
Die Zunahme und Abnahme der Bevölkerung
der Stadt Basel

Autor(en): Oser, Leonhard

Objekttyp: Article

Zeitschrift: Beiträge zur vaterländischen Geschichte

Band (Jahr): 1 (1839)

Persistenter Link: https://doi.org/10.5169/seals-109141

PDF erstellt am: 22.07.2024

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an
den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.
Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in
Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder
Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den
korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.
Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung
der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots
auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung
übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder
durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot
zugänglich sind.

Ein Dienst der ETH-Bibliothek
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch

http://www.e-periodica.ch

https://doi.org/10.5169/seals-109141


212

toit
Zunahme nnb Slbmibmo bet $&et>Qltetnn$

bet ®tabt l&afel,
oon

i'eonfiarb Dfer, S. M. f:.

Ueber bie Seoölfcrung ber Stabt Safel im «Mittelalter bar

man bloße Sagen, inbem »or bem Sahr 1610 feine Solfe*
jäljfung »erattflaltet würbe. H'i'tftg fiert man aber bebaup;

ten, unfere Stabt fiabe einft bei 40,000 Einwohner gcjäbft.
Scfannt ift, baß Safel im Sliièfanbe biè iu bie ncucflcn 3ci;
ten für eine fchferfjt bcoölferte, ja hei »iclctt für eine cut*

»offerte Stabt galt; baß ßcfi Dcifenbe wuttberten über bie

große Sluêbcfiming bcrfelhcn, bei »erljältiüßmäßig geringer
Seoöfferung. Siefe irrige Slnftrfjt wibertegt ein Sluffag in

beit Saêlcrifcficn «Mitthcilimgctt, 1826, wie mir fefieint gvünb*

lieb, herüfirt bahei auch bie Sage einer »tel größern Se»öl;

ferung in altem Seiten, bejwcifclt jebocfi eine folofie unb

füfirt babei bie ©ritube an, bie man gewöfinttch bagegen

äußert.
Siefe S'weifel ßnb folgenbe:

1) Eè feien bieß nur «Mtitfimaßungen, auf bie Slngahcn ber

Ebronifen geftügt, welche wenig ©lauben üerbienen.

2) Selhfl bie hefanntc Singabc, baß Safel wäbrenb beò Eonct'lè

an 40,000 Einwohner gehabt, »erbiene wenig ©fanben,
unb beweife überbieß nur eine gelegentliche unb ganj un*

gewöhnliche Sfnfianfung.

SIS

Die
Zunahme und Abnahme der Bevölkerung

der Stadt Basel,
von

Leonhard Oser, 8. »l. li.

Ueber die Bevölkerung dcr Stadt Basel im Mittelalter har

man bloße Sagen, indem vor dem Jahr 1610 keine

Volkszählung veranstaltet wurde. Häufig hört man abcr behaupten,

unsere Stadt habe einst bei 4t),l)l)() Einwohner gezählt.
Bekannt ist, daß Basel im Auslande bis i» die neuesten Zeiten

für eine schlecht bevölkerte, ja bei vielen für eine

entvölkerte Stadt galt; daß sich Reisende wundertcn übcr die

große Ausdehnung derselben, bei verhältiiißmäßig geringer
Bevölkerung. Diese irrige Ansicht widerlegt ein Aufsalz in

den Baslerifchcn Mittheilungen, 1826, wie mir scheint gründlich,

berührt dabei auch die Sage ciner viel größcrn Bevölkerung

in ältern Zcitcn, bezweifelt jedoch eine solche uud

führt dabei die Gründe an, die man gewöhnlich dagegen

äußert.
Diese Zweifel sind folgende :

1) Es seien dieß nur Muthmaßungen, auf die Angaben dcr

Chroniken gestützt, welche wenig Glauben verdienen.

2) Selbst die bekannte Angabc, daß Basel während des Concils

an 40,000 Einwohner gehabt, verdiene wenig Glauben,
und beweise überdieß nur eine gelegentliche nnd ganz
ungewöhnliche Anhäufung.
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3ì «Man nehme gewöbnltcb att : burd) bte Deformation uub

bie Sertreibitng beò Slbelè fiabe Safet aitêncbmenb »iete

«Meitfdjcn »eritemi muffen, aber biefelhe Seräiibernng, bie

eiele entfernte, moefite eben fa »iefe anbere berbeijiebett.

4) Eine fo große Seoöffemng fei fabr uiiwafirfdjcinlicfi, benn

ber Häufer feien efier weniger gewefen alò jegt, ßc moefi*

ten efier niebriger fein, uttb jum ÜBofinen ungleich weni*

ger cingeridjtct.
5) «Matt fiabe feit 1597 jäbrlidj bie Slnjaljl ber ©eftorbeneu

aufgcfrijrieben, unb biefe fci, obfcfioit bie Stcrbticfifeit in

neuem Seiten fidj »ermtnbert fiabe, im Sitrcfifcfinitt be;

ftäiibig unter ber jegigen geblieben.

6) Sluf bem Sanbe fei bie Seoöffcrung früfier »iel geringer

gewefen; ob eè wabrfcfieinlicfi fai, baß bie Seoölferung
in Safel bte boppette war?

Slnbere fügen noefi bei : bie «Pcft fiabe bie Stabt mehr;
male fo entüölfert, baß man genötfiigt gewefen fai, neue

Sürger in «Maffe aufjunefimen, bloß um bie Surfen wieber

auejufütten.
Siefe Steife! werben att ihrem Drte gewürbigt wer*

ben. —
®ewi^ ift, baß im »origett Sabrfiuubert bie Seoölfentng

hebetttenb abgenommen fiat. Eè ift bafier ber 3mcrf biefer

Slrbcit über baê Steigen unb galten berfelben uttb über bie

Urfacficn briber cittigeê Sirfjt ju »erbreitcit unb ju unterfu*
cfien: oh bie Sage einer »iel ftärfern Seüöfferuttg im «Mit*

tefatter fiiftorifcfi hegrünbet werben fönne.

Sei ber Seurtfieiluttg ber ©rünbe, welcfie auf größere

ober geringere Seoölferung ju beuten frfjeinen, bürfen wir
nicfit einfeitig auf große Slbiiafime burefi bie «Peft, noefi auf
große Suitafinte burefi bie »iclcn Sitrgerannafimen frfjließen,
fonbern wir muffen bie gcfcfiicfitlidjcn Scrljäffniffe ber Stäbtc
im «Mittelalter überhaupt unb Safetè inèhcfanberc ine Slitgc

faffen.
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Man nehme gewöhnlich an: durch die Reformation nnd

die Vertreibung des Adels habe Basel ausnehmend viele

Menschen verlieren müssen, aber dieselbe Veränderung, die

viele entfernte, mochte eben so viele andere herbeiziehen.

4 > Eine fo große Bevölkerung sei sehr unwahrscheinlich, denn

der Häuser seien eher weniger gewesen als jetzt, sie mochten

eher niedriger sein, und zum Wohnen ungleich weniger

eingerichtet.

5) Man habe seit 1597 jährlich die Anzahl der Gestorbenen

aufgeschrieben, und diese sei, obschon die Sterblichkeit in

neuern Zeiten sich vermindert habe, im Durchschnitt
beständig unter dcr jetzigen geblieben.

ti) Auf dem Lande sei die Bevölkerung früher viel geringer

gewesen; ob es wahrscheinlich sei, daß die Bevölkerung
in Basel die doppelte war?

Andere fügen noch bei: die Pest habe die Stadt mehrmals

so entvölkert, daß man genöthigt gewesen sei, neue

Bürger in Masse aufzunehmen, bloß um die Lucken wieder

auszufüllen.
Diese Zweifel werden an ihrem Orte gewürdigt werden.

—
Gewiß ist, daß im vorigen Jahrhundert die Bevölkerung

bedeutend abgenommen hat. Es ist daher der Zweck dieser

Arbeit über das Steigen und Fallen derselben und über die

Ursachen beider einiges Licht zu verbreiten und zu untersuchen:

ob die Sage einer viel stärkern Bevölkerung im
Mittelalter historisch begründet werden könne.

Bei der Beurtheilung der Gründe, welche auf größere

oder geringere Bevölkerung zu deuten scheinen, dürfen wir
nicht einseitig auf große Abnahme durch die Pest, noch auf
große Zunahme durch die vielen Bürgerannahmen schließen,

sondern wir müssen die geschichtlichen Verhältnisse der Städte
im Mittelalter überhaupt und Basels insbesondere ins Auge

fassen.
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Dun ftnbeit wir, baß baè «Mittelalter baè Settalter bei

Stäbte war. Sie Stäbte batten große greibeiten, ßc waren
befefligt, in ihnen blütjten jpanbel, Äünfte uttb ©ewerbe je*

ber 3(rt, baber fleigenber ÜBobiftanb ; iljre Einwofiner waren
auf einen 9>unft concentrât, fonnten ßcfi alfa leicfit gegen

äußere ©ewalt fcfiügen, bafier in ben Stäbten größere Si*
cfierfieit beê Etgentfittmê. Sie golge »on biefem allem mar
notfiwenbig großer Subrang in bie Stäbte unb Steigen ber

Seoôlferung. Sluf bem platten Sanbe war bieß, mit wetti;

gen Sluênafimen, umgefefirt; fiier war Änedjtfcfiaft mit
brürfenbem grofinbietift »erbunben; bie beftänbigen (leinen

gehben, mit großer ©ratifamfett burefi Serbrennen ber Se;
ftgungen beê getttbeê geübt, »erficerten baê Sanb mehr, ale

große Äriege in unfern Seiten, baber fomite hei ber ewigen

Unftdjerfieit fein ÜBobiftanb gebeifien, alfo auefi bie Se»öl;
ferttng ftcfi nicfit fo »ermehren, wie in ben Stäbten. Silice

biefeê ift ju befannt, ale baß eê weiter braudjtc auegcfütjrt

ju werben. Ser irrige Scfiluß, ben man »on ber Seöölfc*

rung beê Sanbeê int «Mittelalter auf bie Scüölferung ber

Stäbte machen will, wiberfegt ßcfi alfa »on felbft.

Eê wirb ferner allgemein angenommen, baß bie bcbeu>

tenbern Stäbte im «Mittelalter »iel ftärfer he»ölfcrt waren,
alò in neuem Seiten. Saß biefe «Meinung einen tiefem
©ritnb bat, alò bloße Sagen, bafür fprcrfjcn fleineme Senf;
mäfer, nämltcfi ber jegt noefi feljr bebeutenbe Umfang biefer

Stäbte.
©ehen wir ju Safel felbft über, fo wiffen mir auè ber

©cfdjichte, baß unfere Saterftabt fefion frühe eine gewiffe

Scbeutung erlangte. Saê Stubtttm unferer Stabtgefdjidjtc
gibt une Äiinbc »on ihrem allmältgen Sltiffommen unb ihrer
inneren Entrottflung.

Safel war etwa feit 740 ber Sig cince Sifcfiofê. Sieß

trug nnftrettig baê meifte jum früljcn Slufbfüben biefer Stabr
bei. Um ben Sifchof famtnelte ftcfi ein jahlrcidjer Slbcf, feine

2l4
Nun finden wir, daß das Mittelalter das Zeitalter der

Städte war. Die Städte hatten große Freiheiten, sie waren
befestigt, in ihnen blühten Handel, Künste und Gewerbe
jeder Art, daher steigender Wohlstand; ihre Einwohner waren
auf einen Punkt concentrirt, konnten sich also leicht gegen

äußere Gewalt schützen, daher in den Städten größere
Sicherheit des Eigenthums. Die Folge von diesem allem war
nothwendig großer Zudrang in die Städte und Steigen der

Bevölkerung. Auf dcm platten Lande war dieß, mit wenigen

Ausnahmen, umgekehrt; hier war Knechtschaft mit
drückendem Frohndienst verbunden; die beständigen kleinen

Fehden, mit großer Grausamkeit durch Verbrennen der

Besitzungen des Feindes geübt, verheerten das Land mehr, als

große Kriege in unsern Zeiten, daher konnte bei der ewigen

Unsicherheit kein Wohlstand gedeihen, also auch die Bevölkerung

sich nicht so vermehren, wie in hen Städten. AllcS

dieses ist zu bekannt, als daß es weiter brauchte ausgeführt

zu werde«. Der irrige Schluß, den man von dcr Bevölkerung

des Landes im Mittelalter aus die Bevölkerung dcr

Städte machen will, widerlegt sich also von selbst.

Es wird fcrncr allgemein angcnoinmcn, daß die

bedenkendem Städte im Mittelalter viel stärker bevölkert waren,
als in neuern Zeiten. Daß dicse Meinung einen tiefcrn
Grund hat, Als bloße Sagen, dafür sprechen steinerne

Denkmäler, nämlich der jctzt noch sehr bedeutende Umfang dieser

Städte.
Gehen wir zn Basel sclbst über, so wissen wir aus der

Geschickte, daß unscrc Vaterstadt schon frühc eine gcwissc

Bedeutung crlangtc. Das Studium unserer Stadtgeschichte

gibt uns Knude von ihrem allmäligcn Anfkommen und ihrcr
iniicrcn Entwicklung.

Basel war etwa scit 74V der Sitz eines Bischofs. Dieß

trug unstreitig das mciste zum frühen Aufblühen dieser Stadr
bei. Um dcn Bischof sammelte sich ein zahlrcicher Adel, scinc
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Stcnftmaiinen, writhe ben ©laitj beò bifthóflicficn Hefeô

vergrößerten. Sen ebcln ©efcfileefitern folgten nadj unb

naefi ©ewcrbêleute unb Hanbwcrfer aller Slrt, weldje ßdj
theilê innerhalb, tfjetfè außerbatb ber Stabtmaucru aitßebeften.

Safel war Slnfangê ffetn unb fefieint auè »erftfiiebenen

Seftanbtbeitcn ju einem ©anjen erwarfjfen ju fein. Sn ber

©egenb, wo jegt baê «Münfter ftefit, auf Surg, war ofine

Sweifcl ein römifefiee Eaftell; St. «Martin wirb für bie ät*

tefle ^'rrije gefiatten unb war »ietteiefit eine 3"'t lang Som*
firefie, elje baê «Münfter erbaut würbe. 3n ber ©egenb ber

Scfiifflänbe mögen gifefier uub Sefiiffer gewohnt unb legtere
ben ÜBaarentratteport beforgt fjaben. Siefe brei Scjirfe nur
hilbeten wafirfdjeinliifi bie Stabt, ale fte im 3afir 917 »on
ben Ungarn jerftört würbe. Hlll'bert Safirc fpäter ftnben
mir ßc mit «Mauern umgehen unb oljne Steffel erweitert.

Ddjë »ermutfiet nicfit ofine ©runb : nur ber itorböftficfie frïu
gel, worauf baê «Münfter unb St. «Martin ftefien, »om Sf.
3llban*Sdjwibbogcu hiò att ben Strßg unb »on ba biè jur
Scfiifflänbe fiabe bamalê bie eigentliche Stabt gebilbet. Seit*

feite waren bie Sorftäbtc, wo fiauptfächlidj Hni,bwerfer
woljnten, mclrfjc ßdj bamalê außerfialb ber Diitgmaitcrn an*
ßebefn mußten, bafier bie Damen ©erbergaffe, Scfineiber*

gaffe k. unb Heuberg, wo bie «Megger ifire ÜBofiniiitgen unb

Stätte fiatten. Sitte einem alten Äaufbriefe gebt beroor, baß

baè Haue junt Diefen auf bem gifdjmarft ein Sfieil eineè

alten Sburatcê (»ietteiefit cbematigen Sfioreê) war. Slucfi

beutet bie Sattart ber HaiIftr an ber freien Straße, welcfie

meiftenê tiefe Hofräume fiaben, barauf fiin, baß baè reefife

Sirftgufer mit «Mauern befeftigt war. Sie St. Seonbarbê*

firefie ferner würbe im Sahr 1002 außerfialb ber «Mauern

erbaut.

Sbeilè politifthe Dürfßefiten, tfieilê bie fcfincll waefifanbe

Se»ölferung ber Sorftäbte maefiten um baê Sabr 1077 eine

Erweiterung ber Stabt nöthig. Sifdjof Surfart »on Hefen*

ZI5

Dienstmaiinen, wclche den Glanz des bischöflichen Hofes

vergrößerten. Den edcln Geschlechtern folgten nach und

nach Gewcrbslcute und Handwerker aller Art, welche sich

theils innerhalb, theils außerhalb der Stadtmauern ansiedelten.

Basel war Anfangs klein und scheint ans verschiedenen

Bestandtheilen zu einem Ganzen erwachsen zu sein. In der

Gegend, wo setzt das Münster steht, auf Burg, war ohne

Zweifel ein römisches Castell; St. Martin wird für die

älteste Kirche gehalten und war vielleicht eine Zeit lang Dom-
kirche, ehe das Münster erbaut wurde. In dcr Gcgend der

Schifflände mögen Fischer uud Schiffer gewohnt und letztere

den Waarentransport besorgt haben. Diese drei Bezirke nur
bildeten wahrscheinlich die Stadt, als sie im Jahr 917 von
dcn Ungarn zerstört wurde. Hundert Jahre später finden
wir sie mit Mauern umgeben und ohne Zweifel erweitert.
Ochs vermuthet nicht ohne Grund: nur der nordöstliche Hügel,

worauf das Münster und St. Martin stehen, vom St.
Alban-Schwibbogen bis an den Birsig und von da bis zur
Schifflände habe damals die eigentliche Stadt gebildet. Jenseits

waren die Vorstädte, wo hauptsächlich Handwerker

wohnten, welche sich damals außerhalb der Ringmauern
ansiedeln mußten, daher die Namen Gerbcrgasse, Schneidergasse

?c. nnd Hcuberg, wo die Mctzgcr ihre Wohnungen und

Ställe hatten. Aus einem alten Kaufbriefe geht hervor, daß

das Haus zum Riefen auf dem Fifchmarkt cin Theil eines

alten Thurmes (vielleicht ehemaligen Thores) war. Auch

deutet dic Bauart der Hänscr an dcr frcicn Straße, welche

meistens tiefe Hofräumc haben, darauf hin, daß das rechte

Birsigufer mit Mauern befestigt war. Die St. Leonhards-
kirche ferner wurde im Jahr 1902 außerhalb der Mauern
erbaut.

Theils politische Rücksichten, theils die schnell wachsende

Bevölkerung der Vorstädte machten um das Jahr 1077 eine

Erweiterung der Stadt nöthig. Bischof Burkart von Hasen-
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burg, ein treuer Slnljängcr Heinriche IV., alo ©raf Dubolf
»on Dfieinfelben ©cgenfönig war, ftiftete int Saljre 1083
baê Äloftcr St. Sllban. 3n ber Stiftttngèitrfitnbe heißt eê :

"Er habe bie «Mauern aufgeführt, burefi wefefie biefe Stabt
»or näcfitfidjen fciubltcfien Einfällen gefiebert fei." Eê fefieint

alfa betuafie gewiß ju fein, baß biefer Sifdjof ben fübweft;
fiefien Hüflel, worauf St. Sconfiarb uttb St. «pefer ftefien,
mit jur Stabt jog, um bie »iclen Einwofitier auf bem fin*
feti Strßgufer gegen bte fetnbficficn Slngriffc ber «Partei beò

©egettfônigê ju frijügen.

Ein Seweiê beò allgemeinen unb ftfincllcit Slufbfüficne
ber Stäbte ift, baß im gleicficn Scitraum auefi Sfraßburg,
Spctjer, ÜBorme, «Mattij unb Dümbcrg erweitert würben.

Su biefer Seit erhielt audj baê fireblirijc Scheu einen

frtfefien Slitffdjwuug. Sm Saljre 1061 würbe ein bcbcutciu
beê Eoitcifium in Safel gehalten. Samafê fiatte bie Stabt
nur eine cinjtgc gciftltrijc Srübcrfifiaft, baê Somfapitel. Salb
fiernacb würben bie Älöftcr St. Sllban unb «Maria «Magba;
lena geftiftet, woju »ietteiefit baê Eonctl bie Slnrcgung gah.

Dacfi uub nari) folgte bie Stiftung anberer Älöftcr uub Eor;
porattonen, welche unftreitig »iel jum Slufblühen Safelê
beitrugen. Dtcfit nur fiatten Äauffeute unb Hanbwcrfer ba;

burefi Serbienft, fonbern bie Sanblnttc befuefiten »orjtigèwcifc

gern bie Äfofter; unb Stiftêfinficn in ben Stäbten, ale be;

fauberê (jciligc Dite. Sin biefe ÜBattfabrten fnüpfte ßd) fiäit;
ftger Serfehr, baber baê ÜBort missa in feiner Soppelbe;
bcittimg oon feierlicfiem ©otteêbienft uttb Sabrmarft.

Sur wettern Entwirflung beê Stäbtewefene trug ohne

Swcifel aiirfj eine Serorbnung Äatfcr Heinriefiê V. (um bae

3abr 1106) hei. Er bcfaljl, baß alle Hanbwcrfer, Siefer*

tente, Schiffer nnb gufjrletite, welcfie hie baljin ale Ein-
voofincr in ben Stäbfett ihren Scruf trieben, baè Surgcrrccht
genießen folltcn.
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burg, cm rrciicr Anhänger Hcinrichs IV., als Graf Rudolf
vou Rheinfelden Gcgcnkönig war, stiftete im Jahrc 108Z
das Klostcr St. Alban. In dcr Stiftungsurkundc heißt cs:
"Er habe die Mauern aufgeführt, durch welche diese Stadr
vor nächtlichen feindlichen Einfällen gesichert sei." Es scheint

also beinahe gewiß zu sein, daß dieser Bischof den südwestlichen

Hügel, woranf St. Leonhard und St. Peter stehen,

mit zur Stadt zog, um die vielen Einwohner anf dem linken

Birsigufer gcgen dic feindlichen Angriffe der Partei des

Gegenkönigs zn schützen.

Ein Beweis des allgemeinen und schnellen Aufblühens
der Städte ist, daß im gleichen Zeitraum auch Straßburg,
Speyer, Worms, Maiuz und Nürnberg erweitert wurde»,

Zu dieser Zeit crhiclt auch das kirchlichc Lcbcu cine»

frischcn Aufschwung. Im Jahrc 1061 wurdc ci» bcdcutcu-

des Concilium in Bascl gehalten. Damals hatte die Stadt
nur eine einzige geistliche Brüherschaft, das Domkapitcl. Bald
hcrnach wurden die Klöster St. Alban und Maria Magdalena

gestiftet, wozu vielleicht daS Concil die Anregung gab.

Nach und nach folgte die Stiftung anderer Klöster uud Cor-

porationcn, welche unstreitig vicl zum Aufblühen Basels

beitrugen. Nicht nur hatten Kaufleute nnd Handwerker
dadurch Verdienst, sondern dic Landlcntc bcsuchten vorzugswcisc

gern dic Kloster- und Stiftskirchen in den Städten, als
besonders heilige Orte. An dicsc Wallfahrtcn knüpfte sich

häufiger Verkehr, daher das Wort ,„!»5» in seiner Doppclbc-
dcnruiig von fcicrlichem Gottesdienst und Jahrmarkt.

Zur weiter» Eiitwicklimg dcs Städtewefcns trug ohne

Zweifel auch cine Verordnung Kaiser Hcinrichs V. (um das

Jahr 1106, bci. Er bcfahl, daß allc Handwcrkcr, Ackerleute,

Schiffer und Fuhrleute, welche bis dahin als Ei»
wohner in den Städten ibccu Beruf tricbrn, das Burgcrrcckn
gcnicßen sollte».
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Son ba an cnfwtrfelte ßdj unfere Saterftabt, trog ber

vielen ÜBirrett im Deidje, in welcfie audj fte mefir ober we*

ntger »crflodjtcn würbe, (litt unb unmcrflicfi, uub nafim
uuoerfennhar ju an ÜBofilftanb. Sieß fefien wir auè ber

Erbauung ber Dfictnbrürfe int Sabre 1225 unter Sifdjof
Heinrich »on S(juu, unb beè ©ewölbee über ben Sirßg,
webitrrij ber Äornmarft gcht'lbet wirb. Sie übrigen ©c*
wölbe (gtfrfjmarft unb Sarfüßcrpfag) mögen audj in jenen

3citen erbaut werben fein. Ein Scifpiel beò Deidjtfiumê
einjelner Sürger ftubeit wir jur Seit Dubolfê »on Habèburg,
wo ein ©erber »on Safel bem ©rafen bte foftharfteit Spcifen
in golbencn uub ßlhemen ©efäffen »orfegen ließ.

Einen wettern Sluffrijwung erfifelt Safel burefi bie Ein*

rirfjtititg ber 3ünfte, »on benen bie meiften in ber «Mitte beò

13ten Safirfiitiibcrtê mögen geftiftet worben fein. Sic äffeftett

unter ben befauttten Stiftungêitrfimbcn, ßnb bie ber 3üufte

ju «Meggcrn nnb Spiunwctterit »om Sabr 1248, bie ber

gifeber uttb Scfiifffcute ift erft »om Safir 1354.

ÜBcfdje Sebeutttiig überfiaupt bamalê bte Stäbte hatten,
beweiêt ber große rfieinifefie Stäbtehitnb jur Seit beê Swtfcbcit;
reiefieê, »on welchem Safe! ein «Mifglicb war. Saß biefer

Stäbtchunb hcbcittcnbcn Einfluß auf bie innere Entwirftung
unferer Saterftabt aiteübtc, inbem cr baè Selbftgcfüfif ihrer

Einwofincr werfte unb näfirtc, fefien wir auè ber Stiftimgê*
lirfunbe ber 3unft ju ©artnern »om 3afir 1260, welcher

nodj bie Einwilligung beò Dathò unb ber ©emeinbe beigefügt

ift, wäfirenb bte altem Sänfte »om Sifdjof mit Datlj beò

Eapttefè unb ber «Mtiüfterialcit geftiftet würben.
Sind) bte »on Seit ju Seit cinfrefenben Serfaffungê»er*

äitbcrungen jengeit »on bem aufilrchcuben Sinne ber Sürger.
Sic äftefte Scrfaffitng (Haubfcfte), welche wir rennen, gab

berJ:Sifdjof ber Stabt unt baê Saljr 1260. Sauge hcftiiub
ber Datfi auè einem Sürgermeifter »om Ditterflanbc, adjt
Dittcm unb acht Sürgern. Sic Dittcr waren Sienjlleiite

SI7

Bon da an entwickelte sich unsere Vaterstadt, trotz dcr

vielen Wirrcn im Reichc, in welche auch sie mehr oder

weniger verflochten wurde, still und unmerklich, und nahm
unverkennbar zu an Wohlstand. Dieß sehen wir aus der

Erbauung dcr Rhcinbriicke im Jahre 1225 unter Bischof
Heinrich von Thun, und dcs Gewölbes über den Birsig,
wodurch dcr Kornmarkt gebildet wird. Die übrigen
Gewölbe (Fischmarkt und Barfiißerplatz) mögen auch in jenen

Zeiten erbaut worden sein. Eiu Beispiel des Reichthums

einzelner Bürger finde» wir zur Zeit Rudolfs von Habsburg,
wo ein Gerber von Bafel dcm Grafcn dic kostbarsten Speisen
in goldenen und silbernen Gefässen vorsetzen ließ.

Einen weitem Aufschwung erhielt Basel durch die

Einrichtung der Zünfte, von denen dic mcistcn in dcr Mittc dcs

13"" Jahrhuudcrts mögcn gcstiftct wordcn sein. Die ältesten

unter den bekannten Stiftungsurkiinden, sind die der Zünfte

zu Metzgern und Spinnwettem vom Jahr 124«, die der

Fischer und Schifflcute ist erst vom Jahr 1354.

Wclche Bedeutung überhaupt damals die Städte hatten,
beweist dcr große rheinische Städtebund zur Zeit des Zwischcn-

reiches/ von wclchcm Bascl cin Mitglicd war. Daß dieser

Städtebund bcdciitcndcn Einfluß auf die iuncrc Entwicklung
uufcrer Vaterstadt ausübte, indem cr das Selbstgcfühl ihrcr
Eiiiwohncr weckte und nährte, sehen wir ans dcr StiftungS-
urknnde der Zunft zn Gärtnern vom Jahr 1260, welcher

noch die Einwilligung des Raths nnd der Gemeinde beigefügt

ist, während die ältern Zünfte vom Bischof mit Rath dcs

Ccipitcls und der Ministerialen gcstiftct wurdcu.
Auch die von Zeit zu Zeit cintrctendcn Vcrfassungsvcr-

ändcrnngcn zeugen von dem aufstrebenden Sinne dcr Bürger.
Dic ältcstc Verfassung (Handfeste), wclche wir kennen, gab

dcrIBifchof dcr Stadt um daS Jahr 1260. Langc bestund

dcr Rath anS cincin Bürgcrmcistcr vom Ritterstandc, acht

Rittcru uud acht Bürgcrn. Die Ritter waren Dicnstlente
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beè Sifdjofê, bie Singer, fogenannte Sichtbürger, fiatten bte

Stellung »on «Patrijieru. Sie Hai,bwcrfer waren »ou ber

Stabtoerwaltung auêgefrijfoffen. Ser Sifcfiof ernannte ben

Dberftjttnftmeifter. ÜBanit bie 3unfte baê Deefit erlangten,
Stelloertrcter in ben Datfi ju wäfilen, läßt ftdj nicfit genau
angeben, »ermutfificfi um baê 3afir 1330, wenigfteiiê jeigt
bie Urfttnbe ber gifcfier unb Scfiiffleute beutlicfi, baß jcbe

3unft bamalê einen Stettoertreter im Datfi fiatte. 3m glei*
cfien 3eitraum gelangten auefi ju Straßhurg, Hflgcnau,
Speper, «Matnj unb 3"ricf> bie Sünftc in ben Datfi. Sei
une, wie anbcrêwo, gefefiafi bieß in golge bürgerlicher ©äfi;
rung. Sie Dittergefdjlecfiter unb «Patrijier baßreit ben auf*
blüljcnbcit Hanbwcrfêftanb unb brürften ihn, wo ße fonti;
ten, fegterer mußte ßcfi alfa ßdjer ju flelleu futfien, unb er*

jWang feine Stellocrtretitng im Datfi.
Slttcfi Unglürfefätte, weldje »on unfern Efjrotuffdjreiberu

fargfältig aufgezeichnet witrben, bettrfiinben bie innere Äraft
unferer Saterftabt fefion in alten Seiten.

3m Sahr 1258, alò ber Stabtabcl in jwei «Partfieint

gcfpalten war, ale ber Sifcfiof mit bem ©rafen »on frabèt
burg in heftänbiger geljbe lebte, »crfjccrtc eine fürefiterftdje

geucrêbrunft bie Stabt, felhft baê «Münfter litt hebeutenben

Schaben. Seitnodj »erjagte bie Sürgcrfdjaft nicfit, unb er;
holte fidj halb wieber, fo baß ße beut ©rafen aufê neue

Srog bieten fomite.

3m 3abr 1313 raffte bte «Pcft am Dfieittftrom eine große
«Menge «Mcnfcficn weg. Darij üBurfttfeti darben in Safel
14,000. Siefe Slnjafil mag wofil übertrieben fefieitten, bet

fonberê ba hei ber folgenben «Peft eben fo »tel umgefommen

fein fotten. Slttein Straßhurg fol! bamalê auch 14,000,
Speper 9,000, ÜBortne 6,000 unb «Mainj 16,000 »crlorett
haben. ÜBenit fefion wir auf falcfic Slngaben fein großee

©emtrijt legen fönnen, fo fefien mir bori) feinen ©runb ein,

biefelhen mtbebtngt ju »erwerfen.
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des Bischofs/ die Bürger, sogenannte Achtbürger, hatten dic

Stellung von Patriziern. Die Handwerker waren von der

Stadtverwaltung ausgeschlossen. Der Bischof ernannte den

Oberstzunftmeister. Wann die Zünfte das Recht erlangten,
Stellvertreter in den Rath zu wählen, läßt sich nicht genau
angeben, vermuthlich um das Jahr 1330, wenigstens zeigt
die Urkunde der Fischer und Schiffleute deutlich, daß jede

Zunft damals einen Stellvertreter im Rath hatte. Im gleichen

Zeitraum gelangten auch zu Straßburg, Hagenau,
Speyer, Mainz und Zürich die Zünfte in dcn Rath. Bei
mis, wie anderswo, geschah dieß in Folge bürgerlicher
Währung. Die Rittergeschlechter nnd Patrizier haßten den

aufblühenden Handwcrksstand und drückten ihn, wo sie konnten,

letzterer mußte sich also sichcr zu stcllcn suchen, und

erzwang seine Stellvertretung im Rath.
Auch Unglücksfälle, welche von unsern Chronikschreiberu

sorgfältig aufgczcichnet wurden, beurkunden die innere Kraft
unserer Vaterstadt schon in alten Zeitcn.

Im Jahr 12ö», als dcr Stadtadcl in zwci Partheien
gespalten war, als der Bischof mit dem Grafen von Habs-

biirg in bcständigcr Fehdc lcbtc, vcrhccrtc eine fürchterliche

Feucrsbrunst die Stadt, selbst das Münster litt bedciitcndcn

Schadcn. Dennoch verzagte die Bürgerschaft nicht, und
erholte sich bald wieder, so daß sie dein Grafen aufs ncnc

Trotz bictcu konnte.

Im Jahr 1313 raffte die Pest am Rhcinstrom cinc große

Mcnge Mcnschcn weg. Nach Wurstisen starben in Basel

14,000. Diese Anzahl mag wohl übcrtricbcn schritten,
besonders da bei der folgenden Pest eben so viel umgekommen

sein sollen. Allein Straßburg soll damals auch 14,000,
Speyer 9,000, Worms 6,000 nnd Mainz 16,000 verloren
haben. Wenn schon wir auf solche Angaben kein großes

Gewicht legen können, fo sehen wir doch keinen Grund ein,

dieselben unbedingt zu verwerfen.
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Slitrfj ber fcfiwarje Sob, btcfe üßeltplage, »ermt'nberte

naefi ÜBurfttfen in ben Sabren 1348 unb 1349 Safatê Se;

»ölferung um 14,000 Seelen. ÜBenn wir bte Slnjabf ber

©eftorbencn in anbern Stäbten »crgleiriien unb erwägen,
baß in einigen berfefben bie Soffêjatjf biê auf bte Hälfte jtt;
fammenfefimotj, fo fönnen wir unfern Etjroniffdjretbcr nidjt
beò Seicfitßnne unb ber ©cbanfenfoßgfcit befdjufbigen. Er
mag wofil feine Sltttoritätcn für biefe Slngabe gefiaht baben.

ÜBenn man bejmeifeft, baß Safel innerhalb »ierjig Safircn
jweimal fo große Einbußen erfeiben fomite, fa antworten

wir, crflcnê : baß in ben batnaligcn Seiten bie Seoölferung
ber Stäbte überhaupt ftüfßgcr war, uub ba bie Diebertaffung
auf alle Slrt erleichtert würbe, ein fafcher Serfttft ßcfi feiefiter

wieber crgättjte, afê fegt; jwcitcnê: baß naefi einer hefanit;

ten Erfahrung auf große Seuchen immer eine iingcwöbnficfie

3uitafjme ber ©eburten ju folgen pflegt.
Sunt briftenmaf im gleichen Sahrbunbert wurbe Safel

beimgefuebt, burdj baê große Erbbchen im 3afir 1356. Sie*
feê heifpieflofa Unglitrf, baê unfere Stabt, ja mefjr ober

weniger einen großen Sbeil Europaê traf, ift ju befannt,
ale baß idj bcffelben weitläufiger ju erwäfinen brauchte.
Sctradjtcii wir aber nur ben folgcnbcn Sritraum hie ju
Enbe beê Safirfiiiubertê näfier, fa fefien wir beiitlitfi, ju
wefefier inneren Straft unfere Stabt fefion erwaefifau war.

Dacfi bem Erbhehen entwirfefte Safel eine größere Äraft
ale je »orber. Sie »ielen gefiben, in bie feine Sürger »er-
wirfclt würben, ftäfiften bereit Äraft, ftatt fie mütfi(oe ju
maefien. 3nt 3afir 1357 fiatten ße noefi fein ©ebiet, nur
bie große Stabt, unb jwar in Srümmcrn. Eè lag nicfit
in ihrer «polirif Sanb ju erwerben, fonft hätten fte nicfit bie

©efegenbeit »orbeigehen laffen, ßcfi ritte hebeutenbere Sanb;

fchaft ju erwerben, alò bte narfjljerige. Sic wußten, bafi
ihre .traft in ber ©roßc ber Stabt heftunb unb in ber

Stärfc uub Einigfeit ihrer Sürger. Saher bte Seichtigfcit,

SI»

Auch der schwarze Tod, diese Welkplage, verminderte

nach Wurstisen in den Jahren 134« und 1349 Basels
Bevölkerung nm 14,999 Seelen. Wenn wir die Anzahl der

Gestorbenen in andern Städten vergleichen und erwägen,
daß in einigen derselben die Volkszahl bis auf die Hälfte
zusammenschmolz, so können wir unsern Chronikschrcibcr nicht
dcö Leichtsinns und der Gedankenlosigkeit beschuldigen. Er
mag wohl seine Autoritäten für diese Angabc gehabt haben.

Wenn man bczwcifclt, daß Bascl innerhalb vierzig Jahren
zweimal so große Einbußen erleiden konnte, so antworte»

wir, erstens: daß in den damaligen Zeiten die Bevölkerung
der Städte überhaupt flüssiger war, uud da die Niederlassung

auf alle Art erleichtert wurdc, ein solcher Verlust sich leichter

wieder ergänzte, als jetzt; zweitens: daß nach einer bekannten

Erfahrung auf große Seuchen immer eine ungewöhnliche

Zunahme der Geburten zu folgen pflegt.

Zum drittenmal im gleichen Jahrhundert wurde Bafel
heimgesucht, durch das große Erdbeben im Jahr 1356. Dieses

beispiellose Unglück, das unsere Stadt, ja mehr oder

weniger einen großen Theil Europas traf, ist zu bekannt,
als daß ich desselben weitläufiger zu erwähnen branchtc.
Bctrachtcn wir aber nur den folgenden Zeitraum bis zu
Ende des Jahrhunderts näher, so sehen wir deutlich, zn

welcher inneren Kraft unsere Stadt schon crwachscn war.
Nach dem Erdbeben entwickelte Bascl cinc größere Kraft

als je vorher. Die vielen Fehden, in die seine Bürger
verwickelt wurden, stählten deren Kraft, statt sie müthlos zu

machen. Im Jahr 1357 hatten sie noch kein Gebiet, nur
die große Stadt, nnd zwar in Trümmern. Es lag nicht
in ihrer Politik Land zu crwcrben, fönst hättcn sie nicht dic

Gelegenheit vorbeigehen lassen, sich eine bedeutendere Landschaft

zu erwerben, als die nachhrrige. Sie wußten, daß

ihrc Kraft in dcr Große dcr Stadt bcstund und in dcr

Stärkc nnd Einigkeit ihrcr Bürger. DaKer die Leichtigkeit,
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mit ber baè Sttrgcrrecfit erworben werben fomite. Sie ©e;
bufimi warnt mäßig, wer einen Äriegejug mitmachte, er;
fiielt baò Sürgerrcefit jum Sofiuc. Seit wefefier Seit biefcö

gefefiafi, ift itnbcfannt, ba im Erbbeben bie Dathêfcfirifteit

ju ©runbc gingen ; aber »on ba an biê juin Sabre 1500
ftnbcn wir eine «Menge foldjer Scifpiete.

Sofien im Sabr 1362 fottute ber Datb bem ©rafen ju
Saiifenbttrg 3400 ©ulben leihen, unb im Sahr 1365 3ujü;
gcr nadj Straßhurg fcfiicfcn, wegen ber fagenannten Eng;
länber ober ©üglcr. 3n »crfctucbcncn gebbett »on 1365 hie

1374, in neun 3abren, erfiieltcu 761 «Männer baê Sürger*
rcdjt. —

Ungearfjtct biefer gefiben, ber Äraftanftrenguiig jur
Herftellung ber «Mauern unb ber Scrpftegitng »on 4500 Eib;
geuoffen, bie im 3afir 1365 jum Srfjug gegen bie ©üglcr
herbeigejogen waren, burch welrijeê alleò bie Stabt in
Scfiulben fam, flieg bennodj ifir ÜBofifilanb unb Ercbit.
Senn im Safir 1373 »erfegte ber Sifcfiof bem Datfi ben

mefirern unb minbern Soll um 12000 unb baê «Munjrccht

um 4000 »oller unb fthwcrcr ©ulben.
Sm Sabre 1376 bradjte bie fogenannte höfe gaflnadjt,

an welcher ßcfi ber öfterreidjifcfie Slbcl fo übermütfiig betrug,
baß bie Sürger, jum Sente gereijt, über iljn ficrftclcii unb

manefien »erwunbeten ober töbteten, unfere Saterftabt in
große Sebrängniß. Sie würbe in bie Dcid)êacht erftärt.
Dur unter fiarteu Sebinguiigeit würbe ber griebe »ermittelt.
«Mit ben hcuadjbarten ©rafen uttb Ebcllciitcn mußte ßcfi

Safel um beträefitfiefie Summen ahftnbcn. Um fofefie auf;

jubringen, mußte ber Dath um fiofie Sinfan 5000 'Pfunb

entlefinen, unb bie Einwofiner mit einer Srfjagung belegen,

mefrfjc 8000 «pfimb abwarf, genier mußte cr ßcfi gegen
bie Herjoge Seopolb unb Sllbredjt »on Deflerrctcfj um

10,000 ©ulben »erfdjreiben unb »erfpreefien, fo fange heibc

lebten, ihnen in Äriegejügen ju bieneu unb ju warten, wie

SS«

mit dcr das Bürgerrecht erworben werden konnte. Die
Gebühren waren maßig, wcr einen Kriegszug mitmachte,
erhielt das Bürgerrecht zum Lohne. Seit welcher Zeit dieses

geschah, ist unbekannt, da im Erdbeben die Rathsschriften

zu Grunde gingen; aber von da an bis zum Jahre 1500
finden wir eine Menge solcher Beispiele.

Schon im Jahr 1362 konnte der Rath dem Grafen zu

Lanfcnbiirg 3400 Gulden leihen, und im Jahr 1365 Zuzü-

gcr uach Straßburg schicken, wegen dcr sogenannten
Engländer oder Güglcr. In verschiedcncn Fehdcn von 1365 bis

1374, in neun Jahren, erhielten 761 Männer das Bürgerrecht.

Ungeachtet dieser Fehden, der Kraftanstrengung zur
Herstellung dcr Mauern und dcr Vcrpflcgung von 4506
Eidgenossen, die im Jahr 1365 zum Schlitz gcgen die Güglcr
herbcigczogen waren, dnrch welches alles die Stadt in
Schuldcn kam, stieg dennoch ihr Wohlstand und Credit.
Denn im Jahr 1373 vcrsctzte dcr Bischof dcm Rath dcn

mehrcrn und mindern Zoll um 12000 und das Münzrecbt
um 4000 voller und schwerer Gulden.

Im Jahre 1376 brachte die sogcnanntc bösc Fastnacht,

an wclchcr sick, dcr vstcrrcichische Zldcl so übcrmnthig bctrug,
daß die Bürger, zum Zorne gereizt, über ihn hcrficlcu und

manchen verwundeten oder tödtetc», unscrc Vaterstadt in

großc Bedrängniß. Sic wurde in die Rcichsacht erklärt.

Nur nntcr harten Bedingungen wurde dcr Fricde vermittelt.

Mit den bcnachbartcn Grafcn und Edcllcutcn mußte sich

Bascl um beträchtliche Summen abfinden. Um solche

aufzubringen, mußte dcr Rath um hohe Zinsen 5000 Pfund
entlehnen, und die Einwohner mit einer Schätzung belegen,

welche «000 Pfund abwarf. Fcrncr ninßtc cr sich gcgen
die Herzoge Lcopold und Zllbrccht von Oesterreich um

10,000 Gulden verschreibe» nnd vcrsprcchcn, so lange Heide

lebten, ihncn in Kricgszngcn zn dienen »nd z» warte», wie
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anbere »orberöfterreidjifche Stäbte. Safet war alfa bamalê
in großer ©efafir feine Selbftftänbigfeit ju »erliercn.

Ser trogige Uebermutb beò Slbetê, welcher jel)tt Sabre
naefifier bei Sempacfi feinen Sofin erbieit, fefieint auefi bei

une bie Äraft ber Sürgerfthaft gewerft unb fo auf bie Ent;
wirfefting unfereê ©emetnwcfenè cingewirft ju (jahett, benn

im 3at)re 1382 erfefieinen bie «Meifter ber 3ünfte junt erften;
mal alò wirffidjc «Mitgltebcr beê Datfjò, uttb jwei Sabre
barauf trat Safel in ben fdjwähifcfiett Stäbtebttnb.

Saê Saljr 1385 ftitbet ben Sifcfiof in neuer ©cfboer;
fegenbeit; er übergibt bem Datlj pfanbweife baê Scfiult;
fieißeitamt ber mehrem Stabt, fo wie bie Erlaubniß, baê

Scfiultbetßenamt ber minberu Stabt, weleficê ben Äonrab

»on Särcnfefßfcfien Erben »erfegt war, abjitlöfcn; ferner bie

Stabt St. Urftg alò «Pfanb, weif cr bie frfjulbigen 4000
©ttfbeit nidjt bejahten fomite ; »erfegte auri) ber Stabt fein

Sifhergcfrfjirr für 400 ©ulben.
Saê gleiche 3abr jeiefiitct ßdj nodj burdj eine Seränbe;

rung in ber Serfaffuitg aitò, wobei man ßefit, baß bie

Sünffe anfingen, ßdj im Datljc immer metjr geltenb ju ma*

cfiett. ÜBäfirmb ber Sürgermeifter Stcitfttnann beê Stfcfiofê

war, audj ber Dherftjimftmeifler oon bemfelben ernannt

würbe, heflettte man nun in ber «Perfon beê Slmmeifterè,

wefefier fein Steuftmann fein burftc, ein britteê HauPt, baê

ber Datfi fathfl erwäfilte.
Son großer ÜBicfitigfeit für Safel war baê Safir 1386.

Sura) ben Sob Seopolbè bei Sempach uub Sittolbê »on Sä*
renfeie warnt bie Sogteien in beiben Stäbten erlebigt. Sic
Saêler fcfiitftcn fdjleunigft ©efanbte naefi ^)rag unb ert)icften

»ott Äöttig ÜBenjel bie Sogtei in beiben Stäbten. 3m gfeiefien

Safire fanten fte auefi, jtterft pfanbweife, junt Seßge ber

fleinen Stabt, welcfie iljuen »on ben Söljnen beò bei Sem*

paifi gefallenen Herjogò Seopolb, bem fte ber Sifcfiof im

Safir 1375 »erpfänbet batte, übergeben würbe; jwar gab
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andere vorderösterreichifche Städte. Basel war also damals

in großer Gefahr seine Selbstständigkeit zu verlieren.

Dcr trotzige Ucbermuth des Adels, wclcher zehn Jahre
nachher bei Sempach seinen Lohn erhielt, scheint auch bei

uns die Kraft der Bürgerschaft geweckt und so auf die

Entwickelung unseres Gemeinwesens eingewirkt zu haben, denn

im Jahre 1382 erscheinen die Meister dcr Zünfte zum erstenmal

als wirkliche Mitglieder des Raths, und zwei Jahre
darauf trat Basel in dcn schwäbischen Städtebund.

Das Jahr 1385 findet den Bischof in neuer
Geldverlegenheit; er übergibt dem Rath pfandweise das

Schultheißenamt der mchrern Stadt, so wie die Erlaubniß, das

Schultheißenamt der mindern Stadt, welches den Konrad

von Bärenfelsischcn Erbcn versetzt war, abzulösen; ferner die

Stadt St. Ursitz als Pfand, weil er die fchuldigcn 4000
Gulden nicht bezahlen konnte; versetzte auch dcr Stadt sein

Silbergeschirr für 4lX) Gulden.
Das gleiche Jahr zeichnet stch noch durch eine Veränderung

in der Verfassung aus, wobei man sieht, daß die

Zünfte anfingen, sich im Rathe immer mehr geltend zu
machen. Während der Bürgermeister Dicnstmann des Bischofs

war, auch der Oberstzunftmeister von demselben ernannt

wurde, bestellte man nun in der Person des Ammeisters,

welcher kein Dienstmann sein durfte, ein drittes Haupt, das

der Rath selbst erwählte.
Von großer Wichtigkeit für Basel war das Jahr 1386.

Durch den Tod Leopolds bei Sempach und Lütolds von
Bärenfels waren die Vogtcien in beiden Städten erledigt. Die
Basler schickten schleunigst Gesandte nach Prag und erhielten

von König Wenzel die Vogtei in beiden Städten. Im gleichen

Jahre kamen sie anch, zuerst pfandweise, zum Besitze der

kleinen Stadt, welche ihnen von den Söhnen des bei Sempach

gefallenen Herzogs Leopold, dem sie der Bischof im

Jahr 1375 verpfändet hatte, übergeben wurde; zwar gab
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ber legiere erft brei 3atjre nacfifier feine Einwilligung, aber

fefion im 3afire 1392 erfolgte bie gänjltcfie Sereinigung mit
ber großen Stabt.

Äleinbafel war anfange ein Sorf, baè bem Sifcfiof ge*

fiörtc, biè eè berfelbe im Sabre 1270 mit «Mauern umgeben

ließ unb fa ju einer Stabt crljob, weldje burefi einen Scfinlt*
fieißen »om Sifcfiof ernannt, unb jwanjig Seißgem regiert
würbe.

Äaifer Dubolf befreite im Sabre 1285 bie flcinc Stabt
»on ber Seiheigenfrijaft unb ertheilte ihr baê «Marftrcdit;
unb »on Äaifer Äarf IV. erhielt ßc im Safir 1365 bie grei*
fieit Sürger anjunefimen, fa wie baè Decht, baß Dicmanb

ifire Sürger anberèwo »erfiagen fonile, alò »or ifjrem Scfinlt*
heißen ; auefi erleichterte fte baê Safir barauf Siftfiof Soljamt
»on Sienne in ben Slbgaben, bamit ßc mehr Suft jum Sauen
unb jur Serhefferung ihrer Scfcftigtingêwerfc haben möchten,
unb uerorbnete ferner, baß ihr Schultheiß hei ihnen wohnen

falte; enblirfj ging fte naefi jweimatiger Serpfänbmtg an bte

große Stabt über.

Siefe Erwerbung war um fo wichtiger fur Safel, weil
bie ©efafir aufborte, einen mächtigen «pfanb* ober wirtlichen

Herrn jum Dadjbaren ju hefommen, unb burefi bte Sereini*

gung beiber Stäbte bie Sabl ber Sürger unb bie Äraft nach

außen ftdj »ermebrte.
Ein ßcberer Seweiè beê fehnetten unb immer großem

Slufblithené Safelô ift bie legte Erweiterung ber Stabt m

ben Sarjrcu 1386 —1398, woburch fämmtfiebe Sorftäbtc
»om St. Sllban; biè jum St. joljanntbor jur eigentlichen

Stabt gejogen unb mit «Mauern unb ©räbcn umgeben

würben.

Dbfdjon burdj bie Sluffiebung beè Stabtehunbcè baê

legte 3afirjel)cnb biefeê Safirbunbertê fehr triegerifefi würbe,
weit bie geinbe ber Stäbte ifir Haupt aufê neue etnporfio;
ben, auch unfere Stabt nerften unb ihr große Äriegefoffen

sss

der letztere erst drei Jahre nachher seine Einwilligung, aber

schon im Jahre 1392 erfolgte die gänzliche Vereinigung mit
der großen Stadt.

Kleinbasel war anfangs ein Dorf, das dem Bischof ge?

hörte, bis es derselbe im Jahre 1270 mit Mauern umgeben

ließ uud so zu einer Stadt erhob, wclche durch einen Schultheißen

vom Bischof ernannt, und zwanzig Beisitzern regiert
wurde.

Kaiser Rudolf befreite im Jahre 1285 die kleine Stadt
von der Leibeigenschaft nnd rrtheilte ihr das Marktrecht;
und von Kaiser Karl IV. erhielt sie im Jahr 1365 die Freiheit

Bürger anzunehmen, so wie das Recht, daß Niemand

ihre Bürger anderswo verklagen könne, als vor ihrem Schultheißen

; auch erleichterte sie das Jahr darauf Bischof Johann
von Vienne in den Abgaben, damit sie mehr Lust zum Bauen
und zur Verbesserung ihrer Bcfcstigungswcrkc habcn möchtcn,
nnd verordnete ferner, daß ihr Schultheiß bei ihnen wohnen

solle; endlich ging sie nach zweimaliger Verpfändung an die

große Stadt über.

Diese Erwerbung war um so wichtiger für Bafel, weil
die Gefahr aufhörte, einen mächtigen Pfand- oder wirklichen

Herrn zum Nachbaren zu bekommen, und durch die Vereinigung

beider Städte die Zahl der Bürger und die Kraft nacb

außen sich vermehrte.
Ein sicherer Beweis des scbncllcn und immer größern

Aufblühens Basels ist die letzte Erweiterung dcr Stadt in

den Jahren 1386—1398, wodurch sämmtliche Vorstädte

vom St. Alban- bis zum Sr. Johannthor zur eigentlichen

Stadt gezogen und mir Mauern uud Gräben umgeben

wurden.

Obschon durch die Aufhebung des Städrebundcs das

letzte Jahrzehcnd dieses Jahrhunderts sehr kriegerisch wurdc,
weil die Feinde der Städte ihr Haupt aufs ncuc emporhoben,

auch unsere Stadt neckten und ibr große Kriegskosten
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»erurfacfjten, fo war Safel boefi im Stanbe, im 3abr 1400

»om Sifdjof bie brei Herrfdjafteu «iBalbetthitrg, Sieftat unb

Homburg ju erwerben. Sieß gefefiafi nicfit auè Sänberfucfit,

fonbern bamit biefe Herrfdjaften nicfit in bie H^nbc eineè

mäcfitigen Herrn gerathen fottten. Uehrtgenê mußte ber Dath
beßwegnt neue Scbttlbcn maefien unb bie Einwohner mit
neuen Sluftagen bcfchmercit.

ÜBcrfen wir einen furjcit Slirf auf baè »erftoffene 3abr*
fiunbert unb fefien wir, welche Äraftanftrengiingcn Safel
machte, narfjbcm eè breimaf fa frijwcr heimgefuefjt worben

mar : ungeachtet eè fa »tele geljben ju fämpfen hatte, in Seit

»on 42 3abren bie Erweiterung ber großen Stabt, bie Er*
Werbung ber ffeinett, nebft mehrem Herrfdjaften unb Dcga*
lien, fa fönnte bieß wofil auf eine größere Scoölferung ju
beuten fefieinen, ale bie jegige. Slucfi ber «Maßftab, naefi

wefefiem Sürger angenommen witrben, bürfte bafür ju fpre;
cfien fefieinen; außer betten, weldje baê Sürgerrecfit in

Äriegejügen »erbienten, fauften eè mefir ale 300, alfa er*

fiieft unfere Saterftabt in Seit »on 42 Safiren gegen 1900

neue Sürger, im Surcfifdjnitt 45 auf ein 3afir, welcfie noefi

baju biê jum Sabre 1393 nur Sürger ber großen Stabt
waren.

ÜBir muffen jebocfi erinnern, baß bamalê ganj anbere

Serfiältniffe obwalteten. Sie Seoölferung war, wie bereite

erinnert worben, im «Mittelalter überfiaupt eine weniger
ftänbige, großer 3ubrang nnb ÜBegjug wedjfelten. Sie
Sürgerrecfite waren mefir ein gcgenfeitigeè Schttg* unb

Smgbünbniß, matt gab ßc eben fo leiefit wieber auf, ale

man ße erworben fiatte; befanntlidj nahmen ganje Stäbte
unb Sauber einanber ine Sürgerrecfit auf. ÜBenn bie Saê*
1er in einer hebrängten 3eit, namentlich in ber «Periobe naefi

bem Erbbehen, ©roßce leifteten, fo gefefiafi biefeê, weil bie

Stäbte ein wofilgeorbnefeô ©enteilt* unb ginanjwefen hat*
ten unb jitfammenbielten ; ben fleinen gürften nnb Herren
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verursachten, so war Basel doch im Stande, im Jahr 1400

vom Bischof die drei Herrschaften Waldenburg, Liestal und

Homburg zu erwerben. Dieß geschah nicht aus Ländersucht,

sondern damit diese Herrschaften nicht in die Hände eines

mächtigen Herrn gerathen sollten. Uebrigens mußte der Rath
deßwegen neue Schulden machen nnd die Einwohner mit

neuen Auflagen beschweren.

Werfen wir einen kurzen Blick auf das verflossene

Jahrhundert und sehen wir, welche Kraftanstrcngnngcn Basel

machte, nachdem es dreimal so schwer heimgesucht worden

war : ungeachtet es so viele Fehden zu kämpfen hatte, in Zeit
von 42 Jahren die Erweiterung der großen Stadt, die

Erwerbung der kleinen, nebst mehreru Herrschaften und Regalien,

so konnte dieß wohl auf eine größere Bevölkerung zu

deuten scheinen, als die jetzige. Auch der Maßstab, nach

welchem Bürger angenommen wurden, dürfte dafür zu sprechen

scheinen; außer denen, wclche das Bürgerrecht in

Kriegszügen vcrdienten, kaufte» es mehr als 300, also

erhielt unsere Vaterstadt in Zeit von 42 Jahren gegen 1900

neue Bürger, im Durchschnitt 45 auf ein Jahr, welche noch

dazu bis zum Jahre 1393 nur Bürger der großen Stadt
waren.

Wir müssen jedoch erinnern, daß damals ganz andere

Verhältnisse obwalteten. Die Bevölkerung war, wie bereits

erinnert worden, im Mittelalter überhaupt eine weniger
ständige, großer Zudrang und Wegzug wechselten. Die

Bürgerrechte waren mehr ein gegenseitiges Schutz- und

Trutzbündniß, man gab sie eben so leicht wieder auf, als
man sie erworben hatte; bekanntlich nahmen ganze Städte
und Länder einander ins Bürgerrecht auf. Wenn die Basler

in einer bedrängten Zeit, namentlich in der Periode nach

dem Erdbeben, Großes leisteten, so geschah dieses, weil die

Städte ein wohlgeordnetes Gemein- uud Finanzwesen hatten

und zusammenhielten; den kleinen Fürsten uud Herren
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fehlte beibeè, uttb ba bao platte Sanb fcfiwacfi beoölfert war,
fo mußte eine Stabt »on nur 15,000 Seelen fefion heben*

tenb auftreten fönnen. Silfo wollen wir une »or übertric*
benen Slnnabmcn hüten.

Saê gleicfic Spftent in frinftdjt auf Surgerannafimcn
ftnbett wir baè ganje fünfjefinte 3afirhitnbcrt fiinburefi. Dh*
gfeich Safel burefi ben Scßg ber ffeinen Stabt cine Sor*
mauer befam uttb mcljr Scrtljeibigcr jäfifte, fo würbe boefi

bie Erwerbung beò Sürgerrecfite fcineêwegê crfrfjwcrt, benn

in ben breißig Safiren oon 1401 biê 1431 erwarb eine be*

träcfitlicfiere 3a()l taè Sürgerrecht, ale in ber »origen «pe*

riebe, 2063 in Äricgejügcn unb 270 burefi Äauf, alfa im

Sttrctjfcfinift jäfirficfi beinaljc 78. Sahci ßnb nicfit inhegrif*
fen, bie im Sabr 1406 heint Suge gegen «Pfeffingen Sürger
würben, bereit 3afit Drijè beträchtlich nennt, bie icfi aber

im rothen Stufi (bent älteftcn Datfièpretofottì nicfit fanb.
Saê Eoncitium »om Saljre 1431 — 1449, moburefi Sa;

fei eine wcltfiiftorifefie Serüljmtljcit erlangte, fiatte großen

Einfluß auf bie Sc»ötfcrttng unb ben ülSofilftanb unferer Sa;
terftabt. Eine «Menge «Pcrfonen, getftlirfjc unb weltfidje, mit

ifirem ©efolge jogett nadj Safel, tfieilê ale «Mitgficber beò

Eonciliumê, tfieilê beê ©cwiuucè willen, ober auefi alò

rufiige Scobachter uub müßige 3ufdjaucr. Unb wenn fdjon
biefe bebeutenbe unb fcfinette Sermefirung nur jufättig unb

nicfit bauernb war nnb mit Enbe beè Eonciliumê wieber ah;

nefimen mußte, fo bauerte biefe «Periobe boefi 18 Jaljrc, unb

baö ©eib, baê auè allen Säubern fierbctftrömrc, »ermefirte
burri) feine Eircittation bte Dafirung ber Surger unb ihren

«ÜBobiftanb. Eine «Menge Häufar mochten unt biefe Seit neu

gebaut ober beffar eingerichtet werben fein, ÜBenigjtcne

rüfintt Slcneaê S»l»iuê auè bem funftßnnignt Stauen bie

Schönheit ber Stabt. Sie Häufer feien frijön gepugt, geweißt
unb jum Sljcil bemalt, »ielc Sirijcr feien mit glaßrten 3iegefn
beberft. Sic Stabt falber ftnbet cr fefibtter ale gerrara.
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fehlte beides, und da das platte Land schwach bevölkert war,
so mußte eine Stadt von nur 15,000 Seelen schon bedeutend

auftreten können. Also wollen wir «ns vor übertriebenen

Annahmen hüten.
Das gleiche System in Hinsicht auf Bürgerannahmen

finden wir das ganze fünfzehnte Jahrhundert hindurch.
Obgleich Basel durch den Besitz der kleinen Stadt eine

Vormauer bekam und mehr Vertheidiger zahlte, so wurde doch

die Erwerbnng des Bürgerrechts keineswegs erschwert, denn

in den dreißig Jahren von 1401 bis 1431 erwarb eine

beträchtlichere Zahl das Bürgerrecht, als in dcr vorigen
Periode, 2063 in Kriegszügen und 270 durch Kauf, also im

Durchschnitt jährlich beinahe 78. Dabei sind nicht inbegriffen,

die im Jahr 1406 beim Zuge gcgen Pfeffingen Bürger
wurdcu, dcren Zahl Ochs beträchtlich nennt, die ich aber

im rothen Buch (dcm ältesten Rathsprotokoll > nicht fand.
Das Concilium vom Jahre 1431 — 1449, wodurch Basel

eine welthistorische Berühmtheit erlangte, hatte großen

Einfluß auf die Bevölkerung nnd den Wohlstand nnscrcr

Vaterstadt. Eine Mcngc Personen, geistliche nnd weltliche, mit
ihrem Gefolge zogen nach Basel, thcils als Mitglieder des

Conciliums, thcils des Gcwiuncs willen, oder auch als

ruhige Beobachter und müßige Zuschauer. Und wenn schon

diese bedeutende und schnelle Vermehrung nur zufällig und

nicht dauernd war und mit Ende des Conciliums wiedcr
abnehmen mußte, fo dauerte diese Periode doch 18 Jahre, und

das Geld, das aus allen Ländern herbeiströmte, vermehrte
durch scine Circulation dic Nahrung der Bürger und ihrcn

Wohlstand. Eine Mcngc Häuser mochten um diese Zeit neu

gebaut oder besser eingerichtet worden sein. Wenigstcns

rühmt A enea s Sylvius aus dcm kunstsinnigen Italien dic

Schönheit der Stadt. Die Häuser scici, schön geputzt, gewrißt
»nd zum Theil bemalt, viele Dächer seien mit glasirten Ziegeln
bedeckt. Die Stadt selber findet er schöner als Ferrara.
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Stuifi wäbrenb beê Eoiictlê fiatten bie Saèler fiarte
Äämpfe ju befteficu, in wcfrijcii naefi unb naefi über 900

grembe baê Sürgerrecfit »erbienten. Siber man begnügte
ßcfi nicfit bamit, eê folefien 511 fdjenfen, wefefie ifir Sehen für
bie Stabt wagten, fonbern man erfeiefiterte bie Erwerbung
auefi ben übrigen Einwohnern ju »erfrfjiebetten Seiten. Eò

war Degicruitgèmarime, fleißige unb woljlfiabenbe Sanblcute

in bie Stabt ju jiebett, um mefir Sertfieibiger berfefben unb

Sräger ber offctittiefien Safien ju gewinnen.

Sdjon im 3afir 1441 würbe eine Scrorbnttng über Sin*

naljme neuer Sürger befannt gemacht. Sarin heißt ce mu
ter anberm: "Sie Dätfie fiatten in Sctracfitung gejogen,
baß ifire Stabt Sanenò fefir notfibürftig fei, inbem ßc eine

weite Sarge fiabe unb wegen mandjer Sufätte, bie ifir be*

gcgtien fönntett, eê hebürfe, »iefe Scute barin ju fiaben.

Sie Erwerbung beò Si'trgerrecfjtê, fa wie audj beê S'mft*
unb Stiihcnrcchtê, fei für fefifeefite, efirbare Scute ju tfietter;
baburefi fai iiiaucficr »on ber Stabt weggegangen, ber gerne
bei berfalben geblieben wäre, Sieb unb Selb mit it)r gelitten
unb »ietteiefit barin Efirc unb ©ut erobert bätte." Seßwe*

gen würbe feftgefegt: "Saê Sürgerrecfit, baè man faum
mit jefin ©ulben erobern fomite, fall jebc ^erfait nur »ier
©ulben für bie Stabt unb brei Srifttting für ben Scfireibcr
foften.» Sfuri) bie 3unftgebübreii würben berabgefagt. Siefe

Serorbnung »erfefiaffte ber ®tabt im gleicfien Sabre 128

neue Sürger.
gemer würbe im Saljre 1446 "Utn berfalben fcfiweren

Saufen willen" Sebermann, ber bei une ju bleiben meinte,

»ergönnt, unentgefbliefi Sürger ju werben; 325 grembe mei*

beten fidj. Silfo erhielten in bem fur jen 3eitraum. »on 17

3afiren an 1400 «Perfonen baê Sürgcrrcdjt, alfa jäfirlicfi
etwa 82.

Sic jweife Hälfte biefeê Safirfinnberte war für Safel
eine wichtige «Periobe. Sie jeiefinef ftcfi »or allein auê burefi

15
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Auch während dcs Concils hatten dic Basler harte
Kämpfe zu bestehen, in wclchcn »ach nnd nach über 900

Fremde das Bürgerrecht verdienten. Aber man begnügte
stch nicht damit, es solchen zu schenken, welche ihr Leben für
die Stadt wagten, sondern man erleichterte die Erwerbung
auch dcn übrigcn Einwohnern zn verschiedenen Zeiten. Es

war Regierungsmarime, fleißige und wohlhabende Landleute

in die Stadt zu ziehen, um mehr Vertheidiger derselben und

Träger dcr öffentlichen Lasten zn gewinnen.

Schon im Jahr 1441 wurde eine Verordnung übcr

Annahme nener Bürger bekannt gemacht. Darin heißt es unter

anderm: "Die Räthe hätten in Betrachtung gezogen,

daß ihre Stadt Bauens sehr nothdürftig sei, indem sie eine

weite Zarge habe und wegen mancher Zufälle, dic ihr
begegnen könnten, es bedürfe, viele Leute darin zu haben.

Die Erwerbung dcs Bürgerrechts, fo wie auch des Zunft-
nnd Stubcnrcchts, fei für schlechte, ehrbare Leute zu theuer;
dadurch sei mancher von der Stadt weggcgangcn, dcr gerne
bei derselben geblieben wäre, Lieb und Leid mit ihr gelitten
und vielleicht darin Ehre und Gut erobert hätte." Deßwegen

wurde festgesetzt: "Das Bürgerrecht, das man kaum

mit zehn Gulden erobern konnte, soll jede Person nur vier
Gulden für die Stadt und drei Schilling für dcn Schreiber
kosten." Auch dic Zunftgebühren wurden herabgefetzt. Diese

Verordnung verschaffte der Stadt im gleichen Jahre 128

neue Bürger.
Ferner wurdc im Jahre 1446 "um derselben schweren

Läufen willcn" Jedermann, der bei uns zu bleiben meinte,

vergönnt, unentgcldlich Bürger zu werden; 325 Fremde
meldeten stch. Also erhielten in dem kurzen Zeitraum von 17

Jahren an 1499 Personen das Bürgerrecht, also jährlich
etwa 82.

Die zweite Hälfte dicscs Jahrhunderts war für Basel
cine wicbtigc Periode. Sie zeichnet sich vor allem aus durch

15
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bie Stiftung ber Uuiüerßtat im Sabre 1459. «fiknn fefion

unfere frodjfdjule nie eine fo große grequenj gefiabt bat, atê

manche ifirer Scfiwefteru, unb »ielleid)t nur fa viel fiunberte

an Stubierettbcn jähltc, ale anbere taitfenbc, alfa an fidj
feine bebenteiibe Scrmcbrung ber Seooffentng juv gofge ba*
ben fomite, fa moefiten boefi mandje grembe, greunbe ber

ÜBiffenftfiaft, Safel für einige 3eit befudjen; auefi waren in
ben erften Sabrfiunbcrtcn unter ben Stubirciibcn »tele »or*
nefime Ebctfcutc, weldje mit H°fmeifter unb Sienerfdjaft ju
une jogen unb bie Dafirung ber Sürger »ermefirten. Dcbcu

ber Ehre aber, bie ßc unferer Saterftabt, unb bem Ditgen,
ben ße burdj bie «Pflege ber ÜBiffenfcfiaften bent Saterlanbe

hraefite, famen burdj ße jwei neue Erwerbêjweigc auf, bie

Sudjbrtirfcrctcn unb «Papierfabriken.

Son gfeiefier ÜBicfittgfeit für H'inbcf uub 3ubtiftrie, wie
bte frodjfdjule für bie ÜBiffenftfiaft, war baè «prioilcgium,
baè Äaifer grtebricfj III. ber Stabt Safel im 3a(jr 1474

ertfieifte, jäfirfiri) jwei «Meffcn ju fialtnt, bte eine »ter*

jefin Sage »or «Pftitgften, bie anbere 14 Sage »or «Mar*

tinêtag. Sodi ging bie «Pfmgftincffc nad) jwaujig Sahreit
wieber ein.

Sim Surgunberfricgc nahm Safel tfiätigcn Slnthcif, ftcllte

jur Scfageritng »on Ericottrt im Safir 1474 jweitaufanb
«Mann, wo»on 89 baê Siirgerredit erhielten, unb jum 3ugc
naefi «Murten im Sahr 1476 jweitanfenb ju guß uub fiunbert
Deuter, wäfircnb alle Eibgenoffen nur breißigtaiifenb «Mann

flettten.
Ser Srijwabenfrieg jeiefinet baê Enbc biefeê Safirljun*

berte auê, unb obfebon Saf'cl neutral blich, fa bereitete

cibori) feinen Eintritt in ben Scbwcijeriutnb »or, unb maefit

baburefi beit «Marfftcin jwifrijcn ber altern unb untern 3cit.
Ungcaditct biefer friegerifchen Seiten war Safel int

Stanbe im Sahr 1461 »on ben ©rafen »on galfcnftein bte

Herrfchaft gamêburg unb bte Decbte ber Sanbgraffcbaft Siß*
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die Stiftung der Universität im Jahre 1459. Weun fchou

unsere Hochschule nie eine so große Frequenz gehabt hat, als
manche ihrer Schwestern, und vielleicht nur so viel hunderte

an Studierenden zählte, als andere taufende, also an sich

keine bedeutende Vermehrung der Bevölkerung zur Folge
haben konnte, so mochten doch manche Fremde, Freunde der

Wissenschaft, Basel für einige Zeit besuchen; anch waren in
den ersten Jahrhunderten unter de» Stndirendcn viele
vornehme Edelleute, welche mit Hofmeister und Dienerschaft zn

uns zogen und die Nahrung der Burger vermehrten. Neben

der Ehre aber, die sie uuferer Vaterstadt, und dem Nutzen,
den sie durch die Pflege dcr Wisscufchaften dem Vatcrlandc
brachte, kamcn durch sie zwci ncnc Erwerbszweigc auf, die

Bnchdruckercien uud Papierfabriken.
Von gleicher Wichtigkeit für Handel und Industrie, wic

die Hochschule für die Wissenschaft, war das Privilegium,
das Kaiser Friedrich III. der Stadt Basel im Jahr 1474

ertheilte, jährlich zwei Messen zn halten, dic cinc vierzehn

Tage vor Pfingsten, dic andcrc 14 Tage vor Mar-
tinstag. Doch ging die Pfingstmcsse nach zwanzig Jahren
wieder cin.

Am Burgunderkricgc nabm Basel thätigen Antheil, stellte

zur Belagerung von Encourt im Jahr 1474 zwcitanscnd

Mann, wovon 89 das Bürgcrrccltt erhiclrcn, und zum Zngc
nach Murten im Jahr 1476 zweitausend zu Fuß und hundert

Renter, während allc Eidgcnosscn n»r drcißigtausend Mann
stellten.

Dcr Schwabenkricg zcichnet das Endc dicscS Jahrhunderts

aus, und obschon Basel neutral blieb, so bereitete cr
doch seincn Eintritt in dcn Schwcizcrbund vor, und macht

dadurch den Markstcin zwischen der ältern und neuern Zeit.
Ungcacbtct dieser kriegerischen Zeiten war Basel im

Stande im Jahr 1461 von dcn Grafen von Falkcnstein dic

Herrschaft Farnsburg und die Rechte der Landgrafschaft Liß-
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gau, uub balb fiemacfi eine Slnjafil Sörfcr »erarmter Ebel*

(cute ju faitfcn.
Slttrfi in bt'efem Seitraume blieb Safel feinen ©runbfägen

in Hinftdjt auf Sürgeranttafime getreu; j. S. bei einem Suge

naefi bem Scfiloffe Drtenbitrg im Elfaß, welrfjer jebocfi nicfit
»ottenbet würbe, erijiclten 93 grembe baê Sürgerredjt ju
jwei ©ulben. Swar gibt Sug an, baß nadj bem Surgun*
berfriege alte uub jebe, weldje mit bem Saêler Sanner

auêjogcn, mit bem Sürgerrecfite feien befefienft worben.
Slhcr außer benen, welcfie baffelbe bei Ericourt crfiieltctt,
ftnbe idj im rotfien Sud) nur brei, nach ber Sdjtacfit bei

«Murten, unb im Safire 1478 27 grembe. «iBie fahr eè aber

bem Datfie barum ju tfiun war, bie Sürgerfdjaft ju »er*

mebrett, jeigt bie Serorbititng »om 3afir 1484, welcfie bie

Einfaffen baburefi aufmunterte, baê Sürgerrecfit ju fattfen,
bafi man betten, welcfie ßdj hie Soljanui melben würben,
ben fcfittlbigen «Pfunbjolt ttadjließ. ÜBieüicl im ©anjen in
biefem Settraum ine Sürgerrecfit aufgenontnten würben, fann
icfi nicfit angehen; naefi Dcfiê fauften eê allein »on 1478 biè

1490 430 grembe, alfa burcfifcfim'ttticfi etwa 36 in einem

3afire.
Saê Satjr 1500 hitbet einen großen ÜBenbepunft in ber

©efcfiicfite Safefê, fowofit in politifefier, ale auefi in frhu
ßefit auf bie Seoölferung, unb wenn auefi nidjt unbebingt
waè bie Duantität, foboefi gewiß waè bie Dualität berfel*
hett betrifft. Ser Eintritt in ben Srfjweijerbunb unb bie balb

barauf folgenbe Deformatiott wanbefte Safel gänjlicfi um.
Ser aufblüfieitbe «Mittcfftanb, weldjer ftcfi immer mebr

polittftfie Dccfitc erjwang, (jatte fefion lange ben frafi ber

Dittergefdjlcdjter erregt, auê biefem ©runbc fiatten gegen

baè Enbe beò 14te" unb im Saufe beò 15tcn Safirfiuitberté
einjeltte Ebcftettte ber Stabt abgefagt unb ifir Sürgerrecfit
aufgegeben. Sm Safjr 1495 waren fo wenig Dittergefdjledj*

ter, baß man in Serfegentjeit war einen tattglidjen Sürger*
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gau, und bald hernach eine Anzahl Dörfer verarmter Edelleute

zu kaufen.

Auch in diesem Zeiträume blieb Basel seinen Grundsätzen

in Hinsicht auf Bürgerannahme getreu; z.B. bei einem Zuge

nach dem Schlosse Ortenburg im Elsaß, welcher jedoch nicht

vollendet wurde, erhielten 93 Fremde das Bürgerrecht zu

zwei Gulden. Zwar gibt Lutz an, daß nach dem Burgun-
derkricgc alle uud jede, welche mit dem Basler Banner

auszogen, mit dcm Bürgerrechte seien beschenkt worden.
Aber außcr denen, welche dasselbe bei Encourt crhieltcn,
finde ich im rothen Buch nur drei, nach der Schlacht bei

Murten, und im Jahre 1478 27 Fremde. Wie sehr es aber

dem Rathe darum zu thun war, die Bürgerschaft zn

vermehren, zeigt die Verordnung vom Jahr 1484, welche die

Einsassen dadurch aufmunterte, das Bürgerrecht zu kaufen,

daß man denen, wclche sich bis Joh anni melden würden,
den schuldigen Pfundzoll nachließ. Wieviel im Ganzen in
diesem Zeitraum ins Bürgerrecht aufgenommen wurden, kann

ich nicht angeben; nach Ochs kauften es allein von 1478 bis

1499 439 Fremde, also durchschnittlich etwa 36 in einem

Jahre.
Das Jahr 1599 bildet einen großen Wendepunkt in der

Geschichte Basels, sowohl in politischer, als auch in Hinsicht

auf die Bevölkerung, und wenn auch uicht unbedingt
was die Quantität, fodoch gewiß was die Qualität derselben

betrifft. Der Eintritt in den Schweizerbund und die bald

darauf folgende Reformation wandelte Basel gänzlich um.
Der aufblühende Mittelstand, welcher sich immer mehr

politische Rechte erzwang, hatte schon lange den Haß der

Rittergcschlechter erregt, aus diesem Grunde hatten gegen

das Ende des 14"" und im Laufe des 15"" Jahrhunderts
einzelne Edelleute der Stadt abgesagt und ihr Bürgerrecht
aufgegeben. Im Jahr 1495 waren so wenig Rittergeschlech-

rer, daß man in Verlegenheit war einen tauglichen Bürger,
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meifter ju ftnbcn, unb beßwegen einem fremben Differ,
Smmer oon ©tlgenbcrg biefe Stelle antrug, wefrfjer ße auefi

annahm. «Man that allée um bte wenigen Ebfcn hei gutem
ÜBitten ju erbaften. Senn im Sahr 1498 würbe erfannt,
"baß bie Dätljc, welche »om Äaifer ober anbern gürftett
unb Herrn belehnt wären, wenn über ifire Seficuèficrrcn he*

ratbfdjlagt würbe, nicfit mehr, wie früfier, abtreten fottten."
gerner "Wenn über ben Sifrfjof beratljfdjlagt werbe, fottten
bie Stiftòmannen nnb ber Dberftjunffmeifter niefit mefir aitò*

treten, fonbern ftgen bleiben." Scborfj »ergebene. Site im Sabr
1499 eine Ärtegeftctter aiiègefchrichen würbe, »erließen mehrere
Ebelleutc bie Stabt, weil ßc nirfjt jafilcn wollten, nnb naefifier

norfj nciiii anbere, utiaufgefunbet, gaben jebocfi fpäter bie glei*
efie Urfacfic an. Dbfcfion bie Stabt neutral blieb, fa hielt bie

Sürgcrfrfjaft bod) im Hefjen ju ben Eibgenoffen, ber Sibel

jum Äaifer; naefi bem Äriegc würben baber betbe Sürger;
meifter abgefegt, ein Statthalter beê Sürgermeifterfbitme er;

nannt, unb baê ©efeg erneuert, "baß bte Seiebuten in

Sachen ifirer Sefienficrren abtreten feilten. » Eine neue Steuer
würbe auêgefchriebctt nnb bie Scantini beauftragt, ce anju*
jcignt, wenn Dittcr ßcfi weigern würben ju jafilcn; falche

würben in eine offene Herberge gewiefen.

Sind) bie Sldjthürgcrgcfcfilccfitcr fiatten fo abgenommen,

bafi fie tfire Stetten im Datfi nidjt mehr »ollftänbig befegen

fonnten; fei eè nun, baß fte »ott ber Stabt wegjogen ober

nicfit mefir ftanbeegemäß leben fonnten unb beßwegen ce oorjo;
gen eine Sunft anjttnefimen unb bürgerliche ©ewerbe ju treiben.

Sm Safir 1501 würbe Safel in ben Srijweijcrbmtb auf;
genommen; bieß erfiöfite ben «Muffi unb baê Sclbftgcfüfil
ber Sürger, ße fühlten ßrfj ftärfer, mäcfitigcr, ftchercr;
burefi biefeê Ercigniß unb ben ewigen Sanbfricben im Sabr
1495 würbe ben Dcrfereien unb gebben ein Enbe gemacht,
unfere Stabt batte nun Dulje, aber »on ba an hören
auch bie außerorbeitfficheii Sürgerannahmen auf, baê Sur;
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meister zu finden, und deßwegen einem fremden Ritter,
Immer von Gilgenbcrg diese Stelle antrug, welcher sie auch

annahm. Man that alles um die wenigen Edlen bci gutem
Willen zu erhalten. Denn im Jahr 149» wurde erkannt,
"daß die Räthe, welche vom Kaiscr odcr andern Fürsten
und Herrn belehnt wären, wenn über ihre Lehcnshcrrcn

berathschlagt würde, nicht mehr, wie früher, abtreten sollten."
Ferner "wenn übcr dcn Bischof berathschlagt werde, sollten

die Stiftsmannen nnd der Oberstznnftmeister nicht mchr
austreten, sondern sitzen bleiben." Jedoch vergebens. Als im Jahr
1499 eine Kriegssteuer ausgeschrieben wurde, verließen mehrere
Edelleute dic Stadt, weil sic nicht zahlcn wollten, nnd nachher

noch neun andere, unaufgekündet, gaben jedoch später die gleiche

Ursache an. Obschon die Stadt neutral blieb, so hielt die

Bürgerschaft doch im Herzen zu dcn Eidgenosse», der Adel

zum Kaiser; nach dem Kriegc wurdcn daher bcide Bürgermeister

abgcsetzt, cin Statthaltcr dcs Bürgcrmeistcrthums
ernannt, und das Gesetz erneuert, "daß die Belehnten in

Sachen ihrer Lehenhcrrcn abtreten sollten. " Einc ncne Steuer
wurde ausgeschrieben und die Beamten beauftragt, es

anzuzeigen, wenn Ritter sich weigern würden zu zahlcn; solchc

wurden in cine offene Herberge gewiesen.

Auch die Achtbürgcrgcschlcchtcr hattcn so abgenommen,

daß sie ihre Stcllcn im Rath nicht mchr vollständig besetzen

konnten; sei es nun, daß sie von der Stadt wcgzogcn oder

nicht mchr standcsgemäß lcbcn konnten und dcßwcgcn cs vorzogen

eine Zunft anzunehmen und bürgerliche Gcwcrbc zu trcibcn.

Im Jahr 1591 wurde Basel in dcn Schwcizcrbmid auf-
genommcn; dieß erhöhte dcn Muth und das Selbstgefühl
der Bürger, sie fühlten sich stärker, mächtiger, sicherer;
durch dieses Ereignis) und dcn ewigen Landfrieden im Jahr
1495 wurdc den Neckereien nnd Fehden ein Ende gemacht,
unsere Stadt hatte nun Ruhe, aber von da an hören
auch die außerordentlichen Bürgerannabmen auf, das Bür-
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gerrecfit fomite nicht mefir in gefiben »erbtent werben; bieß

fiatte ofine 3i»ctfcl Einfluß auf bie Scöölfcrung.
Ser neue Sitnb trug balb faine grücfite. Sdjon im

Safir 1506 würbe in bem Slrttfet ber Hanbfefte wegen gegen;

faltiger Hülfe/ bie Eibgcnoffcnftfiaft anêgcnommcn.
Sm 3aljr 1515 witrben bie Decfitc ber Sldjthürger fefir

gefefimäfert; ße beriefen ftcfi auf altee Herfontmen, fonnten

aber nirfjtê heweifen. Ser gemeine «Manu war erbittert ge*

gen fte, weil fte im Seßg ber meiften Sleniter waren, abetini

legten Äricgc gegen baè Seifpicl ihrer Sorfafiren ßcfi

fefiledit gejeigt hatten. Eè würbe tfineu baê Sorrecfit bei

Slcmterbefegungen entjogen, ße mußten in Äriegejetten bie*

neu, wie anbere Sürger; wer ein ©ewerhe trieb, mit ber

Sitnft ju ber fein ©ewerhe geborte; wollte einer ber noefi

fein Slcfitbürgcr war baê Stithcnrecht taufen, fa mußte er

10 «Projcnt Slhjttg »on feinem Sermögen bejabten.

Sm Saljr 1516 würbe ber Hanbfefte entgegen, ber erfte

nidjt Slbelige jum Sürgermeifter gewäfift: 3afob «Meper jum
Hafen.

Sm Safir 1.521 cnblicfi erfolgte eine gänjlicfje Scränberung
ber Scrfaffung. Sllê Scweggrünbe würben angegehen: "baß
bie Saôfcr ifire Degierintg nadj bem wcfeiitlicfiett Staub ber

übrigen Eibgenoffen einridjtcn müßten, bafi bie biêfierigcu
©ebrättdje unb Pflichten gegen baê Siêtbum unb ben Sebnt*

abel mit bem gegenwärtigen ÜBefen in Slnfeljung ber Eibge*

noffeiiftfiaft nicfit mehr hefteljen fonnten, unb bafi bie Stabt
»om römiftben Dcidje baê Decfit erfiaften (jätfe, Statuten,
Drbnungen unb Sagungen ju erriefiten ".

Sie wefantlirfjften Scränberungen waren : bie ÜBcltlicfien

fallen nicfit mefir bem Sifcfiof unb Stift fcfiwören, fonbern

nur ben Eibgenoffen. Ser Sifcfiof fall nicfit mefir um einen

Sürgermeifter unb Datfi gebeten werben ; beibe Dätfie falten

ben Sürgermeifter unb Oberftjunftmeifter ernennen. Son
beiben Häuptern wirb weber Ditterftanb nerfj Stuhenrerfjt
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gcrrccht konnte mchr mehr in Fchdcn vcrdicur werden; dieß

hatte olmo Zweifel Einfluß auf die Bevölkerung.
Der neue Bund trug bald seine Früchte. Schon im

Jahr 1506 wurde in dcm Artikel dcr Handfeste wegen
gegenseitiger Hiilfc, die Eidgenossenschaft ausgenommen.

Im Jahr 1515 wurden die Rechte dcr Achtbürger sehr

geschmälert; sie beriefen sich auf altes Herkommen, konnten

aber nichts bewciscn. Der gemeine Mann war erbittert

gegen sie, weil sie im Besitz der mcistcn Aemtcr warcn, aber

im letzten Kriege gegen das Beispiel ihrer Vorfahren sich

schleckt gezeigt hatten. Es wurde ihnen das Vorrecht bel

Aeintcrbesetzungen entzogen, sie mußten in Kriegszciten
dienen, wie andere Bürger; wer ein Gcwerbc tricb, mit der

Zunft zu der sein Gewerbe gehörte; wollte eincr dcr noch

kein Achtbürger war das Stubcnrccht kanfcn, so mußte er

10 Prozent Abzug von seinem Vermögen bezahlen.

Im Jahr 1516 wurde der Handfeste entgegen, der erste

nicht Adelige zum Bürgermeister gewählt: Jakob Meyer zum

Hafen.

Im Jahr 1521 endlich erfolgte eine gänzliche Veränderung
der Verfassung. Als Beweggründe wurden angegeben: "daß
die Baslcr ihre Rcgierung nach dem wesentlichen Stand der

übrigen Eidgenossen einrichten müßten, daß die bisherigen
Gebräuche und Pflichten gegen das Bisthum und den Lehen-

adcl mit dcm gegenwärtigen Wesen in Ansehung dcr

Eidgenossenschaft nicht mchr bestehcn köuntcn, und daß die Stadt
vom römischen Reiche das Recht erhalten hätte, Statuten,
Ordnungen und Satzungen zu errichten".

Die wesentlichsten Veränderungen waren: die Weltlichen
sollen nicht mehr dem Bischof und Stift schwören, sondern

nur den Eidgenossen. Der Bischof soll nicht mehr um einen

Bürgermeister und Rath gebeten werden; beide Räthe sollen

den Bürgermeister nnd Oberstzunftmeister ernennen. Von
beidrn Häuptcrn wird weder Rittcrstand noch Stubcnrccht
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»erlangt; beibe fallen aber nidjt ju gleidjer Seit »ott ber

Stube ober »on ber gleichen Sunft genommen werben. Äetn

Sebcnmann, »ou welcfiem Herren er aurfj belehnt fei, fall
nimmermeljr emiglicfi in ben Datfi gefornt werben, cr gebe

beim ju»or feine Sofien auf. Son ben Sürgern ber fioficii
Stube fotten nur jwei Daffièficrrcn in ben neuen Datb gc*

foren werben ; ber Dath / unb nidjt bie Stube fall fte cr*

wählen. Sic Süufte fallen bem Dbcrftjunftmeiftcr ju Hau*
ben beê Datfiê unb ber Stabt fcfiwörcn, unb beê Sifrijofo
gar nicfit erwäfittt werben.

Siefe faftifefie Soêtrennitng »on ber wcltfidjcn ©ewalt
beò Sifcfiofò baljnte ber Deformation ben «JBcg, welche naef;

langem Äampfe ber «Parteien fm 3aljr 1529 eingeführt würbe.
Siber fdjon früher batte ber Datfi in Äirchenfacfien cine ©e;

waft aiiègntbt, weldje alò Soêfagtmg »om «Pabfttfiumc gel*

ten fomite; er fiatte ftdj im 3afir 1525 baê Derijt jitgeeignct,
«Pfri'mben, bie in beò «Pabftè «Monat erlebigt werben, ju
»ergeben, gemer orbitele er naefi unb naefi ben Äföftcm
unb Stiften, mit Sluètiafime beê Somftiffcê, «Pfleger ano
feiner «Mitte, uub Schaffner.

Eine merfwürbige Scrorbnung erfchien tm Safir 1526.
ÜBcr frauè ober frof in ber Stabt beßgen wollte, mußte

Sürger fein, ober werben, "Weil eine Stabt Safel an ©c*

baubett, jpdufern unb Sürgern in merfltchen Sfbgang gefönt;
men". ÜBafirfcfictnltch ftunben »iele Hättfer leer uub gerfe*

tfien in Serfatt, weil jur Seit beò Srfjwabcufricgcô unb

naefifier »iele Eble mit ifirem Sdifiaug weggejogen waren,
audj bie «Peft wicbcrfio(t »iele «Menftfictt weggerafft fiatte.

Sm 3afire 1527 fefiloß ein ©efeg bie Älofterfeute »on
bem Sürgerredjte auè. "Semnacfj »iele «Priefter ßcfi auè

ifirem prtefterlicfieit Stanb, bcêgfeicbeit «Möncfie auè ben

Älöftern ftcfi »erfügcit, ifiren Drbeu unb pricftcrltcfie ÜBnr;
ben »erlaffen, in ben cfjelicficn Staub ßcfi begeben, etliche

in ber Stabt Safel ßrfj ju »erbürgern unferftebeit, baburch

S3U

verlangt; beide sollen aber nicht zu gleicher Zeit von der

Stube oder von der gleichen Zunft genommen werden. Kein

Lehenmann, von welchem Hcrrcn er auch belehnt sei, soll

nimmermehr ewiglich in den Rath gekoren werden, er gebe

denn zuvor seine Lehen auf. Von den Bürgern der hohen

Stube sollen nur zwei Rathsherrcn in den neuen Rath
gekoren werden; der Rath, und nicht die Stube soll sie

erwählen. Die Zünfte sollen dem Oberstznnftmeister zu Handen

dcs Raths und der Stadt schworen, und des Bischofs

gar nicht erwähnt werden.

Diese faktische Lostrcnnung von der weltlichen Gewalt
hes Bischofs bahnte hex Reformation den Wcg, welche nach

langem Kampfe dcr Parteien im Jahr 1529 eingeführt wurdc.
Aber schon früher hatte der Rath in Kirchensachcn cinc

Gewalt ausgeübt, welche als Lossagung vom Pabstthuine gelten

konnte; er hatte sich im Jahr 1525 das Recht zugeeignet,

Pfründen, die in des Pabsts Monat erledigt werden, zu

vergeben. Ferner ordnete er nach und nach den Klöstern
und Stiften, mit Ausnahme des Domstiftcs, Pflcgcr ans
seiner Mitte, und Schaffner.

Eine merkwürdige Verordnung erschien im Jahr 152V.

Wer Haus oder Hof in dcr Stadt besitzen wollte, mußte

Bürger sein, oder werden, "weil cinc Stadt Bascl an Gc-
bäuden, Häusern und Bürgern in merklichen Abgang gekommen".

Wahrscheinlich stunden viclc Häuser leer und gcric-
then in Verfall, weil zur Zeit dcs Schwabcnkricgcs und

nachher viele Edle mit ihrem Anhang weggezogen waren,
auch die Pest wiederholt viele Menschen weggerafft hatte.

Im Jahre 1527 schloß ein Gesetz die Klostcrleute von
dem Bürgerrechte aus. "Demnach viele Priester sich aus

ihrem priesterlichen Stand, desgleichen Mönche aus den

Klöstern sich verfügen, ihren Orden und pricsterliche Würden

verlassen, in dcn ehelichen Stand sich begeben, etliche

in dcr Stadt Bascl sich zu vcrburgcrn unterstehen, dadurch
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jn bcforgcn, baß unfere Sürger unb Siirgerêfafiite an ifiren

Hanbwerfen unb Dafirung fiinterfteltig gcmarfjt, bie gremben

alfa ße oertreiben würben Saju ift ce bieber nie

gebort, baß geißfiefie «perfonen, ße feien weltliche, ober in
ben Drbcn beljaftet, fiefi mit Efieweibcrn »erfieiratfien fallen,

bamit beim niemanb »on ifinen (ben Sürgern)
geärgert ober Älagcn ju füfirett Urfadjc fiaben würbe, fo

fotten feldjc perfonen, bie ifiren pricfterlt'djen Stanb »er*

laffen, ßd) in bte Eljc begehen, »on tute unb iu ber Stabt
Safel, ße bringen ifir «Mannrecfit ober nidjt, ju Sürgern
nicfit auf; unb angenommen werben." Dcfiò hält bieß für
Srobneib; "man wollte jwar baê Sermögen ber Älöftcr,
man wollte aber bie Äfoftcrlcute nicfit ju nüglicfien ©ewer*
ben gefangen laffen." Silicat ce ift augenfdjcinlidj, baß bie

vömifdje «Partei biefeò ©efeg bttrefifegfe, auè SiaÇ gegen biefe

Uebcrfäitfer; wafirfcficinlidj bat man audj fpäter barauf feine

Dürfßcfit genommen. Siber merfwürbig bleibt eè immer,
baß man jegt fdjon falcfie «Mottoc anführte, welche in ber

jweiten Raffte beê 17te" Sabrbuubertè ju ©runbfägeu erbo*
ben würben. Sm 3atjr 1528 hingegen würben bie Hinter*
faffen aufgemuntert baê Sürgerrecfit ju faufen, »bafi wir
befto gfprfjer hei cinanber ftgett, unb bamit eine Stabt Sa*
fei befto mcfjr Sürger unb befto weniger H'uterfaffen be*

fontme."

Erft im Sabr 1529 ßegte bie refortntrte Partei über bie

römiftfie unb crjwang bie Deformation, worauf eine «Menge

Sürger unb Einwofiner unfere Stabt »erließen: bie meiften

ÜBeltgeiftlicfien unb «Profefforen; ber Sibel, mit Sluènafime

»on jwei gamtïien, Särenfele unb glacfiêlattb; bie meiften

Stubentcn; »iele »on beiten, wefefie »om Äuftite ifire Dafi*

rung jogen ober »on Älöftent unb Slfmofan lebten, unb alte,
weldje ber neuen Sebre nidjt anbangen wollten.

ÜBerfen wir nun einen Slirf auf bie »ergangenen «Pe*

rioben, fa fefien wir, baß Safel im 15te" 3a(jrbunbert eine
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zu besorge», daß unscrc Bürger nnd Bürgcrssöhne an ihren

Handwcrken und Nahrung hinterstellig gemacht, die Fremden

also sie vertreiben würden Dazu ist es bisher nie

geHort, daß geistliche Personen, sie seien weltliche, oder in
dcn Ordcn bchaftct, sick, mit Ehcweibcrn vcrhcirathcn sollen,

damit denn niemand von ihnen (den Bürgern)
geärgert oder Klagen zu führen Ursache habcn würde, so

sollcn solchc Personen, die ihren pricstcrlichcn Stand ver-
lasscn, sich in dic Ehc begeben, von uns und in dcr Stadt
Bascl, sie bringen ihr Mannrecht oder nicht, zn Bürgern
nicht auf- und angenommen werden." Ochs halt dieß für
Brodncid; "man wollte zwar das Vermögen der Klöster,

man wollte aber die Klostcrleute »ickit zu nützlichen Gewerben

gelangen lassen." Allein es ist augenscheinlich, daß die

römische Partei dieses Gesetz durchsetzte, aus Haß gegen diese

Uebcrläufcr; wahrscheinlich hat man auch später darauf keine

Rücksicht genommen. Aber merkwürdig bleibt es immer,
daß man jetzt schon solchc Motive anführte, welche in der

zweiten Hälfte dcs 17"" Jahrhunderts zu Grundsätzen erhoben

wurden. Im Jahr 1528 hingegen wurden die Hintersassen

aufgcmnnrcrt das Bürgerrecht zu kaufen, "daß wir
desto glycher bei cinandcr sitzen, und damit eine Stadt Bafel

desto mchr Bürger und desto weniger Hintersassen
bekomme."

Erst im Jahr 1529 siegte die reformirte Partei über die

römische und erzwang die Reformation, worauf eine Menge
Bürger und Einwohner unsere Stadt verließen: die meisten

Weltgeistlichen und Professoren; der Adel, mit Ausnahme

von zwei Familien, Bärenfels und Flachsland; die meisten

Studenten; viele von denen, welche vom Kultus ihre Nahrung

zogen oder von Klöstern und Almosen lebten, und alle,
wclche dcr neuen Lehre nicht anhangen wollten.

Werfen wir nun einen Blick auf die vergangenen
Perioden, so sehen wir, daß Basel im 15"" Jahrhundert eine
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größere Sebcutiing befaß, alò nacfificr. Sic Scfiilberung, bw

Sleneaè Stjloiuê im Safir 1436 »on ber Stabt maefir,

jeigt une, baß ßc nidjt allein groß war, waè fie beim nod)

jegt ift, fonbern auefi wtrflirit ein großartigee, großftäbtifefiee

Slnfefien fiatte; fieroorgerttfen tfieilê burdj ben bifcfiöffidjcit

Hof unb ben jatjlretdjnt Sibel, au ben fidj ber benachbarte

Sanbabel anfdjtoß, weldjcr audj wabrfdjeinftcb einen Sfieil
beê Safireê in ber Stabt »erlebte; tfieilê burefi bie »t'elnt

geififiefien Äorporationcn, bereu gefte uttb «Projcfßonen eine

«Menge «Mcnfrfjen fierheijogen; tljeilè burefi «Meffeit, Sabr«

märfte unb gcßlidjfet'tcn alter Slrt, welcfie in großen Stäbten
»on felbft ßdj barbieten ; enblid) in ber legten Seit burdj
bie Unioerßtät. Sieß alleò braefite ber Stabt »iele Dabmng,
unb war bie Urfadje ber fa großen Serrocfiritng unb beè

Slufhlüfiene beê «Mittefftanbeê.

ÜBir fiaben gefefien, baß ber Datfi atibcrtfiafh 3afirfittiu
berte fiinbitrcfi (atte fritfiem 3cttcn fiaben wir feine Selegci
alleò anwanbte, bie Sürgerfdjaft ju »erwehren uttb rcrijt
jabtreiefi ju maefien, um fa ein ©cgcngcwicfit ju (jaben ge;

gen ben Sifcfiof, Defterrcicfi unb ben bettadjbarten Sibel.

Silfo jnfällt ber Einwurf; man habe Sürger angenom*
men, um bie burri) bie «Pcft entftanbeneu Surfen ju ergati jen,
»on felbft.

ÜBerfctt wir einen Slirf auf bie ©roße ber Stabt,
weldje freilich babitrrfj an Umfang gewann, baß man baè

St. 3lfhan*Äfofter unb baê Sohanniterhauê jur innern Stabt

jog, fo brängt ßdj une natürlich bte grage auf: warum
fanb man ßcfi faitnt breißig Saljre naefi bem Erbbebcn »er*

anlaßt, bie Stabt ju oergrößern, wenn ftdj nicfit bie Solfe*
jafil »ergrößert hatte unb beftättbig im Steigen begriffen

war? —
Sluf bie Etnwenbung : "ber Häufer frien etjer weniger

gewefen, ale jegt, babei mebriger unb jum üBofiiten ungleich

weniger eingerichtet", antworten wir: Sa erft im 3ahre
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größere Bedeutung befaß, als nachher. Die Schilderung, die

Aeneas Sylvius im Jahr 1436 von der Stadt macht,

zeigt uns, daß sie nicht allein groß war, was sie denn noci,

jetzt ist, sondern auch wirklich ein großartiges, großstädtisches

Ansehen hatte; hervorgerufen theils durch dcn bischöflichen

Hof und dcn zahlreich«! Adel, an den sich der benachbarte

Landadel anschloß, welchcr auch wahrscheinlich einen Theil
des Jahres in der Stadt verlebte; theils dnrch die viele»

geistlichen Korporationen, deren Feste und Prozessionen cine

Menge Menschen herbeizogen; theils dnrch Messe»,
Jahrmärkte und Festlichkeiten aller Art, welche in großen Städte»

von sclbst sich darbicteii; endlich in dcr lctztcn Zeit durch

die Universität. Dieß alles brachte der Stadt viele Nahrung,
und war die Ursache der so großen Vermehrung und des

Aufblühens des Mittelstandes.
Wir haben gesehen, daß der Rath anderthalb Jahrhunderte

hindurch (aus frühern Zeiten haben wir keine Belege,
alles anwandte, die Bürgerschaft zu vermehren nnd recht

zahlreich zu machen, um so ein Gegengewicht zu haben

gegen den Bischof, Oesterreich und deu benachbarten Adel.
Also zerfällt dcr Einwurf; man habc Biirgcr angcnoin-
men, um die durch dic Pcst entstandenen Lücken zu ergänzen,
von selbst.

Werfen wir einen Blick auf die Größe dcr Stadt,
welche freilich dadurch au Umfang gewann, daß man das

St. Alban-Kloster nnd das Johanniterhaus zur innern Stadt
zog, so drängt sich uns natürlich die Frage auf: warum
fand man sich kaum dreißig Jahre nach dem Erdbeben

veranlaßt, die Stadt zu vergrößern, wenn sich nicht die Volkszahl

vergrößert hatte und beständig im Steigen begriffen

war? —
Auf die Einwendung: "dcr Hänser scicn eher weniger

gewesen, als jctzt, dabci niedriger und zum Wohnen ungleich

weniger eingerichtet", antworten wir: Da crst im Jahre
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1610 bie Häufer gejafilt würben, fa weiß man auè frühem
Seiten niefitê jtiocrläfßgce über ifire Saljf. Siber aitò einer

Serorbnuiig »ou 1574 wiffen wir : baß grembe atlfiier Se*

baufuitgcn erfattffen : auè jweien eine machten ober in Sehnt;
nen umwanbeftnt, wefdjeè ber Datlj »erbot, unb biefeê

Serbot in ben 3abmt 1636 unb 1707 erneuerte. Sfilò bie;

fem fefieint Ijeroorjugeficn, baß früljer bie (anbwirtfifdjaftfi;
eben ©ebäube außer ber Stabt im Stabtbattn waren, unb

erft fpäter beim Sinfeit ber Sc»öfferuitg uub ber Häuferpreife
aitò Scguemltcfifeit in bie Sorftäbte »erfegt mürben; ferner,
baß »iele grembe Häufet in Safel hefaßen, weldje ße nur
einen Shell beê 3abreé bewohnten, wie ber Sanbabci, ober

jum Scrmietfien hielten, welcfie, ba ße naefi bem Schwaben*

friege unb ber Deformation (eer fliinben, in Scrfatt gerie;
then. «Mandjcè tirine frauè in einer Sorftabt mag auch

weggebroefien uub ber Daum jur Sergrößcrung cince ©ar;
tene angewatibt worben fein. Saß bamalê im ©egcntbeit
bie Häufer eher fiöfier waren, jeigt nodj jegt bie innere

Stabt, welche »iele alte fiofie Häufer aitfweiêt, wie in alten

cficmaligcn Deicbeftäbten, wo bie Häufer meiftenê frijmal
unb b^ch ßnb. Sritignt wir bie jegige begueme Sebettêweife

in Slttfdjlag, bie »ielen großen Häufer, wefefie oft nur »on
einer ffeinen gamilie bewofint ßnb, bie »ielen Stätte, Demi;

fan, «Magajine, wefefie früfier großentfieilo ÜBofinfiäufer fein

moefiten, ba man jegt umgefefirt oft auê jwei Häufern eine

macfit; bebenfeit wir, baß man bamalê, wie in allen großen

Stäbten, gebrängter lebte ; baß ber «Mittelflanb in Häufern
»on gaebwerf wobnte, weldje nidjt fefir lange battent, unb

fpäter, bei geringerer Seoöfferung, burri) faltbere, aber

weniger bobe erfegt würben; fa beantwortet fid) bie gragc:
ob uub wo fa »iele «Menfcfien «plag gefjabt batten? eben;

falle »on felbft.

Slllerbingè ftnbcn wir in »ielen alten Häufern mehr

,ftammem, ale Stuben; aber bte Sehcnêart war audi ein;

1610 die Hauser gezählt wurden, so weiß man aus frühern
Zeiten nichts zuverlässiges über ihre Zahl. Aber aus einer

Verordnung von 1574 wissen wir: daß Fremde allhier
Behausungen erkauften: aus zweien cine machten oder in Scheunen

umwandelten, welches der Rath verbot, und dieses

Verbot in dcn Jahren 1636 und 1707 erneuerte. Aus diesem

scheint hervorzugehen, daß früher die landwirthschaftli-
chen Gebände außer dcr Stadt im Stadtbann warcn, nnd

erst fpätcr beim Sinken der Bevölkerung uud dcr Häuserpreife
ans Bcquemlichkcit in dic Vorstädte verlegt wurden; ferner,
daß viclc Frcmdc Häuser in Basel besaßen, welche sie nur
einen Theil des Jahres bewohnten, wie der Landadel, oder

zum Vcrmiethen hielten, welche, da sie nach dem Schwaben-
kriege und dcr Reformation leer stunden, in Verfall geric-

then. Manches kleine Haus iu einer Vorstadt mag auch

weggcbrochcn und der Raum zur Vergrößerung eines Gartens

angewandt worden sein. Daß damals im Gcgciithcil
dic Häuser eher höher waren, zeigt noch jetzt die innere

Stadt, wclchc viclc altc hohe Häuser aufweist, wie in allen

ehemaligen Reichsstädten, wo die Häuser meistens schmal

und hoch sind. Bringen wir die jetzige bequeme Lebensweise

in Anschlag, die vielen großen Häuser, welche oft nur von
einer kleinen Familie bewohnt sind, die vielen Ställe, Remisen,

Magazine, welche früher großentheils Wohnhäuser sein

mochten, da man jetzt umgekehrt oft aus zwei Häusern eins

macht; bedenken wir, daß man damals, wie in allen großen

Städten, gedrängter lebte; daß dcr Mittelstand in Häusern

von Fachwerk wohnte, wclchc nicht sehr lange dauern, nnd

später, bei gcriugercr Bevölkerung, durch solidere, aber

weniger hohe ersetzt wurden; so beantwortet sich die Frage:
ob und wo so viele Menschen Platz gehabt hätten? ebenfalls

von selbst.

Allerdings finde» wir in vielen alten Häusern mehr

Kammern, als Stnbcn; abcr dic Lcbcnsart war auch cin-
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facljcr, mau war weniger wcicbticfi, cine ÜBofinfhtbe unb

Debeiijimincr fammt einigen Schlaf; unb ÜBaarcnfammern

genügten für eine große gannite. Sollten nicht auefi in Sa;
fei bie großen Einbußen in ^eftjciteit babttrdj ju erffären

fein, baß bie «Menfrfjcn enger bcifammeit lebten?

Siber nicfit nur »011 außen, burefi Slnnafime neuer Sür;
ger, fonbern auefi »on innen muß bie Sotfêjafil gewaefifett

fein; beim wo »ici Dafirung ift, ba ftnb auefi bie Efiett

jafilreiefi, unb hei ber tjcrrfcfjenben Sittenleftgfcit beê

15len Sahrljunbertê lebten auefi »iele in wilbnt Eficn, »jctcfie

erft naefi ber Deformation ttnierfagt würben. Scrgfeirfjcn
wir bie nciteftc Seit, fo ftnbcn wir im Safir 1815 16700 Eilt;
woljttcr, im Sabre 1837 22206; alfa in 22 3afireit eine

Seriueljriiug »on 5506 Seelen, wäbrenb boch im Sabre 1814

Srfjwcijcrit unb graiijofan bie Diebcrlaffttng entjogen würbe,
unb baè Sürgerwcrbnt fefiwieriger ift, ale »or breifiunbert

Sahreit, grciltdj haben wir bie ftarfc Sermchrung ber Sc;
»ölferung jum Sheil ben gabrtfeit ju »erbanfen, aber eben,

weil im «Mittelalter feine gahrifcit waren, war bie Saht ber

Hanbroerfcr mit t'fjren ©efatten um fa flärfer. Safel foli
einft mehr afê 100 ÜBottwebermeifter gejäfift haben ; im Salir
1430 36 Sdjiffermcifter.

Jn Slufnabnic neuer Sürger war man immer noefi fci;

ncêwegê engfjcrjig, befonbere würben »iele Suchbritrfer unb

Sdjriftftgcr aitgenommcn. Siber in biefer 3cit rafften «Pcft

unb anbere Äranfbetfeu eine «Menge «Menfchnt weg ; 4000
im Safir 1494; acht Sabre nachher 5000, einige ©efehfech;

ter erlofchnt ganj; im Saljre 1517 an ber Sräunc 2000,
namentlich Äinber ; ebenfo ftarben in ben Sabren 1526 nnb

1529 ebenfattè »iele.

Sic Deformation felbft aber machte nicht nur eine Surfe

in H'ußdjt auf bie Seoölfcrung, fonbern bie ganje ©eftalt
unferer Saterftabt würbe burefi fte »eränbert. Sa Sifchof,
Slbcl unb ©eiftlidjfeit wegjogen uub bie St(öfter eingingen.
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fâcher, man war weniger weichlich, eine Wohnstube und

Nebenzimmer sammt einigen Schlaf- nnd Waarcnkammern

genügten für eine große Familie. Sollten nicht auch in Bafel

die großen Einbußen in Pestzeiten dadurch zu erklären

sein, daß die Menschen enger beisammen lebten?

Aber nicht nur von außen, durch Annahme neuer Bürger,

sondern auch von innen muß die Volkszahl gewachsen

sein; denn wo viel Nahrung ist, da sind auch die Ehen

zahlreich, uud bei dcr herrschenden Sittenlosigkeit des

15"" Jabrhunderts lebten anch viclc in wildcn Ehcn, wclchc

erst nack dcr Reformation untersagt wurden. Vergleichen

wir die ncnestc Zeit, so finden wir im Jahr 1815 16790 Ein-
wohncr, im Jahre 1837 22206; also in 22 Jahren cinc

Vermehrung von 5596 Scclcn, während doch im Jahrc 1814

Schweizern und Franzosen die Niederlassung cntzogcn wurdc,
und das Bürgerwcrden schwieriger ist, als vor dreihundert

Jahren. Freilich haben wir die starke Vermehrung der

Bevölkerung zum Theil den Fabriken zu verdanken, aber eben,

weil im Mittclaltcr kcinc Fabrikcn warcn, war dic Zahl dcr

Handwcrkcr mit ihren Gesellen um so stärker. Basel soll

cinst mchr als 199 Wollwebcrmcistcr gezahlt babcn; im Jahr
1430 36 Schiffcrmeister.

In Anfnahmc ncucr Bürger war man immer noch

keineswegs cnghcrzig, besonders wurden viele Buchdrucker und

Schriftsetzer angenommen. Aber in dicscr Zcit rafft?« Pcst

und anderc Krnnkhciteu cine Mcngc Mcnschcn weg; 4990
im Jahr 1494; acht Jahre nachher 5099, rinige Geschlechter

erloschen ganz; im Jahre 1517 an dcr Bräunc 2900,
namentlich Kindcr; cbenso starben in dcn Jahre» 1526 nnd

1529 ebenfalls viele.

Die Reformation selbst aber machte nicht nur eine Lücke

in Hinsicht auf dic Bcvölkcrung, fondern die ganze Gestalt

unscrcr Vaterstadt wurde durch sic veräudcrt. Da Biscbos,

Adcl und Geistlichkeit wegzogen und die Kloster eingingen.
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fiortc Safel auf, Deßbenjflabt eineê gürflen unb Eentraf;

pttnff beê Ettltuê für bie Umgegenb ju fein. Saburcfi mur;
ben »iele «Mcnftficit brobloô unb jogcn weg. Ser äußere

©fauj einer bifeböfftebeu Deßbenj war bafjiit ; ber prächtige
©otteêbiettft nnb bie rcfigiöfeit gefte, fiatten aufgcfiört,
fonnten alfa feine grembett mefir aulorfen. Qinc ftrenge

Sittenjucfit würbe ciitgefüfirt, fahr abftcdjcitb gegen bie

Sittenfoftgfeit ber frühem 3a(jrhunbcrtc. Sieß modjtc
maitdje »ertreiheu, anbere abfdjrcrfcn, ftdi hier nieberju*
laffen.

Eê wirb »on einigen behauptet: bie Deformation habe

eben fa »iele «Mettfdjcn fjerfieigejogen, alò weggetrieben.

Dutt würben namcittlicfi auè bem St'elfium Safel unb granf;
retefi bie Surfen einigermaßen crgäujt; aber gerabe baß Sa;
fat nur Deformine ju Sürgern annahm, mußte ber Se»öf;

ferung fefiaben ; ein großer Shctl ber Umgegenb blieb fatfio;
lifrfj, eê warnt alfa immer nur Etnjefne, welche ber Deli;
gion wegen nad) Safel jogcu; auch jeigen bie Sürgerltftett,
baß hie ju Eubc beè Sabrfiunbertê fein größerer 3"brattg
loar, afê früher.

Silice hiêljer ©efagte beftimmt une anjuuefimen, baß

bie Seoöfferung Safafè (abgefafjen »om Eoncif) gegen Enbe

beê 15,cn Safjrijunberte ihre größte Höbe erreicht fiabe, unb

baß bie Soffêjafif, obfebon biê in bie jweite Hälfte beê

17ten Sahrbunbertê trog allen Srfjwanfungcu im ©anjen
wieber ftcigenb, nie mrijr bie afte Höfie crreirfjte, auè ©ritti;
beu, bie wir fogleidj anfüljrcn wollen.

Dbfcfioit eè unmöglicfi ift, eine genaue 3abl anjitgcben,
fa glauben wir boefi, Sftteê in Setracfit gejogen : bie Sitte;

bebuung ber Stabt, ber bifcfiöfltcfie H"f/ Sibel, @eiflftd)feit,
ltnioerfttät, grembe, fammt ber Seicfitigfeit, ßcfi fiier uteber;

julaffnt uttb Sürger ju werben, baß bie ©efammtbeoölfc;

rung bie Safif 30000 wofil erreiefit fiaben möge ; eine 3afit,
wefcfjc Safet jefet auefi fiaben würbe, fiäffe mau nicht im

St».
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hörte Basel auf, Residenzstadt eines Fürsten und Central-

puukt des Cultus für die Umgegend zu sein. Dadurch wurden

viele Menschen brodlos nnd zogen weg. Dcr äußere

Glauz einer bischöflichen Residenz war dahin; dcr prächtige
Gottesdienst und dic religiösen Feste, hatten aufgchört,
konntcn also kcinc Frcmdc» mehr anlocken. Eine strcngc

Sittenzucht wurde eingeführt, schr abstcchcnd gcgen die

Sittenlosigkeit der frühern Jahrhundcrtc. Dicß mochtc

manche vertreiben, andcrc nbschrcckcn, sich hicr niederzulassen.

Es wird von einigen behauptet: die Reformation habe

eben 'so viele Menschen herbeigezogen, als weggetrieben.

Nun wurden namentlich ans dem Bisthnm Basel und Frankreich

die Lücken cinigcrmaßen ergänzt; aber gcradc daß Basel

nur Reformirtc zu Bürgern annakni, mußte der Bevölkerung

schaden; ein großer Theil der Umgegend blieb katholisch

es waren also immer nur Einzelne, welche dcr Religion

wegen nach Basel zogen; auch zeigen die Biirgerlisten,
daß bis zu Ende des Jahrhunderts kein größerer Zndrang

war, als früher.
Alles bisher Gesagte bestimmt uns anzunehmen, daß

die Bevölkerung Basels (abgesehen vom Concil) gegen Ende

des 15"» Jahrhunderts ihre größte Höhe erreicht habe, nnd

daß die Volkszahl, obschon bis in die zwcite Hälfte des

17"n Jahrhunderts trotz allen Schwankungen im Ganzen
wieder stcigcnd, nie mchr dic alte Höhe erreichte, aus Gründe»,

die wir sogleich anführe» wollen.
Obschon es unmöglich ist, eine genaue Zahl anzugeben,

so glauben wir doch, Alles in Betracht gezogen: die

Ausdehnung der Stadt, der bischöfliche Hof, Adel, Geistlichkeit,

Universität, Fremde, sammt der Leichtigkeit, sich hier
niederzulassen und Bürger zu werden, daß die Gesammtbcvölke-

rung dic Zahl 30000 wohl crrcicht habcn möge z eine Zahl,
wclchc Basel jetzt auch haben würde, hätte man nicht im
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»origeii Safirfiiiitbert ben Sugang jum Stirgerrechte citgfierjtg
»crfdjloffcn ober im Saljr 1814 ben Scfiweijern nub granjo;
fen bie Diebcrtaffung nicfit entjogeit. ÜBir fagen bieß nur,
um ju jeigen, wie fcfinelt bie Se»ö(fcrung einer Stabt (lei;

gen fann, wenn ifir teine Hmbemiffe im «IBege flefien. Sott

grembett muffen wir eê jwar oft ale Sorwurf (jören, unfere

Stabt fei fegt fefileefiter bcoöffert, ale ebematê; machen wir
aber eineScrgieicfitmg unb jicfjcn ab: Sibel, Efcruê, grembe,
©lücferitter, ©cßnbel (auf bem Äoljtiherg war eine eigene
firije Settlerjttnft), fa ift »ielfeicht bie eigentlich gewerbtrei;
benbe Seüölfcritng fauni flärfer gewefen, ale jegt.

Sie Urfacficn, wriefie tuie »mitogen, ben Scfifuß ju
jiefien, baß bie Solfêjaljl nicfit mefir bie alte frbtje erreichen

fomite, ßnb: ber ewige Sanbfriebe, ber Eintritt in ben

Srijwcijerbunb, uub bie Deformation auè fefion angefüfirten

©rünbeii; bie Srcnmtng »om Deicfie, wie fiernarfj gejeigt
werben wirb; bie wieberfiofte 'Peft, welcfie mefir «Menfcficn

wegraffte, afê naefi ben bamaligcn Scrfiältntffctt wieber er*

fegt werben fonnten; baè Dciôfaiifcit unb ber frembe Äriego;
bienft, unb Dicbcrlaffitngcii fiießger Surger in ber grembe.

Safel war nun eine freie Schwcijerftabt, mit Äaifer
uub Deirfj nur fofe jufammeufiängcub, bie weltlichen Dochte

beè Sifcfiofê gänjlidj ieugnciib, ofine Sibel unb «patrfjfat von

gletdjberecfitigtcit Sunftratfiêfierren regiert. — Stoß ift ber

Sefilüffel jur fpätern .Çmubfitngêweifa ber Degierung.
Ser Einfluß, ben bie neue Scrfaffung auf baè ©e;

wcrbêwefcn auêithtc, jcigte ßcfi halb, gnificr fefieint große

©ewerbêfrctljeit gcberrfdjt ju (jaben. 3m Sabr 1526 würbe

Hanbel unb Hflnbwerf ftrenge gcfcfiicbcn unb hcfcfjloffen :

Äeincr fall mefir afê Eine 3unft fiaben unb mebr ale Ein
©ewerbe treiben. Surd) ftrenge ©efegc würben ber berr*

ftficnbcu Uiißtffirfjfeit unb bem «Müi'ßggaugc gefteuert.
ÜBenn glcirfj im Saufe biefeê 3afirfiiiubcrfê bie Sürger;

annahmen fortwäfirenb in großer Slnjafil ftattfaiibcn unb
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vorigen Jahrhundert den Zugang zum Bürgerrechte engherzig
verschlossen oder im Jahr 1814 dcn Schweizern nnd Franzosen

die Niederlassung nicht entzogen. Wir sagen dieß nur,
um zu zeigen, wie schnell die Bevölkerung einer Stadt steigen

kann, wenn ihr keine Hindernisse im Wege stehen. Von

Fremden müssen wir es zwar oft als Vorwurf hören, unsere

Stadt sei jetzt schlechter bevölkert, als ehemals; machen wir
aber eine Vergleichung und zichcn ab: Adel, Clcrus, Fremde,

Glücksritter, Gesindel (auf dcm Kohliberg war einc eigentliche

Bcttlerznnft), so ist vielleicht dic eigentlich gcwerbtrei-
bende Bevölkerung kaum starker gcwcscn, als jctzt.

Dic Ursachen, wclchc unS vermögen, den Schluß zu

ziehen, daß die Volkszahl nicht mehr die alte Höhr erreichen

konnte, sind: der ewige Landfriede, der Eintritt in den

Schweizerbnnd, nnd die Reformation aus fchon angeführten

Gründen; die Trennung vom Reiche, wic hcrnach gczcigr

werdcn wird; dic wiederholte Pcst, welche mchr Mcnschcn

wegraffte, als nach dcn damaligen Verhältnissen wicdcr
ersetzt werden konnten; das Rcislaiisen und der fremde Kriegsdienst,

und Nicdcrlassungen hicsigcr Bürgcr in dcr Frcmdc.
Basel war nun cinc freie Schwcizerstadr, mit Kaiscr

und Reich nur lose zusammenhängend, die weltliche» Rcchtc

des Bischofs gänzlich leugnend, ohne Adel und Patriziat von

gleichberechtigten Znnftrathshcrrcn regiert. — Dieß ist dcr

Schlüssel zur spätcrn Handlu»gswcisc der Rcgicrung.
Der Einfluß, den die neue Vcrfassung auf das Gc-

wcrbswescn ausübte, zcigtc sich bald. Frühcr schcinr großc

Gewerbsfrciheit geherrscht zu haben. In, Jahr löZli wurdc

Handel und Handwerk strenge geschicdcn »»d bcschlosscu:

Keiner soll mehr als Eine Zunft haben »nd mehr als Ein
Gcwcrbe trcibcn. Durch strcnge Gcsetzc wurden dcr hcrr-
schcndcu Unsittlichkcit und dcm Miisstggaiigc gesteuert.

Wcnn glcich im Laufe dicfcS Jahrhundcrts dic Bürgcr^
annahmen fortwährend in großer Anzahl stattfanden »nd
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jwar »on 1529 biê 1600 mehr alò 2050, affa burdjfdjiuttficfi
etwa 29, unb »on 1565 biè 1579 in 15 Safireu 600, alfo
40 auf ein 3abr; »on 1580 biè 1601 in 22 Sabren 651,
alfa auf ein 3afir faft 80; fo ffitben wir bodj fefion in bie;

far «Periobe ben Slnfang »on Sefrfiränfungen, wefefie nach

unb nadj ju Scrfdjficßung beò Sftrgcrrecfifè fiifirten.
Sm Safirc 1546 erging ber Scfrijfuß : baß man feine

ÜBelftfien mefir ju Sürgern ober jrstuterfaffett anitefimeit werbe;
biefer Scfdjfuß würbe mcbrmafê erneuert, beefi bcfjieit ftcfi

ber Datfi Slitênafimeu »or. Sm 3afirc 1561 würbe erfannt :

innerfialh Sabrcêfrift foli man weber Sürger noefi Hinter*
faffen amichmcn; jebocfi würben folefie, bie aitò ifiren Den*

ten leben ju wollen erflärfen, unb funftretdje Hflnbwerfer
aitêgcnommen. 3m Sabre 1576 würbe einein neuen Sürger
jugfeidj einbebungen "ftrfj mit einer cinfjciniifcfjen Sorfjter
ober ÜBittwc unb mit feiner gremben ju »erficiratfiett, be*

fonberè mit feiner Seibeigcncn, ober man werbe ifjit fort*
fcfiirfeit". Srei Sanbbürgcr erfiietfen baê Sürgerrecfit im

Sabre 1575 unb 1600 unter bem Sorbeljaft: baß wenn fte

roieber »on ber Stabt jiefjen würben, fte auefi wteber Seih*

eigene werben fottten. Ein »ierfer mußte im Sabre 1592

außer ben ©ebübren ftcfi mit 50 ©ulben »on ber Seiheigen*

fefiaft loêfattfen. Sm Safir 1599 würbe baê Sürgerrecfit
auf 30 ©ulben feftgeftgt, unb auf 40 ©ulben für folefie,
welcfie frentbc ÜBeiher fiatten.

^)efl unb anfterfettbc Äranfficiteu grafßrten biè ju Etibe
beè 3afirfiunbertè ßehenmal, unb rafften bei 8000 «Men*

fefien weg.
Sie erfte Hälfte beò 17tcn Safirfiunbcrtê bietet bie glei;

cfien Erfcfieimtngen bar; ofine ein itcueê Spftent über Sür*
gcrannafimcit aufjuflellen, ließ ber Datfi boa) fiic unb ba

Sefcfiränfungen eintreten. Slitefi bte «peft befttefite unfere Stabt
mefirmalê unb »erurfarfite wieber große Einbußen. Son
«Martini 1609 biè Doüember 1610 wüfhefc bte Seuche fa
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zwar von 1529 bis 1600 mchr alö 2050, also durchschnittlich

ctwa 29, „ud von 1565 bis 1579 in 15 Jahren 690, also

40 auf ein Jahr; von 1580 bis 1601 in 22 Jahren 651,
also auf ein Jahr fast 80; so finden wir doch schon in dieser

Periode den Anfang von Beschränkungen, welche nach

uud nach zu Vcrschließung des Bürgerrechts führten.

Im Jahre 1546 erging der Beschluß: daß man keine

Welschen mchr zu Bürgern odcr Hinterscisscn annchmcn werde;
dieser Bcschlnß wnrdc mehrmals erneuert, doch bchielt sich

der Rath Ausnahmen vor. Im Jahre 1561 wurde erkanut:

innerhalb Jahrcsfrist soll man wcdcr Bürger noch Hintersassen

nnnehmcn; jedoch wurden solchc, die aus ihrcn Renten

lcben zn wollen erklärten, und kunstreiche Handwerker

ausgenommen. Im Jahre 1576 wurdc cincin neuen Bürger
zugleich einbedungen "sich mit cincr cinhcimischcn Tochter
oder Wittwe nnd mir keiner Fremden zu vcrhcirathcn,
besonders mit kcincr Leibcigencn, odcr man werde ihn
fortschicken". Drei Landbürger erhielten das Bürgerrecht im

Jahre 1575 und 1600 untcr dem Vorbehalt: daß wenn sie

wieder von der Stadt ziehen würden, sie auch wieder

Leibeigene werden sollten. Ein vierter mußte im Jahre 1592

außer den Gebühren sich mit 50 Gulden von der Leibeigenschaft

loskaufen. Im Jahr 1599 wurde das Bürgerrecht
auf 39 Gulden festgesetzt, und auf 40 Gulden für solche,

welche fremde Weiber hätten.
Pest nnd ansteckende Krankheiten grafsirten bis zu Ende

des Jahrhunderts siebenmal, und rafften bei 8000 Menschen

weg.
Die erste Hälfte des 17"" Jahrhunderts bietet die gleichen

Erscheinungen dar; ohne ein neues System über Bür-
gcrannahmcn aufzustellen, ließ dcr Rath doch hic und da

Beschränkungen eintreten. Auch die Pest besuchte unsere Stadt
mehrmals nnd verursachte wieder große Einbußen. Von
Martini 1609 bis November 1610 wütbetc die Seuche so
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ftarf, baß baê Sobteiiregtftcr »on 1610 3710 «Perfoiten auf;
wetêt; ber Slrjt gclir «plater jäfilt 4049 «Menfrijen, welcfie

an ber «Peft unb ifiren gofgen flarben, barunfer 161 ganje
dijen.

Siefe «peft gab bem Dr. plater Seranfaffuitg bie Ein*
wobuer ju jäljfcn, er faiib 16120 Seelen; alfa war bie

3at)l »or ber «Peft über 20000.
3n ben 3aljren 1628 unb 1629 ftarh auefi eine beben*

tenbe Slnjafjl «Menfcfien an ber «peft. Saê Sobtcnrcgiftcr
nennt 527 für baê Sahr 1628 unb 2656 für 1629, wobei
bie mitgejäljlt ßnb, welcfie eineê gewöhnlichen Sobcê flarben.
Son 1632 an, ale ber Äriegefrijauplag in unferer Däfie

war, ftürfjtetcn eine «Menge «Menfcfien unb ber größte Sfieil
beè benachbarten Sanbabefè nadj Safel. Saê Elenb biet

far glüehtfinge, 5256 an ber Safit, »crurfachtc anfterfenbc

Äranfbettcn, weldje wieber eine Unjafil «Menfcfien fofteten,
fa bafi bie Sobfcnjafil, weldje in ben früfiem Safirctt etwaê
über 200 betragen hatte, tut Saljre 1633 auf 556 unb im

Saljr 1634 fagar auf 2545 ftieg; iu ben folgenbcit fünf Sah*

ren fcfiwanfte bie Safif jwtfrfjen 650 uub 400, bte fte im

Safire 1640 wieber auf 239 uub 1641 fagar auf 195 fatif.
Saê Ergchniß ber Sürgeranitahmen ift fiingegett gcritt*

ger ale früfier, unb wir fefien, wie bie Surrf)fd)iiittêjahl
»on «Pertobe ju «Periobe ßnft. Sott 1601 biè 1648 würben

nodj 768 neue Sürger angenommen, im Siirchftbiurt jährlich

16; ober »on 1600 biê 1619 591, im Surcfifcfinitt etwa 29,
nnb »on 1620 biê 1648 177, alfa im Surchfcfiiütt 6. Un*

ter ben Sefcfiränfiingeit ftnbeii wir folgeube. 3m Safir 1628
befam ein Saraßn baê Sürgerrccht mit Slitênabme feiner
3 Söhne. Sm Safir 1636 würbe ein Sofiann Saptift «pa*

ra»iciui auè bem Seltlin Sürger; cr fiatte jug(eirf) geheteit,

feinen 2 hier erjeugten Söhnen auè ©nabe baê Sürgerrccht
jttfommcn ju laffen; eê würbe ifim aber nur für Einen be-

willigt, boefi bie ÜBafil unter beiben freigelaffcn.

S3»

stark, daß das Todtenregistcr von 1610 3710 Personen
aufweist; der Arzt Felix Plater zahlt 4049 Menschen, welche

an der Pest und ihren Folgen starben, darunter 161 ganze
Ehen.

Diese Pest gab dcm Dr. Plater Veranlassung die

Einwohner zu zahlcn, er fand 16120 Seelen; also war die

Zahl vor der Pest über 20000.

In den Jahren 1628 und 1629 starb auch eine bedeutende

Anzahl Menschen an der Pest. Das Todtcnrcgistcr
nennt 527 für das Jahr 1628 nnd 2656 für 1629, wobei
die mitgezählt sind, welche eines gewöhnlichen Todes starben.

Von 1632 an, als dcr Kriegsschauplatz in unserer Nähe

war, flüchteten eine Menge Menschen und der größte Theil
dcs benachbarten Landadels nach Basel. Das Elend dieser

Flüchtlinge, 5256 an dcr Zahl, vcrnrsachte anstcckendc

Krankheiten, welche wieder eine Unzahl Menschen kosteten,

so daß die Todtenzahl, welche in den frühern Jahren etwas
über 200 betragen hatte, im Jahre 1633 auf 556 und im

Jahr 1634 sogar auf 2545 stieg; in den folgenden fünf Jahren

schwankte die Zahl zwischen 650 und 400, bis sie im

Jahre 1640 wieder ans 239 und 1641 sogar auf 195 sank.

Das Ergebniß der Bürgerannahmen ist hingegen geringer

als früher, und wir schcn, wie die Durchschnittszahl

von Periode zu Periode sinkt. Von 1691 bis 1648 wurden

noch 768 neue Bürgcr angenommcn, im Durchschnitt jährlich

16; oder von 1699 bis 1619 591, im Durchschnitt etwa 29,
nnd von 1629 bis 1648 177, also im Durchschnitt 6. Unter

den Bcschränkungcu finden wir folgende. Im Jahr 1628
bekam ein Sarasin das Bürgerrecht mit Ausnahme seiner

3 Söhne. Im Jahr 1636 wurde ein Johann Baptist
Paravicini ans dem Veltlin Bürger; cr hatte zugleich gebcteu,

seine» 2 hier erzeugten Söhnen aus Gnade das Bürgerrecht
zukomme» zu lassen; es wurde ihm aber nur für Eine»

bewilligt, doch dic Wahl unter beiden freigelassen.
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£er wcftpbälifcfie griebe, burdj weldjen bie Sefiwcij
»om Deidje getrennt würbe, war »on großer Sebeittitng aitcfi

für unfere Saterftabt. S^ar übte er feinen fo plöglicfjen

Einfluß auf unfer ©eweinwefen auê, wie 130 Safirc früfier
bie Deformation; er wirfte nur naefi unb naefi, aber eben

fa nacfifialtig unb beßwegen nur um fa »crberblicfier auf
Silice. Eine große Scräitbcmng ging attmäfifig in ben Se*

benêanftcfiten ber Sürger aller Stäube »or, welcfie ftdj jwar
erft gegen Enbe beê 3al)rfiunbertè, aber ba immer bcutli;
djer jeigt. Sie Sürgerfcfiaft, eljemafe unter Äaifer unb

Deirf), nun aber frei, burefi ben Srfjweijer6unb nur in

Sunbcèfarijen unbebeutenb eiitgcfrijränft, im Snnern unab;

hängig, füljlte ßdj »on jegt an ale «Mitglieb einer hcfonberit,
ber ScfiweijcnDation, uub entfernte ftcfi in geiftiger Hiußrijt
immer weiter »ott ifirem Stamntlaubc unb ihren Stammeê*

genoffeu, fidj franjößfdje 3bcatc wähfeub, wo bie eigene

enge Dationalität nidjt aiiéreicfieit wollte. 3n ftaatörerfjt;
liefier Hinßdjt fttfifte ße ftcfi faitocrän, übte unbebingte gür*
ftenredjtc auè über ein ftfiöitce Säubdjen, unb war nicfit ge*

neigt biefe Herrfcfiaft in Sufuttft mit Deubürgerit ju tljettcn;
bal)cr »on biefer Seit an bie Sürgerannahmcit immer fettener

werben uub eine lange «Periobe btnburefi ganj aufhören. Silfo

mußte nothwenbigerweife bie Sürgerfcfiaft uttb mit it)r bie

Einwofinerjafil bebeutenb abitcljmen, um fo mebr, ba man
auefi feine gcwerbtrcibcnbnt Einfaffcn mefjr aufnahm, unb

ße würbe nodj »iel ftärfer ahgeitontmcn Ijaben, wenn nicht

Hattbef, gahrifen uttb ber junebmeitbe ÜBoljlftaiib, frembe

Einfaffcn, Slrbeifer unb Stcnfthotcit fiiefier gejogen bätte.
Sic «peft im «Mittelafter that im ©anjen ber Seoolfenmg
frfjwerlidj fo »iel Slhbrurij, ale nadj ber Deformation, weif
bamalê bie Surfen ßcfi efier wieber ergänjten ; naefi ber Defor*
mation jeigten ftcfi bie s])eft unb anfterfenbe Äranffieitcn über

150 3afire (ang fiättftg, unb bewirf ten oft nur ffeinere, oft

»erhäftnißmäßig fefir große Einbußen, welcfie naefi ben ba*

S39

Der westphälische Friede, durch welchen die Schweiz

vom Reiche getrennt wurde, war von großer Bedeutung auch

für unsere Vaterstadt. Zwar übte er keinen fo plötzlichen

Einfluß auf unser Gemeinwesen aus, wie 130 Jahre früher
die Reformation; er wirkte mir nach und nach, aber eben

so nachhaltig und deßwegen nur um so verderblicher auf
Alles. Eine große Veränderung ging allmählig in den Le-

bensansichten dcr Bürger aller Stände vor, wclche sich zwar
erst gegen Ende des Jahrhunderts, aber da immer deutlicher

zeigt. Die Bürgerschaft, ehemals unter Kaiser und

Reich, nun aber frei, durch den Schweizerbund nur in

Bnndcssachen unbedeutend eingeschränkt, im Innern
unabhängig, fühlte sich von jetzt an als Mitglied einer besondern,

der Schweizer-Nation, uud entfernte sich in geistiger Hinsicht
immer weiter von ihrem Stammlandc und ihren Stammcs-
gcnosscn, sich französische Ideale wählend, wo die eigene

enge Nationalität nicht ausreichen wollte. In staatsrechtlicher

Hinsicht fühlte sie sich souverän, übte unbedingte Für-
stenrechtc aus übcr cin schönes Ländchcn, und war nicht

geneigt diese Hcrrschaft in Zukunft mit Neubürgern zu theilen;
daher von diescr Zcit an die Bürgerannahmcn immer seltener

werden und eine lange Periode hindurch ganz aufhören. Also

mußte uothwcndigcrwcise die Bürgerschaft und mit ihr die

Einwohnerzahl bedeutend abnehmen, um so mehr, da man
auch keine gcwerbtrcibcndcn Einsafscn mehr aufnahm, und

sie würde noch viel stärker abgenommen haben, wenn nicht

Handel, Fabriken und der zunehmende Wohlstand, fremde

Einsassen, Arbeiter und Dienstboten hiehcr gezogen hätte.
Die Pcst im Mittelalter that im Ganzen der Bevölkerung
schwerlich so viel Abbruch, als nach der Reformation, weil
damals die Lücken sich eher wieder ergänzten; nach der

Reformation zeigten sich die Pcst und anstcckendc Krankheiten über

150 Jahre lang häufig, und bewirkten oft nur kleinere, oft

verhältnißmäßig sehr große Einbußen, welche nach den da-
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maligen Serbäftniffnt nirfjt mefir erfegt werben fonnten. «ffiir

fitfircn bfoß baê Safir 1668 an, in wcldjem unter 716 «Per*

fönen 70 ganje Efiett ftarbcn.
Sic »eränberten 3ritanßcfiten jcigten ftcfi beutlicfi barin,

baß »on 1649 hie 1691 nur 345 neue Sürger angenommen

würben, im Surcbfrf)iiftt 8 jäbrlid); uttb nari) Slngahe einer

Srofcbüre, gebrurft im Sabre 1758, »on 1610 biè 1664 we;
nigftcnô 940 in 54 3afiren, alfa mefir afê 17 in einem

Safire; »on 1665 biè 1682 noefi 145 in 17 Sabren, im

Snrdjfcfjttitt 8; »on ba hie 1690 noefi 10, unb hie 1718

nur etliche wenige.
Sie Serorbnungen über Sürgerannabmen würben mehr;

male erneuert. Sie Haupthcbingungen waren : ber «Petent

fall rcblichen, betttfdjcn ©ebfütee fein, »on ehrlichen Eltern
abftammen unb ber reformirten Deligion jitgctljan fein. Ein
«Mann fall 100 ©ulben bejahten, 600 ©ulben freicé Scrino*

gen heßgen; er fall anjeigen, welcfie Hanbtbterimg cr treiben

wolle, nnb biefelhe nicfit änbcrtt, ohne ben Datb attjufra;
gen, hei Serfuft beê Sürgcrrechte. Sie ©ehithr für eine

grau war nur 50 ©ulben. Ein Untertban mußte Slbjitg
entriefiten.

Sic näcfiftc Urfache ber fa fefinetten Slbnafime unb ber

enbtiefien Scrweigcriittg »on Sürgerannabmen liegt itiiftrcitig
in ber Deüoltttion »on 1691. Sic Scrfaffung würbe bemo;

fratifcher; ber große Datb, fjeroorgegangen jum Sljeit auè

ber ungcbilbctcn «Maffc, ftunb nicht über berfalben, fonbern

unter ifirem Einfluß; jeber Secbfer ober ©reßrath, nament*

liefi »on ben Hanbwerfêjûnften, fafi mefir auf bie Sortheile

feiner Simung, ale auf bie ÜBefiffabrt beê ©anjen; fah

folgticfi in bem Sürgcrrecfitepctcnten nur ben ju fünftigni
Eonnirrcntcn, wclcficr ifim fein Srot frfjmälcrn wollte. Eè
bifbere ßdj ferner ein Äaftengcift auè, fa baß ber Sürger
auf ben Hintcrfaffen fo tief fierabfab, wie anberwärte bor

Ebcfmaun ober «Patrijier auf beit fthtichten Sürger.

«ät>

maligen Verhältnissen nicht mehr ersetzt werden konnten. Wir
führen bloß das Jahr 1668 an, in welchem nnter 716
Personen 70 ganze Ehen starben.

Die veränderten Zeitansichten zeigten sich deutlich darin,
daß von 1649 bis 1691 nur 345 neue Bürger angenommen

wurden, im Durchschnitt 8 jahrlich; und nach Angabe einer

Broschüre, gedruckt im Jahre 1758, vou 1619 bis 1664

wenigstens 940 in 54 Jahren, also mchr als 17 in einem

Jahre; von 1665 bis 1682 noch 145 in 17 Jahren, im

Durchschnitt 8; von da bis 1699 noch 1«, und bis 1718

nur etliche wenige.
Die Verordnungen über Bürgerannahmen wurden Mehrmals

erneuert. Die Hauptbcdingungen waren: der Petent
soll redlichen, deutschen Geblütes sein, von ehrlichen Eltern
abstammen und der reformirtcn Religion zugethan sein. Ein
Mann soll 100 Gulden bezahlen, 600 Gulden freies Vermögen

besitzen; er soll anzeigen, welche Handthicrung cr treiben

wolle, und diesclbe nicht ändern, obnc den Rath anzufragen,

bei Verlust dcs Bürgcrrcchts. Die Gebühr für eine

Frau war nur 59 Gulden. Ein Unterthan mußte Abzug
entrichten.

Die nächste Ursache dcr so schnellen Abnahme und dcr

endlichen Vcrweigcrnng von Bürgcrannahmcn licgt unstrcitig
in der Revolution von 1691. Die Verfassung wurde
demokratischer; der große Rath, hervorgcgangcn zum Theil ans
der ungebildctcn Massc, stund nicht übcr dcrsclbcn, sondcrn

untcr ihrcm Einfluß; jeder Scchscr odcr Großrath, namentlich

von den Handwcrkszünftcn, sah mchr auf die Vortheile
seiner Innung, als ans die Wohlfahrt des Ganzen; sah

folglich in dcm Bürgcrrcchtspctcntcn nur dcn zukünftigen

Concurrcnten, welcher ihm sein Brot schmälern wollte. Es
bildete sich ferner ein Kastengeist ans, so daß dcr Bürger

.auf den Hinterfassen so tief herabsah, wie anderwärts der

Edelmann oder Patrizier auf dcn schlichten Bürger.



241

3n biefer Deoolution »erwirften aucfi »iele baè Sürger*
recfit alò Strafe.

Eè folgten nun Seftfiränfungcu auf Scftfiränfungen.
3m Safir 1693 würben alle aitêwartê ftgenben Sürger,

wefefie baè Sürgerrcrijt nid)t uiiterfialteit Ijatten, auôgefdjlof*
fen. Ein Untcrtfian, ber Sürger werben wollte, mußte nicfit

nur bie «Manumifftonegebübrcn, fonbern audj 10 «Projent Slbjug

»on feinem Sermögen bejahten. Sieß mußte natürfiefi bie

Sanbtcute »ott Erwerbung beê Sürgerrcrfjte abfrfjrerfen.

1695. Heiratfietc ein Sürger eine grembe, wefrfjc we*

niger Sermögen befaß, aie baê ©efeg forberte, fo »erlor er
baê Slftiobürgerrecfit unb war aller Slemtcr imfäfiig.

1696. Deu angenommene Sürger fönnen weber in ben

großen, nodj flcineit Dati) fommen, woljl aber bürfett ifire

Söfine in ben großen, bie Enfct fiingcgcit ju allen Efirett*
ftetten unb Staatèhcbieuungeii gelangen. (Sin netter Sürger
fall 100 Deidjêtfialer, eine neue Sürgcriit 50 Deidjêtbafer
bejaljlen; ein fêtent fait 1000 Dtfifr., eine üBeiheperfan
500 Dtblr. im Sermögen haben. »Untertfianen fotten nidjt
ofine fonberbare erfiebfidje Rationes unb «Motioen jum Sür*
gerrcdjt gelangen. ••

3m Sahr 1700 würbe erfannt : bafi feiner, wer ce audj

wäre, innert ber näcfiften fccfiè 3aljre junt Sürger ange*
nommen werben fottte. Sie leibige Erfahrung läge »or Siu*

gen, baß neue Sürger atterhanb «Meinungen «plag gäben

unb alte Sürger auf iljre «Meinungen ju feiten furfjten.
Sm 3afir 1706 ftellte man bie Slnnabme neuer Sürger

noefi auf 10 Saljre auê, boefi mit bem Sorbefjalt ber Slue*

itafime für qualificate Subjefte, wobei aber feflgefagt würbe,
ba^ folefie 10,000 Deicfiòtljafer im Sermögen fiaben unb baß

nur bie ©roßfabne in ben großen Datb uub erft bereu Söhne
in ben fleinen Dati) fottten gelangen fönnen.

Sm Sabr 1718 erging enblid) ber Seftfiluß, bafi von

jegt an unb fünffigee fein neuer Sürger angenommen unb

16

Sä,

In dieser Revolution verwirkten auch viele das Bürgerrecht

als Strafe.
Es folgten nun Beschränkungen auf Beschränkungen.

Im Jahr 1693 wurden alle auswärts sitzenden Bürger,
wclche das Bürgerrccht nicht unterhalten hatten, ausgeschlossen.

Ein Unterthan, der Bürger werden wollte, mußte nicht

nur die Manumissivnsgebührcn, sondern auch 19 Prozent Abzug

von seinem Vermögen bezahlen. Dieß mußte natürlich die

Landlcute von Erwerbung des Bürgerrechts abschrecken.

1695. Heirathetc ein Bürger eine Fremde, welche

weniger Vermögen besaß, als das Gesetz forderte, so verlor er
das Aktivbürgerrecht und war aller Aemter unfähig.

1696. Neu angenommene Bürger können weder in den

großen, noch kleinen Rath komme», wohl aber dürfen ihre

Söhne in dcn großcn, dic Enkcl hingegen zu allen Ehrenstellen

nnd Staatsbedienungen gelangen. Ein neuer Bürger
soll 109 Reichsthaler, eine neue Bürgerin 59 Reichsthaler
bezahlen; ein Petent soll 1990 Rthlr., eine Weibsperson
599 Rthlr. im Vermögen haben. "Unterthanen sollen nicht

ohne sonderbare erhebliche Ustione» und Motiven zum
Bürgerrecht gelangen."

Im Jahr 1700 wurde erkannt: daß keiner, wer es auch

wäre, innert der nächsten sechs Jahre zum Bürger
angenommen werden sollte. Die leidige Erfahrung läge vor
Augen, daß neue Bürger allerhand Meinungen Platz gäben

und alte Bürger auf ihre Meinungen zu leiten suchten.

Im Jahr 1706 stellte man die Annahme neuer Bürger
noch auf 10 Jahre aus, doch mit dem Vorbehalt der

Ausnahme für qualificirtc Subjekte, wobei aber festgesetzt wurde,
daß solche 10,000 Reichsthaler im Vermögen haben und daß

nur die Großsöhne in den großen Rath und erst deren Söhne
in den kleinen Rath sollten gelangen können.

Im Jahr 1718 erging endlich der Beschluß, daß von

jetzt an und künftiges kein neuer Bürger angenommen und

16
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bafi ein Serjeidjniß ber ©efdjlecfifer »orgelegt werben falle.
Silo ©runb wnrbe unter anberm angegeben: baß »ielegrembe
ftcfi für reiefier attegäben, alò fte wirffiefi feien, unb anbern

ifiren Unterfialt entjögen. Eò würbe femer »erboten, frembe

ÜBeibeperfonen ju fiefratfien, bie nicfit 2000 Deirfjêtbaler,
wenn fte ftdj mit Herren »ermäbften, ober 300 Dcicfiêtfiafer,
wenn Hcmbwerfòleute fte jur Ehe nehmen foltten, im Ser*
mögen baben würben : auf baß beè Saterfanbeè wirffiefico
©efefiteefit nicfit in Serarhtung fatten unb fiintangefegt wer;
ben fottte; unb ba ce oft einem «Menfcfien beffar wäre, mit
einem bieftgen, ehrlichen unb jur Slrbeit gejogenen ÜBeibe;

bilb, baè nur 200 biè 300 ©ulben hätte, ftcfi ju begnügen,
alò aber ein frembeê mit noeb fa »iel «Mitteln bieber ju
bringen.

3ur Seleitrijtung beò bamaligen Seitgctfteè bient auch,

waè Dcfiè über einen Emanuel galfiter crjäblt, ber im

Safir 1724 Dbcrftjiinftmcifter unb im Sabr 1734 Sürgnmei;
fter würbe: "Er war alter Slnnabme neuer Sürger abge;

neigt. Einft bebiente er fid) eineè wofilauôgebaefiten Äunft;
griffée, um bie «Mehrheit ju gewinnen. Er jog nämlich
auè ber Safcfie unb laè bcbädjtig ein taitgeê Serjrirfjtüß von
benen, bie feit 1529 Söcfiter erjeugt uttb mit Söfiuen »ott
anbern ©efcfitccfitcrn »ermäfilt fiatten. Ser Srfifuß war,
baß alle im großen Datfi ftcfi unter einanber »erfefiwägert
befänben; ba fagte er ganj beweglich unb mit Sfiräncu in
ben Slugen : wir ftnb alle »on gleichem ©eblüt, laßt une

nicfit biefeê ebte, reine, bafeliftfie Slut mit fremben Sufag
»erunreinigen. Statt »erttnreinigen fall er fagar »erpeftet

gefagt fiaben."
Saè ganjticfie Serfchließett beè Sürgerrecfite fiatte na;

türtiefi jur golge, baß bie Sürgerfcfiaft immer mefir abnafim
unb bie Stabt ftefitbar entoölfert wnrbe. «Mattdje Sürger
ließen ftcfi auefi in ber grembe nieber; anbere traten in

frembe Äriegebienfte nnb fafien ihr Saterlanb nidjt mehr.

daß ein Verzeichnis) der Geschlechter vorgelegt werden solle.

Als Grund wurde unter anderm angegeben: daß viele Fremde

sich für reicher ausgäben, als sie wirklich seien, und andern

ihren Unterhalt entzogen. Es wurde ferner verboten, fremde

Weibsperfonen zu Heirathen, die nicht 2000 Rcichsthaler,
wenn sie sich mit Herren vermählten, oder 300 Reichsthaler,
wenn Handwerksleute sie zur Ehe nehmen sollten, im
Vermögen haben würden: auf daß des Vaterlandes wirkliches
Geschlecht nicht in Verachtung fallen und bintangesetzt werden

sollte; und da es oft einem Menschen besser wäre, mit
einem hiesigen, ehrlichen nnd zur Arbeit gezogenen Weibsbild,

das nur 200 bis 300 Gulden hätte, sich zu begnügen,
als aber ei» fremdes mit noch so viel Mitteln hiehcr z»

bringen.

Zur Beleuchtung des damalige» Zeitgeistes dient auch,

was Ochs über einen Emanuel Falkner erzählt, der im

Jahr 1724 Oberstznnftmeister nnd im Jahr 1734 Bürgermeister

wurdc: "Er war aller Annahme neuer Bürger
abgeneigt. Einst bedicnte er sich eines wohlansgedachtcn
Kunstgriffes, um die Mehrheit zn gewinnen. Er zog nämlich
aus dcr Tasche und las bedächtig cin langes Verzeichnis) von
denen, die seit 1529 Töchter erzeugt und mit Söhnen von
andern Geschlechtern vermählt hätten. Der Schlnß war,
daß alle im großen Rath sich unter einander verschwägert

befänden; da sagte er ganz beweglich und mit Thräncu in
den Augen: wir sind alle von gleichem Geblüt, laßt uns

nicht dieses edle, reine, baselische Blnt mit fremden Zusatz

verunreinigen. Statt verunreinigen soll er sogar verpestet

gesagt haben."
Das gänzliche Verschließen des Bürgerrechts hatte

natürlich zur Folge, daß die Bürgerschoft immer mehr abnahm
und die Stadt sichtbar entvölkert wurde. Manche Bürger
ließen sich auch in der Fremde nieder; andere traten in

fremde Kriegsdienste nnd sahen ihr Vaterland nicht mehr.
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3ii ben fünfjiger Sabreit war bie Entoöifcrung fo auf*
fattenb, baß fte felbft »on ben ©egnern ber Sürgerannafime
nid)t geleugnet werben fonnfe. Sie Häufer fanfen im «preiè

fa fabr, baß 3faaf Sfafin behauptet, fte fiatten in jebn 3afi*
ren an ÜBertfi mefir afe eine «Million »erloren. Sic erieudj*
teten Sürger, an ifirer Spige ber Datfiêfcfireiber Sfaaf 3ft*
tin, wünfefiten ifircr Saterftabt burefi Slnnafime neuer Sürger
aufjtificlfen. Sfalin »erfaßte eine Scfirift: »greimütfiige ©e*
banfen über bie Entoötferung unferer Saterftabt", worin er

bie Slnnafime neuer Sürger empfafil, waè bei allen Ser*
nünftigen Eingang fanb; aber bie bimbe «Menge war nicfit

empfänglicfi für ÜBafirbeit, Sernunft unb ifire eigene ÜBofif*

fafirt. Datfiêfierr «Meier, ein Scfiufimacfier, war baè frauçt
biefer «Partei. <ëin «profeffor Suriê, Dubolf 3falitt, fefirieb
eine ©egenfefirift : " Unparteiifcfie Setracfitttng ber freimütfii*
gen ©ebanfen über bie Entoölferung unferer Saterftabt",
unb ber Dath war fcfiwacfi genug, bie Scfirift feineê Datfiê*
fcfirciberê ju »erbieten. Sier Sabre bauerte ber Streit ber

Parteien, biè enblid) bie ©egenpartei ftegte unb bie Stnnabme

neuer Sürger wieber aufgefefioben würbe.
Sm 3al)r 1758 würbe feftgefagt : Ein Dentier, ber Sur*

ger werben wolle, fall, wenn er tterfictratfiet ift, 60,000 fl.
im Sermögen baben, ein Sebiger bloè 40,000 fi. Sllè Sluf*

nabmegebüfir fall ein Serfieiratfieter 1000 Deutfialer jafifen,
für jeben Sofin über 15 3abre ein Siertef; ein Sebiger

jwei Srittel. ÜBegen «Profefftonifteit, Äünftlern u. f. w.
würbe bie Sacfie noefi auêgeftettt, biè ftcfi folefie melben

würben. So blieb bie Sacfie biè 1762, wo eine Eommif*
ftott niebergefegt würbe, welcfie bie Slnnafime neuer Sürger
empfafil unb bie gewöfintiefien ©egengrünbe felbft wiberlegte.
Unter anberm : "eè fei bequem in feinem fraufe allein ju
wofinen; ber wofilfeife «Preiò ber Häufer fei ein Sortbeil
für bie, wefefie Häufer faufen wollten; man fottte billig Se*
benfeit tragen, unfer ebfeè, ret'neè, ribgenôfftfcfieê ©eblüt

,4«

I» den fünfziger Jahren war die Entvölkerung so

auffallend, daß sie selbst von den Gegnern dcr Bürgerannahme
nicht geleugnet werden konnte. Die Häuser sanken im Preis
so sehr, daß Isaak Jselin behauptet, sie hätten in zehn Jahren

an Werth mehr als eine Million verloren. Die erleuch,

teten Bürger, an ihrer Spitze der Rathsschreiber Isaak Jselin,

wünschten ihrcr Vaterstadt durch Annahme neuer Bürger
aufzuhelfen. Jselin verfaßte eine Schrift: "Freimüthige Ge,
danken über die Entvölkerung unferer Vaterstadt", worin er

die Annahme neuer Bürger empfahl, was bei allen
Vernünftigen Eingang fand; aber die blinde Menge war nicht

empfanglich für Wahrheit, Vernunft und ihre eigene Wohlfahrt.

Rathsherr Meier, ein Schuhmacher, war das Haupt
dieser Partei. Ein Professor Juris, Rudolf Jselin, schrieb

eine Gegenschrift: "Unparteiische Betrachtung der freimüthigen

Gedanken über die Entvölkerung unserer Vaterstadt",
und der Rath war schwach genug, die Schrift seines

Rathsschreibers zu verbieten. Vier Jahre dauerte dcr Streit der

Parteien, bis endlich die Gegenpartei siegte und die Annahme

neuer Bürger wieder aufgeschoben wurde.

Im Jahr 1758 wurde festgesetzt: Ein Rentier, der Bürger

werden wolle, soll, wenn er verheirathet ist, 60,000 fl.
im Vermögen haben, ein Lediger blos 40,000 fi. Als Auf,
nahmsgebühr soll ein Verheiratheter 1000 Neuthaler zahlen,

für jeden Sohn über 15 Jahre ein Viertel; ein Lediger

zwei Drittel. Wegen Professioniste,,, Künstlern u. s. w.
wurde die Sache noch ausgestellt, bis sich solche melden

würden. So blieb die Sache bis 1762, wo eine Commis,

sion niedergesetzt wurde, welche die Annahme neuer Bürger
empfahl und die gewöhnlichen Gegengründe selbst widerlegte.
Unter andern, : "es sei bequem in seinem Hause allein zu
wohnen; dcr wohlfeile Preis der Häuser sei ein Vortheil
für die, welche Häuser kaufen wollten; man sollte billig
Bedenken tragen, unser edles, reines, eidgenössisches Geblüt
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mit frembem ju »ermifdjen », u. bergt, m. Snbeffen würbe
boefi im Slpril ein ©efeg erlaffcn, unter folgenben Sebingun*

gen: Ein Dentier faff 400 Deutbafer, gabrifant unb Äauf*
mann 200 Deutbafer, ©efefirfe, Äünftter nnb Hanbwerfer
nur 100 Detttfialer bejabten. Son befonbere qualiftcirtcn
Subjeften wolle man weniger nefimen ober bie ©ebüfiren

ganj naefilaffen. ÜBer eine Sürgcrin fieiratfiet, bejablt bie

Hälfte. ÜBer mit feinem ©ewerhe alten Sürgern Eintrag
thue, fall abgewiefen werben. Erft bie Enfel falten Staate*
(leiten erlangen fönnen. 29 «Petenten melbeten ftdj. Scfion
im Dftoher biefeê Sabreê madjte ein ©roßradj ben Sfnjug,
»baß einmal mit Stnnabme neuer Sürger ein Enbe fottte ge*

macfit werben«. Dhfcfion bie XIII, fammt Sürgcrfommif*
fton, bafiitt flimmten, »baß bie neue Serorbnung auf feine

ÜBeife aufjubeben fei", fuêpenbirfe bennodj fefion im Secem*
ber beè gfeiefien Safireè ber große Dati) biefeê ©efeg auf
fecfiè Sabre, unb im Sabr 1770 wieber biè 1780. Sm
Safir 1781 fegte man neue Sebinguiffe feft, unb im Safir 1782

gelangten noefi 15 «Perfonen jum Sürgerrecfit, worauf ber

Sutritt wieber gefperrt würbe. Siefe Sebingungen jeigen
beutlicfi ben Dürffcfiritt. Ein Dentier foli 400 Souièb'or jafi*
fen, ein gabrifant ober H^nbefêmatm 300 Souièb'or, ©e*
fefirte, Äünftfer, Hanbwerfn 100 Souièb'or. ÜBer eine Sn*
länberin fieiratfiet, jafilt bloê bie Hälfte. 3n bem ganjen
3eitraum »on betnabe 100 Sabren, »on 1691 biè 1788,
würben nicfit »iel mefir ale 80 neue Sürger angenommen.

Slue Slnlaß biefer Serfianbtungen über Sürgcrannafimen
würben im 3afir 1779 bie Sinwofiner ber Stabt gejäfilt:
eè ergaben ßcfi 15040 Einwofiner ; bie Se»ölferung hatte ftrij
affa feit 1611 unt mefir a(è 1000, unb feit 1609 um mefir
afe 5000 Seelen »erminbert.

Dacfi ben Saufliflen ift bie Solfêjafil »on 1740-1760
am ftfiwäcfiften gewefen, »ott ba an nafim ße wieber ju,
»eil franbel unb gabrifen ben ÜBobiftanb beförberten unb bte
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mit fremdem zu vermischen", u. dergl. m. Indessen wurde
doch im April ein Gesetz erlassen, unter folgenden Bedingungen:

Ein Rentier soll 400 Neuthaler, Fabrikant und Kaufmann

200 Neuthaler, Gelehrte, Künstler nnd Handwerker
nur 100 Ncuthaler bezahlen. Von besonders qualificirten
Subjekten wolle man weniger nehmen oder die Gebühren

ganz nachlassen. Wer eine Bürgerin heirathet, bezahlt dic

Hälfte. Wer mit seinem Gewerbe alten Bürgern Eintrag
thue, soll abgewiesen werden. Erst die Enkel sollen Staatsstellen

erlangen können. 20 Petenten meldeten sich. Schon
im Oktober dieses Jahres machte ein Großrath den Anzug,
"daß einmal mit Annahme neuer Bürger ein Ende sollte

gemacht werden«. Obschon die XIII, sammt Bürgerkommission,

dahin stimmten, "daß die neue Verordnung auf keine

Weife aufzuheben fei", suspendirte dennoch schon im December

des gleichen Jahres der große Rath dieses Gesetz auf
sechs Jahre, und im Jahr 1770 wieder bis 1780. Im
Jahr 1781 setzte man neue Bedingnisse fest, und im Jahr 1782

gelangten noch 15 Personen zum Bürgerrecht, worauf der

Zutritt wieder gesperrt wurde. Diese Bedingungen zeigen

deutlich den Rückschritt. Ein Rentier soll 400 Louisd'or zahlen,

ein Fabrikant oder Handelsmann 300 Louisd'or,
Gelehrte, Künstler, Handwerker 100 Louisd'or. Wer eine

Inländerin heirathet, zahlt blos die Hälfte. In dcm ganzen
Zeitraum von beinahe 100 Jahren, von 1691 bis 1788,
wurden nicht viel mehr als 8V neue Bürger angenommen.

Aus Anlaß dieser Verhandlungen übcr Bürgcrannahmen
wurden im Jahr 1779 die Einwohner der Stadt gezählt:
es ergaben sich 15949 Einwohner; bie Bevölkerung hatte stch

also seit 1611 um mehr als 1990, und seit 1609 um mehr
als 5000 Seelen vermindert.

Nach den Tauflisten ist die Volkszahl von 1740-176«
am schwächsten gewesen, von da an nahm sie wieder zu,
weil Handel und Fabriken den Wohlstand beförderten und die
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3at)l ber Slrbeiter unb Sienfthoten »crmefirfen. Sefanberê

günftig in biefer H'uftcfit wirften bie Deüolutiott »on 1798,
fait welcfier man Scfiweijem unb granjofen freie Dieberlaffung

(jwar nur biè 1814) geftattete, unb baê Surgerrecfitêgefeg

»om Safir 1816.

Sic Sufunft wirb (cfiren, in wetcfiem Serfiältniffe bie

Seoöfferuttg, bcgünftigt burefi weife ©efegc unb ben »er*

mehrten Hflnbe( unb Sranftt, ferner fteigcn wirb.

24S

Zahl der Arbeiter und Dienstbote,, vermehrten. Besonders

günstig in dieser Hinsicht wirkten die Revolution von 1798,
soit welcher man Schweizern und Franzosen freie Niederlassung

(zwar nur bis 1814) gestattete, und das Bürgerrechtsgesetz

vom Jahr 1816.

Die Zukunft wird lehren, in welchem Verhältnisse die

Bevölkerung, begünstigt durch weise Gesetze und den

vermehrten Handel und Transit, ferner steigen wird.
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