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2. Jto bem Jtuffa^c übet Btyff unb bcffen

^eiCagen.
SDa« erfte ©tücf unferer ©amnilung, bie Slrbeit über 3ln=

brea« SRöff, ift ba« SSermädjtnifj eine« ber ©rünber unferer @e=

feflfctyaft, jugleidj eine« unfrer cifrigften STRitglieber. SBäre ber

Skrfaffer nidjt »löijlidj »om £obe überrafdjt Worben, fo würben

toir biefelbe freutet) in anberer ©eftalt tyaben bieten fönnen. SDer

S3ortrag, ben §err profeffor £>euöler at« SRcctor ber Unioerfität

am 4. SRo». 1867 tyielt, unb in weltfjein er tut« ba« Silb eine«

unfrer »erbieuteften SDtitbi'uger in tebeubigfter SBeife »or bie Stiu

gen fütyrte unb jugleidj eine intereffante gtifobe ber Sa«ler ©e=

fdjidjte ftarer unb au«fütyrlidjer, al« e« bistyer »on irgenb einer

Seite gefdjetyen roar, bavftefltc, tyatte fidj be« lebtyafteficu Sft=

falle« ber fämmtlidjen 3"työver ju erfreuen, unb ba« Serlaugen,
ityn gebrudt ju befit)en, mufjte ftdj afleuttyalben regen. 3<ty

äufjerte gegen «perrn £)eu«lcr fofort bcnSBuufd), er ntödjte ben=

felben ttnferen Seiträgen einoerteiben. gr evFlävte fidj bereit

baju, fprad) jebodj bie Stbfid)t au«, ityn erft umzuarbeiten, ba

eine auefütyrlidjereSctyaubhtug bc« ©toffe« wünfctyen«wertty wäre,
al« bie beut Vortrage jugemeffene fnrje 3eit geftattet l)^be. Sei
fsäteren Unterrcbungeu äußerte er fidj, er motte bie SDarfteflung
ber 3ugenbgefd)idjte ganj loegtaffen, bafür follte bie im Sefit^e

»on §errn gourector gedjter beftnblidje Slutcbiograbtyie SRöff«

»oflftänbig abgebrucft Werben; eine jweite Scitage fottten bie int

©taat«ard)i»e aufbewatyrteu Sriefe bilben, bie SRtjff au« bem

SRa»»enfriege au bie SRegieruug gefdjrieben. Seiber ift §eu«ler,
burd) anbere Slrbeiten unb ©efdjäfte »ertyinbert, nidjt baju ge=

fommen, bie beabfidjtigte Umarbeitung in ben uädjften STRonaten

nadjbrücfliaj an bie Spanb ju ltetymen, uub eben at« er bie« ju
ttyun im Segriffe war, tyat ityn ber Stob in ber unerwartetften
SBeife tyingerafft. SRocty in ben legten ©tuuben feine« Seben«

tyat biefe Slrbeit feine ©ebanfen befdjäftigt. Slm 11. Slpril 1868,
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2. Au dem Aufsähe über Wyff und dessen

Beilagen.
Das erste Stück unserer Sammlung, die Arbeit über

Andreas Ryff, ist das Vermächtniß eines der Gründer unserer

Gesellschaft, zugleich eines unsrer eifrigsten Mitglieder. Wäre der

Verfasser nicht plötzlich vom Tode überrascht worden, so würden

wir dieselbe freilich in anderer Gestalt haben bieten können. Der

Vortrag, den Herr Professor Heusler als Rector der Universität

am 4. Nov. 1867 hiclt, und iu welchem er uns das Bild eines

unsrer verdientesten Mitbürger in lebendigster Weise vor die Augen

führte und zuglcich eine interessante Episode dcr Basler
Gcschichte klarer uud ausführlicher, als cs bisher von irgend ciucr

Seite geschehen war, darstellte, hattc sich des lebhaftesten

Beyfalles der sämmtlichen Zuhörer zu erfreuen, und das Verlangen,

ihn gedruckt zu besitzen, mußte sich allenthalben regen. Ich
äußerte gegen Hcrrn Heuslcr sofort dcn Wunsch, er möchte

denselben unseren Beiträgen einverleiben. Er erklärte sich bereit

dazu, sprach jedoch die Absicht aus, ihn erst umzuarbeiten, da

eine ausführlichere Behandlung dcö Stoffes wünschenöwerth wäre,
als die dem Vortrage zugemessenc kurze Zcit gestattet habe. Bci
späteren Unterredungen äußerte cr sich, er wollc dic Darstellung
der Jugeudgeschichte ganz weglassen, dafür sollte die im Besitze

von Herrn Courector Fcchtcr befindliche Autobiographie RyffS
vollständig abgedruckt wcrdcn; eine zweite Beilage sollten die im

Staatsarchive aufbewahrten Briefe bilden, die Ryff aus dem

Rappenkriege an die Regierung geschrieben. Leider ist Heusler,
durch andere Arbeiten uud Geschäfte verhindert, nicht dazu

gekommen, die beabsichtigte Umarbeitung in den nächsten Monaten
nachdrücklich an die Hand zu nehmen, nnd eben als er dies zu

thun im Begriffe war, hat ihn der Tod in der unerwartetsten
Weise hingerafft. Noch in den letzten Stunden seines Lebens

hat diese Arbeit seine Gedanken beschäftigt. Am 11. April 1868,
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e« war ber ©am«tag in ber gtyarwodje, fetyrte er gegen SBlittag

au« einer ©ifeung nadj Spaufe jurücf, fprad) aber im Sorbeigetyn

bei Spxn. gonrector gedjter »or unb untertyielt ftcty mit^ biefem

über bie Slrt unb SBeife, wie bie «Verausgabe ber 3ugenbgefdjidjte

mit feiner eigenen Slrbeit in Serbinbung ju bringen fei. §ier=

auf begab er ftdj in feine natyegetegene SBotynung, unb eine ©tunbe

barauf war er eine Seidje.

3n ben tyinterlaffenen Sanieren «peuSter« fanben flcty jWei

Slnfänge »on Umarbeitungen feine« 35ortrage«. SDie erfte, mit
bem SDatum „ 25. SRo». 1867" umfafjt nietyt biet metyr at« eine

©eite, fie trägt bie Ueberfctyrift: „ SRappenfrieg. Slnfänge ber

Sewegung." SRadj einigen eiuleitenben SBorten fommt ber 33er*

faffer auf Senityarb Sranb ju fpredjen, ber bei ben Slnfängen

ber Sewegung al« Sanboogt auf garnöburg fidj für bie SeU

legung be« Streite« ttyätig gejeigt, unb beginnt mit einer furjen
SDarftettung »on beffen frütyerem Seben«gange, bie aber bei gr=

wätynung feine« gintritte« in ben Ärieg«bienft unter Sebaftian

©ctyertlin »on Surtenbad) ptö^licty abbrietyt.

Sin jweite« Sntctyftüd flammt wotyt au« ben testen Sagen

§eu«Ier« unb enttyält ben Slnfang ber jetjt befiniti» »orgenom*

menen Umarbeitung. SRacty einigen einteitenben SBorten wirb

auf bie „ »orftetyenbe ©eibftbiograptyie »on Slnbrea« SRtjff" »er=

wiefen unb jugleidj bebauert, bafj fte mit feiner Sertyeirattyung

unb feinem gintritt in« öffenttidje Seben abbreetye. „SDie Stuf*

jeictynungen eine« foldjen Seobactyter« über feine grfatyrungen im

bürgerlictyen Seben mufjten gewifj »iete Setetyrung über bie öffcnt=

lictyen 3uftänbe jener 3^it bieten. 3" grmangtung eine« foletyen

gütyrer« fuetyen wir un« ein Silb »ou biefen 3uftänben ju ent*

Werfen." SDie ©djilberung berfelben beginnt mit bem ©egenfafce

ber fattyolifdjen unb ber proteftantifdjen Sattei in ber gibgenof=

fenfdjaft unb bridjt auf ber erften Spalfte ber britten ©eite ab.

©obann fanb ftdj ba« goneept jum Sortrage, unb bann bie

au« biefem jufammengejogene unb abgefürjte SReinfdjrift be« Sor=

trage« felbft. SDie letztere ift e«, welctye tyier bem SDrude über=
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es war der Samstag in der Charwoche, kehrte er gegen Mittag
aus einer Sitzung nach Hause zurück, sprach aber im Vorbeigehn

bei Hrn. Conrector Fechter vor und unterhielt sich mit. diesem

über die Art und Weise, wie die Herausgabe der Jugendgeschichte

mit seiner eigenen Arbeit in Verbindung zu bringen sei. Hierauf

begab er sich in seine nahegelegene Wohnung, und eine Stunde

darauf war er eine Leiche.

Jn den hinterlassenen Papieren Heuslers fanden sich zwei

Anfänge von Umarbeitungen seines Vortrages. Die erste, mit
dem Datum „ 25. Nov. 1867 " umfaßt nicht viel mehr als eine

Seite, sie trägt die Ueberschrift: „Rappenkrieg. Anfänge der

Bewegung." Nach einigen einleitenden Worten kommt der

Verfasser auf Bernhard Brand zu sprechen, der bei den Anfängen
dcr Bewegung als Landvogt auf Farnsburg sich für die

Beilegung des Streites thätig gezeigt, und beginnt mit einer kurzen

Darstellung von dessen früherem Lebensgange, die aber bei

Erwähnung seines Eintrittes in den Kriegsdienst unter Sebastian

Schertlin von Burtenbach plötzlich abbricht.

Ein zweites Bruchstück stammt wohl aus den letzten Tagen

Heuslers und enthält den Anfang der jetzt definitiv vorgenommenen

Umarbeitung. Nach einigen einleitenden Worten wird

auf die „vorstehende Selbstbiographie von Andreas Ryff"
verwiesen und zugleich bedauert, daß sie mit seiner Verheirathung
und seinem Eintritt ins öffentliche Leben abbreche. „Die
Aufzeichnungen eines solchen Beobachters über seine Erfahrungen im

bürgerlichen Leben müßten gewiß viele Belehrung über die öffentlichen

Zustände jeuer Zeit bieten. Jn Ermanglung eines solchen

Führers suchen wir uns ein Bild von diesen Zuständen zu

entwerfen." Die Schilderung derselben beginnt mit dem Gegensatze

der katholischen und der protestantischen Partei in der Eidgenossenschaft

und bricht auf der ersten Hälfte der dritten Seite ab.

Sodann fand sich das Concept zum Vortrage, und dann die

aus diesem zusammengezogene und abgekürzte Reinschrift des

Vortrages selbst. Die letztere ist es, welche hier dem Drucke über-
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geben Wirb. SBir muffen e« freilid) im työdjften ©rabe bebauern,

bafj e« bem »erewigten Serfaffer nietyt geftattet war, fein Sor=

tyaben au«jufütyreit unb feinen Slrbeiten über bie SBirren ber

SDreifjigerjatyre unb über beu Sauernfrieg »on 1653 eine aii«=

fütyrlidje Sefdjreibung be« SRappenfriege« an bie ©eite ju fefjen;
wir Werben un« aber immertyin über bie flare unb anfctyautidje

SDarftcflung freuen, bie er un« in feinem 33ortrage tyintcr=

laffen tyat.' ¦

SDen Slbfidjten be« Serftorbenen entfprectyenb tyaben Wir

feiner Slrbeit bie »on itym namtyaft gemadjten Seilagen beigege=

ben. SDie 3«gcrcbgefctyidjte »on SRttff ift »on ityrem gegenwärtigen

Sefttjer, Spexxn gonrector Dr. gedjter, beffen Serbienfte at« Spex*

au«geber ber Siogtaptyien be« Styoma« unb be« gelir Starter
befannt finb, jum größeren Ityeile fdjon frütyer tyerau«gegeben

Worben in ©treuber« SaSler SLafdjenbucty auf 1851, e« fdjien
aber paffenb, je^t im Stnfdjluffe an §eu«ter« 33ortrag, ber ba«

3ntereffe für ben SIRann auf« SReue waetygerufen unb un« ju=

gleid) ben tyiftorifctyen «pintergrunb ju bein in ber Siograptyie

gefctyilberten Sriüatleben enttyüttt, eine neue §erau«gabe ju »er=

anftatten. SBie gedjter feiner Seit im £afdjenbudje rietytig bt*

merft tyat, bilbet biefe Siograptyie eine intereffante grgänjung ju
benjenigen ber beiben Setter, namentlid) ju ber be« gelir, bie

fo jiemlid) in biefelbe 3eit fällt (SRttff lebte »on 1550 — 1603,

gelir Slatter »on 1536 — 1614). SDort ift e« ein SaSler @e--

letyrter, tyier ein Kaufmann, ber un« feinen SilbungSgang fdjil=

bert, unb fo fütyren un« biefe Siograptyien in bie »erfdjiebenen

Greife be« Sa«Ier Seben« ein, ergänjen uub erflären fidj gegen=

feitig.') §err gedjter War burdj anbere Slrbeiten, namentlid)

') SC« öcridjt beS gelir «plattet über baS groge- Sterben »on 1564 in
ber feiner 3ugmbgejd)idjte beigefügten ^ottj über bie fiebeu regterenben ^ejlk
lenjen (gedjter, a.a.O., 193 f.) erljatt eine ergtetfenbe 2lu§fiil)rung in ber

©djitbeumg 9ftt)P, ber uni in bie SMitte einer burd) bte 5pejt fdjmer l)eim=

gefudjten gamilie fütyrt, aua) feine eigene glücflid) überftanbene Sranftjeit be=

fdjreibt. ©eine 3IuSfage, man »ermeine, ba§ gegen 12,0(X) 5LRenfdjen bamalä
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geben wird. Wir müssen es freilich im höchsten Grade bedauern,

daß es dem verewigten Verfasser nicht gestattet war, sein

Vorhaben auszuführen und seinen Arbeiten über die Wirren der

Dreißigerjahre und über den Bauernkrieg von 1653 eine

ausführliche Beschreibung des Rappenkrieges an die Seite zu setzen;

wir werden uns aber immerhin über die klare und anschauliche

Darstellung freuen, die er uns in seinem Vortrage hinterlassen

hat.' -

Den Absichten des Verstorbenen entsprechend haben wir
seiner Arbcit die von ihm namhaft gemachten Beilagen beigegeben.

Die Jugendgeschichte von Ryff ist von ihrem gegenwärtigen
Besitzer, Herrn Conrector Dr. Fechter, dessen Verdienste als

Herausgeber der Biographien des Thomas und des Felix Platter
bekannt sind, zum größeren Theile schon früher herausgegeben

worden in Strcubers Basler Taschenbuch auf 1851, es schien

aber passend, jetzt im Anschlüsse an Heuslers Vortrag, der das

Interesse für den Mann aufs Neue wachgerufen und uns

zugleich den historischen Hintergrund zu dem in der Biographie
geschilderten Privatleben enthüllt, eine neue Herausgabe zu

veranstalten. Wie Fechter seiner Zeit im Taschenbuche richtig
bemerkt hat, bildet diese Biographie eine interessante Ergänzung zu

denjenigen dcr beiden Platter, namentlich zu der des Felix, die

so ziemlich in dieselbe Zeit fällt (Ryff lebte von 1550 — 1603,

Felir Platter von 1536 — 1614). Dort ist es ciu Basler
Gelehrter, hier ein Kaufmann, der uns seinen Bildungsgang
schildert, und so führen uns diese Biographien in die verschiedenen

Kreise des Basler Lebens ein, ergänzen und erklären sich

gegenseitig.') Herr Fechter war durch andere Arbeiten, namentlich

>) Der Bcricht des Felir Platter über das große- Sterben von 1S64 in
der seiner Jugcndgeschichte beigefügten Notiz über die sieben regierenden
Pestilenzen (Fechter, a.a.O., 193 f.) erhalt eine ergreifende Ausführung in der

Schilderung Ryffs, der uns in die Mitte einer durch die Pest schwer

heimgesuchten Familie sührt, auch seine eigene glücklich überstandene Krankheit
beschreibt. Seine Aussage, man vermeine, daß gcgen 12,O(X) Menschen damals
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feine Settyeiligung an ber amttidjen Sammlung ber etbgenöf=

ftfctyen Slbfctyiebe, »ertyinbert, bie §erau«gabe felbft ju über;

netymen, fteflte aber bein Unterjeidjneten, ber bie ©actye an bie

Spanb natyin, ba« SÜRanufcript mit ber anerfennenSwerttyeften Se=

reitwittigfeit jur Serfügung. SDie Sriefe, wetctye bie jweite Set«

tage bitben, finben ftcty auf bem ©taatSardji», fte finb mit ben

übrigen wätyrenb ber 3atyre 1591 —94 an bie SRegterung etn=

gelaufenen, auf ben ©treit jwifdjen Stabt unb Sanb bejüglictyen

©ctyreiben in ben Sanb L 169, N°2: Sauren Rebellion »on

1591 —1594 u. f. w., jiifammengebunben. SDer 3ntyalt ber Sriefe
ift im SBefetttlidjen berfelbe, ber in erweiterter gornt in ber »on

SRtjff »erfaßten Sefctyreibung be« SRappenfriege« (f. ©. 173) wie=

berfetyrt. Slflein aud) neben biefer betyatten bie inmitten ber

greigniffe gefdtyriebeueit Sriefe ityren eigenttyümlidjen SBertty. SDer

flare Slicf, mit weldjem SRtjff bie ganje ©adjtage überfctyaut, bie

rutyige Sefonnentyeit, bie er in feiner fctywierigen Stellung ent;

faltet, ber SDcutty unb bie ©eifteSgegenwart, bie ityn in ben ge=

fätyrtidjften Slugeublicfeu nidjt »ertaffen, bie Unermüblidjfeit, mit
weldjer er, in ber einen Spanb bie §eltebarte, in ber anbern bie

Sdjreibfeber,') allen Dbliegentyeiten feine« Slmte« nactyfommt,
treten un« tyier in ben anfdjaulidjften unb unoerbädjtigften, weil

gleidjjeitigen, nidjt erft tyintennacty juredjt gemaetyten 3eugniffen

entgegen; wir fetyen bie greimüttyigfeit, mit weldjer er ben Se:
työrben gegenüber auftritt,2) lernen ben Unmutty fennen, ben er

über bie nngewafctyenen SIRäuIer ber Sürger empfinbet;3) bie

Stimmung, bie ityn in ben »erfdjiebenen SBenbungen, wetdje bie

Sadje nimmt, erfudt, Seforgnijj, «poffnung, greube, giebt ftd)

in unmittelbarfter SBeife funb.

»erfterben, erljatt tyinwieberum eine llinfdjranfung burd) plattet, ber ben um*
laufcnbeit ©evüditen gegenüber in Serbinbung mit bem Cberftpfarrer ©utjer
eine genauere ©djäfcung ju madjen ßerfudjte unb naljeju 4000 lobte IjerauS*

gebradjt Ijat.
') @. 160.
3t 3. 33. ©. 148. 149. 151. 154.

3) ©. 160.

SJeiträge 9r II

seine Betheiligung an der amtlichen Sammlung der eidgenössischen

Abschiede, verhindert, die Herausgabe selbst zu

übernehmen, stellte aber dem Unterzeichneten, der die Sache an die

Hand nahm, das Manuscript mit der anerkennenswerthesten

Bereitwilligkeit zur Verfügung. Die Briefe, welche die zweite Beilage

bilden, finden sich auf dem Staatsarchiv, sie sind mit den

übrigen während der Jahre 1591 —94 an die Regierung

eingelaufenen, auf den Streit zwischen Stadt und Land bezüglichen

Schreiben in den Band 1, 169, M 2: Bauren RsbsIIion von
1591 —1594 u. s. w., zusammengebunden. Der Inhalt der Briefe
ist im Wesentlichen derselbe, der in erweiterter Form in der von

Ryff verfaßten Beschreibung des Rappenkrieges (s. S. 173)
wiederkehrt. Allein auch neben dieser behalten die inmitten der

Ereignisse geschriebenen Briefe ihren eigenthümlichen Werth. Der
klare Blick, mit welchem Ryff die ganze Sachlage überschaut, die

ruhige Besonnenheit, die er in seiner schwierigen Stellung
entfaltet, der Muth und die Geistesgegenwart, die ihn in den

gefährlichsten Augenblicken nicht verlassen, die Unermüdlichkeit, mit
welcher er, in der einen Hand die Hellebarte, in der andern die

Schreibfeder/) allen Obliegenheiten seines Amtes nachkommt,
treten uns hier in den anschaulichsten und unverdächtigsten, weil

gleichzeitigen, nicht erst Hintennach zurecht gemachten Zeugnissen

entgegen; wir sehen die Freimüthigkeit, mit welcher er den

Behörden gegenüber auftritt,?) lernen den Unmuth kennen, den er

über die ungewaschenen Mäuler der Bürger empfindet; 2) die

Stimmung, die ihn in den verschiedenen Wendungen, welche die

Sache nimmt, erfüllt, Besorgniß, Hoffnung, Freude, giebt sich

in unmittelbarster Weise kund.

verstorben, erhält hinwiederum eine Einschränkung durch Platter, der den

umlaufenden Gerüchten gegenüber in Verbindung mit dem Oberstpfarrer Sulzer
eine genauere Schätzung zu machcn versuchte und nahezu 4<XX) Todte
herausgebracht hat.

>> S. 160.

^ Z. B. S. 146. 14S. 1S1. 1S4.

«) S. 160.

BelirZgk gr II
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SDie britte Seitage enttyätt ben Seridjt SRtjff« über bie in

Stugft unter feiner Seituug gemadjten SluSgrabuiigen, befonber«

über bie gntbecfung be« bortigen £tyeater«. 3<ty bin auf ben=

felben burd) meinen Sater aufmerffam gemactyt worben, ber »or

nun breijjig 3atyrett ben betreffenben Slbfdjnitt au« beut 3»'fel
abgefctyrieben jum Setynf einer »on unferer ©efeflfdjaft bamat«

projectierten Sefdjieibung »on Augusta Rauracorum (»gl. Sei=

träge I, vn). g« fdjien mir jur gtyaracterifterung SRtjff« nidjt
tutwid)tig, einen StuSjug auü jenem Slbfdjnitte ju geben, gincit
»oflftänbigen Stbbrucf tyictt id) an biefer Stelle nietyt für paffenb.

STRöge bie 3eit nidjt ferne fein, wo bie antiauarifetye ©efeflfdjaft,
bie, auS bem Sdjoofje ber unfrigen tyev»orgcgangeu, jenen ^pian

ju bem ityrigcu gemadjt tyat, burd) »erfdjiebene llmftänbe aber an
ber StiiSfiityiung bis batyin getyinbert worben ift, fie mit gifolg
Wieber an bie «vpaub netyinen fann.

SlfS »ierte Scitage enblidj l)abe id) jur grgäniung be«

Seite 31 »ou £>eu6lev Semerften eine Stufjatylung unb SefdjreU

bttttg ber fdjriftftellerifctyen Slrbeiten SRtjff« gegeben. SDcn Se=

fitjevn bev betreffenben SOlanufcripte, fowie ben Spexxn Slrd)i»=

beamten, wetdje mir bie giuftctytnatyme unb Senuljung berfelben

geftattet tyaben, fage idj tyiemit nieiiien beften SDanf.')

') 3u SBetvcff be» at» OTünjbüdjIein »erjeidjneten SScrfdienS mbdite id)

nod) golgeubc» bemerfen. 3dj babe jenen Kamen gewaljlt, weil fid) mir ein

anberer, ber ben 3"t,n" beffelbeu furj bcwdmetc, nidit barbot unb weit bie

an bal 3n»entar bev TOünjfammutng üd) anfd)iicfjen,be Skfdireibung ber

Sänber unb «Stäbte weitaus ben gröften Xbcit beffelben einnimmt. 9tid)tiger
unb ba» ©atr,e mctjr bejeidjncub märe alterbiitg» ber Sitel: 3nöeutar bei

Sftijfftfdjen GabiuetS. Siefe» Sabinet tjatte St«ff, wie ev in bev 23orrebc au»=

einanberfetät, 51t ©breit be» ©crgweif» uub 511m greife ©ettc§, ber beu ©dieofj
ber Gvbe mit fo veidjen ©ütevit gefegnet, angelegt. P» entt)5(t baber junädjfi
groben »on »erfdjiebenen Gvjen, wie fie in ber Gvbe gefunben werben, Spvo=

beu be» ©efteine», in wcldiem mau fie finbet, uub 5ßvoben »ou mebr unb

minbev buvdj» geuev geläutertem P:rje. 3U sVoeitev Sinie fotten bte SDWalle

in iljver ^Bearbeitung »orgefütyrt werben, ba c» aber uid)t mBglidj ift, groben

»on ber SljSligfeit aller ba» üKctall »crarbeitenben «Cjanbwerfe 31t geben, fo

befdjvanft ftdj Stoff auf ©olbfd)micbarbciten unb SDtünjen, an weldje fidj
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Die dritte Beilage enthält den Bericht Ryffs über die in
Äugst unter seiner Leitung gemachten Ausgrabungen, besonders

über die Entdeckung des dortigen Theaters. Ich bin auf
denselben durch meinen Vater aufmerksam gemacht worden, der vor

nun dreißig Jahren deu betreffenden Abschnitt aus dem Zirkel
abgeschrieben zum Behuf einer vou unserer Gesellschaft damals

projcctierten Beschreibung von ^.uZusw Itur^reoruiri (vgl,
Beiträge l, vn). Es schien mir zur Characterisieruug Ryffs nicht

unwichtig, einen Auszug aus jenem Abschnitte zu geben. Emen

vollständigen Abdruck hiclt ich an dieser Stelle nicht für passend.

Möge die Zeit nicht ferue sei», wo die antiquarische Gesellschaft,

die, aus dem Schooße dcr unsrigcn hervorgegangen, jenen Plan

zu dem ihrigen gemacht hat, durch verschiedene Umstände aber an
der Ausführung bis dahin gehindert worden ist, sic mit Erfolg
wieder an die Hand nehmen kann.

Als vierte Beilage cndlich habe ich zur Ergänzung des

Seite 31 vou Heusler Bemerkten ciue Aufzählung und Beschreibung

der schriftstellerischen Arbeiten Rvffs gegcbeu. Dcn
Besitzern der betreffenden Mauuscripte, sowie den Herrn Archiv-
beanttcn, welche mir die Einsichtnahme uud Benutzung derselben

gestattet haben, sage ich hiemit meinen besten Dank.")

>) In Betreff dcs als Münzbiichlcin verzcichncten Wcrkchcns möchte ick

noch Folgendes bemerken. Ich habe jenen Namen gewählt, weil sich mir ein

anderer, dcr dcn Jnbalt dcssclbcn knrz bc^cichnctc, nicht darbot und wcil dic

an das Inventar dcr Münzsammlung sich anscklicftendc Beschreibung dcr

Länder und Städte weitaus dcn grösten Thcil dcssclbcn einnimmt. Nichtiger
und das Ganze mehr bezcichncnd wäre allerdings dcr Tiicl: Inventar des

Ryffischen Cabincts. Diescs Cabinet hattc Nysf, wie er in dcr Vorrede

auseinandersetzt, zn Ehren dcs Bcrgwcrts und znm Prcise Gottcs, dcr dcn Schcoß

dcr Erde mit so reichen Gütern gcscanct, angelegt. Es enthält daher zunächst

Proben von verschiedenen Erzen, wic sie in dcr Erde gefunden werden, Proben

des Gesteines, in welchem man sie findet, und Proben von inehr und

minder durchs Feuer geläutertem Erze. In zwciter Linie sollen die Metalle

in ihrer Bearbeitung vorgeführt werden, da cs aber nicht möglich ist, Proben

von der Thätigkeit aller das Mctall verarbeitenden Handwerke zu geben, so

beschränkt sich Ni)sf auf Goldschmicdarbciten und Münzen, an welche sich
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Sei ber §crau«gabe ber SRtyfftfctyen Stücfe tyabe id) mid)

genau an bie Orttyograptyie be« Serfaffer«, beffen Slutograptyen

ja »ortagen, getyatten, bagegen babe idj ben jeijt allgemein an=

genommenen ©runbfä^en gentäfj mir in ber Stnwenbung ber

StRajuSfet unb STRinuSfel, in ber Sdjreibung »on u unb », in
Trennung unb Serbinbung ber SBovte unb in ber 3»terpunction
freie Spanb »orbetyalten. SDie STRajuSfet ift auf bie gigennamen

befdjränft, bei biefen aber bitrdjgetyeub« angewanbt, » ift für ben

gonfonanten, u für ben 23ocat gefet)t werben. Sei ber £ren=

nung unb Skrbinbung ber SBorte tyabe id) mid) bem tyeutigen

Spradjgebraitctye angefdjloffen, beSgleidjen in ber 3"terpunction,
infoweit eS bei bem Spradjgebraitctye beS Serfaffer«, ber in rafdjer,
lebenbiger 3tufeinanberfotge Safj an Safj auf« gttgfte anfdjliefjt,
möglidj War. 3" Seibem tyabe id) »or Slflem SDeutlidjfeit unb

33erftänblidjfeit für ben tyeutigen Sefer im Singe getyabt. <) SDie tec,

©treidjuabcttt, ©olbwaagen uub matljetnatifdje Snfiruniente anfdjtiefjm.
5Dann folgt nod) eine Sammlung von ©teilten, »on ben „ attergeringfleu
warfen ober fifjltngfletnen" bi? ,;u ben £>albcbelfteincu wa» bie ©ammtung
»on (Sbelftctncn entbätt, finbet fid) unter ben ©otbfdjmiebarbeitcn). (Sine

SDJufdjelfammtitng jeigt, wai im ©djooße be? Süccere? liegt, bie ©ewädjfe,
wefdie aui ber Srbe tyeroorfpriefjen, werben burd) eine £oljfammIimg re=

präventiert.

£a§ 3n»entarium, wetdje? auf bie SSorrebe folgt, gntppiert ftd) um bie

biftorifd)=geegra»l)ifd)e SSefdjreibung ber Sänber tmb ©täbte. 53ei beu nnyU
nen Sänbent ober Sänbcrgruppen unb ©täbten wirb angegeben, weldje 2Jiün=

vn berfelben SKuff befifät, wai füv einen SBertlj fie Ijaben uub auf Weldjer

Xafcl bc? Pabiitet? obev Säfttcin» fie ft* beftnbett. SDa bic Saben, weldte bie

übrigen SBeftanbtbcite ber ©ammluna enthalten, jwifdjen biefen Wün-jtafeln
eingereibt fiub, fo wiib bie 33cfdjreibung au metyreren ©tetten unterbrodjen
burd) ba» 3nuentaviiitn ber in jenen Sabctt aufbewaljvten ©egenftänbe.

?a? 33üdilcin bat einen groRen aiiturtjiftorifdjen STOeru) für im?, ba

e? un? bie genaue SBefdjreibung einer »on einem beftimmten ®efid)t?punFte
au? angelegten ©ammluitg, bie Orbnung ibrer Sluffrcllung uub ba? 33eqetd)=

nifj bev in ibr »ereinigten ©egenftänbe bietet.

') 93ci ben Slctetiflücfcn, wcld'e beut Jluffafse bc? .fjevvu tprof. §agcnbad)
beigegeben ftnb, unb 31t beren (Jorrectur mid) b.r «$err Serfaffer beigejoaen,

finb bicfclben ©rtinbfäfc befolgt worben; nur in bem ©riefe Sutber? fdiieu
e? bei ber 53ebcutttug, weldjc biefcr für bie ©efdjidjte bev ©pradje gcljabt,
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Bei der Herausgabe der Russischen Stücke habe ich mich

genau an die Orthographie des Verfassers, dessen Autographen

ja vorlagen, gehalten, dagegen habe ich den jetzt allgemein

angenommenen Grundsätzen gemäß mir in der Anwendung der

Majuskel und Minuskel, in dcr Schreibung von u und v, in
Trennung und Verbindung der Worte und in der Jutervunction
freie Hand vorbehalten. Die Majuskel ist auf die Eigennamen

beschränkt, bei diesen aber durchgehendS angewandt, v ist für den

Eonsonanten, u für den Vocal gesetzt wordcn. Bei der Trennung

und Verbindung der Worte habe ich mich dem heutigen

Sprachgebrauche angeschlossen, desgleichen in der Jnterpunction,
insoweit es bei dem Sprachgebrauche des Verfassers, der in rascher,

lebendiger Aufeinanderfolge Satz an Satz aufs Engste anschließt,

möglich war. Jn Beidem habe ich vor Allem Deutlichkeit und

Verständlichkeit für den heutigen Leser im Auge gehabt. ') Die zc.,

Streichnadclil, Goldwaagen und mathematische Instrumente anschließen.

Dann solgt noch eine Sammlung von Steinen, von deu „allergeringsten
wacken odcr kißlingstcinen" bis zn dcn Halbcdclsteincu < was die Sammlung
von Edclstcinen enthält, findet sich unter dcn Goldschmicdarbeitcn Eine

Musckclsammluug zeigt, was im Schooße des Mccres liegt, die Gewächse,

wclche aus der Erde hervorspricßcn, werdcn durch einc Holzsammlung re-
präsentiert.

Das Inventarium, welches auf die Vorrede folgt, grnppicrt sich nm die

historisch-geographische Bcsck>rcib»»g dcr Länder und Städte, Bci den einzelnen

Ländern odcr Ländcrgrnppen und Städtcn wird angegcbcn, wclchc Mün-
zcn dcrsclbc» Nyff besitzt, was für eincn Wcrth sic habcn und auf wclchcr
Tafcl dcs Eabincts oder KMcins sic sick bcsindcn. Da dic Ladcn, welche die

übrigcn Bcstandtbcile dcr Sammlung cnthallcn, zwischcn dicscn Münztafeln
eingereiht sind, so wüd die Bcsckrcibnng an mcbrcrcn Stellen unterbrochen
dnrch das Inventari»»! dcr in jcnen Ladcn anfbewahvtcn Gcgcnstände,

Das Bücklcin bat cincn großen cnltnrbistoriscbcn Wcrth für uns, da

cs uns die genaue Beschreibung einer von einem bestimmten Gesichtspunkte

aus angelegten Sammlung, die Ordnung ihrcr Ausstellung und das Verzeichnis;

dcr in ihr vereinigten Gegenstände bictet.

^ Bci dcn Actcnstiickcu, wclcbe dem Aufsätze dcs Hcrrn Prof, Hagcnbach

beigegcbcn sind, und zn deren Eorrcctnr mich d.r Hcrr Vcrfasscr beigezogen,

sind diesclbcn Grundsätze befolgt worden; nur in dcm Briefe Luthers schien

es bei der Bedeutung, welche diescr sür die Geschichte dcr Sprache gchabt,
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bte fiety in ber 3ugenbgefctyictyte am Sctyluffe jebe«, in ben Sriefen

am Sdjtuffe faft jebe« Slbfatje« finben, tyabe id) weggeiaffen, ba=

gegen tyabe idj fte an Stetten, wo fk iunertyatb ber Stbfätje »or=

fommen unb wirftid) in ben 3»fammentyang getyören, ftetyen

laffen. Sei ber 3ugenbgefctyid)te babe id) am SRanbe bie SIatt=

jatyten be« Original« angemerft.

3m ginjetnen ift nod) gotgenbc« ju bemerfen: SDa« tyäupg

»orfommenbe e mit jwei Stridjen barüber, baS au« e entftanben

ift, ift im SDrucf burd) letztere« 3cictyen wiebevgegeben werben.

©einer Sebeutung nadj ift e« faum »on ä ju unterfdjeiben, wie

benn aucty SRtjff, ber jenem ben Sorjug giebt, bod) gelegentlicty in

bemfetben SBort, ba« er fonft mit e fctyreibt, ä fetjt. SDie 3c-idjcn

für ii unb ü fmb oft nietyt ju unterfctyeiben, auS bem 3eictycn

alt ein barf in feinem gatte auf ba«, Waß gemeint ift, -gefctyleffen

Werben. Sei SBorten, wie »iil, biewiil, wiifj fann man nidjt

jWeifeltyaft fein, iety babe aber audj in gäüen wie tyiifer, friegSliitty,

bem Spradjgebraudje SRtjff« gcmäfj, weldjer für lange« ü unb en

(äu) burctyweg tauge« i unb ei fetjt, ii gefdjrieben. 3" gigen=

namen, wie ©. 78, 3-4 *¦ n.: S^tyitip Spüfen tyaufj, b^x man

feinen Slntyalt«punft, in gälten, wo eigentlid) ein fuvjcö i
erwartet Werben fottte (©. 68, 3-16 ». o.: trüb) fann gefdjwanft

Werben, ob ü für furje« i ftetyn fett, ober ob mijjbräuctyticty ii,
b. ty. lange« i gefegt wurbe. Ob S. HO, 3- 12 ». o. tütty für

ritt) ftetyt ober riitty ftatt reitty, ift ebenfatt« jweifeltyaft.

gin anberer Sunft, über ben man oft im 3weifel fein fann,

betrifft bie Slnwenbung be« fdjriftbeutfctyen (langen) a unb be«

munbartlictyen o. SRtjff wenbet an einjelnen Stellen eine germ

angemeffen, audj in SSejieljung auf Trennung uub SScvbinbung ber SBovte

bem Original treu ju bleiben, greilid) fann man nidjt immer ganj fidjer
fein, ba? Dtidjtige getroffen ju t)aben, ba Sutljer mit feinen Söinbcftvidjen etwa?

fparfam ift, unb man nidjt immer eine Trennung in 3Wci Stßovte anneljmen
bavf, wo jwifdjen jwei ©ijtben ein foldjer feblt. Pitte anbere C5igenttjümlidj=
feit ber ©djrift Sutljev? ift, baf? er bie 3cidjen über ben 23ocalen meift Weg=

läfjt, ben $untt über bem i fowoljt, al? bie Umlautjeidjen. 5Ctc leckren nadj
eigenem ©utbünfen ju fcfjen, fdjteu un? nidjt ertaubt.
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die sich in der Jugendgeschichte am Schlüsse jedes, in den Briefen

am Schlüsse fast jedes Absatzes finden, habe ich weggelassen,

dagegen habe ich sie an Stellen, wo sie innerhalb der Absätze

vorkommen und wirklich in den Zusammenhang gehören, stehen

lassen. Bei dcr Jugendgeschichte habe ich am Rande die Blatt-

zahlm des Originals angemerkt.

Jm Einzelnen ist noch Folgendes zu bemerken: DaS häusig

vorkommende e mit zwei Strichen darüber, das auS e entstanden

ist, ist im Druck durch letzteres Zeichen wiedergegeben worden.

Seiner Bedeutung nach ist es kaum von ä zu unterscheiden, wie

denn auch Ryff, der jenem den Vorzug giebt, doch gelegentlich in

demselben Wort, das er sonst mit e schreibt, ä setzt. Tie Zeichen

für ii und ü sind oft nicht zu unterscheiden, auö dem Zeichen

allein darf in keinem Falle auf das, was gemeint ist, geschlossen

werden. Bei Worten, wie viil, diewiil, wiiß kann man nicht

zweifelhaft sein, ich habe aber auch in Fällen wie hiiser, kricgSliith,

dem Sprachgebrauch« Ryffs gemäß, welcher für langes ü und eu

(äu) durchweg langes i und ei setzt, ii geschrieben. Jn
Eigennamen, wie S. 78, Z. 4 v, u. : Philip Hüsen hauß, hat man
keinen Anhaltspunkt, in Fällen, wo eigentlich ein kurzes i

erwartet werdcn sollte (S. 68, Z. 16 v. o.: trüb) kaun geschwankt

werden, ob ü für kurzes i stehn soll, odcr ob mißbräuchlich ii,
d. h. langes i gesetzt wurde. Ob S. 110, Z. 12 v. o. rüth für

rith steht oder riith statt reith, ist ebenfalls zweifelhaft.

Ein anderer Punkt, über den man oft im Zweifel sein kann,

betrifft die Anwendung des schriftdeutschen (langen) a und des

mundartlichen o. Ryff wendet an einzelnen Stellen eine Form

angemessen, auch in Beziehung auf Trennnng und Verbindung dcr Worte
dem Original treu zu bleiben. Freilich kann man nicht immer ganz sicher

sein, das Richtige getroffen zu haben, da Luther mit seinen Bindestrichen etwas

sparsam ist, und man nicht inimcr eine Trcnuuug in zwci Wvrte annehmen

darf, wo zwischen zwci Sylben ein solcher fehlt. Eine andere Eigenthümlichkeit

der Schrift Luthers ist, daß er die Zeichen übcr den Vocalen meist
wegläßt, den Punkt über dem i sowohl, als die Ilmlautzeichen. Die letzteren nach

eigenem Gutdünken zu setzen, schien uns nicht erlaubt.
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be« a unb eine foldje be« o an, wetdje feinen 3ftetfel über bie

Sebeutung be« gefegten Suctyftaben« juläfjt. Slu« biefen Stellen

läfjt ftdj erfetyen, bafj er baffelbe SBort batb mit a, balb mit o

fdjreibt, bafj er nad) unb nocty, ratty unb rotty it. f. w. fdjreibt.
Sin ben mciften Stetten aber läfjt ftd) au« bem 3"ctyen fel&fl
nietyt erfennen, Weldjer ber beiben Sudjftaben gemeint ift; itty

babe an fotetyen jweifeltyaften Stellen bem a ben Swrjttg gegeben,

Weit e« mir fdjien, baf} SRtjff im ©anjen barauf auSgetye, bie

fetyriftbeutfetye gorm ju fetjen. 3" Sejietyung auf ba« SBort ratty

glaube id) bemerft ju tyaben, bafj e« in ber 3ugcnbgefd)ictyte meift

mit a gefdjrieben wirb, in ben Sriefen, wo e« tyauptfäctyticty in
bem concreteu Sinne »on SRattySbetyörbe »orfommt, »orjugSWeife

mit o, waß ftd) teidjt barau« erflärt, baß bie Sejeidjuung ber

SRattySbetyörbe als „rotty" bem Sdjrciber fo geläufig war, bafj

eS itym tyier fdjWerer fiel, baS fdjriftbeutfdje a ju fetjen. gine
ätynlidje Seobadjtung läfjt fidj in Setreff be« SBorte« gitab madjen.

3n ber 3i'geiibgefdjictyte glaubte id) nur feiten „ gneb" lefen ju
muffen, wätyrenb bagegen im Slemterbudje ba« SaStevifdje Ätofter

©nabenttyal confeauent ©noobentat gefdjrieben wirb, wie ftdj benn

aud) biefe gorm be« gigeunamen« bi« auf bie neuefte 3»t er=

tyatten tyat, wätyrenb bie gorm gnob für gnabe längft au« bem

SDiatect »erfdjwunben ift.
SDie gemaetyten Semerfungen leiten über ju einer furjen

Semerfung über bie Spradje übertyaupt, weldje SRtjff fdjreibt.
SBätyrenb Sroingü Xfctyubi, Ityoma« Slatter ben oberateniannifctyen
SDialect nodj in feiner SReintycrt fefttyalten, tyat SRpff, wie aucty

gelir Slatter, jwar nocty nietyt bie Suttyerifdje Sdjriftfpractye ganj
angenommen, aber feine Spradje ift mit gormen berfelben ftarf
burdjfetjt, unb jwar finb bie alterttyümlidjen unb bie neueinge=

brungenen gönnen in buntefter SBeife gemifetyt: i unb ei, u unb

au, a unb o wedjfetn beftänbig mit einanber ab. SDaneben be*

Watyrt SRtjff feinem 93ecali«mu« ein fireng Sa«lerifdje8 ©epräge,

infofern g für ü confequent i fetyreibt. hierin untevfdjeibet fid)

befannttidj ber 23aSlev SDialect aufs Sctyärffte »on allen anbern
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des a und eine solche des o an, welche keinen Zweifel über die

Bedeutung des gesetzten Buchstaben« zuläßt. Aus diesen Stellen
läßt sich ersehen, daß er dasselbe Wort bald mit a, bald mit o

schreibt, daß er nach und noch, rath und roth u. s. w. schreibt.

An den meisten Stellen aber läßt sich ans dem Zeichen selbst

nicht erkennen, welcher der beiden Buchstaben gemeint ist; ich

habe an solchen zweifelhaften Stellen dem a den Vorzug gegeben,

weil es mir schien, daß Ryff im Ganzen darauf ausgehe, die

schriftdeutsche Form zu setzen. Jn Beziehung auf das Wort rath

glaube ich bemerkt zu haben, daß eS in der Jugcndgeschichte meist

mit a geschrieben wird, in den Briefen, wo es hauptsächlich in
dem concreten Sinne von Rathsbehörde vorkommt, vorzngsweise

mit o, was sich leicht daraus erklärt, daß die Bezeichnung der

Rathsbchörde als „roth" dem Schreiber so geläufig war, daß

es ihm hier schwerer siel, das schriftdeutsche a zu setzen. Eine

ähnliche Beobachtung läßt sich in Betreff deS Wortes gnad machen.

Jn der Jugendgeschichte glaubte ich nur selten „gnod" lesen zu

müssen, während dagegen im Aemterbuche das Baslerische Kloster

Gnadenthal consequent Gnoodental geschrieben wird, wie sich denn

auch diese Form des Eigennamens bis auf die neueste Zeit
erhalten hat, während die Form gnod für gnade längst aus dem

Dialect verschwunden ist.

Die gemachten Bemerkungen leiten über zu einer kurzen

Bemerkung über die Sprache überhaupt, welche Ryff schreibt.

Während Zwingli Tschudi, Thomas Platter den oberaleiuannischen

Dialect noch in seiner Reinheit festhalten, hat Ryff, wie auch

Felix Platter, zwar noch nicht die Lutherische Schriftsprache ganz

angenommen, aber seine Sprache ist mit Formen derselben stark

durchsetzt, und zwar sind die alterthümlichen und die

neueingedrungenen Formen iu buntester Weise gemischt: i und ei, u und

au, a und o wechseln beständig mit einander ab. Daneben

bewahrt Ryff seinem Vocalismus cin streng Baslerisches Gepräge,

insofern V für ü consequent i schreibt. Hierin unterscheidet sich

bekanntlich der Basler Dialect aufs Schärfste von allen andern
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Sdjweijer SDialectcn, mit einjiger StuSnatyme be« UnterwalbnevU

fctyen, unb ftimmt bagegen mit bem glfäffifdjen, bem er über;

tyaupt nätyev »crwanbt ift at« ben übrigen Sdjweijerifdjcn, uub

mit bem Sd)i»äbifd)en. gür ba« fuvje ü fommt bie gorm ü

faft nur aut Slnfang ber SBorte »er, wo eine Skrtaufdjung be«

gewotynten ii gegen i etwa« SluffaüenbeS getyabt tyatte, fcnft ftetyt

mit wenigen StuSnatymen ') i, alfo j. 33. über (b. ty. ijber), ba=

gegen bariber; für langes ü wirb ii ober in Slnuätycning an bie

allgemeine Sdjiiftfpvadje ei gefetjt, j. 33. „bitodjtyaltitng beibt
fdier mannicr" (S. 101, 3. 13 ». o.).

SDie Spradje, wie SRtjff fie fdjreibt, ift merfwürbigerWcife,
ebgteicty fie ganj ben gtyaracter einer UebergangSftufe trägt, bi«

auf ben tyeutigen Jag nocty nidjt oottftänbig untergegangen. 3t»ar
al« Sdjriftfpractye fonnte fie fidj natürtid) nidjt tyalten, wotyt aber

tyat fte fid) neben ber ©djriftfpradje unb neben bev jefjt »on ber

©djriftfpradje gänjlidj abgelösten unb batyer immer metyr »erar=

menben UmgangSfpractye getyatten al« ©pradje für öffentlidje

Sevattyungen. SDa« fegenannte SRattySbeutfdj unferer Jage ift im

SSefentlidjeu nodj bie ©praetye bc« SRtjff. 3e'?t ift e« freilief) bem

SluSfterben nabe, ba fdjon feit 3atyrjetynten ber jüngere SRadj=

WudjS fid) baffelbe nidjt metyr angeeignet tyat, immertyin wirb e«

abet neety »on einjelnen SSertretern ber älteren ©eneration mit
einer STReifterfctyaft getyanbtyabt, bie un« lebtyaft in bie alten 3eitcn

jurücf»erfet)en fann.

g« wäre fidjer eine banfenSwerttye Slufgabe für unfere

jüngeren SaSter ©ermaniften, bie ©cfdudjtc unferer ©pradje, für
Weldje ein reidje« STRaterial »erliegt, tu eingetyenber SBeife ju
bearbeiten, gin foldje« Uuternetymen tyatte feineSwegS ein rein

SaSlevifdjeS 3ntercffe, e« tnüfjte für bie gennauiftifdjen ©tubien

übevtyaupt »en tyctyem SBcrttye fein.

3n ben Slnmerfungen, bie iety ben beiben SRöfftfdjen ©tiiefen

') ©ie j. 23. ®. 99, ^. 6 ». u.: für, bagegen »iec 3e''c» weiter oben:

firitam.
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Schweizer Dialectcn, mit einziger Ausnahme des Unterwaldnerischen,

nnd stimmt dagegen mit dem Elsässischeu, dcm er

überhaupt näher verwandt ist als den übrigen Schweizcrischcn, und

mit dem Schwäbischen. Für das kurze ü kommt die Form ü

fast nur am Anfang der Worte vor, wo eine Vertauschung des

gewohnten li gegen i etwas Auffallendes gehabt hätte, sonst steht

mit wenigen Ausuahmcn >) i, also z. B, über (d. h. vber),
dagegen daribcr; für langes ü wird ii oder in Annäherung an die

allgemeine Schriftsprache ei gesetzt, z. B. „buochhaltnng deutscher

mannicr" (S. 101, Z. 13 v. o.).
Die Sprache, wie Ryff sie schreibt, ist mcrkwürdigerwcise,

obgleich sie ganz deu Character einer UebergangSstufe trägt, bis

auf den heutigen Tag noch nicht vollständig untergegangen. Zwar
als Schriftsprache konnte sie fich natürlich nicht halten, wohl aber

hat sie sich neben der Schriftsprache und neben der jctzt von der

Schriftsprache gänzlich abgelösten und daher immer mchr
verarmenden Umgangssprache gehalten als Sprache für öffentliche

Berathungen. Tas sogenannte Rathsdcutsch unserer Tage ist im

Wesentlichen noch die Sprache dcs Nyff, Jetzt ist cs freilich dem

Aussterben nahe, da schon seit Jahrzehnten der jüngere
Nachwuchs sich dasselbe nicht mchr augccignet hat, immerhin wird cö

aber noch von einzelne» Vcrtrcteru der älteren Generation mit
einer Mcisterschaft gehandhabt, die uns lebhaft in die alten Zeitcn

zurückversetzen kann.

ES wäre sicher cine daukcnswertke Aufgabe für unscrc jüu-

gercn Baslcr Germanisten, die Gcschichtc unserer Sprache, für
welche ein rcichcS Material vorlicgt, i„ eingehender Weise zu

bearbeiten. Cin solches Unternehmen hätte keineswegs cin rein

Baslerischcs Interesse, es müßte für die germanistischen Studien

überhaupt von hohem Werthe sein.

In dcn Anmerkungen, die ich den bcidcn Russischen Stücken

>) Wie z, B. S, S9, Z. 6 v. u. : für, dagegen vier Zeilen weiter oben:

firnam.
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glaubte beigeben ju fotten, waren Sebürfniffe »erfdjiebener Slrt

ju befriebigen. SIRandje«, wa« für jeben Sa«ter fetbftöerftänblidj

ift, mufj bodj für ben SluSWärtigen erflärt werben, unb wieberunt

ift bem ©eletyrten SIRattdjeS »oflftänbig flar, worüber ber nidjt
getctyrte Sefer, wie er ftd) tyeffentlidj wenigften« in Safel einfin=

ben wirb, Sluffdjtufj »erlangt. SFRöge mir ber eine unb ber an=

bere ju gute tyatten, wenn idj itym balb etwas ju »iel, balb

etwa« ju wenig ju bringen fdjeine.')
Sei Semerfungen fpradjlidjer Strt fam idj bisweilen in ben

gall, ben SRatty meines »eretyrten Setyrer« unb gottegen Spexxn

Srof. SBacfernagel einjutyolen,3) in Sejietyung auf fadjtidje gr=

läuterungen, namentlidj infofern foldje gragen beS ©eWerbeS

betrafen, tyatte id) mid) ber Uitterftütjuitg funbiger greunbe ju
erfreuen. Sitten fage id) tyiemit meinen beftett SDanf.

gS bleibt mir nodj übrig ber Äunftbeiiageit ju gebenfen,

bie unfern Sanb gieren, unb bie beibe flcty auf ben SlnbreaS SRtjff

bejietyeu. SBir baben beibe junädjft ber ©efättigfeit beS «vjerrn

SDaniet Surtftyarbt^gorcart ju »erbauten, eineS SRadjfommen

»cn SRtjff« gleidjiiamigem ©djWiegerfetyne. 3» feinem Seftt^e be*

finbet ftcty ein beiuatye lebenSgrofje« in Oet gemalte« Sruftbitb
be« SlnbreaS SRtjff unb ein ebenfoldje« feiner grau. §eu«(er

tyatte fidj feiner3eit geäußert, e« wäre tyübfdj, eineSRadjbilbung

biefe« Silbe« »on SRtjff feinem Stuffat)e beijugebeit; Spexx Surcf=

tyarbt erflärte fiety auf meine Stilfrage tyin fofort auf« greunb;

lictyfte bereit, baffelbe ju jeber beliebigen Slrt »on SRadjbilbung

') 33gt. gedjter, £I)oma? glatter uub gelir Rätter, ©. VII.
2) ©a idj nidjt ©ermanift »om gad) bin, fo bitte id) um (Sntfdjülbigung,

wenn meine SBemerfungen nidjt immer erfdjBpfenb fiub. 3U ©• 163, 9ln=

merfung 1, wo idj ber bafetbeutfdjen gorm eb für el)c erwäbut tjabe, modjtc

idj Ijier uadjtrageu, bafj biefelbe burdj äufammenjieljuitg au? e ob ctttftan=

ben ift. 2Sgt. £eune, ßliugcnbcvgev Gtjvouif, 328: äöol evftirften ber »on

Safel jvoen obev bvij in bem Ijaniafd), ee ob ft wiber tjeim fament. ßben=

bafelbft 340 (in bem Siebe be» 3fentyofer?):
SSBcnb it ba? für nit IBfdjcn,
Ge ob e? udj anbrennt.
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glaubte beigeben zu sollen, waren Bedürfnisse verschiedener Art
zu befriedigen. Manches, was für jeden Basler selbstverständlich

ist, muß doch für den Auswärtigen erklärt werden, und wiederum

ist dem Gelehrten Manches vollständig klar, worüber der nicht

gelehrte Leser, wie er stch hoffentlich wenigstens in Basel einfinden

wird, Aufschluß verlangt. Möge mir der eine nnd der

andere zu gute halten, wenn ich ihm bald etwas zu viel, bald

etwas zu wenig zu bringen scheine.')

Bei Bemerkungen sprachlicher Art kam ich bisweilen in den

Fall, den Rath meines verehrten Lehrers und Collegen Herrn

Prof. Wackernagel einzuholen,?) in Beziehung auf sachliche

Erläuterungen, namentlich insofern solche Fragen des Gewerbes

betrafen, hatte ich mich dcr Unterstützung kundiger Freunde zu

erfreuen. Allen sage ich hiemit meinen besten Dank.

Es bleibt mir noch übrig der Knnstbeilagen zu gedenken,

die unsern Band zieren, und die beide fich auf den Andreas Ryff
beziehen. Wir haben beide zunächst der Gefälligkeit des Herrn
Daniel Burckhardt-Forcart zu verdanken, eines Nachkommen

von Ryffs gleichnamigem Schwiegersohne. Jn seinem Besitze

befindet sich ein beinahe lebensgroßes in Oel gemaltes Brustbild
des Andreas Ryff und ein ebensolches seiner Frau. Heusler

hatte fich seiner Zcit geäußert, es wäre hübsch, eine Nachbildung

dieses Bildes von Ryff seinem Aufsatze beizugeben; Herr Burckhardt

erklärte sich auf meine Anfrage hin sofort aufs Freundlichste

bereit, dasselbe zu jeder beliebigen Art von Nachbildung

') Vgl. Fechter, Th.'inas Platter nnd Felir Platter, S. VII.
2) Da ich nicht Germanist vom Fach bin, so bitte ich nm Entschuldigung,

wcnu mcine Bemerkungen nicht immcr erschöpfend sind. Zn S, 153,
Anmerkung I, wo ich der bascldeutschcn Form êd für ehe erwähnt habe, möchte

ich hier nachtragen, daß dieselbe dnrch Znsammenziehuug aus ê «d entstauben

ist. Vgl. Henne, Klingcnbergcr Ehrouik, 328: Wol erstickten der von
Basel zwen oder dry in dcm harnasch, ce ob si widcr heim kament.

Ebendaselbst 340 (in dem Liede des Jsenhofers> :

Wcnd ir das sür nit löschen,

Ee ob cs uch anbrennt.
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ber ©efeflfdjaft jur Serfügung ju (teilen.') SDiefe tyatte ba«

©lücf, für ttyren Stoed ben geeignetften SÖcann ju finben. Spexx

Äupferftectyer griebrid) SBeber unternatym e« au« ©efäfligfeit für.
bie ©efettfctyaft unb au« 3ntereffe für bie ©adje, un« in ber

ttneigennütjigften SBeife bic 3«djiiung ju liefern, bie burd)

§errn £>öflinger ptyotegrapljifcty »er»ielfältigt, jefet beut Sanbe

»orgetyeftet ift. SDa« Original trägt bie Stuffdjiift: Andreas
Ryff. ^Etatis. 42. Anno 1592., e« ift alfo in bemfelben

3atyre angefertigt, in wetdjem SRtjff bie SDarftettung feiner 3"=
genbgefdjidjte nieberfctyrieb, jwei 3atyre »or beut SRappenfriege.

Son einem guten Äünftter gemalt ift e« otyne 31r>eifet ba« befte

Sitbuifj, wa« un« »on itym erljalten ift unb »ou SIReiftcrtyanb

nadjgebilbet ift e« geeignet, un« ben STRaitn, ben wir au« bem

Sortrage be« Spexxn Neuster unb au« feinen eigenen SBorten

fennen lernen, leibtyaftig »or Slugen ju [teilen, gilt anbere«

(51Riniatur=) Sorträt SRpffS nebft einem foldjen feiner grau
befitjt Spexx Sllfreb SDterian Xtyuritctjfen; fie bilbeten einft ei=

nen Seftanbttyeil beS „gabinetS", baS ftcty SRtjff angelegt tyatte,

unb beffen 3iroeiitariuiu baS SIRünjbüdjlein enttyält. gine We*

baitte mit SRljffS Sfiorträt enblidj ift in ber SluSgabe beS SRappetu

friegö abgebilbet unb nadj biefer Stbbilbung ift tyinwieberum ba«

Stitetbitb be« Saöler '«tafdjenbudje« auf 1852 gemadjt.
SDa« gacfimite unter bem Silbe ift bem ©djtuffe ber3'igcnb=

gefdjidjte entnommen (©. 121), alfo einem ©djriftroerfe, ba«

au« bemfelben 3atyre ftammt, wie ba« Silb felbft. SDaS ff ift
etroa« funfioeüer auSgefütyvt als eS fonft SRpff in feiner Unter=

fdjrift ju ttyun pflegte, im Uebrigen jeigt ber SRamenSjug biefelbe

fräftige unb beuttidje ©djrift, bie un« in alten Stufjeidjnungen

»on SRtjff« £>anb erfreut.
SDie jweite Äunftbcilage ftcflt unS baS ©laSgemälbe »or

0 3'" 3-l"85 Ijat £err Sauiet 33urrftjavbt=3BiIbt eine flehte SRabievttug

nadj biefem SMtbe att?gefiiljrt, bic man nodj in einjelnen Sammlungen trifft,
j. 35. in ber 'fjorträtfammhmg be? Stntiftitimu? unb in bem äSilbenjteiuer

©djtojjbitdjc.
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der Gesellschaft zur Verfügung zu stellen.') Diese hatte oaS

Glück, für ihren Zweck den geeignetsten Mann zu finden. Herr
Kupferstecher Friedrich Weber unternahm es aus Gefälligkeit für.
die Gesellschaft und aus Interesse für die Sache, uns in der

uneigennützigsten Weise dic Zeichnung zu liefern, die durch

Herrn Höflinger photographisch vervielfältigt, jetzt dem Bande

vorgeheftet ist. Das Original trägt die Aufschrift: ^oiri^s
Rrri?. H^'ris. 42. ^nno 1592,, eS ist also in demselben

Jahre angefertigt, in welchem Ryff die Darstellung seiner

Jugendgeschichte niederschrieb, zwei Jahre vor dcm Rappenkriege.

Von einem gutcn Künstler gcmalt ist es ohne Zweifel das beste

Bildniß, was uns von ihm erhalten ist und von Meisterhand

nachgebildet ist eS geeignet, uus dcn Mann, den wir aus dem

Vortrage des Herrn Heusler und aus feinen eigenen Worten
kennen lernen, leibhaftig vor Augen zu stellen. Ein anderes

(Miniatur-) Porträt Ryffs nebst einem solchen seiner Frau
besitzt Herr Alfred Merian-Thurncysen; sie bildeten cinst

einen Bestandtheil des „ Cabinets", das sich Ryff angelegt hatte,
und dessen Inventarium das Münzbüchlein enthält. Eine
Medaille mit Ryffs Porträt endlich ist in der Ausgabe des Rappen-

kriegS abgebildet und nach dieser Abbildung ist hinwiederum das

Titelbild des Basler Taschenbuches aus 1852 gemacht.

Das Facsimile unter dcm Bilde ist dem Schlüsse der

Jugendgeschichte entnommen (S, 121), also cincm Schriftwerke, daö

aus demselben Jahre stammt, wie das Bild selbst. Das ff ist

etwas kunstvoller ausgeführt als es sonst Ryff in seiner Unterschrift

zu thun Pflegte, im Uebrigen zeigt der Namcnszug dieselbe

kräftige und deutliche Schrift, die uns in allen Aufzeichnungen

von Ryffs Hand erfreut.

Die zweitc Knnstbeilage stellt uns das Glasgemälde vor

') Im I, l785 hat Hm Daniel Burckhardt-Wildt eine kleine Radierung
nach diesem Bilde ausgesührt, die man noch in eiuzclneu Sammlungen trifft,
z, B. in dcr Porträtsammlnng des Antistitiums und in dem Wildensteiner

Schloßbuche,
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Slugen, »on wetctyem @. 30 bie SRebe ift. g« ift fein 3weifet,
barj Srucfner (SJRerfw. XV, 1763) unb Odj« (VI. 332), benen

«peu«ter tyier folgt, int 3rrttyum finb, wenn fie »on jWeiSdjeu
beu reben, auf wetdjen ©trübin bie beiben angegebenen SKomente

bc« SBilbenfteiner Sarlamentc« hab? abbilben laffen, ba bie3ben
tität ber ©ctyeibe, »on ber wir tyier eine Slbbilbiing geben, mit
ber auf Seranftaltung ©trübin« »«fertigten 33evtyerrlid)ung ber

friebenSftifterifdjen £tyätigfeit SRtjff« jwar nidjt gerabeju erwiefen,

aber bod) feljr watyrfdjeinlidj ift. SDiefe ©djeibe, jefjt im Sefi&e

»on «perrn SRattyStyerrn Maxi Surtftyavbt, flammt auS bem SRadj=

laffe beS Spexxn SDanict Siirtftyarbt*3Bilbt, ber fie watyrfdjeinlidt)

erwarb, als ba« »en Srucfner ervoätyntc «päuSlein auf ber @ug=

ger«tya(ben abgebredjen unb burd) bie jetzige gngelSburg erfef^t

wurbe. Stuf ©djlofj SBilbenftein befmbet fid) eine äljnlidje ©ctyeibe,

auf ©etyeifj beffelben ©tvübin »erfertigt, weldje in ber SIRitte bie

Surg barftettt, bie an ber ©teile ber fpäteren «ffirdje »on

3l)fen geftanbeu, ring«um bie SBappen »erfdjiebencr SRitter »on

gptingen, wetdje biefelbe befeffen. SDiefe« ©ta«gemälbe Wirb

Wctyl au« eben jenem «päuSdjen flammen unb ju gleittyer 3^tt,
Wo ber Sefitjer »on SBilbenftein e« an fidj bradjte, mag Spexx

Surcftyarbt, Sefifeer ber benaetybarten Seucfenweibe, jene« anbere,

baS eine Skrtyerrlictyung feiner Sorfatyren enttyält, erworben tyaben.

gine 'SRadjbilbung beS oberen Jtycile« be« @fa«gemälbe«, ber

beiben ©cenen au« bem SBilbenfteiner ^Parlamente, finbet fidj im

3irfet, Slatt 453 b, bei ber grjätylung beS SRappenfriegeS. gine

genaue gopie beS ©laSgemälbeS in Stquarett, in ber ©röfje beS

Originales, burdj perrn Surdtyarbt 3Bitbt felbft angefertigt, be*

finbet fia) gegenwärtig im Sefitj feine« gnfel«, beS «perrn SDaniet

Surcftyarbtjgoveart. 3ty"t »erbanfen wir bie beitiegenbe, eben;

falls »cn «perrn «pöfliuger angefertigte Spfjctograptyie, bie er in

työdjft »erbaufenSwerttycr SBeife auf feine jtcfteu tyat tyerfteffen

laffen. SDiefe sptyetograptyie ift eine um fo willfemmcnere (Habe,

al« bi«tyer 3cbenuann etwa« »en bem ©faßgemätbe Wufjte, SBe=

nigen aber etwa« ©enauere« befannt war. gine ttyeitweife 3lb=
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Augen, von welchem S. 30 die Rede ist. Es ist kein Zweifel,
daß Bruckner (Mcrkw. XV. 1763) und Ochs (VI. 332), denen

Heusler hicr folgt, im Irrthum sind, wcnn sie vou zwei Scheiben

reden, auf welchen Strübin die beiden angegebenen Momente

des Wildensteiner Parlamentes hab? abbilden lasscn, da die Identität

der Scheibe, von dcr wir hier eine Abbildung geben, mit
der auf Veranstaltung Strübins verfertigten Verherrlichung der

friedensstifterischen Thätigkeit Ryffs zwar nicht geradezu erwiesen,

aber doch sehr wahrscheinlich ist. Diese Scheibe, jetzt im Besitze

von Herrn Rathsherrn Karl Burckhardt, stammt aus dem Nachlasse

des Herru Danicl Burckhardt-Wildt, der ste wahrscheinlich

erwarb, als das von Bruckner erwähnte Häusleiu auf der Gug-
gershalden abgebrochen und durch die jetzige Engelsburg ersetzt

wurde. Auf Schloß Wildenstein befindet sich eine ähnliche Scheibe,

auf Geheiß desselben Strübin verfertigt, welche in der Mitte die

Burg darstellt, die an der Stelle der späteren Kirche von

Zyfen gestanden, ringsum die Wappen verschiedener Ritter von

Eptingen, welche dieselbe besessen. Dieses Glasgemälde wird

wohl aus eben jcnem Häuschen stammen und zu gleicher Zeit,
wo der Besitzer von Wildenstein es an sich brachte, mag Herr
Burckhardt, Besitzer dcr benachbarten Beuckenweide, jenes andere,

das eine Verherrlichung seiner Vorfahren enthält, erworben haben.

Eine 'Nachbildung deö oberen Theiles des Glasgemäldes, der

beiden Scenen aus dem Wildensteiner Parlamente, findet stch im

Zirkel, Blatt 453 d, bei der Erzählung des Rappenkricges. Eine

genaue Copie des Glasgemäldes in Aquarell, in der Größe des

Originales, durch Herru Burckhardt-Wildt selbst angefertigt,
befindet sich gegenwärtig im Besitz seines Enkels, dcs Herrn Daniel
Burckhardt-Forcart. Ihm verdanken wir die beiliegende, ebenfalls

von Herrn Höflingcr angefertigte Photographie, die er in
höchst verdaukenswerthcr Weise auf seine Kosten hat herstellen

lassen. Diese Photographie ist eine um so willkommenere Gabe,

als bisher Jedermann etwas von dem Glasgemälde wußte.
Wenigen aber etwas Genaueres bekannt war. Eine theilweise Ab-

II"
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bilbung beffelben giebt baS £itelbilb jum SReujatyrSblatt auf 1839,

WeldjeS bie Uitterrebung SRtjff« mit ©icgrtft barfteflt. 3rt ber

SDarfteflung ber «pauptftgttr SRtjffS weidjt bie Slbbilbung »on

unferer Styotograptyie ab, ftimmt bagegen mit bem Silb im 3irfet
überein. SBätyrcnb auf jeuer SRtjff bie rectyte panb mit ber ®e=

bärbe be« SRebcn« gegen ©iegrifl attöftredt, biegt er auf biefcr ben

redjteu Sinn jurüd, in ber nidjt fidjtbaren «panb tyält er eine fleine

©trettart ober einen paiumer. SDiefe Slbweidjung erfläre idj mir

folgenbevmaafjen: SDa« ©laSgemälbe, ba« jetjt perr SRattyStyerr

Maxi Surdtyarbt befitjt, mufj einmal arg mitgenommen worben fein,

ber obere Styeil ift flavf geflirft, einjelne Stüde beffelben finb er=

gänjt, unb jwar finb biefe grgänjungen ganj gering gearbeitet.

3u ben ergänjten ©tütfen getyört aucty baS, WeldjeS ben Ober;

förper SRtjff« enttyält unb Weber mit ber gepie be« «perrn Surcf=

tyarbt 3Bilbt, ncd) mit ber Slbbilbung im SReujatyvSblatte übereilt;

ftimmt. SDer 3etdjtter ber letzteren tyatte offenbar ba« ©laS=

gemälbe nodj in tvümmcrtyafter ©eftalt »or fid) unb ergäujte bie

gigur SRtjff« nadj ber 3eidjnung im 3irfel; bejüglidj ber gopie
be« perrn Surdtyarbt fanu mau im 3n>eifet fein, ob aucty ityr

fdjon baS Original jertrümmert »orlag unb er bie gtgur SRtjff«

nadj feiner eigenen 3bee ergäujte ober aber ob er ba« ®(a«=

gemälbe nodj unoerfetyrt copierte; idj medjte mid) für baS letztere

entfctyeiben.

SDa« ©laSgemälbe getyört otyne grage ju ben beffern Sßvo=

buetienen ber bamalS in ber ©ctyweij nodj in ityrer Slüttye fte=

tyenbeu bürgerlidien ©laSmalerei; ber günftige Untftaub, bafj eine

genaue gopie beffelben »evtyanben ift, gemattete eine getreue

Söiebcvgabe burdj bie sptyotograptyie. SRttr ba« Surdtyarbtifctye

SBappen, ein fdjwarjc«, »on einem S untfdjluugcneS Jtreuj auf
gelbem ©runbe, ift uubeutlidj aitSgefatteu; bejüglidj be« SRtjffW

fetyen SBappen« ift ju bemerfeit, bafj ber SDlater wegen ber @tel=

luitg beSfeiben ben ©djrägebalfen »on unten redjt« nadj oben

liufs gejogen tyat, ftatt »on oben reetyts nadj unten tinf«, wie

e« eigentlidj ridjtig gewefen wäre.
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bildung desselben giebt das Titelbild zum Neujahrsblatt auf 1839,

welches die Unterredung Ryffs mit Sicgrist darstellt. Jn der

Darstellung der Hauptfigur Ryffs weicht die Abbildung von

unserer Photographie ab, stimmt dagegen mit dem Bild im Zirkel
überein. Während auf jener Ryff die rechte Hand mit der Ge-

barde des Redens gegen Sicgrist ausstreckt, biegt er auf dicscr den

rechten Arm zurück, in der nicht sichtbaren Hand hält er eine kleine

Streitart oder eincn Hammer. Diese Abweichung erkläre ich mir

folgendermaaßen: Das Glasgemälde, das jetzt Hcrr Rathsherr
Karl Burckhardt besitzt, muß einmal arg mitgenommen worden sein,

der obere Theil ist stark geflickt, einzelne Stücke desselben sind

ergänzt, und zwar sind diese Ergänzungen ganz gering gearbeitet.

Zu den ergänzten Stücken gehört auch das, welches den

Oberkörper Rvffs enthält nnd weder mit der Eopie dcs Herrn Burck-

Hardt-Wildt, noch mit der Abbildung im NeujahrSblatte übereinstimmt.

Der Zeichner der lctztcrcn hatte offenbar das Glas-

gcmälde noch in trümmcrhafter Gestalt vor sich und ergänzte die

Figur RyffS nach dcr Zeichnung im Zirkel; bezüglich der Copie

des Herrn Burckhardt kann man im Zweifel sein, ob auch ihr
schon daö Original zertrümmert vorlag uud er die Figur Ryffs
nach sciner cigcncn Idee ergänzte oder aber ob er das

Glasgemälde noch uuvcrschrt copierte; ich möchte mich für daS letztere

entscheiden.

Das, Glasgcmälde gehört ohne Frage zu den bessern Pro-
ductionen der damals in der Schweiz noch in ihrer Blüthe
stehenden bürgerlichen Glasmalerei; der güustige Umstand, daß cine

genaue Copie desselben vorhanden ist, gestattete eine getreue

Wiedergabe durch die Photographie. Nur das Burckhardtische

Wappen, ciu schwarzes, von einem 8 umschlungenes Kreuz auf

gelbein Grunde, ist undeutlich ausgefallen; bezüglich des Mystischen

Wappens ist zu bemerken, daß der Maler wegen dcr Stellung

desselben den Schrägebalken von unten rechts nach oben

links gezogen hat, statt von oben rechts nach unten links, wie

es eigentlich richtig gewesen wäre.
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SIRögen biefe fctyönen Jhinftbetfagen baju beitragen, ba« 3n=

tereffe für bie ©djriftftücfe ju erwecfen, ju bereu grläuterung fie

bienen fotten, unb mögen biefe unb jene jufammen ein fteine«

SDenfmal bilben fowotyt für ben alten SRtjff, al« für feinen Sio=

graptyen, ben unoergejjlidjen peueler, bie beibe, jeber in feiner

Slrt, al« SIRufter watyrer Sürgertugenb ityren 3eitgc"offen »oran=

geteuctytet tyaben.

3dj fann biefe« SorWort nidjt fdjliefjen, otyne bc« fctymerj;

lictyen Skrlufle« ju gebenfen, ben am tyeutigen Jage, im Slugen;

briefe, wo biefer Sanb ausgegeben werben fett, unfre ©efeflfdjaft
burdj ba« pinfctyciben ityre« gtyrenmitgtiebe«, be« perrn Srof. 3Bil=

tyelm SBacfernagcl erlitten tyat. Spähen wir in «peu«ler einen

SIRann »erloren, ber burd) ©eburt unb Stbftammung unferem

©emeinwefen angetyörenb, feinen työtyern SRutym gefannt tyat, al«

itym feine Gräfte ju weityen, fo tyaben wir jefjt einen folctyen ju
bef lagen, ber au« weiter gerne gefommen, feine jweite peimat
mit einer 3nnigtcit unb SBärme geliebt tyat, bie nietyt ju be*

fdjreiben ift, ber, in einem grofjen ©taate geboren, unfre fleincn

Sertyältniffe nidjt gering geaetytet, fonbern in biefelben ftd) eitt=

gelebt, in benfelben mit pingebung unb Slufopferung unb pint=
anfefcung anberWeitiger glänjenber 3lu«fidjten gewirft tyat. STRit

§eu«ter war er einer ber ©riinber unferer ©efettfdjaft, ja »on

itym ift bie erfte Slnregung jur ©runbung berfelben auegegangen;

lange 3atyre bat er ityr at« SDlitglieb, fpäter al« gtyrenmitgtieb

angetyört. SBenn itym aud) feine ©efunbtyeit in ben letjten 3atyren

ben Sefud) unfrer ©jungen nidjt metyr gemattete, fo blieb bod)

feine rege Jtyeilnatyme unfern Seftrebungeu fort unb fort juge=

gewanbt. ©eine lefcte Slrbeit, bie ©etyrift über gifdjart, ift au«

©tubien erwadjfen, bie urfprünglicty beftimmt waren, ju einem

Sortrage in unferer ©efettfdjaft »erwerttyet ju werben. SBie er

ber perauögabe be« »orliegenben SanbeS feine Unterftütjung ju
Sttyeil werben liefj, babe idj oben erwätynt; metyr als einmal
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Mögen diese schönen Kunstbeilagen dazu beitragen, das

Interesse für die Schriftstücke zu erwecken, zn deren Erläuterung sie

dienen sollen, und mögen diese uud jene zusammen cin kleines

Denkmal bilden sowohl für den alten Ryff, als für seinen

Biographen, den unvergeßlichen Heusler, die beide, jeder in seiner

Art, als Muster wahrer Bürgertugend ihren Zeitgenossen

vorangeleuchtet haben.

Ich kann dieses Vorwort uicht schließen, ohnc des schmerzlichen

Verlnfles zu gedenken, den am heutigen Tage, im Augenblicke,

wo dieser Band ausgegeben werden soll, unsre Gesellschaft

durch das Hinscheiden ihres Ehrenmitgliedes, des Herrn Prof.
Wilhelm Wackernagel erlitten hat. Haben wir in Heusler einen

Mann verloren, der durch Geburt und Abstammung unserem

Gemeinwesen angehörend, keinen höhern Ruhm gekannt hat, als

ihm seine Kräste zu weihen, so haben wir jetzt einen solchen zu

beklagen, der aus weiter Ferne gekommen, seine zweite Heimat
mit einer Innigkeit und Wärme geliebt hat, die nicht zu

beschreiben ist, der, in einem großen Staate geboren, unsre kleinen

Verhältnisse nicht gering geachtet, sondern in dieselben sich

eingelebt, in denselben mit Hingebung und Aufopferung und

Hintansetzung anderweitiger glänzender Aussichten gewirkt hat. Mit
Heusler war er einer der Gründer unserer Gesellschaft, ja von

ihm ist die erste Anregung zur Gründung derselben ausgegangen;

lange Jahre hat er ihr als Mitglied, später als Ehrenmitglied

angehört. Wenn ihm auch seine Gesundheit in den letzten Jahren
den Besuch unsrer Sitzungen nicht mehr gestattete, so blieb doch

seine rege Theilnahme unsern Bestrebungen fort nnd fort zuge-

gewandt. Seine letzte Arbeit, die Schrift über Fischart, ist aus

Studien erwachsen, die ursprünglich bestimmt waren, zu einem

Vortrage in unserer Gesellschaft verwerthet zu werden. Wie er

der Herausgabe des vorliegenden Bandes seine Unterstützung zu

Theil werden ließ, habe ich oben erwähnt; mehr als einmal



xxvm

aufteile er flcty gegen midi, wie feljr er ftdj auf ba« grfdjeinen
ber Slrbeit über SRtjff mit ityren Seitagen freue, ba fie jum £tycit

auf biefetbett 33ertyä(tniffe ftd) erftreefe, benen er auf 33erantaffung

feiner gorfdjungen über gifetyart in ber legten 3C'T feine Sluf;

merffamfeit jugewanbt Ijahe. gr feilte bie pcrauSgabe beS 33an=

beS nidjt metyv evteben. SRad) längerer Äranftyeit unb bod) un=

erwartet rafd) unb fdjnefl tyat ber tob ityn nu« tyingerafft. ©djwer
ift ber Sertuft, ben fein piugang ber geletyrten, ber wiffeufdjaft=

licty gebildeten Söclt im Stflgemeiiien, gebradjt tyat, nod) fdjwerev

aber ift er für un«, bie wir un« feiner perfönlidjen Slnregung

ju erfreuen tyatten.

©ie getyen batyiu, bic 3llten, bie mit Setyre unb Seifpiet

un« »erangeteudjtct; mögen fte nidjt »ergeben« unter un« ge=

wirft tyaben.

33 a fei, ben 21. SDejember 1869.

ÜHltyclm Öifrljrr,
b. 3. -präfibent ber ©efellfdjaft.
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äußerte er sich gegen mich, wie sehr er sich ans das Erscheinen

dcr Arbeit iibcr Ryff mit ihren Beilagen freue, da sie zum Thcil
ans dicselbcu Verhältnisse sich erstrecke, denen er auf Veranlassung

seiner Forschungen über Fischart in der letzten Zcit seine

Aufmerksamkeit zugewandt habe. Er sollte die Herausgabe des Bandes

nicht mchr erleben. Nach längerer Krankheit nnd doch

unerwartet rasch uud schnell hat dcr Tod ihn uns hingerafft. Schwer

ist der Vcrlnst, deu scin Hingang dcr gclchrtcn, der wissenschaftlich

gebildctcn Wclt im Allgemeinen, gebracht hat, noch schwerer

aber ist er für uns, die wir uns seiner persönlichen Anregung

zu erfreuen hattcn,

Sie gchcn dahin, dic Alten, die mit Lehre und Beispiel

uns vorangeleuchtct; mögcn sic nicht vergebens unter uns

gewirkt habcn.

Basel, den 2l, Dczembcr 1869,

Wilhelm Bischer,
d, Z, Präsident dcr Gescllschast,
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