
... er ware sogar in den Dschungel gegangen, 
um aus Deutschland zu kommen. 

Ein Bericht von zerbrochenen Lebenskreisen in einem 
nordhessischen Marktflecken und seiner Umgebung 

zwischen 1920 und 1942' 

Barbara Greve 

209 

Am 3 I. Mai 1942 war alles zu Ende. Die lelZlen jUdischen Bewohner 
O beraulas, ein kle ines GrUppchen von elwa 20 Personen. schlepple se ine 
Habse ligkeilen zur Bahnslalion, urn von don nach Kasse l und in der Folge 
nach Lublin/Maidanek ablransponien zu werden. O beraula war "j udenfre i" . 

Damil erfolgle nach mehr a ls 300 Jahren die gewaltsame Zerslorung ei ne r 
gese llschaftlichen Symbiose. welche d iesen O rl wie so vie le andere se iner 
Umgebung mil geprtigl hatte' . 

In den fo lgenden zwei Abschnitten w ird Uber das jUdisches A lltagsleben in 
e iner nordhessischen Region in den lelzlen zwanzig Jahren ihres Beslehens aus 
verschiedenen Blickwinke ln berichlen . Oer ersle Abschnitt hande lt vom j Udi 
schen A lllag vor der MachlUbernahme der Nazis, vom hi slorischen Erbe, 
welches bis weil in unser Jahrhunden hinein die Lebensformen pragle , vom 
Aufstieg, de r Sicherhei t und den Verunsicherungen, denen jUdisches Leben bis 
zu diesem Datum ausgeselzl war. Oer zweile Abschnitt handelt vom langsa
men Verlust dieser A lltagsfo rmen, von ei ne r Zeit de r gestiin en Balance, de r 
zunehmenden Sleigerung des Terrors und der allmahlichen Vernichtung der 
MenschenwUrde. 

Nur die Kenntnis historischer Gegebenhe ilen kann e inen Eindruck davon 
verm itte ln, in welchen Koordinaten sich jUdisches Leben im Kreis Ziegenhain 
uod seiner U mgebung abspie lte, welchen Belastungen cs ausgesetzt war und 
welche Befre iungen es in seiner Geschichte e rlebl hat. Nur so iSI zu verslehen. 
welche Verunsicherungen auf Seiten der Juden lie f verwurze lt waren und 
welche Vorurteile auf christlicher Seite Ubcr d ie l ahrhunderte hin weg immer 
wieder aus verschiedenen Interessen versUirkt wurden. Erst aus der Kenntn is 
der Geschichte und des historischen Umgangs mile inander konnen wird erah
nen, welche BrUche die Vertre ibung und Vernichlung der jUdischen BUrger in 
der Struktur de r Oorfe r und Kleinstiidte bi s in unsere Zeil hinle rlassen hat. 

Jiidischer AJltag in Oberaula und Umgebung 
zwischen Kaiserreich und Naziherrschaft 

Oberaula war urn 1920 e in On mil etwa 1500 Einwohnern , an der Ourch
gangsstraBe von Ziegenhai n nach Hersfe ld ge legen, versehen mit e inem Eisen
bahnanschluB und a ls Marklflecken durch das Amlsgeri cht von e iniger Bedeu
lung . Oer Ort war ke in Bauerndorf mehr, aber auch noch keine Kle insladt. Die 
Randlage an der auBerslen Ostgrenze des Kreises Z iegenhain und die Entfe r
nungen zum Zentrum desse lben, den Onschaften Z iegenhain und Treysa, 
machten e ine Identi fikatio n mit dem Kreis fUr d ie Bewohner schwie rig. So 
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ging ihre Orientierung schon immer eindeutig in bstliche Richtung, in das nur 
wenige Kilometer entfernte Hersfe ld. 

Die chri st lichen Bewohner Oberaulas verdienten ihr Brot in der Landwirt
schaft, dem Kleingewerbe. als TagelOhner oder al s Amtspersonen wie Richter, 
Gendarm, Forstmeister, Posthalter, Pfa ffer oder Lehrer. Die jUdischen Bewoh
ner waren seit mehreren Generationen fast ausschlieBlich im Vieh- und 
Manufakturwarenhandel tiitig, der aus dem Handel mit Spezerei- und Koloni
alwaren, dem Fell-, Feder-, Knochen- und Lumpenhandel, dem Leder- und 
Ellenwarenhande1 sowie dem Handel mit Eisenwaren hervorgegangen war. 
DarU ber hinaus gab es eine jUdische Gastwirtschaft und ei ne koschere Metzge
rei. Die Ladengesc hafte waren kle in , und der Hausierhande l, auch durch 
Angestellte, haue groBe Bedeutung. Die GroBe der jUdischen Gemeinde betrug 
in den zwanziger Jahren etwa 22 Familien . 

Die jUdische Bevolkerung Oberaulas gehorte dem unteren Miuelstand an, 
man hatte sein Auskommen, aber groBere Reichttimer wurden nicht angehauft. 
Einzig zwei Familien waren finanziell besser gestellt. 

Zu den Handelsgeschiiften jedweder Art gehorten in Oberaula und der 
Region auch Geldgeschiifte, welche damit in Verbindung standen. Man lieB in 
den jUd ischen Geschiiften groBzUgig .,anschre iben". So brachten die Juden 
wm e inen das dringend benotigte Bargeld in den Ilindlichen Tauschkreislauf, 
zum anderen zahlten sie ihre Anktiufe so fort' in bar und riiumten den Kaufern 
darUber hinaus Teil- oder auch Vollkredite ein' . ln der Regel 109 man auf dem 
Land statt der Raiffe isenkassen den di skreten jUdischen Kredi tgeber vor. "FUr 
einen erfolgreichen Wucher blieb Uedoch) angesichts der Armut vie ler kleiner 
Kredi tnehmer wenig Raum'" - dieser Ausspruch gait noch immer, denn die 
landwirtschaftliche Struktur der Umgebung war schlecht. die Boden mager 
und die Enrage gering. 

JUdische Kreditgeber waren noch zu Zahlungen bereit, wenn die Spar- und 
Darlehenskassen schon liings t nichts mehr borgen wollten . Infolgedessen muB
ten sie auch hiiufiger ihre Kredite vor Gericht einklagen. Die Betroffenen und 
die Ubrigen dorflichen Beobachter suchten naturgemiiB nach einem Schuldigen 
- und fanden ihn schne ll im "Wucher"-Juden. So geschah es auch im Kre is 
Ziegenhain, wiewohl ein genaueres Studium der Archivalien nur wenige Falle 
sogenannter GUterschliichterei Uber die Jahrzehnte hinweg erkennen laBt, wo
bei der Ruin der ehemaligen Besitzer eher in deren MiBwirtschaft al s in ei ner 
Ubervorteilung durch den jUdischen Kreditgeber w suchen is!. Jedoch gab es 
sicher auch "Falle rUcksichtslosen Geschaftsgebahrens" im hiesigen Raum, 
welche "nicht verschwiegen werden" dtirfen6

. 

Der Anteil der jUdischen BUrger betrug im Kreis Ziegenhain etwa 3% - ein 
fUr preuBische Verhiiltnisse vergleichsweise hoher Prozentsatz. Sie lebten in 
einer Umgebung, in der antijUdische Vorurteile Uber Jahrzehnte hinweg Tradi
tion hatten und der politische Antisemitismus im Kaiserreich wahre Triumphe 
gefeiert haue. Diese politi sche Grundhaltung bestimmte auch in der Weimarer 
Republik das Klima in der Region' . 

Wenn stadtische Juden auf der StraBe Manner und Frauen, zu Hause aber 
Juden waren, welche ihr Deutschtum nach auBen zeigten, wahrend sie ihr 
Judentum privatisierten, so gait das fUr die Landjuden nicht'. Diese blieben 
immer Juden, welche in dem Mikrokosmos Dorf allgegenwlirtig vorhanden 
waren und sich ihrer Identit iit als AuBenseiter - und dies gai t noch vie l mehr fUr 
die trachuragenden Dorfer der Schwalm - jederzeit bewuBt sei n muBten. 
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Sie wurden im besten Fall geachtet, aber auch beachtet. beobachtet. und es 
wurde sehr genau registriert , welche Veranderungen sich in ihrer Gemeinschaft 
ergaben. Einzig ihr tiberzeugter Glaube verband sie mit den ti berzeugten 
Christen. so wie er sie aber auch gleichzeitig trenme. Diese Ambivalenz der 
gegenseitigen Haltung g ilt vor allem fUr den im fo lgenden geschilderten 
offenen oder versteckten Antisemitismus. Jeder kannte .,seinen" guren Juden 
und doch galten "d ie Juden" wenig im Dorf. 

Jtidischer Alltag war bis weit in unser Jahrhundert hinei n gelebtes re lig ioses 
Leben. Die 6 13 Gebote der Thora waren die Achse, urn die es sich drehte. 
Die Landjuden der Region waren deshalb bis zu den allgemeinen Auflosungs
erscheinungen der Gemeinden iiberwiegend als konservati v bi s orthodox in 
ihrer Glaubensaustibung einzustufen. Die Manner besuchten regelmaBi g die 
Synagoge, man beging fe ierlich den Sabbat. die Kaschrut , d .h. die Speise
gesetze, wurden streng eingehalten, auf den Dorfern trugen ein ige Frauen nach 
der Hochzeit sogar in den dreiBiger Jahren noch den "Scheite l", die religios 
vorgeschriebene Periicke, und Mischehen waren unbekannt. 

Juden und Christen lebten in einer Koex istenz, die bestenfa lls durch gegensei
tiges Respektieren umerschiedlicher Lebensfonnen gekennzeichnet war. Als 
kleine Ladenbesitzer, Kaufleute und Viehhandler paBten die jtidischen Landbe
wohner sich eher den Sillen und Gebrauchen des (klein)stiidtischen Btirgertums 
an als denen der Bauem und Handwerker ihrer dorflichen Umgebung. 

Diese Trennung war vor allem durch die traditionelle religiose Haltung 
bestimml. Nach jtidischer Tradition setzt sich das Judentum aus den drei 
Elementen Erziehung. GOllesdienst und Wohltatigkeit zusammen. Das bedeu
tete fUr die Landjuden, daB ihr Alltags leben und ihre Komakte innerhalb der 
Dorfgemeinschaft von Relig ion und Kultus geregelt wurden. Ihr gese ll schaftli 
ches Leben war gleichzeitig ihr gelebtes religioses Leben. bestimmt von den 
Geboten der Tora, .,we lche den Alltag der Juden zu ei nem fortgesetzten GOlles
dienst machten'" - und dies gait in der konservati ven Welt der Landjuden 
Hessens in ganz besonderem MaBe - was gelegemliche Brtiche nicht aus
schloB. 

Pri vate Komakte fanden meist nur umer Glaubensgenossen statl. Offentli 
che Kontakte mit christlichen Nachbarn waren nur dann ausgepragter, wenn 
sich die jtidi schen Btirger in Parteien (Neukirchen) oder Gemeindevertretun
gen (Oberaula) engagierten oder am Vereinsleben teilnahmen. Haufig war es 
allein der Handel, der die Juden mit den Christen auBerhalb ihrer engen 
Nachbarschaft in Kontakt brachte. 

Jtidische Familien verschlossen si ch nattirlich nicht der Lebensweise ihrer 
landlichen Nachbarn, vor all em wenn sie mit Vieh handelten. 

So wie bei den christlichen Familien war jede Arbeitskraft e ingespanm und 
die Kinder muBten von frtihester Jugend an mit zupacken. Doch tiber die 
notwendige Mithilfe wurde in jtidischen Hausern die geistige und re li giose 
Erziehung der Kinder nicht vem achlass igl. Bildung besaB - und d ies nun ganz 
im Gegensatz zum christlichen Landmann - einen hohen Ste llenwert , welcher 
sich auch im taglichen .,Lernen", der "Schul", zu der jeder mannliche Jude 
eigentlich verpflichtet war. bis an das Lebensende auBerte. Und selbst wenn 
das Bildungsziel der jtidischen Mtidchen an ihrer Ro lle als zuktinfti ger jtidi
scher Hausfrau ausgerichtet war, so hallen sie doch die Moglichkeit. hohere 
Schulen zu besuchen und - wenn sie es wollten und sich fin anziell leisten 
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konnten - auch zu studieren. wie Marga Rothschild aus Oberaula - fUr christlj
ehe Fmuen selbst der gehobenen SUinde auf de m Lande noeh lange eine 
Unmogl ichkeit. 

Chri stli che Landfrauen in den kleineren Orten hie lten die jUdisehen Fmuen 
fur die Avantgarde in M odefragen. da sic die Schniumuster und Stoffe zu ihrer 
Kleidung aus der Stadt. d. h. aus Hersfeld oder gar Kassel bezogen. oeh heute 
crziihlt ein Ze itzeuge von den jUdischen Nachbarinnen : ,.Sic waren immer 
nobel angezogc ll" HI. Das Illag seinen Grund auch darin haben. daB ihre Arbeit 
letztlich nicht in dcm MaBe van rauher Handarbeit gepragt war wie die der 
Handwerker- und Bauersfraucn. sondern cher stadtisch-kaufmanni sche Struk
LUren hane. HinzlI kam. daB durch die verwandtschaftlichen Beziehungen die 
Visitationskreise der Jiidinnen weitaus groBer waren als j ene der Landfrauen, 
welche meist in einel11 Ul11kreis von wenigen Kilometern geheiratet hatten und 
hier allch ihren familWren Radius hatten. Reisen - und dazu zahlte beinahe 
schon die Fahrt von Oberaula nach Bad Hersfeld - tat man nur in del' Not und 
nicht ZUI11 Vergniigen. Durch diesen erweiterten Horizont, ihre bessere Bildung 
und ihr auch religios bedingtes anderes Selbstverstandnis als Frau stachen 
j iid ische Frauen aus de m dii rllich-Iandstadtisehen Kontext heraus. 

Die Hauptlast der Bez iehungsarbeit zu den Nachbarn und den Ubrigen 
Dorlbewohnern lag be i den Frauen. Du Arbe it und Entspannung auf dem Land 
oft ohne Grenze ineinander libergingen, hielt mall bei del' Gartenarbeit inne, 
lllll l11it der Nachbarin ein Schwat zchen Zll halten oder sich gegenseitig mit 
.. Vergessenem·· aus~.uhe lfen . Jlidische und christliche Frauen trafen sich aber 
Uberwiegend in del' Offentlichkeit. den j ewei ligen pri vaten Bereich betraten sie 
meisl nul' zu formalen AnHissen" . Dann beSllchten sie einander j edoch ganz 
offi ziell. um si ch zu Gebllrten. Hochzeiten. Konfinnationen und Geburtstagen 
ZlI gratul ieren. Die jiidi schen Frauen merkten sich die Daten solcher Ereignisse 
und liberbrachten Gesche nke. manehmal begle ite t von den Kindern , sehr 
selten nur vom Ehemann. Di ese gegenseitigen Besuche waren so selbstver
st'indJieh. daB Emmy Moses aus Frielendo rf im September 1933 iiffe ntlich in 
der ii rtliehen Zei tung dementieren muBte. daB eine chri stliehe Naehbarin aus 
AnlaB einer Falllilienfeier bei ihr Illit einem BlulllenstrauB ZlI einer Kaffeeein 
ladung erschienen sei I! . 

Nachbarinnen halfen den jiidischen Fami lien, sofem diese keine Dienstboten 
hatten. ganz selbstverst,indlich al s Schabbesgoy aus. als Zugehfrau fUr all die 
Vcrrichtungen, die am Sabbat Illit Arbeit verbundcn waren, welchc Jlldcn an 
dicsclll Tag streng verboten is!. Das kOJ1J1te ~ ! c h auf die Bedienung des Licht
sehalters besehranken. auf dus Einheizen del' Of e n, konnte aber auch die Versor
gung des Viehs oder anderweitige Arbeiten mit einschlieBen, Tatigkeiten. die 
z.T. von den Nachbarskindem gegen einen kleinen Obulus ausgefiihI1 wurden 
und an die man sich bei den Zeitzeugellgesprachen allsftihrlich erinneJ1 . 

Der Bereieh der Freundseharten zw isehen ehri stliehen und jUdisehen Naeh
barn und Dorfbewohnern wurde schon in der Kindheil angelegt und bildele 
sieh sowohl aus de m freundschaftliehen Umgang der Eltern mite inander als 
auch au s den gellleins<llllen SchulbeslIchen. Einschrankllngen in den 
Kont akten zu nichtj Udi schen Gleichaltrigen waren mit Sicherheit gegeben , 
wenn illl art , wie beispielwei se in Oberallla und Neukirchen eine eigene 
j lidi sche Schule existie rte. Hier verbraehten die Kinder dann den Vormittag 
und naturgelll tiB auch die Freizeit zusallllllen. Da waren die Nachbarskinder 

-
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dann zwar aueh beteiligl. aber eben nur "mir 'beteiligt und oft in der Minder
zahl. 

Die luden nahmen an den dorflichen Aktivitaten teil und waren in die 
dorfliche Lustbarkeiten wie Kirmes oder Pfingsttanz eingebunden. wobei auch 
"gemi sch(,' das Tanzbein geschwungen wurde. Man erinnert sich noch. daB 
von den jungen Juden aueh gerne mal naeh den christ lichen Madchen geschaut 
wurde. so wie von der Eleganz der jungen JUdinnen. und hier fUr Oberaula vor 
allem von Marga Rothschild-Spiegel auch heute noch die Rede isl. die .. 50 gar 
nicht jUdisch mit ihrem blonden Haar" lJ ausgesehen htitte - was wiederum 
RUcksehlUsse auf das verinnerliehte Bild vom "typi sehen Juden" zuHiBI. Am 
Kirmestag wurde in Oberall la allch vor jUdischen Htillsern ein Stiindchen 
gespielt - ei ne religiose Melodie. JUdische BUrger respektierten die chri stli
chen Feste und die Kinder gingen wahrend dieser Zeit bei den christ lichen 
Nachbarn ein lInd aus. Und so wie die Christen zu Pessach von den jUdischell 
Bekannten Mazzen erhiehen. revanchierte man sich von chri stiicher Seite aus 
zu Ostern mit Eiern. JUdische Geschtiftsleute wiesen in ihren Werbeanzeigen 
auf ehristliche Festtage hin und man bedaehte christliche Nachbarn mit Gliick
wUnschen zum Neuen Jahrl4. 

Man war also von jUdi scher Seite den christ lichen Feiern gegenliber aufge
schlossen und tolerant , und die Kinder hatten fast unbegrenzt Zutritt. nur an der 
Kirehe resp. Synagoge schieden sieh die Geister. So wie kein Jude je mals die 
christliehe Kirehe betreten hatte. kam auch kein Chri st auf den Gedanken. 
jemals die Synagoge zu betreten. Doeh die Neugier war da und so sehliehen. 
wie es erzahh wurde. vor allem die Kinder immer wieder um die Synagoge 
herum , um etwas von dem fremden Tun in der unverstandlichen Sprache 
mitzubekommen. und die Nachbarinnell hatten vor allem an den hohen Feier
tagen immer dann etwas in den angrenzenden Garten zu schaffen. wenn 
Gottesdienst abgehalten wurde. Mit Sieherheit hat aber keiner der christlichen 
Einwohner jemais im Famiiienkreis an einelll jiidischen Fest tei igenolllmen, 
wenn man auch beispieisweise die LaubhUtte der Nachbarn besichtigte und 
hinterher begutachtete. 

Eine Ausnahme stellten nur die Beerdigungen dar. Hier gingen nach Aussa
gen von Zeitzeugen christliche Nachbarn aus Nachbarsptlicht mit auf den 
jildisehen Friedhof und umgekehrt begleiteten aueh die Juden ihre toten Nach
barsleute zum ehristliehen Friedhof. 

Man ptlegte einen engen Zusammenhalt unter den jildisehen Gemei nde
mitg liedern. Die Manner trafen sieh in der Synagoge. und zu ei nem Trunk 
besuehte man in Oberau la das jiidisehe Gasthaus "Zur Stadt Casse l". Don war 
man unter sich, und nur selten verirrte sich ein Andersglaubiger in eine fUr ihn 
fremde Winsehaft. Die Frauen trafen sieh am Sabbatabend rei hum wie die 
christliehen Striekkranzehen bei einem der weibliehen Gemeindemitglieder. 

Der Tageslauf der Manner bestand im morgendliehen Gebet, was auch 
diejenigen regelmaBig verrichteten, welche sich bei christlichen Kunden auf
hielten. Diese waren daran gewohnt, daB ihre Gesehaftsfreunde .,Tefillin 
legten", ebenso wie die Gastwirte, bei denen sie zwar nachtigten, jedoch Illeist 
ihre eigenen, koscheren Nahrungslllittel verspeisten . Die Viehhandler erniihr
ten sich die Woehe liber haufi g nur von Brot. Schafswurst und Kaffee. Der 
jUdi sche Handler muBte wahrend seiner geschaftlichen Wanderungen einen 
BrUcke schlagen zwischen seinen Verpflichtungcn. die Speisegesetze trcu zu 
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beachten. und der Notwendigkeit , mit den Bauern auf freundschaftlichem FuB 
zu stehen". Hierzu zahlte auch, sich mit jenen in einer ihnen verstandlichen 
Sprache. dem sogenannten Bauemdeutsch, zu versUindigen. welches oft mit 
jiddischen Brocken durchsetzt war. 

Hauli g waren die Hausierer und Viehhandler die ganze Woche liber in der 
Region unterwegs. und kehrtcn erst am Donnerstag spat abends oder gar erst 
am Freitagmorgen nach Hause zuruck. Dann war es schon Zeit. mit den 
VorbereilUngen w m Sabbat zu beginnen, dem absoluten Hohepunkt jeder 
judi schen Woche. Die M anner reinigten sich an diesem Tag, zw ickten ihren 
Bart. denn kein gJiiubiger Jude rasierte sich. und lOgen ihre besten Kleidungs
sWcke an . Bereits e ine SlUnde vor Sabbatanfang, d.h. dem Erscheinen des 
ersten Sterns am Freitagabend, spazierten die M anner in Oberaula. Breiten
bach und den anderen Synagogenorten in Grtippchen durch die DorfstraBen, 
und schon geraume Zeit vor Beginn des Gottesdienstes versammelte man sich 
im Hof der Synagoge. wo die Tagesereignisse besprochen und alles wahrend 
der Woche Erlebte ausgetauscht wurde - all dies unter den aufmerksamen 
Augen der Nachbarn. 

Die Frauen hatten donnerstags und freitags keinen ruhigen Tageslauf. sie 
waren mit den Vorbereitungen zur wochentlichen Feier der .,Konigin Sabbat" 
voll ausgelastet. Ihr Programm war hekti sch und bedurfte eines genau einge
spiehen Vorgehens. 

Das allwochentliche kuhische und kulinarische Ereignis des Sabbat, wel
ches die Frauen opulent flir die oft nur an diesem Tag anwesenden Manner, 
eventuelle Gaste und die dann endlich versammelte gesamte Farnilie gestalte
ten. erregte mit Sicherheit hauliger die Aufmerksamkeit wenn nicht gar den 
Neid der armeren chri stlichen Nachbarn. Besonders die Reichhaltigkeit des 
Mahles und vie lleicht auch die fremden oder zumindest teuren Zutaten wie 
Zucker. Zimt, Muskat und andere fremdarti ge Dinge erregten die MiBgunst. 
Schon Bertold Auerbach befand: "Der Sabbat ist ein Abglanz aus Eden ( .. . ) und 
so erlebt man allwochentlich einen Tag paradiesischen Jenseits"1 5. Die religios 
vorgeschriebene MuBe an diesem Tag stieB auf das Unverstandnis der zu dieser 
Zei t schaffe nden Umgebung. So ist es nicht verwunderl ich, daB es gerade in 
Verbindung mit dem Sabbat immer wieder zu ant isemiti schen Spriichen kam. 
Rudolf Moser schre ibt dazu bereits 1828, und die bis in die Neuzeit hinein 
geau8erten Vorurteile hanen dense lben Tenor: "Wahrend sich der Wlirttember
ger mit gewiB sehr einfacher Kost nahrt und dieselbe im SchweiBe seines 
Angesichts mlihevoll erringt, schwelgt der Jude im Wohlleben"l6. Und dies 
schien urn so verwerflicher, als der Jude sein Brat nicht irn SchweiBe seines 
Angesichts auf dem Acker verdiente, sondern "auf der Landstra6e mit Hausier
und Viehhandel. also mit bloBem Geschwatz" l7 . 

Ein stiindiger Stachel war also jede Woche aufs Neue der Sabbat, jene Zeit 
der reli gios vorgeschriebenen MuBe. Noch heute berichten Zeitzeugen von 
ihre m damaligen Arger, wenn sie als Jugendl iche am Samstagnachminag die 
StraBe fegen oder anderweitige Vorbereitungen flir den Sonntag treffen muB
ten, derweil die j lidischen Nachbarinnen und ihre Tochter mehr oder weniger 
demonstrati v das Nichtstun pflegten und am Samstagnachminag aus dem 
Fenster schauten oder gar spazieren gingen. Neid und MiBgunst brechen bei 
einigen Zei tzeugen he me dabei noch durch, ohne daB ein Verstandnis flir den 
andersartigen re li giosen Rhythmus aufsc he int und oh ne daB man sich der 
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dadurch gezeigten ant isemiti schen Ausfti lle bewuBt is!. "Die kriegten doch die 
Arbeit gemach!. Wir muGten arbeiten und die Juden gingen spazieren - die 
hatten 's schon" Jl~. Das verinnerlichte Vorurteil gait noch immer. "M an weiB 
und sieht es, wie viele J uden nie arbeiten. sondern nur spazierengehen. wah
rend der arme Landmann il11mer arbeitet. Dennoch werden die Juden reich und 
die Bauern ann"19. 

DarOber hinaus begegnete man , wie in den Zeitzeugenberichten wiederholt 
erinnert wird, dem erzwungenermaBen langen Wochenende von Freitagabend 
bis zum Sonntag nach der Kirchgangszeit mit Unverstandni s, auch wenn die 
Juden zu dieser langen Zeit der Ruhe seit dem frO hen 19. Jahrhundert durch 
obrigkeitliche Erlasse gezwungen worden waren, um den Kirchgangsfrieden 
nicht mit eventuellem Hande l zu entehren. Die Anze igen in den Akten zu 
diesem Thema der "Fe iertagsschandung" sind Legion. 

Die strenggliiubigen Protestanten, oft sogar reformien en Bekenntni sses. 
hanen kein Verstandnis fUr die sinnenfrohe und genuGfreudige Gestaltung 
dieses Feien ages. Ihre sonnt iig liche Fromm igkeit war karger. 

Es war nicht nur die Reichhaltigkei t des Mahles, welche die Dorfbewohner 
im besten Fall irritiene, es war der gesamte Aufwand, welcher jede Woche aufs 
Neue fUr einen einzigen Tag getrieben wurde, der, mit dem chri stlichen Sonn
tag verglichen, weitaus prachtiger als jener gefeien wurde. Und "die Bedeu
tung der Nahrung und des Nahrungssymboli smus' kann man in einer agrarisch 
strukturierten Umwelt gar nicht liberschatzten"2U. 

Es waren die weiBen Tischtticher, das gute Geschirr, manchmal das Silber. 
und der Glanz der Kerzen, der Wein, das kostliche HefeweiBbrot und die 
verschiedenen F1eischsorten, all dies allenfall s bei btirgerlichen Hochzeiten 
oder bei Honoratioren hoheren Standes geschaut , im landl ich-biiuerlichen 
Rahmen jedenfalls nicht Oblich. 

Selbst wenn sich der Sabbat bei den annen jOdischen Familien in bescheide
nerem Rahmen abspie lte, so wurden doch auch hier weiBe Tischdecken und 
Kerzenleuchter aufgedeckt und bei den Nahrungsmitte ln nicht gespart - die 
Reste aB man dann eben die ganze Woche lang. 

Man war freigebig an diesem besonderen Tag, und jOdische Gas te waren 
hochwillkornmen, j e arrner sie waren, urn so groBer war die mizwe, gute Tat, 
die man vollbrachte, wenn man ihnen die Feier der " Konigin Sabbat" ermog
lichte. Doch auch aus einern anderen Grund waren diese Durchreisenden gem 
an den Tafeln gesehen. Sie brachten Neui gkeiten ins Dorf, kannten den neue
sten Klatsch und konnten so manches Ober das Leben in der Welt erziihlen. 

Einen besonderen Blick sollte man an dieser Stelle auf die Ausstattung 
jOdischer KOchen werfen, wie diese sich durch die religiosen Vorschriften 
ergaben. Wahrend in den landl ichen Haushalten der Umgebung mit einer 
auGerst kargen Ausstattung haufig noch auf dem Ern oder dem Stubenofe n 
gekocht wurde und die sogenannte "schwarze KOche" eher der Futterzu
bereitung diente, nutzten j Odische Haushalte ihre KOchen ganz anders aus. Sie 
muGten jeden Gegenstand in zweifacher Ausfertigung haben. angefangen bei 
den Vorbereitungsplatzen Ober die Kochgeratschaften bis hin zum Geschirr. 
urn die religios vorgeschriebene Trennung zwischen rni lchi gen und tleischigen 
Nahrungsmitteln einhalten zu konnen. Di es bedingte nicht nur einen erhohten 
Platzbedarf, sondem stellte in den Augen der Chri stinnen mit Sicherhei t einen 
unversHindl ichen Luxus dar - vor allern, wenn das Geschirr zu Pessach noch 
einmal ausgetauscht wurde, damit es den rituellen Reinheitsgebolen entsprach. 
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Viele Produkte kamen zuerst durch die jiidischen Handler in die Dorfe r. und 
sc1bst Neuerungen irn agrari schen Bereich wurden durch ihre Initiativen zu 
den Landleuten gebracht. In einem jiidi schen Haushalt gab es - auch don 
seinerzeit eine Ausnahrne - die ersten Apfel sinen. als man sich in Oberaula und 
Umgebung noch mit sauren Apfeln und trockenen Zwetschen begniigte, die 
ersten Sprotten. als der Hering im Mittel gebirge der e inzige Seefi sch war, den 
man kannte. und der Gemeindealteste versuchte sich einst gar auf einem 
Hochrad. als der Bauer noch mit dem Kuhgespann fuhr und man ansonsten zu 
FuB ging. a llenfall s die Handwerker ihre Produkte mit Hundewagen transpor
tierten. Dies gait in der Folge auch fUr so neumodische Errungenschaften wie 
das Telefo n und das AutomobiJ. 

Fur die Frauen war es ublich. im Geschaft des Mannes mitzuarbeiten Sie 
verfUgten allgcmcin uber gute Geschaftskenntni sse und waren irn Verkauf in 
den Ladengesch,iften van Oberaula und Neukirchen @ig. Bei Hausierern 
vertraten sie den abwesenden Ehemann am art, und bei GroBh~indlern uber
Ilahmen sie meist die Korrespondenz. 

In Verhalten und Lebensstil eilten sie dem chri stlichen Biirgenum vor allem 
in den Kle insHidten haufig voraus; dies laBt sich al s Grundhaltung auch auf die 
Landjuden der Regio n iibertragen. Allerdings ist dabei zu bedenken, daB. wie 
es Mal'ion Kaplan ausdriickt , ei n Vergleich zwischen dem Leben van stadti 
schen lude n und Landjuden derselben Klasse und derselben Dekade den 
Eindruck einer Zeitverschiebung verrnittelt . auch wenn sie in den Dorfern die 
Vorrei ter der Moderne waren" . Wie iiberhaupt die Landbevolkerung sich noch 
in Lebensformen des 19. l ahrhunderts bewegte, die erst in den zwanziger und 
dreiBiger Jahren sehr langsam aufgebrochen wurden. so verharrten auch die 
Landjuden trotz ihrer regelmaBigen AuBenkontakte noch in Verhaltensmu
stern . welche sich an den Lebensformen des ausgehenden 19. lahrhunderts 
orientierten. Sie akkulturierten sich an die sie umgebende Gesellschaft, assimi 
lierten sich aber nicht und waren in dem Zwiespalt. einerseits ihrem Bedurfnis 
nac h ethni scher Eigenart zu folgen und aus religiosen Grunden auch folgen zu 
mussen. andererseits waren sie aber auch von der Notwendigkeit einer Integra
tion und guten Nachbarschaft iiberzeugt. 

Das Kriegsende 19 18 veranderte nicht nur in den Stadten, sondern auch auf 
dem Land das Lebell . Viele Manner waren im Weltkrieg getotet worden, 
darunter in Oberaula auch vier jiidische Biirger. Ihre Namen wurden auf den 
KriegerdenkmiiJern ebenso verew igt wie die ihrer christlichen Nachbarn. DaB 
s ie in sp,ile rer Zeit e inmal mutwillig zerston oder im besten Fall unsichtbar 
gemacht werden wurden, konnte sich noch niemand vorstellen. In ungebro
chen nationalem Hochgefiihl war man auch auf jiidischer Seite stol z auf seine 
Kriegsauszeichnungen, die der Gefreite Hitler spat er so mi Bachten sollte. 

So gab es selbstvers tandlich luden bei der Feuerwehr. in den Geselligkeits
vereinen, bei den Kirmesburschen und in den Gemeindevertretungen. in Turn
vereinen und im FuBballklub und vor allem in den Kriegervereinen . Ganz 
selbstverstandlich hielt man in machen Landgemeinden Gediichnisfeiern in 
der Synagoge flir die Gefallenen und Veteranen ab. Zwar gab es vereinzelt 
immer wieder anti se miti sche Ausfalle in diesen Gruppierungen, jedoch waren 
diese wenigcl' von "offizieller" Meinung getragen wie noch zu Zeiten Max 
Liebennann von Sonnenbergs, des antisemitischen regionaien Reichstags
abgeordneten bis 191 I, sondern eher durch personliche Differenzen ausgelost. 
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In den jiidischen Gemeinden der umliegenden Kleinst~idte gab cs ein reges 
Vereinsleben. So ex istierte in den meisten groBeren Orten eine sog. Chewra 
Kadischa. eine Beerdigungsbruderschaft. welche fUr den rituell korrekten 
Ablauf der Beerdigungsfei erlichkeiten zu sorgen hatte. In Neukirchen war 
diese Organisation ein allgemeinen WohlUitigkeitsverein fUr Manner unter der 
Leitung des Lehrers Samue l Schaumberg und fUr Frauen unter de l' Leitung 
Johanna NuBbaums. AuBerdem gab es in dieser Kleinstadt einen zwanzig 
Mitglieder umfassenden Jugendbund unter der Leitung Werner Nagel s, wel
cher der SPD nahestand. Institutionalisierte Orte der Begegnung zwischen den 
Konfessionen waren Begrabnisse und patriotische Feiern. 

Warnend schreibt jedoch Barbara Souchy dazu : .,Aber deshalb darf der 
Historiker diese Erscheinungen nicht als hannonisches Einvernehmen be
zeichnen, uber das, gleichsam von oben. - die damonische Macht des National
sozialismus' hereinbrach. Es war immer eine Kluft geb)ieben zwischen der 
Minderheit und der groBen Mehrheit , denn die Mehrhe it empfand die nie 
vollstandige relig iose und kulturelle Anpassung der Juden immer als Verwei
gerung und Herausforderung, wahrend sie aber durch den mehr oder weniger 
ausgepragten Anti semitismus dafiir sorgte, daB die Distanz zwischen ihr und 
den luden aufrechterhalten wurde"22. Diese Ressentiments waren scholl immer 
in Zeiten personlicher oder all gemeiner Notlagen aufgebrochen , an denen "der 
Jud" , wie man allgemein bis zum Ende sagte, angeblich Schuld hatte. 

Ein miBbilli gende Blick gait in dem ltindlich strukturierten Gebiet urn 
Oberaula aber auch den landwirtschaftlichen Fiihigkeiten der Juden. Wenn 
diese ihre Ackerchen fUr den Eigenbedarf bestellt hallen, spollete man uber die 
,,Juddefelder", auf den en die Hocken angeblich krumm und schief gestanden 
hattenn. Das berufliche Wertesystem der Bauern unterschied sich von dern der 
Juden, fUr die Grund und Boden kein ererbtes, schutzenswertes Gut, sandern 
eine Handelsware war wie andere auch . 

DaB es bei diesen Kinderkontakten bei Streitereien zu judenfeindlichen 
AuBerungen kam, sei hier nur am Rande erwahnt und sollte nicht uberbewerte t 
werden - wenn auch damit oft die hausliche Einstellung wiedergegeben wurde. 

liidische Familien waren auch in Oberaula und Urngebung bestrebt. das. 
was bis 1933 mit dem Terminus " Deutsche Kultur" bezeichnet wurde. zu 
besitzen. zu verkorpern und zu verrnitteln, oh ne dabei aber ihr liidischsein 
aufzugeben und ohne einen besonderen Assirnilierungswillen urn j eden Preis. 

So stalleten Landjuden ihre Tochter mit e inem Klavier aus und lieBen ihnen 
Stunden geben . ., In den Augen der Dorfbewohner war es uberhaupt ni cht 
ungewohnlich, daB ein Viehhandler ein Klavier besaB. damit seine Frau und 
Tochter darauf spielen konnten. Im Gegentei l war es genau die Art weiblicher 
Aktivitaten . die den Landjuden das Image eines (klein)burgerlichen Lebens 
ver)ieh - das sie auch tatsiichlich fiihrten"2-l . 

Dieses Streben machte sich auch in der Miibli erung ihrer Hauser be merkbar. 
AuBerlich waren diese voll in den diirflichen Stil integriert und wm Teil schon 
seit dem letzten Jahrhundert im Familienbesitz . .,Das Haus meiner GroBmutter 
war ein fast typi sches Bauernhaus, zu dem auch ein gro/3er Bauerngarten rnit 
Obstbaumen und Gemusebeeten gehiirte. nur daB es seit GroBvaters Tod kein 
Vieh mehr auBer einer Ziege, Gansen, Enten und Huhnern gab" " . 

In ihrem Innern jedoch waren diese Hauser stlidti sch(er) e ingerichtet als di e 
der Handwerker oder bauerlichen Nachbarn. Wenn auch die gro/3eren Bauern 
bereits uber e ine .,gute" Stube verfUgten. so wurde doch in der SllIbb gelebt 
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und gearbeitet und erstere nur an hohen Feiertagen genutz!. Bei den jUdi sehen 
Familien hingegen gab cs diese Trennung nicht. hier wurde im Wohnzimmer 
gewohnt und im Speisezimmer gegessen, ganz so wie in den besseren 
(klein)stadtisehen Familien . Bildung, BUeher. bUrgerlieher Wandsehmuek und 
die ersten teehni sehen Neuerungen wie Telefon. Grammophon, das erste Auto 
oder Motorrad waren haufig zuerst bei den wohlhabenderen Juden vorhanden. 
Und wahrend die Bauern Magde hielten. arbeite ten bei den Juden ehristliehe 
Haushaltshilfen. und man putzte weitaus mehr als bei den ehristliehen Naeh
barn , bei denen die Landfrauen "fUr sowas" meist keine Zeit hatten. 

Von der "Machtergreifung" bis zur Deportation 

Mit dem 30. Januar 1933 , der sogenannten MaehtUbernahme, anderte sieh 
dieses seheinbar idylli sehe Leben in Kleinstad t und Dorf abrupt. Nun enthUllt 
sieh eine andere Seite des Alltags, der nun seinen Sehwerpunkt nieht mehr in 
der ErfUll ung der weltliehen und religiosen Pniehten halte, sondern von ganz 
Hnderen Problemen bestimmt wurde. 

Von Anfang an war der Antisemitismus in Oberaula und Umgebung zu 
spUren, werst nur in seh leiehender Form, bald aber massiv und dureh personli
ehe und materielle Angriffe gekennzeiehnet. 

Del' Kreis Ziegenhain war sehon frUh eine Hoehburg der "Bewegung". 
Bereits 1930 erreiehten die Nationalsozialisten nieht nur in vereinzelten Ort
sehaften mehr als 70% der Stimmen, so wie es dann bei der letzten freien 
Reiehstagswahl am 6. 11 .1932 fast Uberall im Kreis der Fall war". SehlieBlieh 
lag der Tod des Antisemiten Liebermann von Sonnenberg, der im Krei s wahre 
Triumphe gefeiert halte, aueh erst 20 Jahre zurOek und gar maneher konnte 
seine iiber diese Zeit verdeckt gehahene Gesinnung nahtlos wieder einbringen. 

Die SA hatte sehon frOh regen Zulauf und brauehte sieh nun nieht mehr 
zurUekzuhalten . Braune Uniformen wurden auf den Dorfern zum gewohnten 
Anbliek, und im zwisehenmensehliehen Bereieh maehte sieh g le iehzeitig eine 
gewisse Zurtiekhal tung bemerkbar, die jedoeh noeh nieht zu den spateren 
AuswUehsen fUhrte . 

So erstaunt es nieht. daB berei ts am 13. Januar 1933 die NSDAP bei einer 
Wahl versammlung - noeh vor dem historisehen Datum der "Maeht
Ubernahme" - im benaehbarten Sehwarzenborn 2 1 Neuaufnahmen zu ver
zeiehnen hatte - woraufllin man gleieh ei nen Trupp SA grOndete. Diese SA
Fonnationen waren im Krei s Ziegenhain nach auBen hin das Symbol der neuen 
Herren. anderwe iti ge O rganisationen hatten Wngst nieht die Prasenz in den 
hiesigen Dorfern , so daB es nieht verwunderlieh ist, wenn Angehoriger dieser 
gelegentlich aueh als "braune Sehlagertruppe" bezeiehneten Formation an fast 
alien Aktionen gegen jUdische BUrger beteiligt waren . 

Der Kreis Ziegenhai n war aueh in den dreiBiger Jahren immer noeh Ober
wiegend landwirtsehaft lich gepragt, so daB sieh hier die Verelendung weiter 
Beviilkerungste ile nieht ganz so gravierend bemerkbar maehte wie in den 
Stlidten. Hingegen kam es von Seiten der Landwirte immer wieder w Klagen 
iiber den Mangel an qualifi zierten Arbeitskriiften. was einen Grund in den 
haufi g zu niedrigen Lohnen halte, welche wm Unterhalt einer Familie nieht 
ausreiehten. Im nachhinein gait jedoeh die allgemeine wirtsehaftliehe Mi sere 
aueh im Kreis Ziegenhain vielen als Entsehuldigung, bereits frOh einen "siehe
ren Halt" und Protektion in SA und Parte i gesueht zu haben. 
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Bereits im Marz 1933 kam es zu einem tiefgre ifenden Eingri ff in jUdi sches 
Selbstverstandnis, das in der Folge e ine gravierende Anderung jUdischen 
Lebens erzwang. Mit Datum vom 19. Marz 1933 wurde vom Landra t des 
Kreises Ziegenhain ein allgemeines Verbot des Schachtens erlassen". Tiere 
durflen nun nicht mehr auf relig itis vorbestimmte Weise geschlachtet werden, 
indem ihnen vorn daftir zustandigen Se/lOch et, rneist dem Lehrer, rnil einern 
Streich zugleich die Halsschlagader und die Luftrtihre durchschnitten wurden, 
urn dem Ktirper mtig lichst viel Blut zu entziehen. Damit stand den jUdischen 
BUrgem und den j Udischen Metzgem im Kreis kein koscheres Fleisch mehr zur 
VerfUgung - welches aber e ine Grundbedingung fUr die koschere, d.h. ri tuell 
re ine jUdische KUche darstellt. In der Folge konnte dieses fUr die Sabbat
rnahlzeit so un verzichtbare Lebensmittel nur noch unter Umwegen und grof3en 
MUhen erworben werden, da die streng koschere jUdische KUche auch ni cht 
auf selbstgeschlachtetes GeflU gel ausweichen konnte. Selbst diese Tiere muB
ten in orthodoxen Hausern von einem Se/lOch et. der vor der Totung der Tiere 
e in Gebet spricht , geschachtet werden. 

Aus dem Jahre 1936 ist hierzu aus Burghaun (Kreis HUnfeld) die Aussage 
von Hanna Stern iiberliefert , welche sie in einem anderen Zusarnmenhang 
machte, auf den ich noch zurUckkommen werde" . Sie gab zu Protokoll: .,Wir 
haben seit dem Schacht-Verbot nicht mehr geschlachtet. Auch haben wir seit 
dieser Zeit seltener Fleisch gegessen. Wir haben nur zum Sabbat Fleisch 
gekauft. An diesem Fleisch haben wir auch manchmal ltingere Zeit gegessen, 
wenn etwas davon Uber war. Das Fleisch, was wir bi s jetzt gegessen haben, war 
stets geschachtet. Wir haben dieses geschtichtete Fleisch mal in Fulda ... und 
mal von Beuthen aus schicken lassen. Zuletzt haben wi r vorige Woche ein 
geschachtetes Hahnchen aus Fulda bezogen ... Von dem Schlachter Wetterhahn 
aus Rhina, der rnein Schwager ist, haben wir nie F1eisch bezogen, weil er nicht 
koscher schlachtet". Und ihre Bruder fUgt in seiner Aussage hinsichtl ich des 
Schachtens erganzend dazu: " In letzter Zeit essen wir nur Geflilgel"" . 

Dieser LandratserlaB hatte ilbrigens noch ein Nachspic l. So wurde im 
benachbarten Neukirchen ein Richter strafversetzt, der es wagte, noch im Mai 
1933 dem Se/lOchet von Ott rau Recht zu geben, als dieser gegen zwei SA
Manner Klage erhob, weil sic, oh ne dazu bcfugt zu sein, sein Schachtmesser 
beschlagnahmt hatten·'O. 

An dieser Stelle scheint es angebracht, aul' die verschiedenen Ebenen hinzu
weisen, auf denen sich sowohl die offi zielle Judenpolitik, hauptsachlich vertre
ten durch das Innen- und das Wirtschaft sministerium, als auch die Haltu ng und 
Tiitigkeit der Gestapo, hier vertreten durch die Staatspoli zeistelle Kassel. 
bewegten, sowie auf den "Druck der StraBe", der fUr den hiesigen Bereich 
durch die SA und auch durch ei nige HJ -Abteilungen verktirpert wurde. Tho
mas Klein schreibt dazu in bezug auf die Stapostelle Kassel: "Perstinlich die 
bekannten, auch die grobschl tichtigsten Ressentiments ilbernehmend und im
mer wieder artikul ierend, stellte sie sich anderersei (s aus dern genan nten 
Etatismus heraus, wie auch die Tagesmeldungen aufzeige n, mit ganz e indeuti 
gen Verlautbarungen und MaBnahmen, also nicht etwa augenzw inkernd, allen 
eigenmachtigen, individuell zu verantwortenden Schikanen und Diskriminie
rungen von jildischen Einwohnern entgegen", stand also im "Widerspruch 
zwischen der Judenpoliti k der Wirtschaftsministerien und der Bewegung" eher 
auf Seite der ersteren" . Doch erfolgte .. jener Widerspruch ... ofl'enbar ebenso-
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wenig ... aus grundsatzlichen Motiven. zugunsten einer li~eralen Rechtsstaat
lichke it und Humanitat. son de m vielmehr aus tak tischen Uberlieferungen und 
zugunsten einer Systematisierung in der Unterdruckung Andersdenkender und 
A ndersrassiger".I2. Fur de,:!. Bereich des Kreises Ziegenhain heiBt das in der 
Folge. daB unauto risien e Ubergriffe in der Regel verfo lgt und auch veruneilt 
wurden·l.'. Grundsatzlich unterbinden konnten die offiziellen Stellen sie aber 
nicht. 

Doch zurlick zum Frlihjahr 1933. Nur wenige Tage nach dem Schachtverbot 
wurden die Vorsitzenden mehrerer Israelitischer Gemeinden im Kreis gezwun
gen. noch vor dem o rgani sienen Boykott gegenjlidische Geschafte am I. April 
1933 mit Datum von 3 1. Marz Telegramme und Ze itungsanzeigen an die New 
York Herald Tribune aufzusetzen. in den en sie sich .,als g ute Deutsche ... gegen 
die Greuelpropaganda" aussprechen muBten, die angeblich im Ausland ver
breitet wurde·'.j. 

Staatsfeind Nr. I war und blieb zu dieser Zeit noch die KPD, und so war es 
e in beliebtes Diffamierungsmittel, Juden in ihre Nahe zu rlicken. Dies g ing so 
weit. daB sich die Gebrlider Wallach aus Treysa genotigt sahen, in einer 
groBfonnatigen Anzeige in der onl ichen Zeitung jegliche Verbindung mit den 
Kommunisten von sich zu weisenJ5 . 

Die regionale Presse war zu dieser Zeit insofern noch zuriickhaltend, als 
grob antisemitische Ausfhlle nur aus weit entfernten Regionen, meist aus dem 
Ausland. notiert wurden. Eine Ausnahme bild.ete die Z iegenhainer Zeitung 
vom 6. September 1933, in der liber e inen Ubergriff aus Treysa berichtet 
wurde. a ls SA-Manner e inen Juden und seine Frau dureh die Stadt "ge leite
ten", welcher ei n Sehild um den Hals tragen muBte, auf dem zu lesen war: ,,!ch 
wollte ei n Christenmadchen schanden"" . Inwiewe it sich hier iirtliche SA
Krafte e inen Vorfa ll g leicher Art als Beispie l nahmen, der sich nul' wenige Tage 
vorher in Kassel zugetragen hane und im Lagebericht der Staatspolizeistelle 
Kasse l Erwahnung findet, sei dahingestellt37

. 

Direkt Huf Oberaula bezog si eh zur gleiehen Zeit e in ProzeB vor dem Landge
licht Marburg. in welchem der Kaufmann Siegmund Rothschild wegen Urkunden
fal schung. Betrug und Wucher angeklagt wurde. In dem entsprechenden Zeitungs
anikel heiBt es dazu: .,Rothschild. der sei t Juni des Jahres in Haft sitzt. ist Besitzer 
eines groBen Baumaterialiengeschafts und ging nach Aussage des Amtsgerichtsra
(es Hoffmann - der in seiner Zeugenaussage die Meinung der Bevolkerung des 
Amtsgerichtsbezirks Oberaula wiedergab - auBerst rigoros und rUeksichtslos ge
gen seine Kundschaft vor .... So nutzte der Angeklagte mit Absieht die Unerfahren
heit und Not der kleinen Leute aus. urn Gesehiifte zu machen und zu gewissem 
Zeitpunkt die der Kundschaft urn den Hals gelegte Schlinge zuzuziehen. Dabei 
lebte er in so guten Venniigensverhaltnissen, daB er diese liblen Geschafts
methoden gar nicht niitig gehabt hatte"" . 

S iegm und Rothsehild wurde zu einem Jaln und drei Mo naten Gefangnis 
lInd 1500 Mark Geldstrafe veruneilt - weit unter dem Antrag des Staatsanwal· 
tes von vier Jahren. Die Untersuchungshaft wurde angerechnet und Siegmund 
Rothschild vorerst auf freien FuB gesetzt:w. 

Jener Kaufmann Siegmund Rothschild war damals del' reichste Gesehafts
mann in Oberaula. Sein Geschaft halte sich aus einem Manufakturwarenladen, 
in dem mit Wtische. Konfektion, Huten. Schuhen, Haus- und Klichengeraten 
sowie Porzellan gehandelt wurde, zu einem Spezialgeschaft fUr Eisenwaren, 
Nahmaschinen und Baumaterialien entwickelt . 
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Zu der oben genannten Anklage, welcher mehrere finan zielle Engpasse von 
Kleinbauern vorausgegangen waren, hatte mit Sicherheit dazu be igetragen, 
daB gar mancher in den schlechten Zeiten die Gunst der Stunde nutzle, um 
seine Schulden zu verringern und "dem Juden" nichts mehr zurOckzuzahlen. 
Wenn niemand mehr geborgt hatte, so hatten die j iidi schen Laden in Oberau la 
noch immer anschreiben iassen, wie sich Zeitzeugen erinnern. Die An
schuldigung des Wuchers gegen dell illd und die allgemeine Hartbarrnachung 
derselben fUr jedweden, auch persiinlichen, MiBstand hatte schon einmal 
gegen Ende des letzten lahrhunderts Erfolg gehabt und lag im damaligen 
Klima recht nahe. 

Ein judischer Burger aus dem benachbarten Niederaula. der regelmllBig 
seine GroBmutter in Oberaula besuchte, schreibt zu dieser Zeit : .,Schon zu 
Beginn der Nazizeit war in Oberaula viel Antisemili smus zu spuren. So war 
jedenfalls aus den Gespriichen der Erwachsenen zu entnehmen. Obwohl im 
Beisein der Kinder nie von Politik und sehen liber Geschaflliches gesprochen 
wurde. Aber zerbrochene Fenster und Parolen an der Wand waren zu sehen. In 
das offene Geschaft an der StraBe kam kaum noch jemand'''''. 

Die geschilderte Stimmung im Dorf IaBt sich auf alle anderen Ortschaften 
mit jiidischer Bevii lkerung iibertragen . Man machte si ch schon sehr friih so 
seine Gedanken, zu ersten Antragen auf Reiseptisse kam cs jedoch erst, nach
dem auch das lahr 1934 keine Anderung der Verhahnisse gebracht hatte. 
Bereits im erstcn Viertei des Jahres mehrten sich die Ausschreitungen - immer 
wieder wurden Fenstersche iben oder Schaufensler ei ngeschlagen, kam es ZlI 

kleineren Piibeleien . "Der HaB gegen die luden ... nimmt immer mehr zu. Man 
hat nicht vergessen, daG das Judentum gerade in Kurhessell seit mehr als 100 
lahren eine maBgebende Rolle gespieh und die Bevii lkerung in maBgebender 
Weise ausgepliindert hat", steht im Bericht del' Staatspoli zeistelle Kassel, und 
man bemerkt weiter, .,daB der lude von Tag zu Tag frecher wird"" '. Von Seiten 
del' Judell wehrte man sich zu dieser Zeit noch gegen den Terror - immer in der 
Hoffnung, daB der braune Spuk schnell voriiber se i. 

Die Bauem, welche sich infolge der Futtermittelknappheit im Sommer des 
lahres 1934 zeitweise gezwungen sahen, ihr Vieh zu verkaufen, muchten diese 
Geschafte weiterhin mit den ihnen vertrauten Viehjuden. Deutsche Handler 
stelhen wegen des ihnen nicht zur Verfiigung stehenden guten Verteilcmctzcs 
keine Konkurrenz dar. Das veranlaBte die Stapostelle Kassel zu der bissigen 
Bcmcrkung: .,Man wartet jetzt nur noch darauf. daB die jiidischen Vieh
(, Futtermittel und Getreide)Handler noch in den Reichsnahrsland aufgenommen 
werden" - eine Befiirchtung, die tatsachlich im August 1934 in Erfii llung ging"'. 

Zwar gab man seitens der berichtenden Land rate und der Stapo Kasscl zu, 
daG die antijudischen Ausschreitungen teilweise durch Konkurrenten provo
ziert warden waren, konnte aber andererseits die Diskrepallz zwischen der 
judenfeindlichen Hahung der .,Bewegung'· und der niichtern-pragmatischen 
Haltung des Reichswi rtschaftsministeriums in bezug auf die Behandlung der 
luden nicht verstehen . Das Klima in der Beviilkerung und besonders in der SA 
sei gereizt, wenn es sich aber in Ubergriffen Luft mache, werde man zur 
Rechenschaft gezogen . Der einfache Kampfer wiirde dies nicht vers lchen"J 

Diese Ambivalenz zum Zeitgeschehen war aber nicht nur bei den Parteimil
gliedern anzutreffen. sandern sie zeigte sich allch bei den Juden. Diese ahnten 
ei nerseits schon und merkten es auch bald persiinlich handfest. daB ihre 
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Silualion im Dorf sich verlindert hane, da i:iffentliche Konlakle mil Nachbam 
von diesen vermieden wurden. Andererseils konnten sie auBerhalb der Dorf
i:iffenll ichkeil aber weilerhin ihrem Beruf als Hausierer oder Yiehhlindler bis 
auf weiteres nachgehen. wobei ihnen von ihren langjahrigen Kunden vorerst 
nur selten die TUr gewiesen wurde. 

So isl auch in der allgemeinen Yerunsicherung der Berichl an die Slaposlelle 
Kassel vom April 1934 zu verslehen. in we lchem der sle ll vertrelende Landral 
sein Unversllindnis darUber liuBerte, daB in jUdischen Geschaflen im benach
barten Neukirchen Plakenen des "Winterhil fswerks des deuIschen Yolkes" 
ausgehlingl waren. Damber hinaus halle die jUdischen Firma Spier an die 
Adolf-Hiller-Spende fUr die DeuIsche Wirtschaft zum Entselzen des Landrales 
36 Mark gespendel. Der zusllindige SA-SlurmfUhrer lieB die Plakenen enlfer
nen. Man solle doch wenigslens darauf verzichlen, ,,Juden zu einem Werk 
heranzuziehen, das ausschlieBlich ein GedankenguI des Nalionalsozialismus 
darslellt", oder auf die jUdische Bevi:ilkerung "in geeigneler Weise einwirken, 
von der Zurschausle llung nalionalsozialislischer Plakellen abzusehen". 

Es wUrde heuliger Interprelation entsprechen, hierin eine besondere Art der 
Ironie gegen das Regime zu sehen - vie lmehr muB man aus damaliger Sichl 
eher an eine Zuschausle llung des "gulen" Deutschtums und des "gulen Wil
lens" denken, gepaart mil der Hoffnung, das darniederi iegende Geschaft da
durch wieder anzukurbeln. Man war es von jUdischer Seile aus gewi:ihnl , 
dezidiert auf christliche Feiertage hinzuweisen, warum sollte man also nicht 
auch die aus damaliger Sichl "unpolilischen" Winlerhilfswerkplaketten, die ja 
einem "gulen Zweck" dienten, als Werbung nulzen. 

Auf die Schwierigkeil, fUr das Selbslverstandnis des Nalionalsozialismus 
kontroverse Dinge mileinander in Einklang zu bringen, weisl auch eine Bemer
kung aus dem Mai 1935 hin : "Im Kreise Ziegenhain, wo von den Bauern die 
Schwlilmer Trachl gelragen wird, befindel sich der Handel dieser Trachlensloffe 
und -blinder fasl ausschlieBlich in Handen der Juden in Treysa, Ziegenhain und 
Neukirchen. Es iSI bedauerlich. daB gerade der Jude mil der Pflege Deulsche 
Brauchlums und heimatlicher Yolkslrachlen seine Geschafte machl· .... 

Andere hall en diese Hoffnung auf ein schnelles Ende der braunen Machlha
ber nichl und "damals wurde schon viel von Auswanderung oder Abwande
rung in gri:iBere Sllidle gesprochen. Meine Eltern bekamen Berichle, wer wohin 
weggegangen sei", schreibl ein ehemaliger BUrger aus dem benachbarten 
Niederaul a". Man machle sich au f j iidi scher Seile, bedrlingl durch die llig li 
chen Schi kanen, so seine Gedanken. wenn man den Ernsl der Lage jedoch 
noch nichl voll erkannle oder erkennen wollle. 

Die "Ergebnisse der Yolksabslimmung iiber das Gesetz iiber das Slaatsober
haupl des DeuIschen Reiches am 19.8. 1934 fUr die Regierungsbezirke Kassel 
und Wiesbaden", in denen der proleslantische Kreis Ziegenhain die hi:ichsle 
Anzahl an Ja-Slimmen erreichle, haben wohl mil dazu be igelragen. Der Land
rat berichlele slolz: "An der Abslimmung am 19. haben sich die Juden fasl 
resllos bele iligl und zum gri:iBlen Teil i:iffentlich abgeslimml. Der Kreis er
reichle 99,64 % Ja-Slimmen und diirfle ... an ersler Slelle im ganzen DeUlschen 
Re ich slehen""'. Erl iiulernd heiBI es dazu im Lageberichl an die Slapo Kassel: 
" Bei der Wahl am 19.8. 1934 haben die Juden in den gri:iBeren Sllidten und auf 
Grund von Wahlscheinen mil Nein oder ungiiltig abgeslimml oder sie haben 
sich iiberhaupl nichl an der Abslimmung beteiligl. In den kleineren Sllidten und 
auf dem Lande hal ein erheblicher Teil der Judenschafl mil Ja geslimml. was 

-
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oh ne wciteres aus ihrer starken Beteiligung an der Wahl und den wenigen 
abgegebenen Nein-Stimmen ersichtlich war. Hier entspringen die la-Stimmen 
der jUdischen Angst und nebenher dem Zweck. ihre Stellung dem deutschen 
Volke gegenUber zu festigen""'. Welch ein Druck muB da schon auf den 
jUdischen Nachbarn gelastet haben! 

In diesen belastenden Zeiten gait es, einen engen Zusammenhalt zu pflegen 
und auch iiffentlich zu zeigen. So erklan sich der Stapobericht aus dem 
September 1934: "In den jUdischen GOllesdiensten anlaBlich des jUdischen 
Neujahrstages ist Uberall auf das neue SelbstbewuBtsein und Zusammengehii
rigkeitsgefUhl der Juden hingewiesen worden. Das GOllesgericht. das Uber die 
Judenschaft gegangen sei, habc ihr Kraft und LebenswUrde zurUckgegeben"'H. 

Noch wurde man also nicht in seiner GlaubensausObung behindert - viel
leicht fOrchtete man hier auch den Widerstand gltiubiger Christen, welche noch 
nicht auf die Linie des Reichsbischofs MUlier eingeschwenkt waren, denn die 
Schikanierung der Juden im tiiglichen Leben war eine Sache, die Behinderung 
der GlaubensausUbung aber eine andere. 

Die Manner der jUdischen Gemeinden gingen also weiterhin in die Synago
gen und man beging weiterhin den Sabbat auf festliche An - wenn auch noch 
diskreter und zurOckgezogener als sonst. So feierte man auch 1934 in Oberaula 
das Laubhiittenfest, hatte vielleicht sogar wie immer im Hof eine HOtte aus 
Brellcrn und Zweigen gebauten, aber Uber allem lag schon eine gedrUckte 
Stimmung, welche die Tage urn das Neujahrsfest herum bereits schwer ge
macht halle - die rechte Festfreude wollte nicht mehr aufkommen. Man dachte 
daran , das Vaterland zu verlassen. 

liidische Auswanderung wurde von Seiten der Nazis in der Friihzeit in 
gewisser Wei se gefiirden. denn der Reichsmini ster fUr Finanzen (RMF) teilt 
mit Datum vom 26. Juli 1933 mit: "Die Auswanderung von PersonenjUdischer 
Abstammung ist erwiinscht ... ", wozu allerdings der entlarvende Zusatz ge
hart: " ... von leistungsfahigen Personen (ist) die Re ichsflucht steuer zu erhe
ben"<49. Die Runderlasse der Reichsstelle fUr Devi sen sprechen denn auch eine 
deutliche Sprache hinsichtlich der finanziellen Ausstallung der Auswanderer. 
wie die folgende erweiternde Milleilung vom 28. August 1933 Uber die Devi
senbestimmungen fUr Auswanderer nach Palastina, welche allein aufgrund der 
darin aufgefUhrten Hiihe des Sum men, z. B. 1000 engli sche Pfund Vorzeige
geld und angenommene 15.000 RM zur GrUndung einer Existenz in Palastina, 
abschreckend wirkte"'. Die Fiirderung bezog sich letztlich auf die bloBe Ge
stattung und Erteilung eines Reisepasses. denn diese hohe Devisensumme 
erhielt fUr das Einwanderungszertifikat auch nur ein Mitglied einer Families, . 

Als erste BUrger Oberaulas beantragten Siegmund Rothschild und seine 
beiden Tiichter im Herbst 1934 Reisepasse nach Paliistina, wohl gle ich nach 
der Entlassung des Vaters aus der Haft. Marga Rothschild, welche inzwischen 
die Familiengeschafte weitergefOhn halle, da sie in Marburg von der Universi
tat gewiesen worden war, wurde in dieser Zeit, nachdem sie Schulden bei einer 
Familie angemahnt halle, unter Trommelwirbel von der SA durch das Dorf 
gefUhrt. Sie muBte dabei ein Schild mit der Aufschrift "Diese JUdin beleidigt 
eine deutsche Familie" urn den Hal s tragen52 . 

Die Schikanen gegen die Familie Rothschild nahmen kein Ende, weshalb 
die MUller Cilly Rothschild im Jahre 1937 mit nur 49 Jahren an "Herzschlag" 
infolge der andauernden Aufregungen und Demiitigungen starb. Dieser Todes
fall und die inzwischen erfolgte Verheiratung von Marga Rothschild mit dem 
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Pferdeh,indler Spiegel fUhrte Zl1 einem Verlassen Oberaulas. Man ging nach 
Ahlen in Westfalen. von wo aus noch vor der Pogromnacht im November 1938 
Siegmund Rothschild nach Oranienburg-Sachsenhausen verschleppt wurde. 
Hier starb er innerhalb von vier Wochen am 12. Juli 1938 an .. inneren 
Verblutungen··. Al s besondere Vergilnstigung wurde seiner Tochter. selbstver
standlich gegen Erstattung der Kosten . die Leiche in einell1 Bleisarg zugestellt . 
Die Familie tauchte 194 1 unter und ilberlebte Dank der Hilfe westftili scher 
Bauem' ·'. Spater schrieb Marga Rothschild-Spiegel an Freunde in Erinnerung 
an diese Zeic .. Eigentlich hasse und verachte ich den Ort. Aber Oberaula ist ein 
lInschuldiges Dorf. Es ist nicht verantwortlich fUr die Menschen. die es in 
seinen HHusern. unter dem Schutz seiner WHlder. Serge und Auen birgr '. 

Die Gefilhle. die in diesem Satz durchklingen . entsprechen denen. die 
Alfred Wallach seit 1968 immer wieder mit verschiedenen Familienmitglie
dern nach Oberaula zu Besuchen fUhrten. in denen er /lie; Hollebach wieder 
und wieder beschwor. Es iSl nicht an uns. sic zu anal ysieren. 

Betrachtet man anlaGlich all der Vorfalle die Zahl der jildischen Gemeinde
mitglieder. so machen sich fUr den Zeitraum bi s 1935 schon eindeutige Verlin
derungen bemerkbar. 1905 gab es 90 jildische Gemeindemitglieder. 1921 
bet rug die Zahl der Familienvorstande inc lusive der Alleinstehenden 24. 1932-
33 waren 9 1 Juden in Oberaula ansassig. Bis 1935 sank diese Zahl jedoch 
berei ts auf 16 Familien mit 65 Mitgliedern. was aber immer !loch gut 10% der 
zu dieser Zeit im gesamten Kreis lebenden Juden bedeutele~ . 

Palastina war in den ersten Antragen das Ziel der Wahl , haufig verbunden 
mit dem Hinweis auf eine Geschliftsreise. um die hohen ,.Vorzeigegelder" ZlI 
ull1gehen. Man wollte wohl auch erst einmal das Terrain erkunden ss. bevor 
man alle SrUcken hinter sich abbrach. denn zu dieser Zeit war eine RUckkehr 
noch mog lich . wie Be ispiele aus der Region be legen"'. Spater wurde sie massiv 
geahndet. 

Zum einen war die zionistische Bewegllng im Krei s Ziegenhain nicht allzu 
akti v gewesen. wenn man ihre Aktivitaten auch mit Interesse verfo)gte, zum 
anderen hattcn nur wenige so groBherzige christliche Freunde wie Schmuel 
Levi aus eukirchen, der ll1it seiner Schwester bei einem christlichen Landwirt 
im benachbarten Riebelsdorf e ine landwirtschaftliche Kurzausbildung machen 
konnte . Diese GroBherzigkeit hane fUr diesen Heifer in der Not nicht nur 
schwerwiegende finan zielle Verluste zur Folge, oh ne daB jemals ein Wort 
dartiber ve rl oren wurde, sondern auch noch jahrelange Bedrohungen seitens 
der ortlichen ParteileilUng. wie sein Sohn erzahlt. Schmuel Levi s Eltern waren 
Ubrigens die ersten. welche aus Neukirchen nach Palastina auswandcrten57 . 

Zwar gab es spaterhin im Kreis "echte" Chaluzim-Ausbildungsstatten. so 
1I .a. in Gilserberg.'ill . aber alls Oberaula beispiei sweise wurde diese Chance von 
niemandem genutzt. Man war in jLidischen Kreisen der Landwirtschaft im 
allgemein nicht sehr zugetan. denn die wenigen eigenen Felder. die man besaB, 
dienten nur der Selbstversorgung und waren kaum als "Landwirtschart" zu 
bezeichnen. Dies war eine Entwicklung. die allerdings schon immer vorge
herrscht hane. und die wenigen jtidischen Betriebe, die sieh im Kreis Ziegen
hain auch offiziell als Landwirte bezeichneten, verfligten Liber Hektarzahlen. 
die nur knapp ein Auskoll1men gestatteten. 

Gedalyah Nigal schreibt tiber diese Zeit in seinen Erinnerungen: "Zertilika
le bekmnen nur junge Menschen - Chaluzirn. die das Land in der Landwirt-
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schaft autbauen konnten"S9. Er selber konnte als Kind dank der Voraussicht 
seiner Eltern mit einem der Kindertransporte nach Ere::. Israel aus Frankfurt. 
wohin man ihn geschickt hatte, gerettet werden. Doch obwohl er aus einem 
politisch intercssierten, der SPD nahestehenden Elternhaus kam und sein Vater 
als Leiter des jUdischen Jugendbundes in Neukirchen den dortigen Juden 
immer wieder die zionisti schen Ideen erklart hatte. konnte Werner Nagel selbst 
sich erst oach der Haft in Buchenwald Uberwinden. se in .. Vaterland·' zu verl as
sen und eine AlIswanderung tatsachlich in Erwiigllng ZlI ziehen - doch da war 
cs schon zu spat. 

,. ... meine Eltern waren nicht mehr jung und mein Vater auch korperlich 
behindert ... er ware sogar in den Dschungel gegangen. um aus Deutschl and zu 
kommen. Er fing an, Spanisch zu lernen, und da er sprachlich sehr begabt war. 
baten ihn di e Juden aus Oberaula und Niederaul a, ihnen auch spani schen 
Unterri cht zu geben""". 

Zumindest fUr den Bereich Neuki rchen scheinen zu diesem Zei tpun kt die 
Antrage auf Ausstellung von Reisepassen auch schnell bearbeitet worden zu 
sein . So erhalt Johanna Griinebaum am 2 1. Januar 1936 zweeks e iner Aus
wanderungserkundigung, d.h. einer Reise naeh Palastina. fli r 50 Mark Dev isen 
und wohl auch einen ReisepaB, denn sie heiratet dort gleich und wi rd bereits 
am 14. April 1936 in Palastina eingebii rgert . Julius NuBbaum ste llt seinen 
Ant rag am 10. Juli 1936 und emigriert am 29. Dezember 1936 naeh New York. 
Seine Muner(?) Johanna erhalt am 10. Dezember einen PaB fUr Belgien. nu tzt 
diesen jedoch nicht fUr eine Auswanderung. Sie bleibt vorerst in Neukirchen. 
verzieht spater nach Frankfurt und wird von dort alls nach Auschwitz depor
tiert . Plisse wurden infamerweise seit November 1935 nur noch fUr die Dauer 
von seehs Monaten ausgestellt . Ab November 1938 galten alle Reisepiisse dann 
als ungiiltig, in die nicht ein groBes rotes J = Jude eingestempelt worden war. 

Die Situation eskalierte seit Beginn des l ahres 1935 auch auf den Dorfern 
immer mehr. 

fm Februar des l ahres wurde vom Landrat der zllstandigen Stapostelle 
Kasse l mitgeteilt , daB man e lf SA-Leute und Parleigenossen aus Oberaula 
festgenommen habe, welche seit Iti ngerer Zeit wiederholt be i den im selben Ort 
ansassigen Hiindlern Rothsehild und Rosenberg e ingebrochen und diverse 
Gegenstande entwendet hanen. Diese wurden .,soforl aus der SA bzw. der 
Partei entfern t"'61. Bei den darauffolgenden Haussuchungen wurden die ent
wendeten Gegenstande aueh teilweise gefunden. Von Interesse ist in der Folge 
das Verhalten der verschiedenen beteiligten Dienststellen sowie die ,.Entschul 
digung" der Angek lagten. 

Die Vernehmung derselben wurde zuerst an einem Sonntag im Amtsgerichl 
Oberaula durchgefUhrt . ,.Gegen Abend 109 nun eine groBe Volksmenge vor das 
Amtsgerieht und ve rlangte die Freigabe der Beschuldigten. Da naeh Ansieht des 
Amtsrichters eine Verdunklungsgefahr nieht vorlag. fand eine Inhaflnahme der 
Personen nicht statt'<62. Diese wurden nach Hause ellllassen. ,.Weil die Bevolke
rung aueh gegen die bestohlenen Juden eine drohende Haltung einnahm, wurden 
diese (!) von mir veranlaBt, Oberaula zu verlassen. Diesem Rat sind sic auch 
naehgekommen·~' . Nicht der Tater ist also schuld. sondern clas Opfe r. 

Die Tater wurden in der Folge nach Marburg Uberste llt , "um der Bev6lke
rung nicht zu ncucn Unbesonnenheiten AnlaB zu geben'·(M. Sehr schnell fand 
eine Sondersitzu ng des Seh6ffengeriehtes stan. auf der d ie Tiiter ihre Taten 
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damit entsehuldigten . . ,daB sie nieht etwa aus gewinnsUehti gen Moti ven her
aus. sondem aus Erregung Uber die Juden gehandelt hatten. Nieht nur in 
Oberaula, sondern in der ganzem Umgebung des Ortes sei man sehon seit 
Hingerer Zeit Uber die beiden jUdisehen Handler deswegen erbittert, weil diese 
vor der Machltibernahme durch den Nationalsoziali smus die Bauern und klei
nen Leute in dortiger Gegend bei jeder Gelegenheit ilbervortei lten, ihnen 
gegen hohe Zi nsen Geld borgten und dann ihre Forderungen in rUeksichtsloser 
Weise beitrieben . Mehrere Anwesen wurden von den Juden zwangsversteigert 
und zwei Einwohner. die sich mit ihnen in Geschtifte eingelassen hatten, in 
ihrer Not zum Selbstmord veranlaBt", wie die Regionalpresse schrieb". 

Wahrend der Staatsanwalt darauf hinwies. "daB diese Art Selbstjustiz nach 
dem Willen des FUhrers im heutigen Swat nieht gutgeheiBen werden konne" 
und damit ganz auf der offiziellen Linie lag, neigte das Gerieht eher der 
.. Volksme inung" zu und spraeh von den .. besonderen Umstiinden, unter denen 
die Einbruehdiebstahle zustande kamen". Dementspreehend mild fielen aueh 
die Verurtei lungen aus: zwei Wochen bis vier Monate unter Anrechnung der 
Untersuehllngshaft. "Gegen vier Angeklagtc wurde das Verf"hren aliI' Grllnd 
des Straffreiheitsgesetzes e ingestellt '<66 - in Ziegenhain starb zu dieser Zeit der 
erste Jude naeh MiBhandlungen" . 

Inzwischen waren im gesmnten Umkreis von Oberauia wie iiberall im Reich 
mehr und mehr judenfeindliehe Sehilder an Hauswanden. Zaunen, Gasthau
sern und Ortseingangen angebraeht worden, so aueh in Oberaula. Im Oktober 
1934 hieB es dazu berei ts aus Kassel, daB man zwar bi sher seitens der Staats
polizeistelle immer dagegen eingesehritten sei, um der Auslandspropaganda 
kein Material zu liefern, nun aber auf Veranlassung von Parteidienststellen so 
viele Sehilder aufgestellt worden seien, daB man nieht mehr einsehreite"'. In 
Vorbereitung der Olympiade bestand der PreuBisehe Minister des Inneren mit 
Datum vom I I. J uni 1935 jedoeh darauf. diese diffamierenden Sehi Idee unauf
fi.iJJig (1) von den HauptverkehrsstraBen zu entfernen"'. 

Aueh hier spiege lt sieh die Ambi valenz der Staatspo li zeistelle Kassel wider 
hinsiehtlieh des .. Reiehswohls" ei nerseits und der Stimmung in der Bevolke
rung andererseits. Diese mochte man nicht aufbri ngen. vor allem. da "die 
Erziehung der Bauern zu Nationalsoziali sten nur sehr langsame Fortsehritte 
maeht" lInd .,vie le Bauern noeh in lebhaftem Geschaft sverkehr mit Juden 
stehen"7U, Nur wenige Ortschaften waren so "fortschrittlich" wie Steina, wo 
die ,,6rtlichen Volksgenossen ein gesundes volkisches Empfinden" zeigten. 
indem sie ,.dem letzten noch hier ein- und ausgehenden Handelsjuden die TUre 
wiesen , Steina ist also jetzt auch von luden frei"71, 

Die Hetze der Parteiftihrer setzte nieht nur die jildisehe Bevolkerung unter 
immer stHrkeren Druek. aueh die Landwirte, welche weiterhin ihre Gesehii ft s
beziehungen mit den Viehhiindlern aufrechterhielten. waren massiven Drohun
gen ausgesetzt, die sieh nieht nur in finanziellen EinbuBen wie in dem weiter 
oben geschilderten BeispieJ auBerten, Mehr lInd mehr waren sie mit Gewaltan
drohungen gepaart wie in Gebersdorf. wo es zu einem groBeren Mensehenauf
lauf vor der Hause des Landwirtes F.K . kam, .. der gegen den betreffenden 
Bauern eine bedrohliche Haltung einzunehmen versuchte", Zu seiner eigenen 
Sieherheit muBte der "U nbelehrbare" vorilbergehend in Polizeigewahrsam 
genomrnen werden 72 , 

Schutzhaft war ei n so hliufig angewandtes Druekmitte l sowohl gegen Juden 
als auch gegen Andersdenkende, daB sich die Staatspolizeistelle Kassel bereits 
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im Mai 1934 genotigt sah, die Ortspolizeibehorden angesichts der wachsenden 
Zahl von Schutzhaftlingen urn Priifung zu bitten, "ob der beabsichtigte Zweck 
nicht durch andere polizeiliche MaBnahmen ... erreicht werden kann . Auch ist 
es angebracht , bei belangloseren Fallen zuntichst eine Verwarnung zu ertei
len .. :'7J . 

Zu Beginn des Jahres 1936 kam es zu folgendem Zw ischenfall , welcher 
zusammen mit dem oben geschilderten das damalige Klima der MiBgunst, des 
MiBtrauens und, wie im obigen Fall, der Verharmlosung "volki scher" Strafta
ten belegt. Im Februar 1936 berichtete der Ziegenhainer Landrat von einem 
Geschaft - es hande lte sich urn Eis von Gemeindeteich im Wert von 20,- RM 
zwi schen ei nem Juden aus Merzhausen7

-l und dem BUrgermeister des benach
barten Ortes. Mit beteiligt waren der Erbhofbauer J. H. des Nachbardorfes 
Leimbach" und der Gutsptichter S. des Dorfes Willingshausen76 . welche das 
Eis abfuhren, wortiber laut Landrat "der groBte Te il der Bevolkerung stark 
aufgebracht" war. "Noch mehr stieg die Erregung der Bevolkerung. als be
kannt wurde, daB der Jude S. die Arbeiter zu einem Schmaus in seine Wohnung 
einlud. Bei den Arbeitern, die dem Juden Handlangerdienste taten, handelte es 
sich in der Hauptsache urn frtihere SPD- und KPD-Mitglieder. Es ist hieraus zu 
ersehen, daB immer wieder ein gewisscr Zusammenhang besteht zwischen 
Juden und friiheren SPD- und KPD-Mtinnern . Der Gutsptichter S. war frtiher 
Stahlhelmer und ist heute in jeder Beziehung grundstitzlich gegen den Staat 
e ingestellt . Bis dato konnte er nicht dazu bewegt werden. den Heil-Hitler-GruB 
zu erwidern ." Der Landrat schloB seinen Bericht: "Es ist tatstichlich so. daB 
heute schon bedeutend mehr Juden auf dem Land angetroffen werden al s vor I 
Jahr. Auch sind diese nicht mehr so tingstlich. Bei jeder kleinen Beltist igung 
stellen sie Strafantrag usw. Die Frechheit und Unverschamtheit dieser Men
schen ist noch immer dieselbe geblieben'm. 

Die Juden waren also in den Augen der Machthaber noch immer zu sehr in 
ihre Umgebung eingebunden, als daB sie alle Demtitigungen anstandslos ohne 
Gegenwehr Uber sich halten ergehen lassen. Man konnte ihrerseits verstandli
cherweise nur ein bestimmtes MaB an Unverschamtheit und Unverfrorenheit 
ertragen, bevor man sich wehrte. So fallt denn auch der folgende Vorfall aus 
Oberaula in diese Kategorie. in der sich alteingesessene BUrger, deren Famili
en seit mehr als 250 Jahren in Oberaula lebten, gegen die Unverschamtheit 
eines 13jahrigen Ltimmels wehrten: "Am 14.August ( 1935) wurde (hier) ... ein 
13jahriger Junge von dem Juden" Theodor Wallach ... geschlagen, weil er ein 
Plakat (wahrscheinlich eine Schmahschrift , B.G.) an der Synagoge befestigt 
haben sollte. Der Ausztigler Schneider ... , der dem Jungen zu Hilfe kam, wurde 
ebenfalls von dem Juden Wallach ttitlich angegriffen. In Gesellschaft des 
Wallach befand sich sein Neffe, Jude Rosenberg." 

Uber den Vorfall war in der Bevolkerung groBe Erregung entstanden. 
"Rosenberg und seine Schwester Toni wurden zu ihrem eigenen Schutz fUr 
einige Stunden in Polizeihaft genommen. Wallach ist f1tichtig. Gegen Wallach 
ist Strafantrag wegen Korperverletzung gestellt worden"". 

Nun, nach diesem Vorfall. waren wohl doch einige Juden in Oberaula 
aufgewacht und zum endgtiltigen Verlassen des Landes, welches ihnen kei ne 
Heimat mehr sein wollte, bereit. Toni Rosenberg beantragte mit Datum vom 7. 
Januar 1936 einen Rei sepaB fUr Palastina und wanderte am 27. April 1938 in 
die USA aus. Ober den Verbleib ihrer Brtider Bertold und Theodor ist nichts 
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bekannt. Theodor Wallaeh allerdings fl oh erst am 6. Dezember 1939 mit seiner 
Familie nach PaHistinallt' . Er hatte sich zu Beginn der Nazidiktatur noch sic her 
gefUh lt. sehlieGlieh war ihm noeh im Dezember 1934 " im Namen des FUhrers 
und Reiehskanzlers" das "Ehrenkreuz fUr Frontktimpfer 19 14- 18" verliehen 
worden. Seine von seinen Sohnen bezeugte patriotische und deutschnationale 
Haltung hatte ihn wohl bis zum Novemberpogrom noch immer hoffen lassen. 
Uber den Ausgang des o. g. Vorfall s finden sieh in den erhaltenen Akten keine 
Hinweise. 

Der Gedanke an Auswanderung war sehon wiederholt in den jUdisehen 
Familien diskutiert worden. doch zum einen wollte man nicht so sang- und 
kl anglos sein Deutsehtum aufgeben. das als so se lbstverstandlieh empfunden 
wurde. daB ein Zweifel daran nur Erstaunen ausloste. Es bedurfte daher Zllm 
Tei l m3ss iver Bedrohllng wie die auf die Pogromnacht folgende Lagerhaft , 
uberwiegend in Buchenwald, ehe man si ch auch innerlich zu einem Verlassen 
Deutsch lands durchgerungen hatle. ZlIm anderen war cs eine finanzielle Frage. 
ob man uberhaupt auswandern konnte. Der damalige Mandatsstaat Pal astina 
war nur an jungell . moglichst landwirtschaftlich ausgebildeten Chaluzim zum 
Aufbau eines neuen judischen Staates interessiert und die anderen Staaten 
schlossen. wie wir wissen. sehr schnell ihre Grenzen und lieBen nur eine kleine 
Anzahl von JlIdell herein . Doch nicht nur ein Visum oder gar ein Affidavit 
wurden benotigt. auch die finanzielle und rnaterielle Ausbeutung durch das 
Naziregime muBte Uberstanden werden. Devi sen waren knapp und wurden nur 
sparsamst ausgegeben - ein Zustand. den wir uns heute gar nicht rnehr vorstel
len kbnnen. 

Auf seine Fam ilie bezogen sehre ibt dazu l ehu Apt: .. Hennann (Feist) hane 
aueh sehon ofters (vor 1936) Sehlllge von Rowdys bekommen. (Hermann Feist 
ist .. verseho llen in Daehau 1938".) So kam aueh die Auswanderung naeh 
PaHis tina o fter zur Rede oder aueh Amerika. nur das notige Geld fehlte al
Ien"". Und ganz besonders traurig klingt es dazu von Gedal yah Nigal: " lch 
war sehon in PaHistina. also im lahr 1939, als meine Eltern das Affidavit ... 
bekamen. Sie so llten dureh Ita lien fahren. - ... da stellten die Nazibehorden die 
Forderung. die Fahrt ... mit Devi sen zu bezahlen. M eine Eltern hatten kein 
deutsehes Geld. bestimmt keine Doll ars. Da dasAffida vit nieht benutzt wurde. 
sollten sie Geld zah len, um es zu erneuern . Doch Geld war nicht da und mein 
Vater schrieb in einem seiner letzten Briefe: .Urn schmutziges Geld miissen wir 
h ierblei ben' a s:! . 

Anhalld de l' Ges tapoberi chte und der Landratsberiehte aus dem l ahren 
1934- 1936, der Zeitungsnotizen und der Aussagen der Zeitzeugen lassen sieh 
die direkten Ubergri ffe und die erst noch geheirnen, aber irnmer offener 
werdenden Sticheleien erkennen, welche fUr die bisher an gUle Nachbarschaft 
gewohntenjUdi schen Familien einen massiven Einbruch in das bisher gefUhrte 
Leben dars tellten. Selbstverstiindlieh gab es auch in Oberaula wie in den 
angrenzenden Gemeinden immer wieder eingeworfene Fensterscheiben, be
sehmicl1e Hauswande und personliehe Pobeleien. Haufig gesehah dies im 
Schutze der Nacht oder man machte HJ-Jugendliche als T~ite r au s!!.I . 

Die Juden wuBten sich nul' zu einem Teil zu wehren, manche hatten immer 
in der Stille gelebt und waren nie aufgefa llen. Sie verftigten nieht Uber die 
notige Widerstandskraft , um den Gemeinheiten und Bedrohungen et was entge
genzuselzen. Sie waren aul' hilfsberei te MitbUrger angewiesen, deren es bis 
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zum Ende immer wieder welche gab. wenn ihre Namen im Gegensatz zu denen 
der Tiiter jedoeh nieht einmal hinter vorgehaltener Hand genannl werden! 

Zwar grilfen HJ und SA auf hoheren Befehl meist hart dureh. wenn es zu 
pri vaten Eskalationen kam; aber die allgemeine Sti mmung war antijUdi sch und 
der Weg vom Gedanken zur Tat nicht weit - Beifall oder zumindest Genugtu
ung waren den T~itern trolz der BeSlrafung sicher. 

Um zu verdeutlichen. welcher Obereifer in der Schikanierung und Oenun
zierung nicht nur gegenUber judischen Nachbarn dabei in vielen Orlschaften an 
den Tag gelegt wurde. moehte ieh liber die beiden I"o lgenden Ere igni sse 
berichten, die sich nur wenige Kilometer entfernt von Oberaula zugetragen 
haben. 

In Burghaun wurde eine JUdin dabei beobachtel. wie sic Abfall in einen 
Graben sehlittete. !rn Berieht des zustandigen Gendanneriehauptwaehtmeisters 
Sehulze heiBt es dazu: .. Da ihm die Eile der S.(tern) komiseh vorkam. sehaut ein 
Naehbar naeh und fi ndet Klauen und Homer. Da er zufallig (0 B.G.) Fle isehbe
schauer ist. schwatzt er herum und ein Parteimitglied macht daraufhin Anzeige 
mit der Folge, daB wegen Verdaehts auf GroBviehsehlaehtung Wohnung und 
Nebenraume der Gesehwister S.(tem) durchsucht werden. Der Bn lder gibt an. 
daB die Klauen und Homer bereits mehrere Jahre aul" der Miste gelegen hanen. 
don aber nieht verrottet seien". Naeh fernmlindlieher Rliekspraehe mit dem 
"Herrn Veterinarrat" in Hiinfeld werden die vorhandcnen Klauen .. zwecks Be
siehtigung und Naehprli fung der Angaben des Isfr ied Stem der O.PB . (Obersten 
Polizei-Behorde) zur Sicherung einstweilen Uberlassen··s.l. 

Oieser Bericht ware nur lacherl ich und absurd. wenn aus der Aussage der 
Frau Stern nieht hervorgehen wlirde. welcher Beobaehtung die j lidisehen 
Nachbam zum einen ausgesetzt waren, wie niedrig die Denunziationsschwelle 
zum anderen war und welchen Einschrankungen das religiose Leben. wie 
schon am Beginn meiner AusfUhrungen berichtet. nach 1933 ausgesetzt war, 
wenn es im Protokoll heiBt : .. Wir haben seit dem Sehiieht-Verbot nieht mehr 
geschlachtet. Auch haben wir seit dieser Zeit se ltener Fleisch gegessen")(') . 

Seltsame Gedankengange und Denunziati onsmuster wlirden gelegentlieh 
nieht unfreiwilliger Komik entbehren - wenn die Vorl"a lle fUr die Betroffenen 
nieht so bitter emst und zum Te il lebensbedrohlieh gewesen waren. Wie eng 
letztlieh doeh das Uberwaehungsnetz selbst gegen liber .. Amtspersonen" war. 
zeigt der fo lgende Vorfall aus Gotthards. einem wi nzigen Dorf in der Rhon. in 
dem jeder jeden seit Generati onen kannte. Don war die Hakenkrell zfahne vom 
BUrgenneister wegen plOtzlich einsetzenden Regens im Schulabort abgestellt 
worden. Se lbiger hatte seine Sehwester beauftragt. diese dort abzu holen. Die 
Sehwester vergaB diesen Auftrag jedoeh. so daB die Fahne wohl liingere Zeit 
im Abort verblieb - bis dieser Fakt zu Ohren des zustiindigen Gendanllen kam. 
Der Berieht des zusttindigen Gendarmeriepostens an den Landrat in Hlin fe ld, 
"durch die Hand des Herrn Gendannerieabteilungskommandanten" weist 
nieht nur auf den korrekt eingehaltenen Dienstweg hin . sondern IU Bt aueh das 
Kalzbuckeln vor der vermeintlichen Autoritat durchscheinen. In dem Schrei
ben wird auf die langjahri ge Pan eizugehorigk le it des Blirgermeisters verwie
sen und daB es diesem ferngelegen habe. die Fahne verachtlich zu machen. Ocr 
zur weiteren Entl astung des BUrgermeisters formulierte SchluBsatz entbehrl 
nieht der ironisehen Delikatesse: .,Weiter bleibt zu berlieksiehti gen. daB es sieh 
um e inen Abort hande lt . der nieht mehr benutzt wi rd""'. 
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Das Klima eskalierte immer mehr und die Denunziationen und Diffamie
rungen trafen in erster Linie die luden. j edoch auch einige Christen, die noch 
immer nicht "auf Linie" gebracht worden waren. In der Offentlichkeit waren 
die luden kaum noch anzutreffen, aus Sportvereinen. den freiwilligen Feuer
wehren u.ii. waren sie teils schon mit Datum von 1933 herausgedrangt worden 
- zu groG waren die BerUhrungsangste. Jetzt wurden. nachdem die Weh die 
.• friedlichen" Spiele der Olympiade und den Prunk der .,Bewegung" genossen 
halte. die Zeiten noch tros tloser fUr den Einzelnen. 

Im Inneren waren die jUdischen Nachbarn mit der Emigration beschtifti gt. 
Hier gait es, alles zu verauBern. was man hatte, urn die di versen Zahlungen 
leisten zu konnen, damit man dieses Land nur so schnell wie moglich verlassen 
konnte. Die Anzeigen in der Regionalpresse erzahlen viel davon, 

Ei nige hallen mit diesen VerauGerungen schon relati v frUh angefangen. So 
verauSerte zum Beispiel Siegmund Rothschild sein Haus bereits 1934 mit 
groGem Abschlag an ei nen Landmaschinenhandler. der ihm wohlgesonnen 
war, und wohnte dort weiterhin in einem Teil desselben zur Miete, Andere 
.• rein arische" Unternehmen teilen dies erst im Laufe des Jahres 1936 oder gar 
noch spat er mit. Man war auf die Gutwi ll igkeit der Kaufer angewiesen, denn 
diese. selbst wenn sie bereit waren. einen angemessenen Preis zu zahlen. 
wurden z. T. von den Parteioberen unter Druck gesetzt, weit unter de m ausge
handehen Preis zu kaufen - die von der IRSO nach dem Krieg geforderten 
Nachzahlungen stelhen dies nur fUr einen Teil der Betroffenen oder ihrer Erben 
nach oft ent wUrdigend langen Verfahren unter Hinzuziehung der Gerichte 
wieder richtigll7. Hinzu kam. daB der geleistete Kaufpreis nicht etwa dem zum 
Verkauf gezwungenen oder zu mindest gedrangtenjUdischen BUrger ausgehan
digt wurde. sondern ein groBer Teil davon auf ein Sperrkonto eingezahlt 
werden muGte. Die politischen Geme inden beteiligten sich massiv an dieser 
Ausbeutung, wie der umfangreiche Schriftverkehr in den Wiedergut
machungsakten bezeugt. 

Im Jahre 1938 eskalierte d ie Situation immer mehr. Auch die noch in 
Oberaula lebenden Juden muGten sich den nun Schlag auf Schlag fo lgenden 
Erlassen und VerfUgungen zu ihrer genaueren Kontro lle und vor allem zur 
OberprUfung ihrer Vermogen unterziehen. 

Mit Datum vom 26. April 1938 wurde aufgrund einer Verordnung des RMI 
von alien jUdischen BUrgern eine Vermogensaufstellung gefordert" . Hier 
muBten sie genau angeben, wovon sie ihren Lebensunterhalt bestritten. Die 
entsprechenden FragebOgen sind aus der Region nicht mehr Uberliefert , nur 
noch einige Angaben aus einer "Liste der Vermogen ab 3.000 M ark '·89. Hier 
werden fU r Oberaula Metu Heilbrunn mit knapp Uber 10.000 Reichsmark und 
Max lsaak mit 6.574 Reichsmark genann!"o Diese Vermogen stellen jedoch 
Ausnahmen dar. Fragebogen aus anderen Landkreisen der engeren Umgebung 
lassen die DUrftigkeit erahnen, in der jUdischer Alhag nun gelebt wurde. 
Geringste Summen aus Mieteinnahmen oder Untersti.itzungen von Verwandten 
mu Gten oft zum Lebensunterhal t ausreichen. Gelegentliche Hilfen von Nach
barn. Nahrungsmittel. die durch die Kinder heimlich .,hintenrum" gebracht 
wurden. halfen be im Uberleben - bis zu m Tod. 

lm Mai 1938 wurde. urn die angebliche Mitnahme betriichtlicher Ver
mogenswerte seitens der Auswandernden zu verhindern, ein erneuler Runder
laG des Reichsministers fU r Wirtschaft (RMW) bezUglich der Mitnahme von 
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Umzugsgut durch Auswanderer erlassen91
. Dies fiihrte dazu, daB von armeren 

Juden, welche gerade noch e inen Unterschlupf in SUdamerika. Australien oder 
Shanghai gefunden hallen, fast nur noch das auf dem Leib getragene mitge
nom men werden konnte. Die erhaltenen Listen sprechen eine deutliche Spra
che, da sowohl Anschaffungszeit als auch An schaffungspreis jedes StUckes 
genau angegeben werden muBte und entsprechend besteuen wurde. 

Im Juli 1938 wurde die Kennkan enpflicht fUr Juden eingefUhn und jeder 
jUdische BUrger muBte nun im Besitz derselben sein". In fast devoten Anfra
gen ergehen die Billen der jUdischen BUrger um Ausste llung an die Gemeinde
verwaltungen. 

Des weiteren bereitete man allgemein den lOtalen AusschluB der luden aus 
der Winschaft vor. Wer jetzt noch nicht seine Liegenschaften verauBert halle 
oder sein Geschaft, dem wurde nur noch ein symbolischer Betrag fUr den 
Zwangsverkauf geboten, der weit unter dem Marktwert lag. Doch selbst diese 
geringen Summen halfen manchmal, fUr die Auswanderung bentiti gte Gegen
stande anzuschaffen oder aufgrund der diversen Auflagen auszulOsen, d.h. 
ihren Wert oder ein Vie lfaches davon noch e inmal an die Finanzbehtirden zu 
zahlen. 

Die Situation eskalierte immer mehr und fand ihren Ausbruch schlieBlich im 
Novemberpogrom. Im Kreis Ziegenhain begannen die Ausschreitungen hier
bei teilweise schon vor dem Abend des 9. November 1938 , der allgemei n als 
Stichdatum gi lt . Die folgenden Aussagen stammen alle aus nach dem Krieg 
darUber durchgefUhrten Verfahren. 

In Willingshausen fanden die Ubergriffe bereits am Abend des 8. November 
statt'J3 . Die etwa flinf dort lebenden mannlichen luden wurden von dem dorti 
gen Gendarm nach dem nur einige hundert Meter entfernten Merzhausen 
gebracht und dort in das Wachlokal gespern. Im Laufe der Nacht wurden sie 
dann ebenso wie ihre Glaubensgenossen aus Merzhausen einzeln von mehre
ren Tatern wiederholt miBhandelt. Angeblich wurde dieses Vorgehen von der 
Bevti lkerung und dem zustandigen BUrgermeister in Merzhausen miBbilligt, 
wie es in einer Aussage des Gendarmen nach dem Krieg he iBI. Als Levi Plaut, 
der diese MiBhandlungen und auch die daran anschlieBende Konzen
trationslagerhaft in Buchenwald Uberstand , nach drei Wochen nach Willings
hausen zuruckkam. wurde er von dem zusUindigen Gendarmen alien Ernstes 
befragt, ob er gegen die Tater Anzeige erstallen wolle . Er auBerte dazu nur: 
"Eine Anzeige habe wohl keinen Zweck". Levi Plaut konnte Willingshausen 
nicht mehr verlassen. er wurde mil dem letzten regionalen Transport am 7. 
September 1942 ins KZ Theresienstadt deportiert. Dort allerdings rellete ihn 
die wahrend der Pogromnacht erhaltene schwere Kopfw unde an der Stirn, da 
er diese wahrend e iner Selektion als schwere Kriegsverletzung aus dem Ersten 
Weltkrieg hinstellen konnte. So blieb ihm der Transpon nach Auschwitz 
erspart. 

Der Leiter der Pogromaktion, ein Schuhmacher aus dem Ort Merzhausen, 
behauptete, zur Tatzeit total betrunken gewesen zu sein - eine Entschuldigung, 
die stereotyp immer wieder in den verschiedensten Aussagen zu Ausschreitun
gen zu lesen ist. Er sei aus wirtschaftlichen GrUnden fruhzeitig in die Partei 
gegangen und ob diese VerhaflUngen sei nerzeit von oben befohlen worden 
seien, wisse er nichl. Er selber habe die Aktion nur gele itet, geschlagen hallen 
andere94. 
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Doeh es kam nieht nur zu MiBhandlungen. aueh Pliinderungen standen auf 
der Tagesordnung. obwohl das strengstens von den staatlichen Dienststellen 
verboten worden war. So wurde in der Nacht vom 9, zum 10. November das 
Ladengeschaft der Witwe Plaut in Will ingshausen sowohl von cinhei mi schen 
als aueh auswartigen SA-Angehorigen durchwiihlt , nachdem sie selber 
Schmlihungen und Bedrohungen ausgesetzt gewesen war und sich gerade noch 
zu einem ihr wohlgesonnenen Nachbarn relten konnte. Ihr selber wurde vom 
Burgenneister. von dem sic sich wohl Hilfe erhofft hatte, am nHchsten Tag 
beschieden. daB sie Willingshausen sofort verlassen mu sse, Willingshausen 
miisse jlldellreill sein. Sic siedelte kurzfristig nach Hamburg uber. kehrte aber 
spiiter n3ch Willingshausen zuruck mit der Folge, daB sie ihr Haus zwangs
verkullfen ll1uBte und ebenfalls nach Theresienstadt deportiert wurde. Auch sie 
iiberlebte . 

All e bete ili gten Partei- lInd SA-Mitglieder wurden vom zustandigen Gau
gericht verurtei lt. Das Nachkriegsverfahren brachte ihnen !loch einmal je 8 
Monate Haft - eine nur llnbedeutende Strafe angesichts des Leides und zum 
Teil 5terbens. denen ihre Opfer ausgesetzt waren. 

Doch zuruck nach Oberaula. Hier wurden alle Juden, Manner. Frauen und 
sogar Kinder im Gel1ingnis des Amtsgerichts eingesperrt und schwer miBhan
dell. Nur wenige halten sich verstecken konnen. Die Synagoge wurde zerstort , 
das In ventar verbrannt und in den jiidischen Hausern herrschte Vandalismus, 
Betten wurden aufgeschlitzt, Mobiliar aus dem Fenster geworfen. Wertsachen 
zerstol1 . Die Biirger Oberaulas wand ten sich wie in alien anderen Ortschaften 
ab. "Was h ~itten wi r denn tun konnen?", fragen sic sich bis heute ... Wir hatten 
doch alle Angst". 

Es kam aueh zu Pliinderungen. Der jugendliche HJ-Angehori ge, der Uhr
maehergehilfe Ono Ernst B. entwendete am 8. November aus der Wohnung 
des Kaufmanns Traub mehrere goldene Ringe, eine goldene Taschenuhr, eine 
goldene Kette sowie di verse unterschiedliche Munzen im Wert von insgesamt 
95 Mark sowie 150 Mark Bargeld . Er wurde dem Amtsgericht Hersfeld zur 
Anklage zugefUhrt - wei tere Unterlagen sind zu diesem Fall nicht vorhanden9S. 

Unter teilweise iiuGerst entwtirdigenden und beschamenden Umstanden 
wurden die Frauen. welche auch miGhandelt worden waren. wieder freigelas
sen und muBten zum Teil nach Hause getragen werden. Die Manner aber 
wurden per Omn ibus nach Kassel zur Sammelste lle und von dort nach Bu
ehenwald verbrach!. In Hersfeld und den anderen Orten der Umgegend wurde 
von den Angehorigen im Nachhinein fUr diescn Omnibustransport dcr Fahr
preis von 16.62 Reichsmark eingezogen und, wie cs heiBt, .. dcm Transport
unternehmen ordnungsgemaG gegen Quittung abgefiihrt"96, 

In den anderen Dorfern der Umgegend mit jiidischer Bevolkerung gab es 
ebenfall s bereits vor der Naeht des 9. November judenfeindliche Demonstra
ti onen. 50 wurden im benachbartcn Niederaula die Synagoge und mehrere 
jiidische Hauser zerstort und ein siebenj iihriges Kind beim Sprung aus dem 
Fenster schwer verletzt. Zu welchen Absurditaten es im Zuge dieser Aktionen 
kam, ist aus ei nem Schreiben abzulesen. in welchem die Ortsgruppe des NSV 
Hersfeld die Abholung der fol genden "Wert"gegenstiinde eines kleinen Stoff
h,indlers bestiitigt". Neben diversen Stoffmustern unterschied lichster Qualitat 
in geringsten M engen wurdcn auch ,,30 Obstkonserven. 28 Einmachglaser 
(voll) und II GHiser Gelle (= Gelee. B. G.)" als "staatsfeindlieher Besitz" 
sichergestellt. 
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In einem Fernsprueh der Slapo Kassel heiBI es am 10. November um 5 Uhr 
fruh : ,,(Es, B.O.) ... isl insofern einzusc hre ilen. als ei ne Oefiihrdung deulsehen 
Lebens und Eigenlums besleh!. Ebenso sind Pltinderungen und DiebsHihle auf 
alle Falle zu verhindern . Plunderer sind feslzu nehmen. Im dorti gen Bezi rk si nd 
so viele luden festzunehmen. als in den Haftraumen untergebracht werden 
kbnnen. MiBhandlungen durfen aufkeinen Fall vorkommen .... Naeh Moglich
keit ist darauf zu achten, daG vor allem begiiterte Juden festgesetzt werden ·" J~ . 

Damit war das Stichwort gefallen. und in der folgenden Zeit wurden allch 
die JlIden hiesiger Gegend zwangsweise ZlI der reichsweiten verordneten 
"Suhnezahlung" herangezogen. Fur Arisierungsverhandlungen. die im Re iehs
inleresse lagen, g ing man sogar so wei l, die Juden aus der KZ-Haft fre izulas
sen , um die Obernahme ZlI beschleunigen. Die Gestapo Kassel wies mit einem 
Sehreiben an die zusliindigen Landr'le und Ortspo li zeibehbrden sehon am 17. 
November darauf hin. daG nicht nur alle iiber sechzig Jahre alten Haftlinge 
sofort zu entlassen seien, sondern: "Sowcit ... JlIden zu Arisierungsverfahren 
benotigt werden , sind sie sofort ZlI entlassen. Ari sierungsverhandlungen dUr
fen dureh die Insehulzhaftnahme der Besilzer oder Teilhaber niehl geslOrt 
werden . Im Interesse der crwUnschten Ari sierung ist hierbei groGziigig zu 
verfahrcn"·99. 

Der RMW und der RMJ gaben gemeinsam am 25. November 1938 eine 
Verordnung heraus, in del' "alle judisehe Einzelhandelsverkaufsslellen aufzu
Ibsen und abzuwickeln ... oder in niehljudi sehes EigenlUm zu uberftihren 
sind"")(). Die unmittelbar bevorstehende Auswanderung war gleichfalls ein 
Grund. aus der "Schutzhaft" entlassen zu werdenllll

. 

Aus der darallffolgenden Zeit sind keine Unterlagen mehr zum Bereich 
Oberaula uberliefert . Naehdem es nach der Anzenelung des Krieges sehon fasl 
unmoglich geworden war. noch ein Land zu finden. weJches berei t war. 
weilerhin judi sehe Fluehllinge aufzunehmen. wurde in ei nem gehe ime n ErJ aB 
mit Datum vom 23 . Oktober 194 1 die Auswanderung endgiiltig verbotenlU2. 

Und bereils am 3. Januar 1942 heiBI es seilens des RFSSuCdDP 'OJ. daB 
angesichts der bevorstehenden Endlosu llg j egliche Auswanderung unterblln
den werden soll '().l. Viele jiidische BUrger hatten schon nach dem November
pogrom versllchl, in der Anonymitat der GroBstadte weniger Pressionen ausge
setzt zu sein und so sind auch aus Oberaula und der Umgebung di verse 
Abmeldungen nach Frankfurt oder in andere GroGsttiue zu verze i chnen lU~ . 

Doeh dies war nur ein kurzer Aufsehub - der Deportalionsbefehl erfaBle 
aueh diese Fltiehllinge und braehle ihnen in einem der Verniehlungs lager .. im 
OSlen" den Tod. 

Die noeh in Oberaula lebenden judisehen Naehbarn muBlen seil Seplember 
1941 den gelbcn Stern lragen"J6- und die Zeitzeugen konncn sich nicht daran 
ennnern. 

Am 7. Seplember 1942 hallen die Nazis dann alleh in Oberaula und Umge
bung ihr Ziel erre ieh!. Die lelZlen alteren judischen Naehbarn aus dem Kre is 
Ziegenhain wurden nach Theresienstadt deportiert . Nur wenige uberlebten. 

Der Kreis Ziegenhain war .,judenfrei". 

Anmerkungen 
Dies is! die uberarbcitcte Fassung cincs Vortrags. der tinIer dcm Tile] .. Sic warcn Nachbarn . 
JUdischcr All tag in Obcraula und Ulllgcbung bis zur Vcrtrcibung und Vcrnichtun£" am 
29. 10. 1997 in Oberaula <luf einer Tagung der Hcssischen Landcszentralc mr polit ischc Bildung 
zum Thcmil .. Alllag im Nationalsozialismus" gchaltcn wurde. 
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I Diesen Su!Z schrieb Werner Nagel aus Neukirchen an seinen 1939 mit e inem Kinder
transport naeh PuHisti na gelangten Sohn Gedalyah Nigal (= Gcrhard Nage l. * 1927). Werner 
Nagel wurdc zusammcn mit seiner Frau Klara geb. Schuster mil cben jenem Tmnsport vom 
3 1.5. 1942 .. nach dem Osten"" deportiert und ennordet. 

2 Erstmals wurden Juden in den Archi vali en flir Oberaula im Jahre 1611 genannt. Flir die 
Region sind nac h der glcichen QueUe Juden bere its flir das Jahr 1600 bezeugt. (Barbara 
Greve: Bruchstlicke . Versuch einer Rekonstruktion der j lidisehcn Gemei nde Oberaula bi s 
wr Milte des 19 . Jahrhundert s. - In : Hartwig Bambey. Adolf Biskamp. Bernd Lindenthal 
I Hrsg. l: Heimat vertriebene Nachbam. Schwalmstadt 1993. S. 56 1-589). 

3 Diesc Zahlungswe ise wurde besonders geschatzt. da die Landbcvolkerung unter chroni
schem Bargeldmangcl litl. Man zahlte unler Christen liblicherweise seine Schulden e rst 
.. zwischen den Jahre n" oder gar im Tauschhandcl mit Naluralien . 

4 Monika Ri charz : Emancipation and Continuity - German Jews in Rural Economy. - In: 
Werncr E. Mosse. Arnold Paucke r. Reinhard RUrup: Revolution and Evolution 1948 in 
German Jewish History. TUbingen 1981 . S. 98. 

5 Miehacl Schmidt: Schacher und Wucher. Ein anti semitisches Stercotyp im Spiegel christli
cher und jOdischer Au tobiographien der Goethezeil. - In : Mcnora. Jahrbuch flir deutsch
jUdische Gcschichtc 1990. S. 235-277. 

6 Sichc daw Barbara Souchy: Zwischen Gcborgenhei t und Gefahrd ung. JUdischcs Leben in 
hessischcn Klcinstadten und Dorfcrn . - In : Uwe Schulz (Hrsg.): Die Gcschichte Hessens. 
Stuugan 1983. S. 145· 159. hier S. 158. 

7 Siehe daw Thomas Weidemann: Po litischer Anti scmiti slllus im Dcutschen Kaiserreich. 
Der Reichslagsabgeordnete Max Liebermann von Sonnenbcrg und dcr nordhessische 
Wahlkrcis Fritz-Homberg-Zicgenhai n. - In : Hartwig Bambey el a l (Hrsg.): Heimatvenrie
bene Nac hbarn . Beitrage zur Gesc hicht der Juden im Krei s Ziegenhain. S. 11 3- 184 sowie 
Bernd Lindenthal : Ocr politische Wille im Krei s Ziegenhain 1930· 1933. Ebd. S. 215-222. 

8 Marion A. Kaplan: JUdi sches BUrgertum. Frau. Familie und Ident itat im Kaiscrrcich. 
Hamburg 1997. S. 29. 

9 Moni ka Richarz: Viehhandel und Landjugend il11 19. Jahrhundert . Eine symbioti sche 
Wirl schaftsbeziehung in SUdwestdeutschland. - In : Menora. Jahrbuch fUr deutsch-jiidische 
Gcschichtc 1990. S. 66-88. 

10 Gcsprtieh mit Herrn K. (* 1911 ) am 26. 6. 1997. 
I1 Marion A. Kaplan ( 1997). S. 179f. 
12 Frie lendorfer Zc itung vom 2.9.1933. ziticrt in: Hartwig 8ambcy : Unter .. Schutz··. inte

gri er!. vcrtricbcn. vernichtet. vergessen - Zur Gcschichle dcr Juden in Friclcndorf. - In : 
Bambey e t a l (Hrsg.) ( 1993). S. 489-554, hi er S. 526. 

13 Gesprtich Illit Herrn K. (* 1911) am 26. 6. 1997. 
14 Siche hicrw Hartwig Bambcy et al (1993). S. 441 und 515. 
15 Beale Bechto ld-Comforty: Spalzle und Tscholen l. Aspekte schwabisch-jUdischer EBkultur. 

- In: Menow. Jahrbuch fUr deutsch-jUdische Geschichte 1992. S. 121 -142. hier S. 128. 
16 Rudol ph Moser: Die Juden und ihre WUnsche. Stuttgart 1828. 
17 Ebd. 
18 Gespriich mil Frau 8 . (* 1923) am 26.6. 1997. 
19 So :iuBcrte sich der Mainzer Bischof Kettle r 1852 in antisemit ischem Vorurteil. - In : Jacob 

Toury: Soziale und politische Geschichte der Juden in Dcutschland 1847- 187 1. DUsseldorf 
1977. S. 380 (= Schriftenreihe des Instituts fUr Deutsche Geschi chte der Universilat Tel 
Aviv.2 ). 

20 Werner J . Cahnmann ( 1974).5.184. 
21 Marion A. Kaplan ( 1997). S.45. 
22 Barb.lra Souchy ( 1992). S.159. Marion A. Kaplan (1997 ). S.29f. Dickinson ( 1967). S. 12 
23 Gesprach mit Herrn K. (* 19 11 ) am 26.6. 1997. 
24 Marion A. Kaplan ( 1997). 5. 172. 
25 Bricf vonJehu Apt vomI8.9.1997. 
26 Bcrnd Lindcnthal : Ocr polilische Wille im Krei s Z iegenhain 1930-33. - In Hartwig Bambey 

et al (Hrsg.) ( 1993) . S. 2 15-22 L hi er S. 221. 
27 Ziegcnha iner Zcitung vom 19.3. 1933: .. Wie wir erfahren. hat der Landrat fUr den Krei s 

Z iegenhain c in allge meines Verbot des Schachtcns nach jUdischen Riluell (!. B.G.) erlas-
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sen". Zi tiert in Hans Gcrslmann: Was Ze itungc n gc mcldet haben. - In : Hart wig BWllbey et 
al (Hrsg.)( 1993). S. 185-203. hier S. 195. 

28 Staatsarchiv Marburg (S tAM) Bestand 165 Nr. 3863 . 
29 Ebd. 
30 Bernd Lindenthal : ..... gcselzmliOig richtig. aber unklug ..... zur Strafversclzun g cincs Neu

kirche ner Ri chters 1934. - In : Hart wig Bambey cl al (Hrsg .)( 1993). S.463-466. 
3 1 Thomas Klein (Hrsg.): Die L'lgeberichte der Gcheimen Staalspoli ze i uber die Provinz 

Hcsscn-Nassau 1933- 1936. Kijln. Wien 1986. S. 39. 
32 Ebd. 
33 Siehe hierz.u auch das Schreiben des Reichsministers des Inncrc n vom 26. 12.1934: Akt ionen 

gegen Juden von nichl autorisicrten Pcrsonen ( .. Volksjusliz") sind zu verhindern . Zi liert in 
Joseph Walk: Das Sonderrccht fUr di e ludcn im NS-Slaal. Hcidclberg 1996. 2.A .. S. 10 I. 

34 Frielendorfer Anze iger vom 1.4.1933. abgedruckt in Hartwig Bambey cl al (Hrsg.) ( 1996). 
S. 194. 

35 Schwa lm-Bolc vom 9.3. 1933. 
36 Ziegcnhainer Ze itung vom 6.9. 1933. 
37 Siehc dazu Thomas Klein ( 1986). S. 66. 
38 Ebd. 
39 Ebd. 
40 Briefvon Jehu Apl VOIn 18.9. 1997. 
4 1 Thomas Klein ( 1986). S. 88. 
42 Ebd. S. 89. 
43 Ebd. S. 88 und Ill. 
44 Thomas Klein ( 1986). S.273. 
45 Brief von l ehu Apl vom 18.9. 1997. Se ine GroOmutter und weitere Verwandte lebten in 

Oberaula. 
46 Thomas Klein ( 1986). S. 145 und 153. Vcrgl. dazu auch StA M Bcstand 165 Nr. 3863. 
47 Thomas Klein ( 1986). S. 153. 
48 Ebd. S. 168. 
49 Joseph Walk (1996). S. 42. 
50 Ebd. S. 48. 
51 Ebd. S.7 1. 
52 Gesprach mil Frau N. (* 19 15) am 13.7. 1997. 
53 Marga Spicgel-Rothschild veroffemlichte ihrc Erinnerungcn an di esc Zcil nac h dCIll Kri cg 

unler delll Tilel .. Reltcr in der Nacht". Frankfurt 1969. Dic crweiterte Neuautlage. hcraus
gegcbcn von Diethard Aschoff. Instilut Judaicum Delitzschianulll . Munster 1999. erschi en 
als Band 3 der Reihe .. Gcschichlc und Leben der Juden in Welfa lcn·'. 

54 Jahrbuch Schwalm-Edcr-Kreis 1990. S.126. 
55 So gibt es mit Datum vom 21 . 1. 1936 eine Dringlichkeitsbeschein igung des Ncuk irchcner 

Burgcnncisters fUr die Zutei lung von 50 Mark in Devisen an l ohanna Griinebaum. AIs 
Grund wird die Auswandcrungscrkundigung der 1907 geborenen Kontorislin angcgcbcn. 

56 Siche dazu den ErlaB des PrcuOischen Minislcrprasidcntcn. vom 15.1. 1934 in Joscph Walk 
(1996). S. 67 und Thomas Kl cin (Hrsg.): Der Rcgicrungsbezi rk Kasse l 1933- 1936. Die 
Berichtc der Regierungsprasidenten und der Landralc. Dannstadt und Marburg 1985). S. 
295 (= QueUen und Forschungen zur hessi schcn Geschichtc. 64) in bczug auf e inen Vorfatl 
in Friclendorf. 

57 Schmucl Levi: Erinneru ngen an mci nc Jugend in Neukirchen . - In Hart wig Bambey et at 
(Hrsg.) ( 1993). S. 455-462. hier S. 459. 

58 Bcrnd Raubert : Slruklur und Gcschichle der land lichen Synagogengcmcindc Gilscrbe rg. -
In : Hartwig Bambey Cl a l (Hrsg.) ( 1993), S. 723-784. hier S. 779. 

59 Gcda lyah Nigal : Erinnerungen an den Nove mberpogrom in Frankfurt a.M. und Neu-
kirchcn. - In : Harlwig Bumbey et al (Hrsg.) ( 1993). S. 467-472. hier S. 469. 

60 Ebd. S. 470. 
6 1 Thomas Klein ( 1986). S. 349. 
62-64 Ebd. 
65 Zicgenhai ner Zeil ung vom 29.3.1935. 

• 66 Ebd. 
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67 Bcrnd Lindcnthal: Zwischen Hoffnun g und Wahnsinn - Uber Juden in Treysa - Von den 
Anningcn bi s 1942. - In : Hartw ig Bambey et al (Hrsg.) ( 1993). S. 241-384. hier S. 3 18ff. 
Bereits hie r winJ al s .. Entsehuldi gung" nir die Tat vom Taler vorgebrachl .. auch se i er 
bet runken gewesen". - e ine Behauptung. die sich auc h in den Spruchkammerverfahren 
nach 1945 irnmer wieder finden IaBt und in Prozessen gegen Recht srad ikale bi s in unsere 
Ze it schamlos strapa".iert wird. 

68 Thomas Kl e in ( 1986). S. 168 sowie S. 182. 
69 Joseph Walk ( 1996). S. 11 7. 
70 Thomas Kl ei n ( 1986)S. 182 undS. 186. 
7 1 Ziegenhainer Zeitung vom 6.9. 1935. Diese diffamierende Aussage bczog si ch nur auf die 

judischen Handler. da Steina ni emal s in seiner Gesc hichte judische Einwohner hatte. 
72 Frielendorfer Zeitung vom 2.10. 1935. 
73 Thomas Kl ein ( 1986). S. 102. 
74 Wahlcrgcbni s der lctzten Wahl 1932 fUr di e NS DAP = 69.2%, 1933 = 8 1.4%. 
75 Wahlergebnis der letzte n Wahl 1932 fUr die NSDAP= 91.2%. 1933 = 97.0%. 
76 Wahle rgebni s der letzte n Wahl 1932 fUr di e NSDAP = 70.8%. 1933 = 85.5%. 
77 Thomas Klei n ( 1986). S. 758 1'. 
78 Die Hervorhebung der .. Rasse nzugehori gkeit'· isl e ine Art vorause ilender Gehorsam der 

Presse gegenuber dem ErlaB des Re ichsmini sters des Inneren vom 7. 12. 1935: .. Bei alien 
Mitteilungen an die Presse liber St raftate n von Juden ist ihrc Rassczugehori gke il hervorzu
heben:' - In : Joseph Walk ( 1986). S. 143. 

79 StAM Bestand 165 Nr. 3965 - Tagesberichl der Staposte lle Kassel vom 17.8. 1935. 
80 Stadtarchi v Kassel. Bestand S3 Nr. 343 und 346. 
8 1 Brief vonJehu Aptvom 18.9. 1997. 
82 Geda lyah Nigal ( 1993). S. 470. 
83 Siehe dazu die wiederholten Berichte uber diese Vorfalle in Thomas Klein ( 1986). 
84 StAM Bestand 165 Nr. 3863. 
85 Ebd. 
86 StAM Bestand 165 Nr. 3863. 
87 Siehe hie rzu al s nur e in regionales Beispiel Hartwig Bambey: Wiedergutmachung nach 

1945 - odeI' .. Unte r dem Druck del' Yerhaltni sse . - In : Hart wig Bambey Cl al (Hrsg.) (1993) . 
S.223-240. 

88 Joseph Walk ( 1986). S. 223. 
89 Sladlarchiv Kasse l Bestand S3 Nr. 350. 
90 Doch se lbst di ese fU r damalige Zeit recht befriedigenden Privatve rmogen halfen beiden 

nicht mehr. das Land verlassen Zll konnen. Sic wurden 1942 nach Ri ga deporti ert . 
91 Joseph Walk ( 1986). S. 225. 
92 Ebd .. S. 233. 
93 Die folgende n Angaben wurden den Akten des Spruchkammerverfahrens entnommen 

(SIA M Besland 274 Nr. 64 und 282). 
94 Das Yerhalten der Bevo lkerung und das Bezieh ungsgeOec ht aus Kumpanei und .. kl ei ner 

Maehc sowie das wm Teil bedriickende Vcrhalten der Opfe r nach dem Krieg. welches in 
den Akten zum Ausdrllck komml. bed urfte fUr die Region dringend weilerer Aufarbei
tung. 

95 SIAM Marburg Besland 180 Hersfeld Nr.9698. 
96-99 Ebd. 

lOO Joseph Walk ( 1986). S.258. 
101 Ebd .. S. 256. 
102 Ebd.. S. 353. 
103 = Reiehsfiihrer SS lInd C hef der deutschen Poli ze i. 
104 Ebd .. S. 361. 
105 Hier sei bcsonders auf das Schicksal des Salli Levi aus dem nahen NeusladtlKrs. Marburg 

verwiesen. der versuchl hane. sich nach Koln zu rcnen. Von don wurdc er in das Getto 
Litzmannsladt deportien lInd spater enllordel. 
Die dazu ablaufende linanzie lle Auspllindell.lng isl ausfiihrlich bcschrieben bci Wolfgang 
DreBen: Betrift't: .. Aktion 3". Deutsche verwenen jlidische Nachbarn. Berlin 1998. S. 93- 11 3. 

106 Ebd .. S. 347 (ErlaBvom 1.9.1941. gulti g ab 15.9.1941 ). 


	209
	210
	211
	212
	213
	214
	215
	216
	217
	218
	219
	220
	221
	222
	223
	224
	225
	226
	227
	228
	229
	230
	231
	232
	233
	234
	235
	236

