
Es würde uns freuen, Sie zu einem Apero begrüssen zu dürfen.

Die Museumskommission Muttenz lädt Sie herzlich ein 
zur Vernissage der neugestalteten Karl Jauslin-Sammlung 
am Donnerstag, 13. Juni 1991 um 18 Uhr im Ortsmuseum Muttenz.



Historienmaler und Illustrator
1842 — 1904



Vor 75 Jahren starb der Muttenzer Maler und Illustrator 
Karl Jauslin. Mit einer Ausstellung von Arbeiten aus dem 
umfangreichen Nachlass, ergänzt durch Leihgaben, wird 
des einst bekannten Künstlers gedacht. Das vielfältige, 
ganz dem Geiste seiner Zeit verpflichtete Werk Jauslins 
vermittelt ein Stück Kulturgeschichte des 19. Jahrhunderts.



EINLADUNG

Musikalische Umrahmung
Bläserquartett des Musikvereins Muttenz

Die Ausstellung wurde gestaltet in Zusammenarbeit mit der 
Museumskommission Muttenz

17.00—21.00 Uhr
14.00—17.00 Uhr
10.00—12.00 Uhr
14.00—17.00 Uhr

Begrüssung
durch den Gemeindepräsidenten
Herrn Fritz Brunner
Einführende Worte von Frau Dr. Hildegard Gantner

Öffnungszeiten:
Montag—Freitag
Samstag
Sonntag

Die Ausstellung im Gemeindezentrum Muttenz 
dauert vom 17. November bis 9. Dezember 1979

Die Ars Mittenza freut sich,
Sie zur Eröffnung der Karl Jauslin-Ausstellung 
auf Freitag, den 16. November 1979, 20.00 Uhr, 
einzuladen.



Vor 75 Jahren starb der Muttenzer Maler und Illustrator 
Karl Jauslin. Mit einer Ausstellung von Arbeiten aus dem 
umfangreichen Nachlass, ergänzt durch Leihgaben, wird 
des einst bekannten Künstlers gedacht. Das vielfältige, 
ganz dem Geiste seiner Zeit verpflichtete Werk Jauslins 
vermittelt ein Stück Kulturgeschichte des 19. Jahrhunderts.
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1979

1979-
Aufstellung Marktfrauenbank am Friedhofweg19Ö0

1982

1982

1986-

V» e r n e r

Arclytekt 1990 - 1987

5<r

1987
1987-

Zeichner geschichtlichera heimatkundlicher u. 
handwerklicher Begebenheiten

Gedenkstein Kunstmaler Karl Jauslin 
in der Burggasse
Ausstellungen in den Coop- Schaufenstern Hauptstrasse

Vorschläge für die Gestaltung 
der Museumsräume

Plangestalter des Feuerwehrmagazin.es
Planer der Ausstellungsräumlichkeiten 

für das Ortsmuseum

Tonbandaufnahmen-Ortsmuseum u.Baue rnhausmuseum
Modell Kloster Engental ^Gusti Frei')'
Ausgabe Muttenzer Schriften (bisher 5 Schriften)

1979

Aufstellung Gedenkstein für Kloster Engental

Modell römischer Gutshof -fGusti Frei)"

Weitere Baten im Ausbau der Museen

Cirr^ fy./frtoffa (' 6^/^'
Kavallerie- Uniformen Tierarzt Werner Strub

3

n ö t h 1 isberger

Feuerwehrmagazin.es
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EINLADUNG
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i Die Ausstellung wurde gestaltet in Zusammenarbeit mit der 

Museumskommission Muttenz

Die Ars Mittenza freut sich,
Sie zur Eröffnung der Karl Jauslin-Ausstellung 
auf Freitag, den 16. November 1979, 20.00 Uhr, 
einzuladen.

Begrüssung
durch den Gemeindepräsidenten
Herrn Fritz Brunner
Einführende Worte von Frau Dr. Hildegard Gantner

Musikalische Umrahmung
Bläserquartett des Musikvereins Muttenz

Uhr
Uhr
Uhr
Uhr

I

Die Ausstellung im Gemeindezentrum Muttenz 
dauert vom 17. November bis 9. Dezember 1979

Öffnungszeiten:
Montag—Freitag 17.00—21.00
Samstag 14.00—17.00
Sonntag 10.00—12.00

14.00—17.00
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Vor 75 Jahren starb der Muttenzer Maler und Illustrator 
Karl Jauslin. Mit einer Ausstellung von Arbeiten aus dem 
umfangreichen Nachlass, ergänzt durch Leihgaben, wird 
des einst bekannten Künstlers gedacht. Das vielfältige, 
ganz dem Geiste seiner Zeit verpflichtete Werk Jauslins 
vermittelt ein Stück Kulturgeschichte des 19. Jahrhunderts.
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Anna Pfau, j.’s wife, bapt.

Dec.

w 4 « J 2z^
 

 

  

 

ftu-ch children:
1. Barbara, bapt,
2. Martin, bapt..

13^173-8

jkz ui>'MS
Fr ! .<c?zFridlin, 44 years of age.
Margreth Schneider, daughter ot-'J?rciS C- .0 an 

Oct. 3, 1708.
Their ‘'li,* ' -en:

1. Fridrich, bapt
2. Heinrich, bapt............... ...................... ■ ■ • •
3. Johannes, bapt ■ •
4. Margreth, bapt ..................................

Michel Schor, 42 years of age.
Anna Maria Schwartz, his wife, of the same age.
Their children:

July 8, 1742 
„ , __r_  Febr. 9, 1744

The Council had decided that the children and one half of the'property must 
remain in the country, but as the children insisted on" going with their parents, 
this decision was reversed a week later (RP 123, 283 and 294).

" fl
' T

" -'-.J

5 
i

Oct. 23, 1731 
Febr. 13, 1735 
May 24, 1739 
Oct. 21, 1742
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Amt Muenchenstein

■

"m .’

'■T'
i

Ursula Jtin, his wife.

' _ •-'M 1^1^41^
*!“-vIWWJH

II. Emigrants without Permission 

Amt Farnsburg

Emigrants
May 9th, 1750 (Amt Farnsburg) 

Gelterkinden:
Heini Würtz, the glazier.

Zuntzgen:
Hans Wagner: wife and child1 

[no place stated, but Gelter
kinden].

Hans Handtschin.
Jacob Rohrer with wife and child.

Shall ‘ Herr Landvogt ’ collect the 
dues and send them to the Chancery.

May i6th (Amt Liestal) 
Selbensperg:

Hans Spinler with wife and child.

May ißth (Amt Waldenburg) 
Bubendorf:

Fridli Miesch with wife and child. 
Höllstein:

Hans and Joggi Schäublin with 
wife and child.

Liedertschweil:
Son and daughter of Heini Degen, 

deceased.

emigrate.
Shall pay: Ten percent tax on 1b. 1600. .... 

Manumission, he, wife, 2 children 
4 Leiters at 18b [ = Batzen] ....

May ißth, 1750 (Amt Liestal) 
Lausen:

Sirach Tschudin with wife and 
child.

Shall ‘Herr Schuldheiss’ collect the 
dues and send them here.

Ramlispurg:
Hans Lüdin with wife and child.

Shall ‘Herr Landvogt’ collect the 
dues and send them here.

■I

5

. .160.—

.. 40.-—

.. 6.— 206.—

Muttenz

Frid Schor, Fridlin, 44 years of age.

May 20th, 1750 (Amt Waldenburg) 
Höllstein:

Hans Georg Foltz, the smith. 
Liederschweil:

Heini Degen’s widow.

May 27th (Amt Waldenburg)
Hans Tschopp, Höllsteiner’s son.

Shall ‘Herr Landvogt’ collect and 
pay all dues.

i
I I

1750
Though almost all the emigrants of this year left without being 

manumitted, MP contains a nearly full list of them. We reproduce 
it in our usual alphabetical arrangement with the omission of 
Martin Imhoff and Frid and Michel Schor, who had received 
permission, and of Hans Jacob Schweitzer, who did not emigrate.

I. Emigrants with Permission

Amt Farnsburg

Wintersingen

May 13, 1750
Martin im Hoff, [Jmhoff,2 Martin’s son] of Wintersingen receives permission to

• Gelterkinden
Hans Handschi, unmarried, bapt. July 27, 1732.

Note in KB: ‘Went to Pennsylvania in 1750..’
Jacob Rohrer, lace-maker, presumably son of Jacob Rohrer and Anna Gulden

mann, bapt. Oct. 24,1723, and identical with Jacob Rohrer who is recorded 
among the emigrants of the preceding year in MP.

RP 123, 289, his destination is not mentioned, but the context and the fact that 
he was a stepbrother of Hans Handschi just.above make it almost certain that he 
also went to Pennsylvania.
Heini Würz, the glazier.

Heini Müri of Wintersingen, who in pursuit of his debtor Vögtlin came across 
him in Rheinweiler, attested that he had said that he wanted to go to the 
New-land and that his wife had not been willing to come along. Had 400 pounds 
with him (GAV 15, Dec. 28, 1750). RP 124, 31, States that he went to Pennsyl
vania. Left wife and 5 children, among them one that was blind (RP 124, 290).

i

■: 5

Their children:
' 1. Barbara, bapt.... — 
2. Martin, bapt.

The Council had decided that the children and 
remain in the country, but as 
this decision was reversed a week later (RP 123, 283 and. 294).
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Margreth Schneider, daughter of Jacob Schn, and Anna Pfau, his wife, bapt. 
Oct. 3, 1708.

Their children:
1. Fridrich, bapt......................
2. Heinrich, bapt................
3. Johannes, bapt. ...............
4. Margreth, bapt. ...................

Michel Schor, 42 years of age.
Anna Maria Schwartz, his wife, of the same age. 
Their children:

1. Ursula, bapt.
2. Hans Jacob, bapt.
3. Anna Maria, bapt.

.............July 8, 1742
Febr. 9, 1744

one half of the’property must 
the children insisted on’ going with their parents,

8All'
■ •.

'■ 0 -

' ' ' ' I [
• r!ai 11

l 11

1 In the German, “Weib und Kind” may mean “wife and child" or “wife and 
children.” Sometimes the one, sometimes the other is meant in this and the 
following documents, but the number is generally not given. “Child” as used 
here should therefore be understood to mean one or more children.

21 and J frequently appear as interchangeable in the old manuscripts. 
Jmhoff «= Imhoff.

....Oct. 23,1731

....Febr. 13, 1735

....May 24,1739

....Oct. 21,1742

'0 <1!

■ 4
'41II
1

-

I
iS '•

•i ..I i .

ll

....Dec. 13,1738

... .Aug. 14, 1740
. . • • -Apr. 14, 1743 •

Both families had intended to emigrate in 1749 and received permission to do 
so. Their permission was renewed this year May 16 (RP), but there is no record 
of their making a payment of dues. Their pastor d’Annone is not sorry to see 
them go.

There is a letter by Frid Schor to his brother-in-law in which he announces the 
death of his wife and an infant of theirs, bom a week after their arrival at Cowes, 
England. Their trip from Basel to Philadelphia had taken almost half a year, 
25 weeks: 3 down the Rhine, 2 waiting for a ship in Holland, 1 across to Cowes, 
4 waiting for another ship there and 15 more to Philadelphia. The infant had 
*died when they were 3 weeks out, the mother followed after 7 more weeks, an 
often repeated tragedy of those early Colonial days.



Auswanderungen von Muttenzern nach Amerika / USA

1740 Seite 129 f.

Hans Jacob Pfau mit Kindern

Jakob Ramstein (45) oo Barbara Wälterlin (45) und 8 Kinder

Ursula Schwartz 59 mit Kindern

Seite 148 ff.1749

Stephan Spänhauer, Taglöhner «25.1.1728

Ursel Spänhauer, Schwester von Stephan, « 12.7.1723

Ursula Pfirter« 24.4.1712 oo Jakob Lüdin Taglöhner« 29.5.1712

7.03.01

6

Albert Bernhard Faust: List of Swiss Emigrants in the Eighteenh Century to the American Colonie. Washing
ton D.C. 1920

oo Ursula Brodbeck (24) mit Sohn Fridrich « 19.5.1748

Catharina Spenhaueroo
Johanns « 20.10.1716
Joseph « 20.2.1720
Catharina «2.5.1723
Ursula «8.4.1725
2 verheiratete Kinder und entsprechendes Eigentum hat er zurückgelassen

Elsbeth Spenhauer-Spitteler Witwe des Wernhard Spenhauer mit den Kindern
Heinrich « 2.8.1716
Werner« 16.7.1719
Anna «29.12.1720
Barbara « 3.1.1723

Catharina Spenhauer (43) oo Jakob Mössmer, Hans Jacob, Frid’s Sohn 
mit Kindern Margreth «25.11.1736 und Hans Jacob« 16.4.1741

Bernhard Ramstein « 25.10.1707 oo Margreth Pfau « 6.3.1712
mit Kindern Margreth « 10.8.1739 und Anna « 10.3.1748

Hatte 1740 auf Auswanderung verzichtet. Jetzt bewog ihn der Erfolg seines Schwiegervater, ihm zu 
folgen.

Claus Spänhauer (59) co
Jakob «17.1.1723
Mattheus «23.6.1726

Ursula Pfirter «24.4.1712 oo Hans Jakob Lüdin Taglöhner« 29.5.1712

Elsbeth Spenhauer (59) oo Heinrich Brodbeck 6(59) mit Kindern
Heinrich «27.11.1718
Niclaus« 26.11.1720
Elsbeth« 15.11.1723
Bärbel «30.11.1726
Wernhard « 6.4.1730
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- Elsbeth Spenhauer,

100,-
10,-
20,-

Wernet’s sister 
shoemaker

f or 
had

■

i

another 
and

The news that nearly 60 of 
for Pennsylvania in 1740

The following
England on May 5, 
Philadelphia, the City of Brotherly Love,

Elsbeth had to pay the following taxes prior to their 
departure : 

10% tax on 1b. 1000 worth of property 
fee

dito for the 4 children

59,
+ husband Heinrich Brodtbeck
+ 5 children

59 (Elsbeth's brother-in-law),

4

In the latter part of 
Europe to collect the 
left to his mother.

There was no emigration of any consequence from Basel to 
Colonies during 1742-48

members of the Spänhauer family sailed from
1740 on board the ’Friendship*, arriving in 

in August:

those who had started from Basel 
in 1740 had perished on the voyage or 

immidiately afterward must have had a depressing effect which 
may have been intensified by the ghastly account of 
voyage on which the survivors were said to have cooked 
eaten the dead bodies of their starved comrades.

Philadelphia this time had a very bad 
the Canton of Basle died, 

very rough voyage with storm

1736, but the others did not obtain any material reduction in 
the computation of their ten percent tax and had to pay five 
pounds for the manumission of each of their children

- Elsbeth Spenhauer, widow of Wernet Spenhauer, and her 
4 children:
- Heinrich, 1716
- Wernet, 1719
- Anna, 1720
- Barbara, 1723

1748, Heinrich Spänhauer sailed 
inheritance which his grandfather

- Catharine Spenhauer, 1690,
+ husband Hans Jacob Pfau, 
+ 2 children

Those who sailed for 
passage. Nearly sixty people from 
mostly of hunger. For they had a 

that they lost their provisions and cooking-kettles.

- Claus Spenhauer,
painter
+ wife Ursula Schwartz, with their children:
- Jacob, 1723
- Matheus, 1726
+ servant Verena Tschudi



Kirchenbücher Muttenz

A3Michael Ramstein v Mz oo Elisabeth Kellerhals v Mz0
1

B61

B 99

B4814

141

19.03.01

15
16
17
18

13
14
15

121
122

11
12

A = Familienregister 1857-1884 Seite ...
B = Familienregister 1885-1903 Seite ...

Emanuel Ramstein * 9.10.1863 Muttenz, Arbeiter BTB
oo 13.3.1889 Muttenz
Sophie Müller* 11.12.1863 Bottmingen, T v Elisabeth Müller v Bückten
Sophie Lina 17.6.1889 Bottmingen + 13.9.1889 Bottmingen

Marie Elisabeth Ramstein * 2.2.1871
Lina Ramstein * 31.1.1876
Johannes Ramstein * 4.10.1865 + 30.10.1867
Jakob Ramstein * 25.7.1868 + 14.6.1902

Karl Friedrich *21.12.1861
oo Zürich 30.1.1893 Margaretha Künzi * 6.2.1852 vww. v Gonten 

Tochter von Christian Künzi und Maria Berger

Niklaus Ramstein * 14.1.1833 von Muttenz
oo 19.2.1857 Katharina Mohler * Pratteln 7.1.1835
Tochter von Johann und Katharina Hartmann beide von Pratteln
Katharina Ramstein * 8.1858 + 16.9.1882
Arnold Ramstein * Muttenz 23.1.1860,Bahnarbeiter
oo Muttenz 7.9.1891
Elisabeth Klauenbösch * 4.6.1856 Dienstmagd, von Hirschthal AG
Martha Ramstein * Muttenz 11.8.1892
Knabe * + 18.10.1896 tot geboren
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Auswanderungen von Muttenzern nach Amerika / USA

1740 5.3.

Hans Jacob Pfau mit Kindern

2 verheiratete Kinder und entsprechendes Eigentum hat er zurückgelassen

Barbara Wälterlin (45) und 8 Kinder

Ursula Schwartz 59 mit Kindern

1749 Bernhard Ramstein

A BiUrsula Brodbeck (24) mit Sohn Fridrich« 19.5.17481749

A 1321749 12.7.1723

1749

10.02.2001

Stephan Spänhauer, Taglöhner« 25.1.1728 co

Jakob Ramstein (45) oo

Ursel Spänhauer, Schwester von Stephan,«

« 25.10.1707 oo Margreth Pfau « 6.3.1712
mit Kindern Margreth « 10.8.1739 und Anna « 10.3.1748
Hatte 1740 auf Auswanderung verzichtet Jetzt bewog ihn der Erfolg seines Schwiegervater, ihm zu 
folgen.

1749 Catharina Spenhauer (43) oo Jakob Mössmer, Hans Jacob, Frid's Sohn 
mit Kindern Margreth «25.11.1736 und Hans Jacob « 16.4.1741

Catharina Spenhauer oo 
Johanns « 20.10.1716 
Joseph «20.2.1720 
Catharina « 2.5.1723 
Ursula « 8.4.1725

Elsbeth Spenhauer-Spitteler Witwe des Wernhard Spenhauer mit den Kindern
Heinrich «2.8.1716
Werner« 16.7.1719
Anna «29.12.1720
Barbara « 3.1.1723

Elsbeth Spenhauer (59) co Heinrich Brodbeck(59) mit Kindern 
Heinrich « 27.11.1718
Niclaus« 26.11.1720
Elsbeth« 15.11.1723
Bärbel «30.11.1726
Wernhard « 6.4.1730

Claus Spänhauer (59) oo
Jakob «17.1.1723
Mattheus «23.6.1726

Ursula Pfirter« 24.4.1712 oo Jakob Lüdin Taglöhner« 29.5.1712
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Barbara Graf or Gräffin, his wife. 
Their children:

1. Hans Rudolf, bapt,
2. Hans Jacob, bapt..

■ <•

li 1
1

Muttenz
From Jacob Brücker, (Hans J.) of Muttentz, (orphan, bapt.^Nov. 13, 1707).

Ten percent tax on 1b. 170 worth of property......... .17.—
Pro manumissione for him alone, unmarried...........  10.—

£

r

i

Nov.
Nov.

I

r
i

...Dec. 31,1719

.. .Apr. 29, 1721

Dorothea Dägen, his wife.
Thcir children:

1. Dorothea, bapt. ......... ............ Apr. 13, 1721
2. Jacob, bapt....... . ................................................. Oct. 18, 1723

His 'Vogt' asserted that he emigrated because he feit vexed at having been 
proclaimed a ‘prodigus.’ According to a report of the Obervogt of March 14, 
1749, he died on the voyage. His daughter Dorothea married Moritz Millhausen 
or Morris Millhouse of Lancaster Co., Pa. She and her brother availed them- 
selvcs of Jacob Jorier’s Services to collect the inheritance which their grandmother 
Ursula Meyer had left them. His first attempt to get it failed, but when he 
returncd from America with a letter of attorney endorsed by William Peters, 
tabellion public of Philadelphia, he obtained it, though only after many tribula- 
tions and temporary imprisonment.
From Hans Jacob Pfau, the shoemaker of Muttentz, (aged 54)«

Ten percent tax on 1b. 540 of his property........................54-—
Pro manumissione for himself and his wife........ . .20.
Ditto for their 4 children ä 5 1b...................  20,
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Elsbeth Spenhauer, his wife, 59 years of age.
Thcir children:

1. Heinrich, bapt.................       .Nov. 27, 1718
2. Niclaus, bapt..... ........................    Nov. 26, 1720
3. Elsbeth, bapt........................................  Nov. 15, 1723
4. Bärbel, bapt......................    Nov. 30, 1726
5. Wernhard, bapt.................... ...........  Apr. 6, 1730

From Hans Maria, and Catharina, the Brüderlein, [Brüderlin] of Muttentz.
Ten percent tax on 1b. 560 worth of their property.......... 56.—
Pro manumissione for those three............... ......................30.—
Ditto for Catharina’s(l) child ........ . 5.—

Anna Maria Brüderlin, bapt.............. ......................June 19, 1701
Catharina Brüderlin, bapt..  ....................Sept. 4, 1703
Johannes Brüderlin, bapt.. .................... . .Febr. 28, 1706
Ursula, according to KB, illegitimate daughter of

Maria Brüderlin and Heinrich Heyd, bapt.,.... .Jan. 2, 1735
From Hans Meyer, son of the “Geschworener” of Muttentz, (45 years of age) 

Ten percent tax on 1b. 1910 worth of property.... . .191.—
Pro manumissione for him and his wife........................ . 20.—
Ditto for their 2 children ä 5 1b......... . ...........................  10.— 221.—

From Heinrich Brodtbeck, of Muttentz, (59 years of age).
Ten percent tax on 1350 1b. worth of property........... .. .135.—

. Pro manumissione for himself and his wife.................... . 20.—
Ten percent tax(!) for their 5 children ä 5 1b.    ......... 25.— 180.—
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121.—

i

■ Her children:
1. Heinrich, bapt...
2. Wernet, bapt....
3. Anna, bapt
4. Barbara, bapt...

Front Jacob Rainstein, of Muttentz, (45 years of age). 
Ten percent tax on 1b. 610 worth of property. ... 
Pro manumissione for him and his wife., . .
Ditto for their 8 children a 5 1b............................

Dec.
Apr.
July

■ Aug.
• July 
.Dec.
.Jan.

Catharina Spenhauer, his wife. 
Their children:

1. Johannes, bapt. .....
2. Joseph, bapt...'........
3. Catharina, bapt
4. Ursula, bapt........

2, 1716
16, 1719
29, 1720
3»1723

1

Apr.
Dec.

1

i
■

61.—
20.—
40.—

Barbara Welterlin, Wällterlin and -li, his wife, 45 years of age. 
Their children:

1. Anna, bapt . ..................
2. Jacob, bapt.
3. Elsbeth, bapt ......................
.4. Heinrich, bapt
5. Barbara, bapt.
6. Maria, bapt ....................
7. Johannes, bapt ....................
8. Ursula, bapt ................. .

From Claus Seyler of Muttentz, (65 years of age).
Ten percent tax on 1b. 2360 worth of property 
Pro manumissione for him and his wife......
Ditto for their 2 children ....................

1, 1720
12, 1723
20, 1725

Aug. 3, 1728
23, 1730
14. 1732

July 3LI735 
,Sept. 28, 1738)

Anna Uerbin, his wife, 50 years of age.
1. Niclaus, bapt. ... ....................Febr. 7, 1717
2. Anna, bapt ..............  Jan. 17, 1731

From the deceased Wernet Spehauer’s (correctly Spenhauer's) widow (Elsbeth 
Spitteier) of Muttentz.
Ten percent tax on 1b. 1000 worth of property
Pro manumissione.....................................
Ditto for the 4 children ....................
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236.—
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IO.— 266.—

Heinrich also signed the letter by/ Durs Thommen of Oct. 27, 
1748, mentioned above with Hans Christen. . Soon afterwards he 
sailed for Europe to collect the inheritance which his grandfather 
had left to his mother. March 1, 1749, the Council consented 
(CAM), but two weeks later he and Jacob Joner were ordered to 
leave the Canton within 48 hours. ■ They went to Bern to get 
Wernhard Stoler’s (see 1738) papers legalized by the British 
Ambassador, were accused by the government of Bem of soliciting 
emigrants and stayed for a while at Muttenz and Pratteln without

..Dec. 20,1716

. .Febr. 20, 1720

..May 2,1723
,—F. ... . ..Apr. 8, 1725

He had to leave his two married children and a corresponding part of his 
property at home. He was living and doing well in America in 1748.

. 100.—

. 10.—

. 20.— 130.—
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42.8

20.—.—
....24.19.4 44.19.4

45-8

Barbara Uerbin, his wife, aged 3’1.

Adam Brodbeck. I.—.—.
Manumission
Ten percent tax [on 1b. 324.—] 

Elisabeth Tschudin, his wife.
Had to leave half of his property for his son who remained.

Margret Brüderli, usually Brüderlin, daughter of Hans B. and Margret Vögtlin, 
unmarried, bapt. Jan. 10, 1697. —.1.—.

Permitted to leave gratis.
Did not avail herseif of her permission to emigrate in 1736 and was wavering 

again this time as to whether she should go or not.
Leonhard Heid, usually Heyd, waggon-maker, bapt. June 21, 1722.

Permitted to leave gratis.
Elsbeth Weibel, Weiblin, his wife, daughter of Johan W. and Anna Maria Brod

beck, present wife of Stephan Wyrrslin, bapt. Aug. 29, 1728.
Note on Münchenstein list: ‘Has ruh off/ i.e., he left without paying the 

Chancery dues for the letter.
Hans Jacob Lildin, day-labourer, bapt. May 29, 1712.

Ten percent tax [on 1b. 254.—.10] ............
Manumission..........................................:.

25.19
20.— 45.19

10.—
32. 8

20.—

67.13 87.13

/
Ursula Pfirter, his wife, bapt. Apr. 24, 1712.
Hans Mössmer, Theodor’s son, aged 34. ■ 14.4.

Ten percent tax [on 1b. 259.6.6]
Manumission ...............................

«49- 4- 6
.......... 20.—.— 69.4.6

Margreth Boni from Frenkendorf, his wife, aged 22.
1. Hans Rudolf, their son, bapt Apr. 25, 1745

Decided to stay and then left after all. Son must have died before 1794 when 
Peter Ulrich of Philadelphia collected an inheritance for a daughter Margreth 
bom in America and married to Ludwig Müller in Pennsylvania (RP 167, 230 
and 259).
Heinrich Brodbeck, Hans Heinrich, aged 31. 1.1.3.

Manumission ............
Ten percent tax [on 1b. 676.8] 

14.—., 
.......... .25. 8 
.................20.—
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Leaves because he cannot stand life with his ‘Xantippe.’ 
Claus Brodbek, brother of Adam just preceding. 1.1.—.

Permitted to leave gratis.
Magdalena Gysin, his wife.

Depends entirely upon his brother.
Hans Rudi Brodbek, carpenter, 30 years of age. 1.1.1.

Manumission...........................
Ten percent tax [on 1b. 249.11.7]

Eva Hoffmann, his wife, aged 31.
Their children:

1. Johannes, bapt.
2. Anna Helena, bapt
3. Elisabeth, bapt

Frid Bruker, usually Brücker, aged 60. 1.1.—.
Ten percent tax [on 1b. 492.4.2]  
Manumission ,...............................I :
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Aug. 22, 1741 
Febr. 9, 1744 
June 18, 1747
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i.i.i.

20 years old

I.I.2.

I.I.2.

[on 1b. 292.—]
394

1.1.—
20.—.—

[on 1b. 1i2.11.4l ....11. 5. 4 31-54

i.i.i.

.........15-15- 6 25-15-6

14.12.—

i
43 years of age. 

leave gratis.
his wife, aged 47-

2.
3-
4-

Nov. 25, 1736
Apr. 16, 1741

1 r f i

1.—.—. 
...29.4 
... 10.—
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.............. 4-12
.............. IO.—
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.Febr. 8, 1739 

.March 21, 1741 

.June 16, 1743 

.March 5, 1747
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. .............................................Febr. 10, 1739
...................................................March 10, 1748
This time the success of his father in law in Penn- 

hini desirous to follow him.

I
I i ■ B
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I

Elisabeth Hcyd, his -wife, aged 31.
Stephan Spänhauer, day-labourer, bapt. Jan. 25, 1728.

Permitted to leave gratis.
Ursula. Brodbeck, his wife, aged 24.

I- Fridrich, their son, bapt...................................... .May 19, 1748
Ursel Spänhauer, sister of Stephan, unmarried, bapt. July 12, 1723. -.j  

Manumission.................................................................. Io<.....v__
Ten percent tax [on 1b. 157.15.6].

Jacob Tschudin, unmarried, bapt. Dec. 25, 1725(7), 
Ten percent tax [on Ib. 46.2}.  
Manumission.................................................. 

Their children:
I. Theodor, bapt.

Maria, bapt.. .
Johannes, bapt, 
Barbara, bapt.

Hans JbTössmer, mason, <
Permitted to 1-

Chrischona Suter,
Y. Daughter

The latter is urging her parents to emigrate.
Jacob 3'fössmer, Hans Jacob, Frid’s son, aged 42.

Permitted to leave gratis.
Catharina Spenhauer, his wife, aged 43.
Their children:

1. Margreth, bapt.. 
2. Hans Jacob, bapt

Bernhard JR.amstein, bapt. Oct. 25, 1707.
Permitted to leave gratis.

Margreth Pfau, his wife, bapt. March 6, 1712.
Their children:

1. Margaretha, bapt..
2. Anna, bapt..............

See his refusal to go 174°- 
sylvania nm de hun —-  -----------
Hans Seiler, Heinrich’s son, unmarried, bapt. Febr. 8, 1718.

Ten percent tax [on 1b. 292.—]........................ ..................
Alanumission..............................................................................

Appears to be identical with Hans Seiler who intended to emigrate in 1740. 
Has always bcen honest in his dealings. 
Martin Seiler, day-labourer, aged 37.

Manumission. . -
Ten percent tax 

His emigration considered hazardous on account of his frail Constitution A 
Jacob Tschudi who enugrated this year reported however Sept. 2,1750 that he found worlc in Pennsylvania. ’ *

Jacob Tschudin. I.—.—.
Permitted to leave gratis.
Apparently identical with the preceding. ' Seither the testimonialsof the nastor 

nor the special lists of Münchenstein show two men by that name.
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March 19, 1748

Pratleln

.15. 8. 6 35.8.6

69.1

1.1.—.

Eva Soldner, his wife, bapt. Dec. 8, 1705.

II!

Niclaus Dill, correctly Till, linen-weaver, aged 26.
Manumission........................................... .
Ten percent tax [on 1b. 154.4.6]

23. i/3i
14. 1733
22, I736
18, 1739
25. 1741

6» 1744

49.1 
20.—
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............... 20.----- .----
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Hans Schuldheis, bapt. July 15, 1703« i-X-2.
Pays: Ten percent tax [on 1b. 383.15]..

Manumission dues............. ..........
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Johannes Tschudin, joiner. 1.1.1.
Permitted to leave gratis.

Verena Mangold, his wife.
1. Johannes, their son, bapt..  

Stepfan Wyrrslin*s children. —.—.6.
Ten percent tax [on 1b. 397.17.1°]. •» >39-15-— 

Children of his wife by her first husband Joh. Weibel and one by him:
1. Barbara Weibel, bapt. .................. .Jan.
2. Anna Maria Weibel, bapt June
3. Arbogast Weibel, bapt .................. -.May
4. Catharina Weibel, bapt. ..................... Oct.
5. Anna Weibel, bapt....................................... Apr.
6. Ursula Wyrrslin, bapt..  Dec.

Hieron. d’Annone, the pastor of Muttenz, in his Diary, Vol. III, makes the 
following Statement about the emigrants above and a few others, some of whom 
are not on any list: “May 8, [1749] many people from the Canton of Basel, 
among them also 66 persons from Muttenz, with whom I have had much to talk 
and to do, left by water [i.e., on the Rhine] for the Ncw-land. Thegovemment 
disliked to see it, and remonstrances have not been lacking, but because most of 
them were needy and ‘übel gesittete’ people, it was the easier to get over their 
loss.”

March 28 he had said of Hans Rudi Brodbeck, Jacob Lüdin and Stefan 
Spänhauer that they had a good name, and Febr. 25 he had attested that Heinrich 
Brodbeck, Hans Mössmer, Theodor’s son, Jacob Mössmer, Bernhard Ramstein 
and Stefan Würsslin were not compelled to emigrate on account of any i!I conduct.

Esther Schwillion, KB Chevillon, his wife, bapt. Dec. 20, 1722.
Hans Jacob Honecker, carpenter, 32 years of age. 1.1.1.

Permitted to leave gratis.
Anna Bleyler from Zollikon, Canton of Zürich, his wife, aged 24.

1. Hans Jacob, their son, bapt.. Apr. 14, 1748 
Have led a Christian life and not given cause for complaint.

Johannes Meyer, day-Iabourer, aged 27. 1.1.—.
Ten percent tax [ön 1b. 490.6.10]
Manumission ..........

Elisabeth Schwillion, KB Chevillon, sister of Esther above, his wife, bapt. Aug.
14, 1718.

* Hans Jacob Nebiger, shoemaker, 43 years old.
Permitted to leave gratis.

Barbara Giger from Füllinsdorf, his wife, aged 41.
Gave up emigrating. In the following year Jacob Joner claimed the credit 

for it (AA). I
Amt Riehen

33- 9- 4
20.—.— 53-9-4
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■i

Amt Waldenburg

i.i.—.
7.18

20.—.—
57-5-6 77.5.6

10, 1737

Bennwil
J.I.2.

10» 1745

20.—’«■—

........ 19-17- 6 39-17-6

211.—’

Apr. 30, 1748

Elsbeth Rudin, KB Rayfftlin, his wife.
Their children:

1. Hans Jacob, bapt ............................ Febr. 19, 1736
2. Anna, bapt................................... . Dec.

Has always endeavoured not to give cause for complaint.

Barbara Roth, his wife.
Their children:

1. Heinrich, bapt.
2. Johannes, bapt,
3. Martin, bapt..
4. Barbara, bapt..

..........20.—.—
155- 7- 6 175-7-6

i'j'f
■I

March 21, 1728
Jan. 22, 1730 
Febr. 26, 1736
Jan. 15, 1741

Joggi Schwab, tinner.
Manumission...
Ten percent tax [on 1b. 1553.15.4]

Maria Schwab, his wife.
Their children:

.1. Margaretha, bapt  .Sept. 28, 1738
2. Anna Maria, bapt.........................  .Jan.

Is entitled to good testimonials from the entire community.
Heini Vogt, day-labourer. 1.1.4.

Manumission
Ten percent tax [on 1b. 198.18.4]

i
P

1 fÄ
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Their sons:
1. Hans Georg, born or bapt. . Dec. 3, 1730
2. Hans, born or bapt.'   Febr. 20, 1735

Parents quiet, industrious, without having given cause for complaint. Sons 
have the reputation of being pretty bad boys.

Arboldstüil
Hans Stehler, for a while school teacher.

Ten percent tax [on 1b. 79.—.8]  
[Manumission not charged.]

Ursula Thommen, his wife.
Has always conducted himself well.

Durs Thommen, Christen’s son. 1.1.2.
Manumission..........................................
Ten percent tax [on 1b. 572.19].....

■I

!

1

Bubendorf
Joggt Weissner, [usually Wissner], Heini’s son. 1.1.—•. 

for Manumission ........................................
[Apparently released from payment of tax.]

Barbara Schaub, his wife.
Jacob Wissmer [Weissner], the young. 1.«——■.(!).

Dues not paid, [i.e., gratis]. Has only 30 pounds.
Anna Buser, his wife.

1. ^nna, their child, bapt  
Always industrious.
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20.—.—
58. 8. 6 78.8.6

i

26, 173»

. ... .Jan.

.... .Jan.

Jan.
Jan.

12, 1738
19. 1739

8, 1741

14. 1734
7. 1737

25. I74i

27. 1737
7» 1738

20.—.—
66. 1. 6 86.1.6

1.1.5« 
...............30 —
........ 122.16 152.16

Apr.
Juno

3 years old

Hollstein
Hans Joggi Gisin, [Uhli’s son], lace-maker. 1.1.2.

Manumission........................... .............
Ten percent tax (on 1b. 660.15.4].

Barbara Rayfftlin, Raufftlin, bis wife.
His children by Margreth Spiser, his first wife:

1. Anna, bapt .................................
2. Barbara, bapt. ...................

Has led a quiet, honest, God-fearing life.
* Heini Merian, teamster. 1.1,3.

Dues not paid [i.e., gratis].
Barbara Würtz, his wife.
Their children: Anna, Heinrich, Eusebius, bapt. between March 1742 and Nov. 

1747.—The birth of Friderich, bapt. Sept. 6, 1750, shows that they did not 
emigrate.

Joggi Thommen, son of Fridlin, deceased.
Manumission.....................
Ten percent tax (on 1b. 584.4.10].

Barbara Handschin, his wife.
Their children:

1. Elsbeth, bapt
2. Anna, bapt.
3. Magdalena, bapt ..............
4. Barbara, bapt.

Has not givcn cause for complaint.
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Lampenberg
Elsbct Christen, orphan, cousin of Heini bclow. —

Dues not paid ]i.e., gratis].
Has not givcn cause for complaint.

Heini Christen, Heini’s son, bapt. March 10, 1719.
Manum. [incl. his mother’s below], ........
Ten percent tax ]on 1b. 1227.12.2]...................

Maria Flucbachcr, his wife.
Their children who according to another source were four:

1. Heinrich, bapt.. .. ....................................Nov.
2. Anna, bapt .
3. Jacob, bapt ............... .
4. Son .......................

Has not givcn cause for complaint.
Hans Fluebachcr. 1.1.6.

Dues not paid, [£.«■., gratis].
Margreth Häfclfinger, his wife. 
Their children:

1. Elsbeth, bapt. ............................. Jan.
2. Johannes, bapt. .Apr.

* 3. Heinrich, bapt.. ..... 1 .Jan.
4. Barbara, bapt / l*ebr. 17, 1743
5. Fridrich, bapt Ang. 24, 1745
6. Stcpdaughter from Holstein, apparently Ursula

Gysin, bapt. Nov.
Heinrich died Apr. 17 before emigrating.
Has not givcn cause for complaint.

....Oct. 15.1724

. ...Febr. 19,1726
16, 1729
29. 1735
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I.I.—.

1643.4.

Amt Riehen

Amt Waldenburg

L7Ä
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Lauwil
I
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March 29, 1767
May 14, 1769

1

■■■■ -.•?

. . . .20.—

....44.— 64.—

I

I

.Sept.
...........Apr.

Spoke of having an uncle and a brother and two sisters in America, but, as 
indicatcd under 1771 abovc, onc of thc sisters had dicd, and he himself dicd on 
the voyage.
Pennsylvania currency, which was a
Base! (RP 145, Apr. 15, 1772, and Nord-Amerika Bi).

His dull-witted wife was wavering as to wfaether she should go or not and 
finally stayed.
Ilans Ulrich Schaub, tailor, bapt. June 3, 1725.

Pays: Manumission
Ten percent tax [on 1b. 447.—]....

Lampenberg

Adam Fluebachcr, Heinrich’s son, unmarried. I.—.2 instead of I.—.—, because 
the recorder mistook his parents for his children and put them down as 
emigrants. 
Pays: Manumission .........

Ten percent tax [on 1b. 273.—] 

Jacob Fclgcnhauer, son of Hans F. and Maria Peter, unmarried, bapt. Nov. 5,
1752. 1.—.

Has nothing.

w
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* Hans Joggi Dürrenberger, mason. t.i.i.
Has paid nothing. Has less than nothing. Prüfers begging to working. 

Elsbeth Müller, his wife.
Hans Heinrich, their son, bapt ....................... .Jan. 1769-

Was unable to start for lack of mcans and readmitted Sept. 16, 1772.
Hans Jacob, another son of theirs, is rccorded Febr. 7, 1774.
Hans Frey. 1.1.2. /

Has paid nothing. Has nothing.
Salome Schweitzer, his wife. 
Their children:

1. Hans Jacob, bapt
2. Elsbeth, bapt
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of thc sisters had dicd, and he himself dicd 
The captain found in his ehest moncy amounting to £ 140.14 

great deal morc than he had dcclarcd in

Muttenz .
Heinrich Berger, weaver. 1.1.3.

Pays toward manumission ...................
being released from the payment of 1b. 17.16.8 of his dues.

Anna Margreth Jausslin, his wife. 
Their children:

1. Hans Heinrich, bapt......
2. Sabina, bapt .............
3. Anna Margreth, bapt.....

10.—

27— 37-—
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5. 1756
22, 1759

3. Anna Margreth, bapt..  .June 21, 1767
Both husband and wife were guilty of having sold yarn which had been 

entrusted to them. May 25, 1771, it was announced that they had fled, but in 
June the wife was sentenced to the Schellenwerk until she would be pardoned 
and in July the husband received a year in the hardest dass of the Schellen werk 
(RP July 13, 1771). Wanted to emigrate because nobody would give him any 
work after his release.
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Unsere Wächter

Pflichten des Wächters

D’Läufterli an de Fänschter si uufgange

Brüderlin und Joh.Seiler-Tschudin auf- j Bruderer, bisher Stadtpolizei Basel den chräftiger Schtimm uusgriiefe, was er

-

ü

Auszug aus Notizen von Karl Tschudin, i Diese beiden Wächter waren offenbar 
pens. Ortspolizist, und aus Nachfor- i die Vorgänger von Wächter Schang 
schungen von Traugott Schenk, pens. 1 Brüderlin, der wohl bis 1917 amtete. 
Gemeindekanzlist. Ergänzt durch Paul > .1917 wurde Fritz Ryser-Vogt als Orts- 
Gysin, aus Erinnerungen von Otto polizist gewählt und amtete bis zu sei- 

~ ZSS.. Z. __
i letzte «Nachtwächter». 1933 würde Vik
tor Börlin-Müller als Nachfolger ge
wählt.
1946 wurde mit Amtsantritt 16. Jan.
1947 Karl Tschudin-Zeller als zweiter 
Ortspolizist gewählt.

und anderi Sache us der Wächterzyt si ; 
im Schaufänschter Coop Hauptstross ' 

■ uusgschtellt. i

was er gseit het. Und jetz het er mit

I listen befördert.
I Karl Tschudin war nun alleiniger Orts-

Schmied, a. Gemeinderat. ; nem Tode im Jahre 1933.. Er war der
1873 erscheint erstmals die Bezeich- | 
nung «Wächter», aber ohne Namens
nennung. Die Wächter waren zugleich 
Laternenanzünder. Die Laternen wur- i 
den im Wachtlokal, an der Kirchmauer 
Nord, zugerichtet und abends in die . 
Lampenständer der Strassen gestellt 
und angezündet. Im Wachtlokal wur-

Nachfolgende Zeilen sind ein Auszug ■ 
daraus.
Der Wächter isch die rächti Hand vom 
Gmeinipresident und vom Gmeini- 
schriiber gsi. Er het de Lüt d’Vorladige 
brocht und die amtlige und private Be- 
kanntmachige müesse uusrüefe. Zu. ;

Die Besoldung betrug damals per Jahr polizist bis zu seiner Pensionierung En- däm Zwäck het er alli Gasse müesse ab- • 
‘ Fr. 550.- bis Fr. 700.-. 1894 ist erstmals : ’

von einer Uniform die Rede. Sie kostete ! vorher war er zum
de August 1986. Bereits einige Jahre i marschiere, het in gwüsse Abschtänd

’ vnrhp.r war p.r Korporal befördert i Halt gmacht und mit der Schälle d’Uuf- j 
Fr. 39.- für Hose und Kittel. 1903 gab i worden. Hauswart Toni Renggli amtete | merksamheit vo den Lüte gweckt. 
man dafür bereits Fr. 78.-aus und heute in den Ferien als sein Stellvertreter. D’Läufterli an de Fänschter si uufgange 
muss man mit ca. Fr. 1300.-rechnen. Am 14. Juli 1986 traten Frank Bohny, und mir Binggis si grennt, um z’lose, 
1879 sind die Wächter Joh. Brügger- j bisher Stadtpolizei Zofingen und Bruno

geführt. Brügger war angeblich ■ seit j Dienst in der Gemeinde Muttenz an. Ih- het müesse säge.
1861 im Amt. Als lustige Episode ist er- | nen wurden nebst den bisherigen, auch D’Schälle, d’Nachtwächterlampe 
wähnt, dass Wächter Brügger am.23. neue Funktionen, insbesondere polizei- ‘ ’ • • - *’ •

. Dez. 1880 wegen Trunkenheit für 36 ' lieber Art, übertragen. Dy
stunden nach Arlesheim in den Arrest 
musste. ..

Es existiert ein Tonband, allwo Otto 
Viktor Börlin wurde nun aber mehrheit- Schmied, a. Gemeinderat, über das ■ 

den auch Arrestanten und fahrendes • lieh als Kanzlist eingesetzt und amtete Dorf Muttenz um die Jahrhundertwen- 
Volk beherbergt, die der Wächter ver- als «Rationierungschef», d.h. er besorg- de erzählt, 
pflegen musste. ' te die Zuteilung und Ausgabe der Le-
Nach dem Betzeitläuten, d.h. bei Ein- ’ bensmittelkarten bis zur Aufhebung der 
bruch der Dämmerung durften sich kei- Rationierung. Viktor Börlin hatte keine 
ne Kinder mehr auf der Strasse ohne kaufmännische Lehre absolviert, wurde 
Begleitung Erwachsener aufhalten. Sie i aber auf 1. Jan. 1963 offiziell zum Kanz- 
wurden vom «Nachtwächter» heimge- I 
jagt. *
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V-Garben gedroschen wurde. Der Duft 
von frischem Bauernbrot dringt aus der 
warmen Küche. In der Wohnstube, ne
ben einem prächtigen alten Kachelofen, 
lässt man Brotlaiber aufgehen, die spä
ter, frisch gebacken, zum Probieren an 
die Museumsbesucher verteilt werden.

An der Wand hängen gerahmte 
Bilder von Daniel Tschudin 
(1884-1972), dem letzten Bewohner des 
heutigen Bauernmuseums, der noch 
Bauer von Beruf war. 1979 wurde das 
unter Denkmalschutz stehende Gebäu
de von der Gemeinde Muttenz erwor
ben. Nach zweijährigen Restaurations
arbeiten' wurde das Museum im Jahre 
1985 eröffnet. Seither leitet die Mu
seumskommission zwei Häuser: das

Wie früher das tägliche Brot gemacht wurde
Im Bauernmuseum Muttenz sollen die Besucher schmecken, riechen und selber etwas machen können. Hierzu lädt die Museumskommission 

jedes Jahr zu einem Arbeitstag. Diesmal stand er unter dem Thema «Von der Garbe bis zum Brot».

Muttenz, cth. «Wir haben ein Museum 
zum Anfassen. Bei uns darf man einen 
Gegenstand noch in die Hand neh
men», erzählt Jacques Gysin, der Prä
sident der Museumskommission. Wäh
renddessen schneidet Kommissionsmit
glied Bruno Dürrenberger Bauernbrot 
und dann eine Seite Speck. Willi Ball- 
mer presst süssen Apfelsaft aus einer 
Handpresse. Peter Allemann rüstet 
Weissrüben und Kohl. Dieser wird spä
ter zu Sauerkraut verarbeitet. «Das ist 
ein weiterer Grundgedanke unserer Ar
beit. Wir wollen den Leuten zeigen, wie 
Naturalien verarbeitet werden», berich
ten die Kommissionsmitglieder Joggi 
Zumbrunn und Peter Rebmann.

Thema des Arbeitstages vom 
Samstag war «Von der Garbe bis zum 
Brot».-Die Arbeitsinstrumente sind alle 
griffbereit. Auf dem Vorplatz steht eine 
«Röndle», ein hölzernes Gerät, mit dem 
die Spreu vom Weizen getrennt wurde. 
Der gleiche Arbeitsgang konnte auch 
mit einer geflochtenen «Wanne» erfol
gen, einem breiten Korb, der heute 
noch beim Eierlesen zum Einsatz ge-

Dorf- und das Bauernmuseum. Das 
Bauernmuseum werde allerdings stär
ker besucht, liess die Museumskommis
sion verlauten. Ende Jahr feiert die 

langt. In der Scheune liegen Dreschfle- zehnköpfige Kommission übrigens ihr 
gel, mit denen früher das Korn aus den 25jähriges Bestehen

--------j----- -----------«Die Arbeit im Bauernmuseum in
teressiert mich. Als Kinder haben wir 
bei vielen dieser Arbeiten selber mitge
holfen, damals allerdings noch weniger 
gerne. Heute werde ich häufig daran er
innert», berichtet Joggi Zumbrunn. Ei
nige Kommissionsmitglieder sind in 
Kleinbauembetrieben aufgewachsen, 
andere haben ihre Ferien auf Bauern
höfen verbracht. Für sie ist die Arbeit 
im Museum eine Möglichkeit, an die ei
gene Vergangenheit anzuknüpfen. Jac
ques Gysin: «Das Bauernmuseum soll 
keine tote Materie im Dorf sein, es soll- 
te belebt sein.»_______________'
Öffnungszeiten: jeweils am letzten Sonntag im 
Monat von 10 bis 12 Uhr (nur noch am 26. Okto- 
ber) und 14 bis 17 Uhr (äusser Dezember).

-

j - O <
/■

«WM ' ■ • i
Brotbacken im Holzofen und mit der «Röndle» das Korn von der'Spreu 
trennen: Museum zum Anpacken in Muttenz. Fotos Peter Armbruster

■ 1



IV. Vom heutigen Museum

l

chen Exemplaren vertreten, zum Aus-

Zwecke und leistete einen Beitrag von 
Fr. 100000.- für den Ausbau. 1

1. Finanzierung - Bezug
Der Raum im Gemeindehaus erwies 
sich als zu feucht und war zu klein. Das 
anfallende Sammelgut für das Bauern

währter Konservator zum Arbeitsteam 
Kist, Honegger, Suter und Bandli.

Puppensammlung bezeichnete Rolf Kil- 
chenmann als glückliche Wahl zum Ju-

sellschaft für Natur- und Heimatkunde 
und der Gesellschaft pro Wartenberg 

, ein, deren langjährige Bemühungen vor 
zehn Jahren mit der Eröffnung des Orts
museums im zweiten Stock des Feuer-

)

' ]

Dezember 11.: Kreditbeschluss der Ge
meindeversammlung zum Ausbau des 
Feuerwehrestrichs zum Ortsmuseum.
1971/72: Ausbau des Estrichs zum heu-

Zum Jubiläum 
eine Puppenausstellung

Muttenz».
3. Landwirtschaftliche und handwerk
liche Geräte und Werkzeuge. Diese 
Sammlung ist gross geworden, seitdem

! Bürgerin Klara Joos-Jauslin namens der 
| Gemeinde für ihre Schenkung. Leider 
wird die Sammlung nach der Ausstel
lung wegen der Raumnot im Museum 
etwas in den Hintergrund treten müs
sen.

. -r...... .. .

1
I

.... ....... . ......—J

penwagen, Puppenstuben und Wiegen, 
während in einer Spielecke sich die Kin
der mit einfallsreichen Spielzeugen aus 
Grossmutters Zeit beschäftigen kön
nen.
Gemeinderat Rolf Kilchenmann be-

■ nutzte die Gelegenheit um namens der 
I Behörden den Mitgliedern der Mu- 
- seumskommission für ihr stilles, aber ef-
■ fizientes Wirken für das Ortsmuseum zu • 
! danken. Dank ihrer ehrenamtlichen Ar-

1 beit hat Muttenz ein «lebendiges Mu
seum». In seinen Dank schloss er auch

.m.

Jauslin zum Anlass einer Jubiläumsaus- . während langen Jähren als internationa- 
stellung, ergänzt durch altes Spielzeug fer Ringrichter bei Boxkämpfen in vie- 
aus den Beständen des Ortsmuseums, len Ländern tätig. Von allen seinen Rei-

sen hat er seiner Frau Puppen mitge- all jene Personen aus dem Kreis der Ge- 
Anlässhch der Vernissage konnte Paul bracht, woraus seit 1968 diese Samm-

■ Gysin das Donatoren-Ehepaar begrüs- iung entstanden ist. 
<■— —1 :i-— j--  ------------------ • ’

kung danken. Auf einen Rückblick auf
das zehnjährige Bestehen des Ortsmu- j Schweiz, Europa, Asien, übrige Welt.

zählte um die 400 Puppen aus aller dianer- oder Eskimo-Kinder spielen? 
Welt, von denen etwa 300 an der Aus- ! Sehr schöne Puppen stammen auch aus 
Stellung zu sehen, sind.,Das Einmalige Polen, den Balkanländern und Skandi- 
.^es?.rSammlung liegt weniger *m Wert j ■ navien. Zu sehen sind auch einige Pup-j

821126-2

i .- r ■■ .

i meinderat R. Kilchenmann, Vertreter 
des Gemeinderates; Paul Gysin, Ob
mann; Frau Dr. Gantner, Betreuerin 
der Jauslin-Sammlung: A. Müller; A. 
Suter; R. Honegger; Dr. A. Weller; G. 
Frey; B, Dürrenberger, Aktuar; H. 
Bandli, Kassier.

Albert Müller sammelt und restauriert. Das Museum besteht also demnächst 
Unsere Gerberliste umfasst heute 115 seit 10 Jahren im Dachraum des Feuer- 
Namen. Wir können sie nicht alle nen- wehrmagazins, und seine Betreuer be- 
nen, aber wir danken allen. mühen sich, damit die kulturelle Dorf-
_ , . , gemeinschaft zu bereichern. Dankbar
3. Die Museumskommission gedenken wir der beiden verstorbenen
Sie wurde zur Verjüngung aufgestockt ' Gründungsmitglieder des Museums, 
und ergänzt und besteht heute aus: Ge-_ Max Ramstein und Hermann Kist.
” ' ' ~ ~ H. Bandli

a. Im Mittelteil, gleichzeitig Empfangs
raum, die Jakob Eglin-Bibliothek - ein 
Geschenk Eglins an die Gemeinde.

____________________________b. Im Westflügel die Karl Jauslin- 
tigen Museum. A. Müller trat als be- Sammlung - ein Geschenk von Jauslins 

Schwester an die Gemeinde - erstmals 
aufgebaut von H. Kist. Seit seinem Hin- ' 
schied betreut Frau Dr. H. Gantner 
Jauslins Nachlass. Nach der Ausstellung 

' vom November 1979 im Gemeindehaus 
baute sie die Sammlung neu auf.
Diese Abteilung beherbergt auch die 
Uniformen- und Waffensammlung, ge
schenkt von Werner Strub.

haus-Museum musste in andern Räu- c. Im Ostflügel und auf dem Estrich die 
i men untergebracht werden. Da über- heimatkundliche Ortssammlung mit 
. liess die Gemeinde 1971 den Dachstock Unterabteilungen:

des Feuerwehrmagazins für museale !• Naturkundliches, aufgebaut von H.
" ’ , .«.) Kist.

Den n 2. Geschichtliches - auch Zeichnun-
Rest, Fr’ 47000.- brachten die Initian- gen, Modelle und Photosammlung «Alt

: ten durch Sammlung auf, unter Führung 
von Max. Ramstein, der selbst Fr. 
10000.- spendete. Architekt Werner 
Röthlisberger plante und leitete den 
Ausbau und sicherte durch seinen Ho
norarverzicht- auch die Finanzierung. 
Am 3. Dezember 1972 konnte das Mu
seum eröffnet werden.
2. Aufteilung <

. Das heutige Museum umfasst drei Tei
le:

sen und ihm für die grosszügige Sehen- in den Vitrinen sind die Puppen nach ih-
kung danken. Auf einen Rückblick auf rer geographischen Herkunft geordnet:
das zehnjährige Bestehen des Ortsmu- j Schweiz, Europa, Asien, übrige Welt. aaa. «wo *«««*-
seums und die jahrelangen Vorberei- Logischerweise sind die Schweiz und wehrmagazins gekrönt wurden. Die 
tungen konnte er verzichten, da Hans einige europäische Länder mit zahlrei- 
Bandli dies im nebenstehenden Bericht <' ~ ■ *
ausführlich getan hat. Umsomehr galt stellungsgut gehören aber auch Puppen biläum und er dankte der Muttenzer
das Interesse der Behörden-Vertreter aus der Karibik, aus Marokko, aus dem — * ”•

I und Vernissage-Besucher der Puppen- l Libanon, aus Kanada, aus Alaska, aus 
und Spielzeugausstellung. Die Puppen- Grönland usw. Wer hat beispielsweise 
samhilung des Ehepaars Joos-Jauslin eine Ahnung, mit welchen Puppen In-

-on. - Die von Paul Gysin präsidierte der einzelnen Objekte - die meist als 
Museumskommission nahm die Sehen- «Souvenirs» zu bezeichnen sind -, als 
kung einer umfangreichen Puppen- vielmehr im umfassenden Überblick 
Sammlung durch Leo und Klara Joos- ; über dieses Sachgebiet. Leo Joos war
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III. Impulse - Fortschritte

Der ortskundliche Teil des Museums ...

... und der Karl Jauslin-Saal

621126-1

Zehn Jahre Ortsmuseum Muttenz 
auf dem Feuerwehrmagazin - Ein Rückblick

Die Gesellschaft für Natur- und Hei
matkunde hatte 1949 bahnbrechend ge
wirkt mit ihrer besonders von Werner 
Röthlisberger inspirierten Ausstellung 
«Unser Dorf, unser Stolz». Man be
gann, sich für die Weiterentwicklung 
des Dorfes und seiner Umgebung und 
auch für heimisches Kulturgut zu inter
essieren. Und da besteht seit der Grün-

II. Ein Anfang im alten Gemeinde
archiv

Die drei Anwärter auf Ausstellungs
raum erhielten 1967 vom Gemcinderat 

| als vorläufige Lösung die zwei Archiv-

'■4

■ .....,,

' 4 ’, ***1"
• . • ■ - 

... , •

und suchte Platz für sie. Und der Schrei
bende schlug 1965 dem Gemcinderat 
angesichts der eingehenden Bauernbe
triebe im Dorf vor, mit Hilfe der Gesell
schaft für Natur- und Heimatkunde ein 
Bauernhaus-Museum zu schaffen, wozu 
es Raum brauchte. Der Gemeinderat

* Ä

SM;-1

Hervorgegangen ist das heutige Mu
seum aus verschiedenen Bestrebungen: j 
Schon 1949/50 diskutierte man in Krei
sen der Gesellschaft für Natur- und Hei
matkunde die Gründung eines Heimat
museums, vielleicht eines Jauslin Mu- ■ 
seums, damals ohne Erfolg.
Indessen suchte Max Ramstein, der Hü
ter des Jauslin-Nachlasses, einen würdi
gen Raum zur Ausstellung des Werkes 
von Karl Jauslin. Hermann Kist hatte

1950 eine glückliche Arbeitsteilung: Pro Denkmalschutz. Und die Gesellschaft
Wartenberg übernahm die sehr aufwen- fQr Natur- und Heimatkunde beschloss Sammelgut für das Museum, 
dige Betreuung unserer Burgruinen, 1966 die Gründung eines Museums, 
dieser historischen Baudenkmäler, und 
ihrer Umgebung im Sinne der Bestre
bungen des Natur- und Heimatschutzes, 
und die Gesellschaft für Natur- und Hei
matkunde setzte sich seit 1948 ein für 
die Erhaltung des Dorfkerns und seiner 
kulturellen Werte. Und in diese Land
schaft gehört auch ein Museum als Zeu
ge einstiger Kultur.

' 1 . L
V ■ • " ;

!

.. 1
1 \

räume im alten Gemeindehaus zugewie- 
& sen, und so fanden dort eine Jauslin 

Ausstellung, die Jakob Eglin-Biblio- 
thek und eine kleine Sammlung von hi-

■ storischen Bodenfunden Unterkunft, 
j Über dieses Museum berichtete seiner
■ Zeit J. Jenny in den «Cibablättern» No.

220.

i 1967: Als Aufbewahrungsort für Samm-
■ lungsgegenstände für das Bauernhaus- 

. -;|j j Museum diente vorläufig der alte Luft
ri ■ schutzraum im Gemeindehaus. Das 

Verzeichnis umfasste die ersten 50 Ge
genstände.

j 1969, März: Ausstellung der GNH: 
«Vom alten Muttenzer Bauernhaus zur

: modernen landwirtschaftlichen Sied
lung» - Über 1100 Besucher. Bezug ei-

i nes Zimmers auf dem Feuerwehrestrich 
mit historischen Funden. Beginn der 
Bildersammlung «Alt Muttenz» durch 
die GNH. ' .
April 9.: Wahl der Museumskommis-I. Erwachendes Interesse für heimische die Bibliothek des 1963 verstorbenen A n 9 . Wahl der Museumskommis- 

Kulturwerte Lo*a1“^ i sion Muttenz: als Vertreter des Ge
rne5 -Gerätes: Gemeinderat Dreyer, als 
V .it-ter der Pro Wartenberg: M. 
Ramstein, Präsident, Saladin, als Ver
treter der GNH: H. Kist, Aktuar, H. 
Bandli, Kassier.

__________ April 23.:Übergabe der Jauslin-Samm- 
sdmmte’zu^nd* versprach ’ÜnteTstüt- ’^ng und der Eglin-Bibliothek an den 
zung, womöglich durch Erwerb eines_ Gemeinderat.
Bauernhauses. Er stellte vorsorglich die 1970, Mai: Ausstellung der GNH: 

düng der Gesellschaft Pro Wartenberg , Häusergruppe 2/4/6 im Oberdorf unter i «Gfunde im Muttezer Bode». Über 
1950 eine glückliche Arbeitsteilung: Pro Denkmalschutz. Und die Gesellschaft 1000 Besucher, reicher Zuwachs an
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I .. I



Wohnkultur der Gründerzeit. Die Mu-
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Kästchen die. Aufgabe, ein Behältnis Möbel ohne eindeutige Funktion «her- 
mit Wasser oder Most zu bergen, das nmgestanden» sein.

Die ovale Fayence-«Plattc» mit den 
Massen 47:37 cm trägt das Bildnis Bern
hard Thommens (1826-1868) aus Ba
sel. Sie war als Wandschmuck gedacht. 
Das Bildnis entstand erst ein Jahr nach 
Thommens Tod, wohl nach einer photo
graphischen Vorlage.
Bernhard Thommen führte an der 
Malzgasse ein angesehenes Geschäft für 
Dekorationsmalerei. Er war Jauslins 
Lehrmeister und Brotherr. Von 1860 bis 
zu Thommens Tod im Jahre 1868 arbei
tete Jauslin bei ihm. Zu den Arbeiten, 
welche ein Dekorationsmaler beherr
schen musste, gehörte das Bemalen und 
Dekorieren von Wänden, Stören, Fah
nen, Kulissen und Kacheln. Obwohl 
sich Jauslin vor allem in den Jahren 
1868-1870 viel mit dem Bemalen von 
Kacheln beschäftigte, befand sich im 
Nachlass keine Keramik.

K j > ■ I o

i
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Neuerwerbungen für die Karl 
Jauslin-Sammlung

• Dank einer grosszügigen Spende konn- 
■’ te die Museumskommission zwei Ob- 
j jekte erwerben, welche die Bestände 

der Karl Jauslin-Sammlung sinnvoll er-
r gängen. Es handelt sich um ein Käst

chen, dessen vier Seitenwände von 
Jauslin bemalte Fayence-Kacheln bil
den und um eine ovale Fayence-«Plat- 
te», ebenfalls von Jauslin bemalt. Alle 
Fayencen sind signiert und datiert - 
«Karl Jauslin 1869». Das Kästchen ist 
63 cm hoch und 38 cm breit, die Kacheln 
haben die Masse 30 : 38 cm. Auf den 
weissen Untergrund (ungebrannte 
Zinnglasur) malte Jauslin mit «blauer 
Farbe» (geschlämmtem, mit Kobaltoxy
den eingefärbtem Tonbrei) die Motive: 
jeweils zwei Putten hantieren mit Blu
men und Gewächsen.

Die Funktion des Kästchens konnte bis
her nicht eindeutig geklärt werden. 
Wahrscheinlich war es zunächst ein Be- man über den nachträglich eingesetzten j £)je Fayencen sind Zeugnisse für. den

: «Dekorationsmaler» Jauslin, der sich 
sehnlichst wünschte, «Kunstmaler» zu 
werden und diesem Ziel schon ein Jahr 
später mit der Übersiedelung nach 
Stuttgart im Jahre 1870 wesentlich nä
her rückte. Die beiden Objekte bezeu- 

! gen ausserdem - allerdings aus ihrem

hälter für grosse Blumentöpfe.Diese Hahnen anzapfen konnte. Jetzt erst er- 
Deutung legen die Bilder auf den Ka- hielt das kleine Möbel den aus anderem 
cheln nahe, denn auf drei Kacheln ist Holz gefertigten Deckel.
gerade solch ein Kästchen - ebenfalls Die ursprüngliche Herkunft dieses 
mit Kacheln, mit Füssen und gedrech- Stücks ist leider unbekannt. Wahr
selten Spitzen an den Ecken-zu sehen. scheinlich stand es zunächst einmal in 
Die Putten sind damit beschäftigt, diese der Veranda oder Diele eines hablichen
Kästchen mit allerlei exotischen Pflan- städtischen Bürgerhauses, später, als I Zusammenhang gerissen - ein Stück 
zen zu füllen oder sie haben es bereits Wasser- oder Mostspender, vielleicht in ! Wohnkultur der Gründerzeit. Die Mu- 
getan. einem Wohnraum. Nach der Jahrhun- t seumskommission ist dankbar, dass ihr
Erst später, so die Annahme, erhielt das dertwende mag es bereits als kurioses . der Erwerb dieser Stücke ermöglicht 
Kästchen die.. Aufgabe, ein Behältnis Möbel ohne eindeutige Funktion «her- wurde. H. Gantner
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Gysins weitergeben.

von 1,4.00 bis 21.00 Uhr, am Sonntag

S2H26-3

kommission stehen bereitwillig für Aus
künfte zur Verfügung.
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I Benjamin Meyer überreicht Paul Gysin 
! den Erlös von «Diräkt us Muttenz».
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Gemeinderat Rolf Kilchenmann dankt dem Ehepaar Jbos-Jauslin namens der Ge- I 
meinde, während Flötistinnen der Jugendmusikschule festliche Musik spielen.
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Präsident dieser Veranstaltung, die will- «Diräkt us Muttenz» den Dank Paul 
Eine Spende zum Jubiläum kommene Gelegenheit, das Verspre- : Gysins weitergeben.
Wir haben schon verschiedentlich dar- chen der Vereinsmitglieder einzulösen.j 
auf hingewiesen, dass die Mitwirkenden Er konnte Paul Gysin einen Scheck von1 i 
an der Fernsehsendung «Diräkt us Mut- über 8500 Franken überreichen mit dem ■ Die Puppenausstellung im Gemeinde- 
tenz» vom 28. Mai 1982 beschlossen hat- Glückwunsch zum Jubiläum und den haus ist noch bis Sonntag geöffnet und 
ten, einen eventuellen Erlös aus dem besten Wünschen für das Gedeihen des ; zwar heute Freitag und morgen Samstag 
Volksfest der Museumskommission für Ortsmuseums. Diese spontane Geste < - 
die Bedürfnisse des Ortsmuseums oder wurde vom Obmann der Museumskom- von 10.00 bis 12.00 und von 14.00 bis 
des im Entstehen begriffenen Bauern- mission herzlich verdankt und wir ■ 18.00 Uhr. Mitglieder der Museums
hausmuseum zukommen zu lassen. Die : möchten auf diesem Wege jedem Pro-

• Vernissage bot Benjamin Meyer, OK-, grammteilnehmer und jedem Helfer bei

■

■ A - / ■



vom Weizen trennte: Mit dem Hoch-
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Feld, mit Lichtem», erklärte Paul 
Gysin. Daraufhin zeigten die beiden

Wie aus Leinsamen ein Tischtuch entsteht
Der Arbeitstag im Muttenzer Bauernmuseum wartete erneut mit viel Nostalgie auf. Der Dreschflegel kam ebenso zum Einsatz wie Gross
mutters altes Spinnrad.f

1
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Muttenz, bg. Zu den eindrücklichsten 
Reiseerfahrungen aus fernen Ländern 
gehört das Erleben, wieviel Zeit und 
Energie Menschen anderswo auf
wenden müssen, um sich ihr einfaches 
tägliches Essen und Kleidung zu be
schaffen. Dass aber noch für unsere 
Gross- und Urgrosseltern ein Stück 
Brot eine Kostbarkeit war - weil 
mühsam erarbeitet -, wird oft verges- >- 
sen. Am diesjährigen Arbeitstag im x 
Bauemhausmuseum Muttenz zeigten : X 
heutige Grossväter, wie sie als junge 
Burschen beim Komdreschen mithel
fen mussten.

Im Originalhcmd vom Tschudy- 
Däni, dem letzten Bauern des heuti
gen Museums, schwang der 83jährige 
ehemalige Lehrer Paul Gysin zusam
men mit seinem Kollegen Willi den 
Dreschflegel auf die Weizengarben 
herunter. «Eins, zwei, drei, vier», zähl
te eine ebenfalls betagte Zuschauerin

nicht wieder!» «Was die Bauern frü
her in drei bis vier Wochen Ernte 
im Sommer und sechs bis acht Wo
chen Drescharbeit im Spätherbst er-

äw® «sw»
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■ werfen der Körner in der geflüchteten ■/? 
«Wanne» oder, später, mit der «Rönd- 
le», einer Schüttelmaschine mit inte- : 
griertem Windrad.

Auf dem Dachboden surrte der
weil Lucie Burris Spinnrad. Zu ih- , 
ren schönsten Kindheitserinnerungen 
gehört, wie sie als Primarschülerin . 
von ihrer Grossmutter spinnen lernte. ; , 
Zwar konnte Lucie Burri, ältestes 
Kind einer armen Geissbauemfamilie, ? 
nicht Handarbeitslehrerin werden, wie 
sie es wünschte, doch hat sie sich 
zeitlebens die Liebe zu alten Hand
arbeitstechniken bewahrt und viele 
Kenntnisse darin erworben. «Das Spin- .• 
nen läuft am besten, wenn man dazu 
plaudert und sich Geschichten erzählt», 
schmunzelte Frau Burri und zeigte, wie • . 
man aus einem Büschel Wolle ein klei
nes Dreieck formt und daraus der Faden 
entsteht

Ein ungewöhnliches Experiment 
aber hat Lucie Burri im vergangenen 
Jahr mit ihren eigenen Enkeln gewagt. 
Auf sechs Quadratmetern Muttenzer 
Boden pflanzten sie Flachs an, 
«steckelten» ihn, damit er bei Regen 
nicht am Boden liege, erfreuten sich an 

 den blauen Blüten und rupften die rei
fen Pflanzen ganz aus. Die kleinen Gar
ben 'wurden getrocknet, geröstet und 
mit dem Kamm geriffelt, damit die 
Frucht vom Stengel abfiel. Der wurde 
alsdann auf dem Brechbock gequetscht <• " 
und auf dem spitzen Metalligel ’ 
gebächelt, bis nur noch feiner Flachs

t... übrig war - nebst frischem Leinsamen. ... ;j-. 
i' 1 Eine 85jährige Frau übernahm dann das

iL schwierige Spinnen, und die Weberei in ?. '
VJä Zäziwfl webte den Faden zu einem ’ ‘ 

wunderschön natürlichen, sechs Qua- ' 
dratmeter grossen Tischtuch - so gross : 
wie einst das Feld der Burri-Grosskin- 
der.

Von alten Zeiten kündeten auchPW
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Nostalgie im Muttenzer Bauernmuseum: Das alte Spinnrad ...
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dazu, «ja, das ist schon, das kommt ... und der Dreschflegel.

arbeiteten, erledigt heute ein Mäh
drescher in zwei bis drei Stunden. 
Sogar nachts fahren sie heute aufs
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das duftende Brot im Holzbackofen, der 
Most-Presser und der Sauerkrautma-
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eher, das Publikum staunte und genoss 
die Versuecherli ebenso wie die Begeg- 
nung mit der (guten?) alten Zeit, oft 
auch mit den eigenen Wurzeln. Der 
Museumskommission unter Jacques 
Gysin gebührt grosse Anerkennung, 
dass der Arbeitstag jeweils am letzten 
Samstag in den Herbstferien inzwi- 

o.__  sehen liebe Tradition im Bauernhaus- 
Drescher auch noch, wie man die Spreu museum geworden ist.

Feld, mit Lichtem»,
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20 Jahre Ortsmuseum in Muttenz

das Museum die ortskundliche und die 
naturkundliche Sammlung. Im Dach
geschoss war die von alt Brunnmeister

Albert Müller betreute Sammlung 
landwirtschaftlicher Geräte zu finden.
Am 18. August 1984 wurde am Ober
dorf 4 auf Initiative von Hans Bandli 
und Albert Müller das Bauernhaus- 
Museum eröffnet, mit einer Fundgru
be an landwirtschaftlichen Geräten.

gen. mit welch primitiven Mitteln die 
Landwirte in früheren Jahren auskom
men mussten.
Zum zwanzigjährigen Bestehen des

Das Muttenzer Ortsmuseum ist jeweils am 
letzten Sonntag im Monat von 10 bis 12 
und von I4 bis 17 Uhr geöffnet.

dessen Gedenken auch die Muttenzer 
Kunsthistorikerin Hildegard Gantner 
eine Schrift verfasste, und im Jahre 
1991 aus Anlass des Jubiläumsjahres 
700 Jahre Schweizer Eidgenossen
schaft.

Das zehnjährige Bestehen wurde mit 
einer grossen Puppenaysstellung ge
feiert. Weitere wichtig Ausstellun
gen: «gezeichnet und vermessen» und 
die Ausstellung von Kavallerieunifor
men, die der verstorbene Tierarzt 
Werner Strub gesammelt hatte.

Die dritte Abteilung ist Architekt 
Werner Röthlisberger gewidmet, dem 
Planer des Ortsmuseums und dem 
Zeichner geschichtlicher, heimatkund
licher und handwerklicher Begeben
heiten. Zu den Prunkstücken des Orts
museums gehören auch zwei Arbeiten 
von Werner Röthlisberger: «Sonnen- 
auf- und Sonnenuntergang in den 
Jahreszeiten - gesehen vom Dach des 
Hinterzweien-Schulhauses» und 
«Darstellungen aus der Alemannen
zeit».

kumentation über das Leben und 
Schaffen des Muttenzer Kunstmalers. 
Ein Zimmer war dem Lokalhistoriker 
und alt Schatzungsbaumeister Jakob Die zweite Abteilung befasst sich mit 
Eglin gewidmet. Ebenso beherbergte den Aktivitäten im Ortsmuseum und 

erinnert an die zweimalige Umgestal
tung des Karl-Jauslin-Museums: 1979 
zum 75. Todestag des Kunstmalers, zu

Ein informativer Blick in die Vergangenheit
Zum zwanzigjährigen Bestehen des Muttenzer Dorfmu
seums hat der langjährige Obmann der Museumskommissi
on, Paul Gysin, eine repräsentative Ausstellung gestaltet. 
Darin wird an die Gründer und an den Architekten erinnert 
und die Ausstellungsarbeit vorgestellt. 
Muttenz, fsn. Vor 20 Jahren, genauer 
am 3. Dezember 1972, wurde das 
Ortsmuseum Muttenz gegründet. Max 
Ramstein, Nachlassverwalter der 
Sammlung des .Muttenzer Kunst
malers Karl Jauslin, Sekundarlehrer 
Hermann Kist und Hans Bandli, der 
langjährige Präsident der Gesellschaft Ziel dieses Museums ist es. aufzuzei- 
für Natur- und Heimatkunde, waren 
die Personen, die sich für ein Ortsmu
seum eingesetzt hatten. Die Räumlich
keiten im Obergeschoss des Feuer- _
wehrmagazins gestaltete der Architekt Ortsmuseums im Obergeschoss des 
Werner Röthlisberger. Feuerwehrmagazins hat der langjähri-
Eingerichtet wurde das Karl-Jauslin- ge Obmann der Museumskommission, 
Museum mit einer umfangreichen Do- Paul Gysin, eine Jubiläums-Ausstel

lung gestaltet, in der im ersten Teil an 
die drei Gründer und Initianten erin- 

’nert wird.
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«Mannhafter» Zuwachs im Ortsmusenm Muttenz

Das Orlsmuscum Mut lenz ist jeweils am er
sten Sonntag des Monats geöffnet.

Sir
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asm. Am vergangenen Samstagnachmittag 
fand eine Vernissage eigener Art statt, galt es 
doch eine Ausstellung historischer bis moder
ner Kavallerieuniformen zu eröffnen. P. Gysin, 
Obmann der Museumskommission, konnte ne
ben dem Donator, Werner Strub, Tierarzt, sei-

■ ne Familie, alt Kreiskommandant M. Jen ne, 
’ eine Gruppe aller Troupiers sowie eine Dele

gation des Gemeinderates Muttenz begrüssen 
Nach einer Dankadresse und Würdigung der

: geschenkweise überlassenen neun Uniformen 
samt deren Bewaffnung, berichtete Werner 
Strub über die Entstehung seiner Sammlung, 
die bereits in seiner Jugend, in Form von Uni
formen seines Grossvaters Gestalt annahm.

■ Später kamen dann diejenigen seines Vaters,
■ die eigenen und zum Schluss die seines Sohnes 

: dazu ■— also vier Generationen Strub aus Mut
tenz. Mit grossem Einsatz war es dem Donator 
möglich, alle ausgestellten Uniformen in ori-

i ginalgetreuer Ausführung zu komplettieren, urn 
1 ein genaues Bild der Guiden und Dragoner, 

Ordonnanz 1868 bis 1958, darstcllen zu können.

Die Ausstellung besteht meist aus Doppelgrup- 
pen: Kommandant plus Offizier beziehungs
weise Fourier, was dem Ganzen einen besonde
ren Beiz gibt. Nach eingehender Erläuterung 
am Objekt durch den Donator selbst, was zu 
manchen Intermezzi aus vergangenen Dienst
tagen seiner Kameraden führte, stattete Ob
mann P. Gysin den Dank des Museums ab und 
konnte als kleine Gegenleistung eine Baselbie
ter Glasscheibe überreichen. Zum Abschluss 
der würdigen Uebergabel'eier gab Dr. A. Wel
ler als Präsident der Gesellschaft für Natur- 
und Heimatkunde Muttenz, die sozusagen in 
Personalunion mit dem Museum steht, seiner 
Freude über den namhaften Zuwachs Aus
druck und dankte seinerseits Werner Strub 
für seine Ortsverbundenheit, Noch sass man 
einige Zeit beisammen und frischte Dienst- 
und Reitererlebnisse auf.
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Vitrinenausstellung des Muttenzer Heimatmuseums

Verdienste um den Ortskern

. Mittwoch, 30. Dezember 1987

^4«
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. In einem Druck wird in der Vitrine sechs das Bild von Kunstmaler Karl Jauslin 
«Der Nonnenraub im Kloster Engental» präsentiert. Foto ehr i

. fsn. Schon seit einigen Jahren stellt die 
Filiale Muttenz von Coop Basel ACV 
seine sechs Vitrinen dem Muttenzer 
Ortsmuseum zu Ausstellungszwecken 
zur Verfügung. Diese Ausstellungen 
werden jeweils gestaltet von Museums- 

. Obmann Paul Gysin.
Am 2. März 1987 verstarb Architekt 
Werner Röthlisberger, eine Persönlich
keit, die sich für die Erhaltung eines in
takten Dorfkernes von Muttenz ein
setzte. In einer Vitrine wird ein für das 
Jahr 1988 erschienener Wanderkalen- 
der mit Zeichnungen von Werner 
Röthlisberger zu Sehenswürdigkeiten 
in der Gemeinde präsentiert. Eine wei
tere Vitrine enthält Texte von Werner 

i Röthlisberger zur baulichen Gestal
tung von Muttenz und der Verwirk
lichung der entwickelten Ideen.
Gleichzeitig wird auf die Ausstellung 
von 1949 aus Anlass der Gründung der 

• Gesellschaft für Natur- und Heimat
kunde «Muttenz - unser Dorf, unser 

' Stolz» hingewiesen, für welche Werner 
Röthlisberger eine heute noch vielbe

achtete Schrift verfasste, die auf die 
Schönheiten von Muttenz aufmerksam 
macht.
Grosse Verdienste erwarb sich Werner 
Röthlisberger als Architekt und viele 
seiner Grundsätze wurden in die Bau
ordnung von Muttenz aufgenommen. 
Schliesslich werden auch Photos von 
Bauten, welche Architekt Werner 
Röthlisberger in Muttenz verwirklichte 
gezeigt.
Daneben sind in der aktuellen Ausstel
lung weitere Muttenzer-Themen darge- . 
stellt. Im Gebiet Feldreben in Muttenz 
stand bis ins 3. Jahrhundert eine 
Gallo-römische Villa, die bei einem 
Alemannen-Einfall zerstört wurde. 
Eine Fotografie zeigt das von Gusti 
Frei erstellte Modell der Villa und aus
gestellt sind zahlreiche Fundgegen
stände wie Ziegel, Bodenplatten und 
Wandputz.
Die fünfte Vitrine befasst sich mit 
einem der Wahrzeichen von Muttenz, 
der aus dem 12. Jahrhundert stam
menden Dorfkirche St. Arbogast und

im 15. Jahrhundert aufgehoben wurde, 
zum Gegenstand. Zeichnerisch festge- 
halten sind Rekonstruktionsversuche 
nach Ausgrabungen des verstorbenen 
Muttenzer Lokalhistorikers Jakob 
Egglin.

• zeigt als Fundgegenstände ein Weih
wasserbecken, einen glasierten Turm
ziegel und eine Führung aus Glas für

; das Glockenseil.
Vitrine sechs hat das im 13. Jahrhun
dert gegründete Kloster Engental, das

r~ -
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Gedenkstein für den Kunstmaler Karl Jauslin
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Sp. Vor 75 Jahren, am 12. Oktober 1904, 
starb der Mut lenzer Kunstmaler und Dichter 
Karl Jauslin. Am vergangenen Freitag wurde 
auf Initiative von alt Lehrer Paul Gysin an 
seiner ehemaligen Wohnstätte ein Gedenkstein 
enthüllt. Zu dieser schlichten Feier hatten sich 
zahlreiche Gäste eingefunden. so vor allem der 
Gemcindcral mit Gemeindepräsident Fritz 
Brunner an der Spitze.

Nach Fanfarenklängen war es Paul Gysin, 
der im Namen der Gemeindebehörden und des 
Ortsmuseums einen herzlichen Willkommgruss 
entbot. Im Jahre 1953 wurde das Wohnhaus an 
der Burggasse abgerissen und die Gemeinde 
erstellte einen parkähnlichen Aufenthaltsplatz 
mit Ruhebänken. Hier an dieser Stelle sollte 

, nun ein Gedenkstein au fges teilt werden, der an 
das Wirken dieses grossen Sohnes der Ge
meinde Muttenz erinnert. Wir werden an
lässlich einer nächsten Ausstellung Gelegen
heit haben, auf das künstlerische Schaffen von 
Karl Jauslin zurückzukommen.

Unter grosser Spannung vollzog Gemeinde
rat Rolf Kilchenmann in seiner Eigenschaft als 
zuständiger Departementsvorsteher die Enthül
lung des Gedenksteines, der von Peter Mesmer 

| entworfen und von ihm in der Bildhauerei
werkstatt Karl Schellenberg gestaltet wurde. 
Es ist ein einfacher Stein, der dem «Schöpfer 
der Bilder aus der Schweizer Geschichte» 
gewidmet ist. Rolf Kilchenmann dankte dem 
Initianten Paul Gysin, aber auch der Gesell
schaft für Natur- und Heimatkunde für ihre 
wohlwollende Unterstützung. Aus Anlass des 
Todestages wurde auch auf dem Grab von Karl 
Jauslin bei der Kirche eine Blumenschale de
poniert.

Zum Thema «Des Künstlers Heim» sprach 
Frau Hildegard Gantner, die von den Lebens
gewohnheiten und dem Lebensstil des Künst
lers zu berichten wusste, vor allem über sein 
Wirken in der Lebensgemeinschaft mit seinen 
beiden ledigen Schwestern. Karl Jauslin starb 
an den Folgen eines Schlaganfalles, den er bei 
der Einweihung des Bauernkricgdenkmales in 
Liestal erlitten halle. Mit den Trompeten
klängen des Multcnzer Liedes fand die ein
drucksvolle Feier einen würdigen Abschluss.
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.: Lebendiges Bauernhausmuseum Muttenz

Bauern jeweils vor ihren Drescharbei-

Ü
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Sfilung Dienstag, 3. November 1987

sitze der Familie Tschudin - daher der 
Name. Unter der Leitung der Mu
seumskommission und der Gesell
schaft für Natur- und Heimatschutz 
hat die Gemeinde Muttenz das Haus 
wieder in den ursprünglichen Zustand 
versetzt.
Jeweils am ersten Sonntag der Monate 
April bis Oktober ist das Museum ge
öffnet. Neben den wirklichkeitsnah 
hergerichteten Räumen können auch 
viele Werkzeuge des bäuerlichen All-

wl

I

Wer mit dem Dreschflegel umgehen kann, muss nicht notwendigerweise auch 
selbst ein Flegel sein. Im Gegenteil: Auch für diese aus der Mode gekommene 
Arbeit braucht es viel Gefühl. Fotos tz

wohlausgewogenen und typischen 
Muttenzer Bauernhauses. Es stammt 
vermutlich aus dem 14. Jahrhundert, 
wird erstmals 1444 urkundlich erwähnt das Bild des bäuerlichen Alltags 
und stand seit 1854, bis zum Kauf 
durch die Gemeinde Muttenz, im Be- möglichst nahegebracht.

Seit 1984 besteht das Muttenzer Bau- tags besichtigt werden. Ein- bis zwei- 
ernhausmuseum. Das «Tschudihaus», mal jährlich veranstaltet die Museums
im Oberdorf 4, dient als Beispiel eines kommission einen «Tag der Arbeiten», 

und typischen wie er am letzten Samstag durchge
führt wurde. Dabei werden Haus und 
Einrichtungen zum Leben erweckt und 

_ unse
rer Vorfahren den Museumsbesuchern

So wie auf unserem Bild wurde früher der Kabis fürs Sauerkraut gehobelt. Da 
und dort soll dieses Verfahren auch heute noch angewendet werden.

I

1 weg
geblasen wird, reinigt die Röndle mit 
einem handbetriebenen Ventilator das

■ Saatgut. Hans Bandli, der Ehrenpräsi
dent der Museumskommission, weiss 
lu erzählen, dass die Bäuerinnen mit 
Öer Röndle auch ihre Haare trockne-^

^.7-? ten. L'f iÄ
&$In der Küche des Tschudihauses duf-
£‘4 Jete es am letzten Samstag hach fri- 
|:;4 Jschem Bauernbrot. Jacques Gysin, der 

als Bäcker amtete, gestand ein, dass er 
:>f£? £chon ein wenig ausprobieren und 
^••Cben müsste, bis er. mit dem Holz-.

Jbackofen zurecht kam. Rund zwölf 
?;4--Kilo Brot haben in einer Ofenladung 

' Flatz, und fünf Öfen voll knuspriges
Holzofenbrot konnten an die Mu-, 

*>j£Beumsbesucher verkauft werden. 
'j-’<X|Jef der Sauerkrautherstellung ist es 
^:4fcichtig, dass immer wieder Salz und

Wacholderbeeren zwischen den lagen- 
^•fweise. eingestampften Weisskabis ge- 
fejäreut wird. Die gefüllte Sauerkraut- 
^pffi^nde’Ayird mit' Brettern'äbgedecki, 

einem Stein beschwert wer- 
^v<Sen..’Näch fünf bis sechs Wochen ist 

Sauerkraut genussreif. Damit 
iCJ&fne unerwünschte Gärung entsteht, 
fö; puss während der Lagerung alle vier- 
<^fehn Tage das Wasser gewechselt wer- -

Schopf des Bauernhausmuseums 
patte Albert Müller eine komplette 
Bauernmosterei installiert. Der frisch 

. gepresste Süssmost konnte von den Be- 
4 , guchern degustiert werden.

4 Bauern-Alltag von anno dazumal 
. <• .Wie in vergangenen Zeiten haben sich am letzten Samstag die 
-e. fcesucher des Muttenzer Bauernhausmuseums fühlen können: 

preschen, Backen, Mosten und Sauerkraut Einmachen wurde 
? live demonstriert. Es versteht sich, dass alles ganz stilgerecht mit 
- alten Werkzeugen demonstriert wurde.
. fud. Paul Gysin und Willy Ballmer be-

’ _ • herrschen die Kunst des Dreschens 
f' inoch von ihrer Jugend her. Als man sie 

am letzten Samstag im «Tschudihaus»,
■ So der Name des Bauernhausmu-

. seums, dreschen sah und hörte, fühlte 
man sich um einige Jahrzehnte zurück-

[• :.*•• versetzt. Erst wenn die Ähren trocken 
und hart sind, kann mit Dreschen be

t' gönnen werden. Als Untergrund ist ein
I“ guter Lehmboden notwendig, weil dar

auf die Getreidekörner nicht zer
quetscht werden. Um den Scheunen
boden vor dem Dreschen spiegelglatt

h-'- zu bekommen, sollen früher einige 
Bauern jeweils vor ihren Drescharbei- 

k : . ten einen Tanzabend in ihrer Scheune 
organisiert haben.

j. ' Nach dem Dreschen muss das Korn 
: von der Spreu getrennt werden. Dies
|' geschieht entweder mit der Wanne, die 

' man heule noch vom Eierleset kennt, 
■ oder mit einem «moderneren» Gerät, 

der Röndle. Während bei der Wanne 
die Spreu vom natürlichen Wind 

■y; .. cAhlacpn wird ruiniert d?A PKndL
j.
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b sitze der Familie Tschudin - daher der 
Name. Unter der Leitung der Mu
seumskommission und der Gesell
schaft für Natur- und Heimatschutz 
hat die Gemeinde Muttenz das Haus 
wieder in den ursprünglichen Zustand 
versetzt.
Jeweils am ersten Sonntag der Monate 
April bis Oktober ist das Museum ge
öffnet. Neben den wirklichkeitsnah 
hergerichteten Räumen können auch 
viele Werkzeuge des bäuerlichen All
tags besichtigt werden. Ein- bis zwei
mal jährlich veranstaltet die Museums
kommission einen «Tag der Arbeiten», 
wie er am letzten Samstag durchge
führt wurde. Dabei werden Haus und 
Einrichtungen zum Leben erweckt und 
das Bild des bäuerlichen Alltags unse
rer Vorfahren den Museumsbesuchern 
möglichst nahegebracht.

So wie auf unserem Bild wurde früher der Kabis fürs Sauerkraut gehobelt. Da 
und dort soll dieses Verfahren auch heute noch angewendet werden.

Seit 1984 besteht das Muttenzer Bau
ernhausmuseum. Das «Tschudihaus», 
im Oberdorf 4, dient als Beispiel eines 
wohlausgewogenen und typischen 
Muttenzer Bauernhauses. Es stammt 
vermutlich aus dem 14. Jahrhundert, 
wird erstmals 1444 urkundlich erwähnt 
und stand seit 1854, bis zum Kauf 
durch die Gemeinde Muttenz, im Be-

Wer mit dem Dreschflegel umgehen kann, muss nicht notwendigerweise auch 
selbst ein Flegel sein. Im Gegenteil: Auch für diese aus der Mode gekommene 
Arbeit braucht es viel Gefühl. Fotos tz

Lebendiges Bauernhausmuseum Mut lenz

Bauern-Alltag von anno dazumal
Wie in vergangenen Zeiten haben sich am letzten Samstag die 
feesucher des Muttenzer Bauernhausmuseums fühlen können: 
Dreschen, Backen, Mosten und Sauerkraut Einmachen wurde 
live demonstriert. Es versteht sich, dass alles ganz stilgerecht mit

■ alten Werkzeugen demonstriert wurde.
> \ fud. Paul Gysin und Willy Ballmer be

herrschen die Kunst des Dreschens 
noch von ihrer Jugend her. Als man sie 
am letzten Samstag im «Tschudihaus», 
so der Name des Bauernhausmu-

’ seums, dreschen sah und hörte, fühlte 
. man sich um einige Jahrzehnte zurück

versetzt. Erst wenn die Ähren trocken 
und hart sind, kann mit Dreschen be-

- gönnen werden. Als Untergrund ist ein 
guter Lehmboden notwendig, weil dar
auf die Getreidekörner nicht zer
quetscht werden. Um den Scheunen-

' ' boden vor dem Dreschen spiegelglatt 
zu bekommen, sollen früher einige 
Bauern jeweils vor ihren Drescharbei
ten einen Tanzabend in ihrer Scheune 
organisiert haben.
Nach dem Dreschen muss das Korn 
von der Spreu getrennt werden. Dies 
geschieht entweder mit der Wanne, die 
man heute noch vom Eierleset kennt, 
oder mit einem «moderneren» Gerät, 
der Röndle. Während bei der Wanne 
die Spreu vom natürlichen Wind weg
geblasen wird, reinigt die Röndle mit 
einem handbetriebenen Ventilator das 
Saatgut. Hans Bandli, der Ehrenpräsi
dent der Museumskommission, weiss 
zu erzählen, dass die Bäuerinnen mit

, der Röndle auch ihre Haare trockne-* 
’ ten.
i\’ In der Küche des Tschudihauses duf- 

tete es am letzten Samstag hach fri-
i . Schern Bauernbrot. Jacques Gysin, der 
! • - als Bäcker amtete, gestand ein, dass er 
p:schon ein wenig ausprobieren und 
Ä’ üben musste, bis er.mit dem Holz

backofen zurecht kam. Rund zwölf
<•- Kilo Brot haben in einer Ofenladung 

.Platz, und fünf Öfen voll knuspriges 
Holzofenbrot konnten an die Mu-

if ■■ seumsbesucher verkauft werden.
der Sauerkrautherstellung ist es 

wichtig, dass immer wieder Salz und
■J.’?; Wacholderbeeren zwischen den lagen- 
^^^veise. eingestampften Weisskabis ge- 
jy/ösireutj wird. Dje gefüllte^auerkraut- 
>-<alancle wird nut'Brettern äbgedeckt,

Reiche mit einem Stein beschwert wer- 
fefe^pen. Nach fünf bis sechs Wochen ist

- ;<ias Sauerkraut genussreif. Damit 
M^jeme unerwünschte Gärung entsteht, 
: rr;‘piuss während der Lagerung alle vier- 
{jehn Tage das Wasser gewechselt wer-

; den.
I-va.*m Schopf des Bauernhausmuseums 
'-„".hatte Albert Müller eine komplette 

Bauernmosterei installiert. Der frisch 
gepresste Süssmost konnte von den Be
suchern degustiert werden.
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Seit 1984 besteht das Muttenzer Bau
ernhausmuseum. Das «Tschudihaus»,

sitze der Familie Tschudin - daher der 
Name. Unter der Leitung der Mu
seumskommission und der Gesell
schaft für Natur- und Heimatschutz 
hat die Gemeinde Muttenz das Haus 
wieder in den ursprünglichen Zustand 
versetzt.
Jeweils am ersten Sonntag der Monate 
April bis Oktober ist das Museum ge
öffnet. Neben den wirklichkeitsnah 
hergerichteten Räumen können auch 
viele Werkzeuge des bäuerlichen All
tags besichtigt werden. Ein- bis zwei
maljährlich veranstaltet die Museums
kommission einen «Tag der Arbeiten», 
wie er am letzten Samstag durchge
führt wurde. Dabei werden Haus und 
Einrichtungen zum Leben erweckt und 
das Bild des bäuerlichen Alltags unse
rer Vorfahren den Museumsbesuchern 
möglichst nahegebracht.

i und typischen 
Muttenzer Bauernhauses. Es stammt 
vermutlich aus dem 14. Jahrhundert, 
wird erstmals 1444 urkundlich erwähnt 
und stand seit 1854, bis zum Kauf 
durch die Gemeinde Muttenz, im Be- 
gh ■

. „ mit dem Dreschflegel umgehen kann, muss nicht notwendigerweise auch
gepresste Süssmost konnte von den Be- selbst ein Flegel sein. Im Gegenteil: Auch für diese aus der Mode gekommene 
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live demonstriert. Es versteht sich, dass alles ganz stilgerecht mit 
? alten Werkzeugen demonstriert wurde.
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? . seums, dreschen sah und hörte, fühlte 
man sich um einige Jahrzehnte zurück
versetzt. Erst wenn die Ähren trocken 

' und hart sind, kann mit Dreschen be- 
ji • gönnen werden. Als Untergrund ist ein 
j; ■ guter Lehmboden notwendig, weil dar-

... auf die Getreidekörner nicht zer-
<. _ quetscht werden. Um den Scheunen-
'boden vor dem Dreschen spiegelglatt f
r. izu bekommen, sollen früher einige 

Bauern jeweils vor ihren Drescharbei-
, ten einen Tanzabend in ihrer Scheune

i organisiert haben. fc "
, “ Nach dem Dreschen muss das Korn
! yon der Spreu getrennt werden. Dies

' geschieht entweder mit der Wanne, die
' man heute noch vom Eierleset kennt, 
oder mit einem «moderneren» Gerät, 
der Röndle. Während bei der Wanne 
die Spreu vom natürlichen Wind weg- 

: geblasen wird, reinigt die Röndle mit 
: feinem handbetriebenen Ventilator das 

'v’- Saatgut. Hans Bandli, der Ehrenpräsi- 
j > ’ öent der Museumskommission, weiss

•-< her Röndle auch ihre Haare trockne-1- 
Jen.

.<jchem Bauernbrot. Jacques Gysin, der 
als Bäcker amtete, gestand ein, dass er 

g'jjf'gchon ein wenig ausprobieren und 
■X^jüben musste, bis er.mit dem Holz- 
W packofen zurecht kam. Rund zwölf 
'^Kilo Brot haben in einer Ofenladung 

und ftmf Öfen voll knuspriges 
^^.Holzofenbrot konnten an die Mu- 
^^Jeumsbesucher verkauft werden.

der Sauerkrautherstellung ist es 
>«.<»dchtig, dass immer wieder Salz und 

?:AVacholderbeeren zwischen den lagen- 
eingestampften Weisskabis ge- 

^WjÄreut-wird. Die gefüllte Sauerkraut- 
ß^nde’^ird nut^Bkettern" abgedeckt, ; 

t;«®elcheTmit einem Stein beschwert wer- 
I^jen/Näch fünf bis sechs Wochen ist 

Sauerkraut genussreif. Damit 
//ij'eme unerwünschte Gärung entsteht, 
*■^fmüss während der Lagerung alle vier- 
< j^ftfehn Tage das Wasser gewechselt wer- ■ 
fcvöen.
^£|m Schopf des Bauernhausmuseums 
.f^patte Albert Müller eine komplette 

jBauernmosterei installiert. Der frisch

juchern degustiert werden.
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r £u erzählen, dass die Bäuerinnen mit .OÄ
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In der Küche des Tschudihauses duf-
!■ Schern Bauernbrot. Jac^ue^Gvsim der S° U,^-rem B^^rde früher der Kabis fürs Sauerkraut gehobelt. Da

und dort soll dieses Verfahren auch heute noch angewendet werden.
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Heimatkunde von Muttenz 1863
Geschichtliche Quellen erschlossen
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Heimatkunde von Muttenz, Heft 1 der 
Muttenzer Schriften, herausgegeben 
vom Gemeinderat Muttenz 1987. 64 
Seiten, mit 15 zeitgenössischen Illustra
tionen. Preis Fr.J®.-, erhältlich bei der 
Gemeindeverwaltung.

war wohl ein Anliegen von Hildegard 
. Gantner — konnten auf diesem Weg ge- 
• schichtliche Muttenzer Quellen er

schlossen werden. Tatsächlich wurden 
in den letzten Jahrzehnten für keine wis
senschaftliche Arbeit an der Uni Basel 
Muttenzer Quellen benutzt. Aus dieser 
Sicht konnte nun eine Lücke geschlos
sen werden.

. Die Heimatkunde von 1863, dies sei be- 
! tont, ist kein hieb- und stichfestes Ge

schichtswerk. Vor allem der auf dem
■ Wissensstand im 19. Jahrhundert grün-

matkunde von 1863 als erstes Heft der dörfliche Zusammenleben. 
«Muttenzer Schriften»? Zum einen ist
dies die erste Gesamtdarstellung unse- Zur Entstehung der Heimatkunde von 
rer Gemeinde, zum andern - und dies 1863

Das im Staatsarchiv in Liestal verwahrte 
Manuskript ist die erste Gesamtdarstel
lung unserer Gemeinde. Den Auftrag, 
eine Heimatkunde zu verfassen, erhiel
ten die drei Muttenzer Lehrer vom Ba
selbieter Lehrerverein, welcher im Hin
blick auf eine geplante Schulausstellung 
des Schweizerischen Lehrervereins ein 
monumentales Werk schuf: die Heimat
kunde von Baselland - eine Sammlung 
von Heimatkunden aus 63 Gemeinden. 
Die Ausstellung kam nicht zustande,

1 und die handgeschriebenen Heimat-dende h.stonsche und naturw.ssen- kunden stande^ zunachst in der Kan.
tonsbibliothek den Benützern zur Ver- i 
fügung bevor sie im Staatsarchiv ver
wahrt wurden. In jüngster Zeit haben 
verschiedene Gemeinden ihre Heimat
kunde von 1863 im Druck herausgege
ben um eine wichtige geschichtliche 
Quelle müheloser zugänglich zu ma
chen.

schaftliche Teil ist stellenweise fehler- 
j' haft oder durch neuere Kenntnisse 
i überholt. Trotz dieser Einschränkung 
( beeindruckt das umfassende Wissen der 
| drei Autoren unter Berücksichtigung 
I ihrer recht lückenhaften Lehrerausbil- 
' düng. Hildegard Gantner ist es nach 
| eingehenden Recherchen gelungen, die 

drei Dorfschullehrer Johannes Tschu- 
;.din (1821-1899), Heinrich Hauser

4: - -------------- ‘-----------------------

kürzlich erschienen als Heft 1 der «Mut- mut, Krankheit und Tod verursachten, 
tenzer Schriften». Sie ergänzen somit das in der Heimat- Hervorragende Persönlichkeiten (er-
Die Frage ist berechtigt: warum die Hei- künde eher harmonisch geschilderte wähnt werden Schlüsselwirt Johann 

- -- - - Mesmer, Pfarrer Johannes Schmid und
Dr. Ludwig Gass, Arzt und Gemeinde
präsident).
Johann Jakob Meyer verdanken wir die 
Schilderung des aktuellen Dorflebens. 
Hildegard Gantner bedauert in ihrer 
Einführung, dass dieser Teil der Hei
matkunde etwas dürftig ausgefallen ist, 
und schreibt dies persönlichen Schwie
rigkeiten Meyers sowie den heftigen po
litischen Auseinandersetzungen um die 
Verfassungsrevision zu.
Für den nicht nach historischen Hinter
gründen forschenden Leser ist dieser 
Teil der Heimatkunde wohl der interes
santeste. Meyer beschreibt das Dorf 
und die Höfe, die Zahl der Bewohner 
und deren Beschäftigung, das Dorf als 
Teil des Bezirks, die Familiengemein
schaft und die Zahl der Geschlechter, 
schildert Nahrung und Kleider des Ein- 

, zelnen, das Vereinsleben, und schliesst 
I mit der Legende des heiligen Arbogast. 
! Hierzu ein Hinweis auf die einleitende 
Bemerkung, die Heimatkunde 1863 
stütze sich nicht in jedem Fall auf ver- 

' bürgtes Wissen. Meyer schreibt in dem 
der Kirche gewidmeten Abschnitt: 
«Über dem Thore am untern Thurme ist 
das Bild des heiligen St. Arbogast, Bi
schof zu Strassburg und ehemaliger 
Schutzpatron der Kirche, angebracht». 

e ▼ I .I.IVULV TT ViVU WV UOl.

Folge hatte. Der von Heinrich Hauser ■ das Münchwappen handelt.

, Aus dem Inhalt
Die drei Muttenzer Lehrer teilten die 
Arbeit nach Kapiteln unter sich auf, was 
verschiedentlich Wiederholungen zur ( H^uTeTelsTmTn, d7s?e7^ 
Folge hatte. Der von Heinrich Hauser • das Münchwappen handelt.
verfasste geschichtliche Teil fiel am um- dieser Einschränkung bietet die 
fangreichsten aus und wirkt stellenweise | jjejmatkunde von Muttenz 1863 eftie 
recht langatmig. Fülle interessanter Informationen, die
Johannes Tschudin beschreibt die Lage i jn vje]en Bereichen ein treffendes Bild 
des Bannes und dessen Grenzen, Blick der yßrha]tnisse in unserer Gemeinde 

; nach Innen, Teile des Bannes, und die ; vor ^25 Jahren zeichnen.
Bodenbeschaffenheit. Aus der Feder 
von Heinrich Hauser stammen die Ka-

i -on. - Angeregt hat sie die Museums- (1828-1902) und Johann Jakob Meyer pitel Witterungsverhältnisse, Naturer- 
kommission, finanziert hat sie die Ge- (1816-1891) dem Leser näher zu brin- Zeugnisse, Geschichte, Von der Kirche 
meinde, doch möglich wurde sie erst gen. Die überlieferten Nachrichten ver- zu Muttenz, Das Rothhaus, Das Kloster

i dank der aufwendigen Arbeit von Hil- mitteln zwar nur ein bruchstückhaftes Engenthal, Die St. Jakobs-Schanze, 
degard Gantner: die Herausgabe der Bild von deren Leben, lassen aber die Die Dingstätte, Ansprüche an das Sie- 
«Heimatkunde von Muttenz 1863», Nöte erahnen, welche Zwietracht, Ar- chenhaus zu St. Jakob, Bruchstücke ge- 
kürzlich erschienen als Heft 1 der «Mut- mut, Krankheit und Tod verursachten, schichtlicher Denkwürdigkeiten sowie
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verschiedene Gemeinden ihre Heimat
kunde von 1863 im Druck herausgege
ben um eine wichtige geschichtliche 
Quelle müheloser zugänglich zu ma
chen.

Heimatkunde von Muttenz, Heft 1 der 
Muttenzer Schriften, herausgegeben 
vom Gemeinderat Muttenz 1987. 64 
Seiten, mit 15 zeitgenössischen Illustra
tionen. Preis FrJG.-, erhältlich bei der 
Gemeindeverwaltung.

Aus dem Inhalt
Die drei Muttenzer Lehrer teilten die 
Arbeit nach Kapiteln unter sich auf, was 
verschiedentlich Wiederholungen zur j Heute Weiss man, dass es sich dabei um.
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Trotz dieser Einschränkung bietet die 
| Heimatkunde von Muttenz 1863 eftie 

recht langatmig. Fülle interessanter Informationen, die
Johannes Tschudin beschreibt die Lage jn vjejen Bereichen ein treffendes Bild 
des Bannes und dessen Grenzen, Bhck der Verhältnisse in unserer Gemeinde 

! nach Innen, Teile des Bannes, und die i vor 125 Jahren zeichnen.
Bodenbeschaffenheit. Aus der Feder
von Heinrich Hauser stammen die Ka- •

j Heimatkunde von Muttenz 1863

war wohl ein Anliegen von Hildegard 
, Gantner - konnten auf diesem Weg ge- 
I schichtliche Muttenzer Quellen er

schlossen werden. Tatsächlich wurden 
in den letzten Jahrzehnten für keine wis
senschaftliche Arbeit an der Uni Basel 
Muttenzer Quellen benutzt. Aus dieser 
Sicht konnte nun eine Lücke geschlos
sen werden.

; Die Heimatkunde von 1863, dies sei be- 
: tont, ist kein hieb- und stichfestes Ge

schichtswerk. Vor allem der auf dem 
, Wissensstand im 19. Jahrhundert grün-

Mesmer, Pfarrer Johannes Schmid und 
Dr. Ludwig Gass, Arzt und Gemeinde
präsident).
Johann Jakob Meyer verdanken wir die 
Schilderung des aktuellen Dorflebens. 
Hildegard Gantner bedauert in ihrer 
Einführung, dass dieser Teil der Hei
matkunde etwas dürftig ausgefallen ist, 
und schreibt dies persönlichen Schwie
rigkeiten Meyers sowie den heftigen po
litischen Auseinandersetzungen um die 
Verfassungsrevision zu.
Für den nicht nach historischen Hinter
gründen forschenden Leser ist dieser 
Teil der Heimatkunde wohl der interes
santeste. Meyer beschreibt das Dorf 
und die Höfe, die Zahl der Bewohner 
und deren Beschäftigung, das Dorf als 
Teil des Bezirks, die Familiengemein
schaft und die Zahl der Geschlechter, 
schildert Nahrung und Kleider des Ein- 

. zelnen, das Vereinsleben, und schliesst 
mit der Legende des heiligen Arbogast.

1 Hierzu ein Hinweis auf die einleitende 
Bemerkung, die Heimatkunde 1863 
stütze sich nicht in jedem Fall auf ver- 

' bürgtes Wissen. Meyer schreibt in dem 
der Kirche gewidmeten Abschnitt: 
«Über dem Thore am untern Thurme ist 
das Bild des heiligen St. Arbogast, Bi
schof zu Strassburg und ehemaliger 
Schutzpatron der Kirche, angebracht».
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Folge hatte. Der von Heinrich Hauser ■ das Münchwappen handelt.
verfasste geschichtliche Teil fiel am um- -protz dieser Einschränkung bietet die 
fangreichsten aus und wirkt stellenweise | Heimatkunde von Muttenz 1863 eine

dende historische und naturwissen
schaftliche Teil ist stellenweise fehler-

• haft oder durch neuere Kenntnisse
I hterha“' JdOtZ whränkU7g wahrt wurden. In jüngster Zeit haben
i beeindruckt das umfassende Wissen der __

drei Autoren unter Berücksichtigung
| ihrer recht lückenhaften Lehrerausbil- 
; düng. Hildegard Gantner ist es nach
| eingehenden Recherchen gelungen, die 
. drei Dorfschullehrer Johannes Tschu-

■; din (1821-1899), Heinrich Hauser

-on. - Angeregt hat sie die Museums- (1828-1902) und Johann Jakob Meyer pitel Witterungsverhältnisse, Naturer- 
kommission, finanziert hat sie die Ge- (1816-1891) dem Leser näher zu brin- Zeugnisse, Geschichte, Von der Kirche 
meinde, doch möglich wurde sie erst gen. Die überlieferten Nachrichten ver- zu Muttenz, Das Rothhaus, Das Kloster 

• dank der aufwendigen Arbeit von Hil- mitteln zwar nur ein bruchstückhaftes Engenthal, e Die St. Jakobs-Schanze, 
degard Gantner: die Herausgabe der Bild von deren Leben, lassen aber die Die Dingstätte, Ansprüche an das Sie-degard Gantner: die Herausgabe der Bild
«Heimatkunde von Muttenz 1863», Nöte erahnen, welche Zwietracht, Ar- chenhaus zu St. Jakob, Bruchstücke ge- 
kürzlich erschienen als Heft 1 der «Mut- mut, Krankheit und Tod verursachten, schichtlicher Denkwürdigkeiten sowie 
tenzer Schriften». Sie ergänzen somit das in der Heimat- Hervorragende Persönlichkeiten (er-
Die Frage ist berechtigt: warum die Hei- künde eher harmonisch geschilderte wähnt werden Schlüsselwirt Johann 
matkunde von 1863 als erstes Heft der dörfliche Zusammenleben.
«Muttenzer Schriften»? Zum einen ist 
dies die erste Gesamtdarstellung unse- Zur Entstehung der Heimatkunde von 
rer Gemeinde, zum andern - und dies 1863

Das im Staatsarchiv in Liestal verwahrte 
Manuskript ist die erste Gesamtdarstel
lung unserer Gemeinde. Den Auftrag, 
eine Heimatkunde zu verfassen, erhiel
ten die drei Muttenzer Lehrer vom Ba
selbieter Lehrerverein, welcher im Hin
blick auf eine geplante Schulausstellung 
des Schweizerischen Lehrervereins ein 
monumentales Werk schuf: die Heimat
kunde von Baselland - eine Sammlung 
von Heimatkunden aus 63 Gemeinden. 
Die Ausstellung kam nicht zustande, 
und die handgeschriebenen Heimat
kunden standen zunächst in der Kan- ‘ 
tonsbibliothek den Benützern zur Ver- i 
fügung bevor sie im Staatsarchiv ver-



Vitrinenausstellung des Ortsmuseums Muttenz

den Ruhestand getreten. Von ihm sind 
die Mütze und das Abzeichen als Orts
polizist ausgestellt.

meinde Muttenz und es wird auch auf 
die acht Nachbarn der Gemeinde hin
gewiesen; die Gemeinden werden mit 

. ihren Wappen dargestellt.
Im Bezirk Arlesheim sind es die Ge
meinden Arlesheim, Birsfelden und 
Münchenstein, im Bezirk Liestal die 
Gemeinden Pratteln und Frenkendorf; 
die Stadt Basel, das solothurnische 
Dörnach und die auf deutscher Seite 
liegende Gemeinde Grenzach/Wyhlen. 
Im weitern finden wir in dieser Vitrine 
auch Abbildungen von Bannsteinen 
aus dem Gemeindebann Muttenz, 
durch welche die verschiedenen Land
eigentümer kenntlich gemacht wur
den.

In früheren Jahren kannten die Haus
frauen noch Steingut- und Porzellan- 

mit verborgenen geschirr. Aus dieser Zeit zeigt eine Vi-

nen, eine Fleischplatte, Küchenbehäl
ter für Griess, Reis, Gewürze usw. ein 
«Milchbecki» zum Abrahmen der 
Milch, eine «Röschtiplatte», ein 
«Schmutzhafen» für eingesottene But
ter mit Schweineschmalz und Stein
krüge für gebranntes Wasser (lies 
Schnaps).
In einer weiteren Vitrine ist ein Artikel 
zum Thema Banntag aus der Bro
schüre «Volksbräuche und Dorfnamen 
der Vorortsgemeinde Muttenz» ausge
stellt, die Abschlussarbeit an der 
Rudolf-Steiner-Schule Basel aus dem 
Jahre 1975 von Martin Frey, Sohn von 
alt Gewerbeinspektor Hans Frey.

Nach rund 40jähriger Tätigkeit ist Gezeigt wird auch ein Ortsplan der Ge-

Zeugen früher Muttenzer Tage
fsn. Schon seit vielen Jahren stellt die Ortspolizist Karl Tschudin im Grad 
Filiale Muttenz-Dorf des Coop ACV eines^Korporals Ende August 1986 in

| beider Basel sechs Vitrinen dem am 
3. Dezember 1972 eröffneten Ortsmu
seum Muttenz zur Verfügung.
In drei Vitrinen werden derzeit zahlrei
che Zeichnungen von Werner Röthlis- 
berger zu neun Muttenzer Sagen prä-

' sentiert, die sich u.a. ir.it -.“b"“““ _
I Schätzen, verzauberten Jungfrauen, trine zahlreiche Gegenstände. So fin- 
; einer entführten Nonne, dem Heiligen den wir in dieser Vitrine Kaffeekan- 

St. Arbogast, Schutzpatron der Mut
tenzer Dorfkirche und dem Rothal- 
len-Weiher befassen.
Dokumente in einer anderen Vitrine 

: erzählen aus der Zeit, da in Muttenz
hoch Wächter beschäftigt waren. Der 
erste Wächter wird aus dem Jahre 1873 
bezeugt; namentlich sind aber erst die 
Wachter von 1879, Johann Brügger- 
Brüderlin und Johann Seiler-Tschudin 
bekannt. Ausgestellt sind Gegenstände 
des Wächters Fritz Rieser, so eine Pele
rine und ein Säbel. Gezeigt werden 
auch eine Nachiwächter-Lampe und 
Schällen, die der Wächter bei seiner 
Tätigkeit als Ausrufer benützte.
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1 Muttenzer Museen im Jahre 1985

□

i-

J

die Einreihung der verschiedenen Mo- 
' delle der Dorfbrunnen von Gustav 

Frei, die Schenkungen des «Wa.rten-

1

’ besserung der Ausstellungsräume. .
Das Bauernhaüsmuseum
An den fünf Sonntagen und den vier 
Spezialöffnungen besuchten 331 Per
sonen das Bauernhausmuseum. Recht 
rege war die Führungstätigkeit. Es gab 
nicht weniger als 41 Gruppenführun-

jh 
r

' Viele Besucher und Aktivitäten
f, fsn/1972 wurde im Obergeschoss, des ' gen, an denen '641 Personen teilnah- 

Feuerwehrmagazins das Ortsmuseum ' men. Elf Führungen waren mit Schul- 
Muttenz eingerichtet und im August klassen, die 255 Schüler vereinigten. 
1984 wurde m einem alten Bauernhaus ; Erwähnenswert auch, dass siebenmal 
im Oberdorf das Bauernhausmuseum/ eine Klassenzusammenkunft - insge-

* eröffnet. Beide Museen werden, von'/ samt 190 Teilnehmer -im Bauernhaus
ader Museumskommission betreut, die;,' museum abgehalten wurde? Ein gros- 

seit zehn Jahren von alt Primarlehrer, ser Erfolg - mit 150 Besuchern - war 
j Paul Gysin präsidiert wird. Er legte vor’der Tag der Arbeiten. Am Spinnrad 
- kurzem den Jahresbericht 1985 über wurde Wolle gesponnen, in der Trotte 
‘ die Aktivitäten der, beiden Museen vor. gemahlene Äpfel gepresst. Den Besu- 
' ' ehern wurde Most und Brot gratis an-

JJas Urismuseum geboten. Ohne dass heute aktive Bau-
Das Ortsmuseum war 1985 an zehn em im Haus wohnen, ergibt sich ein le- 

. Sonntagen geöffent und verzeichnete bendiger Einblick ins frühere bäuerli- 
' 246 Einzeleintritte. An den 14 Grup- ehe Leben und Tteiben. Der ängespro- 
t penführungen beteiligten sich 266 Per- ': chene 7hg der Arbeit soll wiederholt 

sonen, ferner gab es Führungen für ; werden. Das Bauerngärtli soll noch 
.. zwei Schulklassen und 120 Personen ^ fertig angepflanzt werden..

kamen anlässlich von fünf Klassenzu-‘ ... . '
' sammerikünften. Im Rahmen der Ge- Allgemeine Tätigkeit •
J dächtnisausstellung für den Historien-; Die Öffnungszeiten der beiden Museen 
£ maler KarlJausIin hat die Kunsthisto- von April bis Oktober, ohne Sommer- 

rikerin Dr. Hildegard Gantner hervor-, ferien, bringt eine starke Belastung für 
ragende Arbeit geleistet. Das von ihr . die Aufsicht. Von einem Gönner wurde 
erstellte Inventar und die "Gedenk-die hochherzige Spende von 10000 
schrift sind äusserst wertvolle Bestand-, . Franken für das Museum und damit, 
teile. Die Puppenausstellung anlässlich’ verbunden für die Gesellschaft für 
des zehnjährigen Bestehens war ein be- Natur- und Heimatkunde vermacht, 
deutender Markstein für das Museum. Mit dem Reglement ist nun die Mu-, 
Erschienen ist mun'auch ein Führer seumsarbeit und der Besitz der Mu- 
fürs Ortsmuseum. Sichtbare Aufwer- seumsgüter fest geregelt. Das Aufstel- 

. tung brachten die Übernahme und das len einer Marktruhebank beim Ge- 
Aufstellen der Kavallerieuniformen meindehaus, der Karl-Jauslin-Gedenk- 
«Vier Generationen Tierarzt Strub», stein in der Burggasse und der Gedenk- 
J:* ----- j----------t_!_j-----stejn fürs Kjoster Engental, fanden

gutes Echo und sind Zeugen vergange- 
v.« ner Zeiten.

bergforschers» Ernst Kull und die Ver- . Dem Ortsmuseum stehen für Wechsel
ausstellungen sechs Vitrinen beim 
Coop-Center Muttenz-Dorf zur Verfü
gung. Zurzeit zeigen drei Vitrinen 
Zeichnungen von Werner Röthlisber- 
ger zum Thema «Pferd und Wagen», 
zwei Vitrinen sind dem Wintersport, 
einst und heute und eine dem Backen 
im Wandel der Zeit gewidmet.



/

'7/ f ■'''//'-■ / '■-^c {- y >

t C7 V



Eintritt frei

MUTTENZ
gezeichnet und vermessen

AUSSTELLUNG
5.-20. November 1988

Theoriesaal der Feuerwehr Muttenz, Schulstrasse
Samstag: 5., 12. und 19. November, 15-17 und 19-21 Uhr
Sonntag: 6., 13. und 20. November, 15-17 Uhr
Mittwoch: 9. und 16. November, 15-17 Uhr
Freitag: 11. und 18. November, 19-21 Uhr
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Die Entwicklung des Siedlungsgebietes
- von Geometern festgehalten

C
■ -'( T-

T

Muttenz gezeichnet und 
vermessen

; Unser Gemeindegebiet war bereits in 
prähistorischer Zeit besiedelt. Dies zei
gen Funde aus der Bronce-Zeit auf dem

' Wartenberg und eisenzeitliche Gräber 
beim Waidhaus in der Hard. Aus der

• Römerzeit kennen wir verschiedene 
Gutshöfe, die «berühmteste» in den

! Feldreben. Die Römer waren es auch, 
i welche als erste das Land vermessen ha

ben: das sog. Centuriennetz hatte sei- I 
nen Mittel- oder Ausgangspunkt im 
Tempe von Augusta Raurica, der heuti
gen Ruinenstadt von Augst.

i Wie sich Muttenz von den Römern bis 
heute entwickelt hat, das zeigt vom 5- 
20. November 1988 eine Ausstellung 
von Zeichnungen und Plänen im Theo
riesaal der Feuerwehr an der Schulstras
se. Sie wird jeweils am Freitag, Samstag 
und Sonntag, aber auch am Mittwoch- 
nachmitag zu besichtigen sein. Die Aus
stellung wurde von einer Arbeitsgruppe 
der Museumskommission gestaltet. Bei 
der Auswahl der Pläne und Zeichnun
gen wurde nicht nur darauf geachtet, die 
Entwicklung zur heutigen Gemeinde 
mit 17300 Einwohnern zu zeigen, son
dern auch auf verschwundene Beson
derheiten hinzuweisen. - Siehe Inserat 
in der nächsten Nummer des «Mutten- 
zer Anzeigers».

-1 h

: 1 8

Vom 5.-20. November 1988 findet im 
Theorieraum der Feuerwehr eine Plan
ausstellung statt.
Thema: Muttenz, gezeichnet und ver
messen.
Die Ausstellung wird von einem Aus
schuss der Museumskommission unter 
der versierten Mithilfe von Bernd Her- 
big, Bauverwaltung, zusammengestellt. 
Die Daten der Öffnungstage und die 
Besuchszeiten können Sie einem Inse
rat im Muttenzer Anzeiger entnehmen. 
Sonntag, den 6. November 1988 bieten 
wir Ihnen zwei Möglichkeiten am glei
chen Tag:
1. Besuch der Ausstellung im 1. Stock 
des Feuerwehrmagazines von 15-17 
Uhr
2. Rundgang im Dachstock des Feuer
wehrmagazines durchs Ortsmuseum 
von 10-12 und 14-17 Uhr.

-on. - Es ist noch keine Ewigkeit her, ? 
seit an der «Landi» die Gemeinde Mut- I 
tenz als Beispiel einer unerwünschten | 
(Zer-)Siedlungsform dargestellt wurde. | 
Seither ging diese Entwicklung unver- ?? 
mindert weiter, was sich anhand der an ; 
der Ausstellung «Muttenz, gezeichnet | 
und vermessen» im Theorieraum der 
Feuerwehr gezeigten Gemeindepläne 
augenfällig verfolgen lässt. Die fünf sich 
folgenden Ausgaben des Gemcindcpla- : 
ncs zeigen auch, dass sich dieses Pro
blem inzwischen gewissermassen von ? 
selbst gelöst hat: das Baugebiet hat sei
ne maximale Ausdehnung erreicht, | 
neue Strassen entstehen praktisch keine J. 
mehr, es werden lediglich noch Lücken . 
in der Bauzone geschlossen - die Be- J 
bauung wird dichter. Die Gegenüber
stellung der Pläne von 1960 und 1987 
zeigt die gewaltige Entwicklung, welche S 
unsere Gemeinde innert drei Jahrzehn- | / 
ten gekannt hat. Anfangs dieses Jahr- f 
hunderts fand man kaum Gebäude aus
serhalb des Dorfes, der Hardwald bilde
te eine geschlossene Fläche bis zur Prat-

; telerstrasse, nur durch die Rheinfelder
strasse und die Bahnlinie unterbrochen. 
Betrachtet man noch ältere Kartenwer-

1 ke, entdeckt man den bewaldeten Gei- ______ _ _______
spei und die Rütihard; dieser Wald wur- Ein römischer Landvermesser 
de in den dreissiger Jahren des letzten mit der Groma.

' ' ' ''

. Jahrhunderts geschlagen zur Finanzie-
■ rung des sogenannten Geispel-Fonds

der Bürgergemeinde, dem Besucher ausführliche Erläuterun-
:■ Insgesamt vermitteln etwa 40 Landkar- gen zu jeder der 45 Tafeln gibt und auf 
i ten einen Blick in die Vergangenheit un- einige Besonderheiten hinweist, wie 
; serer Gemeinde, aber auch in die Ent- beispielsweise das nach wie vor unbe- 
: Wicklung der Kartographie und der kannte Wasserschloss Fröscheneck 
Mass-Systeme. oder das Trassee der Tramlinie, die bei

-Gekennzeichnet ist die Ausstellung der Dorfkirche endet.
durch ein Modell der Groma, dem Vi- 

jsiergerät der römischen Landvermes-
Anlässlich der Vernissage am vergange
nen Freitag war zu vernehmen, dass 

iser. Samuel Benz rekonstruierte das aus dem Obmann der Museumskommis- 
: einem einfachen Kreuz auf einem 1,2 sion, Pauk Gysin, schon seit längerer 
; Meter hohen Stab bestehende Gerät. Zeit eine derartige Ausstellung vor- 
Die Darstellung des Siedlungsgebietes schwebte, diese aber mangels eines ge- 
ab etwa 200 n. Chr. bis zur Gegenwart eigneten Raums im Ortsmuseum nicht 
wird ergänzt durch einige Zeugen dieser realisiert werden konnte. Die Ge- 
Entwicklung, wie das Modell der Rö- meinde hat nun für dieses Vorhaben 

i mer-Villa im Gebiet Feldreben, ein den Theorieraum der Feuerwehr zur 
Grenzstein mit der Krücke als Hoheits- Verfügung gestellt, so dass die von Jac- 
zeichen und einem Ausschnitt des Orts- qUes Gysin geleitete Arbeitsgruppe mit 
modells. Rarl Bischoff, Bernd Herbig, Adolf Su-

Die Museumskommission hat einen ter und Paul Gysin aktiv werden konn- 
. umfangreichen Katalog verfasst, der te.



kÖSTEUAKRSC« ROM G

. tr

xejolerA ÄG» _ ~fr ^-*5^<o.2cir 4r-

28^:fr

3rLU’2^c8.f

z. „ _.fr
 fr <

./fr.
fr ::.

: fr

_XjSfO5y

■?uzi

F’es-sor

78.60

zzzzzzf
US-sAqI

7560:

y. Janoar «S^

tr 3 °/c/ 3® /

Ka^Äe-O Q(j^UOQ<TtS2.l . pf ZssZZp^

H-X 3 2, Uu4-er>e(

5 2.-
Z5ZZZX iv3. -" ‘’ 

__fr Ht7-5o  
zifr :::z::2Z5c z
ZP 45?.- Z

36.-

^:s:
 

ibo2... .
33^.:-:

3 c?<^. n.._ 
2cpO. ” 

2<p3.oo

._t,rVra^ -
. VevV-a_o^

SVe^hlko _i G, Z^P^eA  
_ Lclp äie-s tpiozÄeÄ Jßll, L v 
•SAeVAin - Ä<S>! __%cc^eA__

.LuoUo Ä<S, „JAoAcsn^___
ko^Uw 3<ai6err „AesoK _

\iomrni6sion VAo-lleri-Z. -.-

< o 2C. 3c..

Von. Zoss4el(oi^S^4Qtc>^^r) „..

^>v4 .5Ah=> po. <^Ojc>o\q 

<_^>py T.lariol ..f
Sdkcto b ±.Spvi , EÄo&sri 2.

iXcinol 7 ..Mullens.__

„JToblic-t-(ö.s:__S>Q,seA

_ O?cx Wevt>e .__
__lrene-..Uer.t>i<^.t...Mo4Wnz. _

...Aeo^jc.uAcKv^hAoUen.^. 
_..„. Ö^Q - \Dgx t> e- EGi |. £2 s<^ l..._

__Tess®ti ... jToan sen ..... ......

_.fr


r

, Lftjß. r Ü
£ 0#' ~

/^<f /^G( ?-/%-^.„

/ /ZeZ
i^/^Zz^^z^z^z z^2
// J5^i,x/A' ^Zp (/oft-# /^_

V ^e> t

/ 2- r~

1Z-^-'L^z.^-

j~(— y-r.

f7-<P, -
fi, UT • ro

J ö i d o

/^ZZÄr-,

y^^^.'i^-^-'T'T^'j ZzZ«--^-'



d

___ frfrF o

44 fr
y

J 47.

zzi, -4444

3 o 0,

r4 o-< 2-

/ -/ ü

Cf

-/ 3.4+F^m / 2
4-Z

fr 'M v<frfr/frl-

i

</7< -

Z?,

7 
<f 
Z

//

Zf M

SfrfrfrJx
Kfr-^
£^^^C-tz -

-fll
4 O i f 

£.dffr.
/cf 0 <

i ":

<4 ^/
sfr M>-"11. 4}"

fr±
TZ

2 3
&

<7

-+21

-f i -f 4 f -/ - 

-/■Ul -fQ* 

/ 0-t * -e Ox.

1^ ■/ 7

_A.a-<- 
y?3, -

3? 4'-To 
.fr^n - ° 

ro
st 0 J

7H
2-/Z/'l«37. /cjf, j

\o1

7- -e ü ■/ i x- 

-f- 14 O J 2

0 -f 7

IZ
/l

Ji. J. //• ^r- '^7 
, 2 7

2 -7 4 -t * 

2^~ H J -* “f 
Li! v/y

y / ¥ /

\ 0 -rf D7

I j

-'/‘f-f-y +11 +1d\ + r / ?<? + f -z y» \ x2Y 
-fi + iHi»

frC/i'2'V'l^ dfrg.fr'-

^4-7#

fri q.'W. ^/r-
—'=-2^/  

iit fr ^r- 47-
___ -fr
h 4fr 14- fr~' 47

4C. fr- 4fr 4?
■fy. yf' 44. fr - fr 
fr, fr. 44 frF' 4?' 
frfrfrfrfr fr- ^7 

—r-fr3fr

1T -/ 'J -f 3

■f 2 -4+1

-+ p -t y + v + 0 

y n V 0 ■+ 9

.75 y 0 ■+ 0



ft ft. ft. Sic

s Sc/.So

11. So/.

Sa 72./A>'

13. Nee.Sc

#/' 1LSS/.

±r. 33,

Sc '13. N 0 ■/.

ia

/ftter 
ft.

flL/f/khSplsin 
ft-2/ Ncv.

Mi X /Vc /

PiLlSSTellunq ■' /Z/7%7^2

/3Slle>r 
ff, fan

J) . ^1^3

i

^e^CicS'icf li. /env ei un.

■■ ff'> .^■'--ni ll-/

j~! l’i'-f-

3- &/; ■/ >i

/?./3S11 ^-r

k\ ,$)j&1i6ff-

/{. 31f^3 cff
3 < 3 3 Y/'ü-Vz

Sc 20, So v<

J3.

ft. Cf #n 1 yr
ft. ft£>neftftts

ft. So Y) tift ‘ji^S
ft. ftaja yi / n >

ftt -ftc7 Y ft/ i

ft ftift/Yl/.C-ft-icYr

ft. 2> a/Y^Yi / 

ft fty-jir



Museumskommission Muttenz

Muttenz, den Jl. Oktober 19ö8

Liebe Aufsichtspersonen,

Beilage; Aufsichtsplan
Prospekt Museen BL

Mit freundlichen Grüssen 
Ausschuss Planausstellung

Beiliegend findet Ihr den Aufsichtsplan für die Zeit vom
20. Nov. 88. Damit Ihr im Bilde seid, ist es am besten, 

wenn Ihr die Vernissage vom 4. Nov. 8&, 19.00 Uhr besucht. 
(Siehe Einladung) Der Aufsichtsplan musste einige Male er
gänzt und abgeändert werden, deshalb die Verzögerung in der 
Zustellung.
In der Regel sind zwei Personen pro Oeffnungszeit eingeteilt, 
die sich in Aufsicht und im Verkauf von Schriften selbst 
arrangieren. Ich werde am "Kassatisch" eine Instruktions
liste und eine Liste für die Eintragung verkaufter Schriften 
hinterlegen. An Schriften liegen auf; Führer durch die Aus
stellung und heimatkundliche Schriften vom Ortsmuseum. Eine 
Kasse wird ebenfalls bereit gestellt.
Ich werde jeweils nach Möglichkeit pro Oeffnungszeit einmal 
auftauchen. Sollte jemand unerwartet einmal nicht "hüten" 
können, ist er für Ersatz besorgt unter Mitteilung an den 
Unterzeichneten. Ich wünsche Euch viel Vergnügen bei Eurer 
Arbeit.

Ausstellung: "Muttenz gezeichnet und vermessen."

Karl-Jauslin-Museum
Jakob-Eglin-Bibliothek
Heimatkundliche Ortssammlung
Bauernhausmuse um



Museumskommission Muttenz

1988 .PLANAUSSTELLUNG

Aufsichtsrapport: 

Zahl der Besucher: 

Stand der Kasse am Anfang: Fr.
Fr. Stand der Kasse am Ende:

Geld an P. Gysin oder H. Bandli abgeliefert: Fr.
Bemerkungen:

Schriftenverkauf:

Ausstellungskatalog: 

Ortsplan Muttenz: 

Jak. Eglinschrift: 

Heimatkunde 1863: 

Kunstführer Muttenz: 
Gr e nz st e ins amm 1 ung: 
Karl Jauslinschrift:

Bemerkungen:

Der verantwortliche Aufseher: 

verkauft: .
verschenkt: 

Karl-Jauslin-Museum
Jakob-Eglin-Bibliothek
Heimatkundliche Ortssammlung
Bauernhausmuseum



Museumskommission Muttenz

Muttenz, den 4. Oktober 198ö

*u.

Id.

^isschuss:

hier abtrennen 

Prov. Aufsichtsplan. 1

15 - 17

*
n

*

*
tt

!» *

*

Unterschrift:Datum:

19 ~ 21I
I 
TI
I

Samstag 
Sonntag 
Mittwoch 
Preitag

Karl-Jauslin-Museum
Jakob-Eglin-Bibliothek
Heimatkundliche Ortssammlung

Baue rnhausm use um

Samstag
Sonntag 
Mittwoch
Freitag
Samstag
Sonntag 
Mittwoch 16. 
Freitag 
Samstag 
Sonntag

u. 19.
20.

18.
19- November
20.

5- November
6. ”
9-

11.
12. November
i;- w .

15- 17 u. 19- 21 Uhr
1>- 1? Uhr
IJ- 17 u. 19- 21 Uhr

* 19- 21 Uhr

5- , 12.
6- , 13.

9. u. 16.
11. u.

Liebe Mitglieder der Museumskommission,
Liebe Aufsichtshilfen,
Vom J.- 20. November 1988 findet im Theoriesaal der Feuerwehr 
eine Planausstellung statt: "Mutt en^e zeichnet und vermessen.” 
Am 4. Nov. um 19*00 Uhr ist die Vernissage.
An folgenden Tagen ist die Ausstellung geöffnet:

Nov.
Nov.
Nov.
Nov.

Wir brauchen für diese Zeiten Aufsichtspersonal, mindestens 
eine Aufsichtsperson und eine an der Kasse pro Oeffnungszeit 
für die Aufsicht in der Ausstellung und den Schrift en verkauf.
Um einen Aufsichtsplan erstellen zu können, bitte ich Euch 
provisorisch an Euren Wunschtagen einzutragen. Aus dem Ergebnis 
dieser Umfrage wird der verbindliche Aufsichtsplan erstellt. 
Ich bitte Euch Eure gewünschten Zeiten anzuKreuzen und mir den 
Abschnitt bis 21. Okt. 88 zuzustellen.
Besten Dank zum Voraus für Eure Bereitschaft.

Für



Museumskommission Muttenz
Kommission für Ausstellung 198&

Muttenz, den 21. Dez. 1987
Liebe Kommissionsmitglieder,

ß®

Ich. lade Euch zur vereinbarten Sitzung vom 12. Jan. 1988 
recht herzlich ein.
Beginn der Sitzung: 19«JO Uhr im Ortsmuseum Muttenz.

Mit freundlichen Grüssen
Museumskommission Muttenz 

bmann:

Karl-Jauslin-Museum
J akob-Eglin-Biblio thek 
Heimatkundliche Ortssammlung
Baue rnhausmuseum

1.
2.
3.

N.B.
Das Protokoll wurde durch 
Jacques Gysin zugestellt.

Traktanden.
Protokoll der Sitzung vom 1. Dez. 87
Wahl eines Vorsitzenden der Kommission
Event. Erweiterung der Kommission

4. Namengebung der Ausstellung
5. Sichtung der Ausstellungsobjekte
6. Ausstellungsvitrinen
7. Verschiedenes



4132 Muttenz

20. November 1988 im Theorieraum

1.

Benützung der 12 Stellwände der Gemeindeverwaltung.2.

3.

4 .

für Transporte von schweren Ausstel-5.

an-

mit freundlichen Grüssen.

Sehr geehrter Herr Präsident
Sehr geehrte Herren Gemeinderäte

Beihilfe der Verwaltung für Fotokopierarbeiten für Beschrif
tungen und Ausstellungskatalog.

GEMEINDE 
MUTTENZ

An den
Gemeinderat Muttenz
Kirchplatz 3

MUSEUMSKOMMISSION MUTTENZ
Ausschuss Planausstellung

Wir möchten nun für die Durchführung dieser Ausstellung um die nöti
gen Bewilligungen ersuchen.

Wir hoffen mit unserer Austeilung ein breitgefächertes Publikum 
zusprechen und bitten Sie darum um eine wohlwollende Prüfung unseres 
Begehren.
Ihren Bescheid abwartend verbleiben wir

Beihilfe des Werkhofes 
lungsgütern.

Raumbenützungsgesuch für den Theorieraum des Feuerwehrmagazins 
in der Zeit vom Montag, 31. Oktober 1988 bis Freitag, 26. No
vember 1988.

Planausstellung "Muttenz gezeichnet und vermessen" 
vom Freitag, 4♦ November bis Sonntag, 20. November 1988

MUSEUMSKOMMISSION MUTTENZ 
Ausschuss Planausstellung 
Der Obmann

J. Gysm

Die Museumskommission hat beschlossen, nach längerer Pause wieder mit 
einer Sonderausstellung an die Oeffentlichkeit zu treten.
Nach längerem Ueberlegen konnten wir uns für eine Planausstellung ent
schliessen, in welcher die Entwicklung der Gemeinde Muttenz über ca. 
200 Jahre verfolgt werden kann.
Die Ausstellung möchten wir vom 4.
des Feuerwehrmagazines durchführen.
Die Finanzierung der Ausstellung wird über die Betriebskasse der Mu
seumskommission abgewickelt.

Kopie an:
- GR K. Bischoff, Departamentsvorsteher
- P. Gysin, Obmann Museumskommission Muttenz
- Hp. Rüfenacht, Kdt. FW Muttenz

4132 Muttenz, 8. September 1988

Benützung eines Elementes aus dem Ortsmodell Mst. 1:500.



Museumskommission Muttenz

Sie zurwir gestatten uns,

einzuladen auf
um

in den
an der

sam zu machen.

24. Oktober 1988Muttenz,

Karl Bischoff

Sehr geehrte Dame, 
sehr geehrter Herr,

Theoriesaal der Feuerwehr
Schulstrasse in Muttenz

Karl-Jauslin-Museum
Jakob-Eglin-Bibliothek
Heimatkundliche Ortssammlung

Im Namen der

Museumskommission

Freitag, den 4. November 1988 
19.00 Uhr

Bei der Auswahl der Zeichnungen und Pläne wurde be
sonders darauf geachtet, auf verschwundene und noch 
vorhandene Besonderheiten unserer Gemeinde aufmerk-

Wir hoffen, dass diese "Eigenheiten" 
auch Ihr Interesse finden werden.

der
s s

Diese Ausstellung zeigt mit Bildern und Plänen 
'von den Römern bis heute' die Entwicklung von 
Muttenz, welches bereits in prähistorischer Zeit 
besiedelt war, zur heutigen Stadt mit 17 300 Ein
wohnern .

Muttenz, gezeichnet und vermessen

Eröffnung
Ausstel lung
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4
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6
7
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9

10
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12
13
14
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20
21
22 Dufour-Karte Belfort-Basel 1848
23 Kantonskarte Basel 1851
24
25
26
27
28
29

Das Landgut Egglisgraben 1822
Die Umgebung Basels 1826
Die sechs Bezirke des Kantons Basel 1829

Vorstellung der Schlacht und Gegend bei St.Jakob 1748
Vogelschaubild St.Jakob - um 1750
Stadt Basel mit Vogteien - um 1750 
Das alte Bistum Basel

Sektion F Schanz des Muttenzer Banns 1830/40
Stadtteil des Kantons Basel 1838

Der Hardwald 1878
Siegfried-Karte Muttenz 1879
Strassenprojekt St.Jakob—Muttenz 1882
Siegfried-Karte 1902
Trambahnprojekt Basel—Muttenz 19..
Sektion A Dorf 19..

Spuren römischer Landvermessung 
Landvermesser erläutert Strassenplan 
Römischer Strassenkarte um 200 n. Chr. 
Versuch einer Schweizerkarte 1479 
Erste Schweizer Karte - um 1496 
Schweizer Karte von Münster - um 1500 
Erste gedruckte Schweizer Karte / 1513 
Plan des Wartenbergs 1660/70
Geometrischer Grundriss Pratteln, Muttenz, Münchenstein 1678 
Grundriss Muttenzer Matten 17./18. Jh.
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31

32-45 Die Entwicklung der Gemeinde von 1678 bis 1987

32
33
34 Christen-Plan 1875
35
36
37

38
39
40
41
42
43
44
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Meyer-Plan 1678
Geometrischer Plan 1840

Wasserleitungen 1925 Uebersichtsplan
Wasserversorgung 1931 Uebersichtsplan

Siegfried-Plan 1879
Siegfried-Karte 1900
Uebersichtsplan Sektionen 1919 
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Kantonaler Plan 1936 (1:5000)
Kantonaler Plan 1936 (1:10'000)
Kantonaler Plan 1954
Gemeindeplan 1960
Gemeindeplan 1968
Gemeindeplan 1976
Gemeindeplan 1984
Gemeindeplan 1987



Einzuladen sind:
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4059 Basel

Medien:

Eröf f nung /j /'Z / (

/( V
Muttenzer Anzeiger, St.-Jakob.Strasse 8
Basler Zeitung, Hochbergerstr. 15, 4057 Basel
Basellandschaftliche Zeitung, Postfach 4410 Liestl
Nordschweiz, Petersgasse 34, 4051 Basel
Radio Raurach, Hauptstr. 93, 4450 Sissach
Radio Studio Basel,Novarrastr. 2. Basel
Radio Basilisk,.Marktgasse 8, 4051 Basel

Ortsmuseen Pratteln, Binningen, Reinach , Aesch, Allschwil

Gemeinderat Muttenz (7)
Gemeindekommission (3)
Schulpflege (3)
Gemeinde- und Bauverwalter (2)
Rektoren Primarschule: H. Recher, Stettbrunnenweg 23 

Realschule: P. Währer, Andlauerstrasse 
Sekundarschule: W. Lukas, Hauptstrasse 
Gewerbliche Berufsschule, Gründenstr.

MUseumskommission Muttenz (10)
Museumsgesellschaft Basel-Land: Dom. Wunderlin,
Staatsarchiv Basel-Land: Widenhubstr. 4410 Liestal •
Gesellschaft für Baselbieter Heimatforschung:
Dr. Mathias Manz, Burggartenstr. 26, 4133 Pratteln 
Kantonsmuseum Basel-Land, Regierungsgebäude, 4410 Liestal



Museumskommission Muttenz

i'
wir, .ge,statten uns,..Sie Zjur £
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x. Muttenz-, gezeichnet und vermessen £

einzuladen auf
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. in den
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£
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Karl Bischoff

Karl-Jauslin-Museum
J akob-Eglin-Bibliothek
Heimatkundliche Ortssammlung

E r ö ff n. u n g 
Ausstellung;

Im Namen der.
!_ .x. - • i.

MuseumsK-ommission
.. j. ■_

Bei der Auswahl der Zeichnungen und Pläne wurde be
sonders darauf geachtet,, auf verschwundene und noch 
vorhandene Besonderheiten unserer Gemeinde aufmerk
sam zu machen. Wir hoffen, dass diese "Eigenheiten” 
auch Ihr Interesse finden werden., ,

i- Sehr geeh,rte Dame 
sehr geehrter He:rr:,

Diese Ausstellung zeigt mit Bildern und Plänen
.;i’vo.n deniRömern bis heute’ die Entwicklung von 
Muttenz, welches, bereits in -prähistorischer Zeit 
besiedelt war,.’ zur heutigen Stadt mit 17 300 Ein
wohnern.'.: £

Freitag, den 4‘. November 1988 
1,9.00 Uhr 
Theoriesaal der Feuerwehr 
Schulstra’sse „in Muttenz

Muttenz, 24. Oktober 1988



ERINNERUNGEN

eines Muttenzer Bürgers, Jahrgang 1918

Muttenz, 2. März 1989 Paul Schorr

In den endzwanziger Jahren gab es einen nur ehr geringen 
Sohwerverkehr. Ins Dorf fuhren einige wenige Zulieferer, 
die die hiesigen Bäckereien, Spezerei- und Kolonialwaren
läden bedienten. Alles übrige besorgten Pferdefuhrwerke. 
So war es selbstverständlich, dass wir Buben und Mädchen 
in unserem Wohngebiet, den unteren Teil der Hauptstrasse, 
zwischen Tram und Warteck gelegen, im Sommer für unsere 
einen grösseren Raum beanspruchenden Ballspiele aller Art 
(Fuss- und Völkerball, Barrenlauf etc.) einen grossen Spiel
raum hatten. Die Benützung der damals noch reichlich vor
handenen Hausplätze war uns des Lärmes, der Gefahr für die 
Fensterscheiben und der zurückgelassenen Spuren von den 
genagelten Schuhen wegen, verwehrt.
Einen grossen Nachteil hatte die Strasse als Spielplatz: 
Die Strassengraben führten zu Dolen und diese in den seit 
einigen Jahren in Röhren verlegten Dorfbach. Und wenn unser 
Spielball plötzlich, entgegen unserem Willen, durch eine 
dieser Dolen verschwand, mussten wir eben bis zur Einmün
dung der Sevogelstrasse in die St. JaKobstrasse laufen, von 
wo der Bach von den Zwängen der Zivilisation befreit als 
offenes Gewässer der Birs zustrebte. Dort warteten wir die 
Ankunft des Balles ab — und das Spiel konnte Kurze Zeit 
spät^er in .der untern Hauptstrasse seinen Fortgang 
nehmen.
Im Winter aber waren uns die Einmündungen der Pratteler- 
und St. Jakobstrasse wichtig. Wenn es einmal Schnee hatte, 
sorgten die mit Vollgummireifen fahrenden Lastwagen für 
eine einigermassen blanke Fläche, die wir mangels einer 
Eisbahn zum Schlittschuhfahren gebrauchen konnten. Beson
ders gute und erfahrene Schlittschuhläufer hängten sich an 
die mit wenig mehr als 20 km/h fahrenden Lastwagen und 
liessen sich bis zur Löligrube mitnehmen, um dann — wenn 
möglich — mit Hilfe eines sich in der entgegengesetzten 
Richtung bewegenden Fahrzeuges zurückschleppen zu lassen.



1912

(anlässlich der

1975

N.3.

19^5
1944

1920
1921

1922
192} -

Bei Her Erneuerung der Hauptstrasse, des K?rchp.l atzes 
und des Oberdorfes sind Jeweils 'Ueberreste der Bach
mauern und der steinerner Brüggli zum Vorschein ge- 
Kommen, die zum Teil heute noch im Boden "schlummern".

re bannt lieh floss früher der Dorfbacb offen durchs Oberdorf, 
um di^ Kirche St. Arbogast und durchs Unterdorf (Hauptstrasse) 
Richtung Hardwald.
Scheu vor der Jahrhundertwende hat man ihn beim heutigen Warteck 
in die St. Jakobstrasse ungeleitet und in die Birs geführt. 
Früher brauchte man Wasser zum Wässern der Matten. In alten 
Heroinen sind Wässermatten erwähnt. Noch vor der Eindoluug 
des Dcrfbaches in der 8t. Jakcbstrasse hat man bei Bachputnetc 
den Dorfbach durchs Staticnssträsschen (alte Bahnhofstrasse) in 
den alten Lauf abgeleitet (Bachmatt).
Von der Eindolung des Dorfbaches sind uns folgende Daten bekannt: 
1909/10 Teilstück ab Baselgasse bis in die Gegend der ehemaligen 

Wirtschaft Central (heute Bankverein) 
Teilstück Wa.rtock - St. Jakobstrasse (Kreuzung Sevcgel- 
strasse/ Langmattstpasse) 
Teilstück Kirchplatz bis Einmündung Burggasse 
Teilstück Burggasse - Oberdorf bis Einmündung in den 
Hüslimat^wcg 
Teilstück Wirtschaft Central (Tram) bis Warteok 
Etappenweise Teilstücke St. Jakobstrasse ab Sevogelstr./ 
Langmattstrasse bis Dalang (beute Tram Käppeli) 
Geschiebefang Hüslimatt 
Letztes Teilstü^k Höhl°bach bis Birs 
Tramperlegung in den Höhlebach) 
Ableitung des Dcrfbaches ab Ecke Pfarrhaus durch die 
Bas^lgasse in die Birs (höhre im Kanalisationsnanal)

Erläuterten zur Eindclung nr.s^res Dcrfbaches^
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Jahresprogramm 1989

25. November *88 Jahresversammlung TV Muttenz Jürg Honegger
30. November *88 Dorfmärt

3. Dezember '88 Erna Tschopp

31. Dezember '88 Silvesterplausch Sulzkopf Stammverein
11./12. März •89 Ski-Weekend, Flumserberg Christian Güntensp.
2. April '89 Eierleset Stammverein
7. April '89 Eiersalat Stammverein

23. '89April

‘89 Dorfmärt3. Mai Stammverein
24./25. Juni '89 Kantonal-Turnfest in Sissach Heidi Moser
15. Juli '89 Jazz uf em Platz Stammverein

Fami1ie z‘MorgeJuli '89 Stammverein
'89August

Turnfahrt
f) 23. StammvereinSept. ‘89 Fahnenweihe

Wartenberg Cup (Volleyball) Ursi VaneckSept. '89
23. Erna PurificacionNovember '89

Jahresversammlung TV Muttenz24. ‘89November
29. DorfmärtNovember *89

Jahresversammlung der Damen- 
und Frauenriege

Emmy Widmer 
Lotti Vogt

Emmy Widmer
Marianne ßrüderlin

Stammverein

30. 
oder
6.

-Wartenberg Cu^(^a^ba^7

Seniorinnen-Volleybal1-Turnier 
"Heidi Stocker Memorial"

Delegiertenversammlung FTV BL 
in Fü’llinsdorf

Sept., 
' ■ ? - 

717. Sept.

*89 ' y — nai uciiuci y

'89
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Eintritt frei

MUTTENZ
gezeichnet und vermessen

Samstag: 5., 12. und 19. November, 15-17 und 19-21 Uhr
Sonntag: 6., 13. und 20. November, 15-17 Uhr
Mittwoch: 9. und 16. November, 15-17 Uhr
Freitag: 11. und 18. November, 19-21 Uhr

AUSSTELLUNG
5.-20. November 1988

Theoriesaal der Feuerwehr Muttenz, Schulstrasse
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her elterlichen Eewalt (beS Vaters ober ber butter); finb biefe 
geftorben ober nicht in ber Sage ihren SBillen 311 äußern, fo ift bie 
Einwilligung beS VormunbeS erforberlich, gegen beffen Entfcheib jeboch 
an bie guftänbige Vormuiibfchaftsbehörbe refurrirt werben fann.

©ie Eingehung ber Ehe ift unterlagt:
• 1. <ßerfoiien, bie fcljou verheiratet finb;

2. SSegen Verwaubtfchaft unb ©cljWägerfchaft:
a) gwifcljeii VlutSverWanbten in allen Eraben ber auf» unb 

abfteigeuben Sinie, gwifchen vollbürtigeu Eefchwiftern unb 
Halbgefchwiftern, gwifchen Oheim unb Sftidjte, gwifchen 
Saute unb 9?effe, gleichviel beruhe bie Verwanbtfchaft auf 
ehelicher ober außerehelicher ^citgitng;

b) gwifchen «Schwiegereltern unb ©chwiegerfinbem, ©tief» 
eitern uub ©tief finb ern, Slboptiveltern unb Slboptiv» 
finbern;

3. EeiftcSfraiifen unb Vlöbfinnigen.
SBittWen uub gefdjiebene grauen, begleichen Ehefrauen, bereu

. Ehe nichtig ertlärt Worben ift, bürfeit vor Slblanf Von 300 Sagen 
nach Slitflofnng ber El;e unter feinen Umftänbeii eine neue Elje 
eingehen.

©nrd) beit Slbfdjluß ber Elje erwirbt bie grau baS «geimat» 
recht beS Spanne#.

©nrch bie uachfolgenbe Ehe ber Eltern werben vorehelich 
geborene Äinber berfelben (egitimirt. ©ie Eltern haben jeboch bei 
ber Stauung ober fpäteftenS innerhalb breißig Sagen nach berfelben 
biefe $inbe? bem EivilftanbSbeamten ihres SBohnorteS unter Vor» 
legung ber EebnrtSfcheine unb fonftigen SluSweife über ihre Slb» 
ftannnung angugeigen.

©er Eljefchließung muß bie Verfünbung an ben Heimatorten 
unb Wohnorten beiber Srantleute vorauögehen; bie Verfünbung muß . 
von beiben ^Brautleuten bei bem EivilftaiibSbeainten eines biefer 
Heimat» ober SBohuorte nach gefugt derben.

1

Eljcn.
Um eine Ehe einjugehen, muß ber Bräutigam baS adjtgchHte, 

bie Söraut baS fedjöjehnte SUterSjahr jurücfgelegt'haben.
^erfonen, welche baS sWangigfteSIlterSjahrnoch nicht gnrücfgelegt 

haben, bebürfen 311 ihrer Verehelichung ber Einwilligung beS gnhaberS

Ecburtcn.
gebe Eeburt muß innert 3 Sagen — bei ©träfe im Unter» 

laffungSfalle — bem EivilftanbSbeamten beS Greifes, in Welchem 
fie ftattgefimben hat, münblich angejeigt werben.

gur Slnjeige finb verpflichtet:
in elfter Sinie ber eheliche Vater, ober ein mit beffen Voll» 

• macht Verfchener, unb erft int VerhinberungSfalle bie Heb
amme ober ber $Irgt ober anbere Verfonen, welche ber 
Entbinbung beigewohnt haben, ober berjenige, in beffen 
SBohnung ober Vehaufung bie 92ieberfunft erfolgt ift, ober 
bie SWutter felbft, fobalb fie ba^u im ©taube ift.

SobcSfäUc.
geber ©terbefall ift langftenS innerhalb 48 ©tunben — bei 

©träfe im UnterlaffungSfalle — bem EivilftanbSbeamten beS Greifes, 
iu Welchem berfelbe ftattgefimben hat, münblich angnnielben..

gu ber Slnjcige ift verpflichtet: •
bas gamilienhaupt, bejiehnngStoeife bie VJittwe ober bie 
fonftigen nächften Singehörigen beS Verdorbenen, unb wenn 
ein folcher Verpflichteter nicht vorhanben ober an ber Slnjeige 
gehinbert ift, berjenige, in beffen SBohmmg ober Vehaufung 
ber «Sterbefall fid) ereignet hat, ober bie Verfunen, welche 
beim 4,obe gugegen gewefenjinb; enblich in beren Ermanglung 
bie ©rtSpolijei.



___X'

Seite 4 «Seite 5

£amtlie: S’Ol.. Söanb

^eimatberedjtigt in unb woljnljaft in

Ojcleute Jtaic unb JJnninmc t

gewann

41.
__ ■

Sobn

©tjefvau
*

Sodjter

£?*3r$?3ä<7?..

X-

<r

• ö

ü

(Ort unb Beit)
(ßrlnirt

(Ort unb Beit)
Wmiuug 

(Crt unb Beit)

r

I
L

I

jSkmertungen

lrr9iI
!

III
J
1
Mi

V

LV.

£
.■

q BASELLAND 
V$- ». Kreis...

Liestal...

:^§x/> X
<C]Wy

...



(Seite 7Seite 6

feiuber Jlnme

1.

I.!

*2.

3.

©ob
(Ort unb 3ci0(Bctoirt

(Ort unb ßeit)
Gramms 

(Ort unb Seit)

1

<

■■■

ji

...... ................................--

.............................................
l:,% 0. J£rv<: ;

•■■■....................... ........................................................................................................................................................................................

I a 
r Br

I:
* •

■ ■ 

.S1 
?

Vi ’’ 

•3 • ’
I

»■

j
. •

....... .

’ I'B BZKravrvx\i ...••......

.......... ••<••—. ..^i........................................................................

;Ä •

r
r

■



Seite 8 Seite 9

teinticr Jlmncir

1

5.

U
i

6.

<■• ■ .... -4

©niJ
(Ort unb Seit)

(iMnirt
(Ort unb Seit)

©KflUlllig
(Ort unb Seit)

F

0 •M-I
•<K

..... >
1

irr.’.. :“4x,

<L Kreia #/"''”

.... ..................................

...

i... .15 basei: lanjjhi

h I! W'-. 
!P* ;■

- '
■H
1

1
...........

............
\Krwij» J^.'t .

.............

!

-i?!

■ I

1
■I
4

...... .................................

r™”V**................... -x.ft................ ..
|O y 1, -9g
V* «- *1

.. ’xgW'...

I■ 1



f

<Seite 10
@eite 11 •*< ?

tato ilame
i

7.

8.

9.
.....

f4

i

toming
(Ort tmb 3ctt)

(ßdnirf
(Ort unb Seit)

• (Ort tmb 3cif)

i
QiSL...

I

1

j
’S I ■1

■

‘r 9

!

j

f
Ul

J.
Vs* 

.....

osa ^S43KU^is»Z| 
W S. Krfci, .^7

....................   ‘ •■ • ■ • •*•.•»■■''•; V ■■ ■'•<•■« 

......;:”2:'J"--.................... j



61

Einwohnerakten von historischem Wert

Sehr geehrter Herr Mösch

Sie erhalten eine Empfangsbestätigung sowie die gewünschten Kopien.

Freui

Gemeinde 
Muttenz

Mit Ihrem Einverständnis, liess uns Frau Zingg, Einwohnerdienste Muttenz, die erwähnten Ak
ten zur weiteren Aufbewahrung im Museumsarchiv zukommen. Besten Dank.

"Myrtha
Mitglied Arbeitsgruppe Museen

061 466 62 29
061 461 30 37
museen@muttenz.bl.ch
4. Mai 2010

Herr
Thomas Mösch-Baumann 
Carmenstrasse 67
4123 Allschwil

Bildung/Kultur/Freizeit
Museen Muttenz
Hauptstrasse 2
4132 Muttenz 1, Postfach 332
Telefon 061 466 62 62
Fax 061 466 62 88

Unsere Ref. Myrtha Seiler 
Direktwahl 
Privat 
E-Mail 
Datum

Ortsmuseum + Karl Jauslin-Sammlung Schulstrasse 15, 4132 Muttenz
Geöffnet am letzten Sonntag des Monats, äusser in den Monaten Juli und Dezember 14-17 Uhr.
Bauernhausmuseum Oberdorf 4, 4132 Muttenz
Geöffnet am letzten Sonntag in den Monaten April, Mai, Juni, August, September + Oktober, 10-12 und 14-17 Uhr. 
Vermittlung von Führungen für Gruppen, auch ausserhalb der Öffnungszeiten:
Jacques Gysin, Bauverwaltung Muttenz, Tel. 061 /4666241.Privat: Freidoriweg 8,4132 Muttenz, Tel. 061 /3115150.

mailto:museen@muttenz.bl.ch
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Empfangsbestätigung

Herr Thomas Mösch-BaumannWer:
Carmenstrasse 67
4123 Allschwil

hat was übergeben: anderes

Einwohnerakten von historischem Wert

Aktueller Zustand:

Familien-Besitz gekauft anderes

Einwohnerdienste vi;lstandesamt..{F^

Gemeinde Muttenz
4132 Muttenz

.19.48. 

-ITegatlv-Enl^

-Urte iT'de's.’ Schwe izBjjödesgef 1 cfit’s,’ Läusanne’’vöm'24TJüM’1948

(weitere Angaben als Beilage)

Myrtha Seiler-TreschApril 2010

Wie alt ist das Objekt / 
sind die Objekte:

Was gibt es dazu 
zu erzählen:

Herkunft des Objektes 
/ der Objekte:

Gemeinde
Muttenz

Entgegengenommen 
am:

als Geschenk 
zur freien Verfügung

-Gesuch um Erteilung der Niederlassungsbewilligung dn 
‘■äen''6emeln‘derä*t‘‘ vön*Wttenz\'‘vom'3'rApr 11'7948............

Museen Muttenz
Kirchplatz 3 
4132 Muttenz

Ortsmuseum + Karl Jauslin-Sammlung Schulstrasse 15, 4132 Muttenz
Geöffnet am letzten Sonntag des Monats, äusser in den Monaten Juli und Dezember 14-17 Uhr.
Bauernhausmuseum Oberdorf 4, 4132 Muttenz
Geöffnet am letzten Sonntag in den Monaten April, Mai, Juni, August, September + Oktober, 10-12 und 14-17 Uhr.

von:
(Bitte in Bockschrift)

| | zum Kauf



Bestattungsmitteilung

Am

ist gestorben in Muttenz BL

Mösch- Lurati, RuthName und Vorname

geboren am 15.Januar 1921

Muttenz BL, Frick AGvon

wohnhaft in 4132 Muttenz, Tramstrasse 83, APH Zum ParkD
Beruf Hausfrau

Zivilstand verwitwet

Konfession römisch-katholisch

Trauerfeier

Urnenbeisetzung

Publikation mit Datum/Zeit

Bestattungsart
)■

Transport

Kontaktadresse Sohn:

Feld/Nummer L/67

Muttenz, 2. November 2009/rz

•-F-

1. November 2009

Sarg offen 
Dekoration 

Schnittblumen

APH Zum Park - Krematorium Hörnli, am Mi 04.11.09 durch 
Bürgin & Thoma; Kremation am Do 05.11.09; Urnentransport 
am Fr 06.11.09 durch Friedhof Muttenz

Freitag, 6. November 2009, 14.00 Uhr, röm.-kath. Kirche 
Muttenz
Pfr. Rene Hügin
anschliessend, ca. 15.15 Uhr, Friedhof Muttenz
Urne zum Grab tragen

Aufbahrung im APH Zum Park
evtl. Urnenkränzchen durch die Angehörigen
durch die Angehörigen (Friedhof stellt Tisch und Vase bereit)

Herr Thomas Mösch-Baumann, Carmenstrasse 67, 
4123 Allschwil, Tel. 061 481 06 83 / 076 386 43 52

1 > riOV. ZÖDb (Z.
Dez. 2005 S

Tonurne in neues Urnen-Reihengrab (kein Glockengeläut) 
(Die Urne des Ehemannes, Max Mösch, gest. am 
10.11.1993, aus F/163 bereits ins neue Urnen-Reihengrab 
verlegt) z.

1 Gemeinde
U Muttenz
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Einwohnerakten von historischem Wert

Sehr geehrter Herr Mösch

Bitte nehmen Sie mit mir Kontakt auf. Besten Dank.

Freundliche Grüsse

Gemeinde 
Muttenz

In den Einwohnerunterlagen Ihrer verstorbenen Eltern, Max und Ruth Mösch-Lurati, befanden 
sich interessante Akten aus dem Jahr 1948. Normalerweise bewahren wir nur die Einwohner
kontrollkarte der Verstorbenen auf und vernichten sonstige Unterlagen, wie ungültig gewordene 
Heimatscheine und Korrespondenzakten.

Nach der Durchsicht der Akten Ihrer Eltern brachte ich es jedoch nicht übers Herz, den interes
santen und aus heutiger Sicht geschichtsträchtigen Briefwechsel vom April 1948 zwischen 
Ihrem damals noch ledigen Vater und dem Gemeinderat Muttenz zu vernichten.

Ihr Vater stellte beim Gemeinderat ein Gesuch um Erteilung der Niederlassungsbewilligung in 
Muttenz. Der Gemeinderat wies das Begehren mit der Begründung der Wohnungsknappheit ab. 
Daraufhin beschritt Ihr Vater den Rechtsweg bis vor Bundesgericht. Dieses wies mit Urteil vom 
24. Juni 1948 den Gemeinderat an, Ihrem Vater auf den Zeitpunkt der Heirat die Niederlassung 
in Muttenz zu bewilligen.

Mit Ihrer Einwilligung würden wir diese geschichtsträchtigen Akten gerne unserem Ortsmuseum 
übergeben. Unser Museumsleiter, Herr Jacques Gysin, hätte Interesse daran. Wie denken Sie 
darüber?

Sie dürfen gerne bei den Einwohnerdiensten, Schalter Bestattungswesen, vorbei kommen und 
die Unterlagen besichten. Falls gewünscht, mache ich Ihnen auch Fotokopien der Akten.

Unsere Ref.
Direktwahl 
Fax 
E-Mail 
Datum

Ruth Zingg
061 466 62 60 / 079 640 51 59
061 466 62 57
ruth.zingg@muttenz.bl.ch
11. Februar 2010

Herr
Thomas Mösch-Baumann 
Carmenstrasse 67
4123 Allschwil

Die Verwaltung der Einwohnergemeinde befindet sich im Dorfkem unmittelbar neben der Bushaltestelle Mittenza der BLT-Linie 60. 
Diese Buslinie verbindet das Gemeindehaus direkt mit der Haltestelle Muttenz Dorf der Tramlinie 14 und dem Bahnhof Muttenz. 
Zu Fuss dauert der Weg zum Gemeindehaus vom Bahnhof aus 15 Minuten, von der Tramhaltestelle Muttenz Dorf aus 5 Minuten.

Einwohnerdienste
Kirchplatz 3, Postfach 332 
4132 Muttenz 1
Telefon 061 466 62 62
www.muttenz.ch

Ruth Zingg
Bestattungswesen

mailto:ruth.zingg@muttenz.bl.ch
http://www.muttenz.ch
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Sitzung vom 24* Juni 1948.
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M Öse h, Kloos 915, in Rheinfelden, Beschwerde~

gegen

• -i:

: ..V.. ....
staatsrechtliche

: —— oOo~—•

: “betreffend 
Art. 4 und 45 BV (Niederlassung, Wohnungsnot),

-----oOo-----
x

In Sachen

URTEIL
DES

Max 
führ er,

■ '*■- ■ 4 i?i J<?’

e 1 - L a n d s c ha f t,

SCHWEIZERISCHEN BUNDESGERICHTS' • I

Anwesend die Herren Bundesgerichtsvizepr&sident Blocher, 
Präsident der staatsrechtlichen Kammer, Bundesrichter 
Steiner, Python, Schönenberger, Comment, Häberlin und

Regierungsrat des Kantons B a s

l ■ <- • ■ ■ - ■ . ■ ■■■

. •. . * . i ■■ 8*
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hat sich ergeben:
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C.- Der Regieruxxgsrat des Kantons Basel-Land
schaft beantragt lie Abweisung der Beschwerde.

Der Gemeind erat von Muttenz wies das Medarlas- 
sungsgesuch des Beschwerdeführers ab, der Regierungsrat 
des Kantons Basel-Landschaft die vom Rekurrenten dagegen 
erhobene Beschwerde. Dem Gesuchsteller sei der Arbeits
weg roh Rheinfelden nach Muttens zumutbar. Die Berufsaus
übung in Muttenz vermöge den Zuzug dahin nicht zu recht
fertigen. Besondere Umstände lägen nicht vor.

- B.— Mit ier staatsrechtlichen Beschwerde ersucht 
der Beschwerdeführer das Bundesgericht um Gewährung der 
verlangten Niederlassung. Br sei tagsüber 13 Stunden von 
seinem Wohnort abwesend. Bin Weg nehme 1 1/2 Stunden in 
Anspruch.- Mit der Verlegung des Wohnsitzes nach Muttenz 
könnte der Beschwerdeführer zudem erhebliche Einsparun
gen machen, die b»i seinen Zinkommensverhältniasen ins 
Gewicht fielen.

A.-. Der Beschwerdefülirer arbeitet in der Birma 
Geig^ in Muttenz tuad wohnt in Rheinfelden, oeine Arbeits
zeit dauert von 7 Dhr bis 17.25 Uhr mit einer Mittagspau
se von 50 Minuten^ Der Beschwerdeführer kann morgens den 
6 Uhr 19 in gheinfelden abgehenden Zug benutzen und er
reicht damit Muttenz um 6.36 Uhr. Am Abend steht ihm um 
13.13 Uhr ein Zug zur Verfügung,, der ihn um 13.37 Uhr 
nach Rheinf.elden, bringt. Die Ai’beitsstelle liegt wenige 
100 m unter halb der Station Muttenz* Dagegen hat der, Ba- 
schwerdeführer von der Wohnung in Rheinfelden bis zur 
Station eixien grösaern -^eg zurückzulegen. Mosch beabsich
tigt, sich im herbst 1948 zu verehelichen. Seine Verlob
te wohnt in Muttenz.
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Bas Bundeagericht zieht in Erwägung:

I
I
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, Der Zuzug an den Arbeitsort ist im Sinne von 
Art. 20 BMW angezeigt, wenn sich aus dem bisherigen Zu
stand Nachteile von einer gewissen Bedeutung ergeben, die 
auf. sich zu nehmen dem Gesuohst aller nicht zuzumuten ist# 
Von Bedeutung ist dabei auch die Entfernung zwischen dem 
bisherigen. Wohnort und der Arbeitsstelle, d#h# ob der 
-Gesuchsteller, ohne allzu grossen Zeitverlust an den Ar
beitsplatz gelangen kann# flenn die .Bahnfahrt selbst nicht 
viel Zeit in Anspruch nimmt, kann die tägliche Hin- und 
Herfahrt doch unzumutbar sein, wenn die Zugsverbindungen 
ungünstig sind und dem Benützer der Bahn nicht ermögli
chen, innert nützlicher frist die Arbeitsstelle aufzusu
chen. • ..t : US

.-Dia 13 Minu
ten in Anspruch»morgens kommt der Beschwerdeführer mit 
dem zu benützenden Zug etwa 25 Minuten vor dem Arbeits
beginn in Muttenz an, während er abends nahezu eine Stun
de auf die Bahnverbindungwarten muss# Dazu kommt, wie 
auf Grund der Akten angenommen werden muss,, in uheinfel- 
den ein längerei Weg von der. Station zur Woiinung# Genau
eres ist zwar aus -den Akten darüber nicht ersichtlich# 
per Beschwerdefihrer behauptet, er benötige sowohl mor
gens als abends 11/2 Stunden. Der Begierungarat. scheint j 
das nicht in -Abrede zu stellen# poch kann dieser Weg, da 
abends für die Rückfahrt ohne ...Anrechnung dieses Weges 
1 Jtunde und 12 iiinuten verwendet werden müssen, nicht I 
mehr als 20 Mimten in Anspruch nahmen# K in v;: •

.’ird, wi? das beim Beschwerdeführer zutrifft, für! 
den Hin- und Bücrweg im ganzen mehr als eine 'Stunde be
nötigt, so kann aach der Rechtsprechung des Bundesgerichtfe| 
die Niederlassurj am Arbeitsort jedenfalls bei der ge-



- 4 -

*

wohnlichen Arbeitszeit verlangt werden, weil sonst dem 
Gesuchsteller regelmässig verunmöglicht wäre, die Morgen- 
und Abendmahlzeit, mit der -.Familie einzuneInnen (Urteile 
vom 2» Oktober 1947 1. .3., Beffa und i» £J. Rothenbühler)• 
Der Beschwerdeführer muss die Wohnung etwa um 6 Uhr ver
lassen und kommt wegen der kurzen Mittagspause und des 
daherigen früheren Arbeitsschlusses etwa um 19 Uhr nach
hause» Er macht nicht geltend, dass er für die beiden 
Mahlzeixen nicht zuhause sei, während diese Verhältnisse 
bei den Beschwerdeführern Beffa und Rothenbühler etwas 
ungünstiger lagen. Dort ist denn auch für Unternehmen 
mit englischer Arbeitszeit ein Vorbehalt gemacht worden 
(Urteil i. 3. Beffa S. 6)» hoch mag dahingestellt blei
ben, ob deswegen der Zuzug des Beschwerde!ülirers nach 
Muttenz als nicht angezeigt erklärt werden dürfte. Denn 

vorX13Äeiidexi Varhältoissen jedenfalls 
berücksichtigt werden, dass der Beschwerdeführer sich 
verehelichen will. Da er auf den Zeitpunkt der Heirat 
eine eigene Pöhnmg benötigt, ist es, nachdem sowohl 
Rheinfelden als Huttens unter Wohnungsnot leiden, ange
zeigt, dass er ait Arbeitsort eine Wohnung beziehen kann 
(das erwähnte Urteil. 1. .3. ..Rothenbühler S. 5/6). Der 
Beschwerdeführer hat denn auch sein Gesuch vor allen In
stanzen in erste: Linie damit begründet, und er beschwert 
sich besonders darüber, dass ihm mit der Niederlassungs
verweigerung praktisch die Möglichkeit der Verehelichung 
genommen werde, ’r ist, muss daraus geschlossen werden, 
damit einverstanen, dass er die Niederlassung mit Polin
bewilligung auf lesen Zeitpunkt erhalte. In der Antwort 
auf die staatsrechtliche Beschwerde erklärt zwar der Re
gierungsrat, demBeschwerdeführer sei unbenommen, dann
zumal ein neues esuch zu stellen. Doch wird ihm die Nie
derlassung auf' da Zeitpunkt der Heirat nicht bestimmt in 
Aussicht gesteil. Der Gemeinderat von Muttenz aber will
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81ef wie .aus dei* Begründung der Verfügung ersichtlich ist, 
auch für diesen Fall verweigern, weil andere neugegründete 
oder In Gründung begriffene Familien in der Gemeinde in 
keiner bessern Lage seien. Im Hinblick auf diese Verhält
nisse beruht, der .Entscheid auf einer nicht haltbaren Wür
digung und' bedeutet eine zu grosse Beschränkung der Nie-* 
derlaesungsfreiheit. Sr ist daher insoweit aufzuheben, als 
er dem BesohwerdefÜiirer die Niederlassung auch nicht auf 
den Zeitpunkt der Verehelichung gewährt.

.Demnach erkennt das Bundesgericht:
<’V «’ 4 * ’ J . 'Vv* . ’ ’ •“ '<

V l.*r Pie Beschwerde wird im 'Sinne der Erwägungen 
gutgeheissen, der angefochtene <&tscheid aufgehoben und. 
'der? Gemeinderat von Muttens angewiesen, dem Beschwerdefüh’

«»f-:'der V?»reheliohuxig;
»U «rteile».(’ ;s

Es ’Äörden keine Kosten erhöben.
...Dieses Urteil Ist dem Beschwerdefüiwer, dem ; 

^e^iorungerat des Kantone Basel-Landschaft und dem- Ge
meinderat Muttenz schrif tlich mitzuteilen.

~ —’oGo—■—

L a e » Q n *• len 24‘ Juni i9^^’

„im liaaen der staatsrechtlichen Kamjaer 
des SCHWSSil:iCaSN ■ BUNDS-SG-SRICKTS | ' 

. - Der Präsident

■ - VX r, . ; W
■ ■ '' Der Sekretär:



den 12. April 19^8.

Ihnen keinen bessern Bericht geben

Muttenz,

Wir haben Ihr Schreiben vom ds. erhalten und 
teilen Ihnen höfl. mit, dass Ihr Gesuch um Erteilung der 
Niederlassungsbewilligung in Muttenz leider abgewiesen wer
den muss. Wir haben Ihnen schon wiederholt mitgeteilt, 
dass in unserer Gemeinde eine ausserordentlich grosse Woh
nungsnot herrscht, die uns zwingt, vom Recht der Beschrän
kung der Freizügigkeit Gebrauch zu machen.. In Ihrem Falle 
darf Ihnen zugemutet werden, vom bisherigen Wohnort Rhein
felden der Arbeit in Muttenz nachzugehen und Sie können des
halb nach den geltenden gesetzlichen Bestimmungen nicht An
spruch erheben auf die Erteilung der Niederlassungsbewilli
gung. Wir haben für Ihre Lage volles Verständnis, können 
aber deswegen Ihrem Begehren doch nicht entsprechen, well 
vorhandene Wohnungen in erster Linie reserviert werden müs
sen für den Wohnbedarf der bereits ortsansässigen Familien. 
In unserer Gemeinde sind eine ganze Anzahl Brautpaare oder 

'••Jungverheiratete Ehepaare, die seit langer Zeit auf der Woh
nungssuche sind, ohne dass es ihnen gelungen ist, etwas 
Passendes aufzutreiben. Diese Verhältnisse und auch das 
Bestreben Obdachlosigkeit zu verhindern, zwingen uns, Ihr 
Gesuch abzuweisen. Bevor sich die Verhältnisse in Muttenz 
nicht bedeutend bessern, hat es keinen Zweck, dass Sie Immer 
wieder mit einem Niederlassungsgesuch an den Gemeinderat 
gelangen.

Wir bedauern, 
zu können und zeichnen

Herrn
Max Mösch,
Kloos 915
R h e 1 n f e 1 den.

Hochachtung svoll:
Namens des Gemeinderates: . 

Der Präsident: Der Verwalter:
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Einwohnerakten von historischem Wert

Sehr geehrter Herr Wasmer

Sie erhalten eine Empfangsbestätigung sowie die gewünschten Kopien.

Freundliche Grusse

Mit Ihrem Einverständnis, liess uns Frau Zingg, Einwohnerdienste/Bestattungswesen Muttenz, 
die erwähnten Akten zur weiteren Aufbewahrung im Museumsarchiv zukommen« Besten Dank.

Gemeinde
Muttenz

Myrtha Seifer
Mitglied Arbeitsgruppe Museen

Direktwahl
Privat 
E-Mail 
Privat 
Datum

Herr
Kurt Wasmer
Rchtenhagstrasse 33 
4132 Muttenz

Bildung/Kuftur/Freizeit
Mussen Muttenz
Hauptstrasse 2
4132 Muttenz 1, Postfach 332
Telefon 061 466 62 62
Fax 061 465 62 88

Unsere Ref. Myrtha Seiler
061466 6229 
061 461 30 37
museen@muttenz.bl.ch
myrtha.seiler@bluewin.ch
7. Juni 2010

Ortsmuseum + Kart Jauslln-Sammiung Schulstrasse 15,4132 Muttenz
Geöffnet am letzten Sonntag des Monats, äusser in den Monaten Jutt und Dezember 14-17 Uhr.
Bauemhausmuseum Oberdorf 4, 4132 Muttenz
Geöffnet am letzten Sonntag in den Monaten April, Mai, Juni, August, September ♦ Oktober, 10-12 und 14-17 Uhr, 
Vermittlung von Führungen für Gruppen, auch ausserhalb der Öffnungszeiten:
Jacques Gysän. Bauveiwattung Muttenz. Tel. 061 /4666241.Privat Frektorfweg 8,4132 Muttenz. Tel. 061 / 3115150.

mailto:museen@muttenz.bl.ch
mailto:myrtha.seiler@bluewin.ch
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Empfangsbestätigung

Wer:

hat was übergeben: zum Kauf anderes

Aktueller Zustand:

Familien-Besitz

(weitere Angaben als Beilage)

von:

Gemeinde 
Muttenz

Herkunft des Objektes 
/ der Objekte:

Wie alt ist das Objekt / 
sind die Objekte:

Was gibt es dazu 
zu erzählen:

Entgegengenommen 
am:

als Geschenk 
zur freien Verfügung

 

 -Tco_kliQll.jd..^c2.gÄ<zzu)r^£3rcahi5....2Lz.^S2-3.^’

.Hucfcct....S2i.kf.
(BitteJn Bockschrift)

Museen Muttenz
Kirchplatz 3 
4132 Muttenz

Ortsmuseum + Karl Jauslin-Sammlung Schulstrasse 15, 4132 Muttenz
Geöffnet am letzten Sonntag des Monats, äusser in den Monaten Juli und Dezember 14-17 Uhr.
Bauernhausmuseum Oberdorf 4, 4132 Muttenz
Geöffnet am letzten Sonntag in den Monaten April, Mai, Juni, August, September + Oktober, 10-12 und 14-17 Uhr.

.Rtzr.r... Kur£...JCbie.m<zr.
 JTcJbtaohQg^ia..s3d..

  Hujhnz-.........

 anderes[ I gekauft
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Einwohnerakten von historischem Wert

Sehr geehrter Herr Wasmer

Freundliche Grüsse

Gemeinde 
Muttenz

Ihr Vater stellte damals beim Gemeinderat ein Gesuch um Erteilung einer 
Niederlassungsbewilligung. Der Gemeinderat wies das Begehren mit der Begründung der 
Wohnungsknappheit ab. Daraufhin rekurrierte Ihr Vater beim Regierungsrat. Der Regierungsrat 
wies den Gemeinderat am 25. Mai 1948 an, Ihrem Vater die Niederlassung in Muttenz zu 
bewilligen.

Wenn Sie die Unterlagen sehen möchten, dürfen Sie gerne an einem Vormittag, zwischen 9 
und 11 Uhr, bei den Einwohnerdiensten, Schalter Bestattungswesen, vorbei kommen. Falls 
erwünscht, mache ich Ihnen auch gerne Fotokopien der Akten.

Normalerweise bewahren wir nur die Einwohnerkontrollkarte von verstorbenen Personen auf 
und vernichten Unterlagen, wie ungültig gewordene Heimatscheine und Korrespondenzakten. 
Mit Ihrer Einwilligung würden wir diese geschichtsträchtige Korrespondenz jedoch gerne 
unserem Ortsmuseum übergeben. Unser Museumsleiter, Herr Jacques Gysin, hätte Interesse 
daran.

Die Verwaltung der Einwohnergemeinde befindet sich Im Dorfkem unmittelbar neben der Bushaltestelle Mittenza der BLT-Linie 60. 
Diese Buslinie verbindet das Gemeindehaus direkt mit der Haltestelle Muttenz Dorf der Tramlinie 14 und dem Bahnhof Muttenz. 
Zu Fuss dauert der Weg zum Gemeindehaus vom Bahnhof aus 15 Minuten, von der Tramhaltestelle Muttenz Dorf aus 5 Minuten.

Herr
Kurt Wasmer
Fichtenhagstrasse 33
4132 Muttenz

Ruth Zingg
Bestattungswesen

061 466 62 60 / 079 640 51 59
061 466 62 57
ruth.zingg@muttenz.bl.ch
3. Mai 2010

In den Einwohnerunterlagen Ihrer verstorbenen Eltern, Heinrich und Rosa Wasmer-Studer, 
befanden sich geschichtsträchtige Akten aus dem Jahr 1948, an denen das Ortsmuseum 
Muttenz Interesse hätte. Es handelt sich um einen Briefwechsel vom April 1948 zwischen Ihrem 
damals noch ledigen Vater und dem Gemeinderat Muttenz und um eine Verfügung des 
Regierungsrates des Kantons Basel-Landschaft vom 25. Mai 1948.

Unsere Ref. Ruth Zingg 
Direktwahl 
Fax 
E-Mail 
Datum

Einwohnerdienste
Kirchplatz 3, Postfach 332 
4132 Muttenz 1
Telefon 061 466 62 62
www.muttenz.ch

mailto:ruth.zingg@muttenz.bl.ch
http://www.muttenz.ch
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den 29* April 19^8.

9
Binschreiben

B i r g f e 1 d e n*

©

p ■

KQpi£ && Herrn Fe Honegger, Weiherweg 16 in Luttenz.

Hochachtung svoll:
Kamens des Gemeinderatesj

Der Präsident:

Der Verwalter:

HerrnHeinrich W asm e r
Wartenbergstrasse 6

Muttenz,

Wir haben Ihr Schreiben vom 21 • ds. erhalten und tei
len Urnen mit, dass Ihrem Gesuche um Erteilung der Niederlassungs
bewilligung in Muttenz leider nicht entsprochen werden kann* In

■ unserer Gemeinde besteht eine derartige Wohnungsnot, dass vom 
Recht der Beschränkung der Freizügigkeit Gebrauch gemacht und 
alle Eiederlassüngsbegehren abgewiesen werden müssen, die im Sin
ne des Bundesratsbeschlusses Über Kassnalunen gegen dio Wohnungs
not nicht hinreichend begründet sind. In Ihren Falle darf Ihnen 
zugemutet werden., vom bisherigen Wohnort Birsfelöen der Arbeit auf 
dem Rangierbähnhof in Mittens nachzugehen, besonders wenn man be
rücksichtigt, dass der Weg von der in Muttenz zu mieten gewünsch
ten Wohnung nach Ihrem Arbeitsplatz ungefähr gleich lang sein 
wurde als Ihr Jetziger Weg zux’ Arbeit.

Gegen diesen Entscheid kann von Ihnen innert 10 Tagen 
von der Zustellung an gerechnet beim Begierungsrat Baselland in 
Liestal Einsprache erhoben werden.

Wir bedauern, Ihnen keinen bessern Bericht geben zu 
können und zeichnen V
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Auszug aus dem Protokoll des Regierungsrates 

des Kantons Basel-Landschaft .

vom 2? Mai 1948.
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Heinrich Wasmer. V/artenbergstrasse 6, in Birsfolden, vcr- 
treten durch Dr. Max Mory, Birsfelden, erhebt rechtzeitig Rekurs 
gegen den Entscheid des Gemeinderates Muttenz vom 29. April 1948, 
wonach sein Niederlassungsgesuch unter Berufung- auf die Massnahmen 
gegen die Wohnungsnot abgewiesen wurde. Er stellt das Begehren ; 
um Aufhebung des angefochtenen Entscheides. Zur Begründung führt 
er im wesentlichen folgendes aus:

Seit seiner Beförderung zum Rangierarbeiter 1. Klasse 
(1» Oktober 1946) arbeite er im Rangierbahnhofe, Muttens. Br sei 

. Bundesbeamter im Sinne von Art. 1, Abs. 1, des Bundesgesetzes 
über das .Dienstverhältnis der .Bundesbeamten vom 30. Juni 1927.
Ärt..?,; 8\41bs©&: Gesetzes läiv^

; "Der Beamte bat an. dem ihm von der Wehlbehörde angewiesenen : Dienst orte zu wohnen. Eürdie Verlegung des Wohnsitzes an ■■‘v einen andern Ort bedarf er der Ermächtigung der zuständigen ■•■ /•'/Amtsstelle.
Der Beamte hat seine Ausweispapiere am Wohnorte zu hinter- legen. Niederlassung und .Aufenthalt dürfen ihm nicht ver- ' weigert werden

■* J 1 ' H. . .• ; ’ i * ' ■ - ;

Def Geroeinderat Muttenz, beantragt, den Rekurs als unter ■ 
gründet abzuweisen. Er schreibtin seiner Vernehmlassung, dass 

7-:7-? Wasner nicht darauf' angewiesen sei, in Muttenz zu wohnen, um 
seine Arbeit, auf dem Rangierbahnhofe Muttenz ausüben zu können. . 
Er könne ebensogut von seinem bisherigen Wohnsitz Birsfelden 
der Arbeit in Muttenz nachgehen;, besonders wenn berücksichtigt 
werde, dass sein jetziger Wohnort ungefähr gleich weit vom Ar- :

. beltsplatz entfernt sei, wie die in Muttenz in Aussicht genomme-. 
,, ne Wohnung. , •

z<--•* \ .7ixx. ? : / ’ V.'- :/ - •’ ‘' '• ’>■

Der Gerneinderät ■fitattenz hat seinen angefochtenen Entscheid 
einzig auf den Bundesi’atsbeaehluss Betreffend Jiassnahmen gegen - 
die ■Wohnungsnot gestützt* Der Bundesrat als zuständige Behörde

<■ hat Jedoch in seinem.grundsätzlichen Entscheid vcm 17. Oktober 1944 
.folgendermassen entschieden:

Nr- 1674
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"Diese Ordnung des Beamten- und Arbeiterrechts des Bundes (geweint ist das Bundesgesetz über das Dienstverhältnis der Lündesbeawtcn) geht als speziellere Regel den allgemeineren Bestimmungen des BRB über .Massnahmen gegen die Wohnungsnot, insbesondere dem Abschnitt IV über die Beschränkung der Frei-.. Zügigkeit vor.ff ■.
Der B'tjndesbahnbeamte habe von dem Momente an, wo ihm eine be* 
stimmte .Gemeinde als Dienst- und Wohnort .zugewiesen werde, ge
genüber diesem Ort das Recht auf eine unbeschränkte Nlederlas- 
sungsbev/illigiKig für sich und seine Familie* Da der Dienstort 
des Rekurrenten unbestrittenermassen Muttenz ist, hat er somit

.Anspruch auf Niederlassung in Muttenz•
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1. Januar 1838 bis 31. Dezember 1877 in Kraft3,

=/l,5 1

= 31,25 g

3) aus Baselbicter Heimatblätter 1967, Nr. 2

Flächenmasse
1 Jucharte
1 Quadratrute =
1 Quadratfuss =

A Hl (
A ß>

= 100 Mass
- 4 Schoppen
= 2 Schoppen

= 50 kg
= 500 g 
= 15,625 g-

1 Vierling
1 Mässlein

1 Schoppen = 3,15 dl
Vi Schoppen = 1,875 dl

= V4 Sester = 3,75 1
= Vie Sester = 15/i61

Gewichte
1 Zentner
1 Pfund
1 Lot

= 100 Pfund
= 32 Lot
= 4 Quintlein

= 5,832 m3
= 3,402 Ster
= 27 dm3

= 1,5 hl
= 1,51
= 0,75 1

o.
= 3 m
= 30 cm

= 1,20 m
= 60 cm
= 1,80 m
= 3 m

1 Quintlein = 3,906 g
1 Unze = 2 Lot

Flüssigkeitsmasse
1 Saum
1 Mass
V2 Mass

Getreidemasse
1 Sack (Malter) = 10 Viertel (Sester) = 1,5 hl
1 Viertel (Sester) = 10 Becher (Immi) = 15 1
1 Becher (Immi)

II. In Baselland m
seit 1. Januar 1878 Dezimalsystem

42 J

Körpermasse
1 Kubikklafter = 216 Kubikfuss
1 Holzklafter = 126 Kubikfuss
I Kubikfuss = 1000 Kubikzoll

Längenmasse
1 Rute (°) = 10 Fuss
1 Fuss (’) = 10 Zoll
1 Zoll (”) = 10 Linien = 3 cm
1 Linie (”’) = 10 Punkte = 3 mm

i 1 Stab = 2 Ellen
2 Fuss = 1 Elle
6 Fuss = 1 Klafter

10 Fuss = 1 Rute

= 40 000 Quadratfuss = 36 a
100 Quadratfuss = 9 m2
100 Quadratzoll = 9 dm2



ß. Alte Mass- und Gewichtseinheiten
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Abb. 49 Alte Basler Elle mit Schnitzerei, 1644
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Abb. 54 Gewichtssatz aus Messing, V: Schw. Pfund (250 g) 
Gehäuse = 8 Lot, Einsätze zu 4, 2, 1, Vi, Vs, 14 Lot, total =
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In den vorstehenden Aufzeichnungen sind verschiedene heute nicht mehr 
gebräuchliche Masse enthalten. Die Herausgeber erachten es daher für nützlich, im 
Anhang eine umfassende Zusammenstellung alter Masse und Gewichte folgen zu las
sen. Während der französischen Revolution entstand in Frankreich das umwälzend 
neue metrische System. In unserem Lande verhielt man sich ablehnend gegenüber die
ser Schöpfung der Pariser Gottesleugner. Fast jeder Kanton hatte eigene Masse, eige
nes Gewicht und Geld. Aber zur Erleichterung des Geschäftsverkehrs schlossen 1835 
verschiedene Kantone ein Konkordat zur Vereinheitlichung von Mass- und Gewicht in 
Anpassung an das metrische System ab, z. B. der Zoll zu 3 cm, das Pfund zu 500 g. Die 
Bundesverfassung von 1848 brachte dann einheitliches Mass, Gewicht und Geld für die 
ganze Schweiz, z. B. den neuen Schweizerfuss zu 30 cm, den Franken zu 100 Centimes 
(Rappen). Das metrische System wurde erst mit der Bundesverfassung von 1874 be
schlossen.

Abb. 53 Gewichtsstein 1
1 Schweizer Pfund = 500 g
Das Kreuz, eigentlich das Zeichen 
der Malteser-Kreuzritter, wurde in 
der ersten Hälfte des 19. Jhd. 
gelegentlich als Schweizerkreuz 
verwendet (sog. Tatzenkreuz).

Abb. 51
Geschnriedeter Gewichtsstein
] Basler Pfund

Abb. 52 
Hohlmass für 
Trockenfrüchte 
(Gelreidemass) 
16 Viertel oder 
16 Sester = 7,5 1



101-

1 Klafter Heu
1 Klafter Holz
1 Kubikwerkschuh

1 Viernzel = 2 Säcke
1 kleines Sester
1 Küpflein
1 Becher
1 Immli

Hohlmasse für Flüssigkeiten
1 Saum = 3 Ohm = 96 Mass
1 Ohm = 32 Mass
1 Mass = 4 Schoppen od. Quärtlin

t) aus Baselbieter Heimatblätter, 1966 Nr. 3/4
2) für Waren bis Vi Zentner

= 16 Unzen od. 32 Lot, sog. Detailgewicht2
= 4 Quintlein, sog. Messing- od. Spezereigewicht

= 16 Feldschuh
= 12 Zoll
= 12 Zoll
= 0,5398 m
- 2,54 cm
= 42,54 a
= 28,36 a (vor 1820)

= 4 Küpflein
= 2 Becher
= 2 Immli
= 2 Mässlein

290,39 I
18,15 1
4,54 1
2,27 I
1,13 I

Gewichte
1 Zentner = 100 Pfund, sog. Handels- od. grosses Eisengewicht
1 Pfund
1 Lot

(1 Pfund = 493,24 g)
(1 Pfund = 486,18 g)
(1 Pfund = 480,24 g)

= 298,94 I 
= 24,911 
== 18,68 1 
= 2,07 1

Körper- oder Kubikmasse
= 216 Kubikwerkschuh = 6,155 m3
= 144 Kubikwerkschuh = 4,103 m3 
= 28,495 dm3

Hohlmasse für Trockenfrüchte Bürgermass Rittermass
- 8 grosse oder 16 kleine Sester = 273,3 1 

= 17,08 1 
= 4,27 1 
= 2,13 1 
“ 1,061

1 Viertel
1 Sack = 8 Sester
1 hoher Becher
Anmerkung: 32 Sester Viertelmass

1 Baselmass = 1,42 1
1 Basler Wirtsmass - 4/s Baselmass
1 Liestaler Mass = 1,539 1

Viertel- oder Landmass (auf der Landschaft üblich)
1 Viernzel = 12 Viertel = 2 Säcke oder Malter

= 12 niedere Becher
1 Sester = 8 hohe Becher
= 2,33 1; 1 niederer Becher

34 Sester Rittermass = 35 Sester Bürgermass

= 4,5 m
= 0,281m
= 0,305 m (Werkschuh, so genannt nach dem 

in Stein gehauenen Normalfuss im 
Werkhof Basel)

I. In Basel und Landschaft gültig bis 31.12.18371

Längen- und Flächenmasse
1 Rute
1 Feldschuh
1 Werkschuh
1 Elle
1 Zoll
1 alte Mähdertaue
1 alte Basler Juchart
1 neue Basler Juchart = 33,387 a (nach 1820)
Ackerland und Matten, Reben und Wald je nach Bodenqualitätverschieden gemessen, Taue oder 
Mannwerk in der Regel um die Hälfte grösser als die Jucharte.
Ursprünglich: Jucharte, was ein Paar Ochsen in einem Tag pflügen kann; Mannwerk oder Mäh
dertaue was ein Mann in einem Tag mähen kann.



oMasse und Gewichte

Längenmasse Abkürzung

ii

1 1 dm3

1 liq.pt.

355

i

Hohlmasse
1 Liter

Raummasse
1 Kubikzentimeter
1 Kubikmeter
1 Registertonne (Schiffsmass)
1 cubic inch
1 cubic foot
1 cubic yard

1 Zentimeter
1 Meter
1 Kilometer
1 inch
1 foot
1 yard
1 mile
1 nautical mile

hl
imp.pt.
imp.qt.

imp.gal.
bu.

imp.bl.
liq.pt.

100 
0,56826 
1,1365 

4,546092 
36,3687 
163,6593 
0,47318

1
1
1
1
1
1
1

0,155 sq.in.
10,764 sq.ft./1,196 sq.yds.

119,6 sq.yds 
2,471 lacs 
0,3861 sq.mi.

1 sq.in.
144 sq.in.

9 sq.ft.
4840 sq.yds
640 acs

8 gal.
36 gal.

cm 
m 

km 
in.(") 
fr.(') 

yd. 
mi. 

n.mi.

0,061 cu.in.
35,3147 cu.ft./1.30795 cu.yds

100 cu.ft.
1 cu.in.

1728 cu.in.
27 cu.ft.

Flächenmasse
1 Quadratzentimeter
1 Quadratmeter
1 Ar
1 Hektar
1 Quadratkilometer
1 square inch
1 square foot
1 square yard
1 acre
1 square mile

US
l,0567qt.

cm3 
m3

RT
cu.in.
cu.ft.

cu.yd.
m3
m3

cm2 
m2
a 

ha 
km2 

sq.in. 
sq.ft. 

sq.yd.
ac. 

sq.mi.

m2 
m2

m2 
a

21,997 gal.
1 pt.
2 pts
4 qts 1,20095 gal.(liq.)

0,3048
0,9144
1,6093 km

1,852 km

Imperial
0,8799 qt.
= 0,22 gal. =42642 gal.
21,997 gal. 26,417 gal.1 Hektoliter

1 imperial pint
1 imp. quart
1 imp. gallon
1 imp. bushel1
1 imp. barrel2
1 liquid pint (US)

1 cm2
10 000 cm2

100
100
100 ha

6,4516 cm2
929,029 cm2

0,836
4046,86

2,59 km2

Wert in englischen 
(Imperial) und/oder ameri
kanischen Massen

0,3937 in.
3,28084 ft./1,0936 yds
0,62137 mi./3280,84 ft.

12 lines
12 in.
3 ft.

1760 yds
6076,115 ft.

Wert in 
metrischen 

Massen 
1 cm 

100 cm 
1000 m 

2,5400 cm 
m 
m

1 cm3
1 Mio cm3 

2,8317 m3 
16,387 cm3 

0,02832 
0,76455
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Masse und Gewichte

Abkürzung

0,83267 gal.

1 1 long ton (imp.) l.t 1,016047 t

25,41 Bushel kg 56- USA Ibs

- USA

Temperaturen

0 Grad Celsius + 32 = Fahrenheit0°C = 32

0 Grad Fahrenheit -17,80 °F = = Celsius

356

L

Gerste 
Hafer

Gewichte
1 Gramm
1 Kilogramm
1 Tonne

1 Bag
1 Ballen
1 Ballen

1 Ballen
1 Ballen
1 Bushel
1 Bushel
1 Bushel

1 Bushel
1 Barrel
1 Barrel
1 Barrel

0,946353
3,78541

4,405
158,987

28,35
31,10

453,592
373,24
45,359
50,802

0,907185

27,2
158,987
170,55
158,76

180
230
21,8
14,5
15,4

60
340
155

kg 
kg 
kg

kg 
kg 
kg 
kg 
kg

1
1
1
1

132,28
749,57
341,72

396,83
507,06

48
32
34

60
42

376
350

Ibs
Ibs
Ibs

Ibs
Ibs
Ibs 
Ibs 
Ibs

Ibs 
gal. (US) 
Ibs 
Ibs

- USA
- Grossbrit.

1
1000
1000

g 
g 

kg

g 
g 
g 
g 

kg 
kg

t

avdp.oz. 
troy oz. 

avdp.lb. 
troy 1b. 
sh. cwt.

1. cwt.
sh.t

liq.qt,
gal. 
gal.
bl.

g 
kg 

t

kg
1

kg 
kg

0,03527 (avdp.) oz.
2,20462 (avdp.) Ibs 
1.10231 sh.t 
=0,9842 l.t

1 (avdp.)oz.
1 troy oz.

16 (avdp.)oz.
12 troy oz.

100 (avdp.) Ibs
112 (avdp.) Ibs

2000 (avdp.) Ibs 
=20 sh. cwt.

2240 (avdp.) Ibs 
=201. cwt.

1 avoirdupois ounce
1 troy ounce3
1 avoirdupois pound
1 troy pound3
1 (short) hundredweight
1 (long) hundredweight
1 short ton (US)

1 nur Trockenmass
2 nur Flüssigkeitsmass

Umrechnungsformel
Cx 9

5
(F - 32) x 5

9°C

°F

Wert in 
metrischen 

Massen

3 Gewicht für Edelmetalle, 
Juwelen und Apothekerwaren

Hohlmasse (Forts.)
1 liquid quart (US)
1 (liq.) gallon (US)
1 (dry) gallon (US)
1 barrel2 (US)

Mengen nach Warengattungen
Kaffee
Baumwolle - Ägypten

- Brasilien
- Ostindien/

Levante
- USA
- USA
- Chicago
- Winnipeg

Mais, Roggen,
Leinsaat
Weizen,
Kartoffeln
Erdöl
Zement

Wert in englischen 
(Imperial) und/oder ameri
kanischen Massen
Imperial US

2 liq.pts
4 liq.qts
4 (dry) qts

42 gal. (liq.)



Faktor

ITrillionenfach
Billiardenfach
Billionenfach

Millionenfach 
Tausendfach 
Hundertfach 
Zehnfach 
Zehntel 
Hundertstel 
Tausendstel 
Millionstel 
Milliardstel 
Billionstel 
Billiardstel 
Trillionstel

Ab
kürzung

E 
P 
T 
G 
M 
k 
h 
da 
d 
c 
m

n 
P 
f 
a

Exa 
Peta 
Tera

Milliardenfach Giga 
Mega 
Kilo 
Hekto 
Deka 
Dezi 
Zenti 
Milli 
Mikro 
Nano 
Piko 
Femto 
Atto

IO'12
IO"15

- 18

^Vereinfachte Schreibweise großer und kleiner Zahlen*

Vor- Kurz
satz Zeichen

1 000 000 000 000 000 000 = IO18 
1 000 000 000 000 000 = 1015 

1 000 000 000 000 = IO12 
1 000 000 000 = 109 

1 000 000 = 106 
1 000 = 103 
100 = 102
10 = 10' 

0,1 = 10"!
0,01 = I0-2 

0,001 = 10"3 
0,000 001 = IO"6 

0,000 000 001 = IO"9 
0,000 000 000 001 = 

0,000 000 000 000 001 = 
0,000 000 000 000 000 001 = 10



Länder und ihre Währungen / Stand per Ende Februar 1987

Österreich 1 Schilling = 100 Groschen S 

Qatar 1 Katar-Riyal = 100 Dirhams QR

Rumänien 1 Leu =100 Bani L 

$USA 

1 Bolivar = 100 CäntimosVenezuela Bs 

354

Thailand
Tschechoslowakei
Tunesien
Türkei

Ungarn 
Uruguay

Zaire
Zentralafr, Republik

Pakistan 
Panama 
Paraguay 
Philippinen 
Polen 
Portugal

Land
Kanada
Kenia
Kolumbien
Korea, Republik
Kuwait 

Libanon
Liberia
Liechtenstein
Luxemburg

Malaysia
Marokko
Mexiko

Neuseeland
Niederlande
Nigeria
Norwegen

Währungseinheit
1 Kanad. Dollar =100 Cents
1 Kenia-Schilling =100 Cents
1 Kol. Peso =100 Centavos
1 Won = 100 Chon
1 Kuwait-Dinar = 1000 Fils

1 Lib. Pfund =100 Piaster
1 Liberian. Dollar = 100 Cents
1 Schweizerin =100 Rappen
1 Lux. Franc = 100 Centimes

1 Ringgit =100 Sen
1 Dirham = 100 Centimes
1 Mex. Peso =100 Centavos

1 Neuseel. Dollar =100 Cents
1 Holl. Gulden =100 Cents
1 Naira =100 Kobo
1 Norweg. Krone =100 Öre

1 Pakist. Rupie =100 Paisa
1 Balboa = 100 Centesimos
1 Guarani =100 Centimes
1 Philip. Peso = 100 Sentimos
1 Zloty =100 Groszy
1 Escudo = 100 Centavos

1 Baht = 100 Satang
1 Krone = 100 Heller
1 Tun. Dinar = 1000 Millimes
1 Türk. £ (Lira) = 100 Kurus

1 Forint = 100 Filler
1 Urug. Neuer Peso = 

100 Centesimos
1 US-Dollar =100 Cents

1 Zaire = lOOMakuta
1 CFA-Franc

NZ$
Hfl.
N
NKr 

Z
CFA-Fr

Abkürzung 
kan$ 
KSh 
kol.$ 
W 
KD

L£
Lib$
SFr
1fr

M$
DH 
mex$

Ft 
urug.NS

pR
B/.
0
P
ZI
Esc 

S.R1 
SKr 
SFr 
S$ 
Rbl. 
Pta 
R 
syr£

2
Käs
tD
TL 

/
/

Saudi-Arabien
Schweden
Schweiz
Singapur
Sowjetunion
Spanien
Südafrikanische Republik
Syrien

1 Riyal = lOOHalalas
1 Schwed. Krone = 100 Öre
1 Schweizerfr. = 100 Rappen
1 Singapur-Dollar = 100 Cents
1 Rubel =100 Kopeken
1 Peseta
1 Rand = 100 Cents
1 Syr. Pfund = 100 Piaster



Länder und ihre Währungen
Stand per Ende Februar 1987

Hongkong HKS1 Hongkong-Dollar = 100 Cts

353

Jamaika 
Japan 
Jordanien 
Jugoslawien

Indien
Indonesien
Irak
Iran

Irland
Israel
Italien

Finnland 
Frankreich

Gabun
Ghana
Griechenland
Grossbritannien

Dänemark
Deutschland, Bundesrepublik
Deutsche Demokr. Republik

Ecuador
Elfenbeinküste
El Salvador

Chile
China, Volksrepublik

Bahamas
Bahrain 
Barbados 
Belgien 
Bermuda
Bolivien 
Brasilien

Land
Ägypten
Algerien 
Argentinien 
Australien

1 Jamaika-Dollar = 100 Cents
1 Yen = 100 Sen
1 Jordan-Dinar = 1000 Fils
1 Jugosl. Dinar =100 Para

1 Finnmark =100 Penni
1 Franc =100 Centimes

1 CFA-Franc
1 Cedi =100 Pesewa
1 Drachme =100 Lepta
1 £ Sterling =100 Pence

Währungseinheit
1 Ägypt. Pfund = 100 Piaster
1 Dinar =100 Centimes
1 Austral =100 Centavos
1 Austral. Dollar = 100 Cents

1 Dän. Krone = 100 Öre
1 Deutsche Mark = 100 Pf.
1 Mark =100 Pfennig

1 Sucre = 100 Centavos
1 CFA-Franc
1 Colön = 100 Centavos

1 Chil. Peso = 100 Centösimos
1 Renminbi (Yuan) = lOJiao = 

100 Fen

1 Bahama-Dollar =100 Cents
1 Bahrain-Dinar = 1000 Fils
1 Barbados-Dollar = 100 Cents
1 Belg. Franc =100 Centimes
1 Bermuda-Dollar =100 Cents
1 Boliviano =100 Centavos
1 Cruzado =100 Centavos

Ch$
RMB (¥)

DKr
DM 
M-DDR

s/.
CFA-Fr

Abkürzung
£E
DA
Ä
$A

FMk 
FF

B$ 
BD 
BDS$ 
BFr 
BD$ 
Bs. 
Cz$

Ir£
NIS
Lit

iR
Rp
ID
RI.

¥ 
JD 
Din

CFA-Fr
0
Dr
£

jßf RAN

1 Ind. Rupie = 100 Paise
1 Indon. Rupiah =100 Sen
1 Irak. Dinar = 1000 Fils
1 Rial = 100 Dinars

(10 Rials = 1 Toman)
1 Irisches £ = 100 New Pence
1 Neuer Schekel = 100 Agorot
1 Ital, Lira = 100 Centesimi
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Längenmasse

1

Flächenmasse

Raummasse

Gewichte

3Z

^•Z.-

z

i

z

= 1000 Cubikfuss
216 Cubikfuss 

= 1000 Cubikzoll
150 1
15 1

1 Gentner
1 Pfund
1 Unze
1 Loth
1 Quintehen

=100 Pfunde
= 52 Lothe
= 2 Lothe
= 4 Quintchen

M- <1 

/

Hohlmasse 
für trockene
Körper
Hohlmasse 
für Flüssigkeiten

1 Cubikruthe
1 Cubikklafter=
1 Cubikfuss

1 Wegstunde $ 16000 Fusse
1 Ruthe • = 10 SöliFuss
1 Fuss 9 = 10 Zoll
1 Zoll " = 10 Linien
1 Linie•" = 10 Punkte
1 Punkt""oder Strich
1 Klafter = 6 Fuss
1 Elle = 2 Fuss

15/16 1
1 

150 1
37,5 1 
U 1 5/4 1 
3/8 1

I 
Verbleichung der alten Masse und Gewichte mit den metrischen Massen. 

  —T——  -----------—_—  

56 Aren 
9 m* 
3 6/25 9 cm7 

25o4 Hektaren

Anmerkung:
Um eine Angabe im alten Längenmass in eine solche mit neuem zu ver
wandeln, drücke man sie zuerst in Fussen aus und vervielfache sie 
hierauf mit 5*Eas Ergebnis ist alsdann in dm angegeben.

10 Sester (Mass,Viertel)
10 Immi
1^4 Sester
1/16 Setter
1/10 Sester
100 Masse

27 m}(Ster) 
58J2 dm*

27 dm1

Um eine Angabe mit altem Flächenmass in eine solche mit neuem zu 
verwandeln,drücke man sie in Quadratfussen aus und vervielfache 
sie mit 9*Uas Ergebnis ist dann in Quadratdecimeter angegeben.

50 kg
500 g
31,25 g
15,625 g

/ /4^.

m2

1 Malter
1 Sester
1 Vierling =
1 Mässlein =
1 Immi =
1 Saum =
1 Eimer(Brente)=25 Mass l,Mass
1 Ealbmass (Flasche)
1 Viertelmass (Schoppen)

1 Juchart = 400 Quadratruthen
1 Quadratruthe= 100 Quadratfuss
1 Quadratklafter=56 ”
1 Quadratfuss = 100 Quadratzoll
1 Quadratstunde$6400 Jucharten

4800 m
3 m50 cm
5 cm
5 mm

5/10 mm
1,80 m

60 cm
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= 1,51

= 31,25 g

115

1) aus Baselbieter Heimatblätter, 1966 Nr. 3/4
2) fiir Waren bis Vfe Zentner

Hohlmasse für Flüssigkeiten
1 Saum = 3 Ohm = 96 Mass
1 Ohm = 32 Mass
1 Mass = 4 Schoppen od. Quärtlin

1 Klafter Heu
1 Klafter Holz
1 Kubikwerkschuh

1 Viernzel = 2 Säcke
1 kleines Sester
1 Küpflein
1 Becher
1 Immli

- 16 Unzen od. 32 Lot, sog. Detailgewicht2
= 4 Quintlein, sog. Messing- od. Spezereigewicht

(1 Pfund
(1 Pfund
(1 Pfund

290,39 1
18,15 1
4,54 1
2,27 1
1,13 l

Flächenmasse
1 Ju charte
1 Quadratrute =
1 Quadratfuss =

Flüssigkeitsmasse
1 Saum
1 Mass
V2 Mass

zl JZ

= 100 Mass
= 4 Schoppen
= 2 Schoppen

= 100 Pfund
= 32 Lot
= 4 Quintlein

= 50 kg
= 500 g
= 15,625 g

1 Vierling
1 Mässlein

1 Schoppen = 3,75 dl
Va Schoppen = 1,875 dl

= 1/4 Sester = 3,75 1
= Vi6 Sester = 15/i61

Gewichte
1 Zentner = 100 Pfund, sog. Handels- od. grosses Eisengewicht
1 Pfund
1 Lot

Gewichte
1 Zentner
1 Pfund
1 Lot

= 298,94 1
= 24,91 1
= 18,68 1
= 2,071

35 Sester Bürgermass

= 5,832 m3
= 3,402 Ster
= 27 dm3

= 17,08 1
= 4,271
= 2,13 1
= 1,06 1

3) aus Basclbieter Heimatblätter 1967, Nr. 2
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= 1,5 hl
= 1,51
= 0,75 1

1 Quintlein = 3,906 g
1 Unze = 2 Lot

• 42 <J= 493,24 g)
= 486,18 g)
= 480,24 g)

Körper- oder Kubikmasse
= 216 Kubikwerkschuh = 6,155 m3
= 144 Kubikwerkschuh = 4,103 m3
= 28,495 dm3

- 3 m
= 30 cm

= 10 Linien = 3 cm
1 Linie (’") = 10 Punkte = 3 mm

Hohlmasse für Trockenfrüchte Bürgermass Rittermass
= 8 grosse oder 16 kleine Sester = 273,3 1
= 4 Küpflein
= 2 Becher
= 2 Immli
= 2 Mässlein

Getreidemasse
1 Sack (Malter) = 10 Viertel (Sester) = 1,5 hl
1 Viertel (Sester) = 10 Becher (Immi) = 15 1
1 Becher (Immi)

= 40 000 Quadratfuss = 36 a
100 Quadratfuss = 9 m2
100 Quadratzoll = 9 dm2

Viertel- oder Landmass (auf der Landschaft üblich)
1 Viernzel = 12 Viertel = 2 Säcke oder Malter
1 Viertel
1 Sack = 8 Sester
I hoher Becher
Anmerkung: 32 Sester Viertelmass

= 12 niedere Becher
1 Sester = 8 hohe Becher
= 2,33 1; 1 niederer Becher

= 34 Sester Rittermass

Längenmasse
1 Rute (°) = 10 Fuss
1 Fuss C) = 10 Zoll
1 Zoll (”)

I. In Basel und Landschaft gültig bis 31.12.18371

Längen- und Flächenmasse
= 16 Feldschuh = 4,5 m
= 12 Zoll = 0,281m
= 12 Zoll = 0,305 m (Werkschuh, so genannt nach dem
= 0,5398 m *n Stein gehauenen Normalfuss im
= 2 54 cm Werkhof Basel)

= 42,54 a
= 28,36 a (vor 1820)
= 33,387 a (nach 1820)

1 Rute
1 Feldschuh
1 Werkschuh
l Elle
1 Zoll
1 alte Mähdertaue
1 alte Basler Juchart
1 neue Basler Juchart
Ackerland und Matten, Reben und Wald je nach Bodenqualität verschieden gemessen, Taue oder 
Mannwerk in der Regel um die Hälfte grösser als die Jucharte.
Ursprünglich: Jucharte, was ein Paar Ochsen in einem Tag pflügen kann; Mannwerk oder Mäh
dertaue was ein Mann in einem Tag mähen kann.

Körpermasse
I Kubikklafler = 216 Kubikfuss
1 Holzklafter = 126 Kubikfuss
1 Kubikfuss = 1000 Kubikzoll

1 Baselmass = 1,42 1
1 Basler Wirtsmass = Vs Basel mass
1 Liestaler Mass = 1,539 1

II. In Baselland^^m 1. Januar 1838 bis 31. Dezember 1877 in Kraft3, 

seit 1. Januar 1878 Dezimalsystem

1 Stab = 2 Ellen = 1,20 m
2 Fuss = 1 Elle = 60 cm
6 Fuss = 1 Klafter = 1,80 m

10 Fuss = 1 Rute = 3 m



9. Alte Mass- und Gewichtseinheiten

CM

zu Seile 115

Abb. 49 Alte Basler Elle mit Schnitzerei, 1644
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zu Seite 116
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Abb. 52 
Hohlmass für 
Trockenfrüchte 
(Getreidemass) 
16 Viertel oder 
$6 Sester = 7,5 1

Abb. 51
Geschmiedeter Gewichtsstein
1 Basler Pfund

L
0) c

In den vorstehenden Aufzeichnungen sind verschiedene heute nicht mehr 
gebräuchliche Masse enthalten. Die Herausgeber erachten es daher für nützlich, im 
Anhang eine umfassende Zusammenstellung alter Masse und Gewichte folgen zu Jas
sen. Während der französischen Revolution entstand in Frankreich das umwälzend 
neue metrische System. In unserem Lande verhielt man sich ablehnend gegenüber die
ser Schöpfung der Pariser Gottesleugner. Fast jeder Kanton hatte eigene Masse, eige
nes Gewicht und Geld. Aber zur Erleichterung des Geschäftsverkehrs schlossen 1835 
verschiedene Kantone ein Konkordat zur Vereinheitlichung von Mass- und Gewicht ir 
Anpassung an das metrische System ab, z. B. der Zoll zu 3 cm, das Pfund zu 500 g. Die 
Bundesverfassung von 1848 brachte dann einheitliches Mass, Gewicht und Geld für die 
ganze Schweiz, z. B. den neuen Schweizerfuss zu 30 cm, den Franken zu 100 Centime: 
(Rappen). Das metrische System wurde erst mit der Bundesverfassung von 1874 be 
schlossen.

Abb. 50
Alte Basler Mass 1706, 
aus Holz

Abb. 53 Gewichtsstein l1», 
1 Schweizer Pfund = 500 g 
Das Kreuz, eigentlich das Zeichen 
der Malteser-Kreuzritter, wurde in 
der ersten Hälfte des 19. Jhd. 
gelegentlich als Schweizerkreuz 
verwendet (sog. Tatzenkreuz).

Abb. 54 Gewichtssatz aus Messing, t6 Schw. Pfund (250 g) 
Gehäuse - 8 Lot, Einsätze zu 4, 2,1, ’A, VL Vs Lol, total =

bil 
AViCRTEL >| 
- »8 + 38



9. Alte Mass- und Gewichtseinheiten

CM

Hube

Schuppose = 1/4 Hube (14 Jucharten)

zu Seite H5

Alte Basler Elle mit Schnitzerei, 1644Abb. 49
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Abb. 51
Geschmiedeter Gcwichtsstein
1 Basler Pfund

- 16 L< 
16 Lol

L 
0» c
<v
G 
fll 
CD

In den vorstehenden Aufzeichnungen sind verschiedene heule nicht mehr 
gebräuchliche Masse enthalten. Die Herausgeber erachten es daher für nützlich, im 
Anhang eine umfassende Zusammenstellung alter Masse und Gewichte folgen zu Jas
sen. Während der französischen Revolution entstand in Frankreich das umwälzend 
neue metrische System. In unserem Lande verhielt man sich ablehnend gegenüber die 
scr Schöpfung der Pariser Gottesleugner. Fast jeder Kanton hatte eigene Masse, cige 
nes Gewicht und Geld. Aber zur Erleichterung des Geschäftsverkehrs schlossen 183* 
verschiedene Kantone ein Konkordat zur Vereinheitlichung von Mass- und Gewicht ir 
Anpassung an das metrische System ab, z. B. der Zoll zu 3 cm, das Pfund zu 500 g. Di» 
Bundesverfassung von 1848 brachte dann einheitliches Mass, Gewicht und Geld für di' 
ganze Schweiz, z. B. den neuen Schweizerfuss zu 30 cm, den Franken zu 100 Centime 
(Rappen). Das metrische System wurde erst mit der Bundesverfassung von 1874 be 
schlossen.

Abb. 50
Alic Basler Mass 1706, 
aus Holz

r-HÄE T ; 6W44

Abb. 53 Gewichtsstein IM».
1 Schweizer Pfund = 500 g
Das Kreuz, eigentlich das Zeichen 
der Malteser-Kreuzritter, wurde in 
der ersten Hälfte des 19. Jhd. 
gelegentlich als Schweizerkreuz 
verwendet (sog. Tatzenkreuz).

Abb. 54 Gewichtssatz aus Messing, 16 Schw. Pfund (250 g) 
Gehäuse = 8 Lot, Einsätze zu 4, 2.1, Vi. y<, V»,’/r Lol, total «=*

1

Abb. 52 
Hohlmass für 
Trockenfrüchte 
(Getreidemass) 
y? Viertel oder 
y? Sester “ 7,5 1

= zirka 40 Jucharten (14 Hektaren) 
Masseinheit für den Bedarf einer 

grossen Familie (Acker, Wiesen, Wald, Hofstatt)

B1L



II. In Basella;

= 1,51

= 31,25 g

A ß> C

J) aus Basclbictcr Heimatblätter 1967, Nr. 2

= Va Sester = 3,75 1
= Vi6 Sester = 15/i61

9 aus Basclbictcr Heimatblätter, 1966 Nr. 3/4 
i) für Waren bis Zentner

1 Viernzei = 2 Säcke
I kleines Sester
1 Köpflein
1 Becher
1 Immli

= 100 Pfund, sog. Handels- od. grosses Eisengewicht
= 16 Unzen od. 32 Lot, sog. Detailgcwicht2
= 4 Quintlein, sog. Messing- od. Spezereigewicht

= 216 Kubikwerkschuh = 6,155 m3 
= 144 Kubikwerkschuh = 4,103 m3
= 28,495 dm3

= 12 niedere Becher
1 Sester = 8 hohe Becher
= 2,33 I; 1 niederer Becher

290,39 1
18,15 1
4,54 1
2,27 1
1,13 I

Flächenmasse
1 Jucharte
1 Quadralrute =
1 Quadratfuss =

Fluss igkei tsn i ässe
1 Saum
1 Mass
Va Mass

= 40 000 Quadratfuss = 36 a
100 Quadratfuss = 9 m2
100 Quadralzoll = 9 dm2

= 100 Mass
= 4 Schoppen
= 2 Schoppen

= 100 Pfund
= 32 Lot
= 4 Quintlcin

1 Vierling
1 Masslein

1 Schoppen = 3,75 dl
16 Schoppen = 1,875 dl

Gewichte
1 Zentner
1 Pfund
1 Lot

= 12 Zoll 
= 12 Zoll 
= 0,5398 m 
= 2,54 cm 
= 42,54 a 
= 28,36 a (vor 1820)

Gewichte
1 Zentner
1 Pfund
1 Lot

= 298,94 1
= 24,911
= 18,68 1
= 2,071

35 Sester Bürgermass

= 5,832 m3
- 3,402 Ster
= 27 dm3

= 1,5 hl
= 1,5 1
= 0,75 1

= 17,08 1
= 4,27 I
= 2,13 1
= 1,06 1

= 3 m
= 30 cm

1 Quintlein = 3,906 g
1 Unze = 2 Lot

= 50 kg
= 500 g
“ 15,625 g

A ß> C - 4 2 J Q'fpiwPtf.')

Körper- oder Kubikmasse
1 Klafter Heu 
1 Klafter Holz
1 Kubikwerkschuh

Hohlmasse Jur Trockenfrächte Bürgermass Rittermass
= 8 grosse oder 16 kleine Sester = 273,3 1
= 4 Küpftein
= 2 Becher
= 2 Immli
= 2 Masslein

Getreidemasse
1 Sack (Malter) = 10 Viertel (Sester) = 1,5 hl
1 Viertel (Sester) = 10 Becher (Immi) = 15 1
1 Becher (Immi)

Körpermasse
1 Kubikklafter = 216 Kubikfuss
1 Holzklafter = 126 Kubikfuss
1 Kubikfuss = 1000 Kubikzoll

Hohlmasse für Flüssigkeiten
1 Saum = 3 Ohm = 96 Mass
1 Ohm - 32 Mass
1 Mass = 4 Schoppen od. Quärtlin

I. In Basel und Landschaft gültig bis 31.12.1837»
Längen- und Flächenmasse

= 16 Feldschuh = 4,5 m
= 0,281 m
= 0,305 m (Werkschuh, so genannt nach dem 

in Stein gehauenen Normalfuss im 
Werkhof Basel)

Viertel- oder Landmass (auf der Landschaft üblich)
1 Viernzei = 12 Viertel = 2 Säcke oder Malter
1 Viertel
1 Sack = 8 Sester
1 hoher Becher
Anmerkung: 32 Sester Viertelmass = 34 Sester Rittermass

1 Rute
1 Fcldschuh
l Werkschuh
1 Elle
l Zoll
1 alte Mähdertaue
l alte Basler Juchart
1 neue Basler Juchart = 33,387 a (nach 1820)
Ackerland und Matten, Reben und Wald je nach Bodenqualität verschieden gemessen, Taue oder 
Mannwerk in der Regel um die Hälfte grösser als die Jucharte.
Ursprünglich: Jucharte, was ein Paar Ochsen in einem Tag pflügen kann; Mannwerk oder Mäh
derlaue was ein Mann in einem Tag mähen kann.

(1 Pfund = 493,24 g)
(1 Pfund = 486,18 g)
(1 Pfund - 480,24 g)

1 Baselmass = 1,42 1
1 Basler Wirtsmass = 4Zs Baselmass
1 Licstaler Mass = 1,539 1

r®om 1. Januar 1838 bis 31. Dezember 1877 in Kraft3, 

seit 1. Januar 1878 Dezimalsystem

Längenmasse
1 Rute (°) = 10 Fuss
1 Fuss C) = 10 Zoll
1 Zoll (’’) = 10 Linien = 3 cm
1 Linie (”') = 10 Punkte = 3 mm

1 Stab = 2 Ellen = 1,20 m
2 Fuss = 1 Elle = 60 cm
6 Fuss = 1 Klafter = 1,80 m

10 Fuss = 1 Rute = 3 m
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nur bei besonders festlichen Anlässen. Häufig gebrauch
te man hölzerne Unterlagebrettchen zum Zerlegen des 
Fleisches.
Im Laufe des Spätmittelalters setzte sich das Essen aus 
getrennten Tellern auch beim Stadtbürgertum durch, 
während die Bauern bis ins 20. Jahrhundert hinein ge
meinsame Schüsseln benutzten. Teller, Näpfe und Plat
ten bestanden meist aus Holz, seltener aus Zinn oder 
Messing, Schüsseln aus Keramik oder aus Metall. Ge
tränke kamen in Holzkübeln, Zinnkannen und seit dem 
14. Jahrhundert immer häufiger in Glasflaschen auf den 
Tisch. Als Trinkgeschirr dienten allgemein gedrechselte 
und aus Dauben gefugte Holzgefäße, ferner Zinnbecher 
und im Spätmittclalter immer mehr die verschieden ge
formten Trinkgläser. Pokale aus Gold und Silber, kost
bar gefaßte Trinkhörner oder Gefäße aus den Schalen 
exotischer Mccrcstiere, darunter sogenannte Nautilus
becher, waren die Renommierobjekte der vornehmen 
Tafel im Spätmittelalter. Im Alpenraum verwendete 
man in weiten Kreisen Eß- und Trinkgeschirr aus dem 
landeseigenen Speckstein.
Trotz der Tischzuchten waren im Mittelalter die Eß- 
und Trinksitten nach unseren Begriffen derb bis unappe
titlich, vor allem weil man mit den Händen aß, weil 
man schmatzte und rülpste — das war nur in höchsten 
Kreisen verpönt — und weil man abgenagte Tierknochen 
und Fischgräten hemmungslos wegwarf — die Hunde 
und Katzen taten sich daran gütlich. Das irdene und 
hölzerne Eßgeschirr reinigte man nur oberflächlich, da
durch wurde es mit der Zeit speckig und ranzig. Wäh
rend an gewöhnlichen Tagen im allgemeinen eher mä
ßig gegessen und getrunken wurde, bei Lebensmittel
knappheit sogar sparsam, artete an vielen Festanlässen 
das Essen und Trinken in eine maßlose Völlcrei aus — ich 
komme noch darauf zurück.
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Münzen, Maße Menschliches Werken ist an verbindli- 
und Gewichte ehe Maße gebunden, ohne die es weder 

Gemeinschaft noch gegenseitige Ver
ständigung gäbe. Herausgewachsen aus dem Erfah
rungsbereich des Lebens mit all seinen Bedürfnissen und 
Verrichtungen hatten sich schon in frühgeschichtlicher 
Zeit verschiedenartige Maßeinheiten herausgebildet, die 
im Mittelalter weiterentwickelt, ergänzt und je nach Be
darf verfeinert worden sind. Als Grundlage für die Fest
setzung von Maßen und Gewichten dienten dem Men
schen der eigene Körper sowie die Gegebenheiten seiner 
Umwelt und seines Arbeitsbereichs. Deshalb entwickel
ten sich für verschiedenartige Materialien, zum Beispiel 
für Getreide, Wein, Obst, Sand oder Torf, verschieden
artige, dem praktischen Gebrauch entsprechende Maß
kategorien: Den Wein maß man nach Saum, das heißt 
nach einer Saumlast (ca. 170 1), Holz oder Heu nach 
dem Klafter, einem Körpermaß, das der Reichweite der 
ausgebreiteten Arme entsprach (ca. 5 cbm), das Obst 
nach der Hütte, dem Inhalt eines Tragkorbes (ca. 60 1), 
Grobmaterial wie Sand, Steine oder Torf nach der Ben
ne (Stoßkarette, ca. 50 1) oder dem Fuder (Inhalt eines 
Karrens, ca. 500 1). Wie den Wein maß man auch ande
re Produkte nach der Verpackungs- oder Transportein
heit, das Salz nach der Scheibe (ca. 75 kg), die Butter 
nach dem Napf (ca. 3 kg), Fische nach der Rub (ca. 
23 kg).
Andere Maße beruhten auf Arbeits- oder Marschleistun
gen. Die Meile, schon von den Römern verwendet, be
stand aus tausend Schritten (milia passuum, ca. 1,5 km), 
die Stunde als Längenmaß aus einer Wegstrecke, die 
man in dieser Zeit zurücklegte (ca. 5 km), die Juchart
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Luzerner Elle aus gegossener 
Bronze, zwischen den Halb
figuren 44,5 cm lang. Die In
schrift datiert das Stück in das 
Jahr 1373. Der genaue Ver
wendungszweck ist unbekannt, 
möglicherweise diente die Elle 
als amtliches Grund- und 
Kontrollmaß.
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ca. 500 Gramm. Der Zentner, die Maßeinheit für größe
re Gewichte (100 Pfund), setzte sich in der Schweiz im 
14. Jahrhundert durch.
Aulfallenderweise wurde das Getreide zusammen mit 
anderen Landwirtschaftsprodukten wie Hülsenfrüchten, 
Nüssen oder Honig nicht nach Gewicht, sondern nach 
Inhalt gemessen. Seit dem Hochmittelalter bediente 
man sich verschiedener Hohlmaße, vor allem des Vier
tels (ca. 20 1) und des Mütts (ca. 80 1). Das Mütt ent
sprach dem Inhalt eines Sackes, für das Ausmessen der 
kleineren Einheiten verwendete man zylindrische Gefä
ße, die mit einem Brett abgestrichen wurden.
Allgemein waren die Meßgeräte und -methoden unge
nau, was zwangsläufig zu Differenzen und zu betrügeri
schen Machenschaften führte. Für die Ermittlung des 
Gewichtes standen Balkenwaagen unterschiedlicher 
Größe und Konstruktion zur Verfügung. Als Gewichts
steine verwendete man markierte Metall- und Steinele
mente. Für die Längenmaße gebrauchte man gekerbte 
Holz- oder Metallstäbe, woran heute noch die Elle des 
Schneiders erinnert, ferner die Richtschnur und für klei
ne Einheiten den Stechzirkel. Als Hohl- und Getreide
maße dienten die bereits erwähnten Gefäße von zylin
drischer Form. Geteilt oder vervielfacht wurden die 
Maßeinheiten in der Regel nach dem einfachen Rechen-
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umfaßte eine Ackerfläche, die innerhalb eines Morgens 
gepflügt (ca. 35 a), der Tagwan eine Wiese, die während 
eines Tages gemäht werden konnte (ca. 35—40 a), wäh
rend das intensivere Arbeit beanspruchende Rebgelände 
nach dem Mannwerk (ca. 4 a) gemessen wurde. Bei der 
Weidefläche ging man vom Ertrag aus. Ein Stoß (ca. 
50 a) entsprach der für die Sömmerung einer Milchkuh 
erforderlichen Alpweide. Im Hinblick auf die Qualitäts
unterschiede des Weidelandes dürfte eine solche Bewer
tung wesentlich praktikabler als ein Flächenmaß gewe
sen sein. Die kleine Gewichtseinheit des Lotes entsprach 
einem bestimmten Quantum Blei, wie es zum Löten er
forderlich war (ca. 15g).
Die meisten Längenmaße waren vom menschlichen 
Körper abgeleitet. Fuß und Schuh (der Schuh wurde 
vor allem im Baugewerbe verwendet) betrugen ca. 
30 cm, das Klafter umspannte ca. 1,7 m, die Elle (vor
wiegend beim Tuchmessen gebraucht) entsprach der 
Unterarmlänge (ca. 60 cm), der Schritt maß ca. 75 cm 
oder als Doppelschritt 150 cm. Das Zoll (ca. 3 cm) hat 
um 1500 die ältere, etwas ungenaue Maßeinheit der 
Daumen- oder Fingerbreite abgelöst.
Gängigste Gewichtseinheit war das von den Römern 
übernommene Pfund, das ursprünglich 327 Gramm 
wog. Erst im Spätmittelalter erfolgte eine Erhöhung auf
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prinzip des Halbierens und des Verdoppelns oder aber 
in der Zwölferreihe (Duodezimalsystem): Eine Elle um
faßte 12 Zoll oder 2 Fuß, ein Mütt oder Scheffel bildete 
den vierten Teil eines Malters und setzte sich aus vier’ 
Vierteln zusammen, eine Hube bestand aus 4 Schuppo- 
sen oder 12 Jucharten. Je nach Produkt, Handwerk oder 
beim Land nach Bewirtschaftungsart konnte die Größe 
der einzelnen Maße differieren. Eine Ackerjuchart war 
kleiner als eine Waldjuchart, ein Eisenpfund leichter als 
ein Fleischpfund. Vor allem aber variierten die einzel
nen Maße von Gegend zu Gegend, von Stadt zu Stadt. 
Wegen ihrer Rechtsverbindlichkeit unterstanden Maße 
und Gewichte schon im Hochmittelalter der Aufsicht 
durch die Inhaber der Gerichtshoheit. Spätestens im 
13./14. Jahrhundert zählte ihre Kontrolle zu den Befug
nissen des Landesherrn, dadurch ergab sich in der 
Schweiz eine starke regionale Zersplitterung, zumal das 
Festhalten an eigenen Maßen als Ausdruck territorialer 
Autonomie galt. Mit dem Übergang der feudalen Herr
schaftsgebiete in eidgenössische Hand blieben die her
kömmlichen Maßeinheiten mit allen ihren vertrackten 
Abweichungen und regionalen Besonderheiten zur 
Hauptsache bestehen. Allein im Bernbiet, wo man beim 
Getreide statt des sonst üblichen Viertels das Mäß kann
te, unterschied man etwa das Burgdorfer, Erlacher, 
Thuner oder Zweisimmener Mäß, wobei sich die Diffe
renzen zwischen 13,01 und 22,54 Litern bewegen konn
ten.
Ähnlich verwirrend sah es mit dem Münzsystem aus, 
obwohl dessen hochmittelalterliche Grundlage auf einfa
chen Voraussetzungen beruhte. Seit karolingischer Zeit 
prägte man in Silber den Pfennig oder Denar, von dem 
12 Stück dem Schrotgewicht eines Schillings und 
240 Stück dem eines Pfunds entsprachen. Schilling 
und Pfund, seit dem 11 .Jahrhundert auch die Mark (ca.

230 g), waren im Hochmittelalter somit keine gepräg
ten Münzen, sondern Recheneinheiten, die auf bestimm
ten Gewichtsnormen in Silber beruhten. Goldprägungen 
setzten erst im Spätmittelalter ein. Den Wert einer Mün
ze machte der Feingehalt (Korn) aus, der tatsächliche 
Anteil des Edelmetalls im Schrötling, dem ungeprägten 
Metallstück, das im Gesamtgewicht (Schrot) dem Nomi
nalwert entsprach. Aus der Wertdifferenz zwischen dem 
Feingehalt und dem durch billigeres Material ergänzten 
Gesamtgewicht ergab sich der Gewinn des Münzherrn, 
den man Schlagschatz nannte.
Die hochmittelalterlichen Pfennige waren anfänglich 
zweiseitig geprägt, bis um 1200 der Schrötling so dünn 
wurde, daß nur noch eine einseitige, auf der Rückseite 
durchschlagende Prägung möglich war. Dadurch ent
standen die für das spätere Mittelalter typischen Pfen
nigprägungen der Brakteaten.
Im Verlaufe des Mittelalters verlor der Pfennig immer 
mehr an Wert, teils wegen des allgemeinen Kaufkraft
schwundes, teils wegen des sinkenden Feingehaltes, woll
ten doch die Münzherren mit Schinderlingen, schlech
tem Geld, den Schlagschatz erhöhen.
Die Zunahme des Geldbedarfs und die stark variieren
den Preise verlangten seit dem 13.Jahrhundert nach 
Münzen mit höherem Nennwert. So begann man Mün
zen zu prägen, deren Wert ein Mehrfaches des Pfennigs 
betrug, für Kleinstzahlungen prägte man den Obolus 
oder Halbling im Wert eines halben Pfennigs. Mit dem 
Groschen, der im Wert etwa dem Silbergewicht des 
Schillings entsprach, und dem Plappart, dem halben 
Groschen, setzten sich im Spätmittelalter höhere Münz- 
sorten durch. Es fehlte nie an Versuchen, die stetige 
Münzverschlechterung durch überregionale Verträge, 
die Münzkonventionen, in denen man den Feingehalt 
festsetzte, zu verhindern. Bleibende Erfolge waren diesen
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10 Zoll

- 3Xt«

= 1,51

= 31,25 g

= 1,539 1

A hi C

J -A^b
>) aus Baselbieter Heimatblätter, 1966 Nr. 3/4
2) für Waren bis Zentner p

= 16 Unzen od. 32 Lot, sog. Detailgewicht2
= 4 Quintiein, sog. Messing- od. Spezereigewicht

= 12 Zoll
= 12 Zoll 
= 0,5398 m
= 2,54 cm
= 42,54 a
= 28,36 a (vor 1820)
= 33,387 a (nach 1820)

= 4 Küpflein
= 2 Becher
= 2 Immli
= 2 Mässlein

(1 Pfund = 493,24 g)
(1 Pfund = 486,18 g)
(1 Pfund = 480,24 g)

290,39 1
18,15 1
4,54 1
2,27 1
1,13 1

Flächenmasse
1 Jucharle 
1 Quadratrute
1 Quadratfuss =

Flüssigkeitsm ässe
1 Saum
1 Mass
Vi Mass

= 100 Pfund
= 32 Lot
= 4 Quintiein

= 100 Mass
= 4 Schoppen
= 2 Schoppen

= 50 kg
= 500 g
= 15,625 g

1 Vierling
1 Mässlein

1 Quintiein
1 Unze

1 Schoppen = 3,75 dl
Vi Schoppen = 1,875 dl

= Va Sester = 3,75 1
= Vie Sester = 15/i61

Gewichte
1 Zentner = 100 Pfund, sog. Handels- od. grosses Eisengewicht
1 Pfund
1 Lot

Gewichte
1 Zentner
1 Pfund
1 Lol

= 298,94 1
= 24,911
= 18,68 1
= 2,071

Längenmasse
1 Rule (°) = 10 Fuss
1 Fuss C)
1 Zoll (”)

= 5,832 m3
= 3,402 Ster
= 27 dm3

= 1,5 hl
= 1,5 1
= 0,75 1

^44—‘ 3) aus Baseibieter Heimatblätter 1967, Nr. 2

M2

= 3,906 g
= 2 Lot

Hohlmasse für Trockenfrüchte Bürgermass Rittermass
= 8 grosse oder 16 kleine Sester = 273,3 1

= 17,08 1
= 4,27 1
= 2,13 1
= 1,06 1

Getreidemasse
1 Sack (Malter) = 10 Viertel (Sester) = 1,5 hl
1 Viertel (Sester) = 10 Becher (Immi) = 15 1
1 Becher (Immi)

= 40 000 Quadratfuss = 36 a
100 Quadratfuss = 9 m2
100 Quadralzoll = 9 dm2

Viertel- oder Landmass (auf der Landschaft üblich)
1 Viemzel = 12 Viertel = 2 Säcke oder Malter
1 Viertel
1 Sack = 8 Sester
1 hoher Becher

II. In Baselland Januar 1838 bis 31. Dezember 1877 in Kraft3, 
seil 1. Januar 1878 Dezimalsystem

= 3 m
= 30 cm

= 10 Linien = 3 cm
1 Linie (”’) = 10 Punkte = 3 mm

Körpermasse
1 Kubikklafter = 216 Kubikfuss
1 Holzklafter = 126 Kubikfuss
1 Kubikfuss = 1000 Kubikzoll

Hohlmasse für Flüssigkeiten
1 Saum = 3 Ohm = 96 Mass
1 Ohm = 32 Mass
1 Mass = 4 Schoppen od. Quärtlin

1 Viemzel = 2 Säcke
1 kleines Sester
1 Küpflein
1 Becher
1 Immli

= 12 niedere Becher
1 Sester = 8 hohe Becher
= 2,33 1; 1 niederer Becher

Anmerkung: 32 Sester Viertelmass = 34 Sester Rittermass = 35 Sester Bürgermass

I. In Basel und Landschaft gültig bis 31.12.18371

Längen- und Flächenmasse
= 16 Feldschuh = 4,5 m

= 0,281m
= 0,305 m (Werkschuh, so genannt nach dem 

in Stein gehauenen Normalfuss im 
Werkhof Basel)

1 Rute
1 Feldschuh
1 Werkschuh
1 Elle
1 Zoll
1 alte Mähdertaue
1 alte Basler Juchart
1 neue Basler Juchart
Ackerland und Matten, Reben und Wald je nach Bodenqualität verschieden gemessen, Taue oder 
Mannwerk in der Regel um die Hälfte grösser als die Jucharte.
Ursprünglich.’ Jucharte, was ein Paar Ochsen in einem Tag pflügen kann; Mannwerk oder Mäh
dertaue was ein Mann in einem Tag mähen kann.

1 Baselmass = 1,42 1 4 Geiv™ HCL
1 Basler Wirtsmass = 4/s Baselmass
1 Liestaler Mass = 1,539 1 -4 - ^7-L

Körper- oder Kubikmasse
1 Klafter Heu = 216 Kubikwerkschuh = 6,155 m3
1 Klafter Holz = 144 Kubikwerkschuh = 4,103 m3
1 Kubikwerkschuh = 28,495 dm3

1 Stab = 2 Ellen = 1,20 m
2 Fuss = 1 Elle = 60 cm
6 Fuss = 1 Klafter = 1,80 m

10 Fuss = 1 Rute = 3 m
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Maße und Gewichte
die Parität

die Parität In
Uloder, bei <ieDen

Währungseinheit

I Land
i

3

HÜ! I
SäHÜ

?

i

>
Iisomer Es

ifeli
1000 Kopeken

M
4

J-
Ii

3£2^M

1899/19001897/1898

I

MüiiWi ’

. &

Parität in 
RM-

1 Neue «, „
5

-ho

h

ffl 
llffli 
^83°*

o.
S 2

I (20,75)
1 4,05
| 1,78

I (1,6322)

W
I 0,0303
| 0,51

W ■

r^Z=r^"-

fl

5 5 

Hi 
Oiii 10

• -• ’.

HjJihliL"jsi igir saii5

18,09

0,64 
10.33

0,585 
0,63 
0,20.
0,053 
0,03 
0,250 
0,86

0,505 
0,817 
0,693 
0,056 
0,1648 
0,024

12,66

0J573 
0,2156 
0,75 
0,057 
2.54 
0,707 
0,412

1.692 
0,696 
0,482 

12,66 
0,05 
0,31 
0,583 
0,473 
0,116 
0,025 
21,66 
0,653 
0,812 
0,342

12,62 
°<i07 1$I 
0,734 

• 1,11
9,61

l 
if 
nla

l«2

Wahrungen
Ktammem gesetzt tot, habenJfps 5 Ä 

««; 5» 
*1 j i

a,i25) 
0,817 
1.125 
(0,1067) 
0,1645 
(0,0545) 

(20,429)

• 1,125 
0,2209 
(2.09)
0,0739 
(4,1079) 
(0,81)
0.4108

1,887 
(1,125) 
(0,50)

(20,420)

(1,021) 
(1,175)
0,4709 
(0,1857) 
0,025 •

21,601 
(1,126) 
0,81 
(0,81)

(20,429) 
0,12438 

18,456
0,7342 
4,84 
(4,1979)

offiziell aufgegeben._______ ____
Durchschnitts
kurs 1934 l.RM.

Ä

Abessinien

Ägypten 
Argentinien

Australien 
Belgien x 
Bolivien 
Brasilien 
Brit,lndlen 
Bulgarien 
Chile 
China

Dänemark 
Danzig3 
Estland 
Finnland 
Frankreich 
Griechenland 
Gr.-Brltannien

.Island
’ Jlalien

... • Japan 
Jugoslawien 
Kanada 
Lettland 
Litauen 
Luxemburg 
Niederlande 
Norwegen 
Österreich 

'■ Palästina 
Paraguay 
Persien (Iran) 
Pcrt
Polen, 
Portugal 
Rumänien 
Rußland 
Schweden 
Schweiz 
Spanien 
Südafrika 
Tschechoslow. * 
TUrkel

■ Ungarn 
Uruguay 
Ver.BLv.A.

3

-IP5
”1 5 ^7

•’ „ Mitte Februar 1934 -u.

H <
* •=«

.Jlblj
51s

1 Talari = 20 Glrsch
1 Marla-Theresla-Taler1 Ägyptisches Pfund (£ E) = 100 Piaster.
1 Gold-Peso = 100 (Gold) Centavos
1 Papier-Peso = 100 (Papier) Centavos
1 (austral.) Pfund Sterling = 20 Shilling
1 Belga = 5 (Papier) Franca = 500 Centimes
1 Boliviano = 100 Centavos
1 Milrels = 1000 Reto
1 Rupio1 Lev = 100 BtOÜnskl
1 Peso = 100 Centavos
1 Tael (Liang)1 Bllbcrdollar = 100 Cents
1 Krona (Kr.) = 100 Öre
1 Gulden (G.) = 100 Pfennig
1 Kroon (Ekr.) = 100 Sent
1 Flnmark (Fmk.) = 100 Pennl
1 Frano (Fr.) = 100 Centimes
1 Drachme = 100 Lepta1 Pfund Sterling (£) = 20 Shilling (sh)
I Shilling = 12 Pence (d)
1 (181.) Krona = 100 Öre
1 Llra(L.) = 100 Centeslml
1 Yen = 100 Sen = 1000 Rin
1 Dinar = 100 Pars
1 Dollar <$) = 100 Cents
1 Lat = 100 Santim
1 Litas (Llt.) = 100 Centos 

wie Belgien1 Gulden (hfl.) = 100 Cent
1 Krone (Kr.) = 100 Öre
1 Schilling = 100 Groschen
1 Pfund (£P) — 1000 MU
1 Peso — 100 Centavos
1 Rdai s 100 Dinar1 Sol do Oro = 100 Centavos
1 Zloty (ZI.) = 100 Grosz
1 Escudo = 100 Centavos
1 Lto = 100 Ban)1 Tschcrwonetz = 10 Goldrubel =
1 Krona (Kr.) = 100 Öre
1 Frank (Fr.) = 100 Rappen
1 Peseta (Ps.) =100 Centimes
1 slldatr. Pfund (£) = 20 Shilling
1 Koruna (Krone, Kd) = 100 Heller1 Türkisches Pfund (£) = 100 Piaster (1 Piaster = 40 Para)

1 Pengö (P.) = 100 FilMr
1 Peso = 100 Centeslmo
1 Dollar (g) = 100 Cents

ü ffiiiii M-»
_w > _ _ w ~ H U_<~in .

, M {hi®
jidliiiFtl

0

5 
II

11 II s

&

. . äh
O«. fs^g- 8 

ijl iK ffiiii }ii 
äil - i M Jl

H'j äi’jH Hi»;!« 
SiiMiilSLfe
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Maße und Gewichte

Saseben2400 Kwadr.

IV. Ältere, teilweise noch gebräuch-

Gu»
Hektar (ha)
Hektoliter (hl) 
Heller 
Ho
Iinp. Quarter

Brlt-Indien
Metrische« System
Metrisches System
Tschechoslowakei
China
Großbritaunicn. Vcr.St.r.A.

Pennl 
Pcnnyweight 
Peseta 
Peso 
Pfennig 
Pfund

wie Großbritannien 
1 Guz = 01,-1 cm (’

Yen 
Zar 
Zentiliter 
Zentimetorfcm) 
Zentner ft) 
Zloty

Japan
Persien
Metrisches System 
Metrisches System 
Metrisches System 
Polen

LM 
FM 
HM 
W 

RM 
RM

W 
LM 
RM
LM 

G 
W

00 <o 
'S 
00 
CO 
00

a
%
o
3
O

w 
o 
w 
w 
w 
w

3 »
o
c
Q.

kg. t 
i o o I:

Weizen = 100 Iba = 45,30 kg

) = 755 kg, (Roggen) 
irato) = 630 kg, (Hafer)

0,6058 <iin

’erk = 34,07 * 
67,554 a

:hld.) = 0,838 cbm

Metr. Systc. 
1 Shaku = : 
1 Hl = 1201

Finnland
Edelmetalle
Spanien (Uruguay
Argentinien, Chile, Paraguay, 
Danzig (Südafrika, TUrkel 
Ägypten, Australien, Palästina,

■ qm 
,256 ha 
,540 a

1 Ser = 16 Chlttak = 933 g 

Siam
l Pfctil = 60,48 kg

1 Rottel = 336 g

Abessinien
1 Madda = 10 Kint = 5 m

Persien
l FÄraakh = 6,24 km 
l Zar = 4 Tacherck = 1,04 m

iipola) = 28,3-195 
cht (heu.e.;»;...

,10 g (^-Weit’——

1.0668 km
2,3 m

71,11 cm
idr. Saschen

i v. Altere, teilweise noen gci 
liehe Maßeinheiten

I prcuB. Fuß = 31,39 cm 
1 preuß. Rute = 14,185 
I preuß. Morgen = 0,2' 
1 wUrrt- Morgen = 31,1 
1 bad. Morgen = 30 a 
1 bayr. Tagwer! 
1 östr. Joch = 
1 Klafter (Dtscl

Petroleum 
Vereinigte Staaten v. Amerika 
1 Barrel Rohpetr. = 139,07 kg 
l Gallon Rohpetr. = 3,31 kg 
t Barrel Schmieröl = 133.36 kg 
1 Gallon Schmieröl = 3,175 kg

Kaffco
1 Sack (Brasilien) = 60 kg

III. Spezialmaße
1 geograpli. Meile = 7420,44 m
I Seemeile (Deutschland) = 1852 m
1 Nautical mile (Großbrlt.) = 1855 m
1 Nautlcal mlle (Ver.SLv.A.) = 1853,25 m
1 (metr.) Registertonne (ßehiffsmaß) 

= 2,8315 cbm
1 Heilster Ton (Großbrlt.) = 2,83161 cbm
1 Faden (Patliom) = 1,820 ui

Chicago:
1 Bushel (Welzen) = 60 lb« = 27,2 kg, 

(Roggen) = 56 ibs = 25,40 kg, (Gerste) 
= 48 Ibs = 21,77 kg, (Hafer) = 32 Ibs 
= 14,52 kg, (Mais) = 46 Ibs = 25.40 kg 

Llverp * - ’
1 Centn! ____ ... ...____„
London:
1 Quarter Weizen = 8 Bushels = 480 Ibs 

= 217,7 kg
Deutschland:
I cbm (Weizen) 

= 730 kg, (Gei 
= 460 kg

1 Kantar = 100 Rottel = 44,9 kg

Ägypten
Metr- System, ferner
1 Dirn Macmari = 6 Quabdah = 75 cm
1 Feddan = 42 n

Brit. Indien 
en, ferner 
(Bengalen)

II. Abweichende Maße und Gewich
te nach Ländern gegliedert mit Um

rechnung I. d. metr. System
Großbritann. u. Dominions 
1 Milo = 1760 Yards = 1609,3 m
I Yard = 3 Feet = 91,4 cm
1 Foot = 12 Inches = 30,5 cm
1 Inch = 2,5399 cm
1 Mile of land = 640 Acres = 598,99 hu 
1 Acre = 48-10 Square Yard = 40,47 a 
1 Square Yard = 0,8361 qm
1 Imperial Quarter = 8 Bnslicts=290,78 1 
1 Bushel = 8 Gallon = 36.35 1
1 Barrel = 36 Gallon = 163,55 1

Handelsgowlcht (Avotrdupois) 
1 (iong) Ton = 20 Centwclghts (cwl) 

= 2440 Pounds (lb«) = 1016,048 kg
1 Quarter = 28 Iba = 13,7 kg
1 Pound (lb) avoirdupol« = 16 Ounces 

(oz) = 453,20 g
1 Ounce (avoirdupols) = 28.3-195 g 

Troygcwicht (bcs,Edelmetalle)
1 Ounce = 31,10 g i'->WelthnndcisgUtcr)

Ver. Staaten v, Amerika
wie Großbritannien. Jedoch;
1 (Winchester) Bushel = 35,237 1
1 Barrel (f. Erdöl>=42 Gallon« = 158,98 1
1 Gallon = 3,785 I

I. Metrisches System
1 km = 1000 m
1 m = 10 dm = 100 cm = 1000 mm
1 qkm = 100 hn = 1000 000 qm
1 ha = 100 n = 10000 qm
1 cbm = 1000 edm
1 edm = 1009 ccm
I cetn = 1000 emm
1 hl = 100 I = 100 edm
1 1=10 Deziliter = 100 Zentiliter = 1 edm
1 Tonne (t) = 10 Meterzentner = 1000 kg
1 Meterzentner = 1 Doppelz. (dz) = 2 Ztr.
1 kg = 100 Dekagramm = 1000 g
1 Gramm (g) = 1000 Milligramm (rag)

1 (short)Ton = 2000 Pound« (lb«) =007.2 kg 
1 Quarter = 11,34 kg

Rußland
Metrisches System, daneben;
1 Werst = 500 Saschen = * """" ’— 
1 S.-vscbcn = 3 Arschin = ..
1 Arschin = 16 Werschok = 1 
1 Kwadr. Wcrst=250000 Kwa< 

= 1,14 qkm
1 Dessjatine = 

= 1.0925 ha
1 Kwadr. Arschin =
1 Tscbetwcrt = 209,9
1 Wedro = 12,3 I_______
1 ruas. Tonne = 1015.3 kg
1 Pud = 40 Funt = 16,38 kg 

Afghanistan
Metr- System, ferner 1 Arschin = 1,12 m
1 Man = 40 Ka = 4,48 kg

Arabien
1 Draa = 0,49 m
1 Tlman = 56,8 1
l Rottoll = 276,8 g

. China
1 Li = 180 Chang = 644,4 in
1 Ching = 6,14 hn
1 Sheng = 10 Ho = 1,03 1
1 Ton (odcrPlcui) = 100 Cliln = 60,453kg 
1 Tael (Liang) = 37,783 g

Japan 
jtem, außerdem:

30,303 cm 
_ )80 Shaku = 3,0273 km

1 Tsubo = 3,306 qm
1 Kwan = 1000 Momme = 3,75 kg
1 Heul = 60,48 kg

Palästina 
Metr. System, ferner
I Dunam = 1600 Quartr. Plc = 019 qm
I Abbas! = 20 Mlskol '= 0.37 kg

V. Umrechnung von gebräuchlichen 
Maßen und Gewichten für Welt- 

handolsgüter
Edelmetalle

1 Troypound = 12 oz = 373,24 g
1 Troyounce (oz) = 20 Pcnnyweight« 

= 31.10 g
1 Pennywefght (dwl) = 24 Grain« = 1,55 g
I Karat ist der 24. Teil der Gewichts

einheit bei der Feinbeitsbestimmung 
des Goldes

Edelsteine
1 (metr.) Karat = 0,2 g
1 Carat (Großbrlt.) = 0,2053 g 

Baumwolle
Ver. Staaten:
1 Ballen (brutto) = 500 lb« = 226,8 kg
1 Ballen (netto) = 478 1hg = 216,8 kg 
Indien-
1 Ballen = 400 lb« = 181,437 kg
Ägyp ten:
l Kant ar = 44,928 kg

Getreide
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Herzlich engagiert: Zur Pensionierung von Hildegard Gantner-Schlee

Aufgewachsen ist Hildegard Gantner in Schleswig. In Tübingen, Berlin und Wien stu
dierte sie Kunstgeschichte, Volkskunde und Soziologie. Die Heirat mit Theo Gantner 
führte sie nach Muttenz. Zunächst widmete sie sich ganz der Familienarbeit, übernahm 
dann aber als Mitglied der Museumskommission Muttenz im Jahr 1977 die Betreuung 
der Karl Jauslin-Sammlung. Diese Tätigkeit weckte ihr Interesse für Baselbieter 
Künstler des 19. und frühen 20. Jahrhunderts. Als Mitarbeiterin des Museum.BL war 
sie daher «in ihrem Element». Hier realisierte sie Ausstellungen zu Leben und Werk der 
folgenden Künstler: Johannes und Jakob Senn (1989), Ludwig Gelpke (1990), Wilhelm 
Balmer Vater und Sohn (1991) und Raoh Schorr_Ll996). 1996 erhielt sie den Auftrag, die 
Umgestaltung des August Suter-Museums in Eptingen zu leiten. Klein aber fein prä
sentiert sich heute dieses ausschliesslich dem einst berühmten Bildhauer August Suter 
(1887-1965) gewidmete Museum.

Dr. Hildegard Gantner-Schlee hatte am 30. November 2004 ihren letzten offiziellen 
Arbeitstag. Ihr erster offizieller Arbeitstag war der 1. Januar 1987. Damals übernahm 
sie mit einem kleinen Pensum die Betreuung der Grafischen Sammlung des Museums 
von ihrem Vorgänger Dr. Paul Suter. Die Grafische Sammlung umfasst Bilddokumente 
zur Kulturgeschichte des Kantons Basel-Landschaft. Dazu gehören neben topografi
schen Ansichten auch Porträts, Ereignisbilder und Gebrauchsgrafik. In ihrer achtzehn
jährigen Tätigkeit hat Hildegard Gantner die Grafische Sammlung um zahlreiche Werke 
mehren können, die für das Museum von Bedeutung sind.

, 8
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Hildegard Gantner-Schlee betreute die Grafische Sammlung. Foto: Barbara den Brok

(Vf /Agö-
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Pascal Favre, Kurator naturkundliche Sammlungen und Ausstellungen

Obwohl Hildegard Gantner am Museum.BL nur ein 20 Prozent-Pensum inne hatte, 
engagierte sie sich in allen Belangen sehr für das Haus. Mit ihren mitunter auch kriti
schen Voten trug sie zur Meinungsbildung innerhalb des Museumsteams bei. Es war ihr 
ein Anliegen, dass den Sammlungen die ihnen gebührende Beachtung zukam. So nahm 
sie auch manche Gelegenheit wahr, die Grafische Sammlung durch Kurse, Vorträge 
oder anlässlich unserer Museumsaperos bekannter zu machen. Diese immer gut 
besuchten Anlässe machten deutlich, wie sehr Hildegard Gantner ihre Tätigkeit liebte.

Hildegard Gantner war nicht nur «Museumsfrau», sie betätigte sich auch auf ganz 
anderen Gebieten. Zwölf Jahre lang amtete sie als Richterin am Strafgericht BL und 
noch längere Zeit gehörte sie der Aufsiohtskommission für das Gymnasium Muttenz an. 
Unabhängig von ihrer Aufgabe am Museum.BL publizierte sie mehrere Biografien von 
Baselbieter Künstlern. In den letzten Jahren befasste sie sich mit dem Pietismus im 
Kanton Basel des 18. Jahrhunderts. Die Möglichkeit, sich mit verschiedenen Themen zu 
beschäftigen und Einblick in ganz unterschiedliche Lebensbereiche zu erhalten, hat 
Hildegard Gantner stets als grosse Bereicherung empfunden.

Den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Hauptabteilung Archäologie und Museum 
Baselland hat Hildegard Gantner zum Abschied ein Paar Socken geschenkt (natürlich 
aus unserem Museumsshop!). Wir wünschen ihr nun von Herzen, dass sie sich freudig 
«auf die Socken mache» in den kommenden Lebensabschnitt hinein mit dem ihr eige
nen herzlichen Engagement, das wir während der Jahre der Zusammenarbeit so sehr 
zu schätzen wussten.
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"Nichts kann zum Verständnis von Musik mehr 
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hat einen sehr direkten und verhängnis
vollen Einfluss auf die Nachwuchs
sicherung der Chöre. Wer in seiner

1 
f
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Konzertanlässen, die sich gegenseitig 
„Skr««------- » .............................

Gruss- und Gratulationsbotschaft von
Liselotte Weller, Präsidentin Kantorei St. Arbogast

>•

Ich zähle deshalb auf Ihre aktive Un-

Proben und Musizieren muss auch 
Spass machen! Und das macht es 
unter der kompetenten musika
lischen Leitung unseres Dirigenten 
Dr. Beat Raaflaub. Mit viel Witz, 
Humor und pädagogischem Ge
schick gestaltet und führt er die Chor
proben und Auftritte.

musik hängt das Gesamtergebnis deut
lich hörbar von jeder einzelnen Stimme 
ab - nicht nur bei zu frühen Einsätzen 
nach Pausen. Ich bin überzeugt, dass 
positive Gemeinschaftserlebnisse in 
Chören uns immer wieder daran erin
nern, dass wir in der Arbeitswelt - 
genauso wenig wie in der Gesellschaft - 
Inseln sind.
Wir sind alle unverzichtbare Knoten
punkte in einem grossen Netz.

Schliesslich rufe ich Ihnen vor dem Hin
tergrund der finanzpolitischen Radikal
kuren, mit denen wir aktuell konfrontiert 
sind, gerne die Bedeutung des Service 
Public für die Chormusik in Erinnerung.

risierung und Individualisierung hat seine Ur
sachen hauptsächlich darin, dass immer mehr 
r--------------------z...:..‘ . ' ■—
Gemeinschaft nicht gebraucht werden, dass sie 
ken ic iauiic i. l>iv ..uiv!«,—j______ ______ _______  _ _
nur so stark ist wie ihr schwächstes Glied, gerät Unterstreichung in professionell und 

1 *----e---- :

Ich danke allen sehr herzlich für das 
grosse Engagement, der Gemeinde 

Unterstützung 
und wünsche

Dieses Zitat des Musikers, Komponisten und 
Dirigenten Leonhard Bernstein haben wir Sän- [ 
gerinnen und Sänger der Kantorei St. Arbogast 
uns zu eigen gemacht. Das regelmässige 
Mitwirken und Proben in einem Chor ist eine 
attraktive Herausforderung und hat nebst der 
Freude am Musizieren, der Mitwirkung an 
Gottesdiensten in der Gemeinde und den Kon
zerterlebnissen noch eine zusätzliche Kompo- k 
nente: das Gemeinschaftserlebnis.

Die Früchte dieses Zusammenwir- 
kens wollen wir mit den speziellen Ju
biläumsaktivitäten hinaustragen und 

Durch das aktive, gemeinsame Tun bietet die ?a.ren und stärken, ist wohl das Ge~- damit die Herzen der Bevölkerung 
Chorgemeinschaft den Mitgliedern Erholung n T™! der Geschichte der Kantorei, von Muttenz und der beiden Basel
Entspannung, Begegnung und Freundschaft - JJank der grosszügigen Unterstützung berühren.
Werte, die in unserer hektischen Arbeitswelt ♦ reformierten Kirchgemeinde Mut
hoch einzuschätzen sind und wohltuend auf den ^nz Und lhrer umsichtigen Präsidentin 
Einzelnen einwirken. Magdalen Schmid-Scheibler ist es der

Kantorei möglich, ihre Gottesdienst- 
Mit Stolz blickt die Kantorei St. Arbogast auf einp ^‘^lrkung als Kernauftrag wahrzu
erfolgreiche und vielfältige 25-jährige Chorarbeit täfakeit mi< d|?rCh ihre Konzert“ 
zuruck. Die ideale Ergänzung von Kircheni-und rn‘,R,kahcr'h - :r.t

Was wäre die Kantorei ohne die akti
ven Sängerinnen und Sänger mit 
dem engagierten und initiativen Vor
stand und den stillen Helferinnen und 
Helfern im Hintergrund, welche "Ton 
in Ton" die gemeinsamen Ziele ver
folgen? WLeistungsabbau bei den Musikschulen 5 - JP ' ■ •

 i 
öiui ici ui ly uci c/huiu. in o^ni^i ? \

Jugendzeit die Chance hatte, sich mit ..
Musik und Instrumenten vertraut zu I " ...................... ............. .......
machen, ist später zweifellos wesentlich terstützung, wenn die Auseinander-

• Setzung darüber geführt werden 
muss, dass Kultur für gesellschaftli
che Stabilität und wirtschaftlichen 
Erfolg genauso wichtig ist wie alle

lic. Der wichtigste Beitrag ist natürlich 
Ihre Überzeugungsarbeit mit Ihren 
Konzerten. So machen Sie den Wert 
und Nutzen der Musik am eindrück- 
lichsten klar.

An die Öffentlichkeit treten - auch zwischen den Konzertauftritten
Urs Wüthrich-Pelloli, Regierungsrat, Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion des Kantons Basel-Landschaft

et
Mit ihrem Internetauftritt bleiben die Sängerinnen 
und Sänger der Kantorei St. Arbogast auch in 
der konzertfreien Zeit stets präsent. Ich gratuliere 
dem Chor ganz herzlich zu dieser überzeugen
den aber auch wichtigen Öffentlichkeitsarbeit - 
im Interesse eines ständigen Dialogs mit dem 
musikinteressierten Publikum, sicher auch im 
Interesse der Nachwuchssicherung.
Gerne stelle ich meine Grussbotschaft unter die 
drei Stichworte:
- Chancen für viele
- Chancen für den Gemeinsinn und
- Chancen für den Service Public.
Zum ersten Gedanken: Es gibt meiner Meinung 
nach keine andere Form kulturellen Schaffens, 
die so vielen die Chance bietet, aktiv mit zu 
wirken. Das breite Spektrum an Formationen, 
Repertoires und Anspruchsniveaus bedeutet, 
dass vielfältigste Interessen und unterschied
liche Talente Platz finden. Chormusik ist kultu
reller Breitensport und verdient entsprechende 
Förderung.
Zweitens: Chormusik ist ein erfolgreiches Ak
tionsprogramm gegen die Vereinsamung und leichter für das Mitsingen in einem Chor 
Vereinzelung. zu motivieren. Die Kürzung oder Strei-
Der gesellschaftliche Trend Richtung Entsolida- chung von Förderbeiträgen und Pro- 
risierung und Individualisierung hat seine Ur- jektsubventionen entscheidet vielfach
Sachen hauptsächlich darin, dass immer mehr über Sein oder Nichtsein - bei bezahl- anderen Bereiche des^Service Pub-
Menschenden Eindruck haben, dass sie von der tem Kulturschaffen genauso wie bei “ ~
Gemeinschaft nicht gebraucht werden, dass sie ehrenamtlichem kulturellem Engage- 
keine Rolle spielen. Die Einsicht, dass jede Kette ment. Sie stellen sicher fest, dass ich die 
fiui öU oiciirx 101 »vi& ■■■■ »v,-------- ----------- — u
immer mehr in den Hintergrund. In der Chor- nicht professionell sorgfältig vermeide.

nähren und stärken, ist wohl das Ge
heimnis der Geschichte der Kantorei. 
Dank ( —o.a_.. v..%v,wkwix.uiiy

Mut-
Bnzefnen einv^r^en.* ~------------- - Oen ^dalen Schmid^cheMer

mitwirkung als Kernauftraq >Mit Stolz blickt die Kantorei St. Arbogast auf eine nehmen und <irh ■ Muttenz für ihre 
tätinkPit Tv" ?"c rxui,z-«n- unseres Festanlasses Un« — - .muslkahsch weiter zu ent- uns allen viele fröhliche Stunden und 

eine erfolgreiche Zukunft.



pflege der evangelisch-reformierten Kirchgemeinde Muttenz

Buchhandlung

Hausammann & Lienin

_____ J 4 5

Deshalb gebührt dem Dirigenten, den Sängerin
nen und Sängern sowie dem Vorstand und allen 
Personen, die im Hintergrund wirken, ein gros
ser Dank. Mit ihrer Tätigkeit leisten sie einen 
wesentlichen Beitrag im kulturellen Bereich für 
unsere Gemeinde.

Theo Weller Energieberater 
Käppelibodenweg 23 
Postfach 2121 
4132 Muttenz 2

Ingenieurbüro für Haustechnik 
Heizung Sanierung Lüftung

Hauptstrasse 7
CH-4132 Muttenz
Tel./Fax 061 461 11 30 
buch.muttenz@bluewin.ch

Die Kantorei macht ihrem Namen Ehre!
Magdalen Schmid-Scheibler, Präsidentin der Kirchen- 

’• ------------!---------1-

J

Herzliche Gratulation zum 25-jährigen Jubiläum
Peter Vogt, Präsident des Gemeinderates Muttenz

gast, fest verwurzelt in unserer Kirch
gemeinde, leistet seit vielen Jahren 
einen wertvollen Beitrag zur Chorkul
tur in unserer Region.
Die Kirchgemeinde gratuliert der 
Kantorei St. Arbogast zum 25-jähri
gen Jubiläum. Sie dankt allen Sänge
rinnen und Sängern, dem langjäh
rigen Dirigenten Dr. Beat Raaflaub 
und dem Vorstand unter der Leitung 
von Liselotte Weller herzlich für ihre 
gekonnt geleistete Arbeit.

Im Namen der Behörden und der Bevölkerung 
gratuliere ich der Kantorei St. Arbogast Muttenz 
zum Jubiläum. Ich wünsche der Kantorei ein 
erlebnisreiches und erfolgreiches Jubiläumsjahr 
und für die weitere Zukunft gutes Gelingen.

Um dem Publikum und den Medien gerecht zu 
werden, müssen einige Voraussetzungen erfüllt 
sein. Die rund hundert Sängerinnen und Sänger 
wissen, dass für das Gelingen der Aufführungen 
die Besuche der wöchentlichen Proben unab
dingbar sind. Zusätzlich stehen Wochen
endproben, Stimmbildungskurse usw. auf dem 
Programm. Für den Leiter und Dirigenten Dr. 
Beat Raaflaub besteht die anspruchsvolle 
Aufgabe, diese vielen Sängerinnen und Sänger 
optimal auf die Konzerte vorzubereiten. Telefon 061 461 02 81

Fax 061 461 24 52
Natel 076 340 42 11
E-mail weller.ch@bluewin.ch

Nach der Legende bewirkte der Schutz
patron unserer Dorfkirche, der heilige 
Arbogast, einige Heilungswunder. Auf 
den reich illustrierten Wänden der Kir
che findet man die Darstellung von 
dankbaren Zeitgenossen, die dem frän
kischen Bischof Gaben bringen. Bewirkt 
eine Kantorei, die stolz seinen Namen 
trägt, ebenfalls Wunder?
Von heilenden Kräften der Musik ist im
mer wieder die Rede. Von Wundern zu 
schreiben, wäre übertrieben, von wun
derbaren Konzerten zu sprechen, dazu 
besteht reichlich Grund. Wir erinnern 
uns mit Freude zum Beispiel an das 
Requiem von W. A. Mozart, an die 
"Schöpfung" von J. Haydn, das "Weih
nachtsoratorium I—III" von J. S. Bach, 
an "In terra pax" von F. Martin und 
schliesslich an das "Requiem" von G 
Verdi. Viele Konzerte fanden in Zusam
menarbeit mit bedeutenden Orchestern 
unserer Region statt, so z.B. mit der 
"basel sinfonietta" oder mit "ad fontes".

Aber nicht nur die grossen Konzerte sind 
von Bedeutung, gleich wichtig ist die re
gelmässige musikalische Gestaltung 
der Sonntagsgottesdienste gemeinsam 
mit den Pfarrerinnen und Pfarrern unse
rer und auch der römisch-katholischen 
Kirchgemeinde. Die Kantorei St. Arbo-

Die Kantorei St. Arbogast Muttenz kann auf 
erfüllte und erfolgreiche 25 Jahre zurückblicken. 
Im Gründungsjahr 1980 haben die Chorsänge
rinnen und Chorsänger ihr erstes Konzert der 
Öffentlichkeit vorgetragen. Dies war der Beginn 
einer sich stetig weiter entwickelnden Gesangs
kunst der Kantorei St. Arbogast.

Dank seiner aussergewöhnlichen Fähigkeiten 
bringt er die Kantorei St. Arbogast bei den 
jeweiligen Aufführungen auf Höchstniveau.

-

V
Das Repertoire des grössten Kirchenchores der 
Schweiz umfasst ein breites Spektrum. Vor allem 
die jährlichen Konzerte erfreuen sich grosser 
Beliebtheit. Das zahlreiche Publikum ist jeweils 
begeistert und die kritische Presse muss die 
hohe künstlerische Leistung anerkennen und 
würdigt sie auch dem entsprechend.

mailto:buch.muttenz@bluewin.ch
mailto:weller.ch@bluewin.ch


Ursprung und Geschichte der Kantorei St. Arbogast
Ursprung und Geschichte der Dorfkirche und der Kantorei St. Arbogast

So wurden unter anderem aufgeführt:

1

IJrii I
Die in den Jahren 1972-1974 durch-
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Unter Konrad Münch-Löwenberg be
gann nach 1359 die Instandstellung und 
die Vollendung der Kirche. Im Jahr 1420 
übernahm Hans Thüring Münch-Eptin- 
gen die Dorfherrschaft und liess einen 
neuen, grösseren Turm bauen. Seine 
Mutter stiftete die Kirchenglocke.

1981 "Matthäus-Passion" von G. Ph. Telemann
1982 "Krönungsmesse" von W.A. Mozart
1984 "Die Schöpfung" von J. Haydn
1986 "Messias" von G. F. Händel
1990 "Ein Deutsches Requiem” von J. Brahms
1991 "Saul" von G.F. Händel
1992 "Messe in Es-Dur" von F. Schubert
1995 "Weihnachtsoratorium" von J. S. Bach
1996 "In terra pax" von F. Martin
1998 "Stabat Mater" von A. Dvoräk
2001 "Sinfonie derTausend" von G. Mahler
2003 "Paulus" von F. Mendelssohn
2004 "Requiem" von G. Verdi

zen Kirchenanlage erfolgte unter der 
Leitung von Architekt W. Arnold, Liestal, 
den eidgenössischen Experten Dr. G.

kantonalen Denkmalpfleger Dr. H. 
Heyer. Sämtliche Wände, Decken 
____ ‘ ‘ j 

die auf verschiedenen Schichten 
zum Vorschein gekommenen, in der 
Reformationszeit leider teilweise 
stark zerstörten Wandbilder freige-
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Ihren Namen hat sie vom Schutzpatron der Muttenzer 
Dorfkirche, dem heiligen Arbogast, der im 6. Jahrhundert 
Bischof von Strassburg war. Die Mitgliederzahl der Kantorei 
bewegt sich seit Jahren um die hundert Sängerinnen und 
Sänger. Die Kantorei hat zum Ziel, den gesanglichen 
Rahmen während ausgewählter Gottesdienste zu bilden, 
aber auch Werke und Lieder verschiedener Komponisten 
bei speziellen musikalischen Gottesdiensten vorzutragen. 
Dazu werden jährlich kirchliche und weltliche Chorwerke 
gesungen, oft in Begleitung von Orchestern und Solisten.

anderen die Darstellung der zehn 
Gebote unterhalb des südlichen 
Fensters, die Marienlegende und die 
Jugend Christi sowie an der Nord
wand die Passion und an der West
wand das jüngste Gericht. Über dem 
Sakristeieingang sehen wir ein Apos
telmedaillon, daneben zwei Szenen 
aus der Arbogastlegende. Der heilige 
Arbogast war ein grosser Wohltäter 
und wird auch im Elsass an vielen 
Orten verehrt.

BÄfe

Die Muttenzer Dorfkirche St. Arbogast ist 
die einzige erhaltene befestigte Kirchen- . ...... ......
anlage der Schweiz. Im Innern ist sie mit und Gewölbe wurden untersuchend 
bemerkenswerten spätgotischen Wand
bildern geschmückt. Der ehemalige 
Friedhof mit Kirche und Beinhaus ist von 
einer um 1420 erbauten bezinnten Ring
mauer mit zwei Tortürmen umzogen. Vor legt und konserviert, 
der Mauer im Süden steht das ehema
lige Sigristenhaus, im Norden das Erwähnen möchten wir unter vielen 
ehemalige Wachthäuslein. Vorgänger
bauten der Kirche stammen aus dem
8., 10. und 12. Jahrhundert. Der romani
sche Bau mit Apsis und Vorchor ent
stand um das Jahr 1200 und blieb un
vollendet. Zum Teil wurde er auch beim 
Erdbeben von Basel im Jahre 1356 
zerstört.

Viele Jahre bestand in der Gemeinde 
ein Kirchenchor, dem das gemein
same Singen während der Gottes
dienste oblag. So wurden vielfach

dieses Chores, welche im hohen Al
ter der Sängerinnen und Sänger be- 

Loertscher und p i «..u* . - ■ gründet war, wurde im Jahr 1980 die
uoertscner und F. Lauber sow.e dem Kantorei St. Arbogast gegründet.



Die Leitung der Kantorei St. Arbogast Die aktiven Chormitglieder im Jubiläumsjahr
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Sopran Ruth Balsiger, Käthy Brönnimann, Cecile Bucher, Marie-Theres 
Chatelain, Annerose Clement, Rosemarie Däschler, Dorothea Ernst, 
Yvonne Glatt, Birgit Haas, Anne Horisberger, Berty Jourdan, Gabriela 
Jurt, Vreni Käser, Claudia Kaufmann, Marianne Küenzi, Ida Meyer, 
Christa Mory, Regina Oetterli, Marianne Raaflaub, Esther Rudin, 
Gabriella Schäfer, Katharina Scherer, Maja Schild, Magdalen Schmid, 
Therese Schumacher, Renate Siegrist, Elisabeth Steiger, Barbara 
Thomann, Franziska Thomann, Dorothea Weber, Susanne Weber, 
Margrit Weiss, Anneliese Weller, Elsy Weller, Edith Zanzerl

Ideen, Gestaltung 
sowie Realisation von ...

Silvia Hunziker (Vizepräsidentin) 
Heidi Aebi

Regula Cesana und Marianne Raaflaub 
Paul Mory

GRAF/, 
WEKSUl

Tenor Roland Baumann, Anitra Green, Walter Gygli, Britt Johnston, Felix 
Keilwerth, Danielle Kettiger, Kurt Krummen, Roland Kummli, Peter Küng, 
Reinhard Luginbühl, David Peet, Hanspeter Plattner, Werner Ritter, Peter 
Schüpbach, Rudolf Siegrist, Theo Weller, Brigitte Widmer, Felix Wirz

Bass Edmund Blumenthal, Urs Dubach, Kaspar Egli, Herbert Glatt, Fredi 
Hermann, Dieter Hofer, Carlo Lupi, Paul Mory, Rudolf Moser, Charles 
Pfenninger, Jürg Scherer, Rudolf Steiger, Max Umiker, Claudio Vanini, 
Christian Vontobel, Herman Zanzerl, Francis Zehnder, Peter Zumbrunn

Alt Heidi Aebi, Beatrice Aegerter, Monica Baumann, Jacqueline Boner, Silvia 
Brunner, Vreni Bühler, Therese Bürgin, Regula Cesana, Gudrun 
Dornheim, Edda Fischer, Anna-Gioconda Flückiger, Marianne Frey, 
Elisabeth Gantner, Catherine Giger, Martina Giger, Rosmarie Honegger, 
Silvia Hunziker, Brigitt Küng, Susi Luginbühl, Sylvia Lupi, Eva Plattner, 
Christine Raimann Hinder, Marie-Luise Rebmann, Lisbeth Ritter, 
Elisabeth Rudin, Ursula Salkeld, Christine Salkeld Leisinger, Marianne 
Schreuders, Rosemarie Straumann, Verena Urffer, Regula Vontobel, 
Christine Währer, Elisabeth Weiss, Liselotte Weller, Ruth Wenk, Teresa 
Zwemmer
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JUBILÄUMSPROGRAMM 2005JUBILÄUMSPROGRAMM 2005 KANTOREI
ST. ARBOGAST MUTTENZ Gastchöre

ZielZiel Der Chor möchte im Jubiläumsjahr seine Musik in die Region hinaustragen.

Geistlicher Chor Lobe Gottes vortragen und AufführungenGastchöre

Kirche St. Arbogast10.30 Uhr27. Februar 2005Vocale Chor der Musikakademie Basel
Weltlicher Chor'W

Kirche St. Arbogast10.30 Uhr13. März 2005Reinacher Kantorei

Kirchgemeindehaus Feldreben10.00 UhrBasler Münsterkantorei 01. Mai 200511.00 Uhr

10.00 Uhr
Kirchgemeindehaus FeldrebenChor des Gymnasiums Muttenz 04. September 2005 10.00 Uhr03. Dezember 2005 15.00 Uhr

Kirche St. Arbogast13. November 2005 10.30 UhrLehrergesangverein BasellandWeltlicher Chor 15.00 Uhr

19.00 Uhr
Kirchgemeindehaus Feldreben20. November 2005 10,00 UhrKnabenkantorei Basel19. November 2005 15.00 Uhr 1110

2
0
0

25 JAHRE

Aufführungen

Geistlicher Chor

Mit dem anderen Halbchor möchten wir Volkslieder aus verschiedenen Ländern 
vortragen und Menschen in Altersheimen und psychiatrischen Kliniken erfreuen.

24. April 2005

19. Juni 2005

30. April 2005

04. Mai 2005

Hospiz im Park Arlesheim

Gottesdienst in Oltingen 

Blindenheim Basel

Altersheim Käppeli Muttenz

Psychiatrische Universitätsklinik Basel

Altersheim Brunn matt Liestal

2
0
0

25 JAHRE
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Mit dem einen Halbchor wollen wir Lieder zum Lobe Gottes vortragen und 
Menschen Freude bereiten, die aus verschiedenen Gründen kaum Gelegenheit 
haben, Gottesdienste zu besuchen und Chormusik zu geniessen.

Gastchöre werden eingeladen, ihre Musik nach Muttenz zu bringen. Sie sollen 
unsere Gemeinde mit ihren Liedern erfreuen und die Gottesdienste beleben.

5 --±

KANTOREI
ST. ARBOGAST MUTTENZ Halbchoreinsätze



Männerchor

JUBILÄUMSPROGRAMM 2005 Singschule

Ensemble
Unter dem Motto

Jodlerclub

GemeindechorPeter Schmid, ehemaliger Regierungsrat

Frauenchor

Kantorei

12

1

Gospel Factory

Allgemeine
Musikschule Muttenz

2
0
0

25 JAHRE
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Datum
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"Ein bunter musikalischer Blumenstrauss" hat die Kantorei die in Muttenz an
sässigen Chöre zu einem melodienreichen Treffen eingeladen. Gemeinsames 
Singen soll zu einem besseren Kennenlernen und zu freundschaftlichen 
Gesprächen führen.
Grosser Saal Mittenza, Muttenz
Sonntag, 22. Mai 2005
1. Teil 15.00-16.30 Uhr
Apero für alle, gestiftet von den Kantoreimitgliedern
2. Teil 17.30-19.00 Uhr
begleitet uns durch den musikalischen Nachmittag
Eintritt frei

Vianney-Chor der Musica Sacra Muttenz, Dirigent Christoph Kaufmann
Der Chor ist fester Bestandteil von MUSICA SACRA MUTTENZ (MSM) und auch 
Kern des Vereinslebens. Er wirkt über das ganze Jahr verteilt an etwa sieben 
Gottesdiensten der katholischen Pfarrei mit. Weihnachten, Ostern und Pfingsten 
werden unter Einbezug von Instrumentalisten besonders festlich gestaltet.

der evangelisch-methodistischen Kirche Muttenz/Birsfelden,
Dirigent Urs Rickenbacher
Der Chor entstand an Weihnachten 1995 und zählt rund 35 Sängerinnen und 
Sänger. Er will Freude an der Musik vermitteln, aber auch Gottesdienstmusik 
sein, den Glauben stärken und Gott ehren. Es werden Gospelsongs aus der afro
amerikanischen Tradition a capella oder mit einer Band gesungen.

Muttenz, Dirigentin Ibolya Barla
Der Chor wurde 1881 gegründet und besteht aus 20 Sängern. Das Repertoire 
erstreckt sich über alle Musikrichtungen wie Volkstümliches, Schlager, Klassik bis 
hin zu Kirchenliedern. Wichtig ist auch das Gesellschaftliche, sei es zu Hause oder 
auf Chorreisen. Höhepunkte waren Budapest, Lissabon und das Tessin.
der AMS Muttenz, Dirigentin Ursula Merkelbach
In den beiden Chorgruppen für Kinder und für Jugendliche soll die Stimme als 
Instrument erfahren und mittels Körper-, Stimm- und Gehörübungen gefördert 
werden. Es wird Liedgut aus verschiedenen Stilrichtungen, Kulturen und Epochen 
einstudiert.
classico, Dirigentin Valeria Enz-Dudäs
Im Jahr 2002 wurde der Verein "Ensemble classico Muttenz" gegründet, nachdem 
schon Jahre zuvor verschiedene Operetten aufgeführt worden sind. Im Frühling 
2006 steht "Die Zirkusprinzessin" auf dem Plan. Die Gala-Abende im Herbst 
erfreuen sich grosser Beliebtheit. Auch Auftritte in Kirchen und Altersheimen 
gehören zu den Aktivitäten des Vereins.
Muttenz, Dirigentin Ursi Brunner
Der Jodlerclub wurde 1951 gegründet. Die Jodler freuen sich, bewährtes Liedgut zu 
pflegen und neuere Kompositionen mit ernsthaften und heiteren Texten einzu
studieren. Es werden auch Lieder in Duetten und Terzetten vorgetragen und instru
mental begleitet. Gute Kameradschaft ist allen wichtig.
Schänzli, Mennoniten Muttenz, Dirigentin Margrit Ramseier
Der Chor besteht seit rund 75 Jahren und zählt 30-40 Mitglieder. Im Zentrum steht 
die Verkündigung und Vertiefung der biblischen Botschaft. Es werden vorwiegend 
traditionelle Kirchenmusik, weltliche Chorlieder, fremdsprachige Volksmusik, 
Gospels und Popsongs gesungen.
Muttenz, Dirigentin Beatrice Wygandt
Der Chor wurde 1886 gegründet und hat sich seither ohne Unterbruch dem traditio
nellen Chorgesang verschrieben. Das erste Ziel ist die Pflege des Chorgesangs und 
der guten Kameradschaft. Das breite Repertoire besteht aus Messen, Kirchen
liedern und klassischem Liedrepertoire grosser Komponisten.
St. Arbogast, Dirigent a.i. Christian Dillig, welcher Beat Raaflaub während seines 
halbjährigen Urlaubs vertritt
Die Kantorei führt als Chor der evangelisch-reformierten Kirchgemeinde 
vorwiegend geistliche Musik aller Epochen in Gottesdiensten und Konzerten auf. 
Die rund hundert Sängerinnen und Sänger werden für verschiedene Einsätze in 
zwei Halbchöre geteilt und können dadurch vermehrt an Gottesdiensten mitwirken.

KANTOREI
ST. ARBOGAST MUTTENZ Muttenzer Chortreffen
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Die Jahreszeiten von Joseph Haydn (1732-1809)a
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herausgestrichen: "Mögen der Ver
stand und der reine Geschmack noch 
so viel gegen einzelne Stellen einzu
wenden haben, behält dem unge
achtet das Werk unübertreffliche 
Schönheiten, herrlich und grossartig 
gearbeitete Partien und Tongemälde, 
echten Kunstfleiss besonders in den 
Chören, wodurch sich das Werk zu 
allen Zeiten auszeichnen wird."

heilen Welt, wo Mensch und Natur im 
Einklang miteinander leben. Man 
erkennt die Abgründe der Harmonie und 
des rhythmischen Ungleichgewichts. Es 
kündigt sich eine neue Epoche an: die 
Romantik.

Wie in der "Schöpfung" bildet die hoch
entwickelte, farbenreiche Orchester
sprache das Fundament, doch in den 
"Jahreszeiten" wirkt sie noch frischer 
und origineller als im Vorgängerwerk. 
Vor allem die Einleitungen zu den ein
zelnen Teilen sind Meisterwerke höchst 
kalkulierten und sprechenden Klang
denkens, z.B. die Nachtmusik im "Som
mer" oder die erstarrte Welt der Winter
nebel zu Beginn des vierten Teils. Was 
die "Jahreszeiten" deutlich abhebt von 
der "Schöpfung" ist die veränderte 
Erzählhaltung. An Stelle des epischen 
Vorwärtsdrangs tritt ein eher lyrisch be
trachtender Standpunkt. Ein letzter 
zentraler Zug der "Jahreszeiten" ist ihr 
offensichtlich volksnah gehaltener 
Grundcharakter sowie die explizite 
Volkstümlichkeit einzelner Sätze. Im Ge
gensatz zur "Schöpfung", bei der die En
gel sängen, würden in den "Jahres
zeiten", wie Haydn einmal sagte, die 
Menschen singen. In einem Artikel in der 
"Zeitung für die elegante Welt" vom 
31.12.1801 wurde die Komposition im 
Gegensatz zum Text folgendermassen

Zum Werk
Man pflegt dieses Werk als Oratorium zu 
bezeichnen, aber eigentlich haben wir es mit 
einem Zyklus von vier Kantaten zu tun, die das 
Landleben in den verschiedenen Jahreszeiten 
besingen. Haydn versetzt die Naturbilder in 
seinen Lebensraum, in das österreichisch
burgenländische Flachland.

Er komponiert also die von ihm erlebte Umwelt. 
Auch wenn in den "Jahreszeiten" keine 
eigentliche Handlung zu erkennen ist, so wird sie 
gleichsam durch die Musik in Bewegung gesetzt. 
Die vier Teile schildern aus der Perspektive der 
Bauersleute Hanne, Simon und Lucas den 
Ablauf des Jahres, die Entwicklung der Natur, die 
Tätigkeiten, Freuden und Sorgen ländlichen 
Lebens.

Die einzelnen Teile sind recht unterschiedlich 
strukturiert. Beim Frühling steht der landwirt
schaftliche Aspekt im Vordergrund. Der Sommer 
zeichnet dagegen einen Tagesablauf nach. Der 
Herbst entfaltet breite Bilder von Jagd und Ernte. 
Im Winterteil bewirken das besungene gesellige 
Leben und die Vergnügungen in der Stube einen 
harten Kontrast zur pathetischen Schluss
nummer ("Dann bricht der grosse Morgen an").

Haydn lässt die "Jahreszeiten" zu einem musika
lischen Genuss für das Ohr und die Seele wer
den. Bedeutungslose Textstellen werden so 
plötzlich aussagekräftig. Man blickt hinter die 
dünne Fassade einer niedlichen, scheinbar 
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Die Jahreszeiten von Joseph Haydn (1732-1809)
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Entstehung und Uraufführung
Der Textdichter und Altersgenosse, der 
herrische und starrsinnige Gottfried 
Freiherr van Swieten hatte Haydn 
gedrängt, den raschen Erfolg der 
gemeinsam erarbeiteten "Schöpfung" 
durch ein weiteres an jedermann 
adressiertes Oratorium auszunützen. 
Es sollte auf theologisch unverfängliche 
Weise von der Grunderfahrung des 
Zyklus der vier Jahreszeiten handeln. 
Ähnlich wie die "Schöpfung" probte 
Haydn auch die "Jahreszeiten" in halb

öffentlichen Aufführungen. Die Urauf
führung fand im Wiener Palais 
Schwarzenberg am 24. April 1801 
unter seiner Leitung statt. Leider war 
der ersten öffentlichen Aufführung 
des Oratoriums im Grossen Redou
tensaal kein Erfolg beschieden. 
Wenige Wochen später erklangen 
die "Jahreszeiten" bei Hofe. Die Kai
serin Maria Theresia, Gattin von 
Franz I., sang die Solopartie. Nach 
dieser Aufführung begann der Sie
geszug des Oratoriums durch die 
Konzertsäle Europas.

Aus dem Leben von Joseph Haydn
Joseph Haydn wurde 1732 in der kleinen 
niederösterreichischen Stadt Rohrau geboren. 
Sein Vater war Bauer und Wagnermeister. 
Joseph war das zweite von zwölf Kindern. Die 
Haydns waren eine fromme und musikalische 
Familie. Der Vater war ein grosser Musiklieb
haber und spielte Harfe. Der kleine Sohn nahm 
schon bald Anteil an der Hausmusik. Als Joseph 
fünf Jahre alt war, erkannte ein entfernter 
Verwandter namens Frankh das musikalische 
Talent des Jungen und übernahm seine 
Erziehung. Bei Vetter Frankh lernte Joseph das 
Geigen- und Klavierspiel und wurde im Wiener 
Stephansdom zum Chorknaben ausgebildet. In 
diese Zeit fallen auch seine ersten Kompo
sitionsversuche. Von 1753 bis 1757 war Haydn 
Schüler von Nicola Porpora, der ihm Kompo
sitionsunterricht erteilte. Porpora führte Haydn 
auch in die musikliebende Wiener Gesellschaft 
ein, wo er u.a. mit der Familie des ungarischen 
Fürsten Esterhazy Bekanntschaft machte, 
welche ihn 1761 zum Vizekapellmeister berief. 
Bis 1790 blieb Haydn auf dem neu erbauten, 
weitläufigen Schloss der Esterhazy. In dieser Zeit 
entstanden zahlreiche Kompositionen wie 
Sinfonien, Opern, Messen, Streichquartette und 
Sonaten. Er knüpfte auch Beziehungen zum 
Ausland. Es entstanden Verbindungen mit 
Spanien, Frankreich und England. 1785 be
suchte Haydn in Wien Mozart und erklärte des
sen Vater: "Ich sage Ihnen vor Gott, als ein ehr
licher Mann, Ihr Sohn ist der grösste Componist, 
den ich von Person und dem Namen nach kenne;

er hat Geschmack, und überdies die 
grösste Compositionswissenschaft." 
1790 unternahm Haydn seine erste 
Englandreise und erhielt das Ehrendok
torat der Universität Oxford. Von seiner 
zweiten Englandreise im Jahr 1794 
brachte er die Idee zu seinen Oratorien 
"Die Schöpfung" und "Die Jahreszeiten" 
mit. Letztere wurden im Jahr 1801 
uraufgeführt. Nach Vollendung der "Jah
reszeiten" erkrankte Haydn schwer. Man 
führte die depressionsartige Erkrankung 
auf die andauernde Überreizung wäh
rend der zweijährigen Arbeit an der 
Komposition der "Jahreszeiten" zurück. 
Auf der Höhe des Ruhmes setzte der 
Zerfall des gefeierten Komponisten ein. 
Der lange Winter seines Lebens be
gann.

Telefon 0614154141. www ebm.ch
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Nach ihrem Abitur wurde sie direkt in das 
Internationale Opernstudio Zürich unter 
der Leitung von M. Belfort aufgenom
men, wo sie bereits in kleinen Solopar
tien am Zürcher Opernhaus auftrat, u.a. 
als «Page» in Wagners "Lohengrin" und 
als «Barbarina» in Mozarts "Le nozze di 
figaro".

1992 setzte sie ihr Gesangsstudium an 
der Hochschule für Musik in Karlsruhe 
bei Professor Roland Hermann und am 
dortigen Institut für Musiktheater unter 
der Leitung von Professor Renate 
Ackermann fort. Gleichzeitig ergänzte 
sie ihre Ausbildung durch die Teilnahme 
in der Liedklasse von Professor Hartmut 
Höll und durch Meisterkurse bei Elisa
beth Schwarzkopf, Ernst Haefliger und 
Claudio Nicolai.

bütierte sie als «Regina» in der 
gleichnamigen Oper von A. Lortzing 
am Badischen Staatstheater in 
Karsruhe und wurde dafür in der 
Zeitschrift Opernwelt als «Nach
wuchskünstlerin» des Jahres 1998 
benannt.

$
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Nicht nur Pflanzen «Reifen»: So gut. dass es die Landwirt
schaft gibt. Aber neben der Agri- brauchen wir auch die 
Musikkultur. Ein Tag ohne Gesang ist wie ein Znüni ohne 
Füllung. Die Basler Syngenta hilft Landwirten weltweit, 
fiir Brot und Inhalt zu sorgen. Und Sängern lokal, die 
Geschmackvolles für die Ohren bieten. Wir gratulieren der 
Kantorei zur Silber-Reife! Rad-Schlägc, Duft-Noten und 
Finnen-Kultur: www.syngcnta.ch

»MR

Die aus Münchenstein / Basel stammende Sop
ranistin Kornelia Eng erhielt zunächst während 
der Schulzeit erste Gesangsstunden bei V. Keller 
und H. Fassbender in der Schweiz und in 

^Deutschland.

Sie ist Preisträgerin verschiedener Stif
tungen, u.a. des Migros-Genossen- 
schaftsbundes Schweiz, der Förderge
meinschaft der Europäischen Wirtschaft 
und des Richard Wagner-Verbandes.

In verschiedenen Gastspielen in Zusam
menarbeit mit der Opernschule Karls
ruhe in Baden-Baden und Karlsruhe trat 
Kornelia Eng u. a. als «Pamina» in "Die 
Zauberflöte", als «Adele» in "Die Fleder
maus" und als «Rose» in Kurt Weills 
Musical "Street Scene" auf. Während 
der Europäischen Kulturtage 1998 de-

Seither sang sie am Badischen 
Staatstheater als Mitglied des En
sembles unter anderem die Partien 
der «Pamina», der «Susanna», der 
«Nanetta», der «Lauretta», der 
«Gretel», der «Juliette» in "Romeo et 
Juliette" von Ch. Gounod und der 
«Berenice» in Händels gleichna
miger Oper. 1999 wurde sie bei den 
Schwetzinger Festspielen als «Zel- 
mira» in Haydns Oper "Armida" unter 
der Leitung von Th. Hengelbrock ver
pflichtet.

Konzertverpflichtungen und Lieder
abende führten sie unter anderem 
bis in die ehemalige Sowjetunion. Ihr 
Repertoire umfasst viele bekannte 
Werke wie zum Beispiel Mendels
sohns "Elias" und "Paulus", Bachs 
"Weihnachtsoratorium", "Matthäus-" 
und "Johannespassion", Haydns 
"Schöpfung", Händels "Messias", 
Brahms "Requiem", Mozarts "Krö
nungsmesse", Beethovens "Missa 
solemnis" oder Carl Orffs "Carmina 
Burana".

Ihre . - - ! I
j Dorfbankin > < 
I..............Muttenz

http://www.raiffeisen-muttenzj
http://www.syngcnta.ch


Michel Brodard - BassGerd Türk-Tenor
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Der deutsche Tenor Gerd Türk erhielt seine erste 
stimmliche und musikalische Ausbildung als 
Singknabe an der Kathedrale zu Limburg.

Nach dem Studium von Musikerziehung, Kir
chenmusik und Chorleitung in Frankfurt I Main 
setzte er seine gesangliche Ausbildung an der 
«Schola Cantorum Basiliensis» bei Richard 
Levitt und Rene Jacobs fort.

mein hoch gelobt. Seine Platten
aufnahmen beinhalten Werke von 
Monteverdi, Bach, Schubert, Ravel 
usw. unter anderem unter der Lei
tung von Michel Corboz, Armin Jor
dan, Helmuth Rilling, Neeme Järvi.

Nach dem Erlangen der Gesangsvirtuo- Mettraux, Norbert Moret, Oscar Mo-

Rene Oberson, Francois Pantillon) 
 , haben sich für die Uraufführung an

eine intensive Konzertkarriere begon- ihn gewandt, einige wurden sogar 
nen. speziell für ihn geschrieben. Das

Werk "Zone" von Fritz Voegelin für 
Solo-Bass, Instrumente und Chor, 
eine Bestellung des Schweizer Ra
dios RSR-Espace 2, das im Juli 1993 
aufgenommen wurde, erhielt in Mont
real den Gilson Musique-Preis 1993.

sität am Konservatorium Freiburg (CH) ret, Andreas Nick, Andreas Pflueger, 
mit dem Vermerk "Summa cum laude mit ' " “ ’ ~ '
Gratulation der Jury" hat Michel Brodard

’ i Seit 1997 gibt Michel Brodard Ge- 
Edouard Garo, Michel sangsunterricht an der Musikhoch

schule Luzern.

Mehrere zeitgenössische Komponisten 
(Theo Flury, EJ----- ‘
Hostettler, Marcel Landowski, Laurent

Als Konzertsänger arbeitete er mit allen führen
den Alte-Musik-Spezialisten, wie u.a. Ton Koop- 
man, Rene Jacobs, Philippe Herreweghe, Jordi 
Savall, Frans Brüggen. Konzertreisen führten ihn 
in nahezu alle europäischen Länder, nach 
Australien, Nord- und Südamerika, Südostasien 
und Japan.

Im Jahr 2000 sang er den Evangelisten in viel 
beachteten Aufführungen der Matthäus- und 
Johannes-Passion von Bach beim «Melbourne 
Festival of Arts», sowie in einer weltweit 
ausgestrahlten TV-Live-Aufführung aus Tokyo 
an Bachs 250. Todestag. Im Sommer 2002 er
hielt er begeisterte Kritiken für ein Konzert im 
"Teatro Colon" in Buenos Aires.

nique Vellard) zusammen, das sich 
auf die Wiedergabe mittelalterlicher 
Musik spezialisiert hat.

Opernproduktionen führten ihn an 
die Bühnen in Montpellier, Innsbruck, 
Antwerpen und Madrid.

Er ist regelmässig beteiligt an der 
Gesamtaufnahme des Vokalwerks 
von J.S. Bach mit dem «Bach 
Collegium Japan» (unter Masaaki 
Suzuki), die von der internationalen 
Presse mit viel Anerkennung aufge
nommen wurde.

Er nimmt an vielen Konzerten und Fest
spielen in der Schweiz, Deutschland, 
Frankreich, Portugal, Spanien, Polen, 
Israel, Argentinien usw. teil, dies unter 
der Leitung von grossen Dirigenten wie 
Michel Corboz, Igor Markevitch, Edwin 
Loehrer, Horst Stein, Yehudi Menuhin, 
Armin Jordan, Helmuth Rilling, Michel 
Plasson, Philippe Herreweghe, Jean- 
Claude Malgoire, Jesus Lopez-Cobos, 
Neeme Järvi, Marcello Viotti und Fabio 
Luisi.

Mittlerweile gilt er als einer der führenden Bach- 
Tenöre in Deutschland und wird besonders für 
seine farbige Gestaltung der Evangelisten
partien gerühmt.

Gerd Türk ist seit dem Jahr 2000 
Lehrer für Barockgesang und En
semble an der «Schola Cantorum 
Basiliensis» und gibt Meisterkurse in 
Spanien und an der "University of 
Fine Artsn in Tokyo.

Seine Diskographie umfasst rund 
100 CD-Produktionen, von denen 
zahlreiche mit internationalen 
Schallplattenpreisen (Grammo
phone Award, Edison, Grand Prix du 
Disque, Cannes Award, Preis der 
deutschen Schallplattenkritik) aus
gezeichnet wurden.

Gerd Türk war mehr als 10 Jahre Mit
glied des Ensembles «Cantus Cölln», 
und arbeitet seit langem eng mit dem 
Ensemble «Gilles Binchois» (Ltg. Domi-

ln der Oper singt Michel Brodard 
viele Rollen in Werken von Paisiello, 
Rossini, Cimarosa, Donizetti, Gluck,’ 
Bizet, Purcell und Britten (Le viol de 
Lucrere, Owen Wingrave und Albert 
Hering in der Inszenierung von Fran
cois Rochaix). Besonders seine In- 

Grosse Werke (Oratorien, Passionen, terpretation der Titelrolle in Owen 
Messen) wie auch dem Publikum weni- Wingrave von Britten wurde allqe- 
ger bekannte Werke bestimmen sein Diotton_
weites Repertoire, und er singt sowohl 
klassische als auch zeitgenössische 
Musik. Seine Interpretationen werden 
hoch gerühmt und bringen ihm die Treue 
seines Publikums.
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Die Papeterie 
im Gundeli

seit über 35 Jahren
FACHGESCHÄFT FÜR

PAPETERIE & BÜROBEDARF

Unter der Leitung von Beat Raaflaub 
wurden zahlreiche Radio-, Fernseh- und 
CD-Aufnahmen realisiert.
Die Musikschule Basel zieht den er
fahrenen Dirigenten immer wieder zur 
Leitung von Chorleitkursen bei.

Telefon 061 / 361 58 18 
e-mail: pap.buser@tiscalinet.ch

Christian Dillig absolvierte an der Universität in 
Freiburg i. Br. ein Magisterstudium in Germa
nistik und Musikwissenschaften sowie an der

ferner als Stimmbildner und Sänger von 
Chansons bis hin zu Solopartien in 
klassischen Oratorien.

Konzerte als Gesangssolist, Pianist und 
Dirigent führten ihn neben Auftritten in 
Deutschland und der Schweiz auch 
nach Frankreich, Holland, England und 
Marokko.

Dr. Beat Raaflaub 
Hinterzweienstrasse 48 
4132 Muttenz 
Tel. 061 461 59 90 
braaflaub@knabenkantorei.ch

Heben Sie mil uns ab. Für Sie würden wir Güter sogar 
auf den Mond transportieren. Als Ihr international er

fahrenes Speditions- und Logistikunternehmen beraten 
wir Sie individuell und entwickeln Ihnen massgeschnei

derte Lösungen. Dank höchster Sorgfalt und bester 
Organisation läuft da für Sie alles wie geschmiert.

Güterstrasse 177 vis ä vis Gundelitor 4053 BASEL 
Fax 061 / 363 91 35 
www. papeterie-buser.ch

Als vielseitiger Musiker tritt er darüber 
hinaus auch als Pianist solistisch wie 
kammermusikalisch als Lied- und Chor

dortigen Musikhochschule die künstlerische korrepetitor sowie als Improvisator auf, 
Ausbildung für das Lehramt an Gymnasien. Zu 
seinen Lehrern zählten die Professoren Michel 
Beroff, Elza Kolodin, Karl Betz (Klavier), Martin 
Hackbarth, Richard Reiss (Gesang), Roland 
Börger und Klaus Hövelmann (Dirigieren). Die 
künstlerischen Fächer schloss er mit der Höchst
note ab.

(r -

Danach folgte ein Aufbaustudium in Chorleitung 
an der Hochschule für Musik und Theater in 
Zürich bei Beat Schäfer (Orchesterleitung bei 
Mark Kissoczy, Gesang bei Samuel Zünd), das 
er mit einer Auszeichnung beendete. Im Bereich 
Chor- und Orchesterleitung nahm er aktiv an 
zahlreichen Kursen und Meisterkursen teil, u.a. 
bei den Professoren Anders Eby, Volker Hempf- 
ling, Lutz Herbig und Wolfgang Schäfer.

Beat Raaflaub studierte Germanistik und 
Geschichte in Basel und promovierte 1977 in 
Neuer Schweizer Geschichte. Gleichzeitig liess 
er sich bei Fritz Näf zum Konzertsänger aus
bilden und studierte Schulmusik und Chorleitung 
an der Musikakademie Basel.
Anschliessend vertiefte er die Dirigierpraxis bei 
Erich Schmid.
1976 wurde er zum Leiter der Allgemeinen 
Musikschule Muttenz ernannt.
Seit 1979 ist er Leiter der Kantorei St. Arbogast 
Muttenz und half bei der Gründung und 
Gestaltung des Chores entscheidend mit.
Ebenfalls seit 1979 ist er Dirigent des Kammer
chores Zürcher Unterland.
Neben Konzerten im Einzugsgebiet der beiden 
Chöre konzertiert er gelegentlich auch in 
anderen Regionen der Schweiz.
Mit dem Kammerchor Zürcher Unterland gas
tierte er in Prag und in Nürnberg.
Gemeinsam traten die beiden Chöre in Haydns 
"Schöpfung", im "Requiem" von Brahms und in 
Mendelssohns "Elias" auf.
Alle paar Jahre werden gemeinsame Sing
wochen durchgeführt.
1983 übernahm Beat Raaflaub die künstlerische 
Leitung der Knabenkantorei Basel.
Er unternimmt mit diesem international bekann
ten Chor Konzertreisen durch viele Länder 
Europas, die USA, Südafrika und Brasilien.

Heute ist er hauptberuflich tätig als Leiter von 
Chören unterschiedlichster Zielsetzungen und 
Formationen. Neben der Stellvertretung von 
Beat Raaflaub bei der "Kantorei St. Arbogast" in 
Muttenz leitet er zur Zeit den "Kammerchor 
Zurcher Vokalisten" mit Programmen vom Jazz 
bis zum Oratorium, den klassischen Projektchor 
"ensemble cantare freiburg", den "Gospelchor 
Winterthur" und die "Stadtsänger Aarau".

http://www.notvrol.info
mailto:pap.buser@tiscalinet.ch
mailto:braaflaub@knabenkantorei.ch


Orchesterbesetzung CAPRICCIO BASEL
Unsere GeheimnisseOrchester CAPRICCIO BASEL - Barockorchester

verraten wir IhnenVioline 1

Violine 2 unter:
Viola

.. y
Violoncello

www.goldwurst.chViolone

Cembalo

Flöte

Oboe

Klarinette

Fagott

Kontrafagott

Horn

Mario MarchisellaPauke
2524

Das Orchester Capriccio wurde 1999 gegründet 
und hat sich «in kürzester Zeit an die Spitze der 
einheimischen Barockorchester gespielt» (Bas
ler Zeitung). Das Repertoire des Orchesters um
fasst Werke des Barock, der Klassik und der 
Frühromantik. Mit den für diese Epochen origi
nalen Instrumente entwickelt Capriccio Basel 
einen nuancierten und farbenreichen Klang, im 
persönlichen Stil geprägt von Dynamik, Dramatik 
und Phantasie.

Die Diskographie von Capriccio Basel 
umfasst Werke von Johann Sebastian 
Bach, den Bach-Söhnen und Johann 
Bernhard Bach sowie von Henricus 
Albicastro.

natürlich gut in 
Arlesheim Reinach Muttenz

Künstlerische Leitung:
LJ Ul i ii i nrx
Metzerstr. 21,4056 Basel
Tel. 061 381 74 46

Yves Bilger

Michele Hempel, Sarah Giger

Randall Cook, Kerstin Kramp 

Christopher Woods, Tomoko Ferraino 

Flora Padar, Nikolaus M. Broda

■l
I

I

Geschäftsstelle
Monika Mathe
Bergstr. 51, 8704 Herrliberg 
Tel. 01 915 57 20 
Fax 01 915 57 72 
www.capricciobasel.ch

Einen gewichtigen Teil seiner Aktivitäten inves
tiert das Ensemble in die Aufführungen grosser 
Chorwerke. Monteverdis "Marienvesper", die 
"Bach-Passionen", Händels "Oratorien", Haydns 
"Jahreszeiten" oder "Elias" von Mendelssohn 
sind Beispiele bekannter Werke, die mit ver
schiedenen Chören in der ganzen Schweiz er
folgreich aufgeführt worden sind.

Capriccio Basel veranstaltet eigene Konzert
reihen in Basel (Abonnement) und in Zürich, zu 
welchen herausragende Exponenten der his
torischen Aufführungspraxis als Leiter und r • ...

Stars wie Andreas Scholl, Andrew Parrott und Basel im VALIANTforum-Wettbewerb für 
• *  Junge Orchester Murten mit dem 1. Preis

ausgezeichnet.

_ — - Dominik KieferSolisten eingeladen werden. Neben etablierten geführt. ImJuni zyuu wurue  — /
f“ . - •  . - -

Monica Huggett präsentiert Capriccio auch span
nende Nachwuchskünstler, entwickelt unge
wöhnliche Programmkonzepte und experimen
tiert mit neuen Konzertformen (Tanz und Choreo
graphie). Auslandtourneen und Gastspiele 
haben das Ensemble bisher nach Ungarn und in 
die USA, an die internationalen Promenaden
festspiele Burgsteinfurt, in die kleine Philhar-

Karl Nieler

Miroslav Rovensky, Hana Jaskova
Posaune Reto Betschart, Michael Haslebacher, Daniel Ringg

Trompete Henry Moderlak, Frans Berglund

Dominik Kiefer, Vitaliy Shestakov, E=va Borhi, Mireille Lesslauer, 
Judith Limacher, Eva Noth, Chiharu Abe

Peter Barczi, Karin von Gierke, Mariann Budai, Fanny 
Pestalozzi, Barbara Betschart, Antje Goede

Werner Sailer, Matthias Jäggi, Joanna Michalak, Salome Jänner,

Lia Segre
Marion Gast, llze Grudule, Istvän Szomor, Barbara Weishaupt

Giuseppe Lo Sardo, Francis Palma, Armin Bereuter

http://www.goldwurst.ch
http://www.capricciobasel.ch
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Sponsoren
Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion 
des Kantons Basel-Landschaft
Evangelisch-reformierte Kirchenverwaltung Basel-Stadt
Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Muttenz
Katholische Pfarrei Muttenz
Politische Gemeinde Muttenz

Sylvia und Carlo Lupi-Bretscher 
Unterwartweg 37, 4132 Muttenz

Silvia und Matthias Rapp-Messerer 
Hallenweg 5, 4132 Muttenz

Säurefabrik Schweizerhalle
4133 Schweizerhalle

Peter Schmid, ehemaliger Regierungsrat 
Stettbrunnenweg 45, 4132 Muttenz

Dr. Rolf Schumacher
Im Bertschenacker 22, 4103 Bottmingen

Theo Weller, Energieberater 
Käppelibodenweg 23, 4132 Muttenz

Weller Herrenmode AG
Hauptstrasse 72, 4132 Muttenz

Dr. Peter Zumbrunn, Advokat 
Bäumleingasse 18, 4051 Basel

Architekturbüro K. Müller 
Frau Kathrin Müller 
Kirchplatz 12, 4132 Muttenz

Bauunternehmung
Jourdan & Co
Herr Urs Jourdan
Baselstr. 10, 4132 Muttenz

Copy Land AG
Herren A. Näf u. R. Kunz
Neue Bahnhofstr. 160, 4132 Muttenz

EBM Elektra Birseck 
Herr Dominik Baier 
Weidenstr. 27, 4142 Münchenstein

Individuelle Raumgestaltung 
Herr F. Saladin
Baselstr. 64, 4132 Muttenz

Jenzer Fleisch + Feinkost AG 
Herr Christoph Jenzer 
Hauptstr. 74, 4132 Muttenz

Raiffeisenbank
Geschäftsstelle Muttenz 
Herr Fabian Peter 
Hauptstr. 81, 4132 Muttenz

Rössli Apotheke
Frau Dr. E. Rolli
Hauptstr. 54, 4132 Muttenz

Schwabe AG, Druckerei
Farnsburgerstr. 8, 4132 Muttenz

Suter Metallhandwerk AG
Herr Walter Suter
Herrenmattstr. 26, 4132 Muttenz

Syngenta International AG 
Frau Carolin Dörflinger 
Assistant Global Public Affairs & 
Government Relations
P.O.Box, 4002 Basel

Waage-Muttenz GmbH 
Wirtschaft zur Waage 
Hauptstr. 22, 4132 Muttenz

Weller Herrenmode AG 
Herr Egon Jacquemai 
Hauptstr. 72, 4132 Muttenz

Elektro Schmidlin AG 
Herr Marco Schmid 
Haupstr. 24, 4132 Muttenz

Flubacher+ Partner AG 
Bahnhofstr. 54, 4132 Muttenz

Malergeschäft Peter Kern 
Herr Peter Kern 
Burggasse 1,4132 Muttenz

Spänhauer AG Gipsergeschäft 
Herr + Frau M. u. R. Spänhauer 
Hofweg 29, 4132 Muttenz

Hans Jourdan+Co

CHEM
SWiSl IL*O<NG CHf
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kulturelles.bl
Kanton Basel-Landschaft
Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion

Metzgerei Tschannen AG 
Herr A. Tschannen 
Hauptstr. 14, 4132 Muttenz

Edmund'Jourdan
8-. AG Malergeschäft Urfer + Co.

Herr Arthur Urfer
Bündtenweg 6, 4132 Muttenz

helzun'g 
lüftung

Opticus Ramstein 
Herr Gaudenz Ramstein 
Hauptstr. 79a, 4132 Muttenz

Patronatsmitglieder
Basellandschaftliche Kantonalbank 
St. Jakobsstr. 2, 4132 Muttenz

Max Buser, Papeterie 
Güterstr. 177,4053 Basel

Rudolf Graf
Holdenstrasse 540, 5704 Egliswil

Gut + Madörin, Heizung & Lüftung 
Hardstr. 16, 4132 Muttenz

Edmund Jourdan AG 
Tramstr. 3, 4132 Muttenz

Hans Jourdan & Co.
Baselstr. 10,4132 Muttenz

Hedy Kaech-Künzli
Silberdistel B, 3999 Oberwald

Löw & Co. Gartenbau 
Hans und Christine Löw 
Gwidemstr. 7, 4132 Muttenz

Hersberger
Innenarchitektur und Design 
Hauptstr. 89, 4132 Muttenz

Genossenschaft Migros Basel 
Kulturprozent 
Herr Peter Küng 
Postfach, 4002 Basel

Natural AG .
Int. Transporte + Logistik 
Postfach, 4002 Basel

Papeterie Rössligass 
Frau Bernadette Burkhardt 
Hauptstr. 52, 4132 Muttenz

Löw A Gartenbau
Muttom 461 21 67 • P'*«4ln 821 01 4‘



Sind Sie an der Kantorei St. Arbogast interessiert?

ja www.schwabe.ch

Name:

Vorname:

Geburtsdatum:

Adresse:

Wohnort:

Tel. / Fax:
1I Datum: Unterschrift: 

E-Mail:
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Verlag
Stein entorstrasse 13
CH-4010 Basel
Tel.+41 +61278 95 65

Druckerei 
Farnsburgerstrasse 8 
CH-4132 Muttenz 
Tel.+M +61467 85 85

Informatik
Farnsburgerstrasse 8 
CH-4132 Muttenz 
Tel.+41 +61467 85 01

Buchhandlung
Das Narrenschiff
Im Schmiedenhof 10
CH-4001 Basel

m ■
■■

Bitte einsenden an:
Frau Liselotte Weller, Präsidentin Kantorei St. Arbogast
Bungestrasse 16, 4055 Basel
Tel. 061 322 56 85 / E-Mail: liselotte,weller@gmx.ch

Besuchen Sie unsere exklusive
Nomadenteppich- und Wohnausstellung...

| I Aktiv-Mitglied:
— Ich möchte gerne in der Kantorei mitzusingen. Bitte nehmen Sie mit mir 

Kontakt auf.

| | Konzert-Mitglied:
Ich möchte per Konzert-Mitglied werden. Für einen 
Jahresbeitrag von z.Zt. Fr. 80.- erhalte ich als Konzertmitglied jährlich 
eine Freikarte für ein Konzert der Kantorei St. Arbogast und das aktuelle 
Konzertprogramm.

| | Patronats-Mitglied:
Ich unterstütze die Kantorei St. Arbogast mit jährlich Fr. _—.—
(mindestens Fr. 200.-) und erhalte dafür jährlich zwei Freikarten für em 
Konzert der Kantorei St. Arbogast und das aktuelle Konzertprogramm.

Sponsor:
Ich / Wir unterstütze/n die Kantorei St. Arbogast mit einem 
j | einmaligen | | wiederkehrenden Beitrag

von jährlich Fr.

[ | Konzertprogramm:
Bitte senden Sie mir jeweils Ihr aktuelles Konzert Programm.

aaa. damit es AN DER SICHERT 
weit nichts zu rütteln gibt4 

«r sind die einzige von Standard & Poorts mit 
aer Bestnote für Bonität und Sicherheit (AAA) 
usgezeichnete Bank der Region und freuen 

S’e *n allen Vorsorgefragen zu beratei 
uwiö 925 94 94 oder www.blkbj 
■TW* Wpartnfrw^^^m

* I *

1 vT v.V4*A v*
j

| | Passiv-Mitglied:
Ich erkläre, für einen Jahresbeitrag von z.Zt. Fr. 25.- 
ab Passivmitglied zu werden.

St

http://www.schwabe.ch
mailto:weller@gmx.ch
http://www.blkbj
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Fritz Brunner zum

Kktuell

Bewährte und das Erhaltenswerte 
zu verraten.

kungen des rasanten Wandels vom 
ehemaligen Bauerndorf zu einer 
modernen städtischen Vorortsge
meinde verlangten angesichts eines 
sich auch in Muttenz breitmachen
den und oft unzimperlichen Zeit-

ker-Preises gekrönt.

Ich ärgere mich nicht - ich 
wundere mich bloss

Fritz Brunner diente der Gemeinde 
Muttenz während nahezu

- seiner Familie sprechen wir unse
re herzliche Anteilnahme aus.

Gemeinderat Muttenz

tik und war bereits Anfang der 
fünfziger Jahre Mitglied der Ge-

Für die FDP Muttenz
Peter Issler

Wortes gedient, das Gesamtwohl 
der Gemeinde stand bei ihm stets 
im Vordergrund.

Fritz Brunner hat sich sein hal
bes Leben lang für die Gemeinde 
engagiert. Dieser ausserordentliche 
und vorbildliche Einsatz verdient 
unsere grosse Anerkennung. Wir 
behalten Fritz Brunner in dankba
rer Erinnerung. Seiner Familie ent
bieten wir unsere herzliche Anteil
nahme.

Einmalige Amtszeit in der 
Gemeindeexekutive

Indessen zeichneten sich nicht nur 
auf der Weltbühne und in Bundes-

Massgebende Beteiligung an 
der Gemeindeentwicklung

geistes politisches Engagement und Als Hochbauchef war er an der Ent- 
Stehvermögen.

Fritz Brunner kam dabei - trotz 
grassierender Wachstumseuphorie
- eine zentrale und weit voraus
schauende Rolle zu, die er mit sei-

erlitt dabei keine Erosion. Im Ge- 
war frei 

von persönlichen Interessen und 
weit davon entfernt, seine Erfolge 
als Sprungbrett für eine politische 
Karriere zu nutzen.

Obwohl er jeweils seine Ansicht 
war er 

dennoch vorurteilslos und bemüht, 
beharrlich im Interesse des Ganzen 

und nach Lösungen zu suchen. Beschei
den gebliebenen Menschen mit die
sem grossen Talent darf Würde und 

wer-

Fall sein wird. In dieser Zeit präg- 1983 mit der Verleihung des Wak- 
te sich sein Nimbus eines politi
schen Urgesteins.

Auch in Muttenz bleibt der 
Wandel beständig

Während Fritz Brunners aktiver Muttenz während nahezu vier 
politischer Laufbahn verdoppelte Jahrzehnten. Sein politisches Profil 
sich die Beyölkerungszahl der Ge
meinde von ehemals 8000. Mit die- genteil. Sein Engagement 
ser Zunahme verknüpft war gleich
zeitig die Produktion von zusätzli
chem Wohnraum und neuen Infra
strukturbauten. So wurden in die
ser Zeit u.a. folgende Bauten er
stellt oder konzipiert; die Schiess- mit Überzeugung vertrat, 
anlage Lachmatt und das Sekun
darschulhaus Hinterzweien, die 
Schulhäuser Margelacker 
Donnerbaum, ebenso die Alters
und Pflegeheime, die beiden Tages
heime, das Hallenbad und der neue politische Klugheit attestiert 
Werkhof, die Sportanlage Margel- den. Fritz Brunner besass eine Men- 
acker und ebenfalls wurde auch der ge davon, ohne jemals seinen Witz 

und seinen Humor zu verlieren. 
Treffend bemerkte er einmal auf die

Frühlings- und Herbstmarktes an 
die Hand genommen.

Erste Gemeindeversammlung 
im Mittenza

Nachdem Fritz Brunner 1967 Ge
meindepräsident wurde, konnte er,

auch die Gemeinde Muttenz geriet 
in den Sog einer expandierenden 
Entwicklung. Als Fritz Brunner 
nach 38 Jahren als Gemeinderat, 
davon 25 Präsidialjahre, am 23. 
Juni 1992 die letzte Gemeindever
sammlung in der ihm eigenen und 
souveränen Art leitete, stellte der 
Muttenzer Anzeiger fest, «dass die 
Jahrzehnte lange Amtszeit von 
Fritz Brunner in der Gemeindeexe
kutive wohl als einmalig bezeichnet 
werden darf».

Er war als Gemeinderat und als 
Gemeindepräsident an der Mitge
staltung einer Entwicklung betei
ligt, wie es keinem Behördenmit
glied vor ihm beschieden war und 
wie es nach ihm kaum je wieder der

Ein politisches 
Urgestein ist 
nicht mehr
Während seinen letzten Amtsjah- 
ren machte jeweils ein mit einem 
Augenzwinkern begleitetes, die 
lange Amtszeit von Fritz Brunner 
anvisierendes Bonmot die Runde: 
Immer dann, wenn ein Muttenzer 
in die Ewigkeit abberufen wurde 
und vor die Himmelspforte gelang
te, soll Petrus nachgefragt haben, 
..Brunner stets noch Ge

meindepräsident von Muttenz sei?
Er war es. Insgesamt 25 Jahre. 

Und als Fritz Brunner in den Ge
meinderat gewählt wurde, ging 
nach dem Endkampf um Dien- 
Bien-Phu gerade der erste Indochi- 
na-Krieg zu Ende, wählte die verei
nigte Bundesversammlung Paul 
Chaudet zum Bundesrat und die 
USA schickten ihr erstes Atom-U- 
Boot, die «Nautilus», auf Ver
suchsfahrt - man schrieb das Jahr 
1954.

ge Lachmatt 1955 bis zum Schul
haus Donnerbaum, welches 1992 
bezogen wurde.

Eines der bedeutendsten Werke, 
welche Fritz Brunner realisieren 
konnte, war die Planung und der 
Bau des Gemeindezentrums Mit
tenza, welches 1970 eingeweiht 
wurde. Die Sanierung des Orts
kerns, für welche er sich stark en
gagierte, wurde 1983 mit dem 
Wakker-Preis gewürdigt.

Während den 38 Jahren, in wel
chen Fritz Brunner Mitglied der 
Exekutive war, verdoppelte sich die 
Einwohnerzahl von Muttenz von 
rund 8000 auf 17’000 Menschen, 
ein grosser Teil der heute bestehen
den Infrastruktureinrichtungen 
und Wohnüberbauungen wurden 
erstellt und in Betrieb genommen.

Im Frühling 1967 zum 
«Gemeindepresi» gewählt

Im Frühling 1967 wurde Fritz 
Brunner als Nachfolger von Paul 
Stohler zum Gemeindepräsidenten 
gewählt. Als Präsident führte er den 
Gemeinderat, die Verwaltung und 
Gemeindeversammlung volle 25 
Jahre lang mit grossem Geschick 
und gradlinig durch manches Hoch 
und Tief. Dabei kam ihmTseme 
natürliche Autorität und sein phä
nomenales Gedächtnis sehr zustat
ten - Fritz Brunner brauchte nie ein 
Manuskript! Sein gesunder Men
schenverstand, seine politische 
Klugheit, aber auch seine Beschei
denheit haben ihm immer viele 
Sympathien in sämtlichen Kreisen 
unserer Bevölkerung eingebracht. 
Als «Presi» hatte er stets ein offe
nes Ohr für die Anliegen von Mit
bürgerinnen und Mitbürgern, die 
bei ihm manchmal auch ausserhalb 
seiner Sprechstunde Rat und Hilfe 
suchten.

Fritz Brunner war ein sehr akti
ver Mitbürger, aber kein typischer 
Politiker. Ähnlich wie er als Land
wirt gesät und geerntet hat, ver
richtete er auch seine Tätigkeit als 
Behördemitglied und Gemeinde
präsident. Er missbrauchte den Bo
den nicht für Bereicherung und Spe
kulation, auch nicht für seine Kar-
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Aufbau des Bauernhausmuseums 
geplant und vorangetrieben sowie 
die Durchführung des Muttenzer Frage, was ihn am meisten ärgere, 

in der ihm eigenen unprätentiösen 
Art: «Ich ärgere mich nicht, ich 
wundere mich bloss...».

Nun ist er gestorben und die Fra
ge in dem ihn betreffenden Bonmot 
muss nicht mehr gestellt werden. 
Fritz Brunner wird in der Ge- 

auch das ein Ergebnis seiner politi- schichte der Gemeinde Muttenz in 
sehen Willens- und Schaffenskraft, dankbarer Erinnerung weiterleben 
im Dezember 1970 im neugebau
ten Gemeindezentrum Mittenza 
die erste Gemeindeversammlung 
präsidieren. Interessantes Detail - 
erstmals mit stimmberechtigten 
Frauen. Muttenz wurde unter sei
ner politischen Verantwortung aus- 
und umgebaut, allerdings ohne das Gedanken

Am letzten Freitag, 11. März 2005, 
. ist leider unser ehemaliger Ge-

Kronung mit dem meindepräsident Fritz Brunner-
Wakker-Preis Brändli im 79. Altersjahr verstor-
Von herausragender Bedeutung ben.
war für Fritz Brunner die Ortspla- Fritz Brunner ist in Muttenz auf-
nung mit der Dorfkernentwick- gewachsen und besuchte hier die 

bern grosse Veränderungen ab, lung. Dabei standen der Bau des Schulen. Schon als junger Mann in- 
Mittenzas und der Gebäude der teressierte er sich für die Dorfpoli- 
neuen Gemeindeverwaltung be
sonders im Brennpunkt von Dis
kussion und Planung. Die Auswir- meindekommission. Als erst 28-

jähriger konnte Fritz Brunner 195<* riere, er hat im wahrsten Sinne des 
als Nachrückender in den Mutten
zer Gemeinderat einziehen.
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Wicklung unserer Gemeinde vom 
einfachen Bauerndorf zur moder
nen Industrie- und Wohngemeinde 
massgebend beteiligt, dies ohne den 
schönen Dorfcharakter zu opfern, 

nen Mitstreitern vehement und mit Zahlreich sind die Bauprojekte, die 
Überzeugung durchsetzte. Diese während seiner Amtszeit entstan- 
Bemühungen wurden im Jahre den sind, vom Bau der Schiessanla-
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Gemeinde
Muttenz

Nach einem reichen und erfüllten Leben haben seine Kräfte ab
genommen.
Was uns bleibt, ist die Dankbarkeit für die schönen Jahre, die wir 
mit ihm verbringen durften. Er wird uns fehlen, aber in unseren 
Herzen weiterleben.

Wirtrauem um ihn:
Annemarie Brunner-Brändli
Stefan und Heike Brunner-Rappold 

mit Maximilian
Andreas und Michalina Brunner-Kubiec

mit Dominic und Patricia
Regula und Urs Jauslin-Brunner 

mit Adrian und Oliver
Hans Brunner-Graf
Paul und Ruth Brunner-Mathys 
und Verwandte

Die Erdbestattung findet am Freitag, 18. März 2005, um 14 Uhr auf 
dem Friedhof Muttenz statt.
Trauerfeier im Anschluss in der Kirche St. Arbogast, Muttenz
Traueradresse:
Annemarie Brunner-Brändli, Baselstrasse 32, 4132 Muttenz
Im Sinne des Verstorbenen gedenke man dem Sonnenhof Aries
heim, Heim für Seelenpflege-bedürftige Kinder, Jugendliche und 
Erwachsene, Postkonto 40-8680-5.
Blumenspenden bitten wir, auf dem Friedhof abzugeben.

Gilt als Leidzirkular.

Meine Zeit steht 
in Deinen Händen.
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Interessiert an einem 
Zweiteinkommen?
Teil- oder Vollzeit.
Sie können sofort starten.
Frau R. Hess, Tel. 061 961 12 15
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Fritz Brunner-Brändli
6. August 1926 -11. März 2005

Fritz Brunner-Brändli
6. August 1926 -11. März 2005 

alt Gemeindepräsident

KAUFE AUTOS 
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Süsse Tipps vom 

Osterhasen aus Muttenz!
Exklusive Oster-Kreationen aus 

dem Läckerli-Huus finden Sie in 
Muttenz nur bei uns.

" lil II
Klavier- 
Miete ab 
Fr. 50.- mti. 
mit Vollanrechnung 
bei späterem Kauf.

Lieferung gratis 
Musica Antiqua 

061 401 02 00 
__ ____________ 57904

welcher am Freitag, 11. März 2005, verstorben ist.
Fritz Brunner wurde 1954 in den Muttenzer Gemeinderat gewählt 
und leitete von 1967 an bis zum Jahre 1992 als dessen Präsident 
die Geschicke unserer Gemeinde. In seiner Amtszeit wurden für die 
Gemeinde Muttenz wegweisende ortsplanerische Entscheidungen 
getroffen, bei welchen Fritz Brunner massgeblich beteiligt war und 
die im Jahre 1983 mit der Verleihung des Wakker-Preises gekrönt 
wurden. Zahlreichen Einwohnerinnen und Einwohnern, die bei ihm 
Rat suchten, ist er stets entgegenkommend beigestanden und mit 
ebenso grossem Engagement und Sachverstand stellte er unserer 
Gemeinde während insgesamt 38 Jahren auch seine Erfahrung und 
seine sprichwörtliche politische Klugheit zur Verfügung. Weit über 
die Gemeindegrenzen hinaufy/urde er persönlich, wie auch in sei
ner präsidialen politischen Funktion, geschätzt und geachtet.
Mit Fritz Brunner ist nicht nur ein liebenswürdiger und loyaler 
Mensch von uns gegangen, mit ihm wird gleichzeitig ein politisches 
Urgestein der Gemeinde Muttenz zu Grabe getragen. Wir werden 
ihn in bester und dankbarer Erinnerung behalten. Seinen Angehöri
gen sprechen wir unsere herzliche Anteilnahme aus.

GEMEINDE MUTTENZ
Peter Vogt Urs Girod

Gemeindepräsident Gemeindeverwalter
Die Bestattung findet am Freitag, 18. März 2005, um 14.00 Uhr auf 
dem Friedhof Muttenz und die anschliessende Trauerfeier in der 
evangelisch-reformierten Kirche statt.
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Fritz Brunner - Brändli

PC:

5-Zimmer-Wohnung (110 m2)Rotary Club Muttenz Wartenberg
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terre des hommes Schweiz
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Damit Strassenkinder 
nicht in einer Sack
gasse aufwachsen.

terre des hommes Schweiz 
finanziert Projekte, die 
Strassenkindern Schutz und 
Geborgenheit bieten und 
sie auf ihrem Weg in ein 
selbstbestimmtes Leben in 
Würde unterstützen. In Afrika, 
Asien und Lateinamerika.

Seiner Gattin Annemarie und den Angehörigen entbieten wir unser 
herzliches Beileid und wünschen ihnen Trost und viel Zuversicht.

Traurig nehmen wir Abschied von unserem lieben Freund und 
Clubmitglied

Fritz Brunner wurde, kurz nach der Gründung, vor bald dreissig Jahren 
Clubmitglied. Mit seiner grossen Erfahrung als langjähriger Gemeinde
präsident von Muttenz und seiner aufrichtigen Art und Weise hat er uns 
viele, wertvolle Ratschläge geben können. Er hat sich immer sehr für 
die Ideale unseres Clubs eingesetzt. Dafür sind wir ihm dankbar. Er 
wird uns sehr fehlen.

der in seinem 79. Lebensjahr nach kurzer Krankheit am 11. März 2005 
verstorben ist.

Die Bestattung findet am Freitag, 18. März 2005, um 14.00 Uhr auf 
dem Friedhof in Muttenz und die anschliessende Abdankungsfeier in 
der St. Arbogast-Kirche in Muttenz statt.

An zentraler Lage in Muttenz, 
St.-Jakobs-Strasse 39, vermieten 
wir in kleinem MFH per sofort oder 
nach Vereinbarung gepflegte, helle

CO s

Profitieren Sie jetzt!
061 925 94 94 www.blkb.ch

Laufenstrasse 12 • Postfach • CH-4018 Basel 
Telefon 061 338 91 38 • Telefax 061 338 91 39 
www.terredeshommes.ch

Zu vermieten im Dorfkern von 
Pratteln (Schmittiplatz)

11/2-Zimmer-Wohnung 
per 1.5.05 oder nach Vereinbarung 
mit eigener Waschmaschine/Tumbler. 
Miete: CHF 730.- + NK CHF 120.-
Tel. 061 971 89 49 od. Tel. 079 606 74 80

199592

Ruhige Mieterin sucht 
in Pratteln

3-Z’Whg
mit Balkon, Lift (nicht 
EG od HP), Nähe Ein- . 
kaufsmöglichkeiten, 
Post und Tram.
Tel. 061 302 27 78 ab

h 195679

h

Zu vermieten im Dorfkern von 
Pratteln an der Hauptstrasse 
2%-Zimmer-Wohnung (75 m2) 
Dachwohnung mit grossem Estrich, 
Wohnung renoviert. Ab sofort oder 
nach Vereinbarung. £
Miete: CHF 1150.- + NK CHF 130.-, § 
Autoabstellplatz CHF 70.-
Tel. 061 971 89 49 od. Tel. 079 606 74 80
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riai. teilen 
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boden
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1. OG, Wohn- und Schlafzimmer 
Laminatböden, Küche + Esszimmer 
Steinböden, grosszügige Küche mit 
Glaskeramikherd und GWM, grosse 
Terrasse, direkter Ausgang via 
Wendeltreppe in schönen Garten, 
eigener Gartensitzplatz.
Miete Fr. 2000.- + NK Fr. 200.-
Auskunft: Tel. 061 319 93 05

WcGu1|L_
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Basellandschaftliche
Jkl Kantonalbank

l=i 
terst

Ihr Umzug - 
dem Fachmann!
Muttenz
Marschalkenstrasse 8
Tel. 061 4638090 
Fax 061 4638093 
www.henschen.ch 
•Privat- und Geschäfts
umzüge mit Schreiner * 

•Internationale Möbel- und
Kunsttransporte 

•Möbellagerhaus 
•Möbellift bis 7.Stock 
• Verkauf von
Verpackungsmaterial
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Ausstellung mit 
Bildern von Hans 
Jauslin in Biberist

Maler aus Muttenz.
Hans Jauslin (1909-1958)

- 9 .Bry It&u

Er malt auch wunderbar weite Land
schaften, stille Kinder mit Blumen. 
Aber über vielen Porträts liegt ein 
sehnsüchtiger Ernst, in die Sommerfel
der stellt er Garbenbündel wie drohen
de Flammen, und Mohnblumen lässt er 
vor dunklem Raster sich verzehren. Hat 
er die Zukunft oder den eigenen frühen 
Tod mit Neunundvierzig geahnt? AM 
Schlösschen Vorder-Bleichenberg Biberist/Solo- 
thurn, Mi. Fr. Sa 14-18, Di, Do 17-20, So 10-18 
Uhr. Katalog 28 Franken.

Knabe mit kalten Füssen. Hans
Jauslin, «Krähenbub», 1942.

Foto V. Medici

HG. Morgen Samstag, den 27. Sep^ 
tembei; wird um 17 Uhr im Schlöss
chen Vorder-Bleichenberg in Bibe
rist eine Hans-Jauslin-Ausstellung 
eröffnet. Sie dauert bis zum 26. Ok
tober.

Der Muttenzer Hans Jauslin leb
te zwar seit 1940 ständig in Buch
eggberg (SO), doch blieb er mit sei
ner Heimatgemeinde verbunden. 
An der Burggasse besass er ein ein
faches Holzhaus als Wohnatelier. 
Im älteren Teil der Gemeindever
waltung und im Schulhaus Grün
den sind noch zwei grosse Wand
gemälde von ihm erhalten.

Jauslin malte vor allem La mR. 
schäften und Stillleben, in einer da
mals modernen grosszügigen 
Pinselführung.

Es ist begrüssenswert, dass dem 
Werk des früh-verstorbenen Hans 
Jauslin eine eigene Ausstellung ge
widmet ist. Unter dem Titel «Wort
bilder-Klangbilder» finden zu ver
schiedenen Daten viel versprechen
de Begleitanlässe zur Ausstellung 
statt. Deren Besuch sei den Mut- 
tenzern wärmstens empfohlen.

Biberist/Solothurn: 
Hans Jauslin

■ Mit ratlos ausgebreiteten Armen steht 
der Bub da, umflattert von Krähen. So 
malte ihn Hans Jauslin im Winter 1942, 
zurück aus dem Aktivdienst, im Radio 
Nachrichten von Stalingrad. Drei Jahre 
später wird er den gleichen «Krähen
bub» malen, noch hilfloser, zu Füssen 
ein grosser toter Vogel, die Landschaft 

;so kalt und karg wie die Gegenwart des 
Malers. Dabei hatte es so friedlich be-

J gönnen. Hans Jauslin (1909-1958), der 
j Baselbieter mit Ateliers in Muttenz und 
i im solothurnischen Buchegg, war zu ei- 
‘ ner leisen Naturromantik unterwegs: 
i Bauern als dunkle Silhouetten, schwere

Erde, sparsame kostbare Lichtpunkte, 
i Nach dem Krieg und den dramatischen 
; Krähenbildern eine neue Orientierung: 
, Die Palette wird licht, die Farben flies- d
■ sender. Mit grossen Pinselrhythmen, ei- 
I ner baumeisterlichen Bildorganisation 
| und herber Poesie bleibt Jauslin fern 
• der damals beliebten spätimpressionis- 
: tischen «Schweizermalerei» und ihrer 
| «heilen Welt».

Nun erinnert eine perfekt präsen- 
tierte Ausstellung an den fast Vergesse- 
nen, zu Recht. Jauslin öffnet mit eige- 

| ner intensiver Bildsprache jenes Span- 
i nungsfeld zwischen Aufbruch und 
: Skepsis, das in der Euphorie der «Nach- 
: kriegsmoderne» nur wenige wahrnah- 
j men. Da träumt ein Künstler von einer 
| wieder kriegsfernen Welt und möchte 
i Bilder malen, «gross wie der Sommer».

^2
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Ursula und Werner 

i Jauslin-Stocker 
i zur goldenen Hochzeit 
i ■
I MUTTENZ. Heute vor 50 Jahren ga- 
’ ben sich Ursula und Werner Jauslin 
| das Ja-Wort in der St. Arbogast-Kirche 

in Muttenz. Zusammen mit zwei Söh- 
; nen, zwei Töchtern mit Familien, und 

den zehn Enkelkindern freuen sie sich 
bei bester Gesundheit über diesen Ju
beltag.

Ursula Jauslin, geboren am 2. Juni 
1929, wuchs ab ihrem zehnten Alters
jahr in Basel auf, wo sie am Mädchen
gymnasium die Matura bestand. Nach 
einem einjährigen Aufenthalt in Irland 
blieb sie bei ihrer alleinstehenden 
Mutter in Basel und besuchte einen 
Sekretärinnenkurs. An ihrer Arbeits
stelle bei Burckhardt Architektur 
lernte sie in dem jungen Ingenieur 
Weiner Jauslin ihren späteren Ehe
mann kennen.

Nebst den wichtigen Familien
pflichten, dem grossen Garten am Pap
pelweg 22, den sie möglichst naturbe
lassen gestaltete, hat Ursula Jauslin 
besonders gerne im Kirchenchor Mut
tenz mitgesungen. Während 27 Jahren 
engagierte sie sich «mit Herzblut» für 
die ARS Mittenza, einen Verein zur För
derung künstlerischer Verantstaltun- 
gen. Ihre Idee, den Mittenzasaal zu 
nutzen, setzte sie mit grösstem persön
lichen Einsatz innerhalb eines Mona
tes um. Auf gelungene Konzerte und 
Ausstellungen darf sie mit Recht stolz 
sein. Heute freut sie sich über die Besu
che ihrer Enkel und findet endlich Zeit 
zum Lesen oder für Konzertbesuche.

Der am 31. Juli 1924 im Stationsge
bäude Muttenz geborene Werner Jaus
lin studierte an der ETH Zürich Bauin
genieur. Bei Gruner in Basel war er als 
Chefstatiker und Abteilungsleiter 
tätig, bevor er das eigene Ingenieur
büro Jauslin und Stebler mit 150 Mit
arbeitern führte. Im Jahre 1954 kam 
für den Jubilar der Einstieg in die Poli
tik: Über die Bau- und Gemeindekom- 

; mission, den Landrat bis hin zum 
; Ständerat von 1967 bis 1979. Aus sei

nem geschickten Umgang mit Politik 
! und Technik entstand die erste Um- 
| fahrungsstrasse ums Stedtli Liestal, 
i Immer wieder bediente er auch den 
| Pressedienst mit brisanten politischen 
’ Informationen.

Heute geniesst der Jubilar seine 
; Rolle als Opa und hält sich mit Velo- 
: fahren und Wandern fit.
j Wir wünschen den Jubilierenden 
j eine gesunde und sonnige Zukunft im 
■ Kreise ihrer Familie, (ev)
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Herzliche Gratulation zum 95.

Persönlich-WB^iKj 

B

Fritz Meyer über seine Zeit als Ar
beiter in Münchenstein. Um den 
Arbeitenden den Fussweg nach

Meyers Israelreisen, welche ihn 
sehr beeindruckten.

Die Zeitreise durch Fritz Meyers 
Leben liest sich ähnlich wie ein Aus-

und ich bleibe jung und stark wie 
ein Adler.

Das grosse Dankgebet 
(von David)
Auf, mein Herz, preise den 
HERRN!
Alles in mir soll den heiligen 
Gott rühmen!
Auf, mein Herz, preise den 
HERRN
und vergiss nie, was er für mich 
getan hat!

«Als Kind bin ich einmal in den 
Muttenzer Dorfbach gefallen.»

Fritz Meyer wünscht sich den 
folgenden Ausschnitt aus dem 
Psalm 103. Er möchte damit sei
ne tiefe Dankbarkeit für sein 
reich beschenktes Leben aus
drücken.

Man könnte Fritz Meyer stun
denlang zuhören. Ganz zum 
Schluss des Gespräches fällt dem 
95-Jährigen noch etwas Wichtiges 
ein: Er sei sein ganzes Leben absti
nent gewesen, und trotzdem 95 ge-

schnitt ins Eheleben der Meyers, an 
welchen sich Fritz Meyer nicht ger- Eine wunderbare Anekdote erzählt 
ne gewöhnt. Nicht ohne Stolz er-

nach Liestal durchs Dorf gehen. 
Fritz Meyer sang aber auch an der 

bedeutet Fritz Einweihung der Tramstrecke Mut- 
tenz-Basel 1920 mit seiner Schul
klasse das Baselbieterlied. «Zur 
Belohnung durften wir bis zum

Meine ganze Schuld hat er mir 
vergeben,
von aller Krankheit hat er mich 
geheilt,
dem Grab hat er mich entrissen, 
hat mich mit Güte und Erbar
men überschüttet.
Mit guten Gaben erhält er mein 

füllten Essgeschirre beim Pfarrhaus Leben;

die Einführung der Elektrizität in 
Muttenz 1917 zurück.

Fritz Meyer kannte den Barfüs- 
tigen Gemeindehausareal zurück- Auszug seiner Frau vor eineinhalb serplatz in Basel noch als Seibiplatz, 
erinnert. Der eingesessene Mutten- Jahren war ein schmerzhafter Ein- welchen er jedes Jahr anlässlich der 
zer weiss als einer der ganz weni- schnitt ins Eheleben der Meyers, an Herbstmesse besuchen konnte, 
gen, wie Muttenz vor 95 Jahren 
ausgesehen hat.

Fritz Meyer wurde am 19. No- zählt er dann aber davon, wie er im 
vember 1908 als erster Sohn einer hohen Alter das Haushalten erlernt 
Muttenzer Bauernfamilie an der hat. Grossen Halt gibt Fritz Meyer Hause über den Mittag zu ersparen, 
heutigen Hauptstrasse geboren. 
Nach einer nicht immer einfachen 
Schulzeit - der noch junge Fritz

gefördert habe, sei sein Sekundär- Höhepunkte dieser Zeit sind Fritz 
lehret Ernst Dettwyler gewesen, er

 zählt der Muttenzer. Der Lehrer,
welcher zufälligerweise gegenüber 
der Familie wohnte, drückte bei
Fritz’ Leistungen manch ein Auge zug aus der Muttenzer Dorfge-
zu, weil er ihn täglich hart auf dem schichte. So ist der Muttenzer Zeit- worden, schmunzelt Fritz Meyer, 
elterlichen Bauernhof arbeiten sah. zeuge vieler prägender Ereignisse
Nach einer erfolgreichen Lehrab- geworden. Fritz Meyer erlebte etwa Geburtstag!
Schlussprüfung und einigen Jahren den Bombeneinschlag auf dem 
Praxiserfahrung gründete Fritz Muttenzer Friedhof während des 
Meyer 1934 ein eigenes Malerge- Ersten Weltkrieges. Auch sah er 
schäft. Im gleichen Jahr heiratete 1939 Militärpferde auf dem Weg 
der gelernte Maler Emma geb. 
Meyer.

Die Familie
Meyer sehr viel. So unterstützen 
ihn seine fünf Kinder und sechs 
Enkelkinder heute nach Kräften bei 
der Bewältigung des Alltages. Fritz Schänzli Tram fahren», erinnert 
Meyer wohnt nämlich noch in sei- sich der Rentner lachend. Gerne 
nem Zuhause an der Hauptstrasse denkt der gelernte Maler auch an 

Fritz Meyer strahlt, wenn er sich an 28. Fast jeden Tag besucht Fritz 
den Muttenzer Dorfbach oder ans Meyer seine Frau Emma im Alters
ehemalige Schulhaus auf dem heu- und Pflegeheim zum Park. Der

sein Glaube. Noch heute besucht er 
Gottesdienste der Chrischona Ge
meinde Muttenz, wo er früher

brachte eine Frau den Arbeitern das
Essen von Muttenz nach Mün-

  , chenstein. «Um 11 Uhr mussten
musste als einziger Sohn die Abwe- ebenfalls als Chorsänger und alleEhefrauenundMütterdiege- 
senheit des Vaters während des Ers- Sonntagsschullehrer aktiv war. f " ~ v
ten Weltkriegs zu Hause kompen- Nach seiner Pensionierung abgeben. Die Frau schob das Essen täglich erneuert er meine Kraft,
sieren - fand Fritz Meyer eine konnte sich Fritz Meyer zudem ei- 
Lehrstelle als Maler. Ein Mensch,

Fritz Meyer 
zum 95. Geburtstag

f

2_1_ _ ... ' '■ in einem Karren nach München-
ner Leidenschaft widmen, welche stein und brachte die leeren Behal- 

der ihn ganz besonders geprägt und früher zu kurz kam: das Reisen, ter wieder nach Muttenz zurück.»
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Schöpferische Freizeit des Lehrers
Georg Matt, Reallehrer in Muttenz — ein Glasmaler

17

Das verdiente Geld scheint immerhin nicht durchwegs unvernünftig verwendet 
zu werden: Ziemlich genau die Hälfte der befragten Schüler legen es teilweise 
oder ganz auf die Bank, Etwa die Hälfte beziehen während der Zeit, da sie selbst 
regelmässig verdienen, kein oder ein reduziertes Taschengeld von den Eltern, 
und wiederum etwa die Hälfte bestreiten aus dem Verdienst Anschaffungen, die 
sonst die Eltern bezahlen müssten.
Ich möchte zum Schluss den eindringlichen Appell an die Eltern und Schüler 
richten, hier Mass zu halten. Eine regelmässige Lohnarbeit von mehr als zwei 
Stunden in der Woche dürfte in den allermeisten Fällen zuviel sein; sie wird 
sich früher oder später in sinkenden Schulleistungen, schlimmstenfalls in einer 
Remotion äussern und sich so bitter rächen. Denken Sie auf der andern Seite 
an das schöne Hauptziel des Gymnasiasten, das heisst: Denken lernen, Schu
lung des Geistes, des Urteils, des Gedächtnisses. Diese Bildung hat zum Ziel 
nicht das Erreichen eines hohen Einkommens, sondern sie ist fürs erste weit
gehend zweckfrei, darum darf sie so breit und umfassend angelegt sein. Ihr 
einziger Zweck ist, den Zugang zur Hochschule oder zu einer andern weiter
führenden Bildungsanstalt wie dem Seminar zu öffnen.

Mitteilung
Nachträglich haben am Seminar Liestal noch folgende zwei Absolventen die
Patentprüfung mit Erfolg bestanden:
Elisabeth Imhof, Liestal.
Heinrich Wanner, Oberwil.
Herzliche Gratulation.

«... Architekten, Bildhauer, Maler, wir alle müssen zum Handwerk zurück! 
Denn es gibt keine Kunst von Beruf. Es gibt keinen Wesensunterschied zwi
schen dem Künstler und dem Handwerker. Der Künstler ist eine Steigerung des 
Handwerkers...» schrieb Walter Gropius im Jahre 1919, als er zum Leiter des 
«Staatlichen Bauhauses in Weimar» ernannt wurde. Und genau das ist es, was 
man angesichts der künstlerischen Äusserungen von Georg Matt empfindet: 
Hier ist jemand am Werk, der handwerkliche Meisterschaft mit subtilem künst
lerischem Können zu verbinden weiss. Frei von «Ismen», frei aber auch von 
Zeitdruck lässt er jedes seiner Werke aus sich selbst herauswachsen, getreu 
seinem Losungswort, das der Besucher seines Ateliers als kleine und unschein
bare Wandkritzelei entdecken kann: «Me muess chönne warte!» Georg Matt 
beweist nicht nur mit jedem seiner Werke immer wieder, dass er warten kann, bis



Der barmherzige Samariter

18

eine Idee sowohl künstlerisch wie auch handwerklich ausgereift ist, auch sein 
Weg zur Kunst stand unter diesem gewiss nicht immer leicht zu tragenden 
Motto. Georg Matts Anmarschweg - im wörtlichen und im übertragenen Sinn - 
war lang und hart. Er führte den zähen Oberbaselbieter nach dem Seminar in 
Schiers zunächst nach Bretzwil, von wo aus gleich die Kunstgewerbeschule in 
Basel besucht wurde. Zweimal wöchentlich schwang sich der junge Dorfschul
lehrer jeweils um 12 Uhr nach Schulschluss in den Sattel, um schliesslich nach 
kurvenreicher Fahrt von Grellingen aus mit der Bahn nach der Rheinstadt 
weiterfahren zu können. Und der Kunstgewerbeschule Basel blieb Georg Matt 
auch lange Jahre nach seiner Übersiedelung nach Birsfelden treu, wohin er sich 
gerade aus Gründen der Stadtnähe hatte wählen lassen. Georg Matts Fähigkeit, 
für jedes Thema zunächst das zeichnerisch Wesentliche herauszuarbeiten und 
von da aus zu einer zwingend einfachen Lösung vorzustossen, ist die Frucht 
dieser langjährigen zeichnerischen Ausbildung, die schliesslich auch die Real
schule Muttenz sehr zu nutzen weiss. Das Zeichnen allein hätte indessen Georg 
Matt auf lange Sicht nicht zu fesseln vermocht, und so fand er, dem das Hand
werkliche im Blut liegt, den Weg zur zugleich handwerklichen und farbigen 
Kunst der Glasmalerei, die ja gerade in Basel seit jeher einen guten Namen und 
bekannte Vertreter hatte. Und hier bot sich nun ein überreiches Betätigungs
feld, denn die Glasmalerei erlebt gerade heute sowohl im privaten wie auch im 
öffentlichen Bereich eine eigentliche Renaissance - repräsentiert durch zahl
reiche Namen von Klang und Rang: Leger, Manessier im französischen - 
Düblin, Hindenlang, Staiger, Casdy und Hunziker im schweizerischen Raum. 
Ihnen zur Seite, die ihm teilweise wesentliche Einsichten und Anregungen ver
mittelt haben, tritt Georg Matt. Seine bis heute vielleicht geschlossenste Arbeit 
ziert die reformierte Kirche von Birsfelden. In formelhafter Verdichtung ein
zelner biblischer Szenen ist es da Georg Matt gelungen, den in sieben quadrati
schen Fenstern zur Darstellung gebrachten Dingen und Tieren sowohl in Zeich
nung und Farbe eine derart prägnante Aussagekraft zu verleihen, dass sich ihr 
wohl kaum ein Besucher der schlichten Birsfelder Kirche wird entziehen können. 
Aber eben, wer besucht schon die Birsfelder Dorfkirche? Nun, Georg Matt 
stört das nicht; er zieht es vielmehr vor, im stillen seiner Kunst weiterzuleben, 
zusammen mit seiner Frau, einer ausgebildeten Weberin, der wir den von ihrem 
Mann entworfenen prachtvollen Bildteppich «Schöpfung» im Münchensteiner 
Kirchgemeindehaus zu verdanken haben.
So wollen wir denn hoffen, dass es noch zahlreichen öffentlichen Institutionen 
vergönnt sein wird, die künstlerische Aussage von Georg Matt allein oder aber 
die ideale Teamarbeit des Ehepaars Matt in Anspruch nehmen zu können. 6

Werkverzeichnis
1957 Altersheim Binningen: Sgraffito «Frohe Gabe». Die Arbeit wurde in 
einem Wettbewerb des Kantonalen Kunstkredits preisgekrönt.
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Heinrich Wiesner, Reinacher Lehrer und Schriftsteller

20

1959 Gemeindehaus Niederdorf: Glasgemälde «Bergsturz».
1960 Reformierte Kirche Birsfelden: Glasgemälde «Die grossen Taten Gottes».
1962 Wohlfahrtshaus der Bell AG, Basel: Glasgemälde «Komposition»
1963 Sekundarschule Birsfelden: Glasgemälde «Wald - Garten - Katze mit 
Vogel».
1967 Kirchgemeindehaus Münchenstein: Bildteppich. «Die Schöpfung». Der 
Teppich wurde von Frau M. Matt nach einem Entwurf ihres Mannes gewoben.
1967 Gewerbeschule Liestal: Wandbild «Garten». Die Arbeit wurde in einem 
Wettbewerb des Kantonalen Kunstkredits preisgekrönt.
1968 Realschule «Hinterzweien» Muttenz: Glasgemälde «Ausfahrt».

Heinrich Wiesner, Reinacher Primarlehrer und Verfasser der «Lakonischen 
Zeilen» und der «Lapidaren Geschichten», wurde kürzlich von einem Kritiker 
als «ein schweizerischer Lichtenberg» apostrophiert. Wie sagte doch der «echte» 
Lichtenberg? «Ich sehe Rezensionen als eine Art von Kinderkrankheit an, die 
die neugeborenen Bücher mehr oder weniger befällt. Man hat Exempel, dass die 
gesündesten daran sterben und die schwächlichen oft durchkommen. Manche 
bekommen sie gar nicht.. .»Nun, es lässt sich nicht leugnen, dass sowohl die 
«Lapidaren Geschichten» wie auch die «Lakonischen Zeilen» die Periode der 
Kinderkrankheiten unbeschadet durchgemacht haben. Etwa darum, weil Hein
rich Wiesners Schriften «schwächlich» wären? Im Gegenteil: Wiesner schreibt 
in einerWeise, die alles andere als «schwächlich» ist; seine Zeilen und Geschich
ten sind aggressiv und spitz, aber sie sind es nicht um der Aggression willen, nicht 
aus Freude am Wortspiel, sondern aus tiefer Verantwortung heraus für den 
Menschen, der zum Nachdenken über Tabus gebracht werden soll. So ist denn 
Heinrich Wiesner einer jener Schweizer Schriftsteller, die der «Aktualität der 
Zeugenschaft» verpflichtet sind und damit im Lager des Non-Konformismus 
stehen. Soll man sie ins Pfefferland wünschen, soll man sie in blinder Gefolg
schaft umjubeln? Weder das eine noch das andere! Man nehme sie in der 
Funktion, in der sie in unserer Gesellschaft auftreten und wirken wollen: als 
Katalysatoren unseres oft lahmen und sich in ausgetretenen Kreisen bewegen
den Denkens. Dazu das Beispiel Heinrich Wiesners, das Beispiel der «Lakoni
schen Zeilen» und der «Lapidaren Geschichten». Heinrich Wiesner stellt seinen 
«Geschichten» Albert Einsteins aus tiefer Angst geborenes und viel zitiertes 
Wort voran: «Die entfesselte Macht des Atoms hat alles verändert, nur das 
menschliche Denken nicht.» Um dieses Motto kreisen die Themen seiner ein
undzwanzig Betrachtungen, die - so will es dieTitelbezeichnung - in ihrer lau
teren Knappheit zunächst den Eindruck eines «in Stein gehauenen» Textes er
wecken. Allein Heinrich Wiesner weiss nicht nur mit dem Hammer und dem 
Meissel des Sprach-Steinmetzen umzugehen, ebenso geläufig ist ihm die Arbeit 
des auf feinere Instrumente angewiesenen Ziseleurs. Hinter den vielen mit
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Die Kirche ist rechtsgläubig.
Religion übt man aus. Religiosität hat man.
Funkspruch. Raumschiff wohlbehalten gelandet. Seele überfällig.
Kirchen. Museen werden nach ihrem Kunstwert beurteilt.
Die Schweiz ein kleines Europa. Mit dessen Ausschluss.
EWG-Konzert. Die Hirtenflöte fällt aus.
Die Wahrheit der Völker ist einheimisch.
Diktatur ist die erdrückende Mehrheit eines Einzelnen.
Ein Israeli in der Welt ist ein Jude. Ein Jude in Israel ein Israeli.

Neue, unveröffentlichte «Lakonische Zeilen»

sachlicher Präzision vorgetragenen Binsen- und Alltagswahrheiten steht eine 
immer nur zwischen den Zeilen auftretende Ironie, die entlarvend wirkt und die 
scharf konturierten lapidaren Äusserungen in ihr Gegenteil verkehrt oder sie 
zumindest in Frage stellt. Nur dem oberflächlichen Leser wird dabei entgehen 
können, dass hinter den leidenschaftslos und naiv vorgebrachten «Untersu
chungen» Heinrich Wiesners ein verhaltenes, aber starkes Engagement steht - 
für den Völkerfrieden, für die Menschheit und den Humanismus. Heinrich 
Wiesner schreibt nicht aus Snobappeal, ersteht unter dem Diktat einer inneren 
Notwendigkeit, die ihm die Feder zwingt. Seit seinem fünfzehnten Altersjahr 
war ihm schon klar, dass er schreiben werde, obwohl ihm nie von irgendeiner 
Seite Ermunterung zuteil geworden wäre. Doch er konnte warten und über
denken! Er verstand es schon damals und versteht es heute noch viel besser, 
einen Gedanken 24 Stunden lang mit sich herumzutragen oder noch länger und 
ihn vielleicht dann in einer knappen, überschaubaren Einheit zu Blatt zu brin
gen. So drechselte er in langer Kleinarbeit seine «Lakonischen Zeilen» und die 
«Lapidaren Geschichten», diese konzentrierten Tagebücher eines feinfühligen 
Menschen, der daran leidet, dass so viele Mitmenschen so viel Ungereimtes als 
etwas Selbstverständliches hinnehmen.
Und nun arbeitet Heinrich Wiesner an einem neuen Werk: Es soll eine Chronik 
des Zweiten Weltkrieges werden, aus der Sicht eines Oberbaselbieter Bauern
buben, der fernab von der grossen Weltpolitik den Gang der Ereignisse in sich 
aufnahm.
Vielleicht trägt sich Heinrich Wiesner insgeheim auch mit dem Gedanken, ein
mal etwas über Schule und Lehrer zu schreiben. Wer wagte es, daran zu zwei
feln, dass er für dieses Thema geradezu prädestiniert ist, zumal ihm ja gerade 
kürzlich von einem seiner Kritiker die Würde eines «Lehrers ohne Zeigefinger» 
verliehen worden ist! ■ e
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Vaterländer — eine «Lapidare Geschichte»

Bibliografie
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Sie stehen links? Stehen bekommt mir nicht. Ich gehe lieber.
Jeder Freitag diskriminiert die Fische als fleischlose Wesen. 
Gott ist jung. Er hat die Ewigkeit vor sich.
Atome, werdet Kriegsdienstverweigerer.

Man wird in einem Land geboren. Man wächst in einem Land auf. Man nennt 
das Land Heimat. Man ist heimatberechtigt in, hat einen Heimatort, den man 
oft nicht einmal kennt. Er ruft sich jährlich einmal mit der Armensteuerrech
nung in Erinnerung. In der Heimat steckt man daheim. Man sagt Heimaterde, 
Heimatboden, Heimatland. Man sagt auch Vaterland.
Das Vaterland kann Heimat sein. Die Heimat kann das Vaterland sein. In
mitten seines Vaterlands kann man auch heimatlos sein.
Die Heimat fühlt man. Vom Vaterland weiss man noch von der Schule her. 
Vaterland hat mit Geschichte zu tun. Geschichte hat mit Politik zu tun. Mit 
Politik haben Politiker zu tun. Politiker befassen sich mit Vaterländern. Sie 
meinen es mit ihren Vaterländern gut. Sie verwalten die vererbten Vaterländer. 
Heimat lässt sich nicht im Plural ausdrücken. Heimat ist Heimat. Es hat zu tun 
mit einer Landschaft, einer Lichtung, einer Wegbiegung, einem Gässchen, Haus. 
Heimat kann ein Winkel auf der Welt sein. Sie kann die Welt selber sein. Sie 
entzieht sich dem genauen Sagen. Während Vaterländer etwas sehr genau Um
grenztes sind. Es gibt Vaterländer, weil es Grenzen gibt. Heimat ist noch im 
Engsten unbegrenzt. Grenzen öffnet man, schliesst man, überschreitet man, ver
letzt man. Die Grenze eines Vaterlandes ist das Verletzlichste, was man sich 
denken kann. Deshalb sind Visa, Passformalitäten nötig, um über Grenzen zu 
gelangen.
Kraft der Grenzen werden Vaterländer respektiert. Die Heimat achtet man. Die 
Heimat eines jeden achtet jeder. Sie ist ein Ort. Er liegt. Vaterländer stehn ein
ander gegenüber. Vaterländer stehn einander meistens stramm gegenüber.

1951 «Der innere Wanderer», Verse, Bücherfreunde Basel.
1958 «Leichte Boote», Gedichte, Eirene Verlag, Küsnacht ZH.
1955 «Lakonische Zeilen» mit Zeichnungen von Celestino Piatti. Piper Verlag, 

München.
1967 «Lapidare Geschichten» mit Zeichnungen von Celestino Piatti. Piper Verlag, 

München.
Arbeit am Roman «Schauplätze».



Otto Jenny-Lehner, Oberdorf

J. Müller, Muttenz
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In Wenslingen, seinem Bürgerort, am 10. April 1901 
geboren, führte das Schicksal Otto Jenny über ver
schiedene Stationen nach Stäfa am Zürichsee. Hier 
entschied er sich für den Besuch des Lehrerseminars 
Unterstrass. Anschliessend an seine Ausbildung 
versah er zunächst mehrere Vikariate. Ab 1925 
amtete Otto Jenny volle 41 Jahre als Lehrer an der 
Mittelstufe der Primarschule Oberdorf. Neben 
seiner beruflichen Tätigkeit versah Otto Jenny 
manches Amt mit grosser Hingabe: Er war Pilz
kontrolleur, Präsident des Hauspflegevereins und - 
ein Kuriosum - Mitglied, später Präsident der 

Realschulpflege seines Realschulkreises. Seinen Kollegen ist er schon vor 
Jahren als Schöpfer einer heimatlichen Diapositivsammlung bekanntgeworden. 
Eben arbeitet er wieder an einer solchen.
Einen bleibenden Namen imseiner engeren und weiteren Heimat aber hat sich 
O. Jenny in zwei ihm besonders liegenden Sparten, der Prähistorik und der 
Ethnographie, gemacht. Wer O. Jenny nicht schon in einem seiner vielen Vor
träge als subtilen Beobachter, meisterhaften Photographen und fesselnden Re
ferenten erlebt hat, greife zum Bildband über Sardinien, den er vor etlichen 
Jahren herausgegeben hat. Er wird verstehen, weshalb O. Jenny schon zweimal 
als Führer von Reisegesellschaften für Sardinientouren berufen worden ist. 
Seine Freunde freuen sich, dass Otto Jenny nach über vier Dezennien schaffens
froher und erfolgreicher Schularbeit den Schritt in die Pensionierung bei bester 
Gesundheit und mit ungebrochener Unternehmungslust tun darf. rm

Kollege J. Müller gehörte zur Gruppe jener St.- 
Galier Lehrer, die in jungen Jahren ins Baselbiet 
kamen und ihm bis zur Pensionierung treu geblie
ben sind. Er wuchs in Weite-Wartau auf und be
suchte dort die Primär- und Sekundarschule. In 
den Jahren 1917 bis 1921 absolvierte er das Seminar 
Rorschach und vikarierte anschliessend 1 % Jahre 
im Heimatkanton. Da zu jener Zeit Überfluss an 
Lehrkräften herrschte und viele stellenlos waren, 
versuchte es Kollege Müller mit einer ausserkanto
nalen Stelle. Mit 22 andern Kollegen, sozusagen 
aus allen Kantonen, meldete er sich in Reigoldswil 

an und hatte das Glück, gewählt zu werden. Er blieb dort sechs Jahre und leitete
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neben der Schularbeit verschiedene Vereine. Im Gegensatz zu heute herrschte 
damals unter den Oberbaselbieter Kollegen noch der Zug in die Stadtnähe. Und 
so liess sich Kollege Müller 1928 nach Muttenz wählen, wo er nun volle 38 Jahre 
lang als geschätzter Lehrer wirkte. Bei seinem Stellenantritt konnte er neun

. Kollegen und Kolleginnen begrüssen, und heute nehmen über 40 Primariehr
kräfte von ihm Abschied. Er hat also die ganze stürmische Entwicklung vom 
ehemaligen Bauerndorf zur Stadt miterlebt.
Kollege Müllers vielseitige Begabung und seine Aufgeschlossenheit der 
Öffentlichkeit gegenüber brachten es mit sich, dass er mit der Zeit verschiedene 
Ämter zu betreuen hatte. So war er Experte für das Schulturnen, Kreischef für 
den turnerischen Vorunterricht, Lehrer an der Gewerbeschule, Mitglied der 
Gemeindekommission während drei Perioden, wovon drei Jahre als Präsident, 
und schliesslich während mehrerer Jahre Rektor der Primär- und Sekundar
schule. Viel Arbeit äusser der Schule brachte ihm auch sein Dienstgrad. Er war 
Kommandant verschiedener Einheiten.
Wir danken Herrn Müller für seine stets vorbildliche Kollegialität und wünschen 
ihm für seine ferienlose Zeit alles Gute. E. Sch.



Martha Graf, Muttenz
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schont geblieben ist. Sie hat - nach eigener Aussage - das Kranksein erst lernen 
müssen, war aber - nach Aussage ihrer liebevollen Pflegerinnen im Spital - eine 
tapfere Patientin. In den von ihr betreuten Gärten blühen die Blumen weiter - 
in unseren Herzen das Andenken an die liebe Verstorbene. H. C.

ff

Martha Graf wurde am 3 L Mai 1905 in Rickenbach 
geboren, besuchte dort die Primarschule (Gesamt
schule) und anschliessend die Sekundarschule in 
Gelterkinden. An der pädagogischen Abteilung der 
Töchterschule Basel holte sie ihr Rüstzeug für de|^ 
Lehrerinnenberuf. 1925 erwarb sie das Lehrerinner^P 
diplom und erhielt die Wahlfähigkeit im Baselbiet. 
Da damals ein Überangebot an Lehrkräften be
stand, versah Martha Graf vorerst einzelne Vikariate 
und besuchte während eines Semesters Vorlesungen 
am Institut Jean Jacques Rousseau in Genf, um 
moderne Unterrichtsmethoden (zum Beispiel M. 

Montessori) und besonders die Methodik des Unterrichtes mit Schwachbegab
ten kennenzulernen. Überdies absolvierte sie in Zürich einen Ferienkurs für 
Heilpädagogik. 1926 trat Martha Graf ihre Stelle in Holstein an, wo sie bis 1948 
an der Unterstufe als begnadete Lehrerin unterrichtete. Zur Förderung des 
Erlebnisunterrichtes im Rechenunterricht schuf sie aus reicher Erfahrung her
aus ein neues Rechenlehrmittel für die 1. und 2. Klasse, das in unseren Schulen 
weite Verbreitung fand. Ihre Kraft stellte sie neben der Schule auch zahlreichen 
Organisationen zur Verfügung. Als Mitglied des kirchlichen Jugendrates 
Baselland war sie an der Initiative zur Errichtung des Jugend- und Sozialheimes 
beteiligt, das auf dem Leuenberg bei Holstein errichtet werden konnte. Ebenfalls 
wurde dank ihrer Initiative der Hauspflegeverein Holstein ins Leben gerufen. 
Während sieben Jahren übte Martha Graf den Lehrerinnenberuf im Bernbiet 
aus. 1961 kam sie ins Baselbiet zurück, und zwar nach Muttenz. Hier führte sie 
in den vergangenen Jahren mit grossem pädagogischem Geschick eine Abtei^ 
lung der Hilfsklasse. Daneben stellte sie sich der Musikschule Muttenz als Ld^^ 
terin des Grundkurses zur Verfügung. Erholung und Entspannung fand sie 
immer in der Musik, wie auch im Weben, Sticken und Zeichnen. Ihre Be
geisterung für die Webkunst erwachte bei Aufenthalten in einer dänischen 
Volkshochschule. Die Ausbildung zu ihrer weiteren künstlerischen Tätigkeit 
erwarb sie sich an Kursen der Kunstgewerbeschule Basel.
Nachdem Martha Graf auf Ende des Schuljahres 1965/66 infolge Erreichung 
der Altersgrenze aus dem Schuldienst austritt, möchte sie ihr besonderes Hobby, 
das Reisen, ausgiebig pflegen. So wünschen wir der lieben Kollegin alles Gute 
für ihre weiteren Unternehmungen.



£
7 '

Kf'- i 
t.

- ■ SS’

•'■ '-. - > '> 9

r.
ps. ■
fc. . ■ 
'?'?• 
g- ■

. ^r*’.>?.'•?:t- '■ . , .....



Iß





pi

3

- ?* v >
• ? >

■° . W^j t
3ß %*; JZ -

■''W

FWM
I 2* 
iWW’®'
Fäm 
rSr k$ri

O-o® fe.jläs&fcsi FijJws

ia®!i ■.'..•-•Mw®

r<,
l^'Vr..^<M,; Lu:‘W:

ö‘ ■^■J'::>T-

-i' ■**••,-öSw■• 'S.-/

<V* Awwtffi ;Jr'ffi/ ' hVrtW'*’
Pife <w

’.-.\r; fr-.

H 
11 11 ■‘ !•» •



Die direkten Vorfahren der heutigen Pfirter

♦

♦

♦
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Pfirter im ersten Kirchenbuch von Muttenz
Die ersten Eintragungen im ältesten (erhaltenen) Kirchenbuch von Muttenz beginnen mit der 
Taufe des Niclaus Dietlers, eines Sohns von Claus Dietler und der Urseil Meich am 4.Januar 1624 
und mit der “Einsägnung“ (Heirat) von Herr Hans Fridrich Müller, von Mülhausen, genannt Gerster, 
Notarius, und Jungfrau Salome Bratteler, beide von Basel, am 27. Januar 1624. Pfarrer war da
mals „Fridericum Coccium“ (Friedrich Koch), genannt Essig.

Der Name Pfirter erscheint erstmals am
4. Juni 1625 mit Jacob Pfirter als Taufzeuge von Leonhardt Brodbeck und am
4. September 1625 mit der Taufe von Anna Pfirter, einer Tochter des Rudolf Pfirter und der Bär
bel Schärer

Als erstes Begräbnis ist am 15. Juli 1625 Barbien Pfirter, Hans Pfirters des Älteren eheliche 
Tochter eingetragen.

Der erste in Muttenz bekannte Pfirter ist ein Michel Pfirter. Er ist erwähnt in denl Basler Rats
büchern ist unter dem Datum 16. November 1527 wie folgt:

Im Basler Mannschaftsrödel der Knechte, welche den Zürchern im 1.Kappeierkrieg gegen die 
fünf Orte als Hilfe geschickt worden sind, ist ein Michel Pfirter aus Muttenz verzeichnet.

Sodann werden in den Bereinen der Jahre 1528 und 1529 genannt: Martin Pfirters Erben, Galli 
Pfirter und Rudolf Pfirter.

Im Präsenz-Berein von 1568 sind zu finden: Gallin Pfirter, Martin Pfirter, Rudolf Pfirter und 
Hans Pfirter.

Im Kirchenberein von 1601 sind verzeichnet: Arbogast Pfirter und Heinrich Pfirter als Kirchen
pfleger.

Urfehde: Lienhard Müller, Michel Pfirter, Hans Atz, Hans Achermann und Bertold Surer, all von Muttentz. 
Dise fünff sind wgen des inn gefencknisz kummren, das sy zu Muottentz viel frevels by nacht heben 
getriben mit suffen, fressen, schrygen, zerbrechen und ander Üppigkeit inn der kilchen getri- 
ben etc. sind wider ledig gelossen uff sambstag nach Martini, haben urfehde geschworen, und 
die pen des Schwerts ist inen daruff gesetzt und inen ist gesagt, worden, dass je yeder soll 
m.h. funff pfund verbesseren. -Zitiert aus: Basler Reformation. Band II Seite 726.

Aus den Eintragungen in weiteren 28 Kirchenbüchern (alle in Staatsarchiv Basel-Land in Liestal) ist 
die hier präsentierte Stammtafel der Muttenz Pfirter entstanden. Aus dieser wurden auch - der bes
seren Übersicht wegen - die zwei (bzw. vier) Stammlinien erstellt. Die Angaben bis Ende des Jahres 
2000 sind den heute in Muttenz lebenden Nachkommen des Stammvaters Martin Pfirter (ungefähr 
1597 geboren) und der Barbara Brüderlin (1602-1658) zu verdanken.
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Meine «Memoiren»

Von Geburt bis Schulanfang

Schulzeit

1

Am 12.September 1910 bin ich im Haus 
Geispelgasse 10 geboren worden, in eine alte 
Muttenzer Familie hinein mit dem Dorfnamen 
Stäffe-Niggis. Das Haus ist aussen bis heute 
fast gleich geblieben. Damals Wohnhaus, 
Ökonomiebau, Scheune und Stall für 4 bis 5 
Stück Kleinvieh. Mein Vater war Eisenbahnar
beiter und gleich nach dem Erwerb der Lie
genschaft sind Geissen zugetan worden. Bei 
meiner Geburt muss es geregnet haben. 
Denn meine beiden Brüder wurden nach der 
Schule mit den Geissen auf die Weide weg
geschickt, was sonst bei Regen nie der Fall 
war. Später haben sie mir an jedem Geburts
tag vorgehalten worden, dass sie bei Regen 
«zweid» gehen mussten.

Die Buben haben bis zum dritten, vierten Al
tersjahr meist noch Röckli getragen. So habe 
wohl auch ich meine erste Jugendzeit an der 
Geispelgasse erlebt. Als erste Erinnerung ge
blieben ist mir die militärische Mobilmachung 
wegen des Ausbruchs des Weltkriegs. Als am 
1. Augst 1914 um die Mittagszeit die Kir
chenglocken Sturm läuteten, befand ich mich 
mit einem Bruder auf dem Geispel beim Was
serreservoir.

Nach Ostern 1917 kam ich in die 1. Schul
klasse im 1. Stock des Schul- und Gemeinde
hauses bei der Dorfkirche. Zur ebenen Erde 
befanden sich der Gemeindesaal, die Ge-

Schon vor Jahren ist mir bei Gesprächen ge
legentlich nahegelegt worden, meine Erinne
rungen schriftlich festzuhalten. Dazu habe Ich 
mich lange nicht entschliessen können. Erst 
wenige Monate vor meinem Neunzigsten» 
habe ich versucht, dies doch noch nachzuho
len - in der Meinung, dass vielleicht einmal 
ein Urgrosskind Interesse wissen möchte, wie 
der «Urgrossätti» in der sogenannten guten 
alten Zeit gelebt hat. Bei der Niederschrift ist 
mir so recht bewusst geworden, dass das Al
ter seinen Tribut fordert. Oft habe ich nicht 
mehr die richtigen Worte gefunden. So habe 
ich einfach alles festgehalten, so wie es mir 
durch den Kopf gegangen ist. Man möge ver
stehen, dass kein Meisterwerk entstehen 
konnte. «Liechtmäss» 2000



Schülererinnerungen
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Im Kriegsjahr 1918 muss es mit der Mehlver
sorgung besonders schlimm gewesen sein: 
Anstelle eines Examenweggli bekamen wir ei
ne Orange (!). Die Kriegshandlungen im na
hen Elsass um den Hartmansweilerkopf wa-

Während der Kriegsjahre 1914 bis 1918 muss 
es bei der Versorgung schlimm gestanden 
haben. Die Lebensmittel waren rationiert so
gar die Kartoffeln. Viele Familien hatten zwar 
noch ihren Kartoffelacker. Aber bei kleiner 
Ernte konnte man Minderertrag geltend ma
chen, um bei der Zuteilung berücksichtigt zu 
werden. Das Verfahren war allerdings um
ständlich. Zwei Männer mussten das Feld be
sichtigen, um die Grösse der Anbaufläche zu 
schätzen. Dann wurde eine gewisse Zahl von 
Stauden ausgegraben, die Futterkartoffeln 
gemäss Grösse ausgeschieden, die Speise
kartoffeln gewogen und so der ungefähre Er
trag des Ackers errechnet. Als Selbstversor
ger war unsere Familie allerdings nie genötigt, 
solche Ermittlungen in Kauf zu nehmen.

meindekanzlei und der Pollis, wo der Ge
meindepolizist vorübergehend die ungeliebten 
Gäste einquartierte. Im ersten und zweiten 
Schuljahr war Karoline Schorr meine Lehrerin. 
Ab drittem Schuljahr wechselte ich ins Breite- 
Schulhaus, wo Eduard Leupin mein Lehrer 
war. Im vierten Schuljahr erzählte er immer 
die Geschichte von Robinson und wurde des
halb von den Schülern Robinson genannt. In 
der 5. Klasse war dann Julius Wirz mein Leh
rer.

Nach bestandener Aufnahme folgten dann E: 
Jahre Sekundarschule. Lehrer waren Ernst 
Dettwiler, Dr. Albert Fischli und Taugott 
Meyer. Dieser ist mit dem Dichternamen Bot- 
tebrächtsmiggel allgemein bekannt geworden, 
mir aber als Schläger in bester Erinnerung 
geblieben.

Im August 1924 erkrankte ich am Ende der 
Schulferien an Mittelohrentzündung. Die 
Überführung mit dem Krankenauto ins Bür
gerspital in Basel war meine erste Autofahrt. 
Durch zwei Operationen verlor ich das linke 
Gehör vollständig. Wegen des längeren Spi- 
talaufenthalts konnte ich die Schule erst nach 
den Herbstferien wieder besuchen. Nach 
Ostern 1925 schloss sich ein weiteres Jahr im 
Thiersteinerschulhaus in Basel an und 1926 
folge ein Welschlandaufenthalt im College in 
Orbe.



Arbeiten in der Jugend
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ren uns stets gegenwärtig. Tagelang war Ka
nonendonner zu hören. Bei starken Detona
tionen zitterten die Fensterscheiben. Nachts 
konnte man das Aufblitzen bei Einschlägen 
von Granaten sehen. Erst viel später vernahm 
ich die folgende Begebenheit Bei einer Fami
lie an der Geispelgasse wohnte ein naives 
Fraueli. Als wieder einmal starker Geschütz
donner zu vernehmen war, bat es den Haus
eigentümer, man möge jenen doch einmal 
schreiben, damit die Schiesserei ein Ende 
nehme...

Am St.-Niklaus-Tag 1917 bin im am frühen 
Morgen vor 7 Uhr geweckt worden. Ein fran
zösisches Flugzeug, das offenbar die Orien
tierung verloren hatte, warf zwei Bomben in 
den Friedhof und in den benachbarten Baum
garten an der Schulstrasse. An der Turnhalle 
und der Ostseite von Häusern an der Haupt
strasse gingen Fensterscheiben in Brüche. 
Eine Gedenktafel im Friedhof erinnert an die
se Kriegshandlung, die glücklicherweise keine 
Personen traf.

Zur Futtergewinnung für unsere Geissen be
wirtschafteten wir das nötige Mattland, d.h. 4 
bis 5 Bürgerstückli im Zinggibrunn, sodann 
Ackerland für den Anbau von Kartoffeln und 
etwas Brotgetreide sowie zwei Rebäcker im 
Hundtrog und in den Hallen. Die Reben waren 
damals an den Stickeln noch ausschliesslich 
mit Roggenstroh dem Schaub angebunden. 
So um die Fasnachtszeit musste das alte 
Stroh vom Vorjahr abgelöst werden. Sobald 
die Reben geschnitten waren, folgten als 
nächste Arbeiten das Holzaufheben und die 
Bodenbearbeitung.

Anfangs Sommer kam das Grasschneiden mit 
der Sense und die Heuernte. Im Zinggibrunn 
wurden alle Stückli an einem Abend gemäht. 
Dazu brauchen wir jeweils 3 bis 4 Helfer. Mei
ne Arbeit war das Breitmachen, das Verteilen 
des Grases, warben genannt. Am folgenden 
Tag musste geschörlet und geschöchelt wer
den. Am dritten Tag wurde das Heu nach 
Hause gebracht. Die lange Fahrt auf dem 
Heuwagen war dann schon fast ein besonde
res Ereignis. Der Getreideacker musste mit 
einem besonderen Stupfer von Disteln ge
säubert werden. Bei der Ernte war das Gar
benbinden eine anstrengende Arbeit. Neben
bei: Die Schulferien waren aufgeteilt in je zwei 
Wochen: Heuferien und Ernteferien.



Lehrzeit in der Gemeindeverwaltung
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Bereits vom zweiten Schuljahr an ging ich von 
Ende August bis Ende Oktober jeden Tag 
nach Schulschluss mit unseren 4 bis 5 Zie
gen zweid auf den GeispeL Vom westlichen 
Waldrand bis zum Arlesheimerweglein. An der 
gegenüberliegenden Wegseite waren Bürger- 
stückli mit Kraut, Durlips und Kartoffeln be
pflanzt. Immer musste man die Geissen von 
diesem Pflanzplätz abhalten. Doch auch der 
anstossende Wald bildete eine ideale Weide. 
Ohne mit dem Umweltschutz in die Quere zu 
kommen, konnte man ein Feuer machen. Äp
fel braten konnte man mangels Apfelbäumen 
in der Nähe nicht. Dafür bediente man sich in 
den nahen Kartoffeläckern. Der Hüterlohn be
stand in zirka zwei Liter Milch und dem not
wendigen Zucker zur Herstellung von Runtä- 
feli, dem Höhepunkt des Weidgangs. Da wur
de zuerst nein Loch gegraben und die Pfanne 
auf den Rändern plaziert werden. Im Feuer 
darunter musste immer wieder Holz nachge
legt werden. Öfters flog auch Asche auf und in 
die Milchpfanne. Das änderte aber am Ge
nuss der Runtäfeli überhaupt nichts.

Während allen drei Lehrjahren besuchte ich 
die kaufmännische Berufsschule in Liestal. 
Diese wurde im Vergleich zu jener in Basel als 
besser bewertet - und war es auch! Die 
Schule in Liestal war klein, für jedes Lehrjahr 
zwei Klassen. Da keine eigenen Räume fehl-

Als besonderer Tag ist mir die Eröffnungsfeier 
des Freidorfs in Erinnerung geblieben. Ich war 
mit unseren Geissen ganz allein im Heiden
kraut. Auf dem Heimweg traf ich Kameraden, 
welche mir berichteten, was sie dort alles be
kommen hätten: Gutzi, Schokolade und 
Schinkenbrot. Einer hatte sogar zwei ergattert 
- und ich keines! Auf mein Klagen bei der 
Mutter bekam ich 60 Rp. und noch bevor die 
Geissen richtig im Stall waren, besorgte ich 
mir in der Bäckerei Bischoff eine grosse Tafel 
Schokolade.

Am 5.März 1927 konnte ich meinen 
Welschlandaufenthalt abbrechen und die Leh
re in der Gemeindeverwaltung beginnen. Es 
war der Fasnachtsmontag, so dass ich bereits 
am ersten Nachmittag frei hatte. Personalbe
stand damals: Gemeindeverwalter, ein Kanz
list als Kassier und wir zwei Lehrlinge. Gear
beitet wurde von 8 bis 12 und 14 bis 18 Uhr, 
am Samstag bis 14 Uhr, das heisst 46 Stun
den pro Woche.



Meine Arbeiten als Kanzlist

5

Auf den 1. April 1930 wurde ich definitiv als 
Kanzlist der Gemeindeverwaltung angestellt. 
Darüber war ich froh, denn damals war es 
nicht einfach, eine Arbeitsstelle zu finden. 
Mein Monatsgehalt betrug 250 Fr. Ich wurde 
mit der Führung der Einwohnerkontrolle und 
mit dem Steuerwesen beauftragt, die Arbei
ten, welche ich bereits im 3. Lehrjahr zu lei
sten hatte. Damit kam in Kontakt mit der 
Steuertaxationskommission und der Steuerre- 
kurskommissin, zwei Behörden, über welche 
viel geschimpft wurde, die aber Ihre Aufgaben 
nie erfüllen konnten. Den meisten Mitgliedern 
fehlten die notwendigen Voraussetzungen. 
Die Taxationskommission hatte 9 Mitglieder. 
Eines hat manchmal während der Sitzung ge
schlafen, zwei andere stillten in erster Linie ih
ren Wunder. Es war aber auch fast unmöglich

ten, wurde der Unterricht in der Bezirksschule 
Auf Burg gehalten, und zwar von 18 bis 20 
Uhr sowie mittwochs von 15 bis 21 Uhr, das 
war ein langer Tag! Nach Liestal fuhr ich mit 
der Eisenbahn, 3 bis 4mal in der Woche, 
manchmal nur für das Fach Stenographie 
oder Maschinenschreiben. Der Schulbetrieb 
war streng und zu Hause mussten Aufgaben 
gemacht werden. Da blieb nur wenig Freizeit.

In der Gemeindekanzlei forderte der knappe 
Personalbestand den Einsatz in allen Sparte. 
Bereits im zweiten Lehrjahr wurde mir die 
Neuanlage einer Sichtkartei für die unüber
sichtliche und unvollständige Einwohnerkon
trolle übertragen, welche dann ihren Dienst 
bis ins Computer-Zeitalter leistete. Mein Mo
natslohn betrug im ersten Lehrjahr 50 Fr., im 
zweiten 60 Fr. und im dritten 70 Fr. Mehrmals 
kam es vor, dass nach der Auszahlung der 
Löhne an die Angestellten und Lehrer in der 
Kasse kein Geld mehr war: Die Lehrlinge 
mussten bis in den nächsten Monat warten. 
Der Lehrvertrag war sozusagen noch ein Fos
sil aus der sog. guten alten Zeit. Von Ferien 
stand darin - Irrtum vorbehalten - nichts. Tat
sache ist, dass ich auch keine Ferien hatte. 
Der Gemeindeverwalter zeigte sich aber ent
gegenkommend, indem er für besondere An
lässe Freitage gewährte. Die Lehrabschluss
prüfung ende März 1930. dauerte drei Tage. 
Mit der Durchschnittsnote 1,5 war ich im Rang 
und wurde in der Basellandschaftlichen Zei
tung erwähnt. Das Diplom ist in einer Ge
meinderatssitzung vorgelegen. Ich habe aber 
nie vernommen, wieweit davon auch Kenntnis 
genommen worden ist...
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Ab Ausbruch des Zweiten Weltkriegs im Sep
tember 1939 wurde der Personalbestand we
gen des militärischen Aktivdienstes immer 
wieder reduziert. Auf den 1. November gab es 
dann die ersten Karten der Lebensmittelratio
nierung. So konnten die notwendigen Arbeiten 
während der normalen Arbeitszeit nicht mehr 
bewältigt werden. Dafür wurde jeden Abend 
von 20 bis 23 Uhr gearbeitet sowie an zwei 
Samstagen und einem Sonntag. Eine Vergü
tung für die diese Überstunden habe ich noch 
heute ausstehend. Die Ausgabe der Rationie
rungskarten konnte immer reibungslos ohne 
Warteschlangen abgewickelt werden. Aus der 
Mitte der Bevölkerung wurde dies auch immer 
wieder mit Anerkennung verdankt, nie aber 
von einem Behördemitglied.

das tatsächliche Einkommen zu erfassen. 
Wenn die Kommission ein Einkommen als all
zu niedrig erachtete, wurde ein Lohnausweis 
verlangt. Prompt reagierte der Arbeitgeber 
negativ. Damals bestand dazu noch keine 
Verpflichtung. Ähnlich erging es der Re
kurskommission bei einer Frage nach dem 
Bankguthaben. Doch auch eine Steueramne
stie brachte weniger Vermögenswerte ans 
Tageslicht, als man erhoffte.

Das Jahr 1933 verlief ziemlich turbulent. Im 
Juli ertrank der Gemeindepolizist im Rhein, im 
August entdeckten die Rechnungsrevisoren 
ein grösseres Loch in der Gemeindekasse, 
was zur fristlosen Entlassung des Kassiers 
führte. Im September musste auch der Ge
meindeverwalter den Hut nehmen. Somit wa
ren wir drei Kanzlisten (im Alter von 24, 23, 
und 22 Jahren) allein in der Verwaltung. Im 
November sind die Posten von Ortspolizist 
und Kassier wieder besetzt worden und im 
Februar 1943 auch derjenige des Verwalters.

Der Verwaltungsbetrieb wurde durch die Ak
tivdienstleistungen ziemlich gestört. Die 
Mehrarbeit für die wachsende Rationierung 
umfangreicher. Davon hat aber nie jemand 
Notiz genommen, auch der Verwalter nicht. 
Diese Sparte konnte ich dann einmal abtreten, 
musste aber für im Militärdienst Abwesende 
immer wieder längere Zeit einspringen. Damit 
geriet aber meine Arbeit im Steuerwesen et
was in Rückstand. Aber auf den 1. Januar 
1943 wurde ich vom Verwalter umgetopft, oh
ne den Gemeinderat zu informieren. Damit 
wurde mein Arbeitsbereich keineswegs klei
ner. Zu meinem Nachfolger im Steuerwesen 
hatte ich ein gutes Verhältnis. Er war noch 
nicht drei Wochen auf seinem Posten, als in



Zivilstandsbeamter

Besondere Verwaltungsarbeiten

Armenpflege, Fürsorgewesen
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der Arbeiter-Zeitung die Forderung erhoben 
wurde, ihn zum Steuersekretär zu befördern. 
Erst jetzt bekam der Gemeinderat von dieser 
Änderung Kenntnis. Damit wurde natürlich ei
niger Staub aufgewirbelt. Zuerst war von einer 
Aussprache mit dem Gemeinderat die Rede. 
Aber dazu kam es nicht. Die Angelegenheit 
verlief im Sand, auch die geforderte Beförde
rung, die ja von der Gemeindeversammlung 
hätte sanktioniert werden müssen.

Am 1.Januar 1968 war ich Stellvertreter und 
bereits am folgenden Juli Zivilstandsbeamter. 
Die Führung des Zivilstandsregisters ist meine 
schönste Arbeit auf der Gemeindeverwaltung 
geworden. Dies hat mich auch dazu bewogen, 
diesen Posten auch nach der Pensionierung 
am 30.September 1975 weiterhin zu verse
hen, bis 3. März 1980.

Das Fürsorgewesen gehörte zu den Aufgaben 
der Bürgergemeinde, völlig unabhängig von 
der Einwohnergemeinde. Als Behörde zählte 
die Armenpflege 7 Mitglieder und stellte den 
Schreiber (Aktuar) aus den eigenen Reihe. 
Während vielen Jahren besorgte Pfarrer J.J. 
Obrecht diese Aufgabe. Als er 1935 starb, war 
die Armenpflege nicht mehr in der Lage, den 
Schreiber selbst zu stellen. Ich musste als Er
satz einspringen. Und darauf ist ein Dauerzu-

Als Ausweis für Abstimmungen und Wahlen 
an der Urne hatte jeder eine Stimmkarte. Die
se war ein Jahr lang gültig, wobei jährlich die 
Farbe gewechselt wurde. Beim Urnengang 
musste die Karte abgegeben werden. Für den 
nächsten wurde die Karte zusammen mit den 
Stimm- oder Wahlzetteln durch den Ortspoli- 
zisten zugestellt. Im Jahr 1929 ging die Ge
meinde dazu über, für jeden Urnengang einen 
eigenen Ausweis abzugeben, das heute noch 
üblich Stimm-Couvert. Damals zählte man in 
Muttenz rund 1500 Stimmberechtigte. Da aber 
noch keine Adressiermaschine vorhanden 
war, mussten alle Stimmausweise mit der 
Schreimaschine adressiert werden. Ich 
brachte es auf rund 150 Adressen pro Stunde, 
hatte also dafür also 1o Stunden zu arbeiten. 
Mit einer einzigen Ausnahme bin ich während 
45 Jahren für das Bereitstellen und den Ver
sand dieser Ausweise besorgt gewesen.



Bürgergemeinde und Bürgerrat
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Im Jahr 1948 wurde auf erstmals über die un
entgeltliche Aufnahme alteingessener Famili
en ins Bürgerrecht diskutiert. Dabei gab es 
von jüngeren Bürgern Opposition. Ein solches 
Votum wurde vom ältesten Bürgerrat etwas 
herablassend kommentiert. Das Vorehen des 
Bürgerat erwies sich dann bei der Urnenab- 
Stimmung als falsch. Einmal war die Zahl der 
Vorgeschlagenen als viel zu gross. Und dann 
wurde der Name des Gemeindeverwalters auf 
der Liste der Alteingesessenen nicht verstan
den. So wurde der Umengang zu einem De
bakel: Ins Bürgerrecht aufgenommen wurde 
mit sehr hohen Stimmenzahlen, aber auch mit 
solchen, die knapp über dem notwendigen 
Mehr lagen. Es gab auch Ablehnungen z.B. 
Vater und Tochter, aber der Sohn wurde Bür
ger. Auch der Gemeinde- und Bürgerschreiber 
Moser wurde abgewiesen. Dieser hat darauf 
den Bettel hingeschmissen. Seine Tätigkeit 
als Schreiber beschränkte sich auf das Unter
zeichnen der Heimatscheine; die Arbeit wurde 
auf der Gemeindeverwaltung erledigt. 1949 
bin ich Stellvertreter des Bürgerratscheibers 
geworden und bis zur Pensionierung geblie
ben. Auf diesem Posten hatte ich es unter 
Präsident Leupin nicht immer leicht. Ich sehe 
aber davon ab, darauf näher einzugehen.

stand von 35 Jahren geworden. Alle Schrei
barbeiten erledigte ich zu >Haus und erhielt 
dafür jährlich 500 Fr., inbegriffen Sitzungs
geld. Das ergab einen Stundenlohn von 80 
Rp. Mit der Übertragung der Bürgerverwaltung 
an die Einwohnergemeinde ist das Aktuariat 
der Armenpflege ein Ressort der Gemeinde
kanzlei geworden. Und mit meiner Wahl zum 
Zivilstandsbeamten konnte ich diesen Posten 
im Jahr 1968 abgeben

Bis zum Jahr 1938 waren im Gemeinderat die 
Ortsbürger in der Mehrheit. Demgemäss war 
der Gemeinderat auch die ausführende Be
hörde der Bürgergemeinde. Bald nachdem die 
Ortsbürger im Gemeinderat in Minderheit ge
rieten, wurde der Ruf nach einem besonderen 
Bürgerrat laut. Die Abwahl des Waldchefs und 
persönliche Verhältnisse haben diesen Ruf 
verstärkt. So beschloss eine ausserordentli
che Bürgerversammlung Ende Dezember 
1938, einen eigenen Bürgerrat zu wählen. 
Bereits anfangs 1939 wurden durch Urnen
wahl 4 Mitglieder und der Bürgerpräsident be
stimmt. Gemeindepräsident Prof.Leupin wur
de auch Bürgerratspräsident und Gemeinde
verwalter Moser auch Bürgerratscheiber.



Parteipolitisches
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Zu allererst muss ich vorausschicken, das in 
der Gemeindeverwaltung unter allen Ange
stellten stets ein gutes Arbeitsverhältnis be
standen hat.

Während meiner mehr als 49 Jahre langen 
Tätigkeit in der Gemeindeverwaltung hat es 
im Gemeinderat etliche Wechsel gegeben. Ei
nige Räte sind freiwillig oder amtsmüde aus
getreten, andere durch Nichtwiederwahl ge
gangen worden. Unter den neuen ist keiner zu 
finden, der sich einmal über den Arbeitsbe
reich eines Angestellten erkundigt hat. Dass 
man sich beim Austritt aus dem Amt verab
schieden könnte, ist wohl keinem in den Sinn 
gekommen.

Auf der politischen Bühne von Muttenz agier
ten bis zum Aufkommen der Vereinigung der 
Parteilosen nur die Freisinnigen und die Sozi
aldemokraten. Bis Anfang1930 amteten 4 
Freisinnige und 3 Sozialdemokraten im Ge
meinderat. Damit traten die Gegensätze im
mer deutlich in Erscheinung. Als Beispiel halte 
ich folgendes fest. Im Verwaltungsrat der Ba
sellandschaftlichen Überlandbahn mit der 
12er- und 14er Tramlinie hatte Muttenz An
spruch auf einen Sitz. Dieses Amt hatte ein 
Freisinniger, ein höherer Bundesbahnbeamter 
inne, in der Partei am äussersten rechten Flü
gel angesiedelt, politisch eher unbeliebt. Als 
sich das Kräfteverhältnis im Gemeinderat ver
schob, erhoben sie Sozialdemokraten An
spruch auf dieses Mandat. Aber irgendetwas 
lief falsch, denn der Freisinnige wurde wieder 
gewählt. In der nächsten Sitzung zeigten sich 
die Folgen. Als zu Beginn die Liegenschaften 
verurkundet waren, verliessen die vier Sozial
demokraten die Sitzung. Der Rat war nicht 
mehr beschlussfähig. Alle weiteren Geschäfte 
mussten später in einer nächsten Sitzung be
handelt werden.

Wegmacher, Brunnmeister, Schulabwart, 
Salzauswäger, Zuchtstierhalter, alle unterla
gen der Urnenwahl. Um gewählt zu werden, 
bedurfte es verschiedener Voraussetzungen: 
Verwandschaft und Bekanntschaft, Mitglied
schaft in einem Verein und natürlich einer 
Partei. Die Beamten und Angestellten muss
ten alle 3, später 4 Jahre für eine neue Peri
ode durch Gemeinderat und Gemeindekom
mission gewählt werden. Da wurde einmal ei
nem Arbeitskollegen von den Vertretern der 
Sozialdemkratischen Partei - vermutlich ab-



Schlechte Finanzlage

Sportliches - privat
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Die beiden Parteien waren annähernd gleich 
stark. Eine Nuance toleranten dürften die 
Freisinnigen gewesen sein; sie haben auch 
strammen Parteigenossen die Stimme selten 
versagt. Mit dem Auftreten weiterer Parteien, 
zuerst der Parteilosen und bald anderer 
Gruppen, haben solche Machenschaften ein 
Ende gefunden.

gesprochen - die Stimme verweigert und bei
nahe abgewählt. Wahrscheinlich wollte man 
ihn nicht selbst treffen, sondern seinen Vater, 
der damals noch im Gemeinderat sass.

Wenn nicht ganz besondere Geschäfte ent
schieden werden musste, verliefen die Ge
meindeversammlung ruhig. Zu Beginn der 
30er-Jahre war die Finanzlage denkbar 
schlecht. Der Kontokorrent-Kredit der Kanto
nalbank wurde stets voll beansprucht. Und 
wenn er auch nur um einige hundert Franken 
überzogen wurde, drohte die Bank, den Geld
hahn zuzudrehen. In den Gemeindever
sammlungen gab es bei der Beratung der 
Voranschläge heftige Auseinandersetzungen. 
Die Breite-Turnhalle mussten jeweils einige 
Stimmberechtigte mit Stehplätzen vorlieb 
nehmen. Die Beratungen dauerten oft vier 
Stunden und erstreckten sich über zwei 
Abende. Alle wollten sparen, verlangen dies 
aber von den anderen. Eine der grössten 
Sparmassnahmen war die Halbierung der Sit
zungsgelder für alle Kommission von 3 Fr., für 
ein einziges Jahr!

Im Frühjahr 1928 stand die erste Mannschaft 
des Sportvereins in aussichtsreicher Position 
für den Aufstieg in die höhere Fussballerklas
se. Der entscheidende Match wurde aber vom 
Gooli für 20 Fr. verkauft. Darauf geriet der 
Verein in grössere Schwierigkeiten. Der 
Übeltäter ausgeschlossen und mindestens 
zwei weitere Spieler kehrten dem Verein den 
Rücken. So bin ich an einem Freitag auf den 
kommenden Sonntag als Ersatztorhüter in die 
erste Mannschaft aufgeboten worden. Mein 
Vater hatte vom Fussball kaum eine Ahnung 
und war deshalb wenig begeistert. Zudem war 
ich noch nicht einmal 18 Jahre alt, meine 
fussballerische Tätigkeit hatte sich bisher nur 
auf dem kleinen (ehemaligen) Schützenplatz 
abgespielt. Auch hatte ich noch nie bei einem 
wirklichen Match mitgespielt. Innert weniger 
als zwei Tagen mussten Fussballschuhe und



Februar 2000.

11

Leibchen irgendwo geliehen werden. Als 
Nichtmitglied des Sportvereins war ich zudem 
nicht spielberechtigt und musste deshalb un
ter einem anderen Namen antreten. Das Spiel 
ging mit 2 zu 8 Toren verloren...

Im Winter fand das Training des Sportvereins 
am Mittwochabend von 20 bis 22 Uhr statt. In 
dieser Zeit besuchte ich die kaufmännische 
Berufsschule. Ein Vorstandsmitglied darum 
wegen meiner Abwesenheit mehrmals ge
stänkert.

In meiner Freizeit betätigte ich aber mit Vor
liebe in der Landwirtschaft. Vielleicht war es 
sog. erbliche Belastung. Mein Grossvater war 
noch Steibuur und mein Vater konnte auch als 
Bahnarbeiter der Landwirtschaft nicht ganz 
entsagen. Ich selbst habe während vielen 
Jahren beim Nachbar Wagner (Vater und 
Sohn) im Heuet und in der Erntezeit ausge
holfen und damit auch Überzeit kompensiert. 
Von 1943 bis 1998 war ich bei Brunners, 
ebenfalls Vater und Sohn, Kirschenpflücker. 
Heute beschränkt sich meine Beschäftigung 
ausserhalb des Hauses nur noch auf leichtere 
Gartenarbeiten. Leider werden auch diese 
immer beschwerlicher.

Als Mitglied der Sektion Angenstein des 
Schweizerischen Alpenclubs habe ich ab 
1934 eine schöne Zeit vebracht. In Clubwo
chen, bei Sektionstouren und auch privat fand 
ich eine grosse Genugtuung. Es war mir ver
gönnt, auf 11 Viertausender und viele Gipfel 
unter dieser Marke zu steigen. — Ab 1947 
habe ich mich dann in der Männerriege des 
Turnvereins weiterhin fit gehalten.

im Jahr 1931 hatte der Sportverein wieder 
Erfolg. Mitte Juni wurde der Sportverein im Fi
nalspiel in Grenchen zentralschweizerischer 
Meister der 3. Serie. Bei der Heimkehr wurde 
die Mannschaft am Bahnhof vom Musikverein 
mit klingendem Spiel gefeiert. Dann aber lief 
der Ball beim Sportverein Muttenz nicht mehr 
so rund. Ich befand mich in einem Formtief 
und spielte nur noch mit der zweiten Garnitur. 
Dort behagte mit das Umfeld nicht so recht, so 
dass meine fussballerische Laufbahn im 
Frühjahr 1932 ihr Ende nahm.
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Notizen über Muttenzer Pfirter

1527

1532

1809

1819

1901

1907

1907

Quellen:

23.02.01
1

GLB I Pfirt, Pfirter; II Pfirter

ULB Pfirt, Pfirter

BUB 4, 186

STA BL Urkunden 0012, 0054

Johannes Stumpf Chronik 1548/1568 — StA BL M 917

Bekanntlich erfolgte im Zusammenhang mit der Reformation auch ein Bildersturm, d.h. die 
Entfernung und Zerstörung der "Kilchengötzen" (Statuen, Bilder, Reliquien), womit viele 
Kunstwerke vernichtet wurden. In Muttenz hatten im November 1527 Lienhart Möller, Michel 
Pfirter, Hans Atz und Bertold Surer viel «frevel ze nacht mit suffen schryen zerbrechen und 
ander Üppigkeit inn der kilchen verübt» und waren dafür jeder um fünf Pfund gestraft worden. 
Geschichte der Landschaft Basel und des Kantons Baseilandschaft, Band 1 Seite 419.

«Am 7. März liess der Rat von Basel an Liestal den Befehl ausgehen, dass die Weinschätzer 
sich wieder an die Weinordnung vom Jahre 1509 zu halten hätten. Acht Tage später wurde der 
Befehl wiederholt Die Einsicht erwachte, dass ein längerer Widerstand unnütz sei. So er
schienen ... und zuletzt am 3. April die Muttenzer, um ihre Freiheitsbriefe auszuhändigen. Be
sonders stark war der Widerstand in Muttenz gewesen. Nach Aufhebung der Ratssitzung wur
den die Widerspenstigen Hans Cuoni, Michel Pfirter, Jakob Seiler, Claus Yseli, Hans Atz, Wolf 
Ramstein und 13 andere zurückgehalten und ihre Namen zu allfälliger späterer Bestrafung 
aufgeschrieben.»
Geschichte der Landschaft Basel und des Kantons Basellandschaft, Band 1 Seite 486.

«Nach dem sei. Hinscheide des biedern Bannbruders, Friedr. Pfirters, wurde vom E.E. Kir
chenstandes, den 25. Januar ein neuer Bannbruder und zwar Mstr. Niclaus Seiler, der alte 
Siegrist, per Mayora, erwählt»
Pfarrer A. Herzog im Kirchenbuch Muttenz 1748-1830.

Den 3. Mai wanderten wieder 11 Personen von Hier nach Amerika aus, l.tens Rudolf Meyer, 
Schäfers und dessen Frau, Eva Tschudin, 2.tens Jakob Tschudin und dessen Frau, Elisabeth 
Pfirter und Sohn, 3.tens Friedrich Tschudin und seine Frau Anna Maria Pfau und 2 Kinder, 
4.tens Daniel Spänhauer, Stiefsohn des 1817 abgereisten Hans Georg Jauslin und ö.tens Johs. 
Georg Buser, Bruder des ebenfalls 1817 abgereisten Johannes Buser.
Pfarrer J. J. Bischof im Kirchenbuch Muttenz 1748-1830.

Luise Pfirter war damals schon ein vielumworbenes Mädchen, wozu ihre flotte Erscheinung 
und die angesehene Stellung ihres Vaters, Landrat Pfirter, der ausgedehnte Landwirtschaft, eine 
Steingrube, Handel mit Mehl, Kleie etc. und eine Pintenwirtschaft betrieb, gleichmässig beitru
gen. Wenigstens von drei Jünglingen wusste man, dass sie schon Absichten auf Luise hatten: 
Emil Ramstein, Metzger und Sohn des Rebstockwirts, Karl Wälterlin und Emil Eglin, Landwirt. 
Um die Jahrhundertwende, Erinnerungen von Johannes Iselin (Muttenzer Schriften 2) Seite 34.

«Sonntag, den 5. Mai 1907: Es wurden begraben der 343/4jährige Friedrich Läuchli-Lüdin, der 
einem Herzfehler unerwartet rasch erlegen, und Georg Pfirter-Hammel, «ein Mann, der sich 
aus gedrückten ökonomischen Verhältnissen zur Wohlhabenheit und zu einer geachteten Stel
lung in der Gemeinde emporgerungen, G. Pfirter bekleidete in der Gemeinde längere Zeit das 
Amt eines Bürgerverwalters. Später gehörte er der Gemeindekommission an. Er war auch einer 
der Vertreter von Muttenz im h. Landrat.»
Pfarrer Johann Jakob Obrecht: Chronik von Muttenz 1904-1912. Seite 66.

«Sonntag, den 19. Mai 19079. wurde der Kaufmann Emanuel Pfirter-Ramstein begraben. Als 
leutseliger Krämer und sangesfroher Gesellschafter hatte er viele Freunde erworben, in der Öf
fentlichkeit aber keine Rolle gespielt»
Pfarrer Johann Jakob Obrecht: Chronik von Muttenz 1904-1912. Seite 66.



Krug, Oberwll 1737: Historisches Museum Basel, fnv.Nr. 1878.31, Foto Maurice Babey, Peter Portner 
© 2001 Nah dran, weit weg, Geschichte des Kantons Basel-Landschaft.
Karte ermöglicht durch das Amt für Kultur des Kantons Basel-Landschaft: Abteilung Kulturelles 
Kantonsarchäologie Kantonsbibllothek Kantonsmuseum Römerstadt Augusta Raurica
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AA 1001 UrkundenStaatsarchiv Basel-Landschaft

28.01.12750009

12.03.12770010

06.11.12850011

0012 17.02.1296k

(Urkunde)
Ein bischöflicher Hof in Ariesheim war im Pfandbesitz der 
Frau Mechthilde, Witwe des Meiers von Ariesheim, 
Schwester des Ulrich genannt zem Angen, Bürger von 
Basel. Berchtold de Ysenin genannt aus der Eisengasse 
löst den Hof um 40 Mark Silber wieder aus und erhält ihn 
als Erblehen. Frater Heinricus, Bischof von Basel, urkundet 
und siegelt gemeinsam mit dem Domstift. - Original, Basel, 
Lateinisch.

26.03.01 08:44
Seite 13

(Urkunde)
Graf Ludwig von Froburg urkundet und bekennt, Vasall der 
Kirche von Basel zu sein, und zwar für die Lehen von Burg 
und Stadt Waldenburg sowie der Stadt Olten. Der Bischof 
übergibt auf 12 Jahre 1/4 des Zehnts zu Sissach und 
Onoldswil an den Grafen. Wenn er seiner Pflicht als 
Lehensherr nicht nachkommt, muss er dem Grafen'200 
Mark Silber bezahlen. Falls der Graf seine Pflichten nicht 
erfüllt, verliert er den Anteil am Zehnt zu Sissach und 
Onoldswil. Beide Partner dieser Abmachung stellen 
Bürgen: Burcart von Strassburg und Burcart Vitztum 
(Bischof), Matysun von Eptinqen, Heinrich der Münch 
(Graf). Graf Ludwig siegelt. - Original.

(Urkunde)
Graf Wemher von Homburg urkundet und bekennt, dass 
er die Landgrafschaft Sisgau von Bischof Otto von Basel 
zu Lehen empfangen habe, und zwar in Gemeinschaft mit 
Graf Rudolf von Habsburg und Graf Ludwig von Froburg. 
Die beiden letzteren sollen an der Nutzung der 
Landgrafschaft Anteil haben. Graf Werner siegelt. - 
Original, Basel.
Z.: Graf Ulrich von Thierstein Pfalzgraf von Basel, Heinrich 
von Rappoltstein, Gebhart von Uesenberg, Hans von 
Guotenburg, Berthold von Ramstein von Bintzhein, (alle) 
Herren, Uolrich von Wieladingen, Hans von Hauenstein, 
Wemher zer Kinden, Hans von Blauenstein, (alle) Ritter, 
Dietrich vom Huse, Heinrich der Münch, Heinrich von 
Spiegelberg, Burkart Vitztum, (alle) Junker.

(Urkunde)
Bischof Peter von Basel schliesst mit Graf Hermann von 
Homburg einen Friedensvertrag. Graf Hermann verpflichtet 
sich, dem Bischof 200 Mark Silber als Schadenersatz zu

Dl SOS Archivsoftware 
Findbuch

Z.: Rudolfusde Vroburg Prepositus Beronensis, Conradus 
decanus, Erchenfridus Cantor, Henricus scolästicus, 
Rüdigerus Prepositus Colurpbariensis, Henricus Camerarii, 
Dietericus in Fine, canonici'Basilienses; Hartamnnus 
comes de Vroburg, Cpnfadus de Bechburg nobilis, 
Henricus de Bütinheim, Henricus dictus Monachus, 
Henricus Divespdenricus Steinli, Henricus dictus Clericus, 
Burchandus Vicedominus, Jakobus et Albertus Marscald, 
Henricus d^Schowenberg, Johannes Chraftonis, Hugo de 
Oltun, Johannes Pueorum "et alit fidedigni".



AA 1001 UrkundenStaatsarchiv Basel-Landschaft

13.01.13010013

17.12.13050014 (Urkunde)
Graf Friedrich von Toggenburg verkauft im Namen seiner 
Frau Ita von Hombuig an Bischof Peter die Stadt Liestal, 
die Burg Neu-Homburg und den Hof Ellenwiler für 2'100 
Mark Silber. Das Verkaufsgut hat Ita, geborene von 
Homburg, ierbweise in die Ehe gebracht. Es urkundet der 
bischöfliche Offizial in Basel. Der Offizial siegelt zusammen 
mit Graf Friedrich, Conrad Schaler von Benken (für Basel) 
und den unten erwähnten Zeugen.- Original, Basel, 
Lateinisch.

26.03.01 08:44
Seite 14

Z.: Lüthold von Rotteln, Rudolf Cantor, Heimann 
Scolasticus, Peter Schaler, Wilhelm Mazzerelli, Conrad von 
Gösgen Prior von Werd (Schönenwerd), (alle) Kanoniker 
der Kirche Basel; Peter Schaler, Conrad Schaler genannt 
Rummelher, Conrad Schaler genannt von Benken, 
Burchard Vrtztum, Mathias genannt Riehe, Johannes von 
Wartenvels, Thürin Marschalk, Wemher genannt Kraft, 
Nicolaus Pincema, Otto Münch, (alle) Ritter von Basel: 
Hugo und Cuono, Brüder, genannt zer Sunnen, Johannes 
genannt Meiger, Johannes von Arguel, Dietich Monetarii 
(Müntzer), Walther genannt Meiger, Johannes geannt 
Schönkind, Cuno genannt zum Roten Turm, [?] genannt 
Synze, gener [?] genannt die Füchs, Nicolaus genannt 
Reheli, Johannes von Stetten der Jüngere, Heinrich 
genannt Wagener, Heinrich von Sliengen, Jacobus

bezahlen und setzt dafür Fristen und Pfänder als Sicherheit 
fest. Als Bürgen stehen für Graf Hermann ein: Graf Rudolf 
von Nidau, Hug von Wessenberg, Graf Rudolf von 
Habsburg, Graf Volmar von Frohburg, Otto von Rotenlein 
(Rotteln?), Thürinq von Ramstein, Peter der Schaler, 
Cunrat der Münch von St. Peter, Peter von Eptingen 
genannt von Wartenberg, Ulrich von Wilandingen, Brüne. 
Pfirter, Herman der Marechalk von Wartenberg, Heinrich 
Zielemp, Otto von Hofstetten. Peter von Eptingen und 
Rudolf von Slierbach sollen die Einhaltung der 
Vereinbarung überwachen. Der Bischof bestätigt den 
Vertrag und siegelt gemeinsam mit Graf Hermann. - 
Original, Basel

(Urkunde)
Graf Werner von Homburg gibt mit seinen minderjährigen 
Brüdern Rudolf und Ludwig, deren Vogt ihr Vetter Graf 
Hermann von Homburg ist, folgende Güter zu Erblehen an 
die BrüderHug und Conrad zerSunnen, Bürgerin Basel: 
Vordere und Mittlere Burg Wartenberg, Dinghof Muttenz 
und die Hard, Die Grafen Werner und Hermann von 
Homburg siegeln. - Original.
Z.: Lütold von Rotteln Dompropst von Basel, Hug von 
Wessenberg Custervon Basel, Cuonrat der alte Münch. 
Cuonrad Schaler von Benken, Johannes der junge 
Mazzerel, Cuonrat der Schaler der Rumelher, Heinrich der 
Schenk, (alle) Ritter, Dietrich der Münzmeister, Cuonrat 
von Hertenberg, Buorchartzem Rosen, Nicholaus Relin, 
Her Reymunt, Her Wemher der Fuohs, Heinrich zem 
Dracken, Heinrich von Gundolzdorf "und ander erber lute 
genuoge".

DISOS Archivsoftware 
Findbuch
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24.04.13470052

18,06.13470053

12.03.13480054

02.03.13500055 (Urkunde)

Dietrich Münzmeister, Heinrich von Walpach und Werner

(Urkunde)

Johannes Graf von Froburg urkundet. Frist mit Graf Rudolf 
von Neuenburg Herr zu Nidau übereingekommen, dass 
der mit ihm und seinem Bruder geschlossene Vertrag über 
Waldenburg und Olten ungültig sein soll, und bekennt, 
Vasall des Basler Bischofs zu sein. Graf Johannes siegelt 
in Basel. - Der Basler Offizial siegelt den Vidimus, 
Lateinische Anfangs- und Schlussformeln, Marbach.

Z. (des Originals): Graf Ludwig von Thierstein Sänger des 
Basler Domstifts, Graf Walraf von Thierstein, Rudolf von 
Hallwil, Werner der Truchsess von Rheinfelden "und ander 
erber lüte genuog".

(Urkunde)

Bischof Johannes von Basel urkundet. Er erlaubt seinem 
Oheim Graf Johannes von Froburg, der Adelheit von 
Ramstein (Ehefrau des Grafen) eine Pfandsumme von 
100 Mark Silber zu geben. Das Geld ist auf Gütern in 
folgenden Gemeinden versichert: Lupsingen, Ziefen, 
Lampenberg, Arboldswil, Titterten, Rechtenberg, 
Onoldswil, Waldenburg, Langenbruck, Berwile (Bärenwil). - 
Vidimus.

26.03.01 08:44
Seite 23

(Urkunde)

Ein Schiedsgericht, bestehend aus Conrad Münch von 
Landskron und Konrad von Bärenfels (bischöfliche Partei), 
sowie Kuone von Soppense und Hug Marschalk von 
Liestal, Edelknechte, unter dem Vorsitz von Ludwig von 
Thierstein, Sänger des Domstifts, schlichtet im Streit 
zwischen Bischof Johannes von Basel und gruno Pfirter, 
Edelknecht, über die Landgarben von den Reben (bei 
Liestal). Die Schiedsleute urkunden. Bruno hat ihnen einen 
Brief von Graf Hermann von Homburg vorgelegt, und seine 
Ansprüche werden vom Gericht geschützt. Er darf die 
Abgaben einziehen und auch bestimmen, ob und wann 
Rebland in Ackeriand umgewandelt wird. Bruno soll 
angerichteten Schaden ersetzen und 64 Pfund Pfennige 
den bischöflichen Untertanen, die gegen ihn geklagt 
haben, zahlen. Desgleichen ist erden Kindern Lüdin 
Stengelers 6 Pfund schuldig. Bis auf weiteres soll Bruno 
nach der Regelung dieser Angelegenheit das Gebiet 
verlassen. Es siegelt Ludwig von Thierstein. - Original.

Domstift (Kapitelsiegel) und die beiden Grafen. - Original, 
Laufen.

Z.: Graf Walraf von Thierstein, Graf Otto von Thierstein, 
Heinrich und Hermann von Bechburg Freiherren, 
Henneman der Münch Custos zu Basel, Cuonrad der 
Münch, sein Bruder, Johan von Hallwil, Wemher der 
Schaler, Conrad von Bärenfels "und ander Erber lüte 
genuoge".

DISOS Archivsoftware 
Findbuch
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-üns ünser genedigen herren her Thüring von Ramstein tunbropst, Walther 
von Klingen techan, Lvdewig von Thierstein senger und das . . cappittel 
gemeinlich der stift ze Basel uns gegeben du hüser die hofstat, die gelegen 
sint in ünser vorgenanten stat zer minren Basel nebent unserem kilchof ze 

5 sant Joder, also das wir die selben hüser wol ab brechen mügen und da 
mit Unseren kilchof meren und wittren mögen, want es ein rechtü notdurft 
ist, als ünser herren wol vernomen hant uud öch kuntlich ist. Und hant 
uns die vorgenanten ünser herren und das cappittel dar umbe die gnade 
getan, Avant die selbe kilche ze sant Joder inen über tisch höret und ge- 

10 machet ist. Und ze einem waren urkunde aller dirre vorgeschribener dingen 
so han wir der schultheis und der . . rat zer minren Basel unser stette in- 
gesigel gehenket an disen gegehwertigen brief, der gegeben wart zer min
ren Basel, des jares do man zalte von gottes gebürte drizehen hundert jar 
dar nach in dem nünden und Vierzigosten jare, an dem nechsten mendage 

15 nach dem meigen tage. Dirre dingen sint gezüge und warent hie bi Hein
rich von Emmerrach, Cvnrat /Tirli, Hvg von Senhein, Johans von Kilchein 
Heinrich Legeller, Heinrich Svser, Hvgeberhart, Cvnrat zem Schönen kelre, 
Jacob der smit, Heinrich T^nbrobst, Claus Hagenbach des jares des rates 
zer minren Basel.

186. Graf Johann von Habsburg bezeugt die von Brun 
Pfirter seiner Schwester gemachte Gabe, worunter die Rechtung, 
die der Graf in der Vorstadt zu St. Alban in Basel hat.

Weesen 1349 Oktober 31.
Abschrift des 14. Jh. int Gr WB. fol. 84 (B).
* Münch 2^ 129 n° 151.

Wir graf Johans von Habspurg tun kunt allen den, die disen brief an- 
sehent oder hörent lesen, das für uns kam der frome man Brun Phirter von 
LiehtstaL ein edelkneht und fuget und machet mit unserr hand guten willen 
und gunst frow Agnesen siner swester Hartmans der Münches dem man 

30 sprichet Hapin von Münchenstein elicher husfrowen und irn kinden disu 
gütere, daz yar ze Bertiicon, die rechtung die ich hab 
statt ze sant Alban, den halben zoll den ich hab an der brugg 
und was er hat in dem kilspell ze Pheffingen und was 
in dem banne daz er von uns ze lehen hat, ze einem rechten gemechte, 

35 also mit der bescheidenheit, were daz der vorgenante Brun Phirter ab erstürbe 
an üb erben, daz denne die vorgenanten gutere mit aller zügehörde geval- 
len sönt an die vorgenante frow Agnesen sin swester und an ire kint, es 
sient knaben oder töchtran, und söllent die selben gutere haben und messen 
mit allen rechten als si der egenante Brun Phirter gehebt und genossen hatt 

40 und ouch sin vorderen gehebt hant. Und ist disü gemecht beschehen mit 
aller Sicherheit und gewarsami wort und werche, so darzfi gehört oder ge
hören möchtent nach gewonheit und nach recht. Und des ze einem waren 
urkund und stetekeit diser vorgeschribener dingen so gib ich disen brief

* 

I?
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190. Die Pfleger der Herrschaft Österreich in Elsass Sundgau 
Breisgau Aargau Thurgau Glarus und auf dem Schwarzwald und

•1•Hbesigelt mit minem eygenen ingesigel. Dirre brief wart geben zfi Wesen, 
do man zalte von gotz gebürt drüzehenhundert jar vierzig jar dar nach in 
dem nünden jar, an aller heiligen ab ent.
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188. Schultheiss und Rat von Klein-Basel thun dem Johann 
Helbelin die Gnade, das er oder sin erben, ob er nüt enwere, die zehen 
Schillinge phenninge geltes, vier sester mülikorns, zwene sester kernnen 20 
und ein halb hün geltes zinses, so wir von ime geköfet hant uf der müli 
ze Allen winden und uf allem dem so dar zu höret, — wider köfen sönt und 
mögent, swenne es ime oder sinen erben fuget und wol kumet, umbe fünf
zehn guldin von Florencie güt und swere genüg, als wirs öch von inen ge
köfet hant. Klein-Basel 1350 April 3.

Original St.Urk. rf 280 (A).

Es hängt das Siegel von Klein-Basel.

187- Johans Helbelin ein burger von Basel verkauft die zehen 
Schillinge gewonlicher Baseler phenninge geltes, vier sester mülikorns, zwene 5 
sester kernen und ein halb hün geltes zinses, so man ime jerglichs gab von 
der eigenschaft der müli ze Allen winden und von allem dem so dar zu 
höret, die gelegen ist in dem banne zer minren Basel vor dem obern tor, 
da man wider Riehein us gat, entnent dem tiche gegen der sliffen über, 
und alles das recht so er da het, — für lidig eigen, wand das man da von 10 
git acht gewonliche Baseler phenninge ze einem selgerete einem capelan in 
sant Katherinen hof ufen Bvrg ze Basel, an Johans von Hiltalingen einen 
burger von der minren Basel, der disen köf tet und uf nam an des rates und 
an der bürgere stat zer minren Basel umbe fünfzehen guldin von Florencie 
güt und swere genüg. Klein-Basel 1350 April I.

Original St.Urk. rt 279 (A).
Es hängen die Siegel des Johann zem Trüben und des Johann Helbelin.

Original im Stadtarchiv Freiburg (A).
UBStr. 3, 213 n° 227 nach dem Original im Stadtarchiv Strassburg.
— Auszug UBFr. i> 383. — * Böhmer-Huber 342 rf 123.
Es hängen die Siegel der vier Städte.
Die Urkunde ist derjenigen vom 
wörtlich gleich.
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189. Die Städte Strassburg Basel Freiburg Breisach ver- 
' langem ihr Bündnis bis zum 11. November 1356.

Basel 1350 April 20.
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Staatsarchiv Baselland ■■■■ 
Li K 00 080 156 8

Das Geschlecht Pfirter geht in Pratteln zurück bis auf das Jahr 1774, 
als Hans Jacob Pfirter, ein Schuhmacher von Muttenz, das Bürgerrecht 
von Pratteln erwarb. Er hatte sich am 6. März 1769 zu St. Jakob mit 
Anna Schwob, einer Tochter von Pratteln verehelicht und wurde so 
zum Stammvater aller heutigen Prattler Pfirter. Der Name Pfirt bzw. 
Pfirter ist jedoch viel älter und entstand bereits im 12. Jahrhundert 
im Elsass. Wir lesen darüber in der "Geschichte der Landschaft Basel 
und des Kantons Basel landschaft" im Kapitel Uber das Aufkommen der 
Froburger folgendes:

"Vom Westen her machten sich die Grafen von Pfirt bemerkbar. 
Hervorgegangen aus dem Hause Mümpelgart, das seinen Ur
sprung von den Königen der Franken herleitete, auf seine Ver
wandtschaft mit den Königen von Burgund stolz war und mit 
den Grafen des Elsasses und ihren Nachfolgern, den Grafen 
von Saugern und Egisheim in verwandtschaftlicher Beziehung 
stand, baute sich Graf Friedrich von Mümpelgart das Schloss 
Pfirt und nannte sich von 1125 an Graf von Pfirt. An die 
Pfirter kam später ehemaliger elsässischer Besitz in München
stein und Angenstein und durch die Verbindung mit der Pfirter 
Erbtochter Beatrix gelangte Rudolf der 3. von Tierstein in den 
Besitz pfirtischer Güter."

Ob aber die Vorfahren der heutigen Muttenzer Pfirter, die in Muttenz 
schon zur Zeit der Reformation bezeugt sind und von denen wie gesagt 
die Prattler Pfirter abstammen, tatsächlich Nachkommen der hier er
wähnten adeligen Pfirter aus dem Elsass waren bleibe dahingestellt. 
Eher handelte es sich um Bauern auf ehemals pfirtischen Gütern im 
Elsass oder in der Schweiz, oder um Einwanderer direkt aus dem Städt
chen Pfirt (heute La Ferrette ) im Elsass, die dann ihrer Herkunft wegen 
Pfirter genannt wurden.

Zusammengestellt im Januar/Februar 1972 
Muttenz
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(ßenealogßcße 
üezmczke zu den 

Wappentafeln 
non W. R. Staeßelin.

rafen non £firt.
£firt? denen bas (Eßrenamt dos fflar- 
fcßalls das ßocßftxftes ßafel zuftand, 
waren ein <5weig das alten gräflxcßan 
ßaufas non WümpalgarL (Erfter iß 
(ßraf ^riedricß 1093—1160, walcßar ficß 
fett 1125 (Braf non ßfirt nennt wäß- 

■ rend fein jüngerer ßrubar Dietricß ftifj 
(Braf non fflümpalgart betitelte. Um die Dafta wonacß 
fie ficß nannten, befaßen die (Brafen non ßfirt eine aus- 
gabeßnte ßerrfcßaft zu eigen. Äls bar ßrubar bas nom 
Pfalzgrafen Oito non ßurgunb 097 ßaimtückifcß ermor
deten (Brafen Ulricß, (Braf ^riabricß non Pfirr, (ßamaßl 
der fjeilmxg non Uracß, ein gewalttätiger Wann, den 
ßafler ßifcßof ßainrxcß non (Eßun gefaxxgen naßm und 
fcßwar fcßäbigta. mubta er ficß ißm gegenüber zn einer 
enteßrenden Srrafa nerftoßan und dem Domftift nicßt 
unbedeutendes (Eigengut auf geben? binnen Jaßrasfrift 
follta er aucß feinen Soßn Cudtnig, oßne deffen Willen 
er die Süßna exnging, zur Sntfimmung bexnegen bei 
der Strafe des Interdikts. (Braf ^rieöricß aber ftarb 1234 
non der ßanb feines Soßnas, moranf (Braf Ulricß, der 
(Erftgeborene ^riedricßs, feines Dators Übereinkunft zu 
ßalten gelobte. ßalb beftieg darauf Ulricßs ßruder 
ßercßtolb den bifcßöfließen Stußl zu ßafel, und fein Hacß- 
folger ßeinrieß, Soßn des (Brafen Ulricß non Heuenburg 
a.S. benußfa einen günftigan Anlab um mit dem alten 
(Brafen Ulricß, den gewaltigen Kauf über die ßerrfcßaft 
Pfirr abzufeßlieben: gegen 850 Wark Silber übergab 
(Braf Ulricß mit (ßunft und Willen feines Soßnos Diebold 
dem ßifcßof ßurg und Stadt Pfirt, die ßurgen Saugern, 
ßlocßmont, Cöwonbarg, fflörsberg und Ciebenftein, ßurg 
und Stadt Ältkircß, zaßlreicße andere Städte, ßurgen 
und ßöfe und überhaupt all fein (Eigen mit Äusnaßme 
der ßurg Scßönenberg und des ßofes Ulfurt, um es fo- 
fort als bifcßöflicßes £eßen wieder zu empfangen. - Das 
mäeßtige (Öefcßlecßt arlofcß beim £ode des (Brafen Ulricß 
non £ffrt roelcßer am 11. fHärz 1324 xn ßafel ftarb und 
in der (Bruft zu £ßann bei den ßarfübern eingefenkt 
wurde. Durcß die ßeirat des (Brafen ioeßter Joßanna 
mit ßerzog Älbrecßt non Ofterreicß fiel diefem die ßerr- 
feßaft ßfirt zu. Dia ßerrfcßaft blieb bei ßfterreieß und 
die ßarzoga naßman fie non den ßifeßöfen non ßafel 
jeweilen zu Ceßen, fo 1327 ßerzog Älbrecßt, der (Bemaßl 
der Joßanna non ßfirt, non ßifcßof Joßan non Cßälon, 
und anno 1561 ßerzog Rudolf für ficß und im Hamen 
feiner ßrüder non ßifcßof Joßan Senn non Hlünfingen.

Wappen: In Rot zwei dbQQhaßrte gelbe ßelnxzien:
“Das Scßüobüb. ßelmöecke: Rot unö gelb.

Quellen: W. fiXezz. nie ßuzgen bas Sxsgaus L
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GRAFEN VON PFIRT.
Nach Walther Merz.

Zaehringen

G.: HEILWIGIS, Tochter des Grafen Egenos IV.

HERZELAUDE (1278 - gest. 1317) 
G.: OTTO VON OCHSENSTEIN

NATI 1253 
FILII 1253, 1254

ADELHEID 
(1281-1311) 

G.: ULRICH VON 
REGENSBERG

Schwestern 
(1234 verheiratet)

THEOBALD II 
(1299 — tot 1312)

LUDWIG II.
(tot 1188)

HELWIDIS 
(tot 1188)

STEPHANIA 
(gest. 1276) 

G.: KUNRAD 
WERNHER 
der Aelteste 

VON HATTSTATT 
(gest. 1320)

seit 1324 Graf

ADELHEID 
1226 verlobt mit 

Theodorich 
von Mumpelgart

ULRICH II (1212 — gest. 1275) 
G.: AGNES VON VERGY 

(wohl tot 1268)

2«
W S

THIEBALD I (1256—1309) 
1297 advocatus imperii per Alsatium

G.! 1. CATHARINA VON KLINGEN
2. MARGARITA VON BLAMONT

LUDWIG IV 
(1256—1269, tot 1281) 

G.: N. VON 
RAPPOLTSTEIN 

(1262—1281)

BERTHOLD 
Bischof von Basel 

(1230 — gest. 1262)

Hohenberg 
von Montfort-Bregenz

ULRICH I (1160 - gest. 1197) 
von Pfalzgraf Otto von Burgund 

heimtückisch ermordet

LUDWIG III dictus GRIMMEL 
(1223 — tot 1237) 
1234 prescriptus, 

wohl wegen Vatermord

S[OPHIE] 
G.: KUNRAD VON 

HORBURG

JOHANS 
(1291, lebt 1299)

FRIEDRICH (1093—1160) seit 1125 comes de Ferretis bis 1160
G.: 1. PETRISSA, Tochter Bechtold II., Herzog von Zaehringen c. 1130

2. STEPHANIA (1144-1160) _______________

LUDWIG (1144 — gest. 1189) [Kreuzzug] dei gratia

ANNA_ 
Aebtissin zu Säckingen 

(1260—1273)

__ czz
ULRICH IV 
(1280-1281) 

Herr zu Blumenberg

FRIEDRICH III 
(1256-1269) 

dann Prior zu Altkirch

ULRICH III (1295 — gest. 1324) 
G.: JOHANNA VON BURGUND 

(1295—1347, tot 1349)___

JOHANNA (1320 — gest. 1351) 
G.: ALBRECHT II, Herzog von Oesterreich 

(geb. 1298, gest. 1358) 
seit 1324 Graf zu Pfirt

SOPHIA (1278 — gest. 1344) 
G.: ULRICH III 

Graf von Württemberg

URSULA (1324—1359, tot 1367) 
G.: 1. HUGO I, Graf von 

2. WILHELM III, Graf

„ , k „ i comes de Phirreto
G.: RICHENZA (1160, lebt 1188) ___________________________________________

FRIEDRICH II,comes de Phirreto (1160 — tot 1234) wohl anfangs 1234 von seinem Sohne ermordet 
” ” von Urach und der Herzogin Agnes von Zaehringen

(1215-1262)

ALBERT 
(1234—1241)



Quelle. Ein Beitrag zur Geschichte von Muttenz, von Jakob Eglin. Liestal 1926. Zeichnungen von Fr.Gschwind, Basel
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GRAFEN VON PFIRT.
Nach Walther Merz.

Zaehringen

G.: HEILWIGIS, Tochter des Grafen Egenos IV.

1297 advocatus imperii

Herr

G.: ALBRECHT II, Herzog

NATI 1253 
FILII 1253, 1254

LUDWIG II.
(tot 1188)

HERZELAUDE (1278 - gest. 1317) 
G.: OTTO VON OCHSENSTEIN

ADELHEID
(1281-1311)

G.: ULRICH VON 
REGENSBERG

Schwestern 
(1234 verheiratet)

THEOBALD II 
(1299 — tot 1312)

SfOPHIE] 
G.s KUNRAD VON 

HORBURG

JOHANS 
(1291, lebt 1299)

HELWIDIS 
(tot 1188)

X/Aw-.

STEPHANIA 
(gest. 1276) 

G.: KUNRAD 
WERNHER 
.der Aelteste 

VON HATTSTATT 
(gest. 1320)

ULRICH IV 
(1280-1281) 

.* zu Blumenberg

ADELHEID 
1226 verlobt mit 

Theodorich 
von Mümpelgart

Hohenberg 
von Montfort-Bregenz

sS
X'-"

FRIEDRICH III 
(1256-1269) 

dann Prior zu Altkirch

URSULA (1324-1359, tot 1367)
G.: 1. HUGO I, Graf von

2. WILHELM III, Graf

BERTHOLD 
Bischof von Basel 

(1230 — gest. 1262)

LUDWIG IV 
(1256—1269, tot 1281) 

G.: N. VON 
RAPPOLTSTEIN 

(1262—1281)

THIEBALD I (1256—1309) .
1297 advocatus imperii per Alsatium 

G.: 1. CATHARINA VON KLINGEN
2. MARGARITA VON BLAMONT

ULRICH I (1160 - gest. 1197) 
von Pfalzgraf Otto von Burgund 

heimtückisch ermordet

LUDWIG III dictus GRIMMEL 
(1223 — tot 1237) 
1234 prescriptus, 

wohl wegen Vatermord

ULRICH II (1212 — gest. 1275) 
G.: AGNES VON VERGY 

(wohl tot 1268)

„ seinem Sohne ermordet
Urach und der Herzogin Agnes von Zaehringen

ANNA 
Aebtissin zu Säckingen 

(1260-1273)

SOPHIA (1278 — gest. 1344) 
G.: ULRICH III 

Graf von Württemberg

ULRICH III (1295 — gest. 1324) 
G.: JOHANNA VON BURGUND 

(1295—1347, tot 1349)___

JOHANNA (1320 — gest. 1351) 
r r\r\n vnr» vw » » .

j von Oesterreich 
(geb. 1298, gest. 1358) 
seit 1324 Graf zu Pfirt

FRIEDRICH (1093—1160) seit 1125 comes de Ferretis bis 1160
G.: 1. PETRISSA, Tochter Bechtold II., Herzog von Zaehringen c. 1130

2. STEPHANIA (1144-1160) ________________________________

LUDWIG (1144 — gest 1189) [Kreuzzug] dei gratia comes de Phirreto
_ ________________ G.; RICHENZA (1160, lebt 1188)  

FRIEDRICH II, comes de Phirreto (1160 — tot 1234) wohl anfangs 1234 von 
TTTn.r "• • von [’

(1215-1262) 

ALBERT 
(1234-1241)



Museumskommission Muttenz
Postadresse: Postfach 332, 4132 Muttenz - Präsident: Jacques Gysin, Tel . Büro 061/ 462 62 41,Privat 061/311 51 50

Geschätzter Herr Schneider,

Darf ich gleich um die Beantwortung einer Frage bitten?

Ist allenfalls eine Kopie dieses Dokuments erhältlich?

Für Ihre Bemühungen danke ich zum voraus bestens.

4132 Muttenz, 17.6.2001

Karl Bischoff

Unter-Brieschhalden 4

Von wem und aus welchem Jahr stammt das 'Dokument' in der Vitrine Nr. 1.1.01, in welchem ich 
gelesen habe, dass anno 1360 in Liestal ein Bruno Pfirter lebte. Erwähnt werden auch drei War
tenberg-Schlösser.

Ich möchte einige geschichtliche Unterlagen über Muttenz, welche ich privat gesammelt habe, 
möglichst vermehren und gelegentlich dem Muttenzer Ortsmuseum überlassen.

Ortsmuseum und Karl-Jauslin-Sammlung Schulstrasse 15.
Offen am letzten Sonntag des Monats, äusser Juli und Dezember, 14-17 Uhr. Eintritt frei.
Bauernhaus-Museum Oberdorf 4. Offen am letzten Sonntag der Monate April, Mai, Juni, August, September und Oktober, 
10-12 und 14-17 Uhr. Eintritt frei.
Führungen von Gruppen, auch ausserhalb der Oeffnungszeiten, vermittelt der Präsident.

Dichter- und Stadtmuseum 
Herr Dr. H. R. Schneider 
Rathausstrasse
4410 Liestal

ich komme eben zurück vom ersten, kurzen Besuch des neuen Museums von Liestal und möchte 
Ihnen und allen Beteiligten vorerst einmal für die Präsentation der verschiedenartigsten Objekte 
gratulieren. Davon werden sicher andere Museumsleute für Neugestaltungen manche Anregun
gen mitnehmen können. Jedenfalls werde ich meinen früheren und neuen Kollegen der Muttenzer 
Museumskommission, welche ich nicht mehr angehöre, einen ausgiebigen Besuch empfehlen.



Sehr geehrter Herr Bischoff

Ich hoffe, Ihnen mit diesen Angaben gedient zu haben und grüsse Sie freundlich

DICHTER- UND STADTMUSEUM LIESTAL

Hans R. Schneider, Museumsleiter

Herzlichen Dank für Ihren Brief vom 17. Juni und die positive Beurteilung unserer 
neuen Ausstellungen, die einem natürlich Freude machen, besonders wenn sie von 
einem sehr kundigen Museums- und Geschichtskenner stammen.

Verzeihen Sie, dass ich Ihnen erst heute antworte, aber der Umzug des Büros und 
die vielen Nachbesserungsarbeiten haben uns auch nach der Eröffnung stark 
beschäftigt. Zu Ihrer Frage: das Dokument, auf das Sie sich beziehen, ist eine Seite 
aus der Chronik von Johannes Stumpf, mit einem Holzschschnitt von Hans Asper, 
Zürich 1548/1586. Leider kann ich das Blatt nicht fotokopieren, Sie finden aber die 
ganze Stumpf-Chronik im Staatsarchiv Basel-Landschaft, Signatur M 917.

Herrn
Karl Bischoff
Unter-Brieschhalden 4
4132 Muttenz

Dichter- und Stadtmuseum Liestal
Rathausstrasse 30, CH-4410 Liestal 
Tel. 061/923 70 15
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Geschätzter Herr Stein,

Voraus besten Dank für Ihre Bemühungen. Mit freundlichem Gruss

Muttenz, 3.7.2001

im Zusammenhang mit einer geplanten Sonderausstellung über "Alte Muttenzer Geschlechter" im 
Ortsmuseum Muttenz befasse ich mich auch mit der Familie Pfirter.

Ich erlaube mir anzufragen, ob Sie etwas näheres über diesen Jacob von Pfirt wissen oder mir 
irgendeinen Hinweis auf Quellen bzw. Literatur nennen können.

In Muttenz ist tritt erstmals im Jahr 1527 ein Michel Pfirter in Erscheinung, 1528 werden im St.- 
Erasmus-Berain Pfirter Martins Erben genannt.

Kürzlich habe ich auf einer Abbildung aus der Stumpf-Chronik gelesen: "Bruno Pfirter von Liechstal 
labt anno do 1360".

Herr
Dr. Peter Stein 
Postfach 2059
4001 Basel

Karl Bischoff-Kopp 
Unter-Brieschhalden 4 
4132 Muttenz 
Tel. 061/461 21 92

Im neusten 'Regio-Familienforscher' finde ich auf Seite 109: "Später stossen Trine von Sennheim, 
Jacob von Pfirt, Joseph von Kayserberg... dazu."
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Basel, den 6. Juli 2001

mit dem Muttenzer Geschlecht der Pfirter zu tun.

Biapetemeii

Herrn
Karl Bischoff
Unter-Breischhalden 4
4132 Muttenz

Sehr geehrter Herr Bischoff

sowohl bei Christen wie bei Juden entwickelte sich aus dem

Nun steht mit Bestimmtheit fest, dass im 16. Jahrhundert in Muttenz 

keine Juden siedelten. Dieser Jacob von Pfirt hat also sicher nichts

Die Quellen habe ich in meinem Artikel angegeben, namentlich 

Ginsburger, Moise erwähnt diesen Jacob.

Mit freundlichen Grüssen

Advokat
Postfach 2059
CH 4001 Basel
jewgenpestein@bluewin.ch
Telefon- und Fax 41 61/261 95 28
Postcheckkonto 40-16765-0

Herkunftsort einer Person mit der Zeit ein Familienname. „Berner“, 

„Zürcher“, „Basler“ bei Christen

„Wertheimer“, „Frankfurter“, „Günzburger“, „Ullmo/Ullmann“ bei 

Juden.

mailto:jewgenpestein@bluewin.ch
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Die zusammenfassende Veröffentli
chung der Erinnerungen soll auch ei
ne kleine Anerkennung sein für die 
vielfältigen und zahlreichen Dienste
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•4-

c

&

' f-

(

Pfirter ist ein altes Muttenzer Bürger
geschlecht Der Name geht auf das 
französische Städtchen Pfirt (Ferette) 
zurück. Die Muttenzer Pfirter können 
sich kaum auf die Grafen von Pfirt zu
rückführen, denn diese sind 1324 mit 
Ulrich III. ausgestorben. Vorfahren 
könnten allenfalls die Edelknechte 
Diethelm und Johannes^ Phirter ge
wesen sein, welche in Verkaufsdo
kumenten von 1319 bzw.1334 be
zeugt sind. 1 Wahrscheinlich ist hinge
gen, dass die Vorfahren der heutigen 
Pfirter in Muttenz Bauern auf ehema
ligen Gütern der Pfirter gewesen 
sind.
Der erste nachweisbare Vorfahre von 
Karl Pfirter, dem Verfasser der hier 
gedruckten Erinnerungen ist der 1660 
begrabene Martin Pfirter, Kirchmeier 
in Muttenz und verheiratet mit Barba
ra Brüdertin

Karl Pfirter, / ist in Muttenz geboren 
am 12. September 1910 als Sohn 
des Eisenbahners Niklaus Pfirter und 
der Maria Weiss ...... Über sein Le
ben und seine Erfahrungen berichtet 
er selbst genügend. Und auch über 
den Zweck seiner « Memoiren» äu
ßert er sich selbst. Dass er etliches 
mehr aus dem alten Muttenz berich
tet, das zu vergessen droht, ist der 
eigentliche Grund dieser Veröffentli
chung. Hier sind nur die Stationen 
seiner ausschliesslich Muttenzer 
Laufbahn kurz festgehalten.

1917-1930 kaufmännische Lehre in 
der Ge/meindeverwa|ung. 1930- 
1975 Kanzlist und dann Sekretär 2. 
1935-1968 Aktuar der Armenpflege, 
zuerst privat, dann als Amt in der 
Verwaltung. 1949-1975 Stellvertere- 
terdes Bürgerratschreibers. Führung 
der AHV-Zweigstelle von 19xx bis zur 
Pensionierung 1980. Zivilstandsbe
amter 1968 bis 1984, d.h. über die 
Pensionierung jhinaus.
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Karl Bischoff

6

sein, welche Karl Pfirter für die Ge
schichte unseres im 2O.Jahrhundert 
zur Stadt gewordenen Dorfes leistet. 
Viele Beiträge sind zu unterschiedli
chen Zeiten als Artikel im «Muttenzer 
Anzeiger» erschienen, und darum mit 
Daten versehen. Sie sind wunsch
gemäss vom Unterzeichnenden redi
giert worden wie auch die zuletzt ge
schriebenen «Memoiren». Kursiv ge
druckt sind die Dialektausdrücke so
wie die schweizerdeutschen Wörter 
und die Fremdwörter.



Vor 100 Jahren

Von den Finanzen 1890

Gemeindeversammlungen 1890

?£>

30

Im Steuerregister des Jahres 1890 
sind verzeichnet 18708.35 Fr. wo
von 16'940.45 Fr. eingegangen 
sind. Die Einnahmen betrugen to
tal 30'782.97 Fr. , die Ausgaben 
29'391.40 Fr. Das Gesamtvermö
gen der Gemeinde wird per 31. 
Dezember 1890 mit 32'357.57 
ausgewiesen.

Am Ende des 19. Jahrhunderts 
spielten die Gemeindeversamm
lungen eine wichtige Rolle. Sie 
wurden abgehalten, sobald ein 
oder zwei Geschäfte beraten und 
darüber Beschluss gefasst werden 
musste. Eine schriftliche Einla
dung erfolgte nicht, jedenfalls 
dürften die Geschäfte kaum auf 
diese Weise zur Kenntnis gebracht 
worden sein. Ob dies allenfalls 
durch Anschlag geschehen ist, 
kann heute kaum mehr festgestellt 
werden. Geboten wurde zu den 
Versammlungen mündlich durch 
den Ortspolizisten, und zwar meist 
kurzfristig. Öfters fanden sie am 
Sonntag nach dem Gottesdienst 
statt. Im Jahr 1890 fanden nicht 
weniger als 12 Gemeindever
sammlungen statt.
Was beraten und beschlossen 
wurde - mit Handmehr, denn ge
heime, schriftliche Abstimmungen 
und Wahlen kannte man nicht 
zeigen die folgenden Beispiele.
26. Januar 1890. Der Voranschlag 
wird genehmigt. Die Zuchtstierge
bühr wird um 50 Cts. angehoben. 
Von der Verlegung der Wacht in 
den untern Kirchturm wird Um
gang genommen und auf einen
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späteren Zeitpunkt verschoben. Es 
wird die Anschaffung eines Lei
chenwagens beschlossen. Daran 
wird die Bürgergemeinde einen 
Beitrag von 500 Fr. leisten.

9. März 1890. Der Aktivstimmrotel 
wird verlesen. Die Einführung des 
Urnensystems bei öffentlichen Ab
stimmungen wird zurückgestellt, 
weil die Versammlung nur schlecht 
besucht ist. Der Schweizerischen 
Centralbahn wird das Wasser für 
den Stationsbrunnen mit je 5 Liter 
pro Minute gegen eine einmalige 
Gebühr von 2000 Fr. zugesichert. 
Der Vorstand der Pompier stellt 
das Begehren, es mögen entge
gen dem Reglement die Kosten für 
die anzuschaffenden Röcke ganz 
von der Gemeinde übernommen 
werden. Dem Begehren wird ent
sprochen. Der Gemeinderat soll 
eine Vorlage zur Einführung einer 
Feuerwehrsteuer einbringen.
8.Juni 1890. Die Wahl von drei 
Mitgliedern in den Landrat kann 
wegen ungenügender Beteiligung 
nicht stattfinden. Der Gemeinderat 
wird beauftragt, ein Reglement zu 
schaffen, wonach bei unentschul
digtem Wegbleiben bei Wahlen 
und Abstimmungen eine Busse 
von 5o Cts, zu erheben ist.
22. Juni 1890. Die drei Mitglieder 
in den Landrat werden gewählt. Es 
sind dies Carl Leupin, Präsident, 
Jakob Eglin und Jakob Christen, 
alle bisher.
6. Juli 1890. Das Gesuch von H. 
Sch., Schuster, von Eichstätten 
(Grossherzogtum Baden) in das 
Bürgerrecht gegen Bezahlung ei
ner Einkaufsgebühr von 1200 Fr. 
wird mit 57 gegen 27 Stimmen ab
gewiesen.
11. Oktober 1890, Sonntag, au
sserordentliche Versammlung. 
Wegen Hagel und Sturm Ende 
August sind die Trauben ungleich 
reif. Es soll am nächsten Mittwoch 
mit dem Herbsten begonnen wer
den, sofern die Witterung es er
laubt. Dem Weidvieh, das am 
Sonntag morgens auf die Weide 
getrieben wird, dürfen keine Glok-



Der Gemeinderat
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Im Jahr 1890 gehörten folgende, 
1897 gewählten Gemeinderäte an: 
Carl Leupin, Rudolf Aebin, Jakob 
Eglin, Fritz Schorr, Jakob Brod- 
beck, Leonhard Wälterlin, Samuel 
Jourdan. Als Gemeindeschreiber 
amtete Leonhard Schmid.

Der Gemeinderat behandelte da
mals Geschäfte, die auch heute 
noch zu seinem Aufgabenkreis 
gehören. Einige wenige Angaben 
mögen über die damaligen Ver
hältnisse Aufschluss erteilen. Be
sondere Aufmerksamkeit ist den 
Niederlassungsbegehren ge
schenkt worden. Diesen wurde 
erst nach Beschaffung verschie
dener Unterlagen, wie Leumunds
zeugnis und drgl. Entsprochen.

Die Holzschlagakkorde werden 
vergeben: 3.50 bis 4 Fr. pro Ster

ken angehängt werden bei einer 
Busse von 5 Fr.
7, Dezember 1890. Es wird ein 
Reglement über das Beerdi
gungswesen und die Benützung 
des Leichenwagens beschlossen. 
Dem Einwohnerverwalter wird das 
Gehalt um 100 auf 600 Fr. erhöht, 
dem Bürgerverwalter ebenfalls um 
100 auf 500 fr.
14.Dezember 1890, Zur Ver
sammlung ist bei Androhung einer 
Busse von 50 Cts. geboten wor
den! Es werden gewählt: Carl 
Leupin als Gemeindepräsident, 
bisher, Jakob Mesmer-Meyer als 
Gemeindeschreiber, neu, Johann 
Seiler-Brugger als Einwohnerver
walter, bisher, Georg Pfirter als 
Bürgerverwalter, bisher. Als 
Ortspolizist wird von zwei Bewer
bern im ersten Wahlgang Johann 
Seiler, bisher, gewählt, sowie als 
Salzauswäger Jakob Wiesner- 
Mesmer. Die Wahl der Gemeinde
angestellten wird dem Gemeinde
rat überlassen. Februar 1991



Februar 1991

Gemeindever-
7. Dezember

Februar 1991

und 3.60 bis 3.80 Fr. pro 100 
Wellen.
Am 23. Januar 1890, einem Don
nerstag (!) wird auf Sonntag, den 
26. (!) eine Gemeindeversamm
lung einberufen.. Der Voranschlah 
muss <unter Dach> ! Kurzfristiger 
geht es wohl kaum!- Ein Holzak- 
kordant hat 10 Fr. zu bezahlen, 
weil er 75 Wellen eines anderen 
Akkordanten zu den seinigen ge
tragen hat.
Schneidermeister Ehrsam wird die 
Ausführung der Wächteruniform, 
Rock, Hose, Kaput für 82 Fr. 
übertragen.
Die wegen Nachtlärms bestraften 
K. und A. L. weigern sich, die Bus
se zu bezahlen. Sofern bis Ende 
Monat keine Zahlung erfolgt, soll 
die Busse pro 3 Fr. in 1 Tag Haft 
umgewandelt werden.
Die Stelle des Ziegenbockhalters 
soll zur freien Bewerbung ausge
schrieben werden.
Wegen Nachtlärms werden drei 
Bürger mit je 50 Cts. Busse be
straft.
Wer den Leichenwagen benützen 
will, hat sich an den Totengräber 
und den Fuhrmann zu wenden. 
Der Fuhrmann bezieht eine Ver
gütung von 3 Fr. Er hat sich eine 
Viertelstunde vor der Beerdigung 
beim Haus des Verstorbenen ein
zufinden und die Männer, welche 
den Sarg versenken, zu bestellen. 
- Siehe auch 
Sammlung vom 
1890.



Muttenzer Dorfnamen 

Ich mag mich noch entsinnen, dass mein Va
ter, Niklaus Pfirter, mit dem Dorfnamen Stäf- 
feniggis und meine Stiefmutter Marie geb. 
Rudin (Posauners) ab und zu ihr Dorfnamen
register durchgegangen sind. Das war Ende 
der 20er oder anfangs der 30er Jahre. Damals 
haben mich die Dorfnamen nur am Rande in
teressiert. Heute versuche, jene Muttenzer zu 
eruieren, die allenfalls noch bekannt sind und 
deren Nachkommen noch in Muttenz leben.

Hammel. Zu dieser Familie gehören die ver
storbenen Luise Pfirter-Hammel, Wirtin zur 
Waage, und Marie Luise Schmid-Hammel, die 
Mutter von alt-Gemeinderat Otto Schmid.

Hauser. Luxen wurden die Vorfahren von 
Fritz Hauser-Leupin genannt, wohnhaft gewe
sen im Oberdorf, nachmaliger Eigentümer des 
Stettbrunnenhofs. Ein Sohn wohnt in Wiedlis- 
bach.

Eglin. Die Druser\franzen sind Vorfahren von 
Jakob Eglin-Kübler, Dorfhistoriker. In Muttenz 
wohnt noch Hanspeter Eglin, Sohn von Franz 
Eglin-Seidl, wohnhaft an der Breitestrasse.

Brüderlin. Ein Niklaus Brüderlin soll der älte
ste Berufswirt im Dorf gewesen sein. Von sei
nem Wirtshaus «Bären» hat eine Brüderlin- 
Linie den Dorfnamen Bäreniggis erhalten. Die 
Geschwister Hans und Elise Brüderlin, beide 
ledig und wohnhaft an der Breitestrasse,, sind 
Nachkommen von Johannes Brüderlin-Basler, 
Landwirt an der Prattelerstrasse und Gemein
depräsident von 1915 bis 1835. Joseppensä- 
mi ist ein Nachfahre von Marie Benz- 
Brüderlin, wohnhaft gewesen an der Rössli- 
gasse, Mutter von Samuel Benz. In diese Li
nie gehört auch Jakob Brüderlin-Straubhaar, 
der einstige Besitzer des Hofes Obersulz und 
Grubenmeister. Diese Familie zählte 13 Kin
der, Irrtum vorbehalten 4 Knaben und 9 Mäd
chen. Männliche Nachkommen leben nicht 
mehr. Der jüngste, Ernst Brüderlin-Schenk, 
wohnhaft gewesen am Hofweg, ist vor einigen 
Jahren gestorben. Er pflegte zu sagen, er sei 
zum Dutzend dreingegeben worden. Bei den 
Töchtern Luise und Frieda befand sich wäh
rend Jahrzehnten das Dorforiginal Lieni zum 
bescheidenen Kostgeld der Armenkasse von 
2.50 Fr. pro Tag. In die gleiche Linie sind die 
Familien Brüderlin auf dem Geispelhof einzu
reihen.



Mesmer. Zu den Försterlienis gehörte Johan
nes Mesmer, Schlüssel-Wirt und Regierungs
rat, welcher bei der Kantonstrennung eine 
grosse Rolle gespielt hat. Mesmer hiessen 
auch die Betreiber des ehemaligen Mädchen
pensionates Diana an der Bahnhofstrasse. 
Maurermichel und Michelschang waren Vor
fahren von Walter Mesmer-Kleiber, alt-Bürger- 
ratspräsident.

Pfirter. Stäffeniggis. In dieser Pfirter-Linie wa
ren Niklaus, Hans Und Heinrich als Vorna
men gebräuchlich. Ich gehöre in diese Linie.

Meyer. Die Küferniggis sind der grösste 
Zweig. Dazu gehören Fritz Meyer-Meyer, 
gewesener Malermeister und seine Söhne. 
Theodor Meyer ist Architekt und Nationalrat, 
Alfred Meyer wie sein Vater Malermeister und 
Reinhard Meyer, Zimmermeister.
Eine grosse Familie hatte auch Samuel Meyer 
(1833-1883), Gallisämi genannt Er hatte mit 
seiner Frau Magdalena Leupin lOKinder, 8 
Söhne und 2 Töchter. Maria die zweite Toch
ter starb kaum zweijährig. Aber auch dann 
wurde die Familie noch grösser. Im Dorf hiess 
es nämlich: Der Gallisämi habe 8 Söhne und 
jeder habe eine Schwester. In diese Linie ge
hört Benjamin Meyer-Rahm, gewesener Ge
meinderat.

Leupin. In den früheren Kirchenbüchern 
komme für die Leupin wiederholt die Dorfna
men Unken oder Linggen vor. Dazu gehören 
die beiden bereits gestorbenen Bürgerrats
präsidenten Kurt Leupin-Ebel und Jakob Leu- 
pin-Grenier. Niklaus Leupin, 1797-1871, wur
de Zimmerniggi genannt, weil seine Vorfahren 
Zimmermänner waren.

Heid. Keine Nachkommen mehr. Martha 
Jourdan-Heid, Ehefrau von Baumeister Ed
mund Jourdan, ist dieses Jahr im Alter von 
fast 06 Jahren gestorben.
Jauslin. Dies ist das zahlreichste Bürgerge
schlecht von Muttenz. Ich bin nicht in der La
ge, alle hier wohnhaften Jauslin in die Dorf
namen einzureihen. Teilweise nehmen sie 
Bezug auf den Beruf, Maurer: Jakob Jauslin- 
Lei, wohnhaft im Freidorf. Talweber. Hans 
(Giovanni) Jauslin-Anker. Hanfnerhansen: Zu 
dieser Linie gehören Werner Jauslin- 
Rickenbach, Bürgeratspräsident, und Ueli 
Jauslin auf dem Zinggibrunnhof. Vorarbeiters: 
Ingenieur Werner Jauslin-Stocker, gewesener 
Ständerat,
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Schenk. Rütihartenjoggi kommt in den Kir
chenbüchern nur einmal vor. Die Schenk sind 
aus als Berner Bürger von Rumisberg zuge
zogen und 1783 als Bürger von Muttenz ein
getragen.

Brügger  Brügger spielte in der «Brugger- 
musig» die Bassgeige und wurde deshalb «dr 
Bassgygäbruggerli» genannt. Die Bruggermu- 
sik spielte wie die Jourdanmusik bei Famili
enfesten und Vereinsanlässen zum Tanz und 
zur Unterhaltung auf.

Ramstein. Eine der vielen Linien dieser Fami
lie gehören zu den Beckenniggi. Es sind die 
Nachkommen von Emil Ramstein-Plattner, 
dem ehemaligen Besitzer des Gasthofs Reb
stock.

Stohler. Johann Jakob Stohler (1853-1935) 
war der Vater von Paul Stohler-Martin, Gärt
nermeister und Gemeindepräsident von 1947 
bis 1967, war der Schärejoggi oder Schäreja
kob. Sein Grossvater Johann Jakob Stohler- 
Ifert scheint eigene «Mödeli» gehabt zu ha
ben. Bei ihm sollen auch böse Geister gewe
sen sein. Als der als Zugtier gehaltene Stier 
einmal den Dienst verweigerte, soll er gesagt 
habe: «Isch dä Säucheib wieder umme». 
Dann habe er den Wagen selbst gezogen und 
den Stier nebenher geführt. Wenn meine bei
den Brüder und ich etwas umständlich ge
macht haben, pflegte unser Vater zu sagen: 
«Das ich Schärejoggizüg». Dieser Ausdruck 
soll allgemein gebraucht worden zu sein.

Rudin. Der Muttenzer Zweig dieses im Basel
biet weitverzweigten Geschlechts sind die Po- 
sauner, aber als Dorfname kaum gebräuch
lich. Die Bezeichnung weiss ich von meiner 
Stiefmutter: Als die Dorfkirche noch nicht über 
eine Orgel verfügte, hat ein Rudin mit der Po
saune den Gesang in der Kirche mit der Po
saune begleitet Johannes Rudin (1716-1757) 
war wie sein Vater Posamenter und als Po- 
sauner verzeichnet. Ein Nachfahre, Friedrich 
Rudin-Lavater, gewesener Strassenmeister, 
war während vielen Jahren Posaunist und 
Hornbläser in der Jourdan-Musik. Diese 
spielte sogar im Elsass zum Tanz auf. Meine 
Schwiegermutter berichtete, dass die Entloh
nung dieser Musik pro Mann und Nacht 5 Fr. 
plus Verpflegung betragen habe.
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Der Legionär
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Besondere Muttenzer

Nach dem Ende seiner Dienstzeit kehrte er 
in seine Heimatgemeinde Muttenz zurück. 
Bei der Familie von Adolf Fluri-Leupin, 
einem Verwandten fand er ein Zuhause, in 
dem Häuschen am Fussweg (dem 
Ziggizaggi-Wägli) neben dem Pfarrhaus 
hinter der einstigen Schiede Umiker, wo 
heute die verschiedensten Haushaltgeräte 
und Spiel-waren verkauft werden. Adolf 
Fluri war Totengräber. Aber im Herbst 
konnte man ihm mit dem Krauthobel auf 
den Rücken begegnen; er hobelte den 
Kabis für das Sauerkraut.

Die Niederlande zeigten sich dem einstigen 
Angestellten Jakob Balsiger grosszügig. Er 
erhielt bis ans Lebensende eine monatliche 
Rente von 100 Fr. Damit konnte er einen 
sorgenfrei Lebensabend verbringen. Sobald 
es die Witterung erlaubte, sass er mit seiner 
langen Tabakpfeife auf der Bank vor dem 
Pfarrhaus und beobachtete zufrieden das 
Kommen und Gehen s&ezueagen mitten im 
Dorf. ' Oktober 2000

Der am 10. Oktober 1926 im Alter von über 
93 Jahren gestorbene Jakob Balsiger hatte 
viele Jahre als Legionär in niederländischen 
Diensten verbracht, namentlich in den 
einstigen Kolonien in Indonesien



<dr Heidejoggeli> bild max 65x96

Februar 1991

Er wurde am 126.Januar 1861 geboren und 
sein richtiger Name war Jakob Leupin. Als er 
noch nicht vier Jahre alt war, starb seine 
Mutter Er wurde von der verwandten Familie 
Heid im Oberdorf aufgenommen und fortan 
<Heidejoggeli> gerannt, welcher Name ihm 
zeitlebens geblieben ist. Um 1890 wohnte er 
bei anderen Verwandten, nämlich bei Jakob 
Jauslin-Pfirter ebenfalls im Oberdorf. Und als 
dieser an Weihnachten 1898 starb, musste er 
keine neue Bleibe suchen, er konnte bei der 
Witwe Elise Jauslin- Pfirter sein Daheim 
behalten.

Als im Oktober 1922 Frau Jauslin starb, 
bedeute dies für den <Heidejoggeli> eine 
schicksalhafte Veränderung. Im Muttenzer 
Oberdorf, wo er bisher friedlich gelebt hatte, 
konnte für ihn keine Unterkunft mehr 
gefunden werden. So musste er zu seinem 
älteren Bruder Johann nach Brirsfelden, mit 
welchem er keine nähere Beziehung gepflegt 
hatte. Er kannte dort auch sonst niemand, so 
dass er sich völlig vereinsamt fühlte.

Eine geldbringende Beschäftigung übte der 
<Heidejoggeli> nie aus; er lebte unentgeltlich 
an seinem Kost- und Wohnort. Auch die 
damalige Armenpflege leistete keinen 
>Beitrag an seinen Lebensunterhalt. Immerhin 
heilt er im leerstehenden Stall stets-eine 
Anzahl Kaninchen. Für die Beschaffung des 
Futters hatte er einen kleinen <Pflanzplätz> 
und etwas Wiesland zur Verfügung. Die 
wenigen Gartengeräte, die er brauchte, waren 
seiner Körpergrösse angepasst, ebenso ein 
Zweiräderkarren. Die Kaninchen verkaufte er, 
sobald sie schlachtreif waren und verschaffte 
sich auf diese Weise ein Taschengeld. Bei 
manchen öffentlichen Anlässen war er gerne 
dabei, wurde dann aber öfters Opfer von 
allerlei Unfug.

Und dann nahm das Leben des <kleinsten 
Bürgers von Muttenz> ein tragisches Ende: 
Am 17. Juni 1926 wurde er aus dem 
Rothaldenweiher tot geborgen.



dr Zimmer-Nikki

Niklaus Leupin, verheiratet mit Anna Maria 
Spichtin, lebte in Muttenz von 1797 bis 1971 
in Muttenz als Bauer. Im Dorf wurde er Zim
mer-Nikki genannt, weil sein Urururgrossvater, 
Leonhard Leüppi, Leippi, Leüpi und Leüpin, 
als Trommelschläger und Pfeiffer verzeich
net, Zimmermann gewesen ist und seinen 
Nachkommen diesen Dorfnamen hinterlassen 
hat.
Über den Zimmernikki auch Zimmerniggi ist 
man im Dorf unterschiedlicher Meinung gewe
sen. Personen, für welche offenbar böse Gei
ster existierten redeten ihm nach, dass er 
über besondere Kräfte verfüge. Von solchen 
scheint er auch um Rat gefragt worden zu 
sein. Wenn im Stall etwas nicht in Ordnung 
schien, wurde - so wird erzählt - anstelle des 
Tierarztes zuererst der Zimmerniggi herbeige
rufen. Andere wiederum fürchteten, dass er 
das Vieh verhexen könne. So habe ich noch 
von meinem Vater erfahren, dass dem ZU- 
immmerniggi von seinem Schwiegersohn Da
niel Spänhauer verboten worden sei, seinen 
Stall zu betreten Oktober 2000.



<‘s Chrüterlisi>
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Luise hiess sie, war ledigerweise Bürgerin 
von Liestal und wurde durch Heirat 
Muttenzerin. Das hatte einen besonderen 
Grund, In Liestal hatte Luise einen 
Beistand. Ihr Bankguthaben war durch 
Verfügung der Vormundschaftsbehörde 
blockiert. Nach Gesetz macht Ehe mündig 
und damit auch verfügungsberechtigt. Also 
heiratete Luise den Muttenzer Emil Seiler. 
Ihr Ehemann war körperlich stark behindert 
und konnte nur sehr mühsam gehen. 
Trotzdem hat er während vieler Jahre als 
Störschneider seinen Lebensunterhalt 
bestritten.

Unmittelbar nach der kirchlichen Trauung 
soll die neuie Ehefrau ihren Mann vor der 
Kirche stehen gelassen haben und allein 
des Wegs gezogen sein wohin auch immer. 
In Muttenz jedenfalls hatte sie nie Wohnsitz.

Warum sie bald danach <Chrüterlisi> 
genannt wurde, ist nicht zu erfahren, doch 
wurde sie in der weiteren Umgebung 
allgemein so genannt. Mehrfach kam sie 
Mesmerit dem Stragesetz in Konflikt. 
Nachdem sie in der Gegend Bruderholz 
einen Mann angeschossen hatte, wurde sie 
zu einer längeren Freiheitstrafe verurteilt. 
Nachdem sie wahrschein zwei Drittel der 
Strafe abgesessen hatte, beantragte der 
Regierungsrat dem Landrat, das 
<Chrüterlisi> zu begnadigen, d. h. ihr den 
Rest der Strafe zu erlassen.

Der Muttenzer Gemeindepräsident 
Johann Brüderlin-Basler beantragte als 
Landrat, auf den Antrag der Regierung nicht 
einzutreten:s geh nicht darum die Frau in 
die Freiheit zu entlassen, denn sie werde 
dann doch auf unbestimmte Zteit verwahrt. 
Vielmehr handle es sich um eine finanzielle 
Angelegenheit, im Strafvollzug sei der 
Kantons zahkungspflichtig, während bei 
einer Verwahrung in einer Heil- und 
Pflegeanstalt die Armenkasse für die 
Kosten aufkommen müsse.

Der Landrat aber begnadigte das 
<Chrüterlisi>, doch kam es nicht in Freiheit. 
Viele Jahre war es in Liestal im 
<Hasenbühl>, der Psychiatrischen Anstalt, 
interniert und erst altershalber kam es in 
die <Pfrund>, das kantonale Altersheim, wo 
die Kosten nur noch etwas über einem 
Drittel betrugen... Oktober 2000



mit bild
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Schon immer war es üblich, die Tiere mit 
Namen zu rufen. So hat Frau Dettwiler ihr 
Pferd mit <Fanni Gutzgutz> angesprochen, 
und selbstversändlich kannten auch wir 
Dorfkinder diesen Namen.

von 
ihres

Ä
Vom Schänkelimä^s

Sie sind aus unseren Dorfstraasen 
verschwunden. Die Bauersfrauen, welchge 
mit ihgren Handwagen beladen mit Gemüse 
richtung Basel liefen, um den städtischen 
Haufrauen zu verkaufen, was auf ihren 
Hausgärten und auf der <Bündte> gezogen 
hatten.Vergessen sind auch die Dorfnamen 
wie Bäreniggi, Joseppensämi, 
Schärejoggeli oder Schänkelimä^s. &

Anna Maria Schmid (1861-1934) gehörte 
der <Zürilieni> Linie der Muttenzer Schmid 
an. Sie war mit Emanuel Dettwiler aus 
Langenbruck verheiratet, welcher von Beruf 
Schneider war und währedn Jahrzehnten 
das Amt des Sigristen an der Dorfkirche 
St.Arbogast versah. Anna Maria <besorgte 
nicht nur den Hasushalt, sonder war auch 
alGemüse-und Obsthändlerin tätig. Die 
Erzeugnisse aus Garten und Feld wurden 
zuerwst auf einem <Märtwägeli> und später 
auf einem kleinen Wagen mit 
Pferdegespann vertrieben.

Und als Dorfname der Anna Dettwiler war 
den Muttenzern <Schänklimäss> geläufig. 
Wahrscheinlich kam Anna einmal in ein 
Haus, in dem gerade <Schenkeli>, die 
Basler Fasnachtsspezialität gebacken 
wurden. Aauf die Bemerkung der Köchin, 
dieses Gebäck müsse in möglichst gleicher 
Grösse hergesellt werden, meinte die 
Anna:«Me sött halt es Mäss ha». So kam 
sie zur ihrem Dorfnamen <Schänkelimäss> 
oder auch nur <Mäss> und dieser Name 
blieb ihr is über den Tod hinaus.

Von ihr handelt auch die folgende 
Begebenheit oder Anektode, deren 
Wahrheit aber nicht verbürgt ist. Madie 
Seiler mit dem Dorfnamen <Mussemadle> 
(Muss ist die Vcerküprzung 
Hieronymus), die Schwester 
Schwagers Wuilhelm Seiler-Schmid,



Juli 1995
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musste in die <Pfrund>, das kantonale 
Alterssheim in Liestal gebracht werden. 
<Mäss> war deren Bwegkleiterin und sollte 
helfen, die Formalitäten zu erledigen. In 
Liestal hätten aber die zwei Frauen ein 
derartiges Durcheinander gemacht, dass 
der Spitalpfleger in Muttenz nachfragen 
musste, welche von den beiden Frauen nun 
eigentlich in die <Pfrund> aufgenommen 
werden soll...
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Mit bild
Wally - ein Original

Als Pflegekind genoss es die Fürsorge von 
Elisa Hunziker-Brüderlin, welche im Jaus 
Kirchplatz 9 wohnte. Sie betraute Wally mit 
der Aufgabe, Wäsche auzutragen und 
kleinere Botengänge zu besorgen. Das 
konnte es durchaus zufriedenstellend. 
Wenn sich aber etwas nicht im Sinn von 
Wally abwickelte, konnte sie mit 
Schimpfworten keineswegs wählerisch sein.

Ein Original im kleineren Sinn kann man 
Valerie Suter nennen. Sie wurde am 
4.Novem,ber 1871 in Muttenz geboren und 
im Alter von 11 Jahren Vollwaise.Sie durfte 
dann - wies es damals üblich war - die 
Jugendzeit bei Verwandten oder in ei9ner 
Pflegefamilie verbingen.Obwohl geistig 
etwas behindert, konnte Wally doch die 
Schule besuichen und wenigstens 
schreiben lernen. Für ihr künftiges Leben 
aber dürfte kaum etwas unternommen 
worden sein. So wurde Wally, von kleiner 
Statur und gehbehindert, zu einem oft 
missmutigen Dorforiginal.

Nachdem die Kostgeberin Frau Hunzier, 
welche von der Armenpflege ein Kostgeld 
von 2.50 Fr. pro Tag erhielt, am 12. August 
1935 gestorben war, konnte für Wally in 
Muttenz keine Bleibe mehr gefunden 
werden. Sie musste den restlichen 
Lebensabend im kantonalen Altersheim in 
Liestal verbringen, wo sie am 29. August 
1946 im Alter von 75 Jahren gestorben ist.

Durch diese Botengängen kam Wally zu 
einem grösseren Bekanntkreis. Diesen 
beglückte sie jeweils vor ihrem 
Geburtsdatum mit einem Brief. Darin bat 
sie, das Geburtstgsgeschenk bereit zu 
haltren, sie werde es dann abholen. Dem 
Briefträger waren diese Briefe natürlich 
nicht unbekannt und nahm es mit der 
Zustellung nicht gerade eilig. Einmal liefrte 
er den Brief erst ab, als Wally sich bereits 
eingefunden hatte, kam er mit diesem 
Versäumnis gar nicht gut an.



Dr Lieni - das Dorforiginal mit bild
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Es kannten ihn (fast) alle Einwohner, jung und 
alt. Als Heinrich Bernhard Jauslin am 20.Juli 
1953 im Alter von über 93 Jahren starb, wurde 
sein Ableben in keiner Zeitung gemeldet, 
auch nicht vom Regionalradio und schon gar 
nicht im Fernsehen. Aber noch heute ist er im 
Gedächtnis der älteren Muttenzer vorhanden: 
dr Lieni als Dorforiginal.

Warum er Lieni gerufen wurde, weiss man 
allerdings nicht mehr. Er gehörte zu den 
<Schnyder-Jauslin> und wurde deshalb auch 
<Schnyder-Lieni> genannt. Er ist bei seiner 
Grossmutter aufgewachsen, denn er erklärte, 
seine Grossmutter habe ihn «ufe zue zöge». 
Offensichtlich wurde er damals als nicht 
schulungsfähig erachtet. Er konnte nicht lesen 
und nur seinen Namen schreiben, aber diesen 
in Spiegelschrift, was ihm Kunstmaler Karl 
Jauslin beigebracht hatte.

Wärend vielen Jähen ging er von Haus zu 
Haus, um die Gratulationskarte zu zeigen, 
welcher zum Geburtstag bekommen habe, 
oder auch um den Bekannten ein Gutes 
Neujahr zu wünschen - bis in den Frühling 
hinein. Dann gäbe es meistens ein Gläschen 
Schnaps. Lieni wünschte den Leuten auch 
alles Mögliche, z.B. der Frau eines sehr 
bekannten Bürgers, welche wegen einer 
Veneentzündung das Bein hochgelagert hatte, 
«dass sie wieder recht läufig werde».

Lieni arbeitete als Tagläöhner in der 
Landwirtschaft. Er besorgte Arbeiten, welche 
nicht jedermanns Sache waren: 
Jauchegruben entleeren, Mist in der Hütte in 
die Reben tragen und dergleichen. Sein 
Etnlöhung mit 15 bis 20 Batzen pro Tag war 
schon damals mehr aals gering. Von Hygiene 
hat er sicher nicht viel gehalten: 
Stumpenresten auf der Strasse wurden 
aufgelesen, die Asche ein wenig abgekratzt 
und dann <geschiggt>. Die Stumpenresteen 
in den Aschenbechern des 
Gemeinderatszimmers wurden in einem 
Briefumschlag gesammlet und von Lieni 
regelmässig abgeholt. Er behauptete immer, 
diese seien die besten.
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So um den 90. Geburtstag wurde er von 
Pfarrer Löw besucht. Da erklärte Lieni, dasser 
150 Jahre alt wqerden wolle. Pfarrer Löw 
meinte dazu, dass dies wohl von einem 
anderenbestimmt werde. Doch Lieni erwiderre 
selbstbewusst, dass er dann auch noch etwas 
zu sagen habe...

Pfarrer Löw gab Lieni jeweils ein Franken. 
Von einen anderen Pfarrer bekam er nur 50 
Rappen. Nachher sagte Lieni zu seiner 
Betreuerin: «Du Luise, der ander isch dr 
rycher, dä git mir ä Franke.»

Hin und wieder hatte Lieni im Wirtshaus 
Trinkschulden; hoch konnten sie nicht 
gewesen sein. Vor der Bezahlung wechselte 
er grössere Geldstücke in Kleingeld um, damit 
man nötiges Herausgeld nicht zur 
Begleichung seiner Schuld behalten konnte. 
Ein besonderer Anlass war für ihn, mit dem 
«Alte Verein», wi er sagte, an der kantonalen 
Zusammenkunft teilzunehmen.

Das Dorforiginal Lieni soll vom Muttenzer 
Historienmaler Karl Jauslin auf dem 
Grossgemälde <Junker Sevogel reitet mit 
seinem Gefolge von der Burg Wartenberg 
herab> verewigt worden sein. Das Bild 
befindet sich heute im <Karl-Jauslin-Saal> 
(Konferenzsaal) im Gemeindehaus.

Während Jahrzehnten fand Lieni ein Heim in 
der Familie von Gemeinderat Jakob 
Brüderlin-StraubJjafär Dieser war 
Grubenmeister im Steinbruch Sulz und einige 
Zeit auch Besitzer des Hofes Oberssulz. Lieni 
hat zeitlebens nur vom «Meister Brüderli» 
gesprochen und als dieser am 25. August 
1924 starb, soll Lineni gesagt haben: «Es sei 
noch nie vorgekommen, dass der Meister 
Brüderlin gestorben ist. Bis zu seiem Tod 
wohwnte Lieni im Brüderlin-Haus Oberdorf 2, 
wo er von Luise, der ledigen Tochter des 
Gemeindepräsidenten uneigennützig betreut 
wurde.



Landwirtschaft 7

Im Zusammenhang mit der Landwirtschaft 
fand in Muttenz auch ein Heuhändler (B. Bus
singer) sein Einkommen. Er kaufte das Heu 
ab und zu ab der Matte, lagerte es aber auf 
der eigenen Bühne. Der Futterbedarf bis zum 
nächsten Frühjahr konnte erst nach dem 
zweiten Grasschnitt, dem Emdet abgeschätzt 
werden. Das überschüssige Heu wurde dann 
im Verlaufe des Winters aufgekauft und die 
Preise waren dann auch etwas besser. Ver
kauf wurde das Heu in die Stadt Basel an 
Furhaltereien, Drotschgeanstalten und Fir
men, welche einen eigenen Fuhrpark hielten, 
geliefert.

Zur Landwirtschaft ist auch der Rebbau zu 
rechnen. Die mit Reben bestockte Fläche 
Südhang des Wartenbergs war im vorigen 
Jahrhundert noch wesentlich grösser als 
heute. Der Weinbau verschaffte auch einigen 
Handwerkern Verdienst, den Küfern, welche 
die Weinfässer aus Eichenholz herstellten und 
pflegten. Niklaus Meyer kam damit zu seinem 
Dorfnamen Küferniggi.

Um 1920 existierten in Muttenz etwa acht 
Gärtnereien, deren Haupttätigkeit (mit einer 
Ausnahme) der Gemüseanbau war. Zwei 
Gärtnereien nördlich der Bahnlinie (Spinnler 
und Bürckel) mussten dem Bau des Rangier
bahnhofs weichen und verlagerten ihre Be
triebe an die St-Jakob-Strasse. Die Erzeug
nisse der Gemüsegärtner wurden hauptsäch
lich in der Stadt Basel vermarktet.

Um 1910 ging die Zeit der sog. Steinbauern 
zu Ende und führte in der Folge zu Umstel
lungen in den landwirtschaftlichen Betrieben. 
Damit verbunden war die Gründung der 
Milchgenossenschaft im Jahr 1910. Wie der 
Jubiläumsschrift zum 50-jährigen Bestehen zu 
entnehmen ist, besassen damals die 71 Mit
glieder 229 Kühe. Die meisten hatten 2-6, 
nur zwei hatten 14 bzw. 17 Milchproduzenten. 
1960 zählte man noch 31 Mitglieder, von wel
che 3 nicht mehr Milchlieferanten waren. 
Heute sind es noch 8 Mitglieder und die Milch 
wird nicht mehr im damals neugebauten 
«Milchhüsli» an der Hauptstrasse gesammelt, 
sondern vom Milchverband Nordwest. Bis 
nach 1920 gab es noch etwa 20 Geissenbau- 
ern mit wohl noch 70 Geissen. Bei den Gei- 
ssenbauern waren mindestens ein Drittel 
Bahnarbeiter und deren Ziegen wurden 
scherzweise Bahnwwärterkühe genannt.
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Der Schärmauser

Der Feld- und der Rebbannwart

i

Der Bannwart hat seine Tätigkeit jeweils zu 
Beginn der Kirschenernte aufgenommen: er 
hatte Diebstahl zu verhindern und natürlich 
besonders die Buben im Auge,

1941
1942
1943
1944
1945

398.35 Fr.
1479.10 Fr.

1301.65
40.25

136.80

vieler 
die

1139 Mäuse
4226 Mäuse
3719 Mäuse

115 Mäuse
390 Mäuse

1939, 
einen

zusätzlich ein Rebhut in der Nacht 
organisiert. Traubendiebstahl hat auch 
seit jeher als das schwerwiegendere 
Delikt gegolten als der Feldfrevel. 
Allerdings soll es unter den freiwilligen 
Rebhütern auch sog. Selbstbediener 
gegeben haben. Jedenfalls sind bei 
einem solchen Hüter, der erbrechen 
musste, ausschliesslich Traubenhäute 
und Kerne ans Tageslicht gekommen.

April 1992

Mit der Traubenreife ist dann ein 
besonderer Rebbannwart bestimmt worden. 
Wenn eine besonders gute Traubenernte 
erwartet wurde, haben die Rebbesitzer

Die Kosten des Schärmausfangs wurden 
von den Grundeigentümern getragen. Dazu 
kam noch die Entlohnung des Bannwarts, in 
der Gemeinderechnung die Rubrik 
<Bannwart- und Schärmauserlohn> 
zusammengefasst.

Im Jahr 1946 wurde dem Schärmauser für 
den Besuch eines Kurses 25 Fr. bezahlt. Er 
erhielt nun einen Taglohn von 16.75 Fr., 
gab aber bereits Ende des Jahres seine 
Arbeit Wie viele Mäuse er gefangen hat, 
lässt sich nicht mehr feststellen. Ab 1947 
wurde der Posten des Schärmausers nicht 
mehr besetzt.

Ab1941 übernahm Hans Übersax diesen 
Posten. Sein Lohn betrug ebenfalls 35 Cts. 
Die Kontrolle hatte der Paul Lüthin, der 
Abwart im Schulhaus Breite. Er war dafür 
besorgt. Dass allen Tieren der Schwanz 
abgeschnitten wurde, um doppelte Bezüge 
zu verhindern. Sein Lohn betrug 2,5 Cts.
Die <Jagderfolge> waren von Jahr zu Jahr 
unterschiedlich, wie sich aus dem Lohn des 
Schärmausers errechnen lässt:

Während vieler Jahre, bis 
beschäftigte die Gemeinde 
Schärmauser aus Mägden: er hatte auf den 
landwirtschaftlichen Feldern die Mäuse zu 
fangen, die zeitweise eine richtige Plage 
waren und nicht geringen Schaden 
anrichteten. Entlöhnt wurde der 
Schärmauser nach Stückzahl. Für jede 
abgelieferte Maus erhielt er 35 Cts.



Industrie , Handel und Gewerbe 
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Fassfabrik Th. Hass AG. An der Hardstras- 
se wurden seit 1897 Fässer aus Buchenholz 
in verschiedener Grösse für die Industrie her
gestellt. Zuzm Teil sind die Fässer von der 
Spenglerei Häusermann an der Hauptstrasse 
mit Weissblech ausgekleidet worden. Bald 
nach dem Zuweiten Weltkrieg kamen Fässer 
aus Kunststoff in den Handel und die Fabrika
tion von Holfässern musste aufgegeben wer- 
werden. Heute werden Kisten und Kartonagen 
hergestellt.

August Senglet AG. Brand von Spirituosen 
aller Art wie Kirsch, Pflümli usw, und als Spe
zialität ein Eiercognac mit einem Han als Mar
kenzeichen auf der Flasch.

Chem.-technische Werke. Diese Firma, einst 
Dachpappenfabrik genannt, hat ihren Namen 
im Laufe der Jahre mehrmals gewechselt. Die 
Fabrikation von Dachpappe ist schon vor län
gerer Zeit aufgegeben worden.

Jumut AG. Fabrikation und Handel von Spei
sefett, Oel, Seife und dergleichen. Arbeiter, 
Büropersonal und Handelsreisende.

Die ersten Firmen siedelten in der Nähe des 
Bahnhof. Am alten Grenzacherweg verarbei
teten Ibis 2 Arbeiter Holzwolle für irgendwel
che Zwecke.

Rud. Gysin & Co. Fabrikation von Spezial
lacken. Beschäftigt waren 1 Chemiker und ei
ne Anzahl Arbeiter.

Handel mit Industrie-Oel. Besitzer F. Lange 
und 1 Arbeiter.

Wohl der älteste Gewerbebetrieb von Muttenz 
sind die Steinbrüche am Wartenberg. Sie sind 
villeicht schon vor mehr als 300 Jahren aus
gebeutet worden. Die Kiesausbeute in den 
Fluren Margelacker und Feldreben begann 
wohl erst im 20. Jahrhundert, als nach dem 
Ersten Weltkrieg eine grosse Bautätigfkeit 
einsetzte. Über die Steinbrüche will ich be
sonders berichten. Hier erfolgt eine summari
sche Aufzählung der zum grössten Teil ver
schwundenen Gewerbe- und Industriebetrie
be.

Schweizerische Metallurigische Gesell
schaft. Für die Erstellung Fabrikationshallen 
und Bürobauten an der Hardstrasse musste 
ein Areal von annähernd 1 Hektar Wald gero-
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«Tinteli» wurde die ebenfalls in Schweizer
halle ansässige Tintenfabrick Finckh genannt, 
welche auch heute noch Siebdruckfarben her
stellt.

Säurefabrik Schweizerhalle. Das erste gro
sse Industrieunternehmen entstand während 
des Ersten Weltkriegs je etwa zur Häfte in den 
Gemeindebännen Muttenz und Pratteln, wo 
es auch seinen Sitz hat.

Zieglerei Wagner. Nicht unerwähnt lassen 
möchte ich Johann Wagner-Jauslin, den letz
ten Ziegler von Muttenz. Es dürften 50 Jahre 
her sein, dass die Ziegelhütte und das Wohn
haus an der Breitestrasse von der Gemeinde 
gekauft worden sind. Das Arela der abgebro
chenen Ziegelhütt ist vor etwa zehn Jahren 
dem Friedhof zugeteilt und das Wohnhaus im 
Jahr 1997 abgebrochen worden. Das Roh
material für die Herstellung von Zieglesteinen 
ist in der Lehmgfrube auf Rütihard gewonnen 
worden. In der dadurch entstandenen Absen
kung nebender Strasse ist heute der Dressur
platz für den Hundesport.

«Zitronenfabrik» wurde der Betrieb an der 
Breitestrasse genannt, in welchem bis um 
1930 Citronat und Orangeat hergestellt wurde. 
Die geschälten Zitronen und Orangen wurden 
verkauft. Für ein paar Batzen bekam man ei
nen kleinen Korb gefüllt. Damals geheörte 
diese Südfrucht noch nicht zum Alltag.

Seilerei Suter. Im Gebiet Schweizerhalle gab 
es äusser dem landwirtschaftlichen Gut Rot
haus neben einer kleinen Gärtnerei seit über 
auch die Seiler von Karl Suter. Bis zirka 1950 
stellte er Seile und Stricke für die Landwirt
schaft und den Handel her, auf die sommerli
che Erntezeit hin die farbigen Garbenbänder 
mit dem gelochten Holzbättli am Ende. Suter 
handelte ausserdem noch mit Kohlen.

Vereinigte Farben- und Lackfabriken. Diese 
Fabriken an der Bahnhofstrasse haben vor ei
nigen Jahren mit der Firma Flamuco-Merz, 
Farben und Lacke fusioniert un den Sitz 
nach Prateln verlegt. Heute stehen an deren 
Stellen Wohnblöcke.

det werden. Hergestellt wurden in der Giesse
rei Bundmetalle und Grauguss, ferner Moto
renkolben und Zylinder. Es sollen bis 120 Ar
beiter beschäftigt und auch Lehrlingen ausge
bildet worden sein. Die Firma ist schon sein 
einiger Zeit erloschen. Die Bauten sind abge
brochen und Lagerräume erstrellt worden.
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Wwirtschaften und Restaurants. Irrtum Vor
behalten, hat es in Muttenz einstmals 24 
«Patente» gegeben. Einige sind aus dem al
ten Dorf «ausgelager»t worden, so der der 
«Mühlehof» oberhalb der Gempengasse am 
Dorfbach an die St.-Jakob-Strasse, das Re
staurant Bischoff von der Hauptstrasse an die 
Bahnstation («Büffet»), das «Central» von der 
Hauptstrasse als «Stadion» in die Nähe des 
Freidorfs, der «Rosengarten» aus der Bahn- 
Bahnhofstrasse zur Radrennbahn. Im Dorf
kern sind verblieben sind die Wirtshäuser 
bzw. Restaurants Schlüssel, Rebstock, War
tenberg, Eintracht, Bierhalle, Jägerstübli, Bä
ren (heute Mittenza), Salmen, Waage, Rössli.

Bäckereien. Holzofenbrot, heute ein Sonder
angebot, war früher Standart. Verwendet wur
de zur direkten Erhitzung der Backfläche vor- 
nehmich Föhrenholz. Dieses musste schon 
damals von auswärts bezogen werden. So 
sah man vor den Bäckereien immer wieder 
Föhrenspälten gelagert, die dann vom Meister 
selbstg zu Scheiten aufgerspalten wurden. 
Das Brot wurde in 2- und 4 Pfund-Laiben ver
kauft. Das in einer Form gebackene Vitalin- 
Brot dürfte das erste Spezialbrot gewesen 
sein. Einst dürfte im aufsdtrebenden Muttenz 
noch in 7 Bäckereien Brot gebacken worden 
sein. Heute sind es noch 2 an der Hauptstras
se.

Zum sog. traditionellen Gewerbe können die 
Bäcker, Metzger, Wirte, Spezierer, Maler 
usw. gezählt werden. Um 1950 gab es in 
Muttenz, im Dorfker, aber auch in nördlichen 
Teil noch einige Lädeli, die man heute als 
Tante-Emma-Laden charakterisieren würde. 
Allehaben den Geist aufgegeben. Sie sind 
drcuh die Grossverteiler Konsum (heute Co
op) und Migros abgelöst worden.
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Zieglerei Wagner. Nicht uner
wähnt lassen möchte ich Johann 
Wagner-Jauslin, den letzten Zieg
ler von Muttenz. Es dürften 50 
Jahre her sein, dass die Ziegel
hütte und das Wohnhaus an der 
Breitestrasse von der Gemeinde 
gekauft worden sind. Das Arela 
der abgebrochenen Ziegelhütt ist 
vor etwa zehn Jahren dem Fried
hof zugeteilt und das Wohnhaus 
im Jahr 1997 abgebrochen wor
den. Das Rohmaterial für die Her
stellung von Zieglesteinen ist in 
der Lehmgfrube auf Rütihard ge
wonnen worden. In der dadurch 
entstandenen Absenkung Heben
der Strasse ist heute der Dressur
platz für den Hundesport.

Zitronenfabrik wurde der Betrieb 
an der Breitestrasse genannt, in 
welchem bis um 1930 Citronat und

Vereinigte Farben- und Lackfa
briken. Diese Fabriken an der 
Bahnhofstrasse haben vor einigen 
Jahren mit der Firma Flamuco- 
Merz, Farben und Lacke fusioniert 
un den Sitz nach Prateln verlegt. 
Heute stehen an deren Stellen 
Wohnblöcke.

Fässer von der Spenglerei Häu
sermann an der Hauptstrasse mit 
Weissblech ausgekleidet worden. 
Bald nach dem Zweiten Weltkrieg 
kamen Fässer aus Kunststoff in 
den Handel und die Fabrikation 
von Holfässern musste aufgege
ben werden. Heute werden Kisten 
und Kartonagen hergestellt.

Schweizerische Metallurigische 
Gesellschaft. Für die Erstellung 
Fabrikationshallen und Bürobau
ten an der Hardstrasse musste ein 
Areal von annähernd 1 Hektar 
Wald gerodet werden. Hergestellt 
wurden in der Giesserei Bundme
talle und Grauguss, ferner Moto
renkolben und Zylinder. Es sollen 
bis 120 Arbeiter beschäftigt und 
auch Lehrlingen ausgebildet wor
den sein. Die Firma ist schon sein 
einiger Zeit erloschen. Die Bauten 
sind abgebrochen und Lagerräu
me erstrellt worden.
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Seilerei Suter. Im Gebiet Schwei
zerhalle gab es äusser dem land
wirtschaftlichen Gut Rothaus ne
ben einer kleinen Gärtnerei seit 
über auch die Seiler von Karl Su
ter. Bis zirka 1950 stellte er Seile 
und Stricke für die Landwirtschaft 
und den Handel her, auf die som
merliche Erntezeit hin die farbigen 
Garbenbänder mit dem gelochten 
Holzbättli am Ende. Suter handelte 
ausserdem noch mit Kohlen.

«Tinteli» wurde die ebenfalls in 
Schweizerhalle ansässige Tinten- 
fabrick Finckh genannt, welche 
auch heute noch Siebdruckfarben 
herstellt.

Orangeat hergestellt wurde. Die 
geschälten Zitronen und Orangen 
wurden verkauft. Für ein paar Bat
zen bekam man einen kleinen 
Korb gefüllt. Damals geheörte die
se Südfrucht noch nicht zum All
tag.

Säurefabrik Schweizerhalle. Das 
erste grosse Industrieunterneh
men entstand während des Ersten 
Weltkriegs je etwa zur Häfte in den 
Gemeindebännen Muttenz und 
Pratteln, wo es auch seinen Sitz 
hat.

Zum sog. traditionellen Gewerbe 
können die Bäcker,
Wirte, Spezierer, Maler usw. ge
zählt werden. Um 1950 gab es in 
Muttenz, im Dorfker, aber auch in 
nördlichen Teil noch einige Lädeli, 
die man heute als Tante-Emma- 
Laden charakterisieren würde. Al- 
lehaben den Geist aufgegeben. 
Sie sind drcuh die Grossverteiler 
Konsum (heute Coop) und Migros 
abgelöst worden.

Bäckereien. Holzofenbrot, heute 
ein Sonderangebot, war früher 
Standart. Verwendet wurde zur di
rekten Erhitzung der Backfläche 
vornehmich Föhrenholz. Dieses 
musste schon damals von aus
wärts bezogen werden. So sah 
man vor den Bäckereien immer
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wieder Föhrenspälten gelagert, die 
dann vom Meister selbstg zu 
Scheiten aufgerspalten wurden. 
Das Brot wurde in 2- und 4 Pfund- 
Laiben verkauft. Das in einer Form 
gebackene Vitalin-Brot dürfte das 
erste Spezialbrot gewesen sein. 
Einst dürfte im aufsdtrebenden 
Muttenz noch in 7 Bäckereien Brot 
gebacken worden sein. Heute sind 
es noch 2 an der Hauptstras-se.

Wirtschaften und Restaurants. 
Irrtum vor-behalten, hat es in 
Muttenz einstmals 24 «Patente» 
gegeben. Einige sind aus dem al
ten Dorf «ausgelager»t worden, so 
der der «Mühlehof» oberhalb der 
Gempengasse am Dorfbach an 
die St.-Jakob-Strasse, das Re
staurant Bischoff von der Haupt
strasse an die Bahnstation («Büf
fet»), das «Central» von der 
Hauptstrasse als «Stadion» in die 
Nähe des Freidorfs, der «Rosen
garten» aus der BahnBahn- 
hofstrasse zur Radrennbahn. Im 
Dorfkern sind verblieben sind die 
Wirtshäuser bzw. Restaurants 
Schlüssel, Rebstock, Wartenberg, 
Eintracht, Bierhalle, Jägerstübli, 
Bären (heute Mittenza), Salmen, 
Waage, Rössli.



Die Grippe-Epidemie 1918

Dieser Tambour hiess Niklaus Meyer. Er wur
de am 30.Dezember 1887 als Muttenzer Bür
ger geboren und ist hier aufgewachsen. Er 
war mit Emilie Trautwein verheiratet und er
krankte im Militärdienst und starb am 25. No
vember 1918 an der Grippe. Er war ein Schul
kamerad des Vaters der Anfragerin und später 
auch ein Dienstkamerad im 1/52. Interessant 
ist, dass der Vater dieses beliebten «Trom
melschlägers», ebenfalls mit Vornamen Ni
klaus, in einem Muttenzer Kirchenbuch bereits 
als «Tambour-Niggi» verzeichnet ist.

Januar 1999

Im letzten Jahr des Ersten Weltkriegs forderte 
eine Grippe-Epidemie auch in der Schweiz 
tausende Tote. Die Folgen diese anstecken
den Krankheit waren auch unserem Kanton 
aussergewöhnlich. Bereits im August 1918, 
so ist in der Kantonsgeschichte von 1932 zu 
lesen, musste in 26 Gemeinden der Schulbe
trieb für zwei Wochen eingestellt werden. Im 
folgenden Oktober wurden in allen Gemein
den Grippekranke registriert und im ganzen 
Kanton die Schulen geschlossen.Besonders 
stark aufgetreten ist die Krankheit in Pratteln, 
Liestal und Sissach. Dort wurde drei Monate 
lang keine Schule gehalten.

Besonders zugeschlagen muss die Grippe bei 
den Soldaten haben. Vor vielen Jahren er
zählte mir ein Bekaannter, der in einer Kom
pagnie Sanitäter war., dass mehr als die 
Hälfte grippekrank gewesen sei. In der Ba
sellandschaftlichen Zeitung schrieb damals J. 
Schaub, ein Wachtmeister der I/52, dass in 
seiner Kompagnie «der Würgengel Tod den 
braven Tambour als erstes Opfer gefordert» 
habe. Bethli Schweizer eine Muttenzerin, wel
che diesen Nachruf unter alten Zeitungsaus
schnitten gefunden hat, fragte mich, wer die
ser Tambour Niggi gewesen sein könnte. 
Dank nachbarschaftlicher Beziehungen 
konnte ich ihr die folgende Auskunft geben.

Obwohl in Muttenz fast jede zweite Familie 
Grippekranke zu pflegen hatte,kam unsere 
Gemeinde noch gimpflich davon. Doch sind 
von Mite Oktober bis Mitte Dezember 12 Per
sonen gestorben, 2 Frauen und 10 Männer, 
alle noch in jungen Jahren. Unter den Totan 
befaand sich auch der damals erste vollamtli
che Gemeindeverwalter Eduard Brugger.
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Zum Abschluss dieses Kapitels erinnere ich 
mich an eine längst der Vergangenheit ange
hörige Sache, Ich habe noch die Zeit der Pe
trollampen erlebt. Die Geispelgässler waren 
bei den letzten Muttenzern, welche erst um 
1916 mit der Elektrizität beglückt worden sind. 
Vorher dienten zur Beleuchtung ausschliess
lich Petrollampen. Eine besondere hatte mit
ten auf dem Stubentisch ihren Platz. In der 
Küche hing eine Petrollampe mit blank gerei
nigtem Messingspiegel an der Wand. Um bei 
Dunkelheit in Haus, Scheune und Geissenstall 
die notwendigen Arbeiten verrichten zu kön
nen, benutzte man eine besondere Laterne. 
Das Petrol wurde in der Petrolkanne aus star
kem Eisenblech mit etwa 3 bis 4 Liter Fas
sungsvermögen in Vortrat gehalten. Die ge
schraubten Messingverschlüsse waren mit ei
ner kurzen Kette befestigt. Den Nachschub 
besorgte etwa alle 2 bis 3 Wochen der Petro
leummann. Sein Tankwagen mit Rossge
spann hatte die nötigen Messeinrichtungen 
und im Dorf seine festen fahrplanmässigen 
Verkaufsstellen. Dort fanden sich die Leute 
mit ihren Petrolkannen ein. Petrol konnte aber 
sogar in Spezereihandlungen gekauft werden.

Januar 1998
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Kaffiwasser vom Geispelbrunnen

Ob dies schon vor 700 Jahren der Fall war, ist 
nicht verbürgt. Dass es damals dort schon 
eine Quelle gab, kann man aber in einer 
Urkunde vom 1. April 1310 lesen, dass der 
Pfarrer von St. Martin in Basel der Elsina 
genannt Böltzelin seine Güter in Muttenz 
geschenkt hat. Unter diesen Güter befand 
sich auch eine Jucharte «zem 
Geisbohelbrunen». März 1993

Oben an der Geispelgasse, wo linkerhand der 
Grutweg zum ehemaligen Schützenplatz 
abzweigt, steht ein <berühmter> Brunnen. 
Noch in den 1990er Jahren haben 
Geispelgässler von diesem Geispelbrunnen 
das Wasser für den Sonntagskaffee geholt — 
weil dieses Wasser von besonderer Qualität 
und somit der Sonntasgskaffe besonders gut 
geschmeckt habe...



Einleitende Bemerkungen zu meinen "Memoiren”.

"Guten alten Zeit"

Muttenz, an der "Liechtmäss", den 2. Februar 2000.

Verfasser: Karl Pfirter-Haller, geb. am 12. September 1910, 
in der Geispelgasse und dort aufgewachsen, von Muttenz, 
aus Alt-Muttenz mit dem Dorfnamen dey Stäffä-Niggi zugehörend. 
Schon vor Jahren ist mir bei Gesprächen dargelegt worden, 
ich sollte meine Erinnerungen schriftlich festhalten. Dazu 
habe ich mich lange nicht entschliessen können. Erst wenige 
Monate vor meinem 90. habe ich versucht, dies doch noch nach- 
zuholen.Vielleicht zeigt einmal eines meiner Urgrosskinder 
Interesse daran, wie der Urgrossvater in der 
gelebt hat. Bei der Niederschrift ist mir so recht bewusst ge
worden, dass das Alter seinen Tribut fordert. Mit dem Blind
schreiben bin ich aus der Uebung geraten.Oft höbe ich auch 
nicht mehr die richtigen Worte gefunden. Ich habe alles fest
gehalten wie es mir gerade durch den Kopf gegangen ist, ohne 
Manuskript. Auf diese Weise konnte auch stilistisch kein 
"Meisterwerk” entstehen. Es soll deshalb in dieser Form auch 
nicht einer breitem Oeffentlichkeit zugänglich gemacht werden.



Von Geburt bis Schulanfang.

Schulzeit.

Am 12. September 1910 habe ich im Haus Geispelgasse 8 das Licht 
der Welt erblickt. In der Aussenansicht ist das Haus bis heute 
fast unverändert geblieben. Damals Wohnhaus und Oekonomiegeb^ude, 
Scheune und Stall, bequem Platz für 4-5 Geissen. Der Vater war 
Bahnarbeiter und gleich n^ch dem Erwerb der Liegenschaft sind 
Geissen zugetan worden. Damals waren noch viele Bahnarbeiter 
Kleintierhalter und die Geissen sind auch Bahnwärterkühe genannt 
worden. Bei meiner Geburt muss es geregnet haben. Meine beiden 
ältern Brüder mussten nach der Schule trotz Regen mit den Geissen 
zweid, was sonst nie der Fall gewesen ist. Dies nur damit sie 
von zu Hause weg waren. Später ist mir an jedem Geburtstag vor
gehalten worden, sie haben bei Regen zweid gehen müssen. Meine 
ganze Jugendzeit erlebte ich an der Geispelgasse. Bis zum 5-4 
Altersjahr haben auch die Buben meistens noch RÖckli getragen. So 
war ich wohl ebenfalls bekleidet. Als erste Erinnerung ist mir 
die Mobilmachung zum Weltkrieg 1914 - 1918 geblieben. Als um die 
Mittagzeit die Glocken am 1. August Sturm läuteten befand ich mich 
mit einem Bruder in der Nähe des Reservoir auf Geispel.

Nach Ostern 1917 bin ich in die 1. Klasse gekommen. Das Schulzimmer 
befand sich im alten Schulhaus, heute Gemeindehaus im 1. Stock. 
Zur ebenen Erde befanden sich der Gemeindesaal, Gemeindekanzlei 
und der Pollis wo die Polizei vorübergehend ihre "Gaste" ein
quartierte. Im 1. und 2. Schuljahr war Erl. Karoline Schorr meine 
Lehrerin. Im Kriegsjahr 1918 muss es mit der BrotVersorgung be
sonders schlimm gewesen sein. An Stelle des Examenwegglis haben 
wir eine Orange bekommen. Ab 5. Schuljahr wechselte ich in das 
Breiteschulhaus. Mein Lehrer war Eduard Leupin, allgemein von 
den Schülern "Robinson" genannt. Im 4. Schuljahr erzählte er 
immer die Geschichte vom "Robinson". In der 5. Klasse war Julius 
Wirz mein Lehrer. Nach bestandener Aufnahmeprüfung folgten 3 Jahre 
Sekundarschule. Leherer Waren Ernst Dettwiler, Dr. Albert Fischli 
und Traugott Meyer, bekannt unter dem Dichternamen "Bottebrächts- 
miggel", mir als Schläger in bester Erinnerung geblieben. Ende 
Schulferien im August 1924 erkrankte ich an Mittelohrentzündung. 
Mit 2 Operationen musste die Totalräumung des lin%$n Ohr vorge
nommen werden, das den völligen Verlust des Gehörs zur Folge hatte. 
Die Ueberführung mit dem Spitalauto ins Bürgerspital in üasel ist 
meine erste Autofahrt gewesen. Nach einem längern Spitalaufenthalt



Weitere Erinnerungen aus der Schulzeit.

Beschäftigung in der Jugendzeit.
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habe ich erst nach den Herbstferien die Schule wieder besuchen 
können. Nach Ostern 1925 hat sich im Thiersteinerschulhaus in 
Basel ein weiteres Schuljahr angeschlossen. 1926 folgte ein Welsch
land auf enthalt in Orbe mit dem Besuch des dortigen College.

Vorerst etwas Familienchronik. Mein Grossvater Niklaus Pfirter- 
Mesmer, mit dem Dorfnamen "Stäffäniggk, war noch "Steibur". Mein 
Vater hat noch bevor er 1894 in den dienst der damaligen Zent
ralbahn eingetreten ist gelegentlich noch Fuhren nach Basel 
gemacht, wenn sein Vater anderweitig beansprucht war. Der Gross
vater war Gemeinderat und Führer des 1891 angeschafften Leichen-

Während den Kriegsjähren 1914 - 1918 nuss es schlimm gewesen sein. 
Die Rationierung war Umständlich und selbst die Kartoffeln waren 
rationiert. Ein Grossteil der Familien hatte noch ihren Kartoffel
acker. Bei kleiner Ernte konnte man den Minderertrag geltend 
machen um allenfalls bei der Rationierung berücksichtigt zu werden. 
2Männer waren beauftragt das Feld zu besichtigen, die Grösse der 
Anbaufläche zu ermitteln. Dann sind eine entsprechende Zahl 
Stauden ausgegraben worden, die Futterkartoffeln nach luass aus- 
geschiden , die Speisekartoffeln gewogen und auf diese Weise der 
ungefähre Ertrag des Ackers errechnet. Als Selbstversorger waren 
wie von diesen Massnahmen nie betroffen. Die Kriegshandlungen m im 
nahen Elsass (Hartmannsweilerkopf) waren uns stets gegenwärtig und 
oft war tagelang , t®ch nachts, der Kanonendonner zu vernehmen. 
Bei starken Detonationen zitterten oft die Fensterscheiben. 
Nachts konnte das Aufblitzen der Granaten beobachtet werden. 
"Erst viel später habe ich von der nachstehenden Begebenheit 
Kenntnis erhalten. Bei einer Familie an der Geispelgasse wohnte 
damals ein kleines naives Fraueli, Als wieder einmal starker Ge
schützdonner zu vernehmen war, hat es den Hauseigentümer geben, er 
möge jenen doch einmal schreiben, damit die Schiesserei ein Ende 
nehme.
Am frühen Morgen, vor 7 Uhr bin ich am St. Niklaustag 1917 jäh 
geweckt worden. Ein französisches Flugzeug das die Orientierung 
verloren hatte, hatte auf dem Friedhof und in einem benachbarten Baum 
garten an der Schulstrasse 2 Bomben abgeworfen. An der Breiteturn
halle sind die Scheiben in Brücke gegangen. Dasselbe war auch bei 
einer Anzahl Liegenschaften an der Ostseite der Hauptstrasse der 
Fall.(siehe Erinnerungstafel auf dem Friedhof).
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wagens. Als er im Jahre 1905 star^, hat ihn noch sein eigenes 
Pferd auf den Friedhof gezogen. Schon in meiner frühen Jugendzeit 
musste ich bald leichtere Arbeiten verrichten. Zur Futtergewinnung 
für die Geissen bewirtschafteten das nötige Mattland, ua*. stets 
4-5 Bürgerstückli im Zinggibrunn,dann Ackerland für den Anbau 
von Kartoffeln und etwas Brotgetreide und 2 Rebacker im Hundtrog 
und in den Hallen. Die Reben sind damals noch auschliesslich mit 
Roggenstroh (Schaub genannt) angebunden worden. So um die Fasnacht
zeit musste das alte Stroh vom Vorjahr aufgelöst werden. Sobald die 
•Reben geschnitten waren, folgtenals nächste Arbeit das Rebholzauf- 
itod^oderarbeiten. Anfang Sommerzeit dann die Heuernte. Gewäht 
wurde noch mit der Sense. Alle Zinggibrunnstückli wurden an einem 
Abend gemäht und es waren jeweils 3-4 Helfer zugegen. Meine Ar
beit war das Gras breit machen (warben). Am folgenden Tag musste 
geschörlet und geschöchelt werden. Am 3. Tag ist dann das Heu nach 
Hause verbracht worden. Die lange Heimfahr auf dem Heuwagen war 
dann schon fast ein besonderes Ereignis. Der Getreideacker musste 
mit dem Distelstupfer nach Disteln abgesucht werden. Die Getreide
ernte war noch anstrengend bis die Garben gebunden waren. Die 
Emdernte wickelte sich in ähnlicher Weise wie die Heuernte ab.
Die Schulferien waren noch aufteteilt in 2 Wochen Heu- und 2 Wochen 
Ernteferien. Ende August oder Anfang September hat sich eigentlich 
eine schöne Zeit eingestellt. Nsch der bchulzeit hat es geheissen 
mit den Geissen zweid gehen. Im Heidenkraut bewirtschafteten wir 
ein Bürgerstückli, für das Weiden lassen von 4-5 Geissen viel zu 
klein. So benützte ich stets das ganze Gebiet vom westlichen Wald
rand bis zum Arlesheimerwegli. Auf der gegenüberliegenden Wegseite 
waren Bürgerstückli mit Kraut, Durlips und Kartoffeln be
pflanzt. Immer musste man$ darauf bedacht sein, dass die Geissen 
ihren Weg nicht in den Krautplätz nennen. Ein Feuer durfte nicht 
fehlen. Aepfel zum Braten hatte es im Heidenkraut nicht und man 
hat sich in einem Kartoffeläckern schadlos gehalten und Kar
toffeln "gestohlen". Ein besonderer Höhepunkt war dann aber die 
Zubereitung von "Runtafeli", quasi als Hüterlohn konnte man von 
zu Hause Milch und Zucker mitnehmen. Bis alles zubereitet waijwar 
viel Zeit erforderlich, es musste vorerst ein Loch gegraben werden 
auf dessen •‘•'■and die Pfanne platziert werden könne. Dann konnte 
es endlich losgehehn. Es erforderte längere Zeit bis die Milch 
kochte, es musste wieder Holz nachgelegt werden, oder man 
stocherte im Feuer, dann flog Asche auf und diese senkte sich z.T.



Lehrzeit auf der Gemeindeverwaltung.
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wieder in die Milchpfanne. So peinlich sauber konnte es nicht 
zugehen. Aber am Schluss sind die Runtäfeli trotzdem gut befunden 
worden. Der Weidgang erstreckte sich je nach Witterung bis Ende 
Oktober. Als besonderer Tag ist mir die Einweihung des Freidorf 
im Gedächtnis geblieben. Es mag in der 2. Hälfte Oktober 1921 
gewesen sein und ich bin an diesem Tag mit den Geissen ganz allein 
im Heidenkraut gewesen. Auf dem Heimweg, sind mir die Geispel- 
gässler entgegen gekommen welch en den Eröffungsfeierlichkeiten 
waren. Sie erzählten mir, was sie alles bekommen haben, Gutzi, 
Schokoladen, Schinkenbröte. Einer sagte, erhabe deren 2 ergattern 
können und ich hatte damals das Erste immer noch zu gut. Ich be
klagte mich bei der Mutter und habe dann 60 Rp. bekommen um 
eine grosse Tafel Schoggi zu kaufen.Noch bevor die Geissen im 
Stall richtig versorgt waren, habe ich in der Bäckerei Bischoff 
die Schoggi erstanden.

Der Welschlandaufenthalt in Orbe war bis Ostern vorgesehen. Vor
zeitig am 5. März 1927 konnte ich die Lehre beginnen. Es war der 
Fasnachtmontag und so hatte ich am nachmittag bereits frei.Person
albestand, der Gemeindeverwalter, 1 Kanzlist als kassier und 
nach meinem Eintritt 2 Lehrlinge. Gearbeitet wurde von 08 - 12 und 
14 - 18 Uhr am Samstag nachmittag bis 14 Uhr, also 46 Std. pro 
Woche. Alle 3 Lehrjahre besuchte ich die kaufmännische Berufs
schule in Liestal. Liestal wurde gegenüber jener von Basel 
besser bewertet und war es auch. Die Schule war klein, für jedes 
Lehrjahr 2 Klassen, also 6 Klassen im Gesamten. Eigene Schulräume 
waren nicht vorhanden und der gesamte Unterricht wickelte sich 
in der Bezirksschule "Auf der Burg” ab. Während der normalen 
Schulzeit waren die Schulzimmer von der Bezirksschule belegt, 
dass sich der KV- Unterricht abends von 18 - 21 Uhr abgewickelt 
hat.Einzig der schulfreie Mittwoch «•Nachmittag ist von 15 - 21 
Uhr zur Verfügung gestanden. Der Mittwoch ist stets ein langer 
Tag gewesen. Ich bin mit dem Zug nach Liestal gefahren, so 3 bis 
4 mal in der Woche, oft nur für 1 Std. Steno oder Maschinen
schreiben. Mit dem Hin- und Herfahren und bis ich dann wieder in 
der Geispelgasse landete ist viel Zeit verlorengegangen und für 
Freizeit wenig übrig geblieben. Der Schulbetrieb ist sehr streng 
geführt worden und ist der Sekundarschule kaum nachgestanden. 
Die Aufgaben mussten gemacht werden und wer dies nicht tat 
musste bald mit einem Brief der Schulleitung an den Lehrmeister 
rechnen. Auf der Kanzlei verlangte der kleine Personalbestand 
und Einsatz in allen Sparten.



Anstellung als Kanzlist.
Diese erfolgte definitiv auf den 1. April 1930.Es ist damals 
nicht so einfach gewesen, eine Arbeitsstelle zu finden. Ich bin 
daher um die Anstellung froh gewesen.hein Monatsgehalt hat 
Fr.250.—betragen. Ich wurde mit der Führung der Einwohnerkon
trolle und des Steuerwesens beauftragt, die Arbeit welche ich 
bereits im 3. Lehrjahr zu verrichten hotte. Steuertaxations- 
kommkssion und Rekurskommission waren 2 Stellen die ihre Auf
gaben nie erfüllen konnten und über die soviel geschumpfen 
worden ist. Erstere umfasste 9 Mitglieder.Einige Zeit hat ein 
Mitglied während der Sitzung geschlafen, 2 Ändere stillten 
in erster Linie ihren Wunderfitz. Es ist aber auch fast unmöglich 
gewesen z.B. das tatsächliche Einkommen zu erfassen. Wenn das 
deklarierte Einkommen allzuniedrig erachtet worden ist, ist die 
Beibringung eines Lohnnusweises verlangt worden. Prompt folgte 
darauf eine Bestätigung des Arbeitgebers , dass keine Lohnaus
weise ausgestellt werden. Dazu war er ja auch gesetzlich gar 
nicht verpflichtet. Aehnlich ergangen ist es den 7 Mitgliedern
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Die Einwohnerkontrolle war damals unübersichtlich und zudem 
unvollständig. So bin ich bereits in meinem 2. Lehrjahr mit 
der Neuanlage einer Sichtkartei beauftragt worden. Diese hat 
ihre Aufgabe bis ins Computer-Zeitalter erfüllt. Mein Lohn hat 
im 1. Lehrjahr Fr. 50.— im Monat und in den beiden nachfolg
enden Jahren Fr. 60.- und 70.— betragen. Hiebei ist es mehr 
als einmal vorgekommen, wenn die Lehrerschaft und die weitern 
Angestellten ihren Lohn bezogen hatten, kein Geld mehr in der 
Kasse vorhanden war um den Lehrlingslohn auszahlen zu können. 
Man musste dann aufmAnfang des nächsten Monat werten. Der 
Lehrvertrag war noch ein Fossil aus der "guten alten Zeit". 
Irrtum mm Vorbehalten, war darin von Ferien nichts enthalten. 
Tatsache ist, dass ich auch keine Ferien hatte.Der Verwalter 
geigte sich aber entgegenkommend und gewährte von sich aus 
für besondere Anlässe Freitage. Die Lehrabschlussprüfung hat 
Ende März 1930 stattgefunden und dauerte 3 Tage. Mit der Durch- 
schnittsnote von 1, 5 war ich noch im Rang und man ist in 
der basellandschaftlichen Zeitung namentlich erwähnt worden. 
Das Abschlussdiplom hat in der Gemeinderatssitzung vorgelegen, 
ich habe aber nichts vernommen, wieweit er davon Kenntnis ge
nommen hat.

1930.Es
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der Steuerrekurskommission. Gleich meist ergebnislos ergangen 
ist es bei der Erfassung der Bankguthaben. Eine mit der Ein
führung des neuen Steuergesetzes verbundene Steueramnestie hat 
schon Vermögenswerte ans Tageslicht gebracht, aber nicht soviel 
wie man sich davon erhofft hat.
Die Jahre 1931 - 1932 haben einen ruhigen Gang genommen, während 
dann 1933 sich schon turbulent gestaltet hat. Im Monat Juli ist 
der Ortspolizist im Rhein ertrunken. Im darauf folgenden Monat 
stellten die Rechnungsrevisoren in der Gemeindekasse einen 
grossem Fehlbetrag fest, das zur fristlosen Enlassung des 
Kassiers führte. Und im September musste auch der Gemeindeverwalter 
den "Hut" nehmen.So waren wir an einem Morgen auf dem Büro nur 
noch unserer 5 Kanzlisten, im Alter von 24, 23 und 22 Jahren.
Im November sind die Posten von Ortspolist und Kassier wieder be
setzt und ab Februar 1934 mit der Wahl des neuen Ver
walters ist der Sollbestand wieder hergestellt worden.Mit dem Aus
bruch des 2. Weltkrieges im September 1939 war der Personalbe
stand durch Aktivdienstleistungen stets reduziert. Auf 1. November 
erfolgte die Ausgabe der ersten Lebensmittelrationierungskarten. 
Während der normalen Arbeitszeit konnten die Organisationstr
beiten nicht gemacht werden. Dies musste jeden Abend von 20 - 23 
Uhr, 2 ganzen Samstagen und einem ganzen Sonntag bewerkstelligt 
werden. Die Vergütung für die Ueberstunden habe ich heute noch 
zu gut. Die Kartenausgabe wickelte sich reibungslos und ohne eine 
Warteschlange ab. Aus der Mitte der Bevölkerung ist dies anerkannt 
worden, nie aber von einem Behördemitglied.
Durch die Aktivdienstleistungen ist der ganze Verwaltungsbetrieb 
etwas aus den Fugen geraten. Zudem ist die Rationierung immer 
umfangreicher geworden was stets zu Mehrarbeit geführt hat. Ich 
konnte dann den Job einmal abtreten, musste aber bei Militär
dienstleistungen für längere Zeit wieder einspringen. Damit ist 
meine Arbeit namentlich im Steuerwesen etwas in Rückstand ge
raten. Von den vielen Stunden welche die Rationierung abver
langte hat niemand , auch der Verwalter nicht Notiz genommen. 
So hot er mich auf den 1. Januar 1943 ohne den Gemeinderat davon 
in Kenntnis zu setzen "umgetopft". Damit ist mein Arbeitsbereich 
aber keineswegs kleiner geworden. Zu meinem Nachfolger im 
Steuerwesen hatte ich ein gutes Verhältnis und es ist auch durch 
die Umstellung nicht getrübt worden. Er War aktives SP Mitglied



Besondere Arbeiten auf der Verwaltung.

Armenpflege, heute Fürsorgebehörde.

Einst hatte jeder Stimmberechtigte seine Stimmkarte . Diese war 
für das ganze Jahr gültig , jedes Jahr wechselte die Farbe. Bei 
der Teilnahme an einer Wahl oder an Abstimmungen wurde die 
Karte abgeben und beim nächsten Urnengang wieder ausgehändigt. 
Die Stimmzettel sind mit den Stimmkarten durch den Ortspolizisten 
verteilt worden. Wer die Stimmkarte schon zu Hause hatte, er
hielt nur die Stimmzettel. Im Jahre 1929 ist die Gemeinde dazu 
übergegangen für jeden Urnengang einen besondern Ausweis, das 
heute noch übliche Stimmcouvert einzuführen. 1929 zählte Muttenz 
1500 Stimmberechtigt^ hatte aber noch keine Adressiermaschine.
So mussten die Adressen mit der Schreibmaschine vorgenommen werden. 
Ich brachte es auf rd. 150 Adressen pro Stunde, was einem Gesamt
zeitaufwand von 10 Stunden entsprochen hat. Mit einer einzigen Aus
nahme bin ich somit während rd. 45 Jahren für den Versandt der 
Couvert besorgt gewesen.

Das Fürsorgewesen war Sache der Bürgergemeinde mit eigener Ver
waltung und völlig unabhängig von der Einwohnergemeinde. Die Armen
pflege bestand aus 7 Mitgliedern und stellte den Schreiber aus 
den eigenen Reihen. Während vielen Jahren hatte Pfarrer J.J. 
Obrecht diesen Posten inne. Mit seinem Tod im Jahre 1935 war 
die Armenpflege nicht in der Lage den Schreiber selbst zu stellen. 
Als Ersatz musste ich einspringen und daraus ist em
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noch nicht 3 Wochen auf dem neuen Posten -,1s in der Arbeiter
zeitung die Forderung erhoben worden ist, ihn als Steuersekretär 
zu befördern. Erst jetzt ist die Sache dem Gemeinderat zur 
Kenntnis gelangt und hat einigen Staub aufgewirbelt. Vorerst hat 
die Absicht bestanden, ich müsse mich mit dem Gemeinderat aus
sprechen. Dazu kam es aber nicht und ich suchte auch nicht darum 
nach. Darauf ist die ganze Angelegenheit eigentlich im Sand ver
laufen. Die Beförderung von F.W. zum Sekretär, welche damals noch 
hätte von der Gemeinde-Versammlung sanktioniert werden müssen, 
ist nicht erfolgt. Mit dem Inkrafttreten der Altersversicherung 
ist mir als "weigstellenleiter viel Arbeit zugekommen.
Auf 1. Januar 1968 bin ich Zivilstandsbeamter-Stellvertreter 
und auf 1. Juli bereits Zivilstandsbeamter geworden. Die Führung 
des Zivilstandsamtes ist mein schönster Job bei der Gemeinde ge
worden. Dies hat mich dazu bewogen, den Posten auch nach der 
Pensionierung 30. September 1975 noch weiter bis 31. März 1980 
zu versehen.



Bürgergemeinde / Bürgerrat.

einzugehen.

Bis zum Jahre 1938 sind die Ortsbürger im Gemeinderat stets in der 
Mehrheit gewesen und der Gemeinderat ist bis zu diesem Zeitpunkt 
auch für die Bürgergemeinde zuständig gewesen. Nachdem die Orts
bürger im Gemeinderat in die Minderheit versetzt worden sind, ist 
auch bald das Begehren zur Wahl eines eigenen Bürgerrates laut ge
worden. Persönliche Verhältnisse und die Wegwahl des bisherigen 
Waldchefs im Gemeinderat haben aus seinem Bekanntenkreis für den 
Bürgerrat wesentliche Hilfe gefunden. Anfang 1939 ist der 5-köpfige 
Bürgerrat gewählt worden mit Gemeindepräsident Prof. K. Leupin als 
Präsident und Gemeindeverwalter Moser als Bürgeratsschreiber. 
1948 ist erstmals die Frage der unentgeltlichen Aufnahme von alt
eingesessenen Familie in das hiesige Bürgerrecht behandelt worden. 
Initiant war Bürgerratspräsident Leupin.Eine stille Opposition 
namentlich aus dem Kreis jüngerer Bürger konnte wahrgenommen werden. 
Bann ist noch ein Votum eines jüngern Bürgers durch den an fahren 
ältesten Bürgerrat etwas herablassend beantwortet worden. Nachhin
ein hat sich dann daas Vorgehen des Bürgerrates bei der Urnenab
stimmung als völlig falsch erwiesen. 1. ist die Zahl der Bewerber 
für die 1. Abstimmung viel zu gross gewesen. 2. Ist Bürgerrats
schreiber Moser auf den gleichen Stimmzettel der Alteingesässenen 
gesetzt wasnicht verstanden worden ist. So ist die erste Abstimmung 
zu einem Debakel geworden. Die Aufgenommenen erzielten z.T. gute, 
dann aber auch schlechte Resultate, welche nur knapp über dem ab
soluten Mehr gelegen sind. Eine Anzahl ist$ sogar abelehnt; wtMifcÄ-, 
Vater und Tochter wurden abgewiesen, der Sohn aufgenommen. Unter 
den Abgewiesenen befand sich auch Bürgerratsschreiber Moser.
Er hat umgehend den ganzen "Bettel” hingeschmissen, ist aber auf 
dem Papier Bürgerratsschreiber geblieben. Seine einzige Tätigkeit 
hat fortan nur noch mmrii in der Unterzeichnung der Heimatscheine be
standen. Ab 1949 bin ich Bürgerratsschreiber-Stellverter geworden 
und auch bis zu meinem Ausscheiden aus dem Gemeindedienst geblieben. 
Unter Prof. Leupin hatte ich es nicht immer leicht auf diesem 
Posten. Ich sehe aber daavon ab darauf näher
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Dauerzustand von 35 Jahren geworden. Alle Schreibarbeiten ver
richtete ich privat zu Hause. Mein Jahresgehalt hat Fr. 500.— 
betragen, inbegriffen Sitzungsgeld, was entsprechend dem Zeitauf
wand einem Stundenlohn von ca. Fr. -.80 gleichgekommen ist. Mit 
der Uebertragung der Bürgerverwaltung an die Einwohnergemeinde 
ist das Aktuariat der Armenpflege ein Ressor der Kanzlei ge
worden. Mit meiner Wahl zum Zivilstandsbeamten ich diesen 
Posten im Jahre 1968 abgeben können?



- 9 -
Erinnerungen aus der Gemeindepolitik um 1930 > Beziehungen 
persönlicher Art der Gemeinderäte zur Verwaltung.

Zuallererst muss ich voraus schicken, dass unter allen 
Angestellten stets ein gutes Arbeitsverhältnis bestanden hat. 
Während meiner mehr als 49 Jahre langer Tätigkeit auf der 
Verwaltung hat eine grössere Anzahl Gemeinderäte im Kollegium 
Einsitz genommen. Ebensoviele sind freiwillig oder amtsmüde 
abgetreten, oder aber durch Nichtwiederwahl "gegangen worden." 
Unter den Neuen ist keiner zu finden derA sich einmal über den 
Arbeitsbereich eines Einzelnen erkundigt hätte. Dass sich beim 
Austritt aus dem Rat verabschiedet hat, wäre vermutlich schon 
zuviel verlangt gewesen. Bis zum Aufkommen der Vereinigung der 
Parteilosen waren nur die Freisinnigen und die Sozialdemo
kraten auf der politischen Bühne anzutreffen. Dadurch sind die 
Gegensätze weit mehr in Erscheinung getreten. Wegmacher, Brunn
meister, Schulabwart, Salzauswäger, Zuchtstierhalter, alle s«sd 
durch die Urne gewählt, weaafen.Dem Muniha.lt er der Bürger
gemeinde aus Geispel unentgeltlich das Muniland zur Nutzung zu
geteilt wgrrtien. Um gewählt zu werden sind verschiedene Voraus
setzungen, wie Verwandten- und Bekanntenkreis, die Zugehörig
keit zu einem Verein und dann aber die Mitgliedschaft zu einer 
Portei massgebend gewesen. Bis Anfong 1930 amteten 4 Freisinnige 
und 3 Sozialdemkarten im uemeinderat. Als besonderes Vorkomm
nis halte ich fest: Im Verwaltungsrat der Ueberlandbahn hatte 
Muttenz Anspruch auf einen Sitz.Dieses Mandat hatte ein Frei
sinniger , ein höherer Bundesbahnbeamter, in der Partei am 
äussersten rechten Flügel angesiedelt, politisch eher unbe
liebt, inne.Als sich das Kräfteverhältnis verschoben hat haben 
sie Sozialdemkraten Anspruch auf das Mandat erhoben. Bei den 
Wahlen in den Verwaltungsrat muss irgend etwas falsch ge- 
loufen sein, der Freisinnige ist wieder gewählt worden. Bereits 
in der nächsten Gemeinderatssitzung zeigten sich die Folgen. 
Damals mussten noch die L^>nd- und Liegenschaftsverkäufe noch 
vor dem Gesamtgemeinderat verurkundet werden. Dies ist auch zu 
Beginn der Sitzung geschehen. Hierauf haben die vier Sozial
demokraten die Sitzung unter Protest verlassen. Der Rat war 
beschlussunfähig und die Behandlung der Geschäfte musste auf 
die Sitzung der nächsten Woche vertagt werden.
Weiteres Vorkommnis. Alle 3, später alle 4 Jahre mussten sich 
alle Beamten und Angestellten der Wahl durch Gemeinderat und 
Gemeindekommission unterziehen. Einmal ist der Arbeitskollege 
T.Sch. beinahe abgewählt worden. Vermutlich parteiintern abge
sprochen

Muniha.lt


Gemeinde-Versammlungen,

Rückblich über meine Tätigkeit im Gemeindedienst.

und dann nach
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sprechen, verweigerte ihm die SP mehrheitlich die Stimme. Vermut
lich wollte man ihn nicht einmal persönlich treffen, sondern war 
als Schuss vor den ®ug des Vaters zu werten, der damals noch 
Gemeinderat war. Beide Parteien waren damals annähernd gleich 
stark. Eind Nüance toleranter dürften die Freisinnigen gewesen 
sein, sie hoben auch strammen Genossen selten die Stimmen ver
sagt. Mit dem Erscheinen weiterer Parteien, vorerst der Ver-£einigung der Parteilosen, denen bald weitere Grupierungen auf der 
politischen Bühne folgten haben auch diese Machenschaften ihr 
Ende gefunden.

Wenn nicht ganz besondere Geschäfte zur Beratung gestanden sind, 
haben die Versammlungen einen ruhigen Verlauf genommen. Einzig 
die Behandlung der Voranschläge zu Beginn der 30er Jahre Leben 
gesorgt. Die Finanzlage der Gemeinde war denkbar schlecht.Alle 
wollten sparen, verlangten dies aber immer von den Andern.Die 
Kantonalbank unter der Direktion von Jakob Kaderli (von den 200) 
war knauserig. Der Kto-KodT.- Kredit von Fr. 20’000.—War stets 
voll beansprucht und sobald er um einige Hundert ^ranken überzogen 
War, hat die Bank gedroht den Hahnen zuzumachen.Die Teilnahme 
an den BudetVersammlungen , damals in der Breiteturnhallä war 
gross und an den W-nden entlang musste noch mit Stehpl-tzen ver
lieb genommen werden. Bei Versammlungen die oft 4 Stunden dauerten, 
eine mühsame Angelegenheit, besonders wenn sich die Beratungen 
über 2 Abende erstreckten. Eine der grössten "Einsparung" die für 
1 Jahr beschlossen worden ist, war die Herabsetzung des Sitzungs
geldes für die Mitglieder sämtlicher Kommissionen auf die Hälfte, 
von Fr. 3.— auf Fr. 1.50. Dadurch dürfte dann die Teilnahme an 
den Sitzungen gelitten haben.

1927-30 Lehre.
Ab April 1930 - 30. September 1975 Kanzlist 
ca. 30 fahren zum Sekretär 2 "befördert".
Eingeschlossen sind in diese Zeit:
1935 - 1968 Aktuar der Armenpflege, zuerst privat zu Hause, 
später in die Verwaltung interegiert.
1949 -1975 Bürgerratsschreiber-Stellvertreter, viele Jahre von 
der Bürgergemeinde mit Fr. 100.— pro Jahr entschädigt und ohne 
Sitzungsgeld an den Bürgerratssitzungen.
Führung der AHV-Zweigsteile von Anbeginn bis zur Pensionierung. 
1968 - 31. März 1980, Zivilstandsbeamter, (4$ £ Jnhre über die* 
Pensionierung hinaus und im Stundenlohn entschädigt.
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Mit Vorliebe betätigte ich mich in meiner Freizeit in der 
Landwirtschaft. Ist dkes noch etwas erbliche Belastung ge
wesen ? Mein Grossvater war noch ”Steibur” und mein Vater 
konnte der Landwirtschaft nie ganz entsagen. Als Bahnarbeiter 
ist er auch noch "Geissebur" gewesen.Während vielen Jahren 
habe ich jedes <Jahr beim Nachbar Karl Wagner, dann beim Sohn 
im Heuet und in der Erntezeit ausgeholfen und dazu Ueberzeit auf 
der K-nzlei kompensiert. Auch betätigte ich mich gerne als 
Kirschenpflücker. Biesen Job übte ich von 1943 - 1998 mmmm bei 
Jakob Brunner, ebenfalls Vater und 8ohn, aus. Jetzt ist wohl 
auch damit Schluss geworden.
Heute beschränkt sich meine Beschäftigung ausserhalb des 
Hauses nur noch -uf leichtere Gartenarbeiten. Leider werden 
diese aber auch immer beschwerlicher.
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Was sich privat noch zugetragen hat.
Sportliche Betätigung.
Im Frühjahr 1928 ist die erste Mannschaft des Sportverein in 
aussichtsreicher Aufstiegposition gestanden. Der entscheidende 
Match wurde aber vom “Gooli” für Fr. 20.— verkauft. Darauf ist 
die Mannschaft in Schwierigkeiten geraten. Der Uebeltäter ist 
aus dem Verein ausgeschlossen wordenM Mindestens 2 Spieler 
kehrten dem Verein den Rücken. So bin ich am Freitag vor dem 
kommenden sonntäglichen Spiel zu einem Aufgebot als ”Gooli" in 
die erste Mannschaft gekommen. Mein Vater der von Fussball kaum 
eine Ahnung hatte, war darob nicht besonders begeistert.Als 
Geispelgässler meine ganze fussballerische Tätigkeit ausschliess
lich auf dem Schützenplatz abgewickelt. Ich bin gar nicht Mit
glied de Sportvereins gewesen, zudem noch nicht einmal 18 Jahre 
alt, hatte noch nie einen Match gespielt und besass weder Leib
chen noch Fussballschuhe. Innert knapp 2 Tagenmussten alle 
fehlenden Requisiten irgendwo entlehnt werden. Zudem war ich 
gar nicht spielberechtigt und musste unter einem andern Namen 
spielen. Das Spiel ist 2-8 verloren gegangen. Während der 
Wintermonate war am Mittwoch von 20 - 22 Uhr in der Breiteturn- 
hnlle Training. In dieser Zeit hatte ich KV. Ein ehemaliges 
Vorstandsmitglied hat wegen meiner Abwesenheit stets gestänkert. 
1951 stellte sich wieder Erfolg ein. Mitte Juni in einem Final
spiel in Grenchen sind wir zentralschweizerischer Meister in 
der 5• Serie geworden.Bei ihrer Heimkehr ist die Mannschaft am 
Sonntagabend am Bahnhof vom Musikverein abgeholt worden.Zu Be
ginn der neuen Saison 1951/52 ist es aber nicht mehr so rund 
gelaufen. Ich befand mich in einem Formtief und spielte an
schliessend noch einige Zeit in der 2. Garnitur. Das Umfeld be- 
hagte mir aber dort nicht so recht und die fussballerische Lauf
bahn hat im Früj^ahr 1952 ihr Ende gefunden.
1954 bin ich als Mitglied der Sektion Angenstein dem Schweizer
ischen Alpenclub bei//getreten. Dort habe ich meine grosse Genug
tuung gefunden. Bei Clubwochen, Sektionstouren und privat in 
den Ferien erlebte ich eine schöne Zeit. Es war mir vergönt 
meinen Fuss u.a. auf 11 Viertausender und viele Gipfel welche 
unter dieser Marke waren, zu setzen.
Im Jahre 1947 bin ich dann der Männerriege des Turnverein bei
getreten.
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se Matte mit Kirschbäumen. Mit der

Das Geld wurde dem sog. Geispelfonds Damit sind dann aber auch mit der Zeit Schuld aber auch die Bevölkerung. Die

grössten Teil dem neuen Güterbahnhof heute noch in Privatbesitz. Bimenbäume verschwunden. In den in- geworden und wird auch an den Wo-

matt am Rothausweg sind ebenfalls ur- zer erinnert sich: die Kirschen nicht geerntet worden. So dritte Spaziergänger führt seinen Wau-
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Vom Reuten und der Rütihard

0 Kurioses und Ernstes von dazumal $
0

winzen 
zu unruhig geworden. Er

zürn Opfer gefallen

gereuteten Waldboden
scheint eindeutig zu sein.
Die Winkelmatt bei der Hardt, die zum entnommen. Einige Hektaren sind auch die Bäume, meistens grosse Kirsch- und Rütihard ist zum Naherholungsgebiet 
grössten Teil dem neuen Güterbahnhof heute noch in Privatbesitz. Bimenbäume verschwunden. In den in- g  ’ *_2 1
zum Opfer gefallen ist, sowie die Kilch- Karl Pfirter-Haller ein «alter» Mutten- neren Astpartien der Kirschbäume sind chentagen stark begangen. Bald jeder 
matt am Rothausweg sind ebenfalls ur- zer erinnert sich: die Kirschen nicht geerntet worden. So dritte Spaziergänger führt seinen Wau
alte Rodungsgebiete. Beide Fluren Mein Vater war Eigentümer einer klei- konnte man, gute Wetterverhältnisse Wau, welchem alle Freiheiten zugestan- 

' führten vor vielen Jahrhunderten die nen Matte, schon seit Jahren Acker und vorausgesetzt, Ende Juli / Anfang Au- den werden, mit sich. In dem die Rüti- 
Bezeichnung Unser Frauen Rütti. Nach ohne jeden Baumbestand. Das Land gust, sofern der Dachs nicht zuvor ge- hard umgebenden Wald ist der Vita- 
altem Land-und Kirchenrecht war der war nicht von besonders guter Qualität, kommen war, beinahe schon getrockne- Parcours angelegt, welcher ebenfalls für 
Zins von neugerodetem Land der Kir- viel zu nass und als Ackerland völlig un- te Früchte auflesen. Ich habe noch eini- Unruhe sorgt. So ist es heute im gai 
ehe verfallen. So war es auch hier. Die geeignet, vielleicht als Feucht- und Ma- ge Körbe voll eingesammelt. Zu Hause Gebiet viel 1 *_*-
Nutzniesser der Kilchmatt und der gerwiese ein Objekt für den Natur- besorgte dann die immer warme Kunst gänzend möchte ich noch erwähnen, 
----------------- ~~  dass um 1970 die Regionalplanung auf

Rütihard für die Ausübung des Freizeit
sportes grosse Sportanlagen ins Auge 
gefasst hat. Der Verwirklichung dieses 
Vorhabens hat sich der Bürgerrat da
mals mit grossem Einsatz widersetzt. Es 
bleibt zu hoffen, dass dem so bleiben 
wird.

namen erklärte Jakob Eglin 1947: s
Dass die Flurnamen In derRütti, Im Ge- Jahr 1888 bot sich der Bürgergemeinde Gebiet der Rütihard entwässert, was ei- Feldhase sich endgültig abgemeldet ha- 
-rwre(schon 1296 erwähnt) und ImGru- die Gelegenheit, dort von Johannes ne grosse Verbesserung des Bodens zur ben. Wie lange sich das Reh noch halten 
eth,ZudenRüttenen und Im Rütteliwfi Dietler 32% Jucharten Acker- und Folge hatte. Allmählich wurden die nas- kann, bleibt eine Frage der Zeit. Minde- 

hinweisen, Wiesland für 25 000 Fr. zu erwerben, sen Matten in Ackerland umgewandelt, stens im gleichen Umfang trifft die

schütz. .Um eine grössere Zahl von den Rest. Den Bimbaumbestand bilde- 
Pächtern berücksichtigen zu können er- ten in erster Linie grosse Mostbirnbäu- 
folgte eine gleiche Aufteilung und Par- me. Weitere Sorten waren Wasser-, 
zellengrösse wie auf Geispel. Auf dem Schwerze- und Kannenbimen, Sorten 
als Ackerland geeigneten Boden wurde welche zum Teil in Muttenz der Vergan- 
Brot- und Futtergetreide und Hack- genheit angehören. Mit der Umwand- 
friiehte angebaut. Nach der Ernte blieb lung in Ackerland verschwanden auch 
es bis zum Herbst brach und die nach- die Blumenmatten, wo man mit Margri- 
wachsenden Unkräuter dienten den ten, Skabiosen, Feuernelken, Ampher 
Feldhasen als Futter. Aber man konnte und Zittergras den schönsten Blumen- 
auch Nüsslisalat stechen. Kunstdünger Strauss pflücken konnte. Nach 1945 hat 
kannte man kaum und der anfallende die Zahl der bäuerlichen Kleinbetriebe 
Mist blieb in erster Linie dem Acker- rasch abgenommen und es wurden im- 

bi. Im Verzeichnis der Flurnamen in der Winkelmatt mussten damals die Zinse land vorbehalten. Das aus der Baum- mer mehr Parzellen zur Wei terverpach- 
Muttenzer Heimatkunde von 1968 fin- an den Marienaltar in der Dorfkirche pflege anfallende Holz wurde zu Wellen tung frei, was zur Folge hatte, dass im- 
det man: Rütteli — kleines gerodetes entrichten. Später heisst die untere aufgearbeitet und ergänzte dkn Holz- mer grössere Abschnitte entstanden 
Gebiet: Rütihard = gereuteter Wald; Frauenrütti, weil zu hinterst im Hard- vorrat für Küche und Heizung. Im Laufe sind. Als dann noch 3 Betriebe dem 
Rüti,Kirchrüti = Rodung am Nordhang winkel gelegen, Winkelmatt. Nach der des Jahres fiel eine beachtliche Menge «Bauernsterben» 
des Wartenbergs. Einführung der Reformation ver- an Holzasche an und diese wurde dann sind, konnte die heute bestehende Ein-
Reuten bedeutet: durch Entfernung von schwand auch der Flurname Unser auf die Matten als Dünger ausgestreut, teilung in grosse Komplexe vollzogen 
Baum-und Strauchwerk urbar, d.h.kul- Frauen Rüttiwn Rothausweg. Sie wurde Die wenigen Feldwege waren in werden. In das gesamte Kulturland auf 
turfähig machen. Das Reut oder die abgelöst durch die Bezeichnung Kilch- schlechtem Zustand und die Zufahrt zu Geispel und Rütihard teilen sich heute 8 
Reute (die Rodung) ist ein ausgereute- matt. vielen Grundstücken musste über die Betriebe.
tes (gerodetes) Stück Land. Das auf der heutigen Rütihard gewon- Nachbarparzellen erfolgen. Um 1919 Auf Rütihard ist noch eine einzige gros-
In einem Vortrag über Muttenzer Flur- nene Kulturland befand sich fast aus- wurden die heute noch bestehenden

schliesslich in Privatbesitz. Doch im Wege erstellt und gleichzeitig das ganze heutigen Bewirtschaftung dürfte der
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Wasser aus dem Geispelbmnnen für den

Vom Geispel, Geissebur und 
p ?. ./'. Bürgerstiickli 
; bi. Unter den Gütern des Dinghofs zu 
! Muttenz wird in einer Urkunde vom 1. 
' 1 April 1310 auch ein «Geisbohelbrunen» 
, aufgezählt. Jakob Eglin nannte ihn 
! 1947 anlässlich1 der Jahressitzung des 
; Verkehrs- und Verschönerungsvereins * 
| in einem Vortrag über die Muttenzer ■•■" 
' Flurnamen (gemäss Manuskript im , 

Ortsmuseum) «Geispelbrunnen» und 
erklärte: «Noch heute speist sein vor
zügliches Wasser den dortigen obersten ?

1 Geispelgassbrunnen.» 
i • Anmerkung: Das Wasser, das in diesen 
! Brunnen fliesst, muss wirklich von be- 
i sonderer Qualität sein, denn noch vor

J Kurioses und Ernstes von dazumal

T
J » TU3JC/ Ui<J UtLUl

• Von der Geispelgasse, welche Gänsr Sonntagskaffee. 
; bühlgasse heissen sollte, zweigt ober

halb des Geispelbrunnens, der an der
Einmündung des Gruthwegs steht, Geispelfonds, angelegt. Über Zweck 
nach Westen der Gänsbühlgartenweg und Verwaltung ist am 14. März 1844 
ab, aber weiter oben führt die. Strasse ein besonderes Reglement erlassen 

; mit dem Namen «Auf dem Geispel» auf worden. Äusser den Verbesserungen 
; die Geispel genannte Flur. (Teerung) in jüngerer Zeit, hat das Weg-
; Karl Pfirter-Haller, der 1910 im Hause netz keine Änderung erfahren. Der 
| Geispelgasse 8 geboren wurde und dort Hauptweg oberhalb «Tännli» bis zur 
f - 15 Jahre lang gewohnt hat, schreibt in Anhöhe ist ehereinem ausgetrockenten 
‘ einem kurzen Rückblick über die in den Bachbett gleichgekommen. Der Weg 

vergangenen 80 Jahren eingetretenen zum «Heidenkraut» war etwas besser, 
Änderungen in der Bewirtschaftung endete beim «Arleserwegli» und führte 
des Kulturlandes der Bürgergemeinde von dort als Matten weg bis zu den Grut- 

auf Geispel: häckem. Der Zufahrtweg zum Reser-
Zu Beginn des 19. Jahrhunderts war fast voirist Anfang der Jahre nach 1930 er- 

, die gesamte Kulturiandfläche noch be- stellt worden.
/ waldet. Gegen 1840 war die Rodung Schon vor 1910 waren beidseits des 

beendigt und das Land bereits urbari- mittleren Weges die Pachtparzellen mit 
i sierL Am 13. November 1840 hat die je einer halben Jucharte Grösse in der 

Bürgergemeinde das bis anhin geltende Mehrzahl. Diese Einteilung hatte mehr 
I Waldweidrecht aufgehoben. Bereits da- oder weniger bis nach 1945 Bestand. 
| mals konnten den Berechtigten als Er- Die Pächter mussten die Pachtparzellen 

satz auf Geispel eine halbe Jucharte jeweils nach 6 Jahren wieder neu erstei- 
Land zur Verfügung gestellt werden, gern. Mein Vater war Pächter von 2 Par- 
Mit Ausnahme das der Einwohnerge- zellen von je einer halben Jucharte, bei- 

’ meinde für die Erstellung der Reser- de Ackerland.
voiranlagen verkauften Landes befin- Im Jahre 1910 hat die Milchgenossen- 
det sich der ganze Geispel heute noch schäft ihre Tätigkeit aufgenommen. Der 
im Besitz der Bürgergemeinde. anlässlich des 50jährigen Bestehens im 
Der Erlös aus dem verkauften Holz Jahre 1960 herausgegebenen Jubi- 
wurde in einem von der Bürgergemein- läumsschrift ist zu entnehmen, dass die 

i* de separat verwalteten Fonds, dem Genossenschaft bei der Gründung 71

sonderer Qualität sein, denn noch vor 
nicht allzu langer Zeit — erzählt ein Si 
Geispelgässler — haben Anwohner der 
Geispelgasse (trotz Wasserleitung im

kaffee geholt, weil er damit besonders 
gut geschmeckt hat...
Das Verzeichnis der Flurnamen von 
Oskar Schäublin und Paul Suter in der 
Muttenzer Heimatkunde von 1968 no
tiert: «Geispel: 1310. Gensbüel, Gäns- 
büchel, Weidegebiet der Gänse» sowie ’ 
«Geispelgarten» und «Geispelbrun
nen». .
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Die Geispelgasse — einer der malerischsten Ecken im Dorfkern.

Mitglieder zählte. Zusammen besessen 
diese 229 Kühe. 9 Mitglieder besessen 
nur 1 Kuh und 27 Mitglieder 2 Kühe. 
Die Kleinst- und Kleinbauern waren so- 

. mit in der Mehrzahl. Ausserdem hatte 
■ es in Muttenz damals noch cirka 20 
i «Geissebure». Zu diesen zählten auch 

wir und in der Geispelgasse hatte es de
ren 4.
Im «Heidenkraut» bis zu den Gruth- 
äckern, teils beidseitig des Weges, be
fanden sich die «Bürgerstückli». Man 
sprach von einem Viertel, meistens wa
ren es aber knapp 8 Aren. Die «Stückli» 
wurden von den Bürgern meistens 

' selbst genutzt, teils aber auch nur die 
Kirschbäume. Die Bodennutzung wur
de dann anderseitig vergeben. Ferner 
hatte es eine ganze Anzahl von kleinen 
Kartoffel- und Getreideäckern. Auch 
wir nutzten ein Bürgerstückli. Gegen 

: den Waldrand war zusammenhängend 
eine grössere Fläche Mattland. Bereits 
vom 2. Schuljahr an ging ich dorthin mit 
unseren 4 bis 5 Ziegen von Ende Au- 
gust/Anfang September je nach Witte
rung bis Ende Oktober jeden Tag nach 
Schulende «z'Weid». An den Wald an- - 
stossend war ein für Geissen idealer • 
Weideplatz. Ohne mit dem Umwelt
schutz in die Quere zu geraten, konnte 
man ein Feuer machen. Äpfel braten 
konnte man nicht, wqil keine Apfelbäu
me vorhanden waren. Als Ersatz be-

I L

diente man sich dann auf einem Kartof
feläckerlein in der näheren Umgebung. 
Der Hüterlohn bestand in ca. 2 Liter 
Milch und der notwendigen Menge 
Zucker zur «7?u?z/ä7e/f*-Herstellung. 
Unsere beiden Pachtparzellen bewirt
schafteten wir im Wechsel mit Kartof- 
feln/Durlips und Weizen oder Dinkel. 
Gedroschen wurde im Winter mit dem 
Flegel und das Stroh lieferte die Streue 
für die Geissen soweit sie dies mit Heu 
nicht bereits schon selbst taten. Baum
bestand äuf Geispel waren die Kirsch
bäume; Birnen- und Apfelbäume waren 
selten.1

^^3
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Theaterspielen hat in Muttenz Tradition
I -y- In Anbetracht, dass 1993 zu 1200 

Jahre Muttenz ein spezielles Theater
stück aufgeführt wird, sei daran erin
nert, dass bereits Ende der Zwanziger
jahre einige begeisterte Muttenzer und 
Muttenzerinnen das Welttheater aufge
führt und es sogar in Oltingen als Gast
spiel dargeboten haben.
Emil Meyer, der damalige Initiant, 
nahm anfangs der Dreissigerjahre als 
Präsident des Turnvereins Muttenz das

Mit dem «Freiheitsschmied» und dem 
«Lumpacius Vagabundus» lebte für 
kurze Zeit die alte Theaterliebe im 
TVM nochmals auf, doch die zuneh
mende Spieltätigkeit mit Meisterschaf
ten und Turnieren auch während des 
Winters erlaubten den Turnern und 
Turnerinnen keinen weiteren grossen 
Zeiteinsatz mehr. Aber noch heute er
zählt man bei den ehemaligen Theater
spielern freudvoll von diesen grossen 

Theaterspielen wieder auf und wagte Theateraufführungen.
sich als Regisseur und Hauptdarsteller Nun ist die Theaterliebhaberei mit dem 
an Schillers Räuber. Dies wurde ein «Rattenfänger», dem «Belagerungszu
grosser Erfolg, denn auch die Bühne mit stand» und dem «Drachenthron» unter 
allen Einrichtungen und den Kulissen der Regie von Danny Wehrmüller wie- 
wurden in der alten Turnhalle Breite der auferstanden. Neuerdings ist zum 
von den Turnern in Eigenarbeit erstellt. 1200 Jahijubiläum der Gemeinde Mut- 
Zu jener Zeit hatte man im Winter noch tenz das Stück «Der Schatz» in Vorbe- 
keine turnerischen Wettkämpfe und reitung. Wir freuen uns darauf und wün- 
Spielturniere. Man war froh, mit dem sehen viel Erfolg.
Theaterspielen die Geselligkeit und die 
Kameradschaft über die Runde zu brin
gen und zu festigen.
Später folgte das Kriegsstück «Die end
lose Strasse», wo wiederum viele Tur
ner, aber wenig Turnerinnen eingesetzt 
werden konnten. Darnach wurde es ei- 

j nige Zeit ums Theaterspielen im Turn
verein Muttenz still, weil Emil Meyer, 
die treibende Kraft, als Strafanstaltsdi
rektor nach Liestal und später nach Re
gensdorf zog. Diese Zwischenzeit über
brückte die katholische Kirchgemeinde 
unter der Regie von Fritz Durtschi und 
dem Pfarrherrn Meyer. Zwei grosse 
Theaterstücke wurden mit Erfolg über 
die Bühne gebracht: Der zerbrochene 
Krug und Die Glocken von Plurs.

Nr. 23/ 11. Juni 1993
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Finden bei unseren Kindern die 
Volksbräuche noch Anklang?

-y- Von Zeit zu Zeit unternimmt die lern vermehrt mit Muttenz verbunden. 
Museumskommission Muttenz eine Ein Kränzchen möchte ich einer Klasse 
Umfrage betreffs aktive Teilnahme der im Hinterzweien winden, die nur 
Schüler an den Volksbräuchen Fackel- 5— 12% Nichtteilnahme an allen Volks
zug, Eierleset und Banntag. Befragt brauchen aufweist. Gestattet mir die lei-

■ werden jeweils die 3.-5. Klassen der se Bemerkung, dass die besagte Klasse 
Primarschule aller Schulhäuser. Die von einem Lehrer geführt wird, der sich 

j frühere Erkenntnis, dass je weiter die auf verschiedenen Gebieten voll für 
! Schüler vom Ortskern entfernt wohnen Muttenz einsetzt.

und zur Schule gehen, sie sich weniger Im allgemeinen schneidet die Teilnah- 
; zahlreich für diese Anlässe interessie- me am Banntag am besten ab. Sicher ist 

ren, hat sich auch diesmal wieder in aus- ein Spaziergang an der Auffahrt der 
geprägtem Masse bewahrheitet. Grenze entlang ein Genuss, oder ist es 
Durch diese Umfrage werden einerseits das Gratiszoben, das lockt? Aber auch 
die Schüler auf die Teilnahmemöglich- am Eierleset gibt es viel Lustiges zu be~ 
keiten aufmerksam gemacht und an- wundern und die Gratisostereier sind 
dernseits die Lehrerinnen und Lehrer sicher nicht zu verachten, wie die Mehl
ermuntert im Heimatunterricht über suppe im Anschluss an den Fackelzug. 
Muttenz «Spezielles» zu erzählen. Dies An der kommenden Fasnacht wird die 
istjetzt besonders im Hinblick auf 1200 Teilnahme der Klassen am Fackelzug 
Jahre Muttenz wichtig. honoriert. Aber eben —der Aufstiegauf
Hinterzweien und Breite schneiden am den Wartenberg muss geschafft werden, 
besten ab, doch zeigen sich auch hier In früheren Jahren waren besonders die 
Unterschiede. Margelacker, Gründen Buben auf diesen Anlass eingestimmt, 
und Donnerbaum weisen lauter Zahlen hatten sie doch schon Tage und Wochen 
unter dem Durchschnitt auf. Schlimm zuvor mit dem Ruf «Wälle, Walle, Wäl- 

i steht es im Donnerbaum, gibt es doch le» allerlei Brennmaterial gesammelt.
hier Klassen mit 85—95% Nichtteilnah- Und da wollten sie doch ihr Feuer bren- 
me.Zwei Klassen glänzen mit 100%iger nen sehen.
Absenz beim Eierleset, eine Klasse mit Hoffentlich ertönt am diesjährigen Fak- 
100% beim Fackelzug. Steht einmal das kelzugder Ruf«Zigge,zagge,ziggezag- 
Donnerbaumschulhaus für den Schul- ge, hoi, hoi, hoi» wieder vermehrt und 
betrieb zur Verfügung fühlen sich viel- kräftig vom Wartenberg herunter und 
leicht auch diese Schüler samt ihren El- beim Gang durchs Dorf.


