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IV. tJereittßtfjätiglmt.

«SBir fatyeu bereits, wie bitter Sfelin in ber legten 3eit
feiner Slmtsttyättgfcit über bie inneren Sertyältniffe feines Hei;

mattyfantonS urttyeilte. SRit Sctymerj tyat ityn audj bie SteU

luttg ber Gibgenoffenfdjaft ju ben auswärtigen «JRädjten er;

füllt. Gin fleinlictyer, burcty bie bortyanbenen Snftitutionen be=

förberter Sonbergeifi ber einjelnen Stänbe bertyinbcrtc felbft
baun ben 3ufammenfctylufe berfelben, wenn eS fidj um bie Sib;

wetyr unberechtigter Singriffe bon Slufeen tyanbelte. Gine golge
tyierbon war bie geringe Sichtung, weldje namentlidj bie Stacty;

barmädjte — baS beutfdje Steidj unb granfreidj — biefem

©emeinwefen erwiefen, unb bie ewige gurdjt beS Segteren bor
frember Groberung ober Unterbrüdung.

Spejiett in ben proteftantifdjen Kantonen war bis ju ben

fiebenjiger Satyren beS borigen SatyrtyunbertS baS «Dtifetraucn

gegen granfreidj, bon ba ab gegen baS beutfdje «Jteicty gerietytet.

Sa eS granfreidj nictyt gelingen wollte, mit ber ganjen
Gibgenoffenfdjaft baS im S-1663 eingegangene unb im S* 1723

erlöfdjenbe Sünbnife ju erneuern, fo tyatte baffelbe im S* 1715

ein Separatbünbnife mit ben fattyolifctyen Stäuben abgefetyloffen.

3ugleicty war eS bemütyt, bie Kluft jwifctyen biefen unb ben

proteftantifdjen Stäuben aufredjt ju ertyalten. SBätyrcnb bie

fattyotifdjen Kantone burdj bie itynen borgefpiegette SluSfictyt

auf SBiebergewinnung ber im bierten Sanbfrieben an Süridj
uttb «Sern abgetretenen SanbeSttyeite in böllige Slbtyängigfeit
bon granfreidj gcriettyen, Wufete biefer Staat burcty gefdjidtcS
«JRauöbriren feinen Ginflufe aucty in ben proteftantifdjen San;
bern immer fefter ju begrünben. Surety bie Sertnüpfung ber

IV. VereinsthütigKeit.

Wir sahen bereits, wie bitter Iselin in der letzten Zeit
seiner Amtsthätigkeit über die inneren Verhältnisse seines

Heimathkantons urtheilte. Mit Schmerz hat ihn auch die Stellung

der Eidgenossenschaft zu den auswärtigen Mächten
erfüllt. Ein kleinlicher, durch die vorhandenen Institutionen
beförderter Sondergeist der einzelnen Stände verhinderte selbst

dann den Zusammenschluß derselben, wenn es sich um die

Abwehr unberechtigter Angriffe von Außen handelte. Eine Folge

hiervon war die geringe Achtung, welche namentlich die

Nachbarmächte — das deutsche Reich und Frankreich — diesem

Gemeinwesen erwiesen, und die ewige Furcht des Letzteren vor
fremder Eroberung oder Unterdrückung.

Speziell in den protestantischen Kantonen war bis zu dcn

siebenziger Jahren des vorigen Jahrhunderts das Mißtrauen
gegen Frankreich, von da ab gegen das deutsche Reich gerichtet.

Da es Frankreich nicht gelingen wollte, mit der ganzen
Eidgenossenschaft das im 1.1663 eingegangene und im 1.17Z3
erlöschende Bündniß zu erneuern, so hatte dasselbe im I. 1715

ein Separatbündniß mit den katholischen Ständen abgeschlossen.

Zugleich war es bemüht, die Kluft zwischen diesen und dcn

protestantischen Ständen aufrecht zu erhalten. Während die

katholischen Kantone durch die ihnen vorgespiegelte Aussicht

auf Wiedergewinnung der im vierten Landfrieden an Zürich
und Bern abgetretenen Landestheile in völlige Abhängigkeit
von Frankreich gcriethen, wußte dieser Staat durch geschicktes

Manövriren seinen Einfluß auch in den protestantischen Ländern

immer fester zu begründen. Durch die Verknüpfung der
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materiellen Sntereffeit ber Sctyweij mit benen granfreidjS fdjien
biefeS SlbtyängigfeitSbertyältnife unlösbar geworben ju fein. Stil;

jätyrtidj wanberten bcbeutenbe Satyrgelber unb Senftonen au»

granfrcicty in bie Sdjweij. 3atytreidje Kaufleüte tyielteu fich

wegen ityrer HanbelSgefdjäfte itt granfrcicty auf unb genoffen

bort bollftänbige Stbgabenfreitycit. Gin grofeer Styeil ber

Sdjweijcr Sugenb bientc in franjöfifdjen Stcgimcntern uub cr

warb fidj ©eib unb Gtyren: jätytte man boa) nocty im S-1779
15594 Sctyweijer in franjöfifdjen Sienften.') SaS Sluftreten
ber franjöfifdjen Stegierung unb ityreS ©efanbten entfpradj
benn audj bem Sewufetfein biefeS SlbtyängigfeitSbertyältniffcS.

Sîadjbcm im S* 1729 bor ben Styorcn SafelS ber Sau ber

geftung Hüningen begonnen unb feitbem bottenbet worben

war, tyatte granfreidj itn S- 1769 bie SIbfictyt, in ber Stäbe

©enfS bie geftung Serfoir. ju erridjtcn. Sie Scrner Stegie;

rung reinonftrtrte gegen biefen Slan unb tiefe bem König bon

granfreidj ein bieSbejüglictyeS SRemoirc überreietyen. Sie er;

tyiclt barauf burcty ben franjöfifdjen ©efanbten bie geringfctyägigc

Slntwort, bafe ber König ben geftungSbau aufgegeben ijabe,

jebodj metyr auS Sldjtttng bor ber SefürWortung beS Königs
.bon Sreufeen, als aus ©rünben beS SernerSRemoranbumS.2)

Ser politifdje Srud biefer -golbcnen geffeln würbe bon

ben einfietytigeren Gibgenoffen, ju benen audj Sfelin getyörte/

tyart empfunben. Stamentlicty bie bon ben einjelnen Stänbeti

mit granfreidj abgefctyloffenen SRilitärconbentionen erregten

feine patriotifetye Gntrüftung. SllS aucty 3üridj nadj langem

SBiberftreben auf eine SRititärconbentton mit granfreidj ein;

getyt, fdjreibt er att Hirjel: „«JRan fann tyier nnmögtiety be;

greifen, wie Süridj fo gefdjwinb franjöfifdj geworben."3) Unb

1) «Jiacfj ©tridler, Sctyrbucty ber ©ctytoeijergefctyktyte, 2. 2lufl. ©.356,
follen int 3.1748 ctira 60,000 ©ctyibcijer unter frembeu gatynen gefianben

tyaben.

2) Srief 3. bom 10. Sluguft 1769.

') Srief 3- an ©. §irjel bom 6. §erbftmonat 1754.
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materiellen Interessen der Schweiz mit denen Frankreichs schien

dieses Abhängigkeitsverhältniß unlösbar geworden zu sein.

Alljährlich wanderten bedeutende Jahrgelder und Pensionen aus

Frankreich in die Schweiz. Zahlreiche Kaufleute hielten sicb

wegen ihrer Handelsgeschäfte in Frankreich auf und genossen

dort vollständige Abgabenfreihcit. Ein großer Theil dcr

Schweizer Jugend diente in französischen Regimentern und
erwarb sich Geld und Ehren: zählte man doch noch im I. 1779

15594 Schweizer in französischen Diensten.') Das Auftreten
der französischen Regierung und ihres Gesandten entsprach

denn auch dem Bewußtsein dieses Abhängigkeitsverhältnisses.

Nachdem im 1.1729 vor den Thoren Basels der Bau der

Festung Hüningen begonnen und seitdem vollendet worden

war, hatte Frankreich im I. 1769 die Absicht, in der Nähe

Genfs die Festung Versoix zu errichten. Die Berner Regierung

remonstrirte gegen diesen Plan und ließ dem König von

Frankreich ein diesbezügliches Memoire überreichen. Sie
erhielt darauf durch den französischen Gesandten die geringschätzige

Antwort, daß der König den Festungsban aufgegeben habe,

jedoch mehr aus Achtung vor der Befürwortung des Königs

von Preußen, als aus Gründen des Berner Memorandums.')
Der politische Druck dieser -goldenen Fesseln wurde von

den einsichtigeren Eidgenossen, zu denen auch Iselin gehörte^

hart empfunden. Namentlich die von den einzelnen Ständen

mit Frankreich abgeschlossenen Militärconventionen erregten

seine patriotische Entrüstung. Als auch Zürich nach langem

Widerstreben auf eine Militärconvention mit Frankreich
eingeht, schreibt er an Hirzel: „Man kann hier unmöglich

begreifen, wie Zürich so geschwind französisch geworden."^) Und

>> Nach Strickler, Lehrbuch der Schweizergeschichte, 2. Aufl. S.3S6,
sollen im 1.1743 etwa 60,000 Schweizer unter fremden Fahnen gestanden

haben.

') Brief I. vom 1«. August 1769.

l>) Brief I. an S, Hirzel vom 6. Herbstmonat 1754.
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über bie fattyolifdjen Stäube, bon benen Sujern ficty bon granì;
reidj nictyt nur ©eib jatylen, fonbern fogar feine ftäbtifdje Sc;

fagung ftetten tiefe1), äufeert er ficty in einem bertrautidjcu
Srief : „Sa mit ©eib alles bei benfelben auSjuriditen ift, tonn;
ten bie Stäube Sera unb Süridj biefelben nictyt aucty penfio;

uiren?"2)
Scfonbcr» ftatt war bie Seforgnife ber proteftantifdjen

Stanbe feit bem itn SRai 1756 jwifcben granfreidj unb Deft;
reich erridjteten «Sünbniffe. Sitte Hoffnung war jegt auf grieb;
ridj II bon Sreufeen geridjtet. SRit Slufmerffamfeit Witrben
bte einjelnen Styafen beS 7 jätyrigen Krieges berfolgt. „grieb;
ridjS Siege erfüllen alle Sßelt mit Grftauucn unb Gtyrfurdjt
unb ben proteftantifetyen Styeil mit grofeen greuben."3) „Scty

will nictyt unterfudjen, ob gricbridjS Sactye gereetyt fei ober

nicht. — Sie Sapferfeit, bie SBadjfamfeit unb bie@cfdjidlidj;
feit, Womit er biefelhe betreibt, übertrifft alles, waS Wir in
ber ©efctyictyte lefen. Slttem Stnfdjciu nadj ift beffclben gtüd;
tidjer ober unglüdlictyer Grfolg für bie allgemeine greityeit
työdjft wictytig."'-1)

©auj attgemein war bie Slufreguug in ber SdjWeij, als
ber König bon granfreidj im S* 1764 in eigenmächtiger SBeife

eine neue Drbonnanj über bie Sufammcnfegung unb SiSciplin
beS Sctyweijer;StegimeutS Soccarb (nactytyer SaliS;Samaben)
erliefe unb ber Herjog bon Gtyoifeul auf bie Sefdjmcrben ber

an biefem Siegiment bettyeiligten Stänbe (aua) Safel tyatte

bier Gompagnieen) in übermüttyigem Sott antwortete.5)
Statt) Seenbigung beS fiebenjätyrigen Krieges fdjwittbet

atttnätylidj bie SeWunberung Sfelin» für griebriety II; ja in

*) Srief 3. an @. £>irjet b. 31. 3auuar 1765.
2J Srief 3. an @. öirjcl b. 25. 2tiiguft 1759.

3) Srief 3. an ©. £irjcl bom 30. 9Jîat 1757.
¦¦¦) Srief 3- un ©. §irjcl b. 13. dtyriftmonat 1757.
5) Srief 3. an ©. £ir$el b. 20. 2Kat 1763. £)d)i, ©efcbicbte Safel»,

Sb. VH, ©. 564.
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über die katholischen Stände, von denen Luzern sich von Frankreich

nicht nur Geld zahlen, sondern sogar seine städtische

Besatzung stellen ließ'), äußert er sich in einem vertraulichen

Brief: „Da mit Geld alles bei denselben auszurichten ist, könnten

die Stände Bern und Zürich dieselben nicht auch

pensionner!?^)

Besonders stark war die Besorgniß der protestantischen

Stände seit dem im Mai 1756 zwischen Frankreich und Oestreich

errichteten Bündnisse. Alle Hoffnung war jetzt auf Friedrich

II von Preußen gerichtet. Mit Aufmerksamkeit wurden
die einzelnen Phasen des 7 jährigen Krieges verfolgt. „Friedrichs

Siege erfüllen alle Welt mit Erstaunen und Ehrfurcht
und den protestantischen Theil mit großen Freuden."^) „Ich
will nicht untersuchen, ob Friedrichs Sache gerecht sei oder

nicht. — Die Tapferkeit, die Wachsamkeit und die Geschicklichkeit,

womit er dieselbe betreibt, übertrifft alles, was wir in
der Geschichte lesen. Allem Anschein nach ist desselben glücklicher

oder unglücklicher Erfolg für die allgemeine Freiheit
höchst wichtig."^)

Ganz allgemein war die Aufregung in der Schweiz, als
dcr König von Frankreich im 1.1764 in eigenmächtiger Weife
eine neue Ordonnanz über die Zusammensetzung und Disciplin
des Schweizer-Regiments Boccard (nachher Scilis-Samaden)
erließ und der Herzog von Choiseul auf die Beschwerden der

an diesem Regiment betheiligten Stände (auch Basel hatte
vier Compagnie«!) in übermüthigem Ton antwortetet)

Nach Beendigung des siebenjährigen Krieges schwindet

allmählich die Bewunderung Jselins für Friedrich II; ja in

') Brief I. an S. Hirzel v. 3l. Januar 1765.
2) Brief I. an S. Hirzel v. 2S. August 1759.

s) Brief I. an S. Hirzel vom 3«. Mai 17S7.

4) Brief I. an S. Hirzel v. 13. Christmonat 1757.
s) Brief I. an S. Hirzel v. 20. Mai 1763. Ochs, Geschichte Basels,

Bd. VU, S. 561.
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ben legten Satyren feine» Sehen» erfdjeint itym ber preufeifdje

König nur noch als beSpotifcber Siègent. Hanb in Hanb mit
biefer Slbmcnbung bon Sreufeen in ben fiebeitjiger Satyren

geht bei Sfelin baS SBadjfen ber ©tyinpattyiecn für granfreidj.
Siefer Umfctymung mag juin Styeil burdj ben allgemeinen

StimmungSwedjfel in ben proteftantifdjen Gantonen ju ©um
ften granfreidjS unb ju Ungunftcn beS beutfdjen SteidjS, fo--

bann aber namentlidj burdj SfelinS Scfetyruitg jur Setyre ber

franjöfifdjen Stytyftofrafett erflärt werben, bon benen er eine

neue Slera ber Sölferwotylfatyrt erwartete. SllS Surgot, einer

ber ebelften unb tycrborragenbften SRänner biefer ©djule, am
24. Sluguft 1774 SRiniftcr Wirb, fdjreibt Sfelin an Hirjel:')
„Segnen ©ic mit mir ben reblidjen, ben ertyabeitcn Surgot:
cr tyat bie grotynungen in ganj granfreidj abfdjaffen gemadjt.
«Society ein Serbienft um baS Königreich, welcty eiu Seifpiel
für baS übrige Guropa!" „granfreidj barf nur jetyn Satyre

lang nadj ben weifen unb gereetyten ©runbfägen Surgot'» be-

tyerrfctyt werben, fo Wirb eS watyrfctyeinlidjer SBeife Gngtanb
an Slüttye überflügeln." Sie grofeen ©djWierigfeiten, weldje
Sibel unb ©eiftlidjfeit bem neuen «jRinifterium bereiten wür;
ben, faty Sfelin übrigens borauS: „SRan ttyut alles in ber

SBett, um fe. Surgot, weit er ein ctyrlictyer SRann ift, ju
ftürjen."2)

Stur mit Serüdfictytigung biefer Umftänbe unb einer burdj
eine längere Seobadjtitug ber eibgenöfftfetyen Suftänbe erjeug;
ten refignirten ©timmung bermag mau fia) baS mtlbe Urttyctl
SfelinS über bie fdjweijerifdj;franjöftfctyen Sejietyungen ber fie;

betijiger Satyre ju erflären. Senn wätyrenb er frütyer bie ju grofee

SBittfätyrigfeit ber proteftantifetyen ©tänbe gegenüber granfreidj
ettergifety getabelt, ift itym jegt baS Sorgetyen berfelben biS;

weilen attju fdjarf. ©o inShefonbere in ber grage ber bon

») Srief 3. an ©. §irjel b. 9. 3amtar 1775.

2) Srief 3. an @.§irjet b. 13. TOat 1775.
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den letzten Jahren seines Lebens erscheint ihm der preußische

König nur noch als despotischer Regent. Hand in Hand mit
dieser Abwendung von Preußen in den siebenziger Jahren
geht bei Iselin das Wachsen der Shmpathieen für Frankreich.

Dieser Umschwung mag zum Theil durch den allgemeinen

Stimmungswechsel in den protestantischen Cantonen zu Gunsten

Frankreichs nnd zu Ungunsten des deutschen Reichs,
sodann aber namentlich dnrch Jselins Bekehrung zur Lehre der

französischen Phhsiokraten erklärt werden, von denen er eine

neue Aera der Völkerwohlfahrt erwartete. Als Turgot, einer

dcr edelsten und hervorragendsten Männer dieser Schnle, am
24. August 1774 Minister wird, schreibt Iselin an Hirzel:')
„Segnen Sic mit mir den redlichen, den erhabenen Turgot:
cr hat die Frohnungen in ganz Frankreich abschaffen gemacht.

Welch ein Verdienst nm das Königreich, welch ein Beispiel

für das übrige Europa!" „Frankreich darf nur zehn Jahre
lang nach den weifen und gerechten Grundsätzen Turgot's
beherrscht werden, so wird es wahrscheinlicher Weise England
an Blüthe überflügeln." Die großen Schwierigkeiten, welche

Adel und Geistlichkeit dem neuen Ministerium bereiten würden,

sah Iselin übrigens voraus: „Man thut alles in dcr

Welt, um H. Turgot, weil er ein ehrlicher Mann ist, zu

stürzen."')
Nur mit Berücksichtigung dieser Umstände und einer durch

eine längere Beobachtnng der eidgenössischen Zustände erzeugten

resignirten Stimmung vermag man sich das milde Urtheil
Jselins über die schweizerisch-französischen Beziehungen der

siebenziger Jahre zu erklären. Denn während er früher die zu große

Willfährigkeit der protestantischen Stände gegenüber Frankreich

energisch getadelt, ist ihm jetzt das Vorgehen derselben

bisweilen allzu scharf. So insbesondere in der Frage der von

>) Brief I. an S. Hirzel v. 9. Januar 177S,

2) Bricf I. an S. Hirzel v, 13. Mai l77Z.
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granfreidj einfeittg belichten Sluftycbung ber Kopffteuerfreityeit
ber ficty in granfreidj auftyaltenben ©ctyweijer Kaufleüte. Ueber

bie Stuftyebung biefeS SribilegS, weldje im S* 1767 berfünbct

wirb, ertyebt Safel Sefdjwerbe bei bem König bon granfreidj.
Srogbem ein bom 3. Slpril 1774 batirteS Sintwortfdjrcibett beS

König» bie Sefdjwerbe abweist, ift Sfelin mit biefem Serfaty;
ren im ©anjen bocty eiuberftanben.') Unb audj baS bereits

feit Sluftöfung beS alten SunbeS mit granfreidj bon biefem

tyerbcigewünfdjte, aber erft iu golge ber burdj bie Styettiing

SotenS erjeugten gurdjt bor ben öftlidjen «JRädjten2) im
SRai 1777 ju ©tanbe gcbradjte allgemeine Sünbnife mit fämmt;
lieben eibgenöffifdjen ©täuben3) tyatte ebenfo fetyr ben Seifall
SfelinS, wie ben ber Stcpublif Safel, fo iak hie Sertretcr
biefeS ©tanbeS fidj bei ber Unterfdjrift ber SertragSurfuttbc
fogar bon ityren proteftantifdjen SRitftänben Süridj unb Sern
trennten, weldje Segteren wegen berfetyiebener crtyobcncr Se;
beuten erft fpäter unterfdjrieben. greitiety tyat Sfelin, nadjbem
baS Sünbnife gefdjtoffen war, auf bie ernften ©efatyrett, weldje

baffelbe für bie Steutralttät ber ©djwcij tyaben fönne, tyiugc;

wiejett, wie er benn aua) fetyon frütyer, als bie «Republif Sern ityr

eigene» KrtegSwefen unb bann baS ber Gibgenoffenfdjaft nadj
preufeifdjem SRufter burdj ben frütyeren preufeifdjen ©citerai

ScntutuSrefortnircnwolIte(1768), fidj batyin auSgefprodjcn tyatte:

Srief 3. au ©. §11501 b. 25. OJiai 1774.

Ci)i, 1. c. ©.570, 691: Eurdj ein am 24. Ecc. 1781 in (Miliar ciit-
regifirtrteS 2efret bei Äönig? würbe benjenigen ©djibcijcrn, ibc!d)c ftd) nur
borübergetycnb megen ityrer ©tubien ober §anbel3gefctyäfte in granfrcicty auf»

tyiclten, bai ^ribileg ber ©teucrfreityeit reftititirt.
2) 23ie grof; bie allgemeine gurdjt oor frember ©roberung in jener >jeit

mar, jcigt cine bon 3. gclegcntlicty einer im Serner ©ebiet int 3* 1774
unternommenen 3ìcife gettyanc 2leii§erung: „3d) trollte nictyt, bap ber ffatfer bie

gleictye Keife mactyctc, bie id) gemactyt Ijabc. Eie Suft fomite ityn leictyt an=

fommen, biefel 8anb 51t erobern."
'¦>) lieber biefen allgemeinen Sunb cf. CctyS, ©efctyictyte Safel». Sb VII,

©. 673—680.
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Frankreich einseitig beliebten Aufhebung der Kopfsteuerfrciheit
der sich in Frankreich aufhaltenden Schweizer Kaufleute. Ueber

die Aufhebung dieses Privilegs, welche im 1.1767 verkündet

wird, erhebt Basel Beschwerde bei dem König von Frankreich.
Trotzdem ein vom 3. April 1774 datirtes Antwortschreiben des

Königs die Beschwerde abweist, ist Iselin mit diesem 'Verfahren

im Ganzen doch einverstanden.') Und auch das bereits

seit Auflösung des alten Bundes mit Frankreich von diesem

herbeigewünschte, aber erst in Folge der durch die Theilung
Polens erzeugten Furcht vor den östlichen Mächten-) im
Mai 1777 zu Stande gebrachte allgemeine Bündniß mit sämmtlichen

eidgenössischen Stünden hatte ebenso sehr den Beifall
Jfelins, wie den der Republik Basel, so daß die Bertretcr
dieses Standes sich bei der Unterschrift der Vertragsurkundc
sogar von ihren protestantischen Mitständen Zürich uud Bern
trennten, welche Letzteren wegen verschiedener erhobener
Bedenken erst später unterschrieben. Freilich hat Iselin, nachdem

das Bündniß geschloffen war, auf die ernsten Gefahren, welche

daffclbe für die Nentralität der Schweiz haben könne,
hingewiesen, wie er denn auch schon früher, als die Republik Bern ihr
eigenes Kriegswesen und dann das der Eidgenossenschaft nach

preußischem Muster durch den früheren preußischen General

Lcntulus reformircn wollte(1768), sich dahin ausgesprochen hatte:

') Bries I. a» S. Hirzel v. 2S. Mai 1774.

Ochs, I. c. S. S70, 691: Durch ein am 24. Dec. 1781 iu Colmar cm-
rcgistrirtcs Dekret des Königs wurde deujcuigcu Schweizern, welche sich mir
vorübergehend wegen ihrer Studien oder Handelsgeschäfte in Frankreich
aushielten, das Privileg dcr Steuerfreiheit restituirt.

2) Wie groß die allgemeine Furcht vor fremder Eroberung iu jener Zeit

war, zcigt eine von I. gelegentlich einer im Berner Gebiet im I. 1774
unternommenen Reise gethane Aeußerung: „Ich wollte nicht, daß der Kaiser die

gleiche Reise machete, die ich gemacht habe. Die Lnst könnte ihn leicht
ankommen, dieses Land zu erobern."

Z> Ueber diesen allgemeinen Bund ei. Ochs, Geschichte Basels. Bd VII,
S. 673—680.
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„GS war unS fo Wohl, bafe man uns in beut politifctyen Stiftern
bon Guropa bergeffett tyatte; warum müfeten wir unS beftre;

ben, mit grofeem ©eräufcty ju fagen: wir finb ba."')
SUS im SRat 1776 Surgot ber bereinigten Uebermactyt

feiner ©egner erlag, tyat audj Sfelin feine auf granfrcicty ge;

fegten Grwartungcn tyerabgeftimmt, wenn audj ttidjt böttig
aufgegeben. Sludj hinfort leitete ityn baS ridjttge ©cfütyt, iak,
wie bon granfreidj ber Slnftofe einer neuen Sewcgung ber

©eifter ausgegangen War, fo aucty bon bort bte Sarole ju einer

Umwäljung ber politifdjen unb fociaten Sertyältniffe ber euro;
pätfctyen Staaten gegeben wejben würbe.

Gine nadjtyaltigc Sefferung ber Sejietyungen ber Gib;

genoffenfctyaft ju ben auswärtigen SRäctyten erwartete Sfelin
nur bon ber gröfeereu Gintradjt unter ben eibgenöffifdjcit

Stäuben, unb biefe in ben ©emüttyern borjubereiten, erfdjien

itym als bie Slufgabe jebeS Satrioten. Senfeiben ©ebanfen

tyatte bereits eine im Spätfommer 1758 in Safel erfdjienenc

glugfdjrift, betitelt: „Satriotifctye Sräume eines Gibgenoffen

bon einem «Drittel, bie beraltete Gibgenoffenfdjaft wieber ju
berjüngen," (gretftabt, bei SBiltyelm Sells Grben) auSgefpro--

etyett. Sie ftatnmte auS ber geber beS SujernerS granj Urs

Salttyafar unb War burdj ben Sanbbogt Gngel an Sfelin ge;

langt. Siefer, bon ber tyoctypatriotifdjen ©efinnung unb bem

Sbeenreictyttyum ber Slrbeit ergriffen, übergab fie Pon ficty auê

bem Srud unb berttyeilte fie unter feinen greunben. Sic
SBirfung War eine aufeerorbentlietye.2) GS beburfte nunmetyr

nur eines äufeeren SlnftofeeS, um für bie SluSfütyrung biefer

gleidjfam in ber Suft liegenben S°ee SRittel unb SBege ju
ftnbcn. Su ben Sagen beS 300 jätyrigen SubttäumS ber SaSler

Hodjfdjule fafete benn ein fleiner, in SfelinS Haufe berfant;

*) Srief 3. an ©. §irtct b. 13. maxi 1768, b. 8. Sradjmonat u. 4. §eu=

monat 1767.

2) TOorett, bie tyetbetifdje ©efetlfctyaft, ©.170 ff.
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„Es war uns so wohl, daß man uns in dem politischen System

von Europa vergessen hatte; warum mußten wir uns destre-

den, mit großein Geräusch zu sagen: wir sind da."')
Als im Mai 1776 Turgot der vereinigten Uebermacht

seiner Gegner erlag, hat auch Iselin seine auf Frankreich
gesetzten Erwartungen herabgestimmt, wenn anch nicht völlig
aufgegeben. Auch hinfort leitete ihn das richtige Gefühl, daß,

wie von Frankreich der Anstoß einer neuen Bewegung dcr

Geister ausgegangen war, so auch von dort die Parole zn einer

Umwälzung der politischen uud socialen Verhältnisse der

europäischen Staaten gegeben werden würde.

Eine nachhaltige Besserung der Beziehungen dcr

Eidgenossenschaft zu den auswärtigen Mächten erwartete Iselin
nur von der größeren Eintracht unter den eidgenössischen

Ständen, nnd diese in den Gemüthern vorzubereiten, erschien

ihm als die Aufgabe jedes Patrioten. Denselben Gedanken

hatte bereits eine im Spätsommer 1758 in Basel erschienene

Flugschrift, betitelt: „Patriotische Träume eines Eidgenossen

von einem Mittel, die veraltete Eidgenossenschaft wieder zu

verjüngen," (Freistadt, bei Wilhelm Tells Erben) ausgesprochen.

Sie stammte aus der Feder des Luzerners Franz Urs

Balthasar und war durch den Landvogt Engel an Iselin
gelangt. Dieser, von der hochpatriotischen Gesinnung und dem

Jdeenreichthum der Arbeit ergriffen, übergab sie von sich aus

dem Druck und vertheilte sie unter seinen Freunden. Die

Wirkung war eine außerordentliche.') Es bedurfte nunmehr

nur eines äußeren Anstoßes, um für die Ausführung dieser

gleichsam in der Luft liegenden Idee Mittel und Wege zu

finden. In den Tagen des 300 jährigen Jubiläums der Basler

Hochschule faßte denn ein kleiner, in Jselins Haufe versam-

') Brief I. an S. Hirzel v. 13. März 1768, v. 8. Brachmonat u. 4.

Heumonat 1767.

') Morell, die helvetische Gesellschaft, S. 170 ff.
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metter greunbeSfreiS — ju bem attfeer Sfelin Salomon Hirjel,
ber Sidjter ©efener unb ber jüngere Sctjinj getyörten — regel;
mäfetge Sufammenfünf te cine» weiteren greunbeSfreifeS inS Sluge,
bie man als „freunbfctyaftlidje", ober „fofratifdje Sagfagung"
bejeietynete. Sic grauen fottten babei ju Haufe gelaffen werten,

beim, fagt Sfelin, „wie würben Wir bie Seit auSfinbig
mactyen, bie einem Sugenb unb metyr junger grauenjimmer
jugleicty gelegen ift." lieber ben ©runbgebanfen biefer Ser;
etnigung fpriebt er ficty folgeubennafeen auS: „Unter beut Scljciit
einer blofeen Grgögtidjfeit füllten Wir ben ©rttnb ju Scrfjätt;
niffen legen, baburdj unferem gemeinfamen Saterlanbe grofee

fitttietye unb politifdje Sortljcilc erworben werben fonnten."
„Gitte etbgenöfftfcljc ©efellfdjaft fottten wir ftiften unb biefe

fottte ityre ganje Slbftctyt auf bie Ginigfeit ber ©tänbe unb bie

Sugenb unb ©tüdfeligfeit ityrer Sürger ridjten.'1 •) Selbft ber

weniger enttyufiaftifdje Hirjel fdjreibt über biefe Stammen;
fünft: „Sie Herjen überftrömten bor greube über bie neue

SluSfictyt einer freunbfdjafttidjen Sagfagung unb unter biefen

©ebanfen fdjicbcn wir mit weljmüttyigcr Särttidjfeit bon ein;

anber."2) Sim 4. SRai bei näctyftfotgcnbcn SatyreS (1761) fanb
ficty ber flehte greunbeSfreiS in bem am gufe be» Hügels,
beffen Haupt bie ftatttidje Stuine ber ftotjen HabSburg frönt,
tu bietytem ©ebüfdj berborgen tiegenben Sab Sdjinjnaa) ju=

fammen. Ueber ben reinen gretiubfdjaftScultu» ift biefe erfte

Serfammlung iubefe nidjt tyinauSgefommen. »Gin jeber fom;
i.ienbe grütyling, jdjrcibt Sfelin, foli un» in bem füllen, ber

greunbfdjaft unb ben SRufen geheiligten Haine bcrfammeln.

Sa Witt iety jätyrtiety auS meines weifen HirjelS berebtent SRunbe

Sctyren ber Sugenb unb ber «SBeiStyeit, uub bon be» lieblidjeit
©efetterS bcjauberitben Sippen bie fanften unb frotycn Gmpfim

bungen ber einfältigen Statur fdjöpfen. Sa fotten 3intmer;
maims eblcS geuer, Kellers (greityauptmann bon 3üridj) um

') Srief 3- nu @. .vnrjet vom 16. oeitmeu.tt 1760.

-'Ì 2Korell, I.e. ©.195.
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meltcr Freundeskreis — zu dem außer Iselin Salomon Hirzel,
der Dichter Geßncr und der jüngere Schinz gehörten —
regelmäßige Zusammenkünste eines weiteren Freundeskreises ins Auge,
die man als „freundschaftliche", oder „fokratische Tagsatzung"
bezeichnete. Die Frauen sollten dabei zu Hause gelassen werden,

denn, sagt Iselin, „wie würden wir die Zeit ausfindig
machen, die einem Dutzend und mehr junger Frauenzimmer
zugleich gelegen ist." Ueber den Grundgedanken dieser

Vereinigung spricht er sich folgendermaßen aus: „Unter dem Schein
einer bloßen Ergötzlichkeit sollten wir den Grund zu Verhältnissen

legen, dadurch unserem gemeinsamen Vatcrlande große

sittliche und politische Vortheile erworben werden könnten."

„Eine eidgenössische Gesellschaft sollten wir stiften und diese

sollte ihre ganze Absicht auf die Einigkeit der Stände und die

Tugend und Glückseligkeit ihrer Bürger richten."') Selbst der

weniger enthusiastische Hirzel schreibt über diese Zusammcn-
kunst: „Die Herzen überströmten vor Freude iiber die neue

Aussicht einer freundschaftlichen Tagsatzung und unter diesen

Gedanken schieden wir mit wehmüthiger Zärtlichkeit von
einander."') Am 4. Mai des nächstfolgenden Jahres (1761) fand
sich der kleine Freundeskreis in dem am Fuß des Hügels,
dessen Haupt die stattliche Ruine der stolzen Habsburg krönt,
in dichtem Gebüsch verborgen liegenden Bad Schinznach

zusammen. Ueber den reinen Freuudschaftscultus ist diese erste

Versammlung indeß nicht hinausgekommen, «Ein jeder
kommende Frühling, schreibt Iselin, soll nns in dem stillen, dev

Freuudschast und den Musen geheiligten Haine versammeln.

Da will ich jährlich aus meines weisen Hirzels beredtem Munde

Lehren der Tugend und der Weisheit, und von des lieblichen

Geßners bezaubernden Lippen die sanften und frohen Empfindungen

der einfältigen Natur schöpfen. Da sollen Zimmermanns

edles Feuer, Kellers (Freihauptmann von Zürich) un-

>) Bricf I. cii, S, Hirzcl vo:n 16. Hcnmon.rt 1760.

-') Morell, I. c. S. 195.
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gefdjininfte unb einfältige Sugenb unb ber Serolbingen (Sont;
tyerrn bon ©petyer uub Hübeetyeim) unerfättlictye Segierbe, ba»

©ute ju erlernten unb auSjuübcn, an mir unb an gretycn ge;
tetyrige unb begierige ©djüler finben."1) Grft im näctyften

Satyr (1762) ertyätt bie ©efellfdjaft auf Anregung beS Dr. feani
KaSpar Hirjel auS Süridj, eines SruberS bon Salomon Hirjel
unb be» Serfaffer» be» ptyilofoptyifcljen Säuern Kleinjogg,
eine gefdjtoffene Drganifation. Sie legt ficty jugteidj ten
Flamen ber Hetbctifdjcn ©efellfdjaft bei, inbem fie fidj aus Sür;
gern ber nodj nictyt bertreteneu (Santone ergänjen will. SUS

Swed berfelben wirb junädjft: bie görbcritug be» StubtuinS
ber batertänbifdjen ©efdjidjte tyingcftellt. Sludj fotten in 3u;
fünft bon ben einjelnen SRitgliebern berfafete Slrbeiten ber:

lefen werben. Su ber golge ift ityre Slufmerffamfeit befonberS

ber Serbefferung beS GrjietyungSWefenS gewibinet gewefen.

Scutlictyer tritt ityre Senbettj übrigens ju Sage in ber SBatyl

beS alten Salttyafar jum erften Sorftetyer.2) Ueber biefe con;

ftituirenbe Serfammlung, weldje nadj beut Seugnife Hirjel»
bie innigfte, tyerjertyebenbftc unb traulidjfte gewefen ift, fdjrctl-t
Sfelin:3) „Sie greuben, bie id) tyier geneffen ijabe, waren

ju grofe für micty. SRein ©eift litt baruuter unb audj mein
Seib. Scty bin alle Stäctyte bei Gudj, tnbein idj wie im SBatyit;

finn ptyantafiere. Salb berjage iety einen Sedelmeifter, ber

geftotyten tyat (SInfpielung auf ein neuefteS Sujerner Greignife).

Salb befämpfe td) eine Htyora bon «Sorttrttyeilen. Salb bin

idj mit Sfctyiffeti («proteftor ber Sernerifdjen Sanbwirttyfdjaft
uub Ginfütyrer beS Kleebaus) in feinem Kleegarten unb fetye

baS@raS wadjfcn. Salb begleite idjSftyffer (©eridjtsfdjreiber
in Sujern) auf bem Suge nadj bem Sibinenttyal. Salb fämpfe

idj mit unferem lieben Soctor (Hirjel)." Sm S-1763 war

') Srief 3. au ©. öirjel b. 12. ÎOtat 1761.

») -Morell I.e. ©. 201 if.
¦*) Srief 3. an ©. .fjirjcl 0. 25. mai 17G2.
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geschminkte nnd einfältige Tugend und der Beroldingen (Domherrn

von Speyer nnd Hildcshcim) unersättliche Begierde, des

Gute zu erkennen und auszuüben, an mir und an Freyen
gelehrige und begierige Schüler finden."') Erst im nächsten

Jahr (1762) erhält die Gesellschaft auf Anregung des Or. Hans
Kaspar Hirzel aus Zürich, eines Bruders von Salomon Hirzel
und des Verfassers des philosophischen Bauern Kleinjogg,
eine geschlossene Organisation. Sie legt sich zugleich den

Namen der Helvetischen Gesellschaft bei, indem sie sich aus Bürgern

der noch nicht vertretenen Cantone ergänzen will. Als
Zweck derselben wird zunächst: die Förderung des Studiums
der vaterländischen Geschichte hingestellt. Auch sollen in
Zukunft von den einzelnen Mitgliedern verfaßte Arbeiten ver-
lesen werden. In der Folge ist ihre Ausmerksamkeit besonders

der Verbesserung des Erziehungswesens gewidmet gewesen.

Deutlicher tritt ihre Tendenz übrigens zu Tage in der Wahl
des alten Balthasar zum ersten Vorsteher.') Ueber diese con-

stituirende Versammlung, welche nach dem Zeugniß Hirzels
die innigste, herzerhebendste und traulichste gewesen ist, schreibt

Iselin:«) „Die Freuden, die ich hier genossen habe, waren

zu groß für mich. Mein Geist litt darunter und auch mein

Leib. Ich bin alle Nächte bei Euch, indem ich wie im Wahnsinn

phantasiere. Bald verjage ich einen Seckelmeister, dcr

gestohlen hat (Anspielung auf ein neuestes Luzerner Ereigniß).
Bald bekämpfe ich eine Hydra von Vorurtheilen. Bald bin

ich mit Tfchiffeli (Protektor der Bernerischen Landwirthschaft
nnd Einführer des Kleebaus) in seinem Kleegarten und sehe

das Gras wachsen. Bald begleite ich Pfyffer (Gerichtsschrciber

iu Lnzern) auf dem Zuge nach dem Livinenthal. Bald kämpfe

ich mit unserem lieben Doctor (Hirzcl)." Im 1.1763 war

>) Bricf I. an S. Hirzel v. 12. Mai 1761,

') Morell I. o. S. 201 fs.

>) Bricf I. an S. Hirzcl v. 25. Mai 1762.
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bie SRitglieberjatyl bereits auf 27 gefìiegen: ju itynen getyörte

unter Slnberen audj ber SaSler profeffor Saniel Sernoutti.
SaS Scftreben, für bie Ginigung beS SaterlanbeS ju wirfen,
trat tyier fetyon beutlidjer ju Sage. Ser jüngere Salttyafar
bcrlaS feines SaterS: „Segte SBünfdje eines tyelbetifdjen 5ßa;

trioten," weldje fidj ebenfalls in biefer Siidjtung bewegten.1)

Sic ©efellfdjaft gewann bon nun an immer metyr SluSbrcitung
unb Seifatt, audj über bie ©renjen ber Sdjweij tyinauS.

Seutfdje unb granjofen bettyeiligen fidj fortan an ber Söfung
ber bon ityr geftettten SraSaufgaben, gür baS Satyr 1764

wirb Sfelin jum Sräftbent ernannt unb itym ber Gtyrentitcl
eines „SaterS unb SorftetyerS ber ©efellfdjaft" beigelegt. S11

feiner GröffnungSrebe prebigt er ben „Kampf wiber mädjtigcre
Styrannen als bie, weldje bie Stltborbern befämpft tyaben —
wiber bie Sorurttyeile, wiber bie Seibenfdjaften."2) Sin ber

Serfainmlung beS 3- 1765 natym aucty ber junge Sabater Styeil;
ebenfo Wotynten ityr ber SBürtembergifdje Herjog Subwig Gugen

unb jugleid) ber Sürdjer Sauer Sacob ©ujer, baS Urbilb be»

Kleinjogg bon Dr. Hirjel, bei. Su bem Sdjoofe ber Serfanmt;

lung, welctye biefeS SRal 40 SRitglieber jätyttc, begannen ficty

jum erften SRal jWei Stiftungen geltenb ju madjen : bie eine,

repräfentirt burcty bie Sürdjer, war für ein fräftigeS Gingrei;
fen in baS politifdjc Seben/ bie anbere, bon ben Sernern auS;

getyenb, wünfetyte ben 3*ued ber ©efettfctyaft auSfctyliefelidj auf
bie ©efettigfeit unb ityre «JRitglieberfctyaft lebiglicty auf bie

ariftofratifetyen Kreife befetyränft ju fetyen. Sie SaSler tyielten

eS mit ben Sürgern, bie Sujerner mit ben Semem. Seram
lafet burdj eine leibenfctyaftlidje Stehe beS SujernerS SRetyer,

bie felbft ben milben Sfelin ju tyeftigen Sleufeerungen tyinrtfe,

plagten bie ©egenfäge ftarf aufetnanber 3). Sem Snnefpalt

•) ajtoretl I.e. ©. 212.

2) TOorell i.e. ©. 220.

3) TOorelt I.e. ©. 343.
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die Mitgliederzahl bereits auf 27 gestiegen: zu ihnen gehörte
unter Anderen auch der Basler Professor Daniel Bernoulli,
Das Bestreben, für die Einigung des Vaterlandes zu wirken,
trat hier schon deutlicher zu Tage. Der jüngere Balthasar
verlas seines Vaters: „Letzte Wünsche eines helvetischen

Patrioten," welche sich ebenfalls in dieser Richtung bewegten.')
Die Gesellschast gewann von nun an immer mehr Ausbreitung
und Beifall, auch über die Grenzen der Schweiz hinaus.
Deutsche und Franzosen betheiligcn sich fortan an dcr Lösung
der von ihr gestellten Preisaufgaben. Für das Jahr 1764

wird Iselin zum Präsident ernannt und ihm dcr Ehrentitel
eines „Vaters und Vorstehers der Gesellschaft" beigelegt. In
seiner Eröffnungsrede predigt er den „Kampf wider mächtigere

Tyrannen als die, welche die Altvordern bekämpft haben —
wider die Vorurtheile, wider die Leidenschaften."') An dcr

Versammlung des I. 1765 nahm auch der junge Lavater Theil:
ebenso wohnten ihr der Würtembergische Herzog Ludwig Eugen
nnd zugleich der Zürcher Bauer Jacob Gujer, das Urbild des

Kleinjogg von Dr. Hirzel, bei. In dem Schooß der Versammlung,

welche dieses Mal 40 Mitglieder zählte, begannen sich

zum ersten Mal zwei Richtungen geltend zu machen: die eine,

repräsentirt durch die Zürcher, war für ein kräftiges Eingreifen

in das politische Leben,- die andere, von den Bernern
ausgehend, wünschte den Zweck der Gesellschaft ausschließlich auf
die Geselligkeit und ihre Mitgliederschaft lediglich ans die

aristokratischen Kreise beschränkt zu sehen. Die Basler hielten
es mit den Zürchern, die Luzerner mit den Bernern. Veranlaßt

durch eine leidenschaftliche Rede des Luzerners Meyer,
die selbst den milden Iselin zu heftigen Aeußerungen hinriß,
platzten die Gegensätze stark aufeinander «). Dem Zwiespalt

>) Morel! l. c. S. 212.

2) Morel! I. e. S. 220.
s> Morel! l. c. S. 343.



193

in ber Serfammtung entfpracty eine berfdjiebené Seurttyeitiing
ber ©efellfdjaft in weiteren Kreifen; ben entfdjiebenen grcitTi;
ben berfelben traten ebenfo entfctyiebeue ©egner gegenüber.

Siefe glaubten um fo energifctyerc SRaferegeln gegen bie ©e;

fcllfdjaft ergreifen ju muffen <), als bereits an berfdjiebencit
Orten ein ©eift ber Unbotmäfeigfeit gegen bie beftetyenben

«itutoritäten ju Sage getreten war. Slbgefetyen bon ben tyie

unb ba auftretenben Slufftänbcn tyatten jwei abetige SBaabt;

tauber ficty geweigert, ber Serner Stegierung ben H»lhigimgS;
eib ju triften. Sie Sertreibung StouffeauS bon ber SeterS;
infel, wotyin er fidj nadj bem SluSbrudj ber ©enfer Unrittycit
begeben tyatte, fanb jiemlidj allgemeine unb laute SRifebilligung.
Siud; baS Grfctyeincn ©ujerS, beS Sauern, itt Sdjinjnadj galt
ben ariftofratifdjett SRadjttyabern für ein bebenftidje» Seictyen.

Siefe SRifeftimntung ber artftofratifdjen StegierungSfreife gegen
bie Sctjiujnactyer ©efettfctyaft würbe bann nocty bon bem fran;
jöfifctyen ©efanbten gefdjürt, weil ein GinmifctyungSberfucty beS;

felben in bie Slngctegcntyeiten ber ©efettfctyaft eine fräfttge
Surüdweifung erfatyren tyatte, unb weil befannt geworben war,
bafe man fidj in Sdjinjnadj ben intimen Sejietyungen ber Gib=

genoffeufdjaft ju granfreidj burdjauS nictyt günftig jeigte.
Unter beut Ginflufe biefer öffentlictyen SRifeftimmung gegen bie

ncitgegrünbete ©efellfdjaft fctyeint Sfelin eine Seit lang ge;

fdjwantt ju tyaben, ob ber Ginigfeit unter ben Gibgenoffen

nidjt ba» Opfer ber Sluftöfung ber ©efettfctyaft ju bringen fei.
«i>on Hirjel jum SluStyarren ermuntert, giebt er biefen ©e~-

banfen auf unb erfa)eint im % 1767 wieber in Sdjinjnadj.
Socty natym bieSatyl berStyeilnetymer bis jum S-1772 im Slllge;
meinen ab. Sn biefem legten Satyr finb nur nodj 9 SRitglie;
ber anwefenb. Som S- 1773 wäctySt bie Settyeiligung aber

6» lbitrbe ber Erud ber ©ctyinjnadjer Sertyanbtungen bon ber Senfur
nictyt metyr geftattet,unb bie ^Regierungen »on Sern, S^ern, gretyburg unb

Solottyurn berboten ityren Sürgern ben Sefitd) ber Serfammtung, tycbeit

übrigens ba» Serbot fetyr batb triebet- auf.

13
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in der Versammlung entsprach eine verschiedene Beurtheilung
der Gesellschaft in weiteren Kreisen; den entschiedenen Freunden

derselben traten ebenso entschiedene Gegner gegenüber.

Diese glaubten um so energischere Maßregeln gegen die

Gesellschaft ergreisen zn müssen '), als bereits an verschiedenen

Orten ein Geist der Unbotmäßigreit gegen die bestehenden

Autoritäten zu Tage getreten war. Abgesehen von den hie

und da auftretenden Aufständen hatten zwei adelige Waadt-
landcr sich geweigert, der Berner Regierung den Huldignngs-
cid zu leisten. Die Vertreibung Rousseaus von der Peters-
inscl, wohin er sich nach dem Ausbruch der Genfer Unruhen
begeben hatte, fand ziemlich allgemeine und laute Mißbilligung.
Auch das Erscheinen Gujers, des Bauern, in Schinznach galt
den aristokratischen Machthabern für ein bedenkliches Zeichen,

Diese Mißstimmung der aristokratischen Regierungskrcise gegen
die Schinznacher Gesellschaft wurde dann noch von dem

französischen Gesandten geschürt, weil ein Einmischungsversuch
desselben in die Angelegenheiten der Gesellschaft eine kräftige
Zurückweisung erfahren hatte, und weil bekannt geworden war,
daß man sich in Schinznach den intimen Beziehungen der

Eidgenossenschaft zu Frankreich durchaus nicht günstig zeigte.

Unter dein Einfluß dieser öffentlichen Mißstimmung gegen die

ueugegründete Gesellschaft scheint Iselin eine Zeit lang
geschwankt zu haben, ob der Einigkeit unter den Eidgenossen

nicht das Opfer der Auflösung der Gesellschaft zu bringen sei.

Von Hirzel zum Ausharren ermuntert, giebt er diesen

Gedanken auf und erscheint im I. 1767 wieder in Schinznach.

Doch nahm die Zahl der Theilnehrner bis zum 1.1772 im
Allgemeinen ab. In diesem letzten Jahr sind nur noch 9 Mitglieder

anwesend. Vom I. 1773 wächst die Betheiligung aber

l) Es wlirde dcr Druck der Schinznacher Verhandlungen von der Eenfur
nicht mehr gestaltet,nnd die Regierungen von Bern, Luzcrn, Frcvburg und

Solothurn verboten ihren Bürgern den Besuch dcr Versammlung, Hoden

übrigens das Verbot sehr bald wicdcr auf,

13
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Wieber. Sut S. 1780 fiebelt bie ©efellfdjaft nacty Olten über.

Son jegt ab finb burctyfdjnittlidj 100 SRitglieber anwefenb,

unter itynen aucty manctyer Seutfdje ')• Wod) im S-1767 tyatte

Sfelin, bon Sctyinjnad) fommenb, geäufeert: „Scty bin immer

gefunber, wenn iety bon ba jurüdfomme: gefunber am Seihe,

gefunber am ©emüttye unb ftärfcr an ber Seele"2). Seitbcm

tyat ityn bie junetymenbe Kränflidjfeit gewötynlidj bon bem

Sefucty ber Serfammlungen abgetyalten. Srogbem erft 10 Satyre

feit ber ©rünbttng ber ©efettfctyaft berftoffcn warett, batte ficty

ber Kreis feiner alten ©efätyrten bocty merftidj gclidjtet. Gitte

junge ©eneration war allmätylig an bie Stelle ber älteren

getreten. Sm ©efütyl [biefer Seretttfamung työrctt wir Sfelin
im S* 1774 über baS „Herannatyen beS SllterS" unb bie „Sib;
natyme ber Gmpfinbfamfeit" flogen 3). Sic Serfainittlung bes

S. 1774 fctyeint benn aud) bie legte gewefen jtt fein, weldje
er befuetyt tyat. Stacty feinem Sobe tyält S* ©• Sctyloffer im

Sluftrag ber Hetbctifdjcn ©efellfdjaft int Suni 1783 eine ©e=

bädjtniferebe auf ityn unb als im S* 1796 ein Sotyu Sfelin»
in ber unter bein Sräfibtum Sacob SarafinS tagenben ©e-

fettfctyaft erfctyeint, wirb er bon ber jüngeren ©eneration in
banfbarer Pietät für feinen Sater warm gefeiert*). Styre

legte Serfammlttng im XVIII. Satyrtyunbert tyält bie Heloc;
tifdje ©efettfctyaft im S- 1797 in Slarau ab. Unter ben 176

Styeitnetymem befanben fidj audj ber greife Dr. Hirjel unb
ber blinbe Sidjter Sfeffel.

SaS Serbienft ber Helbetifdjen ©efettfctyaft, im borigeit
Satyrtyunbert ben eibgenöfftfeben Sinn gewedt unb geftärft,
für eblere Silbung gewirft unb bie entfrembeten ©lieber eines

unb beffelben politifdjen Körpers einanber wieber gcnätycrt

ju tyaben, ift unbeftritten. Salomon Hirjel fprtctyt fidj in fei;

äRorell I. e. passim,
-') Srief 3. an ©. §ir$cl bom 23. 2Kat 1767.

3) Srief 3. au ©. .<Mr$cl bem 25. ÏRai 1774.

¦¦) TO or ell 1. c. ©.360.
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wieder. Im I. 1780 siedelt die Gesellschast nach Ölten über.

Von jetzt ab sind durchschnittlich 100 Mitglieder anwesend,

unter ihnen auch mancher Deutsche >). Noch im 1.1767 hatte

Iselin, von Schinznach kommend, geäußert: „Ich bin immer

gesunder, wenn ich von da zurückkomme: gesunder am Leibe,

gesunder am Gemüthe und stärker an der Seele"'). Seitdem

hat ihn die zunehmende Kränklichkeit gewöhnlich von dem

Besuch der Versammlungen abgehalten. Trotzdem erst 10 Jahre
seit dcr Gründung der Gesellschaft verflossen waren, hatte sich

der Kreis seiner alten Gefährten doch merklich gelichtet. Eine

junge Generation war allmählig an die Stelle der älteren

getreten. Im Gefühl Dieser Vereinsamung hören wir Iselin
im 1.1774 über das „Herannahen des Alters" und die

„Abnahme der Empfindsamkeit" klagen »). Die Versammlung des

I. 1774 scheint denn auch die letzte gewesen zn sein, welche

er besucht hat. Nach seinem Tode hält I. G. Schlosser im

Auftrag der Helvetischen Gesellschaft im Juni 1783 eine

Gedächtnißrede auf ihn und als im I. 1796 ein Sohn Jselins
in der unter dem Präsidium Jacob Sarasins tagenden
Gesellschaft erscheint, wird er von der jüngeren Generation in
dankbarer Pietät für seinen Vater warm gefeiert^). Jbre
letzte Versammlung im XVIII. Jahrhundert hält die Helvetische

Gesellschaft im I. 1797 in Aarau ab. Unter dcn 176

Teilnehmern befanden sich auch dcr greise Dr. Hirzel und
der blinde Dichter Pfeffel.

Das Verdienst der Helvetischen Gesellschaft, im vorigen
Jahrhundert den eidgenössischen Sinn geweckt und gestärkt,

für edlere Bildung gewirkt und die entfremdeten Glieder eines

und desselben politischen Körpers einander wieder genähert

zu haben, ist unbestritten. Salomon Hirzel spricht sich in sei-

>) Mo rett >. <>. gassivi,
örics I. an S. Hirzcl vom 23. Mai 1767.

s) Brics I. an S. Hirzcl vom 25. Mai 1774.

Morel! I. c. S. 360.
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nem, Sfaaf Sfelin gewibmeten Senfinal ¦) tyieriiber in folgen;
ber SBeife auS: „Sdjinjnadj unb Diteti finb Sengen, wie bici

rütyrenbe greuben ba genoffen; wie befannt man mit ber

Serfaffuug, mit ben ©efegen, ben Sitten jebeS Drte» morben ;

was für greunbfdjaft batyer entftanbcn, bie oft treuen Sür;
gern berfdjiebener Staaten, oft Staaten felbft erfpriefelidj war".

Sie Helttetifdje ©efallfctyaft ift eines ber legten unb jm
gleidj wirffamften ©lieber in ber langen Kette bon ©efett;

fctyaften gewefen, ju benen ftdj im borigen Satyrtyunbert bie

Sorfämpfer einer befferen Seit ju berbinben pflegten.

Su ber erften Hälfte be» SatyrtjunbertS, atSSobuter unb

feine greunbe bie erften jatyiuen fattyrifetyen Slntäufe natyineit

unb Ha Her fräf tigere Söne patriotifetyer Gntrüftung über bie

beftetyenben Suftäubc anfdjtug, ftclltcn fidj biefe ©efettfdjafteu
bie Slufgabe, ben tittcrarifdjen ©efdjinad unb bie Spractye auS;

jubilben2). Qu biefem ßwcä bertaS man eigene nnb frembe

Schriften, überfegte auS alten unb nenen Spradjcn, forfdjte
altbcutfdjcn Spractjbenfittätcrn nadj uub beranftattete Samitt;
Iungen fctyweijcrifdjcr StebenSarten unb SBörter. 3ll3leidj
belebte tai erwaetyte Stubium ber Statttrwtffcnfdjaft, bei Surdj;
forfdjung ber tyeiutatljlidjen Statur, bie Siebe jum Saterlanbe
uttb ba» Stubium ber tyeimcittyUdjeit ©efctyictyte gab ber Sater;
lanbSlicbc ebenfalls neue Statyrung3).

Sagegen tyaben bie ©efettfdjafteu, weldje in ber jweiten
Hälfte beS Satyt|inacrtS entftetyen ober bocty beftetyen, eine metyr

¦) Cirjcl, £cnfmal @. 13.

2) Wai) bem Sorbitbc ber in Seidig unb Hamburg cutflaubeiicit Sereine

bcrfammcltcu ftd) uterfi in „»Jürtd) bei Sobmer auf feiner „îceit^burg" einige

jjrebfame SJJÌSnner. 3" Sern lourbe fobauit eine getetyrte ©efellfdjaft gebilbet,
bereit Crgait ba» greitag»blatt mar. %xn 3<ityt 1732 entflanb in Safel auf
Slnrcgnug be» profeffor ©preng eilte getetyrte ©efellfdjaft; in Sern int % 1739
eine beittfctye ©efellfctyaft mit bem Sradjmanu al» Crgait. 3m 3* 1744 Silben

fid) bann unter ben ©tttbirenben bon Ztfixii) bie „mactyfcnbc" unb unter benen

bon Sent bie „berjüitgtc" ©efetlfctyaft. TOovelt 1. c. S. 9—10.
3) moxcll 1. c. ®. 3-5.
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nem, Isaak Iselin gewidmeten Denkmal >) hierüber in folgender

Weise aus: „Schinznach und Ölten sind Zeugen, wie viel

rührende Freuden da genossen; wie bekannt man mit der

Verfassung, mit den Gesetzen, dcn Sitten jedes Ortes worden;
was fiir Freundschaft daher entstanden, die oft treuen Bürgern

verschiedener Staaten, oft Staaten selbst ersprießlich war".
Die Helvetische Gesallschaft ist eines der letzten nnd

zugleich wirksamsten Glieder in dcr langcn Kette von
Gesellschaften gewesen, zu denen sich im vorigen Jahrhundert die

Vorkämpfer einer besseren Zeit zn verbinden pflegten.

In dcr crsten Hälfte des Jahrhunderts, als Bodmer und

feine Freunde die ersten zahmen fathrifchen Anläufe nahmen
nnd Hallcr kräftigere Töne patriotischer Entrüstung iibcr die

bcstchendcn Zustände anschlug, stellten sich diese Gesellschaften

die Ausgabe, den litterarischen Geschmack und die Sprache

auszubilden'). Zu diesem Zweck verlas man eigene und fremde

Schriften, übersetzte aus alten und neuen Sprachen, forschte

altdeutschen Sprachdenkmälern nach und veranstaltete Sammlungen

schweizerischer Redensarten und Wörter. Zugleich
belebte das erwachte Studium der Naturwissenschaft, bei

Durchforschung der heimathlichen Natur, die Liebe zum Vaterlande
und das Studium der heimathlichen Geschichte gab dcr
Vaterlandsliebe ebenfalls neue Nahrung«).

Dagegen haben die Gefellschaften, welche in der zweiten

Heilste des JahrHmgerts entstehen oder doch bestehen, eine mehr

') Hirzel, Denkmal S. 13.

') Nach dem Vorbilde dcr in Leipzig und Hamburg entstandenen Bercine

versammelten sich zuerst in Ziirich bei Bodmer auf seiner „NeuMurg" einige
strebsame Männer. In Bern wurde sodann cine gclehrtc Gesellschaft gebildct,
dcrcn Organ das Frcitagsblatt war. Im Jahr 1732 cntstand in Basel auf
Anregung dcs Professor Spreng eine gelehrte Gesellschaft; in Bern im 1.173S
eine deutsche Gesellschast mit dem Brachmann als Organ. Im 1.1744 bilden

sich dann unter dcn Studirendcn von Zürich die „wachsende" und unter denen

von Bern die „verjüngte" Gesellschaft, Morel! I. c. S, g—lO.
s) Morel! I. e. S. 3-5.
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praftifdje Senbenj: fie wolten unmittelbar ins Sehen eingreifen

unb baffelbe geftattcn tyelfen. Sie ältere ©eneration, an

beren Spige „Sater Sobincr" ftanb, war jegt burdj ein fräfti;
gère» unb ntutbigercS ©efdjledjt abgelöst worben, ju bent audj

Sfelin getyörte. Stbgefetyen bon ber Helbetifctyen ©efellfdjaft tyatten

Sera, Süridj unb ©raubünbten ityre öfonomifdjcn ©efettfdjafteu
unb im S* 1761 würben Sfelin unb Srof. San. Scrnoulli
bom grofeen Statty beauftragt, audj in «Safet eine foldje ins
Sehen ju rufen ')/ worauf Sfelin ben Gntwitrf ju einer pbtyfi--

falifdj;öfouomifd)cu ©efellfdjaft ausarbeiten. Sern tyatte eine

eigene patriotifdje ©efellfdjaft (société des citoyens). Unb

immer wieber neue Slänc jur ©rüitbung foldjer ©efettfctyaften

tauchten auf: fo bie bon beut Semer Kirdjbcrgcr inS Sehen

gerufene ©efellfdjaft jur Seförberintg ber Sugenb. Sn ityren

Grfolgen tyat aber alle anbern überflügelt bie bon Sfelin im

S-1777 in Safel ins Sebett gerufene ©efellfcbaft vir görberung
beS ©Uten unb ©emeinnügigen. Screit» im S* 1756 tyatte Sfelin
ben Sorfctylag jur Stiftung einer praftifetycn ©efellfdjaft ber

SBiffcnfctyaften unb Künfte gemadjt2) unb im S* 1766 ben GntWurf
eines „Serein» jur Slufmuntcrung bes ©emeinnügigen" ber;

öffcntlidjt: beibe SRal jebodj otyne Grfolg. Gnblidj im S* 1777

gelingt eS itym junädjft bie SaSler Srüber ber Heloctifdjen
©efettfctyaft für feinen Sßlan ju gewinnen. Stm HimmelfatyrtS;
tage loirb in SfelinS HauS ein SluSfdjtife mit ber Scfprcdjung
beS Grforberlidjen betraut unb am 1. Sractymoitat fomite
bereits bie Gonftituirung ber ©efellfctyaft erfolgen. SBic gering
anfangs audj bie Satyl ber Slîitglieber unb ber Setrag ber

bisponibcln SRittcl war, fo follte fidj in ber golge baS pro;

') Srief 3- an ©. ©irjel bom 25. (ityriftmouat 1761.

2) 3" SMlcbê tyelbettjd'em patriot berBffentlictyt. ©ic tyatte jur gelac,
bau Çirjel iu Jürid) im 3-1764 eine ©efellfdjaft jurSeforberung bei Sugenb uub
be» Söctyt» ber Srüber grünbete, lbctctyc ficty tyauftffättylidj bie jpcbung ber

3ugenbbilbuiig unb bie ?iuberimg menfctylidjer Scibcn jttm 3'bed feutc. Bi'u'^tv
9ieitjatyr3blatt für 1857.
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praktische Tendenz: sie wollen unmittelbar ins Leben eingreifen

und dasselbe gestalten helfen. Die ältere Generation, an

deren Spitze „Vater Bodmcr" stand, war jetzt durch ein kräftigeres

und wüthigeres Geschlecht abgelöst worden, zn dem auch

Iselin gehörte. Abgesehen von dcr Helvetischen Gesellschaft hatten

Bern, Zürich und Graubündten ihre ökonomischen Gesellschaften

nnd im I. 1761 wurden Iselin und Prof. Dan. Bernoulli
vom großen Rath beanstragt, anch in Basel eine solche ins
Leben zu rufen >), worauf Jfclin dcn Entwurf zu cincr phhsi-

kalisch-ökonomischen Gesellschaft ausarbeiten. Bern hatte cinc

eigene patriotische Gesellschast (société àss citoz-sus). Und

immer wieder neue Pläne znr Gründung solcher Gesellschaften

tauchten auf: so die von dem Berner Kirchbcrgcr ins Lcbcn

gerufene Gesellschaft zur Befördernng der Tugend. In ihren

Erfolgen hat aber alle andern überflügelt die von Iselin im

1.1777 in Basel ins Leben gerufene Gesellschaft znr Fördcrnng
des Guten und Gemeinnützigen, Bereits im 1.1756 hatte Iselin
den Vorschlag znr Stiftnng einer praktischen Gesellschaft der

Wissenschaften und Künste gemacht') und im 1.1766 dcn Entivnrf
eincs „Vereins zur Aufmunterung des Gemeinnützigen"
veröffentlicht: beide Mal jedoch ohne Erfolg. Endlich im I. 1777

gelingt es ihn? zunächst die Basier Brüder der Helvetische»

Gesellschaft fiir seinen Plan zu gewinnen. Am Himmclfahrts-
tage wird in Jselins Haus ein Ausschuß mit der Besprechung

des Erforderlichen betraut und am 1, Brachmonät konnte

bereits die Constituirung der Gesellschaft erfolgen. Wie gering
anfangs auch die Zahl dcr Mitglieder und dcr Betrag dcr

disponibel» Mittel war, so sollte sich in der Folge das pro-

>) Brief I. an S. Hirzcl vom 2S, Ehristmonat l761.

') In Wollcbs hclvetischcm Patriot veröffentlicht. Sic hattc zur Fol«,
daß Hirzcl in Zürich im I. 1764 eine Gesellschaft znrBcfördcrnng dcc Tngcnd nnd
dcs Wohls dcr Brüdcr gründete, welche sich bauvtsächlich dic Hcdung der

Jngcndbildung nnd dic Lindcrnng mcnschlichcr Lcidcn znm Zweck schtc, Züricher
Ncujahrsblatt für 1857.
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ptyetifctye SBort SfelinS bodj bollftänbig bewabrtyettcn. Sen

©egneru feiueS SlancS tyatte er bei Stiftung ber ©efellfdjaft
nämlidj jugerufen: „GS wirb nocty eine Seit fommen, wo in

ganj Safel ficty tein auf Silbung unb Slnfetyen bei feinen

SRitbürgern Slnfpriidj madjenber «JRann finben wirb, ber fia)

nidjt fdjämen würbe, nidjt SRitgtieb biefer ©efellfdjaft ju
fein"'). Unb in ber Styat jätytte bie ©efellfdjaft im S- 1873

1365 SRitgtieber, WaS über 21% aüer ju ben eibgenöffifdjen
SBatylen beredjtigten in Safel im felben Satyr anfäfeig gewe;

fenen SdjWeijerbürger, ober über 52% ber Kant oit;

bürger allein auSinadjt. Sie attmätylige Gntwidlung
ber ©efellfdjaft wirb burdj folgenbe Sabette beranfdjaittidjt :

3atyr.
SKitglicber;

3«f)f*

(Sin;

natymen.

2lug=

gaben.

Ser=

mögen.

1777 174
granfett.
2126

granfen.
411

grauten.
1713

1797 151 2373 2364 4283

1817 350 6530 9950 7471

1837 540 7349 6294 25498
1857 731 16692 14034 72345

1873 1366 27884 29784 133726

SBätyrenb in ber erften Seit nacty ©rünbttng ber ©efellfctyaft
eine gütte neuer Sheen, Stätte unb Gntwürfe auftaudjten; bie

wenig jatylreictyen SRitglieber in einem innigen Sertyältnife ju
einanber ftanben ; bie Sigungen bertraut unb fetyr belebt waren,
enbtia) bie einjelnen llnternetymungen ber ©efellfctyaft ben

Gtyarafter bon Gjpertmenten tyatten, Wirb mit bein SBadjfen

ber SRitgtieberjatyl, ber Ginnatymen unb beS SermögenS bie

') SWörifofer, I.e. ©.318.
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phetische Wort Jselins doch vollständig bewahrheiten. Den

Gegnern seines Planes hatte er bei Stiftung der Gesellschast

nämlich zugerufen: „Es wird noch eine Zeit kommen, wo in
ganz Bafel sich kein auf Bildung und Ansehen bei seinen

Mitbürgern Anspruch machender Mann finden wird, der sich

nicht schämen würde, nicht Mitglied dieser Gesellschaft zu

sein"'). Und in der That zählte die Gesellschaft im I. 1873

1365 Mitglieder, was über 21"/« aller zu dcn eidgenössischen

Wahlen berechtigten in Basel im selben Jahr ansähig gewesenen

Schweizerbürger, oder über 52"/o der Kantonbürger

allein ausmacht. Die allmählig« Entwicklung
der Gesellschaft wird durch folgende Tabelle veranschaulicht:

Mitglieder-
VerZahl. nahmen. gaben. mögen.

Franken. Franken. Franken,

1777 174 2126 411 1713

1797 151 2373 2364 4283

1817 350 6530 9950 7471

1837 540 7349 6294 25498
1857 731 16692 14034 72345

1873 1366 27884 29784 133726

Während in der ersten Zeit nach Gründung der Gesellschaft

eine Fülle neuer Ideen, Pläne und Entwürfe auftauchten; die

wenig zahlreichen Mitglieder in einem innigen Verhältniß zu

einander standen; die Sitzungen vertraut und sehr belebt waren,
endlich die einzelnen Unternehmungen der Gesellschaft den

Charakter von Experimenten hatten, wird mit dem Wachsen

der Mitgliederzahl, der Einnahmen und des Vermögens die

>) Mörikofer. I. o. S. 318.
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Drganifation immer reictyer unb feftcr; bie einjelnen Swede
ber ©efellfctyaft gewinnen in beftimtuten Slnftalten ityre bauerm
ben Organe; baS Sertyältnife unter ben SRitgliebern wirb
lofer unb bie Seljanblung ber Singe gefdjäftlictyer ; an bie

Stelle ber Gntwürfe unb Serfuctye tritt ber folibe ©cfdjäftS;

gang feftgeglieberter Slnftalten uttb Ginridjtungen mit ityren

StectyenfdjaftSberidjten.
SBie bas bon Sfelin aufgeteilte Srincip eine» berebclten

GnbämoniSmuS, Wonadj „fein SRenfcty aubert gtüdlicty fein

fami, als infofern bie Sorttyeile bie er geniefeet, ben SBotyt;

ftanb feiner 3Ritmenfa)en ertyötyeu," ') naa) 90 Satyren bon
bem geiftbotten Sorenj b. Stein faft Wörtlid) für baS fidj in
ber ©egenwart batyitbrectyenbe erflärt wirb, fo glaubt man in
Steins Sdjilberung ber Seftrebungeu unferer Seit jur Hebung
ber unteren Klaffen, eine Sefdjreibung ber SBirffamfeit ber

SaSler ©efellfdjaft beS ©itten unb ©emeinnügigen ju finben.

Stein fagt:2) „Setyen Wir unS um. SBotyin wir bltden, tritt
unS eine alles -überragenbe Styatfaa)e entgegen. Sluf allen
«Sunften arbeitet bie SBelt batyin, bie niebere (Staffe bura) ein

immer fteigenbeS «JRaafe bon Opfern ju tyeben, bie fic ber

työtyeren auferlegt; unb wunberbar, biefe Dpfer, bie tegtcre

bringt, Werben in ityrer Hanb julegt ju einem Segen unb

©enufe für fie felber. Sim Horijont unfereS menfdjlidjen ©e=

fammtbeWufetfeinS fteigt bie nocty unflare, nocty burcty rotye

Sntereffeu unb finnPerwirrenbe Sluffaffungen berfetyrte unb

bennocty ber ©otttyeit entftammenbe Grfenntnife tyerauf, bafe

bie erfte «Sebingung alles irbtfctyen ©lüds unb aller menfdtyli;

ctyen Sottenbung beS Ginjelnen baS ©lud unb bie Sottenbttng
beS Slnbern ift. Unb wätyrenb wir, alle Ginjelne, jaubernb unb

unfidjer bor biefer Grfenntnife ftetyen, getyt jene SBatyrtyeit rtttyig,

Munte, 1776, Sb. I. ©. 68.
2) Sorenj ©tein, Serroaltungätetyre 2.Styeil: Setyre bon ber3nneren

Seribaltitng. ©tuttgavt, Sotta_1866_S. Vn.
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Organisation immer reicher und fester; die einzelnen Zwecke

der Gesellschaft gewinnen in bestimmten Anstalten ihre dauernden

Organe; das Verhältniß unter den Mitgliedern wird
loser und die Behandlung der Dinge geschäftlicher; an die

Stelle der Entwürfe und Versuche tritt der solide Geschäftsgang

festgegliederter Anstalten und Einrichtungen mit ihren
Rechenschaftsberichten.

Wie das von Iselin aufgestellte Princip eines veredelten

Endcimonismus, wonach „kein Mensch anders glücklich sein

kann, als insofern die Vortheile die er genießet, den Wohlstand

seiner Mitmenschen erhöhen," >) nach 90 Jahren von
dem geistvollen Lorenz v. Stein fast wörtlich für das sich in
der Gegenwart bahnbrechende erklärt wird, so glaubt man in
Steins Schilderung der Bestrebungen unserer Zeit zur Hebung
der unteren Klassen, eine Beschreibung der Wirksamkeit der

Basler Gesellschaft des Guten und Gemeinnützigen zu finden.

Stein sagt:') „Sehen wir uns um. Wohin wir blicken, tritt
uns eine alles überragende Thatsache entgegen. Auf alleu

Punkten arbeitet die Welt dahin, die niedere Classe durch ein

immer steigendes Maaß von Opfern zu heben, die sie der

höheren auferlegt; und wunderbar, diese Opfer, die letztere

bringt, werden in ihrer Hand zuletzt zu einem Segen und

Genuß für sie selber. Am Horizont unseres menschlichen Ge-

sammtbewußtseins steigt die noch unklare, noch durch rohe

Interessen nnd sinnverwirrende Auffassungen verkehrte und

dennoch der Gottheit entstammende Erkeniltniß herauf, daß

die erste Bedingung alles irdischen Glücks und aller menschlichen

Vollendung des Einzelnen das Glück und die Vollendung
des Andern ist. Und während wir, alle Einzelne, zaudernd und

unsicher vor dieser Erkenntniß stehen, geht jene Wahrheit ruhig,

Träume, 1776, Bd. I. S. 68.

') Lorenz Stein, Verwaltungslehre Z.Theil: Lehre von der Inneren
Verwaltung. Stuttgart, Cott<1866,S. VII.
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im Kleinen unb Stäctyften junädjft arbeitenb, ityren tnäctytigen

©ang. Sie baut Sctyuten für bie nieberen Klaffen, fie er;

ridjtet Kranfentyäufer, fie ftiftet Sereine, fie forbert für fie
Grcbit unb Hülfe/ fie forgt für ityre ©efunbtyeit, fte lictytet

iljrcHäufcr, fic pflanjt ityre ©arten, fie giebt SBaffer, fie giebt

Srob, fie ruft alte Sefigenben tyerbei jur Styeilnatymc att
allein Serebelnben, Silbenben, Grtyebcnben, fie madjt bie eine

Klaffe berantwortlidj für bie rutyige unb fietyere Gntwidlitng
uni Hebung ber anberen, unb was wir al» bte työctyfte djrift;
lidje Sffietyt beretyren, bie ttyätige Siebe beS Guten für ben

Slnbern, baS ertyebt fie mit ober otyne flar formulates Se;
lbiifetfciit junädjft im Stamen beS SntereffeS 'jur ?pflid;t ber

gcfcttfctyafttictyett Drbnung."
Socty blieb bie SBirffamfett ber ©efettfctyaft beS ©itten unb

©emeinnügigen uictyt auf bie berfelben bireft geftettten Sluf;

gaben befetyränft. SBie fetyr ber in ityr berförperte ©eift

werfttyätigen ©emeiufinnS ficty übertyaupt ber Sürger; uub Gin;

motynerfdjaft ber Stabt Safel mitgettyeitt tyat, bafür mögen

folgenbe Satylen fprectyen. SBätyrenb baS ©efammtergebnife
ber bireften StaatSfteuem (Ginfommen= unb Grwerb;, Sermö;

genS; unb GrbfctyaftSfteuer) ber Stabt Safel im S- 1873

1,370,437 gr. betrug, bejifferten ficty bie aHein ju meiner

Keuntnifenatyme gelangten ©efdjenfe unb fonftigen freiwilligen
Seiträge ju gemeinnügigen Sieden im felben Satyr auf
732,567 gr. Saju: an SRitgliebSbeiträgen ber ©efettfctyaft beS

©ut«n unb ©emeinnügigen 13,650 „
an SRitgliebSbeiträgen ber afabemifdjen

©efettfctyaft 14,050 „
Summa 760,267 gr.

GS utadjten bemnad) biefe ©efetyenfe unb freiwilligen Seiträge
im S- 1873 in Safet faft 56% beS Setragß ber bireften

Steuern aus unb eS entfielen auf ben Kopf ber in eibge;
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im Kleinen und Nächsten zunächst arbeitend, ihren mächtigen

Gang. Sie baut Schulen für die niederen Klassen, sie

errichtet Krankenhäuser, sie stiftet Vereine, sie fordert für sie

Credit und Hülfe, sie sorgt für ihre Gesundheit, sie lichtet

ihnHänser, sie pflanzt ihre Gärten, sie giebt Wasser, sie giebt

Brod, sie ruft alle Besitzenden herbei zur Theilnahme an
allein Veredelnden, Bildenden, Erhebenden, sie macht die eine

Klasse verantwortlich für die ruhige und sichere Entwicklung
und Hebung dcr anderen, nnd was wir als die höchste christliche

Pflicht verehren, die thätige Liebe des Einen für den

Andern, das erhebt sie mit oder ohne klar formulirtes
Bewußtsein zunächst im Namen des Interesses 'zur Pflicht dcr

gesellschaftlichen Ordnung."
Doch blieb die Wirksamkeit der Gesellschaft des Guten und

Gemeinnützigen uicht auf die derselben direkt gestellten

Aufgaben beschränkt. Wie sehr der in ihr verkörperte Geist

wcrkthätigen Gemeinsinns sich überhaupt der Bürger- und

Einwohnerschaft der Stadt Basel mitgetheilt hat, dafür mögen

folgende Zahlen sprechen. Während das Gesammtergebniß
der direkten Staatssteuern (Einkommen- und Erwerb-, Vermögens-

und Erbschaftssteuer) der Stadt Basel im I. 1873

1,370,437 Fr. betrug, bezifferten sich die allein zu meiner

Kenntnißnahme gelangten Geschenke und sonstigen freiwilligen
Beiträge zu gemeinnützigen Zwecken im selben Jahr auf
732,567 Fr. Dazu: an Mitgliedsbeiträgen der Gesellschaft des

Gut«n und Gemeinnützigen 13,650 „
an Mitgliedsbeiträgen der akademischen

Gesellschaft 14,050 „
Summa 760,267 Fr.

Es machten demnach diese Geschenke und freiwilligen Beiträge
im I. 1873 in Basel fast 56°/» des Betrags der direkten

Steuern aus und es entfielen auf den Kopf der in eidge-



200

nöffifctyen Slngetegentyeiten ftimuweredjtigten Sdjweijerbürger
an freiwilligen Seiträgen 118 gr., auf ben Kopf ber ftimni;
berechtigten Kantonalbürger bagegett über 243 gr.
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nössischen Angelegenheiten stinnnberechtigten Schweizerbürger

an freiwilligen Beiträgen 118 Fr., auf den Kopf dcr

stimmberechtigten Kantonalbürger dagegen über 243 Fr.
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