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BUCHBESPRECHUNGEN / RECENSIONS

Georges Châtelain, Die Schwarzen machten das Rennen. Beiträge zur
Entstehungsgeschichte des Schwarzbraunen Bergschafes, St. Imier 2012, 130

Seiten, deutsch/französisch, Fr. 36.-, zu beziehen beim Verfasser (Georges
Châtelain, Son Cernion, 2610 Mont-Crosin, Tel. 032 487 58 36).

Die Kenntnisse und die Erfahrungen eines erstklassigen Kenners des

Juraschafes, heute Schwarzbraunes Bergschaf (SBS) genannt, ja aller Schweizer
Schafrassen, liegen nun in einer ansprechenden und leicht lesbaren zweisprachigen

Broschüre auf. Dem Verfasser, Georges Chatelain, wurde die Liebe zur
Aufzucht des Juraschafes schon als Kind auf dem elterlichen Hof in Mont-
Tramelan in die Wiege gelegt. Später vertiefte er sein Interesse mit gezieltem
Suchen nach Informationen zur Herkunft des Juraschafes bis zum Jahre 1768

zurück (S. 16), zudem kamen die Erfahrungen bei der Ausübung des

Zuchtbuchführers und des Beurteilungsrichters hinzu. Manche Jahre erfüllte er das

Expertenamt auf vielen Schauplätzen bis über die Kantonsgrenzen hinaus und
seine Meinung war gefragt in den regionalen, kantonalen und schweizerischen
Vorständen der Schafzucht.
Seine vorliegenden Forschungen zum Juraschaf stehen im Widerspruch zu den

heute geläufigen Theorien, wonach das SBS aus einem weissen Schaf gezüchtet
wurde. Er schreibt: «Das Schwarzbraune Bergschaf wurde im 20. Jahrhundert

aus den Herden des Juraschafes vereinheitlicht, deren Ursprung in der
Stammzuchtstation Les Joux war.» (S. 92). Folgerichtig widmet er Abraham
Gerber-Minder (1899-1976), dem Pionier des Juraschafs und der Schafzucht,
ein spezielles Kapitel (50-56) und druckt eine Reproduktion der ersten
zweisprachig bebilderten Rassenbeschreibung des Jura-Schafes aus seiner Feder von
1925 ab (58-65). Aufschlussreich ist auch die im Anhang aufgenommene
Familienchronik bis zum 1. Weltkrieg der Familie Gerber, Les Joux, verfasst von
Abrahams Bruder, David Gerber-Gagnebin (124-127).
Im Vorwort fasst der Präsident des Schweizerischen Schafzuchtverbandes,
German Schmutz, die Verdienste des Verfassers treffend zusammen: «Dieses
Buch umfasst eine breite Perspektive der Schwarzbraunen Schafe, aber auch der

Entwicklung der gesamten Schafzucht in der Schweiz. Speziell erwähnt werden
auch die Schafbeurteilung von 1876, die Gründung von Genossenschaften, die
Rassenstandards, die obligatorische Markierung der Zuchtschafe.»
Ereignisgeschichtlich werden von 1882 bis 1998 die «Meilensteine in der Geschichte der
schweizerischen Schafzucht und in der Entstehungsgeschichte des Schwarzbraunen

Bergschafes» aufgelistet (74-85). Auch aus dem reichen Fundus seiner

Erfahrungen als Schafexperte lässt uns der Verfasser, so in den Abschnitten «Auf
den Schauplätzen» (86f.) und «Heiteres aus meiner Expertentätigkeit» (88f.). Im
Anhang eröffnet uns der Verfasser - dies allerdings nur in deutscher Sprache -
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den Zugang zu alten, entlegenen Texten über die Schafzucht: Samuel Stephan
Zahler, Die Schafzucht im Obersimmenthal, 1864 (105-109); Oekonomische u.

gemeinnützige Gesellschaft des Kantons Bern (Hg.), Die Kleinviehzucht, 1899

(110-113).
Die Broschüre ist reich illustriert mit sehr schönen, z. T. farbigen Abbildungen.
Für die französische Übersetzung zeichnet Anni Scheidegger-Gerber.
In zweifacher Weise ist Georges Chatelain zu danken für diese Niederschrift
seinerjahrelangen Erfahrungen und Forschungen:
(1) Mit seiner These, dass das SBS aus den Herden des Juraschafes hervorgegangen

ist und ursprünglich pionierhaft durch Abraham Gerber gezüchtet wurde, hat

er die Ergebnisse von Rosmarie Flury1 bestätigt, wonach die Juratäufer u. a. bei
der Schafzucht Pioniere der Landwirtschaft waren.
(2) Mit seinem profunden Wissen hat Georges Chatelain unter den
Schafzüchtern eine fällige Korrektur über die Ursprünge des SBS angemeldet.
Denn mit der Zucht des SBS verhält es sich wie mit der Zucht des Freiberger
Pferdes. Wer denkt heute noch daran, dass das Freiberger Pferd ursprünglich
«Täuferpferd» / «cheval teufet»2 genannt wurde?

Ulrich J. Gerber, Droit de Renan 60, 2333 La Ferrière,
ulrichjosuagerber@bluewin.ch

Heinrich Bullinger Briefwechsel, Bd. 14: Briefe des Jahres 1544, bearbeitet von
Reinhard Bodenmann, Rainer Henrich, Alexandra Kess und Judith Steiniger, 645

Seiten, Zürich 2011 (ISBN 978-3-290-17565-8), CHF 180.-.

C'est ici un outil destiné aux spécialistes de la réformation; un travail titanesque:
l'édition critique, année après année, volume après volume, de la correspondance

du réformateur Heinrich Bullinger 1504-1575). Des éditions semblables
existent aussi pour d'autres réformateurs, tels Luther, Bucer, Calvin.
Le tome 14 de l'édition de la correspondance de Bullinger comporte 227 lettres,
toutes de l'année 1544. Ces documents témoignent d'une correspondance abondante

et permettent de suivre à la fois l'actualité de l'époque et l'évolution de la

pensée du réformateur zurichois. Les correspondants les plus importants de l'année

1544 sont Ambrosius Blaurer de Constance et Johannes Gast de Bâle. A
signaler aussi les échanges épistolaires avec Jean Calvin de Genève, Philippe
Mélanchthon de Wittenberg et Eberhard von Rümlang de Berne.

1 Rosemarie Flury, Die Juratäufer - Pioniere der Landwirtschaft?, in: Mennonitituica Helvetica
18 (1995), 7-54 (Akzessarbeit an der Theologischen Fakultät Bern bei Prof. Dr. Rudolf
Dellsperger), besonders 13-15 und 45-47.

2 Vgl. [Abraham Gerber], Ein Täuferpferd!, in: Informationsblätter des Sschweizerischen Vereins
für Täufergeschichte Heft 6 (1983), 66-67. Ebenfalls würdigend: Pierre-André Poncet, Le cheval

des Franches-Montagnes à travers l'histoire, [o. O.] 2009, 325-326, im Gegensatz zu Vincent
Vermeille, Des Chevaux et des Hommes, l'élevage passionné du Franches-Montagnes, [o. O.]
1995.
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Le réformateur Bullinger est généralement moins connu que les autres ténors de

la Réforme. Il contribua cependant, bien plus que nous pourrions l'imaginer, à

diffuser auprès des autorités politiques européennes de l'époque une image
unilatérale de l'anabaptisme, qui plus est, hostile à ce dernier. Cette perception

poussa les magistrats et les cours européennes de l'époque à sévir contre les

anabaptistes. Il est donc important de suivre la parution des volumes de la
correspondance de Bullinger, d'autant plus que les sources provenant de la plume
d'adversaires peuvent, elles aussi, jeter des éclairages nouveaux sur l'historiographie

anabaptiste.
Rappelons que Bullinger avait, dès 1531, publié un traité dirigé contre l'anabaptisme.

Ce traité, rédigé sous forme d'un dialogue, parut tout d'abord en
allemand, puis, en 1535, en latin, avant d'être traduit en anglais. En 1560, Bullinger
publia un livre se proposant de dévoiler les sources de l'anabaptisme: Der
Widertöufferen Ursprung, qui connut, lui-aussi, de nombreuses rééditions et des

traductions latine et néerlandaise.
A propos de Bullinger, il convient de signaler, pour le lectorat francophone, les

travaux d'André Bouvier publiés dès 1940. Le dernier ouvrage de cet auteur

parut à titre posthume. Il fut complété par Auguste Lemaitre d'après les notes de

l'auteur, et vit le jour à Genève, en 1987, sous le titre: Un père de l'Eglise
Réformée. Henri Bullinger, le second réformateur de Zurich. On se reportera
également à l'article de Paul Sanders: «Henri Bullinger, un <capitaine> de

l'Eglise réformée du XVIe siècle», dans: Revue Réformée 193 (1997), 35-48.
Aucune de ces études, toutefois, ne s'arrête aux rapports que Bullinger entretint
à l'anabaptisme. Heinold Fast, en revanche, publia en 1959 un livre de 214 pages,
consacré au sujet: Heinrich Bullinger und die Täufer. Ein Beitrag zur
Historiographie und Theologie im 16. Jh. (ouvrage diffusé par le Mennonitischer
Geschichtsverein du Weierhof, Palatinat). Ce travail, qui demeure une référence

en la matière, peut aujourd'hui être complété par les excellentes études d'Urs
Leu, permettant, quant à elles, de mieux saisir l'ampleur de l'impact sur les autorités

de l'époque des publications de Bullinger, lequel, pour sa part, se réclamait

d'Augustin et du combat que ce dernier mena contre les donatistes du IVe
siècle. Voici les références aux articles d'Urs Leu: «Heinrich Bullingers
Widmungsexemplare seiner Schrift <Der Widertäufer Ursprung ...> von 1560.

Ein Beitrag zur europäischen Wirkungsgeschichte des Zürcher Antistes», dans:

Zwingliana 28 (2001), 119-163, et «A Memorandum of Bullinger and the

Clergy Regarding the Punishment of the Anabaptistes (May 1535)», dans

Mennonite Quarterly Review 78 (2204), 109-132.

Revenons au tome 14 de la correspondance de Bullinger. Il illustre bien
comment l'histoire des minorités, entre autres celles des anabaptistes, peut-être
reconstruite en partie grâce à l'édition de sources d'époque. Dans l'introduction
au volume (p. 28), Reinhard Bodenmann attire l'attention sur une douzaine de

passages touchant l'anabaptisme, entre autres à la confrontation que se livraient
à l'époque, en Frise occidentale, Johannes a Lasco et Menno Simon, ou à l'arri-
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vée incognito à Bâle de David Joris, fuyant les Pays-Bas où sévissait la persécutions,

ou encore à l'envoi, par le diacre bâlois Johannes Gast, du traité que ce
dernier venait de rédiger: un recueil rassemblant - dans une intension polémique,

évidemment - des histoires de vies anabaptistes. Dans une des lettres à

Bullinger, Gast complète l'une des histoires: celle d'un anabaptiste bâlois qui
s'était réfugié en Moravie. Depuis la parution de son livre, l'anabaptiste en
question, dont le nom n'est jamais précisé, était revenu à Bâle. Et Gast de relater
comment ce dernier monta la chaire de la cathédrale de Bâle pour annoncer
depuis celle-ci les révélations qu'un ange lui avait faites. Les éditeurs de la
correspondance de Bullinger identifient l'anabaptiste en question à Hans Regesser.

La majorité des lettres est rédigée en latin, la langue internationale de l'époque.
Cela en rend l'accès difficile aux non-initiés. Les résumés en allemand, qui
précèdent chacun de ces documents, tout comme l'annotation, également en
allemand, en facilitent cependant l'accès. Ce qui est certain, c'est que l'édition de

ces sources, pour la plupart encore inédites, contribue à une meilleure perception

des mentalités de l'époque et jette des éclairages nouveaux sur bien des

aspects de notre passé.

Claude Baecher, pasteur à l'Eglise Evangélique de Villard
à Lausanne, claude. baecher@eglisevillard.ch

Heinrich Bullinger, Briefwechsel, Band 15: Briefe des Jahres 1545, bearbeitet

von Reinhard Bodenmann, Alexandra Kess und Judith Steiniger, Zürich 2013

(Heinrich Bullinger Werke, Zweite Abteilung: Briefwechsel), 746 S., ISBN 978-
3-290-17664-8, CHF 180.-.

Die auf 12000 Briefe veranschlagte Korrespondenz des Zwingli-Nachfolgers
Heinrich Bullinger (1504-1575) gehört für Seizièmistes jeglicher Provenienz
und Spezialisierung zu den bedeutendsten epistolarischen Quellen ihres

Forschungsgebietes. Die kritische Edition dieses gewaltigen Briefcorpus besorgt
seit 1973 das Institut für Schweizerische Reformationsgeschichte an der
Universität Zürich. Mit dem soeben erschienenen Band 15, der 259 Schreiben aus
dem Jahre 1545 enthält - die Abfassungsorte liegen zwischen Emden, Imola,
Nozeroy und Znaim -, ist ein weiterer Meilenstein auf dem langen Weg zur
integralen Ausgabe zurückgelegt. Wie immer sind die einzelnen Briefe grösstenteils
im originalen Wortlaut ediert und mit hilfreichen Zusammenfassungen,
kenntnisreichen Sachkommentaren und Kurzbiographien versehen, die den Stand der

Prosopographie jeweils markant aktualisieren.

Wichtigster Korrespondent Bullingers des Jahres 1545 ist Ambrosius Blarer von
Konstanz, der zwischen der Theologie Luthers und Zwingiis vermittelnde
Reformator des Schwabenlandes und Württembergs. Es folgen zwei Basler,
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Heinrich Bullingers Briefnetz (1524-1571), Quelle: http://www.irg.uzh.ch/hbbw/karten.html.

allen voran der täufergeschichtlich nicht unbekannte Diakon an St. Martin,
Johannes Gast,1 der sich aber mit Bullinger vor allem über Bücher unterhält,
sodann in kollegialem Austausch der Antistes der Basler Kirche Oswald

Myconius, und nicht zuletzt St. Gallens Reformator und Bürgermeister Joachim
Vadian, dessen Briefe neue Einblicke in den Entstehungsprozess der berühmten

Stumpfschen Chronik von 1548 erlauben, an dem er beteiligt war.

Kirchengeschichtlich fokussiert der Briefwechsel hauptsächlich auf den nicht
enden wollenden Abendmahlsstreit zwischen Luther und der Zürcher Kirche und
den gescheiterten Versuch der Reformation im Erzstift Köln mit dessen
weitreichender Bedeutung für die deutsche Reformationsgeschichte. Nicht zahlreich,
doch von hoher Qualität, sind die Nachrichten, die die Täufer betreffen. Näheres
vernimmt man über die wenig erfolgreichen Versuche des ostfriesischen
Reformators Johann a Lasco, die Mennoniten in den Schoss der Amtskirche
zurückzuführen. Nachdem die im Januar 1544 in Emden abgehaltene Disputation

mit Menno Simons und seinen Anhängern eine Einigung in der Recht-

fertigungs- und Erbsündenlehre erzielt hatte, sah sich a Lasco veranlasst, die

Johannes Gast, «De anabaptismi exordio erroribus historiis abominandis confutationibus adiec-
tis Libri duo» (Einleitung in das Wiedertäufertum. Zwei Bücher von Irrtümern und abscheulichen

Geschichten, mit beigefügten Entgegnungen), Basel 1544.
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weiterhin bestehende Kontroverse über die Menschwerdung Christi und die
Ämter der Kirche schriftlich fortzusetzen. 1545 veröffentlichte er in Bonn die
Streitschrift «Defensio adversus Mennonem Simonis de Incarnatione»
(Verteidigungsschrift gegen Menno Simons über die Menschwerdung). Diese
älteste erhaltene Druckschrift a Lascos zirkulierte auch in Zürich.
Neuigkeiten erfahrt man auch über Gerhard Westerburg, den facettenreichen
«Reformer zwischen den Fronten reformatorischer Bewegungen» (A. Zorzin),
der im Herbst 1524 im Auftrag seines Schwagers Andreas Karlstadt den Zürcher
Kreis um Konrad Grebel und Felix Mantz besucht und zehn Jahre später in Köln
eine Täufergemeinde gegründet hatte, nachdem er in Münster getauft worden
war. Über seinen Aufenthalt zwischen der Ausweisung aus Köln 1534 und
seinem Dienstantritt beim Herzog Albrechts von Preussen 1542, klaffte bislang eine

biographische Lücke, die nunmehr geschlossen werden kann. Dem Ostfriesen
Gerhard thom Camph zufolge hatte sich Westerburg nämlich nach Ostfriesland
(vermutlich Emden) begeben, wo er (möglicherweise von a Lasco bekehrt)
«stets ein entschlossener Verteidiger des Evangeliums» und der Zürcher
Abendmahlsauffassung gewesen sein soll.2

Weiteres täuferisches Urgestein tritt mit der Person Wilhelm Reublins auf den

Plan. Man erinnert sich dieses prototäuferischen Agitators in Basel und Witikon,
des Täuferlehrers in Schaffhausen, Waldshut, Horb, Strassburg, den es 1530

zunächst nach dem mährischen Austerlitz (Slavkov), dann nach Auspitz
(Hustopcece) verschlagen hatte, wo er 1531 eine Gemeinde auf der Basis pneu-
matokratischer Gemeindeleitung und radikaler Gütergemeinschaft begründet
hatte. Wegen heimlichen Geldbesitzes ausgeschlossen, wohnte er fortan in
ärmlichen Verhältnissen in Znaim (Znojmo), wo eine bedrohte Täufergemeinde
existierte. Die Bullingerkorrespondenz ergänzt das Bild dieses rastlosen und

unglücklichen Menschen in willkommenster Weise. Blättern wir kurz in den
Bänden 5,11 und 15: 1535 ersucht Reublin Bullinger «als ain fründ und brüder»

um Hilfe bei der Erstattung finanzieller Ausstände. Bewegender indes die Bitte,
seinem alten Bekannten Leo Jud auszurichten, «wen [wann] wyr uns vom sig-
krenczly Christi, wie oder was wyr damitt erstritten [vgl. IKor 9:25], befragen
wellen, und was wir in der schül des trübsals der zit erlernet, och von anderen

landen, sachen und secten und nüwe meren [Nachrichten], darumm ich gut lust
hett, mit uch zu reden, wo zitt wer.»3 Den Sommer 1541 verbringt Reublin
vermutlich in Konstanz. Jedenfalls wird ein «Bruder Wilhelm» von den dortigen
Theologen Johannes Zwick und Ambrosius an Bullinger weiter empfohlen.
Zwick schreibt: «Er scheint mir ein anderer zu sein als früher. Die erlittene Not
hat ihn zur Einsicht gebracht.»4 Im August 1545 dient Reublin als lebendiger
Brief für Leonhard Serin, den evangelischen Stadtprediger von Znaim, der

2 Nr. 2196 und Anm. 6.
3 HBBW Bd. 5, Nr. 626 (4. August 1535).
4 HBBW Bd. 11, Nr. 1560 (29. August 1541), vgl. Nr. 1575 Anm. 14 (A. Blarer an Bullinger, 6.

Oktober 1541).
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Bullinger verschiedene abendmahlstheologische Fragen vorlegt und ihn durch
Reublin auffordert, eine Sammlung von biblischen Lehrpredigten zusammen zu
stellen.5 Mit einem überaus freundlichen Antwortschreiben Bullingers in der
Brieftasche kehrt Reublin nach dem 18. September nach Mähren zurück.
Von solcher und ähnlicher Art und Qualität sind die 746 Seiten dieses gewichtigen

Bandes, der seinen bleibenden Ort wohl weniger auf dem Nachttischchen als

auf tragfahigen Bücherregalen und soliden Schreibtischen haben wird. Mit Band
15 des Bullinger-Briefwechsels hat das bewährte Team Reinhard Bodenmann,
Alexandra Kess und Judith Steiniger die von ihm selber gesetzten Standards für
die Edition frühneuzeitlicher Briefe erneut erfüllt. Wir freuen uns heute schon

auf Band 16.

Hans RudolfLavater, Altstadt 5, CH-3235 Erlach,
h.r. lavater@bluewin. ch

Christian Moser, Die Dignität des Ereignisses : Studien zu Fleinrich Bullingers
Reformationsgeschichtsschreibung, Studies in the history of Christian traditions
163, zugl. Diss. Univ. Zürich, Leiden: Brill, 2012, 2 Bde. - ISBN: 978-90-04-
22978-5 (set)

Die meisten kennen Fleinrich Bullinger (1504-1575) als Bewahrer der Zürcher
Reformation. In der vorliegenden umfangreichen Quellenstudie zeigt Christian
Moser eine andere Seite des Reformators, der sich neben seinen Aufgaben als

Vorsteher der Zürcher Kirche zeit seines Lebens auch mit der Geschichte befasst
und sich in unermüdlicher Sammlungstätigkeit um die Dokumentation der

Vergangenheit und seiner Gegenwart bemüht hat. Entstanden ist ein facettenreiches

Bild seines historiographischen Schaffens. Der Autor untersucht akribisch
die Entstehung der bis ins 19. Jahrhundert ungedruckten Reformationsgeschichte,

in welcher Bullinger als wichtiger Zeitzeuge die Geschichte der
Zürcher Reformation dargestellt hat. Dafür benutzte er ausser den selbst
angelegten Materialsammlungen eine Vielzahl von handschriftlichen Chroniken,
amtlichen Dokumenten, Briefen, diverse mündliche Augenzeugenberichte und
auch Quellen des konfessionellen Gegners. Moser zählt 359 amtliche
Dokumente, die Bullinger für die Reformationsgeschichte nachweislich verwendet

hat; mit dieser Menge übertrifft er alle anderen Chronisten der Reformationszeit.

Zugute kamen dem Vorsteher der Zürcher Kirche dessen grosses
Beziehungsnetz und der freie Zugang zu den städtischen Archiven, wo er
Dokumente eigenhändig abschrieb oder auf seine Kosten kopieren Hess. Dabei
ist ein sorgfaltiger Umgang mit den Akten feststellbar, zum Beispiel wenn er die
handschriftlichen Kopien am Original überprüfte. Statt einer systematischen
Quellenkritik, die es im 16. Jahrhundert gar nicht gab, folgte Bullinger einer heu-

5 HBBW Bd. 15, Nr. 2217 (18. August 1545), vgl. Nr. 2246 (18. September 1545), Anm. 22.
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ristischen Methode, indem er neben anderen Kriterien auf die Nähe des

Berichterstatters zu den Ereignissen achtete und grundsätzlich die amtlichen
Dokumente bevorzugte. Mit anderen Geschichtsschreibern stand er in stetigem
Austausch und kannte die wichtigen Werke der humanistischen Historiographen
sowie die geschichtstheoretischen Ansätze von Juan Luis Vives (1492-1540)
und anderen Gelehrten. Nach Moser besteht der eigenständige Charakter der

Reformationsgeschichte darin, dass Bullinger die Methoden der Humanisten
ihres Kontextes entkleidet und auf das reformierte Umfeld adaptiert hat. Deshalb
ist es tatsächlich nicht zu rechtfertigen, dass die moderne Historiographie die

Leistungen der konfessionell geprägten Geschichtsschreibung fast ganz ignoriert

hat. Moser übt in seiner Arbeit nicht nur an dieser Missachtung Kritik,
sondern widerlegt auch die behauptete Abhängigkeit Bullingers von Johannes

Stumpf (1500-1577) und deckt Fehler auf, die beim Katalogisieren der
Handschriften unterlaufen sind.

Spannungsvoll ist die titelgebende Beobachtung, dass nach Bullingers
Vorstellung einerseits den Ereignissen selbst Sinn und Dignität innewohnen,
während andererseits erst Gott den verborgenen Sinn der Geschichte offenbart.
Damit in Zusammenhang steht Bullingers reformatorisches Geschichtsverständnis,

demzufolge neben der Heiligen Schrift als primäre Offenbarungs-
quelle auch die Geschichte als Wahrheitszeugin eine wichtige Funktion hat, weil
in ihr Gottes wunderbares Handeln erkennbar ist. Der doppelte Rückgriff auf die
Bibel und die Geschichte sollte letztlich die Richtigkeit der eigenen Position
beweisen. Von daher ist es wenig erstaunlich, dass die Reformationsgeschichte
auch apologetisch-tendenziöse Züge hat. Moser untersucht in dieser Hinsicht die

Partien, welche den vielfach geschmähten Ulrich Zwingli verteidigen, die
bäuerliche Reformation diskreditieren und die Täuferbewegung diffamieren. In diesen

Teilen weicht Bullinger von seiner sonst sachlichen Darstellungsweise ab

und manipuliert den Leser, indem er zum Beispiel durch Wortwahl,
Auslassungen und Kommentare die Täufer in ein schlechtes Licht stellt. Wie

zuvor Heinold Fast in seiner grundlegenden Studie zu diesem Thema erklärt
auch Moser das negative Täuferbild als Reaktion auf den von lutherischer Seite

erhobenen und politisch bedrohlichen Vorwurf, Zwingli und die Täufer steckten

unter einer Decke und seien ein und dieselben Ketzer und Sektierer. Um diese

Gleichsetzung Zwingiis mit den Täufern zu widerlegen, benützte Bullinger die
relativ spät entstandene «Täuferhypothese», wonach das Täufertum in Sachsen

entstanden sei und die Zürcher Täufer von den Zwickauer Propheten beeinflusst
worden seien. Bullinger spitzte diese These in der Reformationsgeschichte so zu,
dass er die Zürcher Täuferführer ganz in die Abhängigkeit von Thomas Müntzer
stellte. Moser konstatiert hier ein für Bullingers Verhältnisse quellenkritisch
bescheidenes Niveau, da der Zürcher Theologe aus den ihm vorliegenden Fakten
und Indizien eine gewagte Schlussfolgerung gezogen hat.

Ein für die Täuferforschung neues Ergebnis stellt die nachweislich intensive

Rezeption der Täuferhypothese in der Reformationsgeschichte dar. Die breite
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überlieferten Abschriften der Reformationsgeschichte belegt. Darüber hinaus nahmen

andere Chronisten in ihren handschriftlichen und gedruckten Arbeiten
Bezug auf die entsprechende Schilderung und wirkten derart als Multiplikatoren
des von Bullinger negativ geprägten Täuferbildes. Namentlich sind dies unter
anderem der in Heidelberg wirkende reformierte Theologe Abraham Scultetus

(1566-1624), der Berner Ratsherr Michael Stettier (1580-1642), der Zürcher
Theologe Johann Heinrich Ott (1617-1682) und der Winterthurer Pfarrer Johann

Konrad Füssli (1704-1775). Bullingers Darstellung des Täufertums galt bis ins
19. Jahrhundert als eigentliches Referenzwerk.
Die im ersten Band enthaltene Analyse von Bullingers historischem Schaffen
verweist wiederholt auf den editorischen Anhang, wo nicht nur die Abschriften
der Reformationsgeschichte beschrieben, sondern auch verschiedene
Handschriften als Transkriptionen mit kritischem Apparat enthalten sind.
Handschriften-, Personen- und Ortsregister erleichtern die Benützung der beiden

umfangreichen Bände.
Christian Scheidegger, Zentralbibliothek Zürich,

Zähringerplatz 6, 8001 Zürich, christian.scheidegger@zb.nzh.ch
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