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JDte fttnyofifjdjfn HeltgioneflütHtlinge in t3to|el.*)

pfe näfjere Vetradtung Jener ©inwanberung, weide,

ttamentlid auß granfreid, im 16. unb 17. 3«Htf)unbert Hier

itt Vafel ftattfanb, Ijat »ietlelctjt beittjutage ein boppelteS 3n=

tcreffe: ein ftaatSwirttjfdjafttidjeS, weit biefe «JtcligionS=

flüdjtlinge einer ber tüdjtigften Vcftanbttjttle ber Veöölferung

gewefen ftnb unb auf bie getfttge Vilbung unb bic ©ntwtcfelung
ber ©ewerbe bcbeutenben ©influß geübt tjaben; ein potitifdeS,
infofern eS gegenüber äHnliden ©rfdjcinungen ber neueften 3eit
tefjrreidj fein muß, baS bamalige VerHalten ber altem Ve»ö(=

ferung ju betradjten, unb ben ©rfofg ju würbigen, womit eS

beloHnt worben ift.

*) tttidjt oljne Süefangentjctt legt ber SBerfaffer tem l'efcr tiefe Slrbeit »or.

©ie wurtc »eranlafjt burdj ben ffiunfdj cic Sßcrtjältntffe ber fjiefigeu

franjöftfdjen Äirdjc fennen ju lernen, tcren S3orjlanb aiijugetjörcn ber

Sicrfaffer ftdj jur Öhre anrcdjnet, fowic burdj tie SSctpftidjtung ju einem

SSortrag »or ter fjtftortfdjcn ©cfellfdjaft. Sßic oft gcfdjtctjt fo waren, ad?

tiefe ju löfen war, erft tie gorfdjungen nadj ter äufjercn ©efdjidjte ge«

madjt unb fomit nur bic ©runbjüge entworfen; ba« ungleich) Scljrreidjere,

bte innere ©efdjidjte, »ie fie au« ten $retofellen unt, Sitten be« .Kon«

ftftorium« fid) ergieht, war nodj nidjt in ben Stammen eingetragen. Jpieju

feljltcn audj feitbem fowotjl SDJufse al« 5>eranlaffung. (Si folgt mithin

lebigtid) ber geljaltene SSortrag, wetdjen ber Sefer mit Dtadjfidjt aufnehmen

unb beurtheiten wolte

Vie französischen NeligionsMchtlinge in Basel.*)

Die nähere Betrachtung jener Einwanderung, welche,

namentlich aus Frankreich, im 16. und 17. Jahrhundert hier

in Basel stattfand, hat vielleicht heutzutage cin doppeltes

Interesse: ein staatswirthschaftliches, weil diese Rcligions-
flüchtlinge einer der tüchtigsten Bestandtheile der Bevölkerung

gewesen sind und auf die geistige Bildung und die Entwickelung

der Gewerbe bedeutenden Einfluß geübt Habenz ein politisches,
insofern es gegenüber ähnlichen Erscheinungen dcr neuesten Zeit
lehrreich sein mnß, das damalige Verhalten der ältern Bevölkerung

zu betrachten, und den Erfolg zn würdigen, womit cs

belohnt worden ist.

Nicht chnc Besangcnhcit legt dcr Vcrfasscr dcm Lcscr dicsc Arbeit vor,

Sic .wurde veranlaßt durch dcn Wunsch rie Verhältnisse der hiesigen

französischcn Kirchc kcnnen zu lcrncn, dcrcn Vorstand anzngchcrcn dcr

Vcrfasscr sich zur Ehre anrechnet, sowie durch die Verpflichtung zu cincm

Vortrag vor dcr historischen Gesellschaft. Wie oft gcschicht so waren, alö

diese zu löscn war, crst die Forschungen nach dcr äußcrcn Gcschichtc

gemacht und somit nur die Grundzügc entworfen! das ungleich Lehrreichere,

die inncre Geschichte, wie sie aus den Protokollen und> Akten des

Konsistoriums sich crgicbt, war noch nicht in den Nahmen eingctragcn. Hiezu

fehlten auch scitdem sowohl Mußc als Veranlassung. Es folgt mithin

lediglich dcr gehaltene Vortrag, welchen dcr Leser mit Nachsicht aufnehmen

und bcurthcilcn wollc
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«JRan nimmt gewöHnlidj an, bie «Ji-ieberlaffitng welfdjcr Re*

ligionSftüdtlinge bange mit ber VartbolomättSnadjt unb ber

«Re»ofatfon beS ©biftS »on «RantcS jirfamincn. 35icß ift fnbcffen

ein 3»etHum. «JRandc ber fogenannten [Rcfugianteit ftammtett
auS 3talicn, Slnbere auS ben 0?tebcrlanbcn, ober auS ben V3alb=

enfer=SEbälerit ViemontS, auf weldje SlUe Jene Vcgebenfjeitcit

feinen unmittelbaren ©influß geübt Haben- Von ben granjofen
waren ©inige fdon wätjrcub ber [RcligtonSfriegc inS StuSlaub

geftoben, Viele famen wäbrenb beS ganjen 17. 3abrlntnbcrtS,
bic «JRctftcn erft nad) Stufbcbiing beS ©biftS »ott «RantcS. «Rtdt

Slße trafen gerabcSwegeS auS ber Heimatfj ein, fonbcrn 9J?aude

Hatten erft anberwärtS ein ncitcS Vaterlanb gefudt, unb gelang^
ten auf Umwegen fjiefjer meift, »on fdon angefiebelten Vcrwanbten
ober greunben nadjgcjogcu. Sind) blieben gerabe »on benjenigen,

wclcbe bic parifer Vlutbodjeit ober SttbnugS XIV Slcdtung
nadj Vafel vertrieben, nidt SlUe ba, »erijültnißmäßig nur We*

lüge »ießeidt, fonbcrn gerabe biefe fefjrten jum SEbcil nad» granf=
reid) juriief, jum SEfjett jogen fte weiter. 3d glaube, nidt eine

ber eingebürgerten granjofenfamilien babe bte jirci genannten

Haitptbegcbcnlieiten fjietjer gebradjt, fonbcrn gerabe biefe ftnb jer=
ftreitt gefommen, ju gar »erfdiebener 3eit, unb bte ©inen fübrte
biefcr, bic Slnbcrn jener '$ufaü ber.

35ic Urfadjcn, burd) irride fo »iete «JRenfdjcn ftd beftimmen

ließen, Heimatb, ©ewerbe, Vermögen oft fogar bic gamilie ju
»erlaffen, um in fer gerne bei anbern Stationen, mit benen ber

3Belfd)c feine StammcS»erwanbtfdiaft bat, unb bereit Sitte unb

Sprarf'c er ftd) nur fdwer angcwöbiit, ein ncitcS, oft fümmcr=

tidjeS aber bodi bencibetcS 35afein ju grünben, waren bic Vcr=

fofgungen um ber rcfermirtcii Kirdje wiflen, bereit Sdaitplat5
im 16. 3abrfntnbert Stauen, Viement unb bic fpanifden 9cicber=

lanbc, int 16. unt 17. 3>ibrhutbcrt namcutlidj grantreid gc»

wefen ftnb. So nnpaffenb in einem fjtftortfdjcn Vortrag Slb-

fdjweifungen ftnb, fo n-trb ein [Rüdblid auf tiefe Vegebcnbcitcn

bod) itncrläßlidj. 2Sobl barf ber ©ang ber [Reformation im
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Man nimmt gewöhnlich an, die Niederlassung welscher Re-

ligionsftüchtlinge hange mit dcr Bartholomäusnacht und der

Revokation dcs Edikts von Nantes zusammen. Dieß ist indessen

ein Irrthum. Manchc dcr sogenannten Rcfngianten stammten

aus Jtalicn, Andere aus dcn Niederlanden, odcr aus dc» Wald-
enscr-Thälcrn Picmoiits, a»f wclchc Alle jcnc Bcgcbcnhciten

keinen unmittelbaren Einflnß geübt haben. Von dcn Franzosen

waren Einige schon während dcr Rcligionskriegc ins Ausland

gcflohcn, Viele kanten währcnd des ganzcn 17. Jahrhundcrts,
dic Mcistcn crst nach Aufhebung dcs Edikts von Nantcs. Nicht

Alle trafen geradcswcgcs aus dcr Heiinath ein, sondern Manchc

hattcn crst andcrwärts cin ncucs Vatcrland gcsucbt, und gelangten

anf Umwegen biehcr mcist, von schon angcsicdcltcn Vcrwandtcn
odcr Frcnndcn »achgczogcn. Auch blicbcn gcradc von denjenigen,

wclchc dic Pariscr Bliitbochzcit odcr Ludwigs XIV Acchtnng

nach Bascl vcrtricbcn, nickt Allc da, verhältiiißmäßig nnr Wenige

vicllcicht, fondcrn gcradc dicsc kchrtcn znm Thcil nack Frankreich

zurück, zum Theil zogen stc wcitcr. Ich glaubc, nicht cinc

dcr cingcl'ürgcrtcn Fra»zvsc»fainilien habc die zwci gcnanntcn
Hauptbcgcbcnbcitcn hichcr gebracht, sondcrn gcradc dicsc sind zcr-
strcut gekommen, zn gar vcrschicdcncr Zcit, und dic Eincn führte
dicscr, dic Andcrn jcncr Zufall hcr.

Dic Ursachen, durch wclchc so viclc Mcnschcn sich bcstinimcn

licßc», Hcimath, Gcwcrbc, Vcrmögcn, oft sogar dic Familic zu

vcrlasscn, nm in dcr Fcrnc bci andcrn Nationcn, mit dcncn dcr

Wclsckc kcinc Stammcsvcrwandtsckaft hat, und dcrcn Sittc und

Sprache er sich nur schwer angewöhnt, cin ncucs, oft kümmcr-
licbcs abcr dock bcncidctcS Z>ascin zu gründen, warcn dic Bcr-
folgungcn um dcr rcfcrmirtcn Kirchc willcn, dcrcn Schauplatz
im 10. Jahrhundcrt Italien, Picmont und dic spanische» Niederlande,

im 16. und 17. Jahrhundert namentlich Frankreich gc-
wcscn sind. So unpassend in einem historischcn Vortrag ?lb-

schwcifnngen sind, so wird cin Rückblick anf dicsc Begcbcnbcitcn
doch uucrläßlich. Wobl darf dcr Gang der Reformation im
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Slflgemeiiten alS befannt »orauSgefe|t werben; aber ber befon

berrt SEljatfadjen, an weide unfre fpejiefle ©efdjidjte anfnüpft,
mu§ ©rwätjnung gefd-cben. «ffiir bcfdränfen unS aber auf

Italien unb granfreid unb Heben audj fjicr nur bte H<u'Ptr

baten beS langtätjrigcn Kampfes um Unterbrürfung ber prote=

ftanttfdjen Konfeffton Heroor.

3n Strien begann bie Verfolgung ber [Reformirten H<iupt=

fädtidj jur ßeit Vapft «ßaul III. 35icfcr fteßte bie alte in
Verfaß gerattjeue 3nqttifttion berr35ominifancr nad fpanifdjem
«JRttftcr Her (1542) unb eröffnete ben 3nber »erbotener Vüdjer,
wridje nantentltdj »enctianifdje Kaufleute »erbrettet tjatten. 3n
«JRailanb unb V'emont waren bic «Rabe ©eufS unb ber «ffialb=

enfer nidjt oHne ©infliiß geblieben; fämtutlide Slfabcinien, bie

Stäbte Sttcca, gerrarä, Siena unb «Rcapel waren befonberS

Sifcc ber Ketjerci. 35ie ©efängniffe ber 3nquißtion fußten ftdi
ber Hof ju gerrara, wo bie 9icform=Veftrcbungen Slufinttntrung
gefunben, mußte ßdi jerftrcueit; felbft bie [Republif Venebig ge^

fjovdjte unb löste reformirte Kongregationen in V«bua, Vi=
cenja, SErcoifo unb Vergamo auf. SlnfangS gcwäfjrten

jwar nod) bie brei Vünbe in ©(jia»cnna grciHeit beS @otteS=

bicnfteS unb begüuftigte ber jürdjerifdje Sanb»ogt 3- 3Bert=
mülter in Socarno bie [Reformation. Viele um ber [Religion

willen Verfolgte flüdtcten baber an biefe Orte. 3n Socarno
famiucltfn ftd) nainentlid) mailänbifde ©beßeute unb eS aebiefj

bafelbft eine reformirte ©emeinbe, »on nabe an jwcifjuitbert ®lfe=

bem, Neide Vcccaria um ftd rcrfammclte. Slber bie «JRaß=

regeln Kaifcr Kart V. »ermodten bie Vünbe bett für ßfjia=
»enna geftatteten Sdju$ jttrürfjttjicHcn, unb aud bie ©emeinbe

in Socarno mußte ftdj außöfen. Sie wanberte auS uub fam

116 Köpfe ftarf nadj 3üridj (1556).
3n granfreid fingen bie Verfolgungen gegen bie [Refor=

mirten erft an, als König granj I. auS ber KriegSgefangen=

fdjaft jurüdgcfominen war. ©S gab ba fdon feit 1521 e»an=

20
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Allgemeinen als bekannt vorausgesetzt werden; aber der besondern

Thatsachen, an welche unsre spezielle Geschichte anknüpft,
muß Erwähnung geschehen. Wir beschränken uns aber auf

Italien nnd Frankrcich und heben auch hier nur die Hauptdaten

des langjährigen Kampfes um Unterdrückung der

protestantischen Konscssion hervor.

In Italien begann die Verfolgung der Reformirten
hauptsächlich zur Zeit Papst Paul III. Dicfcr stellte die alte in

Verfall gerathene Inquisition dcr.Dominikancr nach spanischem

Muster hcr (1542) und cröffncte den Index verbotener Bücher,

welche namentlich vcnctianische Kaufleute verbreitet hatten. Jn
Mailand und Picmont waren dic Nähe Genfs uud dcr Waldcnscr

nicht ohnc Einfluß geblichen; sämmtliche Akademien, die

Städte Lucca, Ferrara, Siena nnd Neapel waren besonders

Sitze dcr Kctzcrci. Die Gcfängnissc dcr Inquisition fülltcn sich;

der Hof zu Fcrrara, wo dic Rcfvrm-Bcstrcbnngcn Aufmnntrung
gcfundcn, mußte sick zcrstrcucn; sclbst die Rcpublik Vcncdig
gehorchte nnd löstc rcformirte Kongrcgationen in Padua,
Vicenza, Treviso nnd Bergamo auf. Anfangs gewährten

zwar noch die drci Bünde in Chiavenna Freiheit des Gottesdienstes

und begünstigte dcr zürcherische Landvogt I.
Wertmüller in Locarno dic Ncformation. Viclc um dcr Ncligion
willcu Verfolgte flüchteten daher an dicsc Orte. In Locarno
sammcltcn sich namentlich mailändische Edelleute und cs gedieh

daselbst eine reformirtc Gcmcinde, von nahe an zweihundert Gliedern

welche Beccaria um sich rcrsammclte. Aber die

Maßregeln Kaiscr Karl V. vermochten die Bünde den für
Chiavenna gestatteten Schutz zurückzuziehen, und auch die Gemeinde

in Locarno müßte sich auflöscn. Sic wanderte aus und kam

116 Köpfe stark nach Zürich (1556).
Jn Frankrcich singcn die Vcrfolgnngen gegen die Reformirtcn

erst an, als König Franz l. ans dcr Kriegsgefangen-
schnft zurückgekommen war. CS gab da fchon seit 1521 evan-

20
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gelifde ©emeinben, 9Ritte beS 16. 3<iljrijunbertS jafjlte man

beren 1200 mit meHr als einer «JRißion ©tnwotjner. VariS,
3Reaur, SenS, SlngerS, VoitierS, VourgeS, VloiS,

SEourS Hatten reformirte Kirden, Orleans fogar beren fünf.
«JRan tjielt bamalS bie im Süben niebergclaffenen «JBalbenfer für
ben «JRittripunft ber neuen Kirde, eS ergingen ftrenge «JRaß=

regeln gegen fte; 28 35örfer würben »erbrannt, über 4000

SReitfden getöbtet, gegen 700 auf bie ©aleeren gebradt (1540).
35ie 3nquifttion wurbe ebenfaflS eingefüfjrt (1551). ©S folgten

Sequeftrationen, Verbannungen, ©inferferungen, Hinridtitngen.
SluS biefem Slnfang unb politifder Varteiuna, entftanben bte

Ijrei großen bürgerliden [ReligionSfriege, weldjc ftdj an bie «Ra=

men ber ©uifen unb VourbottS fnüpfen, unb baS Sanb faft
20 Safjre »crHeerten. 35ie ©cwalt lag bamalS in ben Hünben
eineS KinbeS, König Karl IX. unb feiner «JRuttcr, ber [Regen=

tin «(tatHarina »on «JRebiciS.

35ie ©uifen waren SlnHänger ber alten Sctjrc. Von fed)S

©nfcltt JeneS HeTJogS [RenatitS »on Sotbringen, weldjem
bie ©ibgenoffen fein Sanb wiebererobert fjatten, bcffen Sotjn
aber in granfreidj ftdj niebergetaffeit, naHnten jwei unter bem

Varteinamen ber ©uifen in ben franjöftfdcn [ReligionSfricgcn
eine bebeittenbe Stefle ein: ber Herjog granj »on ©uife,
ber Helb ber Kirde, ber neue 3ubaS «ÜRaccabäuS genannt,
unb fein Vruber Karl, fogenannt ber karbinal »on
Sotbringen, einer ber eifrigften Verfolger ber [Reforinirten.

35ie Slufmerffamfcit für biefe letztem trat erft in bem «JRaßc

berßor als bie Verfolgung jttnaHni. Von ben mädtigen ga-
mitien waren eS »orjüglid bie VourbouS unb bie ©HatiltonS,
weide bem »erfolgten Häuflein beitraten. Slntott »on «Ra^

öarra unb feine ©emafjlln 3eanne b'Sllbret, bie ©Item beS

fpätern Königs Heinrid IV. unb SlntonS Vruber SouiS bc

Vourbon, Vriitj »on ©onbe erflärten ßd für bie [Refor=

mation. Sin ber Spifce ftanben grancoiS be ©oligntj,
Seigneur b'Slnbelot unb fein Vruber ber Slbmiral ©oltgnij.
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gelischc Gemeinden, Mitte des 16. Jahrhunderts zählte man

deren 1200 mit mehr als einer Million Einwohner. Paris,
Meaur, Sens, Angers, Poitiers, Bourges, Alois,
Tours hatten reformirtc Kirchen, Orleans sogar deren fünf.
Man hiclt damals die im Süden niedergelassenen Waldenser für
den Mittelpunkt der neuen Kirche, es ergingen strenge

Maßregeln gegen sie; 23 Dörfer wurdcn verbrannt, übcr 4000

Menschen getödtet, gegen 700 auf die Galeeren gebracht (1540).
Die Inquisition wurde ebenfalls eingeführt (1551). Es folgten

Sequestrationen, Verbannungen, Einkerkerungen, Hinrichtungen.
Aus diesem Anfang und politischer Parteiung entstanden die

hrei großen bürgerlichen Religionskriege, welche sich an die Namen

der Guisen und Bourbons knüpfen, und das Land fast

20 Jahre verheerten. Die Gcwalt lag damals in den Händen
eines Kindes, König Karl IX. und seiner Muttcr, dcr Regentin

Katharina von Medicis.
Die Guisen waren Anhänger dcr altcn Lehre. Von sechs

Enkeln jenes Herzogs Renatus von Lothringen, welchem

die Eidgenossen sein Land wiedcrerobert hattcn, dcsscn Sohn
aber iu Frankreich sich niedergelassen, nahmen zwci nnter dem

Partcinamcn dcr Guisen in dcn französischcn Religionskriegen
eine bedeutende Stelle cin: dcr Herzog Franz vo» Guise,
der Held der Kirche, dcr neue Judas Maccabäus genannt,
und sein Bruder Karl, sogenannt dcr Kardinal von
Lothringen, cincr der eifrigsten Verfolger der Rcforinirtcn.

Die Aufmerksamkeit für diese letztern trat erst i» dem Maße
hervor als die Verfolgung znnahm. Von dcn mächtigen
Familien waren cs vorzüglich dic Bourbons und dic Chatillons,
welche dcm verfolgten Häuflein beitraten. Anton von Na-
varra und seine Gemahlin Jeanne d'Albret, die Eltern des

spätern Königs Heinrich IV. und Antons Bruder Louis dc

Bourbon, Prinz von Cond« erklärten sich für die

Reformation. An der Spitze standen Francois de Coligny,
Seigneur d'Andelot und sein Bruder der Admiral Coligny.
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35er Veinj »on ©onbe jog im fubtidjen granfreicH jum
Sdufce feiner ©laubenSgenoffen Streitfräfte jufammen, »feie

Stäbte unb ein SEHeil beS SlbelS ftelen iHm ju, ©nglanb unb

35euifdlanb fanbten Hülfe. 35a entfdjieb bie Sdladt »on

35reur (1563) für bie ©uifen unb ber griebe »on Slmboife
fdjloß ben erften [ReligionSfrieg. Hier erfdienen bie [Reformirten

juerft unter bem V<rrteinamen Hugenotten.
35en jweiten [ReligionSfrieg fdjlofj ber furje grieben »on

Songjumeau (1568). 3n beffen fleinem 3eitraume fanben neue

Verfolgungen ftatt, unb foßen über 10,000 Huflenotten umge=

bratfjt worben fein.
35er britte [ReligionSfrieg war aber ber btutigfte. 3n ber

Sdt«dt bei 3ienac (1569) warb ©onbe erfdjoffen. gran
coiö be ©ölignt) ftarb fdneßen SEobeS. Sin bereu Stefle tra=

ten beS festem Vruber, ber Slbmirat unb ber Junge Henrtj
»on «Raearra an bie Spifce ber Hugenotten. Sie nötigten
bie föniglide ^Partei ju bem günftigen grieben »on St. ©er=
main en Salje (1570). 35erfelbe räumte ben Hugenotten »ier

geftungen ein, wieS ibnen bie Stäbte an, wo fte iHren ®otteS=

bienft Halten burften, gab bcnfelben ©ewiffenSfreiHeit unb erlaubte

ibnen ßutritt ju öffentfiden Slemtem, war aber gfeidfaßS »on

furjer 35auer.

©S folgte bie befannte V«eifer Vfutfjodjeit (1572).
55ie Sabl ifjrer Opfer wirb auf 40,000 bis 50,000 berednet,

unter iHnen aud baS HflUpt ber Hugenotten, ber Slbmiral.
35iefe fcfjrecttidje SEHat war baS aßgemeine Signal jur gludt-
SBem gelang ju entfommett, wanbte ftd nad ©nglanb, 35eutfcfj=

lanb, ber Sdweij.
35ie letzte, aber größte SluSwanberung auS granfreid um ber

[Religion wißen fanb befanntlid erft ein 3aHrijunbert fpäter ftatt.

Heinrid »on «Raöarra, als er auf ben SEHron granf=
reidS gelangt war, fjatte in bem ©bift »on «JianteS (1598)
feinen früHeren ©laubenSgenoffen aüe bie [Redte wieber gegeben,

weide fie in »erfdiebenen früljertt ©bitten unb ben brei grie=

20*
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Der Prinz von Cond« zog im südlichen Frankrcich zum
Schutze seiner Glaubensgenossen Streitkräfte zusammen, viele

Städte und ein Theil des Adels fielen ihm zu, England und

Deutschland sandten Hülfe. Da entschied die Schlacht von

Dreux (1563) für die Guisen und der Friede von Amboise
fchlosz den ersten Religionskrieg. Hier erschienen die Reformirten
zuerst unter dem Parteinamen Hugenotten.

Den zweiten Religionskrieg schloß, der kurze Frieden von

Longjumeau (1568). Jn dessen kleinem Zeiträume fanden neue

Verfolgungen statt, und sollen über 10,000 Hugenotten
umgebracht worden fein.

Der dritte Religionskrieg war aber der blutigste. Jn der

Schlacht bei Jarnac (1569) ward Condo erschossen. Francois

de Coligny starb schnellen Todes. An deren Stelle tratcn

des letztcrn Brüdcr, der Admiral und der junge Henry
von Navarra an die Spitze der Hugenotten. Sie nöthigten
die königliche Partei zu dem günstigen Frieden von St.
Germain en Laye (1579). Derselbe räumte den Hugenotten vier

Festungen cin, wies ihnen die Städte an, wo sie ihren Gottesdienst

halten durften, gab denselben Gewissensfreiheit und erlaubte

ihnen Zutritt zu öffentlichen Aemtern, war aber gleichfalls von

kurzer Dauer.
Es folgte die bekannte Pariser Bluthochzeit (1572).

Die Zahl ihrer Opfer wird auf 49,990 bis 50,000 berechnet,

unter ihnen auch das Haupt der Hugenotten, der Admiral.
Diese schreckliche That war das allgemeine Signal zur Flucht.

Wem gclang zu entkommen, wandte sich nach England, Deutschland,

der Schweiz.

Die letzte, aber größte Auswanderung ans Frankreich um der

Religion willen fand bekanntlich crst ein Jahrhundert später statt.

Heinrich von Navarra, als er auf den Thron Frankreichs

gelangt war, hatte in dem Edikt von Nantes (1593)
seinen früheren Glaubensgenossen alle die Rechte wieder gegeben,

welche sie in verschiedenen frühern Edikten und den drei Frie-
20*



308

benSfdlüffen erworben Hatten, bie iHnen aber immer wieber ent=

riffen worben waren. Sie erfjirttcn wiebcrum freie «JtcligionS=

Übung in beftimmten Stäbtcn, genoffen bürgertidje iRedte unb

foßten ju aßen StaatSämtem jugelaffen fein. ©S gab bamalS

in granfreidj nod) 760 reformirte Kirden unb »ier tnoteftan=

tifdjc Uniocrfttäten. ©injelne SRcibungcn abgeredinet, war ber

3uftanb erträglid) geworben. 35a trat unter bem König Sub

wig XIV. wieber größere Strenge ein. «Rad) beS «DtinifterS

©olbert SEobe, weldjer bie «Jfcformirten nod) gefdüfst tjatte,
weil fte bie geadjtetßen Kauffeute unb bie üjätiaften @ewerbS=

Icntc unter ftd jäbltcn, fing man wieber an fte »on öffrntlidjen
Slemtcm auSjufdlicßen, bei ber Slrmee nidt ju beförbem, fogar
fte »on 3nnttngen auSjitftoßen. 3Hren Kirden würbe afler

Verfeljr unter ftdj ttntcrfagt, unb fatbolifdc «JRifftonäre biuge-

fenbet. SUS nad) jwanjig 3nHren Slrbeit bic 3«Hl ber abtrün=

nig geworbenen 2^,000 bodj nidjt überftieg, fdlug ber «IRiniftcr

SouvotS »or, bie Vefeljrung feinen 35ragoncrn ju überlaffen.

35icfc Vanben, an «JRorb unb Vlüitberung grwötjnt, lagerten ftd
in bic Häufer ber [Reforinirten unb wirttjfdaftcten ba HS ber

Vcwobncr abgefdworen tjatte ober ein Vcttlcr war. 35ic Stäbte
im Süben unterlagen; 600 reformirte Kirden würben r,iebcr=

geriffrn. ©nblid bob ber König baS ©bift von «JlantcS förmlid
auf (I6S5) unb verbot ben reforinirten Kultus ganj. 35ic

«IJrcbigcr crljielten 14 SEage Vcbcnfjcit abjttfdwören, ober fte

würben auf bic ©alecrcn gcfdid't. 35ctt Satjcn warb bic SlitS=

wauberttng verboten uub bie ©renjen benadt. 35cnnod »er=

ließen bie Unglüdliden bei SEatifinbcn baS Sanb um eine

SGBoljnftätte ju fuden, wo fte ©ott nad ifjrem ©lauben bictien

fönuten. Sie floljen in ber rauHcn 3<ibrcSjcit, »on allem

«Rötljigen entblöf;t, »crflcibet als 3äger, SJ5i(ct,er, «Dtarftlcttte,

Saftträger, Si»reebebirnte, Solbaten, auf ungangbaren Steigen
burd) «Kälber bei «Radjt. Oft waren bie ©rcnjwaden mitlcibig
unb ließen fte jieHen; jurficfblcibenbe Kattjolifcn waljrtcn fjie nnb
ba ben SRcft ifjrer Habe. «JRan gfatibt baß graufreid) bamalS
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densschlüsfen erworben hatten, die ihnen aber immer wieder

entrissen worden waren, Sie erhielten wiederum freie Rcligions-
übung in bestimmten Städten, genossen bürgerliche "Rechte und

sollten zu allen Staatsämtern zugelassen sein. Es gab damals

in Frankrcich noch 760 reformirte Kirchen nnd vier protestantische

Universitäten. Cinzclnc Rcibungcn abgerechnet, war der

Instand erträglich geworden. Da trat nnter dcm König Lndwig

XIV. wicdcr größcre Strenge ein. Nach des Ministers
Colbert Tode, wclchcr die Reformirten noch geschützt hattc,
wcil sie die gcachtetsten Kaufleute und die thätigsten Gcwcrbs-
lentc nntcr sich zähltcn, fing man wicdcr an sic von öffcntlichcn

Aemtern auszuschließen, bei dcr Armcc nicht zn bcfördcrn, sogar

ste von Znnnngcn auszustoßen. Ihren Kirchcn wurde aller

Verkehr unter sich untersagt, uud katholische Missionäre hingc-
sendet. Als nach zwanzig Jahrcn Arbcit dic Zahl dcr abtrünnig

gewordenen 2^>,0i)0 doch nicht überstieg, schlug dcr Ministcr
Louvois vor, die Bckchrung scincn Drngoncr» zu libcrlassc».

Dicsc Bandcn, an Mord nnd Plünderung gcwöhnt, lngcrtcn sich

in dic Hänscr dcr Rcforinirtcn nnd wirthschnftctcn da bis dcr

Bcwohncr abgeschworen hatte odcr cin Bcttlcr war. Dir Städte

im Süden nntcrlagcn; 660 rcformirtc Kirchcn wurdcn nicdcr-

gcrisscn. Endlich hob dcr König das Edikt von Nantcs förmlich

auf (>635) nnd vcrbot dcn rcforinirtcn Kultus ganz, Dic

Prcdigcr crhicltcn 14 Tagc Bcdcnkzcit abzuschwörcu, odcr sic

wnrdcn auf dic Galccrcn gcschickt. Dcn Laycn ward dic

Auswanderung verboten nnd die Grcnzcn bcwacht. Dcnnoch vrr-
licßen die Unglücklichen bci Taiiscndc» das Land um eine

Wohnstättc zu suchcn, wo sic Gott nach ihrcm Glauben dicncn

könntcn, Sic flohen in dcr raichcn Jnhrcszcit, von allem

Nöthigen cntblöstt, vcrklcidct als Jägcr, Pilgcr, Marktlcnte,
Lastträger, Avrëebcdicntr, Soldaten, auf nngangbarc» Stcigrn
durch Wäldcr bei Nacht. Oft waren die Grenzwachen mitleidig
und licficn sic zichr»; zurückblribcnde Katholiken wahrtcn hie rind

da den Nest ihrcr Habc. Man glaubt daß Frankrcich damals
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unter 12 «Millionen ©inwoHnem eine "«JRiflion [Reformirte gc-

jäHlt babe, unb baß »on biefer ber SSiertfjeil ober 35rittHeil

auSgcwanbert fei. ©S waren feine fteißtgfteit unb vermöglidften
SanbeSfinber, baS Salj ber Ve»ölferung.

35ie [RcligionSfliidjtlinge, weldje ßd juerft in Vafel eingefun=

ben Haben, ftnb aber nidjt granjofen, fonbern 3t«liener gewefen.

Sdjon jur 3eit ber erften [RcligionS»erfolgungeit ftnben

wir ben (SötiitS SecnnbuS Surioni (geb. 1.503), einen

©clrijrten auS Viemont, nadj längern Srrfatjrten in Vafel an=

geftebelt (1546). Seine SöHne Horatio, Sluguftin, Seo,
feine SEodter Singelifa waren ibm gefolgt. 3m 3«br 1552

fam 3ßilf)etnt ©ratarotttS auS Vergamo, ein Slrjt, ber brei

3aHre jueor um ber [Religion wißen auSgewanbert. Slnno 1559

unb 1560 ftnb bie Vrubcr V. unb VH- Orelli auS Socarno,

wenigftenS »orfibcrgelienb in Vafel. ©leidjeitig finben ftd
St. SocinuS auS Sicna, auS ber befannten Slnti=SErinitarier=

famtlie, mit fünf Söbnen, ber fjier fein nodj blübenbeS Spauß

grünbete, SHr. b'Slnnoni auS ber Sombarbci (1564), Sp. S-
unb SlnbreaS «IBertemaitii auS PurS (1583-1587), Slfle

Kauftettte. ©S famen ebenfaflS um biefe 3eit: granj ab 3n
fula, ein ©bclmann auS ©enua, gewefener KriegSfommiffär
Kaifcr Karl V. (geb. 1525, f 1586) mit jwei Söbnen, Spt)po*

tituS a ßollibuS, V- Venia auS Succa (f 1582), granj
Vetti ein ebler [Römer (1590), Varttj. VerjaSca Dr. med.

auS bem SEefftn, SEljomaS 3enoni auS Vicenja (f 1604). «Jlodj

ftnben ftdi bic «Ramen Vatbant, 35iobati, «JRa»eni, «JRi

djaeli, Vfjilipi, 35uret, Vo»enctti, ©olfi auS 3lferan=

bria, ba (Sfjefia, ©antoni, SEonina, SEognetta, 3«ndi,
bereit SEräger aber balb wieber »on Vafef »erfdwunben fein

muffen, ©rft im folgenben 3nbrbunbert famen biegatio auS

Sljin»enita, Stoppani ober StupanttS auS bem ©ngabin,

Vara»icini auS Vünbten, weide ftd Hier eingebürgert baben.

Slber biefe 3talicner ftimmten in ifjrer religiöfen SlnfdauungS=
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unter 12 Millionen Einwohnern eine Million Reformirte
gezählt .habe, und daß von dieser der Viertheil oder Drittheil
ausgewandert sei. Es waren seine fleißigsten und rermöglickstcn

Landcskinder, das Salz der Bevölkerung.

Die Rcligionsfliichtlinge, wclche stch zuerst in Basel eingefunden

habe», sind aber nicht Franzoscn, sondern Italiener gewesen.

Schon znr Zeit der ersten Rcligionsverfolgungen sindcn

wir den Cölius Secnndus Curioni (geb. 1503), cinen

Gelehrten aus Piémont, nach längern Irrfahrten in Basel

angesiedelt (1546). Seine Söhne Horatio, Augustin, Leo,
seine Tocbter Angelika waren ihm gefolgt. Jm Jahr 1552

kam Wilhelm Gratarolus aus Bergamo, ein Arzt, dcr drei

Jahre zuvor um dcr Ncligion willen ausgewandert. Anno 1559

und 1569 sind die Brüder B. uud Ph. Orel li aus Locarno,

wenigstens vorübergehend in Basel. Gleichzeitig finden sich

A. S oc in us aus Siena, aus der bekannten Anti-Trinitaricr-
familie, mit fünf Söhnen, dcr hier sein noch blühendes Hans
gründete, Chr. d'Ann oni aus der Lombardei (1564), H. I,
und Andreas Wertemann aus Plurs (1583-1587), Alle

Kauflcute. Es kamen ebenfalls um dicse Zeit: Franz ab

Insula, ein Edclmann aus Genua, gewesener Kriegskommissär

Kaiscr Karl V. (gcb. 1525, f 1586) mit zwci Söbncn, Hypo-
litus a Collibus, P. Perna aus Lucca (-j- 1582), Franz
Bctti cin cdler Römer (1599), Barth. Verzasca vr. mocl.

aus dcm Tcssin, Thomas Zcnoni aus Vicenza (-j-1604). Noch

finden sich die Namen Balbani, Diodati, Maveni,
Michaeli, Philipt, Duret, Bovenctti, Colsi aus Alexandria,

da Chefia, Cantoni, Tonina, Tognetta, Zanchi,
dcrcn Träger aber bald wieder von Basel verschwunden scin

müssen. Erst im folgenden Jahrhundert kamen die Fati o aus

Chiavenna, Stoppant oder Stupanns aus dem Engadin,

Paravicini aus Bündten, welche sich hier eingebürgert haben.

Aber diese Italiener stimmten in ihrcr religiösen Anschauungs-
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weife unb iHren ©runbfäfcen mit ben Sdweijern nidt überein.

ScbHafteren ©eifttS Hafdten fte mit fftbtänbifdjer Subtilität nadj

3weifefn, unb »erwarfen j. V. bie Kinbtaufe unb bie SeHre »on

ber 35reieinigfrit. 3Hre abweidenben Slnftdtcn erwarben ibnen

baber feine greunbe, fte fanben feine warme Slufnabme unb

einer ibrer namHaften ©elrijrten OdinuS wurbe fogar »on

3üridj unb Vafel fortgcwiefen.

Sei eS nun baß bod ifjre SeHve «EBurjct gefaßt babe ober

bie ©inwanberung »on Italienern im ganjen 17. 3<ibrbunbert

fortgebaltert bat, eS cntftanb fjter eine italienifdje Kirde mit
einem Vrebiger «RamenS SEonjota, mitSlriteften unb fogar einem

fleinen Kirdenfonb. Sin fie fdloffen ftd bie urfprünglid) ita=

lienifden gamilien wie bie gatio, Sojin it. Sf. neben 35eutfden

wie 36ntlin u. 31. 3m Sabxe 1657 war biefe fleine Kird=
gemeinbe nod neu, anno 1691 batte fte längft aufgebort; »er=

muttjlid alfo »erbanftc ße ibren Urfprung benjenigen VaSIem,
weide auf [Reifen ober im «driegSbienfte mit ttaltenifdcr Spradje,
Sitte unb StnfdauungSwetfe ßdi befreunbet bitten.

gaft gleidjeitig mit biefen 3talteiterit fud>ten aud) franjö=
ftfde [RriigionSflüdtlinge eine 3ufutdt in Vafel.

3n ben 3«H*en 1543 unb 1544 befanben ßd babier Seb.
ßbatillon ober ©aftcllto auS (Sljattßon (geb. 1515) »on

©enf Hergcfommen, 3fan VauHtn auS SlmienS (geb. 1511),
gewefener Seibarjt König granj I unb ber «JRargaretba »on

»on «Ravarra. ©S famen anno 1563 Vierre be la [Rantee
ober SRamuS, berübmter Spradgelrijrter unb «JRatbematifer,

anno 1587 ber [RedtSgelrijrte granciScuS HottouiannuS
(geb. 1524) jum jweitcnmale fanbeSflüdtig, nadbem vor feinen

Slugen fein «JBeib mißbanbelt unb ber Sobn erwürgt worben

war, bie Kaufleute 3ob- unb 3- Safob Vattier auS St.
SapHorin (1569) unb oHne 3>»eifel no'd Stnbere, beren «Ramen

nidt genannt ftnb. «JRtt SluSnaHme beS [RamuS, weiden Ha«9

jum SluffeHeit an beutfdje Hodfdulen füfjrte, blieben bie @e=

nannten SlUe in Vafel.
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weise und ihren Grundsätzen mit den Schweizern nicht überein.

Lebhafteren Geistes haschten ste mit südländischer Subtilität nach

Zweifeln, und verwarfen z. B. die Kindtaufe und die Lehre von

der Dreieinigkeit. Ihre abweichenden Ansichten erwarben ihnen

daher keine Freunde, sie fanden keine warme Aufnahme und

einer ihrer namhaften Gelehrten Ochinus wurde sogar von

Zürich und Basel fortgcwiesen.

Sei es nun daß doch ihre Lehre Wurzel gefaßt habe oder

die Einwanderung von Italienern im ganzcn 17. Jahrhundcrt
fortgedauert hat, es cutstand hicr cine italienische Kirche mit
einem Prediger Namens Tonjola, mit Aeltesten und sogar einem

kleinen Kirchenfond. An sie schlössen sich die ursprünglich
italienischen Familien wie die Fatio, Sozin u. A. neben Deutschen

wie Zörnlin u. A. Jm Jahre 1657 war diese kleine

Kirchgemeinde noch neu, anno 1691 hatte sie längst aufgehört;
vermuthlich also verdankte sie ihren Ursprung dcnjcnigcn Basiern,
welche auf Reifen oder im Kriegsdienste mit italienischer Sprache,
Sitte und Anschauungsweise sich befreundet hatten.

Fast gleichzeitig mit diesen Italienern suchten auch französische

Religionsflüchtlinge cinc Zuflucht in Bascl.

Jn dcn Jahren 1543 nnd 1544 befanden sich dahier Seb,
Chatillon oder Castelli» aus Chatillon (gcb. 1515) vo»

Genf hcrgckommcn, Zcan Banhin aus Amiens (gcb. 1511),
gewesener Leibarzt König Franz > und der Margaretha von

von Navarra. Es kamen anno 1563 Pierre de la Ramëc
oder Ramus, berühmtcr Sprachgclehrter und Mathematiker,
anno 1587 der Rechtsgclchrte Franciseus Hottomannus
(geb. 1524) zum zweitcumale landesflüchtig, nachdcm vor seinen

Augen scin Weib mißhandelt und der Sohn erwürgt worden

war, die Kaufleute Joh. und I. Jakob Battier aus St.
Saphorin (1569) und ohne Zweifel noch Andere, deren Namen

nicht genannt sind. Mit Ausnahme des Ramus, welchen Hang

zum Aufsehen an deutsche Hochschulen führte, blieben die

Genannten Alle in Basel.
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©rößcr war natürliett ber 3ubrang, unb fdneßer folgten
bic fraujößfden [ReligionSflüdtlinge nadj ber V«r<fer Vlutbcd=

jeit. ©S famen ber ©raf ©uibo Vatil be 8a»al, Seig
neur b'Slnbelot, ein Sotjtt beS granj »on ©oligntj, feine

Vettern granceiS unb Obet be Goligntj, bie Söfjnc beS

ertnorbeteit SlbmiralS, beffen Sdiwiegertodter Varbara bc

Harcottrt, «ffiittwc SEefigntj mit bem Sobn unb jwei SEödj=

tem, 3"cquctine b'©ntremoitt, nebft anbern weniger auS=

gejeidneten Verfonen. 35iefe alle famen über Vem, »on wo

ber bortige Ratb ße burd jwei ©betleute fjietjer geleiten ließ,
baten um ben Slufentbalt (1. «Ro»entber 1572), »erweitten ein

3abr in Vafet, unb banften bem Ratl) »on Vem auS (14. Of=

tober 1573) für ben großmütigen Sdtti}, ber ibnen bier

wtberfabren war.
©in Sabx fpäter fam über Straßburg ber Vrinj Spenrn

oe ©onbe, Sobn beS in ber Sdladt bei 3«rnac gefaßenen

SouiS be Vottrbon, jur 3eit chef general des Reforraes

de France. 3Hn begleiteten »tele »ornebme granjofen, unter
Sittberti ein duc de Nemours, ©onbe bewobnte ben

©ngetbof, wo ju feinem Slnbenfen lange ein gemaltes genfter

ju feben war. Slud) ©r bat bett Ratb um Slufentbalt, blieb ein

3abr Hier, banfte »on Straßburg auS für bie genoffene ©aft=

fveitjeit unb fließ mit feinem ©efolge jur Slrmee beS «£)erjogS

©afimir »on ber Vfntj; Welder ben Hugenotten jujog
(1575).

Slud wäHrenb ber Kämpfe, weide auf bie «Parifer Vlut=

Hodjcit folgten, fdjeint bie tjieftrie Kotonic ffüdtiger granjofen
ftd nidt unbebeutenb »ermebrt ju Haben. 3m 3«H» 1587 fam

greberic be gatttnty, Seigneitr begattlnl) auS Sou)rin=

gen, mit feiner grau SRarguerite be [Rioiere, anno 1589

3. «JRaffon, 1590 3. go'ffa auS Vurgunb, 1592 S. 35u=

»oifin, S. 35umoulinS auS VloiS, bte »ter Sefjtgenannten

Sammtweber unb Vofamentcr. Slnno 1594 traf ber «feaufmann

SReinHart Vaffa»nnt mit feinem Vater unb gamilie Hier
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Größer war natürlich dcr Zudrarig, und schneller folgten
die französischen Rcligionsflüchtlinge nach dcr Pariser Bluthochzeit.

Es kamen der Graf Gnido Paul de Laval, Seigneur

d'Andelot, ein Sohn des Franz von Coligny, seine

Vettern Francois und Odet de Coligny, die Söhne des

ermordete» Admirals, dessen Schwiegertochter Barbara dc

Harcourt, Wittwc Tcligny mit dcm Sohn nnd zwci Töchtern,

Jacqueline d'Entrcmont, nebst andern weniger

ausgezeichneten Personen. Diese alle kamen über Bern, von wo

der dortige Rath sie durch zwci Edellcnte Hieher geleiten lieh,
baten um den Aufenthalt (1. November 1572), verweilten ein

Jahr in Basel, «nd dankten dem Rath von Bern ans (14.
Oktober 1573) für dcn großmüthigen Schntz, dcr ihncn bier

widerfahren war.
Ein Jahr spätcr kam über Straßburg der Prinz Henry

de Cond«, Sohn des in der Schlacht bei Jarnac gefallenen

Louis de Bourbon, znr Zeit ekek general cles Kelorm«8

lie ?r»nce. Jhn begleiteten viclc vorncbme Franzosen, unter
Andern ein ciu« cke Nemours. Cond« bewohnte den

Engelhof, wo zu seinem Andenke» lange ein gemaltes Fenster

zu sehen war. Auch Er bat den Rath um Aufenthalt, blieb ein

Jahr hier, dankte von Straßburg aus für die genossene

Gastfreiheit und stieß mit seinem Gefolge zur Armee des Herzogs

Casimir von der Pfalz, welcher den Hugenotten zuzog

1575).
Anch während der Kämpfe, welche auf die Pariser Blut-

Hochzeit folgten, scheint die hiesige Kolonie flüchtiger Franzosen

sich nicht unbedeutend vermehrt zu haben. Jm Jahr 1587 kam

Frederic de Fanlny, Seigneur de Faulny aus Lothringen,

mit sciner Frau Marguerite de Rivière, anno 1589

I. Masson, 1599 I. Fossa ans Burgund, 1592 S.
Duvoisin, L. Dumoulins aus Blois, die vier Letztgenannten

Sammtweber nnd Posamenter. Anno 1594 traf der Kaufmann

Reinhart Passavant mit seinem Vater und Familie hier
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ein. ©S famen nodj «JRande anbere, beren «Ramen nidit mebr

befannt ftnb, wäbrenb Viele nad ©rlaß beS ©bift von «RanteS

wieber nad granfreid jurürffcHrten.
3'tbeffen banerte bie ©inwanberung »on «RriigionSfuM)t=

lingen auS granfreid bod baS ganje 17. 3«HrHnnbcrt binburd
fort. 3n biefcr ©pode fdeinen fogar bie «Keiften »on benen

gefommen ju fein, Weide nidt bloS einen »orübergebenben 3luf=

enttjalt fudten, fonbern ftd im StiiSlanb anftebeln wotlten.

©erabe auS biefcr 3eit rütjrt bic ©inwanberung ber nod jefst

blübenben [Refugiantenfamifien Her. Slnno 1618 famen bie 5Ro

det, anno 1628 bie Sarafin, anno 16.33 bte 35ebar»,
anno 1637 bte g-orcart auS 3ülid/ <wne 1640 bie Segranb
auS 35ornic, anno 1641 bie «Jtatltarb auS ©pinal, anno 1650
bie be la ©benal, neben anbern gamiltcii, weide feitbem auS=

geftorben ftnb, wie oic Va»icr, be Vetjer, bc SS?eiler,

gattet, Scfdo, ScScaitler, SEHellufon, SEHtcrrij
u. 31.. m. ©inige biefer gamilien famen aßerbingS nidt gera=

beSwegeS auS ber Heimat, fonbern fte batten fidi bereits anber-

wärtS niebergclaffen, wie j. V. bic Sadenal, «JRt»il(c unb

[Railfarb in «JRarfird, bic V«ff'i»ant uub 35cbar» in

granffurt.
35ic größte Sabl »on [RriigionSflüdjtlingeit fübrte, roenn

attdi nur »orübcrgcbcnb bic Stufljcbung beS ©biftS »on [RantcS

Herbei. Vcn beu 250,000 bis 350,000 «JRcnfden, wcldc ba=

malS auS granfreid fortgejogen fein mögen, follen ungcfüHr

30,000 ftdj nad) ber Sdiwcij gewenbet baben. 35ic evangeltfdjcn

Orte tbeilten ftd in bicfelben, unb naHmcn fte frcunblid; auf.

Vem übernahm 50 %, Süxid) 30 %, Vafel 12 %, Sdaff^
Haufen 8 %; man quartierte biefe glüditlinge ein, flennte itjnen

jum nötHigftcit SebenSunterbalte, unterbanbelte für fie mit ben

proteftantifden gürften 35eittfdlanbS, unb gab mebr als bie

Hälfte an biefetben ab, weil bie reformirte Sdweij biefe Saft
aBein nidt ju tragen »ermodtc. 35ic 3abl ber in Vafel geblie=

benen granjofen ift nidt befannt; fte fdeint aber nidit febr groß
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ein. Es kamen noch Manche andere, deren Namen nickt mehr

bekannt sind, währcnd Viele nach Erlaß des Edikt von Nantes

wieder nach Frankreich zurückkehrten.

Indessen dauerte die Einwanderung von Religionsflüchtlingen

aus Frankreich doch das ganze 17. Jahrhundert hindurch

fort. Jn dicscr Epoche scheinen sogar die Meisten von denen

gekommen zu sein, wclche nicht blos einen vorübergehenden

Aufenthalt suchten, sondern sich im Ausland ansiedeln wollten.
Gerade ans dicscr Zcit rührt dic Einwanderung dcr noch jctzt

blühenden Refugiantcnfamilien her. Anno 1618 kamen die

Rochet, anno 1628 dic Sarasi», anno 1633 die Dcbary,
anno 1637 dic Forcart qus Jülich, anno 1646 dic Lcgrand
aus Dornic, anno 1641 dic Raillard aus Epinal, anno 1656
dic dc la Cbcnal, neben andcrn Familicn, wclche seitdem

ausgestorben sind, wic die Bavicr, de Beyer, de Weiler,
Fattct, Lcscho, Lescaillcr, Thclluson, Thierry
n. A, m. Einigc dieser Familicn kamen allerdings nicht gera-
deswcgcs aus der Heimat, sondern sic hatten sich bereits anderwärts

niedergelassen, wic z, B. dic Lacbcnal, Mivillc nnd

Raillard in Markirch, dic Passavant nnd Dcbarv in

Frankfurt.
Tic grösztc Zahl von Religionsflüchtlingcn führtc, wenn

auch nur vorübergchcud dic Aufhcbuug des Edikts von Nantes

herbei. V^n dcn 256,666 bis 356,660 Mcnschcn, wclchc

damals aus Frankrcich fortgezogen fcin mögen, sollen ungefähr

36,666 sich nach dcr Schwciz gcwendct haben. Die evangelischen

Orte tbeiltcn sich in dieselben, und nahmen sie freundlich auf.

Bern übernahm 56 «/,, Zürich 30 »/«, Basel 12 «/«, Schaff-
Hausen 8 °/oi man quartierte diese Flüchtlinge cin, stcucrtc ihncn

zum nöthigsten Lebcnsuntcrbalte, unterhandeltc für sic mit dcn

protestantischen Fürsten Deutschlands, und gab mehr als die

Hälfte an dieselben ab, wcil die rcformirtc Schwciz dicsc Last

allcin nicht zu tragcn vcrmochtc. Dic Zahl dcr in Bascl gebliebenen

Franzosen ist nicht bekannt; sie scheint aber nickt sehr groß
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gew>efen ju fein. «JOBenn wir bie wenigen »orbanbcnen 3ablen=

angaben ju Ratbe jicbcn, fo fann überhaupt bic 3abt ber fran=

jößfden SRefugianten nie febr groß gewefen fein. Stuf bie 3<iHrc

1588-1605 fommen j. V. nur 58 Kinbtaufen, waS auf eine

©efammtjaHl »on HödftenS 200 Verfonen weist. 3m Sabx

1591 fotten bem ©ottcSbtenft 300 Verfonen beigewoljnt Haben,

worunter gewiß »iete «Ridt=granjofen. 1650 würben bei einer

Vfarrwabt nur 25 n«uS»äter gejäblt. 35ama!S cittftanben bie

fran jößfden Kolonien in Vaben, «ffiürteinberg, berVfalj,
Heffen, granffurt, ©rlangen, Vaprcittf), Vrattn
fdweig, H<mno»er, 3ell, Seipjig, HamDur3 unb 8ü

bcd, ganj befonberS aber in ber «JRarf Vranbcnburg.
Selbft baS 18. 3<ibrf)unbert füfjrte nod granjofen fjiefjer,

weide um ber [Religion wiflen ibr Vaterlanb »crlaffcn batten,

fogar einmat »on ben ©aleeren foSgefaufte [Reformirte, foge=

nannte pauvres confesseurs, JcbenfaflS aber in »iet gcrin=

gercr 3abl als in ben jwei »ortjergegattgenen 3abrtjunbcrteu
unb feljr »ereinjelt.

«Jöie »erHiett ftd bie Sdweij, wie Vafel ben Vegebenbeiteti

in granfreid gegenüber? wie gegen biefe «JteligionSftfiditlingeV

«Rotfjwenbig erwedten biefe in ben reforinirten Orten eine große

SEHcitnabme J- unb bod ift nidt ju läugnen, baß bie beobadtete

HanbfungSwetfe weniger »on einem fidem Vewußtfeiiv getragen,

weniger baS Srgebniß einer beftimmtcii Volitif war, alS aber

baS «JBcrf ber ©rcigniffc, ber Unterorbnung in baS ©cgebene.

35ie [Reformation war int 3nnern ber Sdweij abgcfdlof=

fen; in ber Kirde, im ©emetnmefen, im bürgcrliden Seben

burdgefübrt. 35er letzte geinb, bie «ffiicbertäufcrei war nnfctjäb=

tidj gemadt; bie tHeologtfdjen Streittgfeitcn ber beutfden [Rcfor=

matoren mit ben Sdwcijem beigelegt. 35ie StuHänger beS alten

©laubenS waren »on Vafel auSgewanbert, ober auSgeftorbeu,
ober batten ftd ju einer ftiflen SEbetfnaHmloftgfeit an ber neuen

Orbnung ber 35inge bcfdjieben. ©in gemeinfdaftltdeS Vanb,
baS im SSBefenttidjen glcide Stjmbot ber Äirdje, baS ©faubenS=

31c!

gewesen zu sein. Wenn wir die wenigen vorhandene»

Zahlenangaben zu Rathe zicbcn, so kann überhaupt die Zahl dcr

französischen Refugianten nie sehr groß gewesen sein. Auf die Jahre
1588-1605 kommen z. B. nur 58 Kindtaufcn, was anf eine

Gesammtzahl von höchstens 200 Personcn weist. Jm Jahr
1591 sollen dcm Gottesdienst 300 Personen beigewohnt haben,

worunter gewiß viele Nicht-Franzosen. 1650 wurden bei ciner

Pfarrwahl nur 25 Hausväter gezählt. Damals entstände» die

französischen Kolonien in Baden, Würtembcrg, der Pfalz,
Hessen, Frankfurt, Erlangen, Bayreuth,
Braunschweig, Hannover, Zell, Leipzig, Hamburg und

Lübeck, ganz besonders aber in dcr Mark Brandcnburg,
Selbst das 18. Jahrhundcrt führte noch Franzoscn Hieher,

welche um dcr Ncligion willen ihr Vaterland vcrlasscn hatten,

sogar einmal von dcn Galeeren losgekaufte Rcformirte, foge-

nannte pauvre» oont'esseurs, jedenfalls aber in vicl geringerer

Zahl als in dcn zwei vorhergegangenen Jahrhunderte»
nnd sehr vereinzelt.

Wie verhielt sich die Schweiz, wie Basel den Begebenheiten

in Frankreich gegenüber? wie gegen diese Religionsflüchtlinge?

Nothwendig erweckten dicse in dcn reformirten Orten eine große

Theilnahme s und doch ist nicht zu läugncn, daß die beobachtete

Handlungsweise weniger von eine», sichern Bewußtsein getragen,

weniger das Ergebniß ciner bestimmten Politik war, als aber

das Wcrk dcr Ercignissc, der Unterordnung in das Gegebene.

Die Reformation war im Innern der Schwciz abgeschlossen;

in dcr Kirchc, im Gemcinwescn, im bürgerlichen Leben

durchgeführt. Der letzte Feind, die Wiedertäufern war unschädlich

gcmacht; die theologischen Streitigkeiten der dcntschcn

Reformatoren mit den Schweizern beigelegt. Die Anhänger dcs altcn

Glaubcns waren von Basel ansgcwandert, odcr ausgestorben,

oder hatten sich zu ciner stillen Theilnahmlosigkeit an der neuen

Ordnung dcr Dinge beschieden. Ein gemeinschaftliches Band,
das im Wesentlichen gleiche Symbol der Kirchc, das Glaubens-
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befenntniß »creinigte bie »ier proteftantifden Stäube ber Sdweij
unb beren jugewanbte Drte enger als ben bamalS febr geloder=

ten Sdweijerbunb. grettnblide VejieHungen beftanben jwifden
iHnen unb ben proteftantifden gürften unb Stäbten beS [ReidS,

ju Sdottlaiib, Ungarn unb V°len. 35ie reformirten Orte ber

Sdweij batten baburd einen feftern Spalt.

Slber anbere Umftänbe madten wieberum Vorßdt nou)5

wenbig. 35ie Veft Hatte in ben Satjren 1553, 1564 unb 1565

in ber Stabt Vafel aßein minbeftenS ben VtertHeil ber Ve»6t=

ferung weggerafft, auf ber Sanbfdiaft woHl ben SedSttjeil. 35ie

Slnfammlung einer fpanifden Slrmee in ber Sombarbei (1567)
erwedte große Vcforgniß, man glaubte fte gelte ©enf unb ben

reformirten Stäbten; fte galt aber ben «Rieberlanben, unb biefe

©cfabr ging »orüber. 35agcgen waren bic gewaltfam unter=

brodenen Verbältniffe jum Vifdof nod nidt ausgetragen, unb

bie »on Vafel ausgegangene [Reformation feiner beutfden Sanb=

fdjaft fonnte »on gefäbrliden golgen fein. «Jöirflidi »erbiinbete

Vifdof 3afob (Jbriftopb Vlaarer, unterftü|t von ben 3C=

fuitcti, weide er nad Vruntrttt berufen batte (1577), »om

päpftlidctt «JhtntiuS Vercelli unb vom ©rjbtfdof »on Wai*
lanb, Maxi Vorroineo, fid> fefier mit ben fatbolifdien Orten
ber Sdmcij (1579) unb begann bie Slbfdaffung ber [Reforma=

tion in feinem ©ebiete (1581—1585), fowie ben befannten

Vrojcß gegen bie Stabt Vafel wegen ber ibm cbemalS juftänbig
gewefenen HerrfdaftSredjte (1583—1.585). Hier offenbarte ßd
VafclS Sdjwädic, inbem eS ungtaditct ber SEreuc ber reformir=
ten ©emeinben beS ViStbumS unb ber eigenen fcierliden 3ufa-

gen ßd bicfclben abbrängen ließ, unb ben Vifdof um feine

Slnfprüdje mit ©elb abfanb.

So ttngefäbr ftanben bie innern Verbältniffe VafclS jur
3eit ber franjöftfden «ReligionSfriege. 35ie VejieHungen ber

reforinirten Stanbe ju granfreid) waren nidt weniger itnflar.
35ie Sdnveij Hatte nad Veeubigiing beS erften 9tcIigionS=

friegeS ifiren Vunb mit König Kart IX. erneuert. Vetm SlttS=
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bekenntniß vereinigte die vier protestantischen Stände dcr Schweiz

und deren zugewandte Orte enger als den damals schr gelockerten

Schweizerbund. Frcundliche Beziehungen bestanden zwischen

ihnen und den protestantischen Fürsten und Städten des Reichs,

zu Schottland, Ungarn und Polen. Die reformirtcn Orte der

Schwciz hatten dadurch einen fester« Halt.
Aber andere Umstände machten wiederum Vorsicht

nothwcndig. Die Pest hatte in den Jahrcn 1553, 1564 und 1565

in dcr Stadt Basel allein mindestens den Vierthcil dcr Bcvvl-
kcrung wcggerasft, auf dcr Landschaft wohl dcn Scchsthcil. Die

Ansammlung cincr spanischen Armee in der Lombardei (1567)
erweckte große Besorgniß, man glanbte sie gelte Gcnf und den

reformirten Städtcn; sie galt aber dcn Nirdcrlanden, «nd diese

Gefahr ging vorüber. Dagegen waren die gewaltsam
unterbrochenen Vcrhältnisse zum Bischof noch nicht ausgctragcn, und

die von Basel ausgegangene Reformation seiner deutschen Landschaft

konnte von gefährlichen Folgen sein. Wirklich verbündete

Bischof Jakob Christoph Blaarer, «ntcrstützt von den

Jcsuitcn, wclchc cr nach Pruntrut bcrufcn batte (1577), vom

päpstliche» Nnntius Vercelli und vom Erzbischof von Mailand,

Karl Borromeo, sich fester niit den katholischen Orten
dcr Schwciz (1579) nnd bcgann die Abschaffung dcr Reformation

in scincm Gcbictc (1581—1585), sowie dcn bekannten

Prozcß gcgen die Stadt Basel wegen der ihm ehemals zuständig

gcwcscncn Hcrrschaftsrechtc (1583—1535). Hier offenbarte sich

Basels Schwächc, indem cs »ngrachtct der Treue der reformirtcn

Gcmcindcn dcs Bisthums nnd dcr eigenen feierlichen Zusagen

sich dieselben abdrängen licß, und den Bischof nm seine

Ansprüche mit Geld abfand.

So ungefähr standen die innern Verhältnisse Basels zur
Zeit der französischen Religionskriege. Die Beziehungen der

reformirten Stände zu Frankreich waren nicht wcnigcr unklar.
Die Schwciz hatte nach Beendigung des ersten Religionskrieges

ihren Bund mit König Karl IX. erneuert. Beim Aus-
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brud) beS jweiten »erfudte Vem auS ber SEbcilnabmfoftgfeit

berctüSjutreten, eS beantragte auf ber SEagfatjttng eine fdweije=
rifctje ©efanbtfdjaft nad granfreid jum Verfttdj' einer Vermit=

tetung. 35er ©ebanfe fanb aber nidt Slnflang, taudjte mebr=

malS wieber auf unb würbe ju fpät auögefüfjrt, barum obne

aßen ©rfolg. «ffiäbrenb bie fatfjolifdien Kantone ftetS jum
Kriege bereit bie ©uifen unterftütjten, waren bie reformirten

ju feiner SEHeilnaHme für ifjre ©laubenSbrüber in granfreid ju
bewegen. SUS nad bem grieben »on Songjumeau (1568)
ber Vi'inj »on Sonbe unb grancoiS ©oligntj ©efanbte nad
ber Sdjweij fdirften, um, wo nidjt Hülfe, bod wenigftenS ©elb=

mittel jur gortfe|ung beS Krieges ju fttdjen, fdlugen felbft bie

reformirten Orte aüe Spülfe ab. «Rod ^ann tonnten fte ftd
nidt baju »erfteben, atS nadj ber «Riebertage bei 3"rnac unb

bem SEobe ber genannten beiben SlnfüHrer ber Untergang ifjrer
Sade in granfreid uneermeiblid fdjien. ©rft a(S Vfaljjltaf
«ffiolfgang »on 3t»eibrüden, ber mit einer Slrmee ben

Hugenotten jujog, entrüftet über bie Haltung ber Sdweij, fein

Sager bei Vafet aufjufdlagen brobte, erft als auS bem Sunb=

gau SlfleS nad Vafel flob unb bie eigne Sage ernftcr warb,
erft bann fanben bte ©ibgenoffen wieber baS ©efübf after Kraft
unb VunbeStreuc. Slfle Orte erffärten fid auf einer SEagfa|ung

ju Vaben jur Unterftü|ung VafelS bereit; fte fdrieben bem

Vfaljgrafen mit ©mft unb SSBürbe unb er jog mit feiner Slrmee

»orüber nad «JRümpelgarb (1569).
«Jtad bem grieben »on St.@ermaitt (1570) fjiettcn bie

reformirten Stanbe ber Sdweij itjre ©laubenSbrüber in granf=
reid für geftdert, unb fte entfdjiebcn ftdj ju ®etb=Vorfdüffen
an ben — König. Vafet gab an biefeS bei mehreren Kan=

tonen gemadte Slnlefjen bie große Summe »on 60,000 Kronen,

ju weldem VeHuf ber «Ratfj felbft über 100,000 ©ulben ent=

leinen mußte.

Unter biefen Umftänbeu fam bie «Radrtd)t ber Variier
Vlutbodjeit nadi ber Sdweij.
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bruch des zweiten versuchte Bern aus dcr Thcilnahmlosigkeit
hercuiszutreten, es beantragte auf der Tagsatzung eine schweizerische

Gesandtschaft nach Frankrcich zum Versuch'ciner Vermittelung.

Dcr Gedanke fand aber nicht Anklang, tauchte mehrmals

wieder auf und wurdc zu spät ausgeführt, darum ohne-

allen Erfolg. Während die katholischen Kantone stets zum
Kriege bereit die Guisen unterstützten, waren die reformirten

zu keiner Theilnahme für ihre Glaubensbrüder in Frankreich zu

bewegen. Als nach dem Frieden von Longjumean <1568)
der Prinz von Cond« und Francois Coligny Gesandte nach

dcr Schweiz schickten, um, wo »icht Hülfe, doch wenigstens Geldmittel

zur Fortsetzung des Krieges zu suchen, schlugen sclbst die

reformirten Orte alle Hülfe ab. Noch ^ann konnten sie sich

nicht dazu verstehen, als nach dcr Nicdcrlagc bei Jarnac und

dem Tode der genannten beiden Anführer der Untergang ihrer
Sache in Frankreich unvermeidlich schien. Erst als Pfalzgraf
Wolfgang von Zweibrücken, der mit einer Armee den

Hugenotten zuzog, entrüstet über die Haltung der Schwciz, scin

Lager bei Basel aufzuschlagen drohte, crst als aus dem Sundgan

Alles nach Basel floh und die eigne Lage ernster ward,
erst dann fanden die Eidgcnosscn wieder das Gefühl alter Kraft
und Bundestrcuc. Alle Orte erklärten sich anf einer Tagsatznng

zn Baden zur Unterstützung Basels bereit; sie schrieben dem

Pfalzgrafen mit Ernst und Würde und er zog mit feiner Armee

vorüber nach Mümpelgard (1569).
Nach dem Frieden von St.Gcrmain (1579) hicltcn die

reformirten Stände dcr Schwciz ihre Glaubcnsbrüder in Frankreich

für gesichert, und sie cntschicdcn sich zn Geld-Vorschüssen

an den — König. Basel gab an dieses bei mchrcrcn Kan-
toncn gemachte Anlchcn die große Summe von 69,999 Kronen,

zu welchem Behuf der Rath sclbst übcr 100,909 Guldcn cnt-

letnen mußte.

Untcr diesen Umständen kam die Nachricht dcr Pariser

Bluthochzeit nach der Schweiz.
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3war bemühte ftd ber franjöftfde ©efanbte beftmöglidft
ben ©inbrud biefeS ©reigniffeS ju milbern. 3n Vefpredungeit
mit auSgejeidueten «JRagiftratSpcrfoncn, einem «JRemoriat au
bie Stäube, feinem Vortrag bei ber SEagftujung, fdrieb er bie

Verantwortung ben geiuben beS SlbmiralS ©oligntj ju, fdjob

bie Sdmlb auf bic Hugenotten, benen bie lanbverberblidften

Slnfdiläge untergefdoben würben. Slllein biefe SlttSreben »er=

wtfdjtcn ben ungetjeuem ©inbrud bod) nidjt, fonbern fte trieben

bie [Reformirten auS itjrcr bisherigen SEbeilnatjniloßgfcit berauS.

3e|t cnblid) traten bie reformirten Orte ju einer Konfe=

renj in Slarau jufammen (21. September 1572). «JRan be*

rietb bie Sadlage, »erabrebetc KricgSrüftungcn unb gcmeinfdaft=
fide «JRaßregetn. Stuf ©enfS Slntrag würbe ber gcincinfdiaft=

litte Vettag angeorbnet; man fteßte öffcntlid)e Vergnügen ab,

fammelte Unterftütjungen für bie gtüd)tlinge. 35er Vrfnj »ou
©onbe, als er »on Straßburg nad) Vafel fam, mußte jwar
»erfpred)cn, auf Ijicftgem ©cluete teilte Vrnüfen unb SSerbungen

ju maden, erhielt aber bod) »om [Rathe @elb=Vorfdüffr, weide
im 3abr 1597 auf faft 3000 Sonucn=Kronen fid) beliefen.

35ie Stnjctdien, baß eS felbft in ber Sdjweij jwifden ben

beiben Konfcfftoncn ju einem offenen Vntd foinmen fonnte,
mehrten fid) injwifden.

Oin 3<>brc 1581 fdrieb ber «perjog »on Sotbringen
an ben Ijicftgen Ratl): eS fei gewiß, baß ber V«Pft unb bic

fatHolifden «JRädtc verfttdjcn würben, bie Sibgenoffcnfdjaft in SErcn=

nung unb Vürgerfricg ju ftürjcn. 35er Herjog »on Sa»otjcn
werbe bie 355aabt unb ©retjerj wieber an ftdi ju bringen fudjen,
bie 3efuiten würben burdj Vrcbigteit Stufreijiing »erurfaden, unb

mau hoffe auf Hülfe »ou Spanien. 35ie SRcinuiig verbreitete

ftd wirfltd, ba^ frentber ©iitfluß in ber Sdweij Sluftöfung
vorbereite. 3n Vafel ftieg bie ©rbittcrung wegen Slitfgebung ber

früher reformirten ©emeinben beS ViStfjitmS. «JRan ließ ftd
»erncbnicn: bett fatbolifden Orten muffe ber Vunb aufgefünbet

werben, eS fei an einem Vünbniß mit ben reformirten Orten»

3l6

Zwar bemühte sich der französische Gesandte bestmöglichst

den Eindruck dieses Ereignisses zn mildern. Jn Besprechungen

mit ausgezeichuetcn Magistratspcrsoncn, einem Memorial an
die Stände, seinem Vortrag bei dcr Tagsatzung, schrieb er die

Verantwortung dcn Fcindcn des Admirals Coligny zu, schob

die Schuld auf die Hugenotte», denen die landvcrdcrblichstcn

Anschläge untergeschoben wurden. Allein dicse Ausreden

verwischten den ungehcnern Eindruck doch nicht, sondern sie trieben

die Reformirten aus ihrer bisherigen Theilnahmlosigkcit heraus.

Jctzt cndlich tratcn die reformirten Orte zu einer Konferenz

in Aarau zusammen (2l. September 1572). Man bc-

rietb die Sachlage, vcrabrcdcte Kricgsriistungcn und gcmcinschaft-

licbe Maßregeln. Auf Genfs Antrag wurde der gemeinschaftliche

Bcttag angeordnet; man stellte öffentliche Vergnügen ab,

samineltc Nntcrstütznngcn für die Flüchtlinge. Dcr Prinz von
Conds, als cr vo» Strnßburg nach Bascl kam, mnßtc zwar
vcrsprcchcn, auf hiesigem Gebiete keine Prntikc» »»d Wcrbungen

zu machen, erhielt aber doch vom Ratbc Geld-Vorschüssc, wclchc

im Jahr ,597 anf fast 3999 Sonncn-Kroncn sich bclicfcn.

Dic Anzcicbcn, daß cs sclbst in der Schwciz zwisckcn dc»

bcidcn Konfcssioncn zn einem offenen Bruch kommcn könntc,

mcbrtrn sich inzwischcn.

Im Jahrc l58l schricb dcr Herzog von Lotbringe»
an dcn hiesigen Rath: cs sci gcwiß, daß dcr Papst und die

katholischen Mächte vcrsuchcn würdcn, die Eidgcnosscnschaft in Trrn-
nung und Bürgcrkricg zu stürzcn. Dcr Herzog von Savoyen
werdc die Waadt nnd Grcyerz wicdcr an sich zn bringe» suchcn,

die Jesuiten würdcn dnrch Predigten Aufreizung verursachen, und

man hoffe anf Hülfe von Spanien. Die Meinung vcrbreitetc

sich wirklich, daß fremder Einfluß in dcr Schweiz Auflösung
vorbcrcite. In Bascl stieg die Erbitterung wcgcn Anfgebung der

frübcr reformirtcn Gemeinden des Bisthums. Man licß sich

vernchmcn: dcn katholischcn Ortcn müsse der Bund aufgckündct

wcrdcn, es sei an cincm Bündniß mit den reformirtcn Orten,
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mit ©enf unb Straßburg genug. 35te reformirte Sdjweij war
bamalS bereit, ftd ben proteftantifden gürften 35etttfdjlaubS in
bie Sinne ju werfen.

3efct enblid) ergriff ber [Ratlj anbere «JRaßregetn. 35ic ge=

waffnete «JRannfdjaft wurbe gemuftert unb eingetheitt. ©enf
wurbe mit einem ©clbrorfdutß (»on 19,000 Sonnen=Krcitcn)
utiterftüfct. 35ie SReiSläufcrei in beS Königs Hfer würbe nacb

Kräften »erfiinbcrt, man ließ er aber gcfdcHett, baß VaSler bem

Könige Henrtj »on «Ravarra juliefcn, alS er in 35eutfdlanb nnb
ben e»angriifdjen Orten ber Sdjweij SEruppcn Warb. 3u einem

burd biefe bem König gcmadjtcn ©clbbarlciljen »on 100,000
Kronen gab Vafel ben günftbeil, unb erlaubte feinem Untes=

tjäubler, Herrn be Sanc», ben 35urd)jug unb Slufeitthalt auf
Hieftgem ®cbiet für fed)S gabnen in 35eutfdlanb geworbener
[Reiter (1589). Slßciti bic Stellung »on SEruppcn, woju bie

anbern eeangriifdjcn Orte geneigt waren, fdjlug ber Ratl) be*

Harrlid ab (1591), felbft alS ber «dönig Heinrid' burd) SEu

renne »on Straßburg auS banfen ließ, baß man feine »er=

triebeneu Untertljaitrn mit fo vieler «JRcnfdcnlit-bc Ijiev attfge=

nomineit fjabe. 35ie unter bem «Rainen beS SR appenf ricgcS
befannte Sluftebnung beS SanbvoIfeS naHm aüe Slufmcrffamfeit
in Slnfprud). Ocfter ift batjer fdon bic «JReir.ung geäußert

worben, tvenn Vafet bamalS nidjt ben Slufbrud reformirter
Sdweijer gcbiiibcrt Tjättc wenn König Hctnridi wirffamer wäre

unterftü^t worben unb [ßflriä Hätte erobern fönnen, fo fjatte

möglideriveife fein Slbfaß »om ©lauben nidt ftattgefunben.
2Rit bem ©bift »on «RattteS (1598) hatten eigentlid

bie franjöfifden [ReligfonSfricge ein (Snbe, unb bie SReformirten

in granfreid beburften ber Unterftüfcttng iljrcr ©laubenSgenoffen
nicht meljr. 35odj fdeiut bie Slufrcgnng unter ben [RcIigionS=

Parteien nod) lange wad geblieben ju fein. 35ie ©nttjaitptung
eineS Hteßgm SRcfutilantcn, beS W 35tt»oifin in Surfee,

wegen angcblidcr ©otteSläfterung (1608), neue Verfolgungen

gegen bie ÜBalbenfer in Viemont (16r«5), bic ©ittnatjiue Straße
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mit Genf und Straßburg genug. Die reformirte Schweiz war
damals bereit, sich den protestantischen Fürsten Dentschlaiids in
die Arme zu werfen.

Jctzt endlich ergriff der Rath anderc Maßrcgcln. Die ge-

waffnetc Mannschaft «wurde gcmnstcrt und cingethcilt. Gcnf
wurde mit eineni Geldvorschuß (von 19,999 Sonncn-Krcncn)
unterstützt. Die Reislaufcrei in dcs Königs Hccr wurde nach

Kräften verhindert, mau licß er aber geschchcn, daß Basler dem

Könige Henry von Navarra znliefcn, als cr in Dcutschland «nd
den evangelischen Orten der Schweiz Truppcn warb. Zu cincm

durch dicse dem König gemachten Gclddarleihcn von 199,969
Kronen gab Basel dcn Fünfthcil, und erlaubte scincm

Unterhändler, Herrn de Sancy, dcn Durchzug und Aufcntbalt auf
hicsigem Gebiet für sechs Fabnc» in Dcntscbland gcworbener
Reiter (1589). Allcin die Stellung von Truppen, wozn die

andern evangelischen Orte geneigt waren, schlng dcr Rath
beharrlich ab (1591), sclbst als dcr König Hcinrich dnrch Tu-
renne von Straßbnrg aus danken ließ, daß man fcinc
vertriebenen Unterthanen mit so viclcr Mcnfcbcnlicbc hicr
aufgenommen habe. Die unter dcm Namen des N appenkriegcs
bekannte Auflehnung dcs Landvolks «ahm allc Aufmcrksamkcit

in Anspruch. Ocfter ist daher schon die Meinung geäußert

worden, wenn Bascl damals nicht dcn Aufbruch rcformirter
Scbwcizrr gehindert hätte wcnn König Hcinrich wirksnmcr wäre

unterstützt worden und Paris hätte erobern können, so hätte

möglicherweise fcin Abfall vom Glanben nicht stattgcfundcn.

Mit dcm Edikt von Nantes (1598) hatten rigentlich
die französischen Religionskriege ci» Endc, und dic Rcformirten
in Frankreich bcdnrftcn dcr Unterstützung ihrcr Glaubcnsgcnosscn

nicht mchr. Doch fchcint die Aufregung unter dcn Rcligions-
pnrtelk» noch lange wach geblicbcn zu sci». Die Enthauptung
eines hiesigen Ncfugiantcn, des M Duvoisin in Snrsee,

wcgcn angcblichcr Gotteslästerung (1698), ncnc Vcrfolgiiugen

gegen die Waldenser i» Piémont (1655), dic Einnahme Straß-
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burgS burd ben König »on granfreidj, unb bie feierlicfje 5ffiieber=

elnfübrung beS fatHolifden ©otteSbienftcS im «JRünfter bafelbft

(1681), cnblid bic fdon berüfjrte SlufHebung beS ©biftS »on
«RantcS Hielten fte rege.

35ic «Rieberlaffung franjöftfder «ReligionSflüdtlinge in Vafel

ift bie älteftc in ber Sdweij, unb fanb unter für fte günftigem

Vebingungen ftatt als in ben anbern Sdjweijerftäbtcn. 3n
Vem j. V. bilbctcn bie fogenannten [Refugianten eine Kolonie

mit 35ulbung, mit ©ewerbsbetrieb, aber ohne Vürgerredt unb

ohne beffen ©hren»orjüge. 3n ®enf nahmen nod ifjre «Rad=

fommcn atS fogenannte natifs eine befonbere Stcßttiig neben

ben Vürgcrn ein. 3n Vafel waren fte grembe, fo lange fie

bic Hoffnung hegten, wieber inS Vaterlanb jurüdfebren ju
fönnen. SUS aber biefe in ben Hintcrgrunb trat ober ganj
»erfdiwanb »crfdmoljcn fte ftdj burd» ©inbürgerung unb Ver-
fdwägeruiigen mit ber Vürgcrfdaft.

SlnfangS hatten alfo bic fraiijöftfdcn [Refugianten nur
einen befonbern gefelligen KrciS, eine ©efeßfdaft ober ©emein-

fdjaft gebilbet. 3" einer Supplif an ben König f»ermutfjlid)
(1579) nennen fte ftd): „geineine, franjöftfder «Ration ©laubenS^

genoffen, jefciger 3eit in Vafel" — ober aud „arme »crtrte=
bene granjofen, fo wegen djriftlicber [Religion im ©lenb fdwe=
ben". Sie intercebiren barin für bie [Reformirten in granfreid,
bitten, baß benfelben freie [ReligionSübung gegönnt werben

ntödjte, unb für ftd felbft bitten fte, baß Sc. «Dlajeftät fte burd
ein ©bift wieber inS Vaterlanb jurüdrufe, in bic «Rufcttng ifjrer
©üter, in ihre Slemter, ihren Stanb wieber cinfetje, unb erbie=

ten ftd Seih, Seben unb ben «Jteft ifjrcö Vermögens bem Könige

barjubrittgen. 3n einer Vittfdjrift an ben Ratb (1586) nennen

fte ftd) „3ugewanbtc ber franjöftfdjen Kirde" ober aud Mfran=

jöftfde ©emeinbe". «Rod im 3«H» 1594 werben fie »om Ratb
als grembe brijanbclt.

3Hre Slnftebelung fdjeint in Vafet »erfdtebenartig ange=
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burgs durch den König von Frankreich, und die feierliche

Wiedereinführung des katholischen Gottesdienstes im Münster daselbst

(1681), endlich die schon berührte Aufhebung des Edikts von

Nantes hielten sie rege.

Die Niederlassung französischer Rcligionsflüchtlinge in Basel

ist die älteste in der Schweiz, und fand unter für sie günstigern

Bedingungen statt als in den andern Schweizerstädtcn. Jn
Bern z. B. bildeten die sogenannten Refugianten einc Kolonie

mit Duldung, mit Gewerbsbetrieb, aber ohne Bürgerrecht und

ohne dessen Ehrcnvorzüge. Jn Genf nahmen noch ihrc Nach-

kommcn als sogcnanntc „st ils cine besondere Stellung neben

den Bürgern cin. Jn Basel waren sie Fremde, fo lange sie

die Hoffnung bcgtcn, wieder ins Vaterland zurückkehren zu
könncn. Als abcr dicsc in dcn Hintergrund trat oder ganz
verschwand verschmolzen sie sich durch Einbürgerung und Ver-
schwägerungcn mit dcr Bürgcrschaft.

Anfangs battcn also die französischen Refngianten nur
eincn besondern geselligen Kreis, cine Gesellschaft oder Gemeinschaft

gebildet. Jn cincr Supplik an den König (vermuthlich

(1579) ncnncn sie sich: „gemeine, französischer Nation Glaubcns-

genosscn, jetziger Zcit in Bascl" — oder auch „arme vertriebene

Franzosen, fo wcgcn christlicher Religion im Elend schweben".

Sie intcrccdiren darin für die Reformirtcn in Frankreich,

bitten, daß denselben freie Religionsübung gegönnt werden

möchte, und für sich selbst bitten sie, daß Sc. Majestät sie durch

cin Edikt wieder ins Vaterland zurückrufe, in die Nutzung ihrer
Güter, in ihrc Aemter, ihrcn Stand wieder einsetze, und erbieten

sich Leib, Lcbcn und den Rest ihres Vermögens dem Könige

darzubringen. Jn einer Bittschrift an den Rath (1536) nennen

sie sick „Zugewandte der französischen Kirche" oder auch „französische

Gemeinde". Noch im Jahr 1594 werden sie vom Rath
als Fremde behandelt.

Ihre Ansiedelung schcint in Basel verschiedenartig ange-
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febctt worben ju fein. Obfdjon ftd fein Veifpiel finben läßt,
baß man biefelbe ju »erbinberit gefudjt Hütte, fonbern wohl eher

baß man ju»orfommenb gegen fte war, fo ift bod un»erfennbar,
baß ber ©ewerbSftaub nidjt unbcforgt jufaH unb eine gewiffe

Slbneigung gegen biefe gremben .bic unb ba gettenb madjen

fonnte. Von bem Slufentbalt ber franjöftfdjen Vrinjen in ihrem

©efolgc im 3>*H* 1573 erjäHlt ber 3eitgenoffe Veter [Rtjff:
„wenn fte »or bie Stabt ritten, fprengten fte ttngefdjeut burdj
bie Saat. 35ic Vürger waren über baS Vetragen biefcr granjofen
febr ungehalten, ba fte mehr ©tjrbarfeit »on Seilten erwartet

hätten, weide um ber [Religion wiflen »erfolgt waren. 3Ran

fei ihrer fo mübe geworben, baß ihnen Sdmad wiberfaHren

wäre, wenn fte nidt freiwtßig abgejogen." SluS foldjen 3leuße=

rungen blidt ber Hergebradjte altbürgerlidc grembenbaß Heröor;
aßein bie »omeHme Stbctefdjtoffenfjett biefer Herren, bie rüdftdjtS=

lofc Hinwegfe$ung über frembe Sitte, ein gotttofeS «JBefen ftel

Ja audj an ben ©migranten beS 19. 3abtljunbertS auf, unb eS

mag fomit «JttjffS Sleußerung »iel äßabreS enthatten. SLRußte Ja

nodj Im 3<iH*e 1593 ber SRatH bie [Refugiantcn ermahnen: „ftd
unbißiger Kontrafte ju enthalten unb in Kteibung1 unb foftbaren
SRähtcm fein fdjabtidjeö ©yempel ju geben, fo baß man »on

iHnen nid)t fagen fönne, fte feien jwar um beS ©»angeln wiflen

»ertriebett, fparten aber nidt «JBohflebett unb V»adt". 3Birf=

fidj würben gerabe um biefe 3eit bie ©efefce über Vürger=3luf=
nahmen ftrenger. SBährenb j. V. biejenigen »on ben 3flH*en

1534 unb 1541 nod feHr liberal gewefen waren, fo baß auf
ben 3ettraum »on 1529—1550 faft 30 neue VürgerredtS=

©rrtjeitungen auf baS 3«H» fommen, wurbe fdon 1546 feftge-

fefct baß feine SBrifden meHr aufjunehmeu feien. 35aS galt
gewiß fdon ben 3talienem unb granjofen. 3m 3«Hee 1648

wurbe biefeS ©efefs erneuert, bei Veranlaffung beS ©efudeS
eineS granjofen V- Viltomet auS «JRarfird, eineS ®olb=

arbeiterS, in ber jweiten Hälfte beS 3aHeH"nbertS bie Vebingun=

gen nod »erfdärft unb 1700 baS Vürgerredt ganj gefdloffen.
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schcn worden zn sein. Obschon sich kein Beispiel finden läßt,
daß man dieselbe zu verhindern gesucht hätte, sondern wohl eher

daß man zuvorkommend gegen sie war, so ist doch unverkennbar,
daß der Gewerbsstand nicht unbesorgt zusah und eine gewisse

Abneigung gegen diese Fremden hie und da geltend machen

konnte. Von dem Aufenthalt der französischen Prinzen in ihrem

Gefolge im Jahr 1573 erzählt der Zeitgenosse Pctcr Ryff:
„wenn sie vor die Stadt ritten, sprengten sie ungeschcut durch

die Saat. Die Bürger waren über das Betragen dicscr Franzosen

sehr ungehalten, da sie mehr Ehrbarkeit von Leuten erwartet

hätten, welche um der Religion willen verfolgt waren. Man
sei ihrer so müde geworden, daß ihnen Schmach widerfahren

wäre, wenn sie nicht freiwillig abgezogen." Ans solchen

Aeußerungen blickt der hergebrachte altbürgerlichc Fremdcnhaß hcrvor;
allein die vornehme Abgeschlossenheit diescr Herren, die rücksichtslose

Hinwegsctzung über fremde Sitte, cin gottloses Wesen fiel

ja auch an den Emigranten des 19. Jahrhunderts auf, und es

mag somit Ryffs Aeußerung viel Wahres enthalten. Mußte ja
noch im Jahre 1593 der Rath die Rcfugianten ermahnen: „sich

unbilliger Kontrakte zu enthalten und in Kleidung' und kostbaren

Mählern kein schädliches Exempel zu geben, so daß man von

ihncn nicht sagcn könne, sie seien zwar um des Evangeli! willen

vertrieben, sparten aber nicht Wohlleben und Pracht". Wirklich

wurden gerade um dicse Zeit die Gesetze über Bürger-Aufnahmen

strenger. Während z. B. diejenigen von den Jahren
1534 und 1541 noch sehr liberal gewesen waren, so daß auf
den Zeitraum von 1529—1559 fast 39 neue Bürgerrechts-

Ertheilungen auf das Jahr kommen, wurde fchon 1546 festgesetzt

daß keine Welschen mchr aufzunehmen seien. Das galt
gewiß schon den Italienern und Franzosen. Jm Jahre 1648

wurde dieses Gesetz erneuert, bei Veranlassung des Gesuches

eines Franzosen P. Villomet aus Markirch, eines

Goldarbeiters, in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts die Bedingungen

noch verschärft und 1709 das Bürgerrecht ganz geschlossen.
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35er Vrief eineS Sletteften ber Hieftgen franjöftfden Äintje
an ben Slbbe [Ratjnal brüdte baS Verbältniß ber franjöfifcben

[Refugiantcn in Vafet ju ber Vürgerfdaft ftder nidjt unrichtig
auS: «une politique malentendue et une jalottsio aussi

aveuglc que deplacee avaient entierement ecarte de notre
ville Celles des malheurejises victimes du fanatisme, qui
ä notre reftts porterent en Angleterre, Hollande et dans

une partie de l'Allemagne lcur industrie et leurs richesses.

Notre gouvernement, oü la democratie a trop de prepon-
derance sur l'aristoeratie, qui peut ä grande peine la tem-

perer, n'acueillit que les plus miserables, et s'il eut en

petite partie des nobles cxceptes de cette exclusion, c'est

qu'ils ne pouvaient porter attcuii otnbrage aux artis'ans et

eommercnnts que la Constitution rend maitres des deli^era-
tions, oü leurs interets sont mcles."

35icfe flctnbiirgcrlide ScbenSanßdjt, weide neben aflem

großherjigen Sltt ffd Wim g für bic Sadje ber ©laubenSgenoffen

ftd) lange nod) herjog, jeigte fidj nodj betttlidjcr in einem [RatfjS=

bcfdlttß vom 3<ihrc 1596. ©S wurbe nämlid ben [Refugiantcn
ber ©infatif auf brm «JRarft vor ben Vürgcrn unterfagt, unb

biefeS Verbot mußte ihnen von 3eit ju Seit burd ben SfutiftcS

neu eingefdjärft werben.

SluS ber Verkleidung ber 35aten itjrcr ©inwanberung mit

benjenigen ber Slufnaljme im Vürgerredt fdjeint ftd inbeffen

bod) ju ergehen, baß allen Verboten jum SErofc birfer legieren

feine befonbern Sdjwicrißfeiten in ben «IBeg gelegt würben. 35ie

italicuifden ©elehrten a (§oItibttS> ab 3nfula, ©ttrioni,
bie granjofen (Saftcllio, HottoinaniiuS fdeinen fetjr balb
einen V3irfitngSfrriS unb fogar Stuftcßuna, bie Slerjte ©rata=
roluS unb SirragofiuS VrariS gefunben ju Haben. 31. Soci=
nnS erfdeint fdon im 3«hve feiner Herfunft in bem, freilid
feljr befdieibcncn Slmte einrS Stabt-KäuflerS, a ©ollibuS ba=

gegen baS 3ahr nad feiner ©inwanberung als Stabt=Sdrciber.
35ie Kauflcitte Vattier, SDebartj, gorcart, Segranb, @ar
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Dcr Brief eines Aeltesten der hiesigen französischen Kirche

an den Abbe Raynal drückte das Verhältniß der französischen

Réfugiante» in Basel zu der Bürgerschaft sicher nicht unrichtig
aus: «une politique malentenclue et une s^Iousi» sussi

aveugle que tlèplacêe avaient entièrement ë«artè <le notre
ville «elles lies malheureuses viotimes clu fanatisme, qui
à notre relus portèrent en Angleterre, llollancke et ilsn»

une partie cle I'^lleuiagns leur inclustiie et leurs riekesse».

IVotre gouvernement, nu la clemoeratîo s trop <Ie prèpa»-
iterance sur l'aristocratie, qui peut s granäe peine la tem-
pèrer, »avueillit que les plus miserables, et s'il eut en

petite partis lies noble» exceptes <le eette exclusion, «est
qu'ils ne pouvaient porter aucun ombrage «ux artisans et

commerçants que I» constitution renct maîtres clés <lèlil>èra-

lions, »u leurs intérêts sont mèlès."

Dicsc kleillbiirgcrliche Lcbcnsansicht, wclche neben nllcm

großhcrzigcn Anfsilwuiig für dic Sache der Glaubensgenossen

sich lange noch hcrzog, zcigtc sich noch dcutlichcr in cincin Raths-
bcschlnß vom Jahrc 1596, Es wurde nämlich den Rcfngiantcn
dcr Einkauf auf dcm Markt vor dcn Bürgrrn nntcrsagt, und

dicscs Vcrbot mnßtc ihncn von Zcit zu Zeit durch den Autistes

neu ciiigcscbärft wcrdc».

Aus dcr Vcrglcichung dcr Daten ihrcr Einwandcrung mit

dcnjcnigcn dcr Aiifnahme im Bürgerrecht schcint sich indcsscn

doch zn crglbcn, daß nllrn Verboten zum Trotz dieser lctztcren

keine bcsondcrn Schwicrigkcitcn in dcn Weg gelegt wurden. Die
italicnisckcn Gclehrtcn a Collibns, ab Insula, Ciirioni,
die Franzoscn Castcllio, Hottomannus scbcincn schr bald

cincn Wirkungskrcis und sogar AnstcUung, dic Acrztc Grata-
rolns und Arragofius Praxis gefunden z» habe». A. Soci-
nns erscheint schon im Jahre scincr Herkunft in dem, freilich
sehr bescheidenn, Amte eincS Stadt Käuflers, a Collidi!s
dagegen das Jabr nach seiner Einwanderung als Stadt-Schrciber.
Die Kanflcute Battier, Debnry, Forrart, Lcgrand, Sar-
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rafin u. 31. muffen ebenfaßS ihre ©ewerbe fogletd fortge=
trieben Haben. 35en Sammtwebcm, Strumpfwebern, H"tnta=

dem, Vofainentern bagegen fdjeint ber jünftifdje SlttSfdließungS=

getft, bie gurdt »or Konfurrenj länger entgegengetreten ju
fein. 35od) »erfor biefeS ©lemcnt ber ftäbttfdjen Ve»ölfemng
burclj Verfdwägerung mit ber altem Vürgerfdiaft jiemlid fdnefl
feinen fremben ©Ijarafter, unb «JRitte beS 17.3afjrbunberfS waren

wenigftenS bie ättern «Reftigiantenfainilicn fdon jiemlid) germaniftrt.

©in VereinigungSpuntt blieb ihnen aber, ein 35enfmaf ibreS

UrfprttngS unb ihrer 3ufamniengcHörigfeit, unb baS war ifjre
Kirde. ©S ift bieß um fo bemerfenSmertber unb fpridt für
ben ©eift, wclder in biefen «ReligionSflüdtlingen fortlebte, baß

fte bte engere Verbinbung unter ftdj, weldje in ber ©ntfernung
»om Vaterlanbe fo natürlidj war, itt ber Kirde fuäjten. 35ie

©cfdtdte berfelben liegt jiemlidj »oßftänbig »or unS. SluS ben

VrotofoBen beS KonftftoriumS, weide mit bem 3äfjre 1684 be=

ginnen, unb beffen Sdriftcn, bie auf 1650 jurüdgeljen, ergibt

ftd baS Vilb einer jwar äußertid wenig bewegten, bafür aber

um fo innigem ©emeinfdaft, weide eine näHere 3lufmerffam=

fett »e'rbiente. Sie ift auffaßenb, ba baS innere Seben unferer

SanbeSfirdjc, felbft furj nad) ber [Reformation, unferS SBiffenS

nie biefe 3nnigfeit erreidjt Hat, biefe Uebung djrtftfidjer 3udt
unb Siebe wie bie fjtefige franjöfifde Kirde.

Sdon im 3«Hre 1569 Hotte ein gewiffer «IRarfuS V«=

rej, fetner Slbftammung nad) Spanier, aber feit ber Verfol=

gung beS HerjogS »on 311ha auS ben «Rieberlanben eingewanbert

unb mit gamilie unb ©eftnbe hier angeftebelt, beim [Rathe um
bie ©rlaubniß nadgefudjt: ©otteSbienff in franjöftfder Sprade
Halten ju bürfen. ©r beabfidjtige baS Seibengewerbe Hier etn=

jitführen, gab er an, unb ju biefein VcHuf Slrbeiter auS granf=

reid, Spanien, 3tä(ien unb ben «Rieberlanben IjerbeijitjieHen.

©egett biefeS Slnfuden erhob ftd aber 3ob<mn gueglin,
Vfarrer bei St. Seonbarb, junädft. in einer V»ebigt im SRünfter
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rasi» u. A. müssen ebenfalls ihre Gewerbe sogleich
fortgetrieben haben. Den Sammtwebcrn, Strumpfwebcrn, Hutma-
cher,,, Posamentern dagegen fcheint der zünftische Ausscbließungs-

geist, die Furcht vor Konkurrenz länger entgegengetreten z«

scin. Doch verlor dicscs Element dcr städtischen Bevölkerung
durch Vcrschwägcrung mit der ältern Bürgerschaft ziemlich schnell

seinen fremden Charakter, und Mitte des 17. Jahrhunderts waren

wcnigstcns die ältern Rcfugiantenfamilicn schon ziemlich germanifirt.

Ein Vereinigungspunkt blicb ihnen aber, ein Denkmal ihres

Ursprungs und ihrer Zusammengehörigkeit, nnd das war ihre
Kirche. Es ist dieß um so bcmerkenswcrther und spricht für
den Gcist, wclchcr in diesen Religionsflüchtlmgen fortlebte, daß

sie die engere Verbindung untcr sich, welche in dcr Entfernung
vom Vaterlande fo natürlich war, in der Kirche suchten. Die
Gcschichte derselben licgt ziemlich vollständig vor uns. Aus dcn

Protokollen des Konsistoriums, welche mit dcm Jahre 1684

beginnen, und dessen Schriften, die auf 1650 zurückgehen, ergibt
sich das Bild cincr zwar äußerlich wenig bewegten, dafür aber

um fo innigern Gemeinschaft, welche eine nähere Aufmerksamkeit

vêrdiente. Sie ist auffallend, da das innere Leben unserer

Landeskirche, sclbst kurz nach der Reformation, unsers Wissens

nie diese Innigkeit erreicht hat, diese Uebung christlicher Zucht

und Liebe wie die hiesige französische Kirche.

Schon im Jahre 1569 hatte ein gewisser Markus Pä-
rez, feiner Abstammung nach Spanier, aber seit der Verfolgung

des Herzogs von Alba aus den Niederlanden eingewandert

und mit Familie und Gesinde hier angesiedelt, beim Rathe um
die Erlaubniß nachgesucht: Gottesdienst in französischer Sprache

halten zu dürfen. Er beabsichtige das Scidengewcrbe hier

einzuführen, gab er an, und zn diesem Behuf Arbeiter aus Frankreich,

Spanien, Italien und den Niederlanden herbeizuziehen.

Gegen dieses Ansuchen erhob sich aber Johann Fueglin,
Pfarrer bei St. Leonhard, zunächst in einer Predigt im Münster
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(2. 3uli 1569), bann in einer befonbern Suplif an ben Ratb

(6. 3ult). »©egen bie ©iitfübritng beS SeibcngcwerbeS habe er

fein Vebenfen," fagt er, „fonbern mödte felbigeS eher empfehlen;

aber »or fonberbaren Verfaminlungen mit franjöftfder Veebigt

glaube er warnen ju foflen. 35ie «ffielfdjen unb «Rieberlänber,

wenn fte gteidj bem Vapfttbum abgefagt, gingen bod metjrtHeilS

mit fettfamen VHantaßen, weide um unferer Konfefßon nidt
gemäß wären, fobalb fie einmal an einem Drte erwärmten.
35ie jungen VürgerSföbne würben fdon um ber Spradc wiflen

foldje Koiwcnttfel befudjen, wobei ju beforgen, baß fte ©ift be=

famen, unb mit ber 3eit 35ifputiren, Sibcflircn, 3anf unb Haber
unter unS cntftänbe, wie baS anberwärtS aud gefdehen. 35er

gemeine «JRann fjabe fdon }c|t Vcrbadt, wie bann erft, wenn

fte burdj Kirdgang unb Vraudj beS SlbenbmablS ftdj »on ben

anbern abfonberten!" gucglin fagt jwar in biefer Suplif felbft:
„bic Veebigt »om letzten Sonntag fei, cingetaufencr «üBarnung

nad, nidt fommlidj angcfcHcn worben," unb bat »om Ratb
nod) münbtid angehört ju werben. SEBirflid) fdjeint Värej ab=

fdlägtg befdiebett worben ju fein, ober baS ©efud) Hatte feinen

©rfolg, weif er balb nadber ftarb.
35ie erften Spuren eineS franjößfdien ©ottcSbienfteS ftnb

inbeffen nur um ein «fficnigeS neuer. 35aS V^otofoll beS Kon=

ftftoriumS beridtet alS SErabition: „L'eglise francaise est etablie
depuis 1572 par l'octroi et permission des raagnifiques
Seigneurs." ©S gefdjafj bieß vcrmutHlid) in golge 3lnwcfen=

fjeit jener »ornehmen granjofen, ber ©rafen »on 8a»al unb beS

grancotS be Soligntj it. 31. Sobalb aber ber le£te berfelben,

ber Vrinj »on ©onbe bie Stabt »erlaffcn fjatte, ftefltc baS Ma*

pftcl ber Stabt«©eiftlidifeit beim [Rathe benStntrag: bie gotteS=

bienfilietjen Verfaminlungen ber granjofen einjuftetlen, unb bie=

felben jur SEbeifnafjme am beutfden ©otteSbienft anjufjalteii
(11. gebruar 1577). 35er [Ratl; ging aber in biefen Slntrag

nidt ein, unb baS Kapitel mobijtjirte itjn bahin, baß ber fran=

jöftfde ©otteSbienft nur am Slhenb ftattßnben, unb bie gran=
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(2. Juli 1569), dann in einer besondern Suplik an dcn Rath

(6. Juli). „Gegen die Einführung des Seidcngewerbes habe er
kein Bedenken," sagt er, „sondern mochte selbiges eher empfehlen;

aber vor sonderbaren Versammlungen mit französischer Predigt
glaube cr warnen zu sollen. Die Welschen und Niederländer,

wenn sie gleich dcm Papstthum abgesagt, gingen doch mchrtheils

mit seltsamen Phantasien, welche nm unserer Konscssion nicht

gemäß wären, sobald sie einmal an einem Orte erwärmten.

Dic jungen Bürgcrssöhnc würdcn schon um dcr Sprache willcn
solche Konvcntikcl besuchen, wobei zu besorgen, daß sie Gift
bekämen, und mit der Zeit Dispntircn, Libcllircn, Zank und Hader
unter uns entstände, wie das anderwärts auch geschehen. Der

gemeine Mann habe schon jctzt Vcrdacht, wie dann crst, wcnn
sie dnrch Kirchgang nnd Brauch dcs Abendmahls sich von dcn

andcrn absonderten!" Fneglin sagt zwar in dieser Suplik sclbst:

„dic Predigt vom letzten Sonntag sei, eingelaufener Warnung
nach, nickt kommlich angesehen wordcn," und bat vom Rath
noch mündlich angchört zu wcrdcu. Wirklich schcint Pärcz
abschlägig bcschicdcn wordcn zu scin, oder das Gesuch hatte keinen

Erfolg, wcil er bald nachher starb.

Die ersten Spuren eines französischen Gottesdienstes sind

indessen nur um ein Weniges neuer. Das Protokoll des

Konsistoriums berichtct als Tradition: „I/eglise française est établie
àepuis 157Z par l'octroi et permission lies magnitllzues

Seigneurs." Es geschah dieß vermuthlich in Folge Anwesenheit

jener vornehmen Franzose», der Grafen von Laval nnd des

Francois de Coligny n. A. Sobald aber der letzte derselben,

der Prinz von Cond« die Stadt verlasscn hatte, stellte das

Kapitel der Stadt-Geistlichkeit beim Rathe den Antrag: die gottcs-
dienstlichcn Versammlungen dcr Franzoscn einzustellen, und

dieselben zur Thcilnahme am dcntschcn Gottesdienst anzuhalten

(11. Februar 1577). Der Rath ging aber in diesen Antrag
nicht cin, und das Kapitel modifizirte ihn dahin, daß dcr

französische Gottesdienst nur am Abend stattfinden, und die Fran-
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jofen ber beutfden «IRorgenprebigt bciwoHnen mödtcn (9. «JRärj).

3u einer Suplif an ben Vürgermeifter VonVritnn (oermutfjlidj
»om 3aHre 1583) fagen bie 3ugewanbten ber franjöfifden
Kirdje: ,,©S Habe bem Ratb gefallen, ihnen bie greiHeit ju
geben, baß fte beS «JBorteS ©otteS boren unb djriftlldje Ver=

fammluttgen Hatten burften. 35aS Hätten fte nun fdon ßeben

3abre getban, in H^ufcrn, weldje »on frommen Verfonen, auS

gutem «TBiUen fonjebirt worben." 35tefe Slngabe würbe alfo auf
baS Sabx 1576 jurütfführen, waS aßcrbtngS erft auf Jenen

Vefdeib gegen bie Stabt=@eiftlidteit Hinweist. 35aß inbeffen

biefe ©rtaitbniß ju eigenen gottcSbienfttidjeit Verfammtungen

nidt £anj gutwiflig erfolgt fei, fdlteße idj auS einem Vebenfen

beS 3lntifteS 35r. 3. 3. ©rtjnäuS (»om 18. 3uli 1586), an=

belangenb baS «Radjtmabl in ber welfdcn Kirde. ©r fagt:
„Haben ©w. ©naben ©Ott ein «JBoblgefaßen getban bie Vrebigt

jiijulaffett, fo werben bicfclben aud) mit 3utßffung beS «Rad)t=

mablS ein «ßSofjlgefaUen thun." 35iefem fjatt) verfjaltenen «ffitber=

ftrehen lagen aber ganj ehrenhafte «JRotive jum ©runb. «JRan

fürdtete burd bie franjößfde Kirde eine Spaltung ber «Jtefor=

mirten eingeleitet ju fetjen, unb feiste großen «EBertb barauf, bie

©inheit beS ©laubenS aud äußerltd) barjuftellen.
35er Ratb bewifligte alfo ben fraiijöftfden «ReligionSflüdt=

lingen ifjre gotteSbicnftfiden Uebungen nur nadj unb nad. Sobalb
aber bie Vebenfen gegen itjre OrtHoborie getjoHen waren, war
ber ©ntwidlungSgang ber Hieftgen franjöftfdjen Kirdje ein jiem=

tid) rafder. 35em 35r. 3- 3- ©rtjnäuS gebührt babei. baS

Sob, baß er ftd auf einen bobern Stanbpunft fteflte als Viele

feiner StmtSbrüber.

35ie erfte ©rlaubniß war alfo nur auf eine befonbere Vcr=

fammlung in ben Slbenbftunben mit franjöftfder Veebigt gegan=

gen. 35er «JRorgcnprebigt Hatten bie granjofen in ber beutfden

Kirde HeiwoHnen muffen. 35aS 3lbenbmaht mußte mit ber

beutfden ©emeine genoffen werben, SEaufe unb etjelide (§infeg=

nung »or berfelben ftattßnben. 35ie franjöftfde Vrebigt war
21*
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zoscn dcr deutschen Morgcnpredigt beiwohnen mochten (9. Marz).
Jn cincr Suplik an den Bürgermeister VonBrunn (vermuthlich

vom Jahre 1583) sagen die Zugewandten dcr französischen

Kirche: „Es habe dcm Rath gefallen, ihncn die Freiheit zu

geben, daß sie des Wortes Gottes hören und christliche

Versammlungen halten dürften. Das hätten stc nun schon sieben

Jahre gethan, in Häusern, welche von frommen Personen, aus

gutem Willen konzcdirt wordcn." Dicsc Angabc würde also auf
das Jahr l576 zurückführen, was allerdings erst auf jenen
Bcschcid gegen die Stadt-Geistlichkeit hinweist. Daß indessen

diese Erlaubniß zu eigenen gottcsdienstlichen Versammlungen

nicht ganz gutwillig erfolgt sei, schließe ich aus einem Bedenken

des Autistes Dr. I. I. Grynäus (vom 18. Juli 1586),
anbelangend das Nachtmahl in dcr welschen Kirche. Er sagt:

„Haben Ew. Gnaden Gott ein Wohlgefallen gethan die Predigt
zuzulassen, so werden dieselben auch niit Zulassung des Nachtmahls

ein Wohlgefallen thun." Diesem halb verhaltenen Widerstreben

lagen aber ganz ehrenhafte Motive zum Grund. Man
fürchtete durch die französische Kirche eine Spaltung der Reformirtcn

eingeleitet zu fehen, nnd fetzte großcn Wcrth darauf, die

Einheit dcs Glaubens auch äußerlich darzustellen.

Der Rath bewilligte also den französischen Religionsflüchtlingen

ihre gottesdienstlichen Uebungen nur nach und nach. Sobald
aber die Bedenken gegen ihre Orthodoxie gehoben waren, war
der Entwicklungsgang der hiesigen französischen Kirche ein ziemlich

rascher. Dem Dr. I. I. Grynäus gebührt dabei das

Lob, daß er sich auf einen höhcrn Standpunkt stellte als Viele

seiner Amtsbrüder.

Die erste Erlaubniß war also nur auf eine besondere

Versammlung in den Abendstunden mit französischer Predigt gegange».

Der Morgcnpredigt hatten die Franzosen in der deutschen

Kirche beiwohnen müssen. Das Abendmahl mußte mit der

deutschen Gemeine genossen werden, Taufe und eheliche Einsegnung

vor derselben stattfinden. Die französische Predigt war
21«
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fogar nur burd ben Umftanb motaürt, baß »iele ber granjofen
fein 35eutfdj »erftanben.

Sdon im Sabxe 1586 würbe aber bie' gemcinfdjaftlidje

geier beS heiligen SlbenbmafjtS mit ber beutfden ©emeinbe auf
bic brei tjoljen gefttage befdränft. 3n ber 3wifdjeiijcit war ben

granjofen erlaubt eS mit Vorwiffen beS SlntiftcS aud unter

ftd ju Halten nadj Vraudj ihrer Kirde.
3m folgenben 3'iH»e geftattetc man ihren ©eiftlidjen bic

Kinber ber ©emcinbc--SlngeHörigcn in franjößfdjcr Spradje ju
taufen; eS mußte aber nodj in ber beutfden Vfivrfirde unb in

©egenwart ber beutfdjen Vfarcer gefdietjen. 35aS crftemal wurbe

bie franjößfdc SEaufe' am Kinbe ber «JRabamc Vontcrat) burd
ben franjöftfdjen Vaftor ©ouet »or bem SlntiftcS unb bem

Vfarrer 3uftuS bei St. Veter »erridtet. Valb nadjber fiel

aud biefe Vefdjränfung weg, unb eine jweite SEaufe fanb fdjon

in ber eigenen Verfaminluttg ber granjofen ftatt. 35ie ©rlaub=

niß baju Hatte in 3lbwefettljeit beS SlntifteS ber Vf<iv*er Vranb=
müßer ertljeilt.

35ie Verfünbigungcn unb ©infegnungen »on ©heu hatte

bie franjößfde ©emeinbe fdon »ortjer in ber eigenen Vcrfamm«

lung »ornebnicn bürfen, Jebod) nur 35onnerftagS.

3m Sabxe 1588 würbe enblid aud bic fdon jwei Sahre

»orljer eingegebene Vitte um ein eigenes öffentlidjeS Sofal jum
fraiijößfdjen ©otteSbienft erhört unb ber tljeologifde Hörfaal
beS" obern KoflcgitimS ju biefem 3'»ecfe eingcräitnit. 35ie ®e=

meine hatte ftd feittjer bei ber «JRabame be gautnt) »crfammclt,
biefer war aber »om HfluScigentf)ümer bie «JRiethe gefünbigt
worben. 35r. gclir ^Slater füfjrte bie franjöftfdje ©enteine feier-

lid in ben neuen Vetfaal ein. Hier fanb aud um «ffieihttadten
1588 jum erftenmate bte Kommunion ftatt, weldje 35r. ©rtj=
näuS ber franjöftfdjen Kirdje nun aud an ben brei gefttagen
ertaubte, ©r geftattete fogar ftdj babei beS VrobeS ju bebienen

ftatt ber Hoftie, weide in ber beutfden Kirdje nod üblich war.
3m 3aHre 1590 »erlangte ber SlntifteS, baß bie franjöftfde
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sogar nur dnrch den Umstand motivirt, daß viele dcr Franzosen

kein Deutsch verstanden.

Schon im Jahre 1586 wurde aber die'gemeinschaftliche

Feier des hciligcn Abendmahls mit dcr deutschen Gemeinde auf
die drei hohcn Fcsttage beschränkt. Jn dcr Zwischenzeit war den

Franzosen erlaubt cs mit Borwissen des Antistes auch unter

sich zu halten uach Brauch ihrer Kirche.

Im folgenden Jahre gestattete man ihrcn Geistlichen die

Kinder dcr Gemeinde-Angehörigen in französischer Sprache zu

taufen; cs mußte aber noch in der deutschen Pfarrkirche und in

Gegenwart dcr dcutfchcn Pfarrcr gcschchcn. Das erstemal wurde

die französische Taufe am Kinde dcr Madamc Pomcray durch

dcn französischcn Pastor Cou et vor dem Antistcs und dem

Pfarrer Justus bei St. Peter verrichtet. Bald nachher fiel

auch dicsc Beschränkung wcg, und cine zweite Taufe fand schon

i» dcr cigcncn Vcrsammlung dcr Franzosen statt. Die Erlaubniß

dazu hatte in Abwesenheit des Antistes der Pfarrcr Brand-
miillcr ertheilt.

Die Verkündigungen und Einsegnungen von Ehen hatte
die französische Gemeinde schon vorhcr in der cigcncn Vcrsammlung

vornehmcn dürfcn, jcdoch nur Donucrstags.

Jm Jahre 1588 wurde endlich auch die schon zwei Jahre
vorhcr eingcgcbene Bittc um cin cigencs öffentliches Lokal znm

französischcn Gottesdienst erhört und der theologische Hörsaal
des' obcrn Kollegiums zu diesem Zwecke eingeräumt. Die
Gemeine hatte sich seither bei dcr Madame de Faulny versammelt,

dieser war aber vom Hauseigenthümer dic Micthe gekündigt
worden. Dr. Felix Plater führte die französische Gemeine feierlich

in den neuen Betsaal ein. Hier fand auch um Weihnachten
1588 zum erstenmale dic Kommunion statt, welche Dr. Grynäus

dcr französischen Kirche nun auch an den drci Festlagen
erlaubte. Er gestattete sogar sich dabei des Brodes zu bedienen

statt dcr Hostie, welche in der deutschen Kirche noch üblich war.
Im Jahre 1590 verlangte der Antistes, daß die französische
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Kirde nad» bem Veifpiele ber beutfden bic Seidenprebtgt ein=

führen mödtc. 35ie franjofifdien Vfarrer wiberftrebten unb

baten, baß man ßc bei ber ©infalt ihrer «JRutterfirdje belaffen

modte. SEHeobor be Vejc unb Slntoine be (Sbatilteit in ®enf
»erwenbeten ftdj ebcnfaflS bafür unb 35r. ©rnnäuS begnügte ftd
mit ber wenig bebeutenben Konjefftou, baß foldje eingebürgerten

[Refugtanteit auf Verlangen gehalten werben müßte.

3n ber furjen grift »on fünfjriin 3abren Hatte mitbin biefe

franjöftfaie Kirdje ftd) »ott ber beutfdjen emanjipirt unb felbft=

ftänbig fjhtgeficflt. Slßein fdon am 6. 35ejember 1593 fanb ftd
ber Ratb ju einer Vcfdjrnnfung bewogen, baS heilige «Radt=

matjl unb bie Kinbtaitfc betreffenb. «Kenn Streitigfeitcn barüber

cntftänben, fo lautet ber «RathSbefdluß, follten ße ben »ier

Hauptpfarrern ber Stabt angejeigt unb von biefen barüber ent=

fdjicben werben. VemmtHlid) Hatten bie religiöfen 3änfercien beS

Ktrdjenülteften l'ßfcatltc ben Slnlaß gegeben.

©nbltd) im Sabxe 1614 erhielt bte ©runbung einer fran=

jöftfden Kirdje in Vafrt aud ättßerltd) ibecn 3lhfdituß burd
©tnräutmtng ber alten «Sßrebtgerfircrje. 35te Vrebifantcn unb

Stclteften hatten näinlid ben 35eputaten »orgefteflt: „bie 3u-
tjörerfdaft ihrer Vrcbigten tjatte fo jugenommen baß man fo=

woHt Sonntags alS in ben V3odjeu=Vrebigtcn im obern Kof=

legio nidjt mehr [Raum fänbe. gaft eten fo viele Verfonen alS

im Saale Vl«$ hätten, müßten »or ber SEfjür beS ©emadieS

ftcfjen bleiben, «Rfdjt aflciit Seute franjöftfder «Ration, fonbern

aud Vürger tauten bie Vrcbigt anjuHören. 3um «RadtmaHl

fanben ftd) aud) Seute auS «JRümpclgarb unb bem ViStbitm ein,

fjofjen unb ntebern StanbeS. «IRait bäte baber um einen anbern

fomntliden Ort; bic Stabt fjatte woHt beren mehre." 35ie

35eputateit fditugcn bem «Jlatlj brei Kirdjen jur SlitSwafit »or,
St. SRartin, St. Ulrid unb Vvebiger; ber Ratb wätjfte bie

letztere. 3lm 9. 3uni 1614 fanb jum erftenmale ber franjö=
ftfebe ©otteSbienft bafclhft ftatt, feit ber [Reformation überhaupt
wieber ber erfte in biefem ©etteStiaufe. 3m 3«H*e 1668 würbe
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Kirche nach dcm Beispiele dcr dcutfchcn dic Lcichenprcdigt

einführen mvcktc. Die französischen Pfarrer widerstrebten und

baten, daß man sie bci dcr Einfalt ihrcr Mutterkirche belassen

möchte. Theodor dc Bczc nnd Antoine de Chaulicu in Gcnf
verwcndetcn sich cbcnfalls dafür nnd Dr. Grynnus brgnügte sich

mit dcr wcnig bedcntcndcn Konzession, daß solche cingcbürgcrten

Refngianten auf Verlangen gchaltcn wcrdcn müßte.

Jn dcr kurzen Frist von fünfzchn Jahrcn hatte mithin diese

französische Kirche sich von dcr deutschen cmanzipirt nnd fclbst-

stnndig hingcstcllt. Allcin fchon am 6, Dczcmbcr 1593 fand stch

der Rath zu ciner Beschränkung bewogen, dns heilige Nachtmahl

nnd die Kindtanfc bctrcffcnd. Wcnn Strcitigkeitcn darüber

entständen, so lnntct dcr Rntbsbcschlnß, solltcn sic dcn vier

Hnuptpfnrrcrn der Stadt nngczeigt nnd von diesen darübcr

entschieden werdcn. Vermnthlich hattcn die religiösen Zänkereien des

Kirchenältcste» l'Escaillc den Anlaß gcgcbcn.

Endlich im Jahrc 1614 crhiclt dic Gründung ciner

französischen Kirchc in Basel auch äußerlich ihrcn Abschluß durch

Einräumung der alten Prcdigerkirche. Die Predikanten nnd

Acltcstcn hatten nämlich den Deputaten vorgestellt: „die

Zuhörerschaft ihrcr Prcdigtcn hättc so zugenommcn, daß man
sowohl Sonntags als in dcn Wochen-Prcdigtcn im obern Kol-
lcgio nicht mehr Raum fände. Fast cbcn fo viclc Pcrfoncn als

im Snnlc Platz hätten, müßten vor der Thür dcs Gcmaches

stehen hlcibrn. Nicht allcin Lcnte französischer Nation, sondern

«uck Bürgcr kämcn die Predigt anzuhören. Zum Nachtmahl

fänden sich auch Leute aus Mümpelgard und dem Bisthum cin,

hohcn und niedern Standes. Man bäte daher um cinen andcrn

kommlichen Ort, dic Stadt hätte wohl deren mchrc." Die

Deputaten schlugen dcm Rath drci Kirchen zur Auswahl vor,
St. Martin, St. Ulrich und Prediger; der Rath wählte die

letztere. Am 9, Juni 1614 fand zum erstenmale der französische

Gottesdienst daselbst statt, seit der Reformation überhaupt
wicdcr dcr erfte in diesem Gotteshaus?. Jm Jahre 1668 wurde
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ber franjöfifcben ©emeinbe audj ber ©bor iibcrlaffen, jebod

nidt bcnüfet. 35aS 35ireftortum ber Sdjaffucicn jog bcnfclben

baHer 1704 wieber an ftd unb baute gritdtfdütten hinein.

35ie gemeinfamen Slngriegeitfjcitcn ber franjöftfdcn ©cmcine

fdetnen SlnfangS ganj cinfadj unb patriardaltfd* bcljanbelt wor=
ben ju fein. ©S waren bte gamilien»ätcr, wridje bte ©emeinbe

bilbeten; ße wählten ihren [ßrebiger ohne weiteres 3utbun ber

Obrigfeit. Sdjon fefjr früfj würben biefem fcdS Slcltcfte atS

Konfiftorium beigegebenj wcnigftenS fomint fdon 1588 ein

foldjeS »or. Später ging bie «Baljt beS ©eißlidjeu im Konft=

ftoriutn »or unb bie gamilietiBäter hatten biefelbe ju heftätigett.

35icfe Vcränbcrung war im 3afjr 1609 fdon eingetreten. ©e=

legenljeitlid einer Vfarrwahl Würbe im 3<ihrc 1650 biefcr

«JBablmobtiS abgeäubert. ©in «JRr. garci auS VariS fjatte ftd)

bamalS burdi einige Vreetgtcit bei bem Vuhliftim ju inftnuiren
gewußt unb als Vrcbigcr ber franjöftfden «dtrdc aufjubrängen

gefitdit. Ginige turbulente junge «JRänncr, einen gewiffen

3erentiaS gäfd an ber Spitze waren für bcnfclben cinge*

nominell, uub fudite mit «Petitionen, Subffripttoncn, auonijmen
Vriefen unb anbern berartigen «JRitteln ihre «JRcinung biirdiju=
fetjen. 35ie Stelteften aber, wrid»c vor biefem garci gewarnt
Worben waren, wählten ben «JRag. Sduinaitcr »on hier, unb

bic «JRchrhcit ber gamtlicuvätcr fiel ihrer «JSahl bei. 35er Ratb

ergriff biefe ©riegenheit unb hefdloß : fortan feilte baS Kon=

ftftorium in Vcrbtitbung mit ben gamilicnvätern, jebod» unter
Vorfttj beS SlntiftcS, bic Vorwahlen vornehmen.

3m 3abre 16S2 war ein anberer Vorfall Veranlaffuug ju
nodnnaligcr Vcränberiing ber «JBabfart unb «JRehrttug beS obrig=

fettltdjcn ©inftuffeS. ©S würbe baS fegenannte große Kon
fiftorium eingeführt, bei wridictn außer ben franjöftfdjen ©eiffc
lieben, ben Slelteftcu audj bie 35cputaten Sitj unb Stimme haben

unb ber SlntiftcS präftbirt. ©tner ber jur StuSfjülfc augcftcfltcit

©ciftlidjen, S. 35upleffiS auS VancoulcurS, Konvertit unb

gewefener «JRönd, war nämlid) feiner Un»erträg!id)fcit unb
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der französischen Gemeinde auch dcr Chor überlassen, jedoch

nicht bcnützt. Das Direktorium dcr Schaffueicn zog denselben

daher 1764 wieder au sich und baute Fruchtscküttcn bincin.

Dic gemeinsamen Angelegenheiten der französischen Gemeine

scheinen Anfangs ganz einfach nnd patriarchalisch behandelt worden

zn scin. Es warcn die Familienväter, wclchc die Gemeinde

bildeten; sic wähltcn ihrcn Prcdigcr ohne weiteres Znthnn der

Obrigkeit. Schon schr früh wurdcn diesem sechs Acltcste als

Konsistorium bcigcgcbcn; wcnigstcns kommt schon 1588 cin

solchcs vor. Spätcr ging die Wahl dcs Gcistlichcn im
Konsistorium vor und die Familienväter batten dicsclbc zn bcstätigcn.

Dicse Veränderung war im Jahr 1669 schon eingctrctcn. Gc-

lcgenhcitlich cincr Pfarrwahl wntdc im Jahrc 1659 dicscr

Wahlmodus abgeändert. Ein Mr. Farci aus Paris hattc sich

damals dnrch cinigc Prcdigtcn bei dcm Publikum zu insinuircn

gcwnßt und als Prcdigcr dcr französischcn Kirchc aufzudrängcn

gesucht. Einigc tnrbulentc junge Mäuncr, cincn gcwisscn

Jeremias Fäsch an der Spitze waren für dcnsclbcn cinge-

nommcn, und suchte mit Pctitioncn, Snbskriptioncn, anonymcn
Bricfcn und andcrn dcrartigcn Mittcln ibrc Mcinung dnrcbzn-

sctzen. Die Acltcstcn aber, N'clck'c vor dicscm Farci gcwarnt
worden warcn, wähltcn dcn Mag. Schönaucr von hicr, und

dic Mchrhcit dcr Familicnvätcr sicl ihrcr Wahl bci. Dcr Ratb

crgriff dicsc Gclcgcnhcit und beschloß: fortan sollte das

Konsistorium in Verbindung mit dcn Familicnvätcrn, jcdoch nntcr
Vorsitz dcs Antistcs, dic Pfarrwablcn vornchincn.

Jm Jahre 1682 war cin andcrcr Vorfall Veranlassung zu

nochmaliger Veränderung dcr Wablart nnd Mchruug dcs obrig-
keitlichc» Einflusses. Es wurdc das fogcnanntc großc
Konsistorium eingeführt, bei wclcbcm außcr den französischcn

Gcistlichcn, den Aeltcstcn auch die Deputaten Sitz und Stimme haben

und der Antistcs präsidirt. Eincr dcr znr Aushiilfc nngcstclltcn

Gcistlichcn, L. Duplcssis aus Vancoulcurs, Konvcrtit und

gewesener Mönch, war nämlich sciner Unverträglichkeit nnd
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Übeln [RttfeS wegen bereits »om Konftftorium entlaffen; als er

baS «Radjtinaht auf eine argerlidje «ffieifc ftörte. ©r wußte am

SlbenbmablStifd feilten Kollegen Vrince ju »erbrängcit, unb

wollte eben ftdj ber Slbminiftration biefer Heiligen Hinblung be*

mädjtigcn, alS bie Sleltcften ftd) auS ber Kird)e entfernten unb

mit iHnen baS Vubltfum. ©S fdjeint faft, als hätte bet Ratb
nidjt ungerne biefe Veranlaffung ergriffen, fein Slnfctjen gcgen=

über ber franjöftfdjen Kirdje geltcnb ju maden, benn auf ein

Vebenfen ber »ier Vfarrer unb ber 35eputaten über ben Vorfafl
wurbe auf fauin begreiflidje «JEBeife bem alten Vfarrer 35eSEour=

neS unb ben Slelteftcn bfe Sdutb am Slergerniffe beigemeffen,

fte wegen ibreS VertjattenS gegen 8. 35uptefftS mit Hinweifung
auf SEimotH- V. 19 ftrenge gefabelt unb für bie 3ufunft bie

fdjon berührte neue Orbnung eingeführt.
SUS im 3abre 1718 baS SooS für aüe Slemterwabfen In

Vafel eingeführt warb, gelang cS bem Konftftorium, eine SluS-

ltaljine ju erwirfen, unb wie früher bie Vfavrer burd) freie

«Ißafjl ju beftellen. 35iefe greibeit wurbe ifjm »om ©roßett «RatH

jweimaf aitSbrüdüd beftätiget (13. gebruar 1721 unb 28. 35e=

jember 1724), auf einen bloßen Slnjitg Hin aber burdj bcnfclben

©roßen Ratb bie SfttSnahme »on ber atlgemcineu [Regel wieber

aberfannt unb ber franjöfifden Kirde aud baS SooS bei Vfarr=
wählen aitfgebritngen (9. gebruar 1728). ©ItidliderWcife -trat

jebod) eine Vacanj erft im Sabxe 1748 ein, ober fte fonnte fo

lange »erjögert werben, ber ©ifer für baS SooS war injwifden
abgcfüHIt, unb bie franjöftfde Kirde erhielt ifjr freies «JBahlredt

wieber für ben »orliegenbcn gafl. Scitbcm bittet baS Kon=

ftftorium bei Jebem ©rlebigungSfafl ben Ratl) um bic ©rlaubniß
ber freien «JBabt eineS ©eiftlidjcn, unb ber Ratb fährt fort, auf
ber ©eftattung für ben »orliegenbcn gall allein ftrenge ju fjat=

ten, obgteidj bie ratio legis, baS SooS längft fdon abgefdafft
worben ift.

(Sine anbere gormalität, weider anfangs bie franjößfdjen

©eiftlidjcn unterworfen waren, ift bagegen in Vergeß geratHen.
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übcln Rufes wegen bcrcits vom Konsistorium entlassen; als er

das Nachtmahl auf einc ärgerliche Weise störte. Er wußtc am

Abendmahlstisch seinen Kollegen Prince zu verdrängen, und

wollte eben sich der Administration diescr heiligen Handlung
bemächtigen, als die Aeltcsten sich aus der Kirche entfernten und

mit ihnen das Publikum. Es scheint fast, als hätte dcr Rath
nicht ungerne diese Veranlassung ergriffen, sein Ansehen gegenüber

der französischcn Kirche geltend zu machcn, denn auf ein

Bedenken dcr vier Pfarrcr nud dcr Deputatcn übcr dcn Vorfall
wurde auf kaum begreifliche Weise dcm altcn Pfarrcr DeTour-
nes und dcn Aeltcstcn die Schuld am Aergernisse beigemessen,

sie wegen ihres Verhaltens gegen L. Duplefsis mit Hinweisung

auf Timoth. V. 19 strenge getadelt und für die Zukunft die

fchon berührte nene Ordnung eingeführt.
Als im Jahre 17 l8 das Loos für alle Aemterwahlen in

Basel eingeführt ward, gelang cs dem Konsistorium, eine

Ausnahme zu erwirken, nnd wie frühcr die Pfarrer durch frcie

Wahl zu bestellen. Dicse Freiheit wurde ihm vom Großen Rath

zweimal ausdrücklich bestätiget (13. Februar 1721 und 28.

Dezember 1724), auf cincn bloßen Anzug hin aber dnrch denselben

Großen Rath die Ausnahme von der allgemeinen Regel wieder

aberkannt und der französischen Kirche auch das Loos bei

Pfarrwahlen aufgedrungen (9. Februar 1728). Glücklicherweise -trat

jedoch eine Vacanz erst im Jahre 1748 ein, oder sie konnte so

lange verzögert werden, dcr Eifcr für das Loos war inzwischen

abgekühlt, und die französische Kirchc crhiclt ihr freies Wahlrecht
wieder für den vorliegenden Fall. Seitdem bittet das

Konsistorium bei jedem Erledigungsfall dcn Rath nm dic Erlaubniß
dcr frcicn Wahl cincs Gcistlichc», und der Rath fährt fort, auf
der Gestaltung für den vorliegenden Fall allein strenge zu halten,

obgleich die rsti« legis, das Loos längst schon abgeschafft

worden ist.

Eine andere Formalität, welcher anfangs die französischcn

Geistlichen unterworfen waren, ist dagegen in Vcrgcß gerathen.
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Sie mußten bem Kon»ent fämmtlidjer Stabtgeifttidjen präfen=

tiert werben, bort Vcfenntniß ber ©inhefligfeit beS ©laubenS

thun unb auf Ifjre Orbnung Hn"btreu teiften, wogegen ihnen

baS Verbältniß ihrer ©emeine jur Vürgerfdaft eingcfdiärft
warb. 35aSgefdjatj fdon 1588 bei Seonbarb Sonftant, 1609

bei beffen Slbjunft'unb «Radifolger VateriuS Heijmann, unb

1637 bei HeijmannS SEodtennann Valth. Oftavlan 3lmt)=

rauft (+ 1650). 311 golge biefer görmlidfeit würben bie

franjößfdett ©eiftlidjen audj alS ©lieber beS Htefigen KleritS

angcfri)cn unb bem Kapitel ber Stabtgiifttiden beigejogen. Sie
fam in Vcrgeß, als «JRag. Sd)önaiicr »on hier bereits «JRitglieb

beS Ijießgen «JRinifteriumS, franjöftfder Vfarrer gewefen war.
35er erfte Vvebiger ber franjöfifden Kirdje bahier hieß Vi

rclltiS (1577). Wad) ihm ober nod) neben ihm fitnfttonicrtc

3ean beS goffcS auS ®enf (1586—1588). «Rad bcffen

SEobc würbe 3- ©ouet auS V<mS gebeten bie Stelle cinjiu
nrijmcn, allein er wollte ftdi nidjt an biefelbe btnben unb Verfalj

fte nur bis jur folgenben «Stahl. 3- ©ouet flammte auS einer

abligen gamilie auS VariS, war ©nfet eineS maitre de requetes
ber Königin unb Herren ju VivierS. 3m Sabxe 1590 warb

er berufen »or bem König Henrtj IV ju prebigen, WaS er aber

auSfdilug. ©egen feine Sehre waren bic Slnfeinbungcn beS

l'©ScaiIlc, Slelteftcn ber franjöfifden Kirde, gcridtet, weide

erft mit beffen «JBegjug enbeten (1591). (5ouet gab bcSbalb

eine Slpologie feiner Sehre in 35rurf IjcrauS (1594). 3m 3"Hr
1599 bifputtrtc fjouet auf einer Konferenj ju «Rancij gegen ben

3efuiteit Gonclet unb ben Kapujiner (5'Sprtt auf ben SBunfdj
ber Vrinjcfftn .(tatbarine ». «Ravarra. ©r batte ftdj hier

mit einer [Refugiantin »ertjelratfjet (1589), unb ftarb im Sllter

»on 62 3nbren (1608) im Rufe vielen ©cifteS unb großer ®c=

tefjrfamfeit.
Sluf GottetS «JBcigerung berief bie Kirde ju ihrem Scel=

forger ben Seonarb ©onftant von Spon (1588). 311S biefem

bie Stcfle als alleiniger Vfatrer ju fdjwer warb, half auf ben
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Sie mußten dem Konvent sämmtlicher Stadtgeistlichen präsentiert

werden, dort Bekenntniß dcr Einhelligkeit des Glanbens

thnn und auf ihre Ordnung Handtrcu leisten, wogegen ihnen

das Vcrhältniß ihrcr Gcmcine zur Bürgcrschaft cingcschärft

ward. Dasgcschah schon 1588 bci Leonhard Constant, 1609

bei dcsscn Adjunkt und Nachfolgcr Valcrins Heizmann, und

1637 bei Heizmanns Tochtcrinann Balth. Okt avian Amy-
ranlt (-j- 1650). Jn Folgc diescr Förmlichkeit wurden die

französischen Geistlichen auch als Glieder des hiesigen Klerns
angeschcn «nd dem Kapitel dcr Stadtg, istlichen bcigczogcn. Sie
kam in Vcrgcß, als Mag. Schönaucr von hier bereits Mitglied
des hiesige» Ministeriums, französischer Pfarrcr gcwcfcn war.

Der erste Prcdigcr dcr französischcn Kirchc dahicr hicß Birci

lus (15771. Nach ihm odcr noch ncbcn ihm funktionicrtc

Jean des Fosses aus Genf (1586—1588). Nach dcsscn

Todc wurdc I. Co »et a»s Paris gebetcn dic Stclle cinzu-

nchmc», allcin cr wollte sich nicht an dicsclbc bindc» und vcrsah

sie nnr bis znr folgenden Wahl. I. Couct stammte aus cincr

adligcn Familie aus Paris, war Enkel eines in.iît, o cks ,e<i„èto8
der Königin und Hcrrcn zu Pivicrs. Jm Jahrc 1590 ward

er bcrufcn vor dcm König Henry IV zu predigen, was cr nbcr

ausschlug. Gcgcn scine Lchrc waren die Anfeindungen des

l'Escaillc, Aeltestcn der französische» Kirchc, gcrichtet, welche

erst niit dessen Wegzug endeten (1591). Couet gab dcsbalb

einc Apologie scincr Lchrc in Drnck hcrans (1594). Jm Jahr
1599 disputiate Couct auf cincr Konfcrcnz zu Nancy gcgen den

Jesuiten Conclct nnd den Kapuziner Esprit auf den Wnnsch

dcr Prinzessin Katharine v. Navarra. Er batte sich hier
mit cincr Réfugiant!» vcrhcirathct (1589), »nd starb im Altcr
von 62 Jahren (1698) im Rufe vielen Geistes und großer
Gelehrsamkeit.

Auf Concis Wcigerung berief die Kirche zu ihrcm Sccl-
sorger den Leonard Constant von Lyon (1588). Als dicscm

die Stelle als alleiniger Pfarrer zu schwer ward, half auf den
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«ffinnfd ber ©emeine ©ouet mit einer Vrebigt wödenttid auS.

35. SlrragoftuS unb g. ©aftilionei waren bamalS int Konfifto=
rium unb füfjrten ©onftant ein. Später erfjiclt ßonftant einen

©ebülfen an Vallier Heijmann (1609) auS bem St. 3nt=

mertHat, wetder fein «Radfolger warb, als (Sonftant 71 3<iHte

alt an ber Veft ftaxb. (1610) Vatlier Heijmann »erfah

bie Stelle wieber cinjig bis 1637, wo iljm fein SEodtermann

Valtbafar Octaoian Stmtjrault »on Slnfpadj alSjweiter
Vfarrer beigegeben wurbe, nadbem er fdon länger als lecteur
unb chantre fein ©ebülfe gewefen war. Vatlier Heijmann ftarb

1641, fein «Radfolger 165Ö.

Von Hier an batirt eine ttnunterbrodme golge erfter ©eift=

lidjer an ber - franjöfifden Kirde unb eine lange SReifje jweiter,
jeitenweife fogar 55rittcr. SlnfangS waren cS felbft»erftänblid
[Refugiantcn gewefen unb neben ben Obgcnanntcn erfdeinen

nod 3eatt be ta gaije auS VwaraiS (1661—1678) unb

V. [Reboulet (1709—1710) als foldje. 35eutfdjer »on ®e=

hurt fommt nur ©iner »or: Mag. gr.Sdonauer »on Vafet

(1650—1661), ber »on Hier als Vrofeffor ber SEheotogie an bie

Sleabemie »on Saufanne berufen warb.
35ie auSgejeidnetften in ber langen SJteifje »on 39 Vfavrem

waren V- SReboutet, V- R ocqueS (f 1748)unb3. R. Dftex*
waib »on «Reufdatel, (1709—1760) weider festere faum ber

Uniserfttät entlaffen, Hier angefteßt wurbe unb 50 Sabxe lang
im Slmte ftanb. «JRit ganj wenigen SluSnahmcn Hat bie fran=

jöftfde Kirde in Vafel nur tjödjft würbige ©ciftlide ju befttjen

baS ©lud gehabt, unb baß ber «EBirfungSfreiS, weiden biefe

Hier fanben fein unbefriebigenber War, beweist baß beinaHe bie

Hälfte berfefben über 10 3«b»e, ber günftHcil mcHr als 20

3aHee im Slmte gewefen ift.
35ie Koften ifjrer Kirde beftrittett bie [Refugianten SlnfangS

auS Steuern, weide fte ftd felber auflegten. «JRan gab nadj

Vermögen, brei Verfonen ftnb aufgejeidjnct mit 25 ©ulben Steuer.

35iefe betrug j. V. fm 3abre 1594 282 ft. in ben 3«H"n
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Wunsch der Gemeine Couet mit einer Predigt wöchentlich aus.

D. Arragosius und F. Castilionei waren damals im Konsistorium

und führten Constant ein. Später erhielt Constant einen

Gehülfen an Ballier Heizmann (l699) aus dcm St. Jm-
merthal, welcher sein Nachfolger ward, als Constant 71 Jahre
alt an der Pest starb. (1610) Ballier Hcizmann versah

die Stelle wieder einzig bis 1637, wo ihm sein Tochtermann

Balthasar Oetavian Amyranlt von Anspach als zweiter

Pfarrcr beigegeben wurde, nachdem er schon länger als lecteur
und olisntre sein Gehülfe gewesen war. Ballier Hcizmann starb

1641, scin Nachfolger 1650.

Von hier an datirt eine ununterbrochene Folge erster Geistlicher

an der französischen Kirche und eine lange Reihe zweiter,

zeitenweise sogar Dritter. Anfangs waren cs selbstverständlich

Refugianten gewesen und neben dcn Obgenanntcn erscheinen

noch Jean de la Faye aus Vivarais (1661—1678) und

P. Re boulet (1799—1710) als solchc. Deutscher von
Geburt kommt nur Einer vor: Msg. Fr.Schönauer von Basel

(1650—1661), der von hier als Profcssor dcr Theologie an die

Academic von Lausanne berufen ward.

Die ausgezeichnetsten in der langen Reihe von 39 Pfarrern
waren P. Reboulet, P. R ocques (f 1748)und J. R. Osterwald

von Neufchatel, (1799—1769) welcher letztere kaum der

Universität entlassen, hier angestellt wurde und 59 Jahre lang
im Amte stand. Mit ganz wenigen Ausnahmen hat die

französische Kirche in Bafel nur höchst würdige Geistliche zu besitzen

das Glück gehabt, und daß der Wirkungskreis, welchen diese

hier fanden kein unbefriedigender war, beweist daß beinahe die

Hälfte derselben über 19 Jahre, der Fünfthcil mehr als 29

Jahre im Amte gewesen ist.

Die Kosten ihrer Kirche bestritten die Refugianten Anfangs
aus Steuern, welche sie sich selber auflegten. Man gab nach

Vermögen, drei Personen sind aufgezeichnet mit 25 Gulden Steuer.

Diese betrug z. B. im Jahre 1594 282 fl. in den Jahren
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1645-1688 im SDurdfdnüte ft. 170 per 3aHr. 35a bie Ve=

fofbungen ber ©eiftliden feHr befdjeiben waren, fo tonnten bie

Koftett ber Kirde anfangs auS biefen Steuern beftritten wer=

ben. 8. ßonftantj. V. Hatte nur 150 fl. 3ahrgcHalt, fein

©cHülfe ©ouet nur 100 ft. 35aS bauerte fo bis jum 3abre 1688,

wo ftdj bereits auS ©rfparniffen ober Sdenfungen ein gonb

gebilbet hatte, ©in Vermädtniß »on©taubeVergerac (1597)
bilbcte bie ©runbtage baju mit ft. 425. Slnbere rührten »on

Vfarrer Sonftant (1610)»on bcnKirdjenälteften35r. SErouib=

Ion, Veof. Saml.-SBcrenf eis, Herf »on Straßburg, »on

Vaul be St. Vitrtj, V- SEbterr», 35elle gauret Her.

SQ3cnn bic Steuern 280 SEHaler überfliegen, war ber Ueberfdjuß

jum Kirdenfonb gefdjlagett worben. Vom 3abte 1699 an un=

terftütjte audj ber Ratb bic franjöftfde Kirde, erft nur burd
©inraumung »on «ffioljitungen im fogenannten Klofter für bie

Vfarrer, feit 1723 burd eine @efjaltö=3«lage »on fed)ß Saum
«JBein unb fedS Vicrjet Korn auS bem Kirdengut, eine jeittang
fogar burdi eine ©elbjulage. 35cr gonb ber franjöftfdjen Kirdje
war anfangs gctljeilt, für bie Kirde unb für bie Slrmen. 35a

man aber bemerttc, baß ber eine burd) Verinädtniffe unb Sden=
fungen über Vcbarf anwudS, Wäbrenb ber anbere unter bem

©rforberlidjen blieb, fo würben biefe gonbS fpäter vereinigt.
Stud ju Steuern für anbere wobltfjätige 3n>ede hielt ftd

bie franjößfdie ©emeinbe bei ihrer SlrmutH reid genug, ©ine
©oßectc für bie Slrmen in Sebau (1588) ergab 250 SEfjatcr,
eine anbere für «JRarfird (1589) 300 Vfunb, für bie «Bal
benfer ©eiftliden in ©enf (1589) 300 Vfanb, im XVIII.
3aHrHunbert für bie fogenannten pauvres confesseurs, näm=

lldj um ber [Religion wiflen auf bte ©aleeren Verurteilte, für
eine neue Orgel, it. a. m.

3n biefen Vertjältniffen bewegte ftd bie franjöftfde Kircbc
in Vafet. 35ie Vrotofofle ifjre6 Konftftorium, feit 1684 »oB*

ftänbig, geben ein anfdjaulidjeö Vilb beS innern SebenS, wetdeS

fte ftd fortbauernb erhalten Hat. 3e nad ber Verföntidtett beS
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1645-1683 im Durchschnitte fi. 170 per Jahr. Da die

Besoldungen der Geistlichen sehr bescheiden waren, so konnten die

Koste» der Kirche anfangs aus diesen Steuern bestritten werdcn.

L. Constant z. B. hatte nur 150 fl. Jabrgehalt, sein

Gehülfe Couet nur 100 fl. Das dauerte so bis zum Jahre 1688,

wo sich bereits aus Ersparnissen oder Schenkungen ein Fond

gebildet hatte. Ein Vermächtnis? von Cl aude Bergerac (1597)
bildete die Grundlage dazu mit fl. 425. Andere rührton von

Pfarrer Constant (1619)von dcnKirchenältestcnDr. Trouil-
lon, Prof. Saml. Wereufels, Herf von Straßburg, von

Paul de St. Vitry, P. Thierry, Delle Fauret her.

Wcnn dic Steuern 289 Thaler überstiegen, war dcr Ueberschuß

zum Kirchenfond geschlagen wordcn. Vom Jahre 1699 an

unterstützte auch dcr Rath die französische Kirche, erst nur durch

Einräumung von Wohnungen im sogenannten Klostcr für die

Pfarrcr, seit 1723 durch eine Gchalts-Zulage von sechs Saum
Wein und secbs Vierzel Korn aus dem Kirchengut, eine Zeitlang

sogar durch einc Gcldzulage. Dcr Fond der französischen Kirche

war anfangs getheilt, für die Kirchc nnd für die Armen. Da

man aber bemerkte, daß der eine durch Vermächtnisse und Schenkungen

übcr Bcdarf anwuchs, während dcr andcrc unter dem

Erforderlichen blicb, fo wurden diese Fonds spätcr vereinigt.
Auch zu Steuern für andcrc wohlthätige Zwecke hielt sich

die französische Gcmcinde bei ihrer Armuth reich genug. Einc
Collcctc für die Armcn in Sedan (1588) ergab 259 Thaler,
eine andcrc für Markirch (1539) 399 Pfund, für die

Waldenser Geistlichen in Genf (1589) 399 Pfund, im XVIII.
Jahrhundert für die sogcnanntcn zmuvres ««nlesseurs, nämlich

um der Religion willcn auf die Galeeren Verurtheilte, für
eine neue Orgel, u. a. m.

Jn diesen Verhältnissen bewegte sich die französische Kirchc
in Basel. Die Protokolle ihres Konsistorium, seit 1634

vollständig, gcben ein anschauliches Bild des innern Lebens, wclchcs

sie sich fortdauernd erhalten hat. Je nach der Persönlichkeit des
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VrebigerS fdloß ftd eine fleine ober größere 3aHl »on Vürger=
familien an fte, unb ftetS »erfammclte fte bie franjöfifden.
[Reformirten ber Umgegcnb, namentlid auS ber geftung Hünin=

gen, um -ftd. 2Rit einer 3nnigfeit, weide »iefleidt nod auS

ben 3eüen ber Verfolgungen ftd forterfjalten, Hat biefe fleine
©emeinbe jufammengeHaltcn unb bie SBerfe djriftlldjer Siebe

gepflegt.

«Rod bleibt mir eine grage übrig, beren Veantwortung ber

intereffautefte SEHeil meines Vortrages wäre; eS ift aber aud
ber fdwierigfte. «ffieldjen ©influß Ijaben biefe franjöftfden
[RetigionSftüdttinge auf unfere Stabt gefjabt, auf ifjvctt ®ewerb=

fteiß, ben Hanbel, bie Sitten, ben VilbungSjuftanb?
3dj befenne, baß id fte nur febr unooßftänbig beantworten

fann. 35ie Slufgabc ift »iefleidt gar nidjt lösbar, weil berartige

«JBirfungen nur tangfam ftnb unb ftd) bem Veohadter entjieben.
35aS Sehen JebeS ©injetnen biefer gremben müßte offen »or UnS

liegen, fein ©influß befannt fein, bamit auS aßen biefen 8ebeuS=

ujätigfeiten eine Summe gejogen werben fonnte. Sßofjl Haben

bie 3eitgenoffen für bie gebfer biefer fremben ©inwanberer ein

wadjfamcS Sluge gefjabt, fte haben über ifjre feinere Vilbung,
über ifjre ©efdjictticfjfeit in ben ©ewerben, bie franjöftfde 8eidj=

tigfeit beS SbarafterS Urfade ju mißfäfligen Sleußerungen ju
ftnben geglaubt. Slber baS waS 3ene ©titcS übten, bat man

ftiflfdweigenb hingenommen, wie ber SRenfd ben Segen beS

Himmels feiten mit 35anf anertennt.
ÜRan Weiß inbeß, baß fowobl ber gelbbau als ©ewerbe

unb Hanbel ben franjöftfdjen gtüdtlingen einen namtjaften 3lttf=

fdwung »erbanften. ©S ift j. V. fonftatirt, baß fte im 2Baabt=

fanbe namhafte Verbefferungen int [Rebbau einführten, unb bis

babin unbefannte ©emüfe ju pflanjcn anfingen. Vor ifjrer 3eit
foll eS feine ©emüfegärten gegeben haben; aud bradten fte bie

Kitnft 3iergärten anjufegen in Slufnabme.
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Predigers fchloß sich eine kleine oder größere Zahl von
Bürgerfamilien an sie, nnd stets versammelte sie die französischen.

Reformirten der Umgegend, namentlich aus dcr Festung Hüningen,

um -sich. Mit einer Innigkeit, wclche vielleicht noch aus

dcn Zcitcn der Verfolgnngen sich fortcrhalten, hat dicse kleine

Gemeinde zusammengehalten und die Werke christlicher Liebe

gepflegt.

Noch bleibt mir eine Frage übrig, deren Beantwortung der

interessanteste Theil meines Vortrages wäre; cs ist aber auch

der schwierigste. Welchen Einfluß haben diese französischen

Religionsflüchtlinge auf unsere Stadt gehabt, auf ihren Gewerb-

fteiß, den Handel, die Sitten, den Bildungszustand?

Ich bekenne, daß ich sie nur sehr unvollständig beantworten

kann. Die Aufgabe ist vicllcicht gar nicht lösbar, weil derartige

Wirkungen nur langsam sind und sich dcm Beobachter entziehen.

Das Leben jedes Einzelnen diescr Frcmdcn müßte offen vor Uns

liegen, sein Einfluß bekannt sein, damit aus allen diesen Lebens-

thätigkcitcn eine Summe gezogen werden könnte. Wohl haben

die Zeitgenossen für die Fehler diescr fremden Einwanderer ein

wachsames Auge gehabt, sie haben über ihre feinere Bildung,
übcr ihre Geschicklichkeit in den Gewerben, die französische

Leichtigkeit des Charakters Ursache zu mißfälligen Aeußerungen zu

finden geglaubt. Aber das was Jene Gutes übten, hat man

stillschweigend hingenommen, wie der Mcnsch den Segen des

Himmels selten mit Dank anerkennt.

Man weiß indeß, daß sowohl der Feldbau als Gewerbe

und Handel den französischen Flüchtlingen eincn namhaften

Aufschwung verdankten. Es ist z. B. konstatirt, daß sie im Waadt-
lande namhafte Verbesserungen im Rebban einführten, und bis

dahin unbekannte Gemüse zu pflanzen anfingen. Vor ihrer Zeit
foll es keine Gemüsegärten gegeben haben; auch brachten sie die

Kunst Ziergärten anzulegen in Aufnahme.
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3m ©ewerbSfade waren fte eS, weide bie Vaumwoflen*

unb Seibenwcbcrci, bie ©erberei entweber namtjaft »erbefferten

ober gar einführten. 35ie franjöfifden Ubrmadier unb ©olb«

arbeitet-, weide in ©enf jufamineuftrömten, bradjten biefe ©ewerbe

bort ju großer SluSbebnung. 3" Saufanne ließen ftd SEud=

mader auS inbifdjer Vaumwoße nleber, fogenannte 3nbienne=

fabrifanten; in Vcrn grünbeten granjofen «JRaniifafturcn »on

Seibe unb VSoflcntt'tdjeru; in Vafel fdeinen fte »orjugSweife

Hutmadjerci, Strunipfwebcrci, Seibcn= unb Sammtwcbcrei,

Vofamcntrie getrieben ju haben. SEh. Vattier, R. be 8a=

Shenat unbgatio führten hier in ber Vanbwcberci bie Kunft=
ftüble (Vänbei=«JRüblen) ein (1666—1681). 3hrc Streitigfeiten
mit ben jünftigen Hanbwerfern beweifen, baß biefe netten «2ln=

fteblcr iljre ©ewerbe mit ©cfdjidlidifeit unb ©lud betrieben

haben, «ffiir glauben nidt ju»icl ju fagen, wenn wir anfüb-

ren, baß baS ©cbciljeit ber Seibcitbanb=3nbuftrie in Vafel

großenteils ben franjöftfdjen [Refugiantcn ju »erbanfen fei.

Stud im «fjanbel ging burd ihr Veifpiel eine Vcränbcrung
»or. 3't ber franjöfifden Sdweij foflen fte juerft VcrfattfS=
laben eröffnet uub beut feittjerigen «fjauftrbanbel einen regele

mäfiigcn Verfehr fubftituirt haben. 3n «Neuenbürg grünbeten

fte ben ©roßhanbel; bic burd) bcnfclben reid) unb bcrüljnit gc=

worbene gamilie VourtateS j. V. flammt »on franjöfifden
[Refugiantcn.

«Ridjt weniger ©influß übten ße aud auf bie Vilbitng.
Vor ifjrer Herfunft folt bie franjöftfde SanbeSfprade rauh unb

grob gewefen fein; fte reinigte ßdj burd ben Vcrfcbr mit Seilten,

weide ben »ercbelten 35iafeft beS 3eitalterS Subwig XIV rebe=

ten. 35urdi bie Spradje würben bie Sitten verfeinert, unb

burd bie granjofen jene ©leganj unb Urbanität ber «JRanicren

eingeführt, weide bic vornehme «ffiett jener 3eit auSjeidjnetc.
35er ftrengen ©etafjrtfjcit beS 16. 3atjrHunbcrtS ift ein nidjt
weniger gcbilbcteS ©efdledt gefolgt, beffen gorinen aber gefäl=

liger waren unb baS ©epräge geläuterten ©efdjntadeS an ftd
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Jm Gcwerbsfache waren sie es, wclche die Baumwollen-

und Seidenweberei, die Gerberei entweder namhaft verbesserten

oder gar einführten. Die französischen Uhrmacher nnd

Goldarbeiter, welche in Gcnf zusammenströmten, brachten diese Gewerbe

dort zu großer Ausdehnung. Jn Lausanne ließen sick

Tuchmacher aus indischer Baumwolle nieder, sogenannte Jndienne-

fabrikantcn; in Bern gründeten Franzoscn Manufaktnrcn von
Scide und Wollcntiichcrn; in Basel scheinen sic vorzugsweise

Hutmacherci, Strumpfwebcrci, Seiden- und Sammtwcberci,
Posamcntric gctricbcn zu habcn. Th. Battier, R. de La-
Cbcnal nnd Fatio führten hier in der Bcindwcberci die Knnst-
stühle (Bändel-Mühlen) cin (1666-168i). Ihre Streitigkeiten
mit dcn zünftigen Handwerkern bcwcisen, daß dicsc ncucn

Ansiedler ihre Gcwcrbc, mit Geschicklichkeit und Glück betrieben

habe». Wir glauben nicht zuviel zu sagen, wcnn wir nnfüh-

rcn, daß das Gcdcihcn der Scidcnband-Jndustric in Basel

großentheils dcn französischcn Rcfugiantcu zu vcrdankcn sei.

Anch im Handel ging durch ihr Bcispicl cinc Veränderung

vor. Jn der französischcn Schwciz sollen sie zuerst Vcrkaufs-
läden crösfnct uud dcm seithcrigcn Hausirhandel einen

regelmäßigen Verkehr substituirt haben. Jn Ncncnbnrg gründcten
sie dcn Grvßhcmdcl; dic durch dcnsclbcn rcich nnd bcrühmt gc-
wordcne Familie Ponrtalès z. B. stammt von französischcn

Rcfugiantcn.
Nicht weniger Einfluß übten sie auch auf die Bildung.

Vor ihrer Herkunft soll die französische Landessprache rgnh und

grob gewesen sein; sie reinigte sich durch den Verkehr mit Lcntcn,
welche den veredelten Dialekt des Zeitalters Ludwig XlV redeten.

Durch die Sprache wurdcn die Sittcn verfeinert, und

dnrch die Franzosen jene Eleganz und Urbanität dcr Manicrcn
eingeführt, wclche die vornehme Welt jcncr Zcit auszcichnctc.

Der strengen Gelahrthcit des 16. Jahrhunderts ist ein nicht

weniger gcbildetcs Geschlecht gefolgt, dessen Formen aber gefälliger

waren und das Gepräge geläuterten Geschmackes an sich
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trugen. 35ic wiffenfdaftlidje SEüdjtigfeit ber fraiijöftfdett unb

italienifdcn ©inwanberer unb ihrer «Jcadfontmen, gerabe in

Vafel, beweist am Vcften bie lange [Reibe »on ©elehrten, weldje

auS ibnen Hemorgegangcn ftnb, wie bic b'Stnnone, Vattier,
VattHin, Vernottlli, ©afteltio, ©urioni, a ©ollibttS,
HottomannttS, be Sadjenal, Vaffa»ant, [Raillarb,
StttpanuS, VerjaSca, bie j. V. itt ber «IRathciiiatif unb

Votanif nod iefct namHaff ftnb.

Von ben tjicr eingewanberten fremben ©cfdtedjtem ftnb

jwar 9Rande auSgeftorhen, «ffienige aber ftnb in 35ürftigfeit

»erfommen, bie «JReiften Haben ftd ju SEBofjlflattb unb SlnfeHen

emporgefdwtingen.
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trugen. Die wissenschaftliche Tüchtigkeit dcr französische» und

italienischen Einwandcrer und ihrer Nachkommen, gerade in

Basel, beweist am Besten die lange Reihe von Gelehrten, welche

aus ihncn hervorgegangen sind, wie die d'Annone, Battier,
Bauhin, Bernoulli, Castelli», Curioni, a Collibus,
Hottomannns, de Lachen«!, Passavant, Raillard,
Stupanus, Verzasca, dic z. B. in der Mathematik und

Botanik noch jctzt namhaft" sind.

Bon den hier eingewanderten fremden Geschlechtern sind

zwar Manche ausgestorben, Wenige aber sind in Dürftigkeit
verkommen, die Meisten haben sich zu Wohlstand und Ansehen

emporgeschwungen.
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