
Simon von Kassel, ein hessisches Judenschicksal 
in der Zeit Philipps des GroBmiitigen 

Diethard Aschoff 

Die Oberlieferungen der Familie Warburg 

Unter dem Stichwort "Warburg" erfahrt der Leser des vierbandigen ,,Jlidi
schen Lexikons", diesen Name mhre "eine angesehene jlidische Familie, die 
in Deutschland, Skandinavien, England und den Vereinigten Staaten ansassig 
und laut Familientradition aus Bologna nach Warburg (Westfalen) und von 
dort nach Altona eingewandert" sei '. 

Vber Vorfahren und Angehiirige dieser in jedem Nachschlagewerk ver
zeichneten, weitverzweigten und in vielen Bereichen hervorragenden Familie 
liegt infolge ihres tiefverwurzelten genealogischen Interesses umfangreiches 
Schrifttum vor'. 

Flir die alteste bis in den DreiBiwahrigen Krieg hineinreichende "Warbur
ger Zeit" der Familie istjedoch die Uberlieferung nur an einigen Punkten fest
zumachen. Der 1559 nach Warburg eingewanderte Simon von Kassel gilt als 
erster feststellbarer Ahnherr. Vber ihn laBt sich aus hessischen und westfali
schen Archiven heute mehr sagen als bisher bekannt war. 

Simon von Kassel in Warburg (1559-1566) 

Kenntnis von ihm haben wirbisher nur aus dem Geleitbrief, den er am 3. Ja
nuar 1559 zusammen mit einem sonst unbekannten Moses von Calenberg ge
gen Zahlung von lOO Talergulden mr zehn Jahre und einem jeweils am 2. 
Februar zu entrichtenden Tribut von 25 Talergulden von der Stadt Warburg 
erhielt '. . 

Dieses einzige Dokument, das uns von Simon in Warburg, der Stadt, die 
seinen Nachkommen den Namen gab, liberliefert ist, verdient nahere Beach
tung'. 

Der Schutzbrief ist von Blirgerrneister und Rat der Stadt ausgestellt. Von 
dem Bischof, der zu jener Zeit und spater allein das Geleitrecht lib er Juden 
besaB, ist nicht die Rede. Dies beleuchtet die Lage im Stift Paderborn in der 
Mitte der Regierungszeit Bischofs Remberts von Kerssenbrock (1547-1568). 
Er war zwar "wegen seiner Menschlichkeit und Glite allgemein beliebt" ' , 
konnte si ch aber wegen seines hohenAlters- er zahlte damals etwa 70 Jahre
und geschwachten Gesundheitszustandes 6 nicht einmal mehr in seiner 
Bischofsstadt Paderborn kirchlich durchsetzen und war wegen der Nachfolge
frage durch Herzog Heinrich den Jlingeren von Braunschweig-Wolfenblittel 
gerade damals unter starken auBenpolitischen Druck geraten ' . Durch die Be
drangnis des Landeshelltl mochte sich Warburg, damals die zweite Stadt des 
Hochstiftes, errnutigt gemhlt haben, si ch das Geleitsrecht liber die beiden 
Juden anzumaBen. 
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DaB die Stadt sie aufnahm, halte ofTenbar vor alien Dingen finanzielle 
Griinde: in unserem Nu/zen zu Behuf der S/ad/, wie es in dem Vertrag heiBt, 
nahmen die Warburger Stadtviiter von Simon und Moses eine Aufnahmege
btihr van einer H6he, wie sie damals fUr sonst kein Territorium und keine 
Stadt Westfalens belegt is!. Dies spricht einmal fUr die wirtschaftliche Lei
stungsfahigkeit der beiden vergleiteten Juden, zum anderen fUr eine gewisse 
Notsituation, die von der Stadt ausgeniitzt wurde. Bessere Konditionen schei
nen damals weit und breit nicht durchzusetzen gewesen zu sein. Darauf ist 
noch einzugehen. 

Das hohe Risiko der Ansiedlung in einem sonst noch fast judenleeren 
Land 8 konnten jedenfalls nur Juden auf sich nehmen, die iiber ein entspre
chendes Anfangskapital verfUgten und die Verhiiltnisse kannten. 

Dies letztere darf von Moses von Calenberg vorausgesetzt werden, ob er 
nun aus der damals landtagsfahigen paderbornischen Stadt Calenberg unweit 
von Warburg, zu dem es heute gehiirt, stammte oder aus der gleichnamigen 
Residenzstadt der Welfen siidlich von Hannover. Wie erwiihnt iibten diese ge
rade damals erheblichen politischen Druck auf den Bischof von Paderborn 
aus'. Sollte Moses aus dem welfischen Calenberg stammen, mag fUr seine Ab
wanderung auch die Tatsache eine Rolle gespielt haben, daB Antonius Corvi
nus, der seit 1542 den reformatorischen Aufbau des Kirchenwesens in Calen
berg-Gattingen geleitet halte, aus Warburg gebiirtig war". 

Auch fUr Simon von Kassel sind schon vor 1559 Kontakte nach Warburg 
vorauszusetzen. Vielleicht kannte Simon die Stadt bereits aus der Zeit, als er 
selbst noch in Nordhessen ansiissig war, liegt doch Warburg weniger als 15 km 
diemelaufwiirts von der Grenze der damaligen Landgrafschaft entfernt, die 
zur Zeit Philipps von Hessen kirchlich und politisch miichtig auf Westfalen 
einwirkte 11 . 

Maglicherweise entdeckte Simon aber auch von Beckum aus, wo er seit 
1540 lebte, Warburg als maglichen Lebensraum. 

Relativ giinstig erscheint die lange Geleitzeit: in Hessen pendelte sich spa
ter die zugesagte Aufenthaltsdauer fUr Juden auf nur drei Jahre ein " . 

Die an sich fUr Moses und Simon positive Bestimmung, keine weiteren Ju
den in Warburg zuzulassen, wurde dadurch entwertet, daB sie die Stadt nur 
verpnichtete, sofern kein gegenteiliger RatsbeschluB vorlag. Vielleicht sollte 
sie nur magliche EingrifTe des bischanichen Landesherren zuniichst erschwe
ren. Wesentlicher sind die wirtschaftlichen Bestimmungen. Die vereinbarten 
zwei Pfennige Wochenzins fUr einen Gulden entsprechen einem Zinssatz von 
37,68%. Die H ahe dieses in Westfalen iiblichen Jahreszinses 13 relativiert sich, 
wenn man neben den Steuerlasten und der existentieilen Unsicherheit der Ju
den bedenkt, daB ihre Kredite, wie wir aus miinsterlandischen Beispielen wis
sen", meist gegen Pfander geringen Wertes und fUr eine so kurzeZeit gewahrt 
wurden, daB diese nach Wochen berechnet wurde 15

• 

Eine Erschwernis gegeniiber stiftmiinsterliindischen Praktiken bedeutete 
es, daB Pfander, die nach Ablauf eines Jahres verfallen waren und verkauft 
werden soil ten, vorher durch einen stiidtischen Diener aufgekiindigt werden 
muBten. 

GemaB der Reichspolizeiordnung von 1548 wurde Moses und Simon das 
seit dem hohen Mittelalter den Juden gewahrte Handelsprivileg, bei gestohle
nen und ihnen versetzten Pfandern dann, wenn diese nachweislich gutgliiubig 
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erworben wurden, Ersatz zu erhalten 16, nicht mehr erteilt, ja sie waren sogar 
verpflichtet, bei begriindetem Verdacht die Anbieter vermutlich gestoblenen 
Gutes der Obrigkeit zu melden. 

Weiter waren die Warburger ZUnfte (im Unterschied zu stiftmUnsterischen 
Geleitsbriefen) durcb die debnbare Formel, die Juden sol/en in unsere A·mler 
nichl grei/en oder lasten besonders gescbUtzt 11. 

Neben Bestimmungen fUr den Todesfall und vorzeitigen RUcktritt vom 
Vert rag sowie einer allgemeinen Treueverpflichtung, die moglicberweise eine 
Spitze gegen den landsassigen Adel hat, trafen die beiden abscbliellenden 
Vereinbarungen des Scbutzbriefes Moses und Simon wieder in wirtschaft
licher Hinsicht: Sie wurden verpflichtet, dem Rat bei Tagfahrten ohne Entgelt 
ein Pferd zu stellen und vor allem bei Landsteuem und Brandschatzungen ih
rem Vermogen gemiH3 einen Anteil zu tragen, wovon sie in mUnsterHindi~ 
scben Geleiten ausgenommen waren. Diese Bestimmung riibrt ohne Zweifel 
daber, dall sechs Jahre vorber Philipp Magnus von Braunschweig-WolfenbUt
tel eine Reihe wesWilischer Hochstifte bocb gebrandschatzt hatte I'. 

Im ganzen kann der Warburger Vertrag von 1559 wohl fUr die Stadt, ab er 
kaum fUr die beiden Juden als gUnstig bezeicbnet werden, vor allem, wenn 
man ihn mit dem Geleitbriefvergleicht, der Si mons Leben in der siidmUnster
landiscben Landstadt Beckum regelte, aus der er zuwanderte. 

Nur als katastrophal empfundene Entwicklungen im Stift MUnster konnten 
ibn veranlallt haben, die Stadt an der Werse zu verlassen. 

Wie betont ist derbesprochene Geleitbrief das einzige Zeugnis iiber Simon 
in Warburg. Ein archivalischer Nachweis fUr die Warburgiscbe FamilienUber
lieferung, dall ihr Abnberr 1566 gestorben sei 19 und damit das Ende des Zehn
jahresgeleites nicht mehr erlebt habe, ist bisber nicbt bekannt. 

Simon in Beckum (1540-1559) 

Wie bereits erwabnt, stellte sich Simon in Beckum ungleich besser als in 
Warburg. 

Dies geht vor allem aus seinem Beckumer Aufnahmevertrag bervor, der am 
25. August 1550 um .aberrnals' zehn Jahre verlangert wurde 20, d. h. dall er 
scbon 1540 erstmals vergleitet wurde. Hervorgehoben zu werden verdient, daB 
ihm das Beckumer Geleit vom Bischof gegeben wurde, nicht von der Stadt, 
dall er neben dem Wohnrecht in der Stadt Scbutz im ganzen Stift MUnster er
hielt, und vor allem, dall Franz von Waldeck als Landesherr das Geleitsrecbt 
besall, wahrend Warburg dies Recht usurpiert hatte und damit gegen die erst 
1548 aufgericbtete Reichspolizeiordnung verstiell 'l Dall Simon freilich auch 
nocb eine verbriefte Abmachung mit Beckum besall, wird spater nocb zu be
handeln sein. 

Wahrend sich Geleitszeit und Zinshobe in Warburg und Beckum genau 
entspracben, bet rug die Aufnahmegebiihr in Beckum nur ein Zebntel'I., die 
Jahressteuer weniger als ein Viertel dessen, was Simon spater in der Stadt an 
der Diemel zu zahlen batte. 

Im Gegensatz zu den vielen einschriinkenden Bestimmungen des Warbur
ger Vertrages finden wir in dem Privileg BischofFranz von Waldecks die Be
freiung Simons von der solidarischen Haftung fUr Schulden anderer im Stift 
MUnster vergleiteter Juden. 
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Trotzdem hat Simon mit seinem Geleitsbrief kein Ausnahmepatent erhal
ten, sondern dieser entsprach mit einer noch zu besprechenden Abweichung 
bis in Einzelheiten hinein dem auch sonst von Franz von Waldeck beniitzten 
Formular. Hier sind somit erste Anzeichen einer stiftsmiinsterischen Juden
ordnung greifbar " , die freilich spater durch Gegenwirkungen nicht zum Zu
ge kam und erst ein Jahrhundert spater"verwirkJicht wurde 23

• 

Wie in Warburg war Simon von Kassel auch in Beckum der erste Jude der 
Neuzeit. Im StiftPaderborn waren ihm Glaubensbriidernurin Biiren vorange
gangen 24, 

Im Stift Miinster lebten seit Ende der Wiedertauferkatastrophe 1535 Juden 
in der Hauptstadt, spatestens 1538/39 in Warendorf und zwischen 1536 und 
1540 vielleicht auch in Telgte " . In den fUnfziger Jahren des 16. Jahrhunderts 
kamen dann in Clischer Folge Juden in weitere Stadte des Miinsterlandes, so 
nach Ahlen, Rheine, Diilmen, Borken, Werne, Enniger, Oelde und Sassen
berg, 1562 auch nach Bocholt " . , 

Die Erneuerung des Schutzbriefes fUrSimon ist das zehnte und letzte erhal
tene Geleit Bischof Franz von Waldecks. Sieben davon sind zwischen 1539 
und 1541 fUr Juden der Hauptstadt ausgestellt, drei fUr Juden in kJeineren 
Stiftsstadten, alle aus dem Jahre 1550. Nur in diesen wird auf die kaiserliche 
Konstitution Bezug genommen. Wahrscheinlich war die se im ersten Geleit fUr 
Simon vom 24. August 1540 noch nicht aufgenommen, denn in den drei spater 
ausgestellten stadtmiinsterischen Geleiten fUr Samuel vom 15. Oktober 1540, 
fUr Salomon von Wasungen vom 19. Dezember 1540 und Jakob von Korbach 
vom 28. Marz 1541 21ist von ihr noch mcht die Rede, wohl aber in dem Schutz
brief fUr Moises von Bacharach nach Borken am 1. Mai 1550 ". 

DaB das Geleit Si mons von 1550 dem aus dem Jahre 1540 zumindest in den 
materiellen Bestimmungen entsprach, geht daraus hervor, daB in einem Ein
kommen- und Ausgabenregister des Amtes Wolbeck, zu dem Beckum gehor
te, am Michaelistag 1546 van dem Judden tho Bechem eine Abgabe von sechs 
Goldgulden quittiert wird, wie es der Geleitbrief auch des Jahres 1550 
vorsah 29. 

Was aber ist nun mit der kaiserlichen Konstitution gemeint? Wenn sich der 
Hinweis nicht rein formal auf die in der Reichspolizeiordnung von 1548 ge
nannte Verleihung des Judenregals auf Regaliemnhaber, also Fiirsten, be
zieht, konnte mit ihr auch inhaltlich diese fUr Juden ungiinstige Ordnung ge
meint sein, die im Warburger Vertrag in der Wendung, daB gestohlene Pfan
der ohne Entgeltnis ausgeliefert werden soli en, auch unmittelbar zitiert ist, 
aber auch das von Josel von Rosheim fUr die Reichsjuden erwirkte Speyerer 
Privileg vom 3. April 1544, "das freiheitlichste und groBziigigste, dasje Juden 
gegeben wurde" 30. Hierin wurden ihnen mcht nur alle von deutschen Kaisern 
je verliehenen Privilegien bestiitigt, Sicherheit fUr Handel und Wandel, gegen 
SchlieBung ihrer Synagogen und Vertreibung aus den Territorien des Reiches 
gewahrt, sondern auch zum Ausgleich fUr ihre gegeniiber anderen Untertanen 
viel hoheren Belastungen hohere Zinsen zugestanden als es Christen erlaubt 
war 31, 

Der Bezug auf diese .Magna Charta" der deutschen Juden diirfte der dezi
diert judenfreundlichen Politik des miinsterischen Bischofs besser entspro
chen haben als der Hinweis auf die Reichspolizeiordnung von 1548. Da miin
sterlandische Juden 1550 bereits ernsthaft gefahrdet waren " , mag die Aufnah-
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me der kaiserlichen Konstitution in die neuen Geleitsbriefe bezweckt haben, 
deren Inhaber zu schUtzen. 

Franz von Waldeck hatte mcht nur nach einem Jahrhundert viilligen 
Schweigens aller Quellen Uber Juden diese nach 1535 wieder im Stift zugelas
sen, sondem hielt auch bis zu seine m Tode 1553, so gut es der in seinen letzten 
Jahren zunehmend politisch isolierte Landesherr vermochte, seine Hand Uber 
sie, vor allem in der Hauptstadt MUnster. 

Trotz all er Absicherungen 33 faBte der Rat der Stiftsmetropolejedoch schon 
ein halbes Jahr nach dem Tod des Bischofs im Verein mit den Alter- und Mei
sterleuten, den Vertretem der 1553 wieder zugelassenen Gesamtgilde, den im
mer und Uberalljudenfeindlichen ZUnften, am 15. Februar 1554 den BeschluB, 
die Juden aus MUnster zu verweisen, und setzte ihn im Laufe des Jahres auch 
durch ". Nicht genug damit- die Stadt arbeitete im Lande konsequent darauf 
hin, die ungeliebten Juden auch aus dem Stift zu verdrangen. 

Da der neue BischofWilhelm von Ketteler (1553-57) die Judenpolitik sei
nes Vorgangers mcht fortfUhren konnte oder wollte, geriet die Stiftsjuden
schaft schon Ende 1553 zunehmend unter Druck. Noch im November und De
zember des Jahres wurden mehrere Juden, sowohl hauptstadtische wie solche 
vom Lande, im Stift arrestiert und ihr Besitz zum Teil beschlagnahmt " . Ein 
gutes Jahr spater bat der Diilmener Rat den Landeshel'm, die Stadt von der 
Anwesenheit der Juden Simon und Joest zu befreien ". Fast zur selben Zeit 
hatte auch der alte, fast blinde und nach eigenen Angaben reiseunflihige Moi
ses in Borken Schwierigkeiten: am 28. Januar desselben Jahres rief er wegen 
UbermaBiger finanzieller Belastung die Hilfe der Regierung an 37. 

Es hatte unter diesen Umstiinden fast verwundert, wenn Simon in Beckum 
unbehelligt geblieben ware. 

In der Wersestadt scheinen die Lebensverhaltmsse fUr Juden bis dahin 
vergieichsweise gUnstig gewesen zu sein, denn am 9. Januar 1550 hatte Bischof 
Franz noch eine zweite Familie dorthin vergieitet, einen gewissen Heymann, 
dessen Herkunftsort leider nicht angegeben wird, fUr vierGoldgulden, also ge
genUber Simon um ein Drittel reduzierten Tribut, bei sonst gleichen Bedin
gungen ". 

Jeweils am Michaelistage (29. September) der Jahre 1551-1553 kiinnen wir 
den Eingang von sechs Guldgulden von Simon, von vier von Heymann in den 
erwahnten Rechnungen des Amtes Wolbeck feststellen ". 

Ende des Jahres 1553 wurde Simon - von Heymann erfahren wir in diesem 
Zusammenhang mchts - jedoch wie seine Glaubensbriider in MUnster, Rhei
ne und Warendorf von den MaBnahmen der Regierung betrofTen. Wir hOren, 
daB eimge Stiftsjuden fUr die Freilassung des Juden to Beckem an die stiftmUn
sterische Kanzlei zwei Taler aufgebracht hatten". DaB es sich dabei mcht um 
Heymann, sondem um Simon handelte, entnehmen wir einem Vermerk ge
nau einen Monat spater, der besagt, Simon habe am 23. Dezember 1553 einen 
Taler gezahlt, um freizukommen 4l . 

Vielleicht beziehen si ch zwei weitere Kanzleivermerke ebenfalls auf Si
mon: am 11. Januar 1554 erha1t der Kanzleibeamte fUr die Arrestierung eines 
Simon (von Beckum?) einen Schilling, und am 27. Juli desJahres empfangt die 
Kanzlei fUr die Veranderung des Briefes an den Erbmarschall fUr Simon (von 
Beckum?) acht Schillinge, 5 Y, Pfennige ". 

DaB die Stiftsjuden in ihrer Existenzbedrohung nicht untiitig blieben, sich 
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gegenseitig halfen und mit Bittschreiben oder anderen Vorstellungen ihr 
Schicksal zu wenden suchten, geht schon aus den eben erwahnten Kanzleiver
merken hervor. Dies schien ihnen aber nicht genugt zu haben. So erinnerten 
sich viele munsterlandische Juden in der Not ihrer friiheren Landesherrn und 
baten urn Intervention, offenbar ofters mit Erfolg. So setzte sich am 21. No
vember 1553 die Altgratin Anna von Waldeck flir die beiden ehemals im wal
deckischen Korbach gesessenen Juden Jakob und Simon ein, am 9. Dezember 
schloB sich der regierende Graf Johann von Waldeck der Fiirsprache an, und 
zwei Tage spater konnte Johann sogar Philipp von Hessen zu einem Schreiben 
bewegen". 

Wahrendjedoch Interventionen zu Lebzeiten Franz von Waldecks in Mun
ster in der Regel durchschlugen, so etwa Bittschreiben des Grafen Wilhelm 
von Henneberg und seiner Tochter, der Gratin Katarina von Schwarzburg, der 
Schwiegerrnutter Wolrads von Waldeck, flir den ehedem hennebergischenJu . 
den Salomon von Wasungen im Jahre 1550", verrnochte den beiden Kor
bacher Juden drei Jahre spater selbst ein Philipp von Hessen bei der Stadt 
Miinster nicht mehr zu helfen ", sicher auch ein Zeichen des nach dem Tode 
Franz von Waldecks stark nachlassenden hessischen Einflusses zumindest im 
Miinsterland ". 

Als sich Simon ein dreiviertel Jahr nach den fehlgeschlagenen Interventio
nen der Waldecker Grafen und Philipps von Hessen zur Bitte urn eine Fiir
sprache entschloB, tat er dies gewiB, ohne sich allzu viel Hoffnung zu machen, 
vielleicht urn nichts unversucht zu lassen, vielleicht auch, weil er sich von Bi
schof Ketteler, der si ch eines personlich untadeligen Rufes erfreute ", eher 
Wirkung erhoffte als von den in der Judenfrage unzuganglichen Stadtvatem 
von Miinster, hatte sich doch der Landesherr zumindest einmal flir eine Blei
beverlangerung der schon erwahnten Juden Jakob und Simon von Korbach in 
Munster im selben Jahr 1554 eingesetzt ". 

Bezeichnend flir Simons Lagebeurteilung ist, daB er sich mit der Bitte urn 
Hilfe nicht an Philipp von Hessen wandte, nach dessen Residenzstadt er sich 
nannte, sondem an Anna von Limburg", Abtissin von Herford (1520-1565), 
unter deren Schutz er vor seiner Beckumer Zeit gelebt hatte. Ob er dies tat, 
weil ihn die Erfahrungen seiner Glaubensbriider schreckten oder seine Ver
bindungen zum landgraflichen Hof seit langerem abgerissen waren oder er 
sich von der Intervention der Abtissin mehr versprach, muB dabei offen blei
ben. 

In seinem Schreiben vom I. Oktober 1554, dem einzigen Selbstzeugnis, das 
wir von ihm besitzen so, nennt er sich - wie in dem Warburger Vertrag - Si
mon von Kassel. Bei Franz von Waldeck hatte er si ch als Simon von Herford 
eingeflihrt, sicher nicht ohne Absicht. Moglicherweise hatte ihn Anna von 
Herford nach Munster empfohlen. 

Die ihn betreffenden Dokumente bieten einen interessanten Einblick in die 
Namenswahl von Juden im 16. Jahrhundert: Simon von Kassel, Simon von 
Herford, dann spater und endgiiltig die Annahme des Namens Warburg. Ver
standlicherweise wurden diese Selbstbezeichnungen immer nach dem Wech
sel des Wohnorts geflihrt. Nur nach Beckum scheint sich Simon nie genannt 
zu haben. Als Beckumer erscheint er nur in den Steuerbiichem 51 wahrend er 
den Brief an Anna von Limburg mit Symon, Jude van CajJel/, wonhaftig tho Bek
kem unterzeichnet. Dies ist auffallig, weil es ihm in der Wersestadt offenbar 
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lange gut ging und er dort, wie er der Herforder Abtissin schreibt, auch wohl
gelitten war. 

DaB dies kein unverbindliches Eigenlob oder Erfindung war, erhellt daraus, 
daB ihm der Rat weiteres Wohnrecht zugestanden hat. 

[n diesem Zusammenhang verweist Simon auf Brief und Siege! der Stadt. 
Daraus geht hervor, daB er auch vom Beckumer Rat vergieitet war und er ge
wiB daflir ebenfalls bezahlt hat, ohne daB wir wissen wieviel. 

Dariiber hinaus wirft der Briefweitere Schlagiicbter auf sein Leben in Bek
kum. Wie er scbreibt, war er hier nicht nur als Geldverleiher !litig, sondem in 
wechselseitiger Beziehung mit den Biirgem aucb in anderen Kaufmannsge
schii/ten, die si ch nicht so schnell abwickeln lieBen. 

Vor all em klagt er iiber empfindliche finanzielle EinbuBen, die er bei dem 
bereits erwahnten erpresserischen Einfall des Herzogs Philipp Magnus von 
Braunscbweig-Wolfenbiittel erlitten hatte. Simon scheint zujener Zeit im ost
lichen Miinsterland, wohin der herzogliche Rauber vorgedrungen war, mit 
ihm versetzten Pfandem unterwegs gewesen zu sein. OtTenbar muBte er deren 
Eigentiimem ungeachtet der Tatsache, daB er an dem Verlust keine Scbuld 
trug, den Scbaden ersetzen. 

Als Grund seines Scbreibens gibt er die Sorge an, BischofWilhelm vonKet
teler plane wegen verschiedener gegen sie erhobener Beschwerden, die Juden 
aus dem Stift Miinster auszuweisen, und bittet deshalb die Abtissin, ihm ein 
Leumundszeugnis auszustellen und beim Bischof darauf hinzuwirken, ihn 
wenigstens bis zum Ablauf seines Geleites im Lande zu belassen. 

Der Gedanke, gegen eine vorzeitige Kiindigung den Rechtsweg zu be
scbreiten, den Josel von Rosheim in abnIich gelagerten Fallen seit 1507 mebr
fach gegangen war", scheint Simon nicbt gekommen zu sein, oder er hat ihn 
verworfen. Josel , der groBe Fiirsprecher der Juden in der Reformationszeit, 
war ja im selben Jahr 1554 gestorben, und sein boher Gonner, Kaiser Karl V, 
der Juden oft groBziigig privilegiert hatte, stand nach dem Scheitem seiner 
Reichspolitik unmittelbar vor der Abdankung und kiimmerte sich nicht mehr 
urn die Minderheit. 

Simon flircbtete otTensichtlich eine abrupte Entscheidung des Fiirstbi
schofs, denn der schon erwahnte Hinweis auf seine, Si mons, wecbselseitige 
Verstrickung mit den Beckumem bat nur dann Sinn, wenn die Geschafte, wie 
dies im selben Jahr in der Stiftsbauptstadt gescbehen war, nicht mebr oder nur 
in groBer Hast abgewickelt werden konnten 53. Der Schrecken iiber das sicb vor 
ihrenAugen abspielende dramatische Geschehen in Miinster mit dem unheil
vollen Ausgang muB alle Stiftsjuden tief getrotTen haben. 

[n dieser Phase der Entwicklung versucbte nochjeder aufeigene Faust, dem 
drohenden Verhangnis zu entgehen. Erst als der lang erwartete Ausweisungs
beschluB der S!linde im Februar 1560 bekannt wurde, ra!Tte si ch die Juden
scbaft des Stifts zu gemeinsamem Handeln auf" . Damals, als Simon nacb 
Herford schrieb, war es noch fast flinfeinhalbJahre bis dahin, obgleich sich der 
Scbatten des Endes schon abzeichnete. Die Abtissin reagierte schnell: Schon 
eine Woche spater war ein [nterventionsschreiben mit einer Abschrift von Si
mons Brief, wodurch dieser erbalten ist, an den Bischof von Miinster unter
wegs ss, 

Das Schreiben Annas von Limburg wirkt kalt und routinemaBig: da Simon 
ihr vie! An!aufens getan, konne sie ihm schliejJlich das Fiirbilteschreiben nicht 
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verweigem. Simon scheint ihr also eher lastig gefallen zu sein, als daB sie si ch 
aus echter Anteilnahme an seinem Schicksal flir ihn einsetzl. Inhaltlich besta
tigt sie nur, daB Simon in ihrer Freiheit zu Herford seine Wohnung gehabt und 
si ch nach eigenen Angaben wohl gehalten habe. Sie argumentiert, einige 
Stiftsjuden halten Zusagen erhalten, bis zum Ablauf ihres Geleites im Stift 
bleiben zu dUrfen. Dies solle doch bei Simon gleichfalls so gehalten werden, 
der zudem daflir auch zahlen wolle. Wieder finden wir also einen versteckten 
Hinweis auf Simons Zahlungsflihigkeil. Sie dUrfte auch der Abtissin zugute 
gekommen sein. 

Grundsatzlich war freilich selbst bei engagierten Schreiben auswartiger 
flirstlicher FUrsprecher eine grundsatzliche Anderung der stiftischen Juden
politik angesichts der konsequenten Gegnerschaft der einfluBreichen Haupt
sladt nicht zu erwarten. Das muB Simon in der Folgezeit endgUltig deutlich 
geworden se in. Jedenfalls ist die Zahlung von drei Talern, die er zusammen 
mit Bernd vonAhlen und Heymann von Beckum am 31. Januarl555 entrichte
te, das letzte, was wir von Simon (und Heymann) im Zusammenhang mit Bek
kum erfahren " . 

In der si ch gegen Ende der flinfziger Jahre immer mehr zuspitzenden Lage 
im Stift MUnster muB er sich anderswo umgesehen haben und bereit gewesen 
zu sein, bei langerfristiger Absicherung seiner Familie auch so ungUnstige 
Aufenthaltsbedingungen hinzunehmen, wie er sie in Warburg antraf. 

Simon in Herford (1535-1540) 

Der Aufenthalt Simons in Herford ist uns nur aus den beiden bereits ange
zogenen Schreiben des Juden und der Abtissin bekannt 5'. Wahrend si ch Anna 
von Limburg am 9.10.1554 offenbar kaum noch an ihren frUheren Schutzbe
fohlenen erinnert, da sie hier Angaben aus dessen Biltbriefmit Herkunftsan
gabe Ubernimmt, erinnert Simon daran, daB ersich flinfbis sechs Jahre in Her
ford aufgehalten habe. Danach mUBte er etwa ab 1535 bis 1540 relativ unaumil
lig in der FUrstabtei gelebt haben, wie es sich nach einer in ahnlichen Bilt
schreiben sinngemilB nicht selten verwendeten Wendung flir einen armen, 
frommen Juden gebiihrt, so dqfJ van Biirgem, Biirgerkindem oder van den gemei
nen Einwohnern der Stadt und van Euer Gnaden Leuten und Dienern sich nie
mand wegen Unbilligkeit iiber mich beklagt hat, sondem jedermann mein Han
deln und Bleiben wohl hat leiden miigen " . 

Simon deutet hier,eine indirekte inhaltliche Bestatigung seines Aufenthal
tes in Herford, die komplizierte verfassungsrechtliche Lage der Stadt an, de
ren unausgewogene jurisdiktionelle Verhaltnisse in den inneren Kampfen der 
Reformationszeit die Spannungen erhabten " . 

Auch in Herford warSimon wie in Warburg und Beckum der ersteJude der 
Neuzeit, von dem wir wissen. Zur selben Zeit muB in der Stadt aber auch sein 
G laubensbruder Lazarus gelebt haben, der am 27. November 1539 von Bischof 
Franz von Waldeck flir zehn Jabre Geleit im Stift MUnster erhielt, ein Drei
vierteljahr vor Simon 60. FUr sein Geleit in der Landeshauptstadt muB Lazarus 
erheblich mehr zahlen als Simon in Beckum, namlich 10 Goldgulden. Sollte 
Lazarus selbst verhindert sein, dUrfe sein Sohn Isaak in sein Geleit eintreten. 
Lazarus halte schon langer Beziehungen zu MUnster: er war Schwiegervater 
Benedikts, des ersten Juden, der nach der Wiedertauferkatastrophe 1535 in 
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Stadt und Stift Munster nachzuweisen ist". Da Benedikt am 30. Juli 1536 ein 
Empfehlungsschreiben Philipps von Hessen erhalten hatte ", durfte er eben
falls wie Simon und vielleicht auch Lazarus aus der Landgrafschaft stam
men 62a, 

DaB Ende dervierziger Jahre des 16. JahrhundertsJuden Herford verlieBen, 
urn sich im Stift Munster niederzulassen, muB einerseits an den noch Ianger
fristig aIs gunstig beurteilten Verhaltnissen im Bistum unter Franz von WaI
deck gelegen haben, zum anderen aber auch an Schwierigkeiten im heiligen 
Het/ord, wie die Stadt Ofters benannt wurde 63 . 

Moglicherweise hangt das Verziehen der Juden mit der se it 1536 die Herfor
der beunruhigenden Ahmser Fehde zusammen 64 und den noch Ianger wah
renden Unruhen, die mit dem allmahlichen Obergang zum Luthertum ver
bunden waren " , zumaI die religiosen Neuerungen von den stetsjudenfeind
lichen Gilden getragen wurden 66. Die Furstiibtissin, deren Schutz die Juden 
genossen, war damaIs auch vom Rat der Stadt her unter Druck geraten, der die 
Machtverhaltnisse in der Stadt zu seinen Gunsten andem wollte " . Schon 1531 
residierte die urn ihre personliche Sicherheit besorgte Abtissin auf ihrem vor 
der Stadt gelegenen Gut Sundem". Van dort aus riefsie, freilich vergeblich, 
den Herzog van Kleve aIs Vogl und Schirmherrn der Stadt und den Erzbischof 
von KOln aIs Tutor des Stifts zur Hilfe auf". 

Von Iangen Kampfen zermurbt ubertrug sie heimlich und widerrechtlich 
am 20. Mai 1547 in einem Zessionsvertrag dem Herzogvon Kleve, den Lehens
herren derer von Limburg-Styrum, ihrer Familie, ihren AnteiI an den politi
schen Hoheitsrechten in der Stadt 70 

DaB diejudischen Familien in diesen Wirren, in die auch Luther mehrfach 
beschwichtigend eingrifT71

, keine fUr sie gedeihliche Lebensatmosphare vor
fanden, braucht kaum betont zu werden. AIs si ch 1539 ein neuer Streit ab
zeichnete, der dann auch am Allerheiligentage des Jahres Iosbrach " , scheinen 
Lazarus und Simon Konsequenzen gezogen zu haben: sie wanderten in das 
Stift Munster ab. 

Simon in Kassel 

In der geschichtlichen Sekundarliteratur ist ein im ersten DritteI des 16. 
Jahrhunderts in Kassellebender Jude Simon unbekannt. Im Staatsarchiv Mar
burg jedoch findet sich eine auf den 17. Marz 1535 datierte Klageerhebung 
zweier Juden vor der Kanzlei Hanau. Hierin gaben diese an, sie seien auf dem 
Weg zur Frankfurter Friihjahrsmesse kurz vor Hanau in einem Wald uberfaI
Ien und beraubt warden "-

Der eine nannte sich Symon Judd zu Cassel, under mynem gniidigen hem von 
Hessen wonhafJlig. Es durfte sich hier urn den spateren Auswanderer nach 
Westfalen handeln, die erste bekannte Spur des Ahnherrn der Familie War
burg. Der farbige Bericht, zum groBen TeiI in direkter Rede, schildert, wie Si
mon und sein Glaubensgenosse Kerpflin van Pfarrweisach in Oberfranken un
fem von Hanau drei Reitem mit vier Pferden begegneten. Der aufeinem Brau
nen reitende AnfLihrer, dessen Nase, wie sie sich erinnerten, von einem Grind 
verunziert war, habe Kerpflin mit einer Feuerbuchse uber den Kopf geschla
gen und unter weiterer Gewaltanwendung sowohI von ihm aIs auch von Si
man Geld erpreBt. Kerpflin sei ein HaIsbeuteI vom HaIs gerissen warden. Si-
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mon, der an Stiefeln und Armen nach Wertsachen abgetastet worden sei, habe 
eine mit verschiedenen Sorten Geld gefUllte Umhangetasche ausliefern mus
sen. 

Welche weiteren Folgen der Oberfall hatte, wie er sich zu jener Zeit im 
Frankfurter Raum otTenbar mcht selten abspielte " , und wie die polileilichen 
Ermittlungen verliefen, wissen wir mch!. 

Simon durfte damals noch ein junger " , wenn auch schon geschaftsfahiger 
Mann gewesen sein. Die rauberische Erpressung kann kaum lange vor seinem 
Urnzug nach Herford stattgefunden haben, wenn seine freilich 19 Jahre spater 
in seinem Schreiben an die Furstiibtissin gemachte Jahresangabe richtig is!. 
Ob Auswanderung und Oberfall etwas miteinander zu tun haben, ist unbe
kann!. 

Dagegen hangt Si mons Wegzug nach Herford sicher mit der allgemeinen 
Lage der Juden in der Landgrafschaft lusammen. 1524 waren sie, wenn aucn 
kaum ganl konsequent, ausgewiesen worden " , 1532 von Philipp wieder fUr 
sechs Jahre zugelassen. Ob dieser EntschluB des Landgrafen von dem 1530 
lweimal von Karl V. ausgesprochenen Verbot beeinfluBt war, Juden lU miB
handeln oder auszuweisen 77, wissen wir mch!. Jedenfalls wurde uber die Zu
kunft der Juden in der Landgrafschaft injener Zeit iitTentlich und hiichst kon
trovers diskutiert 78. Ohne Zweifel wuBten alle betrotTenen Juden, daB Martin 
Butler (1491-1551), der damals einfluBreichste theologische Berater des Land
grafen, gerade in der Judenfrage der Meinung war, sie durften alsAnhanger ei
ner falschen Religion wegen der notwendigen Einheit von Staat und Gesell
schaft nicht geduldet, ja sie mOBten bestraft werden". Auch wenn Philipp 
hier, wie seine Judenordnung von 1539 leigt, am Ende seinen eigenen Weg 
ging so, logen die rech/en Juden, wie der landgrafliche Geheimschreiber Wi
gand Laule bemerkt, Folgerungen aus der unertraf,lichen Rechtsunsicherheit 
und sind merertheils aU$ dem Hessenland gezogen I. 

Zu den Fliichtlingen gehOrte auch Simon von Kassel, der damit fUr viele 
G laubensgenossen aus der Landgrafschaft steht, obwohl wir bisher auBer dem 
Oberfallprotokoll aus dem Jahre 1535 nichts aus seinem Leben in Hessen wis
sen. 

Schlu8betrachtung 

Si mons Leben durfte in vielen Belugen ein typisches hessisches Juden
schicksal seiner Zeit darstellen, ein Fliichtlingsdasein, auch wenn er, soweit 
wir wissen, me eigentlich vertrieben wurde, sondern in als unertraglich emp
fundenen Verhiiltmssen in Vorsorge fUr seine Familie jeweils schon vorher 
Konsequenlen 109. Typisch war er vielleicht auch darin, daB es Simon nach 
Westfalen trieb, das damals mit Hessen in vieler Hinsicht so eng verbunden 
war wie sonst kaumje in der Geschichte. Den Weg nach Westfalen gingen da
mals, soweit wir wissen, so viele hessische Juden, vor allem aus derGrafschaft 
Waldeck" , aber auch aus der Landgrafschaft, daB die neue, das vorher fastju
denleere Land 8l aufsiedelnde Judenschaft Westfalens fast als Kind der hessi
schen Judenschaft angesprochen werden darf. 

Simons Leben macht aber auch die existentielle Unsicherheit deutlich, die 
Juden von Ort zu Ort trieb, durch das beruflich bedingte viele Umherreisen in 
der U mbruchsleit durch kleine und groBe Riiuber noch gefahrdeter als sonst 
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der gemeine Mann, Bauer oder Biirger, ihrer Religion wegen mit Argwohn be
trachtet und woW nur selten bei Christen perstinlich willkommen, meist nur 
wegen ihres Geldes und ihrer unentbehrlichen Kredite gegen Pfander gedul
det, ohne die Moglichkeit einzuwurzeln und eine Heimat zu find en. 

Die Unsicherheit erstreckte si ch aufihr ganzes Leben. Rechtlich etwa war, 
wohin sie auch kamen, ofTen, ob auf sie die ungiinstigen Reichspolizeiordnun
gen der Jahre 1530 und 1548 angewendet wurden, od er die zum Teil groBziigi
gen kaiserlichen Privilegien, vor allem ihre "Magna Charta" von 1544. Auswei
sungen waren zwar verboten, aber unter bestimmten Voraussetzungen doch 
zugelassen, etwa dann, wenn der Kaiser eine Obrigkeit privilegiert hatte, ihre 
Juden zu vertreiben, denn da das spezielle Recht das allgemeine brach, hob 
ein Ausweisungsprivileg den allgemeinen Judenschutz auf". 

Vor allem aber waren Ausweisungen eine Frage des Will ens, der Macht und 
der politischen Lage. Philipp von Hessen war 1524, 1532 und 1539 in je unter
schiedlicher religiOser und politischer Situation. Dasselbe gilt mutatis mutan
dis zu unterschiedlichen Zeiten von Fiirstabtissin Anna von Herford, Bischof 
Franz von Miinster und dem Rat von Warburg, um Simons Stationen in West
falen noch einmal abzugehen. 

Erschwerend kam flir Simon und alle Juden seiner Zeit hinzu, daB im Un
terschied zum Mittelalter die immer schiirfer werdenden Gegensiitze zwi
scben Alt- und Neugliiubigen die Juden als Andersgliiubige noch starker als 
fruher theologisch hervortreten lieB " und sich die religiose Unrube oft mit 
politischen Zielen und sozialen Reform- und Befreiungsbewegungen ver
band, wie dies Simon vor allem in Herford erlebte. 

Geld war das wichtigste iiuBere Mittel flir Juden zu iiberleben. Geld beglei
tete auch das ganze Leben Si mons. "Geld her", war der Ruf der Riiuber vor 
Hanau, wo uns der Kasseler erstmals entgegentritt, Geld, viel Geld, das Motiv 
des Warburger Rates gegen Ende von Simons Leben, ihn und Moses bei si ch 
aufzunehrnen. 

Doch dies Motiv erkliirt nicht alles. Simon lebte wie gewiB viele seiner 
Glaubensgenossen im Reformationszeitalter ein unerhort hartes, gebetztes, 
gefahrdetes Leben - riickblickend fast ein Wunder, daB er durchhielt, erkliir
bar kaum anders, als daB er si ch getragen wuBte vom Gott sein~r Viiter. 

Diesem letztlich woW kaum anders als religios zu deutenden Uberlebens
und Selbstbehauptungswillen verdankt die heutige, auf viele ihrer Vorfahren 
und Nachkommen des Ahnherrn stolze Familie Warburg Herkunft und Be
stimmung. 

QuellenlDhang 

Die flinfim foigenden chronoiogisch wiedergegebenen Quellen sind die wichtigstenZeugnisse flir 
das Leben Si mons von Kassel. Auf sie wird im vorstehenden Aufsatz Bezug genommen. 
Bis aur den GeleitbriefSimons in Warburg sind alle hier gebotenen Quellen ungedruckt. Das Ge· 
leit ¥an 1559 wurde aufgenommen, weil es an etwas entlegener Stelle uDd nicht gaoz fehlerfrei 
ediert ist. FUr Lesehilfe danke ich hier Archivdirektor Dr. Manfred Wolff. Munster. 
Fur die Wiedergabe wurden die "Richtlinien fUrdie iiuBere Textgestaltung bei der Herausgabe der 
Quellen zur neueren deutschen Geschichte" von 1. Schultze, in: SHitter fUr deutsche Landesge
schichte 98,1962, S. 1-10 zugrundegeJegt. Streichungen, Verbesserungen und Einschiibe sind im 
Apparat nicht berucksichtigt, es sei denn, daU dies inhaltlich etwas austragt, wie das bei Quelle 5 
der Fall ist. 
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Nc. 1 

Die luden Kerpflin van pfarrweisach und Simon van Kassel geben var der Kanzlei zu Hanau (I) zu 
Protakall , sie seien aufdem Wege zur Frankfurter Frlihjahrsmesse unfern von Hanau von drei Rei
tern uberfallen und beraubt worden. 

1535 Miin 17 (ujJ mitwoch nach Judica) 
St&atsarchiv Marburg 81 B 93/3 foL 1-2. 
UjJmitwoch nach Judica anno (et cetera) [15]35. Seindt erschienen Kerpfflin. Jud zu P/arwysig (2) un
der /rauwe Dorotheen van Thungen und A ndrejJen van Stein gesejJren, und Symon Judd zu Cossel, under 
mynem g{nadigen] hern van Hessen wonhoftig, und heben ongezeigt, wiefte die vergangen nacht zu 
Gelnhuften (3) gelegen und dajJfte daselbst zu Gelnhuften nach geleit ge/ragt, abernfte seienjnjrerher
berg in Hertzchen des Juden ht4/ brocht warden, dqJJ dqJJ geleidt gestrigs tages gegen und niemants, der 
endts beve/he hat, jnen ge/eid zu geben. 
Also seinfte disen morgen van Gelnhuften ujJ Rickingen 4 herusern geriffen, und als sie/ur Rickingen 
kemen, nehest by dem crutz, seyjnen ein edelman mU drienp/erden, gerust mU spiejJ, begegnet, und a/s 
sie by demse/ben kemen, habfte derede/man angesprochen: .. Woher. irgesellen? Habtjrauchgeleidt?" 
Daru/jJe ime geantwert: .. Nein, wir stint heint zu Gelnhuften gelegen und haben dornoch ge/rogt. Uns 
hat aberkeins werden mogen, undwan wir mt4/en wandern, ... wolt wirs gern thun. "Daru/deredelman 
gesogt: "Reidt hynen gen Honow und sucht darumb an,jJe wurd es och werdn und reitet niten geleit, den 
als ich gehert jJein, etlich Juden gestrigs tags, so kein geleit gehapt, ongesprengt warden . .. 
Und alsftedoru/a/so vom ede/man gezogen und nahe byHanaw nit/elfn] van der slat thoren in waIt ke
men, seinjnen drey mit vier p/erden entgegen gezogen, und alsjJeby dejJelbigen kemen, do sey derein so 
u/m kesen brunen gesessen mit einer bliisen und ein grint u/der nqJJen gehapt, zujnengewt4/t, und erst
Iichjme, Kerpflin, mit eine/euerbuchsen ubern kop/und sunst zu ime eingeschlagen und gesagt: .. Wo
her, irbejJwichter? lrhapl kein geleidt! Geb die thaschn und gelt hern!" Da hab erjme die thiisch wollen 
geben, doch so hab erdaby gesagt, es sy kein gelt datjn, hob er weiterongefangen: .. Kurtzumb, gebs gelt 
hern!·, und ols der Jud so/chs gesehen, hob er ime ein bUllel, so er am halfJ gehapt, abgeriften undjme 
dargereicht. Und zeigt Koerpflin, derhalben ge/ragt, dao/, an, des er im bUffel geld gehopt, sey nil gezel, 
gewesen, erachl aber, es sey ungeverlich um drei oder 3 Y2g{ulden] gewesen, und daruberhabeereinen 
weiler/enichen om sanel gehapt, sey in derhondlungau/die erd ge/allen, daryn sey gewesen ein hem bd, 
strigel, ein waschtuch und brunes schleplin. 
In dem so sey der reutererbub iiberSymen mil usgereujJten schwert viIJeicht meynend, er wait Kerpflin 
he/fen, gewust. Hob derJud gesogl, er soil sein whereinstecken. AlfJo hob der bubdiewhiireingesteckt, 
und in solich sey der u/m brunen, so syn geselle seyn gelt zugenommen, zu dem ouch eingekert und ge
sagt: "geb gelt hern!" und hobjme an stijJeln und ermeln grifJen und befticht, und als er nichts/unden, 
hat ergesagt: "Du host gelt by dirn! Geb die thasch hern'" Also hab erdie thiisch abgegurt und dieselbig 
ime geben. Zeigt an, esjJy in der taschen gewejJen 4 goldeschen (?) taelern und 2 gulden Hildesheymer 
groschen, J fer, J art reder alben und J lot p/erlinig(?), J guit, item 2 guldenfingerlich (1) stehen etlich 
p/er/ichjn dem einen und etzlich sein in einem spiegelbuchsen, und sunst aUerei muntzen, ungeverlich 
zweyin gulden wert und ungeverlich umb Ill] gfulden} oiler muntz. 

Randbemerkung: 

Bericht der Judden, so dij) Frank/urter MejJe 1535 im Heger/eld uberritten. 
I DaB die KJage vor der Hanauer Kanzlei erhaben worden ist, verdanke ich einem Hinwei s von 

Frau Dr. Lowenstein, Marburg, vom 18.10.1983. 
2 Wahl Pfarrweisach bei Ebern in Oberfranken 
3 Gelnhausen 
4 Ruckingen 

Nr.2 

Bischof Franz von Munster vergleitet Simon von Herfo rd mit Familie und Hausgesinde gegen 
sechs Goldgulden lahrestribut van neuem zehn lahre lang im Stift Munster mit Wohnung in 
Beckum. 

1550 August 25 (nach doge Borlolomei aposloll) 
Staatsarchiv Munster, Furstentum Munster, Landesarchiv 39Nr.1 fal. 2 (Kanzept) (1) und Staatsar
chiv Munster, Manuskripte I 24 fal. 143 v - 144 r. (Abschrift) 

Wy Franciscus, van gotz genaden bischop 10 Munster und Osenbruigk, administrator to Minden, doen 
kundt und bekennen, dot ~dorch sunderlegevorbede, derwegen an unsgescheit,jegenwordigenSymon 
Judden van Hervorde mit siner eligern huesfrouwen, kinderen und huszgesinde avermals tein neistvol
gendejar lonck in unsem stlft Munster, des herlicheiden und gebeden, unse velicheit und geleide gege-
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ven hebben und geven, in machl dusses unses breves, darjnne to kommen und to verblivende, sick uck 
bynnen unser sladl Beckhem mit der wonnunge 10 enlholden, 10 kopen, 10 verkopen und anderen sinen 
judischen handel to driven und to gebruken, in alfergeslall und malen, we~ des andern Judden in un
sem slift Munster gleichmetig vermoge der key[serlichen] constitution verschreven und gestaden, doch 
mit dem bescheide und vorworden, dal dorch enne van unsen undersalen undjdermennichlicken, de 
eres geldes bederven und begeren, in einer jderen wecken van elnem gol/gulden lWe unser munsterscher 
penninge und nichl mer, by vumydunge unser strqfJ, soli gtnellen und genemmen werden. Und uns uck 
vor dusse unse begnadunge gemel/eSymen Judde alle und einsjden dusser vorbenempter leinjaer ses 
gollgulden geven und vermogen. 
Dar oick andere Judden vor oder na dussen unsem geleide in unsem stifl eder stadt Munster jenige 
schult gemakel hedden oder noch maken werden, der sollen u nichl to doen hebben oder misgelden, 
sunder alle wie vor uen eigenen hande/ stan und antwort gewen. 
Un bevellen demna hirmedde alien und itligen unsen amptluden, rentemestern, richteren, vogeden, vro
nen und untersaten, den vorgedachtenSymen, siner huesfrouven, kinderen und hu.,Pgesinde sodane un
se velicheit und geleide in vorertalter gestalt stede, vast und unverbrocken to ho/den. Und hebben dus
ses tor orkunde u11fJe sege/ benedden an dussem unsen breI gehangen. 
De gegeven in dem jalr unses hurn dusent vyffhundert vuffclch nach dage Bartolomel apostoli. 

I Fur die Schreibweise wurde das Konzept zugrundegelegt. 

Nr.3 

Simon von Kassel bittet die Abtissin von Herford, sich bei dem Bischofvon Munster daflir zu ver
wend en, ihn noch solange in Beckum zu vergleiten, wie es ihm vertraglich zugestanden worden sei. 

1554 Oktober J 
Staatsarchiv Munster, Furstentum Munster. Landesarchiv 39 Nr. 1 fol. 8. 

Wolgeborne und edele gnedige fraw! 
Ilhre) e{deln) g(naden) (a) syn myn bereilWillige und ungesparte deinsre bevorn/ Gnedigefrowl lch twi
veil gar nichtz, /. e. g. hebbe sich gans gnedichlich rho erynneren, wo daft ich hirbevorn etliche tyt in de 
vif ader sejJ jair lanck ungeverlich a/hir under Jw gnade Iho Heiforde gewonet, my auch aene rom ge
schreven under Juwen gnadtn afPe einem armenfrommen Juden egelt und gebon, gehalden, dall auch 
van borgeren, borgers kinderen adergemeine inwoneren der stadl adervan /w gnaden luiden und dene
ren my nemant heft unbillicheU halven rho beclagen gehau, vorhalden, sondernjdermennichlich myn 
handelent und blivent hier wall he/t liden mogen. 
Nhu bin ich averst ethliche tyt anher up gegeven schurzbreve der hoichwerden hern wilandt bischoppen 
Frantzen zu Munsrer(er celerea) in milder gedechtni.P, auch up eines ersamen raides rho Beckem breve 
und segelf in der stadr Beckem gesetten, my auch my nes vorhqIJens wie ein armer Juddejegenjeder
mann erlich, uprichllich und a/.po geholden, dall my myne hern des ersamen raidlS und gemelneborger
schafwallliden mogen, auch dall ich vordann by enne vorbliven mochte, onhe wall rho /iden, also dalt 
niemantz my mit foegen mU jenniger unpillicheit soli beclagen. 
Sonder ich auch myn armuth in dem abertage, wilandr des durchluchtigen hOichgeborn f urslen und 
herrn, herrn Philips, hertzogen rho Bronswich und Lunenborch (et cetera), mU den van Beckem truwe
lich upgesetter, auch nit geringes vorlarn, des ich nach alle dachlichs anderen luiden dalt orhe, so my 
genammen und ich unschuldich vorlarn. moth ge/den und beta/en. 
Gnedigefraw! So ich nu besorgen, das der hOichwerdich, hOichvermogender fursth und herzu Munster 
villichl, wiwall ich dannoch aller furstlichen wa/daiden van Irenfurstlichen gnaden berichlel, un,PJud
den nit gerne in irerJ(urstli chenJ g[naden) (b)furstendum umen mannigerbeschwerungdulden woirde. 
Dwi/e aber ich armer Jude dall myne by den van Beckem vorlarn, oich ihn ve/en schultsaichen mit den 
burgern und andern karpenschaps handelingen thosamen hangen. michja auch a/zyt allerbil/icheita/s 
ein armer Jude gehalden, so bin ich nu E. e.g. gantz denstlich. demodich undunderdeinich anropen und 
bitten, E. g. wo/de mich dach gnedigesfleifJes by hOichermeltenfursten meines wande/s gezuigen, auch 
gegen Ihr Ig. mit vorschriften vorbillen, dewile my de von Beckem myne vorschreven tidr gerne ufthol
den wo/den, das synfijrslliche gnade mir dach de inwonninge und vorschrevennejarvan den hoich/obli
chen und gOllzeliger gedachlfijrsten und der stadt Beckem myt gnaden vorgunnen undvorstaden wo/de 
(et cetera). 
E. e.g. wolden sich hirynne gnedigesfleifJes ertzeigen und my trostantwort in gnaden mitdeilen, tho de
me ich my vortroste und bins in aller underdeinichheit allenthalben tho vordeinen schuldich. 
Datum den ersten dach Ocrobris anno (el cetera) (15]54. A lie tyt denstwilligerSymon Jude van Ca,Pell, 
wonhaftig tho Beckem. 
(a) im folgenden abgekurzt wie in der Vorlage E. od er I. e. g. 
(b) im folgenden abgekurzt I. f. g. 
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Nr.4 

Die Abtissin Anna von Herford bittet Bischo[Wilhelm von MUnster, den Juden Simon in Beckum 
noch solange weiter zu vergleiten, wie seine Geleitzusage lliuft. 

/554 Oktobtr 9 Sundern 
Staatsarchiv MUnster, Abtei Herford, Akten Nr. 270. 

Dem holchwyrdigen/ursten und hem, hem Wylhelm, erwelten und bested/gten zu Munster, mynem be
sunderen leven heren. (a) 
Hoichwyrd/ger /urst, besunder lieber her! U[werJAurstlichen) gfnaden] (b) syn myn stede gebeth und 
wyllich dienst zuvor! V.f g. geheve uijJ inverwaTter cop/en gened/gllch zu vtrnemen, wes eyne Jude. 
Symon genant, mich gebeden. dewyle nu umer(?) wair, das der gedachter Jude slch irem stande nach, 
als er alhyrup myntrvryheit bynnen HeIVorden seine woenunge gehabt, wie syne schrifte vermelden, wol 
gehalten, achte daiIVor, er sich geleichmessig sich in V.f g. stadt Beckem sich ouch dermaissen gehol
ten, und er myrvile anlouffens gedain, das ich imme zum lesten die vorbitliche vorschri/l nit kunnen ver
we/gern, gelangt demnach an V.fg. myn demoidig bit, so V.fg. des genedigen bedencks woirden, 
einigeJuden in V,fg.furstendomb, gebeden und landen zu dulden, dos don V.fg. disem armenJuden 
so genedich erschynen, ime syner bit geweren und die vorverschr(!l,lene zyt mlt genaden laissen volenden, 
dasselbe wyl umer V.fg., die got in gelucksaligem regimente zu 'tIylenjairen/reste, gerne'tlerdenen und 
dises eyne ,roistliche antworde biddende. 
Datum im Sunderen under mynem secret, den 9. dach Octobris anno (et cetera) [15] 54. 
Anna geborne 'tIon Limburg, der vryn edel und weltlichen stifle Hervorden und Geri.fJheim abdi.s{saJ . 

(a) Anschrift am FuBe del Urkunde 
(b) im folgenden wi e in der Vorlage abgekUrzt: U. r.g. 

Ne. S 

Bilrgermeisler und Rat der Stadt Warburg geben den Juden Moses, Sohn des Salomon von Calen
berg, und Simon von Kassel gegen hundert Talergulden Aufnahmegebi.ihr undje 25 Talergulden 
Jahressteuer mr zehn Jahre Geleit in Warburg. 

1559 Januar 3 Warburg 
Privatalchiv Eric Warburg, Hamburg (Konzept) (I) und Stadtarchiv Warburg, Collectio Rosen
meyer Vlll . 3 (Abschrift) (2) 

Wyr burgermeistere und raidt der stedte Wartburg bekennen 'tIor uns und unsere nachkommen, dos wir 
mit wissen und willen des alten raitz, auch der achzenden, so 'tIon wegen unser gemeine mU uns zu rai
Ihenpflegen, elndrechtlgen 'tIeTleubl haben und zugelaissen, mU uns binnen unu rn steden zu wonnende 
Mosen, Salomonis des Judden zum Calenberge sonne, und Symon von Cassel (a) die beidenJuden mit 
deren beider weib und klnderen und hausgesinde in und mU solchem bescheide und meinunge, dqJJ die 
beiden, Moses und Slmon (b), uns geben haben und boar uber bezailt elnhundert guder ganckbaare tha
lergulden, die wir ouch von stundt ahn in unsern nUlz zu behoiff unser sledle angelacht. 
Vnd wullen die beiden mit iren weiben und kinderen zehenjhar lanck in unseren stedten mU irem notigs 
hausgeslnde ufflechlmissen (3) ihm 6O.jhars an/angend bei uns wonnen laissen und dle/reiheir zu ha
bende'tlergunstigen. Vnd danu sollen die beiden obgenanten Juden allejhare aufflechtmissen ihm 60. 
jhare an/angende ohnejenige insprache uns dem raithe zur zeit geben und zu guther genuge baalen 
/unffundzwenthig dalergulden die zehen jhare lanckjedes jars. 
De.fJ sollen aber keineandereJuden mehrbinnen unseren steden weitters angenommen werden offle zu
gelaissen, ejJ geschehe don mU wissen und willen, ouch consent eines erbaren raidts der stedte Wart
burg. 
Wir haben auch gedachten Juden ire leibe und gutherediesevorg(edachtenJjhare in unsern schutz und 
scherm zu veTtedigen binnen unsem sledten und irer gerechtichelt gleich anderen unu m burgeren und 
mitwonnern zugesagt. 
Wir verlauben inen auch/ uTter, zujederen wochen zwenne p/ennige 'tIon einem jederen daler zu nem
men. 
Mlt denen aber, so buten unsern steden und gebiete gesessen, mugen dieJuden, so/erne wir, der raidt, 
des nicht beschediget werden und sunder last pleiben, sich nach irem gebrauche schicken und halten. 
Vnd wlere ejJ sache, den Judenjenige p/ande wurden gesatzt, die einjhar hetlen gestanden und denJu
den die p/ande nicht geliebeten zu behaltende, sol/en sie macht haben, die p/ande durch einen stades
diener aiif/kundigen zu laissen. denjenigen die p/ande zugehorich sein, wldderumb zu sich zu losende. 
So aber die p/ande 'tIorg(edachterJ maisse auffgekundiget in der zeit, von den stadesdieneren gesetzt. 
nicht geloset wurden, mach der Judederselben nach seinem gtd'allen gebrauchen sunderalle insageod
der widderrede. 
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Wiere tdJ auch sache, den Juden pfande wieren gesatzl, die guaubet odder gesto/Jen und bei inen g([un· 
den wurden und ein ander dieselben bespreche. dojJ sie sein wieren, sol der Jude die pfande ohne enl· 
geltnu'p demejenigen die pfande gehorich nach laut und Inhalt des reichs ordenunge und abeschiet wid· 
derumbe zu gebende mlt wlssenschtift dtdJ wurthaltenden burgermeisters verhqfft sein. 
So tdJ slch auch wurde zutragen, das unseren burgeren von irem gesinde, knechten, megeden adder kin· 
deren etwojJ enthendlget und abgetrogen wurde und dieJuden vermerkeden, dojJsulchsvon denjenigen, 
so dojJverkeuffeten odderversetun woften, nicht wol gewunnen wiere, schollen sie dojJu lbige slch nicht 
understehen, auch nlcht zu slch ketUfen, besunder dnem burgermelstere, so dos wart zur uil hail, 
sulchs enldecken, damlt dojJ endthendigte guth ohn selnen rechlen he"en widderumb kommen muge. 
Furter sol/en ouch die Juden in unsere emptue nichl greiffen oder toslen, dojJ isl bin lebendich guel 
adder vehe besunder w(/J inen zu Irer housholtunge notich, mit iren henden sunder der vleischhouwer 
wissenschaft nlcht stechen. Wo slch aber dieulben darinnen enlgingen odder In den vorigen articulen 
bruch/ellich b([unden wurden, so offte dojJselbige beschehe, sol/en sie uns mU geburlicher straiffe nach 
forme und gestalt der thail und erkentnf4.!J des raidtz zur brocke ver/a/Jen sein. 
Die Juden sol/en ouch kelne rottere; holten blnnen unurn sledten zu wonnende mU slch. 
Wiere tdJ ouch sache, das obgenanteJuden Moyses undSimon von CojJel(c), sle beideodder Irereiner, 
in den uhenjharen dodeshalben abegingen, sol/en desselben verstorbennen Juden haf4.!Jfrauwe und sei· 
ne kindere der mltwonnunge wle voTgfgenannteJ die uhenjhore lonck ungehindert gleich Irn mofllJ ge· 
frelet (d) seln. 
Und wannlre die uhenjhare voTgfenanntJ verlatUfen und die Juden van uns welchen wolten, so/Jen sie 
sufchs uns offie einem silunde burgef(meister] ein vierdeljharfJ zuvorvor seinem obwelchen kundtthun 
und wissen laisun, sothones uber dem predigesluel verkundigen zu laissen, dojJ slch einjeder mU lii
sunge uiner pfande darnach zu richten habe. 
So ;nen ouch eheden uenJharen van un,ft zu weichende befiebele, sol/en sie machl haben, solches zu tu· 
hende und nichtsdieweniger uns ein vierdeljhorfJ solchs zuvor witlich thun und anuigen, aberdas af4.!J· 
gelegte gelt bel unser staidt pleiben laissen. 
Uber difJ alles sollen und willen slch die Juden hlemil obligirt und versprochen hoben, unsere burgere 
und mitwonner af4.!Jwendich der staidt, bei den vom odel noch jemantz ahn irem erbeigenen odder 
pfandtzgutheren mil worten adder wercken zu beschedigen, anzugeben odder arljJzustechen, btdJonder 
in alien dingen dergemeinen slaidtund burgere nutz b([urteren und iren schaden gelreuwelich women. 
So auch dem raithe zu Wartburg von den Juden vielgenanteinpferdt atUflhre lageleistungen odder sun· 
sten zuJurtern und zu gebrauchende noedich, solfen und wil/en sie slch darjnnen dem raithe atUfsein er· 
furteren dojJselbige ohnejenige wedde"ede leinen und zu gebrauchende vergunstlgen. 
UberdojJ, so sich ouch zutruge, dos der landlzjursljenige landessleure van u'IP er/urteren dietheodder 
sunslen durch elnenJrommeden Jursten und krieges rustunge adder gemeinen zulg eine brandtschat· 
zunge van uns er/urtert wurde, sol/en alsdan dieJuden vielgemelt gleich unseren burgern nach ohnzail 
jrer guthere jre quoten dortzu legende schuldich sein alles sunder geJerde und bosen listen. 
DitdJes zu warer urkundt hobe wir ditdJe unsere bekentnrljJ und brleb mit unser stedte secrets/egel wis· 
sentlich bevestigt und den Juden versiegelt ubergeben. 
Welches bescheen dem dritten Januarij anno nach Christi Messiae geburth tausentfurlffhundert neun 
und Junfftzjg. 
Liborius Mangolt secretraius zu Wortburg s{cripsil] olque s{ub]s{cripsil]. 

(a) slatt des dariibergescbriebenen Simon von Casu! steht gestrichen im Text: Hertzen seins vettern 
(b) gestrichen Hem, dariibergeschrieben: Simon 
(c) gestrichen im Text: Hertz, am Rande dafur: Simon van CojJel 
(d) gestrichen: geJredlget, dariiber geschrieben:g([reiel 

(I) Oer im Besitz der Familie Warburg befindliche Geleitbrieftragt durch seine vielen Verbesse· 
rungen und Nachtrage am Rand Konzeptcharakter. Wie slatt der Originalausfertigung, von der 
ganz am Ende der Urkunde die Rede ist, das Konzept in di e Hiinde Simons und seiner Nachkom· 
men gelangt ist, ist ungekJart. 
OfTenbar war das Geleit urspriinglich nicht fUr Simon von Kassel, sondem fUr einen sonst unbe· 
kannten Juden Hertz ausgestellt, der ein Vetter des Moses von Calenberg war. 
Da die "Hamburger" Oberlieferung einen urspriinglicheren Charakter tragt als die "Warburger", 
wurde die Schreibweise des Familienexemplars der Edition zugrunde gelegt. 
(2) Am Ende des Warburger Exemplars steht von spaterer Hand der Eintrag: "Abschrift des Juden
Geleitbriefes von der Hand Rosenmeyers in den Abrechnungsprotokollen 1608-19 (Collectio Ro
senmeyer VII)" 
(3) Maria LichtmeB: 2. Februar 
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Anmerkungen 

Der Beitrag ist Herrn Eric M. Warburg., dem Reprasenlanten der Familie Warburg in der Bundes
republik, in Verehrung gewidmet. 

1 L. J. Silberstrom: Art. Warburg, - In: Jiidisches Lexikon, Band IV 2, Berlin 1927, Sp. 1326, be
nulzt im Neudruck KonigsteinlTs 1982. 

2 Vg!. F. Murmann: Wie der Name der Stadt Warburg zum Familiennamen wurde. - In: The 
Warburg Institute of London. Ausstellung der Volkshochschule in Warburg von 4.-14. Okto
ber 1977, S. 13 f. - Eric M. Warburg., Hamburg, s tellte mir freundlicherweise Fotokopien des 
1937 abgeschlossenen genealogischen Werkes: "Vorwort, Erlauterungen und Namensver
zeicbnis zu den Stamm- und Nachfahrentafeln der Familie Warburg, ExemplarNr. l" zur Ver
fligung. - Ober die einzelnen groBen Vertreterder Familie unterrichtetam zuverlassigsten die 
Encyclopaedia Judaica, Band 16, Jerusalem 1971, Sp. 281-288, mit Bibliographien am Endeje
des Artikels und einem Stammbaum Sp. 283. 

3 Unzureichend veroffentlicht von M. Evers : Die Geschichte der Juden in der Stadt Warburg 
zur mrstbischonicben Zeit, Dissertation Munster 1920, - Gedruckt in: Warburger Schriften 
Nr. I, Warburg 1978, S. 81-83; neu ediert im Anhang als Quelle Nr. 5. 

4 Die Urkunde ist auBer van Evers (wie Anm. 3) S. 13 fauch bei B. Altmann: Die Juden im ebe
maligen Hochstifi Paderborn zurZeit des 17. und 18. Jahrhunderts,(masch.) Dissertation Frei
burglBreisgau 1923, S. 6 f, H. Kraft: Die rechtlicbe, wirtschaftliche und sotiale Lage der Juden 
im Hochstift Paderborn, - In : Westfalische Zeitscbrift 94, 1938, S. 109, und Murmann (wie 
Anm. 2), S. 13-15, behandelt. 

5 A. Schroer: Die Reformation in Westfalen, Band 2, Munster 1983, S. 54. 
6 Ebd. S. 65. 
7 Ebd. S. 66-68. 
8 Kraft (wie Anm. 4) S. 108 f; Altmann (wie Anm. 4) S. 3-7. 
9 Scbroer (wie Anm. 5) S. 65 fT. 

10 Ph. Meyer: Art. COT\'inus. - In: Die Religion in Gescbichte und Gegenwart, Band I, Sp. 1875, 
Tubingen 1957, und Schroer (wie Anm. 5) S. 155. 

I1 Schroer(wie Anm. 5) fast passim vergl. RegisterS . 733, z. B. Band I , S. 488 f; vgl . aucb R. Wolf: 
Philipp van Hessen und seine Beziebungen zu Munster, Diss. Munster 1959. 

12 F. Battenberg: Judenordnungen der fmhen Neuzeit in Hessen . - In : Neunhundert Jahre Ge
schicbte der Juden in Hessen, Wiesbaden 1983, S. 84. 

13 Vg!. Quellenanhang Nr. 20. Vgl. D. Aschoff: Das munsterliindische Judentum bis zum Ende 
des DreiBigjiihrigen Krieges. - In : Theokratia. Jahrbuch des Institutum Judaicum Delitzschia
num, Band 3, Leiden 1979. S. 139. - Ahnliche Zinssatze lassen sich auch anderswo nacbwei
sen, z. B. in Koln, vgl. M. J. Wenninger: Zum Verhaltnis der Kolner Juden zu ihrer Umwelt im 
Mittelalter. - In : Koln und das rheiniscbeJudentum, Festschrift GermaniaJudaica 1959-1984, 
KOln 1984, S. 21. 

14 Vg!. D. Aschoff: Salomon von Telgte, einjudisches Schicksal im Munsterland. -In: WestHili
sche Forschungen 33, 1983, S. 90 und S. 97. 

IS Bei kurzfristigen kleineren Krediten durften auch anderswo habere Zinsen genommen wer
den. Vg!. S. Frey: Rechtschutz der Juden gegen Ausweisungen im 16. Jahrhundert. - In: 
Rechtshistorische Reihe Band 30, FrankfurtlBernlNew York 1983, S. 28. 

16 Grundsatzlich G. Kisch : Das ,judische" HehlerrechL - In : Forschungen zur Rechts- und So
zialgescbichte der Juden in Deutschland wahrend des Mittelalters, 2. erw. Aufl . Sigmaringen 
1978, S. 107-136, bes. S. 135 f; vg!. auch dazu Bauenberg (wie Anm. 12) S. 88 f. 

17 Ahnlich auch in der hessischen Judenordnung van 1539, vgl. Battenberg (wie Anm. 12) S. 91. 
18 Schroer (wie Anm. 5) S. 38-40. 
19 Vg! . den Stammbaum in : The Warburg Institute (wie Anm. 2) S. 12. 
20 Vg! . unten Quellenanbang Nr. 2. 
21 Abgedruckt bei Frey (wie Anm. 15) S. 152. 
21 a Staatsarchiv Munster ( im folgenden STAMu, Furstenlum Munster (FM) Landesarchiv (LA) 

446, Nr. I, fol. 29 r 
22 Zu den vereinheitlichenden Tendenzen der Zeit mit besonderer Bemcksichtigung der hessi

schen Judenordnung von 1539 vg!. Battenberg (wie Anm. 12) S. 86 fund Frey wie Anm. IS} 
S. 38 f. 

23 Zur weiteren Entwicklung im Stift Munster vgl . Aschoff(wie Anm. 13) S. 147 ff; die munsteri
sche Judenordnung ist hier S. 181- 184 abgedru ckt. 

24 Altmann (wie Anm. 4) S. 4 f; Kraft (wie Anm. 4) S. 109. 
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25 Vgl. Aschoff (wie Anm. 13) S.137 ff; zu Telgte vgl. ders. : Vergebliche Ansiedlungsversuche 
von luden in Coesfeld im 16. lahrhundert. - In: GeschichtsbHitter des Kreises Coesfeld 9, 
1984, S. 47 f. 

26 Vgl. Aschoff(wie Anm.13) S. 149 f, bes. Anm. 110. Oer Hinweis aufOchtrup hier ist unzutref
fend. 

27 Samuel vg!. Stadtarchiv Munster A VI Nr. 8 fol. 10 f; Sa10mon: ebd. fol. 14; lakob: ebd. fol. 16 f. 
28 Abgedruckt in: Aschoff: Ausgewahlte Quellen zur alteren Geschichte der luden im Kreis Bor

ken (1550-1618). - In: Beitrage des Heimatvereins Vreden zur Landes- und Volkskunde 26, 
1983, S. 42 r. 

29 STAMu, FM Rechnungen Amt Wolbeck Nr. 15 fol. 34 r. 
30 S. Stern: loseJ von Rosheim. Befehlshaber der ludenschaft im Heiligen Romischen Reich 

deutscher Nation, Stuttgart 1959, S. 161. Die Verfasserin gebraucht hier auch den Ausdruck 
"Magna Charta". - Bei einer 1985 erfolgten Durchsicht des Bestandes Confirmationes pcivile
giorum deutschec Expedition Fz. 95 im Haus-, Hof- und Staatsarchiv in Wien fand ich aus vec
schiedenen Zeiten allein elf volle Abschriften des Privilegs, urn das luden die kaiserliche 
Kanzlei ecsuchten: fol. 18r-22v; 53r-58v; 66r-72v;74r-83v; 123r-129v; 134v-143v; l72r-178v; 202v-
209v; 217v-22Iv;239v-247r. 

31 Stern (wie Anm. 30) S. 160. 
32 Vg! . Aschoff (wie Anm. 13) S. 146. 
33 Ebd. S. 146. 
34 Ebd. S. 147. 
35 Vgl. Aschoff(wieAnm.14) S. 98 Nr. 8; Stadtarchiv Rheine I Nr. 125 Nc. 7; Stadtarchiv Waren-

dorf, Altes Archiv 2 D XII Nr. I, Heft I, fol. 5 v. 
36 Schreiben vom 11.1.1555, in: STAMu FM LA 39 Nr. I fol. 18 f. 
37 Gedruckt bei Aschoff (wie Anm. 28) S. 43 f. 
38 STAMii FM LA 39 Nr. I rol. 9 r. 
39 STAMu FM Rechnungen Amt Wolbeck Nr. 16 fol. 35 v; 36 r(l551); ebd. Nr. 17 fol. 32 r (1552); 

ebd. Nr. 17 a. (1553). 
40 STAMu FM LA 446 Nr. I fol. 68 v. 
41 Ebd. fol. 68 r. 
42 STAMu FM LA 446 Nr. I fol. 10 r; ebd. fol. 66 r. 
43 D. Aschoff: Schicksale Korbacher luden im 16. lahrhundert. - In : Geschichtsblatter flir Wal-

deck 65, 1976, S. 164. 
44 Ebd. S. 166 und Aschoff (wie Anm. 14) S. 88 f. 
45 Aschoff (wie Anm. 43) S. 164. 
46 Schroer (wie Anm. 5) S. 175 ff. 
47 Ebd. S. 176-178. 
48 Stadtarchiv Munster A VI Nr. 8 fol. 53 fund 54. 
49 Zu ihr A. Schroer: Die Reformation in Westfalen, Band I, Munster 1979, S. 318 ff. 
50 Vgl. Quellenanhang Nr. 3. 
51 Vg!. oben Anm. 39. 
52 Stern (wie Anm. 30) S. 48 ff; Frey (wie Anm. 15) S. 36. Zu den Prozessen von luden vor dem 

Reichskammergericht Frey S. 50-100 und vor dem Reichshofrat S. 101-124. 
53 Aschoff (wie Anm. 13) S. 147; 151 f. 
54 Ebd. S. 151 r. 
55 Vg! . unten Quellenanhang Nr. 4. 
56 STAMti FM LA 446 Nc. I fol. 128 f. 
57 Archivdirektor R. Pape, dergewiB beste Kenner des Herforder Archivs, unterzog sich freundli

cherweise der Mtihe, dort tiber Simon Nachforschungen anzustellen, muBle mir aber am 
9.12.1983 mitteilen, er habe im Urkundenbestand zwischen 1533 und 1545 tiber ihn nichts fin
den konnen. 

58 Vgl. unten Quellenanhang Nr. 3. 
59 Vg!. Schroer(wie Anm. 49) S. 315; vgl. E. Sandow: Art Herford. - In: Handbuch der histori

schen Statten Deutschlands, Band 3, 2. Aufl. Stuttgart 1970, S. 315: " ... so war denn Herford ur
spriinglich weder Reichs- noch Landesstadt, 1631-52 beides zug!eich ... ". Zum Stand vor der 
Reformation am ausflihrlichsten R. Pape: Sancta Herfordia. Geschichte Herfords von den An
fangen bis zur Gegenwart. Herford 1979, S. 184 ff. 

60 Staatsarchiv OIdenburg, Nachbarterr. Hochstift Munster, gedruckt von Runde: Ein Beytrag 
zur Kenntnis des burgerlichen Zustandes der luden im Mittelalter. - In : OIdenburgische Zeit
schrirt 3, 1806, S. 173-176. 

61 Vgl. Aschoff (wie Anm. 25) S. 47. 
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62 Ebenda uDd Aschoff (wie Adm. 13) S. 138. 
62a Frau Archivoherriitin Dr. Lowenstein . Marburg, teilte mir am 18.10.1983 freundlicherweise 

mil, es konne sich hier urn den 1535 in Witzenhausen aufgenommenen warus handeln. Mog
licherweise sei mil Benedikt der 1531 fUr einen Kasseler Juden bUrgende Benedictus von Fran
kenherg identisch . 

63 Vgl. den Tilel der in Anm. 59 genannten Stadtgeschichte ¥on R. Pape. 
64 Pape (wie Anm. 59) S. 180-183. 
65 Scbroer (wie Anm. 49) S. 318 fT. 
66 Ebenda S. 319. 
67 Ebenda. 
68 Ebenda S. 320. -In Sundern ist 8uch das Interventionsschreiben Annas van Limburg an den 

Bischofvon MUnster unterschrieben, vgl. unteD Quellenanhang Nr. 4. - Die Flucht ist lehen
dig gescbildert bei Pape (wie Anm. 59) S. 172. 

69 SchrOer (wie Anm. 49) S. 320; Pape (wie Anm. 59) S. 171. 
70 Schroer (wie Anm. 49) S. 339; Pape (wie Anm. 59) S. 174 und besonders S. 184 fT. 
71 Schroer (wie Anm. 49) S. 327-337; Pape (wie Anm. 59) S. 175-179. 
72 Schroer (wie Anm. 49) S. 337. 
73 Vg] . unten Quellenanhang Nr. 1. - FUr die Vermilllung einer Fotokopie des Protokolls habe 

ich Frau Dr. Lowenstein, Marburg, IU danken . 
74 Josel berichtet in seinem Trostschrifilein, fast zur selben Zeit sei ein Jude auf der Landstralle 

bei Friedberg. ohne sich wehren zu konnen, geschlagen und seiner Habe beraubt word en, 
vg] . Stem (wie Anm. 30) S. 140. 

75 DaB Simon zumindestjUnger war als sein Leidensgef:ihrte Kerpflin, geht daraus hervor, daB 
dieser bei der Klageerhebung der Sprecher war. 

76 L. Lewin: Artikel Kassel. - In: JUdisches Lexikon (wie Anm. I) Band 3, Sp. 612; Stern (wie 
Anm. 30) S. 131 f. W. Maurer: Die Zeit der Reformation. - In: Kirche und Synagoge, hrsg. v. 
K. H. Rengstorf und S. v. Kortzfleisch. Stuttgart 1968, Band I, S. 440. 

77 Frey (wie Anm. IS) S. 34 und Stern (wie Anm. 30) S. 90 f. 
78 Stern (wie Anm. 30) S. 140; Maurer (wie Anm. 76) S. 440 fT. 
79 Zu Butzer und den luden Maurer (wie Anm. 76) S. 440-442; Stem (wie Anm. 30) S. 133-140. 
80 Maurer (wie Anm. 76) S.44I; Bauenberg (wie Anm. 12) S. 90 ff. 
81 Zitiert oath Battenberg (wie Anm. 12) S. 90. 
82 Vg] . Aschoff (wie Anm. 43) passim und ders. (wie Anm. 13) S. 142. 
83 Zur Situation vor 1530 vg] . D. Aschoff: Die Juden in Westfalen zwischen Schwarzem Tod und 

Reformation (1350-1530) . - In : Westf:ilische Forschungen 30, 1980, S. 78-106, besonders 
S. 105 f. 

84 Prey (wie Anm. 15) S. 140. 
85 vg]. Maurer (wie Anm. 76) S. 440 zu Butzers Stellung zu den luden. 
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