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Zwischen 1939 und 1941 versuchten Mitglieder der jiidischen Gemeinde von 
Neustadt (Hessen) unter einem Umsiedlungsplan des Innenministeriums der 
Vereinigten Staaten nach Alaska auszuwandern '. Das Vorhaben scheiterte, 
und niemand von Neustadt erreichte Alaska. Die vorliegende Arbeit unter
sucht die Situation der neustiidtischen Juden wiihrend der dreiBiger Jahre und 
widmet dabei spezielle Aufmerksamkeit den Auswirkungen anti-jiidischer 
MaBnahmen. Der zwei Jahre dauernde Umsiedlungsversuch wurde anhand 
des Briefwechsels zwischen dem Vertreter der Gemeinde und Beamten in 
Washington verfolgt. Die Arbeit schlieBt mit ei ner Beschreibung des Schick
sals der neustiidtischen Juden. 

Der Plan zur Umsiedlung nach Alaska 

Im August 1939 veroffentlichte das Innenministerium in Washington unter 
dem Titel: "Das Entwicklungsproblem in Alaska" einen Bericht, der die 
Besiedlung Alaskas mit arbeitslosen Amerikanern und europiiischen Fliicht
lingen vorsah. Der Slatlery Report, wie er im allgemeinen genannt wurde, be
schrieb die ungeheuren, aber unerschlossenen Schiitze des Territoriums und 
erkliirte, daB diese Reichtiimer mit zunehmender Bevolkerung erschlossen 
werden konnten (nur 60000 Menschen, die HiiIfte davon Eingeborene, bevol
kerten die beinahe sechs Millionen Quadratmeilen des Territoriums). Da die 
meisten Amerikaner nicht nach Alaska zogen, so bemerkte der Report, konne 
eine Bevolkerungszunahme durch die Ansiedlung ausgebildeter europiiischer 
Fliichtlinge erwirkt werden, weil diese sonst aufgrund bestehender Einwande
rungsbeschriinkungen nicht in der Lage seien, EinJaB in die Vereinigten Staa
ten zu finden. Der Plan schlug vor, die Beschriinkungsbestimmungen durch 
eine entsprechende Gesetzgebung zu lockern und damit den einwandernden 
Fliichtlingen die Einreise nach Alaska, aber nicht in die iibrigen Vereinigten 
Staaten, zu gewahren 2. 

Widerstiinde gegen den Report, welche bald nach seiner Veroffentlichung 
laut wurden, richteten sich vor allem gegen die vorgeschlagene Einwan
derungsregelung. Das US-AuBenministerium erkliirte, daB der uneinge
schriinkte EinJaB von Einwanderern nach Alaska zu einem Zusammenbruch 
des gesamten Systems schutzgebender Einwanderungsgesetze in Amerika 
mhren wiirde. Priisident Roosevelt scbreckte vor ei nem Zusammenprall mit 
einem KongreB, der Einwanderungsbeschriinkungen bemrwortete, zuriick ' . 
Ernest Gruening, der Direktor der Abteilung mr Territorien und Inselbeset
zungen und spiitere Gouverneur von Alaska, bekriiftigte, daB sich die amerika
nischen Einwanderungsgesetze und -beschriinkungen auch auf die Territorien 
der Vereinigten Staaten bezogen, weshalb Alaska nicht von dies en Regelun
gen ausgenomrnen werden konnte 4. 
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Starker Widerstand nachte sich auch in den Zeitungen, Radiosendungen 
und unter der Beviilkerung von Alaska breit. Das Vorhaben zur Umsiedlung 
nach Alaska, sagte Weyman, "zerschellte an den Felsen des Einheimischen
rechtlertums, des Antisemitismus und der wirtschaftlichen Unsicherheit", die 
si ch in den spaten dreiBiger und friihen vierziger Jahrenjeglicher Fliichtlings
gesetzgebung in den Weg geschoben ha ben ' . 

Dessenungeachtet verfolgte der Innenminister, Harold L. Ickes, den Um
siedlungsgedanken weiter, und im Marz 1940 wurde dem KongreB unter dem 
Titel King-Havenner Vor/age ein Gesetzentwurf zur Entwicklung Alaskas ein
gebracht, welcher die Vorschlage des Slallery Reports beinhaltete ' . 

Die Vorlage forderte die Griindung privat finanzierter, iitTentlich-rechtli
cher Gesellschaften. Der Entwurf sah vor, daB fUnfzig Prozent der so geschaf
fenen Arbeitsstellen mit ausgesuchten, quotenfreien Einwanderern besetzt 
werden kiinnten, das heiBt, mit Einwanderern, fUr die die von den USA fUr ihr 
Herkunftsland vorgesehenen Einwanderungsquoten keine Beriicksichtigung 
randen. Diese Fliichtlinge miiBten mindestens fUnf Jahre lang in Alaska blei
ben, bevor sie in die iibrigen Vereinigten Staaten einwandern kiinnten '. 

Plenarsitzungen befaBten sich im Mai 1940 mit der King-HavennerVorlage ' . 
Nachdem Innenminister Ickes und andere Staatsbeamte den Gesetzentwurf 
unterstiitzt hatten, brachte Alaskas KongreBabgeordneter, Anthony J. Di
mond, ein iiberzeugendes Argument gegen den Plan vor. Den europaischen 
F1iichtlingen die ausschlie61iche Einwanderung nach Alaska zu genehmigen, 
so fUhrte Dimond aus, habe die Entstehung einer groBen "Strafkolonie aus
landischer Immigranten in Alaska" zur Folge. Dariiber hinaus sagte er in 
zutretTener Weise voraus, daB sowohl die territoriale Regierung als auch die 
Biirger von Alaska solche MaBnahmen ablehnen wiirden ' . 

Infolge dieser negativen Aussagen und des Mangels an Unterstiitzung 
dutch die btTentlichkeit soll die Gesetzesvorlage die Unterabteilungen des 
Kongresses nie verlassen haben. Nichts geschah; am Ende des Sommers 1940 
war der Plan zur Umsiedlung nach Alaska gestorben 10 

Neue Hoffnungen in Europa 
Das Erscheinen des Slattery Reports erweckte neue HotTnungen unter 

Fliichtlingen, die in Europa festsaBen. Das amerikanische Innenministerium 
erhielt wahrend des ganzen Jahres 1939 Anfragen, die meist von Juden in 
Deutschland kamen. Ein Kteider- und Waschefabrikant aus Breslau z. B. 
schrieb im September 1939 : "Unsere Auswanderung ist sehrdringend. Ich ftehe 
Sie auf meinen Knien an, mir die Genehmigung zur Einwanderung nach 
Alaska zu senden." Eine Gruppe iisterreichischer Juden, welche si ch voriiber
gehend in Frankreich aufhielt, schrieb im November 1938: " . . . , daB uns kein 
Land will und (wir) eher sterben wiirden, als nach bsterreich zuriickzukeh
ren." Ein friiherer Rechtsanwalt, Richter und Staatsverwalter in Berlin, stellte 
in seinem Brief vom August 1939 fest, daB seine Einwanderungsnummer fUr 
Amerika 60605 sei, was mindestens noch eine Wartezeit von sechs Jahren 
bedeute. Im Mai 1939 baten dreiBig Mitglieder der jiidischen Gemeinde von 
Neustadt (das Thena dies er Arbeit) dringend darum, in Alaska aufgenommen 
zu werden : "Wir wissen sehr gut, daB uns das harte Ktima in Alaska Schwierig
keiten bereiten wird, aber jetzt haben wir keine andere Wahl mehr, wir deut
schen Juden".1l 
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Die Jildische Gemeinde von Neu.lad! 

Obwohl bereits im 12. Jahrhundert vonjlidischen Gemeinden in Hessen be
richtet wird " , wurde die Anwesenheit von Juden in Neustadt erst im 18. Jahr
hundert erstmals festgestellt. Arnsberg schreibt, daB zwischen 1759 und 1834 
ungefahr zwanzigjlidiscbe Familien in Neustadt lebten ". Wahrend des graB
ten Teiles des neunzehnten Jabrhunderts und bis 1933 machten Juden zwi
schen fUnf und sieben Prozent der gesamten Stadtbevalkerung aus. Im Jahre 
1880 waren von 2168 Einwohnern 159 Einwobner Juden. 1932, kurz vor Hitlers 
Machtergreifung, hatte Neustadt 2250 Einwohner. 119 davon waren Juden, die 
zusammen zwalf erweiterte Familien bildeten 1 • • 

Mit dem Beginn der Naziverfolgungen im Jahre 1933 begannen die jlidi
scben Gemeindemitglieder, Neustadt zu verlassen. Als si ch Bruno Rosentbal 
im Frlihjahr 1939 zum erstenmal liber Alaska erkundigte, lebten noch 45 
Juden, also etwa ein Drittel der ursprlingiichen Gemeinde, in Neustadt 1'. 

Im Januar 1933 lag das Durchscbnittsalter der Juden von Neustadt bei 34,2 
Jahren. Im Mai 1939 war das Durchschnittsalter auf 41 Jahre angewachsen. 
Vierzig Prozent der Gemeinde waren nun 50 Jahre alt oder alter. Zwei Jahre 
spater, kurz bevor die Juden .gezwungen wurden, Neustadt zu verlassen, lag 
das Durchschnittsalter der 24 verbliebenen Gemeindemitglieder bei 52,7 Jah
ren. Etwa die Halfte der jlidischen Gemeinde war nun 60 Jahre alt oder iilter 16. 

Die Alterszusammensetzung der jlidischen Gemeinde von Neustadt ist 
wahrscheinJich einer der Grlinde, warum im Frlihjahr 1939 immer noch 45 Ju
den in der Stadt lebten. Trotz eines Irrgartens blirokratischer Hindernisse war 
es bis zum Spatjahr 1941 immer noch m6giich, Deutschland zu verlassen. Die 
jlingeren Leute waren die ersten, die gingen 17. .. 

AhnJich wie andere Juden in deutschen Landgemeinden, waren auch die 
Juden von Neustadt vallig in das Handelsgewerbe verwickelt I'. Die Neustiid
ter Unterlagen aus der damaligen Zeit fUhren als Berufe der Juden Ladeninha
ber, Geschaftsleute, Handler, Metzger und Viehhandler an 1'. Arnsberg 
schreibt, daB es sicb bei den Juden von Neustadt und Momberg, einer Nach
bargemeinde, urn Viebhandler, Zwischenhandler, Ladeninhaber und ein paar 
Lumpen.ammler bandelte 20• Unterlagenaus den Staatsarcbiven von Marburg 
fUhren nur drei Berufe fUr die Neustiidter Juden an : Handelsmann, Kaufmann 
und Verkauferin ' l. Dies waren kJeine Unternehmer, die mancbmal andere 
Juden wie auch Nichtjuden beschaftigten und meist mit landwirtscbaftlichen 
Erzeugnissen und Bedarfsglitern handelten. 

Vor der Nazizeit bildeten die 119 Juden von Neustadt eine wohlhabende 
und gut etablierte Gemeinde. Vber die Halfte der Juden, die zu Beginn der 
DreiBiger Jahre in Neustadt lebten, waren dort geboren worden. Altere Ge
meindemitglieder erinnern sich der Juden von Neustadt als hart arbeitender, 
angesehener, gesetzestreuer Mitblirger mit starken Banden zur Gemeinde 
und zur Nation. 

Peal Z. B. schreibt, daB die Bachrachs, die Familie von Bruno Rosentbals 
Frau, urn die Jahrhundertwende "unersetzlich fUr die landliche Okonomie 
von Neustadt" waren. Sie waren "die Woolworths (oder Wertheimer) von 
Neustadt". Die Mitglieder der Familie verkauften alle Arten von Haushalts
waren, Kieider, Textilien und Bedarf fUr die Landwirte und Handwerker "-

Die Juden hatten die gleichen Wertvorstellungen wie die anderen Ge-
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meindemitgli eder, kl eideten und verhielten sich genauso wi e ihre Mitbiirger 
und teilten mit dies en die Liebe zur Landschaft und Natur. Die Kinder von Ju
den und Nichtjuden spielten miteinander und besuchten nach der Grund
schule dieselben weiterfuhrenden Schul en. Jiidische Frauen trafen sich gele
gentlich mit ihren nichtjiidischen Nachbarinnen zum KafTeeklatsch, und die 
jiidischen Manner gingen manchmal mil den anderen Mannem nach der Ar
beit ins Gasthaus. 

Die religiOsen Gepflogenheiten der Juden trugen nicht dazu bei, Unter
schiede zwischen den beiden Gruppen herauszustellen. Das Judentum in 
Neustadt war liberal, zuriickhaltend und unaufdringlich ; weder frommlerisch 
noch nationali stisch (keiner der Neustadter Juden wanderte nach Paliistina 
ein) "-

Obwohl das Antijudentum im dorflichen Hessen seit mindestens einem 
Jahrhundert einen Teil der Yolksseele bildete 14 , bli eb es mehr eine abstrakte 
Idee, di e in Witzen oder in einer allgemeinen Abneigung gegen "den Juden 
und sein Geld"" zum Ausdruck kam. Es hatte jedoch keine bedeutende Aus
wirkung auf den alltiiglichen Umgang zwischen Juden und Nichtjuden in der 
kl einen Stadt. 

Die Neustadter jiidischen und nichtjiidischen Famili en, die einander seit 
Generationen kannten, akzepti erten ihren gegenseitigen Anteil am wirt
schaftl ichen und sozialen Leben der Gemeinde. Die Beziehungen zwischen 
den beiden Gruppen waren freundlich und herzlich, was sich aus ihrer gegen
seitigen wirtschaftli chen Abhangigkeit begriindete. Die Stadter und Land
wirte in der Gegend waren vom Handel und von den Dienstleistungen der Ju
den abhangig, wahrend sich die jiidischen Kaufleute auf die ortsansassigen 
Kunden verl ieBen. 

Trotz di eses gegenseitigen Aufeinanderbezogenseins bildete die kleine 
jiidische Gemeinde von Neustadt deutlich eine eigene Gruppe. Die Juden 
besuchten regelmaBig ihre Synagoge, hielten sich an die jiidischen Feier
tage, begingen bestimmte Lebensabschnitte nach traditionell em jiidischem 
Brauch, beachteten ihre Fastenvorschriften und ofTneten ihre Geschafte am 
Sabbath nicht. Si e identifizierten si ch stark mit ihrem Judentum und waren 
sich deutli ch bewuBt, daB sie sich vom Rest der Gemeinde unterschi eden. Das 
Yermeiden von Mischehen zwi schen Juden und Nichtjuden trug zur weiteren 
Starkung und Instandhaltung der ethnischen und religiosen Identitat der 
Juden bei. 

Die Neustadter Juden unterrichteten ihrejiingeren Kinder in einer eigenen 
Grundschule (bis di ese im Januar 1934 geschlossen wurde), unterhielten ihre 
eigenen Metzgereien und begruben ihre Toten auf ihrem eigenen Fri edhof. 

Obwohl sie eine zentrale Rolle im wirtschaftlichen Leben der Gemeinde 
und ihrer Umgebung spielten, bewegten sich die Juden ausschl ieBlich im 
gewerblichen Bereich. Es gab weder jiidische Beamte oder Facharbeiter noch 
jiidische Landwirte in Neustadt. 

Die Juden in Neustadt, wie auch die Juden in anderen liindlichen Ge
meinden Deutschlands, muBtem mit den Realitaten und den Belastungen 
eines Lebens in zwei Welten fe rtigwerden: auf der einen Seite geMrten sie 
zur Gemeinde und zum Land (und zu Deutschland), und auf der anderen 
Seite geMrten sie zu ihrer eigenen, eng zusammenhaltenden ethnischen 
Gruppe. 

250 



Die Studie einer Stadt von iihnlicher GrtiBenordnung im Rheinland be
schreibt die Beziehung zwischen den beiden Gruppen als eine "stabile, har
monische Anpassung" im Gegensatz zu einer Eingliederung oder Trennung. 
Jeder in derGemeinde, Jude und Nichtjude, kannte seinen Platz und den Platz 
der anderen und beachtete die allgemein anerkannten Grenzen sozialer Be
ziehungen 26. 

Die Auswirirungen der Naziverfolgung 

Das Verhiiltnis gegenseitiger Anpassung zwiscben Juden und Nichtjuden in 
Neustadt zerbrach an den Verfo1gungen des Hitler-Regimes ". Antijiidische 
MaBnahmen begannen unmittelbar nach Hitlers Machtergreifung im Januar 
1933 und wurden wiihrend der gesamten DreiBiger Jahre verstiirkt und fort
gesetzt, wenn auch mit einer gewissen UnregelmiiBigkeit. Ein System des 
Terrors war bezeichnend fUr die erste Halfte der Naziherrschaft - Ver1eum
dungen, Hausdurchsuchungen, Inhaftierungen und die Drohung mit dem 
Konzentrationslager richteten sich gegen die politischen Feinde des 
Systems " . Unter den Opfern befanden sicb Anhanger der jiidischen Religion. 
Diese anfanglichen TerrormaBnahmen waren begleitet von gerichtlicben 
Anordnungen, welche die Juden aus bestimmten Bereichen des Staatsdien
stes, der akademischen Berufe, des kulturellen Lebens und der Massenme
dien aussch1ossen. Diese Anordnungen battenjedoch geringe Auswirkungen 
in Neustadl. Die Neustiidter Juden waren, wie schon erwiihnt, freiberuflich, 
zum grtiBten Teil kleine Unternehmer, oder aber sie waren bei anderen Juden 
angestelll. 

Die Niirnberger Gesetze von 1935, welche die Juden in Deutsch1and ent
rechteten und Sexualbeziebungen zwischen Juden und Nichtjuden verboten, 
hatten ebenfalls kaum Folgen fUr Neustadl. Es fanden wenige, wenn iiber
haupt, EheschlieBungen oder auch nur engere soziale Beziehungen zwischen 
den jiidischen und nichtjiidischen Einwohnern statl. 

Der inoffizielle Boykott jiidischer Geschiifte, welcher 1934 begann, hatte 
jedoch seine Auswirkungen. Die Einwohner von Neustadt wurden unter 
beachtlichen Druck gesetzt, keine jiidischen Geschiifte zu betreten, keinen 
Handel mitjiidischen Kaufleuten zu betreiben und sogar keine ihrer jiidischen 
Freunde in der OfTentlichkeit zu gruBen. Solche Zwange waren besonders 
wirksam in kleinen Gemeinden wie Neustadt, wo Zuwiderhandlungen leicht 
festgestellt werden konnten. Mit den Juden zu bandeln konnte sich als sehr 
unvorteilhaft erweisen : man konnte seinen Arbeitsplatz verlieren, aus seiner 
Wobnung ausgewiesen werden oder, wenn sonst nichts geschah, sich tifTent
lich blamieren ". 

Der Druck, der gegen den Handel mit den Juden ausgeiibt wurde, fUhrteje
doch nicht immer zu den gewiinschten Ergebnissen. Die Bauern in den liindli
chen Gegenden urn Kassel weigerten sich 1935 und 1936, ihre Geschiifte mit 
jiidischen Viehhand1ern zu unterlassen 30. Die jiidischen Handler kauften 
iiberfliissiges Vieh, zahIten bar, gewiihrten Kredit und leisteten andere Dien
ste, welche wenige nichtjiidische Handler, Banken oder die Regierung zu lei
sten bereit waren ". Arbeiter im liindlichen Unterfranken, denen Arbeits
losigkeit drohte, fragten nicht danach, ob ihre Arbeitgeber arisch waren od er 
nicht - sie waren froh, eine Beschiiftigung zu haben 3'. Trotz der antijiidischen 
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Propaganda, den Schildern in den Laden, die besagten, daB Juden nicht 
willkommen waren, und den systematischen Anstrengungen der Nazis, den 
Viehhandel judenfrei zu halten, setzten si ch in den landlichen Gebieten die 
Geschafte zwischen den Bauern und den jlidischen Viehhandlern noch bis 
Anfang 1938 fort " . 

Ungeachtet dieser recht unterschiedlichen Ergebnisse der Nazizwange, 
erinnerte sich ein Bewohner, daB urn 1935 das jlidische Geschaft in Neustadt 
offensichtlich litt. Die inoffiziellen Zwiinge zur Vermeidung der Juden zeig
ten ihre Folgen. Nur noch wenige Nichtjuden betraten judeneigene Ge
schafte. Als sie ihre Kunden verloren, begannen die Juden mehr und mehr, 
untereinander Geschafte abzuschlieBen. Die Juden fingen an, ihre Laden zu 
verkaufen und manchmal auch ihre Hauser und ihren personlichen Besitz. 
Zwischen 1933 und 1937 verlieB ein Drittel der jlidischen Gemeinde 
Neustadt " . 

Das Jahr 1938 brachte eine weitere Verstiirkung antijlidischer MaBnahmen 
mit sich. Eine Welle gerichtlicher Regelungen, die im Februar begann und 
sich liber das ganze Jahr fortsetzte, bewirkte das Ende der verbleibendenjlidi
schen Geschafte. Sie wurden entweder gezwungen zu schlieBen, oder sie wur
den "arisiert" (zu stark reduzierten Preisen an Deutsche verkauft). Am Ende 
des Jahres waren die Juden zum groBten Teil vom wirtschaftlichen Leben in 
Deutschland ausgeschlossen. 

Der brutalste Angriff gegen die Juden vor der Endlosung waren jedoch die 
Judenverfolgungen in der sog. "Reichskristallnacht" vom 8. bis 10. November 
1938. Am 8. November organisierten die SA und die HitleIjugend einen 
Marsch durch die StraBen von Neustadt, der zu .Ausschreitungen" gegen die 
Juden flihrte. 6rtlichen Berichten zufolge beteiligte sich eine "aufgebrachte 
Menge" von ca. 250 bis 300 Menschen an der Zerstorungjlidischen Eigentums. 
Die Synagoge, einschlieBlich ihrer Innenausstattung und Zeremoniengegen
stiinde, wurde vollig zerstort. Hauser und Wohnungen der Juden wurden von 
Feuern beschadigt oder von Steinen, welche die "aufgeregte Volksmenge" 
warf. Die Schaufenster jlidischer Geschafte wurden eingeworfen, und es wur
de liber Falle von Raub und Pltinderung berichtet 35. 

Es sei herausgestellt, daB die Aufstiinde in Neustadt in der Nacht vom 
8. November ausbrachen, also eineinhalb Tage vor Heydrichs Aufruf an die 
SA und andere Parteianhanger, im ganzen Reich "gegen die Juden zu demon
strieren" " . Die ortsansassige SA undandere in der Stadt handelten offensicht
lich in Eigeninitiative zur Vergeltung des Meuchelmordes an einem Attache 
der deutschen Botschaft in Paris. Die Presse berichtete von ahnlichen Ausbrti
chen in der Gegend wahrendjener Nacht. Diese konnten Heydrich als Modell
fall flir VergeltungsmaBnahmen gegen die Juden gedient haben. 

Am 10. November ordnete der Blirgermeister von Neustadt an, daB alle 
jiidischen Manner liber 18 in "Schutzhaft" genommen werden sollten. Zehn 
Manner, unter ihnen Bruno Rosenthal 37, wurden in zwei Zellen des Ortsge
fangnisses eingesperrt. Zwei von ihnen entlieB man wegen ihres fortgeschrit
tenen Alters. Die librigen wurden wenige Tage spater nach Buchenwald ge
sandt, wo sie mehrere Monate lang festgehalten wurden 38. 

Der sog. "Reichskristallnacht" folgte eine geringe Abwanderung von Juden 
aus Neustadt. Drei verlieBen die Gemeinde direkt nach den Aufstiinden von 
1938, und 13 weitere folgten ihnen 1939 (seit 1933 hatten durchschnittlich sie-
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ben Juden pro Jahr die Gemeinde verlassen) ". Fiir die iibrigen Gemeinde
mitglieder war ein Oberleben nur schwer vorstellar. Von 1939 an lebte jeder 
vierte Jude in Deutschland von der Sozialhilfe. Der Anteil verarmter Juden 
war auf dem Lande noch um einiges hOher". Zu Beginn des Jahres 1939 sa hen 
sich die 50 in Neustadt verbliebenen Juden - gealtert, gesellschaftlich isoliert 
und ihres Lebensunterhaltes beraubt - einer hoffnungslosen Situation gegen
iiber. 

Nach RosenthaJs Entlassung aus Buchenwald Anfang 1939 wurden er selbst 
und andere sich in Neustadt der Tatsache bewullt, dall ihnen keine andere 
Moglichkeit als die Auswanderung blieb - sie waren nun entschlossen, 
Deutschland zu verlassen. Jedoch, die iibrige Welt schien ihnen verschlossen: 
Einwanderungen nach Palastina wurden von den Englandern erheblich be
schrankt, die westeuropaischen Lander waren vollgestopft mit Fliichtlingen, 
die daraufwarteten, nach Obersee auszuwandern, und die Oberseelander nah
men nur wenige Fliichtlinge auf. Da sie keinen Zutluchtsort finden konnten, 
aber von den Nazis zum Verlassen Deutschlands gedrangt wurden, kJammer
ten sich die Neustiider Juden an eine verzweifelte Losung. Der unbestimmte 
Plan einer Massenansiedlung von Fliichtlingen in Alaska, von dem Rosenthal 
offensichtlich im .Jiidischen Nachrichtenblatt' gelesen hatte, bot einen Hoff
nungsschimmer 41 • Am 1. Mai 1939 sandte Bruno Rosenthal seinen ersten Brief 
nach Washington. 

Brieewechsel 

Bruno Rosenthal, der sich als. Vorstand der jiidischen Gemeinde von Neu
stadt' bezeichnete, unterhielt vom Mai 1939 bis zum Januar 1941 einen fast 
zweijahrigen Briefwechsel mit Beamten in Washington. Damit versuchte er zu 
erreichen, dall er, seine Frau und eine Anzahl anderer Mitglieder der jiidi
schen Gemeinde von Neustadt unter den Bestimmungen des Umsiedlungs
planes nach Alaska einwandern konnten. Wahrend dieser beiden Jahre 
schrieb Rosenthal neun Briefe nach Washington und erhielt drei kurze, unper
sonliche Antworten und ein gerichtliches Rundschreiben" . Wie aus seinen 
Briefen hervorgeht, schwankte er zwischen Hoffnung und Verzweitlung, je 
nach Zeitpunkt und lohalt der Schreiben aus Washington. Eine bestimmte 
Verzweitlung zeigt sich auch in seinen wiederholten und manchmal iibertrie
benen Herausstellungen des .Pionierpotentials' der Neustiidter Juden. Die 
Gemeinde sah schlielllich die Hoffnungslosigkeit einer Flucht nach Alaska 
ein, und die einzelnen Mitglieder verliellen si ch wieder aufihre personlichen 
Einwanderungsnummern, was fUr jeden noch Jahre des Wartens bedeutete. 

Rosenthal sandte seine ersten beiden Briefe vom 1. Mai und I. August 1939 
an das US-Aullenrninisterium, was sicherlich die falsche Adresse war, wenn 
man bedenkt, dall das Ministerium seit langem Einwanderungsbeschrankun
gen befUrwortet hatte. Aullerdem unterstand alles, was mit den Territorien der 
Vereinigten Staaten zu tun hatte, der Verfugungsgewalt des Innenrniniste
riums, was Rosenthal zu jenem Zeitpunkt noch nicht wullte. 

Am 16. August sandte Rosenthal seinen dritten Briefnach Amerika, den er 
diesmal richtig an das innenrninisterium adressierte. Er schrieb, dall er einen 
Zeitungsartikel gelesen ha be, demzufolge der Innenrninister beabsichtige, 
.deutschen jiidischen Handwerkern, Landwirten, Mechanikern und anderen 
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Leuten wie uns Bewerbern eine Chance im Territorium von Alaska zu 
geben". 

Rosenthal muBte bis Anfang November 1939 auf eine erste Antwort aus 
Washington warten. Er erhielt ein Schreiben, das von Harry Slattery, einem 
Regierungsbeamten, unterzeichnet war und si ch nur auf seinen letzten Brief 
bezog. Slatterys Antwort war kurz und unpersonlich. Sie besagte lediglich, daB 
fUr Alaska di esel ben Gesetze zur Einwanderungsbeschriinkung wie fUr die 
kontinentalen USA zutriifen und daB Einwanderungen in das Territorium 
deshalb nicht die Angelegenheit des Innenministeriums seien. Rosenthals 
Erkundigungen, so hieB es in dem Schreiben, wiirden an di e "entsprechende 
Behorde" weitergeleitet, urn festzustellen, welche Verftigungen getrofTen wer
den konnten, und er (Rosenthal) wiirde "von den Ergebnissen so bald wie 
moglich unterrichtet" werden. Eine Kopie des Slattery-Reports war dem 
Schreiben beigefUgt. 

Wiihrend Slatterys Brief Rosenthallediglich an das AuBenministerium zu
riickverwies, erweckte der Report neue HofTnungen in ihm. Im Gegensatz zu 
Slatterys unbestimmter Antwort sprachen die VorschIiige in dem nach ihm be
nannten Report ei ndeutig von der Moglichkeit einer Besiedlung Alaskas mit 
ausgesuchten, von den Beschriinkungen befreiten Einwanderern. 

Rosenthal schrieb innerhalb einer Woche zuriick. Da er die Absichten des 
Vorhabens begrifTen hatte, stellte er das "Pionierkapital" der jiidischen Ge
meinde von Neustadt heraus. Sie besiiBen, so stellte er fest, ,jene Charakterzii
ge - FleiB, Initiative, und auBerdem, was der Report uicht erwiihnt, Idealismus 
- deren es bedarf, urn sich erfolgreich in Alaska niederzulassen .... Weder die 
Kiilte noch andere Naturgewalten sollen uns davon abhalten, unsere Pflicht zu 
tun ... geben Sie uns keine Almosen, sondern Unterstiitzung. Das ist fUr uns 
neue alaskanische Pioniere gerade das Richtige". 

Zum Ausdruck seiner HofTnung fUhrte Rosenthal die Namen von 21 "deut
schen Juden" an und unterstrich, daB alle "gesund und kriiftig" seien und so 
bald wir moglich nach Alaska auswandern wollten. Sein Brief war optimi
stisch. Er erwartete eine umgehende und bestiitigende Antwort. 

Seine Zuversicht sollte jedoch nicht lange dauern. Vier Monate vergingen, 
ehe er eine Antwort aus Washington erhielt. In der Zwischenzeit schrieb er im 
November und im Dezember 1939 mehrere Briefe, in denen er seine Enttiiu
schung iiber das Ausbleiben einer Antwort zum Ausdruck brachte. Er flehte 
eindringlich urn eine Zusage: "Der einzige Kummer und die einzige Sorge all 
meiner Mitgliiubigen sind es, mit Mut, Kraft und Geduld das schwere Los des 
Wartens auf Alaska zu ertragen". Er fUgte hinzu, daB, wenn "21 Leute zu viele 
fUr die erste ,Pionierwelle ' sind, nehmen Sie die Nummern eins bis dreizehn 
auf der Liste und den Rest spiiter". 

Von Ende 1939 bis Anfang 1940 verschlechterte sich die Situation auf dem 
europiiischen Kontinent. Im September 1939 brach in Europa der Kri eg aus. 
Im daraufTolgenden Monat wurden alle in Deutschland lebenden polnischen 
Staatsbiirger nach Polen ausgewiesen. 1939 wurden zum erstenmal die ameri
kanischen Einwanderungsquoten fUr deutsche Immigranten erreicht, und die 
Durchgangsliinder in Westeuropa waren, wie schon erwiihnt, mit Fliichtlin
gen, die auf Uberseevisen warteten, angefUllt. 

Am 27. Miirz 1940 erhielt Rosenthal endlich eine Antwort vom amerikani
schen Innenministerium. Das Schreiben erwiihnte kurz, daB das Ministerium 

254 



noch nichts von der "zustiindigen BehOrde" gehiirt ha be, und daB weitere In
fo rmationen "so bald wie miiglich" folgen wiirden. 

Rosenthal war entmutigt und schri eb am nachsten Tag zurtick, wobei er 
noch einmal "die groBe Notwendigkeit fUr uns jiidische Menschen, aus 
Deutschla nd herauszukommen", unterstrich. Er unterbreitete einen mutigen 
Vorschlag zugunsten der 15 verbliebenen Mitgli eder der jiidischen G emeinde 
von Neustadt : "1st es miiglich, mein Gesuch dem Priis identen als ei n dringen
des Anl iegen zu unterbreiten?" 

Da der Bri ef aus Washington vom Dezember des vorigen Jahres stammte, 
wuBte Rosenthal nicht, daB die Vorschlage fUr die MaBnahmen zur Umsied
lung nach Alaska dem KongreB bereits unterbreitet worden waren. 

Und wi eder wartete Rosenthal auf eine Antwort. Ende August 1940 erhielt 
er schlieBlich ein geri chtIiches Rundscbreiben aus Washington (abgeschickt 
im April), das von der Gesetzesvorlage berichtete. Noch einmal waren Rosen
thals HofTnungen geweckt : "Die Alaska-Angelegenheit hat eine neues Ge
sicht angenommen ! Alaska braucbt Beviilkerung", schri eb er am 19. Septem
ber zurtick und bezog sich dabei auf den Hauptgedanken der Vorlage. "Und 
wir sind gerade solche Menschen, wie sie die Alaskaner miigen. Ich hofTe, daB 
Sie mir so bald wi e miiglich mitteilen, daB ich nach Alaska einwandern kann. " 

Zu dem Zeitpunkt jedoch, als Rosenthal das gerichtIiche Rundschreiben er
hielt, war die G esetzesvorlage bereits gestorben. Er wuBte davon aber nichts, 
bis ihm im Januar 1941 vom Innenministerium mitgetei lt wurde, daB "der Kon
greB keine weiteren MaBnahmen im Hinblick auf diese Vorlage getiitigt hat". 
Das Schreiben fUgt hinzu, daB sich Rosenthal "wieder" mit den regularen Ei n
wanderungsbestimmungen vertraut machen solle. Der Brief schl ieBt (siebe: 
fUgt hinzu) mit der Bemerkung : "De m kann im Moment nichts hinzugefUgt 
werden". 

In seine m letzten Brief vom 28. Januar 1941 sah Rosenthal ein, daB es fUr 
ihn und seine Familie, wi e auch fUr die a nderen Mitgli eder der jiidischen 
Gemeinde von Neustadt keine HofTnung auf eine gemeinsame Umsiedlung 
nach Alaska gab. Trotzdem schri eb er noch einmal ein letztes G esuch, in dem 
er versicherte, daB er und seine Frau ehrgeizige Menschen seien und begi erig 
darauf, als Pioniere nach Alaska zu gehen. "Gibt es denn gar keine Aus
nahmen?" Zum SchluB erkundigte er sich nach seinem Sponsor in Amerika, 
dessen Adresse er bei seinem "verf]uchten Gliick" verloren ha be. Wiirde ibm 
das Ministerium bitte dabei behilflich sein, di ese Information wi ederzu
find en ? 

Das Schicksal de. Geme;ude 

Entsprechend der erhaltenen Meldeamtsunterlagen der Gemei nde Neu
stadt wurden 14 Juden am 20. Mai 1941 nach Roth zwangsumgesiedelt. Einige 
Tage zuvor, am 16. Mai, waren drei Juden zwa ngsweise in die G emeinde Fron
hausen im Kreis Marburg umgesiedelt worden "-

Mit di esen Umsiedlungen bereiteten die Nazis di e spateren Deportationen 
vor. All e Juden aus einem bestimmten Gebi et wurden in Sammeldiirfern und 
in dies en in Judenhausern konzentriert 44. Im Bezirk Marburg z. B. wurden von 
April bi s Ende Juni 1941 45 Juden, etwa ein Drittel der damaligen jiidischen 
Bevii lkerung des gesamten Bezirkes, zwangsweise in fUnfD ii rfer umgesiedelt. 
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29 dieser Juden befanden sich nach denZwangsumsiedlungen in den Gemein
den Roth und Fronhausen". 

Entsprechend der Neustiidter Unterlagen verblieben nach diesen Bewegun
gen noch sechs Juden in Neustadt. Wie aus den Aufzeichnungen hervorgeht, 
wurde einer von ihnen nach GroB-Rosen, einem Ideinen Konzentrationslager 
in Unterschlesien, transportiert, wahrend ein anderer in den "Osteo" ver
schickt wurde. Von vieren wird berichtet, daB sie in die USA ausgewandert 
seien ; eine Multer mit ihrem Sohn 1942 (diese beiden waren auch in Roth ge
meldet, wie aus den dortigen Unterlagen hervorgeht) und zwei andere 1948 ". 
Es ist jedoch wahrscheinlich, daB die Angaben iiber diese vier Personen teil
weise oder auch vWig inkorrekt sind. 

Da sich die verschiedenen Unterlagen widersprechen, bleibt das letztliche 
Schicksal der Neustiider Juden ungewiB. Die Neustiidter Aufzeichnungen 
besagen, daB 14 Juden nach Roth umgesiedelt wurden. Entsprechend den Un
terlagen von Roth befanden sich aber nur acht von diesen nach dem Mai 1941 
tatsiichlich in der Gemeinde. Die Angaben von Roth besagenjedoch, daB sich 
insgesamt 13 Juden zu der betrefTenden Zeit dort aufhielten. Unter diesen 
waren die acht, die im Mai von Neustadt nach Roth umgesiedelt wurden 
(siehe oben) und mnf andere, die entsprechend den Neustiidter Daten entwe
der vor oder nach dem Mai 1941 in andere Gebiete gezogen waren ". 

Die Unterlagen widersprechen sich ebenfalls in ihren Angaben iiber das 
schlieBliche Ende der 13 Neustiidter Juden, die damals in Roth gemeldet wa
ren. Wie aus einem Bericht von Kosog hervorgeht, starb einer von ihnen in 
Rotb. Rosenthal und seine Frau wurden im November 1941 an ein unbekann
tes Ziel verschickt, und es wird berichtet, daB sie dort umkamen. Die iibrigen 
zehn (drei Familien) wurden im September 1942 nach Theresienstadt depor
tiert 48, 

Die Meldeamtsunterlagen von Roth besagenjedoch, daB von den Neustiid
ter Juden vier nach Auschwitz, zwei in den "Osten", zwei nach Minsk und 
einer nach Theresienstadt deportiert worden seien. Drei, einschlieBlich der 
Familie Rosenthal, seien an unbekannte Orte verschickt worden (keine Da
tenangaben) 49. 

Wie dem auch sei, am 6. September 1942 fand die drilte und letzte Deporta
tion von Rotb und von anderen Gemeinden in dem Gebiet lIm Marburg stalt. 
Damit harte die jiidische Gemeinde von Roth, die auch die Uberlebenden der 
Neustiidter Juden einschloB, auf zu existieren so. 

Anmerkungen: 
I Ich danke der Gustav.Wurzweiler-Stiftung in New York flir ein Stipendium, das l UT Bereitstel

lung der Unterlagen fUr diese Studie beitrug. Des weiteren bin ich Dr. Henry Wassermann, 
dem Herausgeber der Pinkas baKehillo t Hessen (EnzykJopadie Hessischer Gemeind ep), zu 
Dank verpnichtet. lcb bedanke mi ch bei Yad Vas hem, Jerusalem, Israel, das mir dabei behilf
lich war, bi bliographische UDd archivarische Maleriali en tiber Hessen ausfindig zu machen 
und friihere Entwtirfe diese r Arbeit kriti sch beurteilt hat. Ftir etwaige (rrttimer, MiCdeutun
gen der Geschichte oder Fehlinterpretationen tibernehme ich jedoch uneingeschrankte Ver
antwo rtung. AuB erdem danke ich dem Btirgermeister von Neustadt und alien, die ich bei 
mei nem dortigen Besuch kennenlernen durfte. Si e haben mich mit groCer Gastfreundschaft 
empfangen und haben meine Anstrengungen, Informationen tiber die jUdische Gemeinde 
ausfindig zu machen, inj eder Weise unterstUtzt. Schli eBli ch mochte ich mich bei Annemarie 
Kuhn fLir die Obersetzung dieser Arbeit aus dem Am erikanischen bedanken. 
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