
"Zur Rettung unserer Seelen" -
"Ich bin jetzt weder Jud noch Christ" 

Judenpredigten und Judentaufen -
das Beispiel Rotenburg an der Fulda 

Heinrich Nuhn 

Im Bestand 171 (A lte Kasseler Rate, bis 1708) des Marburger Staatsarchivs 
li ndet sich unter der Nr. 222 eine 1648 angelegte, wenige Blatter umfassende Akte 
mit dem Titel ,.Rotenburger Judenpredigten"'. Die genannte Akte enthalt nun 
nicht die Aufzeichnungen rabbinischer Verklindigungen, sondem behandelt be
hordlich angeordnete Bekehrungsversuche an den Juden im Raum Rotenburg in 
der Mitte des 17. Jahrhundens. Die nur schwer entzifferbaren Aktentexte aus dem 
genannten Bestand sind ein fUr die Geschichte der Juden im hiesigen Raum 
aullerordentlich interessantes und aussagekrtiftiges Dokumenl. 

Aber auch fUr die Geschichte der Juden in Deutschland insgesamt ist das hier 
vorliegende Material von nicht unerheblicher Bedeutung. Ein auf die Juden 
ausgeubter Zwang, sich christliche Predigten anlOhoren, findet si ch schon in der 
Praxis des christlichen Staates in der Spatantike2. Zwangspredigten fUr die in den 
deutschen Landen lebenden Juden haben ebenfalls eine lange Tradition - begrun
det von dem Franziskanermonch Capestrano in der Mine des 15. Jahrhunderts. 
nachdem sie 1434 auf dem Basler Konzil ausdriick lich gutgeheillen worden 
waren.l. Anweisungen an Juden, sich christliche Predigten zum Zwecke der 
Bekehrung anzuhoren. hat es danach in vielen deutschen Territorien gegeben. 
aber seit dem 17. Jahrhunden geschah dies nirgendwo in einer so konzen ienen 
Aktion zwischcn kirchlichen und weltlichen Organen wie im hessischen Raunr'. 

Unter dem EinOuB des Reformators Manin Luther und spiiterhin dann in 
seinem Geiste verwandte die evangelische Kirche ihre ganze Kraft auf die Rein
haltung der neuen Lehre. "So kamen die Juden fUr die evangelische Theologie nur 
als Bekehrungsobjekte in Betracht"'. Das gait auch noch fUr das Jahrhundel1 der 
Aufkliirung, in dem Titel wie ,.Das schwer lo bekehrende Judentum" oder 
,,Judaeus Con versus" die Bekehrungsabsicht deutlich machten. In der jUdischen 
Taufverweigerung sah man allgemein salanische Krafte am Werk6

. 

Dem allgemeinen Unverstandnis gegenUber jUdischer Frommigkeit und dem 
Taufbegehren verlieh dann Lenau im vergangenen Jahrhunden in seinem Gedicht 
.,Der anne Jude" '" Ausdruck - allerdings mit apologelischer Absicht: 

Jllde. wolle dieh bekehrell! 
Dir vom gall;.ell altell BlIllde 
Blieb dies Biilldleil1l1ur ;.ur Slllllde. 
Dielz ZIt schiitzen, die" zu Iliihren. 
Ltlj3 die" ({m/en wld venv(wdelll . 
Mall c"er tat S, und l1Iil vier Rossell , 
Homklallg komml er nun gesel1Ossen, 
De,. eins, tll1Irief lIichts ;'11 halldelll ? 
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Landgraf Phili pp. "der GroBmutige". halle 1543 in einer Erl auterung zur 
Judenorcinung van 1539 bestimmt. daB die hess ischen lue/en swnt illren Wei
bem IInd Kinderl1, so libel' 8 l ahre alt. zu den zu ihrer Bekeh rung verordneten 
Pred igten gehen unci das Won GOl1e.\'jleij3ig hliren. Sei Versiiumni s mu Slen die 
Pfa lTcr bei den jeweiligen Amtsleuten Meldung erslatten. damit diese fUr die 
Einhaltung del' d iesbezuglichen A nweisung sorgcn konnten. A uBerdem sollten 
die Pfa rre r unci ihre Heifer der Juden Bilcher besichtigell lIncl die Schriften. di e 
wider IIIlSerel/ Glaubel1 sind. VDn Stulld an verbrelll1ell. Pfarrern. die des 
Hebraischen ni cht macht ig waren, wurde aufgegebe n, die cnlsprechencien 
BUcher zur Begutachtung nach Marburg zu schicken. Die Verki.indigung van 
GOlles Wort in der Synagoge sollte nach der Judenordnung von 1539 zwar 
nach geduldet werden, aber nur dort, wo bere its jiidische Gotteshti user ex istier
ten. Die Juden sollten ge/obell und versprechell, lIirgends lI elle SYllagogel1 
(l uj:uricl1fell . Den Juden war cs fartan nicht nur verboten. U isterungell wider 
Chris/1I111 IIllsern Herrn und seine Religion :::ulreibell . sondern Uberhaupt mit 
Chri sten Uber das Thema Re ligion zu di skutieren - auBcr mit den dazu e igens 
ausgewiihlten llnd beauftragten Pfarrern . denen zugleich ein Predigtauftrag 
gegeben wurde7

. 

Die aus heuti ger Sicht rigorosen VerfUgungen erscheinen in einem milderen 
Licht, wenn man sie in den Zusammenhang des zeitgenossischcn Umgangs mit 
der j udi schen Minderheit ruck!. Immerhin war den Juden in Landgraf Philipps 
Hessen der ih nen in den 20er Jahren verweigerte Aufenthalt seit 1532 wieder 
erl aub!. 

Die Judenordnung von 1539 bestatigte das Aufenthaltsrecht del' Juden und 
verwarf dabe i Vorstellungen. die der Strat3burger Theologe Butzer in einem 
von Philipp angeforderten Gutachten entwickelt halle. In diesem war dem 
Landgrafe n - als Voll streckung des gOlllichen Urte il s - empfohlen worden. die 
Juden in den untersten Stand hinabzudrticken und ihnen lediglich die miihse
ligsten lIIu/lmgelVilllllichsten Arbeitell zu gestatten. zum BeispieJ Schornsleill 
Ilnd Kloakell!egell. Se lbst wenn di e Juden sich durch diese Mat3nahmen nicht 
von ihrem Glauben abbringen lie t3en. dienten sie doch den Christen zum 
Exempel. um sie \1011 de r Gottlosigkeit abzuschreckell, deren Strafulld Bass all 
dell JlIden so erns/licll vor Augell wd/oS • Butzers Empfehlungen fa nden bei 
Phili pp. dessen Handeln von humanerem Denken bestimmt war, ke ine Gegen
liebe9

• Ebensowenig beugte sich Philipp de Ol Votum der maJ3geblichen Spre
chef der evangelischen Geistlichkeit sei nes Landes. die zu einer genere llen 
Ausweisllng der J lIden geraten hatten llJ

• 

Nach dem Tod Landgraf Phil ipps ( 1567) und der Aufteilung der Landgraf
schaft un ter seinen vier Sbhnen ga \ten fU r die hessischen Juden unterschiedli
che Ex istenzbedingungen. Wahfend die neuen Regenten in Marburg, Rhein
fels und Darmstadt sich von au sgesprochen judenfei ndl ichen Ratgebern be
ei nnussen lieBen. wehrte der Kasseler Landgraf Wilhelm IV. entsprechende 
Bestrebungen erfolgreich ab. Del' Forderung des GieJ3ener Pfa rrers Nigrinus, 
keine AndersgJaubigen im Lande zu dulden. hie lt Wilhelm (i n eineOl Brief an 
sei nen Bruder, Landgraf Ludwig IV. zu Marburg) entgegen: davol/ doch COli 
der Herr gar kein Gebot hat gegebell . Vielmehr glaubte sich Wilhe lm. dem 
bere its sei ne Ze itgenossen den Beinamen "der Weise" gaben. mit dem Apostel 
Paulus in del' Frage der Schut zgewahrung fUr alle Bewohner seines Territori 
ums ein ig. sie ~'eiell gleich welcher Religion sie wollell 11

• 
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.. Neben dieser theologischen Begrundung waren es aber auch nuchterne 
Uberlegungen eines undogmati schen Fursten, die den im Herrschaftsbereich 
Wilhelms IV. anges iedeJten Juden zugute kamen. Denn .,auch als okollollli sch 
denkender Herr war ihlll die Verfolgung oder gar Ausweisung van Un tertanen 
der Religion halber un versUindlich" l2. 

Einige Jahrzehnte spate r. in einer Zei t wirtschaftli chen Niedergallgs w~ih
rend und illl Ge fo lge des DreiBigjahrigen Krieges. werde n die JlIden liberall in 
den deutschen Landen wieder als Storfaktor emdeckt. so auch in Niederhessen. 
Auf de 111 Landtag der niederhessischen Rinerschaft il11 Jahre 1640 wurde nicht 
nur ei ne Neuveroffelltl ich ung der ludenordnung van 1539 verl angt, sondern 
allch zu s~itzliche ve rsch ~irfende Best illllllungen: Verbol von gottesdienstli chen 
Handlungen in Pri vathllusern , Untersagllng des Handels an christlichen Feier
tagen und !lach Mogl ichkeit die Isolierung von der chri stlichcn Bev61kcrung. 
Zu letzterel11 Zweck forderte di e Riuerschaft das Tragen von Erkennungszei
chen, wie das sonst illl Reic h vorgeschrieben war: nach der Reichspoli ze i
ordn ung von 1530 ei n gelber Ring an delll Rock ode,. Kappen. Die Landstande 
drangten Landgrafin-Regentin Alllalie zu ZwangslllaBnahlllen. in der Hoff
nung. eine in/anger Knechtscha!t wlll religiij.<jer Absondertmg I'erhiirtete Sekle 
chrisl/icher Verbriitlenmg e11lgegel1 :::.U /iihrel1 l

.
l
• 

In dieser Situation konsllltierte die LandgrMi n - wie in vie len anderen 
F~i ll en - ihren Schwager. den Landgrafen Hermann von Hessen-Rotenburg. 
Herlllan n riet ihr von ZwangsmaBnahmen der genan l11en Art ab, man solle es 
zllnachst eher mit der Bekehrung der JlIden ZUIll Christentum versuchen. Mil 
der Verordnung vom 28. Juni 1647 wurden dann Missionsbezirke eingerichtet 
und jeweil s zusUind ige Geistliche fUr das Bekehrungswerk benannt ',\ . Die 
Bekehrungsaktionjener Jahre HlBt sich aufs Ganze belrachtel als .. KompromiB 
zw ischen der Forderung, die Juden zu vertreiben. und delll Interesse an ihrer 
Duldung" interpretieren '5 . 

Die fUr die Mi ss ionsarbeit an den luden ausersehenen Geist lichen zeigten 
sich nul' sehr bedingt zu dieser Aufgabe bereit. obwohl ihnen fUr die ZlI 
erwartende Miihe angemessene materielle Entschadigung in Form von Ge ld 
( 15 Gulden jiihrlich) und Lieferung von einem Viertel Korn , zwei Viertel Hafer 
und zwei Viertel Gerste in Aussicht gestellt wurde 'll . 

.. Da d iese jahrelang ruckstandig blieb, vie lle icht gar nie bezahlt worden is!. 
so war ei n besonderer Eife r zu dem Werk, wo er etwa vorhanden gewesen. bald 
verfl ogen· '. hil l! Hugo Brunner (5. 578), der Biograph des Hofpred igers von 
Landgrafi n Amalie. noch 1903 resignierend und bedauernd fes!. 

Den Schulzj uden der Landgrafschaft wurde verordnet, dafJ sich tlieselbell ill 
dem RaIhlllfSe eines jel/ell OrIes ::If bestimmtell Slllllllell einfi"den. 11111 del' 
Lehre \'011 tier geschelumel1 Al1kllllft des Messias 1I11/merksam ::It ::lfhilrell 17

• Die 
Juden .. gehorchten der NOI und gi ngen eben hin , lllll nachher in ihrer Hauslich
keit im Gebete Kraft und Mut ZlI finden. Waren die politischen Verhaltni sse in 
den anderen Staaten Deutschl allds bessere gewesen, dann h~itten sie gem das 
Land verl assen, das ihne n solch schwere Gewissenspe in auferlegte", interpre
tierte der Kasseler jlidische Lehrer Ludwig Horwitz im Jahre 19 10 das Verhal 
ten seiner hessischen Glaubensbrlider in der Mine des 17. Jahrhunderts". 

Nur ein ein ziger Fall ei ner Bekehrung e ines Juden wurde in jenen lahren 
bekannl. 165 1 lie/3 sich e in lude von dem Simmershlluser .,Mi ssionspfarre r" 
Chri stoph Niiding auf den Namen Chri stian taufen .. .Die libri gen Juden im 
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1642 in Dc ulschlanu : Hinriehlung von judi schcn Dicbc n in Wien. Ein gctauft er jud ischer Dieb, der vor der voll zogenen H inri chlung wieder ZUIll Judelllulll 
zurUckgekehrt war. wi rd - an den FuBen aufgehiingl - verbrannl . 

( Aw, ; Nachulll T. Gi llal: Die Julll'n in De UiM.,hlallll . Giiler.; loh 19!!!! . S. 15 1) 



Lande baten instandigst. sie mit der PI age zu verschonen. da sie sich doch nicht 
bekehren wlirden. Und da auch die we ltlichen Beamten wenig und natlirlich 
noch viel weniger Lust als die geistlichen zu dem Werke zeigten. so wurde 
durch BeschluB des Konsistoriums vom 2. Februar 1652 . in der Erwagu ng, daB 
man Gott Zeit und Stunde zu soJcher Bekehrung der Juden nicht vorzuschrei
ben habe. und in der Hoffnung, er werde zu der ihm gefall igen Zeit die 
gehaltenen Predigten ihre Wirkung noch tun lassen. die Arbeit eingestellt bzw. 
dahin eingeschrankt. daB die Pfarrer an denjeni gen Ol1en. wo Juden wohnhaft 
waren . diesen letzteren den eigens verfaBten Judenkatechi smus von Zeit zu 
Zeit erk.laren und abfragen sollten. Dabei hatte es sein Bewenden und die 
Sache schlief ein" 19. 

Ware man der Einsicht des Rotenburger Dekans Johannes Crollius gefol gt, 
hatte man sich die entsprechenden Bemlihungen schon frliher sparen ke nnen. 
Am 20. April 1648, also im Frlihstad ium der versuchten Bekehrungsaktion, 
lieB Dekan Crollius das Kasseler Konsistorium wissen, wie gering er aufgrund 
seiner diesbezuglichen Rotenburger Erfahrung ",it solchen blofJen Predigren 
die Erfolgschancen insgesamt einschatzte20. Mit dieser Lagebeurteilung. daB 
sie namlich mit den Predigten nichts wiirdell allsrichrel1 , war sich der Roten
burger Geistliche mit scinem Spangenberger Kollegen Henricus Knobe lius, 
mit dem er sich bei diesen Predigten abwechselte, vollkol11l11cn einig. In 
se inem Brief an das Konsistorium berichtete er, daB die Jlldell den Prediglen 
olme einige AufmerkuIIg unci l1Iit Bezeigullg selfSame,. Geblirden beiwol11lell . 
Dcr Jude Simon nehme sich sogar heraus, nieht einrnal zu den Pred igttenninen 
zu erseheinen. 

Nachdem der Rotenburger Dekan zu der Erkenntnis gekommen war. daB 
den Predigtbemlihungen kein Bekehrungserfolg beschieden sei n wlirde, lud er 
die Rotenburger Juden zu einer ,.Pri vatkonferenz" in sein Haus ein. urn dort zu 
liberpriifen, ob aus de n bi s dahin gehaltencJ1 Predi gten etwas hangengeblieben 
sei. In einer Aussprache in seinern Haus konne er sich den Juden gegenUber 
freundlich verhalten. urn ihnen so den Gr/lnd /lnseres christliehen Gla llbells 
ailS dell Schriftell des al fell Testaments ZII zeigell. besser jedenfalls als ill eill er 
Predigl. damll! sie doe" /lici1l Achlll/lg gebe/l . Dekan Crollius hatte seine 
Predigerrolle vor der versarnrnelten Judenschaft mit VerdruJ3 ",ul alme Niitzen 
erlebt und deshalb naeh einem Ausweg gesucht. damit sein Predigtal1lf nieh! 
ver/listen werde. Zu seiner eigell ell Wohlfahrt. meinte der Dekan. dlirfe man 
dern eigellsinnigen Volk seinen Willen nicht gestatten und mUssc zu der Jlldell 
eigellem bestell sie rnit der christl ichen Botsehaft konfrontieren, urn sie so vor 
sclnverer Verdaml1lllis zu bewahren. Zugleich sah sieh der Missionar aber auch 
zur Rellung Wl .\"erer Seelell zu seinem Bekchrungswerk in die pnicht genom
men. Die Rotenburger Juden zeigten dem Geistlichen jedoch die kalte Schulter 
und ignoriel1en ganz einfach seine Einladung. Diese Erfahrung brachte den 
Rotenburger Dekan zu der Erkenntnis. daB die Bekchrungsarbeit nur von 
Erfolg gekr6nt se in k6nne. wenn emsthafte ZwangsmaBrege ln damit verknUpft 
wUrden. Wie gering auch dann die Erfolgsaussichten waren. Hif3t sich aus der 
Tatsache schlieBen, daB die Rotenburger Juden selbst durch die Androhung 
harter Strafen seitens des OberschultheiBen s ich nicht hatten bewegen lassen, 
den Einladungen des Dekans zu pri vaten ZusamrnenkUnften in seinem Haus 
und damit verbundenen Besprechungen seiner Predigten zu fol gen. Tod oder 
Taufe: Nicht mehr wie im spaten Mitte lalter vor diese Alternati ve ges tellt . 
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waren die Juden dank ihrer G laubensfesti gkeit jetzt wei tgehend immun gegen
Uber christlicher Bekehrung. 

Zu insgesamt 17 Bekehrungspredigten. abwechselnd von Dekan Crollius 
und dem Spangcnbergcr Pfarrcr Knobelius gehalten. war cs in Rotcnburg in 
dem Zeitrallm von 164-7 bi s 1650 gckommen - bis zllletzt ohne meBbaren 
Erfolg21. Als in ChrisllIs elfii/let, hieB es in einer Verordnung von 1651, sollten 
die Pfarrer den Juden die messiani schen Weissagungen des Alten Testaments 
verm itteln" . Den Juden fehlte damr aber jeg liehe Einsieht. In dem Zustand der 
We lt. gerade in den kriegeri sehen Ause inandersetzungen und Wirren des 17. 
Jahrhunderts. konnten sie a lles andere als e ine Erlosung und Vollendung 
erkennell - dieses goltliche Werk halte also noch zu geschehen. 

Wilhe lm VI.. de l' 1650 die Regentschaft in de l' Landgrafschaft Ubernahm . 
lieB die Prax is del' Zwangspredigten zwar bald einstellcll , machte den Jllden 
aber den noch von seiller Mutter veranlaBten "Jlldenkatechi smus" zur Ptlicht
lektUre. Allerd ings waren damit keine KontrollmaBnahmen verbllnden2J . Ohne 
meBbaren Erfo lg b lieb aueh die 1650 veriiffe ntliehte Sammlung von 22 Pre
digte n. die Dekan Soldan im Kasseler Rathaus gehalten hatte. Mit Waehs und 
Baumwolle sollen si ch die Kasseler Juden ihre Ohren verstopft haben, um die 
Gefahren fUr ihre Glaubensfestigkeit zu milldern ~4 . 

Die Ro tenburger Judengemeinde zahlte damals ( 1650). naehwei slieh der 
GesehoBli ste (= st,idtisehe Grund- und Wohnungssteuer). insgesamt aeht Fa
milien. also ca. 40 Personen . Es waren dies die Familien der Juden Abraham. 
Ruben Levy Apt, Salmon Hundtsfelt. Levy und dessen Soh n sowie Moseh und 
dessen Sohn. A lle Rotenburger Judell wohnten damals in der Altstadt , d.h. am 
linken Fuldaufer. Die hoehste Abgabe an die Stadt hatte del' Jude Moseh zu 
leisten : I G ulden und 15 Albus pro Jahr. 22 ehristliehe Rotenburger in der 
Altstadt zahlten eillen hoheren Betrag. aber 50 zahlten weniger. Del' Jllde 
Si mon. de l' sieh 1648 dem Pred igtappell entzogen hatte. war inzwi sehen aus 
Rotenburg verzogen. Bi s zur Jahrhundertwende vergroBerte sieh die Zahl del' 
jlidi schen Familien allf 13. Neben acht Familien in del' A ltstadt lebten im Jahr 
1700 "ueh runf Familien in der Rotenburger Neustad t. d .h. reehts der Fulda. 
Bemerkenswert dabe i die Adresse des Juden Levi: die Landvogtei" . Diese 
hatte Landgraf M oritz 1623 seiner Gattill Ju liane als Witwensitz vermachl. 
Naeh deren Ableben die nte sie als Gaststatte, in die der Rotenburger Landgraf 
Ernst 1662 e inen Juden setzte, und zwar unter de l' Bed ingung, daB in del' Stadt 
ke in We in verzapft werden wii rde. Das Reeht des Wei naussehanks bedeutete 
fii r den Paehter eine hervorragende Einnahmequelle. die ihm der stlld ti sche Rat 
allcrd ings streitig machte26. 

Mit de l11 A111 tsantritt von Landgraf Karl im Jahre 1677 und dessen merkan
tilistiseher Wirtschaftspolitik anderte sieh aueh die Politik den Juden gegen
liber. Aufgrund ihrer wirtschaftlichen Tiichtigkeit und Abhangigkei t von einem 
starken Schutzherrn paBlen diese durchaus in das Konzcpt einer akti ven Ein
fluBnahme auf das Wirtschaftsgeschehen 1I1ld die Bevolkerungsentwicklllng. 
Das absoluti sti sche Regiment von Landgraf Karl beinhaltete nieht nur die 
Ansied lung von aus Frankreich vertriebenen Hugenotten, sondern brachle 
allch den Juden. deren Steuerkraft dem allfstrebenden Machtstaat liberaus 
willkommen war. einige Erleichterungen. So wurde ihnen in der 1679 erlasse
nen neuen Judenordnung ausdrliek li ch das Recht auf Ausiibung des Gottes-
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dienstes zuerkannt lInd der Miss ionsgedanke behordlieherse its praktisch ad 
acta gelegt17

. 

Anderthalb lahrhunderte oach dem miBlungenen Versuch. die Juden zur 
Aufgabe ihres Jude-Sei ns zu zwingen. findet dieses Thema mit Bezug aut' 
Rotenburg wieder Eingang in die Uberlieferten Akten . Diesmal allerdings 
inhaltlich mit umgekehrtem Vorzeichen. Nicht urn aktive Bekehrung geht es in 
den AktenstUcken der l ahre 180 I lInd 1803. sondern lIm die Begutachtung und 
Gestattung van Taufgesuchen jiidischer Antragste ll er21S • 

Aufgrund ihrer ungebrochenen religiosen Tradition und def engen Einbin
dung in ihre - auBerhalb ihrer Hande lsgeschafte - isolierte Gemeinschaft. war 
di e jOdische Minderheit gegenUber nahezu alien re ligiosen und weltanschauli 
ehen Anfechtungen von auBerhalb weitgehend abgesehottet. Im Laufe des 18. 
l ahrhunderts, lintel' dem Ei nnuB def AufkJarung. loekerten si ch dann aber ganz 
allmah lieh die engen innerjudi schen Bindungen. Dies ermoglichte dann ver
ei nzelt ein indi viduelles AlIsscheren aus dem fes tgefli gten Glaubens- lInd 
Lebensverband lInd sehuf zugleich die Voraussetzung fUr Konversionen zum 
chri stli chen G lauben. mochten es auch nur in wenigen Fallen re li giose GrUnde 
sein . sondern eher di e "Folge der materiellen Not oder des Ameizes. ein Teil 
der ehri stlichen Gesell schaft zu werden"29. 

Dessen waren sieh woh l aueh die Adressaten der 180 I und 1803 in Roten
burg bzw. Kassel eingereichten Kon versionsbegehren bewuBt. Besonders gait 
dies wohl fUr die demlitigst vorgetragene Bine des luden11liidchell 8eyer, sich 
taufen fan'en Zll diilfell. Das jiidische Madchen war nach eigenem Bekunden 
mit dem im Regimellf Prinz Cal'l stehendell Pfeffe r Rtmdnagel bekanJll und 
von ihm gesclnviingerr warden. Dadllrch war sie religibs und gesell schaftli ch 
in e ine auBerste Not lage geraten, wie sie in ihrer Eingabe an den Landesherrn 
vom 26. Oktober 180 I darlegte: Ich billjet:,t weder Jud 110ch Christ. kaJ/11 auch 
Zll del' ersteren Religiol1l1icht wieder zuriickkehrell. Was eine SChwangerschaft 
in damaliger Zeit fUr eine Frau bedeutete, wird durch die zusatzlich gegebene 
BegrUndung ihres Taufwunsches veranschaulicht: ... da ich bei meillerjelzigell 
Sclnvangerschaft bereils 11Iit eillem Fufl im Grabe stehe. Den Gedanken . sich 
taufen zu lassen. behauptete die junge JUdin . habe sie schon vor ihrem Fall in 
sieh getragen. War dies mehr als eine Schutzbehauplung? 

Die Skepsis bezUglich der Moti ve des Religionswechse ls, wie sie in dem 
Vorgang zu verzeichnen ist, der sieh zwei Jahre spater abspieJte. laBt es al s eher 
unwahrsehe inlich geiten, daB dem Taufgesuch des schwangeren Jlldenmud
chens stattgegeben wurde. 

Am 11 . Marz 1803 Ubersendet der Rotenburger Amtmann eine neuerliehe 
Taufbitte an den Landesherrn. dies mal vorgelegt von dem in Rotenburg gebo
renen Isaac Kappel. Sohn des Fidischell Leh rers der j iidischen Gemeinde hier 
ill Rotenburg. Er war in und bei Mannheim bei Verwandten aufgewachsen. 
naeh dem Tod des Vaters aber naeh Rotenburg zurUckgekehrt. Die Erkenntni s
se, die betreffs der Person des Isaae Kappel vorl agen, spraehen damr. dem 
Sllppli kanlen seinen Wun sch zu erfU llen. allerdings nieht ohne vorheri gen 
christlichen Unterrichl. Bevor di ese l' beginnen konnte, nahm der Kasseler 
Superintendent Rommel eine sorgfaitige Pri.ifung des Kandidaten vor. die in 
dem ausfUhrli chen PrUfungsberi eht vom 25. 4. 1803 festgehalten ist. 

Insgesamt kommt der Superintendent Zll einer positi ven Bellrte ilung des 
Kandidaten. der sich sC/I(JIl durch seill AujJeres empfiehfel IlIId vor (/fIdem 
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seiner Nation auszeichnet. Ebenso sei auch nichr Zll verkennen, daj3 er allf 
einer ho/wren Stufe der Geislesbi/dung stehe als viele seiner G/aubellsgenos
sen und es ilulI gar nicht all Verstandnislosigkeiren feMe, daher er sich auch 
iiber Judellflll1l , jiidische Zeremoniell IlIld Gebriiuche smvie iiber die Uicher
lichkeiren des Ttdmuds all/ eine Art iiuj3erl, welche welligslens ZU erkeflnen 
gibl, daj3 er dariiber gedachl habe und erwarten 1iij3I, da}l er bei einem 
zweckmiij3igen U11lerricht den Iwhen lInd gott /ichen Wert des Christentul1Is mi! 
Uberzeuguflg fassell und erkennen werde. Trotz des positiven Gesamtein
drucks, den Isaac Kappel auf den Gei sllichen machl, kann dieser ersl nach 
grundlichem Prufungsgesprach und sorgt:iltigem Abwagen des Fur und Wider 
seine zuslimmende Empfehlung zur Taufe des Rotenburger lud"n geben, Er 
macht sich keine Illusionen darilber, was Juden in der Regel zum Ubertritt zum 
Christentum veranlaBt, namlich irdische Absichten. Indessen gib! es auch 
Ausllahmen, ob sie gleieh iitifJersl sellen sind. Eine solche Ausnahme halt 
Rommel im Falle des Isaac Kappel fUr durchaus denkbar: "" !lIId welln ieh 
dense/ben Versicherungen des Kappels (ratten dClI/. so ist es nUl" bessere 
Einsich( und Ubel"zeugung. was il111 notigl, das ludenthum zu ver/assen. 
KappeJ wurde von Rommel au! das aujmerksam gemachl, was er zu envarten 
und zufiirchten haben wiirde, ~venn nur irdische Absich(en ihn lei(en wiirden. 
Der Superintendent kommt schlieBlich zu dem Fazil, daB es Kappel bei seillelll 
Ubergang zum Chrislentum l1/1r darwlI zu IUn sei, in dieser Religion und 
insbesondre in der re/ormierten Kirche die Beruhigling Zll finden, die er im 
Judentu f1I /lichr weilerjinden konne. 

Die beiden Rotenburger Geisllichen plagten weniger Skrupel bei ihrem 
Urleil ilber den Taufwilligen, den sie zur Erreichung seines Zwecks (. .. ) als 
einen ehrlichen Mann empfehlen und dem sie mit dem besten Wissen das 
riihmlichsle Zeugnis nichl versagen konnell. Sie waren sich in ihrem Schreiben 
vom 15, Marz 1803 dessen gewiB, daB ilm Uberzeugung leilet und er daher alle 
nt/I" l110gliche Umersliitzung verdient, eine Unfersliitzung, die ihm bei seiner 
Anntlt nicht van !)·einen GlauiJensgenossen, die ihn iiberall kriinken und ve lfo/
gen, sondern nllr van hoheren chrisllichen Gonnern und Mellschenjreullden 
Zllteil werden kann. 

In seinem Taufgesuch laBt Isaac Kappel aber auch durchblicken, daB es 
genauso der berufliche Alllag ist, der ihm das ludesein verleider. Bezuglich 
seiner Mutter und seiner drei Geschwister halt er namlich fest: Sie treibell das 
gewol11lliche Gewerbe der Juden. namlich den Handel. /ch abel; ihr liIleSler 
50/111 und Brudel" VOII 26 Jahren , der ich diesen nichl verstehe, sondern mich 
bis jetzt mit Studieren beschiijlig te, kann meiner inneren Uberzellgung gemaj3 
unmoglich unter meinen GlauiJensgenossen gliicklich lebell. da ich lIicht einer
lei Meillung ill Hinsicht der Religion llIil il1I1en hege. Waren es nun in erster 
Linie irdische Griinde oder waren es Glaubensnote, die Isaac Kappel zu 
seinem Schritt veranlaBlen? Der Kasseler Superintendent entzog sich einer 
eindeutigen Zuordnung, indem er sibyllinisch fonnulierte, daB nur GOII allein 
urleilen kanll. 

Mit dem Wunsch, gelauft und in der verniin/t igen chrisllichen Religion 
unterrichtet zu werden, verband Isaac Kappel die Bine, in Kassel gelauft zu 
werden, \Veil wenn dieses in meiner Vaterstadt geschehen ntiij3te. meiner 
Mutte r, G eschwister und Anvenvandle ein groj3es Argernis und Herzbrechen 
dami! verbul1dell wiirde. 
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Isaae Kappe ls Bine war in j eder Hinsieht Erfo lg besehieden. Zehn Reiehs
ta ler aus deT Staatskasse wurden fU r das Taufprojekt bewilli gt - a ls Beislefler 
fUr den A ufenthalt des (l rmel1 Juden und fur dessen Unterri cht in deT Landes
hauptstad l. 

Ob Isaae Kappe ls ird isehes G liiek naeh seiner Ko nversion von Dauer war. 
ist wohl mit einem grot3en Fragezeichen zu versehen. W tihrclld ihnen bei ihren 
ehemaiigen G laubensgenosscn deT Makel des Verraters anhing, sic dort raft an 
gewissermal3en e in " Kainsmal" zu tragen hatten, bliebe n d ie ,.1udenchri sten" 
in ehristlichen Gemeinsehaften zeitlebens durehweg a rgwohn iseh be traehtete 
AuGenseite r oder S ponobjekte. 

Dam it steekte die jiid isehe Minderhe it aueh nach l ahrhunderten noeh in in 
dem g le ichen Dilemma: Ablehnung der G laubens- und Wertvorste llungen 
ihrer ehri stlichen Umgebung wurde von dieser als Hoehmut oder VerslOektheit 
gegeiBe lt . die Fli lle von Anpassungsbere itschaft dagegen mit bitte rem Ha hn 
und Spon iiberzogen. So blieb fUr j iidi sehe Konvert iten aueh bis ins 19. 
l ah rhundert noeh biner akw ell. was sie im "ludenspiegel". ei ner um 1600 
verfaGten theologischen Stre itsehri fl. lesen ko nnten. Dort wird ei n Gespraeh 
zwischen eincm Jucten, deT sich gerade in e iner calvini stischen Gemeinde hat 
taufe n lassen. und e inem Teufe l wiedergegebcn. Auf dessen Frage, warum es 
denn ausgerechnet das calvini stische Bekenntni s habe sei n mU ssen, e rwidert 
de r Konvertit. die G laubenssatze und vie len beschwerlichen Vorschriften der 
anderen Ko nfessionen seie ll fUr ihn a llzu abschreckend gewesen. Die calvi ni 
s ti sche G laubensrichtung passe e inem Juden dagegen hervorragend. denn hie r 
fill de e r genau die vie len Sonderregeln und b6sarti gen Sitten, wie sie ihm aus 
de r jiidisehen Reli gion geHiufig seien" . 
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