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Das ALBUM AMICORUM  

Von UrsULa staeHeLin aUs 

st.  gaLLen
ein beitrag zur Peregrinations- und Kommunikations-
geschichte

Die ungarländische Peregrinationsforschung hat in den letzten Jahrzehnten im-

mer mehr an bedeutung gewonnen, weil sie einen wichtigen ermöglichungsgrund des 

Wissenstransfers im Ungarn der Frühen neuzeit darstellt.1 besonders wertvoll ist die 

von László szögi seit 1994 herausgegebene, in budapest erscheinende reihe Magyaror-

szági diákok egyetemjárasa az újkorban, die sich zum Ziel gesetzt hat, die ungarländische 

studentenperegrination in die verschiedenen Länder europas auf der grundlage der  

schul- und Universitätsmatrikeln sowie anderer einschlägiger Dokumente herauszuge- 

ben. Wie die Peregrinationsforschung aber auch feststellen konnte, genügen die Matri- 

keln allein nicht, um festzustellen, wer wo studiert hat, denn oft wurde – aus verschiede- 

nen gründen – eine immatrikulation unterlassen. so durften sich beispielsweise an 

der Hohen schule in bern nur bürger von bern immatrikulieren, obwohl auch nicht-

bürger studieren konnten.2 Man ist also auf weitere externe Quellen angewiesen, die 

informationen über studienaufenthalte geben: Disputationen, Dissertationen, briefe, 

Vorlesungsnotizen, tagebücher, stammbücher u.s.w.

Die stammbücher sind wertvoll besonders aus zwei gründen: sie weisen nämlich 

nach, wann sich jemand wo aufgehalten hat und mit wem sich jemand getroffen hat. 

ein stammbucheintrag allein besagt allerdings meist noch nichts über die studien eines 

Peregrinanten aus. im einzelfall ist es, ohne weitere Quellen, manchmal sehr schwierig 

nachzuweisen, ob jemand z. b. in Zürich studiert hat, sich nur vorübergehend aufgehalten 

hat, oder nur Unterstützung für seine weitere Peregrination erhalten hat. Wir möchten 

ein beispiel nennen: Der arzt János balsaráti Vitus (1529–1575), der später als Profes-János balsaráti Vitus (1529–1575), der später als Profes-

sor am Kollegium in sárospatak wirkte, kam auf der Durchreise von Wittenberg nach 

italien – in Padua erwarb er am 6. august 1558 den Doktortitel – zwischen 1556 und 

1557 nach Zürich und suchte den naturwissenschaftler Konrad gessner (1516–1565) auf, 
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dessen name ihm wegen der gelehrsamkeit schon bekannt war. balsaráti Vitus konnte 

einblick in die Werkstatt und die sammlungen des grossen gelehrten nehmen, in dessen 

stammbuch er sich auch eintragen durfte.3 Während seines Zürcher aufenthaltes traf er 

sich aber nicht nur mit gessner, sondern auch mit Heinrich bullinger sowie Peter Martyr 

Vermigli, wie andere Quellen belegen.4 Dennoch darf in diesem Fall nicht davon ausge-

gangen werden, dass balsaráti Vitus in Zürich studiert hat, auch wenn er eine Vorlesung 

von Vermigli gehört hat.

auf das in unserer studie vorgestellte Album amicorum von Ursula staehelin aus 

st. gallen wurde ich am 15. Februar 2011 aufmerksam, nachdem lic.phil rainer Hen-

rich (Winterthur, CH) es im nachlass seines Vaters gefunden und sich an mich gewandt 

hatte, weil er darin auch die namen einiger Ungarn entdeckt hatte.5 Die einträge dieser 

»Ungarn« resp. dieser »Ungarländer« – es sind sechs Ungarn und ein sachse – im Album 

amicorum von Ursula staehelin werden in der vorliegenden studie vorgestellt und peregri-

nations- und kommunikationsgeschichtlich kontextualisiert.

die Familie  staehelin (stähelin,  stehelin) 
von st.  gallen

Die Familie staehelin (stähelin, stehelin), ursprünglich aus alemannien 

stammend, findet sich in den Kantonen basel, st. gallen und thurgau seit dem 13. bzw. 

14. Jahrhundert. Die verwandtschaftlichen beziehungen zwischen den verschiedenen 

Linien sind aber bis heute nicht abschliessend geklärt.6 auch sind die Wappen seit dem 

16. Jahrhundert verschieden: Die basler staehelin (stähelin, stehelin) haben einen aus 

dem linken schildrand hervorgehenden golden gekleideten rechtarm mit schräglinks 

silbernem Morgenstern auf blauem Hintergrund, die st. galler staehelin schrägrechts 

ein silbernes stabbündel auf rotem Hintergrund, schliesslich die thurgauer staehelin 

eine gespannte goldene armbrust mit einem silbernen bügel auf rotem Hintergrund.

 Abb. 1: staehelin (basel)                                   staehelin (st. gallen)                         staehelin (thurgau)
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Die st. galler staehelin sind wie die basler staehelin seit der reformation refor-

mierte geschlechter, während die thurgauer Linie bis heute im katholischen Milieu fest 

verankert ist. in der stiftslandschaft von st. gallen sind staehelin seit 1244 erwähnt. seit 

dem 16. Jahrhundert waren staehelin bürger von st. gallen und verschiedene angehörige 

der Familie betätigten sich als Unterbürgermeister.7 im 17. Jahrhundert stieg die Fami-

lie auf und brachte auch erstmals Pfarrer hervor. bekannt geworden sind beispielsweise 

Johann Heinrich staehelin, der seit 1663 Pfarrer in gerach in der Pfalz war, bereits zwei 

Jahre später aber Praeceptor, schliesslich Co-rektor am gymnasium zu st. gallen;8 wei-

ter Christoph staehelin (1665–1727), ein strenger Vertreter der reformierten orthodoxie, 

von dem unter anderem9 posthum ein Catechetischer Hauss-Schatz, oder Erklärung des Heidel-

bergischen Catechismi durch Frag und Antwort ... (basel 1728) herausgegeben wurde.10 

Heinrich staehelin (1698–1778), fünfter sohn von Jakob staehelin, eines Vetters 

des obgenannten Christoph staehelin, steinmetz und Werkmeister in st. gallen, stu-

dierte nach dem in st. gallen abgelegten examen in Marburg und war von 1721–1724 

Hauslehrer bei Landvogt Wurstenberger in bern. im Jahre 1726 nahm ihn der st. galler 

synodus auf und er wurde 1729 Pfarrer in gais. seit 1740 wirkte er in st. gallen, vorerst 

als Diakon, ab 1750 als Pfarrer am st. Leonhard. im Jahre 1757 wurde er Dekan und ins-

pektor der bibliothek. bis zu seinem tode am 15. august 1778 blieb er im amte.11

staehelin war ein später Vertreter der reformierten orthodoxie, der, wie seine ge-

druckten schriften, hauptsächlich Predigten, belegen, die theologischen Veränderungen 

seiner Zeit (Pietismus, aufklärung) ablehnte. staehelins schrift Warnung wider die soeg. 

Herrnhuter, gegeben an seine ... Gemeindsgenossen in ... St. Gallen (Frankfurt a. M. 1750), die 

in dem Jahr, als staehelin fünfter Pfarrer der stadt wurde, erschien, belegt vor allem, 

dass er sich gegen die Herrnhuter emissäre (sendboten) stellte, die in diesen Jahren in 

die schweiz und nach graubünden kamen und für die Kirchen eine scheinbar ernsthafte 

gefahr darstellten.12 in graubünden ist wegen dieser emissäre nach dem tode Daniel 

Willis (1696–1755) unter der Pfarrerschaft ein Konflikt ausgebrochen, der mehr als 20 

Jahre die synode beherrschte.13 Heinrich staehelin war über die pietistische bewegung 

bereits als Pfarrer von gais tief besorgt; als er schliesslich von Daniel Willi hörte, der auf 

der synode zu Jenaz (1737) eine pietistische Predigt gehalten hatte, die zu einem sturm 

der entrüstung führte,14 entschloss er sich, in Zürich darüber rat einzuholen. im Herbst 

1739 wandte er sich an beat Werdmüller (1698–1749), seit 1729 Diakon zu st. Peter, der 

gegen Daniel Willi die schrift Das durch den Glantz der geoffenbahrten Wahrheit ausgeloschne 

Irr-licht (Zürich 1736) verfasst hatte, vorerst brieflich, dann aber besuchte er ihn während 

einiger tage in Zürich, woraus eine regelmässige Korrespondenz entstanden ist.15 in 

Zürich lernte er auch antistes Johann Conrad Wirz (1688–1769) kennen, der zwar für 

neuerungen offenheit signalisierte, in der Lehre aber doch ein strenger geist blieb. als 

Johann Jakob Zimmermann bei anlass der Karlsfeier 1741 die notwendige Verpflichtung 

auf die Formula consensus (1675)16 in Frage stellte, reagierte Wirz scharf mit einer Oratio de 

orthodoxia et orthodoxis, in der er deutlich machte, dass die Formula consensus weiterhin zu 
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den Zürcherischen bekenntnisschriften zu zählen sei.17 auch mit Wirz stand staehelin 

bis zu dessen tod in ständigem briefwechsel.18 gleichfalls unterhielt staehelin mit dem 

berner Professor Johannes stapfer (1719–1801), einer der letzten Verfechter der alten or-

thodoxie, regelmässig Korrespondenz.19

Die in aller gebotenen Kürze dargestellten persönlichen Kontakte und geistigen 

Verbindungen von Heinrich staehelin sollen illustrieren, inwiefern staehelin mit schwei-

zerischen Vertretern der reformierten orthododoxie in regelmässigem austausch stand. 

Die thematik, die die verschiedenen Persönlichkeiten in bern, Zürich und st. gallen ver-

band, war die bewahrung der wahren Lehre im sinne einer reformierten orthodoxie.

in diesem »streng reformierten« Klima ist auch Ursula staehelin (1749–1810), 

tochter von Heinrich und ottilia geb. staehelin, aufgewachsen. ihr bruder Peter (1745–

1816), der erste antistes des Kantons st. gallen, hielt in seiner selbstbiographie fest, dass 

der Vater ein Mann von ungemeiner Thätigkeit und erprobter Frömmigkeit... [Die] Mutter ... aus 

einer sehr rechtschaffenen, frommen Familie, so daß meine beyde Eltern sich nichts angelegener seyn 

liessen, als ihre kinder, von frühem an, zur Vernunft20 und Gottesfurcht zu erziehen, ...21 Ursula blieb 

über den tod ihres Vaters hinaus im elternhaus. erst in fortgeschrittenem alter heira-

tete sie am 2. Juni 1795 den goldschmied Friedrich Wartmann, dessen dritte ehefrau sie 

war.22 nach Wartmanns tod zog sie wieder in ihr elternhaus, wo der kinderlose bruder 

Peter23 wohnte. Hier verstarb sie am 30. oktober 1810.24

Das chronologisch nicht geordnete stammbuch von Ursula staehelin weist ein-

träge aus der Zeit von 1775 bis 1809 auf. spätere einträge sind von späterer Hand ange-

brachte notizen zum Jahre 1810. Die einträge sind vielfältig: einerseits bekannte Persön-

lichkeiten wie der Pfarrer und Physiognome Johann Caspar Lavater aus Zürich25 oder der 

arzt und Ökonome Johann Heinrich Jung-stilling aus Marburg26 sowie – zu einem spä-

teren Zeitpunkt! – deren Frauen,27 andererseits kaum bekannte Personen wie Pfarrer Jo-

hann gottlob Lorenz sem-

beck aus Lindau28 oder 

Heinrich Christian bern-

hard seyberth aus dem Jü-

dischen institut in Halle.29 

grundsätzlich lässt sich 

feststellen, dass mehrere 

Persönlichkeiten ins Haus 

staehelin kamen, um sich 

mit Vater Heinrich oder 

bruder Peter zu treffen, und 

bei dieser gelegenheit, wie 

die einträge im Album bele-

gen, auch dessen tochter 

Ursula kennenlernten. Da- Abb. 2: album amicorum von ursula staehelin
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rüber hinaus finden sich aber einträge vor allem von Frauen, die ganz speziell Ursula 

staehelin gegolten haben. es ist beispielsweise an drei Damen aus bremen zu denken, 

die ihre st. galler Freundin anna schlatter-bernet besucht haben30 und sich bei dieser 

gelegenheit auch ins Album von Ursula staehelin eintrugen: Christine Merrem, adelheid 

von Lingen und Meta von Post.31

Die einträge von sechs Ungarn und einem sachsen lassen erkennen, dass die-

selben in st. gallen auf der Durchreise waren und im Hause staehelin vorübergehend 

einkehrten. istván b. nagy, der im Februar 1780, also bereits nach Heinrich staehelins 

tod, in st. gallen war, hält nämlich fest, dass er seine gönner Gratiae Divinae commendat, 

cum Familia illustri Stehelina, & specifice Nobili Virgine Ursula Steheli.32 Wie wir aus dem 

Lebensbericht von Peter staehelin wissen, sind auch andere schwestern von Ursula 

staehelin ledig geblieben und haben weiterhin im elterlichen Hause gewohnt.33

Die ungarländischen studenten sind von ganz verschiedenen orten nach st. gallen 

gekommen. Während János Papai, sámuel szentíványi sowie József galamb nach ihren 

basler studien nach st. gallen zogen, kamen Mihály Katona und istván nagy aus Zürich;34 

schliesslich kam Martin Litsken aus Halle und von Mihály V. Könyi haben wir keine ge-ály V. Könyi haben wir keine ge-haben wir keine ge-

naueren angaben. Der grössere teil der Ungarn scheint nach dem st. galler aufenthalt 

heimgekehrt zu sein; von János Papai wissen wir, dass er später in Deutschland und Hol-ános Papai wissen wir, dass er später in Deutschland und Hol-äter in Deutschland und Hol-

land studiert hat.35 Da die Ungarn von verschiedenen orten nach st. gallen gekommen 

sind, stellt sich die Frage um so drängender, warum die Ungarn in st. gallen gerade bei 

der Familie staehelin einkehrten?

Die Familie staehelin war aus verschiedenen gründen weit über die region 

hinaus bekannt. einmal hatte Heinrich staehelin, wie bereits ausgeführt, Kontakte mit 

wichtigen Vertretern der Zürcher, berner und basler Kirche gepflegt. Und auch sein 

sohn Peter hatte in Zürich Johann Caspar Lavater, Johannes gessner, ja gar den alten 

Johann Jakob bodmer, sowie in basel isaak iselin kennengelernt.36 abgesehen von 

diesen persönlichen Kontakten sind aber doch wohl die verschiedenen Publikationen 

von Christoph staehelin und Heinrich staehelin ausschlaggebend gewesen, dass das 

st. galler geschlecht staehelin so weit herum bekannt war. auf den Catechetischen Hauss-

Schatz von Christoph staehelin haben wir bereits verwiesen. gerade dieser Hauss-Schatz 

wurde vom Debreciner Professor Ferenc tatai Csirke, ehemals student in bern, ins 

Ungarische übersetzt. seine Übersetzung Catechismusi házi-kints avagy, a' keresztyéni hit‹ 

fő-ágazatinak kérdések és feleletek által való magyarázatja Stehelin kristóf után ... (Kolozsvár 

1752) wurde vom siebenbürgischen bischof János borosnyai Lukács mit einem Vor-mit einem Vor-

wort versehen.37 Wegen des praktischen nutzens wurde staehelins Hauss-Schatz auch in 

andere sprachen übersetzt, z. b. ins Holländische.38 in siebenbürgen und im Partium 

hatte staehelins Hauss-Schatz vor allem eine apologetische Funktion, nämlich die ab- 

wehr liberalerer ansichten der theologie: in siebenbürgen ist an den aufkommenden 

remonstrantismus – es sei an die auseinandersetzungen um andrás Huszti erinnert39 

– zu denken, der von bischof János borosnyai Lukács und manchen Professoren des 
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Kollegiums in nagyenyed (aiud, ro) energisch bekämpft wurde,40 im Partium hingegen 

an den einfluss von Jean Frédéric ostervald, den die Kirchenleitung vorerst mit sorge 

beobachtete.41 Die Verbreitung von staehelins Hauss-Schatz war also ganz besonders von 

der Kirchenleitung forciert worden.42 Die Kenntnis des Katechismus ermutigte offenbar 

mehrere ungarische studenten auf ihrer Peregrination auch st. gallen zu besuchen.

an den verschiedenen akademien und Hohen schulen der schweiz mögen sie  

zudem auch mit dem Neuen Testament unseres Herrn Jesu Christi ... mit eines jeden Capitels  

kurtzen Summarien ..., und mit Gebettern zu allgemeiner Erbauung herausgegeben von Heinrich 

Stähelin ... (st. gallen 1739; basel 1752. 1769. 1780), oder mit anderen schriften von 

Heinrich staehelin bekannt gemacht worden sein. Jedenfalls ist es bekannt, dass eine 

grosse anzahl ungarischer studenten in die schweiz kamen, um in der reformierten 

orthodoxie weiter gefestigt zu werden.43

im Hause staehelin sind, wie das Album von Ursula staehelin belegt, viele Personen 

ein- und ausgegangen. Die Ungarn aber, die Heinrich oder Peter staehelin aufgesucht 

haben, kamen nicht zufällig nach st. gallen, sondern wollten vor allem wegen ihres 

eigenen theologischen interesses bedeutende geistliche dieser Familie aufsuchen. so 

haben sie auch die »Jungfrau« Ursula staehelin kennengelernt.

die ungarländischen einträge ins album 
amicorum von ursula staehelin

Ursula staehelin hat ihr Album amicorum im Frühling oder sommer 1775 

angeschafft. bereits im sommer 1776 hat sich der szekler János Papai aus székelyszáldo-Papai aus székelyszáldo-

bos (Doboşeni, ro) ins Album eingetragen. Papai hat seit dem Jahre 1767 in nagyenyed 

griechischstudien betrieben und kam im Januar 1775 nach basel, wo er sich der theolo- 

gie widmete.44 Wegen seines guten Testimonio hat der Kleine rat der stadt basel seiner  

bitte um aufnahme ins alumneum gar zweimal entsprochen.45 im Frühling 1776 muss 

Papai basel verlassen haben und nach graubünden gereist sein. spätestens am 1. Juli 

hielt er sich bei Pfarrer nikolaus Peer in bondo (bergell) auf, in dessen album er sich 

eingetragen hat.46 etwa einen Monat später zog er weiter nach s-chanf zum berühm-

ten Kirchenhistoriker Petrus Dominicus rosius à Porta, der in Debrecen und nagyenyed 

(1752–55) studiert hatte, und in dessen album er sich gleichfalls eintrug. Von hier ist er 

wohl auf direktem Weg nach st. gallen gezogen, besuchend die Familie staehelin. Leider 

haben wir keine Kenntnis von dem Zeitpunkt seiner ankunft, da János Papai seinem 

eintrag ins Album von Ursula staehelin kein Datum beifügte.47 seine Sententia lautet: Non 

si può haver la rosa senza le spine.48 Von st. gallen zog Papai weiter nach Heidelberg, wo er 

sich noch im november immatrikulierte und im folgenden Jahr promovierte; schliess-

lich hielt er sich seit august 1778 auch noch in groningen auf.49 Dann verlieren sich die 

spuren von Papai.
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ein knappes Jahr später kamen zwei weitere Ungarn nach st. gallen, um Dekan 

Heinrich staehelin kennenzulernen. es handelt sich um József galamb und sámuel 

szent-iványi, die miteinander in basel studiert haben. am 29. März 1777 trugen sie sich 

beide ins Album von Ursula staehelin ein. József galamb stammte aus Jászfalu (Jasová, 

sK) und besuchte die ersten schulen in Dunaszentgyörgy, sárkeresztúr und nagykő- 
rös; schliesslich studierte er seit 1769 in Debrecen. am 2. april 1776 immatrikulierte  

sich galamb an der theologischen Fakultät in basel, und wurde alumne am oberen 

Kollegium.50 im März 1777 hat er basel verlassen und ging – gemeinsam mit sámuel 

szent-iványi – nach st. gallen. galamb hielt im Album von Ursula staehlin fest, dass er 

experto amore signo opposuit nomen in Album Nob. Virginis Ursulae de Stehlin.51 Ähnlich formuliert 

galambs begleiter, sámuel szent-iványi, nämlich dass er ... hanc sententiam opposuit in 

Album hocce Nobilissimae ac Praestantissimae Virginis Ursulae Stehelin, Pastoris S. Gallensis filiae 

charissimae.52 szent-iványi stammte aus dem südlich von buda liegenden Makád. er scheint 

etwas älter als galamb gewesen zu sein; zumindest immatrikulierte er sich in Debrecen 

bereits im april 1766. Wo er sich bis zu seiner immatrikulation in basel aufgehalten hat, 

ist nicht bekannt. am 15. Mai 1775 hat er sich als stud. iur. eingeschrieben, wechselte 

aber ein Jahr später in die theologie und wurde bereits im Juni alumne am oberen 

Kollegium.53 sein eintrag im Album von Ursula staehelin ist insofern ein Curiosum, 

weil er seine Sententia in lateinisch und ungarisch festhält: Constantia et fortitudine. Hunga-

rice: Álhatatos és erös légy.54 nach seiner rückkehr scheint er nach siebenbürgen gezogen 

zu sein und später als weltlicher Kurator und inspektor am unitarischen Kollegium in 

Klausenburg gewirkt zu haben.55

aus dem Partium stammte Mihály Katona. Die Familie war ursprünglich aus sath- 

mar und verschiedene Mitglieder der Familie trugen denselben namen. Der hier ge- 

nannte Mihály Katona wurde in amac (amaţi, ro), in der nähe von sathmar, gebo- 

ren und besuchte seit dem Frühling 1766 das Kollegium in Debrecen. seit oktober  

1771 studierte er in Franeker, und seit september 1777 in Zürich.56 Leider haben wir 

keine anderen angaben, 

weder bis wann er in Zürich 

weilte, noch wann er nach 

st. gallen kam. neben dem  

paulinischen Wort Omnia 

probate, quod bonum est retine- 

te, das er der Virgini Ursulae 

Steheli widmete, hielt er nur 

seinen namen fest: Michael 

katona, Debrecino Hung.57 

Weiteres ist uns leider nicht 

bekannt.

Abb. 3: eintrag von sámuel szent-iványi (fol. 28r)
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Mit sicherheit bereits nach dem tode von Heinrich staehelin kam istván nagy aus 

berzéte (brzotín, sK), nähe Kaschau, nach st. gallen ins Hause staehelin. seit Februar 

1763 besuchte er das Kollegium in sárospatak; weiteres ist nicht bekannt. im november 

1779 hielt er sich vorübergehend in basel auf, zog dann aber weiter nach Zürich.58 aber 

bereits am 18. Februar 1780 trug er sich ins Album von Ursula staehelin ein. obwohl aus 

basel belegt ist, dass sich nagy als stud.theol. bezeichnet hat,59 ist zu bezweifeln, ob nagy 

in der schweiz wirklich studien betrieben hat, oder doch vielmehr einfach auf der Durch-

reise war und in den städten basel, Zürich und st. gallen bekannte Persönlichkeiten be-

sucht hat. im Album von Ursula staehelin bezeichnete er sich jedenfalls nur als Speculator 

quoque hujus terrae & amator candidus Fautorum Steph. B. Nagy, Patakino Hungarus, & nativitate 

Berzéteiensis mp.60 Weiteres über istván nagy ist nicht bekannt.

ein eintrag ganz besonderer, aber auch anderer art ist derjenige von Martin Lits-

ken aus Kronstadt. gemäss eigenen angaben war er Mitarbeiter am Jüdischen institut in 

Halle. Litsken – verschiedentlich auch Litske geschrieben – ist ein sächsisches geschlecht 

aus Kronstadt, von dem wir heute kaum noch Kenntnis haben. Wahrscheinlich ein Ver-

wandter von Martin Litsken war Joseph Litsken (1759–1838) aus Kronstadt, der es als 

Uhrmacher in Wien – seine Uhren waren mit Litsken in Wien signiert61 – zu einem an-

sehnlichen Vermögen gebracht hatte.62 Martin Litsken hingegen hatte einen ganz an-

deren Weg eingeschlagen. nach dem besuch der schule in Preschau (Prešov, sK) hielt 

er sich nach 1780 in Halle auf. Davon zeugt ein brief Litskens an den Mazedorumänen 

Joan Manikati saphrani, Kaufmannssohn aus Hermannstadt, der nach studien in Wien 

und Leipzig in Halle in Medizin promovierte.63 Martin Litsken war seit 1781 Mitarbeiter 

am Institutum Judaicum et Muhammedicum in Halle. Dieses ist 1728 von Johann Heinrich 

Callenberg, Johann Jakob spener und august Hermann Francke gegründet worden, um 

Missionare zu schulen, die vor allem den Juden das evangelium verkünden sollen. aus 

dieser pietistischen einrichtung, die von graf niklaus Ludwig von Zinzendorf begrüsst 

wurde, kamen bis 179264 zwanzig Missionare, die unter die Juden in Polen, böhmen, Dä-

nemark, england und Deutschland gesandt worden sind.65 Martin Litsken war der letzte 

Missionar des institutes. er bereiste ausser einigen gegenden Deutschlands besonders 

Österreich und Ungarn.66 so kam Litsken am 3. august 1782 gemeinsam mit einem an-am 3. august 1782 gemeinsam mit einem an-mit einem an-

dern Mitarbeiter des Jüdischen institutes, mit dem bereits erwähnten Heinrich Chris-Heinrich Chris-

tian bernhard seyberth,67 über rorschach nach st. gallen. in sein reisetagebuch schrieb 

Martin Litsken: Noch denselbigen Abend meldeten wir dem würdigen Pfarrer Steheli, an den wir von 

Memmingen aus Briefe hatten, unsere Ankunft... wir fanden in ihm das, was wir erwartet hatten, 

nämlich einen wackern und dienstfertigen Freund. genannter Pfarrer war Peter staehelin, der 

bruder von Ursula staehelin; dieser zeigte ihnen auch die Klosterbibliothek st. gallen, 

welche eine der schönsten ist 68. am 6. august verliessen die beiden schliesslich st. gallen 

und zogen weiter nach Zürich. Der besuch Litskens im Hause staehelin ist insbesondere 

darum interessant, weil er Zeugnis darüber abgibt, dass Peter staehelin nicht mehr die 

strenge Haltung seines Vaters vertrat. so waren ja die Mitarbeiter des Jüdischen institutes 
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in Halle Pietisten und traten damit in diametralen gegensatz zu Heinrich staehelin, der 

die Mission jedwelcher pietistischer emissäre entschieden bekämpft hatte.

Die ungarischen einträge – mit ausnahme von Mihály V. Könyi, von dem wir 

keine weiteren69 angaben haben – sind sämtliche von studenten, die an den Kollegien 

Debrecen, sárospatak und nagyenyed, an denen liberale ansichten der theologie nur 

zögerlich übernommen wurden und auch pietistisches gedankengut kaum präsent war, 

studiert haben, also wohl auch Christoph staehelins Catechismusi házi-kints kannten. Dass 

diese studenten in st. gallen im Hause staehelin einkehrten, war nur naheliegend. ganz 

anders war die situation bei Martin Litsken und Heinrich C.b. seyberth. sie kehrten 

im Hause staehelin nicht wegen des unterdessen verstorbenen Heinrich staehelin ein, 

sondern, wie Litsken schreibt, wegen Peter staehelin. Darüber hinaus hat der besuch 

sicher auch Ursula staehelin gegolten. Was für eine religiöse Haltung hatte aber Ursula 

staehelin? obwohl wie ihr bruder Peter in »streng reformiertem« Klima aufgewachsen, 

scheint es, dass Ursula staehelin mit pietistischen Kreisen regelmässig Kontakt gepflegt 

hat. Die drei Damen aus bremen, die die Pietistin anna schlatter-bernet im sommer  

1804 besucht hatten und gleichfalls bei Ursula staehelin eingekehrt waren, waren auch 

pietistisch gesinnt.70 nach dem tode ihres Vaters konnte Ursula staehelin – wohl erst-

mals  – ihre pietistischen Kontakte ungehindert pflegen. so konnte das »orthodoxe«  

Haus staehelin zu einem neuen treffpunkt für Pietisten, Herrnhuter emissäre sowie 

Mitarbeiter am Jüdischen institut in Halle werden. Martin Litsken aus Kronstadt schrieb  

darum in aller frommen bescheidenheit ins Album von Ursula staehelin: ... Hiermit emp-

fiehlt sich der hochgeehrtesten Besitzerin zum ewigen Andenken ein ganz ergebenster Diener und Ver- 

ehrer Mart. Litsken aus kronstadt in Siebenbürgen.71

Abb. 4: eintrag von martin litsken (fol. 79v)
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geistesgeschichtlicher ertrag

Das Album amicorum von Ursula staehelin aus st. gallen gewährt einen interes-

santen einblick in die geistesgeschichtliche entwicklung europas im 18. Jahrhundert. 

Ungarische studenten kehrten im Hause staehelin ein, weil bedeutende Vertreter der  

Familie dank ihrer schriften, in denen sie die theologischen entwicklungen ihrer Zeit  

(Pietismus, aufklärung) konsequent ablehnten, auch unter ungarischen studenten be-

kannt waren. Zudem mögen die letzten Vertreter der reformierten orthodoxie, die in ba-

sel oder Zürich noch lehrten, die Ungarn zu diesem besuch ermutigt haben. gleichzeitig 

ist es aber auffällig, dass bei der grossen anzahl an ungarischen studenten, die in der 

besagten Zeit (1775–1780) in Zürich, basel und bern – in Zürich sind es rund 55, in basel 

etwa 25 und in bern etwa 2072 – studierten, nicht mehr Ungarn im Hause staehelin in 

st. gallen einkehrten. tatsächlich hatten zu dieser Zeit liberalere ansichten der refor-

mierten theologie – und damit die aufklärung – an den Hohen schulen in Zürich und 

bern und an der Universität basel bereits einzug gehalten, und die grosse Mehrheit der 

ungarischen studenten wurde dadurch so stark geprägt, dass sie den boden der refor-

mierte orthodoxie im sinne der Formula consensus verlassen hatten.73

Der letzte besuch eines ungarländischen studenten, des sachsen Martin Litsken 

aus Kronstadt, lässt schliesslich erkennen, dass die »neuen ideen«, in diesem konkreten 

Fall der Pietismus, langsam auch im Hause staehelin einzug hielten. Litskens und sey-

berths eintrag ins Album amicorum von Ursula staehelin mögen dafür Zeugnis sein, dass 

Pietismus und aufklärung die altprotestantische orthodoxie, in West und ost, besiegt 

hatten.74
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anmerkungen

1 vgl. (exemplarisch): Fata, márta/Schindling, an-

ton: Peregrinatio hungarica. studenten aus ungarn 

an deutschen und österreichischen hochschulen 

vom 16. bis zum 20. Jahrhundert (contubernium. 

tübinger beiträge zur universitäts- und Wissen-

schaftsgeschichte, bd. 64) stuttgart 2006, s. 3–8; 

Tonk, sándor: siebenbürgische studenten an den 

ausländischen universitäten, in: könig, Walter (hg.): 

beiträge zur siebenbürgischen schulgeschichte, 

köln/Weimar/Wien 1996, s. 113–125.

2 bekanntes beispiel ist der bündner Pfarrer Petrus 

dominicus rosius à Porta (1734–1806), der vom 

herbst 1751 bis sommer 1752 in bern studierte (vgl. 

Bernhard, Jan-andrea: rosius à Porta (1734–1806). 

ein leben im spannungsfeld von orthodoxie, aufklä-

rung und Pietismus (Zürcher beiträge zur reformati-

onsgeschichte, bd. 22) Zürich 2005, s. 36–45).

3 Scilicet in geniis aliqua est concordia inventis / et servat 

studii foedera quisque sui. / Johannes Vitus Balsaratius 

Hungarus / Patak. (liber amicorum conradi gesneri, 

Zentralbibliothek Zürich: ms Z viii 759 (kopie), 

s. 27).

4 vgl. Bernhard, Jan-andrea: gessner und ungarn. 

kommunikations- und bibliotheksgeschichtliche be-
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merkungen, in: opitz, Peter/moser, christian (hg.): 

bewegung und beharrung. aspekte des reformierten 

Protestantismus 1520–1650. Festschrift für emidio 

campi (studies in the history of christian traditions, 

bd. 144) amsterdam 2009, s. 169 f. (dort weitere li-

teratur und die Quellenhinweise); weiteres erscheint 

in meiner habilitationsschrift Die Bedeutung der 

ungarisch-schweizerischen Kontakte für die Konsolidierung 

des reformierten Bekenntnisses im Reich der Stephanskrone 

(göttingen 2013).

5 ich bedanke mich an dieser stelle herzlich bei 

rainer henrich, dass ich die ungarischen einträge 

publizieren darf. 

6 vgl. schweizerisches geschlechterbuch, bd. 7, 

Zürich 1943, s. 533–541; hbls 6, s. 492. 517 f.; hls 

11, s. 790–793.

7 vgl. hbls 6, s. 492.

8 vgl. Grunau, hanni: katalog der stammbücher 

des 16./17. Jahrhunderts in der stadt- und hoch-

schulbibliothek und in der schweizerischen landes-

bibliothek bern, [bern] 1945, s. 88.

9 es ist beispielsweise seine Christliche Predigt und 

gottselige Gedanken von dem heiligen Werk der seligen 

Reformation, gehalten in St. Gallen, 21. December 1718 

(basel 1718) zu erwähnen.

10 der Catechetische Hauss-Schatz erlebte drei weitere 

auflagen (basel 1737, 1771 und 1786).

11 vgl. Stückelberger, hans martin: die evangeli-

sche Pfarrerschaft des kantons st. gallen, st. gallen 

1971, s. 32; leben heinrich stähelins, gewesenen 

decans zu st. gallen. herausgegeben von Peter stä-

helin, st. gallen 1792; Leu, hans Jakob: allgemeines 

helvetisches, eydgenössisches oder schweitzeri-

sches lexicon..., 17. teil, Zürich 1762, s. 484 f.

12 es sei nicht nur an die schweizerischen »missi-

onsreisen« von graf niklaus ludwig von Zinzendorf 

selbst erinnert, sonder auch auf weitere herrnhuter 

emissäre wie Johann Philipp dörnbaum, Johann 

georg Wallis, david cranz, oder heinrich gottfried 

dietrichs verwiesen, die durch die schweiz und  

graubünden zogen (vgl. Seidel, J. Jürgen: die an-

fänge des Pietismus in graubünden, Zürich 2001, 

s. 277–295).

13 vgl. Bernhard (wie anm. 2), s. 103–122. 

410–413.

14 vgl. Seidel (wie anm. 12), s. 191–197.

15 vgl. leben heinrich stähelins (wie anm. 11), 

s. 125.

16 Zur Formula consensus (1675): Pfister, rudolf: 

kirchengeschichte der schweiz. bd. 2: von der re-

formation bis zum zweiten villmerger krieg, Zürich 

1974, s. 486–498. 

17 vgl. Bernhard, Jan-andrea: das Zürich Zimmer-das Zürich Zimmer-

manns, hagenbuchs und breitingers als anziehungs-

punkt für ungarische studenten, in: marti, hans- 

peter (hg.): die hohe schule in Zürich von den an-

fängen bis zur gründung der universität. tagungs-

band, leipzig 2012, s. 226 f.

18 vgl. leben heinrich stähelins (wie anm. 11), 

s. 126.

19 vgl. leben heinrich stähelins (wie anm. 11), 

s. 48 f. 171.

20 dass hier Peter staehelin ausführt, er sei von 

kindheit an zur vernunft erzogen worden, ist na-

türlich eine rückblickende sicht der kindheit. als 

vertreter der reformierten orthodoxie verstand sein 

vater heinrich staehelin unter »vernunft« natürlich 

etwas anderes, als der begriff seit immanuel kant 

bedeutete (»menschliche vernunft«).

21 leben und Wirken Peter stähelins, hochwürdi-

gen herr antistes der evangelischen geistlichkeit 

des kantons st. gallen, von ihm selbst beschrieben. 

herausgegeben von Johann georg Wirth, st. gallen 

1816, s. 17.

22 vgl. stemmatologia sangallensis, stadtarchiv 

st. gallen: bd. uv, s. 134; bürgerregister, stadtarchiv 

st. gallen: bd. viii, s. 649.

23 Peter spricht in seiner biographie davon, dass er 

und seine Frau drei kinder unter ihrer aufsicht hat-

ten – damit waren Pflegekinder gemeint (vgl. leben 

und Wirken Peter stähelins (wie anm. 21), s. 69).

24 vgl. leben und Wirken Peter stähelins (wie anm. 

21), s. 166 f.

25 vgl. eintrag von Johann caspar lavater, 30. okto-

ber 1775, in: album amicorum von ursula staehelin, 

fol. 4r.

26 vgl. eintrag von Johann heinrich Jung-stilling, 

26. oktober 1802, in: album amicorum von ursula 

staehelin, fol. 9r.

27 vgl. eintrag von anna lavater-schinz, 15. Juli 

1777, in: album amicorum von ursula staehelin, fol. 

44r; eintrag von elise Jung-coing, 11. Juni 1806, in: 

album amicorum von ursula staehelin, fol. 8v.

28 vgl. eintrag von Johann gottlob lorenz sembeck, 

10. märz 1776, in: album amicorum von ursula 

staehelin, fol. 7r.

29 vgl. eintrag von heinrich christian bernhard 

seyberth, 6. august 1782, in: album amicorum von 

ursula staehelin, fol. 80r.
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30 vgl. hls 11, s. 99 f.; anna schlatter’s leben und 

nachlass. herausgegeben von Franz michael Zahn, 

bd. 1: leben und briefe an ihre kinder, elberfeld 

1865, s. liii (freundliche mitteilung von lic.phil. rai-

ner henrich, Winterthur).

31 vgl. eintrag von christine merrem, 29. august 

1804, in: album amicorum von ursula staehelin, fol. 

91v; eintrag von adelheid von lingen, 29. [27.?] au-

gust 1804, in: album amicorum von ursula staehelin, 

fol. 92r; eintrag von meta von Post, 30. august 1804, 

in: album amicorum von ursula staehelin, fol. 92v.

32 eintrag von istván b. nagy, 18. Februar 1780, in: 

album amicorum von ursula staehelin, fol. 11r.

33 es sind dies elsbetha staehelin und sara staehe-

lin (vgl. leben und Wirken Peter stähelins (wie anm. 

21), s. 164 f.).

34 vgl. Hegyi, Ádám: magyarországi diákok svájci 

egytemeken és akadémiákon 1526–1788 (1798)  

(magyarországi diákok egyetemjárása az újkorban, 

bd. 6) budapest 2003, s. 61 f., 101 f.

35 vgl. Hegyi (wie anm. 34), s. 61.

36 vgl. leben und Wirken Peter stähelins (wie anm. 

21), s. 80. 86.

37 vgl. Bernhard, Jan-andrea: debrecen als 

protestantisches Zentrum oberungarns im 18. Jahr-

hundert: die bedeutung der Peregrination für das 

bildungsniveau der intellektuellen elite, in: Fejtová, 

olga (hg.): město a intelektuálové od středověku do 

roku 1848 (documenta Pragensia, bd. 27) Prag 2008, 

s. 790 f.; Esze, tamás: a heidelbergi káté története 

magyarországon a Xviii. században, in: bartha, tibor 

(hg.): studia et acta ecclesiastica, bd. 1, budapest 

1965, s. 179. 191.

38 vgl. Staehelin, christoph: catechetische huys-

schat, ofte verklaring v.d. h.c. door vragen en ant-

woorden, amsterdam 1756.

39 vgl. Juhász, istván: hitvallás és türelem. ta-

nulmányok az erdélti református egyház és teológia 

1542–1792 közötti történetéből (dolgozatok a refor-

mátus teológiai tudomány köréből. Új sorozat, bd. 2) 

kolozsvár 1996, s. 94 f.; Esze (wie anm. 37), s. 179 f.

40 vgl. Bernhard, Jan-andrea: die apologetische 

Funktion des Zweiten helvetischen bekenntnisses 

im siebenbürgen des 18. Jahrhunderts, in: campi, 

emidio/opitz, Peter (hg.): heinrich bullinger: life 

– thought – influence. Zurich, aug. 25–29, 2004. in-

ternational congress heinrich bullinger (1504–1575) 

(Zürcher beiträge zur reformationsgeschichte, bd. 

24) Zürich 2007, s. 827–830.

41 vgl. Bernhard, Jan-andrea: l’influence de Jean-

Frédéric ostervald en hongrie et en transylvanie, 

in: bulletin de la société du Protestantisme Français  

152 (2006), s. 612–617; G. Szabó, botond: a debrece-

ni református kollégium a »pedagógia században«, 

debrecen 1996, s. 49; Esze (wie anm. 37), s. 181.

42 offenbar fand staehelins Hauss-Schatz auch 

im königlichen ungarn interesse, so dass 1805 in 

Pressburg (bratislava, sk) ein nachdruck besorgt 

wurde.

43 vgl. Bernhard (wie anm. 17), s. 210–220.

44 vgl. Triet, max, et alii (hg.): die matrikel der 

universität basel, bd. 5: 1726/27–1817/18, basel 

1980, s. 352; Jakó, Zsigmond/Juhász, istván, 

nagyenyedi diákok 1662–1848, bukarest 1979, s. 171.

45 vgl. Protokolle des kleinen rates, 25. märz 1775, 

staatsarchiv basel: bd. 148, fol. 82v; Protokolle des 

kleinen rates, 13. Januar 1776, staatsrachiv basel: 

bd. 149, fol. 11v.

46 vgl. eintrag von János Papai ins stammbuch 

von nikolaus Peer, 1. Juli 1776 (»6489«), Zentralbi-

bliothek Zürich: Z ii 646, fol. 12r; vgl. Bernhard, 

Jan-andrea: »ich bin nur einmal Freund... deß will 

ich stets verbleiben.« gelehrtenkontakte zwischen 

ungarn und den drei bünden (1650–1800), in: bünd-

ner monatsblatt 2009, s. 383.

47 vgl. eintrag von János Papai ins stammbuch 

von Petrus dominicus rosius à Porta, august 1776 

(»6489«), staatsarchiv graubünden: d v/37 b 12.7, 

s. 42; vgl. Bernhard (wie anm. 2), s. 46–67; ders. 

(hg.): Petrus dominicus rosius à Porta: album 

amicorum. egy magyarországon és erdélyben tanult 

svájci diák emlékkönyve, tonk sándor előszójával 

(erdélyi tudományos füzetek, bd. 234) kolozsvár 

2001, s. 69.

48 eintrag von János Papai, s.d. [1776], in: album 

amicorum von ursula staehelin, fol. 74r.

49 vgl. Hegyi (wie anm. 34), s. 61; Szabó, miklós/

Szögi, lászló: erdélyi peregrinusok. erdélyi diákok 

európai egyetemeken 1701–1849, marosvásárhely 

1998, s. 354. 361.

50 vgl. Hegyi (wie anm. 34), s. 62; Triet (wie anm. 

44), s. 355.

51 eintrag von József galamb, 29. märz 1777, in: al-

bum amicorum von ursula staehelin, fol. 30r.

52 eintrag von sámuel szent-iványi, 29. märz 1777, 

in: album amicorum von ursula staehelin, fol. 28r.

53 vgl. Hegyi (wie anm. 34), s. 62; Triet (wie anm. 

44), 356.
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54 eintrag von sámuel szent-iványi, 29. märz 1777, 

in: album amicorum von ursula staehelin, fol. 28r.

55 vgl. intelligenzblatt der allgem. literatur-Zei-

tung, nr. 93 (12. Juli 1806), s. 737.

56 vgl. Bozzay, réka/Ladányi, sándor: magyaror-

szági diákok holland egyetemeken 1595–1918  

(magyarországi diákok egyetemjárása az újkorban, 

bd. 15) budapest 2007, s. 116; Hegyi (wie anm. 34), 

s. 101.

57 eintrag von mihály katona, s.d. [1778], in: album 

amicorum von ursula staehelin, fol. 42v.

58 vgl. Hegyi (wie anm. 34), s. 63.

59 eine immatrikulation fehlt hingegen (vgl. Triet 

(wie anm. 44), s. 376).

60 eintrag von istván b. nagy, 18. Februar 1780, in: 

album amicorum von ursula staehelin, fol. 11r.

61 sie sind noch heute verschiedentlich auf dem 

antiquitätenmarkt zu finden.

62 als in kronstadts vorstadt blumenau eine lu-

therische kirche gebaut wurde, hat Joseph litsken 

dafür viel geld gespendet, so dass noch heute eine 

gedächtnistafel hängt: Litsken József nagy jóltevőnk 

szül. Brassóban máj. 13-án 1759-ben, meghalt Bécsben 

máj. 10-én 1838-ban.

63 vgl. martin litsken an Joan manikati saphrani, 

11. august 1781, in: Saphrani, Joan manikati: de 

clysteribus eorumque effectibus ... pro gradu doc-

toris in medicina honoribus ac privilegiis solemni 

ritu impetrandis a. d. Xi. aug. mdcclXXXi..., halle 

1781. Zu Joan manikati saphrani vgl. Offner, robert: 

deutsche universitäten als ausbildungsstätten sie-

benbürgischer mediziner von den anfängen bis zum 

Jahr 1850, in: Fata/schindling (wie anm. 1), s. 301. 

304. 312. 340. 

64 das institut wurde 1792 aufgelöst und der nach-

lass den Francke’schen stiftungen überlassen.

65 vgl. Bochinger, christoph: J. h. callenbergs 

institutum Judaicum et muhammedicum und sei-

ne ausstrahlung nach osteuropa, in: Wallmann, 

Johannes/sträter, udo (hg.): halle und osteuropa. 

Zur europäischen ausstrahlung des hallischen Pie-

tismus (hallesche Forschungen, bd. 1) tübingen 

1998, s. 331–348; Zimmermann, ernst, et alii (hg.): 

allgemeine kirchenzeitung, zugleich ein archiv für 

die neueste geschichte und statistik der christlichen 

kirche, bd. 43, darmstadt/leipzig 1864, s. 379.

66 vgl. de le Roi, Johannes Friedrich alexander: die 

evangelische christenheit und die Juden in der Zeit 

der herrschaft christlicher lebensanschauungen 

unter den völkern: a. Zweite hälfte des 18. Jahrhun-

derts, das europäische Festland während des 19. 

Jahrhunderts, bd. 2, berlin 1891, s. 45.

67 seyberth war zeitenweise auch als Judenmissio-

nar in der schweiz tätig (vgl. Janner, sara: Juden-

mission in basel in der ersten hälfte des 19. Jahrhun-

derts. ein Forschungsbericht, in: basler Zeitschrift für 

geschichte und altertumskunde 104 (2004), s. 41).

68 reisetagebuch von martin litsken, in: Beyer, 

Justus Jsrael (hg.): Fortgesetzte nachricht von der 

zum heil der Juden errichteten anstalt ..., 11. stück, 

halle 1787, s. 113. 

69 der eintrag v. könyis hat nicht nur kein datum, 

sondern gibt auch keine auskunft darüber, wer 

mihály v. könyi (vár könyi?) war, und warum er sich 

in der schweiz aufgehalten hat (vgl. eintrag von 

mihály v. könyi, s.d., in: album amicorum von ursula 

staehelin, fol. 65v).

70 vgl. anna schlatter’s leben (wie anm. 30), s. liii.

71 eintrag von martin litsken, 6. august 1782, in: 

album amicorum von ursula staehelin, fol. 79v. 

72 vgl. Hegyi (wie anm. 34), s. 61 ff. 75 f. 99–102.

73 vgl. Bernhard (wie anm. 17), passim; ders. 

(wie anm. 37), passim; Lengyel, imre: a svájci fel-ájci fel-jci fel-

világosodás és debreceni kapcsolatai, in : könyv és 

könyvtár 9 (1973), s. 211–257.

74 in der reformierten kirche siebenbürgens konnte 

sich die reformierte orthodoxie rund 50 Jahre länger 

halten (vgl. Bernhard (wie anm. 40), s. 824–837).


