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Martin Butzer und die ludenfrage in Hessen 

Von Wilhelm Maurer 

Zwei neue Ansatze zur Losung der Judenfrage sind zu Anfang des 16. Jh. ge~ 
macht worden. Der eine geht aus vom Humanismus Reuchlins, der andere von der 
reformatorischen Theologie Luthers. Beide Versuche rich ten sich gegen die Praxis 
der Judenbekampfung, wie sie von der spanischen Inquisition seit dem 14. Jh. ent
wickelt worden war und wie die Dominikaner sie seit Ende des 15. Jh. auch in 
Deutschland durchzufiihren trachteten. Aber so sehr beide Versuche im Ziel einig 
sind. so sehr gehen sie in der Begriindung und in der praktischen Verwirklichung 
ihrer Anliegen auseinander. 

Butzer ist von beiden abhangig. Er hat kaum etwas Eigenes zur Losung der 
Judenfrage beigetragen. Seine Leistung besteht vielmehr darin. daB er die beiden 
Motive. das humanistische und das reformatoriscne. zur Einheit zusammenfiigte und 
so die typisme Art und Weise zum Ausdruck brachte, in der die ludenfrage in 
namreformatorismer Zeit behandelt worden ist 1. 

Der Anfang des Jahrhunderts ist erfiillt von dem Streit zwiscnen dem huma
nistischen Gelehrten Reuchlin und dem konvertierten Juden Pfefferkorn bezw. 
seinen Protektoren. den Dominikanern. Es geht darin urn zweierlei. urn ein theolo
gisches und ein rechtliches Anliegen. Fiir den Humanisten Reuchlin ist die jiidische 
Tradition. vor all em soweit sie ihren NiederschIag in der Kabbala gefunden hatte. 
Ausdruck der gottlichen Uroffenbarung, die sowohl der Bibel wie der griechisch
romisrnen Antike vorangeht. Sie bildet also die Grundlage fiir den universalen 
Theismus des christlichen Humanisten. Indem er die Vereinbarkeit zwischen jiidi
srnen und christlichen Traditionen verficht, verteidigt er zuglekh die Grundlagen 
seines Verstandnisses von der christlich-abendHindischen Kultur und ihrem geschicht
lidlen Werden. 

Zugleich ist Reuchlin Jurist und als soIcher, seiner humanistischen Grund
anschauung entsprechend. Vorkampfer fiir die Giiltigkeit des romischen Rechtes im 
christlichen Europa. Gegeniiber der Interpretation. die die judenrechtlichen Bestim
mungen lustinians und seiner kaiserlichen Vorganger seit Innozenz Ill. und vor 
all em in den letzten beiden lahrhunderten des MitteIalters gefunden hatten. ver
teidigt er den urspriinglichen geschichtlichen Sinn jener Bestimmungen. Die luden 
sind Reichsbiirger. nicht Sklaven. Sie stehen als Reichsbiirger alIerdings, insofern sie 
die offizielle Reichsreligion nicht teilen. unter einem Sonderrecht. Dieses hat eine 
doppelte Seite. Es schlieBt die Duldung des jiidischen Gesetzes und seine un
beschrankte Anwendung innerhalb der Synagogengemeinde in sich ein. Zum and ern 
aber beschrankt eben dieses jiidische Gesetz die Reichsbiirgerr~chte der luden. indem 
es ihnen nach den verschiedensten Seiten hin die Erfiillung der Pflichten. die sich 

1 Ober dlue Frai:en habe Im e:ehandelt In meiner Smrift: Klrme und Synai:0ile. Motive und Formen der 
AUlelnanderset:unil der Klrme mlt dem ludentum im Laufe dtr Gnmlmte. (S tuttgart nn): .peziell uber 
Reuchlin handelt der Aufuta: Rellmlin und du ludentum. In: Theolog. UCeraturzeituna: 19SJ. S36 If. 
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innerhalb des christlichen Staates fur den Burger ergeben, unmoglich mamt. Wo 
aber die Pflichten nicht v611ig erfi.illt weeden konnen, da mhssen auch die Remte 
verkiirzt sein. Immerhin gehort zu den bleibenden Rechten der ungestorte Besitz der 
jiidischen Schriften. 

Luthcr hat im ReuchIinschen Streit vcn seinen friihesten AuBerungen im }ahre 
1514 an gegen die Dominikaner uod ihre Methoden def Judenbekampfung Stellung 
genommen; ab er er hat sich keineswegs y611ig mit dem Humanisten identifiziert. Es 
ist klar. daB Luther die religionsgeschidttliche Begriindung fUr einen universalen 
Theismus vcn seinem Schriftverstandnis aus ablehnen muBte. Reuchlins Auf
fassung vcn def Rechtslage aber hat def werdende Reformator grundsatzlich tiberp 
nom men, zwar nicht so, daB er von einem historischen Verstandnis des romismen 
Rechtes aus argumentiert, sondern so, dal3 er die duistliche Liebes p uod Missions
pflicht dem Juden gegeniiber geltend macht. Weil die gottliche Verheil3ung iiber 
Israel heute noch gilt, darf die Christenheit durch ihre Behandlung der Judenfrage 
nicht ihren christlichen Namen schanden und dem heilsverlangenden Juden den Zu
gang zur Kirche ersmweren oder gar unmoglich roamen; umgekehrt muG im Zu
sammenleben von Christen und Juden die missionarische Kraft christlicher Liebe 
spiirbar werden. Zugleich aber ist Luther von Anfang an uberzeugt, daG ein Israel , 
das seinen Messias verworfen hat, sich unter Gottes Strafzorn befindet; als ein 
Denkmal gottlichen Zorns sieht er die Synagoge mitten in die Christenheit hinein
gestellt. Oieses be ides - Gottes Zorngericht und Gottes fortdauerndes Heilsangebot 
ao Israel - hat Luther zeitlebens ohne 5chwanken festgehalten uod die Christenheit 
zu beachten gelehrt. Niemals hat es darum einen entscheidenden Bruch fur ihn 
gegeben; was man als soIchen im Blick auf die Judenfrage ausgegeben hat 2 , ist in 
Wirklichkeit nichts anderes als eine versciliedene Akzentsetzung. 50 ist etwa Luthers 
Sduift von 1523 .. Oal3 Jesus Christus ein geborencr Jude sei'" als ein Ganzes keines
wegs judenfreundlich. Und ebensowenig sind Luthers seit Ende der dreil3iger lahre er
schienene Pamphlete - die im Blick auf Butzer hier fur uns duonologisch nimt mehr 
in Betramt kommen - absolut judenfeindlich, so scharfe, leidenschaftliche Tene 
audl in ihnen erklingen. 

Mit diesen kurzen Bemerkungen soBte das Koordinatensystem angedeutet 
werden, in das wir Butzers Aussagen zur ludenfrage einzutragen haben. Wir ent
nehmen sie teils seinem Remerbriefkommentar von 1536 3, teils seinen praktisdlen 
Vorschlagen, die er zur Lesung der Judenfrage Ende 1538 in Hessen gemacht hat. 
Wir fragen danach, wie sein praktisches Verhalten mit seinen theologischen Grund
satzen zusammenhangt und wie weit beides in Humanismus und Reformation be
grundet liegt. 

I. 
Zunamst mussen wir uns deutlich rnamen, dal3 Butzer in seiner Behandlung des 

Judenproblems von dem universal en Theismus unberuhrt bleibt, den WiT bei Reuch
Iin beobamtet haben. WahTend der Humanist, den Behauptungen Philos foJgend. 
die AnHinge emter Gotteserkenntnis bei den Heidenvolkem der Ausstrahlungskraft 
und dem EinfIuG des ludentums und seiner Oiaspora zugesduieben hatte. fuhrt 

1 Du behauptele R. Le win In Idnelll einflu8rei<hen Bumc: LUlber u. die Juden (1911). 
) Melaphrui. et enarrulo In Eplltoltm ad Romanol. Are:tDlorad. per Wcnddlnum UJ6. _ Im Fole:enden 

welden hierau. Seile und Spa lIe in Klammern e:cletIt. 

. - 1 . 



Martil1 Butur "lid die }udel1frage hi HeSStH 31 

Butzer die Segnungen wahren Gottesglaubens aussmlieBlim auf die Kirme und die 
Volkermission zuriick:; die Feindsmaft, die die luden dem Christen tu m gegeniiber 
an den Tag legen, entspringt dem Neid iiber diese missionarismen Erfolge (424a). 
So erkennt Butzer nur den Universatismus des mristlienen Sendungsauftrages an. 
Er ist der erste Theoretiker enristlicher Mission; Luther und Erasmus haben ihn 
beide in diese Richtung gewicsen. Das in Christus erworbene Heil gilt alien Men
senen. So miissen sien die Christen fUr alle Volker verantwortlich wissen. Wo immer 
iie auf falsenen Gottesdienst stoBen, sei es innerhalb der Christenheit selbst, oder 
sei es bei Tiirken und Juden, mlissen sie die Wahrheit kundtun (422a). 

Wenn Erasmus solene Forderungcn aufstellte, so stand bei ihm und mehr nom 
bei Reuchlin die Oberzeugung im Hintergrunde, daB die christlkne Verkundigung 
nur die Wahrheitselemente zu bestatigen habe. die in der auBerduistlichen Welt an 
iich schon vorhanden seien. Butzer dagegen denkt streng im Rahmen der christlichen 
Heilsgeschidlte; und von daher erklart sich die genaue Obereinstimmung. die 
zwismen ihm und Luther in der Judenfrage besteht. Im Mittelpunkte dieser Ge
ichichte steht flir beide Christus als der Gekreuzigte. Das Kreuz aber ist das Zeichen. 
unter dem die luden Christus verworfen haben. Ihr besonderer Vorzug bestand 
darin. T rager der VerheiBungen zu se in. die in Christus erfiillt wurden. DaB sic 
ihnen. als sie zur ErfiilIung kamen. nient Glauben senenkten. das macht all ihre 
Yorreente zunichte. 

Aber es hebt sie nient fiir immer auf. Denn Gottes Treue bleibt ohne Wanken; 
seine Wahrhaftigkeit laBt jene VerheiBungen in Gliltigkeit und Kraft bestehen. 
Allezeit bleibt dem jiidischen Yolke die Moglichkeit, an sie zu glauben (145 I,), 
VerheiBung und Glaube - dam it ist wie flir Luther so auen fur Butzer das remte 
Verhaltnis des Mensmen zu Gott umschrieben. Von hier aus wird ihnen die ganze 
Menschheitsgcsmichte verstandlich. aum die Stellung. die das jlidisme Yolk in ihr 
einnimmt. Es ist begnadet und verworfen zugleich. so wie jedes Yolk und jeder 
Mensen ohne Christus verworfen und mit ihm begnadet ist. Die ludenfrage stellt fiir 
die Reformatoren nichts Besonderes dar. In ihr tut sich nirot die Konkurrenz zweier 
gleichberechtigt nebeneinander stehender Religionen. geschweige denn die un
versohnliche Feindschaft zweier sien befehdender Rassen kund. Sie ist nur ein Spe
zialfall flir das Verhaltnis des Mensenen zu Gott. des Menscnen. wie er ist ohne 
Christus und wie er sein kann mit ihm und duren ihn. 

Es steht auBer Zweifel. daB sim die Auseinandersetzung mit dem ludentum, 
wenn man sie von diesen reformatorischen Grundsatzen aus ansieht. auf einer 
Ebene abspielt. wie sic vorher. aucn theoretiscn. nie erreicht worden war; sie ist 
- im Vergleien zum Mittelalter - entgiftet worden. Und so setzt sich denn Butzer 
daflir ein. daB neue Moglichkeiten fur das Verhaltnis zwischen Christen und Juden 
gefunden werden. Er ist dabei nient nur ein Schiiler Luthers. sondern auch des 
Apostels Paulus. Dessen Ausfiihrungen im Kapitel 9-11 des Romerbriefes ent
nimmt er die Grundgedanken zu unserem Thema. Der Volkerapostel stellt da das 
Muster dafiir auf. wie man iiber die Stellung des jlidischen Volkes in Vergangenheit. 
Gegenwart und Zukunft zu urteilen hat (164b). Vcr all em soil die Christenheit dem 
Vorbild nachfolgen. das er mit der Fiirbitte flir die Gegner des christlichen Glaubens 
gegeben hat (41sb). 
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In def Nachfolge des PauIus gelangt Butzer zu Bewertungen des jtidiscnen Volkes, 
die in def bisherigen Tradition des christlichen AbendIandes ohoe Vorbild sind. 
Immer gab es in ihm eioen Kern wahrhaft Gliiubiger, die mit Gottes Verhei6ungen das 
ewige Leben ergriffen (146a). Nicht nur in vorchristlicher Zeit war das def Fall; auch 
heute Hnden sich solche, die ZUT Annahme def christlichen Wahrheit fahig sind 
(409a). Denn aus Gottes Wahrhaftigkeit uod Treue ergibt sim, daB sein Er
wahlungsratschluB im Blick auf Israel unabanderlich ist; immer bleibt darin "eine 
Wurzel def Erwahlung" uod dam it die Hoffnung einer endlichen Bekehrung (431h). 
Butzers heilsgeschichtliche Betrachtung ist bestimmt vom Gedanken einer vorzeit
lichen uod iiberzeitlichen Erwahlung, die den Verlauf und das Zie1 alIer geschicht~ 
lichen Entwicklung bestirnrnt. Von da aus kann er - auch ohne empirischen Nach~ 
weis. also gegen den Augenschein - einen heiligen, Gott wohlgefalligen Rt!st im 
jiidischen Volke annehmen, der bis an das Ende bewahrt wird (441b). 

Damit aber ist fUr Butzer - und flir Luther ist es genau so - die ludenfrage kein 
Problem der Gegenwart, sondern der letzten Zukunft, da am llingsten Tage Chri
stus wiederkommen wird; sie ist flir beide Reformatoren eine eschatologische 
Frage. Damit haben alle augenblicklichen Losungen Bedeutung eben nur flir den 
Augenblick; es gibt keine endgUltige Losung. ehe das Ende kommt. Auch das be
deutet eine Relativierung und damit eine Entgiftung des christIich~jlidischen Gegen~ 
satzes; man dad und kann die gegenwartigen Spannungen und Zwistigkeiten nicht 
aIlzu ernst nehmen. Yor allem aber: Gottes ErwahlungsratschluB hat jenen heiligen 
Rest in Israel erhalten, damit die Christenheit ihm eingefligt werde wie der Wildling 
in den blbaum (vg!. Rom. 11. 16 ff.). So wird die vollkommene Bekehrung des 
jlidischen Volkes die endgliItige Vollendung der Christenheit in sich einschlieBen 
(431 H.). Aber erst, wenn der letzte Erwahlte aus den Heidenvolkern der Kirche 
eingefligt sein wird, wird jene letzte ludenbekehrung eintreten (444b). 

Mit diesem letzten Gedanken hat Butzer ein Motiv anklingen lassen, das sich bei 
Luther so nicht findet und das auch nicht im Luthertum. sondern im westeuropaischen 
Protestantismus und bei den Schwarmgeistern auf lutherischem Boden nachgewirkt 
hat. In dem MaBe. wie es sicb durchgesetzt hat. hat es aucb die positive Einschatzung 
des ludentums in der evangelischen Christenheit bestimmt und gefordert. Indem die 
Bekehrung der luden zur unerIaBlichen Voraussetzung flir die Vollendung der Kirche 
und das Ende der Zeiten gemacht wurde, verb and sich das Schicksal der beiden reli
giosen Gemeinschaften schon jetzt, da sie nom auf dem Wege waren zu jenem letzten 
Ziele, unaufIoslich miteinander; keine konnte es ja ohne die andere erreichen. An 
dieser SteIle liberschreitet Butzer in seiner Auslegung des Romerbriefes die von 
Luther gezogenen Schranken. Und es mag hier die Frage offen bIeiben, wer von 
beiden Exegeten die Meinung des Apostels am besten getroffen hat. 

Darin aber stimmen beide Reformatoren liberein. daB Gottes Heilswillen sdt1ieB~ 
lich an dem jlidischen Volke zum Ziele kommen wird, nachdem sein Gerichts~ und 
Verwerfungswille an ihm schen so lange effenkundig ist. Und beide haben daraus 
dieselbe praktische Konsequenz gezogen: Die Christenheit muG sich jenem Volke 
gegenliber so verhalten, daB Gottes Liebe nicht durchkreuzt. sondern vieImehr ge~ 
fordert werde. "Wir mlissen daher zu diesem Zwecke die luden mit wahrer Liebe 
umfangen und ihncn eifrig zu ihrem klinftigen Heile behilflich sein" (443b). 



Martin Burur wild die Judenfrage in Hessen 33 

Charakteristischerweise denkt Butzer dabei nient an eine organisierte Mission. 
Er stellt vielmehr gut lutheriscb jeden Christen in die Schranken seines Berufes 
(436a) ; menschHches Tun kann seiner Meinung nach den Ablauf des gottlichen 
Heilsplones nim. besmleunigen (435b). Vielmehr hal. sim Bu.zer die .lItaglimen 
Verhaltnisse vor Augen. wie sic sich aus dem Zusammenleben von Christen und 
}uden ergeben. Die Kraft des christlichen Glaubens solI sich dabei so vorzuglich be~ 
wahren. daB die Juden davon betroffen und wenigstens einige von ihnen zur Nam
eiferung entflammt werden (432alb). Das schlieBt ihnen gegenuber die nachbarlime 
Liehe und Hilfe ein; alles ist daraufhin zu richten. daB sie Gottes HeilswilIen er ... 
kennen (433., 4340, 442b)<. 

So empfiehlt Butzer also - und Luther hat ebenso gedacht - eine indirekte 
Missionsmethode den }uden gegenuber. Denn je besser die Zustande innerhalb der 
christlichen Gemeinden, desto groBer die missionarische Wirkung, die van ihnen 
ausgeht. Abschaffung widergottlicher MiBbrauche in KuItus und Leben ist darum 
dringendes Erfordemis. Butzers eschatologische Haltung macht sich hier besonders 
gel tend. Motiv fur die innere Reinigung der Christenheit muB ihre Erwartung des 
wiederkommenden Herm sein. So wie die Bekehrung der luden ein escbatologisches 
Ereignis ist, so kann das Glied der Synagoge nient zum freudigen Empfang des 
kommenden Messias veranIaBt werden, wenn die Christenheit nicht selbst in beten~ 
der und tatiger Erwartung steht. Zum gegenseitigen Wetteifer mussen Christen und 
luden im Blick auf das Ende mit fortgerissen werden. Die Fiirbitte fur die luden 
schlieBt die Bitte urn die Reinigung der Christenheit in sich ein (434b, 435a). 

Die Christen milssen die luden eifersiichtig machen und dadurch zur Bekehrung 
rei zen. An den Heidenchristen soIl en die, die jetzt augenfallig unter Gottes Gericht 
im Ungluck leben. die Fiille der Geistesgaben erkennen (424a). Sie soIlen lernen, die 
beiderseitige Lage an den Drohungen und VerheiBungen der Heiligen Schrift zu 
messen. Sie werden dadurch zur Demut gefiihrt werden: und das wird der Weg seio. 
auf dem Gottes Barmherzigkeit sie erhohen wird (4473). Judentum uod Volkerwelt 
sind im Blick auf das Ziel der Heilsgeschichte unaufloslich aneinander gebunden. AIs 
die Heidenvolker unter dem Unglauben standen. wurde Israel erwahlt; aIs die Hei~ 
den zum Glauben kamen, wurde Israel unglaubig. Wenn aber nun die Heidenmristen 
die luden zum Glauben reizen, wird die Zabl der Erwahlteo uod damit das Heil 
vollkommen werden (447b). 

Aus dieser eschatologisch bestimmten Schau der gegenseitigen Verhaltnisse uod 
Aufgaben ergibt sich nun Butzers Kritik an der gegenwartigen Behandlung der 
ludenfrage. besonders in Deutschland. Sie richtet sich vornehmlich gegen die christ· 
lichen Fursten. Entweder haben sie die I uden vollig aus ihren Gebieten vertrieben. 
Od er sie dulden es, daB sie in einem Zustand der Rechtlosigkeit alIen Beleidigungen 
ausgesetzt sind, und halten sie von aUen rechtsmaffenen Berufen fern. Dadurch 
werden die }uden dann dazu getrieben, durch Wucher und andere verderbliche 
Kiinste die Armen auszusaugen. Es ist Unrecht, daB man ihnen nur die Moglichkeit 
des Schamers ubrig laBt uod sie dadurm moralisch und religios minderwertiger 

.. VII. auch • . a. O . .... 3a: ~Wlr mlllJeD darauf warttD, daB lant hntl Itrtlttt wtrdt ; und untu dlc,er 
AUlllciu mGlltn wir dluu Volk ,chon jtllt 1n'l!bl!D ail tlDU, d .. tum Htlll! bl!wabrt und ItWo.rdll1 IIt-; 
aUI drd GrIlndl!n fordtrt BUlur ,oldlu Verhahen .. nb. 

1 ZHG 64 
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mac:ht. Es ist eine Schande, daB die Fiirsten sie wie einen nassen Schwamm von Zeit 
zu Zeit ausdriicken und ihnen ihren Raub wieder abnehmen; sie pHindern damit im 
Grunde ihre eigenen Untertanen aus und machen sich fremder Sunden teilhaftig. 
Butzer sieht in diesem circulus vitiosus von Unrecht und Gewalt ein Strafverhangnis 
Gottes, das zu immer furchtbareren Gerichten fiihren muB. 

Wie kann es abgewehrt werden? Schon 1536 macht Butzer dazu praktische Vor
schlage, deren Erfiillung zunachst in der Hand der Fiirsten und stadrisrnen Ma
gistrate liegt. die aber zugleich jeden einzelnen Christen angehen. Es muB zwischen 
ihm und dem luden ein Zusammenleben "mit aller Milde und Menschlichkeit" 
moglich gemacht werden. Dazu gehort, daG den luden Beschaftigungsmoglichkeiten 
eroffnet werden, die sie von jenem bosen Wucher fernhalten und zu einem recht
smaffenen Leben fiihren. Es muB radikal mit der bisherigen "barbarischen unc! gott
losen Behandlung" der luden, die Natur- und Volkerremt widerstreitet, gebrochen 
we,den (448., b). 

Bis hierher konnten wir einem einheitlichen Gedankengang Butzers folgen. 
Er wird mit dem Stichwort "Philosemitismus" nicht richtig zusammengefaBt. Denn 
diese Liebe gilt nicht den Angehorigen eines fremden Volkes als solchen. Sie ergibt 
sich vieImehr aus der Betrachtung des gottlkhen Heilsratschlusses iiber die Volker
welt. Sie ist Liebe zu Gott uod seine m Handeln in der Gesmimte. 

Dabei ist diese Betrachtung fast ausschlieBIith am Anfang und am Ende dieser 
Gesmichte ioteressiert. Butzers Blick ruht auf den VerheiBungen. die dem alt
testamentlimen Gottesvolk gegeben waren. In der Sendung Christi findet er sie 
bestatigt. Seitdem tritt die Kirche neben das jiidisme Volk und gewinnt Anteil an 
dem ihm zugesprochenen Erbe. Und von da aus schaut Butzer voraus auf die letzte 
Erfiillung. die jene VerheiBungen anlaBlicb der Wiederkunft Christi am Ende cler 
Zeit finden werden. Gerade diese eschatologisme Schau war der kraftigste Hebel. 
urn ein neues Verhaltnis zwiscben Christen und luden zu erstreben. 

Aber diese Motive reichen nicht aus, solchem Streben vollig gerecht zu werden. 
Wir miissen nam der gegenwartigen Situation fragen. Und dabei kommen wir nam 
Butzer - und Luther - zu einem Ergebnis, das die gedriickte Lage der luden wenn 
nicht berechtigt. so doch verstandlich erscheinen laBt. Denn ihre nachchristlichc 
Situation ist durch ihre Feindschaft gegenChristus bestimmt. Damit ist ihr Abfall von 
den VerheiBungen. die einst ihnen galten, gegeben; sie sind Feinde Gottes geworden. 
la. sie kennen, kann Butzer sagen, nicht mehr den wahren Gatt ... Unter dem Namen 
des wahren Gottes haben sie sich selbst eine Gottheit gemacht, urn sie zu verebren 
uod ihr zu gefaIlen. Mit ihr wollen sie sich durch einen fleischlichen uod auBerlichen 
Kultus versohnen; sie soil ihnen gegenwartige uod zukiinftige Giiter scbenken, 5011 

sie beschiitzen und alles Ubel van ihneo abwenden. wahrend sie doch in ihrer 
Heuchelei, d. h. in ihrem Unglauben und ihrer Verworfenheit verharren" (424 b). 

Die Feindschaft der luden gegen Gott und Christ us bedeutet aber aucn Feind· 
smaft gegen die Christen. Sie muB zum direkten ZusammenstoB Hihren. Die 
Christenheit ist zur Verkiindigung des Evangeliums in der Volkerwelt aufgerufen. 
Die luden widerstreben nicht nur dessen Wahrheit, soodern bekampfen direkt die 
Ausbreitung des Reiches Gattes, indem sie Christus verlastern (446 a). Es stehen also 
fiir Butzer dach in Judentum und Christentum - nicht grundsatzlich und nidlt fUr 
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immer. aber in der Gegenwart - zwei Religionen gegeniiber. deren Wahrhcits
anspruch sich gegcnseitig ausschlieGt. In dicser Lage bleibt der Christenheit nur der 
oUene Kampf iibrig. DaG solchen widergottlichen Anschliigen mit aller Kraft 
Widerstand geleistet werdc. muG jedes Christen ernsthaftes Anliegen sein (443 a). 
nicht urn den luden damit zu schaden. sondern urn der Welt und dam it auch ihnen 
den Zugang zum Heil zu bewahren (446 a). 

Wie also die Stellung der luden in der Heilsgeschichte doppeldeutig ist - sie sind 
verworfen und dennoch zum Heile bestimmt -. so ist auch das Vcrhalten der 
Christen ihnen gegeniiber zwicspiiltig. Sie mussen sie lieben. aber nimt so. daG sie 
ihre unchristlimen Ansml5ge unterstiitzen. sand ern so. daB sie sie zu Christus 
lock en ... Wir rniissen ihnen zugleich widersteheo und sie lieben. sie aIs Feinde halten 
uod aIs Freunde. sie bekampfen und begunstigen. lenes um ihres gegenwiirtigen 
UngIaubens uod um der Heiligen aus den Heiden willen. denen sie das Reich Gottes 
mit soldler Hartniidcigkeit streitig zu machen suchen; dieses urn der Erwiihlung 
willen, die ihnen auch jetzt nom bewahrt bleibt, und urn der heiligen Vater willeD. 
deren leiblicher Samen in diesem Yolke bis heute "brig geblieben ist" (443 a) - so 
faBt Butzer dieses spannungsreiche Verhaltnis zusammen. Es ist klar. daB der Aus
gleim nicht leicht zu verwirklichen, die Spannung nimt leimt zu ertragen ist. Wie 
wird das Verhiiltnis aussehen, wenn es gesetzlich festgelegt werden soli? Werden 
dazu jene heilsgeschichtlichen Gesichtspunkte des Theologen Butzer geniigen? Wird 
sich die Theologie iiberhaupt in Recht verwandeln lassen? MuB nicht vielmehr jene 
heilsgeschichtlime Betrachtungsweise aIle juristischen Normen sprengen7 Das sind 
die Fragen. die uns aufsteigen. wenn wir nun den elsassischen Reformator berufen 
sehen, in Hessen die ludenfrage neu zu ordnen. 

n. 
Butzers Beziehungen zu Hessen und spezieIl zu Landgraf Philipp kniipfen vor

nchmlich an das Marburger Religionsgespriich von 1529 an. Im AusgIeich des Zwie
spaltes. der in der Abendmahlsfrage ausgebrochen war, habe" Politiker und Theo
loge seitdem zusammengewirkt. Zumal seit Ende des Augsburger Reichstages van 
1530 ist der StraBburger das vornehmste Werkzeug in der Hand des Landgrafen. 
urn die im SchmaIkaldischen Bund gewonnene auBere Einheit des Protestantismus 
auch von inn en her zu untermauern. Ende der dreiBiger Jahre fuhrt dann das An
wachsen der Tauferbewegung in Hessen dazu, daB Butzer auch in das innere Leben 
des Territoriums und se in er Landeskirche eingreift. DaB die von den Tiiufern dro
hende Gefahr so smnell gebannt wird. die Einheit des kirchlimen Aufbaus in Hessen 
gewahrt bleibt, ist wesentlkh sein Verdienst 5• 

Zu derselben Zeit. als Butzer Ende 1538 in Hessen die Taufer zur Landeskirche 
2urudcfUhrte uod mit Ziegenhainer Zuchtordnung u"d Kasseler Kin:henordnung 

" 

S Von .M.Bucer. Btdeutunl fOr du Iclrdlllme Leben in HelleD· handelt W. Di e h 11908; V II. E. B I z er: 
Studien zu r Gesdiidlte du AbcndmahhnreiT. im 16. Jahrh. (1910). Den .Briefwcmsel landlUf Phlllpps 
dn Gro6muthilcn von Hcnen mlt Buct!" nroSHcntlimte In drd Blnden M. Le n:z: 1810 ff . Die . Wleder
tAufcra kten 1527-1626· iab klirzlidt G. F ran z herauI all 1 . Band der .Urkundlidten Quellen zur 
heuhdten Reformatlonliumldtte- (VeraffcntL dcr Hillor. Kommlnlon fOr Hellcn und Waldedc ll . 
Mbi. 1951). 
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deren Grundlagen weiter ausbaute. wurde er auch ZllT Regelung dee ludenfrage 
herangezogen. 

In dieser Beziehung bestand in Hessen cin rechtliches Vakuum. Seit den zwan· 
ziger lahren des Jahrhunderts hatte man den luden - ahnlich wie in Kursachsen 
noch bis zum Ende des 16. Jh. - die Aufenthaltsgenehmigung entzogen. 1532 
wurden sic bedingungsweise fUr 6 Jahre wieder zugelassen. Und jetzt, 1538, stand 
man vcr dee Notwendigkeit einer endgiiltigen Ordnung. 

In sieben Artikeln hatte man versucht. die Stellung dee luden im cbristlichen 
Territorium genauer festzulegen. Es ist nirnt mchr auszumacben. wee diesen .. Vor~ 
sc:hlag, wie die llidcn Zll dulden sein sollen", dcm Landgrafen iibergeben hat. Nach 
dee anspremenden Vermutung van Max lenz&. die durch indirekte QuelIen~ 

zeugnisse gestutzt wird, waren es die hessischen Iuden selbst. die das bisher in 
Deutschland ubliche Iudenrecht - allerdings in einer fur sie moglichst gunstigen 
Weise - im Blick auf Hessen formulicrt hatten; und die landgrafIiche Kanzlei 
hatte ihren Wunsmen dann die juristisme Form gegeben. Damit ist klar, daB die 
politischen Stellen hier eine Moglichkeit fur ein gesetzlich geregeltes Zusammen~ 
leben von Christen und Iuden erblickten und bereit waren. den sieben Artikeln 
Gesetzeskraft zu verleihen. 

Die ersten drei Punkte legten die wirtschaftliche Tatigkeit der Iuden fest. Nur 
an kIdnen Orten. wo sie keine Zunftprivilegien verletzen, sollen sie verkaufen 
und kaufen ..• Ungebiirliche handel odder finantz" ist ihnen bei Strafe verboten. Vor 
allem aber durfen sie keinen Wucher treiben. Geldausleihungen sind nur im Bei~ 
sein des furstlichen Amtsknechtes oder mit Wissen eines stadtischen Rates erlaubt: 
und dabei soIl der ZinsfuB unter bchordlicher Kontrolle festgesetzt werden. 

Artikel -4 sichert ihnen die eigene Strafgerichtsbarkeit unter ihren Altesten zu; 
jedoch soIlen die synagogalen Richter Strafanzeigen der landgraflichen Polizei~ 
organe weiter verfolgen. Das Iudenschutzgeld (Artikel 5). eines der wichtigsten 
Regalien. das in die Hande der landesherren gekommen war, soIl weiter erhoben 
werden; der Landgraf stellt seine Erhohung in Aussimt. Die beiden letzten Punkte 
6 und 7 betreffen die Religionsfrage. Ihre Iapidare Fassung C, SolIen jnn die predig 
gehen. '" .. SoIlen von jhrem glauben nicht disputiren" ) bezeugt sie als spatere Zu~ 
satze; sicherlich waren sie in dem ursprunglichen Vorschlag der Iuden nicht ent~ 
halten. Vielleicht hoffte die Kanzlei. damit den Bedenken der Theolagen van 
vornherein begegnen zu konnen. 

Im Dezember 1538 haben die sechs hessischen Geistlichen Iohannes Kymeus. 
Superintendent in Kassel. Dionysius Melander. Hofprediger daselbst. Iohannes 
Lening, Pfarrer in Melsungen, lustus Winter. Hofschulmeister in Kassel. Iohannes 
Pistorius, Pfarrer zu Nidda (spater Superintendent daselbst), und Kaspar Kaufunger. 
Pfarrer in Kassel (spater Nachfolger des Kymeus daselbst), ihr Gutachten abge~ 

6 Ltnz, a. a. O. I SS. - Soweit du Gutadntn und die damlt zuummenhangenden Sdtrifutiid:c nidt t bd 
Lenz zitiert sind. gebe Idt die Nadtweisungcn darau5 in K!ammern an nadt dem Originaldrud: von 1539; 
Ratsd!lag, ob Christlidte Obrighit gebiiren miigc. daS lic die Jiiden vnter den Christen zu wonen ge
duldtn. vnd wo .ie zu gcdulden. weldttr gestalt vnd maS. Durcb die gelerten am ende del Budtlins ver
ztidll\tt ZU!l:tridtt. Zu CaSlel Anno Domini XXXIX. Vgl. Nr. 63 der Bibliographia Buctriana von R. 
S t u p per I c h bel H. B 0 r n k a m m : Martin Buctn Bedeutung fur die europaisd!e Rdormations
iudtid!tt - Sdtr. d. Ver. f. Reformationsgud!. Nr. 169 (19S:2). 
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stattet. Zu ihnen trat als wichtigstes Kommissionsmitglied Martin Butzer, der sich 
durch fast wortIiche Anklange an seinen Romerbriefkommentar als Verfasser des 
Gutachtens zu erkennen gibt. 

Die Geistlichen nehmen jene beiden letzten, die Religion betreffenden Zusatze 
der sieben Artikel positiv auf, erweitern sie aber betramtlim. Es sollen eigens 
fur die Juden bestimmte Predigten eingerichtet werden, die sie mit Frau und Kind 
besumen mussen 7. Das Verbot, uber Glaubensfragen zu disputieren, wird charakte
ristisch eingesmdinkt: Es sind einzelne Theologen besonders zu smulen und mit 
jenen Judenpredigten zu beauftragen; mit ihnen sollen die Zuhorer allerdings 
hinterher religiose Fragen besprechen. Die Prediger sind iiberzeugt, daB da. wo 
tine besondere Ausbildung nicht erfolgt ist. die Juden in soImen Disputationen 
obsiegen und der christliche Glaube geschw5cht werden wird. 

Urn solches zu verhuten, soli die propagandistisme Kraft der jiidisdlen Religion 
nach Moglichkeit eingeschrankt werden. Unter diesem Gesimtspunkt wird das sc:hon 
im alten romischen Reim erlassene Gebot erneuert, daB keine neuen Synagogen 
errichtet werden durfen. Vor allem aber soli en die in Hessen zugelassenen Juden 
eidlic:h verpflichtet werden, den christlkhen GIauben nimt zu iastern und nicht den 
Talmud, sondern Mose und die Propheten als oberste religiose Autoritat anzu
erkennen. Auch dieses Talmudverbot war den gelehrten humanistismen Kennern 
des romismen Redltes aus der mristlimen Antike bekannt - Kaiser Justinian 
hatte es einst erlassen - , und Butzer hat es von dorther iibernommen. Bedeutsam 
aber ist, daB er es mit der missionarismen Verantwortung der Christenheit be
griindet: "Denn durm die Thalmutismen gottlosen gedidtte die armen guthertzigen 
Jiiden von vnser waren Religion Ium furnemesten abgehalten werden" (B 2). Und 
ein Sdtutzrecht uber die Juden ist fur die hessisdten Theologen nicht in erster Linie 
eine finanzpolitisdte Angelegenheit; sie vermogcn es vielmehr nur von der Missions
pflicht des christlichen Fursten aus IU begriinden 8. 

AlIe vier religionsrechtlidlen Bestimmungen, die die hessischen Prediger in ihrem 
Gutachten fordern, konnen wir aus dem romischen Recht ableiten. Audt das Propa
gandaverbot und der Zwang, die Predigt anzuhoren, finden sidt smon in der Praxis 
des christlichen Staates der Spatantike. Diese Praxis ist fur den mristlidlen Hu
manisten Butzer verbindlich. In seiner Hochschatzung des romischen Redttes ist er 
von Reuchlin abhangig. Seine Kenntnis desselben ist freilich nicht so ausgebreitet 
wie die des beruhmten Juristen des Schwabischen Bundes. Butzer entnimmt die 
einschHigigen Stellcn vornehmlich dem Decretum Gratiani und stellt dabei die 
Beschlusse der altkirdllichen Konzilien und Gregors des GroBen auf dieselbe Stufe 
wie die der dlfistlichen Kaiser. 

Aber Butzers Deutung des romisruen Remts trifft die Juden vie1 harter als die 
Auslegung, die Reuchlin davon gegeben hatte und mit der er ihr Burgerrecht inner
haIh des christlichen Kaiserreiches hatte begriinden wollen. Urn Butzers geschicht
liche Stellung in der Behandlung der Judenfrage richtig bestimrnen zu konnen, 

7 Zur Iplttrrn Pnxh der JudenpTedlgt In Huscn vgl. W. 0 I r hi ! Ein ludrntaufformuhr aUI dtr angebllch 
.minion,lolrn" Zeit um dic Wendr dn 16. u. 17 . Jahrhunduu - Zachr. f. prakt. Theo!. 22 (11100) 2JO ff . 

• Nu ilr abeT dne jrde Chrlnllche obtrkrit Ichuldil. auch dlrnn ,nnrn leutrn. wo Jlr dl t vntt r 1hrtn 
Ichuu nlm pr, %u !hTrm heil %uuorhdHcn vnd 50 bng lie jnn Ihrem .mut% 'tin. du lie dartn lcmandt l 
vorhindere odder vorletze (B 2). 
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miissen wir den .. Temperaturuntersmied", der gleichsam hier zwismen ihm uDd 
seinem humanistischen Vorbild besteht, III erkHiren sum en. 

Es sind vcr all em zwei Erwagungen, von denen sim Butzer leiten HiBt. Und in 
beiden haben wir Nachwirkungen aus dem Mittelalter Zll erkenncn, durch die er 
sich nicht nur van dem Humanisten Reuchlin, sondern auch von dem Reformator 
Luther unterscheidet. 

Die spatmittelalterlkne Theologie hane die Juden. weil sic das ihnen mit den 
Christen gemeinsame Alte Testament falsc:h auslegten. als K e t z e r angespromen; 
uod die gleichzeitige Kanonistik batte sic unter Ketzerrecnt gestellt uod das 
Inquisitionsverfahren gegen sic angewandt. Von diesen ketzerrechtlkhen Ansc:hau p 

ungcn hatte sidl der friihere Dominikaner Butzer inzwismen mit Entrustung ab~ 
gewandt. Den theologismen Grundsatz aber hatte er festgehalten. daB die Juden 
.. durm ihre smwere lesterung unsers Herren Christi vnd seiner heiligen Religion" 
den Ketzern gleimzuachten seien (B 1). 

Von dieser Voraussetzung aus hat er das romische Remt gegen sie angewandt. 
Die mristlimen Kaiser hatten solche Ketzer. die aggressiv gegen den christlichen 
Glauben vorgingen. mit Verbannung bestraft; ja. gegen die Manicnaer wurde smon 
in vorduistlimer Zeit - seit Diokletian - die Todesstrafe angewandt. So weit will 
Butzer nimt gehen. Aber die Vertreibung der Juden halt er durmaus fUr vereinbar 
mit dem romismen Reent ... So lassen sie es aum gar selten. das sie nimt vnsern 
heiligen glauben bey den einfeltigen anfechten. wo sie das verhoffen on gefar sein; 
dardurch sie nicht allein jhre freiheit. bey vns zu wonen. sondern alle jhre habe 
vnd darzu das leben verwircken" (B 1). Von dieser Anschauung aus gesehen ist es 
also eine besondere Gnade. wenn ein christlicher Landesherr wie der Landgraf unter 
alIen moglimen Simerungen iiberhaupt Juden in seinem Gebiete zuHi6t. 

Aber auch fur ein solmes Zusammenleben zwismen Christen und Juden kommt 
Butzer zu viel scharferen Grundsatzen. als Reuchlin sie aus dem romischen Recht 
herausgelesen hatte. Fur Butzer wie fur die gesamte Rechtswissensdlaft seiner Zeit 
ist dieses Recht der ideale Ausdruck des Naturremtes. Dieses aber hat fUr ihn als 
Theologen eine feste Norm im gottlichen Recht, das in der Heiligen Sduift nieder~ 
gelegt ist. So kommt er dazu, das romische Recht vom Alten Testament aus zu 
deuten. Damit gewinnt seine Auslegung eine Harte. die den rein humanistischen 
Interpreten fremd war. Seine Verwendung der Bibel aber hat in dieser Beziehung 
mit dem reformatorischen Scbriftprinzip nichts gemein. Das Mittelalter vielmehr hat 
die Aussagen der Smrift als Satzungen gottlimen Rechtes miGdeutet. Bibelworte 
wie Rechtsparagraphen gehandhabt. Mit seiner Gleichsetzung van Naturrecht. gott~ 
lichem Remt und Schriftgebot hat Butzer der Yergangenheit eine ungerechtfertigte 
Konzession gemamt. ist er hinter Humanismus und Reformation zuriickgefallen. 

Will man die wahre Religion nicht bei den Einfaltigen in MiBkredit bringen. 
dann muG man sim durch natiirlicnes und gottlimes Gesetz daruber belehren lassen • 
.. das man widderwertige vnd falsme Religionen zum hertesten straffen vnd mit 
nicht gedulden sol". Es muG im Yolke eine einige wahre Religion besteheo uod 
immer mehr zunehmen. Davon hangt das Wohl der Volker ab - so habeo smon 
Plato. Xenophon und Aristoteles gelehrt ... AlIe weisen. die jhe von rechter policey 
gesmrieben", haben die Einheit in der Religion gefordert. Und die geschichtlime 
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Erfahrung lehrt. daB die wahre Religion durch die oHentliche Ausubung einer an
deren verletzt wird. Umgekehrt wird an den Verfolgungen, die Propheten, Apostel 
und alle Christen durch luden und Heiden erlitten haben. sichtbar. daB der Glaubc 
"das hochstc und beste ist. das die menschen haben". So fordert das naturliche 
Gesctz schon die Einheit in der wahren Religion. Und Gott bestatigt es in seinem 
Gesetz. Er hat darin befohlen. aIle. die den Glauben verletzen, aus dem Volke aus
zurotten (s . Mose 13. 9 f.; 17, S H.); ja, sogar verwandtschaftlicbe Beziehungen 
zu den Abgottisc:hen werden darin untersagt (S. Mose 7. 3). Dicse alttestamentlichen 
Grundsatze sollen jetzt von den Christen als dem wahren Gottesvolk gegen die 
Juden angewandt werden (A 3). Und wenn ihre ursprungliche 5charfe von den 
christlichen Kaisern im romischen Recht gemildert wurde, so geschah das in der 
Hoffnung auf die endzeitige Judenhekehrung. heht aher fur die Gegenwart das 
Prinzip nicnt aul (B 1). 

Der christlichen Obrigkeit aber ist die Handhabung dieser Recbtsgrundsatze an
vertraut. Will sie die im romiscben Recht vorgeschlagene Milde uben und Juden 
unter Christen wohnen lassen. so darf sie uber das Fremdenrecht nimt hinausgehen, 
das Gott selbst im Alten Testament - und zwar fUr Fremdlinge. die sich zum wahren 
Glauben bekehrt hattenl - festgelegt hat. Denn nach Gottes VerheiBung (s. Mose 
28.43 f.) sind die RoIlen jetzt vertauscht: Die Christen. ehemaIs Fremdlinge. sind 
jetzt die Herren geworden uber die ungehorsamen Juden, die Gott zur Knecbtschaft 
verdammt hat; die Christen sind das Haupt. die Juden der 5chwanz ... Dis gottIich 
recht sollen vnsere Obern an den Juden vollstrecken vnd nicht vnterstehen. barm
hertziger zu sein, denn die barmhertzigkeit selbs. Gott der Hen; wie wol es ein 
vnbarmhertzigkeit vnd kein barmhertzigkeit ist. den wolffen zu verschonen zu 
schaden der smaff." Man soll die Juden daher so halten, "das sie nimt ob, sondern 
vnter den Christen. der schwantz bey jhnen vnd nicht das heupt seien" (B 3). 

Dementsprechend ist nun die Kritik der unter Butzers Fiihrung stehenden hessi
smen Predigcr an den 7 Artikeln. sind auch ihre praktisdlen VorschHige gehalten. 
Eine wirtschaftliche Betatigung der J uden lehnen sie ab; sie wiirden dadurch der 
Christen Herren werden und sie zu Knechten machen. Die in jenen Vorsc:hlagen 
angebramten Sicberungen wiirden sie zu umgehen wissen und durch Geschenke das 
Recht beugen. Zumal Kapitalausleihungen mu ss en ihnen ganzBm verboten werden. 
Vie1mehr sol1te die Obrigkeit die von ihnen angesammelten Gelder besc:hlagnahmen 
und an Bedurftige zu sOlo Zinsen weitergeben. Das soil keine Enteignung sein: 
ein~aufende Zinsen uDd zuruckgezahlte Kapitalien sollen den Juden wiedererstattet 
werden. Die Prediger raten, auf die italienischen "mOHtcs picfatls" hinweisend, 
die Obrigkeit soUe sich notfalls anderswoher solche Kapitalien zur Ausleihung zu 
verschaffen suchen; schon seit 1533 hatten ja die reicheren Kirmenkasten solche 
sozialen Aufgaben ubernommen v. 

Aber indem die Juden aus dem Handel herausgedrangt werden. wird ihnen kein 
anderer Weg zu einer gesicherten Existenz eroffnet. Ihre Knechtsstellung laBt nidJ.t 
zu, daB ihnen "die sawberen vnd gewonlichen handtwerck" gestattet werden; nur 
die .. al1er nachgultigsten miiheseligsten vnd vngewonlichsten arbeiten" stehen ihnen 

t Hcui,che Kuttnordnun, von UH bel Atm. I. RI c h t c r : Die cvan,. Khchenordnunien du 16. Jh .. 
Ncue Aus,. I (1I7J) 111. 
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offen. AIs soIche zahlr Butzer auf "der bergknappen arbeit. sonst graben vnd wale
mameD. stein vnd holtz haweD, kalckbrennen. Schornstein vnd eloack fegen, 
wasenmeister odd er sminder sein vnd dergleichen" (B 4). In dieser Beschrankung 
soll die Obrigkeit sic in ihren Rechten uod Einkunften smiitzen; uDd alle Christen 
soIl en sich ihnen gegeniiber .. barmhertzig vnd freundIich halten, kein hoho noch 
spot mit jhnen treiben. also das sic alles mitlciden vnd liehe bey vns befinden; 
dom das sie. wie gesagt. voter alien Christen vnd zum scn.wantz gehalten wee
den" (B 4). 

So glauben Butzer uDd die hessischen Prediger ihrc christliche missionarisme 
Verantwortung gegenuber den luden mit all er Harte gegen sie verbinden Zll konnen. 
Dementsprechend befurworten sie auch tine Vermogensabgabe von ihnen, die uber 
den bisherigen Schutzpfennig hinausgeht. Eine selbstandige Gerichtsbarkeit ir.ner
halb der Synagogengemeinden lehnen sie ab. Sie haben kein Vertrauen zur Unpartei· 
lichkeit und Gerechtigkeit ihrer Altesten; "denn wer wolt des huters hutcn?" Wenn 
alle diese VorschHige verwirklicht worden waren, so hatte sim dic Lage der hessi
smen Judenschaft gegeniiber den im Mittelalter gegebenen Voraussetzungen we
sentlich verschlemtert. Man merkt ihnen kaum noch den ma6igenden Einflu6 an, den 
der Humanist Reumlin mit seiner historisrn rid1tigeren Auslegung des romismen 
Rechtes ausgeubt hatte. Au6erlich gesehen ist Butzer mit seinen Vorschlagen in 
die mittelalterliche Vorstellungswelt zuruckgefallcn. Und es scheint uns fast un
begreiflich, wie er mit ihnen dem von ihm selbst formulierten reformatorismen 
Anliegen gerec:ht werden konnte, daB namlich alles geschehen musse "aus dem 
geist Christi, der in alien dingen das hey I der menschen zum gewissesten vnd besten 
fordert vnd wircket" (A 3). 

Und doch ist Butzer nicht allzu weit entfernt von dem altgewordenen Reformator. 
Ganz ahnliche Forderungen - ja zum Teil norn hartere - hat Luther unmittelbar 
darauf in seinen }udenschriften gestellt. Wedcr bei ihm nom bei Butzer ist dabei 
ein grundsatzlicher Wandel gegentiber fruheren AuBerungen zuzugeben. Butzer ist 
vielmehr wie Luther clavon tiberzeugt, daB man dun:n solche harten MaBnahmen 
"ihrer etliche zu ihrem heile gewinnen mochtc". Judenmission daduHn, daB man 
sich zum Vollstrecker gottlicher Gerich.te macht! Das Zeitalter war seelisch noch 50 

wenig differenziert, daB es mit innerer Aufrimtigkeit auSerem Zwange soIche heil
samen Wirkungcn zutraute. Und wo sie nicht eintraten, da konnte doch die ver
zweifelte Lage der }udcn bosen Christen zum ExempeI dienen, "die leute von der 
gottlosigkeit abzusmrecken". 

So bleibt die Zwicspaltigkeit in der Bcurteilung nur fur uns spatere Betramter 
cin Problem; fur Butzer sind beide Seiten der Sache zu innerer Einheit verbundcn. Er 
steIlt das judische Yolk in die Heilsgeschichte hinein. Wenn er auf deren Anfang 
- die dem Volke gegebenen YerheiBungen - und deren Ende - die Wiederkunft 
Christi und die ihr unmittelbar vorangehende Bekehrung Israels - schaut, dann 
ist es ihm ein Iiebcnswertes. verehrungswurdiges, weil von Gott mit besondcren 
Gaben ausgestattetes Yolk. Blickt er auf den gegcnwartigen Zustand, in dem es 
Gott ungehorsam, den erfullten VerheiBungen gegeniiber ungHiubig und darum 
alIen Christen feindlich geworden ist, dann erscheint es ihm verwerflich und straf
wurdig. Ober dem all em aber steht ihm die christlime Pflicht, audl die Synagoge dem 



Martin Butzer ul1d die }udeHfrage in Hessen 41 

Heil in Christus zuzufuhren. Diesem ZieIe soIlen aum die harten ZwangsmaB
nahmen dienen. die Butzer vorsmlagt. Indem sie das Yolk demiitigen, soil en sie 
das Yerlangen nam dem mristlimen Heil in ihm wecken. 

Es f511t uns schwer. uns heute in solche Gedankcngange hineinzuversetzen und 
den en, die so dachten, die subjektive Ehrlichkeit zuzusprechen. Und darn wurden 
wir ein geschichtliches Unremt begehen. wollten wir Leute wie Butzer urn ihrer 
Stellung in der ludenfrage willen verurteilen. Wir durfen nicht vergessen, daB die 
Aufklarung zwischen ihnen und uns steht. Indem sich ihr Toleranzideal einfadl 
durmgesetzt hat - auch bei den en. die die van der AufkHirung gegebene Begrundung 
ablehnen mussen -, ist das Verh51tnis zwischen Kirche und Synagoge anders ge
warden. konnen aus dem religiosen Gegensatze nicht mehr die rechtlichen Konse
quenzen gezogen werden. die Butzer und seine Zeit daraus ableiten zu konnen 
glaubten. 

Es fallt fur die Beurteilung ins Gewicht, daB die Stellung. die Butzer in unserem 
Gutachten vom Dezember 1538 bezogen hat, van zwei Seiten angegriffen wurde. 
Den hessischen Predigern war er nicht streng genug. dent Landgrafen Philipp er
schienen die vorgescnlagenen MaBnahmen zu hart. Wer in ein solches Kreuzfeuer 
genommen wird, dem kann man allemal bezeugen. daB er fur seine augenblickliche 
Situation wohl den richtigen Mittelweg gefunden haben. daB aber die Zukunft 
simerlich nach der einen oder anderen Seite davon abweicben wird. DaB es auch 
Butzer so erging. ist keine Schande fur ihn. 

Ein sicheres Zeichen dafur, daB Butzer als der verantwortliche Verfasser unseres 
Gutachtens angesprochen werden muB. liegt darin, daB die sechs hessischen Prediger. 
die es mit unterzeidmeten, sich am Schlusse van seinem Inhalt distanzierten. De jure 
wollten sie es anerkennen; de facto aber traten sie dafur ein. daB den 1 uden in 
Hessen die voriaufige Aufenthaltsgenehmigung nicht verHingert werden, daB man 
sie vielmehr des Landes verweisen sollte. Das MiBtrauen hat bei diesem EntschluB 
der Prediger Pate gestanden. la, wenn die luden "die condition vnd maS", die in 
dem Gutachten aus gottlichem und kaiserJichem Recht gesetzt waren, wirklim ein
halten wurden! Aber sie werden es schon verstehen. "mit sdlencken vnd mit anderen 
listen" die rechtlichen Sicherungen, die in die 7 Artikel eingebaut waren, zu um
gehen I Der damalige T erritorialstaat war eben nom nicbt gefestigt genug. urn ge
gebene Gesetze in seiner Yerwaltung streng durcnzuHihren. Eine solche Durc:h
!6merung der Gesetze aber werde "gefahr vnd ergernis an der Religion vnd an 
nahrung der arm en" bringen und die Ordnung gefahrden. 

Man muS sich freilich fragen. ob es den Predigern mit dieser Verwahrung ganz 
ernst war oder ob sie damit nicht bIoS den WiIlen der Regicrung starken wall ten, 
das Gesctz mit aller Strenge durduufuhren. Denn am SchluB ihres Gutachtens 
ziehen sie ihren Einspruch zuruck und erklaren sich mit der vorlaufigen Durm
fUhrung des Judengesetzes unter den van Butzer gegebenen Einschrankungen ein
verstanden. MaBgebend ist ihnen dabei den luden gegenuber das missionarische 
Interesse, "das man jhrer etliche zu jhrem heil gewinnen modlte", uod den Christen 
gegenubcr die abschreckende Wirkung, die die armselige Lage der luden ' auf 
Unglaubige ausuben wird. Damit steht den Predigern das religiose Interesse, so 
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wie sie es verstanden, uber dem politischen; die Iudenfrage ist ihnen in eester Unie 
eine ReIigionsfrage. 

Fur den Landgrafen steht dagegen seine Volitische Verantwortung im Vorder
grunde; ihr oednet er auch die religiose linter. Und dabei weiB er sidt 5ehr wohl auen 
theologischer Argumente Zll bedienen. Darin ist er seinen Zeitgenossen, auch seinem 
theologischen Berater Butzer. weit vacaus, daB er die Widersinnigkeit ihrer SchluB
folgerungen an Hand der Schrift nachzuweisen imstande ist. Unter Berufung auf 
das Clbaumgleidmis von Rom. 11 uod andere BibelstelIen uod uoter wortlicher 
Anspielung auf AuBerungen des JUDgen Luther aus dem ]ahee 1523 begriindet er wie 
Reuchlin die gtinstigere Remtslage aus dem historisch verstandenen romismen 
Recht 10; das alttestamentliche Gesetz HH3t er - darin ein getreuer Schtiler Luthers -
hir die gegenwiirtigc Rechtspraxis nidlt gel ten. 

Butzer hat seinen Standpunkt dem Landgrafen gegenliber nicht preisgegeben. 
aber die Entwicklung des ludenrechtes in Hessen hat er nich.t bestimmen konnen 11. 

Die hessisch.e ludenordnung von 1539 stellt eine Wiederholung und praktische An
wendung der Bestimmungen dar. die smon im romischen Recht enthalten waren. Sie 
ist Ausdruck des humaneren Denkens. wie es durch. die neue. vom Humanismus 
bestimmte Remtswissensmaft gepflegt wurde. 

Butzer. der frtihere Humanist, bat sich vergebens gegen die Wendung der Dinge 
gestemmt. Soweit er seine Gedanken mit mittelalterlich.en Argumenten gesttitzt 
hatte. waren sie veraltet senon in dem Augenblicke. da er sie aussprach. Es ist 
ersmtitternd zu beohachten. wie bei ihm die Ansiitze reformatorischen Schrift
verstandnisses in einen gesetzlichen Biblizismus umgebogen werden. Ahnlich wie in 
der ausgehenden Scholastik wurde damit auch innerhalb der evangelischen Kirme 
versucht, auf der Grundlage des romismen Rechtes den Bau einer ludenordnung 
zu errichten, die der Versklavung diente. Und daB das evangelische Schriftprinzip 
daw herhalten mul3te, eine soIche Entrechtung der Juden zu hegrtinden, das ist das 
Bedauerlichste an der Sadle. 

Die Synthese also. die Butzer zwischen humanistischer und reformatorisrner Ein
stellung zur Judenfrage gefunden hat, hat die Motive abgeschwacht. die auf beiden 
Seiten wirksam waren. Nimt auf der grundsatzlichen blirgerlichen Gleichberedtti
gung Iiegt der Nachdruck. wenn nach Reuchlins Vorbild das romische Recht aIs 
Grundlage flir die Regelung des Verhiiltnisses herangezogen wird. Sondern es 
werden daraus die Bestimmungen hervorgeholt, die sich zur Untcrdruckung des 
jtidischen Elementes verwerten Iassen. In entspredtender Weise verfahrt Butzer mit 
Luthers Gedanken. Alles. was in dessen frtiheren Schriften an optimistisdten Er
wartungen in bezug auf die Wirkungskraft der evangelischen Verktindigung ent
halten war, ist im Blick auf die Juden vergessen. Butzer scheint dem gesetzlichen 
Zwang vieI groBeren Einflul3 zuzuschreihen. In einer rein formalen Weise wendet 
er Bestimmungen des alttestamentlichen Gesetzes gegen die Glieder der Synagogen
gemeinde. Seine Synthese zwischen Bibel und romismem Recht und damit zwismen 

10 ViI. Stlntn Brid an Butur vom 23. Du. HH bel len:r, a. a. O. S7. 

II Butun Antwort vom 27. Du. IBS. len:, a. a. O. S9 f. - Andeu all tS bier im Tut iudlitht. wird 
die ludtnordnutli von H39 und Butzers Stelluni dnu beurttllt van S. 5 a I f e Id : Die ludenpalitik 
PbiJlpps du GroBmutigtn - Pb. d. Gr., Beitr~ie zur Gesm. selner Zeit, hUi. v. d. Hi uor. V~r. f d, 
Gro6her:roitum He"tn (1904) SI9 H., bt •. HO f. 
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Reformation und Humanismus beruht darauf. daB er die Bibel zum Gesetzbudt 
madtt. und verfehlt damit das Anliegen beider. 

Eine Erleimterung der Lage hing Hir die luden davon ab. daB die Gesetzgebung 
des Staates grundsatzlim darauf verzidttete. mit staatlidten Zwangsmitteln die reli
giose Einheit zu stabilisieren und von religiosen Voraussetzungen aus ein Sonder
rern.t fur die luden zu sdtaffen. Fur diesen Verzidtt waren in Luthers Lehre von den 
heiden Reichen eigentlich alle Voraussetzungen gegehen; der werdende konfes
sionelle Staat. als dessen Reprasentant uns hier Butzer - neben Melandtthon sein 
wichtigster Bahnbrecher im evangelischen Deutschland I - entgegentritt. war nidtt 
imstande. jene Voraussetzungen positiv auszuwerten. 

Erst die Aufklarung hat. von ganz anderen Voraussetzungen herkommend. unter 
dem Gesichtspunkt der Toleranz die Emanzipation der luden aus der erzwungenen 
Einheitskultur des christlichen Staates herbeigefuhrt. Es ist einer der tragischsten 
Momente in der dunklen Geschichte des Verhaltnisses von Kirche und Synagoge, 
daB die ludenemanzipation nicht unter dem Zeichen der Reformation. sondern der 
AufkHirung vor sirn. gegangen ist. Soweit die christlkne Kirche selbst der Aufklarung 
verfieI. hat sie die Bedeutung jenes Ereignisses der Emanzipation his heute nicht 
richtig erkannt und ist daher immer nom auBerstande, das rechte Verhaltnis zur 
Synagoge zu find en. 

So sehen wir, daB die Antwort, die Butzer in Hessen auf die Iudenfrage gegeben 
hat, Symptom einer unheilvollen Entwicklung gewesen ist. Wir werden ihn keines
wegs in besonderer Weise. mehr als seine Zeitgenossen. dafur verantworrlidt mamen 
konnen. Die Art, wie er dabei die Synthese von Humanismus und Reformation 
hergestelIt hat. entspram den leitenden Tendenzen der Zeit. Butzer steht in ihr nimt 
als einer der ganz GroBen, der ihr die Rimtung wies, sondern als eine ihrer re
pdisentativen Erscheinungen, die ihre Richtung uns Nachlebenden deutlich mamen. 
DaB wir an ihm sehen konnen, wie der Weg des evangelischen Territoriums in der 
Behandlung der Iudenfrage in die Irre gefuhrt hat, das muB uns ermuntern, mit Ernst 
und Eifer einen neuen Weg zu suchen. auf dem das ridltige Verhtiltnis von Kirche 
und Synagoge gefunden wird. 
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