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1.

tntfieijuna. ber tkooltttiott in ber Srhweij bis jor fefelftttig bes

frptls buro) bit /riinjofen.

Sie ftangöfifde Steüolution ftatte bie ©tunbfefte allet be*

nadbatten Staaten etfdüttett; bie SeränberungSWutty, ber

SefreiungSgeift, biefe fuße Sodfpeife ber lauernben ftänfifden
Stutigd, wudette mädtig empot; mit gntgüden ftafdte bie

unetfafttene Stenge nad bem ftftönen Jrugbilbe, unb waS

Saftrftunberte fttnburd Weife unb woftl beftanb, fiel in einigen

Jagen als Opfer beS fdwer umflorten SbolS ber greifteit
gufammen.

Stud in ber gibgenoffenfdaft ftötten bie benadbarten

Säeleute ben Samen ber Smietradt in »ollem SJtaße ge*

fäet. Stur gu gut tonnten fte baS lodere grbreüb, reidf)lidt)

wuderte ber Same, unb ertrug fedSgig unb ftunbettfättig.
SlrmeS Saterlanb! Sdwer mußteft bu baS wenige gegen*

feitige Suttauen beiner Stegierungen, bie Uneinigfett »ieler

SJtagiftrate, ben fdänbliden Serratft einiger ©ewaltigen bü*

ßen. SJtotftb waten bie Säulen beS StaatSfötpetS; bet gelS,

auf welchem bet Sunb als füt bie gwigfeit gefdwoten ftd
ftüfete, wutbe enblid bod »on bera Sahne bet Seit begwun*

gen; et ftütgte hinab in ben tofenben ©runb, unb baS wilbe

SBaffet bet Steuetet »etftftlang iftn in feinen SBellen.

Snt Slnfange madten bie Urawälgungen im benadbarten

granfreid nur ftftwaden ginbtud in bet Sdweig. SJtandet

ttäumte ftd nidt einmal bie SJtöglidfeit, baß bet alte ehr*

würbtge Sunb ber gibgenoffen mit in baS gtyaoS ber Um*

wätgungS* unb SteuerungSfudt gegogen wetben tonnte, unb

bod i»aib eS fo.

Sie »ielen gmigtitten, bie aus giantteid in bie

Sdmeig flüchteten, ftnb als bet erfte Sünbftoff ber nadheri*
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I
Entstehung der Revolution i« der Schweiz bis Mr Besetzung de»

Ergnels durch die Franzosen.

Die französische Revolution hatte die Grundfeste aller

benachbarten Staaten erschüttert? die Veränderungswuth, der

Befreiungsgeist, diese süße Lockspeise der lauernden fränkischen

Blutigel, wucherte mächtig empor? mit Entzücken haschte die

unerfahrene Menge nach dem schönen Trugbilde, und was

Jahrhunderte hindurch weise und wohl bestand, fiel in einigen

Tagen als Opfer des schwer umflorten Idols der Freiheit
zusammen.

Auch in der Eidgenossenschaft hatten die benachbarten

Säeleute den Samen der Zwietracht in vollem Maße ge-

säet. Nur zn gut kannten sie das lockere Erdreich, reichlich

wucherte der Same, und ertrug sechszig und hundertfältig.
Armes Vaterland! Schwer mußtest du das wenige gegenseitige

Zutrauen deiner Regierungen, die Uneinigkeit vieler

Magistrate, den schändlichen Verrath einiger Gewaltigen
büßen. Morsch waren die Säulen des Staatskörpers? der Fels,

auf welchem der Bund als für die Ewigkeit geschworen sich

stützte, wurde endlich doch von dem Zahne der Zeit bezwungen?

er stürzte hinab in den tosenden Grund, und das wilde

Wasser der Neuerer verschlang ihn in seinen Wellen.

Im Anfange machten die Umwälzungen im benachbarten

Frankreich nur schwachen Eindruck in der Schweiz. Mancher

träumte sich nicht einmal die Möglichkeit, daß der alte

ehrwürdige Bund der Eidgenossen mit in das Chaos der Um-

wölzungs- und Neuerungssucht gezogen werden könnte, und

doch ward es so.

Die vielen Emigrirten, die aus Frankreich in die

Schweiz flüchteten, sind als der erste Zündstoff der nachheri-
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gen allgemeinen geuerSbrunft gu betradten. Siefe glüdt=
linge tyielten ftd raeiftenS im SBaabtlonbe, in Sera, aud in
gteibutg unb Soiottyutn auf, unb waten immet bemüftt, ityte

Sade gu betjenigen bet bamaligen ©ewalttyabet in ben San*

tonen gu maden. gS mag moftl fein, baß ginige betfelben

in ifttem Sinne füt Stecfjt unb gigenttyum itynen oft geneig*

teS Oftt tieften, allein bie SJtetyrgatyl bet SJtagifttate tyielt

ftd bod »ot itynen gutüd, unb befonbetS fanb eS bie Sie*

gietung »on Sein bet StaatStlugtyett angemeffen, bie Set*

binbung mit biefen SluSgewanbetten gat nidt gu fuden.
SJtefttfade Spaltungen mußten batauS entftetyen, unb baS

Unglüdlüftfte baoon wat, baß untet biefen gmigtitten ftd
öftetS aud getyeime Slgenten bet SteootutionSmännet befanben,

weide als Späftet bienenb fotgfäitig bie Umttiebe wittetten,

einbetidteten, ftd ben Unguftiebenen im Sanbe näftetten, bie

gliramenben gunfen anbliefen unb emftg beftbäftigt waten,
in gtanfteid Stüfepunfte füt Stejenigen gu fuden, weide
eine Umgeftaltung bet Singe wünfdten obet gat Hanb baran

legen woßten.

Sie elften Spaltungen mit bet beftebenben Stegietung

geigten ftd 1791 im SBaabtlanbe, beffen Semoftnet in

Sptade, Sitte unb SentungSatt fowoftl als butd ibre geo*

graptyifde Sage ben grangofen fo natye fteften, unb wooon

bie meiften Stabtbewotyner giemlid laut ihre alten Sanbftänbe

unb anbere atte fdon lange außer Uebung gefommene foge*

nannte Stedte gutüdfotbetten. SaS obettyetttüfte Sern be*

natym ftd) bei biefen oftern Störungen ber bürgeriiden Stutye

mit »idec SJtäßigung, unb erft als biefe mieberftolt in form*

lide aufrütyrerifde Sewegungen ausarteten, ließ eS ben ftra*

fenben grnft eintreten unb entwidelte bie nöttyige Staft, ura

ätynlide gälte gu »ettyüten. gS ift merfmütbig, baß Sern
bamalS ber Suneigung beS SBaabttänbifden SolfeS nod? fetyr
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gen allgemeinen Feuersbrunst zu betrachten. Diese Flüchtlinge

hielten sich meistens im Waadtlande, in Bern, auch in
Freiburg und Solothurn auf, und waren immer bemüht, ihre

Sache zu derjenigen der damaligen Gewalthaber in den

Kantonen zu machen. Es mag wohl sein, daß Einige derselben

in ihrem Sinne für Recht und Eigenthum ihnen oft geneigtes

Ohr liehen, allein die Mehrzahl der Magistrate hielt
sich doch vor ihnen zurück, und besonders fand es die

Regierung von Bern der Staatsklugheit angemessen, die

Verbindung mit diesen Ausgewanderten gar nicht zu suchen.

Mehrfache Spaltungen mußten daraus entstehen, und das

Unglücklichste davon war, daß unter diesen Emigrirten sich

öfters auch geheime Agenten der Revolutionsmänner befanden,

welche als Späher dienend sorgfältig die Umtriebe witterten,

einberichteten, sich den Unzufriedenen im Lande näherten, die

glimmenden Funken anbliesen und emsig beschäftigt waren,
in Frankreich Stützpunkte für Diejenigen zu suchen, welche

eine Umgestaltung der Dinge wünschten oder gar Hand daran

legen wollten.

Die ersten Spaltungen mit der bestehenden Regierung

zeigten sich 179l im Waadtlande, dessen Bewohner in
Sprache, Sitte und Denkungsart sowohl als durch ihre

geographische Lage den Franzosen so nahe stehen, und wovon

die meisten Stadtbewohner ziemlich laut ihre alten Landstände

und andere alte schon lange außer Uebung gekommene

sogenannte Rechte zurückforderten. Das oberherrliche Bern

benahm sich bei diesen öftern Störungen der bürgerlichen Ruhe

mit vieler Mäßigung, und erst als diese wiederholt in förmliche

aufrührerische Bewegungen ausarteten, ließ es den

strafenden Ernst eintreten und entwickelte die nöthige Kraft, um

ähnliche Fälle zu verhüten. Es ist merkwürdig, daß Bern
damals der Zuneigung des Waadtlândischen Volkes noch schr
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gewiß war, unb beßtyalb feinen Stnftanb natym, einen Jtyeil
ber SJtilig beS SBaabtlanbeS felber gur Scbrotyung ber Sluf*

wiegler gu befammeln. SJtetyrere SläbdSfütyrer würben im

Sdloffe gtyitlon gefangen gefefet ober beS SanbeS »erwiefen;
ber fhüfttige Hauptanfüfter aber, Oberft SlmabeuS Satyarpe,
ber fpäter als ©eneral in ber italieniftften Sltmee 1796 bei

bem ftegteüften Uebetgange übet ben S° ftd, watb gum Jobe

»etutttyeitt. Siefet SlmabeuS Satyatpe war ein Setter beS

nadftetigen betütymten SiteftotS gäfat gtiebtid be Sa*

ftatpe, weidet infolge metytetet in feinet gigenfdaft als
Sadwaltet nidt unoetbient ettyoltenet Sutedtweifungen »on

ben Jtibunaten in Sem mit SBibetwillen gegen feine Obtig*
feit etfültt wat, ftd feit geraumer Seit aus feinem Sater*

lanbe entfernt hatte, bann ungeadtet feiner freiftnnigen 36een

»on ber Saiferin gattyarina II. gum Hofmetfter ityrer beiben

gnfel, ber ©roßfürften Slleranber unb gonftantin, be*

ftellt worben war, unb wetder nun »on SeterSburg auS ei*

genttid bie Obetleitung bet SJtißoetgnügten im SBaabtlanbe

übernommen tyätte.

Uniäugbote SeWeife baoon, bie felbft bet Saiferin ga*

ttyarina, abet umfonft, mitgettyeilt wutben, famen bei Stegietung

»on Setn in bie Hänbe, unb gaben ityt ben etften Stnttieb

gum feften ginfdteiten gegen ben beginnenben Slufftanb.

Sa Sahatpe metfte, baß fein Settet, bet übettyaupt nut
»on fetyt befdtänften gätyigfeiten wat, nidt gang gum 2ln*

fütytet ber potitifden Steuerer paffe, unb fpätertyin mit Un*

willen feine Serurttyeilung erfutyr, fctyidte er ftd an, bie Sügel
beS SlufftanbeS felbft unb in ber Stätye gu leiten.

Stad einem 13jäftrigen Slufenttyalte »erließ er SeterSburg

im Sabr 1794, um erft »on ©enf, bann »on SariS aus bie

nodjfter erfolgte StaatSberänberung »orgubereiten.

Sobalb jebod bie Stegierung »on Sern Stadrictyt ba»on
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gewiß war, und deßhalb keinen Anstand nahm, einen Theil
der Miliz des Waadtlandes selber zur Bedrohung der

Aufwiegler zu besammeln. Mehrere Rädelsführer wurden im
Schlosse Chillon gefangen gesetzt oder des Landes verwiesen;

der flüchtige Hauptanstifter aber, Oberst Amadeus Laharpe,
der später als General in der italienischen Armee 1796 bei

dem siegreichen Uebergange über den Po fiel, ward zum Tode

verurtheilt. Dieser Amadeus Laharpe war ein Vetter des

nachherigen berühmten Direktors Cäsar Friedrich de

Laharpe, welcher infolge mehrerer in seiner Eigenschaft als
Sachwalter nicht unverdient erhaltener Zurechtweisungen von
den Tribunalen in Bern mit Widerwillen gegen seine Obrigkeit

erfüllt war, sich seit geraumer Zeit aus seinem Vaterlande

entfernt hatte, dann ungeachtet seiner freisinnigen Ideen
von der Kaiserin Catharinau, zum Hofmeister ihrer beiden

Enkel, der Großfürsten Alexander und Constantin,
bestellt worden war, und welcher nun von Petersburg aus

eigentlich die Oberleitung der Mißvergnügten im Waadtlande

übernommen hatte.

Unläugbare Beweise davon, die selbst der Kaiserin

Catharina, aber umsonst, mitgetheilt wurden, kamen der Regierung

von Bern in die Hände, und gaben ihr den ersten Antrieb

zum festen Einschreiten gegen den beginnenden Aufstand.

Da Laharpe merkte, daß sein Vetter, der überhaupt nur
von sehr beschränkten Fähigkeiten war, nicht ganz zum
Anführer der politischen Neuerer passe, und späterhin mit
Unwillen seine Verurtheilung erfuhr, schickte er sich an, die Zügel
des Aufstandes selbst und in der Nähe zu leiten.

Nach einem 13jährigen Aufenthalte verließ er Petersburg

im Jahr 1791, um erst von Genf, dann von Paris aus die

nachher erfolgte Staatsveränderung vorzubereiten.

Sobald jedoch die Regierung von Bern Nachricht davon
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ertyielt, warb auf allen ©rengpoften ber Sefetyl gegeben, Sa*

ftatpe, ungeadtet feines JitelS unb StangeS eines Stuffifden
öberften, fobalb er ben guß auf ityr ©ebiet fefeen würbe, gu

»ertyaften. gt taufte ftd batyet ein Sanbgut 5 Stunben »on
Stolle auf ©enfetboben, wo et ftd bis gu gnbe bes SabteS

1796 auftyiett. Sn biefet Snnftftengeit betrieb et untet Set*

wenbung beS ftänfifden SotfdaftetS im Stamen beS Sohnes
beS ©eneratS SlmabeuS Satyarpe bie Sluftyebung beS gegen

Sefetem ergangenen UtttyeilS, weüfteS ben Setluft feineS Set*

mögenS nad ftd gegogen ftatte. Sie Sitt, wie bie Stegietung

»on Setn ftd bei biefet ©elegenfteit auf's neue gegen ityn

benatym, maetyte baS SJtaß feines HaffeS gegen fte ooH, unb

et ttat nun öffentlid gegen biefelbe in bie Sdtanfen.
gr begann ben Srieg mit einer Slrt bon SJtanifeft, be*

titelt: „Observations relat;ves ä la proscription du general
divisionnaire Amedee Laharpe" (Paris 1796 p. 63. 4.);
bann ftftitberte er in einer gfttgAftrift „de la neutralite des

gouvernans de la Suisse depuis l'annee 1789" (Paris
1797 p. 69) baS Senetymen bet fdweigetifden Stegietungen

in ben getyäffigften gatben. Sein Hauptwetf abet, wobutd
er fpäter granfreids ginmiftftung in bie eibgenöffifden Stn*

gelegenfteiten herbei rief, war fein Essai sur la Constitution
du pays de Vaud, worüber fdon frütyer ber Slbüofat 3- 3-
gart »on SJtotfee ebenfalls rait beißenbet Sdätfe gefdjriebeu

ftatte. Sutg Saftatpe erlaubte ftd befonberS fpäter alle SJtit*

tel, ura granfreid gegen Sern aufzubringen unb feine SanbS*

leute aufgumtegeln, bte Hülfe beS SireftortumS angurufen, ura

baburd wieber in ben Seftfe ber itynen »on Sern unb grei*

bürg entgogenen Stedte unb greityeiten gu gelangen.

Snbeffen waren bie fränüftften SJtadtftaber in ben erften

Saftren gu feftr »on ben eigenen Sorgen »erftftlungen, als

baß eS gu ben gabtreüben äußern unb innetn geinben aucty nod
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erhielt, ward auf allen Grenzposten der Befehl gegeben,

Laharpe, ungeachtet seines Titels und Ranges eines Russischen

Obersten, sobald er den Fuß auf ihr Gebiet setzen würde, zu

verhaften. Er kaufte sich daher ein Landgut 5 Stunden von
Rolle auf Genferboden, wo er sich bis zu Ende des Jahres
1796 aufhielt. In dieser Zwischenzeit betrieb er unter

Verwendung des fränkischen Botschafters im Namen des Sohnes
des Generals Amadeus Laharpe die Aufhebung des gegen

Letztern ergangenen Urtheils, welches den Verlust seines

Vermögens nach sich gezogen hatte. Die Art, wie vie Regierung

von Bern sich bei dieser Gelegenheit auf's neue gegen ihn
benahm, machte das Maß seines Hasses gegen sie voll, und

er trat nun öffentlich gegen dieselbe in die Schranken.

Er begann den Krieg mit einer Art von Manifest,
betitelt : „ Observations relatives s Is proscription 6u general
divisionnaire ^mèilee l.sksrpe" (Paris 1796 p. K3. 4.);
dann schilderte er in einer Flugschrift „cle la neutralité 6es

Aouvernsns lie la suisse depuis l'année 1789" (Paris
1797 p. ö9) das Benehmen der schweizerischen Regierungen

in den gehässigsten Farben. Sein Hauptwerk aber, wodurch

er später Frankreichs Einmischung in die eidgenössischen

Angelegenheiten herbei rief, war sein Lsssi sur Is constitution
àu psvs àe Vsucl, worüber schon früher der Advokat I. I.
Cart von Mörses ebenfalls mit beißender Schärfe geschrieben

hatte. Kurz Laharpe erlaubte sich besonders später alle Mittel,

um Frankreich gegen Bern aufzubringen nnd seine Landsleute

aufzuwiegeln, die Hülfe des Direktoriums anzurufen, um

dadurch wieder in den Besitz der ihnen von Bern und Freiburg

entzogenen Rechte und Freiheiten zu gelangen.

Indessen waren die fränkischen Machthaber in den ersten

Jahren zu sehr von den eigenen Sorgen verschlungen, als

daß es zu dcn zahlreichen äußern und innem Feinden auch noch
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feinen alten Sltliitten, ben eibgenöffifden Sunb, butd förat*

lide unb offene Untetftüfeung bet mißbetgnügten SBaabtlänbet

ftatte gegen ftd auftetgen mögen.

3n ben Seegegenben beS SantonS Süttd tyatten 1795
ätyntide Sewegungen wie im SBaabtlanbe, nut »on weniger

funbigen unb angefetyenen SJtännetn geleitet, ftatt. Jtofe unb

Unotbnung follten ben »ietteidt nidt gang otyne ©tunb an*

gebtadten Sefttywerten abtyelfen. SBaffengewalt unb ginfet*

fetung folgten, bie Stegietung »on Sütid fttafte, »ielleidt gu

fttenge obet gu milb.

Snt UntetwatüS wußte ebenfalls ein Stufftanb untetbtüdt
wetben *).

Sn bet übtigen Sdweig waten nidt nut bie Stegietun*

gen, fonbetn bie unetmeßüde SJtetyttyeit beS SolfeS weit ent*

feint, mit bet neuen Otbnung bet Singe in gtanfteid ?u

fpmpattyiftten; einige fetyr auffallenbe «Sreigniffe fdon auS

ber ftütyetn gpode bet ftangöftfden Stebolution, wie g. S.
bie ttiuraptyitenbe Sefreiung einiger Slufrütytet »om Stegiment

gtyateauoieur (31. Xw 1791) butd bie Safobinet »on SatiS
unb bie fdmad?»olle HanbtungSmeife gegen baS Setnet Sie*

giment gtnft in Slir (27. gebt. 1792), bet Sd?tedenStag

»om 10. Sluguft unb bie nadfolgenbe plöfetide Serabfdei*

bung aller Sdweigerregimenter am 20. Sluguft 1792, waren

ber Strt, baß fte einen gewiffen SBibcrWillen gegen granfreid

gu einem Stationalgefütyl ber Sdweiger maden mußten 2)-

') SSgf. außer bett fadjbejüglictycn großem ©efdjidjtSWcrfen
bie auf bie Siadjfoifcftimgett im Skrnet ©taatgatcftioe gegtünbfte
Slbftanblnng S.äKotell'g „Untuftcn in UntetWallig 1790"
imSltcluoc beg Infi. SBeteing besft\93etn 33b. III. §. 1. (3.1-37.

S. §.
2) Sßergt. bte etße umfaffenbe, auf SBcnußung bei Stften im

Sernct 2ticfti»e betuftenbe Stueffdjtift „Sie SdjWetjettegtmeitttt
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seinen alten Alliirten, den eidgenössischen Bund, durch förmliche

und offene Unterstützung der mißvergnügten Waadtländer

hätte gegen sich aufreizen mögen.

In den Seegegenden des Kantons Zürich hatten 179S
ähnliche Bewegungen wie im Waadtlande, nur von weniger

kundigen und angesehenen Männern geleitet, statt. Trotz und

Unordnung sollten den vielleicht nicht ganz ohne Grund
angebrachten Beschwerden abhelfen. Waffengewalt und Einkerkerung

folgten, die Regierung von Zürich strafte, vielleicht zu

strenge oder zu mild.

Im Unterwallis mußte ebenfalls ein Aufstand unterdrückt

werden ^).

In der übrigen Schweiz waren nicht nur die Regierungen,

sondern die unermeßliche Mehrheit des Volkes weit

entfernt, mit der neuen Ordnung der Dinge in Frankreich zu

sympathisiren! einige sehr auffallende Ereignisse schon aus
der frühern Epoche der französischen Revolution, wie z. B.
die triumphirende Befreiung einiger Aufrührer vom Regiment

Chateauvieux (31. X^'1791) durch die Jakobiner von Paris
und die schmachvolle Handlungsweise gegen das Berner

Regiment Ernst in Aix (27. Febr. 1792), der Schreckenstag

vom 10. August und die nachfolgende plötzliche Verabschei-

dung aller Schweizerregimenter am 20. August 1792, waren

der Art, daß sie einen gewissen Widerwillen gegen Frankreich

zu einem Nationalgefühl der Schweizer machen mußten ^),

>) Vgl. außer dcn sachbezüglichcn größcrn Geschichtswcrken
die auf die Nachforschungen im Werner Staatsarchive gegründete

Abhandlnng C.Morell's „Unruhen in Unterwallis1790"
im Archive des bist. Vereins des K. Bern Bd. III. H. 1. S. 1-37.

D. H.
s) Vergl. die erste umfassende, auf Benutzung dcr Akten im

Berner Archive beruhende Druckschrift „Die SchwcizerregimenKr
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©teidwoftl wutbe mitten untet biefen tyäufigen Setanlaffungen

gu Sdmetg unb Som im Sept. 1792 bie Sleuttalität
bet gibgenoffenfctyaft gegen gtanfteid auf einet Jagfafeung

gu Slatau feftgefefet unb babutd gtanfteid ein Sotttyeil ge*

wäfttt, bet itym eine gange Sltmee wettty wat, inbem eS itym

eine webet butd Statut nod Sunft geftdette ©tenge »on

meftt als bteißig SJtcilen bedte. SBie fetyt gtanfteid biefe

nadbatüde Jteue unb befonbetS bie ftanbtyafte Sutüdroeifung
jebet goaliüon gegen baffelbe üetgaft, wiib -bei Serfolg letyten.

SaS Slutbab in ben Juitletieu tyätte fdon bamalS »ot*

güglid in Sein, greiburg unb Solottyurn baS Siatiottatgefüftl
fetyt in Slnfptud genommen, bie SJtefttgaftt ber StattySgüeber

bafelbft War einer SriegSerflärung geneigt, allein bie Stbnei*

gung ber anbern Santone, bie ftd an ber Jagfafeung gu

Slarau laut äußerte, unb bie Sotfteüungen beS gutmütftigen

ftangöftfden ©efanbten Satttyetemft, bei ben betnifden

emflußteüften Sedelmeiftet »on gttfctying füt gttyaltung
beS griebenS gu ftimmen wußte, befänfügten bie ©emütfter.
Slnbere Setnet SJtagifttate waten bagegen entfdieben füt ben

Stieg gefümmt. Set Hetgog gugen »on SBüttembetg, »ot*
mais ©enetal in preußiftften Sienfteu, ftbiieb an feinen alten

Sefannten, ben Sdulttyeißen Sltbtedt »on SJtülinen,
um, im gall bie Sdweiget feinen tüctytigen ©enetal fennen

wutben, unb ben Stieg etfläien wollten, ftd? itynen bagu

anzubieten.

Set beutftfte Jtyeil beS SantonS Setn wat im ©enüffe

bet »ottfommenften Stutye; gute Otbnung wat übetall fpür*

in gtanfteid). 1789—92. (ipifoben aug ber 9le»olutionggcfel?idjte
gtanfieieftS unb bet ©cftwcij. SSon 6. SJloxell" ©t. ©allen 1858.

VI. u. 171. — Sic gtimblicfte Satßcttung wie bie £>bjefti»ttät
beg ttttfteilg in biefer Sltbeit »eibtent »olle Slnerfennung. S. $.
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Gleichwohl wurde mitten unter diesen häufigen Veranlassungen

zu Schmerz und Zorn im Sept, 1792 die Neutralität
der Eidgenossenschaft gegen Frankreich auf einer Tagsatzung

zu Aarau festgesetzt und dadurch Frankreich ein Vortheil
gewährt, der ihm eine ganze Armee werth war, indem es ihm

eme weder dnrch Natur noch Kunst gesicherte Grenze von

mehr als dreißig Meilen deckte. Wie sehr Frankreich diese

nachbarliche Treue und besonders die standhafte Zurückweisung

jeder Coalition gegen dasselbe vergalt, wird der Verfolg lehren.

Das Blutbad in den Tuillerien hatte schon damals

vorzüglich in Bcrn, Freiburg und Solothurn das Nationalgefühl
sehr in Anspruch genommen, die Mehrzahl der Rathsglieder
daselbst war einer Kriegserklärung geneigt, allein die Abneigung

der andern Kantone, die sich an der Tagsatzung zu

Aarau laut äußerte, und die Vorstellungen des gutmüthigen

französischen Gesandten Barthélémy, der den bernischcn

einflußreichen Seckelmeister von Frisching für Erhaltung
des Friedens zu stimmen wußte, besänftigten die Gemüther.
Andere Berner Magistrate waren dagegen entschieden für den

Krieg gestimmt. Der Herzog Eugen von Würtemberg,
vormals General in preußischen Diensten, schrieb an seinen alten

Bekannten, den Schultheißen Albrecht von Mülinen,
um, im Fall die Schweizer keinen tüchtigen General kennen

würden, und den Krieg erklären wollten, sich ihnen dazu

anzubieten.

Der deutsche Theil des Kantons Bern war im Genusse

der vollkommensten Ruhe; gute Ordnung war überall spür-

in Frankreich. 1769- 92. Episoden aus der Revolutionsgcschichte
Frankreichs und der Schweiz, Von C. Morell" St. Gallen 1S58.

Vl, u. 17l. — Die gründliche Darstellung wie die Objektivität
dcs Urtheils in dieser Arbeit verdient volle Anerkennung. D. H.
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bar. Sooft! moetyte man Setn bie Stegietetin, bie Städtige
nennen, fie wat eS aud; abet ityte Hauptptadt war ber

SBotylftanb ityrcS SanbeS, bie Sufiiebeiityeit bet Untetttyanen,

bie ©ttaßen, Stüden, SBotyltftätigfeitSanftalten. SetnS Sanb*

»ögte begogen altetbingS große ©ehalte, allein iftr Segug

brüdte baS Soll nidt; bie grtyebttng ber letyenSftertliden

©efällc unb bie Semiitftfttyaftung bet bettädtüden ©taatS*

gütet, bie bet Sanboogt gu befolgen ftatle, waten Haupt*
quellen beS ginfommeng.

Sie Jteue unb Slntyängtidfeit beS SolfeS wat in bet

lefeten Sewaffnung »on 1792, als 1600 Sütdet unb Serner
bem »on wilbem Jreiben ariftotiatifdjet unb bemoftatifdjet
Satteien butdjmüftlten unb übetbieß »on bem mit bet gt=

oberung »on ©a»often beauftragten ftangöftfden ©enetal

SJionteSquiou hart bebtängten ©enf nidt otyne gtfotg gu

Hülfe gogen, erptobt wotben. gtoty gog mit ben Sürdem
bie bernerfde SJtilig in'S gelb, unb mit ben heften ©efin*

nungen fetyrten fie wieber in ityre Heimat gurüd. Sein Seim

beS UngetyorfatnS, fein gunfe ber UmfetyrungSfudjt tyätte ftd
gegeigt, unb bie Hänbelmad?er beS SBaabtlanbeS tyielten ftd?

forgföltig in ityren ©dlupfwinfeln.
SBotyl tyätte bie Stugtyett nun »erlangt, bei ber wotyl*

befannten Stimmung ber Sd?redenSmänner in granfreid bie

Jage beS griebenS unb ber wenigftenS anfefteinenben Stutye

gu benufeen, um bie SBibeiftanbSmittel gu äuffnen, bie SJei*

litätoetfaffung, bie in »ielen Segtetyttngen ntangeltyaft wat,
gu »etbeffem, füt bte Silbung tücftüget Offigiete befolgt gu

fein, bie Saoatletie gu »etmeftren unb, WaS bte Hauptfade

wat, btaudbat unb ftftlagfettig gu mad?en, im Slrtilleriefade
bie nötftige SBiebetgebutt »oigunetymen unb baS ©ente* unb

SommiffatiatSwefen gu otbnen. Sie auS bet gtembe gutüd*

geletytten Sdwrigettegtmentet tyatten in mefttfaeftet Segtetyung
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bar. Wohl mochte man Bern die Negieren«, die Prächtige

nennen, sie war es auch; aber ihre Hauptpracht war der

Wohlstand ihres Landes, die Zufriedenheit der Unterthanen,
die Straßen, Brücken, Wohlthätigkeitsaustalten. Berns Landvögte

bezogen allerdings große Gehalte, allein ihr Bezug
drückte das Volk nicht; die Erhebung der lehensherrlichen

Gefälle und die Bemirthschaftung der beträchtlichen Staatsgüter,

die der Landvogt zu besorgen hatte, waren Haupt-
quellcn des Einkommens.

Die Treue und Anhänglichkeit des Volkes war in der

letzten Bewaffnung von 1792, als 1600 Zürcher und Berner
dem von wildem Treiben aristokratischer und demokratischer

Parteien durchwühlten und überdieß von dem mit der

Eroberung von Savoyen beauftragten französischen General

Montesquieu hart bedrängten Genf nicht ohne Erfolg zu

Hülfe zogen, erprobt worden. Froh zog mit den Zürcher«
die Hemerschs Miliz in's Feld, und mit den besten

Gesinnungen kehrten sie wieder in ihre Heimat zurück. Kein Keim

des Ungehorsams, kein Funke der Umkehrungssucht hatte sich

gezeigt, und die Händelmacher des Waadtlandes hielten sich

sorgfältig in ihren Schlupfwinkeln.

Wohl hätte die Klugheit nun verlangt, bei der

wohlbekannten Stimmung der Schreckcnsmänner in Frankreich die

Tage des Friedens und der wenigstens anscheinenden Ruhe

zu benutzen, um die Widerstandsmittel zu öuffnen, die

Militärverfassung, die in vielen Beziehungen mangelhaft war,

zu verbessern, für die Bildung tüchtiger Offiziere besorgt zu

sein, die Kavallerie zu vermehren und, was die Hauptsache

war, brauchbar und schlagfertig zu machen, im Artilleriefache
die nöthige Wiedergeburt vorzunehmen und das Genie- und

Kommissariatswesen zu ordnen. Die aus der Fremde

zurückgekehrten Schweizerregimenter hätten in mehrfacher Beziehung
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gum Sotbilbe bienen fönnen. Slllein wie in ben übrigen

Santonen, fo aud in Sernoerfirt man in ben alten, id
mödte fagen gteüftgültigen Schlaf über altes, was braußen

»orging; man ftrebte nidt »otwättS unb gefiel ftd in bet

alten Otbnung bet Sing/. Sutd bie gembaltung bet gtan*
gofen »on ©enf glaubten bie gibgenoffen ftd gtoße militä*

tifde Sebeutung gegeben gu haben, unb altetbingS tyatten fte

gu jenet Seit heftet einen Stieg beftanben, als fpätet, ba ityt

Setbanb fo todet als baS gegenfeitige Suttauen gewotben.

Sie ungtüdsfcftwaitgem neungiget 3aftte fanfen eines um
baS anbere tyinab in baS SJteet bet Seit, ftbwete ©ewittets

Wolfen ließen fie aber gurüd am politifetyen Horigonte, unb

nätyer unb nätyer gogen ftd biefe immer gufammen. Sie
gibgenoffenfdaft fdlummerte in bem Sdatten ibrer Sieutra*

lität, unter biefer Slegibe bem wütftenben Orfane ruftig ent*

gegenfetyenb; bod ber ©emeinfinn, baS treue, waefere Su=

fainmentyalten feftlte, unb bie föftlide Steutralität wutbe gum

Spielwerte.
SllS bie grangofen 1796 gegen baS beutftfte Steid in'S

gelb tüdten, wutben, wie fie ben Stftein übetfdtitten, eine

Slngatyl SunbeStruppen nad) Safel »erlegt, melde ben Se*

fetyt tyatten, baS eibgenöffiftfte ©ebiet gegen jebe 3n»afton
bet ttiegfüfttenben Heere gu fiebern. Sei Sdweigetboben
blieb aber gang »erftftont, unb balb nadber rüdten bie

grangofen in Sdwaben ein, Worauf bie ©tengbewadung fo*

gleid? wiebet gutüdgegogen wutbe, fo finftete SJtienen öfter*

reidjifdje Slgenten aud? bagegen madjten. Sod halb gcftal*

teten ftd? bie Settyältniffe anbetS unb bradjten neue Stiegen*
tyeiten. Sie gtongofen wutben »onben faifetücften Slnneen

tyatt bebtängt, SJtoieau mußte Softem unb Schwaben täume'n

unb ftd) glüeflicty fdäfeen, butety Sotbetöftetteicty gegen bte

©dweigergrengen entnommen 31t fönnen. Sei bei elften Sin*
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zum Vorbilde dienen können. Allein wie in den übrigen

Kantonen, so auch in Bem verfiel man in dm alten, ich

möchte sagen gleichgültigen Schlaf über alles, was draußen

vorging; man strebte nicht vorwärts und gefiel sich in der

«lten Ordnung der Dinge. Durch die Fernhaltung der Franzosen

von Genf glaubten die Eidgenossen sich große militärische

Bedeutung gegeben zu haben, und allerdings hätten sie

zu jener Zeit besser einen Krieg bestanden, als später, da ihr
Verband so locker als das gegenseitige Zutrauen geworden.

Die unglücksschwangem neunziger Jahre sanken eines um
das andere hinab in das Meer der Zeit, schwere Gewitterwolken

ließen sie aber zurück am politischen Horizonte, und

näher und näher zogen sich diese immer zusammen. Die

Eidgenossenschaft schlummerte in dem Schatten ihrer Neutralität,

unter dieser Aegide dem wüthenden Orkane ruhig
entgegensehend: doch der Gemeinsinn, das treue, wackere

Zusammenhalten fehlte, und die köstliche Neutralität wurde zum

Spielwerke.

Als die Franzosen 1796 gegen das deutsche Reich in's

Feld rückten, wurden, wie sie den Rhein überschritten, eine

Anzahl Bundestruppen nach Basel verlegt, welche dm
Befehl hatten, das eidgenössische Gebiet gegen jede Invasion
dcr kriegführenden Heere zu sichern. Der Schweizerbodm

blieb aber ganz verschont, und bald nachher rückten die

Franzosen in Schwaben ein, worauf die Grenzbewachung

sogleich wieder zurückgezogen wurde, so finstere Mienen

österreichische Agenten auch dagegen machten. Doch bald gestalteten

sich die Verhältnisse anders und brachten neue Verlegenheiten.

Die Franzofen wurden von den kaiscrlicycn Armem

hart bedrängt, Moreau muhte Bayern und Schwaben räumen

und sich glücklich schätzen, durch Vorderösterreich gegen die

Schweizergnnzcn entkommen zu können, Bei der ersten An-
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nätyerung bet grangofen ftetlten bie Santone ityten ©teng*

fotbon an ben Sttyein; allein fei eS, baß bie Sefetyte nad;
läfftg gegeben obet »ollgogen' wutben, genug bte gefeierte

Steutralität btacft gufammen unb bie »etfotgten grangofen
bettaten baS iinte Stftetmtfet. Ob otyne SBibettebe baS tyel*

»etifde Jeititorium betteten wutbe, ift unentfdieben, we*

nigftenS ©egenwetyt wutbe feine getriftet. Sod wutben ben

grangofen bie SBaffen abgenommen unb fte in Solonnen

bind bte Santone nad granftricty geleitet, wo fte SBaffen

unb ©epäde, wooon baS SJceifte gcplünbetteS beutfdeS ©igen*

ttyttm wat, wiebet empfingen. Sie Oefterreictjcr beflogten ftd
bittet unb bet gelbinatfdjall ©taf be ta Jout btotyete fogar;
aber eS wat nidt meftt gu anbetn; bie gtongofen mit itytem

Staube waten getettet. gin Stttgengeuge ftfttetbt batübet gol*

gcnbcS:

„SJtan ertaubte, baß bie getfrteuten Sioiftonen ber ©e=

tterale Sailtatb^ttnb Oubtnot, weide fonft bett Oeftetteidetn
in bie Hänbe gefallen waten, ftd unbewaffnet butd bie

Santone Sütid, Sein, ©olottyum unb Safel nad) gtanfteid
begeben butften. SaS Settagen bet gtongofen wätytenb beS

SutdmatfdjcS geigte eine fetyt fetnbfelige ©timmung; fie

äußetten fefton bamalS ben SBunftty, bie ©dweig ungeadtet

bet raenfdenfteunbliden Slufnatyme, weide fte tyier fanben,

feinbltd gu betyanbeln, ober wie ftd bie ©olbaten auSbrüdten,

ihr in ber ©dweig ausgegebenes ©elb wiebet mit ©ewalt

gu tyolen." Sielleidt wat bet Slnblid eines glüdltden unb

guftiebenen SanbeS bet ©tetn beS SlnftoßeS, ein Suftanb, bet

mit bem jenigen ityteS Satetlanb eS gu fetyt im Sonttafte wat.
Set ©elegentyeit bet Selagetung beS StüdenfopfeS »on

Hüningen äußetten ftd biefe feinbfdigen ©eftnnungen, unb

bteßmal »on ©eite bet ftänfifden ©ewalttyabet nod auffalten*

bet. Stdt an ben Stüdenfopf ftieß ein Abmalet ©tteif beS

SBenitv SufAcnMid.). 1861. 13
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Näherung der Franzosen stellten die Kantone ihren Grenzkordon

an den Rhein; allein sei es, daß die Befehle

nachlässig gegeben oder vollzogen' wurden, genug die gefeierte

Neutralität brach zusammen und die verfolgten Franzosen

betraten das linke Rheinufer. Ob ohne Widerrede das

helvetische Territorium betreten wurde, ist unentschieden,

wenigstens Gegenwehr wurde keine geleistet. Doch wurden den

Franzosen die Waffen abgenommen und sie in Kolonnen

durch die Kantone nach Frankreich geleitet, wo sie Waffen

und Gepäcke, wovon das Meiste geplündertes deutsches Eigenthum

war, wieder empfingen. Die Oesterreich« beklagten sich

bitter und der Feldmarschall Graf de la Tour drvhete sogar;

aber es war nicht mehr zu ändern; die Franzosen mit ihrem

Raube waren gerettet. Ein Augenzeuge schreibt darüber

Folgendes :

„Man erlaubte, daß die zerstreuten Divisionen der

Generale Paillard und Oudinot, welche sonst den Oesterreichern

in die Hände gefallen wären, sich unbewaffnet durch die

Kantone Zürich, Bern, Solothurn und Basel nach Frankreich

begeben durften. Das Betragen der Franzosen während des

Durchmarsches zeigte eine sehr feindselige Stimmung; sie

äußerten schon damals den Wunsch, die Schweiz ungeachtet

der menschenfreundlichen Aufnahme, welche sie hier fanden,

feindlich zu behandeln, oder wie sich die Soldaten ausdrückten,

ihr in der Schweiz ausgegebenes Geld wieder mit Gewalt

zu holen." Vielleicht war der Anblick eines glücklichen und

zufriedenen Landes der Stein des Anstoßes, ein Zustand, der

mit demjenigen ihres Vaterlandes zu sehr im Kontraste war.

Bei Gelegenheit der Belagerung des Brückenkopfes von

Hüningen äußerten sich diese feindseligen Gesinnungen, und

dießmal vvn Seite der fränkischen Gewalthaber noch auffallender.

Dicht an den Brückenkopf stieß ein schmaler Streif des

Berner Taschenbuch. ISSI, 13
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SoSlet ©ebieteS, weiden fdweigetifde Jtuppenpoften bedten.

Sn bet Stad?t »om 30. Stooembet 1796 unternahmen bie

Oeftetteidet in 3 Sotonnen einen Slngtiff auf bie Stüden*

fdjangen, n?ddjen man ftftireigerifderfeits bei bet Seftbaffcn*

fteit bet gegenfettigen Sage butdauS nidt erwarten fonnte.

Sie linfe Solonne ber Oefterreidjcr, burety ben Job ihres Sin*

füfttetS, beS Oberften Steßling, beim Soitüden in große Set*

wittung geiothen, bettot jenen nlletbingS aus ftiafbatet Un*

otbnung nicftt befefeten Streifen beS Sdweiger ©ebieteS,

»ielletdt in bet Slbftdt, bem geuet beS HommetfS auSgtt*

Weiden obet felbigeS heftet »on bet Seite angteifen gu fönnen.

Ungeadtet bet ©turnt mißglüdte, unb obgleidj bie Oeftetteidet

mit »ielem Serttift weidjen mußten, eiftoben bie gtangofen

laute Seftftroerte, waftifd?einücft buteft ben bei biefem Slngtiff

etfolgten Job bes ©enetalS Slbatttcci befonbetS bagu beioo*

gen. Stile ftangöftfttyen Stattet fdrieen übet Settättyetei unb

tlogten öffentlid bie ©dweig bet Setiefeung bet Steutralität

an. Sie eibgenöffiftften Stegietungen tftaten alles SJtöglide,

biefen Sotwutf »on ftdj abguletynen, unb fdwet mußten bie

SaSlei Offigiete SJtetiatt, Sutftyartt unb Solb, weldje in jenet
Stacht in Stein * Hüningen fommanbitten, biefe Unorbnung
büßen, ©ie wutben mit ©efängniß unb Setbannung belegt,
abet bie gtangofen wutben babutdj nidt befänfügt.

SllletbingS geugte baS Senetymen bei fdweigetifden Ste*

gietungen in biefem Seitpunfte entwebet »on gtoßei ©dwäcfte

obet »on bebeutenbet Soiüebe füt ftangöftfefte Snteteffen.
Sefetete, wer tyätte eS glauben follen, ließ ftd) befonbetS im
fouBetöiten Siottye gu Sem fpüten, weidet 1795 bind 92
meiftenS jüngete Sattigiet fid? ergängt tyotte. 3) Siele biefer

3) Ueber tiefe StatftgWoftt »gl. SJcrner £afd?cnbudj 1859 meine
Stnmetfung auf ©.145-147. S. §.
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Basler Gebietes, welchen schweizerische Truppenposten deckten.

In der Nacht vom 30. November 1796 unternahmen die

Oesterreicher in 3 Kolonnen einen Angriff auf die

Brückenschanzen, welchen man schweizerischerseits bei der Beschaffenheit

der gegenseitigen Lage durchaus nicht erwarten konnte.

Die linke Kolonne der Oesterreichs, durch den Tod ihres

Anführers, des Obersten Neßling, beim Vorrücken in große

Verwirrung geratben, betrat jenen allerdings aus strafbarer

Unordnung nicht besetzten Streifen des Schweizer Gebietes,

vielleicht in der Absicht, dem Feuer des Hornwerks
auszuweichen oder selbiges besser von der Seile angreifen zu können.

Ungeachtet der Sturm mißglückte, und obgleich die Oestcrreicher

mit vielem Verlust weichen mußten, erhoben die Franzosen

laute Beschwerde, wahrscheinlich durch den bei dieseni Angriff
erfolgten Tod des Generals Abatucci besonders dazu bewogen.

Alle französischen Blätter schrieen über Verrätherei und

klagten öffentlich die Schweiz der Verletzung der Neutralität

an. Die eidgenössischen Regierungen thaten alles Mögliche,

diesen Vorwurf von sich abzulehnen, und schwer mußten die

Basler Offiziere Merian, Burkhardt und Kolb, welche in jener

Nacht in Klein - Hüningen kommandirten, diese Unordnung
büßen. Sie wurden mit Gefängniß und Verbannung belegt,
aber die Franzosen wurden dadurch nicht besänftigt.

Allerdings zeugte das Benehmen der schweizerischen

Regierungen in diesem Zeitpunkte entweder von großer Schwäche

oder von bedeutender Vorliebe für französische Interessen.

Letztere, wer hätte es glauben sollen, ließ sich besonders im
souveränen Rathe zu Bern spüren, welcher 179S durch 92
meistens jüngere Patrizier sich ergänzt hatte. Viele dieser

s) Ueber diese Rathôwahl vgl. Berner Taschenbuch 1859 meine
Anmerkung auf S. 145-147. D.H.
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Siettgewätylten reityteu ftd? untet bie gaftne bet fogenannten

frangöfifden Sattei, wetdje an gtanfteid? ityten heften unb

itatütüdften Sllliirten fanb, unb otyne eben ben ©ruitbfäfeeit
ber bortigen ©ewaltftabei uitbebingt gu bulbigen, bod ibr
Seneftmcn unb iftre SerfahttingSatt rechtfertigten unb eS in

jebem galt gewagt unb totllüftn fanben, gegen ben Hettfdetton
ber Stadbatn, bet ftd auf SJtenfdentedt unb greityeit beS

SenfenS grünbe, nur bie minbeftc giufptade gu maetyen.

Surity Stadgeben unb grieben werbe bei gtiebe am heften

ettyalten, fptaden bie gineu unb bauten feft auf bie ©d?meidd*

motte bet frangöfifden Herainftftleübet, bie ungetiübte Stutye

unb ewigen Stubeifinn »ettünbigten. Slnbete biefet neuem*

gettetencn jungen Satitgiet waten Sieuetet in eblen Slbftdten,
babei abex butdjauS feine Slntyänget bet gtangofen unb itytet

Stebolution, unb bte gtoße SJtetytgaftl ftimntte fpätet SteigetS
unb nidt gtifdingS Slnftdjten bei; abet fte galten in
ben Slugen bet auSftftüeßliden Sttiftoftaten füt SteboluttonS*

mannet, weit mefttete bet beffetn Söpfe unter iftnen fdon
»ot itytet Slufnatyme in ben gtoßen Statty einige ©ebtcden
in bet Setfaffung getügt unb g. S. bie gtgängung ber Ste*

gimentSfätytgen aus ben angefetyenen gamilien ber Sanbfdaft
betrieben unb burd ¦ ihren ginfluß gwar fetyr befdränft burity*

gefefet tyatten. Sie glaubten bei ber ©eifteSfultur unb bem

Steüftttyitm »ieler betnet'fden Untetttyanen fei eine gefebtoffene

Slttftoftatie befonbetS in gtanfteidjS Stadjbatfdaft in bie Sänge

nid?t gu betyaupten unb tyatten altmälige, nidt gewattfame

Secbeffetungen »ot, bie obet ben auSfctytießticften Stnftängem

beS Sitten ein ©täuel waten. Set Sdutttyeiß ». Steiget
tftetlte biefe tefotmitenben Stnfteftten weit meftt als bet Sedel*

meiftet ». gtifding, ftielt abet jebe Slenbetung in biefet

gätytenben Seit gefätyrüd.

Z«5

Neugewählten reihten sich unter die Fahne der sogenannten

französischen Partei, welche an Frankreich ihren besten und

natürlichsten Alliirten fand, und ohne eben den Grundsätzen

der dortigen Gewalthaber unbedingt zu huldigen, doch ihr
Benehmen und ihre Verfahnmgsart rechtfertigten und es in

jedem Fall gewagt und tollkühn fanden, gegen den Herrscherton

der Nachbarn, der sich auf Menschenrecht und Freiheit des

Denkens gründe, nur die mindeste Einsprache zn machen.

Durch Nachgeben und Frieden werde der Friede am besten

erhalten, sprachen die Einen und bauten fest auf die Schmeichcl-

worte der französischen Herumschleicher, die ungetrübte Ruhe

und ewigen Brudersinn verkündigten. Andere dieser

neueingetretenen jungen Patrizier waren Neuerer in edlen Absichten,

dabei aber durchaus keine Anhänger der Franzosen und ihrer
Revolution, und die große Mehrzahl stimmte später Steigers
und nicht Frischin g s Ansichten bei,- aber sie galten in
den Augen der ausschließlichen Aristokraten für Revolutionsmänner,

weil mehrere der bessern Köpfe unter ihnen schon

vor ihrer Aufnahme in den großen Rath einige Gebrechen

in der Verfassung gerügt und z. B. die Ergänzung der Ne-

gimentsfähigen aus den angesehenen Familien der Landschaft

betrieben und durch-ihren Einfluß zwar sehr beschränkt

durchgesetzt hatten. Sie glaubten bei der Geisteskultur und dem

Reichthum vieler berner'schen Unterthanen sei eine geschlossene

Aristokratie besonders in Frankreichs Nachbarschaft in die Länge

nicht zu behaupten und hatten allmälige, nicht gewaltsame

Verbesserungen vor, die aber den ausschließlichen Anhängern

des Alten ein Gräuel waren. Der Schultheiß v. Steiger
theilte diese reformirenden Ansichten weit mehr als der

Seckelmeister v. Frisching, hielt aber jede Aenderung in dieser

gährenden Zeit gefährlich.
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GS waten gegen gnbe beS SabteS 1797 in Sem fol*

genbe gwei Hauptanftdjlen im SBibetftteit:

Steiget fagte: Sie ©ewatttyabet gtanfteidS haben

ityten gntfd?tuß genommen, bie Sdweig gu übeigietyen, ityre

Sdafefamntem unb Sottätfte auSguplünbera unb ftd ber

Söffe nad? Stauen gu benteiftem; wit muffen unS alfo mit

Seifeitfefeung allet Sebenflidfeiten gum SBibetftanbe lüften,

um, wenn wit aud) gu ©tunbe getyen foulen, mit gtyten gu

fallen.

g tifding betyauptete hingegen; bet Sampf fei ungleid)

unb Setftötung broftenb, baS ftaitgöfifdje Siteftotiutn fei

untet ftd? gettycilt, man muffe ttadjten Seit gu gewinnen;

nadj bem ©ange beS SongieffeS gu Siaftabt fdjeine ein bai*

biger Studj gwifctyen gtanfteidj unb Oeftetteid unoermeib*

lidj; wenn biefer Seitpunft unangegrtffen eneidjt werten

fönne, fo fei man gerettet; man folle bafter nidt feigen,

burd) ©db bei ben beftedjhaten Stteftoten petfönlid ein*

Wirten u. f. W. gS fei noety heftet nidt gu fallen, als mit
gtyten untetgttgetyen.

So waten bis gum ginmatfdje bei gtangofen in bie

SBaabt bte Slnftdtcn in Setn fdjaif auSgefproden, bie

Stimmen im großen Slatfte an Satyl ungefätyr gleid gdftetlt.
Set getyeime Statty madjte alle feine Sotttäge in geseilten
SJteinungen. SBenn in einet Sifeung eine SJteinung baS be*

fttittene SJtetyt gewann, fo tyätte in bei fotgenben bie anbete

ben Sieg, unb fo watb webet gettyan, waS gu einet ernft*

tyaften Serttyeibigung nottywenbig gewefen wate, nod maS,

um Seit gu gewinnen, tyätte gettyan wetben fönnen, inbem

eine Sattei immet bie Sorfetymngcn bei anbem »eteitefte.
SBaS nidt Wenig bagu beitrug, grifdingS Sartei gu

»etftäifen, waren bie Sleußerungen, bie 3»ftanneS »on
SJtüller in Süricft fallen ließ, unb Dr. gbels gwat in
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Es waren gegen Ende des Jahres 1797 in Bern

folgende zwci Hauptansichten im Widerstreit:

Steiger sagte: Die Gewalthaber Frankreichs haben

ihren Entschluß genommen, die Schweiz zu überziehen, ihre'
Schatzkammern und Vorräthe auszuplündern und sich der

Pässe nach Italien zu bemeistern; wir müssen uns also mit

Beiseitsetzung aller Bedenklichkeiten zum Widerstande rüsten,

um, wenn wir auch zu Grunds gehen sollten, mit Ehren zu

fallen.

Frisching behauptete hingegen: der Kampf sei ungleich

und Zerstörung drohend, das französische Direktorium sei

unter sich getheilt, man müsse trachten Zeit zu gewinnen;
nach dem Gange dcs Kongresses zu Rastadt scheine ein

baldiger Bruch zwischen Frankreich und Oesterreich unvermeidlich;

wenn dieser Zeitpunkt unangegriffen erreicht werden

könne, so sei man gcrettet; man solle daher nicht reizen,

durch Geld bei den bestechbaren Direktoren persönlich

einwirkn u. f. w. Es sci noch besser nicht zu fallen, als mit
Ehren unterzugehen.

So waren bis zum Einmärsche der Franzosen in die

Waadt die Ansichten in Bern scharf ausgesprochen, die

Stimmen im großen Rathe an Zahl ungefähr gleich getheilt.

Dcr geheime Rath machte alle seine Borträge in getheilten

Meinungen. Wenn in einer Sitzung eine Meinung das

bestrittene Mehr gewann, so hatte in der folgenden die andere

den Sieg, und so ward weder gethan, was zu einer

ernsthaften Vertheidigung nothwendig gewesen wäre, noch was,

um Zeit zu gewinnen, hätte gethan werden können, indem

eine Partei immer die Vorkehrungen der andern vereitelte.

Was nicht wenig dazu beitrug, F ri s chin g s Partei zu
verstärken, waren die Aeußerungen, die Johannes von
Müller in Zürich fallen ließ, und Dr. Ebels zwar in



197

wohlgemeinten ober irrigen Slnftdjteit an güßli »on SatiS
auS gefdjticbette Stiefe, worin er betljeuettc, cS fei ben

gtangofen nur um Slufftebung bei itynen getyäffigen atiftofta*

tifden Stegietungen gu ttyun; wenn bie Sctyweig fid? felbft

teüoluüonite, fei fie gerettet, unb fein ftangöftfctyet Sotbat

werte beten ©ebiet betteten. Sutcft fotebe Stimmen würbe
bei mandera eodgeftitnteu aber futgftdtigen StattySgliebe ber

©ebanfe rege, »ermittelft Slufopferitng feiner perfönüctyen Sot*

ttyeile fütdtettideS Unglüd »on bem Sanbe abmenben gu

fönnen.

Sie golgen biefeS getfteilten SuftanbeS geigten ftdj balb

als ftöd?ft nacfjtfteilig. SetnS biSftciige fefte Sptade wutbe

fdwanfenb, uii»etftänbticty, oft fogat ftiedenb; bie alten

Wütbigen Stimmen »ettyallten ungetyött, baS Slnfetyen bet

Obtigfeit watb gufetyenbs gefdwäcftt unb fo bie Slnatdie
»otbetritet. SBie in Sein fo in ben meiften übrigen San*

tonen. UebetaH fdöne SBotte unb wenig Staft. SJtan fdmiegte

ftd an ben Stadjbat, weit man ityn fürchtete. Sie Säftntung

naftm immet meftt unb meftt übetftanb, unb enblid mat rait

bem heften SBitlen nidt meftt gu ftdfen.
SBenn etwas bet gibgenoffenftftaft übet ihre gefäftrüde

Sage ftatte bie Slugen öffnen follen, fo war eS bie unoer*

tyolen geäußerte Slbneigung gegen bie Sdweig, weld?e bet gu

immet työtyetm ginfluß fteigenbe ©eneial Sonapatte in

Stauen ftetS fütylbatet an ben Jag legte. Slllein aueft biefet

gingetgeig würbe nidjt beftergiget; man glaubte ben Unmuth
beS ntädtigeit SrtegetS, weidet bett blütyenb gewefenen gtei*
ftaaten »on Senebig unb ©enua mit einem Sdlage ein gnbe

gemad?t, bind eine untetttyänige ©efanbtfdaft befeftwidtigen

gu fönnen, uub Sem, gegen beffen SJtadt unb Henfdaft ber

Sütget ©enetal ftd mit befonbetet ©alle geäußert, fonbte

Seputitte, weide baS bet fioftigften Slufnatyme folgenbe ge*
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wohlgemeinten aber irrigen Ansichten an Füßli von Paris
aus geschriebene Briese, worin cr betheuerte, cs sci dcn

Franzosen nur um Aufhebung dcr ihnen gehässigcn aristokratischen

Regierungen zu thun; wenn die Schweiz sich selbst

révolutionne, sei sie gerettet, und kein französischer Soldat
werde deren Gebiet betreten. Durch solche Stimmen wurde
bei manchem edelgesinnten abcr kurzsichtigcn Rathsgliede der

Gedanke rege, vermittelst Aufopferung seiner persönlichen

Vortheile fürchterliches Unglück von dem Lande abwenden zu

können.

Die Folgen dieses getheilten Zustandes zeigten sich bald

als höchst nachtheilig. Berns bisherige feste Sprache wurde

schwankend, unverständlich, oft sogar kriechend; die alten

würdigen Stimmen verhallten ungehört, das Ansehen der

Obrigkeit ward zusehends geschwächt und so die Anarchie

vorbereitet. Wie in Bern so in den meisten übrigen
Kantonen. Ueberall schöne Worte und wenig Kraft. Man schmiegte

sich an den Nachbar, weil man ihn fürchtete. Die Lähmung

nahm immer mehr und mehr überhand, und endlich war mit
dem besten Willen nicht mehr zu helfen.

Wenn etwas der Eidgenossenschaft über ihre gefährliche

Lage hätte die Augen öffnen sollen, so war es die unverholen

geäußerte Abneigung gegen die Schweiz, welche der zu

immer höherm Einfluß steigende General Bonaparte in

Italien stets fühlbarer an den Tag legte. Allein auch dieser

Fingerzeig wurde nicht beherziget; man glaubte den Unmuth
des mächtigen Kriegers, welcher den blühend gewesenen

Freistaaten von Venedig und Genua mit einem Schlage cin Ende

gemacht, durch eine unterthânige Gesandtschaft beschwichtigen

zu können, und Bern, gegen dessen Macht und Herrschaft der

Bürger General sich mit besonderer Galle geäußert, sandte

Deputine, welche das der frostigsten Ausnahme folgende ge-
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neigtete ©etyör nur bem Setfpteden gu bauten hatten, metyteie

in bet Sctyweig nodj tyaufenbe ftangöfifdje gmigrirte »on gin*

fluß, weide, wie bereits SJt all et bu San, ben ©eneral in
beißenben Schriften angefodten tyatten, unoergüglid weggu*

weifen. SJtit gletßnerifden SBorten getröftet famen bie Se*

putitten gutüd, abet bet Jiaunt »on abgewanbtera Ungewittet
bauette nut futge Seit, unb halb nunben bie Sefotgniffe bet

SBadetn im Sanbe nietyt als je beuittittyigenb.

Sei SollgtetyungStatty in SariS fpteitgte, um feinet SBill*

fütyt fteien Spielraum in giontieid fomotyl als im SluSlanbe

gu »eifdjaffen, bte Sieptäfentanten feinet Stepublif auSeinanber

unb »etfolgte fie bis gm Seititgung. Su fpät tyotte bet

alte Statty bet günftyttubert »etfuetyt, ben auSfdweifenben Sto*
jeften SonapatteS unb feinet ©enoffen gtnftalt gu tftun;
iftt Semütyen foftete itynen bte polttifde gtifteng, unb mit
itynen ging jebet Slnfd?ein »on gtiebe, gteityeit unb Sollet*

tedt gu ©tunbe. Stefe Satafttopfte ftatte auf ben Untetgang
bet gibgenoffenftftaft bett entftfteibeiibften ginfluß. Sat*
ttyelemp, bet wütbige ftütyete ©efanbte unb eifrige Setfedjtet
ityrer innigften Sntereften, fiel. SJtit itym in ben Sturg würbe

aud gar not »erwidelt. Seibe tyatten bisher ben Streid
gurüdgetyalten, ber bie Sdweig treffen follte. Siefe blieb

nun otyne Sefcftüfeet, unb baS eingige StettungSmittet lag in
ityrer ginigfeit, in ityrem SJtutty.

gS fällt in bie Seit beS SJtonotS September 1797, baß

ber Slan eines UmfturgeS ber gibgenoffenfdaft gur Steife

gebiety; eingig bie Ungewißheit, ob mit Oefterreid ber griebe

»on gampo=goratio wirflid gefdloffen werbe, tyielt eine be*

fdjleunigtere StuSfüftiung gutüd. SaS Siteftotium begnügte

ftd einftmeiten, baS etfeftene Sdladtopfet gu umfpinnen; eS

wutbe ein Heet »on Stgenten unb getyeimeu Slufmieglein in
bie Sctyweig gefanbt, SBort unb Sinn mancfteS Stäben im
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neigtere Gehör nur dem Versprechen zu danken hatten, mehrere

in der Schweiz noch hausende französische Emigrirte von

Einfluß, welche, wie bereits Mallet du Pan, den General in

beißenden Schriften angefochten hatten, unverzüglich

wegzuweisen. Mit gleißnerischen Worten getröstet kamen die

Deputirten zurück, aber der Traum von abgewandtem Ungewitter

dauerte nur kurze Zeit, und bald wurden die Besorgnisse der

Wackern im Lande mehr als je beunruhigend.

Der Vollziehungsrath in Paris sprengte, um seiner Willkühr

freien Spielraum in Frankreich sowohl als im Auslande

zu verschaffen, die Repräsentanten seiner Republik auseinander

und verfolgte sie bis zur Vertilgung. Zu spät hatte der

alte Rath der Fünfhundert versucht, den ausschweifenden

Projekten Bonapartes und feiner Genossen Einhalt zu thun;
ihr Bemühen kostete ihnen die politische Existenz, und mit
ihnen ging jeder Anschein von Friede, Freiheit und Völkerrecht

zu Grunde. Diese Katastrophe hatte auf den Untergang
der Eidgenossenschaft den entscheidendsten Einfluß.
Barthélémy, der würdige frühere Gesandte und eifrige Verfechter

ihrer innigsten Interessen, fiel. Mit ihm in den Sturz wurde

auch Carnot verwickelt. Beide hatten bisher den Streich

zurückgehalten, der die Schweiz treffen sollte. Diese blieb

nun ohne Beschützer, und das einzige Rettungsmittel lag in
ihrer Einigkeit, in ihrem Muth.

Es fällt in die Zeit des Monats September 1797, daß

der Plan eines Umsturzes der Eidgenossenschaft zur Reife

gedieh; einzig die Ungewißheit, ob mit Oesterreich der Friede

von Campo-Formio wirklich geschlossen werde, hielt eine

beschleunigtere Ausführung zurück. Das Direktorium begnügte
sich einstweilen, das ersehene Schlachtopfer zu umfpinnen; es

wurde ein Heer von Agenten und geheimen Aufwieglern in
die Schweiz gesandt, Wort und Sinn manches Braven im
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Sanbe burd allerlei JeitfelSfünfte betftört, furg gur gtleüft'
tetung beS balb fotgenben HauptangtiffS alle möglichen Sot*

beteitungen getroffen. SBar nun einmal ber Urafturg bei

gibgenoffenfdaft befdjtoffen, fo butfte bei bet ftetS bemütftiget
wetbenbeu Stad)giebigfeit bei Sd)weiget • Stegietungen, bie

Sdwietigfeit, einen fdjidlideu Sotwanb gut Uebetiumplung

gu finben, bie beute* unb länbetbutftigen Sonfuln nidjt lange

bettntuftigen. Syrern tollen SBitlen unbebtngt gu ftöftnen,

waten fte gu lange gemoftnt; mit Hintetlift angefangen, follte
baS SBetf mit Settatty beenbigt wetben.

gS ift ttautig, abet eS baif tyiet nietyt übetgangen wet*

ben gu bemetfen, baß felbft einflußteicfte, in ftoften Slemtetn

fteftenbe Sdwetget bagu bie Hanb boten. Hauptfädlid) be*

fhtfete baS Siteftotium bagu ben fd?on ftütyet beiütytten, als

Haupt bet Unguftiebenen im SBaabtlanbe befannten, nun in
SatiS meitenben Obetften Satyatpe, unb füt bie beutfde

Sdweig ben Obetft Sunftmeiftet OctyS in Safel, ber feiner

Sud?t gu politifden Steuerungen unb feinem unwiberftetylietyen

Hange gu fteifteitSfdwinbelnben ©efefegebttngen,. in Setbin*

bung mit bettfcbfüdügen Slanen, SllleS aufguopfera ent*

fetytoffen wat. OdS wot im 3tattye »on Safel »on gtoßem

©ewidjte unb faty übettyaupt aud) tief in bie galten beS

eibgenöfftftben StaatSftauStyaltS tyinein; bem tyellfetyenben

SJtanne fonnte bie allgemeine Sätymung nicftt lange »etbotgen

bleiben, unb et fdritt um befto fütynet auf bet Satyn bet

Stebolution »ot.
Sie Saftl bet poütiftften Setgiftet »emtefttte ftd tägtid,

unb bie »ielen gmiffäte bet Stufmieglet fanben an Od^ einen

Stüfepuntt. Snbeffen fann man nidt fagen, baß bie Satyt

bet Stofelftten füt bie neue Setyte feftt ftat! flieg; im SBaabt*

lanbe, om Süttdfee unb in einigen ©egenben um Safel fanb

fie bie meiften Slntyänget, baS will fogen Solde, bie eine
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Lande durch allerlei Teufelskünste bethört, kurz zur Erleichterung

des bald folgenden Hauptangriffs alle möglichen

Vorbereitungen getroffen. War nun einmal der Umsturz der

Eidgenossenschaft beschlossen, so durfte bei der stets demüthiger
werdenden Nachgiebigkeit der Schweizer ^ Regierungen, die

Schwierigkeit, einen schicklichen Vorwand zur Uebenumplung

zu finden, die beute- und länderdurstigen Konsuln nicht lange

beunruhigen. Ihrem tollen Willen unbedingt zu fröhnen,

waren sie zu lange gewohnt; mit Hinterlist angefangen, sollte

das Werk mit Verrath beendigt werden.

Es ist traurig, aber es darf hier nicht übergangen werden

zu bemerken, daß selbst einflußreiche, in hohen Aemtern

stehende Schweizer dazu die Hand boten. Hauptsächlich be-

Rutzte das Direktorium dazu den schon früher berührten, als

Haupt der Unzufriedenen im Waadtlande bekannten, nun in
Paris weilenden Obersten Laharpe, und für die deutsche

Schweiz den Oberst-Zunftmeister Ochs in Basel, der seiner

Sucht zu politischen Neuerungen und seinem unwiderstehlichen

Hange zu freiheitsschwindelnden Gesetzgebungen, in Verbindung

mit herrschsüchtigen Planen, Alles aufzuopfern
entschlossen war. Ochs war im Rathe von Basel von großem

Gewichte und sah überhaupt auch tief in die Falten des

eidgenössischen Staatshaushalts hinein; dem hellsehenden

Manne konnte die allgemeine Lähmung nicht lange verborgen

bleiben, und er schritt um desto kühner auf der Bahn der

Revolution vor.
Die Zahl der politischen Vergifter vermehrte sich täglich,

und die vielen Emissäre der Aufwiegler fanden an Ochs einen

Stützpunkt. Indessen kann man nicht sagen, daß die Zahl
der Proselyten für die neue Lehre sehr stark stieg; im Waadtlande,

am Zürichsee und in einigen Gegenden um Basel fand

sie die meisten Anhänger, das will sagen Solche, die eine
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bewaffnete ginmifdung bet grangofen wünftftten; biele anbete

3Jtiß»etgnügte beabfübtigten woftl einige Seiänbettmgen in
ben StegietungSfotmen, inbeffen tyegten fte feinen ©ebanfen,

bte Unabtyängigfeit bei gibgenoffenfdjoft aufgttopfetn unb

beten bisherige ©tunbgefefee buteft fiembe SJtadt gu get*

nid)ten. Sie Station im ©angen, b. ft. bie gtoße SJtefttfteit

ber Stäbtebewotynet wie bet Sanbleute, wat mit bem Se*

ftanbe bet Singe auf baS Sotllommenfte guftieben. Seit

metyt obet weniget »ertappten Slufflätetn, wie man fte

nannte, traten tyeiße ©egner entgegen; ber Streit ber SJtei*

nungen entgünbete ftd, unb enblid fingen »tele ber grftern

an, mit ber Unterftüfeung bet ftäntifdjen SJtadttyabet jtt
poden. Sie Obtigfeiten fanben bebenflüft, buteft gu ftüty*

gritigen ©ebtaud offenet ©ewalt bie Steuetet guraftlguweifen»

um fo metyr ba fte fämmtlüft baS Sftftem ber SJtäßigung

unb Stadgiebigfeit gegen baS reigbare Sireftorium befolgten.

Slllein biefeS tyielt balb Weber SJtaaß nod) Sid, fein Jon
würbe gebietetifeftet; immet freder trat eS mit feinen Su=

muttyungen tyetoot, unb mit Sdteden fatyen bie SantonS*

Stegierungen ein, wotyin ityre Stadgiebigfeit fie gefütyrt tyotte.

Unter ben immer fteigenben Seeinträdtigungen unb Se*

ftftimpfungen wat baS Segetyten, ben engliftften SJtiniftei

SBiftyara auS bet Sctyweig wegguweifen, unftteitig baS Slctgfte.

Siefe Stnmaßung beS SiteftotiumS mußte jebcS ©efüftt em*

pöten unb fttttt offenbat gegen alles Sölfetied?!; gubem wat
bte Sitt unb SBeife, wie biefe Sluffotbeitmg an bie gib=

genoffenfdaft fam, fo bemüttyigenb als mögtüft. Ser nad?tyer

fo berüchtigte SJtengaub, ein Serwanbtet beS SiteftotS

Steubel, erfdien als fräntifder SabinctSfourier in Sern
unb überbradte, otyne im minbeften mit einem Srebiü»e

obet ginfüfttungSbiiefe begleitet gu fein, eine Sluffotbetung
beS SiteftotiumS, weide in gebirierifttyem Jone bie äugen*
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bewaffnete Einmischung der Franzosen wünschten; viele andere

Mißvergnügte beabsichtigten wohl einige Veränderungen in
dcn Regierungsformen, indessen hegten sie keinen Gedanken,

die Unabhängigkeit der Eidgenossenschaft aufzuopfern und

deren bisherige Grundgesetze durch fremde Macht zu

zernichten. Die Nation im Ganzen, d, h. die große Mehrheit

der Städtebewohner wie der Landleute, war mit dem

Bestands der Dinge auf das Vollkommenste zufrieden. Den

mehr oder weniger verkappten Aufklärern, wie man sie

nannte, traten heiße Gegner entgegen; der Streit der

Meinungen entzündete sich, und endlich fingen viele der Erstern

an, mit der Unterstützung der fränkischen Machthaber zu

pochen. Die Obrigkeiten fanden bedenklich, durch zu

frühzeitigen Gebrauch offener Gewalt die Neuerer zurechtzuweisen!,

um so mehr da sie sämmtlich das System der Mäßigung
und Nachgiebigkeit gegen das reizbare Direktorium befolgten.

Allein dieses hielt bald weder Maaß noch Ziel, sein Ton

wurde gebieterischer: immer frecher trat es mit seinen

Zumuthungen hervor, und mit Schrecken sahen die Kantons-

Regierungen ein, wohin ihre Nachgiebigkeit sie geführt hatte.

Unter den immer steigenden Beeinträchtigungen und

Beschimpfungen war das Begehren, den englischen Minister

Wikham aus der Schweiz wegzuweisen, unstreitig das Acrgstc.

Diese Anmaßung des Direktoriums mußte jedes Gefühl
empören und stritt offenbar gegen alles Völkerrecht; zudem war
die Art und Weise, wie diese Aufforderung an die

Eidgenossenschaft kam, so demüthigend als möglich. Der nachher

sy berüchtigte Mengaud, ein Verwandter des Direktors

Reubel, erschien als fränkischer Kabinctskourier in Bern
und überbrachte, ohne im mindesten mit einem Kreditive
oder Einführungsbriefe begleitet zu sein, eine Aufforderung
des Direktoriums, welche in gebieterischem Tone die angen-
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büdücfte SBegWeifung beS englifdjen ©efanbten befaftl. Siüftt

teid?t wirb Sem in größerer biptomatifder Serlegentyeit ge*

wefen fein als bei bet ftofügen Uebetgabe biefet Stote. SJlen*

gaub wutbe aus bem ©tunbe, baß biefe Slngdegenfteit bie

gange gtbgenoffenfdjaft betreffe, noeft Süridj gewiefen, wo er

ftd feines SluftragS mit eben fo wenig Umftänben wie in
Sera enttebigte. Ser angebüdje SabtnetSfouriet naftm ftd
tyerauS, bie beiben Santone bei SBotyigemogentyeit beS Sitel*
totiitmS gu »eifidjetn, fofein man unbebingt in feinen SBitlen

fid) füge, unb begab ftcft nadftet nad? Safel, um »on bott
auS baS geuet bet S?e»oluüon übet bie Sdjmetg gu »et*

breiten. SedjS SBodjen fpätet naftm et bte Stelle beS

Stgenten Sad et, bet feit bem Slbgange SarttyelempS in
bet Sdweig weilte, ein unb wart mit bent gtyataftet eineS

SJtinifteiS ber frangöfifden Stepublif begeiebnet.

SJtengaub fptelt in biefer Ste»olutionSepod?c eine fo »or*

fterrfdjenbe Stolle, baß eS ftd? wotyl ber SJtütye lotynt, feinen

Srioatdatattet etwas nätyet fennen gu feinen. SJtaltet bu

San, in feinem Essai hislorique sur la destruetion de la

ligue et de la liberle helvetique, fagt »on iftm fotgenbeS:

„Cet egrefin diplomatique, ne dans la haute Alsace,
et parent de Rewbel, se nommait Mengaud. Employe
ci-devant dans des ntissions tenebreuses et des exploits
revolutionnaires, joignant l'insolence a la bassesse des

meeurs d'un recruteur, il fut choisi pour aller notifier
aux Suisses la volonte de ses maitres. La grande
nation place sa dignite a tirer ses ambassadeurs dans

l'egout de sa population et ä se faire represenler par
des hoimnes dont Ie caractere soit le miroir de ses

niceurs et de son gouvernement.
„Je vis arriver ä Zürich ce plenipotentiaire, aecom-

pagne d'une proslituee allemande, sceur d'un voiturier,

soi

blickliche Wcgweisung des englischen Gesandien befahl. Nicht

leicht wird Bern in größerer diplomatischer Verlegenheit
gewesen sein als bei der frostigen Uebergabe dieser Note. Mengaud

wurde aus dem Grunde, daß diese Angelegenheit die

ganze Eidgenossenschaft betreffe, nach Zürich gewiesen, wo er

sich seines Auftrags mit eben so wenig Umständen wie in
Bern entledigte. Der angebliche Kabinctskourier nahm sich

heraus, die beiden Kantone der Wohlgewogenheit des

Direktoriums zu versichern, sofern man unbedingt in seinen Willen
sich füge, und begab sich nachher nach Basel, um von dort

aus das Feuer der Revolution über die Schweiz zu
verbreiten. Sechs Wochen später nahm er die Stelle des

Agenten Bacher, der seit dem Abgange Vartyelemys in
der Schweiz weilte, ein und ward mit dem Charakter eines

Ministers der französischen Republik bezeichnet.

Mengaud spielt in dieser Revolutionsepochc eine so

vorherrschende Rolle, daß es sich wohl der Mühe lohnt, seinen

Privatcharakter etwas näher kennen zu lernen. Mallet du

Pan, in seinem Lsssi Kisloriczus suc ls cleslcuclion cis Is

ligue et às Is liberté Kelvèlicpie, sagt von ihm folgendes:

ndet «Kretin <liplc>mg>!cme, riè clsns Is Ksuts Misses,
et parent cis Uevbel, se nommait UenFgiul. Lmplovè
ei devsnt dsns clss missions ténébreuses et clss exploits
révolutionnaires, joignant l'insolsnes s Is bsssssss lies

mozuis ci'lin rserutsur, il fut oboisi pour sllsr notifier

aux 8ui«sss Is volonte 6s ses msîlcss. I.s Francis
nation plses sa clignitè s tirer ses gmbsssscieurs clsns

l'ègout cis ss population et s ss laics représenter psr
cles Iiommes dont le esrsetère soit le miroir cle ses

inoziirs et cis son gouvernement.
„1e vis arriver s turisti ve plénipotentiaire, «eoom-

pagne 6'une proslituêe sllemsncls, snzur 6'un voiturier,
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el qui lui servoil d'interprete. II passa dans l'ivresse
el la debauehe au iiiilieti de la famille de cette crea-
ture, le tems de son sejour ä Zürich. Deux mois apres
dans des iinpriiues ofßciels, il enlretint les Suisses de

sa vertu, de ses niceurs, de sa loyaute et du respect
qui lui eloit du."

Sie Stanbe waren burd? bas Serlaugeit beS frangöfifden
SireftoriumS, ben englifcften Sotfdjaftet aus bet Sdwetg gu

weifen, in bie peinüdfte Setlegenfteit gefommen. Sluf bei
einen Seite fatyen fie wotyl ein, baß beftattlüfte SBeigetung

ben fiänfifdeu ©ewalttyabetn fötmüden ©tunb gu Witfüd?

feinbfdigem Segtnnen geben werte, unb tyatten fte fo lange

nadgegeben, fo butften fte nid?t auf einmal bteiftet fpied?en ;

oud hofften fte, baß wiebettyolte Stadgiebigfeit baS btotyenbe

Ungewittet enblid befd?wören werbe; auf bet anbetn Seite

butften fte eS aud nidjt wotyl mit bem Sönige »on gnglanb
»etbetben unb alle übrigen StaatStüdftdjten gewaltfam aus

bem Sluge fefeen. - SluS biefet peinlichen Settegentyeit tyalf

itynen nun bet petfönüd?e gbetmtttty SBiftyamS unb beffen

wotylwollenbe ©eftnnung gegen ben Staat, bei wdd?em er

affrebitirt wor. Son beut »öllertedtSwibttgen Slnftnnen un*

terridtet »erließ SBifftam freiwillig bie Sdjweig, oftne erft

barüber Sefeftle feines HofeS .abguwarten; er war übergeugt,

baß ferneres Sleiben fttyleitnige SriegSerflärung gegen bie

©dweig »on Seite granfreid?S nad ftd? gegogen tyaben würbe,

unb ben gbelftnn feines SJtonarctyen fennenb wollte et bagu

burityauS leinen Sorwanb geben. Ser Sönig »on gnglanb

war aud toeit entfernt, feinen Sdtitt gu mißbilligen; untetm

22. Sto». 1797 etflätte SBiftyam »on granffurt am SJtain

auS ber Sernet=Stegietung bie ©efinnungen feines SJtonatden

in einet Stote, weide ein metfwüibigeS Setfpiel bet teilten

SenfungSatt ©eotgS III. im Setgleid mit bet ©emalttftätigteit
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et qui lui «ervoit d'interprète. Il pssss clsns l'ivresse
et Is dèbslieks su milieu de Is lsmills de cette ccès-

ture, le teins de son séjour s Xucivli. Deux mois «près
dsns des imprimes «/O«'e/«, il entretint les Luisse» de

ss vertu, de ses moeurs, de ss lovsute et du respevl
cpii lui êtoil dû."

Die Stände waren durch das Verlangen des französischen

Direktoriums, den englischen Botschafter aus der Schweiz zu

weisen, in die peinlichste Verlegenheit gekommen. Auf der

einen Seite sahen sie wohl ein, daß beharrliche Weigerung
den fränkischen Gewalthabern förmlichen Grund zu wirklich

feindseligem Beginnen geben werde, und hatten sie so lange

nachgegeben, so durften sie nicht auf einmal dreister sprechen;

auch hofften sie, daß wiederholte Nachgiebigkeit das drohende

Ungewitter endlich beschwören werde: auf der andern Seite

dursten sie es auch nicht wohl mit dem Könige von England
verderben und alle übrigen Staatsrücksichten gewaltsam aus

dem Auge setzen. - Aus dieser peinlichen Verlegenheit half
ihnen nun der persönliche Edelmuth Wikhains und dessen

wohlwollende Gesinnung gegen den Staat, bei welchem er

akkreditirt war. Von dein völkerrechtswidrigen Ansinnen

unterrichtet verließ Wikham freiwillig die Schweiz, ohne erst

darüber Befehle seines Hofes.abzuwarten; er war überzeugt,

daß ferneres Bleiben schleunige Kriegserklärung gegen die

Schweiz von Seite Frankreichs nach sich gezogen haben würde,

und den Edelsinn seines Monarchen kennend wollte er dazu

durchaus keinen Vorwand geben. Der König von England

war auch weit entfernt, seinen Schritt zu mißbilligen; unterm

22. Nov. 1797 erklärte Wikham von Frankfurt am Main
aus der Berner-Regierung die Gesinnungen seines Monarchen

in einer Note, welche ein merkwürdiges Beispiel der reinen

Dcnkungsart Georgs III. im Vergleich mit der Gewaltthätigkeit
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unb beut uiebtigen Stieben bei ©ewalttyobct in gionfieid
bleibt.

SBotyl butften bie Schweiget hoffen, bie gntferaung beS

englifdjen ©efanbten werbe ben Sturm beftftwidjtigeit, allein

fte irrten. SaS Sireftorium fanb feinen SBunftb nidt fdnell

genug erfüllt, unb bie futge Sögetupg batübet gab Stoff gu

neuen Steibungen. Umfonfl fanbte Setn, um feinen halben

SBibeiftanb aus betn ©eftdtspunfte bet StaatSflugtyeit gegen

anbete SJtädjte gu eutfctyulbigen, gwei ÜJtttglicbet feinet Ste*

gietung nad) SatiS. Siefe Semüttyigung fütyrte eine neue

Sefdimpfung ftetbei. Sänge genedt unb ftingeftatten ftieß

man fie plöfelid) in gweimal 24 Stunben gutüdfetyien Seibe

Slbgeorbnete geftötten gu bet Sattei bet ttnaufftötliden greunb*

ftftaftSptebiget mit gtanfteidj; bet gine, Hett ». SJtutad,
ein eifriger, junger SJtann unb Hauptrebner feiner Sattei im

Sfatfte, übrigens ein wadetct gibgenoffe, nut wie fo »iele

anbere im S^riftum übet bie ftangöfifcfte Stebolution, bie Si*
teftoten unb ityte Slufd)läge 4); bet Slnbete, bei Obeiftüeute*

nant Slnton Jilliet, liftiget unb eifatytnet, fpätet »on fetyt

gmeibeutigem Senetymeu. Sie SBatyl »on Jilliet als elftem

unb SJtutad als gweitem Slbgeotbneten nad? SatiS wat ein

Jtiumpb »on gtifcftingS Sattet. Jilliet, obwotyl ein natyet

Seiwanbtet, wat ein petfönüctyet geinb beS Sdulttyeißen

Steiger, ginft burd feine perfönlidje Sage, fein einnety*

menbeS SBefen unb übettyaupt butd? bie öffentliche SJteinung

gu einem gufünftigen Sctyulttyeißen begeid?net ftatte et ftd
butd unfittlüfteS Settagen, Setfd?wenbung u. f. w. bei ben

aiiftoftatifdgeftnnten Semem tyetabgewütbigt, war ein gütyrer

ber untern Sürgerftftaft geworben, ein greunb beS Slbbofaten

Soft, bet ityn gang leitete.

') Ueber SStntad) »etgl. SBeinct Safcftenftutfi 1858 ©. 178.
1860. ©. 226. S. ,<?.
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und dem niedrigen Streben der Gewalthaber in Frankreich

bleibt.

Wohl durften die Schweizer hoffen, die Entfernung des

englischen Gesandten werde den Sturm beschwichtigen, allein

sie inten. Das Direktorium fand seinen Wunsch nicht schnell

genug erfüllt, und die kurze Zögerung darüber gab Stoff zu

neuen Reibungen. Umsonst sandte Bern, um seinen halben

Widerstand aus dem Gesichtspunkte der Staatsklugheit gegen

andere Mächte zu entschuldigen, zwei Mitglieder seiner

Negierung nach Paris. Diese Demüthigung führte eine neue

Beschimpfung herbei. Lange geneckt und hingehalten hieß

man sie plötzlich in zweimal 24 Stunden zurückkehren Beide

Abgeordnete gehörten zu der Partei der unaufhörlichen

Freundschaftsprediger mit Frankreich,- der Eine, Herr v. Mutach,
ein eifriger, junger Mann und Hauptredner seiner Partei im

Rathe, übrigens cin wackerer Eidgenosse, nur wie so viele

andere im Irrthum über die französische Revolution, die

Direktoren und ihre Anschläge ^ der Andere, dcr Oberstlieutenant

Anton Tillier, listiger und erfahrner, später von sehr

zweideutigem Benehmen. Die Wahl von Tillier als erstem

und Mutach als zweitem Abgeordneten nach Paris war ein

Triumph von Frischings Partei. Tillier, obwohl ein naher

Verwandter, war -ein persönlicher Feind des Schultheißen

Steiger. Einst durch seine persönliche Lage, sein

einnehmendes Wesen und überhaupt durch die öffentliche Meinung

zu einein zukünftigcn Schultheißen bezeichnet hatte er sich

durch unsittliches Betragen, Verschwendung u. f. w. bei den

aristokratischgesinnten Bernern herabgewürdigt, war ein Führer
der untern Bürgerschaft geworden, ein Freund des Advokaten

Bay, der ihn ganz leitete.

>) Ueber Mutach vergl. Berner Taschenbuch 1858 S. 178.
I860. S. 226. D. H.
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Siefe Senbung blieb butdauS uufeloS. SaS Sitefto*
tium änbeite fein Senetymem nidt int minbeften; int ©egen*

ttyeil es muibe immer anmaßenber, unb beffen feinbfdige
©eftnnungcn würben nur wenig metyr »erbedt; eS madte

gotbetungen, Wogu nteftt baS minbefte Stedt ftd benfen ließ»

unb gwat gang in bem Jone eines ©ebietetS, ber feine Sc
fetyle auf ber Stelle auSgefüfttt wiffen will. So follten g. S.
alle Subwig* unb Setbienftfieuge nicftt meftt in bet ©dweig

getragen, bie frangöfifden gmigtanten unb Setutttyeilten, bie

tyie unb ba nod? gutütfgeblieben, augenWidücty »etttieben, unb

was baS .Sletgftc wax, bie »etfttyiebenen ©dweiger*3tebel(en,
bie Wegen begeigten UngetyorfamS gegen bie Siegtetungen ban*

niftrt ober feftgefefet waren, fogleid gurüdberufen unb auf
freien guß geftrilt werben. — SJtit ©cwalt follten bie gib*

getieften gu einer barfdien unb abfdlägigen Slntwort gegwun*

gen Werten, auf Weld?e tyin oftne Sweifel fogleid eine SriegS*

erflärung erfolgt fein würbe; allein immer laoirten bie ©tänbe

unb waten in ©ptade unb ©d?tift meftt ftiedenb als be*

ftutfam. Sie beiben elftem obiget gotbetungen Wutben et*

füllt, bie Sefetete meftr umgangen als »erworfen.

Sn biefe Seit fällt bte Suidjteife Sonaparte'S burety

bie ©d?wrig nad Saftabt gum Songreß, melde gar nidt ah
ftdtSloS war unb audj wirflid einen työctyft traurigen ginfluß
auf baS allgemeine SBefen tyätte 5). Sie biente ben Steue*

5) 93g t. 93. »ou aJtütinen ©utowgfp gtünblidje Sltbeit
„S3onapatteg,beg general-on-chef ber Italien. Slrmee, Steife »on
SJtailanb nadj Staftabt b'utcft bie ©djwets unb bie betnifeften Sanbe

im SJo». 1797" im Sttdji» beg ftift. Sßereing beg ß. SSern
Sb. III. 1857. £eft4. ©. 1—145 unb bie Slumerfung »on Staats*
fdjretber »on ©türlcr auf ©.240 ber »on iftm im 2tret)iw
für fdjWetj. ©efdjicfttc 93b. XII. 1858 ftetaitggegebenett Wicft*

ligen „JEottefponbenä beg ©cnetatg 93rünc," S. §.
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Diese Sendung blieb durchaus nutzlos. Das Direktorium

änderte sein Benehniem nicht im mindesten; im Gegentheil

es wurde immer anmaßender, und dessen feindselige

Gesinnungen wurden nur wenig mehr verdeckt; es machte

Forderungen, wozu nicht das mindeste Recht sich denken ließ'
und zwar ganz in dem Tone eines Gebieters, der seine Be
fehle auf der Stelle ausgeführt wissen will. So sollten z. B.
alle Ludwig- und Verdienstkreuze nicht mehr in der Schweiz

getragen, die französischen Emigranten und Verurtheilten, die

hie und da noch zurückgeblieben, augenblicklich vertrieben, und

was das.Aergste war, die verschiedenen Schweizer-Rebellen,
die wegen bezeigten Ungehorsams gegen die Regierungen ban-

nisirt oder festgesetzt waren, sogleich zurückberufen und auf

freien Fuß gestellt werden. — Mit Gewalt sollten die

Eidgenossen zu einer barschen und abschlägigen Antwort gezwungen

werden, auf welche hin ohne Zweifel sogleich eine

Kriegserklärung erfolgt sein würde; allein immer lavirten die Stände

und waren in Sprache und Schrift mehr kriechend als

behutsam. Die beiden erstern obiger Forderungen wurden

erfüllt, die Letztere mehr umgangen als verworfen.

In diese Zeit fällt die Durchreise Bonaparte's durch

die Schweiz nach Rastadt zum Kongreß, welche gar nicht

absichtslos war und auch wirklich einen höchst traurigen Einfluß
auf das allgemeine Wesen hatte ^). Sie diente den Neue-

b) Vgl. B. von Mülinen-Gurowsky gründliche Arbeit
„Bonapartes, des Aeuerol-cn-oKet'der italien. Armee, Reise von
Mailand nach Rastadt durch die Schweiz und die bernischen Lande

im Nov. 1797" im Archiv des hist. Vereins des K, Bern
Bd. III. 1857. Heft 4. S. 1—14S und die Anmerkung von
Staatsschreiber von Stürler auf S. 240 dcr von ihm im Archiv
für schweiz. Geschichte Bd. XII. 18S8 herausgegebenen wichtigen

„Korrespondenz des Generals Brün e." D. H,
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rem unb Slufwiegletn gum Signale, ©in Heer »on gmif*
Jäten butcftfttömte bie Schwel} nad allen Stidtungen; SJten*

gaub unb fein Stnftang »ertoppelten iftte Jtyätigfrit unb ityre

Sünfte, Sorrefponbengen fowotyl »on Safel als »on SariS
auS feuerten bie Stötet an, bie biSftet eftet futditfam unb

tmbemerti geblieben waten; Slufwieglet bmdjgogen Stäbte

unb Sörfet, man bitbete an einigen Orten fteimltdje StubS;

bie ftangöftfde ©efanbtfdaft »etfptad? itynen Hülfe, SJtenfdjen

unb ©elb; Stanbfdriften in beiben Sptaden fingen an ftdj

gu »etbteiten. — So gab bie Sutcftteife Sonapatte'S baS

Seiden gum »öltigen Slusbtuefte beS fdon lange untet bet

Sifctye glimmenben geuetS. Sie Slbneigung, bie et öffentlich

gegen alle Setfaffungen, bie nidt tein bemoftatifd? waten,

begeigte, gab benen, bie eine allgemeine ginfütytung biefer

StegiemngSfornt wünfdten, bie Hoffnung, laß gtanfteid fte

ttyätig unteiftüfeen wetbe. Sei Oberftgitnftmeifter OdS wutbe

»on bem ©eneral erwätytt unb »on bem Sireftorium nad?

SariS berufen, um nad? frangöfiftftem Sufdjnitte eine nette

Sonftitttüon füt bie Sdweig gu »etfaffeit. gS etfcbien fogat
ein Sltiftuf an alle SJtißoetgnügte, ityte Slage betn Sitefto*

tium, baS fte unteiftüfeen wetbe, »otgutegen.

Sa nad allen biefen greigniffen bte Slhftdten ber grau*
gofen fein ©efteimniß meftt waten, fo hätten bie gibgenoffen

unb befonbetS bie Setnet enblid) aus itytem imoetgeityliden

Sdlummet etwaden unb auf gwedmäßige SettheibigungS*

anftalten bebadt fein follen. Sie hätten Slhgefanbte nad?

ben »otneftmftett Höfen, befonbetS nad? SBien unb Setiin
ftbüfen muffen, um biefe füt ityte Sade gu gewinnen; fte

tyatten fdon bamalS eine Jagfafeung gufammenbetufen, bie

alten Stegimentet, weide aus Hotlanb unb gtanfteid? gutüd*

gefommen waten unb bintetdenbe Seweife gegeben tyatten,

baß fte bie gtangofen nidt fütebteten, wiebet »etfammdn unb
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rem und Aufwieglern zum Signale. Ein Heer von Emissären

durchströmte die Schweiz nach allen Richtungen; Mengaud

und sein Anhang verdoppelten ihre Thätigkeit und ihre

Künste, Korrespondenzen sowohl von Basel als von Paris
aus feuerten die Störer an, die bisher eher furchtsam und

unbemerkt geblieben waren; Aufwiegler durchzogen Städte

und Dörfer, man bildete an einigen Orten heimliche Klubs;
die französische Gesandtschaft versprach ihnen Hülfe, Menschen

und Geld; Brandschriften in beiden Sprachen fingen an sich

zu verbreiten. — So gab die Durchreise Bonaparte's das

Zeichen zum völligen Ausbruche des schon lange unter der

Asche glimmenden Feuers. Die Abneigung, die er öffentlich

gegen alle Verfassungen, die nicht rein demokratisch waren,

bezeigte, gab denen, die eine allgemeine Einführung dieser

Regierungsform wünschten, die Hoffnung, daß Frankreich sie

thätig unterstützen werde. Der Oberstzunftmcister Ochs wurde

von dem General erwählt und von dem Direktorium nach

Paris berufen, um nach französischem Zuschnitte eine neue

Konstitution für die Schweiz zu verfassen. Es erschien sogar

ein Aufruf an alle Mißvergnügte, ihre Klage dem Direktorium,

das sie unterstützen werde, vorzulegen.

Da nach allen diesen Ereignissen die Absichten der Franzosen

kein Geheimniß mehr waren, so hätten die Eidgenossen

und besonders die Berner endlich aus ihrem unverzeihlichen

Schlummer erwachen und auf zweckmäßige Vertbeidigungs-
anstalten bedacht sein sollen. Sie hätten Abgesandte nach

dm vornehmsten Höfen, besonders nach Wien und Berlin
schicken müssen, um diese für ihre Sache zu gewinnen; sie

hätten schon damals eine Tagsatzung zusammenberufen, die

alten Regimenter, welche aus Holland und Frankreich

zurückgekommen waren und hinreichende Beweise gegeben hatten,

daß sie die Franzosen nicht fürchteten, wieder versammeln und
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bind? auSettefene SJtiligen »ollgätyüg machen unb auf ben

ftätfften StiegSfuß bringen follen; man tyätte baS Semet*

regiment, baS in farbtnifdem Solbe ftanb, gurüdiufen, butd
etfatytene Offigiete bie äußetften Säfte beS ©ebitgeS in Siet*

ttyeibtguttgSftanb fefeen, bie StiegS* unb SJtunboottättye ge*

työtig »etttyeilen, unb befonbetS bie Siagonettegimentet reetyt

tüdttg einerercieren laffen follen. Sehr »ortfteilftaft würbe

eS gewefen fein, Snfanterie, Sdarffdjüfeen unb leübte Slrtit*

lerie tun Sern tyerum in Santoniertmgeit gu »erlegen. gS

wäre erforberüdj gewefen, mit bet einen Hälfte bet butd? bie

ftemben Stegimentet teguliit gemoibenen Sataillone Solottyurn
unb Stibau gu befefeen, um ben grangofen, wenn fie in baS

St.Smmer* ober SJtünfterttyat einbtingen wollten, entwebet ent*

gegen gu getyen obet biefe SanbeSttyeite gu beden; mit bet

anbetn Hälfte hätte man bie »etftftiebenen Stäbte beS SBaabt*

lanbS befefeen fönnen, unb bie genannten Jtuppen nebft ben

Stegimentem bet geübtem Sanbmilig Wütben ben gtangofen
bie gtobetung biefeS SanbeS feftr erfdwert tyaben. Siefe

SJtaßregeln würben »on bem berner'ftften SriegSratfte mit allen

erforberliden SetailS »orgefdlagen; fte fanben aber leinen

Seifati, man fürdtete tyauptfädlid baS ungetedte SJtißttauen

ber gibgenoffen, »on benen metyrere Stegierungen otyneftin

wätynten, granfretd?S geinbftftaft fei nur gegen baS arifto*

fratifde Sern gertdjtet, fo baß, wenn eS ftd bemofratiftren

muffe unb bie SBaabt »erliere, ber Streit bamit abgetban fei.

Sie Setäubung ftegte übet bie Slugtyeit. Untetbeffen tftat
bet SJtintftet Jalleptanb fein SJtöglidfteS, um biefe Setäu*

bung gu ettyalten. Stehen ben ftedften gotbetungen mußte

bet ©efttyäftSttäget Sad et immet bie Setftdetungen bet

auftidtigften SBünfde füt bie SBoftlfatytt bet gibgenoffenfdaft
aus Stufttag beS SiteftotiumS wiebetftolen, als plöfelid ben

14. Seg. 1797 frangöftßfte Jruppen untet bem ©enetal
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durch auserlesene Milizen vollzählig machen und auf den

stärksten Kriegsfuß bringen sollen; man hätte das Berner-

regiment, das in sardinischem Solde stand, zurückrufen, durch

erfahrene Offiziere die äußersten Pässe des Gebirges in

Vertheidigungsstand setzen, die Kriegs- und Mundvorräthe
gehörig vertheilen, und besonders die Dragonerregimenter recht

tüchtig einexercieren lassen sollen. Sehr vorthcilhaft würde

es gewesen sein, Infanterie, Scharfschützen und leichte Artillerie

um Bern herum in Kantonierungen zu verlegcn. Es

wäre erforderlich gewesen, mit der einen Hälfte der durch die

fremden Regimenter regulirt gewordenen Bataillone Solothurn
und Nidau zu besetzen, um dcn Franzosen, wenn sie in das

St. Immer - oder Münsterthal eindringen wollten, entweder

entgegen zu gehen oder diese Landestheile zu decken; mit der

andern Hälfte hätte man die verschiedenen Städte des Waadt-

lands besetzen können, und die genannten Truppen nebst den

Regimentern der geübtem Landmiliz würden den Franzosen

die Eroberung dieses Landes sehr erschwert haben. Diese

Maßregeln wurden von dem berner'schen Kriegsrathe mit allen

erforderlichen Details vorgeschlagen; sie fanden aber keinen

Beifall, man fürchtete hauptsächlich das ungerechte Mißtraum
der Eidgenossen, von denen mehrere Regierungen ohnehin

wähnten, Frankreichs Feindschaft sei nur gegen das

aristokratische Bern gerichtet, so daß, wenn es sich demokratisiren

müsse und die Waadt verliere, der Streit damit abgethan sei.

Die Betäubung siegte über die Klugheit. Unterdessen that
der Minister Talleyrand sein Möglichstes, um diese Betäubung

zu erhalten. Neben den frechsten Forderungen mußte

der Geschäftsträger Bacher immer die Versicherungen der

aufrichtigsten Wünsche für die Wohlfahrt der Eidgenossenschaft

aus Auftrag des Direktoriums wiederHolm, als plötzlich den

14. Dez. 1797 französische Truppen unter dem General
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St. gfti in bog giguel einrütf'tett. SaS grguel war ber

eingige Jtyeil feines ©ebieteS, welctyeS ber gürftbifdof »on

Safel bis batyin nod) ungeftött befaß, unb bet unter bie gu*

gewanbten Orte bet gibgenoffenjdaft gerechnet wutbe. Set

gtößete Jtyeil beS SiSttyumS, baS Sruntrut genannt, war

fdon 1792 »on ben gtangofen befefet unb ein Saht fpätet
als Departement Mont terrible gtanfteid? eütüetleibt wotben.

Slm Jage »otftet übetgab Sadjet bem Sototte Sütid eine

bießfällige Siote, worin et bie Unüetfdämtfteit fo weit trieb,

neben bet unoetblümten Slngeige bet Seftfenaftme beS gtguds
bte Stäube gu »etftdem, bie ftäntifde Stepublif ftege feinen

angelegeneten SBunfd, als im grieben unb gutem Setneftmen

mit ben Schweiget Stabt * unb Sanbteuten gu leben unb beten

Unabhängigkeit unb gteifteit gu ftdern. Stm 14. Seg. nun

marftfttrte eine frangöfiftfte Halbbrigabe mit etwas Steiteiei

auS SelSbetg unb bet umüegenben ©egenb mit bem Sefetyle,

baS St. Smmet* unb SJtünftetttyal in Seftfe gu netymen. Sie

Sötfet Söfeingen, lieferten unb Seiben muiben mit Seto*

fdjementS »etfetyen, unb »ot bera lefeten Sotfe, baS an ber

Slare liegt, tarnen bie »orberften Sdi(bmad?en bis an bie

eine Seite ber Srüde »or bet Stabt Süten, welctye gum

©ebiete »on Sein getyört unb nut 5 Stunben »on bet Haupt*

ftabt entfernt ift. — Sei biefet Seftfenatynte waten bie gtan*
gofen febr fd?nell aber bod? mit Sorfübt gu SBetfe gegangen,
inbem fte, wie btftimint »etftdeit witb, Sefetyl tyatten fogleid
Halt gu maden, wenn fte ben getingflen SBibetftanb, ben fte

bei goutt, bem gdfenpoffe bei S'ettepettuiS unb in ben

Sdtudten »on Stutftenette »etmuttyeten, fanben, unb etyet

tettogtabe als »orwättSgetyenbe Seroegungen gu maden. Sod
fte fanben nitgenbS eine Sput »on ©egenwetyt. Sie Setnet

»etfäumten ben günfügen Slugenblid, itynen ben gingang in
bie Sdweig gu «etfperren ober wenigftenS beftftwerfidet gu

207

St. Cyr in das Erguel einrückten. Das Erguel war der

einzige Theil seines Gebietes, welches der Fürstbischof von

Basel bis dahin noch ungestört besaß, und der unter die

zugewandten Orte der Eidgenossenschaft gerechnet wurde. Der

größere Theil des Bisthums, das Pruntrut genannt, war
schon 1792 von den Franzosen besetzt und ein Jahr später

als Ospsi leineitt Nonl terribls Frankreich einverleibt worden.

Am Tage vorher übergab Bacher dem Vororte Zürich eine

dießfcillige Note, worin er die Unverschämtheit so weit trieb,

neben der unverblümten Anzeige der Besitznahme des Ergucls
die Stände zu versichern, die fränkische Republik hege keinen

angelegeneren Wunsch, als im Frieden und gutem Vernehmen

mit den Schweizer Stadt - und Landleuten zu leben und deren

Unabhängigkeit und Freiheit zu sichern. Am 14. Dez. nun

marschirte eine französische Halbbrigade mit etwas Reiterei

aus Delsberg und der umliegenden Gegend niit dem Befehle,

das St. Immer- und Münsterthal in Besitz zu nehmen. Die

Dörfer Bötzingen, Pieterlen und Reiben wurden mit Deta-

schements versehen, und vor dem letzten Dorfe, das an der

Aare liegt, kamen die vordersten Schildwachen bis an die

eine Seite der Brücke vor der Stadt Büren, welche zum
Gebiete von Bern gehört und nur 5 Stunden von der Hauptstadt

entfernt ist. — Bei dieser Besitznahme waren die Franzosen

sehr schnell aber doch mit Vorsicht zu Werke gegangen,
indem sie, wie bestimmt versichert wird, Befehl hatten sogleich

Halt zu machen, wenn sie den geringsten Widerstand, den sie

bei Court, dem Felfenpasse bei Picrrepertuis und in den

Schluchten von Ruchenette vermutheten, fänden, und eher

retrograde als vorwärtsgehende Bewegungen zu machen. Doch

sie fanden nirgends eine Spur von Gegenwehr. Die Berner

versäumten den günstigen Augenblick, ihnen den Eingang in

die Schweiz zu Versperren oder wenigstens beschwerlicher zu
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maden, unb bie grangofen lad?ten baiübet. Salb batauf

gog SJtengaub, bet fatibete Sollege »on Sadjet, bie SJtaSfe ab,

inbem et bie befefeten Sanbe mit einet Sr°ffamation über*

fdwemmte, wddje gang in bet Sptade ber Saliner »er*

faßt war, baS gange bifdjöfüdje ©ebiet als ber fräntiftften

Sfepttbüf einoerleibt ertlätte, unb wie gewohnt gtieoe, Heil
unb gteityeit in alle Sufunft »eifptadj.

Sie Seftfenatyme beS grguelS burd bie grangofen wollten

»iele Stimmen im ©roßen Stattye »on Setn als eine StiegS*

etftätung anfeften; allein ntttn wat nod nid)t gelüftet,- man

etwattete feine Seiftimmung anbetet Santone als »on gteibutg
unb Sototbum, unb beging ben uneifefeliden getytet fid) un*

tftätig gu »etftalten. Ser gtnbtud, ben biefe ttnetwattete

Segebenftett auf bie ©dweig madte, Wat allgemein, unb be*

fonbetS ftatf im Santon Setn. Sie Segietung faty gu fpät
ityten getylet ein, bie Jäufdung »etftbmanb unb bie Jteit*

loftgfeit bet gtangofen wat in bie Slugen fallenb. SaS Solf
wünfdjte feine Stegietung gu täden unb wat wenigftenS in
ben beutfdjen Sanben beS SantonS Setn mit SluSnatyme ei*

niget Stäbte int Slatgau »on ben heften ©eftnnungen belebt;

faft alle ©emeinben unb Sanbfdaften famen mit ben tüty*

tenbften Slbteffen »on Jteue unb gigebentyeitSBetftdetungen ein.

Stodj wate eS Seit gut Stettung gewefen, abet bie SJtetyt*

tyeit ber Semer Stegierung, bet Stimme beS SedelmeiftetS

grifding fofgenb, trug Sebenfen ober fürdtete ftd »ielmetyr

»on biefem fdönen unb unbebingten gifer beS SolfeS @e=

btaud gu maden. SaS ftangöftfttye JtuppenfotpS, baS in
bie Sdweig eingetüdt wat, bettug feine 8000 SJtann unb

wot otyne Slrtillerie; bie ginwotynet bettadteten bie gtangofen
mit Slbfdeu, in 8 Jagen ftäfte man fte auS bem SiSttyum

Safel »«trieben. Sabtitd wütbe man eine unfdäfebate

©tenge erftattert, bie weftüdje glanfe gebedt, auf baS Sdtoeiger*
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machen, und die Franzosen lachten darüber. Bald darauf

zog Mengaud, der saubere Kollege von Bacher, die Maske ab,

indem cr die besetzten Lande mit einer Proklamation
überschwemmte, welche ganz in der Sprache der Jakobiner
verfaßt war, das ganze bischöfliche Gebiet als der fränkischen

Republik einverleibt erklärte, und wie gewohnt Friede, Heil
und Freiheit in alle Zukunft versprach.

Die Besitznahme des Ergucls durch die Franzosen wollten

viele Stimmen im Großen Rathe von Bern als eine

Kriegserklärung ansehen; allein nmn war noch nicht gerüstet,- man

erwartete keine Beistimmung anderer Kantone als von Freiburg
und Solothurn, und beging den unersetzlichen Fehler sich

unthätig zu verhalten. Der Eindruck, den diese unerwartete

Begebenheit auf die Schweiz machte, war allgemein, und

besonders stark im Kanton Bern. Die Regierung sah zu spät

ihren Fehler ein, die Täuschung verschwand und die

Treulosigkeit der Franzosen war in die Augen fallend. Das Volk

wünschte seine Regierung zu rächen und war wenigstens in
den deutschen Landen des Kantons Bern mit Ausnahme

einiger Städte im Aargau von den besten Gesinnungen belebt;

fast alle Gemeinden und Landschaften kamen mit den

rührendsten Adressen von Treue und Ergebenheitsversicherungen ein.

Noch wäre es Zeit zur Rettung gewesen, aber die Mehrheit

der Berner Regierung, der Stimme des Seckelmeisters

Frisching folgend, trug Bedenken oder fürchtete sich vielmehr

von diesem schönen und unbedingten Eifer des Volkes

Gebrauch zu machen. Das französische Truppenkorps, das in
die Schweiz eingerückt war, betrug keine 8000 Mann und

war ohne Artillerie; die Einwohner betrachteten die Franzosen

mit Abscheu, in 8 Tagen hätte man sie aus dem Bisthum
Basel vertrieben. Dadurch würde man eine unschätzbare

Grenze erhalten, die westliche Flanke gedeckt, auf das Schweizer-
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»oif eilten notftwcnbigcn unb guten ginbtud gcmadt, bte

Steueret eingeftftüdjtett unb bte gtangofen gelefttt tyaben, um

weiden Sreis fte bie groberung ber gangen Sdtoeig etfaufen

müßten.

Seiltet biefet Sottfteilc entging ber Stegierung »on Sern,
aber fo wie fte immer binter ben Segebenfteiten gurüdblieb,
fo ftegten aud bießmal bie Sögeret. Statt bet Wittlid) all*

gemeinen gmpftnbung beS SolfeS gu folgen, »etfctyangte man

ftd binter futdtlofen Stoteftationen, ftatt nad) ben tyeißen

SBunfden weitaus bet gtößetn Slngaftl bet Sewotyner beS

grguelS felbft auf ber Stelle ityre Jruppen gegen ben geinb

gu fütyren, ließ fte biefen feften guß faffen, Serftärfung ge*

winnen, unb begnügte ftd in ber erften Seftütgung, eibge*

nöfftftfte Stepräfentanten »on ben metyrften Santonen gu be*

geftren, unb enblid einige Jtuppen gu einet ©tengbewadung

aufgnbieten! SBill man baS Saubetn bet Setnettegietung
ctttfdjulbigen, fo erinnere man ftd an baS ftütyet entworfene

©emälbe beS ©roßen StattyS. SBätyrenb etwa 100 SJtitglieber

beffelben, »on bem atten Stationalgeift unb »on bem ewig jun*

gen geuer beS greifen Sdulttyeißen Steiger befeelt, baS

Saterlanb ibrer Selbfterftaltung unb einen Sampf bem aH=

mäügen Jobe »otgogen, bem bie Stepublif entgegeneilte, gaben

bie Slnftänget beS SeddmeiftetS »on grifding, bie Slu*

gen, obet, wenn fefton eigentüeft feine gtangofenfteunbe, bod
bie ftangöftfde Sattei genannt, unb im Stattye bie Obettyanb

beftfeenb, nie bie Hoffnung einet StuSgleidung auf unb gogen,

»oll SJtißttauen gegen bie SJtittel beS SBibetftanbeS, ein all--

mätigeS Hinabgleiten in bte Stebolution bem gewagten SluS*

gange unb ben fütcfttetltcb gweifeltyaften golgen einer Sdladt
»or. So fdreienb bie SJtaßregeln ber grangofen aucty wat

ren, bte SJtetyrgatyl beS fouoeränen StattyS wollte nod nidt
genug aufgeflärt fein unb hegte immer nod bie trügeriftfte
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volt einen nothwendigen und guten Eindruck gemacht, die

Neuerer eingeschüchtert und die Franzosen gelehrt haben, um

welchen Preis sie die Eroberung der ganzen Schweiz erkaufen

müßten.

Keiner dieser Vortheile entging der Negierung von Bern,
aber so wie sie immer hinter den Begebenheiten zurückblieb,

so siegten auch dießmal die Zögerer. Statt der wirklich

allgemeinen Empfindung des Volkes zu folgen, verschanzte man
sich hinter fruchtlosen Protestationen, statt nach den heißen

Wünschen weitaus der größern Anzahl der Bewohner des

Erguels selbst auf der Stelle ihre Truppen gegen den Feind

zu führen, ließ sie diesen festen Fuß fafsen, Verstärkung

gewinnen, und begnügte sich in der ersten Bestürzung,
eidgenössische Repräsentanten von den mehrsten Kantonen zu

begehren, und endlich einige Truppen zu einer Grenzbewachung

aufzubieten! Will man das Zaudern der Bernerregierung

entschuldigen, so erinnere man sich an das früher entworfene

Gemälde des Großen Raths. Während etwa 199 Mitglieder
desselben, von dem alten Nationalgeist und von dem ewig jungen

Feuer des greisen Schultheißen Steiger beseelt, das

Vaterland ihrer Selbsterhaltung und einen Kampf dem all-

mäligen Tode vorzogen, dem die Republik entgegeneilte, gaben

die Anhänger des Seckelmeisters von Frisching, die Klugen,

oder, wenn schon eigentlich keine Franzosenfreunde, doch

die französische Partei genannt, und im Rathe die Oberhand

besitzend, nie die Hoffnung einer Ausgleichung auf und zogen,

voll Mißtrauen gegen die Mittel des Widerstandes, ein all-

müliges Hinabgleiten in die Revolution dem gewagten

Ausgange und den fürchterlich zweifelhaften Folgen einer Schlacht

vor. So schreiend die Maßregeln der Franzosen auch

waren, die Mehrzahl des souveränen Raths wollte noch nicht

genug aufgeklärt sein und hegte immer noch die trügerische

Bcrner Taschenbuch ISS!, 14
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Hoffnung baS fränfifde Siteftotium butd Secgociationeii gn

»etfötynen. Su ftotg, um bie gefdetyenen SJttßgtiffe eingu«

geftetyen, beging man neue, um bie alten gu rechtfertigen. —
SBie im Senate gu Sern fo in ben meiften fctyweigeriftften

StatftSfäälen, ncunentlid) in Sütid), wo bie beiben StanbeS*

tyäuptet an Steiget unb gtiftfting erinnerten. 3,n Santon

Safel wat um biefe Seit unb feit bem ginmatfd bei gtan*
gofen ins gtguel fd?on SllleS in »ollem SteoolutionSfeuer;

OdS ftatte treffüd gefdjürt, bie aufgewiegelten Sauetn tyat*

ten ityte Sanb»ögte »erjagt, ben in gatnSbtttg fogar ntißtyan*

bell, bie Sdlöffer »erbrannt, bie atte Stegierung gefprengt,

mit Hülfe ber frangöftfdjen Slgenten eine neue Sonftitution

prollamtrt, bte breifarbige Sofarbe, fdwarg, weiß unb rotft,

angenommen unb ben erften gretbeitSbaum in ber alten gib*

genoffenftbaft errid?tet.

II.
fie uetwlatioit int DaaMlanit. §te Stankshümmiffion. (Dbetfi

non Uriss. RepubHque lemanique. $tt fnwjäjtffije ©eneral

rftcht in iie WaM ein.

Sefanntlid? wat bie SBaabt betjenige Jtyeil bet betnifden
Stepubüt, bet mit bet Stegietung am SBenigften guftieben wat
unb bet ftd, wenn nietyt gang ftei, bod »on Sem weniger-

abftängig gu maden wünftftte. ©leidjfteit bet Sptade, Stad=

barfeftaft mit granfreid, mannigfader Serfeftr mit bemfelben,

ein työtyer ©rab »on «Sultur unb eine SJtenge größerer unb

fleinerer Stäbte, welcfte gum Jtyeil eine unbänbige Sudt
nad Sribftfterrftftaft unb ©ewalt tyaften madten biefe

Sanbfdjaft »or allen übrigen gu einer Steoolution reif. Sdjon

feit 1789 äußerten ftd Spuren babon, bie 1791 einen
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Hoffnung das fränkische Direktorium durch Ncgocicttionen zu

versöhnen. Zu stolz, um die geschehenen Mißgriffe einzu»

gestehen, beging man neue, um die alten zu rechtfertigen.—
Wie im Senate zu Bern so in den meisten schweizerischen

Rothssäälen, namentlich in Zürich, wo die beiden Standeshäupter

an Steiger und Frisching erinnerten. Im Kanton

Basel war um diese Zeit und seit dem Einmarsch der Franzosen

ins Erguel schon Alles in vollem Revolutionsfcuer,

Ochs hatte trefflich geschürt, die aufgewiegelten Bauern hatten

ihre Landvögte verjagt, den in Farnsburg sogar mißhandelt,

die Schlösser verbrannt, die alte Regierung gesprengt,

mit Hülfe der französischen Agenten eine neue Konstitution

proklamirt, die dreifarbige Kokarde, schwarz, weiß und roth,

angenommen und den ersten Freiheitsbaum in der alten

Eidgenossenschaft errichtet.

II
Die Revolution im Waadtlande. Die StandesKommi^ïon. Vbcrst

von Weiss. Kchi«öttg«s /sma»«?us. Der französische General

rnckt in die Waadt cin.

Bekanntlich war die Waadt derjenige Theil der bernischen

Republik, der mit der Regierung am Wenigsten zufrieden war
und der sich, wenn nicht ganz frei, doch von Bern weniger

abhängig zu machen wünschte. Gleichheit der Sprache,
Nachbarschaft mit Frankreich, mannigfacher Verkehr mit demselben,

ein hoher Grad von Cultur und eine Menge größerer und

kleinerer Städte, welche zum Theil eine unbändige Sucht

nach Selbstherrschaft und Gewalt hatten, machten diese

Landschaft vor allen übrigen zu einer Revolution reif. Schon

seit 17S9 äußerten sich Spuren davon, die 1791 einen
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