
Hans Bandli 1897-1990 

Der Bündner Hans Bandli kam 1932 als Reallehrer 

nach Gal_ter-kJjtden und 1956 nach Muttenz. Das Inter-

esse für die Geschichte brachte er mit, hatte er 

doch bereits verschiedene Aufsätze über seine 

Heimat, das Safiental (in der "Töndala") veröffent-

lichgt. Seine erste Baselbieter 'Arbeit' war die 

Einleitung zu "Der Feldzug gegen den Sonderijbund, 

Aufzeichnungen des Trompeters Friedrich Schweizer" 

welche er in den "ßaselbieter Heimatblättern'11 940 

veröffentlichte. In Muttenz trat er in die Spuren 

des 1962 verstorbenen Lokalhistorikers Jakob Eglin 

und war das der eifrigste Förderer eines Bauern-

haus-Museums , welches 1984 im Muttenzer Oberdorf 

verwirklicht wurde. Die Beiträge in dieser Nummer 

der "Heimatblätter" stammen aus seinem Nachlass 

und mögen eine kleine Ehrung sein für einen 

Bündner, der seiner zweiten Heimat Muttenz viel 

gegeben hat. 

Das Manuskript der hier abgedruckten Arbeiti wurde 

von Karl Bischoff nur wenig redigiert. Hingegen 

waren in den" Anmerkungen und Quellen" wesentliche 

Ergänzungen notwendig. Die"/vervielfäl tigtf ̂ Arbeit 

"Ueber Grösse und Art des Bauernbetriebes im Haus 

No. 4 im Oberdorf im Lauf der Jahrhunderte" wird 

h i ngeff*1 unverändert veröffentlicht. 

~J lAM/r 
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Jakob Christoph Rolle, der spätere Revisionsgeneral 

war Lehrer in Muttenz diente dem Schlüsseiwirt und Kriegs-
kommissär Mesmer in den Dreissiger Wirren als Sekretär, 
verlangte 1831 von der provisorischen Regierung Bomben, 
Bomben., und Scharfschützen gegen die Stadtbasier... 
Roille wollte nach dem Rückzug der Baselbieter wieder Schule 
halten, wie wenn nicht geschehen wäre, wurde aber am 18. 
•Januar 1831 verhaftet und mit sieben anderen Arrestanten 
nach der Stadt gebracht und wurde nach einer Woche aus der 
Haft entlassen und "in seinen amtlichen Verrichtungen als 
Schullehrerstlllgelegt", wie ihm Oberst Müller im Namen der 
Militär-Kommission am 25.1.11831 als Denkzettel schrieb. 

Albert Oeri: Der Revisionsgeneral Rolle. Basel 1905. 
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Das Wirtshaus zum Schlüssel in Muttenz 

Ueber Besitzer, Pächter, Eigentümer, einen poli-

tischen Wirt und einen politischen Gast 

Von Hans Bandli + 

Der "Schlüssel" steht am Anfang der Burggasse und 

setzt hier dem^Dorfkern einen Schwerpunkt. Es ist 

ein altes Haus mit Geschichte, und mit ihm standen 

Menschen in Beziehung, die Geschichte machten. Da-

von sei berichtet. 

1 . Ein Heiliger als Besitzer : • £• rc^juau 

Zuerst begegnen wir einem Heiligen als Besitzer, dem 

St.Erasmus. Und mit dieser Fesstellung tun wir einen 

Blick in mitteralterliche Besitzverhältnisse. 

St. Erasmus hatte in einer Seitenkapelle des Mün-

sters in Basel einen Altar. Damit ein Altar prie-

sterlich (d.h. durch einen Kaplan) betreut werden 

k o n n t e 1 s c h e n k t e n wohlhabende fromme Leute dem 

Heiligen Grundstücke, von dessen Zinsen der Kaplan 

die Messe lesen und leben konnte. Die Grundstücke 

wurden ausgelehnt an Erbpächter 2*, die dafür Zins in 

Naturalien, z.B. Korn bezahlten. So schenkte jemand 

den Boden, auf dem heute der "Schlüssel" in Muttenz 

steht, dem heiligen Erasmus 3*. Um den Bestand des 

Altars zu sichern, war der Zins nach damaligem Recht 

unablösbar, d.h. ewig. Die der Erasmus-Kaplanei des 

Basler Münsters gehörenden Güter lagen alle im Bann 

Muttenz und umfassten im Jahre 1528 zirka 165 Ju-

charten LandA* und auch mehrere Hofstätten. 
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2. Die Erbpächter des "Schlüssels" bis ino IQ. Jahi«-

•hundar fc-s 

Die Grundstücke des Heiligen und ihre Zinse wurden 

vom Verwalter sorgfältig aufgeschreiben in einem 

Güterverzeichnis, dem Erasmus-Berein vom 21. Februar 

1 5 2 8 ^ . Jakob Eglin hat darin die Liegenschaft des 

heutigen "Schlüssels" und einzele Erbpächter ausge-
macht . 

Durch die Reformation wurde der Heilige enteignet 

und die Erbpächter mussten fürderhin den Zins an das 

Deputatenamt in Basel abliefern 6). 1584 machten die 

Herren Deputaten die Nachrechnung im "Schlüssel" in 

Muttenz - sozusagen in ihrer eigenen Wirtschaft 7). 

Wir dürfen aber annehmen, dass dort schon viel 

früher gewirtet wurde. 

Auf die Familie Brüderlin folgte die Famlie Rösch 

als Erbpächter, vielleicht durch Erbschaft. Jakob 
8) 

Eglin ' schliesst aus dem spätgotischen Baustil, 

dass das jetzige Wohn- und Wirtschaftsgebäude erst 

anfangs des 1 7 . Jahrhunderts errichtet wurde, wahr-

scheinlich zwischen 1 6 0 0 und 162O. Im heute abge-

brochenen Scheunentorbogen stand die Jahrzahl 1 6 8 8 , 

im Scheitel der rundbogigen Kellertür stehen die 

Initiatialen [und Ziffern] 17 IHR 0 7 . Eglin deutet 

diese als "Johannes Rösch 1 7 0 7 " . In den Jahren 1 7 4 9 

und 1 7 5 4 wird auch Balthasar Löliger, Metzger und 

Bannbruder 9 1 als Schlüssel-Wirt erwähnt - vielleicht 

als Pächter der Rösch - und er wohnte vermutlich 

auch im Wirtshaus. Jahre später war Hans Ulrich 

Rösch Schlüsse" er-

Berein No. 115 steht 1763: "Hans Pfau, der Träger1*^ 

zinst 3 Sester Korn für Haus und Garten. Hans Jakob 

Pfau, Schuster, zinst 2 Sester Korn, Hans Wälterlin 

sei. Witwe, Hebamme, zinst 6 Becher Korn, HansSeiler 

Witwe zinst 3 Becher Korn". Zusammen sind es also 

wiederum 6 Sester wie 1528. Auffallen muss hier, 

dass nun mehrer^ Haushaltungen auf dem Grundstück 

mann Johannes 



wohnen, ohne dass der Zins deswegen steigt. Er 

verteilt sich einfach auf die verschiedenen 

Erbpächter entsprechend ihren Nutzungsanteilen. 

Erwähnt sind auf dem Berein auch die Gebäude auf dem 

Grundstück: "Eine Behausung, darin die Wirtswohnung, 

samt 3 kleinen Häuslein und einen Krautgarten im 

Dorf oben, einerseits die Scheune beim Schlüssel.." . 

Es sind also auch mehrere Gebäude da. Die stärkere 

Belegung des "Schlüssels" steht wohl im Zusammenhang 

mit einer Bevölkerungszunahme nach 1700. Die gleiche 

Beobachtung machen wir beim Tschudin-Haus Oberdorf 4 

(heute Bauernhaus-Museum), in dem zwischen 1700 und 

1800 zeitweise zwei Familien wohnten. Man erstellte 

neue Wohnungen und rückte näher zusammen. 

Wie ernst man es zur Zeit der letzten Pfau als Wirte 

mit Religion und guter Sitte nahm, zeigt eine Notiz 

im Kirchenbuch: "Die Frau des Schlüsselwirtes 

Heinrich Pfau-Schweizer, Katharina Schweizer von 

Reigoldswil, wurde am 26.Januar 1808 wegen Ausgelas-

senheit über die Passionszeit excommuniziert, das 

heisst, bis Weihnachten vom Genuss des heiligen 

Abendmahls ausgeschlossen." 1819 wurde sie sogar 

gerichtlich geschieden. 

Die Pfau führten neben dem "Schlüssel" zeitweise 
8) 

auch das "Rössli". Eglin0' hält dieses für die äl-

teste Wirtschaft in Muttenz. Sie ist nachgewiesen im 

Jahr 1601 11 \ bestand aber wohl schon früher und 

könnte sogar älter sein als der "Schlüssel". 

eJ 
3. Bo o i t> frc r - ü i N s — n a c h dem Loskauf A o ^ ^ 0 

Die Revolution von 1798 brachte mit der Helvetischen 

Republik die (voreilige) Abschaffung von Zinsen 

und Zehnten, die man (wieder) rückgängig machen 

musste. Erst das Loskaufgesetz von 1804 zur Zeit der 

Mediation regelte diese umwälzende Neuerung. 

Danach konnten sich die Erbpächter von den ewigen 

Zinsen loskaufen und Eigentümer werden. 

\ku^< 



Traugott Schenk 1 A ) hat auf Grund der Kaufbriefe, 

folgende Käufer ermittelt: 

1 8 1 9 Johannes Mesmer-Ramstein (Gant)-

1861 Inserat in der BZ vom 23.5.1861: Versteigerung 

der Wirtschaft zum Schlüssel in Muttenz. 

1862 Martin Dill, von Pratteln (Kauf 18 000 Fr.) 

1864 Johannes Seiler-Hanhard, Gemeinderat (Kauf 

26 000 Fr.), inkl. die Liegenschaft Oberdorf 1 

Parzellen 198 und 199. 

1866 Johannes Meyer-Laubscher, Gemeinderat (Gant) 

1873 Johannes Glinz, Sohn, Bäcker (Kauf 25 000 

Fr. ) 

1875 Jakob Glinz-Schwarz (Teilkauf, 15 000 Fr.) 

Die Parzelle Nr.198/199 Hausplatz, Spezerei-

laden und Bäckerei wurde von Jacob Glinz-Fäss-

ler, Bäcker, am 12.9.1906 an Gilgian Oester-

Allenbach von Frutigen für 34 000 Fr.verkauftj 

und^Tieseth am 31 .3. 1908 an Ludwig Thommen, 

wohnhaft in Seefeld (Baden); heute im Besitz 

dessen Erben Frieda und Ludwig Thommen. 

1900 17. February Fritz Ramstein-Wagner (18 000 Fr. 

Gan t). 

1900 6. März Consortium Jacob Aebin-Bay (zum Hof); 

Georg Pfirter-Hammel, Wirt zur Waage; Emil 

Ramstein-Plattner, Wirt zum Rebstock (Kauf 

18 750 Fr. ), 

1900 2. Dezember Albert Börlin-Schwörer (30 000 Fr. 

Kauf). 

1901 15. Juli, Johann Jauslin-Heid (Kauf 33 OOOFr.) 

1910 Georg Lavater-Jauslin (Kauf 39 000 Fr.). 

1925 Hermann Bächtlin-Braun, Wyhlen/Muttenz (Kauf 

62 000 Fr.). 

1929 Ernst Kinzel-Stalder, von Oberschönmatten 

(Hessen) (Kauf 115 000 Fr.). 

1930 Abbruch des Oekonomiegebäudes und ersetzt 

durch ein dreigeschossiges Wohngebäude mit 

Baikonen % 



1939 Georg Kinzel-Thommen, Baumeister, Basel 

(Gant 110 000 Fr.). 

1970 Johann Kinzel-Sievi (Geschenk von Georg 

Kinzel-Thommen). 

1979 Einwohnergemeinde Muttenz (Kauf 400 000 Fr.). 

1983 Bürgergemeinde Muttenz (Kauf 470 000 Fr.). 

1984 26. Juni: Die Bürgergemeinde beschliesst Ge-

samtrestauration mit einem Kredit von 1,7 Mio 

Fr. 

1986 21. Februar: Wiedereröffnung des "Wirtshauses 

zum Schlüssel" * 

1986 Der "Schlüssel" wird vom Regierungsrat zum 

geschützten Baudenkmal erklärt. 

4. Der "Schlüssel" als 3audenkmal 

Anlässlich der Aufnahme des "Schlüssels" in das 

Verzeichnis der geschützten Baudenkmäler~Jim Jahr 

1986 charakterisierte der kantonale Denmalpfleger 

Hans-Rudolf Heyer^den "Schlüssel" wie folgt: 

Das Wirtshaus zum Schlüssel liegt im alten Dorf-

teil und sezt als dreigeschossiger Bau unter einem 

steilen Satteldach einen wichtigen Akzent auf der 

Südseite des Eingangs vom Oberdorf in die Burg-

gasse. Er wurde zu Beginn des 17. Jahrhunderts 

erstellt und besitzt in allen Geschossen vier 

Fensterachsen, wobei die Fenster an den beiden 

Ecken jeweils sehr schmal sind und noch gotische 

Hohlkehlen besitzten. Zusammen mit dem rundbogigen 

Eingang und dem Pfeiler an der Gebäudeecke wirkt 

die Fassade symmetrisch und trotzdem spätgotisch. 

Jedensfalls handelt es sich um das grösste spät-

gotische Gebäude des Dorfes, das sich sonst vor 

allem im Oberdorf durch seine Kleinbauernhäuser 

auszeichnet. Einzig das Aushängeschild mit dem 

Schlüssel macht deutlich, dass das stattlifxhe 

Gebäude ein Wirtshaus ist. 

Anlässlich der Restaurierung wurde darauf geachtet ^ 

auch das Innere zu restaurieren und nicht vollstän- ^ 



dig zu erneuern. Vor allem die Wirtsstube mit der 

alten Holzdiele^ndecke und die übrige Ausstattung 

verleihen dem Innern eine stilvolle Athmosphäre. 

Während auf der Vorderseite die Gebäudegruppe 

durch die Entfernung der Balkone gewonnen hat, ge 

wann die Rückseite durch Holzerker, Lauben und 

neue Giebelkonstruktionen, die vor allem zur Be-

lichtung der neuen Wohnungen dienen und sich ge-

schickt in die Muttenzer Hinterhofarchitektur 

einfügen. Jedenfalls ist es hier gelungen, die 

historische Substanz nicht nur aufzuwerten, son-

dern durch bescheidene Erneuerungen zu ergänzen. 

Mit der Restaurierung des "Schlüssels" durch die 

Bürgergemeinde hat Muttenz nicht nur eine "Dorf-

beiz" gewonnen, sondern einen gewichtigen Be-

standteil der spätmittelalterlichen Bausubstanz 

gerettet. 



5. Von der Familie Mesmer und der Politik 

a. Johannes Mesmer-Mesmer als Grossrat 

1819 erwarb Johann Mesmer-Ramstein die Liegen-

schaft zum Schlüssel. Und bei der Familie Mesmer 

müssen wir uns etwas verweilen, weil sie der Ge-

meinde Persönlichkeiten stellte, Männer, deren 

Wirken für die Gemeinschaft hineinleuchtet in das 

Werden unserer heutigen Verhältnisse. Schon den 

Onkel von Johann, er hiess Johannes Mesmer-Mesmer, 

Wählten seine Mitbürger 1803 nach der Einführung 

der neuen Verfassung (Mediation) in den Grossen Rat 

des Kantosn Basel. 

Und dieser Grosse Rat hatte die schwierige Aufgabe, 

ein Gesetz zum Loskauf von den verhassten alten 

Bodenzinsen und Zehnten zu schaffen. Im Mai 1804 

war es so weit: Es erlaubt den Erbpächtern, sich 

für den zwanzigfachen Zinsbetrag vom Bodenzins 

loszukaufen und Eigentümer zu werden. Für die 

Zehnten, die in Naturalien entrichet werden muss-

ten, wählte man als Grundlage den Durchschnitts-

ertrag der Jahre 1775-1778 und rechnete ihn in Geld 

^ um. Später erlaubte der Grosse Rat, zur Er-

leichterung nur die 12.Garbe loszukaufen. Vorge-

schlagen wurde gar, nur die 15. Garbe loszukaufen. 

Dagegen wehrte sich Mesmer, wohl weil er fürchtete, 

dass der Gemeinde dann zu viele Steuergelder 

verloren gehen. 

Das Gesetz wurde an einer Gemeindeversammlung in 

Muttenz stark kritisiert. Das wurde von den Herren 

des Kleinen Rates (r Regierung) in Basel übel ver-

merkt und bestraft, wie das Ratsprotokoll vom 25. 

Juli 1 8 0 4 1 ^ berichtet : 



"Mit gerechtem Missfallen haben Unsere Hochgeach-* 
1 ft 1 tete E.E. und W.W. 'Raths vernehmen müssen, dass 

den 1 3 t e n dieses [Monats] aus Anlass eines an der 

GerneindVersammlung zu Muttenz verlesenen Schreibens 

von löbl. ZehntenKommission, ungute Reden von eini-

gen dortigen GemeindsBürgern gefallen, als: Es habe 

ihnen niemand etwas zu befehlen, und dergleichen; 

wie auch, dass sie den bestellten ZehntenAufsehern 

gedrohet haben, und besonders, dass Herr Grossrath 

Mössmer 1 9) sich geäussert: dass diejenigen E. 

Glieder des Grossen Raths, welche zur fünfzehnten 

Garbe gestimmt, ungerecht gehandelt haben. Als 

haben Hochgedacht Unsere Hochgeachteten Herren nach 

vorgenommenen Abhörungen und Besprechungen heute 

hierüber erkannt: 

Dass der in Gewahrsame gewiesene Frid Mössmer, von 

Muttenz, zur Strafe bis künftigen Montag in der 

Gewahrsame verbleiben, und alsdann gegen Bezahlung 

der Kosten der Haft entlassen werden solle. Dessen 

Tochtermann Johannes Gysin, Rechenmacher, soll 

ebenfalls zu einer Strafe von zweymal 24 Stund auf 

seine Kosten in Gewahrsame gewiesen werden. 

Und da Hr. Grossrat Mössmer die gefallene Rede über 

diejenigen, welche für die fünfzehnte Garbe ge-

stimmt haben, zurücknimmt, und um Nachsicht gebe-

ten, so wird diese Abbitte angenommen und ihm bey 

höherer Bestrafung Behutsamkeit in seinen Reden 

anbefohlen. Auch bezeugen MHGAHerren 2 0^ demselben 

über diese Rede und die so er gegen Grossrath 
p i ) 

Dietler* 1' ausgestossen, das Hochobrigkeitliche 

Missvergnügen, und sollen dieselben dem Herrn 

Dietler an Ehren ganz unschädlich sein. Beneben 

wird Hr. Mössmer bis Ende dieses Jahrs die Ver-

sammlungen des Grossen Raths nicht besuchen, und 

soll seine Pintenschenke eingestellt bleiben. 
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Endlich wird Herr GemeindrathsPräsident Seiler 

Mr. Hochgeachteten Herren Zufriedenheit über sein* 

diesortigen Betragen bezeugt; und soll alles dieses 

dem Kantonsblatt einverleibt werden. 

Also von E.E. und W.W. Rath beschlossen den 25. 

July 180A 

Kanzlei des Kantons Basel" 

Da mischte sich der Pfarrer 2 3)als Vermittler ein, 

und Johannnes Mesmer schrieb nachstehenden Brief: 
2 A) 

"Wohlweiser Herr Bürgermeister 

Hochgeachtete Herren 

Verzeihen Sieh, wenn ich es ehrerbietigst wage, mit 

folgendem bei Ihnen einzukommen: 

Durch das Urdeil E.E. W.W. Raths vom 25 Juny ist 

mir mein Pintenschenke untersagt worden, welchem 

ich mich ohne anders unterworfen habe. Allein da 

einem Manne in meiner Lage bald nicht[s] so 

empfindlicher treffen könnte, insbesonderheit bey 

einem so reichen beforstehenden Herbst, das sich 

seit einigen Jahren in unserer Gemeinde sehr wenige 

Weinkäufer sehen lassen, so bleibt mir ja kein 

ander Mittel übrig, als den Wein zu verwirten. Be-

lieben sie daher, meine Hochgeachteten Herren, zu 

erwegen und mir diese nebenwirtschaft2£*gütigst zu 

ertheilen. Fürchten sie daher nichts für die ruhe 

des Staates und der Gesetze, denn Ruh und Ordnung 

soll in meinem Hause herschen. 

Hiemit habe ich die Ehre, mich ihnen bestens zu 

empfehlen und mit aller Hochachtung und Ergebenheit 

Zu ergeben 

Jh. Mesmer G.R. 

in Muttentz den 20 Herbstmonath 1804" 
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Pfarrer und Mesmer hatten Erfolg. Im Ratsprotokol'l 

7 ^ 0 * V O m 2 2* Herbstmonat 1804 steht7 

"Mit Vergnügen haben UHGAHerren E.E. und W.W. Raths 

vernommen, dass diejenigen Uneinigkeiten, welche 

kurz vor der Erndte in der Gemeinde Muttenz Statt 

gehabt, und obrigkeitliche Ahndung nach sich gezo-

gen haben, seither hauptsächlich durch die edlen 

Bemühungen des dortigen Herrn Pfarrers beigelegt 

worden; derhalben haben Hochgedacht UHGAHerren dem 

Herrn Pfarrer zu Muttenz für seine genommene Bemü-

hung zu Beylegung der Misshelligkeiten in dieser 

Gemeinde das obrigkeitliche Vergnügen bezeugt, so 

wie auch diejenigen Personen in der Gemeind, welche 

sich die Herstelölung des Friedens angelegen seyn 

lassen, und in Rücksicht der seither in Muttenz 

wieder eingetretenen Ruhe und Einigkeit haben UHGA-

Herren dem Herrn Johannes Mössmer allda überlassen, 

seinen Ehrensitz in der Grossen RathsVersammlung 

wieder einzunehmen, auch nach der Ordnung wieder 

Wein auszuzäpfen; welches alles dem Kantons 

B l a t t ^ a ^einverleibt werden solle. 

Also erkannt von E.E. und W.W. Kleinen Rath den 22 

Herbstmonat 1804. 

Kanzlei des Kantons Basel" 

b.Johann Mesmer-Ramstein, ein politisierender Wirt 



In der Zeit nach 1819, als Johannes Mesmer den 

"Schlüssel" übernommen hatte, bestand auf der 

Landschaft Basel ein ungutes Gefühl der Zurück-

setzung gegenüber der Stadt. 1830 erregte die 

Juli-Revolution in Paris auch hier die Gemüter, 

und als der junge Advokat StSphan Gutzwiller im 

Oktober 1830 Gleichberechtigung mit der Stadt for-

derte, fand er im Baselbiet williges Gehör. Nach 

mündlicher Ueberlieferung bildete sich im 

"Schlüssel" in Muttenz? so etwas wie ein Krisen-

stab. Im gehört u.a. Johannes Mesmer, sein Bruder 

Lieni [ieonhard] und auch der junge Lehrer 

Christoph Rolle'Jan'^. Am 2. Januar 1831 kamen in 

Muttenz 300 Bürger aus 20 Ortschaften zusammnen, 

'Patrioten', wie man die Anhänger Gutzwillers 

nannte. Am 7.Januar 1831 wählte in Liestal eine 

grosse Versammlung eine provisorische Regierung 

für das selbständige Baselbiet. 15 Männer wurden 

gewählt, darunter Stephan Gutzwiller, Anton von 

Blarer, alt-Statthaiter Brodbeck, ein Salzmeister, 

ein Müller, ein Bauer, zwei Tierärzte (Strub vom 

Hof Reisen bei Läufelfingen) und vier Wirte. Einer 

von diesen war Johannes Mesmer^vom "Schlüssel" in 

Muttenz. 

Aber noch war die Stadt stärker. Die Mitglieder 

der provisorischen Baselbieter Regierung mussten 

fliehen?- in andere Kantone oder nach Frankreich, 

Hcrmar •• Wohl p n ^ r h u U . Die Basler Regierung ver-

urteilte sie zu Gefängnisstrafen, Gutzwiller z.B. 

zu sechs, MesmerJzu zwei Jahren.Erst am 18. August 

^-kehrten diese Männer wieder (nach Liestal) zurück 
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Im Gegensatz zu anderen Wirten leistete Mesmer 

offenbar produktive Arbeit. Er wurde denn auch in 

der Folge während mehr als 30 Jahren von seinen 

Mitbürgern immer wieder mit wichtigen Aemtern 

/ / betraut. Auch Pfarrer Joh. Peter Aebli/von 

Giebenach erwähnt ihn als Mann, der im Volk sehr 

viel Achtung und Vertrauen genoss Von\ 1832 bis 

f- 1 8 4 0 w a r Landrat, 1833 amtete er als Mitglied 

der wichtigen Teilungskommission und als Kriegs-

kommissär . 1 838 wurde er Bezirksger^ichtspräsident. 

1840 kantonaler Strassen- und Wasserbauinspektor. 

Unter ihm wurde z.B. die Strasse von Muttenz nach 

Münchenstein gebaut, welche den alten ausgefahre-

nen Weg am Fusss der Rütihard ersetzte. 1846 hatte 

er sogar die Ehre als Landschäftier Abgeordneter 

an der Tagsatzung teilzunehmen. Dies war eine der 

letzten Tagsatzungen der Alten Eidgenossenschaft. 

Damals hatte sie sich mit dem Sonderbund auseinan-

derzusetzen. 1848-1850 war er Regierungsrat, 1851 

gehörte er der BrandVersicherungskommission, der 

Kirchen-, Armen- und Schulgutverwaltung an. 1851-

1854 - nach Annahme der neuen Bundesverfassung -

sass er als Vertreter des Kantons Baselland im 

Nationalrat (nach dem Verzicht des gewählten 

Aenishänsli), 1855/56 war er wieder Regierungsrat 

und ein drittes Mali 1863-1865 im Zusammenhang mit 

der "Rolle-Revision". Ein anderer Muttenzer -

Ingenieur Jakob Christenj- trat damals freiwillig 

> a £ s Regierungsrat zurück. Die Auseinandersetzungen 

zwischen den "Revi", den Anhängern Rolls und den 

"Anti" bzw. den Neu- und den Altgesinnten waren 

offenbar recht hart. So wurden z.B. in Muttenz dem 

neugesinnten Lehrer Meyer von Altgesinnten die 

Fensterscheiben eingeschlagen. 

Johannes Mesmer war damals 72 Jahre alt. Dass sich 

ein Mann in diesem Alter noch hergab für das ver-

antwortungsvolle Amt eines Regierungsrates zeigt 

wohl, wie ernst es Mesmer war mit seinem Einsatz 

J f o l A J c t o V f r f k o 
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Familie \MjlAuar- ß ^ M « J e , u 

Johanna» Mesmer hatte offenbar ein gutes Familien-

leben, eine schöne Familie. Verheiratet war er mit 

Magdalena Ramstein, geb.1796, einer Tochter von 

Nikiaus Ramstein , Präsiden t, ernannt. " Bo cican i cc1 

Sein Haus fcmit den Initia\\len N R 1750 und einem 
/y y— 

"Weggen" steht heute noch an der Hauptstrasse-^*^' . 

Das Ehepaar hatte sieben Kinder. Die älteste Toch-

\ 

\ 



ter, Magdalena, geb. 1814, heiratete Emanuel 
, - if4? \ ̂  

Linder^ g«4>-> 1807^ j Pfarrer v-on Muttenz von 1834 

bis 1842 1 5 ). 

Der erste Sohn, Johannes, starb bald nach seiner 

Geburt 1818. Ursula, geb.1821, heiratete Rudolf 

Brüderlin. Die Töchter Elsbeth und Verena blieben 

ledig und der jüngere Sohn, geb. 1823 - sie 

ta^uften ihn ebenfalls Johannes - wurde Dr. med 

und als solcher Arzt in Bückten. Er war zweimal 

verheiratet. Beide Frauen stammten aus Riedlingen 

(Würtemberg); Kinder hatte er keine. 

1 854 stVarb Johannes lilesmers Frau Magdalena. EJT~ 

war damals Wationalrat. 1856 verehelichte er si<ich 

in zweiter Ehe mit Witfrau Verena Meyer-Mohler. 

Sie brachte drei Kinder in die Ehe^ einen Sohn und 

zwei Töchter. Der Sohn bereitete der Familie 

später offenbar Schwierigkeiten^ Johannes hjiesmer 

beklagte sich um 1865 in einem Schreiben an das 

Statthalteramt Arlesheim, sein Stiefsohn Johannes 

Meyer; 

Rein^iger vertrage sich übel mit seiner Mutter und 

den Dienstboten, und er offeriert, ihm Reisegeld zu 

geben zur Auswanderung nach Amerika^und beantragt, 

ihm 500 Fr. zum Fortkommen in Amerika^ 

Causzurichten. Das Statthait^eramt seinerseits 

macht Anzeige, das<»Johannes Meyer-Reiniger gewillt 

seiT nach Amerika auszuwandern und 100öFr. aus 

seinem Vermögen verlange, was ihm bewilligt werde. 

\l842 starb Mesmers Schwiegersohn Pfarrer Emanuel 

Linder 3 

. erst 35 Jahre alt. Aber dessen Frau Magdalena war 

offenbar eine gute, tapfere Muter, und Grossvater 

Idesmer ^durfte es noch erleben, dass zwei seiner 

Enkel Pfarrer wurden und sich als solche 

bewährten: Emanuel Linder, geboj.ren 1837, wurde 

Pfarrer von St.Theodor in Basel und starjjb 1895, 

und sein Bruder G o t t i n g Linder, geboren 1 8 4 2 ^ 



erst drei Monate nach dem Tod seines Vaters^wurde 

Dr.theol h.c. von Jena und deutscher Pfarrer von 

Lausanne/; er starb 1911. Von der Linder- und auch 

von der Brüderlin-Linie dürften noch Nachkommen am 

Leben sein. 

1862, im Alter von 71 Jahren, also ein Jahr bevor 
r 

er zum ditten Mal Regierungsrat wurde, verkaufte 

Mesmer den "Schlüssel" an Martin Dill von Prat-

teln. Mesmer starb am 11. November 1870 in Mut-

tenz. Er hatte nicht nur politisch den Mitbürgern 

in vielen Aemtern gedient, er war auch gemeinnüt-

zig tätig gewesen. So förderte er insbesondere den 

CIma Weinbau. Die 'Basellandschaftliche Zeitung' meinte"^ 

anlässlich seines Hinschiedes von ihm, er habe 

keine hervorragende staatsmännische Talente 

besessen, sei jedoch ein "ehrenwerter Charakter 

und guter Patriot gewesen". Und sie wird damit 

wohl detM Wesen ihres politischen Geggners gerecht. 
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politisierender Gast 

1848 beherbergte Mesmer im "Schlüssel"/einen un-

gewöhnlichen Gast. Es war wieder ein Revolutions-

jahr. Die Fackel der Februar-Revolution in Paris 

entzündete die März-Revolution in Berlin, Wien und 

München. Da versuchten auch die Baden^er-^J^p^e^-L 

^^fc^Wtrlihr hartes Fürstenjoch abzuwerfen. Ihr Füh-

rer war Dr. Friedrich Hecker. Wer war das ? 

'Hecker (wurde 1811 in Eichtersheim (Baden) geboren 

als Sohn des "Freiherrlich von Venningschen Ren-

t^amtsmannes, Kaiserlichen Hofpfalzgrafen und 

Königlich Bayrischen Hofrates Josef Hecker und der 

Wilhelmina, geb. von Jüder. Sein Vaterhaus war -

trotz der hohen adeligen Aemter des Vaters - ein 

Mittelpunkt liberal-demokratischer Gesinnung. 

Friedrich Hecker selbst erzählt, in frühester 

Jugend habe er im Vaterhaus aus den vertraulichen 

Gesprächen patriotischer Männer genug über die 

heillose Wirtschaft kleinstaatlicher Tyrannen 

erfahren, um in dem Kinde und Knaben schon der 

Fürstenhass grosszuziehen , Dabei stand er in 

Ahnengemeinschaft mit der Fürstin von Birsmarck, 

der Gattin Otto von Bismarcks (also auch mit der 

Gemahlin von Ulrich Wille, unseres Generals im 

Ersten Weltkreig, die eine von Bismarck war) . 

Hecker studierte Jurisprudenz, wurde Dr. iur. und 

Rechtsanwalt beim badischen Obergerichtshof in 

Mannheim und bald ein führender Parlamentarier in 

der II.Badischen Kammer in Karlsruhe (etwa dem 

englischen Unterhaus vergleichbar), ferner Mit-

glied des Frankfurter Vorparlaments. Es fehlte ihm 

also nicht an Anerkennunngen. Er erstrebte mehr 

Rechte für das Volk und gründete eine demokrati-

sche Bewegung unter Parlamentariern. Aber er sah 

ein, dass mit friedlichen Mitteln nichts zu errei-



chen war. Am 12. April 1848 rief er mit seinen 

/ Vovj Freunden, darunter Georg Herwegh und/struve, auf 

zum Kampf mit den Waffen. Er fand im Volk grosse 

Gefolgschaft. Aber würtembergisch^., hessische und 

badische Regierungstruppen zerstreuten bei Kandern 

Heckers Freischärler. Ihm selbst gelang die Flucht 

über Rheinfelden in die Schweiz. Nach kurzem Auf-

enthalt in Basel quartierte er sich mit einer 

^ . kleinen Truppe von Gesinnungsgenossen bei Mesmer 

I / im "Schlüssel"^in Muttenz ein. Kurze Zeit später 

liess er auch seine Familie nachkommnen - er hatte 

sieben Kinder. In Muttenz war er vorläufig sicher 

vor dem Zugriff der badischen Behörden,, die ihn 

wegen Hochverrats verfolgten. 

Hier in Muttenz «jlschrieb Hecker eine Rechtferti-

gung seines Handelns und Artikel für seine Zeitung 

"Der Volksfreund". Er stand in regem Verkehr mit 

seinen Freunden jenseits des Rheins und erhielt 

^ viele Besuche aus der Heimat. Darüber berichtet 

L ' ein Dokument^im Staatsarchiv Basel-Stadt: 

"Zu Tausenden kamen die Landsleute aus dem Badi-

schen in die SChweiz herüber, um sich mit den 

Flüchtlingen zu besprechen, diesen ihre Not zu 

klagen und sich bei ihnen Rat zu holen. Besonders 

wurde Muttenz, wo Hecker, Schöninger. Mogjling und 

Doll, WeiSchaar jVein reicher Gutsbesitzer und Wirt 

aus LtfBstetten-K Dr. Kaiser von Konstanz und 

Sigel, die zum Teil im Hause des Regierungsrat^s 

Johannes Mesmer im Gasthof zum Schlüssel wohnten, 

ein wahrer Wallfahrtsort für Deutsche, namentlich 

für badische Republikaner. Der Lörracher Arzt Dr. 

Eduard Kaiser berichtet darüber in seinen 'Lebens-

erinnerungen eines Markgräflers 1815-1875': ''Aus 

der Lörracher Gegend wallfahrten Wiele nac^Muttenz 

zu Dr4 Hecker wie zu einem Heiligen, besonders das 

schöne Geschlecht, und sorgte für Verbreitung des 

'Volksfreunds'. Die Begeisterung für Dr. Hecker 

war eine durchgreifende uund seiner Persönlichkeit 

noch mehr als seiner S^che zugewandt. Er durfte 



noch so wegwerfend und verächtlich mit seinen Ver-

ehrerinnen und Anbeterinnen umgehen, sie nahmen es 

freudig hin^wie etwa liebende Frauen Grobheiten 

ihrer Geliebten oder Unarten ihrer Kinder. 1" 

Von Muttenz^ wanderte Hecker im September 1848 

mit seine Familie nach Amerika aus, wurde in 

Illinois Farmer und Winzer , war gemeinnützig 

tätig, nahm Partei für Präsident Abraham Lincoln, 

machte als Freiwilliger den Sezessionskr^ig 1861-

1865 1 a u f Seiten der Nordstaaten mit, wurde 

Oberst und Brigadegeneral. Die Amerikaner setzten 

ihm 1882 - ein Jahr nach seinem Tode - im Benton-

Park ein Denkmal^ das noch heute besteht. 

Auch in Muttenz erinnert man sich noch an Hecker. 

Die Buben sangen z.B. vor nicht gar langer Zeit 
JE*-) . 

tiQ "Seht das steht der grosse Hecker, 

eine Feder auf dem Hut. 

Seht da steht der Volkserwecker, 

dürstend nach Tyrannenblut. 

Di rumpedi bum, di rumpedi bum." 
I. 

Das ist er Anfang der ersten Strophe eines langen 

Spottliedes^auf Hecker. Aber die Muttenzer Buben 

hörten in ihrer Phantasie nach den vier Zeilen 

schon die Trommeln wirbeln und belasteten ihr 

Gedächtnis nicht weiter mit der Fortsetzung des 

Liedes. Dieses Liedstück beweist, dass die Mutten-

zer damals schon informiert waren über Vorgänge in 

der badischen Nachbarschaft. Und Hans Häring er-

zählt im 'Muttenzi^er Anzeiger1 vom 16. Februar 

1973: "Noch heute nennen die ganz alten Muttenzer 

den nördli^csten A^usblickspunkt auf dem V o r d e m 

Wartenberg 'dr Hecker B1 ick 1 

In seiner Heimat, in welche er später besuchsweise 

zurückkehrte, wird Hecker heute als eindeutig 

— •
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wichtige Persönlichkeit für die freiheitliche Ent-

wicklung Deutschlands gewertet. So sagt der Histo-

riker E.R.Huber: "Hecker war der erste demokrati-

sche Volksführer grossen Stils in SW Deutschland." 

Oder in einer Wahl propaganda der heutigen CDU 

^ stand: "Wir Baden-Würtemberger sind stolz auf 
1 ) unsere Freiheitskämpfer Schiller, Hecker, Uhland." 

Wenn das Johannes Mesmer gewusst hätte! Er bot 

einem geschlagenen und verfolgten Revoluzzer Zu-

flucht. Für Mesmer war seine grosszügige Gast-

freundschaft gegenüber Hecker nicht ohne Risiko. 

Die badischen Behörden suchten und beschatteten 

seine Gäste und verfolgten sie als Hochverräter. 

Damals war Mesmer immerhin amtierender Regierungs-

rat des Kantons Basel-Landschaft, und ein Auslie-

ferungsbegehren hätte ihm Unannehmlichkeiten brin-

gen können. Es ist wohl ein Zeichen innerer An-

teilnahme , wenn Mesmer dieses Wagnis auf sich nahm. 

Die Baselbieter hatten damals soeben ihre eigene 

Selbständigkeit gewonnen und zeigten Verständnis 

für die Freiheitswünsche ihrer Nachbarn. So nahmen 

die i(-är«rtraTe> den Deutschen Freiheitsdichter Georg 

Herwegh - den Freund und Mitstreiter Heckers --

als Bürger auf und\setztei^ ihm ein Denkmal - für 

uns Heutige auch ein Denkmal für das einstige En-

gagement der Baselbieter für politische Flücht-

linge. Auch Carl Spitteier erzählt im Buch "Meine 

frühestens Erlebnisse" von dieser Gastfreundschaft 

und Anteilnahme der Baselbieter. 

A 



schlüss anm 10/1,5 

Quellen und Anmerkungen 

1 Im Münster zu Basel wirkten vor der Glaubens-

trennung neben anderen Geistlichen auch 70 

Kapläne mit meist reichen Pfründen. Zu diesen 

gehörte auch der St.-Erasmus-AItar. - Eglin 

Beitrag, Seite 29. 

Der Erbpächter konnte sein Grundstück vererben 

und verpfänden wie Eigentum unter der Bedin-

gung, dass der Bodenzins bezahlt wurde. Im 18. 

Jahrhundert veräusserte der Grundherr nicht 

mehr wie früher das Gut. Gegenstand des Ver-

kehrs waren die auf dem Gut haftenden Grund-

zinse geworden. Dies hatta auch zur Folge,dass 

die Güter immer mehr aufgeteilt, d.h. zerstük-

kelt wurden. Eglin Beitrag, Seite 81 

3 St. Erasmus war ein syrischer Bischof und 

wurde Märtyrer zur Zeit der Christenverfolgung 

unter Diokletian um 300 n.Chr. Nach der Ueber-

lieferung wurden ihm die Eingeweide aus dem 

Leib gerissen. Er gehört zu den 14 Nothelfern 

und wird angerufen bei Leibschmerzen und Vieh-

krankheiten. Er ist der Schutzheilige der 

Drechsler und Schiffer. 

4 Das Lehenland war allerdings in 109 Nummern 

zerteilt. Der Zinsertrag betrug gesamthaft 16 

Viernzel Korn, 10 Viernzeln Haber, 2 1/2 Pfund 

Geld, 22 Hühner und 3 Saum Wein. Eglin Beitrag 

Seite 29. 

5 Original im Staatsarchiv Basel-Landi^Abschrift 

im Eglin-Archiv Muttenz (I C 46). 



6 Die Deputaten verwalteten das eingezogene Kir-

chengut für kirchliche und fürsorgerische 

Zwecke. 25 Gütersteine in Jaob Eglins Grenz-

steinesammlung im Muttenzer Kirchof trtagen 

das Zeichen DG r Deputatengut (Kirchgut). 

Siehe: Eglin Greinsteinsammlung. 

7 Das geht aus einer Spesenrechnung im Staats-

archiv Basel-Stadt vom Jahre 1584 hervor, die 

am 23. Januar dieses Jahres eine Nachrechnung 

von 3 Pfund für Verzehr im" Schlüssel11 erzeich-

net (Kirchengüter G 1,2) Diesen Hinweis ver-

danke ich Dr.Hildegard Gantner-Schlee. 

8 Die folgenden Ausführungen über die Schlüssel-

Wirte stützen sich hauptsächlich auf das Manu-

skript von Jakob Eglin "Verzeichnis der Wirte, 

d.h. Gastgeber von Muttenz, soweit sie aus al-

ten Urbaren, Dokumenten etc. ermittelt werden 

konnten". Eglin-Archiv Muttenz ( I A 26 1). 

9 Er gehörte dem Banngericht an. Dies war eine 

kirchliche Behörde, bestehend aus dem Pfarrer, 

dem Untervogt und den von der Gemeinde auf 

Vorschlag des Pfarrers gewählten Bannbrüdern. 

Für schwere Vergehen z.B. Fluchen oder Gottes-

lästerung stand am Eingang des Nordturms der 

Kirchmauer das Halseisen (der Pranger) als 

Strafe bereit. 

10 Träger wird derjenige Pächter genannt, welcher 

für den Einzug und die Ablieferung aller Zinse 

einer oft in viele Stücke (Nummern) zerstük-

kelten "Trägerey" verantwortlich war. 

11 Im Jahre 1601 fand im "Rössli" eine Gerichts-

sitzung statt unter dem Vorsitz des Obervogts 

Samuel Uebelin vom Schloss Münchenstein, unter 

Mitwirkung des Untervogts Lienhart Uerbin und 

des Kirchmeyers Heinrich Pfirter. Gemäss Eglin 

Anmerkung 8. 
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Die französische Regierung behandelte die 

Schweiz als erobertes Land, in welchem die votn 

Basler Peter Ochs nach französischem Vorbild 

entworfene Einheitsverfassung eingeführt 

wurde. Die "Helvetik" galt von 1798 bis 1803. 

Mediationakte oder Vermittlungsakte wird die 

1803 von Napoleon Bonaparte der heutigen 

Schweiz diktierte Verfassung genannt, unter 

welcher die Schweiz mitten in den europäischen 

Kriegsstürmen bis 1813 eine verhältnismässig 

ruhige Zeit verbrachte. 

Diese Zusammenstellung verdanke ich Traugott 

Schenk, dem ehemaligen Grundbuch-Führer der 

Gemeinde Muttenz. 

"Muttenzer Anzeiger" vom 27.3.1986 und "Basel-

landschaftliche Zeitung" vom 3.4.1986. 

Loskaufgesetz vom 9. Mai 1804 (Kantonsblatt 

Basel 1804 II 29ff.) 

Kantonsblatt Basel 1804 

im Eglin-Archiv Muttenz 

E.E. und W.W. Rats 

wohlweisen Raths 

Diese Schreibweise von 

verschiedenen Bereinen 

II 205 ff). Abschrift 

(I A 26 k) . 

Mesmer ist auch in 

zu finden. 

= eines ehrsamen und 

MHGAHerren = meine hochgeachteten Herren 

Es muss sich um Johannes Dietler (1746-1814) 

handeln, den Muttenzer Kirchmeier und bäuer-

lichen Bankier, welcher dem Basler Grossen 

Rat angehörte. Ueber diesen Dietler Näheres 

bei Jakob Eglin: Ein bäuerlicher Muttenzer 

Bankier. - Eglin Schriften 19 ff« 



22 Hans Jakob Seiler (1751-1829),Landwirt, wurde 

mit 34 Jahren Untervogt, war Mitglied des 

Grossen Rats, Gerichtspräsident, Assessor des 

Deputatenamtes zu Basel, Gescheidpräsident, 

wird seit 1800 Gemeindepräsident genannt und 

hatte dieses Amt bis 1814 inne. - Eglin 

Schriften 84 f. 

23 Achilles Herzog (+ 1830), Conrector am Gymna-

sium in Basel, Pfarrer in Muttenz 18o1-1813, 

nachher Pfarrer zu St. Leonhard in Basel. -

Eglin Schriften 75. 

24 Original im Staatsarchiv Basel-Land (Lade 95 

Nr. 273). 

25 Nebenwirtschaft = Eigengewächswirtschaft, in 

welcher nur selbstgekelteter Wein ausge_ 

schenkt werden durfte, kein zugekaufter. 

26 Kantonsblatt Basel 1804 II 395. 

27 Muttenz war neben Sissach und Liestal von An-

fang der Trennungsbestrebungen an ein wichti-

ger Versammlungsort. Am 2.1.1831 versammelten 

sich etwa 300 Anhänger der Revolutionspartei 

in Muttenz und am 24.4.1832 die sog. Patrioten 

um Petitionen (Stellungnahmen) zur Verfassung 

zu unterschreiben. - Weber 403, Blum 55, 91f. 

Siehe auch das Stichwort Volksversammlung bei 

Blum 766. 



Christoph Rolle (1806-1 

bieter Politik der sech 

sionsgeneral11 eine wich 

kämpfte vorallem für di 

Volksrechte. 

Weber 404. 

870) wird in der Basel-

ziger Jahre als "Revi-* 

tige Rolle spielen. Er 

e Erweiterung der 

Nach der Abspaltung der Landschaft "unter-

nahmen die städtischen Truppen beständig Aus-

fälle in die Landschaft und besonders in das 

benachbarte Muttenz [...]. Bei jedem Aausfall 

mussten sich deshalb die Muttenzer Mann-

schaft flüchten [...]. Der gewöhnliche Zu-

fluchtsort war die Sulzsteingrube. A:m meisten 

Jagd machten die Basler auf den Muttenzer 

Schlüsselwirt, Johannes Mesmer, [...] sie such 

ten diesen ständig zu erwischen, was ihnen je-

doch nicht gelang. Dafür liessen sie ihm den 

Wein im Keller laufen und zerstörten ihm sonst 

was sie konnten." Eigenhändige Aufzeichnungen 

über seine Familie und sein Leben von Johannes 

Iselin von Muttenz, geboren am 25.März 1875. 

Abschrift des Manuskriptes in der Museumsbi-

bliothek Muttenz. 

"Johannes Mesmer, der sich Ende Februar ge-

stellt hatte, wurde wegen seiner leitenden 

Funktion bei den Truppen der provisorischen 

Regierung im April [neben dem Entzug des Aktiv 

bürgerrechts für einige Jahre] zu zusätzlich 

zwei Jahren Gefängnis verurteilt." - Birk-

häuser, Seite 112. 

Johann Peter Aebli war Pfarrer in Arisdorf 

gründete einen Patriotenverein und hielt Vor-

lesungen über Schweizergeschichte.- Blum 

Seite 92. Siehe auch Literaturverzeichnis. 

h r i s t e 



Jakob Christen (1825-191 A) w ^ r 1858-1863 Re-

gierungsrat und gründete 1878 in Muttenz die * 

heutige Cementwarenfabrik Beton Christen AG. 

c j 
Liegenschaft Hauptstrasse 6̂ , heute Schmiede von 

Karl Haslebacher-Schäublin. 

Weber 513. - Wirtschaften waren von jeher 

Orte, wo Unzufriedene zusammenkamen, ob es im 

17.Jahrhundert um den Soldatensold ging, wel-

chen die Gemeinden zu bezahlen hatten, oder 

beim Aufstand der Baselbieter gegen die städ-

tischen Herren im 19. Jahrhundert. Nicht zu 

übersehen sind auch die Wirte, welche eine 

nicht unbedeutende Rolle in der Politik spiel-

ten. Vgl. J.A.Stocker: Die Wirthe in der 

Schweizergeschichte als Politiker, in: Vom 

Jura zum Schwarzwald, Band 4, 286. Aarau 

1887. 

Die folgenden Ausführungen über Hecker stützen 

sich mit Ausnahme der besonderen Anmerkungen 

auf die im Literaturverzeichnis aufgeführte 

Arbeit von Haass. 

Weber 513. - "Badens Regierung und die Behör-

den beobachten Heckers Treiben in der Schweiz 

mit Argwohn. Sie intervenieren mehrmals bei 

den Schweizer Regierungs- und Kantonsorganen, 

um Heckers Auslieferung zu erreichen. Diese 

lassen sich jedoch nicht einschüchtern." Haass 

73. 

Abschrift im Eglin-Archiv Muttez (I A 26 k)j 

Man begreift diese Begeisterung für Hecker, 

wenn selbst der ehemalige basellandschaftliche 

Regierungsrat, spätere Nationalrat und Bundes-

rat Emil Frey, als Redaktor (und Mitbesitzer) 



der "Basler Nachrichten" am 12.6.1873 in die-

ser Zeitung schrieb: "Hecker ist ein Mann, 

ein Held im eigentlichen Sinne des Wortes. Bei 

ihm wirken äussere Erscheinung, glänzende Ta-

lente und hoher; edler Sinn gleichmässig auf 

alle, die mit ihm in Berührung kommen, hart 

und schonungslos gegen unmännliche Schwäche, 

gegen Lug und Trug, unbarmherzig in seinem 

Spotte, wenn es gilt, Heuchelei zu entlarven, 

starr und unbeugsam in allen grundsätzlichen 

Fragen, rücksichtlos gegen sich und andere, 

kühn und unrerschütterlich in der Durchführung 

des einmal Beschlossenen, liebenswürdig und in 

hohem Grade anregend, wenn auch oft derb in 

seinem Umgang und gegen Andersdenkende, em-

pfänglich für das Schöne und Edle und getragen 

von den Idealen des Lebens, als Staatsmann, 

als Gelehrter und Trupppenführer, als Freund 

und Familienvater grossherzig, weitblickend, 

körnig, treu." Zitiert in Fritz Grieder: Der 

Baselbieter Bundesrat Emil Frey. Liestal 1988. 

39 "Das Guckkastenlied von grossen Hecker" mit 22 

Strophen ist vollständig abgedruckt bei Haass 

(98ff.), welcher in einem neunseitigen Anhang 

Pro-und Gegen-Hecker-Lieder aufführt. Das Ver-

bot der Pro-Lieder durch die badische Regie-

rung trugen nicht wenig bei zur Bekanntheit 

Heckers sogar weit über Badens Grenzen hinaus. 

Haass 97. 

AO Haass 10. 



Johannes Mesmer * 13.12.1791 + 9.11.1870 
r 

1 oo Magdalena Ramstein 1796-1853 Tochter des 

Nikiaus Ramstein und der Magdalena Muspach 

2 oo Witwe Verena .Meyer-Mohler 

1819-1861 "Schlüssel"-Wirt in Muttenz 

1831 Mitglied der provisorischen Regierung Basel-Land 

1832-42 Landrat Basel-Land 

1833 Mitglied der Teilungskommission, Kriegskommissär 

Deputierter an der Tagsatzung 

1838 Bezirksgerichtspräsident 

1840 Strassen- und Wasserbau-Inspektor 

1846 Tagsatzungsabgeordneter 

1848-51 Regierungsrat 

1849 Der "Schlüssel" dient als Hauptquartier der ba-

dischen Revolutionäre, in dem sich Friederich 

Hecker, Fr. Sigel u.a. treffen. 

1851 Mitglied der Brandversicherungskommission, der 

Kirchen-, Armen- und Schulgutsverwaltung 

1851-54 Nationalrat 

1855-57 Regierungsrat 

1863-66 Regierungsrat, Bauwesen 

1866-1869 Landrat 

Freisinnig, Richtung Gutzwiller. 1831 an der Loslösung der 

Landschaft von der Stadt beteiligt. 

Quelle: Helvetia .politica. Die schweizerische Bundesver-

sammlung 1848-1920. Band 1 Biographien. Bern 19 iL 
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F a c h t a g u n g a m 2 2 . 9 . 1 9 9 0 in S i n g e n 
K u l t u r z e n t r u m G e m s im G a s t h o f K r e u z , 

7 7 0 0 S i n g e n , M ü h l e n s t r . 13 

Veranstaltet von der Stadt Singen (Hohentwiel) 
mit Unterstützung des Deutschen Historischen Instituts (Wa-
shington D.C.), University of Missouri - St. Louis, das Carl-

Schurz-Haus, Freiburg, der R V H S Konstanz-Singen und der 
Muettersproch-Gsellschaft 



Die oft vergessenen und verdrängten demokrat ischen Tradi-
tionen aufzuspüren und in Er innerung zu rufen, hat sich eine 
Gruppe von Singener Bürgern zur Aufgabe gestellt. Ihr 
Engagement ist Friedrich Hecker (1811 - 1881) gewidmet. 
Der Führer der badischen Demokra ten in der 1848er Bewe-
gung mußte nach der Niederlage seines Revolutionstrupps 
auf der Scheideck am 20. April 1848 über die Schweiz nach 
Nordamerika fliehen. 

Sein Exil in den USA ist T h e m a einer öffentlichen wissen-
schaftlichen Tagung am 22. Sep tember 1990. Nach Beiträgen 
der Referen ten aus den USA und aus Deutschland folgt ein 
alemannisches Abendessen und ein musikalisches Programm 
mit Liedern de r 1848er. 

Am Sonntag, den 23. Sep tember führ t eine Busfahrt nach 
Mut tenz im Baselbiet, de r ers ten Station von Heckers Exil. 
Dor t hat er zwei Mona te im Gasthaus"Schlüssel" logiert. Der 
Erziehungs- und Kulturdirektor des Kantons Basel- Land. 
Regierungsrat Peter Schmid empfängt die Exkursion im 
"Schlüssel". Über Heckers Aufenthal t in Muttenz informiert 
ein kurzer Vortrag des Schweizer Historikers Martin Leuen-
berger. Den Abschluß der Exkursion bildet ein Rundgang 
durch Muttenz. 

Samstag. 22. September 1990 - Tagung -
10.00 Begrüßung 
10.15 Dr. Jörg Nagler (Deutsches Historisches Institut 

Washington): Die 1848er in den USA. Deutsche Demo-
kraten in der amerikanischen Emigration. 

11.15 

12.15 

Prof.Dr. Steven Rowan (University of Missouri, St. 
Louis): Auf der Suche nach Hecker: Spuren eines 
Deutschen Demokraten im Amerikanischen Mittelwe-

sten. (mit Lichtbildern) 
Mittagspause (Möglichkeit zum Mittagessen im Gast-

haus Kreuz) 
14 00 Franz Henne (University of Chicago): Friedrich 

Hecker im Amerikanischen Bürgerkrieg 

15.00 Prof.Dr. Don Heinrich Tolzmann (University of Cin-
cinnatti): Der Hecker-Mythos in den USA am Beispiel 
der Hecker-Gesellschaft in Cincinnatti 

16.00 Kaffee pause 
1 6 3 0 - Schlußdiskussion: Möglichkeiten einer Deutsch-Ameri-
17-30 kanischen Spurensicherung: Demokratische Traditio-

nen in Deutschland und in der Emigration 
1 8 , 1 ^ Alemannisches Abendessen 
2 0 0 0 Lieder und Musik der 48er 

Sonntag. 23. September - Exkursion -
10.00 Abfahrt mit dem Bus ab Rathaus Singen 
* 2 3 0 Begrüßung durch Regierungsrat Peter Schmid (Erzie-

hungs- und Kulturdirektor des Kantons Basel-Land) 
13.00 Gelegenheit zum Mittagessen im Gasthaus "Schlüssel" 
1430 Dr. Martin Leuenberger (Forschungsstelle Baselbieter 

Geschichte, CH-Liestal) "Muttenz: Die erste Station in 
Heckers Exil" 

15.00 Führung durch Muttenz 



Die Singencr "Hecker-Gruppe" 

In der Singener Abteilung der "Muettersproch-Gsellschaft", die sich 
um die Pflege der alemannischen Mundart und Kultur bemüht, 
entstand 1984 eine "Hecker-Gruppe", die auf den badischen Revo-
lutionär und die oft vergessene demokratischen Traditionen in 
Deutschland hinweisen möchte. Heckers Zug hatte 1848 auch durch 
Singen geführt, wo sich ihm 14 Singener anschlössen. 

Die Gruppe informierte sich über die Zeit der Revolution und 
erarbeitete sich Kostüme, die den von Heckers Singener Anhängern 
getragenen nachgebildet sind. So trat sie bei historischen Umzügen 
auf. Im Herbst 1988 zog die Hecker-Gruppe dann auf den Spuren 
Heckers von Singen nach Freiburg, in dessen Nähe 140 Jahre zuvor 
der Autstand niedergeschlagen worden war. In den Orten, durch die 
die Gruppe kam und durch die auch Hecker mit seinen Leuten 
marschiert war, verstärkte diese Spurensicherung das Interesse an 
der 1848er Revolution und ihren demokratischen Traditionslinien. 

Angeregt vom Erfolg ihrer Rekonstruktion im Jahr 1988 plant die 
Hecker-Gruppe nun die Spuren des großen Demokraten in den 
U S A zu suchen. In der Zeit vom 16.03. - 01.04.1991, wenn sich 
Heckers Todestag am 24. März 18^1 zum 110. Mal jährt, möchte die 
Gruppe verfolgen, wie er über New York, Philadelphia, Cincinnati 
zu seiner späteren Farm in Belleville gelangt ist und wie er in St. 
Louis, Chicago, und im Bürgerkrieg politisch und militärisch gewirkt 
hat. Der VorbereitungdieserSpurensiclierungdientdie Fachtagung 
"Friedrich Hecker inden USA" am 22. September 1990. Die Gruppe 
trägt Lieder und Texte der 1848er Revolution vor. Sie sucht An-
sprechpartner, die Treffen organisieren. Hinweise geben. Über-
nachtungsmöglichkeiten kennen oder das Projekt anderweitig un-
terstützen. Zuschriften -auch englisch- werden weitergeleitet vom 
Kulturamt Singen, POB 760, D-7700 Singen (Hohenlwiel), Tel.: 
07731/85-465. Die Gruppe freut sich über jeden Kontakt. 
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Friedrich Heckers Exil in Muttenz 1848: «Kommen Sie zu uns!» 
Friedrich H e c k e r w a r im v e r g a n g e n e n J a h r h u n d e r t V e r t r e t e r de r l iberalen Oppos' lfon in Baden. 1848 rief e r die Republ ik aus. I X r y m 

wurde Jedoch d u r c h die T r u p p e n d e s D e u t s c h e n Bundes und die p r e u s s i s c h T A r ^ n g d e r g c s c h l a g e n . H e r k e r f and U n t e r s c n . u p f in M u ten/.. P i c b e s o n d e r e n 
s tände auf de r L a n d s c h a f t w ie a u c h d a s V e r h a l t e n H e c k e r s m a c h t e n dies möglich- P e t ^ « M y t h o s H e c k e r » wird v e r s c h i e d e n i ic—nac i g e s p i — . 

«Schon auf dem Wege nach dem War-
tenberg kam das Volk, welches zu 
Hunderten aus dem Badischen und Ba-
sel herbeigeströmt, zurück», schrieb 
der kommandierte Polizeioffizier in 
seinem Bericht. Weitere Gedanken 
schienen überflüssig. Sein Auftrag war 
klar: Überwachung des deutschen po-
litischen Flüchtlings Friedrich Hecker 
und seines Auftritts anlässlich der 
Feier zur amerikanischen Unabhän-
gigkeit am 4. Juli 1848. 

Gehisst wurden auf einem Vor-
sprung des Wartenbergs, im Volks-
mund der «Hcckerblick» geheissen, 
die Flaggen der Schweiz, Badens und 
Amerikas. Während der Polizeimann 
der «Festgemeinde» auf dem Warten-
berg oben seine Aufwartung machte 
und sich dabei geflissentlich abmühte, 
die Versammlung nicht zu stören, hielt 
unten im Dorf beim Schützcnhaus Gu-
stav Struve eine Brandrede für die Re-
publik. 

D e r e r s t e B a d i s c h e Aufs tand 
Der von Hecker und Struve ge-

meinsam angeführte «Heckerzug» 
hatte im April 1848 als «erster Badi-
scher Aulstand» die allernächste 
Umgebung Basels erregt. Zwar stand 
die Forderung nach der Deutschen Re-
publik auf den Fahnen, im Grunde ge-
nommen war es aber eine mehr soziale 
Revolte aus der Bedrängnis der Bäue-
rinnen und Bauern, der Familien der 
kleinen Handwerker heraus, der letzte 
Aufschrei vor der grossen Industriali-
sierung sozusagen. Doch er scheiterte. 
Militärisch fehlte die Kraft, die Sache 
gegen die organisierten und geschul-
ten Bundestruppen durchzusetzen.das 
Unternehmen war reine «Donquichot-
terie»». Die Anführer wandten sich zur 
Flucht. Friedrich Hecker fand für zwei 
Monate Unterschlupf im «Wirtshaus 
zum Schlüssel» in Muttenz. bevor er in 
die Vereinigten Staaten von Amerika 
au<^ änderte. Auch die folgenden 
/v. >n Struve allein geführten. Auf-

Regierung. Zeit seines Lebens stand er 
in wichtigen Ämtern: Er war Landrat. 
Mitglied der Tcilungskommission. 
dreimal Regierungsrat und National 
rat. Die regierungsrätlichc Freiheit.die 
sich Johannes Mesmer herausnahm, 
ging so weit, dass er nicht nur politi-
schen Flüchtlingen Aufenthalt bot. Fr 
soll darüber hinaus seine Gäs te vor 
dem Herannahen der eigenen Polizei 
gewarnt und versteckt haben. 

Gustav Struve 

Am al ten Rathaus in Lörrach er innert e ine G e d e n k s c h r i f t an d ie 
Ausrufung d e r D e u t s c h e n Republ ik durch den gehetzten und g e j a g -
t e n Gustav Struve . 

Asyl in B a s e l l a n d 
Die Fuhrungsschicht des jungen 

Kantons Baselland war den politi-
schen Flüchtlingen aufgrund der eige-
nen Erfahrungen bei der Trennung von 
der Stadt wohlgesinnt. So beschränkte 
sich die basellandschaftl iche Asylpoll-
tik darauf, die politische Aktivität der 
Exilierten einzuschränken. Dabei gab 
der Regierungsrat dem Druck des 
schweizerischen Vororts Bern als 
auch des Grossherzog tums Baden 
nach. Vor allem die Nähe von Birsfel-
den. von Muttenz. ja des ganzen unte-
ren Kantonsteils zur badischcn 
Grenze mussten die Flüchtlinge mei-
den. Der Rcgierungsrat wandte aber 
eine raffinierte Taktik an: Immer wie-
der findet man in seinen Verlautbarun-
gen die Aufforderung an die Beamten, 
erst einmal sorgfältig zu recherchieren 
und dann dem Rcgierungsrat «per Ex-
pressen» Mitteilung zu machen. Offi-
ziell war man so gegen allfällige Vor-
würfe gefeit, man würde nichts unter-
nehmen, ohne dass der Regierungsrat 
jedoch besonders aktiv ins G e s c h e h e n 
eingegriffen hätte. 

M y t h o s H e c k e r 
Friedrich Hecker . de r «Dok to r 

I lecker», wie sie ihn nannten, war nicht 
ein Flüchtling wie viele andere. Als er 
im April 1848 nach dem Scheitern des 
ersten badischen Aufstandes nach 
Muttenz kam. war er eine bereits be-
kannte Person;und er war populär w ie 
kein /v> euer Noch beule ei w eisen ihm 

Gus tav St ruve war 1805 geboren . 
Auch er h a u e Rechtswissenschaf t stu-
diert. Durch seine Radikalität ha t te er 
seine Anstel lung im «öffent l ichen 
Dienst» verloren. Er wurde zusehends 
radikaler , legte 1847 sein Adelsprädi-
kat «von» ab und wurde der intellek-
tuelle Führer aller drei Badischen 
Aufstände. Seine Har tnackigkei t trug 
ihm viel negat iven Ruhm ein. Struve 
s ta rb 1870. 

der Schweiz verherr l ichte . Von Frey 
wollte er eine genaue Beschreibung 
des Baselbictcr Beamtenappara t s 
zwecks Kopie auf amer ikanische Ver-
hältnisse haben. Aber eine Ruckkehr 
fand nur zu Besuchen statt Gus tav 
St ruve hat ihm die Last des Unpopulä-
ren abgenommen . W ä h r e n d Hecker 
als Volksheld verherrl icht wurde und 
in Muttenz ungeschoren und still sei-
nen Exilaufcnthalt haben konnte, 
wurde Gus t av Struve. verschrien als 
doktrinär , unnachgiebig und engher-
zig, auch im Kanton Basel-Landschaft 
gehetzt und gejagt und schliesslich 
ausgewiesen. Er war heute hier und 



sicKuro\t»r jIk.*v.niJ:i v* wie sich das 
die Revolutionäre gedacht hatten. 

H e c k e r In Muttenz 
«Auf dem Wege nach dem Gast-

hofe rief hinter mir und winkte einOffi-
zier, der sich bald als Lieutenant des 
Basellandschafter Kontingents zu er-
kennen gab. Er schüttelte mir herzlich 
die Hand und sagte: «Kommen Sic zu 
uns nach der Undschaft»». beschrieb 
Friedrich Hecker selbst seinen Weg in 

Friedrich Hecker 

Geboren 1811 in Nordbaden, war 
Friedrich Hecker als Sohn eines Hof-
rates zur Welt gekommen. Er stu-
dierte Jurisprudenz und galt als be-
gnadeter Redner. 1848 war Hecker 
radikaler Demokrat, dem es nicht 
reichte, halbherzige Reformen durch-
zuführen. Die Monarchien sollten ab-
geschafft werden. Geforder t waren 
zudem die Reform des Gerichtswe-
sens. die Religionsfreiheit, kurz die 
Realisierung demokratischer Grund-
rechte. Am 13. April 1848 rief Hecker 
die Republik aus. Hecker war nicht al-
lein. An seiner Seite fanden sich fürs 
«Militärische» Franz Sigel und Theo-
dor Mögling. fürs «Politische» Gu-
stav Struvc und sein Adjutant Schö-
ninger. Hecker starb 1881. 

blick den Mu: lenzer «Alltag» so: «An 
ein ernsthaftes Geschäf t war hier 
kaum zu denken, da beinahe kein T a g 
ohne zahlreiche Besuche vorüberging. 
Wir lebten aber so angenehm zusam-
men. wie man überhaupt als Flüchtling 
leben kann. Hecker redigierte von hier 
aus seinen in Rheinfelden erscheinen-
den <Volksfreund>.» Neben ausgiebi-
gen Familienbesuchcn wurde die 
kleine G r u p p e um Hecker von Baslern 

eigent l ichen «VV.. '.ihrten» der ver-
sprengten dcutvhJn Republikaner 
nach Muttenz zu Hücker wird berich-
tet. 

D e r « S c h l ü s s e U und s e i n Wirt 
Johannes MestnC» d c r Schlusscl-

wirt. war eine der Personen, die von 
Anfang an anderOründungcincseigc-
nen Kan tons Basel-Landschaft betei-
ligt waren. Er gehörte zu der am 7. Ja-
nuar 1831 gewahren provisorischen 

Reverenz. Weshalb Hecker nicht 
blieb, sondern nach Amerika ging, 
bleibt ungewiss. Jedenfalls scheint er 
diesen Wunsch schon langer gehes t zu 
haben, wenn er von der «wahrhaf t igen 
Republik» sprach. Drüben im Sezes-
sionskrieg von 1863 wurde er der «Co-
lonel Hecker». und dies dür f te mit 
einen Teil seines mythischen Ruhmes 
ausgemacht haben. Briefe an den spa-
teren Baselbieter Bundesrat Emil Frey 
z e i g c n . d a s s c r z w a r d i e Verhältnisse in 

UmgC'Hlllg UCS « Uli ML-KI». ^ II. ' < l<-
mcirul. Birsfcklcii. J a m a l s n«»«.h im 
Muttenzer Bann gelegen, hicss D o n . 
hart an der G r e n z e des Hardwalds. 
stellte Struvc auch Waffen bereit fur 
den zweiten Aufstand vom September 
1848 Struvc liess sich nicht beirren. Er 
hielt nicht stille, gab nicht auf und 
stürzte sich dadurch in Gefangen-
schaft und das badischc Volk in weite-
res Blutvcrgiessen. 

Martin Lcuenbcrger 

Auf den Spuren eines deutschen Republikaners 
In S i n g e n a m H o h c n t w i e l ist seit m e h r e r e n lahrpn eine « H e c k e r - G r u p p e » akt iv. W a s will und w a s m a c h t d i e s e G r u p p e ? - H e l m u t 
M a t t e s . I m m o b i l i e n k a u f m a n n u n d e i n e r d e r 14 «Hecker», g a b d e r B a Z A u s k u n f t . 

filirfstimis jumÄfjlüffrf 

«Friedrich H e c k e r in d e n USA. Eine d e u t s c h - a m e r i k a n i s c h e S p u r e n s i c h e r u n g » l au te t e der Titel e i n e r 
Tagung in S i n g e n a m H o h e n t w i e l . Die Laien d e r «Hecker-Gruppe» w i e a u c h p r o f e s s i o n e l l e His tor iker innen 
und Historiker a u s D e u t s c h l a n d und d e n USA trafen »ich, um d e m Mythos «Hecker» n a c h z u s p ü r e n . A u s d e r 
S c h w e i z n a h m e n Ruedi Epple und Martin Leuenberger, b e i d e Mitarbeiter d e r F o r s c h u n g s s t e l l e B a s e l -
bie ter G e s c h i c h t e , an d e r Tagung tei l , a n d e r e i n e Exkursion d e r T e i l n e h m e r i n n e n und T e i l n e h m e r n a c h 
Muttenz durchge führ t w u r d e . 

BaZ: Was will die Singener Hecker-
Grvppe? 
Helmut Mattes : Die Hecker-Gruppe 
in Singen ist vor einigen Jahren als Un-
tergruppe der Muettersproch-Gscll-
schaft entstanden. Diese Gesellschaft 
pflegt die alemannische Mundart und 
wollte gerne auch an Festen. Umzügen 
und bei anderen Gelegenheiten prä-

sent sein. Aber wie sollte sie das tun? 
Im Vorstand stiess man auf den Namen 
Friedrich Heckcr. Die Idee war gebo-
ren. und die Hecker-Gruppe ents tand: 
14 Männer staffierten sich wie Heckcr 
und seine Leute aus und präsentieren 
seither die Muettersproch-Gsellschaft 
bei vielen Gelegenheiten. Die Hecker-
G r u p p e will aber auch in Erinnerung 

Fotos Andre Muelhaupt 
rufen, zu welchcn Opfern die 1 .eute frü-
her bereit waren, wenn es um die Frei-
heit ging. Dazu arbeiten wir die Ge-
schichte Heckers und seiner Zeit auf 
Wir verfolgen aber keine politischen 
Ziele. Wir sind eine überpartei l iche 
Gruppe . Bei uns machen Leute aus al-
len Schichten nut: Lehrer. Handwer-

ker. Arbei ter . Selbständige und Ange-
stellte. 
Warum gerade / iecker ? 

Hcckcr lebte in einer Zeit, in de r 
die Mundar t noch in a l lgemeinem Ge-
brauch war. Er passt in jene Zeit und zu 
unserem Anliegen. Heckcr war aber 
nicht nur Revolutionär. Er hat sich zum 
Beispiel auch um unsere Rebberge ver-
dient gemacht . Spater , als Hecke r be-
reits in den USA lebte und unser Wein 
\ o n der Reblaus heimgesucht wurde , 
schrieb er den Weinbauern in unserer 
Gegend , wie der Seuche zu begegnen 
sei. 
Was tut die Hecker-Gruppe ? 

Neben ihren repräsen ta t iven Auf-
gaben hat sich die H e c k e r - G r u p p e 
auch \ o r g e n o m m c n . den Spuren 
Friedrich Hecke r s zu folgen Vor gut 
einem Jahr sind wir ihnen von Kon-
stanz nach Freiburg nachgegangen In 
Konstanz ha t te Heckc r die Republik 
ausgerufen und war anschliessend mit 
seinen Anhänge rn nach Freiburg mar-
schiert. Un te rwegs wurde seine Scha r 
immer grösser . Wir haben den Fuss-
marsch nachvol lzogen, und in j e d e m 
grosseren Ort . durch den wir gekom-
men sind, haben Histor iker die damali-
gen Vorkommnisse beleuchtet . In die-
sem |ahr k o m m e n wir nach Muttenz. 
dem ersten Aufenthal tsor t Hcckcrs 
auf seiner Flucht nach Amerika 
l <nd soll es dann auch in die Vereinig-
ten Stauten von Anicrikagehen ? 

Klar! Am 23. Marz 1<J91. an sei-
nem 110. Todestag , werden wir in 
St. Louis am G r a b stehen. Hecker war 
und ist in den USA viel bekannter als 
bei uns. Als er im Hafen von New York 
landete, hiessen ihn 100 000 Leute will 
kommen Interview Ruedi Epple 



D a m i t d a s D ie s t e r Vieh nicht wei terhin in ihr Gebie t e ind r ingen konnte , ver-
langten 1777 d ie Tcnnikcr, d a s s d i e d a m a l s zwar ausges te in te , abe r noch o f f e n e 
Grenze zu Dicgtcn vom Gebie t C h ä l c n bis zu r Hö l s t c inc r G r e n z e mit e i nem 
7j.mn versehen werde. N a c h e i n e m A u g e n s c h e i n g a b die obr igke i t l i che Land -
k o m m i s s i o n fo lgendes zu b e d e n k e n : «In Ansehung des Haags ist uns die Un-
möglichkeit zur Genüge dargethan worden. Er soll fast eine Viertel Stunde 
weit zu fuhren seyn und wurde daher nebst alljährlichem Unterhalt viele 
Muhe verursachen. Sollte er dürr seyn, so würde eine solche Menge Holzes all-
jährlich erfordert, daß es gegen die ohne/hin] erödeten Waldungen nicht zu 
verantworten wäre. Sollte aber ein Grünhaag gepflanzt werden, so würde es 
dennoch einen dürren Haag und ein zehnjähriges Warten und viele Arbeit er-
fordern».* B e i z u f ü g e n wäre, d a s s d ieser H a g vorers t zwar a b g e l e h n t , drei J a h -
re spater t ro tz aller Bedenken bewilligt u n d a u c h gesetzt wurde . M a n wollte da -
mit d e n stets wieder a u f f l a m m e n d e n Strei t end l i ch bei legen u n d n a h m d e s h a l b 
a u c h die o f f ens i ch t l i chen Nach te i l e in K a u f . 

H o l z war f r ü h e r o f t Mange lware , u n d d a m i t n icht zu viel H o l z ve rb rauch t wur -
de, soll ten nach d e m Wil len de r Obr igke i t v o r w i e g e n d G r ü n h ä g e a n g e p f l a n z t 
werden . N a c h d e m 1762 e ine n e u e E i n s c h l a g s o r d n u n g e i n g e f ü h r t worden war, 
w u r d e n grosse F lächen Land e ingesch lagen u n d m u s s l c n n a t ü r l i c h e ingezäun t 
werden . F r ü h e r war m a n c h m a l H o l z f ü r H ä g e a u s d e m obr igke i t l i chen H o c h -
wald bewilligt w o r d e n , vor a l l em w e n n es sich u m pr ivi legier te Pe r sonen wie 
S t a d t b ü r g e r gehande l t hat te . S o erhiel t 1695 «II. Pfarrer zu Dieckhten f ü n f f 
Fohren, ein Tannen zu Doppellatten, und zwo Tannen zu einfachen Latten und 
Scheyen, den Hag an der PfrundMatten zu verbeßeren, so in der Frawn Äbbti-
ßin zu Olsperg Kosten geht»." 

G r ü n h ä g e muss t en i m m e r wieder a u f e ine H ö h e von 4 S c h u h (1.2 m ) z u r ü e k g c -
schni t tcn werden, d a m i t de r S c h a t t c n w u r f mögl i chs t klein b l i e b . " Die Bevölke-
r u n g bevorzugte d e s h a l b h ö l z e r n e Z ä u n e . A n d e r s e i t s f a n d e n sich in den G r ü n -
h ä g e n die f ü r d ie d a m a l i g e E r n ä h r u n g u n e n t b e h r l i c h e n Beeren u n d Nüsse. Fer-
ner fiel be im Z u r ü c k s c h n c i d c n Brennho lz ab , u n d a u c h d a s L a u b war e twas Be-
gehr tes ; m a n fül l te d a m i t d ie Laubsäcke , a u f d e n e n m a n schl ief , o d e r verwen-
de te es als S t reue im Stall . In d e r Brctzwilcr D o r f o r d n u n g a u s d e m 17. J ah r -
h u n d e r t , 1 0 d i e übr igens verschiedenes von Z ä u n e n e n t h ä l t , f inde t sich d a z u 
eine aufschlussrciche Angabc: «Wann einer dem andern in seine Heeg gieng, 
gahn holzen oder hüben, oder in die Gemeindheg, es seye grüens oder diirs, 
bey Straff 9 ß». 

In d i e Hecken p f l anz t e m a n o f t a u c h O b s t b ä u m e , f ü r d ie es a u f d e r F lur k a u m 
Pla tz gab, o d e r es kamen von selbst B ä u m e a u f . In K a u f b r i e f e n stellt m a n c h -
mal e twas übe r so lche Bäume, d ie o f f e n b a r nicht i m m e r mit d e m v e r k a u f t e n 
L a n d weitergegeben wurden ; so e r f ah ren wir 1767: «Was die liaüm im Hag» 
betrifft, «soll dem Kaüffer wie dem Vcrkaiiffer einem wie dem andern halb 
sein». Oder 1807: «Die Bäum im vorderen Einschlag im Hag sollen dem Käu-
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"Kommen Sie zu uns nach der Land-
schaft" 
Flüch t l inge s i n d h e u t e hier-
z u l a n d e n ich t e b e n g e r n e 
g e s e h e n . Nicht e inma l si-
c h e r f ü h l e n k a n n s i ch , w e r 
im N a c h b a r l a n d D e u t s c h -
land d e n F l ü c h t l i n g s s t a t u s 
e r l ang t ha t . D a s w a r n i ch t 
i m m e r s o . Im 19. J a h r h u n -
de r t bo t d i e S c h w e i z v ie len 
F lüch t l ingen Platz . Doch 
g e s c h a h d i e s nie a u s 
s e l b s t l o s e r Hilfe, s o n d e r n 
a u s po l i t i s chem Takt ie ren 
u n d Kalkül. Und a u f g e -
p a s s t w u r d e immer , w o h e r 
d i e F lüch t l inge k a m e n u n d 
o b s i e gewillt w a r e n , hel-
v e t i s c h e G e p f l o g e n h e i t e n 
a n z u n e h m e n . 

Im Apnl 1848 erregle der er-
s te bad i sche Autstand die al-
lernächste Umgebung 
Basels . Die Bevölkerung Ba-
d e n s hat te zu den Waffen 
gegriffen und sich aufge-
macht . Die Forderung nach 
de r Deutschen Republik 
s tand auf den Fahnen . Es 

war aber im Grunde genom-
m e n eine mehr sozia le Re-
volte a u s der Bedrängnis de r 
Bäuennnen und Bauern, de r 
Familien de r kleinen Hand-
werker he raus . Der letzte 
Aufschrei vor der g r o s s e n In-
dustrialisierung s o z u s a g e n . 
Doch er scheiterte. Militä-
risch fehlte die Kraft und die 
Ausrüstung, die S a c h e ge-
gen die organisierten und ge-
schulten Bundes t ruppen 
durchzuse tzen . Militärisch 
war d a s Unte rnehmen reine 
"Donquichoterie". Auch die 
folgenden, der zweite und 
dritte Aufstand e n d e t e n mit 
Niederlagen. Die Republik 
kam noch nicht, und s ie kam 
vor allem nicht so . wie s ich 
d a s die Revolutionäre ge-
dacht hat ten. 

H e c k e r u n d S t r u v e 

Die Anfuhrer wand ten sich 
zur Flucht. Fnednch Hecker . 
de r eine, fand für zwei Mona-

te Unterschlupf im "Wirts-
h a u s z u m Schlüsse l" in Mut-
tenz . G e b o r e n in Nordbaden , 
war er a l s S o h n e i n e s Hofra-
t e s zur Welt g e k o m m e n . Er 
s tudier te l unsp rudenz und 
wurde bald n a c h se ine r Pro-
motion Vertreter de r libera-
len Opposit ion in B a d e n . Er 
war ein g a n z b e g n a d e t e r 
Volksredner . Ihm fiel e s 
leicht, d ie Führerrolle zu hal-
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ÜBER GRÖSSE UND ART DES BAUERNBETRIEBES Iifi HAUS NO. 4 Iii OBER-
DORF Iü LAUFE DER JAHRHUNDERTE 

1. Hausbesitzer und ihr feststellbarer Grundbesitz 

In Muttenz bestanden von alters her eine Anzahl Grossgüter {siehe 

Jakob Eglin. "Die historische Grenzsteinsammlung auf dem Kirchhof 

von Muttenz", II. Auflage 1977), die in Schupossen, in den Berei-

nen meist Trägerei oder auch Lehen genannt, eingeteilt und als 

Erblehen im Besitze der I/;uttenzer Bauern waren. Wie die Güterzer-

stückelung fortschritt, zeigen die Bereine von 1444 bis 177o/75 

und der Gemeindeplan mit dem Stand von etwa 19oo, d.h. vor der 

Felderregulierung. 

Grösse des Besitzes und Höhe des Zinses werden in den Bereinen mit 

folgenden fassen angegeben, (nach L. Freivogel, "Die Lasten der 

baslerischen Untertanen im 18. Jahrhundert", Basler Jahrbuch 1924 

und 1925): 

Kulturland: Jucharten für Acker-, üannwerk für äfiatt- und Rebland, 

Getreides 1 Viernzel = 16 kleine = 8 grosse Sester, 

Geld: 1 (Pfund) = 2o ß (Schilling) = 24o (Pfennig, Lenare). 

Eine Anzahl Inhaber des Hauses iiat Jakob Eglin ermittelt in seinem 

•"Verzeichnis sämtlicher Häuser im Dorf Muttenz Isut Brandlager-

buch vom Jahre 18o7". Ihr Grundbesitz muss aus den Eereinen zu-

sammengesucht werden. 

1444 FrühmessStiftung von Hans Ihüring lOinch 

l'ellin Grünewald 

Besitz; V. Trägerei, 7Item Zins: 

1 kleiner Sester 8 Becher 

.-.aus und Hofstatt 

6 Juchart Acker 

l¥2 l'annwerk hatten 

2. l6ol 

Melchior Bruckher 

Gotteshausberein 

besitz: H I , Lehen Zins: 

Haus und Hofstatt 

1 Juchart Acker 

Rest zusammen mit 8 andern 

Lehensträgern 

1 Viernzel Dinkel, 2Hühner 

1 Viernzel ö Sester Kinkel 



M u s e u m tür V ö l k e r k u n d e i ^ 7 <8. 2. . 

und Schwei/.erisehes Museum für Vo lkskunde Basel 

^ Cr~i^\-s£ • 

— <£>/*«*— ^ m 

&4j— SC*. A 
y 

- 6 

f e x ^ y . / ^ ) . 

/ L / 
A u g u s l i n c r g a v t c 2 C I I - 4 0 0 1 B a s e l P o s t f a c h U M S 

S c h w e i / ' S i i i s s c S w i i z c i l . i i K l • l e l . ( Ik"» | ) 2 5 X 2 K 2 B a n k ' S c h w e i z e r i s c h e r B a n k v e r e i n • P o s t c h e c k k o n i o 4 0 - 3 9 0 0 



M u s e u m l u r V ö l k e r k u n d e 

u n d S c h w e i z e r i s c h e s M u s e u m l u r V o l k s k u n d e H a s e l 

- 7 J 2 . 

o < p ^ r . ^ 

r ' ^ t . 

- / ^ 

, - w ^ 

* «4 i . / * 

^ A : 

> r z V / 

/ L r ^ ' ^ Z ^ y L 

<o • • • Schweizerisches 
< ^>. ?s~~-*£* <P~^*~ Museum für Volkskunde 

1 * * ^ 4 + ^ + ~ - S + - 7 * - . M ü n s t e r p l a t z 2 0 

j . r f A v . — r - ~ < U - 4 0 0 1 B A W 

/ / 4 , s /%*. #A V r v ^ w t - ~ - > ^ > - ^ • • - D o m i n i k W u r K t e r i ^ E o u r n g / v t r u , 
" c p h l l I. V o l k s k i . n d l o r 

Augustinergassc 2 CH-4001 Basel Postfach I04X Albort S c h w o l t z e r - S t r 1 0 
Schwciz/Suissc/Swnzcrl.iiul Tel ( M I ) ü * i ü I»* Bank: Schweizerischer B a n k v e r e i r C H 4 0 - . W h i 

a s 2 3 



( j * » j y ^ *> -v tX jK- r -* -* f T s z j t f p / 7 ) ? r i ^ / •** 59»? 

^ * » - V " f y f + Hdrf-** *>t vy IT? j£ 

*/ y9**?-*" *yf • 

Gr 
' V T ^ ß rrtiy* i'-'t) 

-y 7ZV T -"'* *7 '/» 
~~ .* V "• * ~/ 

c *> rry**++-*-^v -+*^T>* V» ^ v . , y - ^ - > y ^ * r y / $ & y j 5 D g 

, , j ^ r j ~ T y r->. ^ y^-rj - ^>-«-t- v j >» -c^y • </•/* '$0 '-*7" -»-rfrr-y 

-TSrfi.^1) ->nf ' « » ^ — ^ 7 " • r " ; J ^ ? ' y " / 

^ . - ^ . * 4 j? ? > ^ 

j^^-^TXj-r-vxy*/ f>^f>~^->> " T ^ ^ ~.r}'-»l'"-V/'-7 ^ 3 & 

7VJ.S -L~'-~7-—v-V'^y ' S T-TS & ' <^' 

vo ;- ' h-*6/ ' " • V r ^ V *-)l*aT*"*'*t-t'*~"i'*rh '•<**>r; fy 

' -JpJ %<.^ 9—*' JO'V L+**2 tr&j? ' 3" + * 4 t y 3£J 

^yr, < ?* ^->-7 " *?* 7 * ? / < Z ^ **- ^ 7 ^ ' ^ — - y y 
^ / & J U ~h 

*->•*$ ' 7'="' v ^ ( p 

- f f i - Z 'S '9-t* "/^r>'-"'?ri »"J'TT? ^>S ' • r y t j ? ' 

- r-n >* ?r*-j ^>yp ~n*-**'T? ->*£*•£ ' '"> Q?* '* 1f'*f'e/ y~*P n ">:r~XY 

7 y-tt ^3-*-*-r o T!: h<J 

i-rTj-yy**-^ £ *1 •*-*-ff yr-f-r< • i'j-tTp-^-rv-?f-£j —yyjJ ~*^,y-n "'Tf'jy /*' • o y 

^ w i v ^ n j ^ v y ^ ' > ^ v j - ^ ? i y y . i ! ^ ? 

/ 

• yrrtf *** VJ " 7 > " ? ^ 

- ^ v -T 5 ^ 5 > ^ » 7 ^ ^ 7 r / ^ 7 f ''»jyj ' ti ocz>f &*&ijZf 

-w/-ry*i<« •>y£>p-o -/->, » " 7 /* ^ y p *> -*.?~Y/->7 

- > 7 ^ ^ V - ^ 7-^-f-r / ^ * 7 rr?y - » > ^ r t ->•>-» iTtrtJ ' 7 5 ^ 



f * t f ' ° N •/» -/ J > # < , /7 
y j j £ 

/y / ' ' * jy / <* 

'AT" ' **10 ' P 
, .,,*/, — 

- 4 —»*^-»• • « ; * 

9 
/ f t 0*', 

>. »7"< ! * ' ' »_ ,»£ ( ' 

M / " £ i t -•, ̂  .'•**</ ** J *-

~ i T ' " , 

- w 

, r . f ^ Y *,1 H 

**o - y t , 
-y^?d (t 

f<1/ <*\? i y 1 ' 

v * 

. (++?>}/ 

~y ' , » . » » / / ^ 4 v 

, , . .< •/ / - t * * " ? 
a^>j i > "'Kv:*' " ' . — - , 

i i r n - ' H j Z — - , ' f • > y'"' Q ' — :« t */-i yv " 
^ : / ' 

/ 7 ' m " / S 3 

^ f A . » »M * * / ? 

?« • -» - /"/ 

/ *' " j y j ! • • • ? ' • ' ' " 7 * 7 / # r 



•^Y 
•J L 

/ A T W p M O p n i ] , 



I c m i t / t e L i t e r a t u r 

ohann /\ n-r -Je•hit: Schilderungen der Zerwurt-
isnc in der Selm vi/ 1X30 bis 1833. nach amili-
hen und authentischen Urkunden Hctisau 
S34. 

<•<» Altermaif Schwei/er Geschichte. Soloihum 
934. 

\iiyur Birkhausen Der Basclbieter Politiker Ste-
f a n Gut/willcr (1802 - 1875). Liestal 1983. - Zi 
icrl: Birkhausen 

'loger Blum: Die politische Beteiligung des Vol-
.es im jungen Kanton Havelland (1832 -1875). 
Quellen und Forschungen /u i Geschichte und 
andeskundc des Kantons Üaselland. Hand 26. 
tcstal 1977. - Zitiert. Blum. 

lakoh Eglin lim Beitrag zur Heimatkunde von 
Hutten/. Zur Erinnerung an die durchgeführte 
eldcrrcgulicrung IV 1920 - 1925. Liestal 1926. -
'inert- Eglin Beitrag. 
lakoh L'ghn: Heimatkundliche Betrachtungen 
iber Mutten/ 1958 o. C). - Zitiert: Eglin Betrach-
ungen 
lakoh lighn: Die Grcnzsteinsammlung auf dem 
sirchhof in Mutten/. Baselbieter Heimat buch 4. 
itfMal 1948. 168 - 187. 

' (udwn>) FreivogelDie Lasten der baslerischen 
.'Merlanen im 18. Jahrhundert. Basier Jahrbuch 
1924. 1925. 1927. und 1929. - Zitiert: Frcivogcl. 
Wolfgang Haass: I-riedrich Heckcr, Leben und 
iVirkcn in Dokumenten und Wertungen der Mil-
ind Nachwelt. Angelbachial o. J. Zitiert: 
llaass. 
tmlrcas l.uck: Friedrich Heckcr-Rolle, Fro-
'.ramm und politische Möglichkeiten eines I-uli-
ei\ der radikal-demokratischen Bewegung von 
184" 48 in Baden. Diss. Berlin 1979 
iluard Kaiser: Aus alten Tagen. Lcbcnscrinnc-
ungen eines Markgrallers 1815 - 1875. Lörrach 
1910 (Reprint: Weil am Rhein 1981) 
Karl Heber: Entstehung und Entwicklung des 
v.inlons Basellandschaft. 1798 bis 1832. In: Gc-
J u J i t e der (umdschaft Basel und des Kantons 
S.ivcllandschaft. 2 Bande. Liestal 1932. - Zitiert: 
\ehcr 

Johannes Mesmer • 13. 12. 1791 f 9. " 1870 
I oo Magdalena Ramsiein 1796 - 1853 Tochter des Nikiaus Ramstein und der Magdalena Mu-
spach 
2 oo Witwe Verena Mcycr-Mohlcr 

1819- 1861 «Schlussclw-Wiri in Muttenz 
1831 Mitglied der provisorischen Regierung Basel-Land 
1832 - 1842 Landrat Basel-Land 
1833 Mitglied der Tcilungskommission, Kriegskommissar Deputierter an der Tag-

sat zung 
1838 Bczirksgerichtsprasident 
1840 Strassen- und Wasserbau-Inspektor 
1846 lägsat zungsabgeordneter 
1848 - 1851 Regierungsrat 
1849 Der «Schlüssel» dient als Hauptquartier der badischcn Revolutionäre, m dem 

sich Lriedrich Hecker, Fr. Sigel u. a. treffen. 
1851 Mitglied der Brandvcrsieherungskommission, der Kirchen-, Annen- und 

Schulgut »Verwaltung 
1851 - 1854 Nationalrat 
1855 - 1857 Regierungsrat 
1863 - 1866 Regierungsrat, Bauwesen 
1866 - 1869 Landrat 

Ercisinnig. Richtung Gut/willcr 1831 an der Ixislösung der Landschaft von der Stadt beteiligt. 

Quelle: Hclvclia politica. Die schweizerische Bundesversammlung 1848 - 1920. Band I (Bio-
graphien). Bern 1966 
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\ « atrainmflle Air^MiReucr 

^ c i i I i i ? r 9 X m , r 3 : i ' ! r i i l n - ' ' t ! t m c i u k t m " timtbc 
S L I q J J 1 ? 0 ^ 1 1 "HD I?al ade «ntriSae W«J 
fflife iinb ffS • U * • ? » « $ • « j u m SBieberaufbau, 
J f l lJ L f cinRimmiö angenommen. 

s - j ! ^ U 1 f l M e n b e n u n b Hinimeilten Sanbd* 
b u k belief ,td> auf ca. 3 0 0 0 . (Sine U l r e i c b e \ n h i r e r , 
tyafi a u d allen Ai in tonen m a r f>erbeiacftrönit. 
[X jWil i ia r fommtfTton bat bcjcblolTen, biefed %ifir 
W r t u ? ' " einjuflel len. 6 0 Äinber ftnb 

«n 3 ü t i ( t j „ n b S i n t e r n , u r un< 
m U *«* ^ f l l f ö f o m i t c n u r im Aufierftai 

toiii fr'n n v •1!L f ' m l t c t > f r ( p r 8 f n , ttenn immer 
E $ l S ' S" t l l t n ( 5 , t f r n b*ib("- $<n $<"«>* 
E l Kr i m J u i » " ( £ a f f u r n 9 1 - 0 6 Söerf jeuged UJorföüffe 
lfm,nr.' > ö ! > " ! a i J ® a W e m l t c f c « e r b e n votf her iKc« 
L Ä - « I ^ fammtlidje «Sapeurdfompagnlecn ju r 
ffiw ? " t t n ^ ' ^ l i r u n g d a r b e i t e n auf ber SBranb' 
teSnb b c l je(jt (tyon 4 0 0 Arbeiter 

S ^ a ' ^ a ! m a n &urd) $ re t6ura 
w pap bortige .podpital unb begleitet poit einem ©end* 

barmtni beit . « n a m eine* »fcrjttyrfacit rtinbei t r agen 
f«I)ot, bad Der Ü)tifs()a)lbfuhq einer S t i e f m u t t e r , einer 93er* 
n e n n , erjegeit ift. 2)ic auf bad j ä m m e r l i ^ e Öefdj re i bed 
armen Ußefenö Ijliuugecilien 9 ? a $ b a r n fanben cd a m $$er< 
? v « S ! l! n t > ^ ^ f i l > , n i t c i n c i " in ber £ a n b , 
bad SBerfieug fl,rer S d t f n b l i d ; f c i t . 2)ie S t e r i n ift »er . 
tjaftet unb tn J t r i i n ina lun te r fud jung . 

3 1 it Ö 1 a it b . ' 
X V i t f f c f t l a i t b . 93 a i e r n. 3 n ber 9?al;e Pen Sei l* 

Ijetm f>at jn)ifd)en einigen ©endbarmen unb brei a u f einem 
•peuboben »crflcrftcn öRerreid)ifd)cn 3)eferteuren com 16 
Difflimeni in W a i i j ein .Kampf f tat tgefunben. Giner ber 
2)efcrteure würbe labet burd) einen S d j u f i lobt nieberge, 
ftreeft, ein anbercr ;|d)ipcr »ernwnbet . 

S l m e r t f n . 3 n JDl e n b o j a ( im A r g e n t i n i e n 
S t a a t e n b u n d l>at etn Grbbeben f tat tgefunben, bad 8 0 0 0 
JiTOentoen b a « Sfbcfi gcfoflet. © a n j e frimiltcn fanfen tn 'd 
© r a b unb bte Ghtronnenen flnb ebbaefa. unb brobloö 
2)ie j f a t ap rop l j e (kit in g a n j Gl>tli S r a u e r »erbreltct, ba 
rnefe angefefjcne g j m t l t e n Pon S a n t i a g o , bie a i t f poIitU 
fäen ©rönben ' in «Dlenboja' ttjren Vlufentljalt genommen 
patten, umgefommin jtnb. 

i l U n c m c t i i c r ^ t m e i n e r 

»«(Ifijiemng bcö ©nftljofo jum 
©(fjliiffcl in 

| K ^ N ? V L b f n 4. S u n t , W i t t a g * i l l f j r , toirb ^ e r r 9fcgienina«ratf> 
B s *nif Ä ^ ö r f f l f r UJemilligung offent l t^ m g a n t e n l a f fen : 

i o o ! v c r n e ' ß B J j t y c b a f t j u m ©(^lüffcl in W u t t e n j , beftehenb i n : 
Ä ' ^ [ i n " l f , r ' unb 1 S a n j f a a l , 3 SBein- unb 1 W i l ^ f e t l e r , 
'HRta . ' ] 1 ' ! rt J ^ <Sd;ciine mit «6eii» unb g r u ^ t b o b e n , 1 Slemife, 
U B p ¥ e ' 1 SWepg, ® a u ^ ' unb 23renn^aud ( a u f bcin 

3 u f l b r u n n e n . . • ' , • 
wLi n : , ^« in neueibf lut fd 2 0 o 5 n ^ a u ö gegenüber bem 0d) l i t f fe f , mit boppelter 

; / ^ u e n l e , Ö f r r W a n ^ w o 6 n u n j j c inger i^ te t ) f ammt © i i t u n e , 
^ »J/ Jieniffcn, 2 geu>fl(bten Vel lern unb 3 3)ac()jimmern fü r 3)ienfibotcn. 

^ q t r P d f c ^ r c t b c r c t s 2 1 r t c ^ f ) c t m 

lafrllniitifrljnftl. ântonalgrfimgfeft. 

<Emp/rjtjlmig. 
3)et UnhtyicbneU taipfxr^It ficy fft r 

mil* ! *fX,!n am IJ/ontaj in^aho flenjorteneii Jfopfbr« 
bftfunßfn, fofern ert 3 » 0 a n t ber <Utr. 
h>un((ten nod; cine Operation erlaubt; 
lur Ben 5I69ana ber auf Kern ©a^IpIaR 
®eb((«bfiirn bUur er unter günftfatn !J3f-
binflunjfii CSrfap an. • • 

). • © r o ö b c r f , ^utmac^er. 

© c f u i t b c n : 
3n ber 9?ac&t Pom Sonntag auftWontaa 

in Cirftal einen ©pbcti teppirf». »216-
jupo(en im ©üreau b löl. 

g r o b e n a u f bad Ä a n l o n a f g r f a n g f e f l finben fta»: 
r̂naflÄ k n ^ " r ® f^ r 'e ""b 3i?albcnljiirg: 1f>IL 
• B M c n 2. 3 u n i , 9?adjmittag(J 2 U&r, in ber J?irc^e ju 0cUcrNnben . 

v i. 8 ü r b n t S c a i r f « r r c d D e i m : 
Ä J { n , 9 ' Sun« , « a c ^ m i t t a g d 2 Uf>r, in ber Äird ;e j u 33inn(naeh:", ' 

i u f m j a ^ r e , c ^ f H ^<fuct)e biefer P r o b e n aud) bad © d i n g e n bed 
N l ß f t r f o b l f ^ f m n ©efangbi re f toren erfudj t , (Id) m ^ 

p i l ( 5 , , l ( t ^ r f n ® f " i u e n rlnjitfinben. ' 
2) e r j? a n t o i t a l g e f a n g b i r e f t o r : 

- 5 1 . » § ä r i t i f t . 

3 U.nctleu firtt ^ S S i 1 [ l ^ ® c J* r ' ^ f4>u^3ub i lÄum ,(rgenb eine g o r b c 
f : l n < ^ n u n 8 l , n f c l ) I b a r b i * ^ n i a g , ben 27 . 

$ ? ! 1 n ö e r , G i f e n ^ n b l e r bas i e r , abiiigebeu. 6 p ^ 
benl( f | ]^ t ig t iperben. ' •/»•>».• 

91 n i e i g c. 
•Künftigen Freitag unb ©auiflaa, be» 

24. unB 25. Wat 1861, (Sinzua ber 
J S S f ® w n ^ « w « ' ( 6 0 »Kp. rer ffr. 
1000) auf bein ÖJatfobaufe, n?oi'on bie 
öfrebrl. ^5uferbf|jöer gefalllgfl 9lotU iu 
nepaien belieben. 

(Semciubera t l j ooii S i e f t a l . ' 

•r.ii0rs4rinl '̂̂  1 q ( ' 21. ^ a i 1861. 

Jk 

2 ( t b c t t e r ö f f » c ^ . ' 
Ginige JÖllehfeiimacfjer, ® c 6 5 f l e r 

unb 3r f ) Ip f fcc finben bauernbe Arbeit 
in ber S ö a f f e n i o e r f f l ä t t e uot i 1"^ 

(Ptlarf) bt C p m p . 
in 3!(jun. i; 

3 l » 3 c < 9 c . 
aion einer Äoüeffe im edüflerfa«! 

ju ©unflen ber iöranbbef^äciaten in 
6)laru3 ö r . 233 em|)f»uigen. 

«ieflal, btn,.12. QKal I8G1. , v , , 

I r f I '•'* © t o M b e c f , 
©taald'ilafiier. 



Das Wirtshaus zum Schlüssel in Muttenz 

Ueber Besitzer, Pächter, Eigentümer, einen poli-

tischen Wirt und einen politischen Gast 

Von Hans Bandli + 

I n h a l t 

1 Ein Heiliger als Besitzer: St.Erasmus 

2 Die Erbpächter des "Schlüssels" bis 1807 

3 Die Eigentümer nach dem Loskauf bis 1990 

4 Der "Schlüssel" als Baudenkmal 

5 Von der Familie Mesmer und der Politik 

a. Johannes Mesmer-Mesmer als Grossrat 

b. Johann Mesmer-Ramstein, ein politisierender 

Wirt 

c. Die Familie Mesmer-Ramstein 

d. Friedrich Hecker, ein politisierender Gast 

Z 1 A 
6 Anmerkungen und Quellen 

7 Benützte Literatur 
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£er Uft£fergcichnc-tc dankt aen Herren Schenk und Braun, 

Pfirter und Hottiger, Dr. H. Sutter. Archivar STAL, 

F. brunner, Gemeindepräsident, P.Tschudin, dem 

einstigen Bewohner dieses Hauses, für freundliche Hilfe 

beim Aufsuchen von Urkunden und für liebenswürdige 

Auskünfte. 



Hans Bandli, 1897-1990 

P u b l i k a t i o n e n 

1940 Einleitung zu "Der Feldzug gegen den 
Sonderbund, Aufzeichnungen des Trom-
peters Friedrich Schweizer" 

19AA Die Schlacht bei St.Jakob 

1944 mit Paul Suter: Gedenkschrift zum 500. 
Jahrestag der Schlacht bei St.Jakob 

1951 Zur Erinnerung an den Eintritt Basels 
in den Bund 1501-1951 

BHB1 1 ?29 

BHbl 11,321 

BHbl III 292 

BHbl IV 25 

1955 Der Bund auf dem Rütli war eine der 
grössten Heldentaten der Alten Eidge^ 
nossenschaft. -sb»|~~Wir jungen Bauern 

j 
22.Jg. Nr.2 

1968 Aus der Geschichte von Muttenz 
Das Wappen von Muttenz 
Das alte Muttenz 

1969 Die Gesellschaft für Natur- und Heimat 
künde Muttenz 

1973 Muttenz. In: Die Schweizer Sängerin 

1973 Muttenz. In: Armee - Motor 

1974 25 Jahre "Unser Dorf, unser Stolz". 
Die Gesellschaft für Natur- und Heimat-
kunde feiert ihr 25jähriges Bestehen. 

Ilk 
Uk Mr 

tt-K . C.rAyJtä 

9 7 5~J D'Muttezer Chrucke 

/197^ Die Wandgemälde der Kirche in Muttenz 
) und Karl Jauslins Kampf um ihre Er-

haltung. 

1980 Muttenz in alten Ansichten 

^198<^ Das Kloster Engental. Rekonstruktions-
versuch der Klosteranlage im Engental 
nach den Ausgrabungen von Jakob Eglin, 
gezeichnet von W.Röthlisberger 

1980 Vom Muttenzer Ortsmuseum 

1980 Ein Gedenkstein für das Klösterlein 
Engental und den Humanisten Pater 
Conrad Leontonius 

JB1 31.166 

27.Jg. Nr.1 

27 Jg. Nr.4 

MA 27.Sept. 

Manus SM 

BHB IX 

Euro.Biblio. 

Schreibmasch 

JB1 

1980 Mut t e n z D i e Frauenschule 
/ 
72.Jg, Nr.4 



1982 Ir hant guot Switzer. Ein Beitrag zur Ausstellung 
"Baselland unterwegs" MA 8.10.1982 

1982 Vom Sinn eines Bauernhausmuseums 
in Muttenz MA 4.6.1982 

Ueber Grösse und Art des Bauernbetrie- Scirt^ibp^sctaO 
bes im Haus No.4 im Oberdorf im Laufe L/ ^ 
der Jahrhunderte. 

1984 Aus der Geschichte des Bauernhauses No.4 
im Oberdorf und seiner Bewohner MA 17.8.1984 

1987 Muttenz im Wandel der Jahrtausende. Im Museum 
Kommentar zu den Zeichnungen von 
Werner Röthlisberger. 

1988 Vom Muttenzer Bauernhaus-Museum JB1 Nr.7, 99 
('Separatdruck 1 989 für das Museum^ 

-y/iw V>l>CC 

BHB Baselbieter Heimatbuch 
BHB1 Baselbieter Heimatblätter 
GNH Gesellschaft für Natur- und Heimatkunde 
XXltk Heimatkunde Muttenz, Gesicht einer aufstrebenden 

Stadtsiedlung. Liestal 1968. 
JB1 Jurablätter 
MA Muttenzer Anzeiger 

Bündner Aufsätze: Siehe )"Töndala" Nr. 94 März 1987 

T 



V/estliche Dorfseite vor der Felderregulierung. 
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Museumskommission Muttenz 

Kar l - Jnus l in -Muscum 
Jakob-Egl in -Bib l io thck 
I I c ima tkund l i chc O r t s s a m m l u n g 

Bauernhaus-Museum 

Geschätzter Herr Wunderlin, 

ich beeile mich, Ihnen Kopien der im Mesmer/Schlüssel-Manus 
fehlenden Seite 13 sowie der neu paginierten Seiten 14-18 
zuzustellen und die Fragen anlässlich unserer Besprechnung 
vom Dienstag zu beantworten. 

Seite 17, neu 18 oben betr. Huber: 
Zitat bei Haass Seite 10: 

"Hecker war der erste demokratische Vo'ksführer grössten 
Stils in Südwestdeutschland" (E.R.Huber, Geschichtswissen-
schaftler) 
Hecker - ein grosser Volksführer und Politiker? ' 

A )Zitiert in Lück (1979), S.239 

Lück, Andreas, Friedrich Hecker. Rolle, Programm und 
politische Möglichkeiten eines Führers der radikal-demokra-
tischen Bewegung von 1847/48 in Baden, Inaugural-Disserta-
tion, Berlin 1979. 

Quellen und Anmerkungen, Anmerkung 34, Seite 6: 

^ Liegenschaft Hauptstrasse 63 , heute Schmiede . . . 

(Initialen und Jahrzahl werde ich noch überprüfen und allen-
falls fotografieren . ) 

Quellen und Anmerkungen, Anmerkung 38, Seite 7: 

Das Zitat aus den BN von 1873 befindet sich bei Grieder auf 
den Sei ten 115f 

Benützte Literatur, Seite 8: 

Der Grenzsteine-Aufsatz von Eglin befindet sich im BHB 4 
Seiten 168-187. 

4132 Muttenz, 4.10.1990 Mitjfreundlichem Gruss 
Karl Bischoff 
Unter-Brieschhalden 4 
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ber J i n N ^ l r i A ^ f , - n n i - € ? l U a ö Ö^ammcltc Jtirftenpeuer 
gr . l Ä ^ ä c t c f f ' n b r a " t b c f d ) ' , t i « ) " " ® ' ™ < « 

(Ami . « l ? r ö x n r ^ i c . ? 4 l , M d ( n t e i n b e am Won loa nwrbe 

J ^ w j w ä s s m s s s 

^ i S r v * s'-~'3"*'" 

Ä Ä ! Ä irJtaaD T, |= 
S i - « i i S Ä Ä : 
K ? 1 M >»<l<f)en if p, f * Ä * Ä 

in b !A w ? ? r ^ V * 7 ' I ) a l m a n & u r $ ßreibura 
m bao borufle iitid bedIrircr von einen @en<£ 

" W n r t ^ ( | m ö > v i a | t U ) t i a ^ , Ä i n b e | f e a 9 e u 
ncrin « i J v i / i f t 1 1 a S r T r 6 , i f ' , m ' " f r < dner tfer* 

3 Ä V 'i ® l ( w f &«*, jäutmerlidje ©efd;rei bc6 
l Ä V m h I 9 ? a c V M r " fa»*n * Hin %ct< 
S ? & ? m , t c u , f m &»«in«r in ber «öanb 
u \ L * |f>r.(r.©<<)»1»btid)ffir. Die Sfaiiterin ift m ' 
fyafiet- unb in Jhtimnaluntcrfud;ung. y 

1 0 1 
21 » « I a tt b. 'rf. 

# • , 5 3 a i e r n . 3 n Der 9M(k von Beif. 
ijetni; Aal jn>ifd)en emißeit ©eiuJbarmen unb brei auf tinein 
geuboben verjjecftcn Werretyifdjen ©eferteuren vom 16. 
IKeatnient in Jflatnj ein JJampf. ßaitgefunben. diner ber 
xeferteure würbe batet burd) einen S d j u j j tct>t nieberae« 
Itrctft, etn anderer fd)u>er vcnvuitbei. 

rti* » r ß ^ t n 0 0 * a (im Slrflfntinifdjen 
o lI c m p ! o b e b e ' i f l « % f ü n b e n , ba*,8000 

S s V « n ö c f o ^ f t * . ® a , , i c o^'nilien fanfen in'* 
© ob unb bte (SnltoniKiicii Hub obbat^p. mib brobtoä. 
S i e « U M b a n n 8 a n j Sliili Srmier verbratet, t a 
»trie niijj(Kt)cii£ Saimlttu »on Sanl j . igo, oie poliil, 
fi„ r" , n ® E » » W . " « i r c » . * u R n i W r genommen 
palten, umgefommeit jlnb. -

ü l l l i j c m c i a c r St i i j c i j jcr . . . 

aSct|t(iBtiiin8 t>c6 ©nftöofs sum ©rfjliificl in äifiittriij. fc- . . 

I f i t f i 1 ! 4 - . a ? l » " 9 « 1 U ' j r , w i r b A e n SHrgfentngSnUf, 
» ) J , J m " A Ä ' * 1 " J f f e n l f i $ » ( [ g a n t e n (ä f fen : 

M A 12 q Z m / r ' i " ? e « t M f f e I i n ' M u l l e n j , b(flef,enb' In: 
vf*TN i nn' l T » i n n C f f , j £ ' 1 ^ n i f a a f , 3 © e i n . unb 1 «DWcMeller, 
i S ü i . U S o S r • ' « L e < t y , n f m " # c u ' u n D SrudjtböDen, 1 Kemife, 
4 > : l Ä ^ l b a ^ T Ä n m n . n 0fl' """ mnnt>*ui f#uf »™ 

Ü o b n l ^ f ! - l " e } b a [ u ( 6 ® o f ' n ^ u ö Gfflfnuber bem ©^lüf le r , mit boppelfer 
jfaffuna o ' ^ " ' ^ ^ ' " l ^ a f i ^ p o f t n u n . ) einöcridjfct) fammt 6d)cunc, 

Wt}, Vianifen, 2 ^wölbten JlclUm unb 3 iDac^jimmern für O)ienflbotfn. 
— ^ f j i r f d f c ^ r c i b c r e i 5 l r l c ö ^ c i m . 

Paftllmiiifdjiifll. fi(iiitiiiiiilj)e|'(iiii]ff(!. 
®wpwbro «uf bad J?antonaföefan0fe(i ftnbeu ftatt: 

miaJ y o ^ r b , c
f t ? f 3 l r ( f e i W u , , b ®«"»«i f iu rg : 

8 / l»cn 2. Sunt , 9?a^miiiag(j 2 Uf?r, ( n ber Äirdje ju ©ellerfinben 

•nnMrtA v* « ^ , 5 u r b f " ® C 3 l r f ^ « Ö c n « : 
3 ) ü ' * C n 3 u n i ' ? f l ^nn t t«q« 2 Ubr# (u ber tfird;e 311 Sinninä'en:" 

^nafefue ^ l f ^ r ^ r o b f » ^ ©elingen beö 
b l C 4>«rcn©efanöbirefioreit e r f ü l l , m d r 

> u ? U i $ m U , r < n 9 } f r f i n c n f«nj»Pnt>cn. 
'1, ^ f r ^ n , , I o n a ^ c f r t H 0 b i r e f t d r : 

— - 51. J&driitg. 

? *u ftetfen fmf h a t ?<3«rW^»l;3ul>ifoum iraenb eine gorbe. 
t Ä f ? 9 {ed;nunö unfel,IOar M ® L i a a , bn, 27. 
mS «SSÄSl &pi. 

€iiipffl]Inng. 

UJtontavj inVoliD ocwortrneti Jtovfbe-
bfffungfn, foftrn i-rr 3«jlunt> ber <ü«r. 
jvuiibefcn1 nod) tine Oprration rcloi.bt; 
ti r ten 91690113 ber auf bem ©aOIpla» 
©«rblitfifiifn biftei ex unter gunilmm »43e-
binjuii^rii Qrf j^ on. • -

VI ^ r o S b c t f , ^uimadjfr . 

• ' - © c f t l l ^ c « : ; J r 
3nbera?o6t tom6 o . in ta ö o u fg j?on tao 

in ^lefldl einen « o D e n t e v V i * . « 6 . 
jubo^en Im '-Bureau b. ©I. • / * w . , 

n II i e i g e. . v 
Äunflljjeii grell«} unb Samftaa, ten 

2«. un6 23. Mai 1801. «Sinjua b'e 

i n f m r S ! r a ' ' ! > f , " , r c ( 6 0 »P. »er J r . 
1000) aur btm aiat&fcauft, luoöon btc 
öere^rl. ^^uferbcfUjer gefoUfafi SKotit ju 
ntpnten belieben. 

© e i n e i u b e r a t ^ »oti Cicf la l . 

Qinlge S8ürf)fei»mncf)er/ <3cfj5fter 
int» Äc^loffec finften bauernbe 5(r&eit 
in Der a U a f f e i n p e r f f t f i t t e t»on 

(Sttacfj & C o m p , 
rln Jtbun, 1 

^ 'Wamat iö i iS 1 m 1^ ^ ? J ' n f l e r / <5ifciiI*«5uMer basier, 

^.fl]ölt >e,V 21?na»a?l|S6iir^r 6mW,1^tiöf wcrtw-' 

S M S i ' i t r t i i j P p n ^ t e . 

L; • 

3 1 " I * < 8 c. 
Won einer ^ f T r f f t | m S A i n r n o . l 

ju Önnflen ber «tanbbef^oigcen lit 
©lorutf ßr . 233 nn^fdnflm. 

tfleftal, 6«n. 12."fDia( 18Q1. * ' 1 ' 
1 i, ' ö r o b t b e r f , 

, t ^ ©taatd'^afiler. 
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