere uttge»

fcfemittfte Sugenb fnüpfen; bann wirb §e(üetiat fo feft ftefeen

afS ber Sllpotfrauj, ber unS feier umwiitbet, unb fallen

nur — wenn baS SBeltall fällt.
Stadj biefer Stebe fub er bie Slnwefatbot ein, fofgatbeS

Sieb jit fingen, welcfeeS er im Sdjiffe aufgefefet featte:

(ItTelobie: Sreut eucfy bes ICebens.)

5r eif) ett! Wir ftefjett
J&tet auf bem ^odjaltar,
SBo einft bie Sugenb
Stein biet) ge6ar.

1. ©o tein wie tjier auf biefer glut,
©tanb nttgenbs nodj in bet Statut,
Sutäj unftet SSätet Sreu getoedt,
3)er gteifjeit gtojjet ©d)tout!

Steifeeit! Wir ftetjen ic.

2. 35 rei SR an ner — afle engelretn
Xie tarnen feier beim ©ternenfdjein;
Slux Oott unb ibtem £>etj befannt
SBat biefer £odjaltar.

Sreiljeit! lott ftetjen it.
3. ©o biel bte Otebticfjfeit betmag,

3)aS fdjtouten fie an jenem Sag,

— 214 —

Mensch gestehen müssen, daß bei keiner Nation auf der Welt die

Freiheit ans so reinen Quellen — blos aus der Tugend
entsprang, wie hier. Drang der Ilmstände, Interessen, Druck, haben

anderwärts auch ähnliche Scenen hervorgebracht, aber hier
war Freiheit allein der Tugend reinstes Produkt.
Laßt uns sie nachahmen, diese Väter, laßt uns sie nachahmen

in chren Tugenden, in ihren einfachen Sitten, in ihrer Bater-
landsliebe. Rein war ihr Leben, ihr Herz, wie die Quelle,
die um nns hüpft, und rein, wie ihr Leben, ihr Tod fürs
Vaterland. — Noch einmal, laßt uns sie nachahmen, laßt
uns das neue Gebäude unserer Freiheit an ihre
ungeschminkte Tugend knüpfen; dann wird Helvetien so fest stehen

als der Alpcnkranz, der uns hier nmwindet, und fallen

nur — wenn das Weltall fällt.
Nach dieser Rede lud er die Anwesenden ein, folgendes

Lied zn singen, welches er im Schiffe aufgesetzt hatte:

(Melodie: SreM euch des Gebens,)

Freiheit! wir stehen

Hier auf dem Hochaltar,
Wo einst die Tugend
Rein dich gebar.

1. So rein wie hier auf dieser Flur,
Stand nirgends noch in der Natur,
Durch unsrer Väter Treu geweckt,
Der Freiheit großer Schwur!

Freiheit! wir stehen rc.

2. Drei Männer — alle engelrein
Die kamen hier beim Sternenscheinz
Rur Gott und ihrem Herz bekannt
War dieser Hochaltar.

Freiheit! wir stehen:c.

3. So viel die Redlichkeit vermag.
Das schwuren sie an jenem Tag,
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llnb fjielten iferen gtofjen ©cfetour,

gür greifeeit ober Sob.

greifeeit! Wir ftefeen re.

4. SBit Stingen iferen ©eiftern nun,
Sie bott in jenen ©onnen tufen,
Sen Stubetgtujj, unb fdjtoöten auefe

Sie Steu bem Satetlanb.
gteifeeit! wit ftefeen ta

5. D feötet unfern reinen ©djtour,
3m großen Sempel ber Statut!
„SBit fcfewöten Steu beut SJatettanb
Unb gteife eit obet Sob."

gteifeeit! wit ftefeen ta
6. £) fegnet bon bet ©tetnenflttt

Set gteifeeit eblen SJJtännetfdjWut,

Unb fdjütjet uns üon bott feetab,

SBenn ein Stjtann uns btofet.

gteifeeit! wit ftefeen ic.

7. ©o ungetrübt, als biefe glutfe,
©d feft als biefet Sllpenftanj
©tef) ftetS am SSölfetfeotijont
SaS ©lud £eIbetienS.

gteifeeit! Wit ftefeen tc,

8. Stun lebet Wofel ifet ©etftet att',
3m ©tütli unb im ©teinenfaaf,
SBit Wetfeen euten Sempel feier
2Jttt neuer greifeeit ein.

greifeeit! Wir ftefeen tc.

9. SBir wetfeen ifen mit ©djweijerweht,
Sltit reinem §erj unb teinem ©inn,
Unb wiebetfeolen nod; ben ©cfetour —
gür greifeeit ober Süb.

gteifeeit! toit ftefeen tc.

SBäferenb ban bie lefete Stropfee gefungen würbe, trugen
einige, ber Stcifee nadj, für jeben Stnirefotbat ein ©taS
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Und hielten ihren großen Schwur,
Für Freiheit oder Tod.

Freiheit! wir stehen rc.

4. Wir bringen ihren Geistern nun,
Die dort in jenen Sonnen ruhn,
Den Brudergruß, und schwören auch

Die Treu dem Vaterland.
Freiheit! wir stehen rc.

5. O höret unsern reinen Schwur,
Im großen Tempel der Natur!
„Wir schwören Treu dem Vaterland
Und Freiheit oder Tod."

Freiheit! wir stehen rc.

6. O segnet von der Sternenflur
Der Freiheit edlen Mcinnerschwur,
Und schützet uns von dort herab,

Wenn ein Tyrann uns droht.
Freiheit! wir stehen rc.

7. So ungetrübt, als diese Fluth,
So fest als dieser Alpenkranz
Steh stets am Völkerhorizont
Das Glück Helvetiens.

Freiheit! wir stehen zc.

8. Nun lebet wohl ihr Geister all',
Im Grütli und im Sternensaal,
Wir weihen euren Tempel hier
Mit neuer Freiheit ein.

Freiheit! wir stehen rc.

9. Wir weihen ihn mit Schweizerwein,
Mit reinem Herz und reinem Sinn,
Und wiederholen noch den Schwur —
Für Freiheit oder Tod.

Freiheit! wir stehen rc.

Während dem die letzte Strophe gesungen wurde, trugen
einige, der Reihe nach, für jeden Anwesenden cin Glas
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feerrlicfeen SBeineS feertttn, unb jeber leerte baSfelbe unter

Dreimaligem Stufen „eS lebe baS Saterlanb! cS

leben bie brei Stifter beS erften Sdjweijer»
bmtbeS! eS (ebe bie feelüetifdje eine unb tut»
theilbaxe Stepttblif! "

Stadj biefer Stebe, weldje bie Sfnwefenben mit iferem

Seifafl beefertat, forberte Sürger fe a 11 m a n n baS SBort,
nnb überreidjte bem Sräfibattot auf einem Seiler eilten

breifarbigen Strauf; unb ein ©laS frifdjcS
D uefi w äffet, mit beut 3ltfafe, erftern an bie §ütte jtt
befeftigen unb lefetereS ju trinfen, als baS fdjönfte, reinftc

©efdjenf ber Statur, welcfeeS fte auf biefer feeiligat Stelle

erjeuge. Stadjbem ber Sräftbent baS ©faS geteert, erinnerte

er bie Scrfantmtung att eine Stelle in StouffeauS Emil, bie

ifem wäferenb bem Srtnfen in Sinn fam: „SllleS, feeiftt eS

ba, waS SJtenfdjen gemadjt feaben, fönnen SJtatfdjat audj
wieber jerftören. Slllein ber Sfearafter ber Statur ift un»

oertifgbar." Sie greifeeit, fefete er feinju, ift ifere erftgebornc

Sodjter, unb ewig wie fie. Sarauf befeftigte er bot brei»

far6igen Strauf; unter (ebfeaftem Stufen „eS febe bie

Dtepublif", an bie glitte, geber war gleidjfam ifem befeülflidj

ju biefer füftat Slrbeit; bort feolte einer ciitat Stagel, feier

einer einen Stein — ber Sofen beS Stiten fieberte auf bie

§ütte um bat Straitjj" ju featten — unb im Slugenblid
war alles riefetig.

Stun flieg er feerunter oon feiner Sri6ünc, ber fdjöttften,
bie je ein SJtenfdj beftiegat featte, unb jefet folgte ritte Scene,

bie, Wenn eS möglidj geroefen Wäre, nocfe fdjöner als bie

oorigen war, geber eilte nun in bie Slrme beS anbern,

jeber wieberfeolte am Sufen beS greunbeS nocfe einmal bat

Scfewur; feanb in feanb ging unb tanjte man über ben

§ügef. Ser alte ©reis üom ©rütli, gofepfe giegter,
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herrlichen Weines herum, nnd jeder leerte dasselbe untcr
dreimaligem Rufen „cs lcbe das Baterland! es

leben die drei Stifter des ersten Schwcizer-
bundes! es lebe dic helvetische eine und
untheilbare Republik!"

Nach dieser Rede, welchc dic Anwesenden mit ihrem
Beifall beehrten, forderte Burger Hartmann das Wort,
nnd überreichte dem Präsidenten auf einem Teller eiucu

dreifarbigen Strauß und cin Glas frisches
Qucllwasser, mit dem Znfatz, erstern an die Hütte zn

befestigen und tetzteres zu trinken, als das fchönstc, reinste

Geschenk dcr Natur, welches sie auf dieser heiligen Stelle

erzeuge. Nachdem dcr Präsident das Glas geleert, erinncrtc

er dic Versammlung an cine Stcltc in Rousseaus Emil, die

ihm während dem Trinken in Sinn kam: „Alles, heißt es

da, was Mcnschcn gemacht haben, könncn Menschen auch

wieder zerstören. Allein der Charakter der Natur ist un-
vertilgbar." Die Freiheit, setzte er hinzu, ist ihre erstgeborne

Tochter, und ewig wie sie. Darauf bcfcstigtc er den

dreifarbigen Strauß, unter lebhaftem Rufen „es lebe die

Republik", au die Hütte. Jeder war gleichsam ihm behülslich

zu dieser süßen Arbeit; dort holte eincr cincn Nagel, hier
einer einen Stein — dcr Sohn des Alten klcttcrtc auf dic

Hütte um den Strauß zu halten — und im Augenblick

war alles richtig.
Nun stieg cr herunter von seiner Tribüne, der schönsten,

die je ein Mensch bestiegen hatte, und jetzt folgte einc Scene,

die, wenn es möglich gewesen wäre, noch schöner als die

vorigen war. Jeder eilte nun in die Arine des andern,

jeder wiederholte am Busen des Freundes noch einmal den

Schwur; Hand in Hand ging und tanzte man über den

Hügel. Der alte Greis vom Grütti, Joseph Ziegler,
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unb feine beiben Söfenc tanjten mit beiben präfibenten unb

erfeietten unb erwieberten feerjlicfe bot Srubcrfttft.
Ss war eine feerrlidje Scatc unb alle .'perjat nur einS.

Seim §er-unterftrigen bradjte einer ber Söfenc bem Suter
einen breifarbigen Sfumatftrauft, bat er in feinem ©arten

pftüdte, unb biefeS fattfte ©efdjenf ber Statur rüferte alle.

Stun flieg man wieber inS Sdjiff, ber Sitte oom ©rütli
fefete ficfe jwifefeen beibe Sräfibenten, unb jtoifdjctt feinen

Söfenen faft Secretan. grofe War baS SJtafel, frofe tanjtat
bie Sedjer in bie Stunbe, man fonnte fidj nidjt fatt trinfen

auf baS SBofel beS SaterlaitoS, unb lrie ber Sllte mit feinen

Söfenen nacfe einer Stunbe oon unS fefeieb, fo war ber

Slbfdjieö eben fo rüferenb, als ber ©ruf; feerjlidj war, ES

lebe ber Sitte, riefen alle, ©ott fegne eudj, rief fein Sebe»

wofel unS ju.
gu ©erfau lanbeten wir — befudjten alle unfern

Samen jin, bractjteu ifem SJtufif — er begleitete unS

anS Sefeiff —¦ alle Sinwofetter waren fröfjfidj am Ufer

— SBir fuferen weiter — StadjtS gegen 10 Ufer waren

wir wieber in Sujern — uub fo fdjtoft biefet: Sag — jebau

einjeltten ber fdjönfte Sag feineS SebenS.

¦•-ec4g=»—
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und seine beiden Söhne tanzten mit beiden Präsidenten und

erhielten und erwiederten herzlich dcn Brudcrtusz.
Es war eine herrliche Scene und alle Herzen nnr eins.

Beim Heruntersteigen brachte einer der Söhne dein Suter
einen dreifarbigen Blumenstrauß, dcn er tn seinem Garten

pflückte, und dieses sanfte Geschenk dcr Natur rührte alle.

Nun stieg man wieder ins Schiff, der Alte vom Grütti
setzte sich zwischen beide Präsidenten, und zwischen seinen

Söhnen saß Sccrctan. Froh war das Mahl, froh tanzten
die Becher in die Runde, man konnte sich nicht satt trinken

anf das Wohl des Baterlands, und wic der Alte mit seinen

Söhnen nach einer Stunde von uns schied, so war der

Abschied eben so rührend, als der Gruß herzlich war. Es
lebe der Alte, riefen alle, Gott segne cnch, rief sein

Lebewohl uns zn.

In Gersau landeten wir — besuchten alle unsern

Kamcnzin, brachten ihm Musik — er begleitete uns

ans Schiff —- alle Einwohner warcn fröhlich am Ufer

— Wir fuhren weiter — Nachts gcgen 10 Uhr waren

wir wieder in Luzern — und so schloß dieser Tag — jedem

einzelnen der schönste Tag seines Lebens.
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