
Das "Kaiserchen von Niedenstein" 
im Gemeindeleben seiner Zeit. * 

von Karl E. Demandt 

Jakob Kaiser (ca. 1850-1929) ist wohl die eindruckvollste Gestalt der 
Niedensteiner jUdischen Gemeinde, die von etwa 1650 bis 1940 bestand. Ihr 
gehorten namhafte Familien an, an erster Stelle die Gro/lfamilie Heine
mann, die sich seit der Umbenennung der hessischen Judenschaft im Jahre 
1812 in zahlreiche Familien verzweigte (wie die Michaelis, Stern, Adler, 
Nagel, Gumpert, Wertheim u. a.) und durch ausgepragte Personlichkeiten 
charakterisiert wird. Aber nicht ihrer, sondern seiner, Jakob Kaisers, ist 
immer wieder gedacht worden, und zwar nicht nur in der zeitgenossischen 
Presse, sondern auch in Erinnerungsbtichern, wie bei M. Dessauer, Aus 
unbeschwerter Zeit (1962) oder in dem gro/len Sammelwerk von P. Arns
berg, Die jUdischen Gemeinden in Hessen (1971); schlie/JIich hat ihm der 
Verfasser die Bevolkerungs- und Sozialgeschichte der jUdischen Gemeinde 
Niedenstein 1653-1866 (1980) gewidmet, weil es allein die Erinnerung an 
diesen seltenen Menschen war, die ihn veranlaIJte, si ch naher mit ihm und 
seiner Gemeinde zu beschaftigen. Diese spaten Ehrungen Kaisers sind um
so verwunderlicher, als es sich bei ihm keineswegs urn einen in irgendeiner 
Weise bedeutenden Mann im Ublichen Sinne handelt, sondern um nichts 
anderes als nur den letzten "der a1ten Fahrenden der hessischen 
Judenheit", den letzten "des einst auch in Hessen so gerne gesehenen Typs 
des Dorfgangers", so wie ihn Nikolaus Lenau, Der arme Jude, zum ersten 
Mal in der deutschen Dichtung als Typus des kleinen jUdischen Hausierers 
geschildert und zu einer tragischen und symbolischen Gestalt erhoben hat. 
So haben Zeit, Typ und Personlichkeit aus Kaiser eine Gestalt gebildet, die 
sich tief in das Gedachtnis aller eingepragt hat, die ihn kannten. Als die 
"JUdische Wochenzeitung fUr Kassel, Hessen und Waldeck" im Januar 
1927 ein Bild von ihm im "Staatsrock" brachte (das wir hier wiedergeben), 
sagt der beigegebene Text uber das "Kaiserchen van Niedenstein": "Nie
mals lastig, immer freundlich 109 er von Gemeinde zu Gemeinde, das wan
delnde jUdische Adre/lbuch. Alle Juden Deutschlands und der angrenzen
den westlichen Lander seit Generationen sind ihm bekannt: traf er eine 
jung verheiratete Frau oder einen Lehrling, die in einen fremden Ort ver
pllanzt waren, oder einen Geschaftsreisenden fern von der Heimat, so gab 
er ihnen ein Stlickchen Heimat, indem er sie mit dem Namen ihrer Eltern 

• Besondere Quellenangaben zu diesem Bericht erUbrigen sich, da aIJe geneaiogischen Fak
ten in meiner "BevtHkerungs- und Sozialgeschichte der jiidischen Gemeinde Niedenstein 1653-
1866 (Schri ften der Kommission fUr die Geschichte der J uden in Hessen V, 1980) belegt sind 
und dort nachgesehen werden k6nnen. Die Schilderung des Gemeindelebens beruht auf eige
ner Kenntnis. Zus~tzlich habe ich dafiir Nachrichten aus der "Jiidischen Wochenzeitung fUr 
Kassel. Hessen und Waldeck" benutzt, insbesondere aus dem 4. Jahrgang 1927 die Nummern 
1,4.5 und 6. Das einzige (7) erhaltene Exemplar der Jahrgiinge 1-4 dieser Zeitung befindet 
sich im Besitz der Universitiitsbibliothek Marburg. 
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und Grofleltern begrliflte und ihr Heimathaus beschrieb. Immer beschei
den, nie verlangend, nie liber jemand etwas Boses redend, gern Auskunft 
erteilend, sei es flir geschaftliche Zwecke, sei es zur Anbahnung von Ehe
schlieflungen" (worauf wir noch zurlickkommen). Ein Artikel liber die jii
dische Gemeinde Niedenstein im gleichen J ahrgang derselben Zeitung be
ginnt in ahnlicher Weise mit der Schilderung des "Kaiserche", indem es 
ihn geradezu zur Symbolgestalt der Niedensteiner jiidischen Gemeinde er
hebt und dazu sag!: "Wenn so ein Niedensteiner Kind drauflen in der Welt, 
in Hamburg, Frankfurt oder gar in Amerika nach seiner Heimat gefragt 
wird, dann ist es keine Seltenheit und Obertreibung, dafl ihm erwidert 
wird: Niedenstein! 1st das nicht der Ort, wo das Kaiserche wohnt?" 

Und doch, das Leben dieses so weit bekannten und genannten Mannes 
liegt keineswegs offen vor uns. Ein zutreffendes Bild von seinem Herkom
men und seinem Lebensweg zu gewinnen, erwies sich als auflerst schwierig, 
zumaI es durch zahlreiche unzutreffende Angaben weithin verdunkelt war. 
Das beginnt bereits mil den Aussagen iiber seinen Geburtsort und sein Ge
burtsjahr. Arnsberg (im genannten Werk) nennt in Nathan, obwohl er Ja
kob hiefl und nie anders genannt wurde, und bemerkt, dafl er 1847 im Sau
erland geboren worden sei, wahrend die standesamtliche Todesurkunde 
vom 23. Februar 1929 sein Alter mit 79 Jahren und als seinen Geburtsort 
Treysa angibt. Damit sollte offenbar das niederhessische Treysa an der 
Schwalm gemeint sein; aber die jiidischen Zivilstandregister dieser Jahre 
weisen eine Geburt Kaisers dort nicht nach. Vielleicht war aber Traisa im 
Kreis Darmstadt gemeint, dessen Zivilstandsregister jedoch nicht erhalten 
sind; immerhin ist Jakobs Schwester Betti im benachbarten Gernsheim am 
Rhein geboren. Die Jiidische Wochenzeitung, die des Kaiserchens Eltern 
als Fahrende bezeichnet und seinen Vater Moses nennt, gibt als seinen Ge
burtsort Essentho im Kreis Biiren, Westfalen, an, wo ihn seine Mutter "auf 
einer Geschaftsreise" zur Welt gebracht habe; dort sei er bis zu seinem 13. 
Jahre erlOgen worden, um dann seinen Eltern auf ihren Wanderungen zu 
folgen. Auch diese Angaben stimmen nicht, denn die jiidischen Zivil
standsregister von Essentho verzeichnen keine Geburt eines Jakob Kaiser 
in den fraglichen Jahren (wie das Nordrhein-Westfalische Personenstands
archiv in Detmold ermittelte). Am gleichen Orte aber kann er auch nicht 
bis zum 13. Jahre erzogen worden sein, denn dann Mtte er zumindesten 
schreiben konnen, was er jedoch nach eigener Aussage nicht konnte. Fer
ner kann er auch den Wanderungen der Eltern nicht erst im 14. Jahre ge
folgt sein, denn 1860 wurden diese bereits wieder in Niedenstein seflhaft, 
wenn sie auch in den folgenden J ahren von dort aus noch weiterhin auf 
Wanderschaft gegangen sein mogen. Schliefllich gibt Dessauer (in seinem 
genannten Werk) noch an, dafl Kaiser eine Tochter verheiratet habe und 
kennt sogar noch den Schwiegersohn, der Kaiser iiberlebt habe, aber das 
Testament Jakobs vom 14. Februar 1919 nennt als einzigen Verwandten 
seinen Neffen Bernhard Ballin in Magdeburg und der standesamtliche 
Todeseintrag bezeichnet ihn als ledig (und nicht als verwitwet). 

Es diirfte nur wenige im Bereich des heutigen Deutschland lebende Per
sonen seiner Zeit geben, um deren PersonenstandsverMltnisse sich ein sol
ches Schlingwerk widerspriichlicher Angaben windet, und das in jener Zeit 
des spaten 19. und friihen 20. Jahrhunderts, in der die Beurkundungen des 
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Personenstandswesens in Deutschland den hochsten Zuverliissigkeitsgrad 
erreicht halten. Es gibt offenbar keine anderen, gesicherten Personen
standsbeurkundungen iiber ihn als sein Testament vom 14. Februar 1919 
und sein Sterbeeintrag im Niedensteiner Standesamtsregister vom 22. Fe
bruar 1929. Ober Eltern, Geburtstag, Geburtsort, Geschwister, eventuelle 
Heirat, eventuelle Kinder ist bisher ebensowenig Zuverlassiges mitgeteilt 
worden, wie tiber die Tatsache, warum er in Niedenstein lebte . 

Seine Herkunft lallt sich jedoch klaren, wenn wir ihn genealogisch in die 
Niedensteiner jUdische Familie Kaiser-Wicker einordnen und als seinen Va
ter Moses Kaiser-Wicker ansprechen, der 1820 als Sohn des Michael 
Kaiser-Wicker und der Besgen geb. Moses in Niedenstein geboren worden 
war. Diese Annahme wird durch zwei amtliche Dokumente gestlitzt: eine 
Notiz iiber Moses Kaiser im Niedensteiner Geschaftsregister von 1858 und 
einen Bericht des Gudensberger Kreisrabbiners Wetzlar von 1867. Aus dem 
Geschaftsregister ergibt sich zunachst, dall Moses den oktroyierten Namen 
Wicker nicht beibehalten hat, sondern zu dem urspriinglichen Namen Kai
ser zuriickkehrte und dieses amtlich akzeptiert worden ist (was auBer dieser 
nur noch der Niedensteiner Familie Mansbach gegliickt ist). Das Register 
vermerkt ferner iiber ihn zum 1. Marz 1860: ,,1st seit 15 Jahren von Nie
denstein abwesend, jetzt aber wegen Umhertreibens von Hannover hierher 
transportiert worden". 

Er dUrfte daher mit jenem Moses Kaiser identisch sein, iiber dessen Le
bensverhaltnisse und Heirat der Kreisrabbiner auf einen vom Landrat ein
geholten Bericht des Niedensteiner Biirgermeisters Hillebold an den Land
rat berichtete, dall er den Moses Kaiser und seine Frau Rachel vernommen 
habe. Beide gaben an, daB Rachel Jakob eine Tochter von herumziehenden 
armen jiidischen Leuten sei und keinerlei Heimatrecht habe. Ihre Mutter 
sei mit ihr im Spatherbst 1817 in Reichenbach bei Birstein im Kreis Geln
hausen niedergekommen, wobei es unklar sei, ob in Ober- oder Unterrei
chenbach. Sie sei dann stets mit ihren Eltern umhergezogen und habe sich 
schlielllich mit Moses Kaiser aus Niedenstein trauen lassen, welcher eben
falls in der Welt herumgezogen sei. Beide wiiBten nicht mehr, wie der Na
me dessen sei, der sie getraut habe, konnten auch die Namen der Trauzeu
gen nicht angeben, da diese in Frankreich wohnten, seien jedoch nach jiidi
schem Ritus in Konigstatten am Rhein getraut word en. Der Kreisrabbiner 
fiihrte weiter aus, daB derartige Trauungsfalle leider bis zur neueren Zeit 
an der franzosischen Grenze sehr haufig vorgekommen seien, so daB man 
annehmen konne, daB beide wirklich getraut worden seien. Er beantragte 
daher, Rachel Jakob als Frau des Moses Kaiser zu Niedenstein anzuerken
nen und sie mit ihren noch am Leben befindlichen zwei Kindern nicht aus 
Niedenstein fortzuweisen. 

Auf diesen Bericht erfolgte die Randverfiigung des Fritzlarer Landrates 
an den Niedensteiner Biirgermeister, die Bedenken gegen eine Aufnahme 
der Rachel Jakob nach Niedenstein angesichts der vor der TUr stehenden 
Freiziigigkeit fallen zu lassen, jedoch darauf zu bestehen, daB sich Moses 
Kaiser mit ihr var seinem Heimatgericht ziviliter trauen lasse, was gesche
hen is!. So kam Kaiser wieder nach Niedenstein. 
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Von den beiden oben genannten Kindern des Moses Kaiser und der Ra
chel Jakob ist eines mit Jakob Kaiser, das andere mit seiner Schwester Betti 
identisch, die spater J akob Ballin geheiratet hat, von dem der Neffe J akob 
Kaisers, Bernhard Ballin in Magdeburg, abstammte. Wo Jakob geboren 
ist, laIlt sich nicht rnit Sicherheit sagen, weil seine Eltern zur Zeit seiner Ge
burt in Deutschland umherzogen, doch spricht die Vermutung fUr Traisa b. 
Darmstadt, wie oben angegeben worden is!. Er mull das unstete Wanderle
ben seiner Eltern schon in seiner Jugend rnitgemacht haben, denn gemaIl 
seiner eigenen, notariell beglaubigten Aussage konnte er nicht schreiben, so 
daIl er keine Schule besucht haben kann. Sein ganzes eigenes Wanderleben 
entspricht zudem so sehr dem seiner Eltern, daIl er auf diese Weise nicht 
nur genealogisch und soziologisch, sondern vor allem auch nach seinen 
Heimatverhaltnissen eingeordnet werden kann. 

Ehe nun uber das Kaiserchen personlich zu sprechen und dabei seine 
Rolle in der Gemeinde seiner Zeit darzustellen ist, soli zunachst etwas uber 
diese gesagt werden. Ein fruher Eindruck von ihr ist mir unvergeIllich ge
blieben. Es war an einem Hochsommerabend, als ich mit dem Niedenstei
ner StadtfOrster Eigenbrodt, in dessen Farnilie ich damals lebte, vom An
sitz auf den roten Bock am Emserberg zuruckkam. Als wir das Stadtchen 
hinaufgingen und dabei an der uralten Linde am Untertor voruberkamen, 
saIl dort auf einer langen Bank unter dem Baum dicht bei dicht eine ge
schlossene Reihe sonntaglich gekleideter Manner und Frauen, die sich er
hoben und uns fast wie mit einer Stimme .. Guten Abend Herr 
Stadtf6rster" gruIlte, worauf dieser salutierend den GruIl zuruckgab. DaIl 
hier so viele Juden am Feierabend nach Sabbathbeginn zusammensaIlen, 
kam nicht von ungefahr; denn das Untertor und die beiden Steinwege, die 
zu ihm hinauffuhrten, waren der eine Teil des Stadtchens, in dem die Juden 
vorzugsweise wohnten, der andere war der anschlieIlende untere und mitt
lere Teil der Mittelgasse und der zwischen der unteren Mittel- und Ober
gasse gelegene sogen. Braune Ort, an dem die Synagoge lag und damals der 
Schachter Wehrheim wohnte. lm Bereich des Obertors, der oberen Mittel
gasse und der Untergasse wohnten dagegen keine Juden, ausgenommen Ja
kob Kaiser, der aber kein eigenes Haus besaIl, sondern nur ein mobliertes 
Zimmer bei Dachdecker Grunewald in der oberen Mittelgasse bewohnte. 

Da ich an seiner Zimmertiir jahrelang fast taglich vorbeigegangen bin -
denn in der oberen Etage dieses Hauses wohnte mein nachster Spielgefahr
te - und ich infolgedessen oft hineinsehen konnte, ist mir das Bild seiner 
Einrichtung bis heute gegenwartig. Am rechten Turpfosten war die Mesusa 
angeschlagen, eine kleine, etwa fingerlange und -starke Blechkapsel, die 
auf einem kleinen gerollten Papierstreifen einige Texte aus dem 5. Buch 
Mosis enthielt und am Eingang aller Niedensteiner Judenhauser zu finden 
war. Das Zimmer Jakobs war fUr meine damaligen Vorstellungen groIl und 
wirkte leer, denn es enthielt nur wenig Mobiliar. An der Langswand der 
Tur gegenuber stand das Bett, an der rechten Querwand der Schrank, da
neben ein Fenster, das in den Garten ging. An der linken Querwand unter 
einem Fenster, das zur StraIle ging, stand ein kleiner Tisch mit Stuhl und an 
der inneren Langswand rechts neben der Tur ein Waschtisch. 
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Durch meine standigen Aufenthalte in diesem Hause ergab sich eine na
here Bekanntschaft mit dem Kaiserchen ganz von selbst, so daJl er schliell
lich mein bester Bekannter aus der ganzen Niedensteiner Judenschaft wur
de. GefOrdert wurde mein Interesse an ihm dadurch, daJl er die merkwiir
digste und auffallendste Erscheinung in der Gemeinde war, in der es im 
iibrigen in keiner Weise an eindrucksvollen Gestalten in ganz anderer Hin
sicht mangelte. Da war etwa der alte Silberberg, ein Fellhandler, der immer 
die lebhaftesten und ergOtzlichsten Handelsdispute mit dem FOrster fiihrte, 
wenn dieser einen Fuchs, einen Dachs oder gar einen Marder geschossen 
hatte. Silberberg erhielt die Balge allemal, obwohl er fast jedesmal seinen 
baldigen Ruin durch die Preise des FOrsters beklagte. Stark beeindruckte 
uns der alte Wertheim, der Schachter der Gemeinde, eine grolle, schwere 
Gestalt, vor der wir gewaltigen Respekt hatten, vor allem, wenn er mit sei
nem brei ten Schachtmesser im schwarzen Lederbezug zu Metzger Nagel 
ging, urn dort seine rituellen Schlachtungen vorzunehmen. Unsere grOllte 
Anteilnahme aber erregten die drei erwachsenen taubstummen Geschwister 
Adler. Man sah sie zwar nicht oft, aber wenn einmal, dann fast immer nur 
gemeinsam mit ihrem heftigen Mienen- und Mundspiel und ihren hastig ge
stikulierenden Finger- und Handbewegungen, durch die sie sich, fUr uns 
vallig unbegreiflich, untereinander verstandigten. So lag iiber manchem 
trotz aller Nahe und taglichen Begegnung ein Hauch von Fremdem und 
Anderem. 

Metzger Nagel in der Mittelgasse, ein stattlicher, geschaftiger Mann mit 
seinen ansehnlichen, ja schOnen Kindern Daisy und Joseph, war der einzige 
seines Berufes am Orte und hatte infolgedessen ein gut gehendes Geschaft. 
Mit Ausnahme der Kolonialwarenhandlung der Tanten Simon mit ihrem 
erschreckenden Ball und dem unvergleichlichen Geruch nach Zuckerhiiten 
und Zimt, Heringslake und Petroleum im Laden, wurden alle anderen La
dengeschiifte am Orte von Juden betrieben. Da waren die Textilgeschiifte 
von Kaiser an der alten Linde und von Gumpert in der unteren Mittelgasse, 
die Kolonial- und Lebensmittelladen von Nagel im braunen Ort (der auch 
Eisenwaren fiihrte) und der ledigen Rosa Rosenstein in der Mittelgasse so
wie der Gemischtwarenladen von Rapp neben dem Rathaus. Da der Ver
kauf iiber die Theke nicht immer zur Ernahrung einer Familie ausreichte, 
betrieben manche Juden auch noch einen Hausierhandel, in der Regel mit 
Textilien. Wie oft habe ich den Handelsmann Rapp gesehen, wenn er am 
Wochenanfang sein schwarzes Wachstuchbiindel, in dem er Stoffe, Schiir
zen und Kleider aufs feinste zusammengelegt hatte, am Stock iiber die 
Schulter warf und losmarschierte, urn manchesmal erst nach Tagen wieder 
zuriickzukehren. Besser gestellt waren die Viehhandler, von denen Isaak 
Mansbach 1928 dem bisherigen mehrjahrigen Gemeindealtesten Joseph 
Rosenstein in diesem Amte nachfolgte. Umso armer war wieder die in allen 
umliegenden DOrfern bekannte kleine Gestalt des Utah (Juda) Mansbach 
aus der Obergasse, der auf einem Hundewagen Lumpen und Altwaren 
sammelte, urn damit sein kargliches Brot zu verdienen. Unter den jiidi
schen Frauen waren die auffallendsten Erscheinungen zwei Wit wen, die 
Witwe Nagel am Steinweg und die Witwe Adler in der Mittelgasse; stattli
che, stille Frauen, die ihre grollen Hauser musterhaft fiihrten, wie ich es 
aus der nachsten Nachbarschaft bei der Witwe Adler erlebte, deren Haus 
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friiher eine Gastwirtschaft gewesen war, und nicht minder bei der Witwe 
Nagel, bei der noch ihre Mutter, eine geborne Plaut, lebte, eine feine, alte 
Dame, die fast immer in Schwarz ging und ein kleines weilles Spitzenhiiub
chen trug. Auch die Kinder beider Witwen waren von einer z. T. auffallen
den SchOnheit, die die der iibrigen dorflichen J ugend weit iibertraf. 

Insgesamt lebte die jiidische Gemeinde zuriickgezogen und fast nur unter 
sich, so daB das innere Gemeindeleben nach aullen kaum in Erscheinung 
trat. Erinnerungen Niedensteiner Juden aus jenen Jahren, die sie 1927 in 
der Kasseler jiidischen Wochenzeitung verOffentlichten, berichten iiber 
Vereinigungen, wie die der nur aus mannlichen Mitgliedern bestehenden 
Chewerah-Kadischah, deren einmal im Jahr, gewohnlich am Schabbos
Chanukah, stattfindende Chewerahsude einen Hbhepunkt des Gemeinde
lebens bildete. Diese Gemeinschaft spielte im Leben der jiidischen Gemein
de eine erhebliche Rolle durch ihre umfassende soziale Funktion, denn in 
Not und Armut, Krankheit und Trauer spendete sie durch persbnliche Hil
feleistungen und Liebesdienste Trast und Beistand. Ihr zur Seite stand die 
Chewerah-Bachurim, ein Verbund junger Manner zu vorwiegend religibsen 
Zwecken, wie etwa dem Thorastudium, die anlalllich ihres 50jahrigen Be
stehens im Februar 1927 eine Jubilaumsfeier mit Festessen und theatrali
schen Vorstellungen veranstaltete. In den Ortiichen Vereinen waren Juden 
allerdings kaum vertreten, ausgenommen der Kriegerverein von 1870171, 
zu dessen Griindungsmitgliedern der Handelsmann Isaak Mansbach gehbr
te. AIs dieser im April 1928 im Alter von 78 Jahren starb, gab ihm der Krie
gerverein das letzte Geleit; doch war das eine Ausnahme. Im allgemeinen 
war das jiidische Vereins- und Gemeindeleben nach innen gewendet, so dall 
kein engerer allgemeiner Kontakt mit der christlichen BevOlkerung be
stand. Gleichwohl kam man als Junge fast in aIle jiidischen Hauser. Nicht 
nur, dall die Frau des Stadtf6rsters auch erkrankte jiidische Frauen mit 
ihrer kraftigenden Krankensuppe (meist einer kbstlichen Wildtaubenbrii
he) versorgte, die ich in der Regel austrug, oft wurde man auch an Freitaga
benden oder am Sonnabendmorgen nach Beginn des jiidischen Sabbaths 
(oder Schabbes, wie er genannt wurde,) gerufen, urn die Lampe oder auch 
einmal einen Dfen anzuziinden, denn das war ihnen selbst aus rituellen 
Griinden untersagt. Zur Belohnung gab es dann meist ein Stiick Matzen. 
Gemeinsam an einem Tisch gesessen und gegessen hat man jedoch mit einer 
jiidischen Familie in einem jiidischen Haushalt nie. 

Die Juden waren framm, und es war selbstverstandlich, daB alle regel
mallig die Synagoge besuchten. Diese war insofern ein merkwiirdiges 
Gebaude, als iiber ihre Entstehung noch in den 20er Jahren unseres Jahr
hunderts folgende, in der Jiidischen Wochenzeit von 1927 verOffentiichte 
"besondere Geschichte, vielleicht auch Sage" kursierte: 

"Vor mehr als hundert Jahren lebte in Niedenstein ein altes jiidisches 
Ehepaar, das sich gewisser Wohlhabenheit zu erfreuen schien. Die braven 
Leute waren aber kinderlos. Da traf sie noch ein anderes hartes Millge
schick. Der alte Kallme wurde geistesgestOrt, sein Gedachtnis war 
geschwunden, er kannte keinen mehr, auch nicht mal seine liebe Merle. 
Wie das so iiblich war friiher, wandte man sich an den Baalschem. Die alte 
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Merle machte sich auf den beschwerlichen Weg nach Michelstadt im Oden
wald. Ober dieses Erlebnis erzlihlte man sich noch lange schauerliche Ge
schichten in der Khille. Obwohl fremd, unbekannt und unangemeldet, 
habe der Baalschem sie mit den Worten empfangen: "Godelkom Merle. 
!ch weill, worum ihr kommt! Bleibt heute Nacht hier und seid auller Sorge. 
Wenn ihr heimkommt, wird euer Kallme wieder gesund sein". Andern 
Tags habe sich dann die alte Frau wieder auf den Heimweg begeben. Nach 
mehrtagiger Wanderung traf sie in mitternachtlicher Stunde wieder in Nie
denstein ein. Die Haustiir war geschlossen. Sie klopfte! Da Mfnete sich ein 
Fenster und Kallme rief ihr zu: "Merle, bist dus?" Von Stund an sei er wie
der gesund gewesen. Aus Dankbarkeit hatten dann die glilcklichen Leute 
neben ihrem Hause die Synagoge gebaut, die heute noch steht". 

Den Baalschem von Michelstadt und die "gliicklichen Leute" kennen 
wir heute genau. Ober den Baalschem (Wundertater) von Michelstadt hat 
P. Arnsberg (in seinem genannten Werk) ausfiihrlich gehandelt, und die 
gliicklichen Leute von Niedenstein habe ich (in meinem genannten Werk) 
beschrieben und dabei festgestellt, dall die Angaben der "sonderbaren Ge
schichte" bis ins Einzelne stimmen. Die Niedensteiner Synagoge wurde 
1816 auf Kosten des Callman Heinemann-Michaelis erbaut und von ihm 
der Gemeinde geschenkt. AIs Sohn des reichsten Niedensteiner J uden des 
18. Jahrhunderts, Michael Heinemanns d. A., und dessen Frau Mindel, 
geb. Israel, war Callman wohlhabend, denn 1809 bestand sein Verm(lgen 
aus mindestens 16000 Gulden ausgeliehener Kapitalien sowie Haus und 
Grundbesitz. Als er im folgenden Jahr 18lO im Alter von 25 Jahren die et
was jilngere Merle Plaut aus Neustadt heiratete, brachte diese auller einer 
wertvollen Aussteuer im Wert von 570 Talern eine Mitgift in bar von 1800 
Gulden Frankfurter Wahrung mit, so dall beide zu den reichsten Nieden
steiner Juden des frilhen 19. Jahrhunderts zlihlten. Aber, sie hatten keine 
Kinder, und zudem war Callman krank, denn er wurde 1809 wegen seiner 
Gebrechen vom Militardienst befreit. Gleichwohl erreichten Callman und 
Merle ein hohes Alter, denn beide lebten noch 1861 in Niedenstein. 

Kehren wir zum religi(lsen Leben der Gemeinde in den 20er Jahren unse
res Jahrhunderts zurilck, dann ist festzustellen, dall es noch immer in voller 
Form bestand und erfilllt wurde. So regelmlillig und strikte wie der Synago
genbesuch war die Einhaltung der Sabbathruhe, und auch sonst befolgten 
alle die alten, frommen Gebrliuche, sei es im tliglichen Leben, sei es an ih
ren Feiertagen. Das alles gab ihrem Leben einen ganz anderen, eigentiimli
chen Wesenszug. Sie hatten Speisevorschriften, die uns v(lllig ungewohnt 
waren, sie hatten Sabbathvorschriften, die wir nicht verstanden, ihre reli
gi(lsen Feste und Gottesdienste waren ganz and ere und anders als unsere, 
und selbst bei Trauerfallen herrschten bei ihnen andere Brliuche. Das gait 
nicht nur bis zur Bestattung, sondern auch noch wlihrend der Beisetzung 
selbst. Im Gegensatz zur christlichen Gemeinde, die ihre Toten zu Grabe 
trug, wurden die verstorbenen Juden zu Grabe gefahren, denn die jiidische 
Gemeinde hatte einen stattlichen Leichenwagen, auf dem der Sarg, bedeckt 
mit einem grollen schwarzen Tuch mit silberner hebrliischer 1nschrift, zum 
jiidischen Friedhof im Gehresgarten am Ziegenberg bei Sorsts Waldchen 
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gefahren wurde, wobei nur Manner dem Sarge folgten. Auf dem Bock des 
Leichenwagens thronte dann neben dem Kutscher meist auch der alte Ja
kob als Beifahrer, angetan mit seinem feierlichen schwarzen Habit und 
schwarzem Hut, der ihm zu groB war und standig tiber die Augen zu rut
schen drohte. Diese Tatigkeit trug ihm zu dem tiblichen Nachrufewort 
"Mausch" auch noch die Spitznamen "Totenvogel" und "Leichenwagen
bremser" ein, oh ne daD ihn dieses jedoch in seiner Wtirde gestOrt halte. 

In sozialer Hinsicht wirkte die jtidische Gemeinde wohl vor allem wegen 
ihres vorbildlichen religiosen Zusammenlebens nach auBen hin weitgehend 
homogen. Sehr reiche und ganz arme Judenfamilien, wie sie im spaten 18. 
und frtihen 19. Jahrhundert auch fUr Niedenstein nachweisbar sind, und 
die darauf beruhenden Gegensatze, die das Gemeindeleben zeitweise erheb
lich belastet halten, gab es zu Anfang des 20. Jahrhunderts nicht mehr. 
Zwar bestanden auch jetzt noch deutlich erkennbare Abstufungen nach Be
sitz und Einkommen, jedoch nicht mehr derartige Unterschiede wie frtiher, 
wenn auch manche Judenfamilien in groBter Bescheidenheit lebten. Aber 
nicht nur diese, auch alle anderen jtidischen Familien lebten zurtickgezo
gen, unauffallig, bescheiden. Die Wirtshauser des Stadtchens pflegten sie 
nicht zu besuchen, auf den wenigen offentlichen Veranstaltungen in der 
Stadt traten sie kaum hervor, im politischen Gemeindeleben spielten sie 
trotz ihrer erheblichen Anzahl keine deutliche Rolle und doch pragten sie 
das Erscheinungsbild der Niedensteiner Bevolkerung insgesamt in erhebli
chem MaBe mi!. 

In ganz besonderer Weise gait das fUr den alten Jakob, denn so unan
sehnlich er auch sein mochte, er war uniibersehbar. Urn seine kleine, fast 
schmachtige Gestalt hingen meist zu weite und faltige Hosen und Rocke, so 
daD sie ihn fast verdeckten. Seine Haltung war gebiickt, sein Gang schlep
pend geworden, so daB man sich gar nicht mehr vorstellen konnte, daB aus
gerechnet er so weite Wanderungen untemommen haben sollte, wie die Re
de ging. Sein Gesicht war klein und runzlig geworden; klein waren auch sei
ne Augen, aber klug, hellwach und blitzschnell erfassend, auch wenn er 
scheinbar vor si ch hin oder in sich hineintraumte. Seine Stimme war rauh 
und brtichig. Wenn ihn die Dorfjugend wieder einmal durch Nachrufen sei
ner Spitznamen argerte (worin sich die christliche und die jtidische Kinder
schar einig waren) und er sie deshalb ausschimpfte und mil geschtittelter 
Faust (von feme) bedrohte, konnte seine Stimme ins Krachzen geraten oder 
sich gar iiberschlagen, was nattirlich noch mehr zum Arger ermunterte. 
Leicht hatte er es daher nicht, aber er hat es keinem der Kinder wirklich 
ubel genommen, wenn sie ihn hanseiten, was sie zu gerne taten, und nie
mals hat man geMrt, daB er eines der Kinder geschlagen halte; daftir sorg
ten allerdings in solchen Fallen nicht selten die eigenen Eltem, denn eigent
lich war es ja verboten, den alten Mann zu argem. Geargert aber wurde er 
nur, wenn er sich im Ort zeigte, niemals hingegen, wenn er versunken auf 
dem Mauerchen urn die Miste vor dem Grunewaldschen Hause saD, denn 
dann, so hieB es, betete er; und darin stOrte ihn keiner. 

Charakteristisch fUr ihn war, daD er immer wieder einmal Wochen, ja 
Monate von Niedenstein fort war, urn dann nach seiner Rtickkehr GriiBe 
an Niedensteiner Familien von deren Bekannten oder Verwandten etwa aus 
Thiiringen oder den Rheinlanden zu tiberbringen. Aber so weite Wege, wie 
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er in den Friedensjahren vor 1914 gemacht hatte, konnte er natiirlich nach 
dem ersten Weltkrieg seines Alters wegen nicht mehr unternehmen. Des
sauer berichtet, daB er nach der (angeblichen) Verheiratung seiner Tochter 
gesagt haben soli: "Ich hab' mei'm Schwiegersohn Rheinland-Westfalen 
iibergeb!", d. h. als Wander- und Bettelbereich abgetreten. Aber abgese
hen davon, dalJ er gar keine Tochter zu verheiraten hatte, ist er in das 
Rheinland auch noch Anfang der 20er lahre, als er bereits liber 70 war, ge
laufen. Von seinen grolJen Wanderungen der friiheren lahre aber erzlihlte 
man Abenteuerliches, denn die Fama ging, daB er nicht nur bis nach Siid
frankreich gekommen sei, sondern auch den Balkan und ganz Kleinasien 
durchwandert habe bis nach Palastina; ja eine Version wollte sogar wissen, 
dalJ er bis ans Rote Meer gewandert sei. Er selbst hat jedoch nie zu diesen 
Sagen Stellung genommen und sich trotz alien Drangens und Fragens nie 
prazise dazu geaulJert. Wie oft habe ich ihm angelegen, davon zu erzlihlen, 
aber immer wehrte er ab, meist lachend, wobei er dann Mchst verschmitzt 
aussah, aber unbeirrbar. So bekannt er war, so unbekannt war er auch, 
denn er hielt seine Leben verborgen. Keiner wulJte wirklich von ihm; nicht 
einmal der Gemeindealteste bei lakobs Todesanzeige. 

Gleichwohl genolJ er hohes Vertrauen, denn - wie Dessauer mitteilt und 
auch mir bekannt wurde - wandten sich jlidische Eltem, die ein Kind nach 
auswarts verheiraten wollten, vielfach an ihn, urn sich von ihm die ge
wiinschten Auskiinfte iiber mogliche Heiratskandidaten zu beschaffen. 
Dabei hat er allerdings iiber einen Anderen nie etwas direkt Abfalliges ge
sagt, sondern eine ablehnende Meinung mit der Angabe begriindet, er 
kenne die ihm genannte Person nicht, worauf man Bescheid wulJte. AuJler 
in diesen Vermittler- und Botendiensten war er auch sonst zum Nutzen der 
Gemeindemitglieder vielfach tatig, ja, ein fast unentbehrliches Faktotum 
sowohl bei kleineren Hilfeleistungen wie bei grolJeren Veranstaltungen, 
seien es Familienfeste oder die grolJeren religiosen Feierlichkeiten, wo man 
seiner Hilfe bedurfte. Aber er half natiirlich auch in christlichen Hausem. 
Hierzu sei wenigstens ein Vorkommnis erzahlt, was lange im Gedachtnis 
geblieben ist. Wie allgemein iiblich half lakob beim Rupfen des Gefliigels, 
so stets in den friihen Wintermonaten, wenn die Ganse geschlachtet wur
den. So saB er auch eines Tages auf dem Flur eines Bauernhauses und 
rupfte. Dazu mulJte er in kurzen Abstanden den Daumen anfeuchten, urn 
griffiger rupfen zu konnen. So fuhr er damit regelmalJig zum Munde, wo
bei sich seine Bartstoppeln mehr und mehr mit Flaumfedern vollsetzten. 
Die kleine Tochter des Hauses sah ihm aufmerksam, schlielJlich immer ge
spannter zu, bis sie es nicht mehr aushielt und laut schrie: "Mutter, Mut
ter!, der lakob frilJt unsere ganzen Ganse"! 

So lebte er mit, in und von der Gemeinde, immer hilfsbereit, von alIen 
Seiten beansprucht und damit fast standig beschilftigt; dabei bettelarm, an
spruchslos, gutmiitig. Kaum einmal sah man ihn milJmutig, auch wenn die 
Kinder es noch so arg trieben, urn ihn zu a.rgern. Zwar war er nicht immer 
dariiber erhaben, aber mehr als zu einer Drohgebarde kam es nicht. 

Die grolJte Oberraschung bot jedoch sein Testament, das ich wahrend 
meiner Studien zuletzt entdeckte. Woriiber sollte er wohl angesichts seiner 
notorischen Armut verfiigt haben? Als ich die wenigen Zeilen des Textes 
gelesen hatte, war mir klar, daB es sich dabei nur urn eine beruhigende, gii-
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tige Geste gegeniiber der Familie Grunewald handelte, bei der er wohnte 
und die ihn versorgte. VieUeicht traute man ihm auch geheime ReichtOmer 
lO, und er war auf solche MutmaJlungen eingegangen, damit sie einmal de
nen zugute kommen soUten, die sich seiner angenommen und ihn betreut 
und beherbergt hatten. So errichtete er am 14. Februar 1919 in Niedenstein 
vor dem Notar Dr. Petzold aus Gudensberg in Gegenwart des Niedenstei
ner Stadtschreibers Sechtling und des Landwirts HilIebold als Zeugen sein 
Testament. Notar und Zeugen fanden ihn krank zu Bett liegend, aber im 
voUen Besitz seiner Geisteskrafte. lhnen erklarte er, daJl der Dachdecker 
10hann Grunewald I in Niedenstein sein AUeinerbe sein soUte zum Entgelt 
dafilr, daJl er ihm Wohnung und Pflege gewahrt habe. Seinen Neffen Bern
hard Ballin in Magdeburg schloB er dagegen von aUen Rechten an seinem 
NachlaJl aus, oh ne diesen Ausschlull naher zu begrilnden. Als der Wert sei
nes Nachlasses angegeben werden soUte, war das nicht moglich, so daJl es 
im Original heillt: "Der Wert betragt etwa ... Mark". Spater ist von an
derer Hand nachgetragen: 500,- DaJl auch diese Angabe rein fiktiv war, 
ist sicher, denn nicht einmal in der Stube, in der er wohnte und von frem
den Leuten versorgt wurde, gehbrte ihm irgend etwas. Sein war nur, was er 
auf dem Leibe trug, und auch das war ihm geschenkt worden. AJs er 10 
1ahre spater starb, muBte er auf Gemeindekosten beerdigt werden, denn er 
besaJl und hinterliell nichts. 

Und doch war selbst das noch mehr, als auch der reichste Mann seiner 
Zeit in Niedenstein Mtte hinterlassen konnen. Es war die Erinnerung an 
ihn als einen Menschen, den keiner vergessen konnte, der ihn jemals ge
kannt hatte. Gleichwohl ware es ihm und aUen anderen Niedensteiner 1u
den wie Christen seiner Zeit gewill unglaublich erschienen, wenn man ihnen 
damals gesagt Mtte, daJl man von ihm noch lange nach seinem Tode nicht 
nur in jildischen Gedenk- und Nachschlagebilchern erzllhlen und berichten, 
sondern dall einmal die Geschichte der Niedensteiner jildischen Gesamtge
meinde nur urn seinetwillen und lO seinem Andenken geschrieben wilrde. 
Aber aUe, die ihn gekannt haben, werden bezeugen, daJl sie wohl nie einem 
ttrmeren und anspruchloseren, einem frommeren und freiereD, von alIen ir
dischen Giitern des Lebens unabhangigeren Menschen begegnet sind, als 
dem alten "Kaiserchen von Niedenstein' I. M6ge man seiner ooch iange ge
denken. 
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