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Gottesvolk oder Gotteshaus?
Zwei Zürcher des 17. Jahrhunderts verorten sich und ihren Glauben

Zusammenfassung:

In diesem Aufsatz wird die Darstellung der eigenen Religionsgemeinschaft in zwei Zürcher 
Selbstzeugnissen des 17. Jahrhunderts untersucht. Während der weltliche, arrivierte Würdenträger 
(Johann Heinrich Waser) den eigenen Glauben mit dem Territorium in Verbindung bringt, ist für den 
sich um eine Pfründe bemühenden Pfarrer (Johannes Müller) der Glaube eher an die Gesamtheit der 
(reformierten) Gläubigen gebunden. Dieses unterschiedliche Verständnis erklärt ihre unterschiedlichen 
Interventionen auf religiösem Gebiet.

Résumé:

Cette contribution analyse les descriptions de leur propre communauté religieuse que font au XVIIe 
siècle deux ecclésiastiques zurichois dans leurs livres de raison. Alors que pour un célèbre et 
séculaire dignitaire (Johann Heinrich Waser), la confession est liée à des questions de territoire, celle
ci est, du point de vue d  'un pasteur se démenant pour une sinécure (Johannes Müller), davantage 
relative à la communauté des croyants (réformés) dans son ensemble. Cette différence conceptuelle 
explique la différence de leurs actes dans le domaine religieux.

<1>

In diesem Arbeitspapier wird anhand zweier Zürcher Selbstzeugnisse untersucht, wie die reformierte 

Glaubensgemeinschaft konzipiert wird und wie sich der Schreibende durch diese Konzeption selbst 

verortet. Die behandelten Selbstdarstellungen sind naturgemäß individuell geprägt. Dennoch können 

sie bis zu einem gewissen Grad als repräsentativ für die Selbstdarstellung von weltlichen und 

geistlichen Würdenträgern betrachtet werden1.

<2>

Die politischkonfessionelle Situation in der Eidgenossenschaft des 17. Jahrhunderts2 war 

1 Das Quellenkorpus basiert weitgehend auf der Datenbank für Selbstzeugnisse 
(www.selbstzeugnisse.histsem.unibas.ch <28.07.2010>). Die Datenbank geht zurück auf das vom 
Schweizerischen Nationalfonds geförderte Projekt "Deutschschweizerische Selbstzeugnisse (1500–1800) als 
Quellen der Mentalitätsgeschichte", das in den Jahren 1996 bis 2003 unter der Leitung von Prof. Kaspar von 
Greyerz in Zürich und Basel durchgeführt wurde. Für das 17. Jahrhundert und den Wirkungsort Zürich listet die 
Datenbank 36 Selbstzeugnisse auf. Fast alle dieser Selbstzeugnisse wurden von Geistlichen oder Würdenträgern 
verfasst. Die beiden hier vorgestellten Personen wurden aufgrund des großen Umfangs ihrer Selbstzeugnisse 
(mit Haushaltsbüchern und Reiseberichten je weit über 1000 Seiten) und aufgrund der großen zeitlichen Nähe 
ihrer Abfassung gewählt.

2 Für die Geschichte der Eidgenossenschaft in der Zeit des Konfessionalismus siehe grundlegend Martin Körner, 
Glaubensspaltung und Wirtschaftssolidarität (1515–1648), in: Geschichte der Schweiz und der Schweizer, Basel 
2004 [1986], S. 357–446; und François de Capitani, Beharren und Umsturz (1648–1815), ibid., S. 447–526. 
Spezifisch zum Glaubenszwist in der Alten Eidgenossenschaft siehe jetzt Thomas Lau, "Stiefbrüder". Nation und 
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bekanntermassen uneinheitlich. Während sich die einen Orte (Kantone) zur reformierten (das heißt 

der calvinistischen oder zwinglianischen) Konfession bekannten, bekannten sich vor allem die ländlich 

geprägten Orte zum römischen Katholizismus. Alle Orte der Eidgenossenschaft gehörten also 

gleichzeitig einer überregionalen Glaubensgemeinschaft und einem regionalen, überkonfessionellen 

Bund an.  Die Zwinglistadt Zürich rechnete sich, wie die meisten eidgenössischen Stadtstaaten, dem 

reformierten Lager zu. Hier soll untersucht werden, wie sich diese unterschiedlichen Bündnisse 

zueinander verhielten und in welchem Verhältnis das konfessionelle Selbstverständnis des Einzelnen 

zum offiziell deklarierten Konfessionsverständnis stand3.

<3>

Die erste hier behandelte Person ist Johann Heinrich Waser, der von 1600 bis 1669 lebte und einer 

führenden Zürcher Familie entstammte. Er absolvierte den Cursus honorum, wie er für weltliche 

Würdenträger üblich war: Auf eine solide Ausbildung in Zürich folgte die Wanderschaft und dann ein 

stetes Hochdienen in der heimatlichen Ämterhierarchie, das mit dem Amt des Stadtschreibers begann 

und über die Landvogtei von Kyburg, der größten Vogtei Zürichs, bis zum höchsten Amt des 

Bürgermeisters führte. Innerhalb der Eidgenossenschaft machte sich Waser durch zahlreiche 

diplomatische Dienste und insbesondere durch die Anführung einer eidgenössischen Delegation zu 

Ludwig XIV. einen Namen. Waser hinterließ umfangreiche Schriften, darunter eine Autobiographie, 

einen Reisebericht über seine Grand Tour und einen Bericht über die Reise an den französischen 

Hof4.

<4>

Zürich oder vielmehr das Amt, das er für Zürich ausübte, diente Waser als grundlegende 

Charakterisierung seiner Person. So lässt er seine Lebensbeschreibung, nach einem kurzen, 

topischen Prolog zum »Zweck und ende diser beschrybung mit folgenden Worten beginnen: Johann

Konfession in der Schweiz und in Europa (1656–1712), Köln 2008. Für Zürich allgemein siehe Niklaus Flüeler und 
Marianne FlüelerGrauwiler (Hg.), Geschichte des Kantons Zürich, 2. Bd.: Frühe Neuzeit, Zürich 1996. Für die 
Glaubenspraxis in Zürich siehe Francisca Loetz, Mit Gott handeln. Von den Zürcher Gotteslästerern der Frühen 
Neuzeit zu einer Kulturgeschichte des Religiösen, Göttingen 2002; sowie Urs Leu und Christian Scheidegger 
(Hg.), Die Zürcher Täufer 1525–1700, Zürich 2007; und Kaspar Bütikofer, Der frühe Zürcher Pietismus (1689–
1721), Göttingen 2009.

3 Das Schaubild soll keinesfalls insinuieren, dass die konfessionelle Gemengelage lokal und individuell nicht 
wesentlich komplexer sein konnte, sondern bloß die etatistische Lage wiedergeben: Der Stadtstaat Zürich war 
gemäß Selbstdeklaration und in der politischen Wahrnehmung von außen eindeutig reformierter Konfession, 
unbenommen der auch in Zürich weilenden Indifferenten, Kryptokatholiken usw.

4 Aufgrund der Bedeutung Wasers für Zürich und der repräsentativen materiellen Ausstattung der Bände dürfen 
diese Zeugnisse nicht als private Bekenntnisse betrachtet werden. Zu Wasers Biographie siehe Norbert 
Domeisen, Bürgermeister Johann Heinrich Waser (1600–1669) als Politiker. Ein Beitrag zur Schweizer 
Geschichte des 17. Jahrhunderts, Bern 1975. Wasers schriftlicher Nachlass (die hier behandelte 
Lebensbeschreibung sowie weitere autobiographische Schriften Wasers) wird ausführlich dargestellt bei Barbara 
Schmid, Das Hausbuch als literarische Gattung. Die Aufzeichnungen Johann Heinrich Wasers (1600–1669) und 
die Zürcher Hausbuchüberlieferung, in: Daphnis 34/34 (2005), S. 603–656.
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Heinrich Waser, hernach in a.° 1652 erwehlter bürgermeister loblicher stadt Zürich, an der zahl der 

48iste, ward gebohren an dise welt den 25ten deß monats Merzens, war des Oster Zinstag abents, bald 

nach geschlagung 9 uhren. In dem huß an der mitleren Kilchgaß zuo bemeltem Zürich, genannt zum 

Silber Schilt, im jar 1600 nach Christi geburt gezalt«5. Das Amt des Bürgermeisters erklärt, wer Waser 

ist, auch wenn hier erst die Geburt beschrieben wird. Gleich danach macht Waser präzise Orts und 

Zeitangaben zur Geburt. Er wurde in der Stadt geboren und sein Geburtsort ist genau lokalisierbar. 

Der Geburt folgen umfangreiche genealogische Angaben, die 60 Seiten einnehmen und bis zu den 

ältesten nachweisbaren Spuren der Familie zurückreichen6. Waser erwähnt einen Urgroßvater, der im 

Kappelerkrieg (1531) für »die religion und das vatterland« gestritten habe und dabei gefallen sei7. Von 

einem anderen Vorfahren erwähnt er die Beteiligung an den Burgunderkriegen unter Hans Waldmann. 

Aufgeführt wird auch der gute Leumund, den die Zürcher unter anderem wegen Wasers Vorfahren 

beim Stand Uri genössen, sowie die die Waserschen Familienmitglieder betreffenden Eintragungen im 

Zürcher Bürgerbuch. Soweit vorhanden, fügte der Schreiber auch schriftliche Zeugnisse des 

Reformators Heinrich Bullinger über die jeweiligen Vorfahren ein und vermerkte Patenschaften 

desselben für seine Ahnen.

<5>

Von einigen Vorfahren wird auch der Begräbnisort erwähnt, der sich bei manchen im Kreuzgang des 

Großmünsters befindet. Während in zeitgenössischen Beschreibungen von Familienangehörigen das 

Sterben (als Vorgang) nicht selten einigen Raum einnimmt, so sind es bei Waser eher die Toten (im 

Unterschied zu den Sterbenden), die Erwähnung finden. So erfahren wir kaum etwas über die drei 

Frauen Wasers, abgesehen von ihrer Genealogie. Von den zwei zum Zeitpunkt der Abfassung der 

Lebensbeschreibung bereits verstorbenen Frauen ist der Bericht über ihr Begräbnis fast alles, was wir 

über sie als Personen erfahren. Die Bestattung wird dabei literarisch gewissermaßen nochmals 

vollzogen: Wir erfahren die Lobreden auf die Tote, die Grablegung und die Inschrift des Grabsteines 

sowie den genauen Ort des Grabes mitsamt der benachbarten Gräber8.

<6>

Waser stellt sich also als eine in ziemlich wörtlichem Sinne auf heimatliche Erde gegründete Person 

dar. Die Heimat wiederum ist nicht ein beliebiger Ort, sondern der von heldenhaften Vorfahren 

verteidigte und mit den Gebeinen der Verwandten gesättigte, geschichtsträchtige Boden. Wer sich so 

an eine Stadt, an Grund und Boden bindet, den müssen – jetzt metaphorisch gesprochen – 
5 Zentralbibliothek Zürich (ZB ZH) Ms A 132, S. 3. Quellenzitate werden in konsequenter Kleinschreibung 
angegeben; Ausnahmen sind Satzbeginn und Eigennamen.

6 Bei dieser Mengenangabe bleiben die später folgenden genealogischen Erörterungen zu jeder der drei 
Ehefrauen und zu Schwiegersöhnen und töchtern unberücksichtigt.

7 ZB ZH Ms A 132, S. 13.

8 ZB ZH Ms A 132, S. 247 und 275.
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Erschütterungen ganz besonders beunruhigen. So brachten denn Waser Parteiungen, Gezänk und 

üble Nachrede innerhalb der Stadt in Rage. Er bezeichnet Verleumdung als das größte Laster 

Zürichs, unter dem auch er als Amtsträger oft gelitten habe9.

<7>

Seit der Reformation und vor allem seit dem Ersten Villmergerkrieg von 1656 war die 

Eidgenossenschaft tief gespalten. Bei Waser zeigt sich ihr Fortbestehen in seiner diplomatischen 

Tätigkeit für die Eidgenossenschaft sowie in seinen Mahnungen zur Einheit. Waser schwebt eine 

›eidgenössische christliche Freundschaft‹ vor und er drängt darauf, die »eÿdtgnößische einigkeit [...] 

zubefürderen«10. Er rügt die Kompromisslosigkeit, die dazu führe, dass die gantze christenheit in fhür 

und bluott süfzet und alles mit dem gewalt der leidigen waaffen will verrichtet werden11.«

<8>

Es ist bei einem frühneuzeitlichen Würdenträger kaum verwunderlich, dass er sich in seiner 

Selbstdarstellung als fromm, gottesfürchtig und der Vorsehung vertrauend ausgibt. Waser ist darüber 

hinaus ein direkter Nachfahre Ulrich Zwinglis und Rudolf Gwalters, was er im genealogischen Teil 

ausführlich darlegt. Die Bewertung dieser Vorkämpfer des reformierten Glaubens ist durchweg positiv. 

So lobt er Zwingli, der »einen glückseligen anfang gemachet dem großen wunderwerk der geistlichen 

reformation, da von vornemmen theologis darfür gehalten wirt, daß kein größers sidert der hh. 

apostolen zyten nit gewesen«12.

<9>

Obwohl Waser die Reformation durchweg positiv würdigt, existiert in der Genealogie keinerlei Bruch 

über die Reformationslinie hinweg. Den Kämpfern für die Reformation folgen (chronologisch 

zurückgehend) die Streiter für das Vaterland, das heißt für Zürich oder die Schweiz. Die Frömmigkeit 

der vorreformatorischen Vorfahren wird nicht bloß nicht referiert, sondern es werden die Wallfahrten 

nach Jerusalem, die zum Teil noch zu Beginn der Reformation in Zürich stattfanden, wie große 

Verdienste vermerkt. Im (graphischen) Stammbaum wird außerdem jeder Name eines 

Jerusalemfahrers mit einem entsprechenden roten Kreuz verziert und die erhaltenen, aus Jerusalem 

mitgebrachten Andenken werden einzeln aufgeführt; dies alles wohlgemerkt zu einer Zeit, als in Zürich 

9 ZB ZH Ms A 132, S. 204.

10 ZB ZH Ms A 132, S. 153 und 284.

11 ZB ZH Ms A 132, S. 313. Dass dieses versöhnliche Plädoyer nicht für bare Münze genommen werden sollte, 
versteht sich von selbst, war doch Waser maßgeblich an der Eskalationsstrategie, die zum Villmergerkrieg führte, 
beteiligt.

12 ZB ZH Ms A 132, S. 63. Insbesondere lobt er ihn auch dafür, dass er Zürich von der übermachten geistlichen 
gwalts entlediget habe. Die Diffamierung einer "übermächtigen, geistlichen Gewalt" könnte ein Seitenhieb auf 
Wasers Gegner aus der Geistlichkeit sein, die ihm wegen seiner frankophilen Politik immer wieder das Leben 
schwer gemacht haben.
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die Wallfahrten seit weit über 100 Jahren verboten sind und aus Zürcher Pressen immer noch 

Schriften wider die Wallfahrten in die Welt hinaus gesandt werden13.

<10>

Für die Sache der Evangelischen engagiert sich Waser bereits auf der untersten Ämterstufe, als 

Substitut des Rates. Dies veranlasst seinen Gevatter, den Antistes14 Breitinger, zu der Äußerung, dass 

Waser in seiner Jugend der reformierten Kirche schon mehr gedient habe, als er dies als Pfarrer mit 

theologischen Schriften je hätte tun können15. Den Pfarrerssohn Waser, der bis kurz davor noch 

unschlüssig war, ob er eine geistliche oder weltliche Karriere einschlagen solle, wird diese 

Anerkennung gefreut haben. Bei der Beschreibung seiner Tätigkeit als Landvogt von Kyburg streicht 

Waser seine Bemühungen um die Eindämmung des katholischen Einflusses, der vom Kloster Tänikon 

ausging, heraus. So entfernt er aus der Kirche Aadorfs selbst eine von der Äbtissin dort aufgehängte 

Fahne und ein in einem zum Kloster gehörenden Rebberg aufgepflanztes »nüw höltzin crütz«16.

<11>

Wie sehr der Landvogt Waser die Verteidigung des Glaubens als eine territoriale Angelegenheit sieht, 

wird ebenfalls an einer Zusammenstellung seiner Urteile deutlich, in der die Verdikte gegen die 

›klassischen‹ Gegner der Kirche, Gotteslästerer und Sodomiten, den Löwenanteil ausmachen. Der 

Gedanke des Ausjätens von Unkraut oder der Reinigung ist hier implizit vorhanden. Explizit wird er bei 

den »bißhar unbewegliche taüfferstökh, [...] deren aller hat er [Waser] sich entlich bemächtiget und 

die nacher Zürich in das zuchthuß geliferet, oder sÿ sonsten das land raumen machen, also daß zu 

der zÿt, da er abgezogen, Gott lob kein eintziger mehr in der gantzen graffschafft, sonder dieselb 

allengklich gesüberet geweßen«17. Die räumlich geprägte Religionsauffassung des Landvogtes 

offenbart sich auch bei der Bezeichnung eines gänzlich reformierten Gebietes als »rein« und dem mit 

JungfrauenMetaphorik gesättigten Beschrieb eines von ihm initiierten Neubaus einer reformierten 

Kirche, der »als an jetzt ein rechte reine, mit keiner abgötterej nie beflektgeweßen spÿßkammer der 

seelen, und herberig deß heiligen worts Gottes«18 bezeichnet wird. Paradoxerweise vertritt Waser 

damit eine ähnliche Position, wie die Zürcher Geistlichkeit während des Dreißigjährigen Krieges, die 

13 Zum Beispiel Johann Heinrich Heidegger, Dissertatio de peregrinationibus [...], Zürich 1670.

14 Antistes war in Zürich (wie in anderen reformierten Orten der Schweiz) der Titel für den obersten (und am 
Großmünster waltenden) Pfarrer, der zugleich auch Vorsitzender der Pfarrersynode war und als primus inter 
pares die Kirche nach aussen vertrat.

15 ZB ZH Ms A 132, S. 168.

16 ZB ZH Ms A 133, S. 82–84. Als die Zürcher danach bezichtigt werden, die Fahne gestohlen zu haben, lässt 
Waser den Urheber dieses Gerüchtes festsetzen und büßen, damit »ander papisten ein exempel dabÿ 
nemmende, sich stiller und behuotsammer [zu] verhalten.«

17 ZB ZH Ms A 133, S. 388.

18 ZB ZH Ms A 133, S. 417–415.
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sich damals vehement für einen Unsummen verschlingenden Ausbau der Stadtbefestigung einsetzte, 

ein Vorhaben, das Waser als unvernünftig brandmarkte.

<12>

Gut eine Generation jünger als Waser ist der Pfarrer und Professor für Hebräisch und Theologie 

Johannes Müller (1629–1684), der seine Autobiographie aber wohl um dieselbe Zeit niederschrieb. 

Sein Selbstzeugnis, das er Biographia oder Lebens Beschreibung nennt, scheint allerdings nicht wie 

dasjenige Wasers als Ganzes konzipiert und in kurzer Zeit niedergeschrieben worden zu sein. 

Vielmehr wird die Zeit von der Geburt bis in die späten 1640er Jahre auf wenigen Seiten abgehandelt, 

während die rund 15 Jahre danach über 600 Seiten einnehmen. Dies legt den Schluss nahe, dass die 

vorliegende Lebensbeschreibung als Tage oder Monatsbuch geführt wurde.

<13>

Johannes Müller kann nicht wie Bürgermeister Waser auf eine seit der Reformation konfessionell 

homogene Vorfahren und Verwandtschaft verweisen. Immerhin kann er einen verwaisten Vorfahren 

erwähnen, der »weÿl Gott jhme seinen verstand erleuchtet sich dagegen verwahrte, in die mäß [wohl 

in ein Kloster, S. H.]« abgeschoben zu werden19. Aus welchem Holz die »Papisten« geschnitzt sind, 

kann Müller an einem entfernten Onkel und Priester demonstrieren, dem aufgrund seines 

Testamentes, das den reformierten Neffen begünstigte, mit einem Begräbnis auf dem Schindanger 

gedroht wird. Damit ist das konfessionelle Potenzial der Genealogie erschöpft.

<14>

Um einiges bedeutsamer als der Verweis auf die Vorfahren erweist sich für die Müllersche Erzählung 

die Rolle des Gewissens. Es werden nicht, wie bei Waser, bloß Handlungen, Äußerungen, 

Standpunkte eindimensional erwähnt. Die Erzählung erhält bei Müller eine wortwörtliche 

Zwiespältigkeit: In der inneren Spalte der Buchseiten erzählt er die geschehenen Dinge oder die 

ausgesprochenen Wortmeldungen. In den äußeren Spalten fügt er seine Kommentare und 

Ergänzungen an und zuweilen auch das, was er hätte sagen können oder wollen, aber aus 

irgendeinem Grund nicht gesagt hat. Diese Kommentare oder Distanzierungen sind manchmal auch 

im Haupttext als Klammerbemerkungen untergebracht. Den ersten Auftritt hat das Gewissen in 

Müllers Selbstzeugnis bei der Berufswahl, die Müller als ein langwieriges Erwägen beschreibt, das 

plötzlich von einer göttlichen Gewissheit abgelöst worden sei.

<15>

Eng mit dem Gewissen verknüpft und ebenso präsent ist in Müllers Biographie das Thema des 

Meineides. Bereits als Jüngling verficht er – wie sein Vater – die Position der radikaleren Zürcher 

19 ZB ZH Ms D 192, S. 2.
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Geistlichkeit, die das formalisierte Wahlprozedere für städtische Ämter vehement angriff und die dabei 

geschworenen Eide als Meineide denunzierte. Vergleichbaren Widerstand gegen die 

Selbstreproduktion der städtischen Eliten gab es im 17. und 18. Jahrhundert auch in Basel und Bern20. 

Müller notiert (wohl einige Jahre später) die Diskussion, die er in jungen Jahren mit einem Professor 

über diese Eide/Meineide führte. Schon hier wird deutlich, dass das Gewissen im Gegensatz zur 

weltlichen Obrigkeit stehen kann: »Da dachte ich mehr als ich sagen derffte, und machte mir 

gedancken, in waß für große gfahr kont ich mich od[er] h[err] profess. mich stürtzen, wan ich von d[er] 

ein ald [?] and[er]n persohn, die in großen ehren ist, sagte was ich in mÿnem hertzen weiß, wie vil 

mehr wurd in gfar syn d[er], welcher ein solche persohn gar offentlich auff dem rathhauß angryffen 

und ein andern nammsen würde«21.

<16>

Gemeinsam mit den anderen Geistlichen, die gegen Meineide opponierten, wendet sich Müller auch 

gegen Bündnisse mit fremden Mächten im Allgemeinen und Frankreich im Besonderen. Als ihm dabei 

von einem Gegner die bündnisfreundliche Haltung seines verehrten Professors vorgehalten wird, lehnt 

Müller die Unterordnung des Gewissens unter eine Lehrmeinung als papistisch ab: »Das seigend 

pontificia argumenta [...]. Allein soll man einem ieden sein gwüssen freÿ laßen«22. Das freie Gewissen 

und sogar die freie Meinungsäußerung stellt Müller immer wieder als genuin protestantisch dar. So 

erklärt er gegen Ende einer konfessionellen Disputation mit Mönchen, die sich auf der Durchreise in 

Zürich befanden: »es sege bey uns erlaubt einem ieden hierinnen frey zu reden was er wölle, wann 

man sich nur d[er] gottslesterungen etc. enthalte«23. Müllers Sensibilität für Gewissensfragen bringt ihn 

gar dazu, im Pfarrkollegium für den Freien Zug der Täufer zu votieren: »kein oberkeit sege schuldig 

ein frombde religion in ihrem land zu dulden, wann aber der underthan nit seyn könne d[er] religion 

wie sein oberkeit, so müße die oberkeit den underthanen, wann er will, anderswo hin zihen lassen, 

auch mit seinem hab und gut«24.

<17>

Die Auseinandersetzung innerhalb der Stadt, ja sogar innerhalb der Geistlichkeit war bei Müller nicht 

die Wurzel allen Übels, sondern im Gegenteil eine Notwendigkeit, um in der Schilderung von zahl und 

wortreichen Sitzungen seinem dargestellten Selbst Geltung zu verschaffen. Nicht die städtische oder 

territoriale, wohl aber die spirituelle Integrität war oberstes Gebot. Zur Wahrung des Hausfriedens 
20 Andreas Würgler, Städtische Unruhen. 3. Konfliktformen und Träger, in: Historisches Lexikon der Schweiz 
[19.01.2010], http://www.hlsdhsdss.ch/textes/d/D2575813.php <27.02.2010>.

21 ZB ZH Ms D 192. S. 18.

22 ZB ZH Ms D 192. S. 121.

23 ZB ZH Ms D 192. S. 300. Leider führt Müller nicht aus, was unter diesem doch entscheidenden »etc.« zu 
verstehen ist.

24 ZB ZH Ms D 192. S. 495–496.
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unter den Reformierten war Müller sogar bereit, die stets am Rande der Orthodoxie sich befindenden 

Hugenotten an der Akademie von Saumur in Bruderliebe zu ertragen25. Die Solidarität zu den 

bedrängten Glaubensgenossen in Frankreich, Piemont und Ungarn forcierte die Zürcher Geistlichkeit 

durch zahlreiche Predigten und Fast, Buß und Bettage, die Müller regelmäßig erwähnt26.

<18>

Das eidgenössische Bündnis wollte Müller bewahren. Er beschuldigt die Fünf (katholischen) Orte, »mit 

gwalt und närrischer weÿs den krieg in das vatterland«27 zu ziehen. Gemeinsam mit einigen anderen 

Geistlichen attackiert Müller das Bündnis mit Frankreich, das er in direkter Konkurrenz zum Bund mit 

Gott sieht28. Auch wenn es unklar bleibt, ob Ludwig XIV. nun ein neuer Pharao oder ein zweiter Ahab 

sei, so sei er auf jeden Fall ein Feind des Volkes Israel. Mit dem Alten Israel aber identifizierte der 

radikale Flügel der Geistlichkeit ihr »vatterland«, wobei sie nicht präzisierte, ob mit »Vaterland« Zürich 

oder die Eidgenossenschaft gemeint ist29.

<19>

Die uns in den Selbstzeugnissen gebotenen Selbstdarstellungen von Waser und Müller unterscheiden 

sich signifikant. Die Person Wasers gewinnt durch ihre Geschichtlichkeit und territoriale Verwurzelung 

an Profil, durch eine diachrone Akkumulation, die sich schriftlich in umfangreichen genealogischen 

Darstellungen, heraldischen Notaten und anderen Listen niederschlägt. Demgegenüber profiliert sich 

Müller kaum durch den familiären Hintergrund, sondern durch die zahlreichen, ausführlich notierten, 

verbalen Auseinandersetzungen um den Kurs des Kirchen und Stadtregimentes von Zürich, oder 

anders ausgedrückt: durch die synchrone Konfrontation.

<20>

Beiden – Müller und Waser – ist eine Vorstellung von Gebiet oder Gemeinschaft eigen. Doch während 

Waser dieses Gebiet eher als ein geschichtsträchtiges Territorium begreift, geht Müller von einem 

theologieträchtigen, abstrakten Gebilde aus, nämlich der Kirche, nicht als konkretes Gebäude, 

sondern als Gesamtheit der Gläubigen. Entsprechend diesen Vorstellungen wurde auch der 

Grenzschutz organisiert. Waser geht es – immer gemäß seinem Selbstzeugnis – als Landvogt und 

eidgenössischem Politiker um den Erhalt des status quo, um eine Abwehr katholischer Einflüsse auf 

reformiertes Territorium, um den Bau von reformierten Kirchen an ausgesetzten Stellen des Zürcher 

Bodens, um die Ausweisung der Täufer, kurz: um die physische Integrität des Gebietes. In seiner 

25 ZB ZH Ms D 192. S. 450–451.

26 Zum Beispiel ZB ZH Ms D 192. S. 485.

27 ZB ZH Ms D 192. S. 8.

28 ZB ZH Ms D 192. S. 99–100.

29 ZB ZH Ms D 192. S. 114.
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Selbstdarstellung unterschlägt Waser gänzlich seine gut dokumentierten Bemühungen um eine 

evangelische Allianz und seine Voten für den konfessionspolitisch motivierten Ersten Villmergerkrieg 

(1656)30. Das Schweigen ist angesichts des für die reformierten Orte desaströsen Ausgangs 

verständlich, aber angesichts der innerstädtischen und eidgenössischen Prominenz des Autors und 

der wenigen Jahre, die zwischen Niederlage und Niederschrift verstrichen sind, doch erstaunlich.

<21>

Für Müller gestaltet sich der Grenzschutz etwas schwieriger. Die Grenzen müssen stetig neu gezogen 

werden. Die Unterscheidungen zwischen rein und unrein, fromm und gottlos spiegeln sich für ihn nicht 

(oder nur dann und wann) in der territorialen Anlage der Welt. Deshalb muss auch innerhalb der Stadt 

Zürich immer wieder um Reinheit, das heißt um Sabbathheiligung, Bescheidenheit, Zucht gekämpft 

werden. Fremde werden zwar auch bei Müller auf Herz und Nieren geprüft, doch kann es durchaus 

sein, dass sie – wie ein angeblich griechischorthodoxer Bischof, der aus dem Osmanischen Reich 

geflüchtet sein will – schließlich als zugehörig erkannt werden. Die Grenzziehung, die Unterscheidung 

zwischen Freund und Feind geschieht durch die theologische Diskussion und als Schibboleths dienen 

konfessionstypische Theologumena.

<22>

Waser macht innerstädtischen Zwist und üble Nachrede als Hauptlaster Zürichs aus. Müller, der just 

durch eben diesen Zwist an Statur gewinnt, fordert hingegen immer wieder zu Solidarität mit den 

bedrängten Glaubensgenossen im Piemont, in Frankreich oder Ungarn auf und nimmt für eine 

konfessionell bestimmte Politik auch innerzürcherische Konflikte in Kauf. Was dem einen die Einheit 

der Res publica bedeutet, bedeutet dem anderen die Einheit der Reformierten. Beide, Waser und 

Müller, verteidigen in ihren Selbstzeugnissen die reformierte Religion, aber in einer ganz 

unterschiedlichen Erscheinungsform und folglich mit ganz unterschiedlichen Strategien.

<23>

Entsprechend ihrem historischterritorialen beziehungsweise theologischabstrakten Blick auf die Welt 

bewerten Waser und Müller auch den Bund der Eidgenossen. Für keinen der beiden kommt die 

Auflösung dieses konfessionell heterogenen Gebildes in Frage. Für Waser hat die Bewahrung des 

Alten auch hier Priorität und die Wahrung des Friedens innerhalb des Bundes ist das oberste Gebot. 

Müller setzt dem Schweizerland immer wieder die ›Fremde‹ entgegen und wendet sich in 

alttestamentlicher Rhetorik gegen Bündnisse mit den umliegenden Völkern, womit meist Frankreich 

gemeint ist. Dennoch vermisst man bei Müller den konzilianten Ton gegenüber katholischen 

Miteidgenossen. Der Bund der Schweizer ist ihm eine heilsgeschichtliche Größe, die Schweiz eine Art 

›Israel‹, das zwar gotterwählt ist, aber von seinen Propheten immer wieder wegen seiner 

30 Domeisen, Waser (wie Anm. 4), S. 125 zu den Allianzbemühungen und S. 129–152 zum Villmergerkrieg.
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Korrumpiertheit (seinem Katholizismus) zur Räson gerufen werden muss. Obwohl von beiden (Müller 

und Waser) rhetorisch bekräftigt, zeigt sich die Eidgenossenschaft bei ihnen als Manövriermasse, die 

sich ihrer städtisch oder konfessionell geprägten Weltsicht einfügt: beim einen als eine Art größeres 

Zürich, beim anderen als eine Art paralleles Gottesvolk.
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