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Der Putsch gegen den Gemeindevorsteher 
Die Entwicklung einer jiidiscben Gemeinde am Beispiel Escbwege 

im Jabr 1819 

Frauke Hellwig 

Einleitung 

Als die Stadt Eschwege, im landlich gepragten nordhessischen Raum gele
gen, 1821 zur Kreisstadt erhoben wurde, zahlte ihre Bevolkerung ca. 4500 Per
sonen I Die dortigejlidische Gemeinde umfaBte zu dieser Zeit 199 Personen 
(37 Familien)' und machte damit liber 4 % der stadtischen Gesamtbevolke
rung aus. Urn den Zustand der ihm unterstehenden jlidischen Gemeinde zu 
charakterisieren, schrieb der zustandige Verwaltungsbeamte, Reservatenkom
missar Moeller ' , im Jahr 1819: 

Die hiesige ludenscha/t (eilt sich mit wenigen Ausnahmen in 2 Familien. von 
denen viele Glieder hochst unehrliche schlechte Menschen sind. die nichts als Wu
cher und Betrug treiben 4

• 

Diese Aussage des herrschaftlichen Beamten bringt recht unverhohlen 
seine Voreingenommenheit gegen Juden zum Ausdruck. Das wird auch darin 
deutlich, daB er die 37 ansassigen Familien aufzwei ,Sippschaften' reduzierte. 
Gerade durch diese Einstellung gegenliber der Judenschaft traf der Reserva
tenkommissar - sicherlich oh ne die Folgen zu libersehen - Entscheidungen, 
die innerhalb der jiidischen Gemeinde Streit provozierten und dort schon 
schwelende Konnikte zum Ausbruch brachten. 

Im folgenden sollen die Auseinandersetzungen dieser Jahre innerhalb der 
Eschweger Judenschaft dargestellt und an hand dessen die Entwicklung einer 
jUdischen Gemeinde van einer sozial abgeschlossenen Minderheit bin zu ei
ner difTerenzierteren und in die deutscbe Gesamtgesellschaft starker integrier
ten Gruppe - gerade im Anfangsstadium dieses Prozesses - aufgezeigt werden. 

Urn die in Eschwege im 19. Jahrhundert ausbrechenden Konnikte verste
ben zu konnen, bedarf es aber zunachst einer kurzen EinfLihrung in die Fakto
ren, die zu einer solchen Veranderung beitrugen. 

Die Entwicklung der jiidischen Kultur im 19. Jahrhundert ist vielfach zum 
Thema wissenschaftlicher Forschungen geworden und beinhaltet verschie
dene Aspekte. Von wesentlicher Bedeutung im Verlauf dieses Jahrhunderts 
waren die Veranderung des rechtlicben Status der deutschen Juden von sog. 
Schutzjuden ' zu formal gleichgestellten Staatsbiirgem sowie die Debatten von 
Politikem und Gelehrten urn die Emanzipation der Juden'. Ebenso wichtig 
wie die gesetzgeberische Seite, und mit der Emanzipationsdebatte in vielen 
Punkten verbunden, war der Wandel im jlidischen BewuBtsein und Selbstver
standnis, der im 19. Jahrhundert ofTensichtlich wurde. Aus einer vor allem in 
Deutschland entstandenen jiidischen Aufk!arungsbewegung (Haskalah ' ) er
gab sich eine Gruppenbildung von sog. ,Reformem' und ,Orthodoxen', die urn 
die Veranderung von religiosen Vorstellungen, Gewohnheiten und Institutio-
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nen in Streit gerieten '. Dieser ProzeBlaBt sich ebenfalls anhandjiidischer Bio
graphien exernplarisch aufzeigen 9. 

Im Verlaufdes 19. Jahrhunderts zeigte sich dann als neues Faktum auch der 
wirtschaftliche Aufstieg eines groBen Teils des Judentums in das Besitz- und 
Bildungsbiirgertum (ermoglicht durch die rechtlicbe Verbesserung des jiidi
schen Status)'" AuBerdem entstand in der zweiten Halfte des 19. Jahrhun
derts eine neue Form des Judenhasses, der pOlitisch organisierte und pseudo
wissenschaftlich untermauerte Antisemitismus 11

, oach bevor aufgrund def 
Emanzipationsgesetzgebung und der starkeren Integration der Juden in die 
Gesellschaft die alte Form von Judenfeindschaft, d. h. ofTene Diskriminierung 
und Sonderbehandlung bis hin zu pogromartigen Ausschreitungen, ganzlich 
beseitigt war. 

Alle diese Entwicklungsaspekte zu beleuchten od er auch nur ihre Grund
Jagen darzuiegen, erscheint mir in einem Aufsatz nicht moglich. Dabei ist aher 
gerade das Zusammenspiel mehrerer Faktoren dieses Prozesses, d. h. die Ver
flechtung der politischen, wirtschaftlichen und geistesgeschichtlichen Ebe
nen, interessant und ihre Betrachtung notwendig fLir ein umfassenderes Ver
standnis des historischen Geschehens. 

Im folgenden sollen diese vielschichtigen Wechselbeziehungen gerade 
durch die Darstellung in einem sehr engen zeitlichen und geographischen 
Rahmen aufgezeigt werden. Am Beispiel eines herausragenden Konflikts wah
rend des Jahres 1819 in der jiidischen Gemeinde Eschwege, in dem verschie
dene Momente der Veranderung zusammentrefTen, lassen sich wichtige Ver
bindungen zu Ursachen der Entwicklung und zu den sozialen Hintergriinden 
der Konfliktparteien aufzeigen. Zugleich mochte ich mit diesem ausgewahlten 
Ereignis eines ,Putschversuchs' in def jUdischen Gemeinde, das durchaus ,ty
pische' Probleme der jiidiscben Geschichte im 19. Jahrhundert in sich tragt, 
die Betonung aufbisher in der Forschung wenig beachtete Aspekte legen und 
damit exemplarisch verdeutlichen: 
- die Rolle der Gesetzgebung bzw. der herrschaftlicben Verwaltung und ihrer 

neuen Konzepte einer ,Judenpolitik' bei der Veranderung der jiidischen 
Gemeinden; 

- die KonflikUrachtigkeit der Entwicklung fUr die jiidischen Gemeinden; 
- die Konfliktebene des Alltags und die Veranderungen im Konkreten. 

Gerade durch diesen fUr die " Verbiirgerlichung" 12 der Juden friihen Zeit
punkt meines Beispieis - zumal in einer Klein- bzw. Mittelstadt wie Eschwege 
- konnen zudem die Anfange dieses Umbruchs und die damit verbundenen 
Probleme thematisiert werden. 

Die kurhessische Gesetzgehung 
UDd ihre Bedeutung f1ir die jiidischen Gemeinden 

Die Judenschaft bildete bis ins 19. Jahrhundert hi ne in in den deutschen 
Landem eine rechtlicb unterdriickte und sozial ausgegrenzte Minderheit. Die 
Besonderheit der ,Judenpolitik' beruhte auf dem Prinzip, daB Menschen mit 
jiidischer Religionszugehorigkeit keine Staatsbiirger des christlichen Staates 
sein konnten. 

Durch die Gesetzgebung wurden die Juden mannigfaitigen Beschrankun
gen in ihren Erwerbsmoglichkeiten unterworfen und damit okonomisch be-
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nachteiligt und sozial herabgesetzt. So verursachte und zementierte diese 
Sondergesetzgebung die Marginalisierung der Juden in alien gesellschaftli
chen Bereichen. Der Staat wirkte auBerdem reglementierend auf die Nieder
lassung bzw. die Zabl der Juden im Land ein und zeigte ansonsten hauptsach
lich finanzielles Interesse an ihnen (d. h. daran, daB von der Judenschaft ihre 
besonders hohen steuerlichen Abgaben geleistet wurden) \] 

Die Verwaltung der jiidischen Religionsgemeinde lag bis Anfang des 19. 
Jahrhunderts vorwiegend in jiidischer Verantwortung. Zwar unterlagen die 
Einrichtung von Synagogen bzw. Betstuben und jiidischen Friedhofen der 
Aufsicht des Staates, aber auf die Wahl der Rabbiner und Gemeindevor
stande, auf das jiidische Schulwesen und die Organisation jiidischen Lebens 
entsprechend der traditionellen religiosen Gesetze (z. B. bei Trauungen) nahm 
der Staat keinen EinfluB. Er billigte der jiidischen Minderheit in diesen Ange
legenheiten sogar eine unabhangige Rechtsprechung der Rabbiner zu. 

Die Judenschaft lebte nach traditionellen religiosen Vorschriften und Ge
wohnheiten, hatte mit dem Jiddischen und dem Hebraischen ihre eigenen 
Sprachen und bewahrte so ihre kulturelle Eigenstandigkeit, war ab er zugleich 
sozial isoliert. Damit bildete die jiidische Minderheit eine geschlossene 
Gruppe innerhalb der christlichen Gesellschaft; ihre Lebensverhaltnisse und 
Wertorienticrungen waren den Christen weitgehend unbekannt. 

Seit der Zeit des Toleranzedikts Josephs n. in bsterreich (1782) und der An
erkennung der Juden als Staatsbiirger durch die franzosische Revolution wur
den in den deutschen Landeen Verordnungen zur Veranderung der rechtli
chen Situation der Juden erwogen. Diese Entwicklung entsprach einer allge
meinen Modernisierung der deutschen Staaten, die, ausgehend van einer rein 
standisch gegliederten Gesellschaft mit ihren Koeporationen, seit dem Beginn 
des 19. Jahrhunderts eine Politik der starkeren Vereinheitlichung gesellschaft
licher Institutionen und der staatlichen Kontrolle umzusetzen such ten ". 

Die Eigenstandigkeit der inneren Gemeindeverwaltung und die weitge
hende Unkontrollierbarkeit der jiidischen Lebensverhaltnisse konnte unter 
dies-em veranderten politischen Konzept nicht mehr hingenornmen werden: 
Die deutschen Staaten, die wenig bereit waren, den Juden die rechtliche 
Gleichstellung entsprechend dem franzosischen Modell sofort und ohne Be
dingungen zuzugestehen IS, schlugen den Weg allmahlicher rechtlicher Ver
besserungen flir luden ein und versuchten zugieich, Zll ihrer Erziehung und 
sittlichen Verbesserung EinfluB auf weitere Lebensbereiche zu nehmen. 

In Kurhessen zeichnete sich eine solche Entwicklung der politischen Richt
linien relativ bald ab, nachdem die franzosische Herrschaft dort 1813 vertrie
ben und der Kurfurst wieder in die Regierung eingesetzt worden war 16. 

Schrittweise erfolgte die Einftihrung verschiedener Verordnungen zur Organi
sation speziell der jiidischen Verhaltnisse. Bereits die erste gesetzliche Anord
nung, die dem neuen politischen Konzept folgte, setzte langfristig einschnei
dende Veranderungen in Gang: 

Am 14. Mai 1816 erschien die Verordnunf! die Verhaltnisse der jiidischen 
Glaubensgenossen als Staatsbiirger betre/Jend 7. Durch dieses Gesetz wurden 
die Juden Staatsbiirger gleich den christlichen Untertanen - aber weiterhin 
mit Einschrankungen. Das Gesetz brachte Veranderungen im okonomischen 
wie im religiosen Bereich und regulierte vor allem auch die Aufsicht iiber die 
Verwaltung der jiidischen Gemeinden neu. 
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Zunacbst bedeutete die Verordnung eine Offnung aller Erwerbszweige 
auch fUr Juden . Zusammen mit der ebenfalls 1816 neu herausgegebenen 
Zunftordnung ermoglichte sie den Juden prinzipieIl den Zugang zu den Ziinf
ten . Diese rechtliche Veranderung begriindete die kurhessische Regierung da
mil, daB der bisherige Zustand nich, nu, dem christlichen Gemeinwesen in natio
nalokonomischer Hinsicht nachteilig. sondern aueh ihrer eigenen biirgerlichen 
und sittlichen Verbesserung hinderlich sei, wie in ihrer Beschreibung von 1822 
deutlich wird : 
Ihrem bisherigen Rechtsstande. Ihrer Neigung und Gewohnheit noch waren sie aul 
den Handel, und zwardie graftere Mehrzahl au/diejenige Art des Handels, welche 
die letzte, lebloseste, unwiirdigste Arbeit ist, welche das Produkt zur Verzehrung 
bring! und hiervon einen Miikellohn als Gewinn abzieht, den Schacherhandel, be
schriinkt 18. 

Urn diesem Handel entgegenzutreten, blieben durch die Verordnung zu
gleicb die sogenannten Nothandler" von alien staatsbiirgerlichen Rechten 
ausgesch1ossen. Dabei war der Nothandel bisher oft die einzige Existenzmog
lichkeit fUr viele iirmere Juden gewesen. 

Im religiosen Bereich wurde der Wirkungskreis der Landrabbiner begrenzt 
und ihnen die Aufgabe der Rechtsprechung innerbalb der Judenschaft genom
men. Zudem unterlagen jiidische Kinder fortan der Schulpflicht in christli
chen Schulen. Diese Neuregelungen waren auf eine Schwachung zentraler re
ligioser Institutionen des jiidischen Gemeindelebens gerichtet: zum einen 
durch die Beschrankung der rechtlichen Funktion der Rabbiner, die bisher 
durch die Auslegung der religiosen Gebote eine hobe Autoritat genossen hat
ten und nun zumindest gesetzlich ihrer Befugnisse beraubt wurden, zum an
deren durch den Zwang zu weltlicher bzw. christlicher Bi1dung der Kinder, 
wahrend bisher diejiidiscbe Erziebung in der Hand der Familie, der Rabbiner 
und jiidischer Privatlehrer gelegen hatte und vornehmlich auf das Lernen reli
gioser Schriften und Gebote gerichtet war 20. 

Eine judenschaftliche Kommission, deren Mitglieder nur Christen waren, 
sollte zur Verbesserung des Cultus, des Religions-Unterrichtes und des Armenwe
sens der Israeliten" die Aufsicht bei der Umsetzung der RegierungsmaBnah
men in allen jiidischen Gemeinden Kurhessens iibernehmen. 

In einem Regierungsbericht von 1839 wird die Intention dergenannten Ver
ordnungen beziiglich der religiosen Institutionen und der Gemeindeverwal
tung riickblickend folgendermaBen beschrieben : 
[. . .] dem Prinzipe und der Tat noch wurden den Israeliten damals ihre bisherigen 
Korporationsrechte wesentlich geschmiilert und einzelne Klassen derselben driik
kenderen Beschrankungen unterwor/en [ .. .]. Durch [ .. .] [die Einrichtung der 
judenschaftlichen Kommission] wurde nun der Grund zu einem jiidischen Kir
chenregiment gelegt, eine Art Episkopat in der Hand eineraus Nicht-Israeliten be
stehenden Staatsbeh6rde, so daft dem Prinzip nach diejiidischen Glaubensgenos
sen giinzlich von der selbs tiindigen Verwaltung der religiosen Kultus-, Schul- und 
Armenangelegenheiten ausgeschlossen waren { .. .j22. 

Die judenscha/tliche Kommission kam den ihr gestellten Aufgaben aber 
kaum nach, so daB eine relativ untiberschaubare Situation 23 entstand: Die 
Auflosung der Selbstandigkeit der religiOsen Gemeinden war hiermit eingelei
tet und der Zwang zum staaUichen, d. h. stark christlich gepriigten, Schulunter-
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richl fUr die jiidischen Kinder feslgeschrieben, genauere Richtlinien fUr die da
mil angeslreble Erziehung und Verbesserung fehllenjedoch . Der Versuch, Ein
nuB auf die jiidischen Gemeinden zu gewinnen, und die Obertragung der Auf
sichlspflichl auf die slaatlichen Verwaltungsbehorden wurden ab er mil dem 
Geselz von 1816 deutlich. Dieses Geselz sland am Anfang eines umfangrei
ch en MaBnahmenkalalogs der Regierung, der unler der Maxime der Erziehung 
der Judenscbaft zu Slaalsbiirgem sland und dessen Umselzung noch die gan
zen 20er Jahre andauerle. 

DaB ein solcher EingrilT in das jiidische Gemeindeleben bei den Juden Op
position erzeugen muBle, war auch der Regierung klar. Im Zusammenhang 
mil der langfrisliggeplanlen Umgeslaltung der jiidischen Verhallnisse erklarte 
sie 1822, daB mil deren [der Gemeindemilgliederj harlniickigen Reaktionen ge
gen jede A'nderung man noch tiingere Zeit zu kiimpfen haben wird24 . 

Wie schwerwiegend die praklischen Auswirkungen der Geselzgebung in 
denjiidischen Gemeinden lalsachlich waren und wie slark der Prolesl der Ge
meindemilglieder gegen diese Veranderungen sein konnle, zeigl sich am Bei
spiel Eschweges. 

Im Gegensalz zu bekannlen, ,speklakularen' Fallen von Auseinandersel
zungen zwischen den sog. Reformem und Orlhodoxen wie z.B. in Hamburg 
oder Frankfurt wird hier der Konflikl im AlIlag einer kleinen Gemeinde sichl
bar. Dadurch enlslehl ein dilTerenzierleres Bild von den Spannungen, die 
nichl nur durch die konlraren Inleressen von Slaal versus Judenschaft oder 
Reformem versus Orlhodoxen zu charaklerisieren sind, sondem die auch die 
sozialen Beziehungen innerhalb der jiidischen Gemeinde widerspiegeln. 

De. "Osterputsch" in Eschwege" 
In der jiidischen Gemeinde Eschwege zeiglen sicb bald Folgen der neuen 

,Judenpolitik '. Der hier zuslandige kurhessische Reservalenkommissar Moel
ler vertral die neuen Zielselzungen der Regierung und verfolgle ihre Umsel
zung olTensiv. Zur eigentlich zenlralen Figur in den daraus enlslehenden Aus
einanderselzungen wurde aber der jiidische Gemeindevorsleher Eschweges. 

Fiir die kurhessische Zeil findel sich im Jahr 1816 die ersle Erwahnung ei
nes Gemeindevorslehers der Eschweger Juden. Der offizielIe Vertreler der jii
dischen Gemeinde gegeniiber den Behorden hieB Abrabam Gumpert Kugel
mann. 1819, als die Wahl eines neuen Vorslehers fUr diejiidische Gemeinde 
ansland, beurteille die kurhessische Behorde die Tatigkeil des noch amlieren
den Kugelmann sehr positiv: 
Ich mujJ ihm das Zeugnis beilegen, dajJ er sich wiihrend seiner Amlsjiihrung slels 
als recht klugeraufgekliirter Mann betragen hat und slets willig und berelt gewesen 
iSI, alles aujzubielen, um die Vorschriflen der Verordnung vom 14. May 1816 zu 
vollziehen, die Juden vom Schacher abzuwenden und zu nutzlichen Burgern zu 
machen 26

. 

Eine Woche spaler erlaulerte der Reservalenkommissar noch einmal naher 
die Verdiensle Kugelmanns als Vorsleher der Gemeinde: 
Der Vors/eher der hiesigen israelitischen Gemeinde { . . . ] hat dos Vorsteheramt selt 
drei lahren verwaltet, [. . . J und durch sein Beispiel und Mitwirkung ist es rnir 
hauplsiichlich gelungen, dajJ die israelilischen Kinder die Schule besuchen, viele 
Israeliten Handwerke erlernen. und dajJ un/iingst noch die israelitischen Schul-
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knaben die Leiche eines verstorbenen christlichen Mitschulers aul den Kirchho/ 
beg/eile/en 27. 

Bei der Beurteilung des jiidischen Vorstehers orientierte sich der Reserva
tenkommissar an dem von der Regierung vorgegebenen MaBstab der Aufge
kliirtheil und dem deklarierten Ziel, luden zu nutzlichen Burgem zu machen. 
Dabei protegierte der Regierungsbeamte Kugelmann, indem er die Gemeinde 
in ihrem Wahlrecht iiberging und Kugelmann fUr eine neue Amtszeit zum 
Vorsteber bestimmte: 
Aus diesen Griinden [. . . J habe ich unler anstehender Genehmigung Hochverord
neter Kommission bisher nicht zugegeben, daft ein neuer Vorsteher gewiih/I wor
den iSI, und dem Abraham Gumpert Kugelmann aul Zustimmung der besseren 
lsraeliten be/oh/en, daft er dos VOTs/ehe, AmI /ortversehen miissen28, 

Die Wiedereinsetzung erscheint auf den ersten Blick als reiner Verwal
tungsakt, steUte aber real eine klare EinfluBnahme auf die inneren Verhiilt
nisse der Eschweger jiidischen Gemeinde dar. 

Die Einmischung der Regierungsbeh6rde in die Personalpolitik der jiidi
schen Gemeinde erfolgte in einer offensichtlich schon gespannten Atmo
sphiire innerhalb der Eschweger ludenschaft. So kam es schon eine Woche 
nach Kugelmanns Wiedereinsetzung in das Amt des Gemeindevorstehers zu 
Unruhen, van denen der Reservatenkommissar in den ACla, die aul dem isro
elitischen Oster/este in derSynagoge zu Eschwege vorgefallenen Unordnungen be
treffend berichtete: 
Schon seit einiger Zeit er/uhr er [Kugelmannj mancherlei Schikanen. Auf dos 
Oster/est kam endlich der long verhaltene Haft zum Ausbruch, und ohne alle Ver
anlassung schimp/te den Vorsteher Kugelmann in derSynagoge wiihrend des Got
fesdienstes der Israeli! Levi Pappenheim ,ein Schlingel, einen Ab/erode, Bauren
schlingel, der ihm nichts zu be/ehlen habe ', und hatten sich mehrere Israeliten ver
bunden, ein Gebet, welches der Vorsteher [. .. } dem Jacob Katzenstein auf den er
sten Ostertag zu verrichten au/getragen hatte, durch diesen aut keinen Fall beten 
zu lassen [. . .}. Der Vorsteher hatte daher, um den ersten Ostertag ein Gewalt
schritte zu verhindern, einige Polizeio/fizianten wiihrend des Gottesdienstes in die 
Synagoge treten lassen, und unterblieben hierdurch auch alle Gewaltstreiche 29

. 

Nachdem es am ersten Tag des Passahfestes zu tumultartigen Szenen wiih
rend des Gottesdienstes gekommen war, hatte Kugelmann also am niichsten 
Tag seine Gegner nur noch durch ein Polizeiaufgebot in der Synagoge (!) zur 
Ruhe bringen k6nnen . Dies war ein klarer Affront gegen die eigene Ge
meinde, .indem der Streit nicht innerhalb der ludenschaft beigelegt wurde, 
sondern die beh6rdliche Gewalt den geordneten Ablauf des Gottesdienstes 
erzwang. Dadurch eskalierte der Konflikt noch, wie das ProtokoU weiter aus
ruhrt : 
In der Nacht vom 12. auf den 13. April haben sich sodann 18 1sraeliten in dem Ge
meindehaus versammelt und einen neuen Vorsteher namens Selig Kahn enviihlt. 
Diese Versammlung haben die Israeliten Lazarus [saak Levi, Levi Pappenheim 
und Michael Katzenstein veranstaltet. Die beiden erstgenannten sind die haupt
siichlichen Riidelsfuhrer. Diese haben [. . .} die Israeliten aus dem Bette in die Ver
sammlunggeholt und durch den Sohn des Abraham LIljJ, weil derjudenschaftliche 
Pedell sich zu diesen Gesetzwidrigkeiten nicht gebrauchen lassen wollte, mehrere 
holen lassen. Diese haben die Wahl des neuen Vorstehers betrieben, das Wort ge-
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/iihrt und hat namentlich Lazarus [saak Levi auch sich nach verbindlich gemacht, 
alle dUTch diese niichtliche aufriihrerische Versamm{ung und Vorsteherwahl ent
stehende Kosten/iir die iirmern Israeli/en zu (Tagen . Urn nun in aller Geschwindig
keit einen Vorsteher nach ihrem Sinn zu erhalten, haben der Lazarus lsaak Levi, 
Levi Pappenheim und Michael Katzenstein Kamplatt gemacht, [. . .] einen Teil der 
/sraeliten [. . .] zur Wahl eines Vorstehers genotigt und beredet. Daft diese Wahl 
ganz und gar ungiiltig ist, dariiber bin ich nicht zweifelhaJt gewesen und habe des
halb auch so/art das bei den Akten bejindliche Rubrikandum erlassen'"' 

Die Ernsthaftigkeit dieser ,Tumulte' zeigt sich deutlich in den Mitteln der 
Konfliktaustragung : nicht nur im Auftreten Kugelmanns mit Polizeigewalt, 
sondern ebenso an der niichtlichen Zusammenkunft und geheimen Neuwahl. 

Die Wiedereinsetzung Kugelmanns zum Vorsteher war otTensichtlich zum 
AnlaB geworden, aus dem wachsende DitTerenzen und Spannungen innerhalb 
der Judenschaft zu otTenem Streit und Unruhen flihrten . Ein Teil der Ge
meinde versuchte auf illegalem Weg, eine eigenstiindige Vorsteherwahl 
durchzuflihren, ab er durch die Einmischung des Regierungsbeamten konnte 
Kugelmann seine Position als Vorsteher auch gegen den Willen der jtidischen 
Mehrheit behaupten. Der Reservatenkommissar begrtindete sein Verhalten 
gerade mit dieser gespannten Situation: 

Es ist vorauszusehen, daft, wenn de, hiesigen Gemeinde es iiberlassen bleibt, 
sich nach Stimmenmehrheit einen neuen Vorsteher zu wiihlen, sie sich einen nach 
ihrem Sinn und Ge/allen wiihlen werden, und ebenso unbezwei/elt ist es, daft als
dann das Gute, was bisher bewirkt worden ist, nicht nur ferner nichl bewirkt wer
den kann, sondern auch das bestehende wieder zu Grunde gehen wird 3!. 

Diese Einschiitzung des Reservatenkommissars diente ihm zur Rechtferti
gung des gravierenden EingritTs in diejtidische Gemeindepolitik. Der Autono
mieanspruch der Gemeinde wurde hiermit negier!. Da die faktische Autoritiit 
des Gemeindevorstebers mit der EinfluBnabme der Regierung unabhangiger 
von der Zustimmung der Gemeindemitglieder wurde, konnte sich eine enge 
Zusammenarbeit zwischen dem Vorsteher Kugelmann und den Beharden 
herausbilden. 

Ein wichtiger Grund fUr das Verhalten des Reservatenkommissars war da
bei auch, daB er von dem graBeren Teil der stiidtischen Judenschaft keine allzu 
hohe Meinung hatte. Dies wird schon in seiner eingangs zitierten Beschrei
bung deutlich, in der er die Eschweger Judenschaft mit seinem Hinweis aufdie 
angebliche Abstammung von nur zwei Familien indirekt als ,verscbworene 
Sippschaft' schlechter Menschen charakterisierte. 
Kugelmann hingegen 
gehort zu keiner dieser Familien, und auf der einen Seite wird dieses Grund genug 
sein, daft ihn diese Familien nicht wieder zum Vorsteher wiihlen, wozu es auf der 
anderen Seite gerade deswegen iiufters( wunschenswerth is t, daft er Vorsteher 
bleibt 32. 

Obwohl es ursiichlich die gesetzlichen MaBnahmen waren, die Unmut un
ter den Juden erzeugt hatten, richtete sich dieser vor allem gegen den Vorste
her Kugelmann. Durch die Untersttitzung der behardlichen MaBDahmen 
hatte Kugelmann sich niimlich 
[. . .] bei den Staci(juden, die nur im Schacher und Betriigen Gliick und Heiljinden, 
allerdings nicht sehr beliebt gemacht, und leider muft ich es gestehen, daft viele der 

77 



hiesigen Israeliten die neueren Einrichtungen als ein Greuel betrachten und des
halb den Vorsteher an/einden 33

• 

Die Konfliktpotentiale bei der Durchsetzung der gesetzlichen MaBnahmen 
hatten sich somit in die jiidische Gemeinde verlagen. Wie diese Auseinander
setzungen zeigen, war der Zusammenhalt innerhalb der Judenschaft ofTen
sichtlich geston. 

Kugelmann wurde durch seine Zusammenarbeit mit den Behorden zum 
eigentlichen Gegner in den Auseinandersetzungen und zum AuBenseiter in 
der Gemeinde, wobei seine fehlenden verwandtschaftlichen Beziehungen in 
der aiteingesessenen Gemeinde ebenfalls eine Rolle spielten " . 

Dabei befand sich der Vorsteber vor alJem aufgrund seiner Einstellung zu 
den Neuerungen als Jude in einer zwiespaltigen Situation. Mit seiner Anpas
sungsbereitschaft an christliche Normen nahm er eine reformerische Haltung 
ein, die ihm Anerkennung von seiten der Christen einbrachte. Indem er seine 
Vorstellungen sehr engagiert venrat und auch gegen andere Juden durchzu
setzen versuchte, stieB er zugleicb auf Ablehnung in der eigenen Gemeinde. 
So bestimmte sein Verhalten auch seine weiteren sozialen Kontakte : 

Dieses alles, und daft Kugelmann [. . .] in jeder christlichen Gesellschaft zugelas
sen wird, hat ihm den Haft derjenigen Juden, welche an allem diesen ein Greuelfin
den, zugezogen JS . 

Die Gegner Kugelmanns bingegen gehonen zur traditionell eingestellten 
Judenschaft J6• Dies zeigt sich am deutlichsten in der Beschreibung des illegal 
gewahiten Gegenkandidaten zu Kugelmann : 

Der zum Vorsteher gewiihlte Selig Kahn ist einer der iirmern, wo nicht iirmsten hie
sigen Juden, lebt vom Kleinhandel, hat neun Kinder und schickt um deswillen ganz 
und gar nicht zum Vorsteher, weil er sich nicht in die neuern Verhiiltnisse zufinden 
weij1, von den reicheren Israeliten abhiingig und ein Stockjude ist, der nur in dem 
Talmud und Beobachtung der darin vorgeschriebenen unziihligen Albernheiten 
sein und aller Israeliten Heilfindet 37 . 

Religiose Motive spieiten also ebenfalls eine wichtige Rolle beim Wider
stand aus der Gemeinde gegen die Neuerungen und den Vorsteher. ZugJeich 
steckt in diesem Bericht eine Denunzierung religioser Motive von seiten des 
Reservatenkommissars. Die Einstellung der Regierungsbehorde, die mit ihren 
MaBnahmen fUr die Eskalation der Konflikte sorgte, war eindeutig: Fiir sie galt 
die Gruppe der traditionell religiosen Juden als Stockjuden", ihre religiosen 
Vorschriften und Gebote erscbienen ihnen als Albernheiten. 

In den Berichten der unteren Regierungsbehorde kristallisieren sich aber 
weitere Faktoren beraus, die die Auseinandersetzungen mitbestimmten und 
eine Gruppenbildung in der Judenschaft ausmachten : Die Gegner Kugel
manns kamen hauptsachlich aus der unteren sozialen Schicht ; weitere Ruhe
storer hatten offensicbtlicb keinen guten Ruf in der Stad!. Der Beamte fUbrte 
die Teilnehmer der VersammJung auf: 

[. . .] um das hochst strajbare Beginnen der Riidels/iihrer niiher zu belegen, muft 
ich mir nur noch erlauben, /olgendes uber ihre Person selbst sowie iiber mehrere 
der Versammlung beigewohnt habende Juden anzu/iihren 

1. Lazarus Isaak Levi hat vor mehreren Jahren bankeroll gemacht, ist demohn
geachtet jetzt im Besitz von circa 15 bis 20 m. Reichstaler und hat im vorigen 
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Jahr, van Gewissensbissen wahrscheinlich gelrieben, sich aufgekniipfl, iSI 
aber zur rechlen Zeit noch von dem Maurer Eckhardl wieder abgeschnillen 
warden. 

2. Michael Katzenslein iSI wegen Schwiingerong seiner Magd in einer Konsislo
rialprozejJ verwickell gewesen und slehl deshalb nicht in dem beslen Renomee. 

3. Levi Pappenheim ist nur ein iiujJerst leidenschtiftlicher gehiissiger Mensch, 
der sich durchaus nicht miifligen kann. Von dem auf dieser Riidelsfiihrer 
Betreiben um Mitternacht sich zur Vorsteherwahl versammelt habenden 
Juden ist 

4. Jacob Katz und 

5. Mordechai Katz Bettler, und leben beide von Almosen. 

6. Abraham Menke Plaul, welcher von Frankershausen hierher gezogen ist, ein 
abscheulicher Wucherer, wie mehrere vorgenommene Untersuchungen ausge
wiesen ha ben. 

7. Meier Wertheim ist eben/alls ein Mensch, der nur vom Wucher und Betriigen 
lebt. Er ist deshalb auch und wegen Nothandels von hochverordneter Regie
rung einmal mit 30 Talern und das andere mal mit 4 Wochen Z uchthaus 
bestra/t worden. 

8. Leiser Unger ist Vorsiinger und hat wenig oder nichts im Vermogen. 

9. Geisel Kahn ist wegen getriebenen Nothandels bereits um 20 Reichstaler 
gestra/t worden . 

10. Wolf Pappenheim ist ganz arm. 

11. Manus Kahn desgleichen und ist No thiindler". 

Auch wegen ihres geringen Sozialprestiges waren dem Regierungsbeamten 
die Teilnehmer an der geheimen Wahl suspekt und erschien ihm ihr Protest 
unstatthaft. Kugelmann hingegen war wohlhabend, sein Vermogen wurde im 
Jahr 1823 mit 5400 Reichsthalern und eigenem Haus aogegeben ; damit ge
horte er zu den neun hochbesteuerten Mitgliedern der jiidischen Gemeinde ' o 

Die Konfliktlinien in der Eschweger Judenschaft werden in der Zusammen
schau der Berichte k1ar: 

Auf der einen Seite stand ein wohlhabender jiidischer Geschiiftsmann, der 
als aufgekliirt gait, die MaBnahmen der Regierung unterstiitzte und dafUr auch 
von der christlichen Gesellschaft anerkannt wurde. Zugleich zeichnete den 
Vorsteher sein starkes Engagement fUr Neuerungen aus, ohne Riicksicht auf 
den Widerstand anderer Gemeindemitglieder zu nehmen. Er schreckte nicht 
vor Konfrontationen innerhalb der Judenschaft zuriick, sicherlich auch des
halb, weil er als Zugezogener nicht so stark in der stiidtischen Gemeinde ver
wurzelt war. 

Auf der anderen Seite stand ein groBer Teil der alteingesessenen Ge
meinde, der eher aus unteren sozialen Schichten stamrnte und eine traditio
nelle religiose Haltung einnahm. AJlerdings gehorten durchaus auch wohlha
bende Gemeiodemitglieder wie z. B. Pap pe nhei m und Katzenstein 41 zu der 
Gruppe, die mit Widerstand auf die von der Regierung beschlossenen Neu
erungen reagierte. 

Die Kommentare des berichtenden Reservatenkommissars legen den Aus
gang der Konflikte in Eschwege nahe: Da die Regierung die Personalpolitik 
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der jlidischen Gemeinden durch die Gesetzgebung von 1816 unter ihre Kon
trolle gebracht hatte, wurde eine eigenstiindige Vorsteherwahl nicht aner
kannt, und die Riidelsfiihrer der Unruhen wurden mit geringen Strafen belegt, 
urn ihr Vorgehen offiziell zu sanktionieren. 

Erst 1823 wurde der Gemeinde - dem Gesetz entsprechend - eine freie 
Wahl des Vorstehers zugestanden, und prompl wiihlle die Eschweger Juden
schaft einen der genannlen Riidelsfiihrer(Michael Kalzenslein) zu ihrem Vor
stand - ein nicht nur spater, sondern 3uch trtigerischer ,Sieg' der Gegner 
Kugelmanns, wie sich in demselben Jahr noch herausslellen sollte. 

Durch eine spiilere Verordnung vom 30. Dezember 1823 wurde den Ge
meindevorsliinden niimlich einjlidischer Kreisvorsleher zur Konlrolle vorge
ordnet. In dieses AmI wurde in Eschwege der gerade abgewiihlte Kugelmann 
von der Regierungsbehorde eingesetzt. Dabei bediente sich die Regierung zur 
Durchsetzung ihrer Vorstellungen genau derselben Mittel, die der Reselva
tenkommissar in Eschwege bereits 1819 zur Unlersllilzung Kugelmanns ange
wendet halle. Die Kreisvorsteher sollten nach dem neuen Gesetz zwar von 
den jlidischen Gemeindevorstehern gewiihlt werden. Da aber die alIen Ge
meindevorsteher nicht den offizielI neuen Gremien van Gemeindeiiltesten, die 
nun als Gemeindevorstand eingesetzt wurden, entsprachen (und vaT allem 
nichl den Regierungsvorstellungen von aufgekliirten Subjekten!), bestimmlen 
die Regierung bzw. deren Kreisbehorden fUr die ersle Wahlperiode geeignete 
Juden zu Kreisvorstehern 42. 

Auswirkungen der neuen Machtverhiiltnisse 

Die wachsenden Differenzen innerhalb der Judenschaft waren ein allge
meines Phiinomen in der Entwicklung der jlidischen Gemeinden im frUhen 
19. Jahrhundert. Urn die Bildung von offensichtlichen Konfliktparleien und 
ihre MOlivationen zu erkliiren, ist es wichtig, die Ablehnung der Juden gegen 
die behordlichen Neuerungen genauer zu analysieren. In einer Belrachlung 
der weiteren Entwick.Iung der jlidischen Gemeinde Eschwege lassen sich da
bei einige Punkle noch klarer fassen 43. 

Im okonomischen Bereich versuchte die kurhessische Regierung mil der 
Offnung der Erwerbszweige fUr Juden eine Umstrukturierung ihrer berufli
ch en Verhiiltnisse zu erreichen. Mit der neuen ,Judenpolitik' sollle die Hebung 
der unberiihrren Unprodukrivitiic der Juden erfoigen 44. Zur Durchsetzung dieses 
Ziels versuchte die Regierung in den folgenden Jahren, noch auftrelenden 
Schwierigkeiten durch eine Verschiirfung und genauere Regelung der MaB
nahmen zu begegnen : 

So wurden in den Jahren 1819/20 - in einer Periode der konservativen Sta
bilisierungspolilik in den deutschen Liindern " - Anordnungen erlassen, die 
neuerliche Beschriinkungen bezliglich des Kleinhandels und Hausierens von 
Juden enlhielten, die Kontrolle fUr diese Gruppe versliirklen und zusiitzlich 
liber eine restriktivere Vergabe von Heiralsdispensalionen und Handelskon
zessionen Druck auf sie ausUblen ". Damit wurde die Absicht der kurhessi
schen Regierung bekriiftigt, Juden von dem bisher stark verbreileten Klein
handel abzubringen und zur Erlernung eines Handwerks anzuhalten, und so 
die jUdische Berufsstruktur umzulenken. 

Diese Beslrebungen in den 20er Jahren brachten ab er oftmals Juden in 
Schwierigkeilen. Zum einen gait fUr die Gruppe der iirmeren Juden niimlich 
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nicht so sehr die theoretische Aufnahmemoglichkeit in die Ziinfte als neuge
wonnene Freiheit, solange sie dazu nicht die finanziellen Moglichkeiten hat
ten. Stattdessen spiirten sie verstarkt den Druck, ihren erlernten bzw. vererb
ten Beruf, den Handel, aufzugeben, auch wenn sie dazu gar nicht bereit od er in 
der Lage waren. Den traditionell eingestellten Juden standen dabei auch reli
giose Gebote im Weg, wenn sie ihre S6hne zu christlichen Meistern in die 
Lehre schicken sollten, wie auch vielfach eine Abneigung der christlichen 
Ziinfte gegen Juden bestand 47 Die wirtschaftliche Krisensituation vieler 
Handwerke machte deren Erlernung zudem nicht sehr attraktiv. 

Zum anderen konnte si ch die Judenschaft insgesamt nun der Kontrolle 
durch die Behorden schwerer als friiher entziehen. Durch die Gesetzgebung 
war der Gemeindevorsteher den Behorden gegeniiber rechenschaftspflichtig 
geworden, und aufgrund seiner Berichterstattung wurden die Lebensverhalt
nisse der Mitglieder der jiidischen Gemeinde durchschaubarer. So bekamen 
im ganzen Kreis Eschwege viele Nothandler, Hausierer und kleioe Zwischen
handler durch Kugelmanns Berichte in den 20er Jahren vermehrt Probleme 
mit den Behorden, wenn sie nun Handelskonzessionen, Heiratserlaubnisse 
o.a. beantragten. DaB gerade Juden aus den unteren sozialen Schichten in Op
position zu den Neuerungen standen, von denen sie sich im okonomischen 
Bereich bedroht sahen, erscheint daher nur folgerichtig. 

Dies zeigt si ch z. B. am Fall des Jacob LuB, der mit dem Vorsteher Kugel
mann des ofteren in Streit geriet und mehrere Beschwerden gegen ihn ein
reichte. LuB war 1821 aus dem Militardienst entlassen worden und betrieb 
seitdem offenbar einen kleinen Handel aufMarkten, bis seine Waren angeblich 
aul eine Requisition des /sraeJiten Kugelmann hin beschlagnahmt wurden. Sein 
Antrag auf das Staatsbiirgerrecht, welchen er daraufhin einreichte, urn seinen 
Handel wieder fortftihren zu konoen, wurde aufgrund eines negativen Be
richts des Reservatenkommissars Moeller vom Innenministerium abschtagig 
beschieden " . 

DaB die StoBrichtung der neuen ,Judenpolitik' sich zudem im religiosen 
Bereich gegen die Autonomie der jiidischen Gemeindepolitik uod gegen die 
traditionellen jiidischen Institutionen wendete, zeigt sich in der schon er
wahnten gesetzlichen Neuerung vom Dezember 1823. Da sich mit der 1816 
eingerichteten judenschaftlichen Kommission die angestrebten Anderungen 
noch nicht hatten durchsetzen lassen, verstarkte das Gesetz von 1823 die 
Kontrolle, aber auch die Zusammenarbeit mit reformerisch gesinnten Juden, 
wofUr eigens neue Gremien geschafTen wurdeD. Von der Regierung wurden 
nun die Aufgaben und Befugnisse jiidischer Gemeinden genau festgeschrie
ben und ein staatlich gelenktesjiidisches Schulwesen etabliert. Zudem wurde 
ein jiidisch-christlicher Verwaltungsapparat aufgebaut, der mit seinen hierar
chisch gegliederten Kontrollorganen vor allem die Personalpolitik der jiidi
schen Gemeinden bestimmte und dadurch diejiidische Gemeindeverwaltung 
und das jiidische Schulwesen, aber auch reli~iose Traditionen innerhalb des 
Gottesdienstes immer starker beaufsichtigte ' . 

Wie aus weiteren Schreiben der Regierung und der unteren Behorden aus 
dieser Zeit hervorgeht, richtete sich die hinter diesen Anordnungen stehende 
Erziehungsmaxime in Kurhessen vor allem gegen die traditionelllebende Ju
denschaft, deren Einstellung als sittlich-religioser Vet/all beschrieben wurde. 
Eine wesentliche Rolle zur Verbesserung der Judenschaft wurde in der Erzie-

81 



hung der Jugend gesehen, weshalb der Neuregelung des Schulbesuchs eine 
zentrale SteIlung zukam. AIs Ideal der zukiinftig in der Judenschaft einfluBrei
ch en Personen sollten Subjekte mit Tiichtigkeit. Hi/dung und Aujkliirung heran
gezogen werden, die den Kastengeist des alten veifallenen Rabbinats ablOsen 
sollten so 

Kugelmann war offenbar nicht nur an der Durchsetzung der ihm angetrage
nen behordlichen Richtlinien interessiert, sondern versuchte in alien Berei
chen sehr engagiert und autoritar, reformerische Ansatze auch gegen den Wil
len der Gemeindemehrbeit zu verwirklichen. Dies zeigt sich in spateren Kon
flikten erneut, zum Beispiel als er 1825 mit einer strengen Synagogenordnung 
die neuen Vorstellungen von Ordnung und Andacht flir den Gottesdienst 
durchzusetzen versuchte und in den folgenden Jahren die Einflihrung von Ge
sangsunterricht, Predigten und Gebeten in deutscher Sprache in der Synagoge 
untersttitzte, die einer traditionellen religiosen Haltung zuwiderliefen SI. Mit 
der Anstellung eines aufgeklarten Lehrers und Rabbiners (Herxheimer) in den 
20er Jahren wurden auBerdem die Forderung nach einem neuen Schulwesen 
in Eschwege umgesetzt und die Interessen der Reformer in der Gemeinde ge
stark!. Der starke Protest der Gemeindemehrheit gegen Kugelmann und die 
von ihm verfochtenen Neuerungen zeigte si ch noch einmal sehr offensichtlich 
im Streit urn den Neubau reprasentativer Gemeindebauten flir eine Synagoge 
und eine Schule, der von 1830 bis 1838 andauerte. 

Auch hierbei ist zu betonen: Wenngleich die Konflikte in einen langen, za
ben Streit miindeten (der z. B. den Synagogenneubau so lange hinauszogerte), 
scheiterte der Widerstand der Gemeinde gegen Kugelmanns Anordnungen 
und Reformbestrebungen do ch immer wieder an den Behorden ". 

Folgerungen 
Vergleicht man die Entwicklung der Eschweger jiidischen Gemeinde mit 

der anderer jiidischer Gemeinden, so zeigen sich als allgemeine Merkmale: 
Die Veranderungsbestrebungen, die von dem Eschweger Vorsteher und 

den ortlichen Behorden ausgingen, stimmen zeitlich und inhaltlich in ihren 
Vorschlagen mit einer ersten Reformwelle innerhalb des Judentum 1810 bis 
1823 iiberein, die Lowenstein als allgemeines Phanomen in Deutschland fest
gestellt hat ". Auch hier, in einer relativ kleinen jiidischen Gemeinde, fand 
diese Bewegung Anklang, auBerte sich aber auf einer alltaglicheren Ebene als 
bei so aufsehenerregenden Auseinandersetzungen wie in Hamburg, die dort 
zur Bildung einer Separatgemeinde flihrten. 

Die mit den Reformen angestrebte Verbiirgerlichung der Juden war ein 
ProzeB, der in seinem Anfangsstadium vor allem im Interesse wohlhabender 
Juden lag, wie an der Person Kugelmanns deutlich wurde. Diese waren aber 
zunachst durchaus eine Minderheit innerhalb der Gemeinden, wahrend in der 
folgenden Generation eine reformerische Haltung bei der inzwischen ange
wachsenen jiidischen Mittelschicht sHirker verbreitet war. 

Fiir Eschwege laBt sich zeigen, daB der ProzeB der Veranderung stark durch 
die Gesetzgebung uod die allgemeine staatliche Modernisierungspolitik be
einfluBt wurde. Die Reformen innerhalb des Judentums konnen also nicht nur 
durch einen Wandel imjiidischen BewuBtsein erklart werden, sondern werden 
zugleich als zwangslaufiger ProzeB mit der Reglementierung und Vereinheit
lichung jiidischer Gemeinden durch die staatliche Politik sichtbar. 
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Letztlich erscheint dieser ProzeB in seiner Konllikttrachtigkeit durch zwei 
Seiten desselben Phanomens gekennzeichnet: Die Emanzipation der Juden 
und ihre Integration in den modemen Staat verlangte zugleich die Aullosung 
ihrer Selbstandigkeit. Der Wandel der jiidischen Gemeinden von einer selbst
verwaJteten Korporation roit stark religios gepragten Institutionen Zll einer 
staatlich kontrollierten und in die Gesamtgesellschaft eingebundenen Religi-

. onsgemeinschaft der deutschen jiidischen Btirger war so notwendiger, logi
scher Bestandteil der EntwickIung. Mit der sozialen Differenzierung inner
halb der jtidischen Minderheit ging eine Veranderung des religiosen Selbstver
standnisses einher, die traditionelle religiose Institutionen und Gebote zu ei
nem unverbindlicheren Bestandteil desjiidischen Lebens machte. Die Proble
me, mit denen jtidische Institutionen wie z.B. das Schulwesen im Verlauf des 
19. Jahrhunderts immer starker zu kampfen hatten, waren mit ihrem Verlust 
an Autonomie und Autoritat vorgezeichnet. 

Anmerkungen : 

1 Eine gena ne Angabe van 4507 Personen find et sich rur das Jah r 1822 bei Hochhuth, Ludwig : 
Eschwege in seiner Entwicklu ng ZUT Stadt uod als Stadt, Eschwege 1928, S. 109. 

2 Aufstellung aus dem Jahr 1823 ST AM Best. l7g Gef. 85 Nr. t l. AlIe hier angeftihrten hand
schriftlichen Quellen stammen aus den Hessischen Staatsarchiv Marburg, das im folgenden mil 
ST AM abgekilrzt wird . 

3 Oer Reservatenkommissar als Amtsperson entsprach einer spezifischen Rechtsform der hessi
schen Rotenburger Quart. - Die Rotenburger Quart war 1627 entstanden, als Landgraf Mori tz 
fU r seine Sohne aus zweiter Ehe die Etabli erung einer regierenden hessischen Nebenlinie 
durchsetzte; zu ihr gehorte auch die Stadt Eschwege. Die ROlenburger Landgrafen waren die 
direkte Herrschaft in der Quart, hallen abe r nur beschrankte Souyeranitat und unlerstanden 
der Kasseler Regieru ng. - Der Reservatenkommissarvertrat die landesherrlichen Interessen der 
Obe rhoheit yon Hessen-Kassel gegenuber dem yon dem Rotenbu rger Landgrafen eingeselzlen 
Obe rschultheiBe n; dieses zu r Wahrung der Reservalrechte eingeselzle Beamlenlum gab es seit 
1655 bis zur Neuorganisation der Verwaltung in Kurhessen 1821. Naheres dazu in Lowenstein , 
Uta : Ein Drittel yom Viertel - Hessen-Eschwege in derQuart. - In : ZHG 94 (1989), S. 101-123. 

4 STAM Sest. 180 LA Eschwege, Nr. 517. - Fur die Quellen in diesem Aufsatz aus dem Staats
archiy Marburg gilt allgeme in, daB der Wortlaut o riginal zitiert, die Schreibweise aber (aus 
technischen Griinden) korrigie rt wiedergegeben werden muBte. 

S Die Juden waren nicht BUrgerdes Staates, sondern standen unter Schutzherrschaftoder wurden 
zeitlich befristet tolerim und muBten dafUr besondere Abgabegelder zahlen. Die Haushalts
Yorstande muBte n fU r sich und ihre Familie einen personlichen Schutzb riefbzw. ihre yoriiber
gehende Duldung im Land beantragen. Die Schutzerteilung war zudem an beslimmte Voraus
setzungen bzgJ. des Vermogens und Alters geknUpft. - Zum rechtlichen Status der Juden bis 
zum 19. Jahrhundert vgl. Cohn, Abraham : Beilrage zurGeschichte der Juden in Hessen-Kassel 
im 17. und 18. Jahrhundert. Frankfurt 1933; auSerdem die RechtshandbUcher von U1rich F. 
Ko pp, z. B.: BruchstUcke zu r Erlau terung der teutschen Geschichte und Rechte, 2 Ode., Cassel 
1799/1801. 

6 Zur rechUichen Seite der Entwickl ung vgJ. z. B. Rurup, Rei nhard : The Tortuous and Thorny 
Path to Legal Equality. ' Jew Laws' and Emancipatory Legislation in Germany from th e Late 
Eigteenth Century. - In : Leo Oaeck Institute. Year Book 31 (1986), S. 3-33; zur po litischen De
batte urn die Emanzipation der Juden vgl. z. B. RUrup, Reinhard : Emanzipation und Antisemi
tismus . Studien zu r ,Judenfrage' der bUrgerlichen Gesellschaft. GOllingen 1975, S. 59fT. 

7 Oer BegrifT Haskalah wird in der Literatur verschieden weit geraSt, bezieht sich aber zumeist 
auf die zweite Halfte des 18. Jahrhunderts; zur Definition des BegrifTs schreibt das Jiidische Le
xikon 1928, S. 1442f.: Haskalah (,Au./kliirung') ist jene Bewegung im ludentum des 18. und 19. 
lhdu. in Miltel- und Osteuropa, die durch Sprengung der traditionellen Formen die Synthese zwi
schenjiidischem Wtsen und dtn Schiipfungen der Umwtlt herstellen und damit eintn neuen Typus 
des in der jiidischen und allgemeinen Kultur wunelnden i .(uden) schaffen woJlte; siI.' ist also nicht 
nur, wie gewohnlich angenommen wird, lediglich eine geistes- oder literaturgeschichtliche Stro
mung, die auj die Verbreitung allgemeinen Wissen s unterden l uden abzieltt!. Von der ,Au./kliirung' 

83 



in Weslturopa, die den Ausgangspunk t der H.(askalahJ bi/det {. . . J, unterscheidet sie sich dadurch, 
dass siesich f ... J aulnalionaler Grundlage auJbaute. zunaChSI in der Dejensive gegen die Verlreter 
der Tradition. sucht sie spater ejnen gewisun Ausgleich mU der Religion. um schli(Plich selbst zur 
Offensive iiberzugehen. {. . .] In Moses Mendelssohns PersonlichkeU und Wirken verkorperte sich 
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sohn, David Friedliind er u. a. vgl. z.D. Kampmann, Wanda : Deutsche und Juden. Studien zur 
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9 Dazu lassen sich Studi en iiber diejildischen Salons Anfang des 19. Jahrhund erts heranziehen, 
so z. B. von Arendt, Hannah : Rahel Vamhagen. Lebensgeschichte einer deutschen Jiidin aus 
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Vormarz und in der Revolution, Stuttgart u. a. 1983. 

10 Zur wirtschaft lichen Strukturveranderung im Zusammenhang mit der politischen Entwicklung 
vgl. Tou ry, Jacob : Der Eintritt der Juden ins deutsche Bil rgertum. - In : Hans LiebeschUtzl Ar
nold Paucker : Das Judentum in de r deutschen Umwelt 1800-1 850. Studien zu r FrUhgeschichte 
der Emanzipation . TU bingen 1977, S. 139-242; v.a. zur kulturellen Se ile dieses Prozesses vgl. 
Volkov, Shulamit : Die VerbUrgerlichung der Juden in Deutschland als Paradigma - In: dies .: 
JUdisches Leben und Antisemilismus im 19. und 20. Jahrhunde rt, Munchen 1990, S. 111-130. 

11 Zu r Judenfeindschaft in der e rsten Halfte des 19. Jahrhunderls vgl. Erb, Rainer (u. Werner 
Bergmann): Die Nachtseite der Judenemanzipation: der Widerstand gegen die Integration de r 
Juden in Deutschl and 1780-1 860. Berlin 1989; zur Entstehung des Antisemitismus z. B. Claus
sen, Dell ev: Vom Jud enhaB zum Antisemitismus. Materiali en einer verleugneten Geschichte, 
Darmstadt/ Neuwied 1987. 

12 Vgl. Volkov wie Anm. 10. 
13 Zum Interesse gerade kleiner Landeshoheilen an der Aufnahme von Juden aufgru nd der von 

ihnen zu e rwartenden hohen Steuern schreibt z.8 . Suchy: "Juden erbrachten den Landesher
ren in der Regel das Vierfache an Abgaben eines chrisdi chen Unlertans" (S . 147); Suchy, Bar
bara: Zwischen Geborgenheit und Gefahrdung. JUdisches Leben in hessischen Kleinstiidten 
un d Dorfern . -In : Uwe Schulz : Die Geschichte Hessens. Stuttgart 1983, S. 145- 159. Diese Hal· 
tung wird auch in den Verhandlungen deutlich, die der rechtlichen Verbesserung fUr Juden in 
Kurhessen - aber nicht nur dort - voranginge n: Im Jahr 1815 einigten sich die Regierung un d 
eine Delegation de r Gesamtjudenschqft aurdie Zahlung einer Ablosesu mme vo n 75000 Thalern 
an den Slaat wegen des zukunftigen Ausfalls der jUdischen Sonderabgaben ; vgl. hierzu Hor
witz, Ludwig : Die Gesetze um die bUrgerliche Gleichstellung der Israelilen. Kassel o. J. (1927), 
S. 7f. 

14 Zu diesen Modernisierungsbestrebu ngen und ihren Auswirkungen aur die ,Judenpalitik' vgl. 
z. B. RUrup, Reinhard : Deutschl and im 19. Jahrhundert, 1815- 187 1, Gottingen 1984, S. 105ff. 

15 Diese Feststellung gilt fU r die Revolutionsgesetzgebung von 1792, auch wenn Napoleon d ie 
rechtliche Emanzipation spater in einigen Te ilen einzuschriinken suchte, vgl. z.B. Kampmann, 
wie Anm. 7, S. 122ff. 

16 Zuvor hatte der 1813 aus dem Exil wiederkehrende Ku rflirst die vollige rechtliche Gleichstel
lung, di e di e kurhessischen Juden unler der rranz6sischen Herrschaft von 1807 bis 1813 im Ko
nigreich Westfalen genossen hatten, ge rade erst wieder rUckgangig gemacht und die Juden er
neut zu Schu tzjuden degradi ert. Zur Stellu ng der Juden in der franzosischen Zeit vgl. Horwitz, 
Ludwig : Die Israeli ten unler dem Konigreich Westphalen. Ein aktenmiiBiger Beitrag zur Ge
sc hichte der Regierung Konig Jeromes, Berlin 1900. 

17 Sammlung van Gesetzen, Verordnungen, Ausschreiben und sonstigen allgemeinen Ve rfUgun
gen fli r d ie kurhessischen Staalen Bd. I 1813-1816, Cassel a. J ., S. 57fT. 

18 STAM Best. 16 Rep. XIV Cl. I Nr. 2. 
19 Unter den Nathandel wurden laut Gesetz von 1816 folgende Handelsgeschafte gezahlt : {. . .} die 

Vlehmiiklerei, wohin auch diej enige Gattung von geringem Viehhandel gehorl. wenn Jemand im 
Einzelnen on einem Orteein Stuck Vieh aufkaujt, um es gleich wieder an einen andern zu lIerkaujen; 
der Leihhandel. wenn Jemand slch mU Ausleihung des Geldes im Kleinen aul Faustpfiinder oder 
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Handschrifun allein oder neben andern Zwelgen des Nothandeb beschjiftlgt .. der Trode/- und Hau
slerhande/. Wie Anm. 17, S. 59. 

20 Zum jildischen Erziehungswesen vg! . z. B. Herding, Helmut und Schimpf. Dorothe : Assimila
ti on und Identitii t. Probleme des jiidischen Schul- und Erziehungswesens in Hessen-Kassel im 
Zeitalter der Emanzipation - In : Bemhard Giesen (Hg.) : Nationaie und kulturelle Identitiit , 
Frankfurt a. M. 1991. 

21 Gesetz vom 14. Mai 1816, wie Anm. 17, S. 57; vg! . auBerdem dazu die Kurforstlicht Verjiigung 
)lam Jjttn October /8 / 6. den Geschiiftskrtis der j udtnschQjillchtn Komm;ss;on bttrdJend. ebd. 

22 STAM Besl. 17 g Gef. 84 Nr. 14. 
2) Diese Situation kann als Obergangsphase gekennzeicbnet werden; durch weitere gesetzliche 

Anordnungen, v.a. mil der Verordnung vom 30. Dezember 1823, wurden diejiidischen Verhiilt
nisse genau geregelt, wie im folgenden noch ausgefUhrt wird. 

24 ST AM wie Anm. 18. 
25 Dieser BegritTwurde von mir zu r Vereinfachung gewiihlt, da auch in den Quellen vom Oster/est 

geredet wird; korrekt handelt es sich urn Unruhen wihrend des jOdischen Passahfestes, das 
ze itlich paralle l zu dem christlichen Osterfest Jag. Die im folgenden besc hriebenen Unruhen 
habe ich zur Verdeutlichung Uberspitzt als Putschversuch bezeichnet. 

26 STAM wie Anm. 4. 
27 STAM Besl. 17 Rep. 11 Nr. 1204. 
28 STAM wie Anm. 4. 
29 STAM wie Anm. 27 . 
30 Ebd. 
31 STAM wie Anm. 4. 
32 Ebd. 
)) Ebd. 
34 Kugelmann war 1781 in dem nahegelegenen Dorf Abterode geboren und otTeobar in der fran

zosischen Zeit nach Eschwege Ubergesiedelt ; dies geht aus ei ner Aufstellung hervor, derzu
fo lge er in Eschwege seit ungeflihr 1811 einen Detailhandel mit Schnittwaren au/Pattnt fUhrte; 
vgl. ST AM wie Anm. 2. - Zur Zeit der franzosischen Herrschaft gait namlich die Gewerbefrei
heit, und die Zulassu ng in einem Gewerbe wurde als Partnt bezeichnel. 

35 STAM wie Anm. 27. 
36 Ich benutze hier lieber den BegrifTder ,traditionellen' als den der ,o rthodoxen' Juden, weB me i

nes Erachtens nach e rsterer in einem weiter gefaOten Sinn sowohl Strengglaubigkeit als auch 
eine gewisse Beharrungstendenz ausdriickt. 

37 STAM wie Anm. 27 . 
38 Der 8egrifT der S tockjuden taucht in den Quellen ofter auf und ist immer Ausdruck der Vorein

genommeo heit : Zum einen wurde er gebraucht, urn allgemein die Verstocktheit von Juden ge
gen Veranderun gen zu behaupten, zum andere n verurteilte er - wie in diesem Zitat - gerade 
traditionelle jiidische Religiositiit als Staminn. 

39 STAM wie Anm. 27. 
40 Er bezahlte IS Reichsthale r Korporationsabgaben an di e ji..ldische Gemei nd e, wiihreod aUein 

15 Gemeindemitglieder so geringes Einkommen hatten, daB sie keinerlei Abgaben bezahlen 
muBten ; vgl. STAM wie Anm. 2. 

41 Lt . einer Aufstellung vo n 1823 besaB Levi Pappenhei m, beruflich Tabakfabrikant und Spezerei
waren-Handler, ein eigenes Haus uod 1800 Rtblr. Vermogen und gehorte entsp rechend der von 
ihm geforderte n Korporationsabgaben mit 7 Rtblr. noch zu den 50% Besserverdienenden in der 
Gemei nde; Michael Katzenstein, als Ellenwaren-GroBhandler, wurde mil einem Vennogen 
von 12450 Rlhlr. uod eigenem Haus aufgefUhrt und war das am hOchsten besteuerte Mitglied 
der jUdischen Gemeinde mit 30 Rthlr.; vgl. STAM wie Anm. 2. 

42 Vgl. Sammlung von Gesetzen. Verordnungen, Ausschreiben und so nstigen allgemeine n Verfu
gungen fUr die ku rhessischen Staaten, Bd. 4 (1823-1826), Cassel o.J ., S. 87fT. und STAM wie 
Anm. 18. 

43 1m Rahmen dieses Aufsatzes konnen die folgenden Beispiele fUr die jOdische Gemei nde 
Eschwege nur genannt werden; eine ausfUhrliche Darstellung dieser Auseinandersetzuogen 
anhand von Quellen nndet sich in meiner Arbeit : Diejiidische Gemei nde Eschwege 1813 bis 
1866. Konn ikte als Zeichen der Veranderung (unverofTentl . Magistera rbe it, Gottiogen 1992). 

44 STAM wie Anm. 18. 
45 Vgl. Ri..I rup, wie Anm. 14, S. IlOff. 
46 Vgl. Sammlung von Gesetzen, Verordnu ngen, Ausschreibe n und sonstigen allge meinen VerfU

gu nge n fUr die kurhessischen Staaten, Bde. 2 (1817- 1819) und 3 (1820-1822), darin das Regie
rungsausschreiben vom 12. Feb ruar 1819 (nur ei n Sohn eines jiidischen KJeinhiindlers so llte 
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ebenfalls zum K1einhandel zugelassen werden), 20. Marz 1820 (gegen das Hausieren van Juden 
gerichlel), 24. April 1820 (Verbat der Annahme van Gehilfen fUr jOdische Nathiindler), 31 . Juli 
1820 (Bekriiftigung des Verba ts fUr Juden, ausliindi sche Judinnen in ihren Dienst zu nehmen), 
24. Deze mber 182 1 (Verschiirfung der Ka ntrolle Uber die Voraussetzungen zur Heiratserlaub
nis von J uden). 

47 Die neue Zunftordnu ng von 1816 haue die Ablehnung der Christen gegen Juden naturlich 
nicht pJotzlich beseiligt. Viele christliche Meisle r sperrten sich weiler gegen Juden im Hand
werk ; vgl . dazu z. B. die Beschwerdeschrift der Eschweger Vorsteher de r Kaufmannsgilde gegen 
die verfugte 0) Einschreibu ng eines Juden als Lehrling im Jahr 1826, ST AM Best. 180 LA 
Eschwege Nr. 942 . Ebenso heiBt es in einer Eingabe Eschweger Burger vom 21. 4. 1831: Gilden 
und Ziinjte sind geniitigt worden, sie (die Juden) in ihrer Mitre al4/zunehmen. STAM Best. 73 
Nr. 897 Bd. 2. 

48 Vgl. STAM Best. 16 Rep. XIV Cl. 2 Nr. 1 Vol. 11 . 
49 Eine wesentliche neu e Institution war das Vors teheramt der Israeliten dn Provinz Niederhessen 

{entsp rechend der Neuaufteilung des Landes Kurh esse n in Provi nzen und Kreise durch die 
Verwaltungsrefarm van 1821}: Es fungierte als Mittler zwischen den GUlach~en von Rabbinern 
zu religiijsen Fragen und der Politik der Regieru ng und so rgle fUr die Umsetzung bzw. Weiter
leitung vo n Direktiven an die Kreisvorsteher und Gemeindevorstiinde; vgl. hierzu Horwitz, 
Ludwig : Die Verwaltung der judenschaftlichen Angelegenheiten im ehemaligen Kurhessen, 
Cassel 1908, S. 19ff. 

50 Stellungnahme der Regierung aus dem Jahr 1821122 - STAM wie Anm. 18. 
51 Vgl. hierzu Lowenstein, Steven M.: The 18405 and the Creation of the German Jewish Religious 

Reform Movement. -In : Wem er Mosse u.a. (Hg.): Revolution and Evolution. Tubingen 1981, 
s. 255-298. 

52 Seit der neuen Verwaltungsstruktur flir die jUdischen Gemeinden ab 1823 traf hauptsiichlich 
das Vors teheramt der Israellten der Provinz Nlederhessen so1che Entscheidu ngen ; ihre Direkti
ven fUr die Gemeinde in Eschwege stimmten dabe i weitgehend mil Kugelmanns Vorste llungen 
ube rein. 

53 LOwenstein, wie Anm. 51. 
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