
"Hier geht es wieder driiber und drunter -
• • 

mit Axten die ganze Nacht" 

Rotenburg 1848 - Schauplatz antijiidischer Ausschreitungen 

Hei nrich Nuhn 

Lieber Eduard.' (. .. ) hier geht es wieder driiber lind drIlI/lel; schlimmer al.f 
je: (. .. ) den Jut/ell lVurden die Hiiuser zersch/ogell lint! giillzlich Clu.\"geriiuml. 
(..,) Eill IlIloujl1orliches Eillschlagen I1Ifl Axtell die gon:e Noc",. Wahrscheill 
lie" kOJ/lmt Militcir hierhet: delll1 olme dies gib! e.\' Mard IIl1d TOi.w:h/ag. So 
steht cs in dem Brief vom 9. J uni 1848. den Wi Ihe l m Vi I mar. van 1830 bis 185 I 
Pfarrer der Rotenburger Altsdtadtgemeinde. danach in Melsungen. an seinen 
Sohn Eduard in Hersfe ld schrieb. der dort als GymnasialschUler lebte ' . 

Anders als die van Pfarrer Vilmar geschilderten Ereigni sse verbindet nicht 
nur der historisch Interessierte mit dem Jahr 1848 eher den Kampf fUr Glau
bens- und Meinungsfreihe it . Pressefreihei t. Volksvertretung. Wahlrecht etc. 
Waren das ni eht di e dominierenden Bestrebu ngen jener Tage? Die Front
stellung richtete sich seinerzeit doch gegen bi.irokrati sche Gallgelung und 
Zellsur. gegen feudale Pri vil egien und standi sche Ungleichheit. Wie vertragt 
bzw. vertrug sich dies mit Exzessen gegen Minderhe iten . im besonderen gegen 
eine Minderheit wie die luden, die se lbst ZlI den Tragergruppen der neuen 
Ideen und Forderungen gehorten und groBe Erwar1l1ngen mit der Volksbewe
gUllg jener Tage verkniipften, weil sie die Chance zu bieten schien. soziale 
Isolierung und rechtliche Di skriminierung zu iiberwinden? Das Beispiel 
ROlenburg gehort al so ni cht in das Kapitel .,Aufbruch zur Freiheit" . wie der 
optimisti sche Titel der Frankfurter Ausstellung in der Schirnhalle zum 150. 
Geburtstag der I 848er Revolution lautet. sondern uuf eine der dunklen Seiten 
des lubiliiumstextes. 

Wie kann lIns Heutigell ein Verhalten begreiflich gemacht werden. das wir 
eher in den Zusammenhang dumpfer mitte lalterlicher Gewal tausbrUche stellen 
oder als Folge ideologischer Verhetzllng durch die Agitation der Rasse
antisemiten interpret ieren? Wie konnten BUrger unserer Region sich zu Aktio
nen hinre iBen lassen, die so kontrar zu dem Rahmen stehen, wie er im Ank lang 
an die Ideen der Franzosischen Revolution von Freiheit , Gleichheit und BrU
derlichkeit das Gebot der Stunde vor anderthalb Jahrhunderten schien? 

AntijUdische Ausschre itunge n im Zuge der 1848er Ereignisse sind in der 
wi ssenschaftlichen Literatur se ither im wesentlichen in Baden und dort vor 
allem im Odenwald lokalisiert und analysiert worden. Die Demolierung der 
Wohnungen von Juden, die im Verdacht des Wuchers standen. Iief parallel zu 
den PlUnderungsaktionen der Bauern gegen die von der Obrigkeit angelegten 
Getreidespeicher und dem Sturm auf die Relltamter der Grundherren, um 
SchuldbUcher und Urkunden zu vernichten. in denen ihrer Ansicht nach unge
rechtfertigte Abgaben verbrieft und versiegeit waren' . 

Auch Friedrich Heckers Intervention halte die Bauern nicht davon abbrin
gen kGnnen , in den Juden die Hauptschuldi gen fUr ihre Notlage zu sehen. die 
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im wesentlichen durch die Abl6sung der Feudallasten bedi ngt war. Schon 
zuvor hane der RevolutionsfUhrer die den luden bestimmte Rolle besch rieben: 
III Stamen, \vd keille wahre Freiheir herrscht. wo wir llns (lig /iell erdriickt 
/lill/ell von del' Last des Po/izeisraars. till es Hlohl. wel1ll man flocll eif/ell siehr. 
der schlechrer gesrell, isl, den mall verae /nell Imd kl1uflell kal1ll, all dessen 
MijJlwndlllllg mall .vich etw(lS erholel1 ktll1l1 von der rdglic/tel1 Bec/mllllng Ulul 
Verkiimmenmg des Polizeistaats. III de l' Unfreiheit der Stamell. in dem Druck. 
ill der Verkiimmenmg liegr es, warul11 wir die ludell /liell! ellul11zipierell 
wollrell . flldem wir die litdell kllufftel1. glall/J1ell lVir WIS selbsl freier //Ild holl er 
.Hehend. Das iSl clas Bild de ,. Sphinx ill diesel" FrageJ. 

Bei der kartographi schen Darstellung antijUdi scher Ausschreitungcn 1848 
im "Atlas of Modern Jewi sh Hi story", 1990 in der Oxford University Press 
erschienen, ist ROlenburg der einzige in den hessischen Territorien erfaBte Orr 
- eine Uberraschende und erstaunliche Beobachtung angesichts der Tatsache, 
daB die Vorgange in Rotenburg in der deutschen bzw. hessischen Histo
riographie bislang nahew unberUcksichtigt geblieben sind. 

Stefan Rohrbacher hat fUr den niederhessischen Raum neben Rotenburg 
auch Hofgeismar als Schauplatz judenfeindlicher Aktionen kartenmaBig regi
striert' . Wah rend die Vorgange in Hofgeismar zumindest in der Stadt
geschichtsschreibung dokumentiert wurden6, sind die Rotenburger Ereigni sse 
des lahres 1848 se lbst in der lokalen Geschichtsschreibung so gut wic ausge
blendet bzw. nur verstiimmelt und verzerrt festgehalten worden. Nach der 
(handschriftlichen) Stadtchronik von Rotenburg aus dem l ahr 1899 sind es 
"verschiedene tragikomische Vorkommni sse" gewesen, an die man sich ein 
halbes lahrhundert spater erinnerte . Ein Blick in die stadtischen Archivalien 
hatte den Chroni sten ei nes Besseren belehren konnen. Andererseits befand er 
sich durchaus in Obereinstimmung mit der bi s in die Mitte lInseres l ahrhun
derts dominierenden Betrachtungsweise, fU r die 1848 das "tolle l ahr" war, in 
dem Anarchie und Chaos die gesellschaftliche und staatliche Ordnung bedroht 
hatlen. 

Noch 198 1 muBte Dieter Langewieschc fe ststellen , daB die antijUdi schen 
Aktionen wahrend der Revol utionsjahre 1848/49 weder in ihrem Umfang noch 
in ihrer BedelllUng angemessen erkannt und dargestellt wurden7

. 

*** 
Zunachst e in Blick zurUck auf die allgemei nen Verhaltnisse in den ersten 

Jahrzehnten des 19. Jh . Verschiedene Faktorcn , auf die spater noch einzugehen 
sein wird, hanen zur allgemei nen Verschlechterung der Lebensbedingungcn in 
jenen Jahren beigetragen. Filr die Bewohner des Rotenburger Raumes waren cs 
in ersler Linie die verfallcnde Leinenweberei und der unrentabel gcwordene 
Bergbau. Die mehrfachen MiBernten der I 840er l ahre fUhrten dunn zu ei nem 
Zustand allgemeiner Not. 

Infolge groBer DUrre gab es 1842 in der hiesigen Gegend eine so magere 
Getreideernte. daB der Kornpre is im fol genden FrUhjahr aufs Doppelte des 
Normalstands anzog. 1845 brach dann weil liber die hessischen Grenzen 
hinaus die Kartoffe lfli ule aus, 1846 war dann erneut ein katastrophales DUrre
jahr. Sichtbaren Ausdruck fand diese allgemei ne Not in der sprunghaft anstei
genden Auswanderung. Wurden 1843 insgesamt 37 Auswanderer aus den 
hessischen Kreisen der ehemaligen Quart gezahlt. so waren cs 1844 bereits 
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104. 1846 waren es dann 274 Auswanderer allein aus de m Krei s Rotenburg. 
der damit die htichsten Auswandererzahlen unter alien Krei sen des Kurstaats 
aufwies. Aus den drei tistlichen Krei sen der Landgrafschaft (Rotenburg. 
Eschwege, Witzenhausen) kam 1846 fast ein Drittel aller kurhessischen Aus
wanderer'. 

Den besonderen Rotenburger Anteil an der Auswanderung aus Kurhessen 
weisen noch deut licher die I 850er Jahre aus, als gut zehn Prozent der Bevtilke
rung des Kreises auswanderte (insges. 3.024 von 1852 bi s 1860). Sowohl die 
absoluten Zahlen (336 pro Jahr) als auch die prozentualen Anteile wurden in 
keinem anderen kurhessischen Kreis erreicht9

. 

FUr das Jahr 1852 sind fUr die einzelnen Kreise die Vermtigensverhiiltni sse 
der Auswanderer nachgewiesen. BczUglich dcrjenigen, die ganz ohlle Vermo
gen ihre Heimat verJiet3en, rangierte Rotenburg weil vor alien andercn nieder
hessischen Krei sen; 159 der 24 1 Rotenburger (= 66 v. H.). die mit Entlassungs
schein aus dem Untertanenverband nach Nordamerika zogen, wurden als 
vermogenslos regi striert 10 . 

FUr die Stadt Rotenburg bedeutete das Jahrzehnt von 1849 bi s 1858 eine 
Abnahme der Bevtilkerung um 16.04 %; das war das Doppelte des 
Bevtilkerungsverlustes auf Kreisebene (8,5 %) und das Vierfache gegenUber 
den kurhessischen Werten (4 .35,2 %)" . 

DaB wirtschaftliche Not das ausschlaggebende AlIswandcrungsmotiv fUr 
die Rotenburger war, verdeutlichen deren landesweit schlechten Vermtigens
verhatnisse mit 40 Talern pro Auswanderer als durchschnitt lichem Vermtigen 
(nur Frankenberg hatte mit 38 Talern einen niedrigeren Wert) " . 

*** 
Im Anschluf3 an die ersten Hanauer Unruhen und die Demonstrationen in 

Kassel war es seit Mitte Marz 1848 auch in den niederhessischen Landkrei sen 
zu einer zuntichst nicht abreiBenden Kette von Krawallen und Tumulten ge
kommen - gegcn miBliebige Beamte, Adel und Gutsherren und gegen die 
drt lichcn Israeliten, so VDr allem in Eschwege und Herleshausen, wo cs aber 
nicht Uber das Einsch lagen von FensterHiden und verba le Bedrohungen hinaus
gingD. 

Nirgendwo in der ehemali gen Quart aber kam es zu so schweren 
Drangsalierungen der Juden wie in Rotenburg. Der erSle 8cleg dafUr findet 
sich in der Eingabe des jUdischen Kaufmanns David Linz aus Rotenburg jiir 
sich und seine somllichell Glaubel1sgel1ossel1 daselbst vom 28. Mtirl 1848: Seit 
14 Tagel1 wiederholel1 l'ieh die Iiirmen{lslel1 AlIftritte gegen die Judell in 
Rotenburg. Nicht etwa begniigl mall s ieh lIlil dem Eimvel!en von Fen.'i terll . die 
Houser \Verdell wahrllafl gesliirmt, {lie Sehalter mil AXlen eillgeschlagell , ja ill 
der Naclll vom 26. auf dell 27., wo sich diese Aujirifle in der sehreckliehslen 
Weise wld bei fast aI/ell Judellwollllllflgen wiederholtell , drangen die Ruheslo
rer sogar in das HallS des Salolllo Sommer wul Wll1!ell Warel1 lind Geld zam 
Fensler hinaus. 

All dell Ecket/ waren Plakate angelle/tel, welclie die Droll/IIlg ausspracllet/, 
daJ3 bint/en 4 Wochell keill Jude mehr in ROlenburg seill dill/e, widrige"~falls 
lIIan sie ill.\" Wasser wel/en wiirde. An SehulZ tllld Hi(fe iSI um so wel1iger ZU 
dellkell, als selbst dell Christen, welche Juden aufnehmell und schiitzen wollell, 
damit gedroht wilt/, sie !loch iirger als jene zu behandeln. ( ... ) Die Biirgergarde 

175 



I 
• 

.' , , 

Die Ausschreitungen 
• 
In 

RotenburgfFulda 

-.--

aftff.I, ~ 11!~ i. X i, I! ' I'H. s '~t~ ""i,",a 
un~ 1l'9.mtu." '" t tn ~ ,'n :p ';n ~'" ~nO !::.,ina, 
n~m'n! : "~ S'~ ' n V!h."". lin t ~I: r .n. ~ .bm'" .~! 
t illl ~f~ou"di~1I '!!.I'l l ' ~btl ~ ~n~ ; r"U .l)Of~ li~I1'OI , 

'l'lIt[un8'"' !l1ol~tnbuI9 un~ 0 •• ihnhcb Onb 3ubm. 
lo mili.lI mit i ~ !ln glTfllllfn .tlQ~ll li st,iun ~ilT .in, 
9"'olf,n ; iu9!tid;l ill obr< blllll ,;n , lnlQ ~1 bIt rr. 
Jlt l~ltn g'f, fftll li"sr~IQd)1 ",~Ihn . (1'8 ill InNi4; 
, inmo' 3';1, 9'1'" Di, f, U'~.lt~.b . , tmll lf~~~t 
l. t I9"~ Gul 'J'luM,tung lint IXQllt a"i~1fI i" .• "n, 
e;lt . in)lIfdm itrn uno b" <!l'i' ~1 ",irtlf I" !hi'~. 
I" brins,n. !no. QO I" !ling'" "n~ r i, 1I'II f .. "S'" 
U"O lJ"fu~", in .tJoh I" '"bm," II n~ ~tn Qhriq. 
I.n All u~,,"'rijtn; ti. 6tr,nllid)' <!Iri",,,,. ~.I bm. 
[d) on !Ilt.~ rt ~'llidlnu, e c IoU," ""mwUidl in moo 
rt,nDlrg . in ·lf~c o r. ! un~ , i~ '«ou[monn, ~" [ill! 
in (,;n,m l'I''''ffHhj,il~' h,d) ~i. ;)u~. n ~ .. n91 
(';' ~ U , t it t ~nj g,n ell lnen ~"4ft14I j t ob'n. !R il~' 
lU'~ 9I.d}jilt . "'~" ~i .. ,, " llffbu d,1.n 9'S'" Ht 
hn~. (D. 'JI. l . 3.) 

.-

Sild oben: Ocr miulere Slcinweg um 1880. 2. Haus v. I.: Baruch Florsheim (spiilcr Kaufmann 
Mainz). 

Bild M. I. : Grabstein von Baruch Florsheim auf dem alten Teil dcs jUdischen Friedhofs in Roten 
burglFulda. 

Bild M. r: AlIgcmc indc Zc itung des Judenlums vom 15. Mai 1848. S. 309. 
Bild umen: Nach SI. Rohrbacher. Gewalt im Biedermcier. 1993. S- 22 1: bearb. v. Jurgen Zimmer

mann. RotenburgIFulda. 1998). 
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wagl es l1ichl eillZllschreilel1. ( .. . ) und das Cerichl iSI sogar gel10rigl gewesel1. 
die bei dem beginnendell TUl11ulte verhafteren Ruheslorer alsbald wieder!rei
zugebell. weil mit Grund zu befiirchlen WQI; das Ce/iingnis werde gestiirmt 
lVerdel1 l~. 

Nach einer Meldung der in HersFeld seit Marz 1848 in Neuer Folge erschei
nenden liberalen Zeitung " Der Hessenbote" waren in Rotenburg bereits ill der 
Nacht vom 11. auf lien 12. d. M. an dem Eigelllhul1l jiidischer Biirger die 
rohesten Excesse veriibtworden l5. Das Hersfelder Blatt empbrte sich vor a llem 
dariiber, daB die besser gesinlltell Biirger ( ... ) dabei ihre SC/'llIldigkeit ,w wenig 
get/ulIl, da./3 jene Excesse niellt einl1lal elllschiedell mijJbilligt lVorden se ien. 

Bereits am 23, Marz 1848 marschierte Militar in Ko mpaniesUirke in Roten
burg ein , Der Kommandeur, Major von Borck , muBte vor Ort Festste llen 
(Bericht v, 29, Marz 1848), daB hier die Obrigkeit in keillelll besollderell 
Respekl stehe. ilidem jelZI mehrere Tage hi11lereinaJulel; besollders SOlllltag am 
MO/gen. Zusammellrattierrmgen stattgefimden. welche ill fijrmlichen Pliinde
nmgen und Beraubullgen del' Juden geendigt /wben, a/me da./J die Gerichle pp, 
eingeschrillel1 odeI' Ilachlriiglich Verha/lungen vOIgellommell hiillel1. Das 111-
sliwt del' Biirgelgarde is! schlecht OIganisiert lInd iSI ebellfalls bei den \lurge
!al/elle" Unordl1lmgell ziemlich tllltiilig gebliebell 16

, 

AuF Grund dieser Beobachtungen riet der Ko mmandeur der mobilen Ein
satztruppe schon zu diesem Zeitpunkt zur Stationierung von Soldaten in der 
Stadt Rotenburg, deren bestandige Gegenwart in der Stad t Sontra und in den 
Landgemeinden jedoch nicht notwendig erscheine. Anllers sil1(/ llie Zusliinde 
ill derSllldt Rotellburg. Jedermalll1 ist iiberzeugl, daft die Jriiheren SliJrtll1gel1 
deriJ.lfemlichen Rllhe, die veriibten Cewaltliiligkeiten, al,\'bald wieder begin
nen wOn/ell, wenll dos Militiir obmarscJlierte 17

, 

Die Anwesenhei t der Soldaten bedeutete jedoch noch keine vo ll standige 
Enlwarnung. Drei Tage nach seine m Dienstantritt kOllnte Oberstleutnant 
Hillebrand, dessen Ko lo nne von Schmalkalden zur Abliisung del' Bo rck'schen 
Ei nhe it nach ROlenburg verlegt worden war. zwar venne lden, daB es keine 
bedelllellde Ruheslonmg mehr gegeben habe, wohl aber seien in Rotenburg 
heftige Drohungen zu vernehmen gewesen und dem Ko mmandeur der Biirger
garde sei e in Fenster e ingeworfen worden Ill. , 

Die Rotenburger Geschehni sse fanden ihren Niederschlag nicht nur in der 
jiidischen Pressel~. sondern auch in anderen iiberortli chen Organen, So glaubte 
das ,.Frankfurter Journal " vam 5, Mai 1848 auch die Veranlasserder Exzesse in 
Rotenburg zu kennen, naml ich ein Advokat IlIld ein Kau!lIIanll. del' ,viell ill 
seinem Ceu:erJubelriebe dllrch die Judell beengl.!iihlI2u

• 

Am I , Mai 1848 gab Leyser Linz, Kolo nial- und Man ufaktul'warenh 'indler. 
bei de r Polize idirektion der Prov inz Niederhessen in Kassel u, a , zu ProtokolL 
Seit siebell Woehen \\'erdell die JI/dell ill ROfell/mrl: dureh £r:,esse gegell ih,. 
EigelllulII beunruhigt. namemlich sind lIIir se/IOn mehrere Male die Fells/er 
eillgeH'ollell be:ie/lIIlIgs H'ci,\'e eillgesch/agen H'o/'{/ell: mall i,\', so eillgeschiich
tert. dn.f] 111(11/ das Hails nie/lt verlassen mag. Alii Millll 'och, dell 26. 1'. M .. 
gegell Abelld. ver,wlllmelte sich H'ieder ein Hmden Rllhe,\·ti;,.er 1'01' ",einer 
WO/UllIlIg. lI 'cle/ll) sich lIlil AXlel1 beU'q/fllcl limlt'11 IlIId dam if lIIe illen Laden 
eillschltlgell, Kistell \Vl/rdell at{j'die Strq/Je gC H'OIlell ulld lIlit den darill be./ind
lichen Won"/I :ertrOmmerl lInd lVeilere BeschiidigulIgclI illl l.Jodell selb,\', onge
richtel. Dell Verlll ,\', kmlll iell ;tJ 25 Tale I' Qllsch/{Igell, 
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Dem zusammen mit Leyser Linz hilfesuchend nach Kassel geeilten 
Manufakturwarenhandler Geisel Birnbaum waren bis dahin viermal die Fen
ster eingeworfen worden. AuBerdem zeigte er an: Eine Mauer m;r Stake/en zur 
Umfriedigullg meines Ho/es ist total abgebrochen. meine HaustUr mi! Axten 
eingesch/agen wordell. Kein Abelld verge"t, wo n;chl Steimviilfe lIt1ch meinem 
Hillterhallse gerichtet wenlell. Geisel Birnbaum bekraftigte die dringende 
Bine seines Leidensgenossen Leyser Linz, von Kassel aus Hilfe fUr die be
driil1gtell Jut/ell ill Rotellburg zu schaffen. 

Geisel Birnbaum hane in gleicher Mission schon sechs Wochen zuvor in 
Kassel vorgesprochen. Damals. am 15. Marz 1848. war es Baruch FlOrsheim, 
mit dem zusammen er in Kassel urn Hilfe nachgesucht hatte21, 

Im "Orient" (Nr. 9, 1848), dem Zentralorgan der reformorientierten deut
schen Juden , war zu lesen, daB u.a. aus Rotenburg am 2. Mai 1848 Jlldell
[ami/iell mil ihren gerellelel1 Habseligkeilen in Kassel eintrafen2.! , Ein ausfUhr
licherer Bericht uber diesen zweiten Akt des antijudischen Dramas in Roten
burg findet sich im Blan der orthodoxen Juden, "Der treue Zionswachter". In 
Nr. 411848 hieB es: Kaum hatten die Rotenburger Juden sich eilllVellig VOIl delll 
erslell Ueberfalle er/wIt. 1111(/ der Hofflllmg hillgegeben,jelzt welligslens unbe
liistigt bleibell ZII diir(ell. "Is am Moze Schabbat (= Samstagabend) die/rUile
reI/ Scenell VOIl Neuem und zwar ill weit bedeutellderer Gestalt sich wiederhol
tell. Velfa/gung, MijJhandlung, Pliindertmg wu/ VenviislUlIg erreichre endlieh 
einen so hohen Grad, daj3 ( ,.,) 300 Schiitzen hier eillrUckell nluj31en, wodurch 
die Ruhe wieder hergestellt und Untersuclllmg all! :5 Ei[rigsle eillgeleitel und 
betrieben .vurde23 . 

*** 
Im Laufe der folgenden Wochen beruhigten sich in Rotenburg zunachst 

wieder die GemUter. Die Lage anderte sich dann aber schlagartig im Juni 1848. 
In der Nacht vom 5. zum 6. Juni 1848 wurde die Wohnung eines jUdischen 
Handlers Zielscheibe der Zersti:irungswut Rotenburger Burger" . Drechsler
meister George Stiiltzing und der BUchsenmacher Stiirkenins wurden als Ra
de lsfUhrer verhaftet und in das Rotenburger Amtsgefangnis eingesperrt. 

Der seit 1832 in Rotenburg amtierende Landrat Rembe war Ende Mai 1848 
abgeliist worden. Offenbar war dies aufgrund einer Eingabe des Rotenburger 
Stadtrats vom 16.Mai 1848 geschehen, in der dem Landrat neben persiinlichen 
Verfehlungen (pri vate Schulden) und daraus folgendem Mangel an Unpartei
lichkeit unler anderem vorgeworfen wurde. daj3 er durch seine Machillalionen 
uns und unsere Sladr ill ein iihles Lic/If gestellt unci wn die Huld anseres 
Flirslell gebracht hat und der Triiger des jiidischen Elementes und ihr Schutz 
UlU/ Schirm iS125 , 

Der mit der Wahrnehmung der Lundmtsgeschafte beauftragte Regierungs
assessor Miuler bcrichtete iiber die Vorgange in Rotenburg an die Regierung in 
Kassel: 

Seil dem 1. d. M. "abell dagegell fast j edell Abend dahier wieder Exzesse 
gegen das Eigelllum del' lsraelitell stattgefillldell . Diese Exzesse H'el-clen gegell 
Mitternacht van einzelnen wenigen ill eill em so klug bereclmeten Momellle 
au.'Igefiihrt, daft es II och keillmal gelallg, die Tiiter all! frischer Tat zu etfassel1. 
Am SOlllltage, de" 4. d. M. wurden gleichzeilig dem Herm Juslizbeamten 
Weber 111it einem . Venal den Beamten. den Judel~lreunden ' lind eillem sonsl 
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sell,. populiiren KaujiJulIIlle Wetzel Charivaris (= Katzenmusiken) gebracht 
IIlld ZHlei Israelitell die Fensler eingewOIfell. Momags, HlO eine verstiirkte 
Wellr all/zog. wurden gegen Mitternachl/ast ullter dell Augen der Wehr einem 
Israeliten die FeJlster zertriimmert. Man konllle die Tiiter zwar Ilicht allf 
friseher Tat errappell. AI/ein 3 Individuen wurden unter sellr verdiichtigell 
Umstiindel1 betretell lIIulfolgenden Tags verhqftet. Diese Verhaftullg erzeug te, 
da eill er der Verha/teten, der Drechslermeister Stoltzillg, ein angesehener 
Biirger iSI. eille llllgeheure Au/reglmg26 . 

Nach Darslellung des Kommandeurs der mobilen Mililarkolonne (Berichl 
vom 11. Juni 1848) war es einer der beiden Hauplleule der BUrgergarde, der die 
Verdlichligen in der Nachl vom 5. auf den 6. Juni ermillell halle, woraufhin sie 
in Haft genom men worden waren. Ebenso war nach den Recherchen des 
Kommandeurs in der Nachl vom 8. auf den 9. Juni die Wohnung des Jusliz
amtmanns Weber zweimal die Adresse eines heu/ellden Charivari tll1fer Sfeill
wiirfen27

, Der kommissari sche Landrat Mittler beftirchtete sogar die Ersttir
mung des ROlenburger GeHingnisses. DaB dies nichl geschah, sah Milller in 
den behordlich eingeleilelen Sicherheilsvorkehrungen begrUndel. 

Am Nachmillag des 8. Juni lieB Juslizamlmann Weber, der ebenfalls mil 
Befreiungsversuchen rechnele, die Inhaflierten in das Landesjuslizgefangnis 
nach Kassel verlegen. Als dieses Vorhaben bekannl wurde, so Weber lags 
darauf an die Ministerien des Inneren und der Justi z in Kassel, e tfolgte alJbalt/ 
e ine bedew ende Au/regullg be ; der gesamten hiesigel1 EimvohnerschaJt, die 
sich ill melllfachell Versuchen gewaltsamer Beji-eiullg der Trallsportatel1 
iiujJerte. Nur dtlrch {lie iiujJersle Ellergie lind {lie grbjJtell AnslrengulIgen 
kOllllle die Fortbrillgllng der AngescJwldigfen bewerks tel/ig l werdell. Es blieb 
indessen eine llllgeheure All/regtlng der Gemiiter ZlIriiek, die l1l{usenha/te 
tul1ltlllUlIrische AU/lrille befiirclllen liejJ, 

Die Ausschreilungen eskalierten dann in der Nachl vom 8. zum 9. Juni 1848. 
Die Ursache dafUr erblickle Regierungsassessor Milller in der von Jusliz
amtmann y/eber - allerdings oh ne RUcksprache mit dem Landratsamt - ange
ordnelen UberfUhrung der Inhaflierten in das Landgerichlsgeftingnis in Kassel: 
Es iliaI' gegel1 3 Uhf' lIC1chmil1l1gs. KlIum beweglel1 sich die Wa gen VOII dem 
Ge/iingl1i.\'.\'e himveg. als eill ungeheurer Al4Hand entstand lint! Versuche ge
macll/ wurdell. die Ge/lIngenen zu befreien. Nur dlls energ ische Bel1ehmen des 
He'TU Juslizbelllllten hiell die gewlIltsame Be/reiul/g ali! leh ei/re hinZli ulld 
war im Begriff die AII/ruhmole Zli verlesen, a/s del' Stunll sich legle und die 
Wagen die Stadt "erla.uen kOllllfell. Es herrschl inzwischen eine unglllub/iche 
Al~rregllllg Will ErbiUenmg, 

Urn der Lage Herr zu werden. hallen die ROlenburger BehOrdenleiler die 
beiden Schulzwachen und die BUrgergarde alarmiert. Auf die Milglieder der 
BUrgergarde war jedoch kein VerlaB. Dem Einsalzbefehl ihrer Kommandeure 
folgten nur 12 Gardisten, die sich be; den erslen Iwnultuarisehell AU/frillen 
wiet/er elllfermen. Die mangelnde Einsatzbereitschaft der BUrgergardisten 
hatte deren Fiihrung schon vermutet. ebenso auch Regierungsassessor Mittler. 
Das BUrgergardekommando (GebrUder Reyer) war namlich selbsl bereils zur 
Zielscheibe des BUrgerzorns geworden, so daB fUr diesen Tag die Befehlsge
wait dem niichstfolgenden Gardeoffizier Ubertragen worden war, Dieser teilte 
seinen Auflraggebern seine Skepsis mil, der Lage mil Hilfe der BUrgergarde 
Herr zu werden, weil er einesteils befiirchten mUsse, daB niemand seinem 
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Befehl fol gen werde. und andererseits l l er TlIlIllllllloch meh,. wiirde vergroflert 
\Verdell. So sahen sich die Vertreter der staatlichen Gewalt in jener Situation 
olme alle Ul1lerstiitZWlg, cia die hier onwesenden Gendarmell fas l siimtlich 
ZWlI Transport del' Ge/angenen verwendet werden ml~f31ell , so daB sie den 
lUlllultuari schen Auftritten der Rotenburger B(jrgerschaft keinen Widerstand 
entgegensetzen konnten. 

Mir Anbruch (Ier Nacht durchzog ein Hall/en \/011 6-800 Mellschen. der 
graftere Teil de,. gesamlell miilllllichell Eilll vollllerschajt. die Sradt mul began" 
einzellle Hallse ,. de,. Israelitell im Aufie rell. wie Imlnll e,-ell , giinzlich Zll (Iemo
lieren. Zweimal 109 di e Menge vor die Wohnung des Justi zbeamten. IIllte r dent 
Ivildell Geheule ,de,. HUlld 5011 hero llsf', welches heim zweitell Male zahlrei
che Steimviil/e beg /eiretell. Das Zerstonmg.n verk all dell ludenhiiuserfl wurde 
hi.' al/! 2 Uhr !orlgeselZ/. Alle An zeichen deuteten darauf hin , daB si ch die 
Ausschreitungen am folgenden Abend fortsetzen wtirden, vielleid ll in 110cl1 
bed rohlicllerer Weise wiel/er/w /ell wen/ell. Der mit 9. lUlli. lIachrs 3 Uhr 
datierte Bericht schlieBt mit dem dringenden Appell an die Regierung um 
schleunigste militli rische Untersttitzung. da sonst Ruhe und Ordnung in Roten
burg nicht aufrecht zu erhahen seien und die notwendigen Untersuchungen der 
bereits stattgefundenen Exzesse ni cht durchgeftihrt werden konntell . Wir miis 
sell desha /b d ie .wlortige Absendul1g eines Militardetachmellfs VO Il l.wei 
Kompaglliell. insbe.wl1dere VOII Ka vallerie. welche heute Abend lIocll dallier 
eilltreffen kOHllle. ebell.w drif1gelld wie ehrerbierig beanlragel/ . 

Noch am gleichen Tag bat Regierungsassessor Mittler um seine Ablosung 
aus Rotenburg. Wegen seiner Parteinahl11c flir den anackierten lustizbeamten 
habe er den unverhohlenen HaB der Bevolkerung auf sich geladen. der es ihm 
unmoglich mac he ... in de l' Stad t ROlellbfll:r: a llf dem Jriedlichell Weg / iir 
Wiederllerslellul1g 1'011 Rulle 1111(/ Ordl1lfllg :u wirkell '·2'ri. Dem lusti zbeamten 
Weber gab Mittler den dringenden Rat. Rotenburg seiner personli chen Sicher
heit wegen bi s zur Ankunft des Militars zu verlassen. was diese l' auch gegen 
Miltag des 9. luni tat. Noch flir den gle ichen Tag wurde in Rotenburg eine 
"Volksversammlung" anberaumt. die eine Petiti on an di e Regierung in Kassel 
verabschiedete. 

Zunachst schie n die Ruhe in Rotenburg zwar wieder hergeste llt . unter der 
Oberflache kochtc der Volkszorn aber noch gewalti g. D rohell{/e AIIj.lerllll~eJl 
gegell Herl'll Webel: milllllfer gegell alle Am fSdie lle l: wert/ell oJJellflich altsge
sprochell. vermeldcte Regierungsassessor Mi tt ler in seinem Bericht nach Kas
se l vom 11 . luni 1848. 

Die BLirgergarde fi el als Ordnungsfaktor volli g aus. na~hdem deren KOI11-
mandeure pcrsonli ch bedroht warden waren und ihre Amter niedergclegt 
hatten. Verallla.\·,wlIg :11 der NiederlegulI~ der Slellen warell die Vorgiinge 
jener Nachr. wo 11011 del' auJgen~fellel1 MOlll1schaft nul' J 2 ersc!riel1ell H,(lrell 
Imd d iese il1l AnJolIge des TUHlulles ihren Allfiihrer verlassell hallell. 1111 Bericht 
des Kre isamles an die Untersuchungskol11l1lission vom 12. lu li 1848 werden 
12 Gard isten name ntlich aufgefUh rt. d ie am Abend des 8. luni 1848 ei nberufen 
worden waren. von denen aber nur dre i erschiencn: neben Christoph Clau!3 die 
beiden jtidischen BLi rgergardi sten He!3 lInd Lehmann NuBbaul1l , 15 Gardisten 
hatten sich dem Schut zgesuch des lusli zal1l ts vom Nachmitl ag des 8, luni 
verweigert. darunter auch die j Ud ischcn Mitglieder Meyer Fleischhacker und 
Baruch Tannenwald. Die der BUrgergarde zugedachte Au fgabe ti bernahmen 
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dann ID Mitglieder der von Kreissekretllr Bode geflihrten Sehutzwaehe. luller 
ihnen die jUdisehen Gardisten M. De llev ie. David Werthe im und Dr. Schirling. 
In einer Liste vom 13. September 1848 sind weitere 13 Namen von BUrger
gardisten aufgefUhrt, die am Naehmittag des 8. Juni ihrem Ei nsatzbefehl nieht 
gefolgt waren. gegen die bis dahin aber noeh kein Yerfahren e ingeleitet worden 
war (darunter keine jUdisehen Mitglieder)"-

Am Mittag des 11 . Juni traf dann die angeforderte mobile Militarkolonne in 
Rotenburg ei n. Die Einquartierung gi ng olme Allstalld vor sich (Assessor 
Mittler). Das Vertrauensverhaltnis zwischen dem ortlichen VCI1reter der Justiz 
und der Bevolkerung sah Assessor Mittler so sehr zerrUttet, daB er die Wieder
hers te llung von Ruhe und Ordnung nur vermittels e ine r besonderen Ullter
suehungskommi ss ion fUr mogli eh hie lt . 

Auch e ine Woehe spater. am 18. Juni 1848. beurteilte Assessor Mittler -
trolz ausgebliebener weiterer Unruhen - die Lage in Rotenburg als weitc rhin 
bedrohlich. De,. HafJ gegell die Israelirell. gegel1 den Juslizheamten Weber hat 
sich vielleicht 110ell ges feigerl. Sobald das Militiir Ro/el1bu,-g verla.uenlwbell 
winl. is! die Riickkel1r der Exzesse Zll be!iirchtell. Mittler rnachte die Reg ie rung 
darauf aufmcrksam, daB cs im Verlauf der ge richtlichen Unte rsuchung zu 
weite ren Spannungen kornrnen ko nne, die nur durch verstlirkte Militarprase ll z 
unter Kontrolle zu halten seien. FUr die Wiederherstellung von Ruhe und 
Ordnung sei vor allem aber die Autlosung der Biirgergarde une rHiBlich. sie 
verdiene auf Grund ihres Verhaltens am 8. Juni keinerlei Vertrauen. 

Mittlers Lagebeurteil ung deckt sich rnit de l' diesbeziiglichen Meinung des 
nach Rotenburg entsandten Landgerichtsassessors Be rnhard. In seinem Be
richt vom 14. Juni 1848 schildert dieser die fatale Situation. in di e Justi z
amtmann Weber nach seiner tags zuvor erfo lgten Riickkehr nach Rotenbu rg 
gekommen sei. Dessen Versuch, bei e inem Verwandten am Stadt rand uner
kannt Unterschlupf ZlI finden. sei rniBlungen. III del' Zwischen:eit war Leben 
mul Eigelllllm der bedrohtell Person den Hi:inden eines lViitellden ulld hoch.w
wahrscheilllich berauschtell Pobels preisgegebell. Amtmann Weber konnte d ie 
Stadtjedoch noch am gle ichen Abend unversehl1 in Richtung Kassel ver lassen. 

Del' Po li zeiwachtmeister Richter. so venneldete Assessor Bernhard. bedtirfe 
mehr des Schutzes. als daB er andere beschtitze ll konne. Das Verhaltcn des 
BOrgermeisters sei le ider l'iJllig passill. Bernhard sah seine Pe rson und seinen 
Auftrag als Un tersuehungsrichter in Rotenburg so se hr bedroh!. daB er dazu 
anri et. das Verfahren gegen die Beschuldi gten nach Kasse l zu ve rJegen. wo
selbst allch lIoell hiesige bedriil1gte Israelitell \Ilo/mell . In Rotenburg sei zu 
erwarten. daB ohne M ilitarpriisenz jeder mit der U ntersuchllng Beauftragte der 
Rac/re del' Venvolldrelllllld Freullde der IlI kulparell (= Bcschuldiglen ) blr?f.Jge
Slell , werden lrird. wei/ man fas t allgemeill die Er:esse gegen die IsraelitellIiir 
eille lVolllllerdiellle Be.\'r rq{ulIg derselbell IlIId die UllIer.w c/uIIlR dariiher Fir 
eill 1lI1verll11r lrortliches Ullrec:ht halte. 

In dem ZUSi.lI11l11enfassenden Bericht der Polizeidirektion de l' Provinz 
iederhessen fUr den Monat JUlli heiBt cs mit Bezug auf den 8.19. JUlli 1848. 

~ 

daB l1I;t de l' {l1l!Jrechendell Nacht die grofirell E.rcesse all fast siimtlichen 
dasigell Judellhdllsern veriibf wlIrden30. 

Am 28. Juni 1848 lieB das Kriegsmini ste rium auf Grund des Ersuchens der 
hiesigen Jusli zbeal11ten die beiden rest lichen Kompanien des Schiil zen
bataillons nach Rotenburg abl11arschiercn. Dart kamen sie gerade rechtzeitig 
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an. urn auf andere Weise als eigentlich gedacht zur Brandbektimpfung beizu
tragen. In der Rotenburger Neustadt war namlich am 28. Juni 1848 gegen 15 
Uhr ein GroBbrand allsgebrochen. der bis zum folgenden Tag wUtete. FUr die 
L6scharbeiten waren die SchUtzen hochwillkommen. FUr ihre Hilfe bedankte 
sich der Rotenburger Stadtrat in e inem Zeitungsbeitrag im Hersfelder 
"Hessenboten" (Ausgabe vom 4. Juli 1848). Die Flamme des Zornes und 
Hasses gegenUber den jUdischen MitbUrgern zu 16schen, beanspruchte jedoch 
Hingere Fristen. 

Kaum war der GroBbrand vom 28. Juni in der Neustadt gel6scht. als am 10. 
Juli auf der anderen Fuldaseite. in der BrUckengasse, Feuer ausbrach und drei 
Htiuser schwcr besch~idigt wurden. Auch hicr konnlen sich die vier Kompanien 
des einquartierten SchUtzenbataillons al s L6sch- und Ordnungstruppe aus
zcichnen. Deren Kommandeur glaubte sicheren Nachweis zu haben, daft Quch 
(lieses Feller wieder Clngelegl Hlo rden iSl . Er sah die ganze Bevolkerung IInter 
solchell Verhiilll1issel1 ill Angst ltnd Sdlrecken3 1. 

.... , 
~~"!' 

Hauptleidtragender bei den Exzessen in der Nacht vom 8. zum 9. Juni 1848 
war der am Steinweg wohnende Kaufmann Baruch Fltirshei m, der am 10. Juni 
1848 im Mini sterium des Innern in Kassel u. a. zu Protokoll gab: Vo rgeslem 
Abelld \1011 '/110 (11/ sind wieder bedeutende und /Vhe Exzesse an dem Eigell1um 
de,. Juden Zlt Rotenburg veriibt lVorden. VIII diese Zeit drang eill Hall/en 
Rl/lIestorer vor meille Wolmung, wO/fen mi1 S1eillen al/ Tilr and Fensrel; 
schlugel1 dieselbel1 dal1l1 mi1 Axren eill, begabell sicll hierauf fOri IIl1d kehrten 
elwa gegell 12 Uhr Ilachts zuriick, llacJulem sie in anderen Judellhiillserll 
Beschadigllngen angerichtet haftell . Sie drallgell mm ill mein H(ws eill, zer
Iriimmerlell die SlUhell1hiir llnd samtliche ill der Swbe befilldliche Mobel, 
rissen die Of ell ab und Hlwfen diese smvie die zer.Khlagellen Mbbell1 allf die 
SlrafJe. All.\" meillem In velllar silld mir verschiedene Geldsachen, lmter (lIu/ern 
einige Ringe, sodantl eill silberner Vorlegeli~ffel ll1ul '/.J Dutzend silherne 
EfJlb/fel entwel1det wordell; auch vermisse ich mehrere einzellle Lalldeskrel/il
kassell-Obligatiollen illl Gesamthetrage VOII JOO rth llIU/ elwa 20 nh bares 
Geld. Den ganzen Ver/ust hU111 ich aLlf 1000 rth allschlagell. ( .. ,) 

FrUher sind Exzesse gegen mich nicht veriibr won/en. Wellll ouch meille 
Person nichl bedrollt war. so hafte ich docJl Veral1lassung gel/ llg, meine 
Familie wu/ alles zuriicklassend, hier ScllUtZ zu slIchen, delll1 der He,.,. Amt
mCll'l1l Weber erklarte lIlil; dafJ er lIicht heU(m kOl1l1 e. VOII dell Ruhest6rern hahe 
ichJolgende erkallllt: 

I. dell Calltor Oese \ion ROlenbllrg 
2. dell Dachdecker COIII'ad Grellling 
3. dell Reinhard Midler vulgo Halber Jude 
4. dell Tagelalmer Georg Hartllllg 
5. dell Backermeisrer Mal1hias Hucke 
6. dell Bllchbinder Reillhard Tiel 
7. den Zimmermann Mal1hias Hom eff. 

Al s Zeugen benannte FI6rsheim 32 Personen, 23 christlicher und 9 israeliti
scher Konfession. 
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Schliej3lich bat Comparen/ l7och. Haussuchung namelltlich bei fofgendell 
Personen vornehmen ZLl fassen. bei den en sich Sachen. die ihm en/wendet 
warden. befinden wiirden: 

I. bei dem Selfellsieder Christiall Grau 
2. bei dem Call to r Oese 
3. bei dem Georg Hartung 
4. bel dem Gas/w;rt Hucke 
5. bei dem Biickermeister Hoffmanll. 

Die Rotenburger Btirgerschaft , die sich in einem "Eingesandt" in der 
Kasselschen Aligemeinen ZeilUng vom 16, luni 1848 wegen der Vorgange in 
der Nacht vom 8, auf den 9, luni an den Prange r gestelll sah, wehrte sich hefti g 
gegen die erhobenen Anschuldigungen , Man wahnte sich voliig zu Unrecht auf 
der Anklagebank, Eine Btirgerversammlung wurde einberufen und weder Geld 
noch Mtihen gescheut , urn die o ffentliche Meinung (die MiliJiirger ill Hessell ), 
die Standeversammlung lInd die Regierung von dem eillseitigen llnd flllschen 
Un ei! abzubringen, wie es in einer gedruckten Erklarung vom 20, luni 1848 
hieB, 

Der Erklarung beigeftigt waren - jeweils gedruckt - die eillJache Darlegullg 
del' in Rotenburg vorgefallellell Begebenheiten. an das hohe Ministerium des 
Innerll geriehtet. dann eine Petition an die Standeversammlung (datie rt 20. 
Juni 1848) und Gesammefte BeobaehlUl1gell VO II versehiedenell, rel/lich del/
kenden Israelitell zu Rotenburg, iiber das unredliche WIl/ wllcherliche Bes/re
bell mehrerer ihrer G/aubensgellossen .. vich allf Unkos/en ihrer ehristlichell 
Mitbiirger ZLI bereichern, sowie iiber die gee igneten Mille!. sie kiinf/ig davoll 
abzuhaltell , I.tlld sie zu verallfassell. sich ZII wiirdigen IIlld Iliitzlichen Staarsbiir
gem herall ZII bilden, datie rt 13, Marz 1848, 

Dem Ministerium des Inne rn gegenUber wurde gar nicht erst der Versuch 
gemacht, die staltgefundenen AusschreilUngen abzustreiten, sondern sie als 
kallm vermeidbare Folge der Emanzipation der Juden zu erkJaren und zu 
rechtfertigen , Diese halt en allJ die Sladllllld dell Kreis ROlellblllg dell sclliid
Iichstel1 und traurigsten EinflufJ lIusgeiibr ... Wenl1 aueh von jedem ruhigen, 
reeht/ichen BUrger mij3billig /, seien die feider traurigen £rzesse durch das 
unselige Treiben der jtidischen Bedriicker hervorgerufen worden, Wo gall Z 
Dell/seh/and sich erhob, 11111 sich VDn seinen Bedriickungen Zlt befreien. Cl uch ill 
tillS del' WrUlseh en vachte, endlieh at/ch eimna/ dasfreudige Licla zu sehen lint! 
Cl fl Ch die Ltlst VOII UIlS ZU went/ell. Alle mit den gegenwartigen Verande rungen 
verkniipften Wohltaten gingen spurlos an ihnen vorUber, wenn nicht dlls ver
l/erbliche TreibeJl diesel' Jilt/ell , welches sic" besollders ill ihrell Schacher-. 
WlIcher- lUll/ Giiterhiindelll zeigt, VOIl Seitell del' Regienmg gelegt win/. In den 
Augen der Rotenburger Petitoren waren also nicht die Tate r, sondern die Opfer 
schuld an den Vorkommni ssen, 

Die massiven Ausschreitungcn (die furchtbarsten Exzesse) in der Nacht 
vom 8. aur den 9. Juni 1848, die schreek/icher als alle vorhergegangenell 
ware", wurden auch als Reakt ion auf die rigorose und provozierende Methode 
der Strafverfolgung durch den Rotenburger lusti zbeamten Weber zu erkWren 
versucht: Ul1vorsichtiges und twgerechtes Behandeln der Gefallgellen habe 
bewirkt, daB selbst die rechtlichsten Will ruhigstell Biirger ( .. . ) so ganz aujler 
Fassullg waren. 
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Amtmann Weber war erst seit Ende Apri l 1848 von Witzenhausen naeh 
Rotenburg verse tz( worden, weil e r an sei ner ulten Wirkungsstatte bereits das 
Ziel des .,Volkszorns'· geworden war. Wcgen seines hefti gen Vorgehens in 
Rotenburg wurde er dann suspendiert und erneut versetzt. .. Wiedergutma
chung" fUr ihn kam dann in del' Reaktionszeil. er wurde namlich 185 1 in Hanau 
ZUI1l Landrat ernannt.l2 . 

Die Rotenburger Petition an die Standeversammlung vom 20. luni 1848 
nimmt sehon zur l ahrhundertmitte die aggressive Diktion vorweg. deren , ieh 
die ant isemiti schen Agitatoren l ahrzehnte spater bedienten. An dem Roten
burger Papier hatten sie wohl ihre he lle Freude gehabt. 

Die Petitio n geht vom Scheitern del' Emanzipalionspo iitik aus. Auch nach 
anderthalb lahrzehnten Gleichberechti gung fehle den Israeli ten trotz zugege
ben korrekter Steuerzahlung und Bereitschaft zur Landesverteidigung noeh 
imlner das BewuBtse in . daB gleiehe Reehte auch gle iche Pfl ichten bedeuteten. 
An d ie Ste lle de l' PjUc"t, sich all! ordellfliche und ehrellhafte Weise Zllll iihrell 
und ill,. Fonkol1llllell zu slIcl1en, hieB cs in del' Pe titio n. mtisse man sie del' 
Hobs fl cht beschuldigell und Ill ;' dell Wo/fell vergleichen. die ill llnallj110rlicher 
Hast ill der ch";!,,t!ichel1 Henle einherscltleichell ilnd .'lie ZIt zer,\'lo rell suchel! , 
Einige wenige Israeli ten h ~itte n ihr Vermogen zwar mit Ehrlichkeil mul Recht
liehkeit erworben. doeh Einzelne ,::eben lI iehl dell Majlslab eilles ganzen Volkes 
ab. 

Doch sehen Hlir nie die chrisllichel1 BeH'ollller bei aI/er Tiitigkeit und 
Arbeitsamkeit, be; dem miihsamslen w ld sc/nversten kijrperlichen Kraftauf
gebol es dahill brillgel!, Hlohin es de,. erbtirmlichsle Schachelj llde. de l' wie ein 
Tage(lieb liiglieh auf (Ier StraJ3e sleht II lId sieh wider alle SlrajJeneeken selzt 
ulld lehm lIIu/nie eine Hand auj1wbl zu (Iell Arbeitell , WOZII ih", die Hiilule \1011 

GOIt gegeben shul, brillgl. Mit diesel! Letllen shul Hlir hier gegel1 ondere 
Llllldesteile IlIlg leichmiijJig iibel.1Wlt (. .. ). Es ist aber eill Un tersehied, ob tm ler 
eill er Herde nUl'l Wolf oder 10 Wii!l'e ih ,. Wesen treiben. 

Die Verfasser der Petition waren in ihrem in den Kategorien van Recht Llnd 
Ordnung tiefverwurze lten Denken dureh ihre direkte oder indirekte Mitbete ili
gung bei den verschiedenen Krawallen und A usschreilUngen gewaltig verun si
chert. w ie die fo lgelldell Passagen erkennen lassen: 

Dureh die lleUell polilischen Andenmgell, \t·O sich al/es in seinell Grund
fe ,well beu'egt m u/ al/es. u'as m~r schlechtem Gnllld geballl i,\'I, UIl1Zlisliirzen 
d roh!, hal s ich uuch leider hier die vorheri,::e Duldsamkei! eine, ... · Teils del' 
chris!lichell Bewo/lI1er i ll Unduldsamkeit ven v(f llde/I, del' .fd iher gese!;.liche 
Weg iSf ill e illell tlllgeselzlichen umgesehlagen. Gegell d ie Juden silld einige 
Ex:esse dt/rell Fel1slereiw;chlagell und Zertriimmenmg eilliger Mii/Jel Illld 
,W II SI noch mClllcltes (tlldere Ungesel:liclte veriibt Hlordell . Dies sei zwar zu 
bedauern. aber: NOc/1 \I'eilll1ehr is! e.\' :,u be(lauem , dajJ durch die Halldhmgs
II'eise I'olk ,\'schddlieher Elemem e so/che Dinge herbeigefiihrt \I'lII'(lell. 

Nach dem M otto .. A ngri ff ist die beste Verteidigung" kehl1en die 
ROlenburger Petitoren die Konfliktsituation in ihrem Verh ~i ltni s von Ursache 
und Wirku ng ganz ein fach um. A us dem bei den A usschrei lUJ1gen zutage 
getretenen HaB aliI' die Juden wurde so de r /-Ia}f, u'e!chen dieses Volk gegel/ 
Nich~iudel1 ill seinem lieIslell Her::,ell (I'dg l, Dieser HaB werde j Or ill/mer ei1le 
tllliihersteigliche Sclleidel l'(lIId bilden. d ie dllfCh keill e Gesetze. Er;.iehung.wlI1 -
Slallen. AllIeil UI/ aI/en sW(lfsbiirgerlic!ten Rechtell vernichtet Il'erdell kWII1. 
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Um ihrer Klage Gehor zu verschaffen. war den Verfasscrn "ueh das gewalt
samste Argument recht. Geld ist die Losul/g wurde als Handlungsprinzip der 
luden definiert. Jedes Mitte!. das illIlell daZII verhilft Ilnd lIur keil1em ihrer 
G/oubellsgel1ossell schadet. ist noch ihrel1 Grulldsiitzel1 gerade lIiellr unrecht. 
( ... ) Wellll Clue" SOilS! lInter iJmen de,. bitterste Haft, die griljJle Feilldschajr, 
Neid llnd MffJgullJI staIljindet: betr(fft es ill,- Cesamtil11eresse, so sind sie einig 
und Jest verbulldell . 

Wo gab es ei nen Bereieh. in dem die luden kollektiv mit Nieht-luden in 
Bertihrung kamen? Die geschaftlichen Beziehungen. auf die sich die Kontakte 
bis dahin besehrankten, beruhten stets auf individuellen Abmaehungen und 
waren, \Vie die Petitoren selbst erkannt hatten, von schiirfster Konkurrenz 
innerhalb der jlidisehen H,indlersehaft gepragl. 

Weiteres Argument der Rotenburger: Konnte man das Rad der Gesehi chte 
zurlickdrehen. dann wGrde das Emanzipationsgesetz vom 28. Oktober 1833 
ungeschrieben bleiben. Mit der inzwischen erworbenen besseren Kenntnis 
ihres wahren Charaklers wUrden den Juden wohl kaum die bUrgerlichen Rech
le in dem Umfang zugestanden werden, wie dies se inerzeit gcschehen war. al s 
der Wille des Volkes noch nicht so viel wie jetzt zahlte . Wir sind del' Ieslen 
Uberzeug llng, da.fl die Emall ziparioll . wellll ;.;ie noel!lIiclllvorlumden.lIie 
eilllreren wiirde. denll mall wiirde jetzt die Slimme des Vo/ke.v Imd (lie Meil1llllg 
desse/ben :'1I vem ehmell Jllchen. 

Mit gewilgtcm Naturverglcich wurde verslIcht, die elementare 8edrohllng 
durch die Juden zu artikulieren: Des Volkes Stimme wiif3te die entscheidende 
Frage zu stellen, ob woh/nichl dos allIgepIropIle Reis die Krtifte IInd Safle des 
gal/ zen Stammes all sich ziehen \Verde. 

Da das Unglliek der Gleichstellung aber nun geschehen sei. gehe es solange 
nicht oh ne Sondergesetze. wie die luden ihre gewohnte Lebensart und Er
werbstatigkeit beibehielten: His sie tillS a/s Milbiirger lilld BrUder erkall11l 
/wben werdell ( ... ). so lange sie Ilur den Ellverbszweigen . die wenig AlIslren
gung. aber reichen Gewiml abwelfell, so Iclllge sie die Handwerke verab.\'{,:heu
ell und verderhliches Treibell !oraelzen. so /al/ ge muj3 das Schwert del' schiilf. 
stell Geselze Uber sie geha/lell wen/ell. Schacher, WlIcher lInd GUterkallf
handel: fUr dicse Bereiche werden die slrellgslell llIU/ schiilfstell Geselze 
gefordert . AuBerdem solle von staatlieher Seite daflir gesorgt werden. daB ill re 
Siihne ordell lfiche Geu1erbe tllld Halldwerke tllld Ackerbau /lichl al/ein er/er
nell, sondem aI/ch treiben. 

Was in dem Kontext der Rotenburger Petition vollig liberraschen muB. ist 
die als letzter Punkt vorgetragcne Bitte: Geslal1el1 Sie die ehefiche Verbin(/tmg 
zH'ischell ludell ulld Christen. 

Das Anliegen der Rotenburger wurde im August 1848 im PetitionsaussehuB 
der kurhessischen Standeversammlung in Kassel beraten . deren Plenum der 
Hersfelder Abgeordnete Sunkel darUber Bericht erstattete. Sunkels Ausflihrun 
gen referierte der Hersfelder ,.Hessenbote" in seiner Ausgabe vom 17. August 
1848 in einem zweiseitigen Artikel. Sunkels Gremium wehrte sieh dagegen, 
die beanstandcten Geschaftspraktiken ZJlIIl tm Verkellllbarell Nachlei / del' 
chrisllichen Bevo/kerung auf die Ausdehnung der bUrgerlichen und politischen 
Rechte durch das Gesetz VO Il1 29. Oktober 1833 zurliekzuflihren. 

Man brouchl ill seiner ludenollgsl nichl so weit zu gehen. Zl.l besorgell. daj3 
die ludellllach Ulu/noch sich aller von Chrislen betriebenen Beschiiftigungen 
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bemiichtigell, aI/en Handel an sich ziehen und sich iiberhaupt zu Gebietern 
aI/er Nationa/krii.fie erheben wiirden. Wenll Gestattung ji'eier Konkurrenz/iir 
das konsumierende Pub/ikum eine Wohltat ist. so kalll1 diese Woh/tat dureh 
Zu/assllng betriebsamer Konkurrenten nur noch vergroj3ert werden. 

Nicht die rechtliche Besserstellung der Juden, so Sunkel in seiner Stellung
nahme vor der Standekammer, sei schuld an der von den Petitoren beklagten 
Misere, ganz im Gegenteil: Ware i/lIIen bei uns illl lailr /833 vollstandige 
Emanzipatio/'l gewiihrlund warel1 die gesetz/ichell Bestimmungen hinsichtlich 
de.\· Not- und Hausierhandels strenger gehandhabt worden, so wiirden wirjetzt 
wahrschein/ieh nieht viele Klagen gegen die Jllden vernehmel1. 

Um die Juden varn Schachern und Wuchern abzubringen und sie insgesarnt 
besser in die Gesell schaft zu integrieren, seien vier MaBnahmen durchzu
fUhren: 
I. Authebung jedes rechtlichen Unterschieds zwischen Christen und Juden 
2. Freigebung der Ehe zwischen denselben 
3. Beschrankung des Not- und Hausierhandels 
4. Errichtung von Kredit- und Hilfskassen, aus welche" der bedrangte Land

mann odeI' Gewerbetreibende Vorschlisse erhalten kann, urn nicht genotigt 
zu sein, den Wucherern in die Hande zu fallen. 

*** 
Dber die hiesigen Zustiinde. so wie ieh dieselbel1 1'01/ meinem Standpllnkt 

aus beurtei/e, gab Oberstleutnant Hillebrand am 12. Juli 1848 einen mehrseiti
gen Bericht nach Kasse!. Der Kommandeur des nach Rotenburg emsandten 
SchUtzenbataillons gibt den geschaftlichen Praktiken der Juden vor Ort eine 
Teilschuld an der hier herrschenden Konfliktsituation. Hauptsachlich macht er 
daflir aber - neben dem lokal besonders ausgepragten wirtschaftlichen Nieder
gang - den schadlichen EinfluB auf Silte und Moral verantwortlich, der von 
dem schlechten Beispiel des Rotenburger Hoflebens auf breite Bevolkerungs
schichten ausgegangen sei. Hillebrands Analyse: 

1111 al/gemeinen lag die Entstehul1gsursaehe der hiesigen Exzesse vorzugs-
• weLSe 
1. In einem tiefen Ha.!3 gegell die Juden. Diesel' mag allerdings dllrch einen 

regen Wueller llnd vieler/ei Betriigereien, wogegell die Gesetze nicht schiitzen. 
hervorgerufen worden sein; denll einige ludenfamilien, we/che sich ellrlich 
VOIl ihrer Hiinde Arbeit erniihren, sind ganz unberiihrt gebliebell. 

2. In einer tie/en Verarnumg der mitt/eren und unteren K/assen. - Die 
Ursache liegt grijj3tenteils darin, daJ] dense/ben fast alle Einllahmequellell, 
worau/ die Existenz {hrer Familien gegriilldet war, abgeschnitten wird. 

3. In einer groj3en Sittenlosigkeit und DemoralisierulIg der ulllern Stiinde. 
Die Ursache dieser auffallenden Demoralisierung iSI in dellfriiheren hiesigen 
Zusliinden za sllchen, wodurch Sittelllosigkeit und Miij3iggal/g in hohem Grad 
begiinstigt wurde. 

Die Entstehungsursache unter 1. niim/iell der Ha}l gegen die Jut/ell, ist in 
einem hOc/1St auffallenden Grade durch aUe Stiinde verbreitet, und ieh glaube. 
daj3 es nul' sehr wenige Einwohner gibt, welehe dense/ben nieht teilen tl.l1d 
we/che nieht ill re Freude an den ersten Ausbriichell desselben hatten. Ich lIabe 
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saga I' die DberzeugUllg. dafJ mallche del' hiiherell Klasse. wellll auch 11111' au! 
illdirekle Weise durch laure BiIIig llng. all dell Exzes.\·en beteiligl warell. C .. ) 

Meiner AlIsichl nach gla ll be icll , dajJ VOI' de l' Hand ROlenburg lIoch wiih
rend eines ha/ben Jahres nicht ol1n e miliriirischen Schutz gelassell were/en 
dOl:f. wenll mallllicl11 be}i:irchten will, dall alsbald nach Abmarsch des Mililtirs 
Ileue Ausbriiche. und dann wahrscheilllich 110ch iirger wie f riihet; vorkolllmen 
sollell . ( ... ) 

So lallge die gegemviirtige Umersuc/lllllg dauerl. we/che Dauel' der Jusriz
amlmallll Schef/er 110ch Ql~r circa 4 Wochell schiilzl. diirfte die gegenwiirtige 
Sltirke del' Kolollne als lI onvendig erscheillel1, umjeden Ve rS lI c h eiller Ruhe
sliirtmg Il ie(/erzuhallell. Sollren 110Cl1 Verhaftungen lintel' del' hoherell Biirger
seha]; vorkommen . . m kih1tlren allerdings solche Storullgell mog I i e he rwe i se 
ver.\'Iu;ht werden. (Hervorhebungen im Original) 

Da[\ Teile des stadti schen Burgertums die Ausschre itungen gegen Juden mit 
heimlicher Freude beobachteten. sie vielleicht sogar ausdrucklich geschehen 
lieGen, durch laute Billiglll1g all dell Exzessel1 beleiligt waren, wie Oberstleut
nant Hillebrand formulierte. war kein Rotenburger Spezifikum. 

Hillebrands Feststellungen werden durch Rainer Wirtz' "Bemerkungen zum 
,Sozialen Protest ' in Baden 18 15-1848" durchaus gestUtzt". Wirtz interpre
tiert die Zersti:irung der Handelsware und Demolierung der Wohnung des 
judischen Handlers als diejenige Ausprligung des Anti semiti smus, die dem 
luden den aufgrund seiner okonomi schen Position zustehenden Status verwei
gene. urn so den eigenen Status zu behaupten. "Diese Variante des Anti semitis
mus ent faltete ihre Wirksamkeit darin, daB Tei le des sttidtischen Biirgertums 
mit ,heimlicher Freude' die Ausschreitungen beobachteten, wenn nicht gar 
ausdrucklich geschehen lie&n"" . 

*** 
Der seit Juli 1848 in Rotenburg tatige Landrat Wagener kommt zu einer 

iihnlichen Beurteilung der aktuellen Lage in Rotenburg wie auch der Mentali
tlit de r Burger seines neuen Dienstortes. In einer Ste llungnahme vom 23. 
August 1848 gibt er neben seiner ablehnenden Haltung gegenu ber einem 
Gesuch des Rotenburger Bi.irgerausschusses und mehrerer anderer Burger IItn 

Befreilmg VO Il del' Eillquarlienmgslasl eine Analyse der moglichen Hinter
grunde rur d ie Gewaltausbruche in Rotenburg. Wie Oberstleutnant Hillebrand 
beobachtet auch der neue Landrat eine negati ve Beeinnussung von Sitte und 
Moral durch das Beispiel der Lebensweise des Hofstaats der QuartfUrsten. 
(Was mi:igen die be iden im e inzelnen damit gemeint haben?) AuBerdem macht 
Landrat Wagener die Ex istenz des fUrstlichen Hofes fUr eine van ihm regi
strierte scharfe Klassentrennung der Rotenburger Bevi:ilkerung und die 
kontl iktbeladene Szene verantwartlich. 

Landrat Wagener (vorher in gleicher Funktion in Schmalkalden) sieht an 
seinem neuen Dienstort eigentiimliche Verhatlll isse. we/che i111 /Il teresse der 
of/emlichell Ordmmg lIlld Sicherheit die sorglichste Beriicksichtigul1g gebie-
lell : 

Das plotzliche Al~fl1orell eill er lallgjahrigell. g!iill zendell lInd versdnvellde
risehell Hojlw ltung. von welcher Hunderte Lebellslll1rerhalt und Unterstii1Zlll1g 
gewOI lIlell , hat in del' Milfe/- utld Unterklasse de l' hiesigell BevolkerulIg eine 
liefe Verartmmg llnd Erschlaffullg erzeugt. Das Beispiel des Hofes halfe at~ldie 
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gesellschaJilichen Bestrebllngen lmd Sillen l1achleilig eingewirkt und den 
Kern der Biirger mit fortgeris ,\·en. Die BUrger bildell hier eille so sclulIfe 
Absll~fung lInd Trenllllng. wie ieh sic nirgellds auf so beschriinktem Raum 
gefimdell habe. Nur etwa ein Drill- Teil der hiesigen Eimvohner lebr VOII 

Ackerbau, ein kleiner Teil gellort ungangbaren biirgerlichen Cewerbs-Be
schi{tiigungen, die Mehrzalll ist giiflZlich verarmt. Zllr allernotdiiljfigsren 
Ullfersllitztlng f11ufi die Stadl jiihrlich 1500 Reichstaler aufwendell. An einer so 
IInglacklichell Bevo/kerung kOllllfe del' libel' ha/b Europa verbreilele Al~II'lIhr 
nicht spurlos voriibergehen, die alljgeregren Gemiiter nahmen, nach dem 
kundbaren Beispiele anderer deUlscher Uindel; Rache an Judell fiir derell 
wirkliche oder verll/eil/lliche Belriigereien IlI1d llnredliche Bereichenmg. Del' 
gesammte Pobel, gering und vorneilll1, warfiir dieses Bestreben janalisierl und 
Biirgersehaft IlIld Ohrigkeil warell libel' die zerstorendell Ausbriiche del' Volks
Wllt so erschreckt lInd ersclllaiji, dafJ jeglieher Selhsrschulz jehlle. Die Ul1ler· 
SUclllll1g del' veriiblen Verbreehell ist gesehlossen; vie/e sind kOll1promittiert, 
Besorgnis vor den F olgell erfiillt alle Cell/iiler lfIul iiber elfolgte Aussagen vor 
Gericht entstehen sc/lOn jelZI Reibllllgen. Bei alien Besonnellen beSleht die 
begriilldete Meillung, daj3 die Vollziehung del' Geriehtsurteile nieht ohl/e slar
ken mililiirischen Beistand welve geschehen kOlll/en. lveil Widerstalld tmd 
Versllehe zur Erneuerung des Aufruhrs danll gewij3 seien. 

Aufgrund seiner umfanglichen Lagebeurteilung kommt Landrat Wagener 
zu del' elltschiedenell AIISichl, daj3 die Stadt ROlenburg del' MililiirbeselZllllg 
zur Zeir noeh l1ieht enthehren kallf1 lmd daJ3 der Zeitpul1kr zu deren giinzlichen 
Zuriiekziellllllg sich Iloch lIicht heslimmen /i(j3t. 

Dieser Zeitpunkt wurde dann im Oktober 1848 als gegeben angenommen , 
aber erst nachdem die stadti schen Gremien sich fUr Ruhe und Ordnung ver
bi.irgt hatten, wie dies etwa in der Erklarung des Bi.irgerausschusses vom 6. 
September 1848 zum Ausdruek kam: Der Biirger-AlIsscllltj3, ge;'tiitzt all! eine 
320 Mann slarke Biirgerwehr lind Schutzwelll; welche grqj3tell Teils mit geho
rigen Gewehren und teihveise mit allderen Waffen ver,\'ehen sind, erkliirt: daj3 
er darill eine hinliingliehe Garantie finde, um im unverhofften Fall eines elwa 
wiederkehrenden ZU!o;landes VOIl Ullruhe oder Aufruhr. ZerstOnlllg IInd Pliin
de rung odeI' Brandsliflung, wenn eiues diesel' Vergehen verslleht werden .'1011-

le. darin wirksame UllIerdriiekul1g o/lIIe MilitiirschlllZ a/sha/d hewirken zu 
kijnnen .l5. 

Orfen bleiben muB vorlaufig die Frage, in welchem MaBe der antijUdische 
Protest von den behordlichen Instanzen vor Ort und von der Kasseler Regie
rung i.iberinterpretiert wurde. da ja in einzelnen Verlautbarungen mil den 
Anschuldigungen gegeniiber den Juden auch allgemeine politische Forderun
gen verbunden waren, welche von der Obrigkeit als Zeichen revolutionlirer 
Gefahr empfunden werden konnten. Der rasche und massive Militareinsatz 
lieBe sich so auch aus der verbreiteten Revolutionsfurcht und der grundsatz
lichen Unterdriickung jeder Form van Massenprotest erklaren36, 

Ebenso kann keine eindeutige Antwon auf die Frage gegeben werden, ob es 
sich bei den Rotenburger Geschehnissen des Jahres 1848 um Protest gegen Not 
und Teuerung ging, der sich in Aggressionen gegen Juden ein Ventil suchte , 
oder aber darum, die biirgerliche Gleichstellung der so aufftillig winschaftlieh 
erfolgreichen jUdi schen Minde rheit aufzuhaiten oder gar riickgangig zu ma
chen, Wahrscheinlich kam beides zusammen, so daB auf die jiidische Minder-
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heit umgeleiteter sozialer Protest und traditionelie Judenfeindschaft nicht zu 
trennen sind. 

Yieles deutet darauf hin, daB die Rotenburger Revolte trotz der hartnackigen 
Gewaltbereitschaft der Aufbegehrenden keine strategische Basis hatte, son
dern ahnlich wie die Aufstande der Bauern gegen die Adelsherrschaft ganz und 
gar spontanen Charakter trug und schlieBlich die Grenzen der Loyalitat gegen
iiber der staatlichen Obrigkeit nicht ernsthaft in Frage stellte37

• 

*** 
"Weshalb Judenverfolgungen in der Revolution, die Freiheit und Toleranz 

predigte?" fragt der Tiibinger Ethnologe Utz Jeggle im AnschluB an die Be
trachtung antijiidischer Ausschreitungen im Wiirttembergischen, die in glei
cher Weise wie in Rotenburg mit Angriffen auf Amtspersonen einhergingen. 
Als Antwort biete sich an, so Jeggle, "daB die Revolution schlicht ein Yentil fiir 
aggressive Stauungen war, daB man wahlios zuschlug, hier Beamte und dort 
Juden traf'''. Oder, mit spezieliem Bezug auf die bis dahin politisch und sozial 
unterdriickte Landbevolkerung: "Man reduzierte komplizierter gewordene 
Herrschaftsverhaltnisse und Abhangigkeiten auf durchschaubare Zusammen
hange, verpriigelte Juden und Oberamtmanner"". 

So ahnlich hatte es schon 1848 der Rotenburger Pfarrer Wilhelm Yilmar in 
dem eingangs bereits zitierten Brief an seinen Sohn Eduard gesehen. Fiir 
Yilmar war es "der Amtmann, dem es eigentlich gait". Sogar sich selbst als 
kirchlicher Amtstrager sah der Geistiiche bedroht: ,,!ch habe so Ahnungen und 
Gefiihle, daB es auch nunmehr gegen mich gerichtet ist. Nun wir wollen sehen, 
stille sein und hoffen''''''. 

Reinhard Riirup" hat den (zeitlichen) Zusammenhang zwischen der Eman
zipation der Juden in den deutschen Landen und der parallel dazu verlaufenden 
Strukturkrise beschrieben, welche durch den Obergang von der alten feudal
korporativen auf die neue biirgerlich-kapitalistische Gesellschaft in der ersten 
HliIfte des 19. Jh. verursacht wurde. Diese Strukturkrise bedeutete: Organisati
on der Landwirtschaft nach kommerziellen und kapitalisti schen Prinzipien, 
Ablosung der Heimindustrie und vorindustrieller Manufaktur durch zentrali
sierte industrielle Produktion, Expansion der Kommunikationssysteme, Er
schlieBung neuer Mlirkte und standig wachsende Bedeutung des Kapitals - mit 
dem Ergebnis einer Modernisierungskrise, die selbst in den zuriickgebliebenen 
Regionen und Wirtschaftsbereichen zu spiiren war. In den 40er Jahren wurde 
diese Strukturkrise durch MiBemten und gewerblich-industrielle Oberproduk
tion verscharft. Die Emtekatastrophen der Jahre 1845 und 1846 fiihrten zu 
einer durch Nahrungsmittelnot und explodierende Nahrungsmittelpreise aus
gelOsten Zuspitzung dieser Krise. 

Die Juden waren auf diese Situation (d. h. die Umstellung von feudal
korporativer auf industriell-kapitalistische Wirtschaftsweise) besser vorberei
tet. Gewohnt an Wettbewerb und Selbstandigkeit und anpassungsfahig an die 
wechselnden und sich verandemden wirtschaftlichen Bediirfnisse ihrer Ge
schaftspartner konnten sie sich besser auf die neuen marktwirtschaftlichen 
Strukturen einstellen. Auf Grund ihrer Erfahrung in Geld- und Handelsfragen 
konnten sie die neuen Moglichkeiten wesentlich besser nutzen als ihre weniger 
mobile und im alten Zunftdenken befangene und darin letztlich auch gefange-
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ne Umwelt. DaS es dabei auch zu miSbrauchlicher Ausnutzung dieser Oberle
genheit, zu UnregelmaSigkeiten und Ubervorteilungen kam, steht auSer Frage. 

Den nichtjlidischen Handlern fehlte es wohl auch an der Bereitschaft, dem 
geschaftlichen Erfolg sich so zu unterwerfen, wie das bei der jlidischen Kon
kurrenz der Fall war. So scheint es jedenfalls auch der seit 1855 in Rotenburg 
amtierende Landrat Ludwig Schantz gesehen zu haben , als er am 7. Juli 1859-
bezogen auf eine Anfrage in Sachen des Nothandels - nach Kassel berichtete, 
er sei van der Verderblichkeit und Schiidlichkeit der zum NothandeL gerechne
ten Handelsarfen keineswegs iiberzeugt, auch nicht, wenn derselbe durch 
Israeliten gefiihrt wird, we/ches Volk sich uberhaupt dami! nur so /ange Zll 

heschiiftigen pflegt, his es sich ein hinliingliches Vermogen domit erworben 
hat. urn grofJartigere Handeisoperationen unlernehmen ZU konnen, wiihrend 
del' germanische Trod/er, iiberhaupt van wenig Geschick daZll, es selten darin 
so weit bring', daft er einiges Vermogen dabei erwiirbe; vielmehr wird er 
regelmiifiig alles, was er liber seill und seiner zahlreichen Familie tiigliches 
Bediirfnis hinaus el1virbf, sehr bald im niichsten Wirtshause vertutl42. 

In der bereits zitierten Petition an die Standeversammlung vom 20. Juni 
1848 war die hohe Zahl der Juden in Rotenburg als wesentlicher Beschwerde
grund bemtiht warden. Es ist aber ein Unterschied, ob unler einer (christli
chen) Herde nul' 1 Wolf ader 10 Wolfe ihr Wesell treibell, hieS es dort. 

In der Tat hatten sich in der Rotenburger Quart und insbesondere deren 
Residenzstadt in noch starkerem MaSe als in den meisten librigen Teilen der 
Landgrafschaft Hessen jlidische Familien niedergelassen. Von 6823 Juden der 
Provinz Niederhessen im Jahr 1823 lebten 2457, also mehr als ein Drittel, in 
den drei Kreisen der Rotenburger Quart, davon 215 in der Stadt Rotenburg. 
Den Quartftirsten waren die Juden zur Aufbesserung ihrer Finanzen offenbar 
sehr willkommen. Flir die sich hier niederlassenden Juden hieS dies aber, 
Abgaben und Geblihren nicht nur nach Kassel, sondern zusatzlich auch noch 
an die Kasse der Quartflirsten abflihren zu mlissen , deren Rezeptionspolitik 
nattirlich von finanziellen Erwartungen geleitet war. Urn entsprechende Ge
winne fUr vermehrte Abgaben zu erwirtschaften, bedurfte es also in der 
Rotenburger Quart besonderer geschaftlicher TUchtigkeit der jlidischen Geld-, 
Waren- und Viehhandler. Sicherlich ist es dabei auch zu skrupellosem Ausntit
zen der bedrlingten Lage einzelner Geschaftspartner gekommen. "Zumeist war 
es ( ... ) ganz einfach der HaS gegen die bedeutende Anzahl der Juden", meint 
Franz, "die sich trotz 1831133 gewahrter Gewerbefreiheiten ( ... ) auch weiter
hin fast ausschlieBlich vom Handel - mit Geld, mit Grundstticken, mit Vieh, 
Getreide und Kramwaren - erntihrten"43. 

*** 
Wie aggressiv der HaS auf die Juden sich verbal artikulierte, illustriert der 

folgende literarische ErguS, der seit den I 830er Jahren hierzulande kursierte: 
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Ihr lieben Hessen hart, WQS ich euch will sagen: 
Die Juden wollen wir alle ZllIn Lande hinQllsjagen. 
Sie hoben genassen das christliche Land. 
Undeutlich bringen sie die Cholera ills Land. 
Durch Betrug und Schiilldlichkeit hoben sie Reichthum erworbell, 
Aber ihr Recht ist jetzt bold obgestorben. 
Der Betrug mit ihnen soli sein bald QUS, 



• 

Delll1 sie sollen zum Lande hinaus. 
o Ihr meine Liebell und ehrlichell Christen, 
Die Juden wollen wir nicht langer mehr Iristell. 
IlIr Belrllg iSI allJ3erordellllicll stark. 
o Ihr meille Lieben; die Judenund Fiirsten Silll i Trachen, 
Sie wollen Ull S arme Christen zu Sklaven machen. 
Aber lVir wollen sie zwn Tellfel jagen. 
Da konllen sie uns Christen anklagenYU

) 

An die hunden andere deutsche One waren 1848 Schauplatz von anti
jildischen Ausschreitungen. Auf jildischer Seite rief dies aber keine gemeinsa
me Stellungnahme oder Abwehrreaktion hervor. Die lokalen Ausbrilche von 
Gewalt gegen Juden wurden vielmehr als vorilbergehende Pobelsliirlne (Leo
pold Zunz) bzw. als ExzeB der Freiheitjener IIngezogenen TOc/lIer, die IIIn sicll 
sclllligl gedeutet. wie im "Orient". dem Organ der liberalen Juden zu lesen war. 
Selbst das Blatt der orthodox en deutschen Juden, "Der treue Zionswachter", 
verklane den Ausbruch der Gewalt gegen die Juden als BlllflVeillefar Deutscll 
lands Freilleil. Insbesondere die offentlich wirkenden Repriisentanten und 
politischen Sprecher der deutschen Juden vertrauten auf den festen Willen der 
groBen Mehrheit der Deutschen, sie als sozial und politi sch gleichberechtigt zu 
akzeptieren, sie als Staatsbilrger jildischen Glaubens anzuerkennen, so daB 
eine Reaktion als Gruppe hier nur hatte storend wirken konnen . Denn der 
Verlauf der Debatten in der Paulskirche und der Diskussionen in deren Umfeld 
niihrte ja den Traum von der volligen Emanzipation" . 

Das verhiingnisvolle Fehlschlagen der demokratischen Bestrebungen in der 
Mitte des 19. Jh. bedeutete jedoch zugleich auch ein Scheitern der gesamt
gesellschaftlichen Erneuerung, in der die volle Gleichstellung der Juden ein 
integraler Bestandteil war. 
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