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Peter Kummer

Meilen anno 1900
iSrfifiehtt ïlUttrtHUÎ} an!) cumfiog. Jß 1 JhrniuttRbreifeiflfter gja^rgani,.

JtiHirifilsfni#:

fltlierinrbUlen »HcRlM:

Reifen, SKlltmo^

PolksbUtt
besj ^cjïïllcô gleiten.

Oblipatprijdje? SßuMitatiimdotpn für t>!e (Äcnichibcn

tr-rlcnlinrf), fjcrrlfbtrfl, £rmib«rt|tlltoii( ftiinaatlit. »Intttborf, Hlnlent, tOctiofil, Stäfo unb fUUhrm.

tri ätinvt Telephon, j belt 3. 3<ltlUar IPOOKeialtiatt, ©Wiî Uni ©erlag uo»

^lumucm«iit0-@Hutabung.
auf biocrfi'Renbtii {JtgitliMififtl InStti nie Rtemi! jum

Sbonneroeiil oaf &oa

JiffisHiff bfs Jfjiififs Jkiftu'
(ill tat 3ubr 1900 RSRiSil flu. Ea» b«n»trdtlf4'fitlRn tilge

®latl, welcReä nitnmtRt in (einen 39. ^otnaanii e in litt I, tono
In bURertger Seife eifé&eigen, om Sämling mit beut cet)l>

luftiger), RflbjeR iBuRriffeii SomtlogiHbii .Eeerofeti".
©i.fn oiRlfcitige fltiblult rnlbdl! ausg,lti4t(, linlubaiienDi
Eetluir fût Ôuirg unb Sit, 3 nie »Raute ifridRlungen» Üb?»

gropbten, Shinto unit 9i<lfif4iiberanaeit, Stanzte, KülRfelauf'
flabin le. ntbß Bielen tiübt4en Silbern werben nngenebmt

jjuftreuaiig bieten. Befbnbfl» au4 teil fi 0 K » fran e n wirb
Riefe» UnletRiilimfl»Statt (tdfl ptttk mitten (ein, hingt baifeibe
bo4 met nfl|)tt4e äüinle utib KulRfeliaae diet Silbnarifeitl'
gang ton Jtlemew alier Sltlen. (oitne 95 jede für Kße&e unb

Ubrigin fiau(baU- Sab Uiiiteljallutigitloll tonn n3(dt}iHctt

{u t Litem wert trotten, nitili4!!l Sutfn con Übet 400 Selten

loi (o geins gelefene SeRulbenbdUirlein tpiib ami int
fotnntinotn ijobie loiebtt bau ,'SollObtoti" (eint gebet leiben,

Sit gtwolinl, ettollen unfett abctinenlitt St bei etilen
Kummer bei neuen äatjre) ben (Ib!l4m ÎÔanMalcttBPB
unb jut b'O Somme» utib JBiMtifjifbii |ereei(» belt Raub'

litten Xeifdjrufalftpliin.
Unb lra|) otteîem bletbl ber flbciiriementipiri» beb Boll»*

bijtt.a oer biotftige mebiiSt, mit an ber Spine beb Stallt»
ju erltljin KL

©en 3 nieraient te II beb Stalte» empfeRIcn mir eu fWfüa«
SenüRüng, in tum RJoblltoliouen all« Sil teilen Erfolg toben.

3oRltei4tn Kbotinemenl» < BeFleUiinaen enlgegenjiRenb,

Itiitnit adiiui!(|bct>S

Wröfthtiou unö ÎJirlûii
com „OolDMall beb iüijtrfe» Kllrilfn*,

llürfebliA auf 18097
(»IJIIOBUI

©it 1399 Kita ein ere «nitBotte) 3-itt ja Stabe [

tpi (Î4 mtoti»lä|4!i4 in ble elittnen E-ifeltl bit Se|4l4ic
eingetragen, Sut bet oberlUn Slufe bib 344 an Dtrl» ßilienl
IBat lb ililernticb, toit bitlc« filbfi. unb tat un(etec Hüll ur

(pod)t In maudit äejltbunti m4t jut Être gitrURL ®K

fdjmaijta Statt itilbtt burin ber teilte no4 isililienbe Ärte.
Snglaub) gegen StanipMi. 3n btr einen fianb (ie flibtl
In ber andern ber fflorbfluRl, wa4! Rlinon ben flmtmdrbbjen
fleefutR, ein fiteblicH, NteilHitbeitbe) SbUju unliijoit.n ~
©te Sert in igten Skalen Bon Katbaut-tila pii(ünbiaten
ott pen boh Spanien fretaeiBOrbmen fïtillpplotm, bit um lté»

grelb'tl (impften. — Defleeteii) liegt mil [einem Slalioitali«

liieeilfitet no^i iEttritt Im Xube)(dbwlit. — 9iu6lartb e r-

tBürule ginnfinb- — ©te ©rrgfufi-iiffaue enbele mii eletet

neuen SirurlfieitMnj unb bec naiilräulkten ÖejrtabUunil beb

UngillKiiiSm ttan ber Seiifellmiel. — 3m Sttbon (Ot)tle

btr Siij bir Siigtinbir Ober ble ©erntilije so) Cube be)

©u^bDmut t)nb(i. Jûr Oie «nglduber Dtefiie eb (lift bet

bie|tm (jelciub uie(|l um bett Snbun Uno b'fîtn erfdjlufctrnj,
(on be in am Èavpirn una belfm Seflijullmtg unier bem nsg-
[tieften ©oilmen ; bit Öefriliaui« feiner Ôecrfàafl tu ögppien
mur bub ppUtiiife 3>e1, tpeltbe) trnglonb )itin Subun(etb)ua
bfoiofl, — lîintn btbralfamtn Settel uolljeM 9lu6lbnb in
(lintt IßoltnpoElUf but^ bif Subcceutfûiitung be) polrtl(d)lii
tliitlmdjl) in but ©Utilfötalen ipateit«. — 3" 3laiim
ftufjie bat Soll au4 bteb 3ubr untrr [unSubae brRdenben

Cleurrtt, torju tiod) nie (liebe pim 2otto at) mutere) Set-
berbaiq (idj gefeOle- ©ie Sliotbiolterie pumpt bem armen
Matt Ort JibM 37 ttMitmen au» ben Xaldjeit. Su) bem

Galictonopol bfjirljt Ml StMUfafl* W—&9 iJ}iQtpnni. Dtï
©appelleni nee Su!), ber ben Slant 1 gr. 63 ttt«. (ottel,

wirb beui Sûrger >n 93 0e. oertsait. ©u) ßilb Sai( Ibftet

alfa in 3lallen 05 Si). 3m ffionnemoita! ©ul trat im
ôuag bti „gtiibinitonjeteiij* [nfutnmin, fiait abet ein „totht
getdiidbili^ee äHommi' }U (ein, bal mil bietmo! bei Sera
mittler eine IM)erluf)e ©uu* geboren Kicfit ein mut Dît 3ott
Om ©ätibbgi rief leb bat bubel einen tiatntjuflin gbtlft^rill gl'
mmSt. ©a) finagrr »flonjeti" fjat dberliunpt pue mil einem

fiiÊtoit ouegrllurtgtn, unb b«b fried Ii tbeube Suropa gerniEi

Ïerabt
nod) jn (Snbe beb fjubtee (et gmbinbtonferenj bab

dgll^e S^aufplel, m\« tin btaot» Soll mit etnem id)-häb'

litten Kaub, unb Unletjod]ii)ig)trteg tlberjpgen nlib, nie

Siter ttnb Säfitie ju i tinbetten unb ©uuicitben im 3nterrïït
golbgietigen Speialonlenbanbe biitjejibltKbtil werben,

item lielgrunbigei geidjen bee 3'ii! ömbpa. bas (rieb*
übet (lebt wn peeiOiriiifiin

alt fetglonb ROl in Slibajntu einer baibartjd)tn Jltiensfalj'
ig ftbnlbig tnodjl, bcieti jene anbtre Kation ftdi (didintn
ist. 3n jttnet Sertegenbiil Ijot ber engUfibe ftolaittalmimitit

K^ambetlein eint Kite gehalten, worin er con (tue« SEwbntB
101(4111 Ctiglanb, ©enlttlant una ümerifa fubetle; gltlib
hat auf uitttbe aber ein [jld.il Stblommmfi [tnoobl all) ameuta
als und) au» ©ruitiblans (tipp unb Hat als ^umbug ettldri
unb litjombiîtiin bol i'mim „ilMiifatt" in Subufrtto Mini)
bieje 3t,oe noeb eine tüditiae Slomooe teiaifügt — 3" »eebien

Ineb t» bit tSjtütilj Slilan (b bunt ala mägliib. Seil o> m

SU tu lut com Jon reut se 11 oorl nnbt trenmr ai» 370 qjef
(onen al* polni(4 pfrsa4tta neébattit, 291 b-4 ßuntt» net'
ttni(eii una mette ale 2ÜUÜ fluibieti"; 20 fj-ilcntn m-tbrn
cinnir,!, 71 C;tiJini Ujtr iiauilidjen a ß ttungtu unb 52 bauen
ttoeb -ir g<n4llt4eu Äbunbeilinia, Sit lang- bieie etbarm

ilibtn QuftnntJt Ii»4 andauern tperboi, lain Sllentanb (agini
ilbttutii» Hai jttea Soll bif(emg< 3N lit una, sie e» orbienL
— an Ratafuopbtn aller art, bat e) tut 3itne 1399 'ben'
fulls md)t gifeljll. Sir natneit bin >11 Rill)! i Sie gewaltigen

SiPtme an bei Oiii't, ben flnsbrud) ces ®eluBB, tue (Sic
bibeiiberbiertluittti Im ïjjetopaiin!) uns in ïlepto, bu üntltn«
plfi in 3"bleu unb in Dpott». bte lätiididitiiina beb ©oift»
Lfiatren Im Ulk lim, bin fanblbaien Srnrai an Der ffleiltufte
uan Dutn)!anb, bie Smbeim>!oßon in Sa4mal (Kaplanb).
bin tu (igen ®mnb du( ffiaunalupe, bei 500 «ibiuititium
jerSapf. f'ti 'rturt ein" g'lfe«p-
2dii4in;bale M« Saipaaf)'» »u b

©uimlbita unb fflittanfm, seit £

Sabin.
am btr t4aiei)tti(4'it Öitcull pro 1399 (eiert biet

ittcUtmi : ©et Zcb bis bitübinttn Sbtrutaen SactU tu Sujel,
bi) Sillpbftbitefiot» £6Im uns bt» 4lt«auitb(»raib Er. S (I

in Oern- bn UnnaSme be) OebrerbticisatMigrfeg*) im Sat,tau

bu ©ab Saper'3 tter in Sutnb. sie tâitimdbung se) Bacel
benlmul» in Saujontie, bte 4t6(j«UilU Set 4 inblDbtbbnnt
unb ®tr(ibr)id|Ulr (11 St. Batten, »rt ©ab bis 0Serfet boni,'
©e. 3'iulft in tteru unb b.t Siufer SlaatHUtb,» Snulifi
bit biiniîdie ®eat rie Hmiiettuitg in Ebun, ber ©n» bel 'Sl!

Kalionblraibeb Et. Subit in 2u|trn, ber tLI4!"b
Kalte 1 alrat Ii

a ©ab b
t time1}'!- ïlationotbanÉ [ aifui

line uuîgebtoÈeite Stüde jit er par Iren. — G, êingi (tarent

rbttt argen tin) aufgereiji un» getrieben. — 34 trahie
iilt itpimeiibia, bafe »le» fur Rentilni& ber ctuilifitlen

Seit attirail wirb una eke an!loge unfit ber ®inferfiom
nenlton erboten wirb. 31141 nue treiben ©am»Siiwftigeln
gegen an» pirmenbet, (ottbetn au$ Ibaltn'Btgen un» rali>

broibi, ble mit nie angeroinbet tjuben Uitb nie unmenbtfl tutrbtn,
Seltfi ttldd gtflttt Sut bu te ri." ©le ©ip-fie ill bin Ranfalaltn

m ttiteisria inttaetbiili motbin, to le efn Spijialbttnb' ttflalltt
bem ©etilnet „Sot. am.' nielbet. ©erfdbi [pgl bitiju, 006

ein fl tan ten arapen pan 70 S4d((eii turifbolirt tombe, ba&

firanfettwdtirr gtfaitgeii unb nadlet biirtii Êîbiibi'bi unb

64ûîîf fdiwet Bicuwnbit tomben. Seller ItbteiM betielbt
Kentblei (lallet ; „©>( Sdjtadjt te! êlattbiiaagle »Hb für
lut met e Inert Stfmiisjlerï bitben In bit eugirfebtn ®i(4id)H'
3P4I wie SoloaUn einer cinlltfirttti Kalian ben ab meu Ü4
Die euuWtbtn 2 t uppen, fen »etil mit ILibte^ti Unb Sei lien

in fflentéfifwWRatl. Sil güft'ir ttalen (ie bie ollen anbtrn
©bOtm be il men He litige bee Siitftr Ran»en1lon, miRbanbtiien

iSeiuniiume, l4»((eu auf bie Smbiilorifeii, imlinblen unbe»

muflriele Ueejle mit Sausen fti motSen, banben ©tfott.itui,
unter benin 04 (ogat ©icwtlnbtle befanbeu, an ble Ranonen,

urn f!4 (tlbfi lo Dor bent (einbinden getitt su (4ùben. So
lu a g bad) bit boite groRbrtlaitlfitit Kegieeung fidi (bKfeeb ttief
fci ediemtfinbel jajammeiigelefeii babeit, um tin freie» lopfete»

ttlolf j'.l oeriniliii. unb meldtet DuoftDl tnûîjeu ble DfRjiere

(em, do (id) ba|u birgebeti, ftltbe Sebubbabert 111 tommaui

birtn, de unou)IS|diti4t Sätmaib (Iber ibr Sapb bringen 1*

(yfttr (rnlbiefutifl mltb port bttti ©r. ®le'Ulfi(4=
tuff bo m ilntlrtul ©tili or in Sii»fl41 gefiettt. ©liter ®elibtl0
p.iiprnit niiia114 nnfet men [gee al» eine (fetldttaenii« bei

Sebeii) unb (int tnttgifAe öt(ärttpfuaj ter «Het»(iiTi4i.
Seine Ebeotie lautet: ©it iuenfd)li4e ftbiper bot 2 Krim
tnui Betten) ble tiiurt. Sifrapbogt, triiulltn bir Riaft unb

bie ®((uiibbett, tiiiem (te bte non aufint eiubtlngenben (einb»

lidj.n 3i.froben ouilaugeni ble onbern, Wifrophofle, |etflöe(rt
ober iberrletii bi( fflatropbaar. ©ifjt Ceftitrn (Uib in ber

3aai nbieii br» 3u» im bitam) (Ittel« al» bie uerbie4tti[djeit
Üt lropouae; mit juiKbinenbrm Stier »erben aber biete immer
ftdrlee unb gewinnen fAlnfilKb bir Dbeebanb über uitltte
LütfdiüSct U'flen bie äu&eetn Silrobeti, (oba| unftt atmet

fldrp.i oieteii sue Oeuie fdttl, jirlonttnenfdirttrupft unb [dne
* ilraft pul teil Er. ÎSriietnileig »>a nun im» Mulel

Saiebnrtfluni in flerrt.
K grenboifi In Dlttn, ßt&auer btr Sjti
öffitungbee elelttt(dien 3lnrrria!(piit3abn flutflbbiftEbun.oer 2ob

bis Sioginbtißitrlleii gmns flott g in 5d J ll"no 1 l J. »et '-H1 if,

Irin b.t Öunbetaitaalii) Sebetb, bir 64 ladt leur in Eotnad),
ber 2ob tu» betiibmleti fliul«) Etnuminl auf Dein Sdrnffeifl
bri ^onirtfiiio, bie gJabtitaliou ber Srifid)
ftbipetjer- flunbe»bl»IL bu Si mot»una be)

Utib (nue) Sahire» im i'Md'ibJl, (le Gkn. -oy
rolbe», bit Srbt Krffg'» tum Srllpaßbiriltor
a, fluiibrtcatbe» Étoj )C-

itoifdien 'rlilrdpbaaen Unb fflb trop böge 11 ei
' - t bib f

11 S'Iroben gefeit unb io»

m SilobUlet) iîurr.r»

dsiburnofTrtifrtiiin.
SfiiU(0ri(tt}eo. ©11 flunbetroti) eenannli (um flonn

mm en o(t VI. ©io Ran ben DbetKen ber Raoallme,
LU r 14 S111 e in Sellen, |nr Î« 25,*pe»I(f<0ii

na4 flrtitel 53 ber fflilitdrbraonifatlon Unb jum ilomman.
bauten bet ©Ditbarbbefrflignug, ben Dbeiflen btr Onfaiiiene
fiermutin ftell't m Sajern, tar 3*9 iuf ®t»P»R'tb" no4
Sriilel 58 btr KMiUtrbrgani fall mi.

JDerUfjtttiflan Der öeltf« Strträgr tm euren-
(riegr, gii einer amiinfien ©'Pi(4< an ÇedRbeiii ÇjuI
fling it rttjebi ber fluttngeiiero! 3bitbrtl (olgenbe fle(4tDtr»en :
wgolgtnbt unartberieatote florfommniffe Ro!) mit betannl

giiobrben; 1. flu bent armriff auf Senetal floef unb (eine

3JIaiinf4a[!tn bei eianbdaagie rt4'el( ble Etuppen ber (or
g i nunsien (ipUifiilm enall(4eH Slulion ibrm erflen Son 0 tien»

[4a i auf Sie btul!i4 teleun baie ambition mit bun Kolben

Areoj, — 2, ©le ner|n4trrv einen ber îlerjir, ber ein beul! 14

R4lbaee) rotte* Rreui trag, fü trmacben unb läbieten mii
etntr grgtit ibn geii4leitn Eon je (lin Çferb untrr 4m. —
3. Sie banbm 15 unlerer ©efougemm Ole fie bel ben $eD>

Di Ron»mo gen aefonatn ballen, mil etnim Ratten, (migrer Sill
on bie 39 flu bung tiiiet Ktajimtnnone unb (4!tppltn R< beim

Kanditen mil R4, unb ot» (le niit4 un!«' fioaitttonb» beftell
warben, fanb (t4, bufi unter bfli giägebunbenen sisri S3 er»

ouitbtll tcoren. — 4. St: glü4ttlngr obn ©unbet I4l»H<ii
R4, tro^bim Rr unter btr tuelRrn glagge liefirt. btr eiijtlt(4(P
Eruppinma4l ort unb (c4lin (0 gegen ble gctlRaoler. —
5, «m gepanjeetet äug lief um« »<t »«16« 3l<4ft<e um

Elte» aiet4a<mt4i jn erhalten,
but bb4(ie alter flfaiil bie all1

mit jiijuiDU4 elufli(4 bleibt.

EEterbmt (Ar eAbafrita, 3ünafl uetlautrir etwa»

non uiulii4-n Äfiroun. 4'iiie wir» pbRiin Don äBerbimaen

(iir Ecutisnual beri4irt. V» i(i, (4r»lbl man oer „3 ©bft"
aus flerri, (Diiilaltri, Bog Im Sanum ffloliia jaune Eeaie für
öllOJfelü anauBorbeU murbtn Unb (roar unlet bem îtbriranb(
fie werben unter bee enuli(4tn gubn- m denen Roben, 3n
i'ijtieiii läiwelcrrtintii. tombe 4tien erb 11 mi, man brou4e R»

fui eänglan» nl4t mibr, dagegen Wuntn Re mit etnem elwot
bbbein als Dem urfpiüngtuben fianbgetb in bit ©irnRr «on

Etun su aal Irrteer. ©en Sutlen. tpfl4e pRtie fîtitil 'n ffiarirille
jagen, blieb ni4t» an M te» a bite, ot» aaf ben „2o»f4" tin*
fuletiiri, unb fo reKttu par einigen ®o4tn iibu bunbtei

S4w|ijer im glri4en froiTjilR(4eii S4'ft Pbn (Rotfeitte nn4
Eoieufo Siutguej ob. Reiiult4i fleri4l< übet S! er bung en für
Ei anepaol toiuinen au) ber 3«Italia) reelJ, mo junge mili»
latpjii4liae flur(4eu ai» „Eon Darb ei! er* für Korb Beul (4 Awb

ebgagitt ami ben. ©Ufr ffiargange im ÏDatti» (oilin bie ging'
btitanm(4e ffleianbtf4u[i ueroulofit fiabeir, bum flunbrtraiR
poilieltia tu werten unb eint UnterluÄung ju perSangetr, reel4t

2i4l in ble fr rttiLielMfitRil bttngen btltjie.*'

frrfrBtrtrttBrtlrrmj. Segren ©onncDtog Rai in ôaog
firrr ObetR ©e. Koib, (4»tt!«i(4er SLtanbfer in fleeltn,
im Kamen bei flu«»r»ratRe» tue abmaeRungtn btr tnUm

nbPonalen gnebinelonfereit) unlerfer^'L ©irîeibm belnRen

ble êmfflRtunfl »Int» im «national in 64!'b(g«i4H unb ble

iustebniiia bet flefinumungeu Ber Inteenaiionolen KalRteraj.
Ron Deal inn auf ben Serfrieg. looie bo» ©erbot bt» S4!rub(tn«
Don SjpibRpfUiRin milleifi flottani, b« flureenbung non R4

beforuiteensen, refp. R4 oumipiincett RlelniitaiiRrgtl4bf(<n
tuts Set iBeiweniiutui «ort giftigen, etflnJuibe Saft uerbreltiri'
ben Sef4(ffea.

SriaufeUv ffilröElaifl. Sut bem SafjrtlberURl pro
1698. bei au» ganten Pier ttflann beRibttibrn beutfiR'Ornrtir

(um[4tn i0titDieanigt!eD|4<if( «R'bl man» bag hl einem

SKlietilapiiul pan 9 äHitticnen fltarf b« Keingtunnti R4 aul

6 SJtillibiiin belauft» S. R. 66*/' "nb man f»«', 'ag
Riefe H'ff« "°4 (i niebtig aDgeaehn fei, bog b« »ort Wi
Pier Rtitonäien trjltlle Eipibenbe jo Rotv f'l» R»6 fw meielbe
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Die Zeitungsauschnitte
in diesem Rückblick
(gelb unterlegt) sind,
wie seit Jahren, von
Ursula Büttner gesammelt

worden.

Im runden Jahr 2000 mag es interessieren, einen etwas genaueren
Blick um hundert Jahre zurück zu werfen, als dies sonst in unserer
laufenden Rubrik «Vor 100 Jahren» geschieht. Der folgende Beitrag
will keinen vollständigen Querschnitt bieten, aber doch einen
Eindruck davon geben, wie rasant sich die Dinge im abgelaufenen 20.
Jahrhundert entwickelt haben.

Alltag

Wasser Man hatte damals nicht nur keine technischen Haushaltshilfen,
sondern auch nur ausnahmsweise Messendes Wasser im Haus.
Eine öffentliche Wasserversorgung war um 1900 noch jungen
Datums. Die ersten Wasserversorgungen für eine grössere Zahl
von Haushalten waren auf genossenschaftlicher oder korporativer
Grundlage aufgebaut, so etwa an der Kirchgasse, im Winkel, seit
1881 auf der Burg, erst ab 1896/98 in Ober- und in Feldmeilen. Bis

1933, als die Seestrasse verbreitert wurde, stand gegenüber der
«Reblaube» in Obermeilen ein von einer Brunnengenossenschaft
unterhaltener Ziehbrunnen samt einem Brunnenhäuschen. Zu seiner

ersten öffentlichen Wasserversorgung war Dorfmeilen 1886/87
durch die grosszügige Schenkung von Kantonsrat und Gerbereibesitzer

Hans Wunderly-von Muralt gekommen, der selber Wasser
brauchte. 1896 erfolgte eine erste Erweiterung des Netzes, wobei
die bisher als «Stetsläufe» funktionierenden Öffentlichen Brunnen
Hahnen erhielten. Die Gemeinde konnte aber im Sommer die Lieferung

von Wasser auch jetzt noch nicht garantieren. Goldingerwasser
sollte Meilen erst 1912 erhalten, Seewasser 1935. Ein paar erste
Anschlüsse sind dokumentiert; 1886 schloss man Gerichtsgebäude
und Sekundarschulhaus ans Wasser an, 1909 wurde eine
Badewanne in der Waschküche des Gerichtsgebäudes installiert, 1918
auch im Pfarrhaus.
Ohne Wasser natürlich auch kein WC, Water-Closet. 1910 wurde im
Schulhaus Feldmeilen die «primitive Abort-Anlage», welche zuweilen
schlechte Gerüche verbreitete, durch «geruchlose Spühl-Closets &
Pissoirs» ersetzt. Diskutiert, aber verworfen wurde 1911 der Antrag,
im Schulhaus Berg «je einen Hahnen in der Küche, im Keller und
vor dem Hause« einzurichten, «eventuell einzurichtende Closett-
spülungen inbegriffen». Im «Bau» gab es Plumpsklos bis in die
1950er Jahre.

Licht Eine öffentliche Strassenbeleuchtung mit Petrol bestand in Meilen
seit 1878/80, als die Gemeindeversammlung die Übernahme der

Rnl<=n iH-rh i nrr in Und MrH

sie auf Feldmeilen erweiterte. Von den Lampen jener Zeit sind
heute - elektrifiziert - öffentlich noch deren zwei in Gebrauch, je
eine am «Bau« und am «Löwen». Bergmeilen lag 1900 nachts
weiterhin im Dunkeln. Privat gab es Petrollampen und Kerzen.
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Wollte man elektrischen Strom, so musste man ihn selber erzeugen. Elektrizität

Anstoss dazu gaben in Meilen die Bestrebungen zum Bau einer

Wasserversorgung in Obermeilen, massgeblich gefördert von

Fabrikant Eduard Häny-Pfister. Dieser sah die Möglichkeit einer

Kombination der Fassung von Quellwasser mit der Produktion von

Strom und wurde 1897 zum Hauptbeteiligten des privaten
Elektrizitätswerkes Meilen. Sechshundert Glühlampen erstrahlten damals

von Doll ikon bis zur Seehalde. Mit zu den ersten Abonnenten

gehörten die Sekundärschule und das Bezirksgericht, das Schulhaus

Feld 1905,

Geheizt wurde mit Holz, oft mit Rebholz, eventuell mit Kohle, meist Heizung

in einzelnen (Kachel-)Öfen. Zwar wurde bereits 1856 eine erste

Dampf-Zentralheizung im Gerichtshaus eingebaut, aber schon

nach wenigen Jahren wieder weggeschafft, da sie nicht befriedigte.

In der Kirche gab es 1868 eine Heissluftheizung, die auch nicht

funktionierte. So wurde die Kirche bis 1930 im Winter nur für den

ordentlichen Gottesdienst, nicht aber für Hochzeiten und Abdankungen

geheizt. Eine erste funktionierende Zentralheizung bestand

anscheinend in einer Fabrik in Hofstetten (Mayer-Teuberg & Cie.)

anno 1899.

Eine solche wurde 1903 auf freiwilliger Basis eingeführt. Die «um die Kehrichtabfuhr

Häuser herum und oft auch in denselben» abgelagerten Abfälle,

insbesondere «Kehrichthäfen», in die jeweils ein halbes Dutzend

Haushaltungen ihre Kotkübel und der Metzger seine Abfälle samt
Gedärmen leerten, sowie der daraus entstehende Gestank und die

Fliegenplage im Sommer Hessen die Verantwortlichen allerdings

nicht zur Ruhe kommen.

Meilen begann anfangs 1892 mit 16 Abonnenten, darunter die Ge- Telefon

meinde- und die Bezirksgerichtskanzlei, der eine von zwei Ärzten,

nämlich Dr. med. Richard Frei, vier Gasthöfe («Löwen», «Sonne»,

«Sternen» sowie der unserem Netz angeschlossene Herrliberger

«Raben»), die Kantonalbankfiliale, die Gerberei, die Buchdruckerei,

Weinhändler Wächter sowie Seidenfabrikant Arnold Dolder. Zur

Herstellung einer Verbindung musste man damals am Telefonapparat

eine Kurbel betätigen.

a;elep&on;»bonner.ten joÇIt unfifre ©emeinbe nun 58,
unb E)ût bamit bie 3al)l betreiben feit 2Iprit 1900 um 4 ju*
genommen. 93on ^ntereffe ift ju roiffen, bajj ba§ Telephon

nun aucf) in XoggroeU bei fèertn Safob üRäf pm ßonfurn

infiûdirt ift.
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Der tägliche Einkauf In den Kaufläden, «Handlung» genannt, meist kleine Gemischtwa-
renläden, gab es seltsamste Sortimentszusammensetzungen, so
z.B. Leichenkleider/Glas/Geschirr, Schuhe/Samen/Setzzwiebeln,
während ein Inhaber zugleich Coiffeur und Velohändler war. Die
Spezereiwarenhandlungen führten Mehl, Reis, Mais, Guetsli,
Waschmittel, Öl oder Petrol im Offenverkauf eher als Frischprodukte,

die man selber anbaute oder beim Bauer bezog. Die
Einrichtung war geprägt von der Waage mit Gewichtssteinen und dem
Fliegenfänger an der Decke, aussen waren die heute sehr begehrten
Blechschilder befestigt Es gab um die zehn Bäckereien, die fast
aus-schlîesslich Vierpfünder-Brote verkauften, dazu zwölf Fleisch-
und Wurstwarenläden, und zwar über drei Wachten verteilt. Neben
dem Konsumladen des Landwirtschaftlichen Vereins gab es noch
eine Filiale der Ladenkette von W. Simon an der Kirchgasse,

Kirche

Die reformierte Kirche am See sah damals aus, wie sie in den
i86oer Jahren umgestaltet worden war: laubsägeli-neugotisch als
Baustil, mit grauem Verputz aussen, und unter dem Chorbogen der
zuckertortenähnliche Taufstein aus weissem Marmor. Vor der Kirche,
um sie herum, der Friedhof, umfasst von einem Eisenzaun. Die
Predigten waren äusserst lang, gesungen wurde wenig, das Abendmahl,

genau dreimal pro Jahr abgehalten, eine sehr ernste Angelegenheit

mit schwarzem Tuch aufdem Abendmahlstisch, die Männer
alle schwarz gekleidet, der dargebotene Wein Räuschling.
Später sicher als seltsam empfunden, im Zeitalter privaten
Sponsorings vielleicht bereits wieder nahe an der Akzeptanz: das Bestehen

von Kirchenörtern. Kirchenörter? So nennen wir die im
Rahmen streng geschlechtergetrennter Sitzordnung - Frauen links,
Männer rechts — durch Kauf oder Miete fest zugeteilten und im
Grundbuch festgehaltenen Kirchensitze, wie sie bis zur Renovation
1913 bestanden: 71 schenkten ihren Ort damals der Kirchgemeinde,
23 Besitzer von 83 Örtern stellten Forderungen in der Höhe des
behördlichen Angebots - für einen Platz im «grossen Chor» 5 Fr.,

auf der Empore 8 Fr., «im Höchlig» io Franken, im «Gfleg» - kann
jemand diesen Ausdruck erklären? - und an den Wänden 12 Franken,

im «kleinen Chor» 15 Fr. -, vier Besitzer mussten expropriiert
werden, wobei die Schatzungskommission die Ansätze der Kirchenpflege

übernahm. So war Meilen die dritte Gemeinde im Bezirk
ohne Kirchenörter. Aber eben erst 1913, nicht schon 1900.
Der Pfarrer, damals Johannes Marty, war zugleich Präsident der
Kirchenpflege und der Gemeindeschulpflege und bis 1900 auch
Präsident der öekundarschulptlege; Nachfolger in letztgenannter
Funktion wurde «Oberst Wille», der spätere General.
Katholiken gab es in der Gemeinde nur wenige, grossenteils
Fremdarbeiter, und sie hatten wenig zu sagen. Während Jahren fragte bei-
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spielsweise das für Meilen zuständige katholische Pfarramt Männe-
dorfdie Meilemer Schulpflege vergeblich wegen Überlassungeines
Schulzimmers für katholischen Religionsunterricht an. Regelmässig
lehnte die Behörde mit der «Begründung» ab, dem Gesuch könne

«zur Zeit» nicht entsprochen werden. Als sie 1900 schliesslich doch

zustimmte, tat sie es ausdrücklich «ohne alle Verbindlichkeit für die

Zukunft» und mit dem Hinweis, von Gesetzes wegen hätten nur
konfessionelle Minderheiten, «die einen erheblichen Teil der
Bevölkerung» ausmachten, Anrecht darauf, was für die knapp dreissig
katholischen Schulkinder nicht zutreffe.

Schule

Damaliges Primarschulhaus im Dorf war das spätere Amtshaus an Primarschule

der Stelle des heutigen EW-Gebäudes. Es umfasste drei Schulzimmer
und eine Lehrerwohnung. Ebenso gehörte zum Schulhaus ein Garten
für den im Schulhaus wohnenden Lehrer, eine Turnhalle sowie ein

Turnplatz, In Feldmeilen bestand das 1874 eingeweihte Schulhaus
seeseits der heutigen General-Wille-Strasse. Es enthielt neben der

Lehrerwohnung ein einziges Schulzimmer «mit sieben Doppelfenstern».

Der Turn- und Spielplatz lag bergseits der Strasse, eine
Turnhalle bestand nicht. In Obermeilen benützte man weiterhin das

1834 erbaute Schulhaus, das noch um 1900 als «gross» und «stattlich»

erschien, aber eigentlich eher einem Bauernhaus ähnelt. Es

enthielt zwei Schulzimmer und eine Lehrerwohnung. Seit 1861

umfasste die Schulanlage einen kleinen Turnplatz mit zwei
Reckstangen - geturnt werden konnte also auch hier nur bei trockenem
Wetter. Noch 1936, als der erste Trakt der heutigen Schulanlage
gebaut wurde, empfanden einige eine Turnhalle als Luxus. In
Bergmeilen wurde das 1846 gebaute, noch heute bestehende Schulhaus
mit einem Schul- und einem Arbeitsschulzimmer gebraucht, natürlich

auch ohne Turnhalle.
Zur Ausrüstung eines Schulzimmers
gehörte damals ein Katheder, ein Spucknapf

sowie ein Bild oder eine Gips- oder
Bronzebüste von Pestalozzi. Wie die Bänke

damals und noch lange aussahen, wissen
alle älteren Semester, ebenso, dass man
bolzengrade drin sitzen musste und nicht
darin hing, wie gelegentlich heutige
Schüler. Zuständig für den Schulbetrieb

waren die einzelnen Schulwachten mit je
eigener Schulpflege, und zwar bis 1920.

Siilt Jfrg-$leifeit.
infolge $nfauf£ neuer
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Die Repetier- oder

Ergänzungsschule und
die Singschule

Neben der stolzen Sekundärschule im Vorläuferbau des heutigen
Primarschulhauses Dorf (bekanntester Lehrer: Jakob Stelzer) gab
es als Oberstufe lange Zeit nur die Repetierschule - eine sehr

rudimentäre, teilzeitliche Oberstufe der Primarschule, die bis zum
Beginn des Konfirmandenunterrichts dauerte. Eigene Lehrmittel
fehlten weitgehend. Erst 1899 war als Ersatz die «siebente und
achte Klasse» gegründet worden, die Vorläuferin der späteren
Realschule, in Meilen wachtweise geführt von Primarlehrern der Unter-
und Mittelstufe, zusätzlich zu ihren angestammten Klassen mit
bereits vielen Dutzend Schülern.
In einer Zeit, da Jugendliche noch selber sangen, versammelte die

Singschule ebenfalls bis 1899 die «erwachsene» Jugend, konkret
die Repetierschüler und Konfirmanden, zur Einübung vorwiegend
von Chorälen, die in der Kirche zu singen waren. Die Gesangsübungen

fanden «gesetzlich allwöchentlich eine Stunde» statt, in Meilen

zu unterschiedlichsten und unmöglichsten Zeiten, sonntags nach
der Kinderlehre oder auch schon um sechs Uhr morgens.

Kindergarten Erst 1902, spät im Vergleich selbst zu kleineren Gemeinden, kam

Meilen auf private Initiative zu einem Kindergarten, und zwar auf
biblischer Grundlage, gelegen beim Bahnübergang Pfannenstielstrasse.

Erst 1920 sollte ihn dann die Gemeinde übernehmen; sie

verlegte ihn damals ins 1912 neu errichtete Primarschulhaus Dorf.
Auch ein viel später aufgestelltes Inventar nennt ausser den
Möbeln nur je einen Bäbiwagen, eine Wiege und eine Sandkiste. So

musste sich eben «Tante Bürkli» mit Geschichten-Erzählen und
dem Beschaffen von wertlosem Material zum Basteln behelfen, um
ihre 58 Sprösslinge zu beschäftigen.

Ferienkolonien Die erste Meilemer Ferienkolonie fand 1901 auf Anregung von Dr.

med. Richard Frey als Lager von rund zwei Dutzend «schwächlichen,
erholungsbedürftigen Kindern» auf dem Pfannenstiel statt -
gesunde mussten in den Ferien auf dem Bauernhof mithelfen. Später

fand die Kolonie für den ganzen Bezirk auf der Förch statt. Dort
verbrachten die «Kuranten» drei Wochen Sommerferien mit Bewe-

gungs- und Unterhaltungsspielen samt Pistolenschiessen und

mussten Handarbeiten verrichten oder im Haushalt mithelfen.
Selbständigkeit, Gemeinsinn und Gehorsam der «Kolonisten» sollten

dabei gefördert werden.

Ins Dorfleben integrierte
Lehrerschaft

Was alles damals von den Volksschullehrern an Funktionen im
Gemeindeleben ausgeübt wurde, kann man kaum aufzählen.
Stellvertretend sei hier immerhin auf die von der nicht weiter personifi-

lO+ b,

der Gemeinde Meilen» verwiesen, eine bis heute reichhaltige
Geschichtsquelle.
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Verkehr

1894 war das rechte Seeufer endlich durch die Bahnlinie erschlossen

worden, während man sich vorher, wenn man nicht über ein Fuhrwerk

verfügte, zu Fuss bewegte, wenns sein musste, bis Zürich,
oder dorthin in der Regel das Schiff nahm, obwohl es auch eine

Diligence gab, die zwischen Zürich und Rapperswil verkehrte. Die

Schiffstege waren noch im Besitz des «Löwen»- bzw. «Hirschen»-
Wirts und nicht der Gemeinde; ein Wartehäuschen gab es auch

nicht. Von 1891 bis 1909 (Eröffnung der Uster-Oetwil-Bahn)
verkehrte viermal täglich ein Pferde-Postkurs Meilen - Uster. Die WMB,
die bis Obermeilen auch als eigentliches Tram diente, kam erst 1903
und wäre eine eigene Geschichte. Der Bahnhofplatz Meilen war bis

in die Zeit des Zweiten Weltkrieges ein Kiesplatz. Erst drei Jahre war
es 1900 her, dass der Bahnbetrieb der NOB durch einen Streik

lahmgelegt worden war.

Wirtschaft

Durch massiven Rückgang des Ackerbaus einerseits und ebenso Landwirtschaft, vor allem

massiven Ausbau der Rebfläche andererseits war Meilen - im Wech- Rebbau

sei mit Stäfa - in den Jahren um 1900 die grösste Rebbaugemeinde
der Schweiz geworden (von der Qualität des Weins sei hier nicht die

Rede). Reben gab es bis Toggwil hinauf. Nicht verwunderlich, dass

im hiesigen Bezirksgefängnis und nur in diesem die Häftlinge ausser
mit Holzspalten und Strohflechten auch mit «Rebsteckenmachen»

beschäftigt wurden.

Weilen. Wüt!äfec«il:infammlung.
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Der Abtransport der Trauben
oder des gekelterten Weins

erfolgte meist per Ledischiff
Im schlecht trassierten Meilen

wurde Wein sogar in Tan-

sen von der Burg zum See

non «npft $üu2li, jiinfgjft

M
fwpptljlt als Sjfjiolitiit
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©eneigtem -ßutyruci) entgegenfe^enb, jeidjnet adjtungSbottft den Trägern der «Ruebstei»
Obiger* zum Verschnaufen diente.

Ein berühmter Weinbauer
und -handler war Heinrich Wachter-Rebmann im Bünishof. Seinen
Wein lieferte er per Fuhrwerk im Fass nach Zürich. Ab Fass, oft 600-
Liter-Fässern («Biesse»), wurde der Wein in den Wirtschaften auch

ausgeschenkt.
Nur eine Minderheit hat sich hauptberuflich vom Rebbau ernährt.
Umgekehrt besassen damals 329 Meilemer Einwohner Reben,
auch Handwerksmeister und der Pfarrer, der damit Gelegenheit
erhielt, sein Interesse für die Alltagssorgen der Mitbürger zu
bekunden und mit Leuten ins Gespräch zu kommen, die er sonst
im nicht so kirchlichen Meilen nie sah. Angebaut wurden damals
durchwegs unveredelte Reben und fast ausschliesslich Weisswein,
noch nicht Riesling, sondern Räuschling.
1901 beteiligte sich die Gemeinde an der in Gründung befindlichen
«Wetterwehrgenossenschaft für das rechte Seeufer», die den Zweck

verfolgte, mit der Hagelkanone ein «modernes Wetterschiessen auf
wissenschaftlicher und technischer Grundlage» durchzuführen. Erst

später wurde man sich einig, dass die Kanone ausser Lärm nichts
brachte.

Heimindustrie Eben zu Ende ging um die Jahrhundertwende die Heimindustrie.
Meilen zählte viele Kleinbauern, die nur wenig Reben und anderes
Kulturland bebauten. Ihre Frauen, die im Sommer in den Reben

mitarbeiten mussten, suchten im Winter Verdienst durch die
Seidenweberei. Im Sommer wurde dann der Webstuhl wieder
auseinandergenommen und auf dem Estrich versorgt. Während in der
Blütezeit in jedem dritten oder vierten Haushalt gewoben oder

gesponnen wurde, weist die Statistik für die Jahrhundertwende
keine hundert Heimarbeiterinnen und Heimarbeiter mehr aus.

Schifferei Rund ein halbes Dutzend Meilemer waren damals Schiffer, so Hein¬
rich Bolleter, Feldmeilen, mit drei Schiffen, Rudolf Pfenninger, zum
«Schiff(li)», mit vier Schiffen, alle anderen mit einem Schiff oder
zweien: Heinrich Wunderli, Jacob (Schaaggi) Guggenbühl, Emil
Ç+Hrklpr er\u/io Hip wa^n^r * ftnd t?i irjrdfÇ^hn^rf in n^t m-ota

Bei den Schiffen handelte es sich ausschliesslich um Handschiffe,
d.h. einfache, kiellose Flachbodenschiffe mit drei Mann Besatzung,
angetrieben mit Rudern und hochrechteckigem, unten halbrund
ausgeschnittenem Segel. Der Benzinmotor kam eben erst auf.
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Für die damalige Zeit typische, aber inzwischen verschwundene Gewerbe und Industrie

Betriebe waren: Gebr. Konrad und Heinrich Glogg, ehemals Schiffer,
dann Holzhändler, in Obermeilen. Die Sägerei in der Oberen Mühle,
von der Gemeindepräsident, Kantons- und Nationalrat Johann
Rudolf Amsler der berühmteste und einflussreichste Besitzer war.
Bis 1939 trieb dort ein vom Obermüli- und vom Zweienbachweiher

gespeistes Wasserrad ein Sägewerk; 1954 ging die ganze Anlage in

Flammen auf. Die «Mechanische Glaserei A. Hulftegger», ab 1897
in eigenem Fabrikgebäude an der Konradengasse (heutige
Rosengartenstrasse), war eine der leistungsfähigsten Fensterfabriken der
Ostschweiz. 1901 übernahm sie Jakob Leuzinger. 1912 zog dort die
Lederfabrik Holzscheiter ein. Die Möbelfabrik Borbach im Wasser-

|j(Utb!urvh<>- tin fr förutrrfirorrriit
^fteifen^errfiderg.
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fels befand sich im heute noch bestehenden Gebäude einer früheren

Spinnerei; sie rentierte schlecht und sollte einige Jahre später von
einem Streik erschüttert werden. Die Möbelfabrik AG Ad. Aeschli-

mann, anfänglich Aeschlimann & Maag, war eine eben 1900
gegründete Firma mit 50-60 Angestellten, bergseits des Bahnhofs
errichtet und mit Gleisanschluss versehen - örtlich wie zeitlich
offensichtlich eine Folge des Bahnbaus. Dasselbe gilt für den 1897
errichteten Betrieb der Ersten Schweizerischen Aktien-Gesellschaft

zur Herstellung unvergorener und alkoholfreier Trauben- und
Obstweine mit 95 Angestellten. In ihren Gebäuden hat sich später die

heutige «Midor» einquartiert. Die Gerberei H. Wunderly 8c Cie. in

der Unteren Mühle, mit rund 70 Angestellten, war das älteste, bis

ins 17. Jahrhundert zurückreichende Unternehmen der Gemeinde,
Seeseits des Sekundarschulhauses (heute Hersperger) befand sich

eine Feinmechanische Werkstätte, ab 1902 «C. Stauder,
Spinnmaschinenwerke». Im Dreieck Berg-/See-/Dorfstrasse, später Vernico-
lor, gab es eine Mechanische Steinschleiferei Sie befasste sich mit
dem Schleifen und Polieren von Glasperlen für Schmucksachen
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und beschäftigte gegen vierzig Arbeitskräfte, in der Rosshaarspinnerei,

landläufig «d Rosshaari» genannt, an der Seestrasse westlich
des Grünenhofes an der Stelle der späteren Garage Hegglin, wurden
Pferdeschweife sowie Kuh- und Ochsenschwänze zu Matratzenfüllung

verarbeitet. Daneben entstanden aus Schweineborsten Bürsten.
Der Gestank, den der Betrieb verursachte, muss fürchterlich gewesen
sein.

Gastwirtschaft 1900 gab es in Meilen 26 «Gasthof- und Speisewirtschaften», mehr
als heute bei dreieinhalb Mai höherer Bevölkerungszahl, darunter
im Dorf das «Bellevue», die «Sonne», den «Freihof», das
«Friedheim», in Feldmeilen die Gastwirtschaften «Feldegg» und «Bahnhof

Feldmeilen», in Obermeilen den «Anker» und den «Wiesengrund».

Auch im «Grünenhof» bestand eine Gastwirtschaft. Von
dort wissen wir: Der Wein war im Fass gelagert, gekocht wurde auf
einem Petrolkochherd und Pferde konnte man im Stall einstellen.
Eine Polizeistunde gabs bis zum Ersten Weltkrieg nicht. Raufereien

(Einheimischer!) nach Wirtshausbesuch waren gemäss Polizeiakten
nicht selten.

Hotel Löwen Meilen.
•Sonntag unb »Jtontagr 12. unb 13, Stuguft,

aï$ an bec Slircfjtneilj,

Jahrmarkt 1896 wurde von zwei Jahrmärkten der Frühlingsmarkt, kurz nach

1900 auch der Herbstmarkt: aufgehoben, die über den grössten Teil

des 19. Jahrhunderts existiert hatten: 1900 hatte es beim Herbstmarkt

zusätzlich zum Viehmarkt noch genau einen Stand gegeben!
Grund für den Niedergan? waren die «I andnlage» der Hausierer
und die Warenhäuser in der Stadt, die in der hiesigen Lokaipresse
seit Eröffnung der Bahnlinie mit viel Reklame zu werben wussten.
Was blieb, war der Jahrmarktbetrieb an der Chilbi, der aber bis
heute anderen Zwecken dient.
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Politik

Ortsparteien gab es in Meilen vor dem Ersten Weltkrieg keine, man
war traditionell, aber unorganisiert freisinnig oder demokratisch,
wobei die beiden Richtungen bei kantonalen Wahlen manchmal auf
die Stimme genau gleich stark waren. Freisinnige Wähler lasen das
Stäfner «Wochenblatt», die heutige «Zürichsee-Zeitung», Demokraten

das hiesige, zweimal wöchentlich erscheinende «Volksblatt»,
Vorläufer des heutigen «Meilener Anzeigers». Gedruckt wurde das
Volksblatt bei Hermann Ebner noch an der Seestrasse; genau seit

1900 stand der Druckerei der erste Elektromotor in der Gemeinde
zur Verfügung, vorher druckte man mit Schwungradantrieb.
Da der Kantonsratswahlkreis Meilen-Herrliberg nur drei, vier Sitze
umfasste und nach Majorz gewählt wurde, war für Minderheiten
zum Vornherein wenig Platz. Trotzdem muss erstaunen, wie wenig
umstritten die Wahlen waren und wie wenig lebhaft die Wahlkämpfe
in der Regel abliefen. In der amtlichen Mitteilung, dass eine
«Wahlverhandlung» stattfinde, werden jeweils die bisherigen Amtsinhaber
genannt, und wenn diese nicht ausdrücklich und «des Bestimmtesten»

bekanntgaben, eine Wahl nicht mehr annehmen zu können,
waren sie faktisch bereits wiedergewählt Kantonsräte aus Meilen
waren im Stichjahr 1900 der bereits genannte Rudolf Amsler sowie
A. Manz, a. Oberrichter.

Lokalpolitik wurde im «Gemeindeverein» gemacht. Er war
hauptsächlich Wählerforum. Vorbesprechung von Gemeindeversammlungen

waren anfänglich selten, gelegentlich zu spätem Termin - einmal

sogar am Samstagabend vor der sonntäglichen Gemeindeversammlung.

Es galt als «ungehörig», vor Abhaltung der
Wählerversammlung überhaupt Kandidaten Öffentlich zu nennen.

Der 1. August

Der Bund von 1291 wurde in der Schweiz erstmals 1891, dem Jahr
freisinnig-konservativer Versöhnung, gefeiert, und zwar zur Förderung

des «hehren vaterländischen Solidaritäts-Gedankens»
(«Volksblatt»), dem gegenüber «jede Parteipolitik, jeder konfessionelle

und soziale Streit» zurückzutreten habe. Danach gab es einen
Unterbruch, und erst 1900 wurde die bis heute bestehende Tradition

begründet. Auf dem Gemeindeplatz am See oder allenfalls auf
einem Schiff wurden «Gesangs- und Musikvorträge, Pyramiden,
Marmorgruppen mit bengalischer Beleuchtung», «prächtige
Gruppenbilder der wackeren Turnerschar», dargeboten, allenfalls gelangte

eine Szene aus Schillers «Wilhelm Teil» zur Aufführung.

Die Angaben sind der
«Geschichte der Gemeinde

Meilen», 2. Teil ab

1798, vom selben Verfasser

entnommen.
Hingewiesen sei nochmals auf
die zeitgenössische
«Heimatkunde der Gemeinde
Meilen».
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