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Abstract: The present paper deals with a very important written source 
regarding the history of higher education in northern Transylvania 
from 1565 to 1626, a register with loan contracts concerning money 
necessary for university education abroad. The agreements were made 
between the Lutheran Bistrița-Chapter, on the one side, and young men 
and their guarantors, on the other. Only selectively and superficially 
discussed by previous scholars in the 19th century, exclusively from the 
perspective of the development of local education in and around 
Bistrița, the source material bears a greater significance in terms of the 
efforts made by the local church and community to establish and 
perpetuate its own intelligentsia, regardless of the social and economic 
background of the gifted young men who intended to complete their 
education. The authors of the study address the following questions: 
who established the educational fund, who administered the money, 
who were the beneficiaries and their guarantors, and under which 
circumstances was money awarded. The information provided by the 
Bistrița-register is integrated into a larger prosopographical picture of 
the individuals mentioned, the majority related to the Church of the 
Bistrița region, and it is evaluated also from a cultural point of view, 
the notarial structuring of the contracts, the autograph writing and the 
use of the personal seals recording a highly developed literate and legal 
mentality with strong roots in the late medieval, pre-Reformation, 
tradition. The present investigation intends to contribute to a deeper 
understanding of the support given to students by Transylvanian 
communities in order to build an intellectual elite educated in Central 
and Western Europe. 
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Rezumat: Împrumuturi de studiu pentru studenți transilvăneni în epoca 
Reformei. Un izvor bistrițean puțin cunoscut, din anii 1565-1626. Textul de 
față se ocupă de o sursă scrisă deosebit de importantă pentru istoria 
educație superioare în Transilvania de Nord în intervalul delimitat de 
anii 1565 și 1626, fiind vorba mai precis de un registru care reunește 
contracte de împrumut pentru finanțarea studiilor universitare în 
străinătate. Contractele erau încheiate între Biserica Luterană, Capitlul 
Bistrița și tineri, alături de garanții lor. Această sursă, studiată parțial și 
superficial în veacul al XIX-lea, discutată strict din perspectiva evoluției 
învățământului local bistrițean, are o semnificație mai mare referitoare 
la eforturile făcute de comunitate pentru a-și constitui și perpetua 
propria elită intelectuală, indiferent de condiția social-economică a 
tinerilor capabili și dornici de a-și definitiva formarea. Autorii studiului 
tratează următoarele probleme: cine a constituit fondul destinat 
educației, cine a administrat banii, cine au fost beneficiarii și garanții, 
în ce condiții s-au acordat împrumuturile. Informația furnizată de 
registrul bistrițean este integrată într-un tablou prosopografic mai 
amplu referitor la indivizii pomeniți, majoritatea oameni ai bisericii din 
regiune, și este, de asemenea, evaluată dintr-o perspectivă culturală. 
Concepția notarială a contractelor de împrumut, scrierea autografă și 
recursul la sigilii personale documentează o dezvoltată mentalitate 
literată și juridică, cu adânci rădăcini în tradițiile medievale, de dinainte 
de Reforma protestantă. Analiza de față dorește să contribuie la 
înțelegerea mai profundă a sprijinului acordat de către comunitățile 
ardelene unor studenți în vederea constituirii unei elite intelectuale 
educate în Europa Centrală și Occidentală. 

 
Cuvinte cheie: Transilvania, Bistrița, Biserica Luterană, universitate, credit 
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 Die Siebenbürger1 allgemein und die Siebenbürger Sachsen2 ganz 
besonders pflegten im Mittelalter und in der Frühen Neuzeit stets einen 
engen wirtschaftlichen und kulturellen Kontakt zu Mittel- und Westeuropa.3 

                                                 
1 Dazu Harald Roth, Kleine Geschichte Siebenbürgens, (Köln, Weimar, Wien, 1996). 
2 Über diese vgl. Konrad Gündisch (unter Mitarbeit von Matthias Beer), Siebenbürgen und die 
Siebenbürger Sachsen, (München, 2005) (2. Auflage). 
3 Verschiedene Perspektiven in Paul Philippi (Hg.), Siebenbürgen als Beispiel europäischen 
Kulturaustausches, (Köln, Wien, 1975) (Siebenbürgisches Archiv 12). 
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Ein wichtiges Element dieser Kontaktpflege war das Studium von 
Siebenbürgern an ausländischen Universitäten, zumal es derartige 
Hochschulen im näheren Umfeld nicht gab. 
 Die Untersuchungen des Hochschulbesuchs von Siebenbürgern 
konzentrierten sich bislang auf prosopographische Bestandsaufnahmen 
unterschiedlicher Qualität mit Namen und gegebenenfalls biographischen 
Angaben von Studierenden aufgrund der Auswertung von 
Universitätsmatrikeln und weiteren Quellen.4 Die wertvollsten 

                                                 
4 Als Beispiel seien einige Arbeiten aus den Jahren 1857 bis 1941 über die siebenbürgisch-
sächsischen Studierenden genannt: Karl Fabritius, Die siebenbürgischen Studierenden auf der 
Universität zu Wittenberg im Reformationszeitalter, in “Archiv des Vereins für siebenbürgische 
Landeskunde“ (fortan: “Archiv“) N. F. 2 (1857): 134-141; Karl Schwarz, Verzeichniß der von 
1492-1539 in Krakau studirenden Siebenbürger, in “Archiv“ 5 (1861): 115-118; [Joseph Trausch], 
Verzeichniß derjenigen Siebenbürger Sachsen, welche an den Universitäten zu Krakau, Straßburg und 
Go ̈ttingen studirt haben, mitgetheilt vom Vereins-Vorsteher, in “Archiv“ 6 (1864): 291-297; Auszug 
aus dem Album der k. württemb. Eberhard-Karls-Universität Tübingen (1617-1861), in: “Archiv“ 7 
(1867): 460-463; Theodor Fabini, Friedrich Teutsch, Die Studierenden aus Ungarn und 
Siebenbürgen auf der Universität Leipzig von der Gründung derselben 1409 bis 1872, in “Archiv“ 10 
(1872): 386-416; Friedrich Teutsch, Die Studierenden aus Ungarn und Siebenbürgen auf der 
Hochschule in Heidelberg von der Gründung derselben bis 1810, in “Archiv“ 10 (1872): 182-192; G. 
Schiel, F. Herfuhrth, Verzeichniß der auf der Universität zu Jena immatriculirten Ungarn und 
Siebenbürger, in “Archiv“ 12 (1875): 312-353; Friedrich Teutsch, Siebenbürger in Halle [1695-
1737], in “Korrespondenzblatt des Vereins für siebenbürgische Landeskunde“ (fortan: “Kbl.“) 
2 (1879): 66-67; W. Fraknói, G. D. Teutsch, Siebenbürger in Padua [1553-1590], in “Kbl.“ 2 (1879): 
74-75; Georg Daniel Teutsch,Die Studirenden aus Ungarn und Siebenbürgen an der Universität 
Leyden 1575-1875, in “Archiv“ 16 (1880): 204-226; C. Schnizlein, Siebenbürger auf der Universität 
Erlangen im 18. Jahrhundert, in “Kbl.“ 3 (1880): 71-72; Georg Daniel Teutsch, Siebenbürger 
Studirende auf der Hochschule in Wien im 14., 15. und 16. Jahrhundert. Ein Beitrag zur 
Kulturgeschichte Siebenbürgens, in “Archiv“ 16 (1881): 321-354; J. Teigte, Studenten aus Ungarn 
und Siebenbürgen an der Prager Universität im XIV.-XV. Jahrhundert, in “Kbl“ 6 (1883): 19-20, 29-
30; Franz Schullerus, Siebenbürger Studierende an der Universität in Frankfurt an der Oder (1546-
1796), in “Archiv“ 22 (1889): 405-415; Verzeichnis der Studenten aus Ungarn und Siebenbürgen an 
der Universität Utrecht in den Jahren 1643-1885, in “Archiv“ 22 (1889): 79-92; [G. D.] T[eutsch], 
Ungarländer und Siebenbürger auf der Universität in Bologna [1381-1596], in “Kbl.“ 13 (1890): 25-
29; M. Wehrmann, Ungarn und Siebenbürger auf dem Pädagogium in Stettin [1604-1663], in “Kbl.“ 
13 (1890): 49; [A. Schullerus], Siebenbürgische Studierende an der Universität Harderwijk [1651-
1774], in “Kbl.“ 15 (1892): 45-46; K. Reissenberger, Siebenbürger Studierende in Graz [1598], in 
“Kbl.“ 40 (1917): 42; G. A. Schuller, Siebenbürgisch-sa ̈chsische Studenten in Greifswald [1644-
1697], in “Kbl.“ 51 (1928): 84-85; Egmont Zechlin, Das Wartburgfest 1817 und die 
siebenbürgischen und ungarischen Studenten Jenas, in “Siebenbürgische Vierteljahrsschrift“ 
(fortan “Sbg. Vjschr.“) 54 (1931): 43-48; Friedrich Reimesch, Siebenbürger Deutsche an der 
Universität Köln [1499-1524], in “Sbg. Vjschr.“ 63 (1940): 244-245; ders., Ergänzungen zu den 
Verzeichnissen derjenigen Siebenbürger Sachsen, welche an den Universitäten zu Strassburg und 
Göttingen studiert haben, in “Sbg. Vjschr.“ 63 (1940): 59-63; ders., Siebenbürger Deutsche als Hörer 
an der Universität zu Rostock [1562-1729], in “Sbg. Vjschr.“ 64 (1941): 73-74; ders., Siebenbürgisch-
deutsche Studierende an der Universität Altdorf [1582-1787], in “Sbg. Vjschr.“ 64 (1941): 74-75; 
Siebenbürgische Studenten in Tübingen bis 1600, in “Sbg. Vjschr.“ 64 (1941): 37. 
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Verzeichnisse haben zweifellos Sándor Tonk und Miklós Szabó vorgelegt.5 
Auf den sehr wichtigen Aspekt der Finanzierung der keineswegs 

geringen Studien- und Unterhaltskosten im Ausland – sie betrugen um die 
Mitte des 16. Jahrhunderts jährlich rund 25 ungarische Goldgulden6 – wurde 
in den meisten Fällen kein besonderes Augenmerk gelegt. Diese Förderung 
erfolgte im Falle von Kindern wohlhabender Eltern durch die Familie, für 
weniger bemittelte Jugendliche sprang die Stadt- und/oder die 
Kirchengemeinde durch Gewährung von Studienbeihilfen ein, um sich 
systematisch der Ausbildung einer intellektuellen Elite zu versichern. Auf 
diese Studienbeihilfen wird in verschiedenen Überblicksdarstellungen der 
siebenbürgisch-sächsischen Geschichte kurz verwiesen, jedoch nicht näher 
eingegangen. In der zweiten Hälfte des 19. und in der ersten Hälfte des 20. 
Jahrhunderts hatten diese Verweise oft einen national-stolzen bis 
nationalistischen Unterton, beispielsweise 1862 bei Friedrich Storch: Und wie 
es durch diese Anstalten der Träger der Bildung und Kultur im Lande geworden 
und geblieben ist, so hat es aus ihnen steten Zuwachs an geistigen Kräften erhalten, 
welche ihm seine politische Existenz sicherten und seine geistige und historische 
Entwickelung beförderten.7 Friedrich Kramer lobte seinerseits in diesem 
Zusammenhang den wackeren Bürgersinn, der auch in schwerer Zeit nicht 
vergißt, wo die Wurzeln seiner Kraft sind, wenn Stadt und Communität Jünglinge, 
die es hinauszieht, Treue und Wissen aus den reinen Quellen deutscher Bildung sich 
zu holen, in diesem Streben unterstützen.8 Er erwähnte auch drei Empfänger 
von Studienbeihilfen und eine Studienstiftung.9 Deutlich objektiver stellte 
Ernst Wagner 1998 im Vorwort zu seinem ausgezeichneten und für die 
vorliegende Studie sehr wichtigen Verzeichnis der Pfarrer und Lehrer der 
evangelischen Kirche in Siebenbürgen fest: Die sächsischen Städte und Stühle 

                                                 
5 Sándor Tonk, Erdélyiek egyetemjárása a középkorban [Hochschulbesuch von Siebenbürgern im 
Mittelalter], (Bukarest, 1979); Sándor Tonk, Miklós Szabó, Erdélyiek egyetemjárása a korai 
újkorban 1521-1700 [Hochschulbesuch von Siebenbürgern in der Frühen Neuzeit], (Szeged, 1992) 
(Fontes rerum scholasticarum 4). 
6 In einem Brief von S. Gelou an Melanchthon wird vermerkt, dass Daniel Coberger aus 
Hermannstadt 73 ungarische Goldgulden erhalten habe, was für drei Studienjahre ausreiche: 
Habet 73 aureos florenos Hungaricos, quibus ad triennum se isthic in studiis honestarum artium 
sustentare poterit. (Zitiert aus Fr[iedrich] Teutsch, Geschichte des ev. Gymnasiums A.B. in 
Hermannstadt, in “Archiv“ 17 (1882): 31, Anm. 5). 
7 Friedrich Storch, Ueber den Einfluss der reformatorischen Bestrebungen des XVI. Jahrhunderts auf 
die Entwickelung und Bildung der Schulen, in “Programm des evangelischen Gymnasiums zu 
Bistritz in Siebenbürgen. (Bistritz, 1862), S. 8. (Online unter: https://opacplus.bsb-
muenchen.de/metaopac/singleHit.do?methodToCall=showHit&curPos=212&identifier=10
0_SOLR_SERVER_7807929&showFulltextFirstHit=true, letzter Zugriff: 06.08.2019) 
8 Friedrich Kramer, Bistritz um die Mitte des 16. Jahrhunderts. Auf Grund eines Rechnungsbuches 
für die Jahre 1547 bis 1553, in “Archiv“ 21 (1887): 40. 
9 Kramer, Bistritz, S. 40-41. 
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förderten durch Studienbeihilfen und Studiendarlehen den Besuch westlicher 
Universitäten […]. Auch Privatpersonen errichteten entsprechende Stiftungen.10 
 Eine eingehendere Analyse dieses wichtigen Aspektes der Bildungs- 
und Kulturgeschichte Siebenbürgens liegt allerdings bislang nicht vor. Als 
Baustein für eine derartige Untersuchung versteht sich der vorliegende 
Beitrag, der sich – auf einen weitgehend unbekannten und zum Teil 
unveröffentlichten Quellenbestand zurückgreifend – der Förderung des 
universitären Auslandsstudiums durch die Stadt und das Kirchenkapitel 
von Bistritz in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts widmet. 
 
 
 Universitätsbesuch im Mittelalter 

 Der Hochschulbesuch von Siebenbürgern war bereits im Mittelalter 
sehr intensiv. In seinem grundlegenden Werk zu diesem Thema hat 
der Klausenburger Historiker Sándor Tonk 1979 nicht weniger als 2496 
Studierende namentlich aufgelistet, die zwischen 1177 und 1520 
ausländische Universitäten besucht haben.11 Aus der Stadt Bistritz stammten 
25 Studierende.12. Tonk führt auch einige Beispiele von Studienbeihilfen an, 
die seitens Einzelpersonen oder kirchlicher Einrichtungen an Jugendliche 
vergeben worden sind, die der Unterstützung bedürftig waren.13 Friedrich 
Teutsch seinerseits weist darauf hin, dass der Erzbischof von 
Gran/Esztergom dem Stadtpfarrer von Kronstadt/Brașov Johann Reudel im 
Jahre 1454 einen Studienurlaub bei Belassung seiner Einkünfte gewährt hat, 
obwohl er bereits Magister der freien Künste war.14Bedingung für das Amt 
eines Kronstädter Plebans war nämlich schon damals ein abgeschlossenes 
Hochschulstudium.15 
 
 

                                                 
10 Die Pfarrer und Lehrer der evangelischen Kirche A.B. in Siebenbürgen, Bd. 1: Von der Reformation 
bis zum Jahre 1700, bearb. von Ernst Wagner. (Köln, Weimar, Wien, 1998) (Schriften zur 
Landeskunde Siebenbürgens 22/I), S. 9. 
11 Vgl. die tabellarische Übersicht der Inskribierten an 19 französischen, italienischen, 
deutschen, ungarischen und polnischen Universitäten bei Tonk, Egyetemjárás a középkorban, S. 
44-51. 
12 Tonk, Egyetemjárás a középkorban, S. 69. 
13 Tonk, Egyetemjárás a középkorban, S. 56-57, 118-119. 
14 Friedrich Teutsch, Geschichte der ev. Kirche in Siebenbürgen, Bd. 1 (1150-1699), (Hermannstadt, 
1921), S. 83. 
15 Teutsch, Geschichte Kirche, S. 83. 
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Bildungsförderung im Reformationszeitalter 

 Die siebenbürgisch-sächsischen Humanisten und Reformatoren sind 
dann diesen Weg zu einer intensiven Förderung der Schul- und 
Hochschulbildung bei den Siebenbürger Sachsen konsequent weiter 
gegangen. Nachhaltig gewirkt hat dabei die am 20. April 1550 von der 
Sächsischen Nationsuniversiät zur Richtschnur für das kirchliche Leben 
der Siebenbürger Sachsen erhobene Reformatio ecclesiae Saxonicarum in 
Transylvania, die Kirchenordnung alles Teutschen in Sybembürgen, die 1547 in 
Kronstadt in lateinischer und in deutscher Spache gedruckt wurde.16 In 
dessen 10. Kapitel Von Auffrichten der Schulen wird vorgesehen, dass die Iu-
gent zu gmeinen Nutz erzogen und überall Schulen aus gmeinen Kosten aufgericht 
[werden], welche in langen ungnedigen Zeiten durch Nachlessigkeit etlicher 
Amptleut byssher schier ganz gefallen sind. Kein Knab solle seiner Armut halber 
von der Schul ausgeschlossen, sondern unentgeltlich dasselbe möge lernen.17 Die 
aufgrund dieser und weiterer Bestimmungen in den folgenden Jahren, 
Jahrzehnten und Jahrhunderten betriebene Bildungspolitik trug wesentlich 
zur nahezu flächendeckenden Ausstattung der siebenbürgisch-sächsischen 
Gemeinden mit Schulen sowie der wichtigsten Vororte mit Gymnasien bei 
und war auch Grundlage der Förderung des Studiums der künftigen Lehrer 
und Pfarrer, aber auch der Notare und wichtiger wirtschaftlich-politischer 
Entscheidungsträger an ausländischen Universitäten. 
 
  
 Reformation in Bistritz 

 In Bistritz18 gibt es erste Hinweise auf eine reformatorische Stimmung 
unter der Bevölkerung und im Stadtrat bereits aus den 1530-er Jahren.19 
1542 kam es zum so genannten “Bistritzer Bildersturm“, der zwar nicht ein 

                                                 
16 Ediert im Urkundenbuch der Evangelischen Landeskirche A.B. in Siebenbürgen. Hg. Georg Daniel 
Teutsch, Bd. 1, (Hermannstadt, 1862), S. 36-71. 
17 Urkundenbuch Landeskirche, S. 56. 
18 Dazu allgemein Konrad Gündisch, Bistrița, in Handbuch der historischen Stätten. Siebenbürgen, 
Hg. Harald Roth, (Stuttgart, 2003), S. 24-27.  
19 Zur Reformation in Bistritz vgl. Heinrich Wittstock, Beiträge zur Reformationsgeschichte des 
Nösnergaues, Wien, 1859; Otto Dahinten, Geschichte der Stadt Bistritz in Siebenbürgen, aus dem 
Nachlass hg. von Ernst Wagner, (Köln, Wien, 1988) (Studia Transylvanica 14), S. 85, Karl 
Reinerth, Die Gründung der evangelischen Kirchen in Siebenbürgen, (Köln, Wien, 1979) (Studia 
Transylvanica 5), S. 139-141, und – einschließlich der folgenden Zitate und Darstellung – 
Konrad G. Gündisch, Christian Pomarius und die Reformation im Nösnerland, in: “Luther und 
Siebenbürgen. Ausstrahlungen von Reformation und Humanismus nach Südosteuropa“. Hg. 
Georg und Renate Weber, (Köln, Wien, 1985) (Siebenbürgisches Archiv 19), S. 114-134, hier S. 
119. 
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solcher gewesen ist, aber immerhin dazu geführt hat, dass die während der 
Belagerung der Stadt durch den Moldaufürsten Petru Rareș im November 
1542 abgebauten oder zerstörten Götzenbilder aufgrund eines Ratschlags von 
Christian Pomarius, dem ehemaligen Stadtschreiber, nicht unter Aufwendung 
größter Kosten wieder aufgerichtet werden.20 Auch eine Enteignung städtischer 
Klöster fand statt, denen mehrere vergoldete Silberkelche und ein wertvolles 
Kruzifix abgenommen wurden, um an Rareș eine “Entschädigung“ zu zahlen, 
damit er die Belagerung aufgibt. Am 6. Mai 1542 teilte der Heidendorfer 
Pfarrer Adam Pomarius, Christians Bruder, dem Bistritzer Stadtrat mit, dass 
er heiraten wolle – ein erster offener Vorstoß aus der reformationsfreundlichen 
Geistlichkeit des Bistritzer Kirchenkapitels in Richtung Reformation. 1546 
schließlich behauptete der Bistritzer Stadtpfarrer Albert Cerasinus: 
Reformatae sunt hic in Transsylvania ecclesiae urbium Saxonicarum,21 demnach 
auch in seiner Stadt. 
 Christian Pomarius, der 1554 Pfarrer von Lechnitz, der größten 
nordsiebenbürgischen Gemeinde wurde, hat auch den organisatorischen 
Zusammenschluss der nordsiebenbürgischen Kirchenkapitel Bistritz (mit 
Gemeinden, die zum Bistritzer Distrikt gehörten) und Kiraly (weitgehend 
mit Gemeinden, die zum Dobokaer Komitat gehörten, also in der Regel 
unfrei waren) betrieben und wurde erster Dekan (decanus) der 1560 
vereinigten Kirchenbezirke.22 Dieser Prozess hatte zwar bereits im 
Mittelalter eingesetzt, kennzeichnet aber eine Entwicklung hin zu einer nach 
Glaubensbekenntnis und nicht nach Standeszugehörigkeit der freien 
beziehungsweise unfreien Siebenbürger Sachsen sich formierenden 
Gemeinschaft, der so genannten “geistlichen Universität“.23 Auf dieser 
glaubensbasierten Gemeinschaft beruht die Rolle der evangelischen Kirche 
als “Volkskirche“ der Siebenbürger Sachsen, die seither ein einigendes Band 
um die Deutschen in dieser Region geschlungen hat. 

                                                 
20 Zitat aus der deutschen Übersetzung des Briefes von Christian Pomarius an den Bistritzer 
Stadtrat bei Gündisch, Pomarius, S. 120. 
21 Zitat aus einem Brief an den Breslauer Pfarrer Thomas Hessius in Wittstock, Beiträge, S. 59. 
22 Zur kirchlichen Verfassungsgeschichte des Nösnerlandes vgl. insbesondere die 
hervorragende Darstellung von Georg Müller, Die deutschen Landkapitel in Siebenbürgen und 
ihre Dechanten 1192-1848. Ein rechtsgeschichtlicher Beitrag zur Geschichte der deutschen Landkirche 
in Siebenbürgen, (Hermannstadt, 1936), vor allem S. 18-21, 39-42, 73-76. Siehe auch Robert 
Csallner, Zur Entwicklung des Parochialbesitzes in den Gemeinden des Bistritz-Kiralyer Kapitels, in 
“Kbl.“ 34 (1911): 113-117, 127-129; Teutsch: Geschichte Kirche, Bd. 1, S. 342.  
23 Vgl. Konrad Gündisch, “Universitatea spirituală” a comunităţilor bisericeşti săseşti in secolele 
XV şi XVI [Die “geistliche Universität” der siebenbürgisch-sächsischen Kirchengemeinden im 15. und 
16. Jahrhundert], in: “Biserică, societate, identitate. In honorem Nicolae Bocşan“, (Cluj-Napoca, 
2007), S. 719-725. 
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 Das Patronatsrecht über die Kirchengemeinden des Distrikts hatten 
spätestens seit 1543 der Stadtrat und der Oberrichter von Bistritz inne.24 Eine 
wichtige Rolle spielten als Schrift- und Rechtskundige auch die vom 
Rat angestellten Stadtschreiber (Notare).25 Bistritz entwickelte sich am Ende 
des 13. Jahrhunderts zum caput der nordsiebenbürgisch-sächsischen 
Siedlergemeinschaft, des in diesem Zusammenhang 1287 erstmals 
erwähnten Bistritzer Distrikts.26 Die Befreiung der cives von Bistritz und den 
hospites der zugehörigen Gemeinden von fremder Gerichtsbarkeit durch 
Königin Elisabeth im Jahre 1330 kann als Bestätigung der Stadtgründung 
gewertet werden.27 Der 1366 von König Ludwig dem Großen (1342-1382) 
ausgestellte Freibrief28 gewährte schließlich der Stadt und dem Distrikt 
Bistritz dieselben Rechte wie jene, die 1224 durch den Andreanischen 
Freibrief der südsiebenbürgischen Siedlergemeinschaft der so genannten 
Hermannstädter Provinz gewährt worden waren. Deutlich wird bereits aus 
diesem Dokument die Dominanz des Bistritzer Stadtrates und seines 
Oberrichters über die Distriktsgemeinden, denn der populus villarum ad 
eandem civitatem pertinentibus hatte seine örtliche Führung nach Anordnung 
und Gutdünken des Richters und der Geschworenen von Bistritz zu wählen. 
Die Stadt übte somit seit 1366 ein Aufsichtsrecht über die 
Distriktsgemeinden aus, hatte verwaltungs- und steuerrechtliche Befugnisse 
und bildete den gerichtlichen Oberhof des Umlandes.29 1472 übertrug König 
Matthias Corvinus (1458-1490) das Patronatsrecht in Dürrbach/Dipșa, 
Lechnitz/Lechința und Mettersdorf/Dumitra der Stadt Bistritz, somit das 
Recht, einen Pfarrer auch gegen den Willen der Gemeinde zu ernennen und 
an der Verwaltung ihres Kirchengutes teilzuhaben.30 Dieses Patronatsrecht 
wurde in der Folgezeit auf alle Gemeinden des Bistritzer und auch des 
Kiralyer Kapitels ausgeweitet und spielte während und nach der 
Reformation in Nordsiebenbürgen eine wichtige Rolle, die auch bei der 

                                                 
24 Teutsch, Geschichte Kirche, Bd. 1, S. 104-105, 109. 
25 Konrad G. Gündisch, Das Patriziat siebenbürgischer Städte im Mittelalter. (Köln, Weimar, 
Wien, 1993) (Studia Transylvanica 18), S. 93; siehe auch Adinel Dincă, Urban Literacy in Late 
Medieval Transylvania, in “Between Public and Private. Writing Praxis in Transylvania During 
the XIII-XVII Centuries”, (Cluj-Napoca, Gatineau, 2019), S. 71-188 (im Druck). 
26 Urkundenbuch zur Geschichte der Deutschen in Siebenbürgen, Bd. 1. Hg. Franz Zimmermann, 
Carl Werner. (Hermannstadt, 1892), Nr. 222, S. 157. 
27 Urkundenbuch, Bd. 1, Nr. 478, S. 437-438; Dahinten, Geschichte Bistritz, S. 56.  
28 Urkundenbuch, Bd. 2. Hg. Franz Zimmermann, Carl Werner, Georg Müller. (Hermannstadt, 
1897), Nr. 858, S. 249-250. Zur Vorortschaft von Bistritz in der nordsiebenbürgisch-sächsischen 
Siedlergemeinschaft vgl. Gündisch, Patriziat, S. 213-219. 
29 Gündisch, Patriziat, S. 216. 
30 Gündisch, Patriziat, S. 230-231. 
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Gewährung von Studienstipendien ausgeübt werden sollte, auf die im 
Folgenden eingegangen wird. 
 Derartige Beihilfen erhielten Absolventen der Gymnasien, wobei 
interessanterweise zahlreiche Stipendiaten aus Nordsiebenbürgen nicht das 
Bistritzer, sondern das Kronstädter Gymnasium besucht haben.31 Diese, 1544 
vom Humanisten und Reformator Johannes Honterus gegründete Schulanstalt 
war in Siebenbürgen besonders hoch angesehen und war auch beispielgebend 
für die weiteren Gymnasialgründungen im Reformationszeitalter.32 Ein 
genaues Gründungsdatum des Bistritzer Gymnasiums ließ sich nicht 
ermitteln. Georg Fischer meint, um 1550 sei die Gründung abgeschlossen 
und weist auf die bereits in Wittenberg studierenden Rektoren der späten 
1540-er Jahre Matthias Totschner und und Petrus Ludovicus hin, wobei er 
als ersten Gymnasialrektor, der ein Jahrzehnt lang (1531-1541) amtierte, den 
städtischen Notar Georg Seraphini bezeichnet, unter Hinweis auf folgenden 
Quellenvermerk: Et ego Georgius Seraphini, eo tempore vicem gerens notarii 
Bistriciensis, necnon et rector schole eiusdem civitatis ibidem personaliter 
constitutus.33 Außerdem habe der Stadtrat 1548 das jährliche Einkommen des 
Rektors von 60 auf 90 Gulden angehoben – ein Zeichen für die höhere 
Wertschätzung der Bistritzer Schule und ihrer Lehrer – und 1551 habe man 
Franz Davidis aus Klausenburg zum modernus ludi praefectus scholae berufen. 
1565 schließlich sei für das Gymnasium ein neues Gebäude errichtet worden. 
Als Lehrkräfte wirkten in dieser Zeit der Schulrektor, ein Lektor und ein 
Collaborator (später mehrere), außerdem der Kantor.34 Den Unterhalt zahlte 
der Stadtrat, die Aufsicht über den gewährten Unterricht hatten der 
Stadtpfarrer, das Kirchenkapitel und der Dekan. Von Christian Pomarius, 
dem ersten Dekan des vereinigten Bistritz-Kiralyer Kapitels ist bekannt, dass 

                                                 
31 Vgl. die Liste der Stipendienempfänger, weiter unten, sowie Friedrich Schiel, Matrikel des 
Kronstädter Gymnasiums vom Jahre 1544-1810, in: “Programm des evangelischen Gymnasiums 
in Kronstadt”, 1862/1863, S. 1-46; 1863/1864, S. 47-87; 1864/1865, S. 88-154, 1865/1866, S. 155-
210.  
32 Julius Groß, Geschichte des evangelischen Gymnasiums A.B. in Kronstadt. Festschrift zur 
Honterusfeier. (Kronstadt, 1898); Teutsch, Geschichte Kirche, Bd. 1, S. 343-350. 
33 Dokument vom 17. August 1531 im Arhivele Naționale ale României, Serviciul Județean 
Cluj, Primăria Orașului Bistrița [Nationalarchive Rumäniens. Kreisdienst (fortan: Arhivele 
Naționale, Serviciul ...) Klausenburg, Bürgermeisteramt der Stadt Bistritz], Serie I, Nr. 1146; 
vgl. auch Vincze Bunyitay, Monumenta ecclesiastica tempora innovatae in Hungaria religionis 
illustrantia / Egyháztőrténelmi emlékek a magyarországi hitujitás korából kőt. 1530-1534 és három 
függelék, Bd. 2. (Budapest, 1904), S. 154-157. 
34 Fischer, Geschichte Schule, S, 13-16 
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er sich der Schulaufsicht in besonderem Maße angenommen hat und die 
Ausarbeitung genauer Lehr- und Stundenpläne forderte.35 
 
  
 Das Bistritzer Register 

 Die wichtigste Quelle für die folgenden Ausführungen wird im 
Hermannstädter Staatsarchiv, im Bestand “Evangelisches Kapitel A.B. 
Bistritz“ aufbewahrt.36 Es handelt sich um ein in zwei ältere, beschriebene 
Pergamentblätter37 gehülltes Heftchen mit dem Maßen 35x12 cm, 32 Blätter, 
also 64 Seiten umfassend, von denen 16 Seiten nicht beschriftet worden sind. 
Die Texte dieses Verzeichnisses wurden in lateinischer (40) und deutscher 
(15) Sprache innerhalb von sechs Jahrzehnten verfasst, und zwar zwischen 
dem 23. März 1565 und dem 24. August 1626. Der Unterschied zwischen den 
lateinischen und den deutschen Texten wird auch durch die jeweils 
abweichende Graphie deutlich. Die lateinischsprachigen Passagen wurden 
offensichtlich von mehreren Händen in laufe der Zeit in Kursivschriften 
humanistischer Prägung38 geschrieben, die deutschsprachigen in verschiedene 
Entwicklungsformen der Kurrentschrift.39 Diese Unterscheidung in der 

                                                 
35 Richard Schuller, Christian Pomarius. Ein Humanist und Reformator im Siebenbürger 
Sachsenlande, in “Archiv” 39 (1913): 185-246; Teutsch, Geschichte Kirche, S. 342-343; Gündisch, 
Pomarius, S. 124. 
36 Arhivele Naționale ale României, Serviciul Județean Sibiu, fond Capitlul evanghelic C. A. 
[Nationalarchiv, Kreisdienst Hermannstadt, Bestand Evangelisches Kapitel A.B. Bistritz], Nr. 
373. Digitalisat auf www.arhivamedievala.ro. 
37 Der Text auf dem Pergamentumschlag, der nur noch teilweise noch rekonstruierbar ist, gibt 
biblische Abschnitte wieder, die höchstwahrscheinlich innerhalb einer liturgischen 
Handschrift (eines Missale) verwendet worden sind. Auf dem vorderen Folio (1) recto kann 
noch gelesen werden: (linke Spalte, rubriziert) Domenica XVa, (rechte Spalte) Ad Galatas 
(rubriziert). […] si spiritu vivimus, spiritu et ambulemus (Epistula ad Galatas 5:25). Auf das hintere 
Folio (2) recto (linke Spalte) Secundum Marcum (rubriziert). […] venit ad Ihesum quidam leprosus 
deprecans eum, genuflexo dixit (Evangelium secundum Marcum, 1:40). Dieses kodikologische 
Fragment entstammt einer in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts in einer 
anspruchsvollen Textura abgeschriebenen Handschrift, die möglicherweise in der 
vorreformatorischen Kirche der Bistritzer Region in liturgischem Gebrauch war und ist damit 
eine der wenigen Überreste der vorreformatorischer (kirchlichen) Bistrizer Buchkultur.  
38 Siehe z.B. Fol. 1 r-v, 2 r-v, 5 r-v etc. Eine ausgereifte humanistische Kursive der cancellaresca-
Form entsprechend auf Fol. 7r. Der jüngste Beitrag zum Thema “humanistische Schrift 
nördlich der Alpen“, für eine frühere Entwicklungsphase stammt von Daniel Luger, 
Humanismus und humanistische Schrift in der Kanzlei Kaiser Friedrichs III. (1440-1493), (Wien, 
2016), pp. 17-21. 
39 Mehrere Beispiele auf Fol. 6r, 8r-9r, 10r, 11r, 12r usw. Einführend zur Problematik der 
deutschen Schrift in Siebenbürgen, Ileana-Maria Ratcu, Deutschsprachige Urkunden aus 
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Schriftart, die in Siebenbürgen um die Mitte des 16. Jahrhunderts eingesetzt 
hat, wurde bis zu Beginn des 20. Jahrhunderts beibehalten. 

Die Quelle selbst wurde bislang keiner systematischen Untersuchung 
unterzogen und auch nicht vollständig transkribiert bzw. ediert. Trotzdem 
ist sie nicht völlig unbekannt: 1896 hat der am längsten, nämlich 32 Jahre 
(1882-1914), amtierende Direktor des Evangelischen Gymnasiums A.B. in 
Bistritz, Georg Fischer (1843-1923)40 eine kurze Zusammenfassung des 
Dokuments und eine selektive Transkription von drei Seiten des Registers in 
eineÜberblicksdarstellung der Schulgeschichte in ihren ersten zwei 
Jahrhunderten vorgelegt, überdies in einem seltenen, nur in wenigen 
Bibliotheken aufbewahrten Periodikum.41 Fischer nennt einige der aus der 
Stadtkasse mit Studiendarlehen ausgestatteten Studenten an der Universität 
Wittenberg in den Jahren 1531-1565, die auch Schulrektoren geworden sind 
(Petrus Ludovici, Paul Seraphin, u.a.). Diese Informationen nutzten auch die 
Historiker Sándor Tonk und Miklós Szabó in ihrem bereits erwähnten 
Verzeichnis der siebenbürgischen Studierenden an auswärtigen 
Universitäten in der Frühen Neuzeit,42 allerdings ohne die handschriftliche 
Quelle zu nennen, die er wohl auch nicht gekannt hat. 

Das vorliegende Heftchen enthält ein buchhalterisch geführtes 
Register und kurze Verträge notarieller Art. Zum einen werden die in diesen 
Studienfonds eingegangenen Summen eingetragen, vorrangig 
zweckgebundene Spenden zur Förderung des auswärtigen 
Hochschulbesuchs. Die Spenden in usum studiosorum schwanken zwischen 
25 Gulden (gewöhnlicher Währung) und 172 Goldgulden (Goldflorin) und 
stammen vornehmlich aus testamentarischen Verfügungen der Pfarrer des 
Bistritzer Kapitels, von ehemaligen Gymnasialrektoren und von Frauen wie 
Katharina, die Witwe nach Petrus Ludovici, Gymnasialrektor in Bistritz und 
Pfarrer von Mettersdorf,43 oder Anna, die Tochter des ehemaligen Pfarrers 

                                                 
Siebenbürgen (15.–19. Jh.). Urkundensprache – Paläographie – Handschriftenkunde, (Saarbrücken, 
2013).  
40 Günter Klein, Directorii gimnaziului evanghelic C.A. din Bistrița in noua clădire gimnazială (1910-
1944) [Die Direktoren des Evangelischen Gymnasiums A.B. in Bistritz im neuen Gymnasialgebäude 
(1910-1944)], in “Revista Bistriței“ 25 (2011): 233-244. 
41 Georg Fischer, Geschichte des Bistritzer evangelischen Gymnasiums A.B. bis zum Jahre 1762, in 
“Programm des Evangelischen Obergymnasiums A. B.und der damit verbundenen 
Lehranstalten, dann der Evangelischen Mädchenschule A.B. zu Bistritz”, 1895/1896, Bistritz 
1896, S. 16-19, 75-78. 
42 Vgl. Tonk, Szabó, Egyetemjárás a korai újkorban. 
43 Petrus Ludovici (Ludwig, Layos), geb. in Dürrbach/Dipșa, gest. 1582 in Mettersdorf/ 
Dumitra, Schulrektor in Bistritz (1542-1543), studierte in Wittenberg (1544), wurde Pfarrer in 
Mettersdorf und war ab 1558 mehrmals Dekan des Bistritzer Kapitels (Pfarrer und Lehrer, Nr. 
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von Wermesch/Vermeș. Der Studienfonds wurde wohl am 23 März 1565 
eingerichtet, als der Heidendorfer Pfarrer Adam Pomarius44 als 
Testamentsvollstrecker des ehemaligen Bistritzer Stadtpfarrers Michael 
Fleischer den Empfang von 172 Goldgulden bestätigte, die für die 
Finanzierung in usum perpetuum studiosorum alendorum bestimmt waren.45 
Pomarius legte damals auch die meisten Bedingungen fest, die eine Vergabe 
des Studiendarlehens voraussetzten (dazu weiter unten). Der erste 
Verwalter dieses Studienfonds sollte der Amtsnachfolger des Stifters, 
Stadtpfarrer Albert Kirschner (Cerasinus), sein, auf den dann Adam 
Pomarius folgen sollte; danach sollten andere Personen bestimmt werden, 
unter Einbeziehung des Bistritzer Stadtpfarrers und des Bistritzer 
Oberrichters.  

 

 

Stifter und Zustifter für den Bistritzer Studienfonds (1565-

1626)46: 

- 1565: Michael Fleischer, geb. in Botsch/Batoș, gest. 1548 in Bistritz, 
Pfarrer in Wallendorf/Unirea (1529-1534) und Jaad/Iad (1534-1541), 
erster evangelischer Stadtpfarrer von Bistritz (1541-1548)47 – 172 
Goldgulden; 

- 1574: Michael Linzig, Geschworener in Bistritz (1564-1569),48 vormals 
selbst Empfänger einer Studienbeihilfe – 10 Goldgulden; 

                                                 
530; vgl. auch Urkunden-Regesten aus dem Archiv der Stadt Bistritz in Siebenbürgen 1203-
1570, 2 Bde. Hg. Albert Berger, aus dem Nachlaß hg. von Ernst Wagner. (Köln, Wien, 1986); 
Urkunden-Regesten aus dem Archiv der Stadt Bistritz in Siebenbürgen. 1571-1585. Mit Ioan 
Dordea, Ioan Drăgan und Konrad G. Gündisch hg. von Ernst Wagner. 1995. XVIII, 601 S. 
(Schriften zur Landeskunde Siebenbürgens, Bd. 11/I-III; fortan werden, unabhängig vom 
Band, die laufenden Nummern der Regesten angeführt), Nr. 2895, 3851, 4636. 
44 Adam Pomarius (Paumgartner), geb. Großeidau/Viile Tecii, gest. 1576 in Heidendorf/ 
Viișoara, Bruder von Christian Pomarius. Inskribierte an der Universität Wittenberg (1525), 
war Pfarrer in Großendorf/Mărișelu (1540-1551) und Heidendorf (1551-1576), ab 1550 
wiederholt Dekan des Bistritz-Kiralyer Kapitels (vgl. Pfarrer und Lehrer, Nr. 619). Als einer der 
ersten Pfarrer des Distrikts teilte er 1544 dem Stadtrat von Bistritz mit, dass er heiraten werde 
(vgl. Urkunden-Regesten, Nr. 1714). 
45 Urkunde abgedruckt bei Fischer, Gymnasium, S. 75-76. 
46 Vgl. auch die Tabelle bei Fischer, Gymnasium, S. 73-74. 
47 Pfarrer und Lehrer, Nr. 256. 
48 Urkunden-Regesten, Nr. 2928, 2969, 3248, 3453. 
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- 1574: Anna Zipser (Scepusiensis), Tochter des Calixtus, Pfarrer in 
Wermesch (gest. 1554), stiftet den armen Schulern, die der Studierung 
nachziehen49 – 20 Gulden; 

- 1578: Katharina Ludovici, Tochter des Bistritzer Oberrichters Valentin 
Kugler, Witwe nach dem Mettersdorfer Pfarrer Petrus Ludovici50 – 50 
Joachimstaler; 

- 1582: die Erben der Witwe nach Magister Paulus – 100 Florin; 
- 1587: Johannes Roth, rector scholae in Deutsch-Budak/Budacu de Jos – 25 

Gulden;  
- 1587: Andreas Irenäus (Friedsmann), geb. 1529 in Leschkirch/Nocrih, 

gest. 1589 in Deutsch-Budak, Gymnasiast in Kronstadt (1547), wurde 
Prediger in Bistritz (1557) und Pfarrer in Deutsch-Budak (1557-1589); 
Verfasser der Arbeit Excerpta Transilvaniae et in specie Bistricii Historiam 
concernentia (Manuskript); bürgte für das Studiendarlehen seines Sohnes 
Benedikt und spendete an den Studienfonds in Erfüllung des letzten Willens 
seiner Tochter Dorothea, Gattin des Valentin Atler (Adler)51 – 10 Gulden; 

- 1593: Witwe nach Johannes Grau Senior, musste 1592 einen 
Erbschaftsprozess führen,52 stiftete danach – 20 Goldgulden; 

- 1595: Barbara, Tochter von Katharina Ludovici aus deren erster Ehe mit 
dem Bistritzer Stadtrichter Valentin Kugler, Witwe nach Stephan Helner, 
Ratsgeschworener in Bistritz (1577-1585), ein reicher Patrizier, der mit 
seinem Sohn einen Vertrag über 350 Gulden abgeschlossen und der Stadt 
seinen Anteil an der Kretschmermühle für 100 Gulden verkauft hatte; 
Helner galt als Mäzen siebenbürgischer Humanisten und hat unter 
anderem den Druck von Werken des Johannes Sommer in Wittenberg 
finanziert (1580); Bernhard Jacobinus, der Sohn des Humanisten Johannes 
Jacobinus, bezeichnete ihn als guten Freund53 – 95 Joachimstaler;  

                                                 
49 Fischer, Gymnasium, S. 73; Pfarrer und Lehrer, Nr. 910. 
50 Urkunden-Regesten, Nr. 2166. Über Petrus Ludovici vgl. die Angaben in Anm. 36. 
51 Pfarrer und Lehrer, Nr. 414; Fischer, Gymnasium, S. 74; Joseph Trausch, Schriftsteller-Lexikon 
oder biographisch-literärische Denk-Blätter der Siebenbürger Sachsen, Bd. 1. (Kronstadt, 1868), S. 
347-348. 
52 Urkunden-Regesten, Nr. 5783, 5844. 
53 Urkunden-Regesten, Nr. 3880, 3881, 4488, 4351, 4555, 4728, 4752, 4814, 4878, 4922, 5217, 5251, 
5392; Hermann Schuller, Christian Pomarius. Ein Humanist und Reformator im Siebenbürger 
Sachsenlande, in “Südostdeutsche Vierteljahresschrift” 64 (1941): 126, 133; Kalendernotiz von 
Berhanrd Jacobinus für das Jahr 1591: “Stephanus Helnerus, senator Bistriciensis, amicus meus 
veteranus a iuventute, hoc die (3 Martie) mortuus 1591 arthori morbo confertus.” in Costin Feneșan, 
Konrad Gündisch, Informaţii privind istoria Transilvaniei (sec. XVI-XVII) în calendarele lui Paul 
Eber [Notizen zur Geschichte Siebenbürgens im 16.-17. Jh. in den Eberschen Kalendern], in “Anuarul 
Institutului de istorie şi arheologie Cluj-Napoca” 17 (1974): 84, 90, Anm. 72. 
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- 1603: Albert Artopoeus – 75 Gulden; 
- 1619: Georg Frank (Szabó), seit 1594 Ratsgeschworener, danach 

wiederholt Oberrichter von Bistritz (1604-1605, 1608-1610, 1613-1615, 
1618-1619)54 – 25 Gulden. 
 
 
Verwalter des Bistritzer Studienfonds 

Der Studienfonds wurde nach dem Tod von Adam Pomarius von einem 
Gremium verwaltet, dem der Dekan des Bistritz-Kiralyer Kapitels, weitere 
Pfarrer des Kapitels sowie der Oberrichter von Bistritz angehört haben.  

Folgende Verwalter des Stiftungsfonds werden im Register aufgeführt:  
- Albert Kirschner (Cerasinus, Draconides), geb. in Wurmloch/Valea 

Viilor, gest. 1564 in Bistritz, Grabstein in der Bistritzer Stadtpfarrkirche, 
inskribierte an den Universitäten Krakau (1534) und Wittenberg (1543), 
wurde in Wittenberg ordiniert (1544) und war Stadtpfarrer von Bistritz 
(1548-1564) sowie substituierender Dekan des Bistritzer Kapitels; wird 
von einigen Autoren als Reformator von Bistritz angesehen.55 

- Joachim Teutsch, geb. in Bistritz, gest. 1581 in Bistritz, inskribierte an der 
Universität Wittenberg (1558), wurde Gymnasialrektor und danach 
Stadtpfarrer von Bistritz (1564-1581).56 

- Andreas Schuller (Schulerus), gest. 1601 in Bistritz, Gymnasiast in 
Kronstadt (1566), inskribierte an der Universität Frankfurt/Oder (1572), 
wurde Gymnasialrektor (1575), Prediger (1577) und schließlich 
Stadtpfarrer (1581-1601) in Bistritz.57  

- Balthasar Decani (Decanus), geb. in Sächsisch Regen/Reghin, gest. 1586 
an der Pest in Sankt Georgen/Sângeorzu Nou, inskribierte an der 
Universität Wittenberg und wurde dort ordiniert (1553), danach 
Prediger in Bistritz (1560), Pfarrer in Wallendorf (1560-1577) und Sankt 
Georgen (1577-1586), war wiederholte Male Dekan des Bistritzer 
Kapitels. 1569 ist er Zeuge in einem Rechtsstreit mit dem Wittenberger 
Buchhändler Matthias.58 

                                                 
54 Albert Berger, Verzeichnis der Bistritzer Oberrichter auf Grund urkundlicher Quellen, in 
“Festgabe der Stadt Bistritz. Den Mitgliedern des Vereines für siebenbürgische Landeskunde 
gewidmet anlässlich der am 13. und 14. August 18797 in Bistritz abgehaltenen 49. 
Generalversammlung dieses Vereines“ (Bistritz, 1897), S. 89-90.  
55 Pfarrer und Lehrer, Nr. 452; Urkunden-Regesten, Nr. 2895; Julius Bielz, Porträtkatalog der 
Siebenbu ̈rger Sachsen, in “Archiv“ 49 (1936-1938), Nr. 163. 
56 Pfarrer und Lehrer, Nr. 811. 
57 Pfarrer und Lehrer, Nr. 747. 
58 Pfarrer und Lehrer, Nr. 199; Urkunden-Regesten, Nr. 3451. 
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- Gregorius Daum (Dawm, Daumen, Thimar), gest. 1575 in Bistritz, 
Ratsgeschworener von Bistritz seit 1548, Oberrichter in den Jahren 1555-
1558, 1561-1562, 1564-1569, 1572-1574. Ein Autograph aus dem Jahr 1565 
befindet sich in unserer Quelle auf Folio 2r. 1563 bittet er den in 
Wittenberg studierenden Andreas Marci, auf seinen Sohn Franz zu 
achten, ihn zum Studieren anzuhalten und von schlechter Gesellschaft 
fern zu halten. Franz solle bedenken, das man sie studirens halber vnd nicht 
schwelgerey halber, mit grosser czerunck ausz gesandt hatt.59 Franciscus 
Daum, geb. in Bistritz, gest. 1581 in Lechnitz, hatte das Kronstädter 
Gymnasium besucht (1561) und in Wittenberg inskirbiert (1562), wurde 
danach Gymnasialrektor in Bistritz (1565), Prediger an der dortigen 
Stadtpfarrkirche (1568) und schließlich Pfarrer in Lechnitz (1570-1581). 
1562 stellte der Bistritzer Magistrat einen Pass für die Jugendlichen 
Andreas Marci, Franz Daum, Gregor Lang und Johann Eggert aus, die 
nach Wittenberg reisen, um Theologie zu studieren.60 

- Johannes Eckhart (Eckerth, Eckert, Eggert), geb. in Bistritz, gest. 1580 in 
Wermesch, Gymnasiast in Kronstadt (1559), inskribierte an der Universität 
Wittenberg (1562-1565), erhielt 1565 ein Studiendarlehen von 18 Gulden, 
um seine Schulden in Wittenberg zu begleichen, unter der Bedingung, 
danach heimzukehren, wurde im gleichen Jahr Collaborator am Bistritzer 
Gymnasium (1565) und später Pfarrer in Wermesch (1574-1580).61 

- Leonhard Mundelius (Mandel), geb. in Windau/Ghinda, gest. 1589 in 
Lechnitz, Gymnasiast in Kronstadt (1558), war Pfarrer in Heidendorf 
(1576-1582) und Lechnitz (1582-1589).62  

- Johannes Grau (Graw, Graun) Senior, gest. 1592 in Mettersdorf, 
Gymnasiast in Bistritz, studierte in Wittenberg (1574-1575), wurde 
Gymnasialrektor (1579) und Prediger (1580) in Bistritz, dann Pfarrer in 
Mettersdorf (1582-1592). War als gesworner Ratsherr der Stadt Nösen 1575 
Bürge für ein Studiendarlehen seines Sohnes Johannes. Seine Witwe 
stiftete 20 Goldgulden für den Studienfonds.63 Wurde 1590 zusammen 
mit Emerich Lieb und Mathias Roth zum Verwalter des Studienfonds 
bestimmt. 

                                                 
59 Zitiert aus dem Brief Daums an Marci von 1563, abgedruckt bei Storch, Einfluss, S. 35; zu 
Gregor Daums Laufbahn siehe Berger, Oberrichter, S. 87-88. Andreas Marci studierte in 
Wittenberg Medizin, mit finanzieller Unterstützung durch seinen Bruder Balthasar, vgl 
Urkunden-Regesten, Nr. 2837. 
60 Pfarrer und Lehrer, Nr. 197; Urkunden-Regesten, Nr. 2766. 
61 Pfarrer und Lehrer, nr. 217; Tonk, Szabó, Egyetemjárás a korai újkorban, Nr. 1037. 
62 Pfarrer und Lehrer, Nr. 579. 
63 Pfarrer und Lehrer, Nr. 310. 
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- Emerich Lieb (Amicinus), geb. 1522 in Bistritz, gest. 1602 in Bistritz; 
Kantor am Bistritzer Gymnasium, Diakon in Mettersdorf, Pfarrer in 
Minarken (1562-1602), Notar der geistlichen Universität, ab 1589 
wiederholt Dekan und dann Senior des Bistritzer Kapitels. Stirbt an der 
“ungarischen Seuche” (Hagymas), die nach den Verwüstungen der Stadt 
und des Distrikes Bistritz durch den habsburgischen General Giorgio 
Basta (1602) ausgebrochen ist. Stellt die Monumenta vetera et recentia 
Jurium ac Privilegiorum Capituli Bistriciensis (1599) zusammen, eine 
handschriftliche Quellensammlung, die als “grünes Buch” bekannt ist und 
sich im Bistritzer Kapitulararchiv aufbewahrt wurde. Dieses Kopialbuch 
galt lange Zeit als verschollen.64 Wurde 1590 zusammen mit Johannes 
Grau und Mathias Roth zum Verwalter des Studienfonds bestimmt. 

- Mathias Roth (Rhott, Ruffinus), geb. in Tekendorf/Teaca, gest. 1598 in 
Heidendorf, Gymnasiast in Kronstadt (1563), Prediger in Lechnitz (1577), 
Pfarrer in Heidendorf (1582-1598), Dekan des Bistritzer Kapitels (1585, 
1596).65 Wurde 1590 zusammen mit Johannes Grau und Emerich Lieb 
zum Verwalter des Studienfonds bestimmt. 

- Johann Totschner, geb. ca. 1554 in Dürrbach, gest. 1602 in Dürrbach, 
Gymnasiast in Kronstadt (1571), Prediger (1571) und Pfarrer (1582-1602) 
in Dürrbach, ab 1592 wiederholt Dekan des Bistritzer Kapitels.66  

- Thomas Areld (Arelt, Orelt), geb. in Dürrbach, gest. 1602 in 
Oberneudorf/Satu-Nou, Gymnasiast in Kronstadt (1546), inskribierte an 
der Universität Wittenberg (1562), Pfarrer in Oberneudorf (1575-1602).67 
 

 

Vergabebestimmungen und Verträge für Bistritzer Studiendarlehen 

Adam Pomarius hatte bereits 1572 erste Bedingungen für die Vergabe 
eines Studiendarlehens formuliert.68 Die Empfänger mussten sich verpflichten: 

                                                 
64 Joseph Trausch, Schriftsteller-Lexikon, Bd. 2. (Kronstadt 1870), S. 355-366; Fr[anz] 
Zimmermnn, Aus alten Einbänden von Rechnungen aus den Jahren 1506 bis 1691, in “Archiv” 19 
(1884): 267-268 (Beschreibung der Quellensammlung); Pfarrer und Lehrer, Nr. 520. Mehrere 
Abschriften dieser Quelle sind heute noch vorhanden und wiederaufgefunden, eine davon 
könnte als die älteste und teilweise als Autograph Liebs identifiziert werden. Es handelt sich 
um ein Heftchen, aufbewahrt in Arhivele Naționale, Serviciul Județean Sibiu, fond Capitlul 
evanghelic C. A. Bistriţa [Nationalarchive, Kreisdienst Hermannstadt, Fonds Evangelisches 
Kapitel A.B. Bistritz], Nr. 712. 
65 Pfarrer und Lehrer, Nr. 679. 
66 Pfarrer und Lehrer, Nr. 825. 
67 Pfarrer und Lehrer, Nr. 75. 
68 Vgl. die Gründungsurkunde der Stiftung, abgedruckt bei Fischer, Gymnasium, S. 75-76. 
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1. das Darlehen nach der Rückkehr und Antritt einer Stelle mit 
entsprechenden Einkünften zurückzuzahlen, 2. ihre künftige Tätigkeit nicht 
im Ausland, sondern in der Heimat auszuüben (ut non peregrinis, sed patriae 
suam operam dedicent); 3. dass im Falle eines vorzeitigen Todes die Eltern oder 
andere Bürgen das Darlehen zurückzahlen; 4. dass – im Falle eines Übertritts 
zu einer Ketzerei oder zur katholischen Kirche (aut si haeresi aliqua vel dogmate 
pugnante cum catholica doctrina harum ecclesiarum infecti fuerint) – die Eltern 
oder Bürgen die Summe zurückzahlen oder dass diese aus der ihnen 
zustehenden Erbschaft einbehalten werden kann. Im Laufe der Zeit wurden 
diese Voraussetzungen detailliert: Die Empfänger sollten honesti et pii und 
der Schule sowie der Kirche verbunden sein (studia scolae et ecclesiae 
Bistriciensi addicturi essent).  

Alles wurde in einem Vertrag festgehalten, der standardmäßig 
Folgendes enthielt: Name des Empfängers; die Verpflichtung, nach 
Studienabschuss der Bistritzer und dem Vaterland zu dienen (patriae in 
primis et Ecclesiae ditionis eiusdem); die Verpflichtung, das Darlehen nach der 
Rückkehr binnen sechs Jahren zurückzuzahlen, auch wenn er nicht in der 
Lage sein sollte, sein Studium zu beenden oder wenn er sich einer anderen 
Konfession (aliud doctrinae religionis genus) als der evangelisch-lutherischen 
zuwenden sollte, zu der sich die Mehrheit der Bistritzer bekennt (in urbe 
Bistriciensis publico sonat, amplexum esse). Ein Bürge – meist der Vater, ein 
Bruder, ein weiterer Verwandter oder eine bekannte Persönlichkeit – musste 
in der Regel den Vertrag gegenzeichnen. Die Verpflichtung zur 
Rückzahlung bestand nämlich auch im Falle des frühzeitigen Todes des 
Studierenden, um einem Schrumpfen des finanziellen Grundbestandes 
dieses Fonds vorzubeugen. Die Verträge über das Studiendarlehen wurden 
vom Empfänger, dem Bürgen, Zeugen der Unterzeichnung und dem 
Verwalter des Fonds unterschrieben. Wurde ein eigenes Siegel des 
Unterzeichners verwendet, wurde das im Vertrag festgehalten: meum 
chirographum manu propria scriptum ac sigillo meo usuali communitum. Alle 
Darlehensverträge wurden in Form eines Notariatsinstruments entworfen, 
ein zusätzlicher Beweis für das Ansehen des öffentlichen Notariats unter der 
Siebenbürger Sachsen im Spätmittelalter und in der Frühen Neuzeit.69 

                                                 
69 Adinel Dincă, Notaries Public in Late Medieval Transylvania. Prerequisites for the Reception of a 
Legal Institution, in “Literacy Experiences concerning Medieval and Early Modern 
Transylvania”. Hgg. Susana Andea, Adinel Ciprian Dincă (Anuarul Institutului de Istorie “G. 
Barițiu”. Supliment, LIV(2015): 33-47, mit weiterführender Literatur. 
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Die Verträge wurden in lateinischer oder in deutscher Sprache abgefasst. 
Im Folgenden wird ein derartiger deutschsprachiger Mustervertrag70 
wiedergegeben. 

 
Im Namen des Herrn. Amen. 
Ich Floryan Goltschick thue kundt mit diesser Meiner Handschriftt daß 

mein son Clemens, da er der lehr nach Ziben wolt, empffangen hat vierzig 
Ungarischen golt guldenn, von den wirdigen Herren, Herr Adamo Pomario Pfarrer 
zum Heidendorff, Herr Balthasaro Decan, Pfarrer vom Wallendorff, Herr Joachimo 
Teutsch, Pfarrer zu Nösen, vnd vom fürsichtigen weisen Herren Gregorio Daum 
Richter zu Nösen. Für diesse Schuldt verheisse ich bürge zu sein, vnd vorschreibe 
mich daß, wo mein son mit tod abgeen wird, oder auff die auffgenommene tagt zeit 
(Nemlich in sechs Jahren) diese schuldt nicht erlegen vnd bezahlem wirdt, ich solche 
vierzig gulden in gold in allen vertzug vnd widerred gantz und gar bezalen vnd 
erbringen will. Wo ich aber in mitler Zeit auch mit Tod abging, so sol man gleich 
wohl diese schuld auß meinen Gütern bezahlet nehmen, sonderlich wo der Clemens 
mit seinem erbteil nicht zu kann kommen. Auff daß also des wirdigen Herren deß 
Herr Michaels seliger Gedechntnis Pfarrers zu Nösen Testament bey Krefften 
erhalten werde, der dies Geld also beschieden und gelassen hat, daß mit dem selbigen 
immer für vnd für dürfftige Schüler bey der Lehr des Wortes Gottes, vnd der freyen 
Künste, mögen erhalten werden. 

Zu gewisserem getzeugnis solcher meiner Zusagung und Verbundnis, gebe 
ich diese meine Handschrifft den obgemeldeten wirdigen vnd weisen herren, mit 
meinem gewöhnlichen Sigil bekrefftiget. 

Geschehen zu Nösen, am tag Catharinae71, nach Christi geburt im 1568. Jar 
 
Die Höhe des Darlehens, das in der Regel für die Finanzierung eines 

Studienaufenthalts in Deutschland, gelegentlich auch für den Besuch höherer 
Schulen, etwa in Hermannstadt vergeben wurde, schwankte zwischen 25 und 
60 Gulden; in einem Fall wurden 100 Taler vorgestreckt. Die Rückzahlung 
des Darlehens wurde durch den Vermerk Solvit bestätigt, meist wurde der 
Vertrag auch durchgestrichen. Hervorzuheben ist, dass alle hier namentlich 
genannten Empfänger eines Studiendarlehens ihren Verpflichtungen 
nachgekommen sind und die erhaltene Summe zurückgezahlt haben. 
  

                                                 
70 Register 373 (wie oben, Anm. 36), Fol. 6r. 
71 25. November. 
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Empfänger von Bistritzer Studiendarlehen 

Im vorliegenden Heftchen sind die Namen von zwanzig 
Empfängern derartiger Studiendarlehen verzeichnet, die auch den 
damit verbundenen Bedingungen vertraglich zugestimmt haben. Die 
meisten haben in Wittenberg studiert und sind in die Matrikeln der dortigen 
Universität72 eingetragen, einige haben die Universitäten Frankfurt an der 
Oder, Straßburg, Heidelberg, Leipzig und Breslau besucht. Mehrere haben 
den akademischen Grad eines Magisters erworben, doch sind alle in die 
Heimat zurückgekehrt, einer sogar nach Aufgabe einer vielversprechenden 
Hochschulkarriere.73 Sie fingen oft als Lehrer oder Rektoren des Bistritzer 
Gymnasiums an und wechselten später auf eine besser dotierte Stelle als 
Gemeinde- oder Stadtpfarrer.  

Folgende Empfänger von Studiendarlehen sind im Register 
verzeichnet: 

1. Johannes Eggert, gest. 1580, wurde Verwalter des Stiftungsfonds. 
Seine biographischen Daten wurden weiter oben in der Liste dieser 
Amtsträger angeführt.  

2. Johannes Teutsch, geb. in Bistritz, gest. 1595 in Treppen/ Tărpiu 
(Grabstein in der dortigen Kirche), inskribierte in Wittenberg (1563), erhielt 
1565 ein Studiendarlehen von 20 Goldgulden, um seine ausstehenden 
Studiengebühren zu bezahlen, kehrte heim und wurde Pfarrer in Treppen 
(1574-1595).74 

3. Clemens Gottschick (Goltschick, Gottschich) aus Minarken erhielt 
1568 ein Studiendarlehen von 40 Goldgulden (Bürge: sein Vater Florian 
Gottschick) und inskribierte an der Universität Wittenberg (1569). Er wurde 
Rektor des Gymnasiums in Bistritz (1572-1574).75 

4. Georg Hirscher (Riemer/Rymer), geb. in Bistritz, erhielt 1568 und 
1569 ein Studiendarlehen von insgesamt 70 ungarischen Goldggulden und 
inskribierte an der Universitäten Wittenberg (1569) und dann Frankfurt an 
der Oder (1570), wo er den Magistertitel erwarb. 1571 ersuchten der 
Bürgermeister und der Rat von Frankfurt/Oder, in einem weiteren Brief der 

                                                 
72 Album Academiae Vitebergensis, 2 Bde. Hg. Karl Eduard Förstemann u.a.: 1. Ab a. Ch. MDII 
usque ad MDLX. (Leipzig, 1841); 2. Ab a. Ch. MDII usque ad a. MDCII. (Halis, 1894).  
73 Ihre Karriere in Siebenbürgen kann insbesondere aufgrund der von Ernst Wagner 
herausgegebenen Publikation Pfarrer und Lehrer, verfolgt werden, wo auch auf weitere 
Quellenbelege hingewiesen wird. Briefe einiger Wittenberger Studenten an ihre Familien in 
Siebenbürgen sind in Storch, Einfluss, S. 33-47, veröffentlicht. 
74 Fischer, Gallus Rohrmann, Johann Teutsch, in “Kbl.“ (1881): 96-97; Pfarrer und Lehrer, Nr. 811. 
75 Fischer, Gymnasium, S. 58. 
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Rektor und die Doktoren der dortigen Universität den Rat von Bistritz, das 
gesamte Vermögen des Magisters Georg Hirscher zu veräußern und ihm den 
Erlös zuzusenden, damit er sein Studium nicht unterbrechen muss.76 
Vermutlich wurde der Bitte entsprochen und der Gegenwert des Darlehens 
einbehalten, da auf dem durchgestrichenen Vertrag das Wort solvit steht. Er 
bewarb sich 1586 von Tyrnau/Trnava aus um eine Stelle in Bistritz, da seine 
Frau erkrankt war, und 1589 um die Stelle eines “Seniors der reformierten 
Kirche” in Fels am Wagram (Österreich).77  

5. Johannes Gerser (Gersor, Girescher), gest. 1590 in Wermesch, erhält 
1573 ein Studiendarlehen von 50 Gulden, um seine Studiengebühren in 
Bartfeld/Bardejov bezahlen zu können (Bürge: vermutlich sein Vater 
Albert), wird Rektor des Bistritzer Gymnasiums (1577-1578, dann Pfarrer in 
Wermesch (1580-1590).78  

6. Johann Grau (Graw) junior, gest. vor 1593), nahm 1575 ein 
Studiendarlehen auf (Bürge: sein Vater Johannes Grau senior) und 
inskribierte sich in Wittenberg; er wurde Rektor des Bistritzer Gymnasiums 
(1579) und Prediger in dieser Stadt (1580).79 

7. Georgius Wrischer/Urischer, geb. in Deutsch-Budak, gest. 1602 in 
Jelna/Senndorf, Gymnasiast in Kronstadt (1571), erhielt 1575 ein 
Studiendarlehen von 25 Goldgulden (Bürge: sein Vater Petrus aus Deutsch-
Budak) und inskribierte an der Universität Wittenberg (1575); 1602 war er 
Pfarrer in Senndorf.80 

8. Athanasius Lani (Lany, Heydendörfer), geb. in Baierdorf/Crainimăt, 
gest. 1598 in Großendorf, erhielt 1577 ein Studiendarlehen in Höhe von 20 
Gulden und 14 ungarischen Goldgulden (Bürge: sein Vater Valentin 
Schneyder aus Baierdorf), inskribiete sich an den Universitäten Wittenberg 
(1578) und Leipzig (1580, wurde Prediger in Bistritz (1590), dann Pfarrer in 
Großendorf (1591-1598), stellte ein Pfarramtsinventar zusammen.81 

9. Andreas Kröcher (Krecherus), gest. 1602, erhielt 1578 ein 
Studiendarlehen von 25 Goldgulden (Bürge: Caspar Kröcher, Einwoner der 
Stadt Nösen) und inskribierte an der Universität Wittenberg (1578), wurde 
Pfarrer in Pintak/Pinticu (1595-1602).  

10. Jacob Pyrus (Birbaum), geb. in Bistritz, gest. 1602 in Sankt Georgen), 
Gymnasiast in Kronstadt (1576), erhält 1578 ein Studiendarlehen von 25 
Goldgulden (Bürge: sein Vater Bennek Birbawm, Eynwoner der Stadt Nösen) 
                                                 
76 Urkunden-Regesten, Nr. 3674, 3681. 
77 Pfarrer und Lehrer, Nr. 919. 
78 Pfarrer und Lehrer, Nr. 281. 
79 Fischer, Gymnasium, S. 58. 
80 Tonk, Szabo ́, Egyetemjárás a korai újkorban, Nr. 667. 
81 Pfarrer und Lehrer, Nr. 342. 
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und 1579 eines über 7 Goldgulden (Bürge: sein Bruder Stefan Pyrus, 
Gymnasialrektor in Bistritz), inskribiert sich an der Universität Wittenberg 
(1578), wird Gymnasialrektor (1580) und Prediger in Bistritz (1583-1589), dann 
Pfarrer in Großendorf (1589-1590) und Sanktgeorgen (1591-1602).82 Entschuldigt 
sich 1579 aus Wittenberg bei Lucas Scheseeus wegen Fehlverhaltens.83 Leiht 
1601 der Stadt Bistritz 200 Gulden für deren Kriegsabgabe.84 

11. Daniel Kröcher (Crecher, Krecher), geb. in Bistritz, gest. 1602 in 
Heidendorf, Gymnasiast in Kornstadt, erhält 1579 ein Studiendarlehen von 
25 Goldgulden (Bürge: sein cognatus Emerich Lieb), inskribiert an der 
Universität Wittenberg (1581 – allerdings ist sein Name nicht in die Matrikeln 
eingetragen), Bistritzer Ratsnotar (1587-1602), zugleich Gymnasialrektor 
(1589), und Prediger (1592) in Bistritz, Pfarrer in Jaad (1598) und Heidendorf 
(1599-1602).85 

12. Lucas Scheseus (Scheser), aus Nieder-Wallendorf, erhält 1579 ein 
Studiendarlehen in Höhe von 50 Joachimstalern (Bürge: sein Vater Jakob 
Schesaeus, Pfarrer in Nieder-Wallendorf), inskribiert aber schon 1571 an der 
Universität Frankfurt/Oder.86  

13. Leonhard Kröcher (Crecher, Crecharus), gest. 1602, erhält 1582 ein 
Studiendarlehen über 50 Goldgulden (Bürge: Emerich Lieb, cognatus meus), 
wird Gymnasialrektor in Bistritz (1587), dann Pfarrer in Jaad (1588-1598) und 
Heidendorf (1599-1602).  

14. Benedict Irenaeus, geb. 1559, Gymnasiast in Kronstadt (1581) erhielt 
1583 ein Studiendarlehen von 25 Joachimstalern (Bürge: sein Vater Andreas 
Irenaeus, Pfarrer in Deutsch-Budak), inskribiert an der Universität 
Frankfurt/Oder (1583).87 

15. Andreas Reichmund (Reichmundus), gest. 1602 in Deutsch-Budak, 
erhält 1589 ein Studiendarlehen von 25 Goldgulden (Bürge: sein Vater Stefan 
Seuffner, kirgen vatter der Bistritzer Stadtpfarrkirche), inskribiert sich an der 
Universität Straßburg (1591), wo er den Titel eines Magisters erwirbt, wird 
Lektor am Bistritzer Gymnasium (1595), dann Pfarrer in Windau (1596-1602) 
und in Deutsch Budak (1602).88 

                                                 
82 Pfarrer und Lehrer, Nr. 608. 
83 Storch, Einfluss, S. 42-44. 
84 Emil Csallner, Denkwürdigkeiten aus dem Nösnergau, (Bistritz, 1943), S. 49. 
85 Paul Philippi, Der Bistritzer Notär Daniel Krecher und die siebenbürgische Religionsfreiheit, in: 
“Korrespondenzblatt des Arbeitskreises für Siebenbürgische Landeskunde” 6 (1976), 3-4, 162-
166; Pfarrer und Lehrer, Nr. 489. 
86 Tonk, Szabo ́, Egyetemjárás a korai újkorban, Nr. 1577. 
87 Tonk, Szabó, Egyetemjárás a korai újkorban, Nr. 299. 
88 Pfarrer und Lehrer, Nr. 634. 
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16. Gallus Rohrmann (Rhorman), geb. in Tekendorf, gest. 1602 in Bistritz 
an der Pest, erhält 1591 ein Studiendarlehen von 25 Goldgulden (Bürge: sein 
Vater Ladsilaus, Hann (villicus) von Tekendorf), inskribiert sich an der 
Universität Straßburg (1590), wo er unter dem Namen Teccensis an einer 
Disputation teilnimmt, wird magister artium in Basel (1591), dann Lektor 
(1592) und Rektor (1593) des Bistritzer Gymnasiums, Prediger (1598) und 
Stadtpfarrer von Bistritz.89 

17. Johannes Budaker (Budacker), gest. 1613 in Birthälm/Biertan, erhält 
1596 ein Studiendarlehen über 100 Taler (Bürge: sein Vater Hannes 
Budacker, “Rathsgeschworener“ in Bistritz), inskribiert an der Universität 
Heidelberg (1595), disputiert 1596 mit Albert Szenci Molnár in Genf, studiert 
außerdem in Altdorf und Straßburg. Er wird Pfarrer in Treppen (1602) 
Bistritz (1602-1611) und Birthälm (1611-1613) und stirbt als designierter 
Superintendent (Bischof) der Evangelischen Kirche A.B. in Siebenbürgen.90 

18. Stefan Pyrus (Pirus, Birbaum), geb. in Bistritz, gest. 1603 in Lechnitz, 
ermordet, erhielt 1597 ein Studiendarlehen über 32 ungarische Goldgulden, 
inskribiert an der Universität Leipzig, wird Gymnasialrektor in Bistritz 
(1598), dann Pfarrer in Wermesch (1602-1603) und Lechnitz (1603).91  

19. Georgius Seuffner, erhält 1597 ein Studiendarlehen von 1 Goldgulden, 15 
Talern und 33 gewöhnlichen Gulden (Bürge: sein Vater Stefan Seuffner, 
Ratsgeschworener in Bistritz, der auch das Geld entgegennimmt und seinem 
Sohn an den Studienort nachsendet), er inskribiert an der Universität Wittenberg 
(1597), dann Breslau und wird Pfarrer in Großendorf (1602-1603), Dürrbach 
(1603-1611) und Klein Schogen/ Șieuț.92  

20. Johannes Heilmann (Herilmannus), erhält 1619 ein Studiendarlehen 
von 25 Gulden und inskribiert an der Universität Frankfurt/Oder93. Das 
Darlehen wurde 1626 von seinem Bruder Andreas Heilmann zurückgezahlt. 

 
 

Fazit 

Die bislang weitgehend unbekannte Überlieferung über den 
Bistritzer Studienfonds ist eine äußerst wichtige prosopographische Quelle, 
in der Namen von geistlichen und weltlichen Würdenträgern der Stadt 
Bistritz und ihres Umlandes verzeichnet sind. Sie belegt ein über Jahrzehnte 
funktionierendes System der Bildungsförderung durch eine Gemeinschaft, 

                                                 
89 Pfarrer und Lehrer, Nr. 664. 
90 Tonk, Szabo ́, Egyetemjárás a korai újkorban, Nr. 1116; Pfarrer und Lehrer, Nr. 166. 
91 Pfarrer und Lehrer, Nr. 738. 
92 Tonk, Szabo ́, Egyetemjárás a korai újkorban, Nr. 692. 
93 Tonk, Szabo ́, Egyetemjárás a korai újkorban, Nr. 1164. 
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das für kulturellen Austausch mit Mittel- und Westeuropa ebenso sorgte wie 
für die stetige Regeneration ihrer intellektuellen Elite. 

Die Quelle ist gleichzeitig ein außergewöhnlicher Nachweis für das 
intellektuelle Leben der Siebenbürger Sachsen im nördlichen Teil des 
Landes, äußerst wertvoll nicht nur wegen der damrin überlieferten Namen 
und biographischen Einzelheiten, aber auch wegen mehrerer Informationen 
mit Bezug auf die Tätigkeit dieser intellektuellen Elite von Bistritz und des 
Umlandes: die stark vom Rechtsdenken geprägte Mentalität (Einfluss des 
öffentlichen Notariats) oder die vollentwickelte Rezeption des Humanismus, 
wie der ausgereifte Einsatz der humanistischen Kursivschriften zeigt.  

Die in diesem Register dokumentierten Studiendarlehen wurden alle 
zurückgezahlt, die Bedingungen, an die ihre Verleihung geknüpft war, 
wurden eingehalten. Selbst wenn eine universitäre Karriere der Empfänger 
aussichtsreich war, verzichteten sie darauf und kehrten in die Heimat zurück, 
wo ihnen zunächst das wenig einträgliche Amt eines Gymnasiallehrers in 
Aussicht gestellt werden konnte, bis sie in eine der gut dotierten Pfarreien 
des Kapitels berufen wurden. 

Die Standardformulare für die Vergabe von Darlehen oder 
Bürgschaften nach dem Muster der notariellen Urkunden belegen die 
rechtliche Bedeutung der Authentifizierungselemente und somit – wie 
schon erwähnt – die enorme Beudeutung der Rechtsnormen und -strukturen 
für das öffentliche Leben dieser nordsiebenbürgischen Gemeinschaft 
Autographe94 un persönliches Siegel. 
 Nicht zuletzt unterstreicht diese Bistritzer Quelle die Bedeutung, die die 
damalige Gesellschaft der Hochschulbildung beigemessen hat, und markiert 
dadurch eine Etappe des Aufbaus einer lokalen geistigen Elite, die von den 
Mitgliedern der kirchlichen Körperschaften (ausschließlich Pfarrer) des 
Bistrizer Kapitels finanziell unterstützt wird.  
 Natürlich stellt sich die Frage nach der Verbreitung eines solchen 
Systems im lutherischen Siebenbürgen. In Hermannstadt/Sibiu zum 
Beispiel gibt es diesbezüglich eindeutige Hinweise, auch wenn diese nicht 
ausreichend untersucht wurden.95 Die Informationen stammen aus einer 
                                                 
94 Für die historische Entwicklung der Autographie in spätmittelalterlicheund im 
frühneuzeitlichen Siebenbürgen, siehe Adinel Dincă, Scrieri autografe în Transilvania medievală: 
de la cele mai timpurii mărturii, până în secolul al XVI-lea [Autographe im mittelalterlichen 
Siebenbürgen. Von den ältesten Zeugnissen bis zur Mitte des 16. Jahrhunderts], in “Autographa et 
signaturae Transilvaniae (sec. XIV-XVII)”, Hgg. Susana Andea, Avram Andea, Adinel Dincă, 
(Cluj-Napoca, Gatineau, 2015), S. 11-85. 
95 Einige Bemerkungen zum Thema bei Ágnes Flóra‚ “From Decent Stock”: Generations in Urban 
Politics in Sixteenth-Century Transylvania, in “Generations in Towns: Succession and Success in 
Pre-Industrial Urban Societies”, Hgg. Finn-Einar Eliassen, Katalin Szende, (Newcastle, 2009), 
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Quelle, die jener von Bistritz sehr ähnlich ist: eine Aufzeichnung96 der 
Darlehen an Studierende aus Hermannstadt, die aus einem städtischen 
Fonds vergeben wurden, der ebenfalls durch öffentliche Spenden 
unterstützt wurde.  
 1555 wurde eine Unterstützungskasse für begabte Jünglinge gegründet, 
denen ein Darlehen für die Fortsetzung ihrer Ausbildung angeboten wurde 
(stipendium ex publica pecunia que in Ladulam ad id solum deputatam ... 
numberabuntur quinquaginta floreni); dieser standen zwei Ratsgeschworene 
(seniores cives senatus Cibiniensi), der Hermannstädter Stadtpfarrer und der 
Kapitelsdekan vor. Private Vermächtnisse – beispielsweise 200 Fl. zur 
Erziehung der Schüler seitens der Witwe des langjährigen Bürgermeisters und 
Sachsengrafen Peter Haller97 – und Überschüsse aus den Kirchen- und 
Zwanzigsteinkünften flossen der Stiftung zu, wie aus einer Ratio perceptorum 
(Verzeichnis der Einnahmen und Ausgaben) hervorgeht.98 Die 
Unterstützung aus diesem Fonds betrug in der Regel 50 fl., eine Summe, die 
für zwei Studienjahre ausgereicht haben soll.99 Die Angaben im Register, die 
in lateinischer und deutscher Sprache verfasst worden sind, reichen bis 1617, 
enthalten jedoch nicht die notariellen Beglaubigungsformen durch 
Autographe und Abdruck des persönlichen Siegels wie jene im Bistrizer 
Register. Eine eingehendere Untersuchung derartiger Studiendarlehen 
durch die Städte und Kirchenkapitel der Siebenbürger Sachsen steht noch 
aus. Vorliegender Beitrag bietet dazu einen Baustein. 
  Es kann auch die Frage aufgeworfen werden, inwieweit solche 
Gemeinschaftsprojekte zur Finanzierung von Universitätsausbildung und 
zur Unterstützung des Aufbaus einer eigenen geistig-kirchlichen Elite eine  
 
                                                 
S. 210-231; Flóra Ágnes, Hivatal vagy hivatás? Városi jegyzők a kora újkori Erdélyben [Würde oder 
Bürde? Städtische Notare im frühneuzeitlichen Siebenbürgen], in: “… éltünk mi sokáig ’két 
hazában’…”. Tanulmányok a 90 éves Kiss András tiszteletére, Hgg. Veronka Dáné, Teréz 
Oborni, Gábor Sipos, (Debrecen, 2012), S. 123-134. 
96 Arhivele Naționale, Serviciul Județean Sibiu, fond Magistratul orașului și scaunului Sibiu, 
Seria actelor financiar-contabile și de impunere, Subseria 1: Socoteli economice 
[Nationalarchive, Kreisdienst Hermannstadt, Fonds Magistrat der Stadt und des Stuhlers 
Hermannstadt, Serie Finanz-, Buchhaltungs - und Steuerakten, Unterserie Wirtschaft-
srechnungen], Nr. 689. 
97 Über diesen vgl. Gustav Gündisch, Peter Haller. Bürgermeister und Sachsengraf (1500-1569), 
in “Südostdeutsches Archiv” 32/33 (1989/90): 5-89. 
98 Teutsch, Gymnasium Hermannstadt, S. 22-23. Der Gründungsakt ebenda, Anhang A, S. 100-
101; eine Rechnungslegung über die Einkünfte und Ausgaben dieser Kasse unter dem Titel 
Ratio perceptorum, ebenda, Anhang B, S. 101-103, führt die Namen der Spender und die 
gestifteten Summen, u.a. jene der Katharina Haller, ebenso an wie die Namen der geförderten 
Studierenden und das ihnen gewährte Studiendarlehen. Siehe auch Anm. 96. 
99 Teutsch, Gymnasium Hermannstadt, S. 31, vgl auch weiter oben, Anm. 6. 
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“Erfindung” der Vision der lutherischen Reformation hinsichtlich der 
zentralen Rolle der Bildung, nach Melanchtons Vorstellung, darstellen. Oder 
im Gegenteil, ob sie – wie so viele andere Phänomene – ihre Wurzeln doch 
im Mittelalter haben. Eine zukünftige Erörterung über die Bildung in 
Siebenbürgen vor der Mitte des 16. Jahrhundert sollte versuchen, auch 
diesen sehr interessanten Aspekt der “Europäisierung“ und Modernisierung 
Siebenbürgens zu verdeutlichen.  
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1. Register 373, Fol. 6r (vgl. hier Fußnoten 36 und 70) 
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2. Register 373, vorderer Schutzumschlag, beschriebenes Pergament, 2. Hälfte des 
14. Jahrhunderts (Vgl. hier Fußnoten 36 und 37) 


