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Das alte îïïu|eurn, damaliges 3unftt)aus ber Weber.
Text unb 3eicßnungen Don Friba 6röb 1 y, St. Gallen.

Öutes
altes Wufeum! Du roarft mein ITactjbar feit ben Tagen ber früßeften

Kinbtjeit. IDenn idt erroacßte, fcßaute mir bein liolter Siebel ins
Fenfter, fei es über fommerliche Seranien unb Hofen bin, ober im Winter
zroifcßen Sisblumen ßinburcß. Deine graue Faffabe bilbete ben Dorbergrunb
für all bas bunte, mannigfaltige Eeben, bas Dom freien Platt unî>

einmünbenben 6affen berauf ficb ber erroacbenben Seele offenbarte.
Du roarft 3euge all ber benkroürbigen Sreigniffe, bie ficb an ber untern

JTTarbtgaffe abfpielten unb bie zu meinen Jugenberinnerungen geboren.
Du fcbauteft auf eine bicbtgebrängte Wenge binab bei ber Sinroeibung
bes Dabianbenkmals, als am 7. Juli 1904 Don ber Rebnertribüne aus bem
Stanbbilb bes groben Bürgermeifters ber erfte 6ruß entgegengebracht
rourbe. Du ftanbeft ba, breitfpurig unb behäbig, bas eibgenöffifcbe Banner
roebte aus einem beiner Fenfter, ein mit 6irlanben, Fabnen, Sprüchen
unb ben Wappen fämtlicber Kantone hoch aufgebauter Triumphbogen
fcbroang ficb non meinem Slternbaufe zu bir hinüber, als im gleichen
Jahre anläßlich bes eibgenöffifcben Scßüßenfeftes ein prächtiger Umzug
mit Wufik unb Fahnen ficb barunter hinzog.

Hn manchem Winterabenb fcßaute ich als Kinb zu beinen bellerleucbteten
Fenftern hinüber, roenn Dichter aus einheimifchen unb beuffchen 6auen
gekommen roaren, um aus ihren Werken oorzulefen, ober roenn ein
Wufeumsball ftattfanb. Dann fah ich an ben Derhangenen Fenftern bie

Schatten tanzenber Paare Dorübergleiten unb es begleitete mich tief in ben

Schlaf hinein bas Brummen ber Baßgeige. — Buch Wohltätigkeitsbafare,
bie zu 6unften ber Kinberkrippe unb anberer humaner Begebungen im
reich ausgefchmückten Wufeumsfaal abgehalten rourben, fpielen mit ihrem
feftlichen Betrieb in jenen frühen Erinnerungen eine Rolle.

Derfchrounbenes Bachbarhaus! Wie oft fpäbte ich in ben Tagen oor
bem Kinberfeft über beinen hohen Siebel hinaus nach ber golbenen Wetter»
fahne auf bem St. Caurenzenturm, roie manches Wal blickte ich am Feft»

morgen bort hinauf, roo bie Schroeizerfahnen erfchienen, inbes Kanonen»
bonner erfchallte! Oft auch fchaute ich über beinen grauen Siebel zum
gotifchen Turm empor, roenn bort, hoch über ben Dächern, bie Worgen»
fonne auf ben Inftrumenten ber Stabtmufik glänzte, bie einen feierlichen
Choral in ben Öftermorgen hinaus blies ober in ber Frühe bes eib=

genöffifcßen Bettags ein Eieb erklingen ließ, bas, geboren aus einer tiefen
Eiebe zur fjeimat, biefe Eiebe ftets aufs Reue roacßruft.

6utes altes Wufeum! Bachbem bu in ben letjten Jahren gar mancherlei
3roecken gebient, beine üerkaufslokale nacheinanber fchöne Teppiche,
Kleiber, Bücher unb fchließlich Obft, Semüfe, TTTilch unb Butter beherbergten
unb nacßbem ber Saal noch Derfcßiebenen Busftellungen Raum geroährte,
bie zur Förberung ber Fürforge für bie Bllerkleinften ober zur Kenntnis
ber Blpenblumen beitrugen, fahen roir bich Derfchroinben.

His man mit bem Hbbrucb in bie Tiefe gelangt roar, zeigten uns bie feßen

Wauern, baß bu urfprünglich aus zroei fjäufern zufammengefeßt roarft.
Die nach bem großen Branbe Don 1418 unten an ber Warbt» unb

Beugaffe aufgeführten Bauten hatten im erften Jahrhunbert ihres Beftanbes
mehrfache fjanb» unb Bamensänberungen erlebt, inbem Prioate, 3ünfte,
bie abelige öefellfcßaft ber Botenfteiner unb bie Obrigkeit ber Stabt fich

in ben Befiß biefer Eiegenfchaften teilten unb biefe im Eaufe ber 3eit
gegenfeitig umtaufcßten ober oeräußerten. Im Hnfang bes 17. Jaßrbunberts
errichteten bie Weber an Stelle ihres bereits feit 1462 Don Konrab Hppen»

zeller erftanbenen 3unfthaufes unb
bes baran ftoßenben Eckhäuschens
ihren neuen geräumigen Bau. Der

Eckpfeiler aus Sanbftein trug bis

zum Hbbruch noch bie Jahreszahl
feiner Errichtung 1618.

Die Eeinroanbinbuftrie ftanb ba=

mais in Doller Blüte unb erreichte
1714 ihren fjöhepunkt; in biefem
Jahre rourben 38,232 Stücke Eein»
roanb ßergeftellt, bie ihrer oorzüg»
liehen Qualität halber überall, in
beutfehen unb roeifchen Eanben, auch
in Rußlanb unb Spanien fehr ge=

fchäßt roar.
Der rege fjanbel förberte ben

Wohlftanb; fo roar es nicht zu Der»

rounbern, baß bie Weber unb Bleicher,
beren 3unft an erfter Stelle unter

ben fechs 3ünften ber Stabt ftanb, mit Diel Eifer baran gingen, auch bas
Innere ihres fjaufes roürbig zu gehalten, oor allem einen prächtigen
3unftfaa! auszufchmücken.

Diefer Husbau DDlizog fich uon 1700 — 1709; bie Walerarbeiten, in bie
fich bie St. öaller Weißer Straub, Feyel unb fjartmann teilten, bauerfen
allein fieben Dolle Jahre, unb es iß erfreulich, baß bie Weberzunft, keine
Opfer fcßeuenb, auf biefe Weife ben einheimifchen Künftlern Gelegenheit
bot, ihr Können in einer großen Hufgabe zu entfalten. Dabei kam ein
Werk zuftanbe, bas, buret) bas Einbringen franzöfifeßen Oefcßmacks ftark
beeinflußt, bie Berounberung feiner 3eit in hohem Waße erregte. Eine
ausführliche Befcßreibung Don biefem „größten, fchönften unb koftbarften
Saal ber Stabt" hat uns ber Chronift, Stabtarzt Dr. Bernharb Wartmann,
hinterlaffen.

Die Wänbe roaren mit Eeinroanb überzogen, auf bie in braunen Farben
Symbole unb Dorgänge aus ber biblifchen öefcßicbte, bem beimifeßen
öeroerbe unb anbern Sebieten gemalt roaren, bie zur Deranfchaulictjung
irgenb eines roeifen, in lateinifcßer Sprache ausgeführten Spruches bienten
ober burch einen [Dießen erklärt rourben: „Ein rechtfchaffener Wann iß
allgemeines Eut", „Durch ben Fleiß roerben bie Bürger erhalten", „Der
Eerecßfe roirb blühen roie ein Palmbaum". In ähnlicher Weife ging es

roeiter um ben ganzen Saal in 47 Hbteilungen. 3roißhen biefen Tapeten
befanben fich erft noch 16 DDale Grifaille=Walereien in ber 6röße Don
15X30 3oll, roelche bie Eintracht unb anbere Bürgertugenben fymbolifch
Dor Bugen führten. Ein Felb trug unter Eorbeer» unb Palmzroeigen
unb ben Worten Soli Deo Gloria, Wappen unb namen bes an ber Hus»
malung bes Saales am meiften beteiligten Künftlers: (Jans Balthafar
Straub, anno 1700. Einen befonbers kühnen Flug nahm bie Phantafie
biefes Walers in ber Busfchmückung ber mit Stukkatur reich belabenen
Decke. In ber Witte ber neun, nicht auf ben Gips birekt, fonbern auf
Wachstuch gemalten, allegorifcßen Bilber thronte bie Religion; über ihr
ftrahlte bas Buge ber Wachsamkeit unb ihr Fuß trat ber Irreligion auf
ben Kopf. Ein fjerkules als Sinnbilb ber Tapferkeit ftanb ihr zur Rechten,
eine Wineroa, bie Eule auf bem fjaupte feßroebenb, als Dertreterin ber
Weisheit zur Einken unb felbft bie Infignien ber freien unb mecbanifchen
Künfte fehlten nicht. Darunter ftanben in golbenen Eettern bie Worte:
0 Eines, EiDes, feroate fibem! (0 Bürger, Bürger, erhaltet Eure Treue!)
Die anbern Deckenbilber führten in bie griechifctje Wythologie unb er»
mangelten nicht, bie Woral Don ber Sefcßichfe bem Befcßauer recht beutlich
Dor Hugen zu führen, zu zeigen, roas Wille unb Wut erreichen können:
„nichts iß bem Sterblichen zu fchroer", unb zu Deranfchaulichen, roie

fjochmut unb Eitelkeit ins üerberben führen: „Bllen Eaftern finb zuießt
bie Strafen beftimmt".

Diefe merkroürbige Decke roar in ber Witte bes Saales Don zroei
glänzenb polierten, marmorartig bemalten Säulen geßüßt. Ebenfolcße
feßroarzgraue korinthifeße Säulen mit Dergolbefen Kapitalen umrahmten
ben fjaupteingang unb bie beiben Seitentüren. Erfterer roar befonbers
reich Derziert unb mit bem 1442 Don Kaifer friebrieß III. ber 3unft ge=
feßenkfen Wappen gefcßmückt, bas Bär unb Eöroe unter bem Reicßsabler
barftellfe. Eine roeifere 3ierbe bes 3unftfaales roar bas offene Kamin,
bas bie Jahreszahl 1583 trug. Buch biefes roar Don Sprüchen unb Bilbern
aus bem ft. gallifcßen Eeinroanbgeroerbe umgeben. Ueber ben Tapeten
roaren bie Wappen ber 3unftDor»
fteßer gemalt, unter benen fich ber
Husbau bes Saales Dollzogen hafte,
unb biejenigen einer frühem 6ene=
ration Don 1618 — 28 leuchteten in
lebhaften Farben, nebft fymbolifcher
Darßellung unb ben Barnen ber
Stifter Don Dierzeßn koftbaren Fen»

fterfeßeiben.
Die fjerren Weber konnten nicht

nur ftolz fein auf ißren reießausge»
fcßmückten Saal, fie burffen fich auch
feiner Dorzüglicßen Husficßt freuen.
Bacß brei Seiten feßauten Fenfter:
über ben übßmarkf, ben bie Obrig»
keit Dor bem fjaufe zum Hntliß
abhalfen ließ, zur ftafflicßen Bürger»
mange, bem fpätern Tuchhaus, mit
bem ßoßen Staffelgiebel, bann bie
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v35 site Museum, ehemaliges Zuusthaus der Weber.
lext und Zeichnungen von Lnida Snöblg, Zt. Salien.

^utes sites Museum! vu wanst mein vachbsn seit den Ingen den frühesten

V Kindheit. Wenn ich enwachte, schaute min dein hohen Siebe! ins
Lensten, sei es üben sommeniiche Senanien und Kosen hin, oben im Winten
Zwischen Sisbiumen hindunch. veine gnaue Lasssde bildete den vondengnund
fün nil dss bunte, mannigfaltige Leben, das vom sneien Platz und den
einmündenden Sassen henaus sich den enmachenden Zeele osfenbante.

vu manst Zeuge all den denkwündigen Sneignisse, die sich an den untenn
Msnktgasse abspielten und die eu meinen sugendeninnenungen gehönen.
vu schautest auf eine dichtgednängte Menge hinab bei den Sinmeihung
des vadiandenkmals, als am 7. suii 1?04 von den stednentnidüne aus dem
Ztanddiid des gnotzen Lüngenmeistens den enste Snutz entgegengednscht
munde, vu standest da, bneitspunig und behäbig, das eidgenössische Sannen
wehte aus einem deinen lensten, ein mit öinlanden, Lahnen, Zpnüchen
und den Wappen sämtlichen Kantone hoch aufgebauten Iniumphbogen
schwang sich von meinem Sltennhause eu din hinüben, als im gleichen
sahne anlätzlich des eidgenössischen Zchlltzenfestes ein pnächtigen Umeug
mit Musik und Lahnen sich danunten hineog.

Lin manchem Wintenabend schaute ich als Kind eu deinen hellenleuchteten
Lenstenn hinüben, wenn Sichten aus einheimischen und deutschen Sauen
gekommen manen, um aus ihnen Wenken noneulesen, oben wenn ein
Museumsbali stattfand, vann sah ich an den venhangenen Lenstenn die

Zchatten taneenden psane nonübengleiten und es begleitete mich tief in den

Zchlaf hinein das Mummen den Latzgeige. — Such Wohltätigkeitsbasane,
die 7U öunsten den Kindenknippe und andenen humanen Lestnebungen im
neich ausgeschmückten Museumssaal abgehalten wunden, spielen mit ihnem
festlichen Letnieb in jenen fnühen Lninnenungen eine Solle.

venschmundenes Llachbanhaus! Wie oft spähte ich in den lagen von
dem Klndenfest üben deinen hohen Siebel hinaus nach den goldenen Wettenfahne

auf dem Zt. Launeneentunm, wie manches Mal blickte ich am Lest-

mongen dont hinauf, wo die Zchwàenfahnen enschienen, indes Kanonendonnen

enschallte! Oft auch schaute ich üben deinen gnauen Siebel mm
gotischen lunm empon, wenn dont, hoch üben den vächenn, die Mongen-
sonne auf den Instnumenten den Ztsdtmusik glänzte, die einen seieniichen

Shonsl in den Sstenmongen hinaus blies oden in den Lnühe des

eidgenössischen Lettags ein Lied enklingen iietz, dss, gebonen aus einen tiefen
Liebe mn heimst, diese Liebe stets aufs veue wachnuft.

gutes altes Museum! nachdem du in den letzten sahnen gan manchenlei
Zwecken gedient, deine venkaussloksle nscheinanden schöne leppiche.
Kleiden, Lüchen und schliesslich Obst, öemüse, Milch und Lutten behenbengten
und nachdem den Zaal noch oenschledenen Lusstellungen Saum gewähnte,
die mn Löndenung den Lllnsonge fün die Mlenkleinsten oden 7un Kenntnis
den Mpenblumen beitnugen, sahen win dich oenschwinden.

Lis man mit dem Lbbnuch in die liefe gelangt wan, Zeigten uns die festen

Msuenn, datz du unspnllnglich aus üwei häusenn Zusammengesetzt wanst.
vie nach dem gnotzen Lnande von 1418 unten an den Msnkt- und

veugasse aufgesühnten Lauten hatten im ensten sahnhundent ihnes Lestandes
mehnfache Hand- und vamensändenungen enlebt, indem pnioate, Zünfte,
die adelige Seseilschsft den Votensteinen und die vbnigkeit den Ztsdt sich

in den Lesitz diesen Liegenschaften teilten und diese im Laufe den Zeit
gegenseitig umtauschten oden oenäutzenten. Im vnssng des 17. sshnhundents
ennichteten die Weben an Ztelle ihnes deneits seit 14ö2 von Konnad Lppen-

7ellen enstandenen Zunfthauses und
des dsnan stotzenden Sckhäuschens
ihnen neuen genäumigen Lau. ven
Sckpfeiien aus Zandstein tnug bis

mm vbbnuch noch die sahnesmhl
seinen Snnichtung 1b18.

vie Leinwandindustnie stand
damals in vollen Llllte und enneichte

1714 ihnen Höhepunkt? in diesem

sahne wunden Z8,2Z2 Ztücke
Leinwand hengestellt, die ihnen vonmg-
ilchen Qualität halben übenall, in
deutschen und welschen Landen, auch
in Lutzland und Zpanien sehn

geschätzt wan.
ven nege Handel föndente den

Wohlstand? so wsn es nicht eu ven-
wundenn, datz die Weben und gleichen,
denen Zunft an ensten Ztelle unten

den sechs Zünften den Ztadt stand, mit viel Sifen dsnan gingen, such das
Innene ihnes Hauses mündig eu gestalten, von allem einen pnächtigen
Zunstsasl auseuschmllcken.

viesen vusbau ovlieog sich von 1700 — 170?: die Mslenanbeitem in die
sich die Zt. Salien Meisten Ztnsub, Lege! und hantmann teilten, dsuenten
allein sieben volle sahne, und es ist enfneulich, datz die Webeneunft, keine
vpsen scheuend, auf diese Weise den einheimischen Künstlenn öelegenheit
bot, ihn Können in einen gnotzen Liufgabe eu entfalten, vabei kam ein
Wenk eustande, das, dunch das Sindningen fnaneösischen Seschmacks stank
beeinslutzt, die Lewundenung seinen Zeit in hohem Matze ennegte. Sine
aussühnliche Leschneibung von diesem „gnötzten, schönsten und kostdansten
Zasi den Ztadt" hat uns den Shnonist, Ztadtanet vn. Sennhand Wantmann,
hintenlassen.

vie Wände wanen mit Leinwand übeneogen, auf die in bnsunen Landen
Zgmbole und Vongänge aus den biblischen Seschichte, dem heimischen
Sewende und andenn gebieten gemalt wanen, die mn vensnschaulichung
ingend eines weisen, in lateinischen Zpnsche susgefühnten Zpnuches dienten
oben dunch einen solchen enklänt wunden: „Sin nechtschaffenen Mann ist

allgemeines Sut", „vunch den LIeitz wenden die Sllngen enhalten", „ven
Senechte wind blühen wie ein palmbsum". In ähnlichen Weise ging es
weiten um den ganzen Zaal in 47 vdteilungen. Zwischen diesen lapeten
befanden sich enst noch 1ö ovale Snisaille-Msleneien in den Snötze von
15XZ0 Zoll, welche die Sintnacht und andene Lüngentugenden symbolisch
von Lugen sühnten. Sin Leid tnug unten Lonbeen- und palmeweigen
und den Wonten Zoll veo Slonis, Wappen und vamen des an den Lus-
malung des Zssles am meisten beteiligten Künstlens: Hans Lalthasan
Ztnaub, anno 1700. Slnen besondens kühnen Llug nahm die Phantasie
dieses Malens in den Lusschmückung den mit Ztukkatun neich beladenen
Decke. In den Mitte den neun, nicht auf den Sips dinekt, sondenn auf
Wachstuch gemalten, allegonischen Lüden thnonte die steligion? üben ihn
stnahlte das Luge den Wachsamkeit und ihn Lutz tnat den lnneligion aus
den Kopf. Sin henkules als Zinnbild den lapsenkeit stand ihn mn stechten,
eine Minenva, die Sule auf dem Haupte schwebend, als ventnetenin den

Weisheit mn Linken und selbst die Insignien den fneien und mechanischen
Künste fehlten nicht, vanunten standen in goldenen Lettenn die Monte:
0 Lives, Lives, fenvate fidem! sv Längen, Längen, enhaltet Lune lneue!)
vie andenn veckenbilden sühnten in die gniechische Mgthologie und en-
mangeiten nicht, die Monal von den Seschichte dem Leschauen necht deutlich
von Lugen m sühnen, m eeigen, was Wille und Mut enneichen können:
„Lichts ist dem Ztenblichen ?u schwen", und eu venanschsulichen, wie
Hochmut und Litelkeit ins vendenben sühnen: „Lllen Lastenn sind euletzt
die Ztnssen bestimmt".

Diese menkwündige Decke wan in den Mitte des Zaales von ewel
gläneend polienten, manmonantig bemalten Zäulen gestützt, ebensolche
schwanegnaue koninthische Zäulen mit vengoideten Kapitälen umnahmten
den Haupteingang und die beiden Zeitentünen. Lnstenen wan besondens
neich vemient und mit dem 1442 von Ksisen fniednich III. den Zunft
geschenkten Wappen geschmückt, das Sän und Löwe unten dem steichsadien
danstellte. Line weitene Ziende des Zunftsaales wan das offene Kamin,
das die sahnesmhl 1Z8Z tnug. Luch dieses wan von Zpnüchen und Lildenn
aus dem st. gallischen Leinwandgewenbe umgeben. Leben den lapeten
wanen die Wappen den Zunftvon-
stehen gemalt, unten denen sich den
Lusbau des Zaales vollzogen hatte,
und diejenigen einen fnühenn Sene-
nation von 1ö18 —28 leuchteten in
lebhasten Landen, nebst symbolischen
vsnstellung und den vamen den

Ztiften von vienmhn Kostbanen Len-
stenscheiden.

Die Hennen Weben konnten nicht
nun stol? sein auf ihnen neichausge-
schmückten Zaal, sie dunsten sich auch
seinen vonmglichen Lussicht fneuen.
Lach dnei Zeiten schauten Lensten:
üben den vdstmsnkt, den die vbnigkeit

von dem Hause mm Lntlitz
abhalten lietz, mn stattlichen Lllngen-
mange, dem spätem luchhaus, mit
dem hohen Ztsffelgiebel, dann die
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neugaffe hinauf unb in ber Kunbe über bas Hmfshaus bes Stabtfcßreibers,
ben öefängnisturm, bas fcßöne Rathaus, bas Markttor, unb über bie
öebäulicßkeiten bes Spitals bie Marktgaffe hinauf.

Melcß reges Ceben mag fich bamais feßon um bas IDeberhaus abge=

fpieit haben uon ber frühen ITiorgenftunbe, roenn bie Eäben unb Fenfter
ber ßäufer unb bie Tore ber Sfabt fich öffneten, bis abenbs, roenn bas

Ratßausglöcklein ertönte. Bei biefem Klang, ber bie uor ben Mauern
roeilenben Bürger zur eiligen Heimkehr anfpornfe, oerfammelten fich Dor
bem Rathaus bie Torroächter, bie fchroeren Schlüffel in Empfang zu nehmen,
unb beim letzten ölochenfcßlag marfchierten fie nach ben nerfeßiebenen
Himmelsrichtungen ab, um bie Tore zu feßiießen, bamit bie Stabt bie

Flacht in Ruhe unb Sicherheit zubringen könne.
Uor bem Rathaus, uon beffen Mauern bis 1754 über lebensgroß ge=

malt bie Könige Israels Jofua, Dauib unb Salomon auf bie Bürger ßer=

nieberfchaufen, Dollzog fich auch bie ftrenge öereeßtigkeit. ßier befanb
fich ber Pranger, auf ben, roie es in ber Urkunbe heißt, bie „lafterßaften
Uerurteilten" geftellt rourben; bas Halseifen roar an ber Rathausroanb
feibft angebracht. Da ftanb auch auf ber Säule bes Brunnens, an ben

Frauen unb Mäbchen kamen, FDaffer zu fchöpfen, eine geftrenge Juftitia
mit bem Richtfchroert in ber Hanb.

Befonbers lebhaft ging es pier an Markttagen zu, roenn an ben ftarken
Steinfäulen ber Rathaushalle Stänbe aufgeteilt roaren, um Kaufluftige
aus nah unb fern herbeizulocken. ßuffcßlag tönte über ben gepflafterten
Plaß, roenn ein Reiter burch bie Straßen kam ober ein fchroerbelabener
Magen zum Markttor berein= ober hinausfuhr, unb ein hübfehes Bilb mag
es geroefen fein, roenn unter ber Führung brauner Italiener uon ber

Mange her bie mit Feberbüfchen unb roten Uuaften gefchmückten MauL
liere trabten, bie auf ihrem Rücken, in Fäffer gelaben, koftbare St. öaller=
leinroanb aus ben Toren trugen.

Unterbeffen führte am berühmten, burch Meifter Daniel gefeßaffenen
Uhrroerk am Rathaus ber Bär feine Stunbenfcßläge auf bie ölocken aus,
erfchienen im IDechfel bie Flamen ber Monate unb bie 3eichen bes Tier=

kreifes unb brehte fich bie Monbkugel immerzu. Jahrzehnte Derftrichen,
bie 3eiten änberten fich. Die Folgen ber franzöfifeßen Resolution machten
fich geltenb. Die am 29. Hpril 1798 in ber St. Taurenzenkirche burch bie

Bürgerserfammlung angenommene ßelDetifcße Derfaffung führte bas Enbe
bes 3unftroefens herbei. Ms am 21. Uuguft unter bem öeläute aller
ölocken mit 26 Magen unb 160 Berittenen ber Statthalter ber neuen
Regierung in St. öallen feinen feftiießen Einzug hielt, neranftaltete bie
Obrigkeit ein Ehrenmahl im 3unftßaus ber Meber, roo ein Mäbcßencßor
ben Eintritt bes Regierungsftatthalters begrüßte.

Balb barauf, 1799, erroarb bas Kaufmännifcße Direktorium bas ftatt=
ließe 3unftßaus nebft Mobiliar, Feuerfpriße unb Silberzeug. Ein Teil ber
Räume rourbe nermietet, in ber 3unftftube rourbe roeiter geroirtet unb
ber große Saal, ber noch bis 1813 feinen alten Schmuck trug, biente
hauptfäcßlich zur Dbßaltung non ßocßzeitsmäßlern unb anbern feftlicßen
Hnläffen.

Der Umbau fanb erft unter bem neuen Befißer ftatt; biefer roar ber
„Cercle zur Brüßllaube", roelcßer bas Erbgefcßoß ber Citerarifcßen SefelP
feßaft Dermietete. Das einftige 3unftßaus trug in jenen Jaßren ben Barnen
Kafino unb ber erneuerte Saal biente roeiter größern Feftlicßkeiten.

Das Jaßr 1856 brachte ben Sufammenfcßluß bes „Cercle" (auch

genannt „öefellfcßaft zum Derein"), ber „Citerarifcßen öefellfcßaft" unb
ber „Cefegefellfcßaft zur Sonne". Damit rourbe bie M u f e u m s g ef e 11

feßaft ins Ceben gerufen, bie bas ehemalige 3unftßaus zu einem Mittel=
punkt bes literarifcßen unb gefelligen Cebens machte. Unter feinem
Dache roueßs eine reichhaltige Bibliothek uon 1250 auf 10,000 Bänbe,
Dorträge non 6efellfcßaftsmitgliebern führten in serfeßiebene Intereffen=
gebiete ein, unb Dorlefungen uon Dichtern aus naß unb fern — unter
ben Schweizern finben roir bie Hamen Spitteier, Mibmann, Tape! —

förberten bas Derftänbnis unb bie Ciebe zur Citeratur.
Menige ßäufer unferer Stabt haben eine fo bebeutenbe Dergangenßeit

roie bas alte Mufeum. Ceiber ift uns faft nichts meßr aus bem Innern
bes reichen Meberzunftßaufes erhalten geblieben. Hiemanb roeiß, roas
aus ben fcßönen 3unftfcßeiben unb bem koftbaren Silberzeug geworben
ift. Hur ein Mappen ber Stabt St. öallen, bas eines ber 3unftzimmer
fcßmückfe, ift noch aufberoaßrt; doit ber gefcßickten ßanb bes Meifters
Baltßafar Bingaffer, 1596 gefeßnißt, fteßen ißm zroei Cöroen zur Seite,
Meltkugel unb Scepter tragenb.

Heute ift nun auch bas öebäube Dom Erbboben Derfcßrounben;
ungern Dermiffen roir bie beiben ßoßen Giebel bes Mufeums unb feines
Hachbarßaufes, bie ber untern Marktgaffe ein fo eßarakteriftifeßes öepräge
nerließen. Mieber ein Stücklein Mt=St. öallen ift bem Untergang geweißt
roorben, ein Stücklein non jenem alten St. öallen, beffen malerifcße Tore
unb Türme im Caufe bes leßten Jaßrhunberfs ber 3erftörung anßeirm
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Keugasse hinaus und in der Kunde über das Kmtshaus des 5tadtschreibers,
den Sesangnisturm, das schöne Kathaus, das Markttor, und über die
öebäuiichkeiten des 5pitsls die Msrktgasse hinauf.

welch reges Leben mag sich damals schon um das weberhaus abgespielt

huben von der frühen Morgenstunde, wenn die Lüden und Lenster
der Häuser und die Lore der 5tadt sich öffneten, bis abends, wenn das

Kathausglöcklein ertönte. Kei diesem Klang, der die vor den Mauern
weilenden Kürzer 7ur eiligen Heimkehr anspornte, versammelten sich vor
dem Kathaus die lorwüchter, die schweren 5chlllssel in empfang eu nehmen,
und beim letzten Slockenschlag marschierten sie nach den verschiedenen
Himmelsrichtungen ab, um die lore eu schließen, damit die 5tadt die
flacht in kîuhe und 5icherheit eubringen könne.

vor dem Kathaus, von dessen Mauern bis 1754 über lebensgroß
gemalt die Könige Israels fosua, David und 5slvmon auf die Kürger her-
niederfchauten, oolieog sich auch die strenge Serechtigkeit. hier befand
sich der Pranger, aus den, wie es in der Urkunde heißt, die „lasterhaften
verurteilten" gestellt wurden; das halseifen war an der Ksthsuswand
selbst angebracht. Da stand auch auf der 5sule des Krunnens, an den

Lrauen und Mädchen kamen, Wasser 7U schöpfen, eine gestrenge sustitia
mit dem Kichtschwert in der Hand.

Kesonders lebhaft ging es hier an Markttagen eu, wenn an den starken
5teinsaulen der Ksthaushalle 5tsnde ausgestellt waren, um Kauflustige
aus nah und fern herbeizulocken. husschiag tönte über den gepflasterten
Platz, wenn ein Heiter durch die 5traßen kam oder ein schwerbeladener
wagen eurn Markttor herein- oder hinausfuhr, und ein hübsches Mid mag
es gewesen sein, wenn unter der Lührung brauner Italiener von der

Mange her die mit Lederdüschen und roten Quasten geschmückten Maultiere

trabten, die auf ihrem Kücken, in Passer geladen, kostbare 5t. Saller-
ieinwand aus den Loren trugen.

Unterdessen führte am berühmten, durch Meister Daniel geschaffenen
Uhrwerk am Kathaus der Dar seine 5tundenschiage aus die Stocken aus,
erschienen im Wechsel die Damen der Monate und die Zeichen des Lier-
kreises und drehte sich die Mondkugel immereu. sahreehnte verstrichen,
die Zeiten änderten sich. Die Loigen der französischen Kevolution machten
sich geltend. Die am 29. Kprii 1798 in der 5t. Laureneenkirche durch die

Kllrgerverssmmiung angenommene helvetische versassung führte das Cnde

des Zunftwesens herbei. Ms am 21. Kugust unter dem öelsute aller
Stocken mit 2d wagen und Ibv gerittenen der 5tatthalter der neuen
Kegierung in 5t. Salien seinen festlichen Cineug hielt, veranstaltete die
Obrigkeit ein Ehrenmahl im Zuchthaus der weder, wo ein Msdchenchor
den eintritt des Kegierungsststthaiters begrüßte.

gald daraus, 1799, erwarb das Kaufmännische Direktorium das stattliche

Zuchthaus nebst Mobiliar, Leuerspritze und 5iiber?eug. ein Leil der
Käume wurde vermietet, in der Zunftstude wurde weiter gewirtet und
der große 5aal, der noch bis 181Z seinen alten 5chmuck trug, diente
hauptsächlich eur Kbhaltung von hocheeitsmähiern und andern festlichen
Knlässen.

Der Umbau fand erst unter dem neuen gesitzer statt; dieser war der
„Cercle 7ur grühiiaube", weicher das Erdgeschoß der Literarischen Sesell-
schast vermietete. Das einstige Zuchthaus trug in jenen fahren den Kamen
Kasino und der erneuerte 5aai diente weiter größern Lestiichkeiten.

Das fahr 185ö brachte den Zusammenschluß des „Cercle" (such
genannt „Seselischast ?um verein"), der „Literarischen Seselischast" und
der „Lesegeselischast eur 5onne". Damit wurde die M u se u m s g ese l I -
schsst ins Leben gerufen, die das ehemalige Zunsthaus eu einem Mittelpunkt

des literarischen und geselligen Lebens machte. Unter seinem
Dache wuchs eine reichhaltige Mbiiothek von 1250 aus 10,000 Hände,
vortrage von Seseiischastsmitgiiedern führten in verschiedene Interessengebiete

ein, und Vorlesungen von Dichtern aus nah und fern — unter
den 5chweieern finden wir die Kamen 5pitteler, widmann, Lavel —

förderten das Verständnis und die Liebe eur Literatur.
wenige Häuser unserer 5tadt haben eine so bedeutende Vergangenheit

wie das alte Museum. Leider ist uns fast nichts mehr aus dem Innern
des reichen wedereunsthauses erhalten geblieben, niemand weiß, was
aus den schönen Zunftscheiben und dem kostbaren 5ildereeug geworden
ist. Kur ein Wappen der 5tadt 5t. Sailen, das eines der Zunstchmmer
schmückte, ist noch aufbewahrt: von der geschickten Hand des Meisters
vaithasar Mngasser, 159b geschnitzt, stehen ihm ?wei Löwen ?ur 5eite,
Weilkugel und 5cepter tragend.

heute ist nun such das Sebäude vom Crddoden verschwunden;
ungern vermissen wir die beiden hohen Siebet des Museums und seines
Kachbsrhsuses, die der untern Marktgasse ein so charakteristisches Sepräge
verliehen, wieder ein 5tücklein Mt-5t. Sailen ist dem Untergang geweiht
worden, ein 5tückiein von jenem alten 5t. Sailen, dessen malerische Lore
und Lürme im Lause des letzten fahrhunderts der Zerstörung anheim-
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fielen. Wie gerne [udjen roir Die entfdirounbenen Schönheiten auf in
Bilbern unb Stieben unb mit regem Intereffe feljen roir beute bas alte
St. Sailen roieber erfteben, im kleinen ITIaßftab 1:200. roie es fjerr
Salomon Schlatter für bas neue ftäbtifdje ITIufeum aufbaut. bauschen
reibt ficb an bauschen, öaffe an Saffe, bie ITIauern legen ihren fcbüßenben
Ring um bie Stabt, unterbrochen non ben Türmen unb Toren, beren
Brücken über ben 6raben führen. TTTit unenblicher Ciebe unb Sorgfalt
roirb jebes bauschen mit 6iebel unb Kamin gezimmert unb bemalt unb
jebes kleine grüne Särtlein angelegt. In lebhafter Berounberung unb

inniger Freube fpazieren unfere Bugen über biefe Stabt, roie fie ficb um
bie IDenbe bes 16. Jahrhunberts in unferm boitai erhoben, burch bie

6affen, burch bie unfere Urgroßeltern gegangen finb. Befonbers gern
halten fie unten an ber TTTarktgaffe an, roo nor ber Bogenhalle bes fchönen
Rathaufes ber Brunnen ben Plaß fchmückt, an bem fich noch bas alte
3unfthaus ber Weber neben bemjenigen ber Schneiber erhebt unb baran
angelehnt bas bauschen bes öolbfchmiebs bübebranb, roo gegenüber,
angebaut an ben hohen Rathausturm, bie ehemalige Stabtfchreiberei
fleht, auf bem Srunb unb Boben, Don bem aus mir B00 Jahre fpäter
bas alte TUufeum nachbarlich nerfraut geroorben ift.

ist unentbehrlich in jedem
Haushalt!

Gibt

Suppen, Puööings,
Milchspeisen, Saucen, Kuchen

von reinem Wohlgeschmack unö hohem Nährwert

Goldene Medaille
Internat. Kochkunst-Ausstellung Frankfurt 1900

s s
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Kindernährmittel
wirb Paidol empfohlen von Autoritäten
öer Kinöerheilkunöe - In Anstalten unö

Kinöerheimen stänöig im Gebrauch!

Nur eines von den vielen ärztlichen Gutachten

Herr Dr. H., Kinderarzt in St. Gallen,
schreibt: «Ich verwende seit längerer
Zeit gerne Ihr leicht verdauliches «Paidol»,

das eine vorzügliche Säuglings- '
nahrung bildet.»

' S

Erhältlich in Apotheken, Drogerien und Handlungen

Nur echt in Originalpackung mit obenstehender
Schutzmarke

ptjot. Dr. ©. Das alte ntuteum im nbbrucb.

sielen, wie gerne suchen wir die entschwundenen Schönheiten sus in
giidern und Ztichen und mit regem Interesse sehen wir heute dss site
5t. Sslleri wieder erstehen, im kleinen Mshstsb 1:200, wie es Herr
5slomon 5ch!stter für dss neue städtische Museum susbsut. Häuschen
reiht sich sn Häuschen, Sssse sn össse, die Msuern legen ihren schützenden

Hing um die 5tsdt, unterbrochen von den Immen und loren, deren
Mücken über den Srsden führen. Mit unendlicher Liebe und 5orgsslt
wird jedes Häuschen mit Siebel und ltsmin geeimmert und berrmlt und
jedes kleine grüne Ssrtlein sngeiegt. In lebhsster Bewunderung und

inniger hreude spsicieren unsere hugen über diese 5tsdt, wie sie sich um
die wende des 1ö. sshrhunderts in unserm Hochtal erhoben, durch die

Ssssen, durch die unsere Urgroheltern gegsngen sind. Hesonders gern
hslten sie unten sn der Msrktgssse sn, wo vor der IZogenhslie des schönen

Hsthsuses der örunnen den pish schmückt, sn dem sich noch dss site
Zunsthsus der Weber neben demjenigen der 5chneider erhebt und dsrsn
angelehnt dss Häuschen des Soldschmieds hiidebrsnd, wo gegenüber,
sngebsut sn den hohen hsthsusturm, die ehemalige 5tsdtschreiberei
steht, sus dem Srund und Hoden, von dem sus mir 400 sshre später
dss site Museum nschbsriich oertrsut geworden ist.

ist unentbekriick in jedem
ttsusksit!

(Zibt

Luppen, Puddings, Niick-
speisen, Lnucen, Kucken

von reinem ^/ohlgsschnmck und hohem Kährwsrt

(zOZdene NedaiNe
Internst. Kochkunst-/^usstsliung Krankkurt IS00

/^Is

Kindernâkrmittel
vnrd NÂlôoê empkoklen von Autoritäten
der Kinderheilkunde - In Anstalten und

Kinderheimen ständig im gebrauch!

I^ur eines von äen vielen ärUIiclien Lutncliten!
Herr Or. IM, Kinderart in St. (Zallen,
schreibt: «Ick verwende seit längerer
Zisit gerne Ihr leicht verdauliches «Osi-
dol», dss eins vorzügliche Säuglings- '

nabrung bildet.»

Orhältlich in Apotheken, Orogsrisn und Handlungen

Kur echt in Originalpackung mit obsnstekendsr
Zchukmsrke!

phot. Or. G. vss à Muleum im flbbruch.
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MÖBEL
Schlafzimmer, Wohnzimmer, Speisezimmer, Herrenzimmer

von einfacher bis gut bürgerlicher Art

Innen-Dehoration
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Weihnacht

Originalholzschnitt von H. Wagner, St. Gallen

A

VVeiknsekt

OiKinsIkol^scknitt von //. ^SK'/ie/', Lt. (ZsIIsn



dtnfer $MÇnatÇf§a&enb.

©tit ïûcÇïcin tfî über ben Sifd? gebetft,
0eäs§ rote Sberjen ftnb angefîetff.

0etf)§ Hugen geben ben @lanj jurütf:
gebe Sürje bebeutet ein fünften ©IM
ftebe§ «öeib - unfer Baum tfî Hein,
<S>ibt einer auf ©eben betteren êtbetn?

®u Meine, fety biet) auf mein SMc,
Xüir retten naäj Bafel unb halten nie.

3u Bafel am Itfeintor ftelff etn Rau§ -
„Batterli, gtb mir bte 3utfermau§!"

@teb)t etne 0ämtiebe mit 3mbob unb ©ffen

„Mmn man bte ftlbernen (Hüffe auä) effen?"

„BBenn itÇ groß unb bu btft Hein,
S?auf ttfj btr etnen Rampelmann fein."

„S?auf iäj ber ©Ruffer etn ftfmeeujeifieë Xamnt,
©tne Buppe mit 3bpfen unb golbenent Mtmm."

„<Unb lönnt Sbr ©ure Berêletn Çûbfâ) fingen,
<Xötrb auä) ba§ ©Ifrtfîïtnb ©utij fitter œa§

bringen." atfreb guggenBerger.

Unser Weihnachtsabend.

Ein Tüchlein ist über den Tisch gedeckt,

Sechs rote Kerzen sind angesteckt.

Sechs Nugen geben den Glanz zurück:

gede Kerze bedeutet ein Wnkchen Glück.

Liebes Weib - unser Baum ist klein,
Gibt einer auf Erden helleren Schein?

Du Kleine, setz' dich aus mein Knie,
Wir reiten nach Basel und halten nie.

Zu Basel am Ryetntor steht ein Haus -
„Batterli, gib mir die Zuckermaus!"

Steht eine Schmiede mit Zlmvost und Essen

„Kann man die silbernen Nüsse auch essen?"

„Wenn ich groß und du bist klein,

Kauf ich dir einen Hampelmann sein."

„Kauf ich der Mutter ein schneemeistes Lamm,
Eine Puppe mit Zöpfen und goldenem Kamm."

„-Und könnt ghr Eure Berslein hübsch singen,
Wird auch das Christkind Euch sicher was

bringen." Alfred Huggenvcrger.
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