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ll'cnn id) Derfttd;e, bie ©efftiftte ber fogenannten betttfftcu
Ghriffentt;utnS*©efeIffd;aft in Vafel furj barjttßeUen, fo
erlaube ift mir juerff bie ©rünbe ju nennen, weifte mift jur
2öat;t gerabe biefeS Stoffes Dcranlaßt haben.

Vor SlUem erfebien mir biefer religiöfe Verein felbß, ber

freilich jcgt faum noft bein Rainen naft eriffirt, in feinem

Urfprung fo ebrwürbig unb in feinen Seiffttngen fo be*

beutenb, baß eS nid;t bloß ein Stet ber ^ietät, fonbcrn ein

fftulbiger Tribut ber Sfnerfcnnung iß, wenn id) fein Slnbenfen

aud) in biefem «Krcife aufjttfrtfften fufte. ©enn wie Die ©e*

feil fei) aft jur Vcförberung beS Outen unb ©enteilt*
nügfgen bie ad;tungSwert(;e Wutter beS größern SEhet'IS im*

frer ffäbtifften3nßitute tß, weld;e baS ftttlifte unb bürger*
Iid;e SBobt beS VolfeS juin 3roecfe baben, fo iff bie beutffte

Gbrißentf;umS*©efeItfftaft bie ebrwürbige Wutter ber

meißen rcligiöfcn $riDat*3lnßaltcn, weld;e t'm Saufe biefeS

3at)rbunbertS niftt bloß in unfrer Stabt, fonbern wcitt;in in
ber Sftweij unb in ©eutfftlanb ffft erhoben haben. 3»Dar fß

biefe alte Wutter nahe baran, ffill unb unbeachtet ju ©rabe

Ueber den Ursprung und die Entwicklung
der deutschen Christenthums-Gesell¬

schaft in Basel.

U'cim ich versuche, die Geschichte der sogcnanntcn deutschen

Christenthums-Gesellschaft in Basel kurz darzustellen, so

erlaube ich mir zuerst die Gründe zu nennen, welche mich zur

Wahl gerade dicscs Stoffes veranlaßt haben.

Vor Allem erschien mir dieser religiöse Verein selbst, der

freilich jctzt kaum noch dem Namen nach eristirt, in seinem

Ursprung so ehrwürdig und in seinen Leistungen so

bedeutend, daß es nicht bloß ein Act der Pietät, fondcrn ein

schuldiger Tribut dcr Anerkennung ist, wenn ich sein Andenken

auch in diesem Kreise aufzufrischen suche. Denn wie die

Gesellschaft zur Beförderung des Gutcn und Gemein-
nützigcn die achtungswerthe Muttcr des größern Theils
unsrer städtischen Institute ist, welche das sittliche und bürgerliche

Wohl des Volkes zum Zwecke haben, so ist die deutsche

Christenthums-Gesellschaft die ehrwürdige Muttcr der

meisten religiösen Privat - Anstaltcn, welche im Laufe dieses

Jahrhunderts nicht bloß in unsrer Stadt, sondern weithin in
dcr Schwciz und in Deutschland stch erhoben haben. Zwar ist

diese alte Muttcr nahc daran, still und unbcachtct zu Grabc
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ju geben; aber eine Reihe würbiger bliftcnber £öd;ter baben

fleh In baS Grbe ihrer £ugenben getbeilt, unb werben unter
©otteS Segen noft lange bie anfpruebfofe, aber einff fo traf*
tige Wutter überleben.

Slber noft ein anberer Veweggrunb war eS, Der mift Der*

anfaßte, in biefein «Kreife gerabe biefen ©egenßanb ju bel)an*

bein. GS lag mir nämlich an, einen Stoff ju finben, in rocl*

djein ffft eincrfeitS mein liebes Stammtanb äSürtemberg,
unb anberfcitS bie Stabt, bie ift feit einer Reibe Don 3a(;ren

mit greitben mein neues Vaterlanb nenne, brüberlt'd; bie Haube

reiften, — einen Stoff, ber jugteift in eigcntf;üinliftcr Ve*

ffiintntheit ben Unterfftieb ber RationaId;aracterc beiber San*

ber, fowie ihre Verwanbtfftaft unb 3"fammengel;örig*
feit barjulegen im Stanbe wäre. 3d) glaubte ihn in ber ©c*

fftiftte beS genannten Vereins ju ftnben. ©enn in ihm ffnD

fftwäbiffte unb baSleriffte Gteinentc in einem Vunbe jufaut*

inengetreten, Don bein tmjwcifel(;aft gilt, waS dou guten Gben

baS Sprichwort fagt: baß fie im Himmel gefd;foffen
feien. 3u bein Spiegel biefeS Vereins erfaßten mir bic baS*

leriffte ©einütfaSart Dorjugoroeife als Der mütterliche Sftooß,
ber niebt fowohl berufen fei, auS fift felbff heraus folgen*

reifte 3beett herDorjubringen, Dagegen um fo mehr bie

Slufgabe unb baS ©efftief babe, anberswol;er fruchtbare 3been

aufjunebmen, in ßd; ju pflegen, ju Derarbeitcn, ihnen Seih*

fiftfeit ju geben unb fte in georbneter, wohforganifirter
£bat erffteinen ju faffen. ©aß in biefer Vcjicbung, wie
in mancher anbern, ber baSferiffte Gl;arafter Dief Stebnliftfeit
mit bem englifcben l;abe, iff fonff ffton auft bemerft worben.

SlnbcrfeitS erfftien mir bei ber Vetrad;tung ber ©efd;id;te beS

fraglichen Vereins bic fdjwäbifft*Deutfd;e ©emütbSart eine fold;e

ju fein, bie jwar in ffft felbß eine immer reid; fpntbefnbe

gülle Don 3been, Theorien unb ©ebanfen (;egt, aber bie ®abe

weniger befigt, ben 3been einen Seih, beu ©ebanfen bie Xbat,
ben Theorien eine woblorgam'firte fxaxis ju geben. Saffen
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zu gehen; aber eine Reihe würdiger blühender Töchter haben

sich in das Erbe ihrer Tugenden getheilt, und wcrdcn unter
GotteS Segen noch lange die anspruchlose, aber cinst so kräftige

Mutter überleben.

Aber noch ein anderer Beweggrund war es, der mich

veranlaßte, in diesem Kreise gerade diesen Gegenstand zu behandeln.

ES lag mir nämlich an, cincn Stoff zu finden, in
welchem sich einerseits mein liebes Stammland Würtemberg,
und anderseits die Stadt, die ich seit cincr Rcihe von Jahren
mit Freuden mcin neucs Vatcrland nenne, brüderlich die Hände

reichen, — einen Stoff, der zugleich in eigenthümlicher
Bestimmtheit den Unterschied der Nationalcharactcrc bcidcr Länder,

sowie ihre Verwandtschaft und Zusammengehörigkeit
darzulegen im Stande wäre. Ich glaubtc ihn in dcr Gc-

schichte des genannten Vercins zu finden. Denn in ihm find
schwäbische und baslerische Elemente in einem Bunde

zusammengetreten, von dcm unzweifelhaft gilt, was von guten Ehcn
das Sprichwort sagt: daß sie im Himmel geschlossen
seien. Jn dem Spiegel dieses Vereins erschicn mir dic

baslerische Gemüthsart vorzugsweise als der mütterliche Schooß,

dcr nicht sowohl berufen sei, aus sich selbst heraus folgenreiche

Ideen hervorzubringen, dagegen um so mehr die

Aufgabe und das Geschick habe, anderswoher fruchtbare Ideen

aufzunehmen, in sich zu Pflegen, zu verarbeiten, ihnen
Leiblichkeit zu geben und sie in geordneter, wohlorganisirtcr
That erscheinen zu lassen. Daß in dieser Bczichung, wie

in mancher andern, dcr baslerische Charakter vicl Achnlichkcit
mit dem englischen habe, ist sonst schon auch bemerkt wordcn.
Anderseits erschicn mir bei dcr Betrachtung der Geschichte dcS

fraglichen Vercins die schwäbisch-deutsche Gemüthsart cine solche

zu scin, die zwar in sich sclbst cine immcr reich sprudelnde

Fülle von Ideen, Theorien und Gedanken hegt, aber die Gabe

weniger besitzt, den Ideen einen Leib, den Gedanken die That,
den Theorien eine wohlorgarîisirte Prems zu geben. Lassen
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wir aber beibe Gleinente, wie cS in ber beutfd;en Gbriffcn*
tbumS*G>efellfd;aft geffbab, in fftönem Vunbe jufainmcufom*

inen, — Don bortt;er 3becn unb frufttbare ©ebanfen, Don f;ier
baS Hib unb Sehen gebenbe DrgauifationStalcnt, — fo wirb
bie grud;t biefeS VunbeS eine inhaltsreiche Xbat fein, ju wet*

d;er feines Don beiben Gfementen für f i ft allein gefom*

tuen märe.

©od; id) hafte Sie nid;t länger mit aügeineincn Reßerio*
nen auf, unb eile jur Sad;e felbft.

GS war in ben 3abrcn 1779 unb 1780, baß ein SlttgS*

hurger sPrebiger in ©eutfd;(anb, HoUanb, Gnglanb unb ber

Sftweij eine folgenreid;e Reife mad;te. GS war büß ber be*

fannte Dr. 3e'bann Sluguff UrlSfpcrger. Sein Vater war
Hofprebiger an bein ffttcnlofen berjogllcben Hofe ju Stuttgart
gewefen, mußte aber wegen feiner freimütbigen 3eugniffe ge*

gen baS berrfebenbe juftttofe 2ßefen beS HofeS fliehen, unb

würbe bexeitwiüia, Don ber lutberiffben ©emeinbe in StugShurg

aufgenommen. Sluft fein Sohn, Dr. 3obann UrlSfperger,
begleitete ihn unb würbe nad;inalS Senior ber eDangelifd;en

©eiffliftfeit in SlugSburg. Segterer war ein beUbenfenber, ge*

lebrter unb pbifofopbifft gebilbetcr S«fbeoIog, ber mit ber Schärfe
feines erfeuftteten ©eiffeS bie liefen beS göttliften SBortS

burftforfftte, unb WaS er als Sßabrbeit erfannt hatte, mit

furdjttofer greimütbigfeit lehrte, foUte eS aud; mit bem Sßort*

taut ber fmnbolifften Vüd;er niftt gerabe jufainmenffinimen.
©amit Derbanb er eine lebenbige, innige grömmigfeit, ber eS

Dor SlUem um bie wafjrc ©ottfcligfeit in ber Srbat unb im
Sehen ju tbun War hei ffft unb Slnbern. 3n Veibein aber —
in feiner freien, geißreiften, tbeotogifften gorfftung, Wie in
ber bamit Derbunbenen practifften grömmigfeit — ftanb

UrlSfperger bamalS febr Dereinjelt ba. ©ie proteßantifften
Sänber hatten in religiöfer Vejiehung eine traurige 3eit in ben

beiben legten 3ahrhunberten burd;lattfen. SluS ber Sct)Ua

griffleerer Drtboborie waren ffe in bie GbartjbbiS flacher Sluf*

IM

wir aber beide Elemente, wie cs in der deutschen

Christenthums-Gesellschaft geschah, in schönem Bunde zusammenkommen,

— von dorther Jdecn und fruchtbare Gedanken, von hier
das Leib und Lcbcn gebende Organisationstalent, — so wird
die Frucht dicscs Bundes eine inhaltsreiche That sein, zu welcher

keines von beiden Elementen für sich allein gckomnicn

wäre.

Doch ich halte Sie nicht länger mit allgemeinen Rcflerio-
nen auf, und eile zur Sache selbst.

ES war in den Jahren 1779 und 1780, daß ein

Augsburger Prediger in Deutschland, Holland, England und der

Schweiz eine folgenreiche Reise machte. Es war dieß der

bekannte vr. Johann August Urlsspcrger. Sein Vater war
Hofprediger an dem sittenlosen herzoglichen Hofe zu Stuttgart
gewesen, mußte aber wegen seiner freimüthigen Zeugnisse

gcgen das herrschende zuchtlose Wesen des Hofes fliehen, und

wurde bereitwillig von der lutherischen Gemeinde in Augsburg
aufgenommen. Auch sein Sohn, vr. Johann Urlsspcrger,
begleitete ihn und wurde nachmals Scnior der evangelischen

Geistlichkeit in Augsburg. Letzterer war ein hclldenkender,

gelehrter und philosophisch gebildeter Theolog, der mit der Schärfe
seines erleuchteten Geistes die Tiefen des göttlichen Worts
durchforschte, und was er als Wahrheit erkannt hatte, mit

furchtloser Freimüthigkeit lehrte, sollte es auch mit dem Wortlaut

der symbolischen Bücher nicht gerade zusammenstimmen.

Damit verband er eine lebendige, innige Frömmigkeit, der es

vor Allem um die wahre Gottseligkeit in der That nnd im
Leben zu thun war bei sich und Andern. Jn Beidem aber —
in seiner freien, geistreichen, theologischen Forschung, wie in
der damit verbundenen praktischen Frömmigkeit — stand

Urlssperger damals sehr vereinzelt da. Die protestantischen

Länder hattcn in religiöser Beziehung eine traurige Zcit in den

beiden letzten Jahrhunderten durchlaufen. Aus der Scylla
geistleerer Orthodorie waren sie in die Charybdis flacher Auf-
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ftärerci unb aufgeblähter Vernünftelei l;inübcr geratben. SlttS

jener batte ffe Spener'S unb granfe'S practiffte Schute,

— auS biefer 3injcnborf'S citgeS Rettungsboot nid;t ju be*

freien Dermoftt. ©ie proteßantt'ffte Kird;e lag weit unb breit

— hier in ben Vanben beS Rationalismus, bort in ber 3wangS*
jarfe einer Icbfofen Drt(;oboric. Ginen ©eiß, wie UrlSfperger
war, brücftc biefer troßlofe 3ußanb wie Der Slip, unb fräftig
unb gebiegen, wie er war, brad; er ffft freie Vabn. ©er fal*
feben Slufflärung gegenüber ffanb er freubig unb fühn für bie

ewige 2BabrI;cit ein, wie er ßc int SEBorte ©otteS unb in ben

©ritnbartifeln feiner «Kird;c gefunben hatte, — unb ber ffarren
unb erfrornen Drtboborie gegenüber fäntpfte er tf;eilS für bie

freie, Dom ©eißc ©otteS geleitete gorfd;ung, tbeifS für bic

Rotl;wenbigfeit lebenSinm'ger unb glatibcnSfrcubiger ©ottfelt'g*
feit. Slber halb fühlte er, baß eincS Ginjigen Kraft für bie*

fen gewaltigen Kampf niftt gewaftfen fei, unb fo entßanb in
feinem regen ©eißc ber große ©ebanfe, in allen proteßanti*
fftem Sänbern bie fpärtiften noft glimmenbcn Koblen eincS

wa(;ren GbrißcntbumS attfjufttften, ffe in lebenbige Verübrnng
miteinanber ju bringen unb fo ein geuer anjttbtafen, baS nad)

mtb naft bie ganje Gbrißenbeit ju neuem Sehen erwärmen

foUte. ©iefer ©ebanfe bewegte ihn £ag unb Rächt; erß tbeifte

er ihn bein ffeinen Kreife febenbiger Gbriffen auS feiner ©c*
meinbe mit, unb fanb freubige Slufnahine; bann legte er ihn

— freilich nur getegentlift — in einigen feiner theofogifften

Sftriften bar; unb enbtift ließ eS ihm feine Ruhe mehr, er

übergab feine ©emeinbe einem Warfern ©ebülfen, griff juin
SBanberffab unb bttrd;jog feftSjet;n Wonate fang freubigen

©cißeS bie Sänber ber proteßantifften Gbrißenbeit. Slm inei*

ffen unb Dor Slüem jog ihn Gnglanb an, wo fd;ou fett bim*

bert 3<ftren eine ©efeUfcbaft beffanb, — bie ©efeUfcbaft jur
Veförberung ftrißfifter Grfenntniß, — beren 3bee unb 3roccf

ihm jum Vorbilb unb, wie er hoffte, jum SlnfnüpfungSpunft
biente. ©amats ffanb an ber beutfehen Kirche in Sonbon

A«

klärerei und aufgeblüheter Vernünftelet hinüber gerathen. Aus
jener hatte sie Spener's und Franke's praktische Schule,

— aus dieser Zinzcndorf's enges Rettungsboot nicht zu
befreien vermocht. Die protestantische Kirche lag weit nnd breit

— hier in den Banden des Rationalismus, dort in dcr Zwangsjacke

einer leblosen Orthodoric. Einen Geist, wie Urlsspcrger
war, drückte dicscr trostlose Zustand wic dcr Alp, und kräftig
und gediegen, wie er war, brach cr sich freie Bahn. Der
falschen Aufklärung gcgcnübcr stand er freudig und kühn für die

cwige Wahrhcit ein, wie er sie im Worte Gottes und in dcn

Grundartikeln seiner Kirchc gcfundcn hattc, — und der starrcn
und crfrornen Orthodoric gegenüber kämpfte er theils für die

frcic, vom Gcistc Gottes geleitete Forschung, thcils für dic

Nothwendigkeit lebcnSinniger und glaubcnsfrcudigcr Gottseligkeit.

Abcr bald fühltc er, daß eines Einzigcn Kraft für dicfcn

gewaltigen Kampf nicht gcwachfcn sci, und so entstand in
seinein regen Geiste der große Gedanke, in allen protestantischen

Ländern die spärlichen noch glimmenden Kohlen eines

wahren Christenthums aufzusuchen, sie in lebendige Berührung
miteinander zn bringen nnd so ein Feuer anzublasen, das nach

lmd nach die ganze Christenheit zu neuem Leben crwärmcn

sollte. Dieser Gedanke bewegte ihn Tag nnd Nacht; crst theilte

cr ihn dem kleinen Kreise lebendiger Christen aus sciner
Gemeinde mit, und fand frcudige Aufnahme; dann legte er ihn

— freilich nur gelegentlich — in einigen seiner theologischen

Schriften dar; und endlich licß es ihm keine Ruhe mchr, er

übergab seine Gemeinde einem wackern Gehülfen, griff zum

Wanderstab und durchzog scchszehn Monate lang freudigcu
Geistes die Länder der protcstantischcn Christcnhei't. Am meisten

und vor Allem zog ihn England an, wo schon seit hundert

Jahren eine Gesellschaft bestand, — die Gesellschaft zur
Beförderung christlicher Erkenntniß, — deren Idee und Zweck

ihm zum Vorbild und, wie er hoffte, zum Anknüpfungspunkt
diente. Damals stand an dcr deutschen Kirche in London
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ein frommer ^rebtger Sampert, ber mit lebenbigem 3ntereffe
ben ©ebanfen UrlSfpergerS aufgriff unb mit beS Segteren Hülfe
ben erßen Verein aus Gnglänbern unb ©eutfften grünbete.
Slllein ffton wenige Wonate naft bem Slbgang UrlSfpergerS
Don Gnglanb ßarb Sampert, unb obwo(;l fein Radffolger eine

3eitfang nod; bie Safte aufrecht hielt, fo crlofd; bod; halb baS

fftwad;c güuflein wieber. — 3n Hollanb, wohin ber uuer*
mübete StugSburger Senior nun flu; wanbte, fanb er jwar
Diele ebtere Raturen, bie ffft beS ffbönm ©ebanfcnS freuten,

— aber cS woUte ßd; nifttS jufammenthun, nifttS organiffren.

Sluft in DßfrieSlanb unb bem weßlichen £bet'I Don ©eutfft*
lanb leuchteten ibin ba unb bort fröhliche Slngeßftter entgegen,

wenn er mit berebter 3«nge feine großen 3bcen bartegte; aber

man wußte beS gabenS Slnfang niftt ju ffnben. ©en Sftluß
feiner Reife mad;te fein Vcfud; in Vafel im grühjahr 1780.

Stcbcn wir hier einen Slitgenblirf ftiüe unb fragen nad)

beut religiöfcn 3ußanb unfrer Stabt in jener 3eü.
Hier föinmt mir ein fleiner Sluffag Dom 3abr 1783 ju

gute, ben ift in bein Slrdn'D ber beutfehen GbrißentbumS*@e=

fellfftaft gefunben, unb ber fffttbar auS einer mit ben Verhält*
niffen niftt unfunbigen geber geffoffen iff.

„Sfton Diele «jabre hinburd)", heißt eS barin, „hatte baS

Gbrißentbuin einen freien Sauf in Vafef. Seit ungefähr jwan*
jig 3ahren famen nad; unb naft Derfftiebcne ftrifflift gefinnte

^Jrcbiger inS öffentlifte Schrämt, bie baS GDangetium Don 3efu

frei unb rein Derfünbigten. Seit langer 3dt hielten erwerfte

Ghrißen Vcrfammlungen unter ßch, benen auft Don ber Dbrig*
feit ©ulbung juerfannt würbe, nur mit ber billigen Ginffträn*
fung, baß fo!d;e niftt jwifd;en ben Stunben beS öffcntlid;en

©otteobienßeS unb jum Rafttbeil beffelbeu gebalten werben

follen. ©ie erwedten Ghrißm thelft man in ^fetißen, Herrn*
buter unb Separatisten, ©iefe brei Parteien flehen einan*

ber niftt im 2öege, ffreiten aud; niftt initeinanber; boft bat

jebe ihre befonbern Ginridüuugen. ©ie Separatiffcn belatt*
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ci» frommer Prediger La m pert, der mit lebendigen: Interesse
den Gcdankcn Urlsspergcrs aufgriff und mit des Letzteren Hülfe
dcn crstcn Vercin aus Engländern und Deutschen gründete.
Allein schon wenige Monate nach dcm Abgang Urlsspergcrs
von England starb Lampert, und obwohl scin Nachfolger eine

Zeitlang noch die Sache aufrecht hielt, so erlosch doch bald das

schwache Fünklcin wicdcr. — Jn Holland, wohin dcr uner-
müdete Augsburgcr Senior nun sia) wandte, fand er zwar
viele edlere Naturen, die sich des schönen Gedankens freuten,

— aber es wollte sich nichts zusammenthun, nichts organisiren.

Auch in Ostfriesland und dem westlichen Theil von Deutschland

leuchteten ihm da und dort fröhliche Angesichter entgegen,

wcnn er mit beredter Zunge seine großen Jdccn darlegte; aber

man wußte des Fadens Anfang nicht zu finden. Den Schluß
seiner Reise machte sein Besuch in Basel im Frühjahr 1780.

Stehen wir hier einen Augenblick stille und fragen nach

dem religiösen Zustand unsrer Stadt in jener Zeit.
Hier kömmt mir ein kleiner Aufsaß voin Jahr 1783 zu

gute, den ich in dem Archiv der deutschen Christenthums-Gesellschaft

gefunden, und der sichtbar aus einer mit dcn Verhältnissen

nicht unkundigen Feder geflossen ist.

„Schon viele Jahre hindurch", heißt es darin, „hatte das

Christenthum einen freien Lauf in Basel. Seit ungefähr zwanzig

Jahren kamen nach und nach verschiedcne christlich gesinnte

Prediger ins öffentliche Lehramt, die das Evangelium von Jcsu

frci und rein verkündigten. Seit langer Zcit hicltcn erwcckte

Christcn Versammlungen unter sich, denen auch von der Obrigkeit

Duldung zuerkannt wurde, nur mit der billigen Einschränkung

daß solche nicht zwischen dcn Stunden dcs öffcntlichcn

Gottesdienstes und zum Nachtheil desselben gehalten wcrdcn

follcn. Die erweckten Christcn theilt man in Pietisten, Herrnhut

cr und Separatisten. Diese drei Parteien stehen einander

nicht im Wege, streiten auch nicht miteinander; doch hat

jede ihrc besondern Einrichtungen. Die Separatisten belnu-
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fen ffft in unb außer Vafel auf 20—30 s]5erfonen, unb neb*

men eher ab als ju. ©ie 3<ftl ber Herrnbuter würbe Dor

etlichen 3abren in Stabt unb Sanb auf 600 gefd;ägt, jegt bürf*
ten ffe ffft nur auf etwa 300 befaufen. ©er «ßietiffen finb
etwa 150. Segtere baben bie Gütrffttung unter ßd;, baß ffe

in fünf Derfftiebenen Vcrfainmlungen Don WannSperfonen tbre

GrbauungSßunben halten, worunter eine aus lauter lebigen
Wännern beßebt, bie jugfeift aüe greinbe finb. SlUe biefe

Verfammlungcn fommen ben erften Sonntag jeben WonatS in
Güte jufamtnen, bie Don Pfarrer Wet)enrocf (Pfarrer in St.
Sllban) ffton fett etlichen jWanjig 3«bren gehalten Wirb. Stußer

btefen giebt eS ebenfoDiele Verfaininfungen für baS weibliche

©effttcftt.
„Slußer flehen ftrifftiften Sehrem (b. h. ^rcbigem) in ber

Stabt unb Gittern nahe bei ber Stabt finb aud; Stnbere in
bem Vortrage beS 23orteS ©otteS meiff erbaulich, ©ie Wen*

fften biefer 2örit finb beS ©uten fo gewohnt, baß ein bloß

moraliffter Vortrag in ^rebigten ben Weißen niftt anßänbig

fein würbe. ©ie Slnjabl ber Gr werf ten mag in Stabt
unb Sanb auf 1000 Seelen ffft belaufen, — ein Segen, ber

ffft noft Don einem mit ©eiffeSfraft begabten unb nod; bei

febr Vielen in gefegnetem Slnbenfen ffebenbcit Sanbprcbiger

(d'Annonc?) (perfcbrelbt. Rad) bcffen £ob jog fid; baS Sid;t
mehr in bie Stabt unb Derbreitete ßch auf eine ganj ßdübare

2Beife. So Diel geuer ehebeffen auf bem Sanbe gtühete, fo

Diel jerffreute fiel; in anbere ©egenben, unb ginfferniß fam an

bte ehemaligen Sifttffeüen, — eine Wifttige Section für bie be*

licaten VaSfer, bie Diel H>»nlgfeiin jertreten, weil ßc faß fatt
finb ." —

So ffanb eS in jener 3eit mit unfrer Stabt, als 1780

Dr. Urlfperger, bie Seele Doü umfaffenber ^3lane für bie eban*

geliffte Kirfte, bler eintraf, ©ie Grßen, an weifte er ffft
wanbte, waren bie wärmßen Sträger beS bainaligcn d;rifffid;eu
SebenS in Vafel, ber treugeffnnte Dr. unb s]5rofeffor Herjog,
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ftn sich in und außer Basel auf 20—30 Personen, und
nehmen eher ab als zu. Die Zahl der Herrnhuter wurde vor
etlichen Jahren in Stadt und Land auf 600 geschätzt, jetzt dürften

sie sich nur auf etwa 300 belaufen. Der Pietisten stnd

etwa 150. Letztere haben die Einrichtung unter sich, daß sie

in fünf verschiedenen Versammlungen von Mannspersonen ihre

Erbauungsstnnden halten, worunter eine aus lcmtcr ledigen
Männern besteht, die zuglcich alle Fremde sind. Alle diese

Versammlungen kommen dcn crstcn Sonntag jeden Monats in
Eine zusammen, die von Pfarrcr Meyenrock (Pfarrer in St,
Alban) schon seit etlichen zwanzig Jahren gehalten wird. Außcr
diesen giebt es ebensoviel? Versammlungen für das weibliche

Geschlecht.

„Außer sieben christlichen Lehrern (d. h. Predigern) in der

Stadt und Einem nahe bei der Stadt stnd auch Andere in
dem Vortrage des Wortes Gottes meist erbaulich. Die Menschen

dieser Wclt sind des Gutcn so gewohnt, daß ein bloß

moralischer Vortrag in Predigten den Meisten nicht anständig

sein würde. Die Anzahl dcr Erwcckten mag in Stadt
und Land auf 1000 Seclcn stch belaufen, — ein Segen, der

sich noch von einem mit Geisteskraft begabten und noch bci

sehr Vielen in gesegnetem Andenken stehenden Landvrcdigcr

(cannono?) hcrschrcibt. Nach dcsscn Tod zog sich das Licht

mehr in die Stadt und verbreitete sich auf eine ganz sichtbare

Weise. So viel Feuer ehedessen auf dcm Lande gluhete, so

viel zerstreute sich in andere Gcgcndcn, und Finsterniß kam an

die ehemaligen Lichtstellen, — eine wichtige Lection für die

delirateli Basler, die viel Honigseim zertreten, weil sic fast satt

sind ..." —
So stand es in jener Zeit mit unsrer Stadt, als 1780

vr. Urlsperger, die Seele voll umfassender Plane für die

evangelische Kirche, hier eintraf. Die Ersten, an welche er sich

wandte, waren die wärmsten Träger des damaligen christlichen

Lebens in Basel, der treugesinnte vr. und Professor Herzog,
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ber würbige Pfarrer Vurrfharbt ju St. fetex unb ber ge*

mütbliftemße Pfarrer Wetyenrorf ju St. Sllban. Vet th*

neu fanben feine reiften 3been freubige unb warme Slufnahme;
unb burft ihre Vermittlung jünbete ber gunfe auch fftneü in
ben Derfdffebenen ftrißliften Kreifen ber Stabt. VorjugSWeife
Waren eS bie obengenannten „^ietiffen", bie in Ihrer freiem
unb für baS ©anje ber Kirfte wärmer fühlenben 2ßeife Don

bem ©ebanfen UrfSfpergerS tebenbig ergriffen würben, wäb*
renb Die Separatiffen unb bie Herrnbuter um einer ge*

wiffen Gngberjigfeit wiüen meiff fälter unb frember ibm ge*

genüber ffanben.

Sfton am 30. Sluguff 1780 fatnmelte ffft — naft UrfS*

fpergerS Slbreife — Im Haufe beS ^3rof. Herjog ein Kreis
Don greunben, ber ffft förmtift ju einem Verein conffituirte.
Unb büß war bie ©eburtsffunbe ber ©efeUfcbaft/ bie fo Diele

3a{)re binburft mit rubjger Kraft, SBürbe unb Vefomtenljrit
ffft erhielt unb für bie Söieberbriebung eines äftt ftriffliften
Sinnes unb ii;trfenS fo GrfrcufifteS auSjuriftten berufen War.

Werfwürbfg iff aber auft hier, baß baS eigentlid; bewegenbe
Gletnent beS neuen Vereins abermals ein ©eutfeher, ein

Sftwabe war: eS war ber HanblungSbeffiffene Siefftt'ng
auS Stuttgart, ©enn wäbrenb ber warfere Herjog, alsfxä*
ffbent, unb ber eble, muntere 60jäbrige ©reis HauS Vren*
ner auS Kleinbafel, als Gafffer, baS organtftrenbe unb

moberirenbe ^rineip in ber ©efeUfcbaft waren, war Sie*

fd;ing als ©efftäftSführer unb Gorrefponbent baS bewe*

genbe ^3rincip in ftr; unb als biefer naft wenigen 3abren
in feine Vaterffabt jurürffebrte, trat ein SanbSmann Don ihm,
RamenS Sftäufefin auS Rogingen (23ürteinberg), In feine
SteUe unb blieb faff 30 3«bre binburft, wenn auft niftt ohne

aüerlei Gigenffnnigfeiten, baS Haupttriebrab ber ©efeUfcbaft.

©oft eS iff 3eit, ben eigentlichen 3wed unb bie Innere

Drganifation ber ©efeUfcbaft näbex ju entwirfein.

Wad) bem urfpruitgliften ©ebanfen beS Stifters trug ffe
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der würdige Pfarrer Burckhardt zu St. Peter und der

gemüthlichernste Pfarrer Meyenrock zu St. Alban. Bei
ihnen fanden seine reichen Ideen freudige und warme Aufnahmez
und durch ihre Vermittlung zündete der Funke auch schnell in
den verschiedenen christlichen Kreisen der Stadt. Vorzugsweise
waren es die obengenannten „Pietisten", die in ihrer freiern
und für das Ganze der Kirche wärmer fühlenden Weise von
dem Gedanken Urlsspergcrs lebendig ergriffen wurden, während

Re Separatisten und die Herrnhuter um einer

gewissen Engherzigkeit willen meist kälter und fremder ihm
gegenüber standen.

Schon am 30. August 1780 sammelte stch — nach Urls-
spergers Abreise — im Hause des Prof. Herzog ein Kreis
von Freunden, der stch förmlich zu einem Verein constituirte.
Und dieß war die Geburtsstunde der Gesellschaft, die so viele

Jahre hindurch mit ruhiger Kraft, Würde und Besonnenheit
sich erhielt und für die Wiederbelebung eines ächt christlichen

Sinnes und Wirkens so Erfreuliches auszurichten berufen war.
Merkwürdig ist aber auch hier, daß das eigentlich bewegende
Element des neuen Vereins abermals ein Deutscher, ein

Schwabe war: es war der Handlungsbeflissene Liesching
aus Stuttgart. Denn während der wackere Herzog, als
Präsident, und der edle, muntere 60jährige Greis Hans Brenner

aus Kleinbasel, als Cassier, das organi siren de und

moberirende Princip in der Gesellschaft waren, war
Liesching als Geschäftsführer und Correspondent das

bewegende Princip m ihr; und als dieser nach wenigen Jahren
in seine Vaterstadt zurückkehrte, trat ein Landsmann von ihm,
Namens Schäufelin ans Notzingen (Würtemberg), in seine

Stelle und blieb fast 30 Jahre hindurch, wenn auch nicht ohne

allerlei Eigensinnigkeiten, das Hanpttriebrad der Gesellschaft.

Doch es ist Zeit, den eigentlichen Zweck und die innere

Organisation der Gesellschaft näher zu entwickeln.

Nach dem ursprünglichen Gedanken des Stifters trug sie
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anfangs ben Ramen: bcutfd;e ©efcllfd;aft jur Veförbe*
rung reiner Sehre unb wahrer ©ottfeligfeit. ©iefer
Rame ffton ffeüte ben ©oppeljwerf biefeS Vereins beutlift
inS Siftt. Slllcm 3rrwabn in ber Sehre, fowobl burft Un*

glauben als Slbergtauben, foUte ffe burft Verbreitung reiner
Sehre entgegenarbeiten. 3u bein Gnbe war eS bem theolo*

gifft fein gebilbeten Stifter bauptfäftft'ft um Slbfaffttng unb

inöglid;ß weite Verbreitung tüchtiger theologifrber Sebrfftriften

ju tbun. Gr felbft hatte fdjon früher für biefen 3werf im
Verein mit einigen wenigen greunben theitS fdbßDcrfaßte 23crfc,
tt;ciIS ältere auS ber Spcner'fften Sd;ule f;erDorgcgangenc

Sftriftcn writl;in, namentlift in bie proteßantiffben ©emetit*

ben in Dberöffrcift, ju Derbrcttcn gcfud;t; unb fo foUte cS nun
ein H«uptaitgenmcrf beS Vereins fein, theilS ffton DorbanDcnc

bewäf;rte Sftrt'ften reinen Sc(;rinbaltS als guten Samen weit*

bin auSjttßrcucn, theitS tüchtige £bcoIogcn jur Slbfaffung neuer,
ben 3eitbebürfniffen angepaßter Söcrfe ju bemegen unb fie Dann

um einen mögliftß billigen ^reiS in bic SBdt t;inauS ju fen*

ben. ©erabe büß aber erregte, uaftbem bie ©cfellfd;aft fid;
bereits atiSjubreiten angefangen hatte, auf Dielen Seiten Den

Verbaftt, als fei cS bei ihr auf Sebrjänfereien unb Rcli*
gionSßrcitigleiten abgefeben, unb entfreinbete i(;r utand;e

@emüt(;cr, bte fonß mit greubeit ihre Gntßd;uug begrüßt hat*

ten. Güte foffte polcnüffte Richtung lag aber fo wenig im
Gbaractcr ber ©cfcUfftaft, baß gerabe ße, bei aller Slbwebr

eincS bohlen 3nbiffcrcuttSmuS in religiöfen ÜBabrbeiten unb

einer flachen Rcologie, ben aliergrößeßen SSSertt; auf jene d;riff*

tifte greifinnigfcit legte, wdd;e bic Sebrunterffbiebe in

außerwcfcntlidjcn fünften wt'Uig bulbet unb freigiebt, unb, ol;tte

Rürfßftt auf bie Gonfefffonen, auf bie gönnen beS öffentlichen

©otteSbicnßcS unb auf anbere Rüanccn beS firdffiften SebenS,

alte biejenigen als Vrubcr anerfennt, weifte (wie es trgenbwo

l;eißt) „bic t;ciligc Sftrift als baS wahre unb ewig hteibenbe

SBort ©otteS anerfennen; bic Sehre Dom Sünbcnfalle unb Dom
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anfangs den Namen: deutsche Gesellschaft zue Beförderung

reiner Lehre und wahrer Gottseligkeit. Dieser
Name schon stellte den Doppclzweck dieses Vercins deutlich
ins Licht. Allem Irrwahn in der Lehre, sowohl durch

Unglauben als Aberglauben, solltc sic durch Verbreitung reiner
Lehre entgegcnarbcitcn. Zu dem Ende war es dem theologisch

fein gebildeten Stifter hauptfächlich um Abfassung und

möglichst weite Verbreitung tüchtiger theologischer Lchrschriftcn
zu thun. Er sclbst hatte schon frühcr für dicfcn Zweck im
Verein mit einigen wenigen Freunden thcils sclbstvcrfaßtc Wcrkc,

thcils ältcrc aus dcr Spcncr'fchcn Schule hervorgegangene

Schriften weithin, namentlich in die protcstantischcn Gemcin-
den in Oberöstrcich, zu verbreitcn gcsucht; und so sollte cs nun
cin Hauptaugcnmerk dcs Vercins scin, thcils schon vorhcmdciic

bewährte Schriften reinen LehrinhaltS als gutcn Samen weithin

auszustreuen, theils tüchtige Thcologcn zur Abfassung ncucr,
den Zcitbcdürfnissen angcpaßtcr Wcrkc zu bcwcgcn und sie dann

um einen möglichst billigen Preis in die Welt hinaus zu
senden. Gerade dicß abcr crregtc, nachdcm die Gesellschaft stch

bcrcits auszubreiten angefangen hatte, auf viclcn Scitcn dcn

Vcrdacht, als sei cs bci ihr auf Lchrzänkcrcicn und Rcli-
gionsstrcitigkcitcn abgcsehcu, und cntfrcmdctc ihr manchc

Gemüthcr, die sonst mit Freuden ihre Entstehung begrüßt hätten.

Eine solchc polemische Richtung lag abcr so wcnig im

Character der Gesellschaft, daß gcradc sie, bci allcr Abwchr
cincs hohlen Jndiffcrcntismus in religiösen Wahrheiten und

ciner flachcn Neologie, dcn allergrößestcu Wcrth aus fcnc christliche

Frcisinnigkeit legte, wclche dic Lchrnntcrschicdc in

außerwcscntlichcn Punkten willig duldet und frcigicbt, und, ohnc

Rücksicht auf die Confcffioncn, auf die Formcn dcs öffcntlichcn

Gottesdicnstcs und auf andere Nüanccn dcö kirchlichcn Lcbcns,

alle diejenigen als Brüder anerkennt, welche (wic cs irgcndwo
heißt) „dic hciligc Schrift als das wahre und cwig blcibcndc

Wort GottcS ancrkcnncn; die Lchrc vom Sündcnfalle und vom
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aUgemeinen mcnfdffiften Verberbcn, Don ber ©ottbeit Ghrifti,
feinem Derbtcnßlidjen Sehen, Seiben unb Sterben, Don ber

Söirffamfcit beS heiligen ©ciffeS jur Vcfcbrung beS SünbcrS,
Don ber Rechtfertigung aUein burd; ben ©tauben unb ber cnb*

lieben VoUenbung ber ©laubigen im ewigen Reidje ©otteS an*

erfennen." ©iefe eble ftrifflifte greißnnigfeit, bie biefe ©efeU*

fd;aft ftarafterißrt, hat ffe ju aücn 3eücn aud; unter fftweren
Umffänbcn treu bewahrt, unb bcßhalb auS Katbolifen, Refor*
mirten unb Sutheranern wahre unb adjtungSwürbige Witgtie*
ber in ffft aufgenommen. @feid;wof;I fanb man, um auft ben

Schein Don theologiffter 3anffud;t Don fid; ju entfernen, fdjon

in Den erften 3<ü)rcn für gut, ben Ramen ju Deränbern In:
beutffte ©cfcUfftaft jur Veförberttng d;rifftifter
2Öaf;rf;eit unb © o ttfefig f eit, ber ihr hinfort auft
Derbfieb.

©ie anbere Seite beS bem Verein ju ©runbe tiegenben

3werfeS iß bie rein practiffte, bie „Veförberttng wahrer
©ottfefigf eit." GS iß hier ber Drt ju bemerfen, baß

ebenfo bein Stifter afS bem in beS Stifters ©eißc fortan wir*
fenben Vereine fefbß, aüeS Xxübe unb Unffarc, alles Schiefe

unb Kranfhafte eines falfften ^ietiSmuS Don Slnfang an

fremb War unb blieb. Rieht nur baß ffft beibe, ber Stifter
unb fein Verein, fcterliftß unb wfeberI;ott gegen allen Vorwurf
Don Sectirerei, Schwärmerei unb beuftlerifdjem falfdjcm ^t'c*
tt'SmuS Derwahren, fonbcrn auft bie tbatfäftliftc Haftung beS

Vereins, fein ffarer, befonnener unb ßt'Uer GntwidlungSgang
unb bie Ihn ju Derffticbcnen 3eüen tragenben unb repräfentf*
renben ^erföntiftfeiten jeugen ffärfer als felbß feine auS*

brüdliften Verwahrungen bafür, baß jener Vorwurf ihm nid;t
gelte. Um fo entfd;iebener aber brang er auf eine Icbcnbige,

gefunbe, tbatfräftige ©ottfdigfeit, auf ein perfönlifteS Grgrei*
fen unb Slneignen beS Heils in Gbrißo unb Dor aUem auf bie

Siebe, bie beS ©efegeS Grfüüung iff. ©iefer Sinn beS Ver*
eins Ieud;tet ganj befonberS aus ben „©runbgefegen" berbor,
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allgemeinen menschlichen Verderben, von der Gottheit Christi,
seinem verdienstlichen Leben, Leiden und Sterben, von der

Wirksamkeit des heiligen Geistes zur Bckchrung des Sündcrs,
von dcr Rechtfertigung allein durch dcn Glaubcn und der

endlichen Vollendung der Gläubigen im cwigcn Nciche Gottes cm-

erkenncn." Diese cdle christliche Freisinnigkeit, die diese Gesellschaft

charakterisirt, hat sie zu allen Zcitcn auch unter schweren

Umständen treu bewahrt, und deßhalb aus Katholikcn,
Reformirten und Lutheranern wahre und achtungswürdige Mitglieder

in sich aufgenommen. Gleichwohl fand man, um auch den

Schcin von theologischer Zanksucht von sich zu entfernen, schon

in den ersten Jahrcn für gut, den Namen zu verändern in:
deutsche Gesellschaft zur Beförderung christlicher
Wahrheit und Gottseligkeit, der ihr hinfort auch

verblieb.

Die andcrc Seite des dem Verein zu Grunde liegenden

Zweckes ist die rein praktische, die „Beförderung wahrer
Gottseligkeit." Es ist hier der Ort zu bemcrkcn, daß

cbcnso dem Stifter als dcm in des Stifters Gcistc fortan
wirkenden Vereine sclbst, alles Trübe und Unklare, alles Schicfc
und Krankhafte eines falschen Pietismus von Anfang an

fremd war und blieb. Nicht nur daß stch bcidc, dcr Stiftcr
und scin Vercin, feierlichst und wicderholt gcgcn allcn Vorwurf
von Scctircrci, Schwärmerei und heuchlerischem falschem Pic-
tismus verwahren, sondern auch dic thatsächlichc Haltung dcs

Vereins, sein klarcr, besonnener und stiller Entwicklungsgang
und die ihn zn verschiedenen Zeiten tragenden und repräscnti-
rcnden Persönlichkeiten zcugcn stärker als sclbst scinc

ausdrücklichen Verwahrungen dafür, daß jener Vorwurf ihm nicht

gelte. Um so entschicdcner abcr drang er auf cine lcbcudige,

gesunde, thatkräftige Gottseligkeit, auf cin persönliches Ergreifen

und Aneignen dcs Hcils in Christo und vor allcm auf die

Liebe, die des Gesetzes Erfüllung ist. Diescr Sinn dcs Vereins

leuchtet ganz besonders aus den „Grundgesetzen" hervor,
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weld)e gleich im Slnfang, Dt'eUeid;t Don UrlSfperger fetbff, für
bie ©lieber ber ©efeUfcbaft aufgeffellt unb gebrurft würben.

3ft fann mich niftt entbatten, einige 3üge barauS herDorju*
heben. Go beißt barin:

,/l) 2ßir Derbinben unS Dor bein Herrn auf baS Heüigffc,
baß wir SlUe, bie wir als ©lieber ber ©efeltfftaft fennen,

ganj Dorjüglid) lieben, unb ftncn nie anberS, benn afS Vrü*
bem unb Sftweffem, unangefeben beS StanbeS, begegnen wof*

Ien; babei es jeboft ewig fern Don unS fein foUe, anbere Wit*
ftriffen, bie niftt in biefer Verbinbung mit unS flehen, t'm

Winbeffen geringer ju achten afS unS.

2) 2öir wollen tägftd;, ein 3eber in feinem Kämmerlein,

ju einer gewiffen feßgefegten Stunbe ju ©ott beten für aüe

Wenfften, unb für baS Weid) Ghrlfft t'nfonberheit; für aüe

Dbrigfeitcn unb bie SanbeSobrigfeit Dorjüglid;; für aüe Sehrer

In Kirften unb Sftulen, aber für bte an bem Drte Wo wir
leben, bauptfäftlid;; für baS SBaftStbum unfrer ©efeUfcbaft

unb baS leiblid;e unb geißtifte Sßobl aUer ©lieber, aud; in
manchen VorfaUenbeiten nainentlid;.

3) 23fr Derpftidffcn unS, bie Heilighaltung beS Sonntags
unS mögliftff angelegen fein ju laffen, auft beßhafb an biefein

£age feine Vefufte, in Wiefern bie gewöhnlichen Vifften bar*

unter Derßanben werben, Weber ju geben, noft anjunet)men.

©agegen aber

4) Dornehmlid; bem offentlüben ©otteSbienff unb ber fxe*
bigt beS göttliften SöorteS obne befonbere Slnbängliftfcft an

Ginige ber orbentfift berufenen Sri;rer, ffeißig abjttwarten,

auft jttin Deftern an biefen Sagen baS beilige Rafttmahl ju
genießen.

5) 2BoUen wir unS in unfern Häufern bie fo heilfame

HauSanbad;t, gleiß, Drbnung unb ©ewiffenhaftigfeit In unfern

VerufSgefftäften, Dorberfamff aber eine ftrißlifte Grjiebung
unfrer Kinber.. auf baS Gifrigffe empfohlen fein laffen, auft
barin mit Ratb unb Xbat einanber brüberlt'ft an bie Hanb geben.
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welche gleich im Anfang, vielleicht von Urlssperger selbst, für
die Glieder der Gesellschaft aufgestellt und gedruckt wurden.

Ich kann mich nicht enthalten, einige Züge daraus hervorzuheben.

Es heißt darin:
Wir verbinden uns vor dem Hcrrn auf das Heiligste,

daß wir Alle, die wir als Glieder dcr Gesellschaft kennen,

ganz vorzüglich lieben, und ihncn nie anders, denn als Brüdern

und Schwestern, unangesehen des Standes, begegnen wollen;

dabei es jedoch ewig fern von uns sein solle, andere

Mitchristen, die nicht in dieser Verbindung mit uns stehen, im
Mindesten geringer zu achten als nns.

2) Wir wollen täglich, ein Jeder in seinem Kämmerlein,
zu einer gewissen festgesetzten Stunde zu Gott beten für alle

Menschen, und für das Reich Christi insonderheit; für alle

Obrigkeiten und die Landesobrigkcit vorzüglich; für alle Lehrer

in Kirchcn nnd Schulen, aber für die an dem Orte wo wir
leben, hauptsächlich; für das Wachsthum unfrcr Gesellschaft

und das leibliche und geistliche Wohl aller Glieder, auch in
manchen Vorfallenheiten namentlich.

3) Wir verpflichten uns, die Heilighaltung dcs Sonntags
uns möglichst angelegen sein zu lassen, auch deßhalb an diesem

Tage keine Besuche, in wiefern die gewöhnlichen Visiten
darunter verstanden werden, weder zu geben, noch anzunehmen.

Dagegen aber

4) vornehmlich dem öffentlichen Gottesdienst und der Predigt

des göttlichen Wortes, ohne besondere Anhänglichkeit an

Einige der ordentlich berufenen Lehrer, fleißig abzuwarten,

auch zum Oeftcrn an diesen Tagen das heilige Nachtmahl zu

genießcn.

5) Wollen wir uns in unsern Häufern die so heilsame

Hauöandacht, Fleiß, Ordnung und Gewissenhaftigkeit in unfern

Berufsgeschäften, vordersamst aber eine christliche Erziehung

unsrer Kinder.. auf das Eifrigste empfohlen sein lassen, auch

darin mit Rath und That einander brüderlich an die Hand gehen.
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6) Soüen bie brüberliften Veffrafungen bei unS in Ijoben

Gbren gebalten werben.

7) 2öir foinmen monattift einmaf an einem beßiinmten

Sage, — jeboft ein jebeS ®efftled;t befonberS, bamit wir niftt
ot;ne Roth bem Säfferer inS Urtbeil faüen, — in ffeinen ©e=

fcUfftaften jttfainmen, ba eS bann einem 3eben, ber auft niftt
Wügfieb ber ©efeUfcbaft iff, wann eS ihm beliebt, ertaubt fein
foU, biefer Verfaminfung Dom Slnfang biS jum Gnbe betju*
wohnen unb unfere Sßeife mt'tanjufeben, jum offenbaren Ve*
weis, baß wir Weber etwaS Heimliches haben, noft auft un*
frer Verfammlung uns fftämen bürfen.

8) ©ie Stbffftt unfrer Verfainmlungen foU auf aüe Sei*

ten fein unb bleiben, bie 2ßobIfat;rt ber Kirche unb beS Staa*
teS fowoht, alS aüer unb jeber Wenfften ©otte nütrinanber

flebentlid) im Ramen 3efu Dorjutragen, burft gemeinfftaft*
lid)eS Sefen unb Vetraftten beS göttlichen SöorteS unS in gu*
ten ©eßnnungen ju ffärfen, bie brüberfifte Gintraftt ju beför*

bem, unb burft einen Derborgenen Veitrag ber Straten ju ge*
benfen.

9) 2Bir gefoben, wöchentlich einmal unfer Sehen unb un*

fern 2Banbel naft bem SBorte ©otteS genau ju prüfen unb

waS bawiber gefebtt worben iff, ©Ott in Gbriffo 3efu bemü*

tht'g abjubitten, babei aber auft ben ernffliften Vorfag ju faf*

fen, cS aufs Künftige burft ©otteS ©nabe ju Derbeffern unb

frömmer ju werben.

10) 2Bir woüen aüe Sage etwaS auS ©otteS 23ort fefen

unb barüber in ber Stille naftbenfen.

11) GS macht ffft jebeS Witgfieb auf Seele unb ©ewif*
fen Derbinblift, ffft weiter für fein Witgtieb ber ©efeUfcbaft

mehr auSjugeben, fobalb eS In irgenb eine offenbare Sünbe
ober Saffer, weffteS boft ©ott in ©naben Derbüten woüe, Der*

fallen wäre." —

20?

6) Sollen die brüderlichen Bestrafungen bei uns in hohen

Ehren gehalten werden.

7) Wir kommen monatlich einmal an einem bestimmten

Tage, — jedoch ein jedes Geschlecht besonders, damit wir nicht

ohne Noth dem Lästerer ins Urtheil fallen, — in kleinen

Gesellschaften zusammen, da es dann einem Jeden, der auch nicht

Mitglied der Gesellschaft ist, wann es ihm beliebt, erlaubt sein

soll, dieser Versammlung vom Anfang bis zum Ende

beizuwohnen und unsere Weise mitanzusehen, zum offenbaren

Beweis, daß wir weder etwas Heimliches haben, noch auch

unsrer Versammlung uns schämen dürfen.

8) Die Absicht unsrer Versammlungen soll auf alle Zeiten

sein und bleiben, die Wohlfahrt der Kirche und des Staates

sowohl, als aller nnd jeder Menschen Gotte miteinander

flehentlich im Namen Jesu vorzutragen, durch gemeinschaftliches

Lesen und Betrachten des göttlichen Wortes uns in guten

Gesinnungen zu stärken, die brüderliche Eintracht zu befördern,

und durch einen verborgenen Beitrag der Armen zu
gedenken.

9) Wir geloben, wöchentlich einmal unser Leben und

unsern Wandel nach dem Worte Gottes genau zu prüfen und

was dawider gefehlt worden ist, Gott in Christo Jesu demüthig

abzubitten, dabei aber auch den ernstlichen Vorsatz zn

fassen, cs aufs Künftige durch Gottes Gnade zu verbessern und

frömmer zu werden.

10) Wir wollen alle Tage etwas aus Gottes Wort lesen

und darüber in der Stille nachdenken.

11) Es macht sich jedes Mitglied auf Seele und Gewissen

verbindlich, sich weiter für kein Mitglied der Gesellschaft

mehr auszugeben, sobald es in irgend eine offenbare Sünde
oder Laster, welches doch Gott in Gnaden verhüte» wolle, ver-

fallcn wäre." —
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©iefe ©runbfäge, ju bereit Veobafttung ffft bie ©lieber
ber ©efeUfcbaft Dor ©Ott Dereinigten, jeugen unwiberfpreftlid;
Don bem tief innigen Graft ber ©ottfeligfeit, ber ffe befedte,

unb eS iß nidjt ju Derwunbern, baß auS einem in foffter geiß*
liehen Uebung ffet)enben VruberDerein fräftige unb gcfunbe

Gbrißcn DoU tehenbiger Sbatfraft berDorgiengen. ©ie Kraft
War nicht jerfplütert burft ritte unb unnöthigc gragen, ffe

Würbe Dielinebr erhöht burft jene geißige Wad)t ber Hebe,
Die ben Derhrüberten Viefett möglich maftte, waS ben ifolir*
ten Ginjeinen unmöglich Iff.

©iefe Dereinte SiebeStraft, bie in ber perfönliften ©ott*

fefigfeit beS Ginjetnen Ibre Sowjet unb geßigfeit hatte, fuchte

auch gfeift dou Dornebcrein in fpecicUen ©ebicten ebrifitieber

Söobltbätigfeit bic Dbjccte ihrer Sleußerung. Sie richtete —
unb bieß war auSgefprod)ener fpcjictlcr 3'Dcrf — ihr Slugen*
inert auf bie d;rißfid;e Grjiebung ber armem unb Derwabr*
losten 3ugcnb, namenttift DcrwaiSter Kinber, auf bic Vcrbrci*

tung gefunber erbautiftcr Sd;riften, auf Unterßügung prote*
ffantiffter ©emeinben, bte unter Kathofifen wohnten, felbff auf
Grweitcrung ber ©ränjpfäble ber d;rißlid;cit Kirche unter ben

ntfttftriftltften Völfern. 2Bt'r fef;en eS war in bem Wutter*
feboofj ber ©efeUfcbaft bte ganje Reü;e bfübenber Södjter nod)

befd;Ioffcn, bie naftmafS aus ü)r berDorgingen unb ihre felbß*

ftänbigc Grißenj grünbeten.

©t'cß SlücS aber war nur möglich bei einer wobtgeglic*
berten Drganifation ber @efcllfd;aft. ©iefe Drgantfa*
tion herDorjurufen, baju war Vafel, wie früher bemerft, in

proDibenttcücr SBeife ganj befonberS auSerfeben unb befähigt,
©mit jener glüdlifte Sact, jene ruhige Utnßftt unb ©ewanbt*
heit Im Drganifiren, Seiten unb Reguliren Don ©efeltfftaftS*
Derbäftntffen iß ein Vorjug, Der ebenfo in bem Ratureü beS

VaSlerS, als In feinen poIitifd;cn unb firdffiften 3nffitutioncn
feinen ©runb l;abcn mag.

©er Verein beffanb auS jwei Klaffen Don Wttglt'ebern,
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Diese Grundsätze, zu deren Beobachtung sich die Glieder
der Gesellschaft vor Gott vereinigten, zeugen unwi'dersprechlich

von dem tief innigen Ernst der Gottseligkeit, der ste beseelte,

und es ist nicht zu verwundern, daß aus einem in solcher

geistlichen Uebung stehenden Brudcrverein kräftige und gesunde

Christcn voll lebendiger Thatkraft hervorgiengen. Die Kraft
war nicht zersplittert durch eitle und unnöthige Fragen, sie

wurde vielmehr erhöht durch jene geistige Macht der Liebe,
die den verbrüderten Vielen möglich machte, was den isolir-
ten Einzelnen unmöglich ist.

Dicsc vereinte Licbeskraft, die in dcr persönlichen

Gottseligkeit des Einzelnen ihre Wurzel und Festigkeit hatte, suchte

auch glcich von vornehcrcin in speciellen Gebieten christlicher

Wohlthätigkeit dic Objecte ihrer Aeußerung. Sie richtete —

und dieß war ausgesprochener spezieller Zweck — ihr Augenmerk

auf die christliche Erziehung der ärmer« und verwahrlosten

Jugcnd, namentlich verwaister Kinder, auf die Verbreitung

gesunder erbaulicher Schriften, auf Unterstützung
protestantischer Gcmcindcn, die untcr Katholikcn wohntcn, fclbst auf
Erweiterung dcr Gränzpfähle der christlichen Kirche untcr den

nichtchristlichen Völkern. Wir sehen, es war in dem Muttcr-
schooß der Gcfcllfchaft dic ganze Rcihe blühender Töchter noch

beschlossen, dic nachmals aus ihr hervorgingen und ihre sclbst-

ständigc Eristcnz gründeten.

Dicß Alles aber war nur möglich bei einer wohlgeglic-
dcrten Organisation der Gesellschaft. Diefe Organisation

hervorzurufen, dazu war Basel, wic früher bemerkt, in

providcnticllcr Weise ganz besonders auserschcn und bcfähigt.
Dcnn jener glückliche Tact, jcnc ruhige Umsicht und Gewandtheit

im Organisiren, Leiten und Neguliren von Gcsittschafts-

verhältnissen ist ein Vorzug, dcr ebenso in dcm Naturell des

Baslers, als in scincn politischen und kirchlichcn Jnstitutioncn
seinen Grund haben mag.

Dcr Verein bestand aus zwei Klassen von Mitgliedern,
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auS VerfainntlungS* unb Gbreitmftgliebem. ©ie crßeren,

Weifte natürfid; ben Kern ber ©efeUfcbaft btlbctcn, Waren wie*
berum entweber arbet'tenbe ober btoS beitragenbe Witgfie*
ber. ©ie arbettenben bübeten beu SluSfftuß, an beffen

Spige ein Vorßefjer, gewö(;nlid; ein ©eißlifter, ßanb, Wiib*
renb ein Slnberer baS ^5rotofol( fü(;rtc, ein ©rittcr ber Gafßcr
war unter Veibülfe eincS GontrolcurS, bie übrigen aber bie

umfaffenbe Gorrefponbenj, bic Slbfftrift ber UtnIaufSfd)rcibcn
unb bergleifteu beforgten. Sie Sllte waren nicht ju einem

©efbbeitrag Derpflifttct. SlnberfeitS legten bie beitrage üben
VcrfaminfungSmitgfieber niftt felbß Hanb an bie ©efftäfte,
wohnten aber allen Verfaminlungen bei, nahmen an aüen Sin*

gelegenbeiten ber ©efeUfcbaft febenbigen Slntbeil, bcfainen aüe

©efeüfftaftSpapiere ju lefen unb Ratten in ben Verätzungen
Sig unb Stimme, ©agegen Waren ffe Derpflifttet, einen felbß*

beliebigen ©efbbeitrag ju Veßreitung ber Gorrefponbenj,
beS VerfammlungSfocalS tt. f. w. In bie Maffe ju fteuern. —
©ie Gbreninitglieber entrichteten beim Gintritt in ben Verein

auft eine Steuer naft beliebiger ©röfje, erhielten bie $3roto*

foüe ju lefen unb befufttes bie Verfaminlungen, batten aber

feine Stimme in ben Verätzungen.
©ie HaiiptDerfammfung würbe jeben erßen Sonntag beS

WonatS naft ber Slbenbfirfte gebalten. Sie würbe mit ©e*

bet begonnen, worauf wo möglich ein ©eißlifter eine furje
Vetrafttung eines VibefabfftnttteS folgen ließ, ©aran ffttoß
ffft baS Vorlefen ber Verlebte Don ben auswärtigen Scbweßer*

gcfeUfftaften; bie wichtigeren barin Dorfoinmenbeit fünfte wur*
ben befproften, eingegangene Vorfftläge unterfuftt unb geprüft,
bte reifgefunbenen Grfahrungen angeinerft, unb SfUeS bann in
ein „fembafteS ^rotofoü" gebraftt, weffteS nachher aüen übrt*

gen Vereinen auswärts abfftrtftlift jugefanbt würbe, ©le
Verfammlung fd)foß wieber mit ®ebet, SlUeS gefftah bei offe*

nen Spüren, fo baß 3ebermann „ffft ihre SOBelfe anfel)en

fonnte."
(Beiträge j. batert. ©efch, IV. 15
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aus Versammlungs- und Ehrenmitgliedern. Die ersteren,

welche natürlich den Kern der Gesellschaft bildctcn, waren
wiederum entweder arbeitende oder blos beitragende Mitglieder.

Die arbeitenden bildeten den Ausschuß, an dessen

Spitze cin Vorsteher, gewöhnlich ein Geistlicher, stand, während

ein Anderer das Protokoll führte, cin Drittcr dcr Cassicr

war unter Beihülfe eines Controleurs, die übrigen aber die

umfassende Correspondent, dic Abschrift dcr Umlaufsfchrcibcn
und dergleichen besorgten. Sic Alle waren nicht zu cincin

Geldbeitrag vcrpfli'chtet. Andcrseits legten die beitragcndcn
Versammlungsmitglieder nicht selbst Hand an die Geschäfte,

wohnten aber allen Versammlungen bei, nahmen an allen

Angelegenheiten der Gesellschaft lebendigen Antheil, bekamen alle

Gesellschaftspapi'ere zu lesen und hatten in den Berathungen
Sitz und Stimme. Dagegen waren sie verpflichtet, einen

selbstbeliebigen Geldbeitrag zu Bestreitung der Correspondenz,
des Versammlungslocals u. s. w. in die Kasse zu steuern. —
Die Ehrenmitglieder entrichteten beim Eintritt in den Verein
auch eine Steuer nach beliebiger Größe, erhielten die Protokolle

zu lesen und besuchte» die Versammlungen, hatten aber

keine Stimme in den Berathungen.
Die Hauptversammlung wurde jeden ersten Sonntag des

Monats nach der Abendkirche gehalten. Sie wurde mit Gebet

begonnen, worauf wo möglich ein Geistlicher eine kurze

Betrachtung eines Bibelabschnittes folgen licß. Daran schloß

sich das Vorlesen der Berichte von den auswärtigen Schwestcr-

gesellschaften z die wichtigeren darin vorkommenden Punkte wurden

besprochen, eingegangene Vorschläge untersucht und geprüft,
die reifgefundenen Erfahrungen angemerkt, und Alles dann in
ein „kernhaftes Protokoll" gebracht, welches nachher allen übrigen

Vereinen auswärts abschriftlich zugesandt wurde. Die
Versammlung schloß wieder mit Gebet. Alles geschah bei offenen

Thüren, so daß Jedermann „sich ihre Weise ansehen

konnte."

Beiträge voterl, Gesch. IV. -3
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Slußerbein würben auft jebett Sonntag unb ©onnerßag
einfafte GrbauungSßttnben gebalten, bie aber nur Don eigent*

lieben ©efeüfftaftSmitgliebern befuftt werben tonnten. — SßSünfftte

aber 3eiuanb in ben Verein aufgenommen ju werben, fo hatte

er ffft bei bem ©efftäftSfübrer ju mdben, wdd;er bie Safte
bem SluSfä)uß Dorlegte; biefer jog übcr«ben 2ßanbcl unb Sinn
beS Slnfragenben Grfunbigungcn ein, unb ließ ihm bann ben

Gntffteib mittbeifen. 2Ber unorbenttid; wanbelte ober ein Vier*
trijabr lang bie Vcrfainmfungen ohne Rotb^mieb, würbe nad;

Dorangegangcner brüberllcber Grmabnung auSgefd;Ioffcn.

3n biefcr wobtgegtieberten Drbnung beS Vereins, fo noth*

wenbig ju feinem glüdliften Vcßanb unb fo jwerfmäßig ffe

auch war, lag freilich nod; nid;t bie ©cwäbr eincS fröhlichen
©ebcihenS unb ausgebreiteten SBirfcnS. ©aju beburfte eS noft
eines frifftett bewegenben ^rincipS, baS aüe in ibm Der*

fd;loffene Keime befrufttete unb jum fröhlichen Ginportreiben
werfte. ©iefeS bewegenbe Glement waren Don Slnfang an, wie

wir ffton beriftrien, faff ohne Unterbrechung S ft w a b e n.
Uebcrbtcß Würbe gleift in ben erßen 3af)ren fcineS VeßchenS
ein würtentbergifeber Ganbt'Dat ber Sbcofogie, RainenS Sftmib,
berufen, ber als ©efftäftSfübrer bie immer mehr ffft auS*

breitenben Slngriegcnbeiten beS Vereins beforgte, unb ein fri*
fd;eS Regen unb VeiDcgcn in feine SBirffamfcit brachte, grei*
lieh fegte noft eine Reibe Don 3af;ren binburft ber ehrwürbige
Stifter ber ©efeUfcbaft felbft aüe Wütet, bic ihm ju ©ebote

ffanben, in Vewegung, um bic Safte ju beförbern, ju bcle*

ben; unb feiner unermübliften Sbättgfeit war eS ju banfen,
baß fftneü nafteiuanbcr in mehreren bebeutenbera Stäbtcn
©cutfd;IanbS unb ber Sftweij SftwefferDereine ffft bilbeten.

3n Stuttgart, Rümberg, granffurt, Vreinen, Verfin, Vraun*
fftweig, St. ©aüen, Vera, Gt)ur, unb Dielen anberen Drten
erhoben ffft blühenbe ©efeüfftaften, unb bie großartige 3bee

würbe Don Vielen, je weniger Vefriebigung ffe in bein gegen*

wärtigen 3ußanb ber ©inge fanben, mit um fo freubigerer
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Außerdem wurden auch jeden Sonntag und Donnerstag
einfache Erbauungsstunden gehalten, die aber nur von eigentlichen

GcfeUschaftsmitgliedern besucht werden konnten. — Wünschte

aber Jemand in den Verein aufgenommen zu werden, so hatte

er sich bei dein Geschäftsführer zu melden, welcher die Sache

dcm Ausschuß vorlegte; dieser zog übcr^den Wandel und Sinn
dcs Anfragcnden Erkundigungen ein, und ließ ihm dann dcn

Entfcheid mitthcilcn. Wer unordentlich wandelte oder ein

Vierteljahr lang die Vcrfammlungen ohne Noth''mied, wurde nach

vorangegangener brüderlicher Ermahnung ausgeschlossen.

Jn diescr wohlgcglicdcrtcn Ordnung des Vereins, so

nothwendig zu seinem glücklichen Bcstand und so zweckmäßig sie

auch war, lag freilich noch nicht die Gewähr cincs fröhlichen

Gedeihens und ausgebreiteten Wirkens. Dazu bedurfte es noch

eines frischen bewegenden Princips, das alle in ihm
verschlossene Keime befruchtete und zum fröhlichen Emportreiben
weckte. Dieses bewegende Element waren von Anfang an, wie

wir schon berührten, fast ohnc Unterbrechung Schwaben.
Ueberdicß wurdc gleich in dcn ersten Jahren seines Bestehens

cin würtcmbcrgischcr Candidat der Theologie, Namens Schmid,
berufen, der als Geschäftsführer die immer mehr sich aus-
breitcndcn Angelegenheiten des Vereins besorgte, und ein

frisches Regen und Bewegen in seine Wirksamkeit brachte. Freilich

setzte noch eine Reihe von Jahren hindurch der ehrwürdige
Stifter der Gesellschaft selbst alle Mittel, die ihm zu Gebote

standen, in Bewegung, um dic Sache zu befördern, zu beleben;

und scincr unermüdlichen Thätigkeit war es zu danken,

daß schnell nacheinander in mehreren bedeutender« Städten
Deutschlands und der Schweiz Schwestervereine sich bildeten.

Jn Stuttgart, Nürnberg, Frankfurt, Bremen, Berlin,
Braunschweig, St. Gallen, Bern, Chur, und vielen anderen Orten
erhoben sich blühende Gesellschaften, und die großartige Idee
wurde von Vielen, je weniger Befriedigung sie in dem

gegenwärtigen Zustand der Dinge fanden, mit um so freudigerer
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Vegeißerung begrüßt. Spatte boft ffbon mehrere Sahre Dor
bein Gntffehen beS Vereins ber Sehrer HcrberS, ber Dtrige*
fftmähete eble ©iacou Sreffto in Wöbrungcu (Preußen), in
einer feiner Sftriften ausgerufen: „wäre benn niftt aud; ein*
mal burft ganj ©eutfftlanb eine allgemeine ©cfcUfftaft für'S
Gbriffentbum in bfefen fcltfamen 3eitcu möglich unb uötbig
einzurichten? Könnte nicht in einer ber bcrübmtcßcn «fjaupt*

ffäbte, j. V. Hamburg, Seipjig ober fonßwo ber aügcmctüe

^)fag berfelben ffattffnben, woju reine Sef;rcr il;rc gciueinfameit
Uebcrlegungeu unb Veiträge jur Slufrechtbaltttng beS cDangeli*

eften GhrißenthuinS binfftieften unb ju weiterem ©ebraud; cm»

pfebten föunten?" So ffagte unb fragte biefer würbige Wann
ffton t'm 3abr 1776, unb mit welcher greube Dcrnabm er bie

Kunbc Don ber Verwirffiftung feines 2Sunfd;eS! Sffit'e cS ihm

ergieng, fo ergieng eS Vielen, unb ffton 1784 fonnte man in
einein Veriftt ber ©efeUfcbaft fagen: „wir feben fürßlifte unb

gräfliche ^erfoneit, greiherren, Gbcllcute, Winißcr, StaatSbe*

amte, ©enerale unb anbere böbere unb ntebere Wilitärpcrfo*
nen, Gonffßorial* unb anbere Räthe, ©octoreS, ^rofefforeS unb

anbere berühmte ©efebrte geißliften unb wdtliftcn StanbeS,
Don aUerlei Rang, unter unfern ©fiebern, obwohl eS unS an
Dielen refttfftaffenen unb Würbigcn ©liebern auS aüen bürger*
liehen Stänben, Don ben böftßen bis ju beu m'ebrigßcn herab,

niftt fehlet, weifte SlUe burd; baS Vanb ber brüberlidjcn Siebe,

tbrer übrigen 2Serfcl;iebenbett ungeachtet unb unbefebabet, auf
baS innigffe miteinanber Dcrbunbcn finb."

©er Verein mußte feiner Ratur unb feinem 3>Derfe naft

ti auf lnögfiftßc SluSbrettung anlegen. SluSbreitung
aber muß jebem Verein gcfät;rlt'd; Werben, wenn niftt ju glei*
fter 3«it bie ffft fort unb fort tnebrenben Glcmcute bcffelbcit

burft eine glütflifte Drganifation mögliftß jitfammen gehalten

Werben, unb in Ginem ©et'ff unb nad; Ginein platte in
einanber wirfen. 3u biefem Gnbe würbe aud; in biefer

©efellfftaft Don Slnfang an barauf Vebad;t genommen, Dorerff
15*
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Begeisterung begrüßt. Hatte doch schon mehrere Jahre vor
dem Entstehen des Vereins der Lehrer Herders, dcr viclgc-
schmähete edle Diacon Trescho in Möhrungcu (Prcnßcn), in
einer seiner Schriften ausgerufen: „wäre denn nicht auch
einmal durch ganz Deutschland eine allgemeine Gesellschaft für's
Christenthum in diesen seltsamen Zeitcn möglich und nöthig
einzurichten? Könnte nicht in einer der bcrühmtcstcn Hauptstädte,

z. B. Hamburg, Leipzig odcr sonstwo dcr attgcmcine

Platz derselben stattfinden, wozu reine Lehrer ihre gcmeinfamcn
Ueberlegungen und Beiträge zur Aufrcchthaltung dcs evangelischen

Christenthums hinschickten und zu weitercm Gebrauch
empfehlen könnten?" So klagte und fragte dicfcr würdige Mann
schon im Jahr 1776, und mit welcher Freude vernahm er die

Kunde von der Verwirklichung seines Wunsches! Wie cs ihm
crgieng, so crgieng es Vielen, und schon 1784 kountc man in
einem Bericht der Gesellschaft sagen: „wir schcn fürstliche und

gräfliche Personen, Freiherren, Edelleute, Minister, Staatsbeamte,

Generale und andere höhere und niedcre Militärpcrfo-
nen, Consistorial- und andere Räthe, Dvctores, Profcssores und

andere berühmte Gelehrte geistlichen und wcltlichcn Standcs,
von allerlei Rang, unter unsern Glicdern, obwohl es uns an
vielen rechtschaffenen und würdigen Glicdern aus allen bürgerlichen

Ständen, von den höchsten bis zu den niedrigsten hcrab,

nicht fehlet, welche Alle durch das Band dcr brüderlichcn Licbc,

ihrer übrigen Verschiedenheit ungeachtet und unbeschadct, auf
das innigste miteinander verbunden find."

Der Verein mußte seiner Natur und seinem Zwecke nach

es auf möglichste Ausbreitung anlcgen. Ausbreitung
aber muß jedem Verein gefährlich werden, wenn nicht zu gleicher

Zeit die sich fort und fort mehrenden Elemente desselben

durch eine glückliche Organisation möglichst zusammen gehalten

werden, und in Einem Geist und nach Einem Plane in
einander wirken. Zu diesem Ende wurde auch in dicfcr

Gesellschaft von Anfang an darauf Bedacht genommen, vorerst
13*
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aüe Die efnjelnen jerßreuten Vereine in brübcrfifte Verübrang
mit einanber ju bringen unb barin ju erhalten. ©aS näftff*
liegenbe Wittcl hieju war Gorrefponbenj. Um biefe aber

mögtiftff bein 3wede anjupaffeu, burfte ffe niftt etwa bfoS

burft einjclnc Vriefe unb 3"fftriftcn Derinittelt werben, fon*

bern, bamit SlUe mit SlUen in geißfgem Verbanbe ffänben,
würben Don jcbem efnjelnen Verein fogenannte „^rotofotfc"
eingerichtet, In Welche niftt bloS bie Verbanblungen einer 3u*
fammenfunft in mögfid;ß förniger Söeife nfebcrgelcgt, fonbcrn

auft Vriefe (meiff im SluSjug) aufgenommen .würben, bic Don

Witgticbern beS Vereins einliefen unb wichtigere Womente

entbfeften. ©iefe ,,^5rototoUc", wetfte burft eine folfte 3u*
fantinenfegung ein bocbfl incrfwürbigeS Gbaraftcrbilb jener 3ci*
ten barffellen, würben bann an alle Derbrüberten Vereine ab*

fftriftlift mitgetf;eilt, unb beförberten fo eine ©eiuemfftaft ber

wcitDcrjweigtcn GhrtßentbuntSfreunbe unterciuanber unb eine

Vcfanntfd;aft mit ben religiöfen unb ffttliften 3uffänben, Ve*
ffrebungen unb Vebürfniffen jener 3eit, Wie ffe burd; nifttS
SlnbcrcS wäre ju gewinnen gewefen. Wan fannte unb liebte

ffft, ohne je ffft auf Grben ju feben, man fleug wieber an,
an baS Vort;aiibcnfciit einer „©cineinfftaft ber Heiligen" ju
glauben, unb ber Ginjclne fäblte ffft ffarf burft baS Vewttßt*
fein feiner 3"famniengehörigfrit mit einer ganjen Heerfftaar
©teiftgeßnntcr. Hier, bier liegt bie größte Vebeutung biefeS

unffteinbaren Vereins.

3e Weiter fid; aber ber Verein Derjwcigtc, beffo mehr

Würbe baS Vebürfniß gefühlt, ein Gentrum ju fjaben, in
welftem aüe Rabien jttfaminentaufen, unb Don wo auS bie

Seitung unb ber ^ufSfftlag für baS ©anje attSgieitge. Slm

näftßen Wäxe es gelegen, ben SBohnort beS Stifters SlugS*
bürg, ober ba ffft bort berbäftnißinäßig wenig Sbeifnabme

jeigte, baS niftt febr fern liegenbe Rürnberg baju ju wäb*
Im. 3n legtercm Drte War atterbingS ein blübenber unb febr

tätiger Verein faff ju gleifter 3eit mit bein in Vafel entffan*
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alle die einzelnen zerstreuten Vereine in brüderliche Berührung
mit einander zu bringen und darin zu erhalten. Das
nächstliegende Mittel hiezu war Correspondent Um diese aber

möglichst dcm Zwecke anzupassen, durfte ste nicht etwa blos

durch cinzclnc Bricfe und Zuschriften vermittelt werden,
sondern, damit Alle mit Allen in geistigem Verbände ständen,

wurdcn von jcdcm einzelnen Verein sogenannte „Protokolle"
eingerichtet, in wclche nicht blos die Verhandlungen einer

Zusammenkunft in möglichst körniger Weise niedergelegt, sondern

auch Briefe (meist im Auszug) aufgenommen wurden, die von

Mitgliedern des Vereins einliefen und wichtigere Momente

enthielten. Diese „Protokolle", welche durch cine solche

Zusammensetzung ein höchst merkwürdiges Charakterbild jener Zcitcn

darstellen, wurdcn dann an alle verbrüderten Vereine

abschriftlich mitgcthcilt, und befördert?« fo eine Gemeinschaft der

wcitvcrzwcigtcn Christenthumsfrcunde untereinander und eine

Bckanutfchaft mit dcn religiösen und sittlichen Zuständen,
Bestrebungen und Bedürfnissen jcncr Zeit, wie sie durch nichts
Anderes wäre zu gewinncn gcwcfcn. Man kannte nnd liebte

sich, ohne je sich auf Erden zu sehen, man sicng wicdcr an,
an das Vorhandensein einer „Gemeinschaft der Heiligen" zu

glauben, und der Einzelne fühlte sich stark durch das Bewußtsein

sciner Znsammengehörigkci't mit einer ganzcn Heerschaar

Gleichgesinnter. Hicr, hier liegt die größte Bedeutung dieses

unscheinbarcn VercinS.

Je wcitcr sich abcr dcr Vercin verzwcigtc, desto mehr
wurde das Bedürfniß gefühlt, ein Centrum zu haben, in
welchem alle Radien zusammenlaufen, und von wo aus die

Leitung und dcr Pulsschlag für das Ganze ausgicuge. Am
nächsten wäre es gclcgcn, dcn Wohnort des Stifters Augsburg,

oder da stch dort verhältnißmäßig wenig Theilnahme
zcigte, das nicht sehr fern liegende Nürnberg dazu zu wählen.

Jn letzterem Orte war allerdings ein blühender und sehr

thätiger Vercin fast zu gleicher Zeit mit dem in Basel entstan-
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ben; aüeln fobalb bic grage naft einem Gentruin unter ben

Derfftt'ebenen Vereinen einmal angeregt war, tenfte ffft aUge*

mein unb ungetbeift ber Vffrf auf Vafet. Von bem befon*

nennt Gharaf ter biefeS Vereins aber jeugtber Uutßanb, baß er

ntebt ef;er ben Slntrag annahm, als bt'S fid) alte einjelnen Ver*
eine freubig unb einßiminig bafür erflärt f;atten. ©icß gefftah
im 3abr 1783, wo eS in einem Vriefe dou auswärts unter
Slnbercin beißt: „Vafel muß baS Gcntruut fein,

1) weif Dr. UrlSfperger mit feinein Slnliegen juerff In Vafel
©ebör fanb;

2) bie VaSler bliefen bie ^ofaune fo fange, bis ffft auft
Slnbrc ju ihnen Derfammcltcn;

,3) ffe fparten bisher feinen gleiß, feine Slrbeit unb feine Ko*
ffen jum Vcßen ber Sfnßalt;

4) ffe haben refttfftaffene Wänner Don aüen Stänben unb

baruntcr folebe, bie mit ihrem Segen bie Safte Dorjüglid;
unterßügcn fönnen unb WoUen;

5) ffe wohnen in einem Drte ber greibeit, wo Ihnen bie We*

nigffen Hlubemiffe in ben 2Beg gelegt werben."

3egt War SllfeS Wohl organißrt, unb Don biefein 3eit*
punft an bfüht ber Verein mit fifttbarem ©ebeihen unb rafft
empor. Güte ^3articiilargefcüfftaft um bie anbere entffanb;
SlUeS, Was religiös angeregt unb fonß Don ben Schiefheiten
ber 3eit niftt angeflerft war, griff ju unb trat in bie ©efeü*

fftaft ein; Don allen Seiten liefen inbaltSrcfdjc Vriefe ein;
bie ^rotofoüe würben Immer reichhaltiger unb Icbcnbiger, bie

Regfamfeit naft aUen Richtungen bin fräftiger. Unb fo er*

griffen war ein Vünbtner Don bein, waS in Vafel Dorgieng,

baß er bamafS felbß in Verfen feine greube funb tbat unb

fftrieb:
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den; allein sobald die Frage nach einem Centrum unter den

verschiedenen Vereinen einmal angeregt war, lenkte sich allgemein

und ungetheilt der Blick auf Basel. Von dem besonnenen

Charakter dieses Vereins aber zeugt dcr Umstand, daß er

nicht eher dcn Antrag annahm, als bis stch alle einzelncn Bercine

freudig und einstimmig dafür erklärt hatten. Dicß gcfchah

im Jahr 1783, wo es in cinein Briefe von auswärts unter
Anderem heißt: „Basel muß das Centrum sein,

1) weil vr. Urlssperger mit seinem Anliegen zuerst in Basel

Gehör fand;
2) die Basler bliesen die Posaune so lange, bis sich auch

Andre zu ihncn versammcltcn;

3) sie sparten bisher keinen Fleiß, keine Arbeit und keine Kostcn

zum Besten der Anstalt;
4) sie haben rechtschaffene Männer von allen Ständen und

darnntcr solche, die mit ihrcm Segen die Sache vorzüglich

unterstützen könncn und wollen;
ö) sie wohnen in einem Orte dcr Frcihcit, wo ihnen die we¬

nigsten Hindernisse in den Weg gelegt werden."

Jetzt war Alles wohl organisirt, und von diesem

Zeitpunkt an blüht der Verein mit stchtbarem Gedeihen und rasch

empor. Eine ParticnlargescUschaft um die andere entstand;

Alles, was religiös angeregt und sonst von dcn Schiefheitcn
der Zeit nicht angesteckt war, griff zu und trat in die Gesellschaft

ein; von allen Seiten liefen inhaltsreiche Briefe ein;
die Protokolle wurdcn immer rcichhaltigcr und lcbcndiger, die

Regsamkeit nach allen Richtungen hin kräftiger. Und so

ergriffen war ein Bündtner von dem, was in Basel vorgicng,
daß er damals selbst in Versen seine Freude kund that uud

schricb:
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„fflie bricht boft ©otteS Oceift fo gtorreift an mit Stacht,
SBoritber feber Gfjrift, ja gar ber «§tmmtl lacht!

3n waS für giilbne 3"t finb mir boft aufbebattcn!

3roar ivtlC bat? Gt)riftentf;iim an manchem Drt erfatten,

©oft 6ricl)tS mit 9Jtacbt unb ©fanj an anbern Orten anS,

Unb füllt rect;t tiutnberfftön fo manche Stabt unb «(pattS.

5)c8 cgerrrt tlrttwcrgerä 9taft totrb reifte ffn'ifttt tragen!
Ö iraä für SEunberbing' bort matt Don SBafel fagen?

5Bie beilig iß bte (Stabt! hier iß beS «§tmmri8 ^Pfort!
Dteitn 2e()rer (eljren bort baä tbeure £c6en8tt)Ott!

(SS finb au biefem Ort fdjon über taufeiib (Seelen,

©ie fid; ben (Sott am Jcrcttj ju ihrem «&erm cnr>a'blen.

D Vruber, mdfte <Sd;aam butd;bringct unfre ©eel!
WaS finb loir gegen eitft aübier in ÄebarS «§öbt! u. f. te."

Sind; begannen jcgt reifttifte Vciträge für bie 3*Dccfe ber

©efcllfftaft ju fließen; nidjt nur in bie aufgefüllte Maffe in

beut VerfammluugShaufe würbe manfte fd;öne ®abe gelegt,

fonbcrn aud) fonß liefen erfreuliche Steuern ein. So fanbte
ein greunb auS Preußen einen Veitrag Den 100 ReiftStbafem
ein mit ber 3ufd;rift: „für bic H'rtenfnahen in Vafel ju ben

Sitfcuberßeütcn gegen ©oliath." —
Valb erfannte mau jegt in Vafel, baß eS bei biefcr

SluSbebnung ber ©efeUfcbaft niftt langer möglt'ft fei, bic Wittbei*
Jung ber $retofolle burd) bloße Slbfrbriften ju bewertßelli*

gen, unb fo entßanb ber flau, bicfelben in SluSjügen mit an*
beren litterarifften Vcifrägcn ber ^5 reffe ju übergeben, ©ieß
gab ben jcgt noch beßebenben „Sammlungen für iiebba*
ber ft rißt ich er SÖabrbcit" ihren Urfprung, bie unter bem

Xitel: „SlttSjüge auS bem Vriefwcd;fet ber beutfehen
©efeUfcbaft tbätfger Veförberer reiner Sehre unb
wahrer ©ottfefigfeit" jum erßeninat t'm 3abr 1784 er*

fftieneit. ©iefe 3eüfftrtft, meines SßiffenS bic erße biefer Slrt
in ©ctttfftlanb, enthielt unb enthält jum Sbcif noch nad; Ihrer

eigenen Slngabe „1) SluSjüge attS erhalteneu Sluffägen; 2) @e*
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„Wie bricht doch Gottes Reich so glorreich an mit Macht,
Worüber jeder Christ, ja gar der Himmel lacht!
Jn was siir güldne Zeit sind wir doch anfbehaltc»!

Zwar will das Christenthum an manchem Ort erkalten,

Doch brichts mit Macht und Glanz an andcrn Orten aus,
Und füllt rccht wnnderfchön so manche Stadt und Haus.
Dcs Hcrrn Urlspcrgcrs Rath wird reiche Früchte tragen!
O was fiir Wunderding' hört man Von Basel sage»?

Wie hcilig ist die Stadt! hier ist des Himmels Pfort!
Neun Lehrer lehren dort das theure Lcbenswort!

Es sind an diesem Ort fchon über taufeud Seelen,

Die sich dcn Gott am Krcnz zu ihrem Herrn erwählen.

O Brüder, welche Schaam durchdringet unsre Seel!
Was sind wir gcgen euch allhier in Kedars Höhl! u. s. w."

Auch bcganncn jctzt reichliche Beiträge für die Zwecke dcr

Gesellschaft zu flicßcn; nicht nur in die aufgestellte Kasse in

dem Berfaminlungshause wurde manche schöne Gabe gelegt,

sondern nnch sonst liefen erfreuliche Steuern ein. So sandte

ein Frcuud aus Preußen cincn Beitrag von 100 Neichsthalern
cin mit dcr Zuschrift: „fiir dic Hirtenknaben in Basel zu dcn

Schleudcrstcincii gcgcn Goliath." —
Bald crkanntc man jctzt in Bascl, daß es bci dicfcr Aus.

dehuung dcr Gcfcllfchaft nicht läugcr möglich sei, die Mittheilung

dcr Protokolle dnrch bloße Abfchriften zu bewerkstellige,

und so entstand dcr Plan, dicselben in Auszügen mit
anderen litterarischen Beiträgen der Presse zu übergeben. Dieß
gab dcn jctzt noch bestchcndcn „Sammlungen für Liebhaber

christlicher Wahrheit" ihrcn Ursprung, die untcr dem

Titcl: „Auszüge aus dem Briefwechsel der deutschen
Gcsellschaft thätiger Beförderer reiner Lehre nnd
wahrer Gottscligkeit" zum erstenmal im Jahr 1784

erschienen. Diese Zeitschrift, meines Wissens die erste dieser Art
in Deutschland, enthielt und cnthält zum Thcil noch nach ihrer
eigenen Angabe „1) Auszüge aus erhaltenen Aussätzen; 2) Ge-
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banfen über gewiffe Sftriftffcücn unb ©egenßänbc beS Gbrf*

ffentbtttnS; 3) Slufgaben unb gragen, ju beren Veantwortung
bie ©efeUfftaftSmitglicber attfgcforbert werben; 4) intcreffante

Reuigfeiten, weifte bie SlitSbreitung unb bie Sfticffafe beS

ReifteS Gbriffi betreffen; 5) SebcnSIäufc, cinjefne merfwürbige
Vegeben^citcn, @ebetSerl>örungen unb legte ScbcnSumßänbe

begnabigter Kiuber ©otteS; 6) Vcrbängniffe gerechter ©erlebte

©otteS über rürffäüige unb anbere in ber Ruftloßgfcü Der*

fforfte Wenfd;en; 7) Gmpfebfung guter unb 2ßarnung Dor

fd;äbtiften Sftriftcn; 8) baS wefentliftc auS erhaltenen Vrie*
fen unb ^Jrotofoüen, baS unter obige Rubrifeit hiebt wof;t ge*

orbnet werben fann." —
©iefe 3eitfd;rift, meffi Don beut jeweiligen tf;cofogifft ge*

btfbetcn @cfd;äftSführcr rebt'girt, regte niftt nur in ihrer. Slrt

nctteS d)rißfiftcS Sehen an, fonbern Wedtc auft an Dielen Dr*
ten eine religiöfe Sftätigfcit, bie ßch in ber inannigfaftigßen
SBet'fe äußerte. SBorauf eS babei bie ©efeUfcbaft Dornebmlift

anlegte, baS war bte Vereinigung ber Kräfte ju größeren
SBerfen ftrifffifter Siehe. 2BaS ben Ginjelncn nicht möglich

War, baS fonnte burd) bie Goncentration ber Kräfte jegt ge*

ffteben, unb waS bein Ginjelncn In ju weiter gerne tag, baS

war bein ©aujen boft nahe gerürft. So fonnte, um nur ein

Veifpiel ju erwähnen, in ben legten 15 3abrcn beS Dortgen

3abrhunbertS Don ber ©efeUfcbaft burft bic Hanb beS treff*
Iid;ctt Kaufmanns Kißting in Rürnberg für bie eDangelt*

fd)en ©emeinben DbcrößreiftS, bic er aUjäbrtift in ©efftäften
befuftte, mehr auSgerid;tet werben als jegt ber gefammte

©ußaDsStbolpbDerein für biefelbeit tbut, inbem bie beutfftc
GbrißcntbuinS* ©efeUfcbaft burd; ihn niftt nur Saufenbe Don

größeren unb ffeincren GrbauungSfftriften unb Vibcln bortbüt

fanbte, fonbern aud; Sd;ttfen baute, Sebrer unb ''JJrebtger un*
tcrßügte, unb manfteS proteffantifftc SBaifcnfinb ber röinifften
Kirfte aus ben Hänben riß.

Ginen Gharafterjug biefcr ©efeUfcbaft barf ift hier um
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danken über gewisse Schriftstcllen nnd Gegenstände des

Christenthums z 3) Aufgaben und Fragen, zu deren Beantwortung
die Gesellschaftsmitglicder aufgefordert werden; 4) interessante

Neuigkeiten, wclche die Ausbreitung und die Schicksale des

Reiches Christi bctrcffcn; 5) Lebensläufe, einzelne merkwürdige

Begebenheiten, Gebctscrhörungen uud letzte Lcbcnsumstände

begnadigter Kinder Gottes; 6) Vcrhängnissc gerechter Gerichte
Gottes über rückfällige und andere in der Ruchlosigkeit
verstockte Menschen; 7) Empfehlung guter und Warnung vor
schädlichen Schriften; 8) das wesentliche aus crhaltcncn Briefen

und Protokollen, das unter obige Rubriken nicht wohl
geordnet werden kann." —

Diese Zeitschrift, meist von dcm jeweiligen theologisch

gebildeten Geschäftsführer redigirt, regte uicht nur in ihrcr. Art
ncucs christlichcs Leben an, sondern weckte auch an vielen Orten

eine religiöse Thätigkeit, die sich in dcr mannigfaltigsten
Weise äußerte. Worauf es dabei die Gefellschaft vornehmlich

anlegte, das war die Vereinigung der Kräfte zu größeren
Werken christlicher Liebe. Was dcn Einzelnen nicht möglich

war, das konnte durch die Concentration dcr Kräfte jctzt

gcschchcn, und was dem Einzelnen in zu wcitcr Fcrne lag, das

war dem Ganzen doch nahe gerückt. So konnte, um uur ein

Beispiel zn erwähnen, in dcn letzten 15 Jahrcn des vorigen

Jahrhunderts von der Gesellschaft durch die Hand dcs

trefflichen Kaufmanns Kißling in Nürnberg für die evangelischen

Gemeinden Oberöstreichs, die er alljährlich in Geschäften

besuchte, mchr ausgerichtet werden als jetzt dcr gcsammte

Gustav-Adolphverein für dicfclben thut, indem die deutsche

Christenthums-Gesellschaft durch ihn nicht nur Tausende von

größeren nnd kleineren Erbauungsschriften nnd Bibeln dorthin
sandte, sondern auch Schulcn bautc, Lchrcr und Prediger
unterstützte, und manches protestantische Waisenkind der römischen

Kirche aus den Händen riß.
Einen Charakterzug dieser Gefcllfchaft darf ich hier um
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fo weniger unberührt faffen, je mehr ffft biefelbe eben ba*

burd; Don anbern Vereinen, unb namentlich Don bein eben ge*

nannten, ffft faß überßürjcnben beutfehen ©uffaD*SlboIpbDerein

unterffteibet: — ift meine jene befonnene, in fift felbß
fräftige Ruhe, bie fift Weber burft bie Unffteinbarfeit ber

gegenwärtigen 3ußänbe entmutbigen, noft burft treiberifdje
Slufmuntertingen fift ju einem ü&erciltm SBirfeu Derforfen läßt.
„Quod cito fit, cito perif — fftrieb Damals warnenb ein ehr*

Würbiger greunb ber ©efeUfcbaft auS Stuttgart. GS iff niftt
ju Drrfcnnen, baß ju biefer befonnenen Ruhe auft bie proDi*
bcntictle Stellung beS Vereins gerabe in Vafel wefentlift bei*

getragen habe; benn cS iß überhaupt nübt VaSler Gf)araftcr,
fin Slnfang bigig jujufabren, Sann ju fftlagen unb groß 2Be*

fen ju maften, — unb bann eben fo fftneU ju ermüben. Slber

aud; ben anberm gebier, — ben beS VerjagtwerbenS über bie

langfaine Gntwirffung, — bat bie ©efeUfd;aft glürflift über*

Wttnbcn, unb bat ßft baS weife 23ort gemerft, baS ber ehr*

Würbige Srefd;o fdjon fin Slnfang an baS Gentrum tu Vafel
fftrieb: „baß man fid) boft nur niftt burft bie Unfd;einbarfeit
ber Safte irre maften faffe! ©enn biefe ©cfcUfftaft wirb
wohl baS ©erüße fein, wäbrenb bic Raftfommen ben eigent*
lieben Vau auffül;ren!"

©er fromme Wann bat propbetifft wahr gefproften. Slttf
beut ©runb*Wattcrwcrf biefer ©cfcUfftaft erhob ffd; burft bie

Hanb ber Radjfoinmen naft unb naft ein fftoner Vau mit
Dcrfftiebtncn «Kammern unb ©emäd;cra, in welchen nun bie

tnand;cr(ei gamilien ber d;rißliften Vereine ihre getrennte unb

bod; jitfammengebörige Haushaltung führen, ©iefe Gntfaltung
beS VaucS in feine Dcrfd;icbcnen Slbtbcilungen noft furj ju jei*

gen, iff ber Reß meiner Slufgabe.

GS war im 3at;r 1798, baß Don bein bfeffgen „Gentrum"
ber Ganbibat griebr. Steittfopff auS Stuttgart berufen
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so weniger unberührt lassen, je mehr sich dieselbe eben

dadurch von andern Vereinen, und namentlich von dem eben

genannten, sich fast überstürzenden deutschen Gustav-Adolphverein
unterscheidet: — ich meine jene besonnene, in sich selbst
kräftige Ruhe, die sich weder durch die Unscheinbarkeit der

gegenwärtigen Zustände entmuthigcn, noch dnrch treiberische

Aufmunterungen sich zu einem übereilten Wirken verlocken läßt.
„(Zuock cito Kt, «ito périt" — schrieb damals warnend ein

ehrwürdiger Freund dcr Gesellschaft aus Stuttgart. Es ist nicht

zu vrrkcnnen, daß zu dicscr besonnenen Ruhe auch die

providentielle Stellung des Vereins gerade in Basel wesentlich

beigetragen habe; denn cs ist übcrhaupt nicht Basler Charakter,
im Anfang hitzig zuzufahren, Lärm zu schlagen und groß Wesen

zu machen, — nnd dann cbcn so schnell zu ermüden. Aber

auch dcn cmdcren Fchlcr, — dcn des Vcrzagtwerdens über die

langsame Entwicklung, — hat die Gesellschaft glücklich
überwunden, und hat stch das weise Wort gemerkt, das der

ehrwürdige Tresche schon im Anfang an das Centrum in Basel
schrieb: „daß man sich doch nur nicht durch die Unscheinbarkeit
der Sache irre machen lasse! Dcnn dicsc Gcscllfchaft wird
wohl das Gerüste sein, während die Nachkommen den cigcnt-
lichcn Bau aufführen!"

Dcr fromme Mann hat prophetisch wahr gesprochen. Anf
dem Gruud-Maucrwcrk dicfer Gcfcllfchaft erhob sich durch die

Hand dcr Nachkommcn nach und nach cin schôncr Bau mit
verfchiedencn Kammern und Gemächern, in welchen nun die

mancherlei Familien dcr christlichcn Vereine ihre getrennte und

doch zusammcngchvrige Hanshaltung führen. Diese Entfaltung
des Baues in seine verschiedenen Abtheilungen noch kurz zu

zeigen, ist der Ncst meiner Aufgabe.

Es war im Jahr 1798, daß von dem hiesigen „Centrum"
der Candidat Fricdr. Steinkopff aus Stuttgart berufcn
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würbe, um afS ©efftäftSfübrer ober „Secretär" bte jährlich

ffft tnchrenben Slngetegenheiten ber ©efeUfcbaft ju leiten. Wit
ihm f;atte Sftwabcnfanb ein neues Glentent ber Vewegung
an ben Verein abgetreten, ©urft Ihn unb feinen SanbSmann,
ben obenerwäbnten fräftig eingreifenben HaubluitgSbiencr

Sftäu fetin, erhielt bie Safte beS Vereins einen neuen

Schwung, ohne auS feinem befonnenen ©ang berauS ju fom*

inen, in wetdjem if;n ber baSlerifdje SluSfftuß fcftbielt. 3"S*
befonbere aber war eS ber bamalS in Gnglanb neuerwaftte

Gifer d;rißfifter 2Bobftbätigfeit, Don bcffen SBeltenfftfag aud;
bie beutffbe GbriftentbumS* ©efeUfcbaft niftt unberührt blieb.
2BaS bort tn großem Waßffab jegt ju gefftchen anßeng, baS

Werfte hier bie Rafteifcrung im Kfeinen, unb Wenn bie beut*

fd;e ©efeUfcbaft nid;t gleichen Schritt haften fonnte mit jenen

engtifften Veßrehungen, fo rief man boft bie beutffte Siebe

jum Sßetteifer auf. 2Bie in Gnglanb, fo war aud) auf beut*

fftetn Voben bie erffe grttftt biefer neuen Regung baS Gut*
flehen einer WiffionSfd;ufe in Vcrtin, im gebruar 1801,

burd; ben bortigen ^Jafior 3änifc. ©iefer War Witgficb ber

betttfften GbriffentbuinS*©efellfftaft, unb angelehnt auf ihre ge*

fainmtc Witbütfe begann er baS fftönc SBcrf unb fegte eS fort,
fo fange er febte, 2Bir fönnen getroft fagen: bie Wutter bat

ihr erßeS Kinbfein geboren, baS, Wenn auft ein Don ü)r ab*

gängiges, boft felbffffäubigeS Sehen fitbrte. Gine Reibe tüft*
tiger Wifffonäre gieng auS 3änifcS Schute berbor, beren 2Serf

fit 3itbicn unb Slfrifa unDergeffcn bleiben wirb. @leid;Wohl

war baS Sehen biefer WifffonSfdjule ein DcrfüinmerteS. ©enn
ob ffe ffton im Sftooße ber über ganj ©eutffttanb Derbreite*

ten Wuttergefeflfftaft rtthete unb Don ihr gepflegt würbe, fo

fehlte t'br boft in ihrer näftßen Umgebung (in Vcrlin) ber

näbrenbe Voben, ber t'br ©afein aud) über ben Sob IbreS

Pflegers 3änife hinaus gefrtffet hätte. Verlin War bainafS

im ©anjen Don ber feiftteßen Slufffärerci aufgeblafen unb hatte

fein Verffänbniß für böbere religiöfe Veßrehungen, — 3änife
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wurde, um als Geschäftsführer oder „Secretär" die jährlich
sich mchrendeil Angelegenheiten der Gesellschaft zn leiten. Mit
ihm hatte Schwabcnland ein neues Element der Bewegung
an dcn Verein abgetreten. Durch ihn und seinen Landsmann,
den obenerwähnten kräftig eingreifenden Handlungsdiencr

Schäufelin, erhielt die Sache des Vereins einen neuen

Schwung, ohne aus seinem besonnenen Gang heraus zu kommen,

in welchem ihn der baslerische Ausschuß festhielt.
Insbesondere aber war es der damals in England ncuerwachte

Eifer christlicher Wohlthätigkeit, von dcsscn Wellenschlag auch

die deutsche Christenthums-Gesellschaft nicht unberührt blieb.

Was dort in großem Maßstab jctzt zu gcschcheu aufieng, das

weckte hier die Nacheifcrung im Kleinen, und wenn die deutsche

Gesellschaft nicht glcichcn Schritt halten konnte mit jenen

englischen Bestrebungen, so rief man doch die deutsche Liebe

zum Wetteifer auf. Wie in England, so war auch auf
deutschem Boden die erste Frucht dieser neuen Regung das

Entstehen einer Missionsschule in Berlin, im Februar 1801,
durch den dortigen Pastor Jänike. Dieser war Mitglied dcr

deutschen Christenthums-Gesellschaft, und angelehnt auf ihre ge-

sammtc Mithülfe begann er das schöne Werk und setzte es fort,
so lange cr lebte. Wir können getrost fagcn: die Mutter hat

ihr erstes Kindlein geboren, das, wenn auch ein von ihr
abhängiges, doch selbststäildiges Lcbcn führte. Eine Reihe tüchtiger

Missionäre gieng aus Jänikes Schule hervor, deren Werk

in Indien und Afrika unvergessen bleiben wird. Gleichwohl

war das Lcbcn dieser Missionsschule ein verkümmertes. Denn
ob sie schon im Schooße der über ganz Dcutschland verbrcite-

ten Muttergesellschaft ruhcte und von ihr gcpflcgt wurde, so

fehlte ihr doch in ihrer nächsten Umgebung (in Bcrlin) der

nährende Boden, der ihr Dasein auch über den Tod ihres
Pflegers Jänike hinaus gefristet hätte. Berlin war damals
im Ganzen von der seichtesten Aufklärern aufgeblasen und hatte
kein Verständniß für höhere religiöse Bestrebungen, — Jänike
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ffanb faff aüet'n. ©ieß, jufammcn mit ben halb cfntretenben

3errütfungen ber bürgcrfiften Verbäftniffe ^reußenS burft bie

franjößfftc ©ewaltberrfftaft, ließ büß erße Kinbfeiu unfereS

Vereins niftt ju fröhlichem ©ebeibcn fommen.

3njwifften würbe Steinfopff im 3abr 1801 naft Son*

bon an bie SaDot)*Kird)e als beutffter sprcbiger berufen, —
ein Greigniß, baS aud) für unfern Verein in mehrfacher Ve*

Jiebung Don Weit* unb ticfgreifenben gofgen war. ©enn er*
ffcnS Würbe baburft ber nun ju einer gcwiffen Reife gelangte
Verein in bie t'nnigße unb ttnint'ttelbarße Verbinbung mit
GngfanbS großartigen Veßrehungen wie Wittein gebraftt, —
ein Umßanb, ber unS halb in feiner SSifttigfcft crfd;rinen wirb;
jwcitenS aber brachte Steinfopff als feine Grfagfeute jwei
Wänner nad; Vafel unb tn ben Verein, burft beren SSirffam*
feit unleugbar biefe ©cfcUfftaft ihre ganje Veßimmung erfüllte
unb erreichte. SllS nämfift Steinfopff, bereits jur 2Bahf

naft Sonbon berufen, Don Vafel naft Stuttgart reiste, um
mit ben Scinigcn feine Slngriegcnbctten ju befprcd;en, legte er

gelegentlich, einem feiner UtüDerßtätSfrcunbe bic grage Dor, ob

er ihm niftt einen jungen, gebilbeten Gl;rtffen wüßte, ber als

SecrctärSgebülfe für bie beutffte ©efeUfcbaft in Vafel paffen

möchte, ©iefer Unt'DcrßtätSfreunb aber ßanb bamafS als Vi*
car in ber Rabe Don Sä)ornborf unb hatte unter feiner geiff*
lieben Pflege einen jungen Wann, ber als Gameraliff in ber

Sdvrcibßube beS bortigcn rauben StabtfchrcibcrS arbeitete unb

eben, Don einer ittiDerßanbcnen Sehnfud;t tief bewegt, an Ver*

änberung feiner Sage baftte. ©iefen fftlug ber greunb mit
freubiger 3uDerffftt baju Dor, unb fdjon baS erße perföntifte
3ufainmentreffen mit beut jungen Gameralißen beßimmte Stein*

fopff, Ihn gcrabeju mit ffd) ju nehmen. GS iß büß unfer

Würbiger, wohlbefannter greunb G. g. Spittler. 3u guß
warb fofort bie Reife nad; Vafef angetreten, ©er 22cg fiftrte
über Sübingen. Schon unterwegs bewegte ffd; baS ®e*

fpräft ber Vciben um bie weitere Sorge wegen eines Grfag*
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stand fast allein. Dicß, zusammen mit den bald eintretenden

Zerrüttungen der bürgerlichen Verhältnisse Preußens durch die

französische Gewaltherrschaft, ließ dieß erste Kindlein unseres

Vereins nicht zu fröhlichem Gedeihen kommen.

Inzwischen wurde Steinkopff im Jahr 1801 nach London

an die Savoy-Kirche als deutscher Prediger berufen, —
ein Ereigniß, daö auch für unfern Verein in mehrfacher

Beziehung von weit- und tiefgreifenden Folgen war. Denn

erstens wurdc dadurch der nun zu ciner gcwisscu Reife gelangte
Verein in die innigste nnd unmittelbarste Verbindung mit
Englands großartigen Bestrebungen wie Mitteln gebracht, —
ein Umstand, der uns bald in seiner Wichtigkeit erschcinen wird;
zweitens aber brachte Steinkopff als scine Ersatzleute zwci
Männer nach Basel und in den Verein, durch deren Wirksamkeit

unleugbar diese Gesellschaft ihre ganze Bestimmung erfüllte
und erreichte. Als nämlich Steinkopff, bereits zur Wahl
nach London berufen, von Bafel nach Stuttgart reiste, um
mit dcn Scinigcn seine Angelegenheiten zu besprechen, lcgte er

gelegentlich einem scincr Univcrsitätsfrcunde dic Frage vor, ob

er ihm nicht einen fungen, gebildeten Christcn wüßte, dcr als

Secrctärsgchülfc für die deutsche Gesellschaft in Basel passen

möchte. Dicscr UnivcrsitätSfrcuud abcr stand damals als Vicar

in der Nähe von Schorndorf und hatte unter feiner
geistlichen Pflege cincn jungen Manu, der als Camcralist in der

Schreibstube des dortigcn rauhcn Stadtschrcibcrs arbcitetc und

eben, von einer unverstandcncn Schnsucht ticf bewegt, an

Veränderung sciner Lage dachte. Diesen schlug der Freund mit
freudiger Zuversicht dazu vor, und schon das erste persönliche

Zusammentreffen mit dein jungen Cameralisten bestimmte Steinkopff,

ihn geradezu mit stch zu nehmen. Es ist dicß unser

würdiger, wohlbekannter Freund C. F. Spittler. Zu Fuß
ward sofort die Reise nach Bafel angetreten. Der Wcg führte
über Tübingen. Schon unterwegs bewegte sich das
Gespräch dcr Beiden um die weitere Sorge wegen eines Ersatz-
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marnteS für baS eigentliche Sccretariat ber ©efeUfcbaft, ber

ein Sheofoge fein mußte. Stefnfoff hatte wobt einen jun*
gen Wann im Slttge, aber ber batte nod) ein 3af;r fang min*

bcßeitS im tt;eologifd;en Seminar ju Sübingen ju ffubt'ren, ehe

man über ihn Derfügen fonnte! So rangen bie beiben Reifen*
ben In Sübingen an, unb einer ihrer erßen ©änge iß inS

Seminar. Werfwürbig war eS, baß ihnen beim Gintritt in
ben Hof eben jener junge Stubent entgegentrat, Don bem

Steinfopff gefprodjen batte, — ein fftmäfttigeS, bemütbigeS,

frennbfidjeS Wännlein mit einem großen fad Vüfter unter
bem Sinn, bie er emßg auS ber Unt'DcrßtätS*Vibliotbef naft
Haufe fftfeppte. ©fefein frcttnbliften Stubcnten übergab nun
Steinfopff feinen jungen Vegfeiter, wäbrenb er felbft anbern

©efebäften naftgieng. 3'Difd;cn S p i 111 c r aber unb bein

Stubenten Würbe in jenen ffillen Radnm'ttagSßunben ein greunb*

fftaftSbunb gefdjtoffen, ber auft Dom Sobe niebt gelöst warb,
©er Stubent war Vfuinbarbt.

3m gleichen 3abre 1801 fam Steinfopff naft Sonbon; an

feine SteUe, bie er in Vafel leer ließ, fonnte für ben Slugen*

hfirf Riemanb gefunben werben, ber ba getaugt hätte. Spitt*
ler aber, ber t'njwifften aUein bie ©efdjäfte führte, hielt
fein Slttge feff unb unDerwanbt auf ben jungen Wann geriet)*

tri, mit bem er an jenem Raftnüttag t'm Seminar ju Sübin*

gen fo feiige Stunben Derfebt fyattc. Gr wartete nur auf ben

3eitpunft, wo Vfumbarbt bie Um'Derßtät Derlaffcn follte;
Hnb flehe, t'm grübjal;r 1803 trat Segterer wirfft'ft als Scere*

tär an SteinfopffS SteUe unb arbeitete Don nun an mit fei*

nein greunbe Spittler an ber Sad;e beS Vereins. Wit bie*

fein 3eitpunft tritt ein unDerfennbarer 3Bcnbepunft in ber ©e*

fftiftte beffelhen ein. GS war bie s]3criobe ber Verjwet'gung
in gefonberte, auS ihm berDorgehenbe Vereine.
SBäfwenb nämlich Don Gnglanb her burd; SteinfopffS Ver*

mitftung niftt bfoS materieüe Wütet, fonbern Doraebmlift reift*
haftige, ermuntembe unb jur Rafteiferung fpornenbe Wad)'
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Mannes für das eigentliche Secretariat dcr Gesellschaft, der

ein Theologe sein mußte. S te ink off hatte wohl einen jungen

Mann im Auge, aber dcr hatte noch ein Jahr lang
mindestens im theologischen Seminar zu Tübingen zu studircn, ehe

man über ihn verfügen konnte! So langen die beiden Reisenden

in Tübingen an, und cincr ihrer ersten Gänge ist ins
Seminar. Merkwürdig war cs, daß ihncn bcim Eintritt in
dcn Hof eben jener junge Student entgegentrat, von dem

Steinkopff gesprochen hatte, — ein schmächtiges, demüthiges,

freundliches Mäimlein mit einem großen Pack Bücher unter
dein Arm, die er emsig aus der Univcrsitüts-Bibliothek nach

Hause schleppte. Diesem freundlichen Studenten übergab nun
Steinkopff seinen jungen Begleiter, während er selbst andern

Geschäften nachgieng. Zwischen Spittlcr aber und dem

Studenten wurde in jenen stillen Nachmittagsstunden ein Freund«

schaftsbund geschlossen, dcr auch vom Tode nicht gelöst ward.
Der Student war Blumhardt.

Jm gleichen Jahre 1801 kam Steinkopff nach London; an

feine Stelle, die er in Basel leer licß, konnte für dcn Augenblick

Niemand gefunden werden, der da getaugt hätte. Spittler
über, der inzwischen allein die Geschäfte führte, hielt

sein Auge fest und unverwandt auf den jungen Mann gerichtet,

mit dem er an jenem Nachmittag im Scminar zu Tübingen

so selige Stunden verlebt hatte. Er wartete nur auf den

Zeitpunkt, wo Blum Hardt die Universität verlasscn sollte;
«nd siehe, im Frühjahr 1803 trat Letzterer wirklich als Secretin

an Steinkopffs Stelle und arbeitete von nun an mit
seinem Freunde Spittlcr an der Sache des Vereins. Mit diesem

Zeitpunkt tritt ein unverkennbarer Wendepunkt in der

Geschichte desselben ein. Es war die Periode dcr Verzweigung
in gesonderte, aus ihm hervorgehende Vereine.
Während nämlich von England her durch Steinkopffs
Vermittlung nicht blos materielle Mittel, sondern vornehmlich
reichhaltige, ermunternde nud zur Nachcifcrung spornende Nach«
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riftten über bie bortt'ge ftrißfifte Sbätigfeit bt'ebcr fainen, war
in ber ^erfon unferS würbigeu S p i 111 e r ein Wann jur
Sad;e getreten, ber einen überfließenben Rcifttbuin Don ©e*

banfenformen für d;rißfifte 2öobJtl;ätigfeit in feinem ©emütf;e

trug, unb ber jugleift SluSbauer genug befaß, um einen htm*

bertinat mißlungenen Verfuft jum bunbert unb crßcninat mit
gletrber grifd;c wieber sur Hanb ju nennen. GS ift nidjt ju
läugnen, biefe überfprubclnbc gülle Don GntWürfen für d;riß*
liftcS SBirten, bie in biefem cblcn ©emüthe febt, biefcr ©rang,
nad) aUen Seiten b^ neue gönnen ber Sßobltbätigfeit ju fftaf*
fen unb ju Derwirf liehen — eS bätte unter anbern Vcrhältnif*
fen etwaS SlbcntbcuerfiftcS barauS werben fönnen; aber tbcils
im Umgang mit bem befonuenen ruhig abwägenbeu V l u in*

barbt, in bcffen ©einütb aüe flaue unb Gntmürfe beS greun*
beS erß einen Kübtproccß burftmaften mußten, thcilS in ber

moberirenben SltmoSpbärc VaSlcrifd;er Ruhe unb Rüd;ternhcit
war ber centrtfugafen Kraft beS würbigeu WanneS eine cen*

tripetale ©egenfraft entgegeugefegt, burft beren beibcrfeitigeS

3ufainincnwirfen erß jene gefegneten Sßirfttngen entflebcn fonn*

ten, bie jegt noft in biefcr Stabt Dor unfern Singen ffeben.

©aS erße Sffierf, baS burd; biefeS 3ufainmenwirfcn Der*

fftiebenartiger Kräfte aus ber beutfehen GbrißentbumS*@efeU*

fftaft berDorging, war bie biefige ebrwürbige Vibelgefctf*
fd;aft. GS war im 3abr 1804, baß burft mehrere trcfßid;e
Wänner in Giigfanb, unter brnen unfer Steinfopff in erffer
Sinie ßebt, bie große brittiffte Vtbelgcfeüfftaft geßiftet würbe.
Gin Vrief Don il;m in beinfribcn 3abr fftlug jünbenb in ben

ibm fo innig befreunbeten GhriffcnthumS*Verein in Vafel
unb in Rürnberg, unb in beiben Stäbten entßanb ju glei*
d;cr 3eit unb unter gleidjen Umßänben eine Vibelgefcllfftaft.
Hier (in Vafel) waren cS mit geringer SlitSnabine bie Wit*
glieber beS SluSfftuffeS ber beutfften ©efeUfcbaft, bie ßch aud)

an bic Spige beS neuen Vereins ffeUtcn. ©er Vorßanb Don

jener, ^3rofcffor «frerjog, würbe auft Vorßeber Don biefein.
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richten über die dortige christliche Thätigkeit hiehcr kamen, war
in der Person unsers würdigen Spittler ein Mann zur
Sache getreten, der einen überfließenden Reichthum von Ge-

dankenforinen für christliche Wohlthätigkeit in seinem Gemüthe

trug, und der zugleich Ausdauer genug besaß, um einen

hundertmal mißlungenen Versuch zum hundert und erstenmal mit
gleicher Frische wicdcr zur Hand zu nchmcn. Es ist nicht zu

läugnen, dicsc übcrsprndclndc Fülle von Entwürfen für christliches

Wirken, die in diesem edlen Gemüthe lcbt, dicfcr Drang,
nach allen Seiten hin neue Formen der Wohlthätigkeit zu schaffen

und zu verwirklichen — es hätte untcr andcrn Vcrhältnif-
scn etwas Abenteuerliches daraus wcrdcn könncn; abcr thcils
iin Umgang mit dem besonncncn, ruhig abwägenden B l u m-

hardt, in dcsscn Gcmiith alle Plane und Entwürfe dcs Frcun-
des crst cincn Kühlproccß durchmachcn mußtcn, thcils in dcr

moderircndcn Atmosphäre Baslcrischcr Ruhe und Nüchternheit

war der centrifugalcn Kraft des würdigen Mannes eine cen-

tripetale Gcgcnkraft entgcgciigcsctzt, durch dcrcn beidcrseitiges

Zusammcnwirkcn erst jene gescgnetcn Wirkungen cntstchcn konnten,

die jctzt noch in dicscr Stadt vor unsern Augcn stchcn.

Das crstc Werk, das durch dicscs Zusammenwirken

verschiedenartiger Kräfte aus der deutschen Christenthums-Gesellschaft

hervorging, war die hicstge ehrwürdige Bibelgesellschaft.

Es war im Jahr 1804, daß durch mehrere treffliche
Männer in England, untcr dcncn unfcr Steinkopff iu erster

Linie steht, die große brittifche Bibclgcfcllschaft gestiftet wurde.
Ein Brief von ihm in demselben Jahr schlug zündend in dcn

ihm so innig bcfrcuudctcn Christcnthums-Verein in Basel
und in Nürnberg, und in bcidcn Städtcn entstand zu gleicher

Zeit und unter gleichen Umständen eine Bibelgcfcllfchaft.
Hier (in Bafel) waren es mit geringer Ausnahme die

Mitglieder des Ausschusses dcr deutschen Gesellschaft, die stch auch

an die Spitze dcs neuen Vereins stellten. Dcr Vorstand von

jcncr, Professor Hcrzog, wurde auch Vorsteher von diesem.
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Slud; biefer neue Verein entlehnte Don ber beutfften Gbriflen*
tbiintS* ©cfcUfftaft ben ©runbfag ber Gcntralifatton. GS

foUte eine einjige, ganj ©eutfftlanb umfaffenbe Vibclgefellfftaft
fein, bie ffd; nur in Diele ^JarticutarDereine Derjwcige.
©eSwegen würbe gleid; im Slnfang ihr ber Rame „beutffte
Vibelgefellfd)aft" beigelegt. StnfangS febien eS nun, als
woüe ffft baS Gentrum biefeS neuen Vereins Don Vafel weg
naft Rürnberg Derrürfen, wie ja auft bort bie erffe Stuf*

tage Don 3000 Grcmplarcu beS R. SeßamentS, unterffügt
burft engfiffteS ©db, bewerfßclligt unb ber obengenannte Raute

„beutffte VibcfgefeUfftaft" mit 3«ffiiiunung aUer ^articutar*
Dereinc gebraud;t würbe. SlUein fd;on im Slnfang beS 3abrS
1806 gieug baS Gentrum aud) biefer ©efeUfcbaft auf Vafel
über, wo ffft ein Wann, beffen Rame noft Don Vielen mit
banfbarcr Rührung genannt wirb, ber würbige Pfarrer Spn*

ber ju St. Glifabetb, mit ebenfo warmem ^ntereffe als faft*
Dcrffäubt'ger Ginffftt berfelben annahm, aber leiber nur ju furj
für ffe wirfen fonnte. So ffanb benn bie neue Softter ber

ebrwürbigen Wutter fit erfreulicher Kraft ba, unb nur mit
©anf gegen ©ott muß eS gerühmt werben, baß ffe bt'S ju bie*

fer Stunbe in waftfenber SebenSfütte emporgeblübj iff. —
SUS am G&arfreitag beS 3abrS 1800 Vtumharbt, ba*

mals Stubent, am Sterbebette feines VaterS fnieete, fprad)

biefer, inbem er feinem Sohne bie Hanbe auffegte, bie propbe*

tifften SBorte: „©ift wirb ber Herr fegnen unb mit feines

©eißeS ©aben fo auSrüßen, baß bu einfi ein gefegnetcS SSerf*

jeug ber ©nabe für bie Heiben werbeß." — Gin paar
3at;re fpäter rifttetc Steinfopff im Rainen ber Sonboner

WifffonS*©cfcUfftaft an ihn bie grage, ob er niftt als Wif*
ffonär unter bie Heiben ju ge^en greubigfeit hätte. Kränf*

liftfeit beS SeibeS binberte ibnbaran; aber fein Herj war unb

blieb In Siebe ben Heiben jugewanbt. SUS er ©ecretär ber

beutfften Gt)riffentbumS*©efeüfftaft babfer war, begannen burft
Ihn im ffiUen Kreife beS Vereins bie monatlichen WifffonS*
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Auch dicscr ncue Verein entlehnte von der deutschen

Christenthums-Gcscllschaft den Grundsatz der Centralisation. Es
sollte eine einzige, ganz Deutschland umfassende Bibelgesellschaft

sein, die sich nur in viele Partien larvereine vcrzwcige.
Deswegen wurdc gleich im Anfang ihr der Name „deutsche
Bibelgesellschaft" beigelegt. Anfangs schien es nun, als
wolle sich das Centrum dieses ncucn Vercins von Bascl wcg
nach Nürnberg verrücken, wic ja auch dort die erste Auflage

von 3000 Crcmplarcn deö N. Testamcnts, unterstützt

durch englisches Geld, bewerkstelligt und der obengenannte Name

„deutsche Bibelgesellschaft" mit Zustimmnng aller Particular-
vereinc gebraucht wurde. Allein schon im Anfang dcs Jahrs
1806 gieng das Centrum auch dicfer Gcfcllfchaft auf Basel
über, wo sich ein Mann, dessen Name noch von Vielen mit
dankbarer Rührung genannt wird, der würdige Pfarrer Hn-
ber zu St. Elisabeth, mit ebenso warmem Interesse als
sachverständiger Einsicht derselben annahm, aber leider nur zu kurz

für sie wirken konnte. So stand dcnn die neue Tochter der

ehrwürdigen Mutter in erfreulicher Kraft da, und nur mit
Dank gegen Gott muß es gerühmt werden, daß sie bis zu dieser

Stunde in wachsender Lebensfülle emporgeblüht ist. —
Als am Charfreitag des Jahrs 1800 Blumhardt,

damals Student, am Sterbebette seines Vaters knieete, sprach

dieser, indem er seinem Sohne die Hände auflegte, die prophetischen

Worte: „Dich wird der Herr segnen und mit seines

Geistes Gaben so ausrüsten, daß du einst ein gesegnetes Werkzeug

der Gnade für die Heiden werdest." — Ein paar
Jahre später richtete Steinkopff im Namen der Londoner

Missions-Gesellschaft an ihn die Frage, ob er nicht als
Missionär unter die Heiden zu gehen Freudigkeit hätte. Kränklichkeit

des Leibes hinderte ihn daran; aber sein Herz war und

blieb in Liebe dcn Hciden zugewandt. Als cr Secretär der

deutschen Christenthums-Gesellschaft dahier war, begannen durch

ihn im stillen Kreise des Vereins die monatlichen Missions-



ffunben; in ber 3eüfftrift beS Vereins, ben obenerwähnten

„Sammlungen", würben Don ihm mit Vorliebe WifßonSnaft*
vicbten mitgetbeilt; einige Warfere junge Seute würben Don hier
auS in Das 3nßitut Don 3äm'fe gefdjüft unb rcifttifte Vei*

träge für baffelbe gefamindt. SSaS 2Bunber, baß auch jwi*
fd;cn ihm unb Spittler huubertmal bie WifffonSfafte bcfpro*

d;cn würbe, ©oft war eS nicht Vfunftarbt, fonbcrn ber reifte
unb fruchtbare ©eiß SpittferS, in welchem ber ©ebanfe ent*

ffanb, eine WiffionSfd)ute aud; hier ju grünben. Vlum*
barbt wicS cS läftelnb als unausführbare 3bee jurücf. ©ieß

fd;on in ben 3al;ren 1805 unb fpäter. 3n bem Vriefweft*
fcl beiber greunbe Don 1807 bis 1815 lehrt je unb je mit
SSänne berfelbe ©ebanfe wieber. Vlunftarbt war injwifften
Pfarrer, ©atte unb Vater geworben, unb obgfeift feine Hebe

jur Wifffon ffft auft ba nod; in ber Herausgabe Don Sd)rif*
ten, bie barauf Vcjttg haben, in gleicher griffte betätigte,
fo war bod; jebe Spur beS ©ebanfenS, noft in anbrer 23eife

für bie Wifßon ju arbeiten, auS feinem ©emütbc Derfd;wun*
ben. Slber in fcincS greuubcS Scde haftete ber atte flan
nod) fo feß als je; unb eS bebttrfte nur nod; eincS 3utput*
feS unb einer fd;ietlichen ©elegenbeit, um mit bemfclben

als mit einem fertigen Gntwurf bjrDorjutreten. VeibeS, ber

3mpuIS unb bie ©efcgenf;cit, blieb nad; ©otteS Seitung niftt
auS. — GS War im 3af;r 1814, baß ein burfd;ifoS*beutfft*
tbümlifter Wann, halb herreit* halb Dagabuiibenmäßig auS*

febenb, mit einem GmpfcbfttngSfftreiben Don ©oßttcr in ber

Hanb, ju Spittfer inS 3imuier trat, ihn über bie Slrbeiten ber

beutfften ©efeUfcbaft ausfragte unb bann um irgenb eine Ve*

fftäftigung bei berfelben anfuftte. GS war büß jeuer merf*

Würbige feurig fräftige «Keftner, ber in ben 3at;ren franjöfi*
ffter 3>Dingberrfd;aft ^Jofibirector in Vrattitfftweig war, unb

bort n)eilS burft Verweigerung fftainlofer Vrieferöffnungen,
theitS burft unDerbattene beutffttbüinlifte Steuerungen beu

©rimm ber Wälfften ©ewaltbaber auf ffft jog. Gr würbe in

stunden; in der Zeitschrift des Vereins, den obenerwähnten

„Sammlungen", wurden von ihm mit Vorliebe Missionsnachrichten

mitgetheilt; einige wackere junge Leute wurden von hier
aus in das Institut von Jänike geschickt und reichliche

Beiträge für dasselbe gesammelt. Was Wunder, daß auch

zwischen ihm und Spittler hundertmal die Missionssache besprochen

wurde. Doch war es nicht Blumhardt, sondern der reiche

und fruchtbare Geist Spittlers, in welchem dcr Gedanke

entstand, eine Missionsschule auch hier zu gründen. Blumhardt

wies cs lächelnd als unausführbare Idee zurück. Dieß
schon in den Jahren 1805 nnd später. Jn dem Briefwechsel

beider Freunde von 1807 bis 1815 kehrt je und je mit
Wärme derselbe Gedanke wicdcr. Blumhardt war inzwischen

Pfarrer, Gatte und Vater geworden, und obgleich seine Liebe

zur Mission sich auch da noch in der Herausgabe von Schriften,

die darauf Bczug haben, in gleicher Frische bethätigte,

so war doch jede Spur dcs Gedankens, noch in andrer Weise

für die Mission zu arbeiten, aus seinem Gemüthe verschwunden.

Aber in scincs Freundcs Scclc haftete dcr alte Plan
noch fo fest als je; und es bedurfte nur noch eines Impulses

und einer schicklichen Gelegenheit, um mit demselben

als mit einem fertigen Entwurf hervorzutrete». Beides, der

Impuls und die Gelegenheit, blieb nach Gottes Leitung uicht

aus. — Es war im Jahr 1814, daß cin burschikos-deutsch-

thümlicher Mann, halb Herren- halb vagabundeumäßig
aussehend, mit einem Empfehlungsschreiben von Goßncr in der

Hand, zu Spittler ins Zimmer trat, ihn über die Arbciten der

deutschen Gefcllfchaft ausfragte und dann um irgcnd eine

Beschäftigung bei dcrfclbcn ansuchte. Es war dieß jener

merkwürdige feurig kräftige Kellner, der in den Jahren französischer

Zwingherrschaft Postdircctor in Braunschweig war, und

dort theils durch Verweigerung schamloser Brieferöffnungen,
theils durch unverhaltene deutschthümliche Aeußerungen den

Grimm der wälschen Gewalthaber auf sich zog. Er wurde in
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bie gcßuug nad; Gaffel abgeführt, wo ihn täglich baS SooS

beS Grfd;feßcnS erwartete, wie {a mehrere Witgefangcne unter
feinen genffern füßlirt würben. 3u biefcr Sage griff er —
bisher Watcrialiß bis aufs Slcußerßc, — ju bein Vuft, baS

ihm aüein gefaffen worben War, ju ber Vibct, taS unb fanb
in ibx Die greibeit, Don ber bie Don i(;in früher erßrcbte nur
ber täuffteube Sftattcn war. ©er Uinfftwung ber politifften
©inge im 3at;r 1813 braftte aud) ihm bie greifpreftung. Wad)

aüexlei Ducrjügcu fam er nad) Vafef ju Spittfer. ©iefer
nahm ihn freubfg auf unb fanb in ihm nlcbt nur einen fein*

gcbilbeten reiftbegabten ©eiff, fonbcrn aud; ein feuriges ®e*

inütf;, baS aüe bie flaue, Die in SpitttcrS ©einütt) afS fiiüe
gunfeit lagen, ju beUer gfamine anblies. 3egt war eS Dor
SlUem ber Dfcljät)rige ©ebanfe einer WiffionSfftufe, ber Don

«Kellner in faff enthuffaßifftcr SSSeffe aufgenommen unb betrie*

ben würbe. — Slber nod; fehlte bie ffticflidje ©efegenbeit
jum HerDortreten. Slud; biefe fam. ©ie Vomben Don Spü*

ningen, bie ein feinbfdiger Varbattegrc Don bort jum Vöfen
in bie $armlofe Stabt warf, haben burd; ©otteS gügttng —
ßatt bie SBobnungen — bie Herjen getroffen unb britt ge*

jünbet. Witten in ber aügemeinen Stngß jener fftweren Sage
unb unter bein ungewohnten Slnblirf frember, jum Sbcit ruf*
ßfft*aßatiffter Völfer würbe ber flau jur SluSfül)ruitg reff,
©er erße Vrief SpittlerS an feinen greunb, naftbem baS

«KriegSgewitter gnäbig ffft perjogen, fünbigt biefein bie freu*
bige Votfftaft an, unb wirft bein in abgelegener Sänbliftfeit
wobnenben ^Jfarrberrn bie grage, ja bie gorberung inS ©e*

mütb: „unb ©u mußt ber 3nfpector fein!" GS iff niftt unfre

Slttfgabe, ben ©ang ber Verbanblungen jwifften beiben grcitn*
ben bier näher ju bdeuftten. GS fei genug ju fagen, baf
Spittfer nun baS Gifen fftmiebete, bieweil eS heiß war, —
baß im 3abr 1816 bie hießge WifffonSfftule wohtorganißrt
baßanb, — unb, waS unS ^t'er baS SBübtigße iff, baß bie

beutffte Ghrtffent^uinSgefellfftaft mit ihren burft ganj
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die Festung nach Cassel abgeführt, wo ihn täglich das Loos

des Erschießcns erwartete, wie ja mehrere Mitgefangene unter
seinen Fenstern füstlirt wurden. Jn dicscr Lage griff er —
bisher Materialist bis aufs Acußcrstc, — zu dem Buch, das

ihm allein gclasscn wordcn war, zu der Bibel, las und fand
in ihr die Freiheit, von der die von ihm früher erstrebte nur
der täuschende Schatten war. Dcr Umschwung der politischen

Dinge im Jahr 18l3 brachte auch ihm die Freisprechung. Nach

allerlei Qucrzügcu kam cr nach Basel zn Spittlcr. Dieser

nahm ihn freudig auf und fand in ihm nicht nur einen fein-
gebildeten rcichbcgabtcn Geist, sondern auch ein feuriges
Gemüth, das alle die Plane, die in Spittlcrs Gemüth als stille

Funken lagen, zu Heller Flamme anblies. Jctzt war es vor
Allem der vieljährige Gcdankc cincr Missionsschule, der von

Kellner in fast enthusiastifchcr Weise aufgenommen und betrieben

wurde. — Aber noch fehlte die schickliche Gelegenheit
zum Hervortreten. Auch diese kam. Die Bomben von

Hüningen, die ein feindseliger Barbanègrc von dort zum Bösen
in die harmlose Stadt warf, haben durch Gottes Fügung —
statt die Wohnungen — die Herzen gctroffcn und drin
gezündet. Mitten in der allgemcincn Angst jener schweren Tage
und unter dcm ungewohnten Anblick fremder, zum Thcil
russisch-«statischer Völker wurde der Plan zur Ausführung reif.
Der erste Brief Spittlers an seinen Freund, nachdem das

Kricgsgewitter gnädig sich verzogen, kündigt diesem die freudige

Botschaft an, und wirft dem in abgelegener Ländlichkeit

wohnenden Pfarrherrn die Frage, ja die Forderung ins
Gemüth: „und Du mußt der Inspector sein!" Es ist nicht unsre

Aufgabe, den Gang der Verhandlungen zwischen beiden Freunden

hier näher zu beleuchten. Es sei genug zu sagen, daß

Spittler nun das Eisen schmiedete, dieweil es heiß war, —
daß im Jahr 1816 die hiesige Missionsschule wohlorganisirt
dastand, — und, was uns hier das Wichtigste ist, daß die

deutsche Christenthumsgesellschaft mit ihrcn durch ganz
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©eutfftfanb unb bie Sftweij »erbreiteten sfkriicufarDereinen
eS war, Don ber in ben erßen 3ahren bie WifffonSgefellfftaft
Domebinlift getragen würbe. — ©fc britte Sod;ter war jur
Seit geboren, unb fiebt nod; blübenb unb im Segen unter
unS. —

Rid;t aUc Kiuber biefcr ebrmürbigcn Wutter hatten ein

gleiches SooS beS fröhlichen ©cbeihenS unb ber öffentlichen Sin*

erfennung. 3d; erwähne nur bie Sra ctat*©efeftfd;aft.
Seit bein Vcginn ber beutfften ©efeUfcbaft würben Don leg*
terer unjähfige fleine ftrißfifte Sd;riften als leichtbewaffnete

Sftügen unb Pioniere In bie 2ßctt hinaus gefanbt, um bem

Ungfaubcn unb Slbcrglaubeit aücntbalbcit ju Webren unb Wah*

res ftrißlifteS Sehen ju weden. Vci ben bieten unb mandjer*
fei Slufgaben beS Vereins aber inofttc eS gefftehen, baß biefe

ffeinen Sd;riften niftt immer nad; 3nbatt unb gönn Dor bein

ffrengen Urthett beßanben. ©eßbafb erboten ffft etliche wür*
bige Wänner ber Stabt, einen abgefonberten Verein ju grün*
ben, ber ebcnfofri;r bie genaue Sichtung biefer Schriften, afS

ibre weite Verbreitung ffd; jur eigenen Slufgabc mad;te. So
begann bie bieftge Sractatgefefffftaft ibr Don brr Wutter
abgelöstes felbßßänbigcS Scben. Slber ffe batte einen bornen*

reiften, ihr Dielfaft »erbitterten 2öeg ju geben, ©leift im

Slnfang tbreö felbßßänbigen VeßebcnS ffftr bie raifte Hanb
eines nun läugß babjngcgangeneit 3ürd;er*^5rofefforS, beS bor*

tigen SrägerS eines flaften Rationalismus, herb unb berb über

ffe l>er, unb belegte bie armen „Sractätlein" mit fo beißenbem

Hohn, baß bie SractatgefeUfftaft Don ba an in ihrem SBirfen

gelähmt war unb bis beute noft ein füinmerlifteS Sehen führt.
Veffer gieng eS einer anbern Softter ber beutfften Ghri*

ffenthumSgefeUfftaft: ift meine ben Verein ber greunbe
3fraefS. Sährenb näinlift bie Seiter beS GcntrumS naft
aüen Seiten hin bis in bie weiteße gerne ihre 2ßirffainfeit
emsbebnten, fonnte if;rem Vlicf baS inerfwürbige Votf beS af*

ten VunbeS niftt entgeben. ©ie alte ©efftiftte 3fraefS war
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Deutschland und die Schweiz verbreiteten Particularvereinen
es war, von der in den ersten Jahren die Misstonsgesellschaft

vornehmlich getragen wurde. — Die dritte Tochter war zur
Wclt geboren, und steht noch blühend und im Segen unter
uns. —

Nicht alle Kinder diescr ehrwürdigen Mutter hatten ein

glciches Loos dcs fröhlichen Gedeihens und dcr öffentlichen

Anerkennung. Ich erwähne nur die Tra ctat-Gesellschaft.
Scit dem Beginn der deutschen Gesellschaft wurdcn von
letzterer unzählige kleine christliche Schriften als leichtbewaffnete

Schützen uud Pioniere in die Wclt hinaus gesandt, um dem

Unglauben und Abcrglauben allcnthalbcn zu wchrcn und wahres

christliches Leben zu wecken. Bei den vielen und mancherlei

Aufgaben des Vereins aber mochte eS geschehen, daß diefe

kleinen Schriften nicht immer nach Inhalt und Form vor dcm

strengen Urthcil bestanden. Deßhalb erboten stch etliche würdige

Männer dcr Stadt, cincn abgesonderten Verein zu gründen,

dcr ebensosehr die genaue Sichtung dieser Schriften, als

ihre weite Verbreitung stch zur eigenen Aufgabe machte. So
begann dic hiesige Tractatgesellschaft ihr von dcr Mutter
abgelöstes selbstständigcs Lcbcn. Abcr ste hatte einen dornen-

rcichcn, ihr vielfach verbittcrtcn Wcg zu gehen. Gleich im

Anfang ihres sclbstständigen Bestehcns fuhr die rauhe Hand
eines nun längst dahingegangenen Zürcher-Profesfors, des

dortigen Trägers eines flachcn Rationalismus, herb und derb über

sie her, und belegte die armen „Tractätlein" mit so beißendem

Hohn, daß die Tractatgesellschaft von da an in ihrem Wirken

gelähmt war und bis heute noch ein kümmerliches Leben führt.
Besser gieng es einer andern Tochter der deutschen

Christenthumsgesellschaft: ich meine den Vercin der Freunde
Israels. Während nämlich die Leiter des Centrums nach

allen Seiten hin bis in die weiteste Ferne ihre Wirksamkeit

ausdehnten, konnte ihrem Blick das merkwürdige Volk des

alten Bundes nicht entgehen. Die alte Geschichte Israels war
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für bie GhriffcntbumSfrcttnbc ju bebeutungSDoll, feine jcgige

Grfftcfnung ju mtyßeriöS, bic GrWartung Don einer jufünfttgen
Sßicberbclcbung biefeS VolfeS ju Icbcubtg, als baß fie niebt

etwas für baffelbc hätten Derfufteit fotten. Von ben erwad;fe*

nen fit ihrer Gigcntpinlübfeit crßarrtcn 3ubcn glaubte man

wenig erwarten ju bürfen; bie ifraclütfdje 3ugcnb bot grö*
ßere Hoffnungen bar. Gine cbriftltcbc GrjiebungSanßalt für
3ubcnftnber foUte bcSbalb gegrünbet werben. SpittlerS
Slttge niußcrtc Vafel unb feine Umgegenb mit forfftenbein

Vlirfc, wo etwa ein paffenbcS Sofal bafür, — etüfant genug
unb boft in tcidjt erreichbarer Rahe — ju ftnben wäre. Stuf
beut fübtidjcn Slbbaug beS reijenben Vlauen, ber fo malcrifd)
in unfer Rhelntbal herunterfftaut, liegt ein einfaincS ßillcS

HerrfftaftSgebäube, efnfl baS Gigentbum eines religt'öfcn Rü*
terorbcuS, jcgt Don einer äSirtbJftaft befegt. GS iß Vürg*
len. ©ic weißen Wauern biefeS fiattfiften ©cbäubeS ffnb einem

fftarfen Slttge Don Vafel auS Icid;t erfennbar. ©ortbin folltc
bie projeetirte Slnßalt Dcrlrgt werben. Sfton waren alle 2Segc

gebahnt, eine Stnjabt Kiuber war bereits gefammrit, unb felbft
ber HauSDatcr gefunben, ber mit feiner gainitie borthin jieben
foüte. SlUcitt bie fatbolifftcn Umwof;ner Don Vürgfen, für
ftren ©fanben unb namcittlid) für bic mit ber Rt'tterWobnung
Dcrbunbenc Gapclle fürfttenb, bic nod; t'm ©ebraufte iß, legten

iinüberßciglid;e .£>fnbcrniffe in Den SScg. Sollte man nun ben

flau fallen laffen? Wit niftten! Hinter Vürgfen liegt ein

ftiüeS Shal mit beut freunbftften ©örfd;cn Sigcnfirft. ©ort
war eben ein HauS mit baju gehörigen ©runbffttrfcn feil. 3encr
Warfere Wann, ber mit Vcgcißerung bot Stutrag ber HauSDa*

terßeUe angenommen hatte, faufte auf eigene SpanD Das Spans

fanimt ben ©ütern, nabin bic 3iibenfinbcr ju ffd; unb bte Slnßalt

fftien fertig, ©ie Sbeifnabine für ffe Wud;S auft halb, jitinat
ba eben um jene Seit in unfrer Stabt ein erwaftfener
3ube öffentlift jum Gbrißcntbum übertrat unb burd; ben ehr*

würbigeu, nun in ©ott rubenben Pfarrer Dou Vruitit in ge*

Seiträgt 3, batcrl. ©efeh, IV. 10
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für die Christcnthumsfrcunde zu bedeutungsvoll, seine jetzige

Erfcheinuug zn mysteriös, die Erwartung von ciner zukünftigen

Wicdcrbclcbnng dicfes Volkes zu lebendig, als daß sic nicht

ctwas für dassclbc hattcn vcrfnchcn follcn. Von dcn erwachsenen

in ihrcr Eigenthümlichkeit crstarrtcn Judcn glaubte man

wenig crwartcn zu dürfcnz dic ifraclitischc Jugcnd bot größcre

Hoffnungen dar. Eine christliche Erziehungsanstalt für
Judcnkindcr solltc dcshalb gcgründct wcrdcn. Spittlcrs
Auge musterte Basel uud seine Umgegend mit forschendem

Blicke, wo etwa ein passendes Lokal dafür, — cinfam genug
und doch in lcicht crrcichbarcr Nähe — zu finden wäre. Anf
dcm südlichcn Abhang dcö rcizendcn Blaucn, dcr so malcrifch
in unser Nheinthal heruntcrschaut, licgt cin cinsamcs stillcs

HcrrfchaftSgcbäudc, cinst das Eigcuthum cincs rcligiöfcn Nit-
tcrordcus, jctzt von ciucr Wirthschaft bcfctzt. Es ist Bürg-
lcn. Dic wcißcn Maucrn dicscs stattlichcn Gcbäudcs sind einem

scharfen Auge von Bafel aus lcicht erkcuubar. Dorthin folltc
die projcctirtc Anstalt vcrlcgt wcrdcn. Schon warcn alle Wcgc
gcbahnt, eine Anzahl Kiudcr war bcrcits gefammclt, uud selbst

dcr Hausvater gefunden, dcr mit scincr Familie dorthin zichcn

sollte. Allcin die katholischcn Umwohncr von Bürgten, für
ihrcn Glaubcn und namcutlich für dic mit dcr Nittcrwohuung
vcrbundcnc Capclle fürchtcud, dic noch im Gebrauche ist, legten

unübcrstciglichc Hindernisse in den Wcg. Sollte man nun dcn

Plan fallen lassen? Mit Nichten! Hinter Bürglcn liegt cin

stillcs Thal mit dcm frcundlichcn Dörfchen Sitzcnkirch. Dort
war cbcn cin Haus mit dazu gchörigcn Grundstücken feil. Jcncr
Wackcrc Mann, dcr mit Bcgcistcrung dcn Antrag dcr Hausva-
terstelle angenommcn hattc, kaufte auf cigcuc Hand das Haus
sammt den Gütern, nahm die Judeukiudcr zu sich und dic Anstalt
schien fcrtig. Dic Theilnahme für sie wuchs auch bald, zumal
da eben um jene Zcit in unfrcr Stadt ein erwachsener
Jude öffentlich zum Christcnthum übertrat und durch den

ehrwürdigen, nuu in Gott ruhcndcn Pfarrer von Brunn in ge-

BeltrZge z. vatcrl. Gesch. iv, Iti
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brängtDoüer Kirfte getauft würbe. GS iff bieß ber jegt in
3crufalem wirfenbe 3ubcnmifffonar GiDafb.

Slüein ein fftmerjlid;er Umffanb jerfförte naft furjer 3eit
bie tieblifte sfjflanjung. ©er Warfere, fonff fo befonnene Wann,
wcld)er im Sluftrag ber GbrißentbuinSgcfeUfftaft als HauSDa*

ter bie 3ubenfinber leitete unb erjog, gerietb für eine 3eülang
in bie Sabrjrintbe beS Separatismus unb Wi;ßiciSmuS, unb

nod; che er ffft wieber jureftt fanb, War bie Slnßalt aufgelöst.

©iefe Grfabrung wirftc fäbmenb auf biefen ganjen 3weig

ftrißtifter SBtrffainfctt. GS bauerte mehrere 3abre, che mit
neuer Gnergie ber ©ebanfe, für 3frael etwas ju tbun, wieber

aufgenommen Würbe, ©rft im 3abre 1834 gelang eS, einen

innerlich gefunben, felbßßänbigen Verein inS Sehen ju rufen,
ber jegt unter bein Rainen „Verein ber greunbe 3fraetS" ne*

ben ben anbern Söfttern ber Wuttergefettfftaft In unfrer Stabt
eine erfreuliche SEBirffamfeit entfaltet.

©oft am wenigffen bürfen wir berjenigen Softter ber

beutfften GhrißentbuinSgefcUfd;aft Dergeffen, bie nun feit 30

3abrcn im Segen blüht, unb felbft wieber bie frufttbare Wut*
ter jablreifter Söfttcr geworben iff, — t'ft meine bie Slnßalt
in Veuggen jur Vilbung Don Slrmenfftullehrern
unb jur Rettung DerWabrtoStcr Kinber.

SUS t'm 3abr 1818 ber feiige Vfumbarbt in Slngetegen*

betten ber Wifßon eine Reife burft ©eutffbfaitb unb HoUanb

maftte, ba flagten feine an Spittfer gerichteten Vriefe Dielfaft
über ben traurigen retigiöfen 3uffanb Dieler ©egenben beS Va*
terlanbeS. ©a war benn ber ffebcnbe Refrain in beS greun»
beS Slntwort: „Wir foUten eben auft Wffßonarien für bie Hei*
matb baben!" — Unb fprad) Vfuinf;arbt Don gablreicben 3üng*
fingen, bte ffft ba unb bort jum WifffonSbienft melben, bie

aber ber nötbjgen inteUectueüen ©abeit ermangefn, fo bj'eß eS

in SpittlerS Vriefen: „unb wir fönnen unb muffen ffe boft
brauchen!" ©iefe ©ebanfen fri;ffaüiffrten ffft in biefem ©elfte
halb unb fftneU ju einem neuen, Wobtgeorbnetett *pian. Um
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drängtvoller Kirche getauft wurde. Es ist dieß der jetzt in
Jerusalem wirkende Judenmisstonar Ewald.

Allein ein schmerzlicher Umstand zerstörte nach kurzer Zcit
die liebliche Pflanzung. Der wackere, sonst so besonnene Mann,
welcher im Auftrag der Cbristenthumsgcsellschaft als Hausvater

die Judenkinder leitete und erzog, gericth für eine Zeitlang
in die Labyrinthe des Scparatismus und Mysticismus, und

noch che cr sich wicdcr zurecht fand, war die Anstalt aufgelöst.
Diese Erfahrung wirkte lähmend auf diesen ganzen Zweig
christlicher Wirksamkeit. Es dauerte mehrere Jahre, che mit
neuer Energie der Gedanke, für Israel etwas zu thun, wieder

aufgenommen wurde. Erst im Jahre 1834 gelang es, einen

innerlich gefunden, selbstständigen Verein ins Leben zu rufen,
der jetzt unter dem Namen „Verein der Freunde Israels"
neben den andern Töchtern der Muttergesellschaft in unsrer Stadt
eine erfreuliche Wirksamkeit entfaltet.

Doch am wenigsten dürfen wir derjenigen Tochter der

deutschen Christcnthumsgefellschaft vergessen, die nun seit 30

Jahrcn im Segen blüht, und selbst wicdcr die fruchtbare Mutter

zahlreicher Töchter geworden ist, — ich meine die Anstalt
in Beuggen zur Bildung von Armenschullehrern
und zur Rettung verwahrloster Kinder.

Als im Jahr 1818 der selige Blumhardt in Angelegenheiten

der Mission eine Reise durch Deutschland und Holland
machte, da klagten seine an Spittler gerichteten Briefe vielfach

über den traurigen religiösen Zustand vieler Gcgcndcn des

Vaterlandes. Da war denn der stehende Refrain in des Freundes

Antwort: „wir sollten eben auch Misstonarien für die

Heimath haben!" — Und sprach Blumhardt von zahlreichen
Jünglingen, die sich da und dort zum Missiousdicnst melden, die

aber der nöthigen intellectucllen Gaben ermangeln, so hieß es

in Spittlers Briefen: „und wir können und müssen sie doch

brauchen!" Diese Gedanken krystallisirten sich in diesem Geiste

bald und schnell zu einem neuen, wohlgeordneten Plan. Um
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jene 3eit gefftab eS, baß Spittfer an einein heitern Sommer*
abcnb mit feinem greunbe, bem Damaligen Scbitlinfpector Stl*
lex In 3offngen, „auf einem ber fd;önffen fünfte am Rl;cin"
— Wie fürjfid) bic SlUgcincine 3eitung bie *Pfafj nannte, —
in lebbaftem ©cfpräd;e auf unb ab gieng. ©aS war genau
ber rechte Wann, um neue ©lut für ben erfaßten flau in

SpitttcrS ©emütb ju gießen, jugleift aber bie wertbDoüßcu
SBinfe über ©eßaft unb Ginrid;tung einer folften Slnffalt ju
geben. 2Bäbrenb 3eller immer neues Siftt unb geucr in fei*

neS greunbeS ©etnütb goß, abnete er fo wenig als bort 3o*
feph Dor ^fcarao, baß baS ©efpräft mit beut 2öorte enbigen

würbe: „weif benn bir ©Ott folfteS aUeS bat funb getban, fo

iff feiner fo weife unb fo Derßänbt'g als bu; ©u follff
über baS HauS gefeget fein!" — Slttd) hier woUen wir nicht

Weiter inS Ginjetne gel;cn. GS fei genug ju fagen, baß aud)

3elfer nur naft langem SSibcrßrebeu bem unabwciSlicben Vit*
ten fcincS greunbeS nachgab, ja baß er, als er cinß Don ber

SftWcijerfeite her baS Sd;foß Vcuggeu befab, in bie SSortc

ausbrach: „ba möftt' id) nt'cbt tobt fein!" — „unb id) aud)

niftt", erwieberte feine Würbige Hausfrau. Splittern aber gc*
lang eS, nt'cbt nur 3eüer, fonbern auft fonß Diele greunbe für
bie Safte ju gewinnen, unb fo ßebt jegt bie fftöne Slnffalt als
eine weitere Softter ber WuttcrgefeUffbaft blübeub ba.

Roch fönnten bie gäben ohne Diel Wübc aufgefunben wer*
ben, an benen auft nod; einige anbere ftrißlifte Vereine, wie
Die Saubffuinincn*Slnßalt im ^ifgerbof ju Rieben unb bie

Slnßalt auf Gbn'fftona mit ber beutfehen GbrißcntbuinSgefcU*
frbaft jufamincnt;ängen. Slllein eS wirb 3b>ten, meine Herren,
nicht entgangen fein, baß in ber GutWicfIitngSgcfd;id;te biefeS

Vereins ffd; naft unb naft baS Sehen beffclbcn in Die ^Jcrfon
eincS einjigen WanneS jufanmtenjieljt, wäbrenb ber Verein
als foffter mcf;r Derfd)winbet. GS iff ihm barin gegangen wie
es bei alternben ^erfonen ju geljen pflegt, ©ie gunttionen
ber ineißen SebenSgebiete beS SeibeS boren naft unb nad) auf,
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jene Zeit geschah es, daß Spittler an einem heitern Sommerabend

mit seinem Freunde, dem damaligen Schulinspector Zeller

in Zosingen, „auf einem der schönsten Punkte am Rhein"
— wie kürzlich die Allgemeine Zeitung die Pfalz nannte, —
in lebhaftem Gespräche auf und ab gieng. Das war genau
der rechte Mann, um neue Glut für dcn erfaßten Plan in

Spittlcrs Gemüth zu gießen, zugleich aber die werthvollstc»
Winke über Gestalt und Einrichtung einer solchen Anstalt zu

geben. Während Zcller immer neucs Licht nnd Fcucr in
scincs Freundes Gemüth goß, ahnetc cr so wenig als dort
Joseph vor Pharao, daß daS Gespräch mit dein Worte endigen

würde: „weil dcnn dir Gott solches alles hat kund gethan, so

ist keiner so weife und so verständig als du; Du sollst

übcr das Haus gcfetzct sein!" — Auch hier wollen wir nicht

weiter ins Einzelne gehen. Es sei genug zu sagen, daß auch

Zcllcr nur nach langem Widerstreben dcm unabwcislichen Bitten

seines Freundes nachgab, ja daß er, als cr einst von dcr

Schwcizerseite hcr das Schloß Bcuggen besah, in die Worte
ausbrach: „da möcht' ich nicht todt sein!" — „und ich auch

uicht", erwiederte scine würdige Hansfrau. Spittlcrn abcr

gclang es, nicht nur Zeller, sondern auch sonst viele Freunde für
die Sache zu gewinnen, und so steht jetzt die schöne Anstalt als
eine weitere Tochter der Muttcrgcfcllschaft blühend da.

Noch könnten die Fäden ohne vicl Mühe aufgefunden werden,

an denen auch noch einige andere christliche Vereine, wie
die Taubstummen-Anstalt im Pilgerhof zu Riehen und die

Anstalt auf Chrischona nu't der deutschen Cbristcnthumsgescll-
schaft zusammcnhängen. Allein eö wird Ihnen, meine Hcrrcn,
nicht entgangen scin, daß in dcr Entwicklungsgeschichte dieses

Vereins sich nach und nach das Lcbcn dcssclbcn in die Person
cincs einzigen Mannes zusammenzieht, während der Verein
als solcher mehr verschwindet. Es ist ihm darin gegangen wie
es bei alternden Personen zu gehen Pstegt. Die Funktionen
der meisten Lebensgebiete des Leibes hören nach und nach auf,

16*
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unb nur noft in rinjelnen Drganen äußert ffft baS Dorljanbene

Sehen. So aud; in ber beutfften Gbrt'ßentbumS*®cfeUfd;aft.
SQBäbrenb eine befonbere gdutilt'e um bie anbere ffft auS bem

Wutterfftooße ablöste, ffeng inittferweife unDcrfefyenS bie Wut*
ter felbft ju altera an. Sie hatte Ihr hefteS Vermögen an
Ihre Söftter abgegeben, unb aud) ihre woblbereftnetßen Wittcl,
fid) felbß ju Derjüngen, wollen unb werben niftt gelingen.
Sie bat ihre große, fftöne Slufgabe untabelift gelöst ju ihrer
3eit; eS hieße beu ©ang ber incnffttiften unb göttfiften 2Bege

Dcrfennen, woüte man baS SBaltcn beS ©eiffcS an Gine gornt
bannen, unb wäre biefe aud; in ihrer Seit eine noft fo fftöne
unb fegcnSreifte gewefen. ©erfetbe ©eiff, ber einff biefe gönn
gefftaffen, Wirb ffft anbere gönnen wieber wählen, ©ie beutfd)e

GbrißentbumS*®efeUfftaft, bie jegt nur noft auf jweicr Wän*
ner Schultern ruht, wirb mit ihnen ju ©rabe geben; aber ihr
Slnbenfen foU unter unS im Segen bleiben!

-??-•-
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und nur noch in einzelnen Organen äußert sich das vorhandene

Leben. So auch in der deutschen Christenthums-Gesellschaft.

Während eine besondere Fâmilie um die andere sich aus dem

Mutterschooße ablöste, sieng mittlerweile unversehens die Muttcr

selbst zu ältcrn an. Sie hatte ihr bestes Vermögen an

ihre Töchter abgegeben, und auch ihre wohlberechnetsten Mittel,
sich selbst zu verjüngen, wollen und werden nicht gelingen.
Sie hat ihre große, schöne Aufgabe untadelich gelöst zu ihrer
Zeit; es hieße den Gang der menschlichen und göttlichen Wege
verkennen, wollte man das Walten des Geistes an Eine Form
bannen, und wäre diese auch in ihrer Zeit eine noch so schöne

und segensreiche gewesen. Derselbe Geist, dcr einst diese Form
geschaffen, wird sich andere Formen wieder wählen. Die deutsche

Christenthums-Gesellschaft, dic jctzt nur noch auf zwcicr Männer

Schultern ruht, wird mit ihnen zu Grabe gehen z aber ihr
Andenken soll untcr uns im Segen bleiben!
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