
Die Juden in und urn Birstein im 17. und 18. Jahrhundert 

Ihre rechdiche, wirtschaftliche und religiose Lage in einem llindlichen Raum 

Jiirgen Ackerrnann 

I. 1649-1680: Die erslen Juden werden in Birslein, Unlerreichenbach, Lichen
rolh und Hilzkirchen ansiissig 

1649 verrnerkte Wolf Ernst Heilmann, Verwalter der Birsteiner Kellerei , in 
sei ner Jahresrechnung : Den 16. Mai ist Gompel der Jud anhero kommen, soli 
jerlichen zur Schutzgeld geben 20 fI. Triigt bis uf den letzten Decembris 12 Gulden 
16 Batzen. Es ist dies die alteste Nachricht dariiber, daB si ch in der k1einen 
Grafschaft am Siidhang des Vogelsberges ein Jude niederlieB. Gompel kam 
- so sein aus 1668 erhaltener Schutzbrief - aus Oberhoffen bey Frankfurt und 
war wohl vor allem Viehhandler, kaufte und verkaufte ab er auch die unter
schiedlichsten anderen Produkte. In der Grafschaft besaB er das Privileg mr 
den Aufkauf von Wachs, aus dem Kerzen gezogen wurden '. Gompel war ver
heiratet, er teilte am 17. Juni 1650 mit, der Jud allhie (ha be) einen Jungen Sohn 
bekommen . .. und (wolle) denselben kiinftigen Dienstag beschneiden lassen und 
fragte an, ob die Beschneidung allhie konnte vorgehen oderob sie Bedenkens dar
bei triigen 2• 

1658, knapp zehn Jahre spater, nahm Graf Wilhelm Olto, der die Gericbte 
Reichenbach, Wolferborn und Wenings von seiner Residenz Birstein aus 
regiefte, einen zweiten Juden auf: JiikujJ den Jud von Gedern (Jacob), der in 
Unterreichenbach das Haus Jobann Bernbard AfTels bezog, das wegen riick
standiger Zinsen an die Herrschaft gefallen war. Jacob zahlte damr insgesamt 
46 Gulden. Er muBte jahrlich drei Secbster Rauchkorn, ein Rauchhuhn und 
den iiblichen Herdschilling liefern. Bei seinem Abzug sollte die Herrschaft 
das Vorkaufsrecht haben. Er durfte sein Vi eh in die Gemeindeherde treiben 
und muBte si ch wie alle Hausbesitzer an dem Wachtdienst beteiligen. Von 
alien Frondiensten war er befreit, denn er halte als Schutzverwandter eine 
rechtliche Sonderstellung, mr die er 20 fl im Jabr zahlte '. Fiir 1660 verrnerkt 
c!ie Kellereirecbnung, daB ne un Juden zum Beschneidungsfest bei Jacob in 
Unterreichenbach weilten und den iiblichen Acccis vonje vier Batzen pro Tag 
zahlten, einen Einreisezoll nur mr Juden. 

Im gleichen Jahr, im Herbst 1660, 109 Jacob Joseph zu. In seiner Eingabe 
vom 7. Marz 1662 heiBt es : ... (er) voranderthalb Jahren nacher Birstein kom
men und der Hochgebohrenen (seiner) gniidigen Griifin und Frawen daselbst 
Brandtwein gebrennet, nachdem aber dieselbe nicht mehr brennen lassen und (er) 
nicht liinger (sich) daselbst halten kann, wegen des gro,Pen Schutzgeldes, wolle er 
urn Aufnahme in den Schutz nach Wittgenborn bitten. Im November 1662 be
willigte Johann Ernst den Einzug in seine Grafschaft, die im wesentlichen das 
Gebiet urn Meerholz, Wachtersbach und Biidingen umfaBte'. 

1662 dann verheiratete Jacob von Unterreichenbach seine Tochter mit 
Schmuoll (Samuel) aus Stadtlengsfeld im Thiiringischen. Dieser wohnte zu-
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nachst in lacobs Haus und arbei tete als Knecht. 1666 oder vielleicht etwas frii
her 109 Samuel mit seiner Famili e nach Lichenroth, das mit se inemjahrli chen 
Drei konigsmarkt und der Sommerkerb und als Durchgangsort fUr Vi ehj uden 
von den Vogelsberger Markten beispielsweise in Schotten, Lauterbach und 
Herchenhain durch das Salztal zur KinzigstraBe und hiniiber durch den Spes
sart zum Main einen auskommlichen Verdi enst versprachS. 

Gompels al teste Tochter heiratete 1670 l oseph aus Markobel. Neun auswar
tige luden waren zu Gast und zahlten ihren Accis. l osephs Vater l essel' und 
Schwi egervater Gompel, er gab seiner Tochter eine Mitgift von 120 11 und 
elwas Vieh, denll var sich hat er niehls gehabt. erbaten van lohann Ernst fUr das 
junge Paar den Schutz in Spi elberg. Der Graf willigte ein, der Supplicallt, l es
sel, sei allzeit ehrlicher Mellsch (gewesen), (habe) wohl sich gehaltell , ouch rich
tig ausgezahlt. l oseph war offenbar Vi ehhandl er und Metzger, denn er sollte 
statt des Schutzgeldes jahrli ch I Zelltller gut ausgelassenen puren Rillderun · 
schlill (Rindertalg) all den Hof fidem, der auch in der SchloBkiiche aber vor
nehmlich zu Beleuchtungszwecken ve rwandt wurde. War l oseph der wenige 
lahre zuvor naeh Wittgenborn verzogene lacob l oseph? lohann Ernst verbot 
jedenfalls l oseph in Spielberg das Branntwei nbrennen wegell vie/en Schadens 
ul/d Betrugs, er sollte den Branntwein aus der griil1ichen Brennerei in Wach
tersbach holen. Auch als loseph 1 III l ahre spater angab, er ha be Korn in Zah
lung nehmen mussen und konne dieses am besten zum Brennen verwenden, 
und als sein Vater l essel bei lohann Ernst einkam, loseph ha be durch eine 
Feuersbrunst sein Haus ve rl oren und woll e einen Branntweinkessel einrichten, 
blieb lohann Ernst bei seinem Nein, denn er wollte sein eintragliches Bra nnt
weinmonopol ni cht verli eren 7. 

1673 verheiratete Gompel eine zweite Tochter. Sein neuer Eidam hi eB Lieb
mann. Er wurde 1674 nach Birstein in den Sehutz genommen. 

Ein l ahr zuvor hatte lacob von Unterreichenbach beantragt, seinen verhei
rateten Sohn Mausche (Moses) bei sich wohnen lassen zu diirfen, und er hatte 
es damil begrtindet, daB er und seine Frau keine von den Jiingsten mchr seien 
ul/d alleillefast I/ichts mehr erwerbel/ konnten. Aueh Moses erhielt 1674 seine 
Schutzzusage. Er bat weni g spater, zur NO ltuif (eils var unser a/le Eltern, (eils var 
unsere kleine Kindler Ziegen halten und diese vor die Hirten treiben zu diirfen. 
Seine Mutter sei sehon etliche l ahre bettlagerig, und di e Kranke miisse Mi lch 
ha ben. Wegen ihrer Armut konnten sie kei ne Kuh halten, und mit den Ziegen 
wollten sie keinen Handel treiben. 

Schon im nachsten lahr wuchs di e Zahl der l udensehaft im Birsteini schen 
Land we iter an. Ein zweiter Sohn lacobs, genant Siisel, nahm am I. Mai 1675 in 
Li chenroth Wohnung und ebenso SiiBkind aus Oberseemen, ein Schwager 
Samuels. 

Die kl eine Herrschaft nahrte so viele Handl er offenbar nu r schlecht und 
recht. Gompel supplizierte, ihm in gniidiger A nsehung seil/es abgelebten A lters, 
und er Baujiilligkeit ha /ber vor Nahrung nicht mehr recht nachkommen ver
mochte, das Schutzgeld zu mindern. Er zahlte 1676 nur noch 15 11, sein Schwie
gersohn Liebmann 13 n. lacob und Moses in Unterreichenbach muBten 
zusammen 23 n aufbringen, in Liehenroth Siisel und SiiBkindjeder 10 11 , aber 
Samuel weiterhin 20 11 . Al s 1677 Samuels Haus abbrannte, wurde er voriiber
gehend aufnur 5 11 , dann auch auf ein lahrgeld von 10 11 eingestellt. Damit war 

96 

-



das zunachsl von den siebenjiidischen Familienvalem geforderle Schulzgeld 
von jeweils 20 n auf rund die Halfte reduziert. 

1680 kamen noch einmal zwei Familien hinzu. Gompel bal darum, zwei 
Schwiegersohne herbeiholen zu diirfen, denn er und seine Frau seien all und 
gebrecWich, und er konne seinem Geschaft nichl mebr alleine vorslehen. An 
Oslem 109 denn auch Joseph von Spielberg zu und im November Samuel aus 
Markobel, der lelzlere lieB sich in Hilzkirchen nieder. Beide zahlten das iibli
che Aufnahmegeld von 3 n, Joseph hinforllO n und Samuel 12 n Schulzgeld 
zuziiglich 5 n fUr das Wachsmonopol, das er von seine m Schwiegervaler iiber
nahm. Gleichzeitig wurde Gompels Schulzgeld auf 6 n verringert. Es leblen 
jelzl in Birslein drei, in Unlerreichenbach zwei, in Lichenrolh drei jiidische 
Familien und in Hilzkirchen eine. Das war eine rechl zahlreiche Judenschaft ' . 

2. Von der rechtlichen und wirtschaftlichen Slellung der Juden, insbesondere 
von dem Judenaccis bis zu dessen Aufbebung 1803 

Gompel war 1649, wenige Monale nach AbschluB des Weslfalischen Frie
dens, ins Birsteinische gekommen, in ein Land, Gber das, wie iiberall in 
DeulscWand, die apokalyplischen Reiler eines 30jahrigen Krieges hinwegge
fegl waren und das sich nur langsam wieder erholle, fUr einen Juden, der fasl 
ausscWieBlich vom Handelleble, ein Land, das wenig Einkiinfte versprach. Es 
iSI bezeichnend, daB die Jiidin Moslein, die sich mil ihrem Sohn vor 1655 etzli
che fahre in Biidingen aufhiell, aus Armut wegen geringer Verdienslmoglich
keilen die Ysenburger Grafschafl wieder verlieB und nach Frankfurt 109 ' . 

Talsachlich bevorzuglen die Juden in dieser Zeil die groBeren Sladle und 
Plalze an den belebteren Verkehrsadern, in unserem Raum die Messemelro
pole Frankfurt und die Sladle Hanau, Gelnhausen, Schliichlem und Fulda an 
der Frankfurt-Leipziger SlraBe, selbsl Orte wie Markobel, Aufenau oder Sal
miinsler. Hier fanden sie schneller AnschluB an Handel und Wandel und nah
men in Kauf, daB sie bei Reisen in das weniger erschlossene und langer noch 
darniederliegende Hinlerland, wie in die Birsleiner Grafschaft, den lasligen 
Accis bezahlen muBlen. 

Juden mil regelmaBigen Geschaftsbeziehungen nach Birslein vereinbarten 
lieber eine fesle Accispauschale mil der dortigen Herrschafl, wohnlen aber 
selbsl dichler am wirlschaftlichen Geschehen. So zahlten Juden aus Gelnhau
sen und Salmiinsler jahrlich Ibis 3 n und Jessel und seine beiden Sohne Low 
und David aus Markobel, deren Briider Joseph und Samuel Tochler Gompels 
geheiralel hatten, in den Jahren 1678 und 1679 jeder6 n in die Birsleiner Kelle
rei. 1680 wurden die dreimal sechs Gulden in eine Jahresgesamtlieferung von 
einem Zenlner UnscWitt umgewandelPo. 

Juden, die in besonders engem wirtschaftlichen Konlakl zum Grafenhaus 
slanden, waren sogar ganz vom Accis befreil. David Salomon, Hofjude zu 
Frankfurl, der verschiedene Waaren, theils vor Unsere Hofhaltung, theils aber vor 
UnsereSoldaten, geliefert hat, erhiell fUr si ch, seine Kinder und sein gebrodetes 
Gesind einen PaB, bei dessen Vorzeigen am Zollslock oder bei einem Landes
beamlen sie frei passieren durflen. GrafWilhelm Moritz slellle 1708 und 1711 
einen solehen Schein aus, der von seinem Nachfolger Wolfgang Ernsll7l3 bis 
1723 immer wieder erneuert wurde. Wolfgang Ernsl lieB von 1722 bis 
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1731 auch dem Frankfurter Handelsmann Benedict BeyfuB mit seinen zwei in 
Frankfurt gebrodeten Siihnen und Knechten freien Wandel " . 

Diese Vorgiinge beweisen, daB sich, wenn zwar langsamer, die Wirtschaft 
auch in dem etwas abseits gelegenen Ysenburger Land in den Jahrzehnten 
nach dem DreiBigjiihrigen Krieg erholte. Handelsfahrten dorthin lohnten 
mehr und mehr. Waren, wie die Accisrechnungen belegen, 1650 nur 18 Ein
od er Durchreisen von luden im Jahr zu verzeichnen gewesen, so waren es urn 
1665 dreimal so viete und in den folgend en Jahrzehnten noch mehr l2. 

Der Judenzoll brachte dem Land Einnahmen. Aber mehr noch war die 
Yse nburger Herrschaft daran interessiert, moglichst viete Schutzjuden anzu
siedeln, waren sie doch fUr jiihrlich bare Schutzgeldzahlungen gut, belebten 
durch ihre rege Handel statigkeit und grenziiberschreitenden Handel sbezie
hungen die Wirtschaft des Landes und vermittelten dem Grafenhaus die un
terschiedlichsten Waren und Geschiifte. 

Ihre Schutzbri efe verpOichteten sie, Vieh, f/'erde oder Kiilber nicht ohne 
griiOichen Konsens aus dem Lande zu fUhren, importierte Pferde muBten sie 
zuerst im SchloB anbieten, auch wurden sie immer wieder zu Abschliissen 
miBbraucht, die dem Grafen genehm waren. 1663 heiBt es in den Kellerei
rechnungen, sie hatten neuerlich Haute aufkaufen mtissen, di e sie ofTenbar zu 
Rotgerbern nach Hanau brachten. Ein Jahr spater beauftragte Wilhelm Olto 
seine drei Schutzjuden, ihm einen Zentner Lunten, 'h Zentner Pulver und 
'j, Zentner Kugeln zu liefern. Die Herrschaft erwartete offenbar Vorzugs
preise, denn die Juden zeigten sich nicht begeister!. Doch der Grafbestand auf 
Erledigung des Auftrages und stellte einen GeleitbrieffUr Gompel, Jacob und 
seinen Knecht aus, umb ei fliges zur Munition behorig niimblich Pulver und Bley 
fUr ihn in Frankfurt zu kaufen und anhero zu bringen und die dreifrei, sicher und 
ohnhinderlich nacher und repassiren zu lassen. Ein weiteres Beispiel ist aus l684 
belegt. Die Reichenbacher Juden hatten Graf Wilhelm Moritz ein Pferd ab
nehmen mUssen, das sie nur mil Verlust weiterverkaufen konnten. Jetzt 5011-
ten alle in den Ysenburgischen Landern (der "Gemeinschaft" van Biidingen 
und Birstein und "einseitig" in Offenbach und Ronneburg) lebenden Juden 
anteilig 200 0 fUr einen neuerlichen Pferdehandel aufhringen. Es ging dabei 
offenbar urn Tiere, die Graf Johann Ludwig van Offenbach loswerden wollte, 
darum beantragten di e Juden in den Birsteinischen und Biidingenschen Lan
de rn, nur einen halben Anteil zahlen zu mUssen. Auch baten sie darum, man 
solle sie nichtgl eichmaBig belasten, sondern in Gegenwart eines Rabbiners ei
ne Schatzung bei ihnen durchftihren und sie entsprechend der Schatzung ver
anlagen. Siisel in Lichenroth und Samuel in Hitzkirchen soli ten als Brandge
schadigte ganz befreit werden. Den beiden letzteren wurde schlieBlich ihr 
Anteil zur Halfte erlassen, im iibrigen muBten di e "gemeinschaftli chen" Ju
den aber ihr Quantum in gleicher Hohe aufhringen wie di e "einseitigen" in 
Offenbach und Ronneburg IJ 

Waren die Juden allerorten obrigkeitlicher Willkiir ausgesetzt, zeigen diese 
Vorfalle, wie di e unentschiedene Nachfolgefrage in den Ysenburger Graf
schaften zusiitzliche Schwierigkeiten brachte. Dieses Problem riihrte von der 
ungliicklichen Teilung der Ysenburger Grafschaft her, die Wolfgang Ernst I. 
1633 unter seine fiinf Sohne vorgenommen hatte. Bis 1667 regierte Wilhelm 
Olto unumstritten in Birstein iiber seine Gerichte Reichenbach, Wolferborn 
und Wenings. AJs er 1667 starb, erboben aber sowohl Graf Johann Ludwig, 
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Sohn eines frlih verstorbenen Bruders Wilhelm Ottos (Johann Ludwig hatte 
bisher den Offenbacher Teil regiert) und Wilhelm Ottos einziger noch leben
der Bruder lohann Ernst (er regierte die Stammlande Blidingen, Wachters
bach, Meerholz) Anspruch auf die Nachfolge. Zusatzlich mischte sich noch 
Graf Wolfgang Heinrich ein, ein jlingerer Bruder lohann Lutlwigs, der mit 
zwei anderen Brlidern das Amt Ronneburg innehatte. (Sie slarben innerhalb 
der nachsten acht lahre kinderlos.) Die Grafen lohann Ludwig, Wolfgang 
Heinrich und lohann Ernst kamen 1667 liberein, die ehemal s Wilhelm Otto 
gehiirenden luden in "gemeinschaftliche" Verwaltung an lohann Ernst in Bli
dingen zu geben. Bei den Blidinger Akten liegt diese Aufstellung fUr 1668 : 

Schmay 
Hiskias 
Siifikindt 
Isaak 
Gompel 
laku/ 
Schmul 
Waif 
lacku/ 

de, ludt zu Biidingen 
de, ludt zu Wiichte,sbach 
de,ludt zu Diidelsheim 
de, ludt daselbst 
der ludt zu Birstein 
de, ludt zu Reichenbach 
de, ludt zu Lichen,oth 
de, ludt zu Me,holz 
de, ludt zu Haile, 

20ft 
22ft 
IO t/2 ft 
IO t/2 ft 
13ft 
10ft 
10ft 
12 ft 
12 ft. 

Gompel, lacob und Samuel muBten mit ihren alten Schutzbriefen in Blidin
gen erscheinen, und Graf lohann Ernst stellte ihnen neue aus. Auf ihre spe
zielle Bitte hin durften sie aber ihre Schutzgelder weiter in die Birsteiner Kel
lerei zahlen, was ihnen viel Lauferei ersparte. 

Damit war di e rechtliche Stellung der luden im Reichenbacher Gericht 
aber keinswegs entschieden. Aus 1672 ist eine Eingabe von ihnen erhalten, in 
der sie sich dariiber beschwerten, daB sie sowohl Pferde und anderes Vieh wie 
die librigen "in der Gemeinschaft" stehenden luden abnehmen miiBten, aber 
gleichzeitig auch zusammen mit den "einseitigen" luden zu Offenbach und 
Ronneburg beschwert wiirden. Darum entschied Gratin Maria Charlotta - sie 
hatte nach dem Tod ihres Gemahls lohann Ernst 1673 die Regentschaft fUr ih
re vier noch nicht regierungsfahigen Siihne libernommen - , bei solchen Han
deln dlirften die Gemeinschaftsjuden aus dem Reichenbacher Gericht nur zur 
Halfte belastet werden. Das aus 1684 erwahnte Beispiel zeigt aber, daB auch 
zehn lahre spater ahnliche Handelsabschllissse noch immer zu Schwierigkei
ten fUhrten. Maria Charlotta fUhrte eine sehr judenfreundliche Politik, sicher 
;n der AbsicIit, Handel und Wandel in ihrem Land zu beleben. Sie war es auch, 
die 1679 im ehemals birsteinischen Wolferbom den ersten luden ansiedelte: 
Schmuhl aus Gelnhausen, dem sie auch das Brennen von Branntwein und den 
Handel damit gestattete. 

Di e unsichere Rechtsposi tion der luden im Birsteiner Land endete erst 
1685, als lohanu Ludwig in Offenbach starb und seine beiden Siihne lohann 
Philipp und Wilhelm Moritz durch Vermittlung Maria Charlottas fUr Offen
bach und Birstein eine gemeinsame Regierung frei von Blidinger Ansprlichen 
begannen und 1687 ihre Herrschaft teiIten : Wilhelm Moritz residi erte in Bir
stein und verfUgte liber die Gerichte Reichenbach, Wenings und Langendie
bach, und lohann Philipp erhielt den Offenbacher Anteil ''. 

Hie eine trotz wirtschaftlicher und rechtlicher Unwagbarkeiten wachsende 
Zahl von Schutzjuden, da immer zahlreicher einreisende von Accis befreite 
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oder auch Accis zahlende Handelsjuden, das muBte zu einer Konkurrenz
situation im Lande flihren. Urn 1685 beschwerten sich denn auch die in den 
Gerichten Reichenbach und Wenings ansassigen Juden bei Graf Wilhelm 
Moritz, daB werktags als sonntags, da wir zu Haus bleiben mussen, auslandische 
Juden herumgehen und Handel treiben und dadurch uns gleichsam das Brod 
fu r den Mund wegnehmen. Jene zahlten nur geringen Accis, wahrend sie mit 
schwerem Schutzgeld belegt seien. Sie schlugen vor, daB diese "Auslander" 
jedesmal dann Accis bezahlten, wenn sie das Land betraten und nichtjahrlich. 
Dadurch wird nicht allein des Laufens nicht zu viel werden, sondem es wird auch 
die Hochgriij1iche Cammerein weit Mehrers an Judenaccis erheben, als wenn einer 
wie bishero geschiehet etwan 2 oder 3 fl jiihrlich erleget. Graf Wilhelm Moritz 
beantwortete diese Eingabe ofTenbar mit einer protektionistischen Verord
nung. Aber auf Dauer geri et diese wi eder in Vergessenheit, und 1716 erinner
ten di e birsteinisch-Ysenburger Juden Graf Wolfgang Em st Ill . wieder daran 
(Wilhelm Moritz war 1711 gestorben, und Wolfga ng Ernst 111. Ubernahm vom 
Vater Birstein und 1718 von seinem kinderlos versto rbenen Onkel Johann Phi
lipp auch OfTenbach) : Sie zahlten Schutzgeld, jene mit Waren und Fleisch 
handelnden auslandischen Juden und Kramer nicht. Ihnen wiirde dadurch ge
schadet, so dajJ sie noch an den Bet/elstab kiimen. Die MaBgabe des G rafen Wil
helm Moritz sollte wieder in Kraft gesetzt werden, daB namlich kein ausliin
discher Christ noch Jud, ob dieser gleich den Accis bestanden zu haben vermelden 
mogle, mit elniger Waare oder Fleisch hausieren oder herumgehen mage, sondern 
ein solches dergestalten giinzlich alien undjedem aujJerden sogenannten Galante
riekriimern und noch zur Zeit den Brabiindern verboten seyn sol/e. Befundene 
Waren od er Fleisch soli ten ihnen abgenommen werden. 

lm gleichen Jahr 1716 bekJagten sich die ei nhei mischen Juden daruber, 
fremde Juden kauften im Lande oh ne Scheu Wachs auf. lhnen werde es 
erschwert, das Wachs in die Kellerei zu bringen. Di e Kell ereiabrechnung von 
1715 belegt, daB eigentlich alle Juden im Reichenbacher und Weningser Ge
richt ihr Schutzgeld nicht nur in bar entri chteten, sondern neben Unschlilt 
und Zinn auch Wachs einli eferten, dessen Ankauf frUher von Gompel und 
dessen Schwi egersohn Samuel monopolisiert gewesen war " . 

Zehn Jahre zuvor, am 6. Marz 1706, hatte Wilhelm Moritz flir ein anderes 
Produkt verordnet : Es sollte einjeder bestraft werden, der heimisch oderf remd, 
offentlich oder heimlich mit Tabak handele. SchultheiB Henkel sei damit beauf
tragt, flir jeden Ort einen Mann zu bestellen, der dort zu landliiufigem Preis den 
Tabak verkaufen dUrfe. 1707 wurde SUBkind zu Unterreichenbach der Tabak
schnitt und -handel im Reichenbacher Gericht gegenjahrlich 20 fl verstattet 16. 

Ein fremder Wundermann gab 1718 AnlaB zur Beschwerde: Er gi ng im Land 
umher und unternahm allerhand Kuren. Auf das Amt gebracht , sagte er aus: Er 
heiBe Aaron und wohne in Oberseemen. Sein Vater sei auch schon Doktor 
gewesen. Er selbst habe bei Rebbe Jacob in Koblenz gelemt. Jetzt habe er Jost 
Simon und Konrads Frau kuriert . Ihm wurde bei Leibesstrafe verbo ten, Arz
nei zu importieren und irgend jemandem im Lande zu verkaufen. 

Als man in SalmUnster 1719 alien landesfremden Kramern den Handel ver
bot, antwortete Wolfga ng Ernst mit einer ebensolchen Anordnung. Es dUrfe 
nicht gestaltet werden, daB die benachbarten Criihmer, Christen oder Juden, in 
dem Land mU ihren Wahren herumb gehen und verkaufen 17 . 

100 



DaB aber trotz aller die eigene Wirtsehaft besehiitzender staatlieher Ein
griffe sich immer wieder neue Liicken auftaten, war nur Zll erwarten. Am 
10. Januar 1736 wurden samtliehe Juden des Reiehenbaeher und Weningser 
Geriehts bei Graf Wolfgang Emst vorstellig: Auswartige und auslandisehe 
Juden aus Gettenbaeh, Seemen, Romsthal und Eekardroth sehlaehteten im 
Birsteinisehen, verkauften Fleiseh und gingen im Land als Hausierer herum. 
Sie verhandellen manchmal zu Spot/geld und zahlten nieht mal ihr Zollgeld, 
indem sie, urn Ire; zu passiren, sogaT ihre Weiber mit allerley Kriimerwaren im 
Land herumsehiekten. Wolfgang Emst reagierte sehr energiseh, indem er bei 
10 Rtlr Strafe und Konfiskation der Waren sowohl das Sehlaehten und das 
Anlegen von Kombiiden wie den Verkaufvon Fleiseh und Kom und das Hau
sieren mit Waren verbo!. Samtliehe Riite, Beamte, SehultheiBen, Geriehts
sehiiffen und Untertanen soil ten iiber die Einhaltung dieser Bestimmungen 
waehen. Dies wurde in den Rathiiusem der Amter Birstein, Wenings und Lan
gendiebaeh angesehlagen und jedermann zur Kenntnis gebraeht. 

Da man, wie schon an dem Beispiel Salmiinster besehrieben, in den be
naehbarten Landem aus gleiehen Oberlegungen Gleiehes verordnete, wurde 
der Handelsaustauseh ungemein ersehwert. Zu welch grotesken Verhaltnissen 
dies selbst in verwandtsehaftlieh verbundenen Herrsehaften Hihren konnte, 
zeigt ein Hir 1723 belegter Vorgang. Der Birsteiner Sehutzjude Calme (Kal
mon) behauptete dort auf der Kanzlei, ihm seijeglieher Handel im Biidingen
sehen Landesteil verboten, worauf dem Biidinger Schutzjuden Samson Moyse 
(Moses) untersagt wurde, mit Birstein in irgendeiner Form Gesehafte abzu
sehlieBen, man drohte ihm sogar mit Gefangnis und Warenkonfiskation. Erst 
naehdem die Biidinger und die Birsteiner Kanzleien sieh gegenseitig beteuert 
hatten, sie lieBen in ihren Landem fremde ysenburgische Juden zu, konnte 
Samson Moses beschriebene Waaren (bestellte Waren) naeh Birstein auslie
fem, die Kalmon nieht feil hatte, wobei aber ausdriieklich bestatigt wurde, das 
Hausierverbot bestehe weiter. 

Urn aus solchem Hiekhaek herauszukommen und die Markte wieder zu iiff
nen, hatte Hanau sehon 1718 einen gesehiekten Vorsehlag gemaeht. Es bezog 
si ch auf die Verordnung des Oberrheinisehen Kreises von 1714 wegen herren
losen Gesindels so Christen als Juden, die bislang wenig bewirkt hatte, denn es 
trieben sich noeh sehr viele Betteljuden in der Gegend herum, und durch der
gleichen Gesindelleichtlich eine bDse und contagiente Krankheit in eine Gegend 
gebracht werden kann. Es sollte nun, so regte Hanau an, den eingesessenen 
Juden von ihren Beamten ein GeneralpaB ausgestellt werden, mit dem sie 
allenthalben frei passieren konnten, wohingegen Juden ohne PaB an den 
Grenzen zuriiekgewiesen werden muBten. Dies sei durch die Zeitung zujeder
manns No tiz bekannt zu machen. - Damit ware den Sehutzjuden aller Lander 
freie Handelsausiibung ermiiglieht worden. - Birstein antwortete salomo
nisch, der Vorschlag sei gut, und man wolle zustimmen, wenn nur alle Nach
bam sich so verhielten I'. Daraus wurde natiirlieh niehts. 

Erst im Jahre 1803 hob Furst Karl zu Isenburg in Birstein, als einer der 
ersten in Deutsehland, den Judenleibzoll auf. Dazu wurde er von seinemjiidi
sehen Hoffaktor Wolf Breidenbach veranlaBt, der dureh riihriges Werben 
noeh andere deutsche Hiife von den Vorteilen einer solehen MaBnahme uber
zeugte 19, 

101 



3. Die mosaische Religion als Kristallisationspunkt fiir ein Gemeindeleben: 
Gemeinden in Birstein, Lichenroth, Fischbom (und Hellstein) 

Fiir die Judenschaft in dem Birsteiner Land ergaben sich van Anfang 
Schwierigkeiten auBer in rechtlichen und wirtschaftlichen Bereichen auch sol· 
che durch ibre Religion und bei ihrer Religionsausiibung. Religiose Emplind· 
lichkeiten spiel ten bis in den Geschaftsbereich hinein. Die Schutzzusagen 
verboten es ihnen ausdriicklich, daB sie an Sonntagen ihren Geschaften nach
gingen: AuJ die Sontag, ausgenommen ausliindische Jahrmiirkte, soli er sich ein
heimisch ha/ten und nicht parriren, wo/ern er nicht schon vordem Sontag draujJen 
ist " . Dariiber wurde insbesondere van den Pfarrem eifrig gewacht, denen die 
neu angekommenen Juden ein Dam im Auge waren. So wandten sich 1659 
Pfarrer Christian Hofmann und seine beiden I(jrchentreiber Andreas Kuhl 
und Johannes Hankel an Graf Wilhelm Moritz : Wir . .. bergen seiner hohen 
Gnaden nicht, daft der Jud allhier zu BirsteinJast alleSontage .. . des Ausreitens 
und Partirens all zu viel mache/, unangesehen er deswgen trewlich vermahnet iSl, 

aber alles in den Windt geschlagen (hat). Wie nicht weniger des sontags vor der 
Predigt das Haus voller Leute hat, welche darinnen Tabak trinken (sic), dahero 
vermutlich, daft er seineSchacherei treibe. Gompel hatte, als man ihn deswegen 
ansprach und verwamte, zur Antwort gegeben, er mlisse sich einen neuen 
Schutzherm suchen, wenn er auch den Sonntag feiem miisse. Hofmanns Vor
ganger sei ihm viel zu scharpJgewesen, weshalb sich seine Mutter iiber dessen 
Tod hochst er/rewet babe, und dariiber, dajJ der Feind ihres Sohnes hinwege sei 21 

In ibrer Religionsausiibung war die Reichenbacher Judenschaft zuerst stark 
behindert, weil sie in vielen Religionsgebrauchen fremd waren und am Ort 
nicht die nach mosaischem Gesetz notwendige Anzahl von zehn Mannem zu· 
sammenbrachten. Wir haben schon gesehen, daB Gompel, als er seinen Sohn 
beschneiden lassen wollte, bei der Herrschaft um Genehmigung einging, und 
daB Jacob zur Beschneidung seines Sohnes und Gompel zur Heirat seiner 
Tochter neun auslandische mannliche Juden herbeiholen muBte, damit eine 
Gemeinde zustandekam. Gottesdienste konnten sie nur in Nachbarlandem, 
etwa in Oberseemen, Crainfeld oder Gelnhausen, feiem, und ihre Toten konn
ten sie nicht in der Nahe bestatten. In ihrer Eingabe von 1674 sprechen sie 
davon, daB sie eine Meil Wegs oder vier in and/er Herrschaften in dieSchul gehen 
... eine starke Meil Weges zu gehen haben, wan (sie) einen Todten begraben. Sie 
muBten ihre Religion privat ausiiben. Als Gompel 1652 darum bat, das Laub
hiittenfest zelebrieren zu diirfen, wurde er angewiesen, es oh ne offentliche 
Ceremonie . .. im Haus abgehen zu lass en 21, 

1674 hatte sich die Situation insofem geandert, daB die inzwischen aufmnf 
Familienhaupter angewachsene Judengemeinschaft mit den religionsmiindi
gen Sohnen eine ausreicbende Anzahl von Gottesdienstbesuchem zusam
menbrachte. Graf Johann Ludwig gestattete ihnen in diesem Jahr 1674, daft sie 
eine ZusammenkunJt oderSchul oh ne miihniglichs Eintrag und Hindernis errich
ten durften. Fiir diese Verwilligung muBten siejahrlich I tl in die Kellerei zah
len. Gleichzeitig erlaubte er, daft sie ein(en) Platzjiir Begriibnis zuweg bringen 
und hinkunJtig ohne jemands Eintrag und Hindernis sooJt es nothig bedienen. 
Auch damr muBte jahrlich I tl an die Herrschaft entrichtet werden ". 

1679 war es soweit. Die Judenschaft hatte Ludwig Neidhardt in Birstein mr 
mnf Gulden einen Acker im Erbes abgekauft, und Johann Ludwig in Offen-
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bach und die "gemeinschaftliche" vormundschaftliche Kanzlei Maria Charlot
tas in Biidingen bestatigten erneut, daB ein Friedhof angelegt werden durfte. 
Wenn ein Reichenbacher Jude beerdigt wurde, soli ten 10 Albus und bei einem 
fremden Juden 22 '1> Albus abgefUhrt werden. Auch soli ten die fremden Juden 
bei ibrer Einreise ihren Accis und ihr Weggeld bezahlen. Im Jahre 1700 wurde 
an einen Sonntag ein Jude aus Eckardroth begraben, und die Trauergesell
schaft driickte sich urn die Abgaben. Daraufhin erhohte GrafWilhelm Moritz 
die Satze fUr einheimische Leichen auf 15 Albus, fUr auswartige auf 1 fl und 
venugte, daft ehederselbe (derTote) begraben wirdt, absonderlich wann es etwan 
Sontag sdn sollte, (die einheimischen Schutzjuden) solches sowohl einem zeiti
gen Pfarrer auch Keller dieses Ortes anzeigen. 

Die Juden zu Birstein nahmen wo hi bald nach 1674, als sich unter grafli
chem Schutz eine Gemeinde konstituierte, einen Vorsanger fUr ihre Gottes
dienste und Schulmeister fUr ihre Kinder an. Die Akten sprechen erstmals 
1708 davon. Unser Schulmeister, den wir siimmtliche hier in Birstein wohnende 
Juden bey unsern Kindern, dieselben im Lesen und Schreiben der hebriiischen 
Sprache zu unterweisen bisher gehalten. wollte nun wohl. weil seine Zeit urn ist, 
wieder van uns wegziehen. Und 1716 heiBt es, sie hatten den Vorsanger und 
Schulmeister Moses Salomo bei 3 fl Jahreslohn angenommen. 

Urn 1710 entwickelte sich u. a. urn die Position des Schulmeisters unter der 
Judenschaft ein Streit, der erbittert gefUhrt wurde. Hierauf soli im einzelnen 
eingegangen werden, weil sich darin interessante Gegebenheiten des Ge
meindelebens spiegeln. Dabei spielte Kalmon aus Birstein eine zentrale Rolle, 
dessen schillernde Personlichkeit darum zuerst beleuchtet werden 5011, soweit 
sie uns aus den Akten bekannt wird. 

Kalmon war 1708 in Birstein unter den Schutz gekommen und hatte zu Graf 
Wilhelm Moritz ein besonderes Verhaltnis entwickelt, der ihn als seinen Hof
juden bezeichnete. Es ist iiberliefert, daB er dem Grafen Schabracken, wohl 
an Pferdesatteln, fUr 50 Gulden angeboten hatte. Das Geschaft kam aber nicht 
zustande, weil Kalmon auf dem Weg zum Tiergarten angeblich erfuhr, Wil
helm Moritz sei nach Offenbach abgereist. Nach Wilhelm Moritz' Tod 1711 
drang sein Nachfolger Wolfgang Ernst auf Vollzug des Handels. Ein anderer 
Vorgang weist Kalmon als scharfen Rechner aus. Er hatte Haute an Philipp le 
Roy in Neuhanau verkauft, der Hirnschadel und Schwanze abschneiden lieB, 
ehe er das Gewicht feststellte. Dadurch war Kalmon ein Verlust von 20 Albus 
entstanden. Eine ausfUhrliche Korrespondenz Johann Philipps von Hutten in 
~oden mit Birstein enthalt eine lange Liste Kalmonscher AuBenstande, die 
seine umfangliche Geschaftstatigkeit belegt, enthalt aber auch Beschwerden 
iiber sein schlechtes Betragen. In Biidingen geriet Kalmon in Streit wegen Gut
haben bei seinem Glaubensgenossen Isaac Samson, der ihn auf die Kanzlei 
schleppte, wo Samson von einem Mousquetier geschlagen wurde, und als die
sersich deswegen beschweren wollte, von der Schildwache miBhandelt wurde, 
so daB er si ch bei Kammerdiener und Chirurg Ewald in Kur begeben muBte. 
Offenbar waren Graf und Kanzlei mcht bereit, sich in die Rechtshandel der 
Juden untereinander einzumischen. Bei einem Heukauf machte Kalmon der 
Magd Jacobs "Avancen", erhielt fUr seinen Gulden aber nur eine Ohrfeige, 
weshalb er beim SchultheiB Beschwerde einlegte. Samson von Biidingen und 
Jacob von Birstein intrigierten gegen Kalmon, sie zerschliigen in Frankfurt 
seinen Kredit, so gab Kalmon an. Er erbat 1728 von Wolfgang Ernst darum, vor 
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all em aber wohl wegen seiner Schuldenlast, einen Salvus Conductus auf sechs 
Jahre. Dieser sicherte ihm zu, dajJ er seiner Gelegenheit nach, oh ne alle Gifahr in 
unseren Landen sicherlich aus und eingehen, handeln und wandeln, seinerSchul
den und Gegenschulden halber binnen solcher Zeit Richtigkeit trasten mag, sich 
darbey aber erbaulich und geleitmiijJig verhalten solle ". 

Kalmon hatte dank seines Ansehens als Handelsmann und der Protektion 
durch den Grafen in der Birsteiner ludenschaft die Vorsteherrolle inne und 
verfUgte offenbar oft recht eigenmachtig. Er hatte, ohne die anderen Gemein
deglieder zu fragen, den Vorsanger angestellt. Diese wehrten sich nun dage
gen, ihn zu beherbergen, zu verkostigen und zu entlohnen. Es entstand ein 
jahrelanger Streit. Zustandig fUr solche religionsbedingten Auseinanderset
zungen war das Rabbinat, fUr Birstein zuerst Friedberg. 1720 gab Kalmon der 
Judengemeinde bekannt, sie mUBten sich in Gedern vor dem Rabbiner aus 
Friedberg einfinden. 

Der Friedberger Rechtsentscheid ist erhalten " : Alle zwei Jahre sollten 
zwei Kastenmeister oder Almosenpfleger gewahlt werden, die die Gemeinde
abgaben einzogen. Sie konnten Nichtzahlungswillige vom Synagogenbesuch 
ausschlieBen, sie nicht zur Zehengebott aufrufen lassen, und diejenigen, die 
wider die gute Ahndacht in Schuhl (Synagoge) verstieBen, mit dem Abliefern 
von einem halben Pfund Wachs bestrafen. Weilen bi}Jhero wenig Kinder zu ler
nen gewesen, sollten bei der Aufbringung von Gehalt, Logis und Verkostigung 
des Rabbi ein Drittel auf seine Schulmeister- und zwei Drittel auf seine Vor
singertatigkeit gerechnet werden. Nach einer komplizierten Verteilung ent
sprechend dem jeweiligen Verrnogen und der Zahl der zum Haushalt geho
renden Personen sollte jeder seinen Anteilleisten und zahlen. (Itzigs Vermo
gen wurde auf8 fl geschatzt, das des Moses und Joseph aufjeweils 50 fl, das des 
Abraham auf 100 fl, das des [sack und Samuel auf jeweils 150 fl, das des LOb 
und Ahron auf jeweils 300 fl und das des Kalmon auf 400 fl.) Ein Sohn, welcher 
in der Bibel oder Dallmuth lemet, gait fUr eine Stunde, welche aber im abc wie 
auch in gemeine Gebetbucher lemen - vor all em die Madchen -, rechneten fUr 
eine halbe Stunde. Der Rabbi wurde verpflichtet, in dem Hause, in dem er 
jeweils untergebracht war, taglich die entsprechende Zahl von Lektionen zu 
halten. Er durfte nur dann rituell schlachten, schachten, wenn er beim Rabbi
ner in Friedberg seine Priifung bestanden hatte. FUr das Schachten eines gro
Ben Tieres erhielt er 3 Albus, eines kJeinen I Albus. SchlieBlich entschied der 
Rabbiner noch, daB jahrlich drei durch das Los zu bestimmende Gemeinde
glieder das dem Grafen zustehende Wachsgeld beibringen muBten " . 

Damit war der Streit innerhalb der Gemeinde aber keineswegs aus der Welt 
geschafft. Es boten si ch immer wieder neue Anlasse, wannenhero fast die 
gantzeludenschaft zusammen verwandt seind, wozu aber auch EifersUchteleien 
auf Kalmons herausragende gesellschaftliche Stellung und Kalmon selbst bei
getragen haben mogen. [m November 1722 verwies die grafliche Kanzlei die 
Juden zur Losung ihrer Schwierigkeiten an den Rabbiner in Offenbach, und 
als dies nichts fruchtete, verftigte Wolfgang Ernst im April 1724, die Juden aus 
Birstein, Reichenbach und Hitzkirchen hatten sich zum 30. d. M. beim Rabbi
ner in Offenbach zur Entscheidung einzufinden, er wolle sonst ihre Schutzver
trage auflosen. Der Offenbacher Rabbiner Jacob Briesger verhorte die ge
samte geladene Schul, besprach alle strittigen Punkte nach unserer (der Juden) 
Leh, und Zeremonie, nach van Gott verliehenem Verstand und modernisirte bzw. 
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korrigirte den Friedberger Entscheid. Die hauptsiichliche Neuerung bestand 
darin, daO nun festgelegt wurde, Kalmon durfte allein den Schulmeister din
gen, und die Gemeindeglieder muOten ihm bei Handelsreisen nach Frankfurt 
dort ihren Beitrag zu dessen Gehalt bezahlen. (Kalmon hielt si ch otTenbar zur 
Abwicklung seiner Geschiifte vomehmlich in der groOen Stadt auf.) Der 
Hauptteil des Rabbigehaltes sollte aus dessen Schiichtertiitigkeit kommen 
(eine Kuh oder Jungrind, ein Kalb oder ein Hammel J Albus, eine Gans 4 Batzen, 
ein Huhn 2 Helier), das iibrigewas noch mangeit solltejetzt zur Hiilfte flir dessen 
Schulmeister- und zur anderen Hiilfte flir dessen Vorsingerarbeit gerechnet 
werden. Dadurch wurden Haushalte mit Kindern stiirker belastet, andererseits 
muOten aber jetzt auch Gemeindeglieder ohne Kinder einen Viertteil zum 
Lehrerlohn mit beitragen. Kalmon wollte die Hiilfte des Vorsingergehaltes tra
gen. Moses war untersagt zu schiichten, er sollte zuerst seine Priifung daflir 
ablegen und eine Erlaubnis erwerben, die alle drei Jahre erneuert werden 
muOte. Damit geschah dem Verdienst des Schulmeisters weniger Abtrag. War 
kein Schiichter am Ort, so sollte Ahron umbsonSI scheche, wie Kalmon und die 
Herrschaft gefordert hatten. Rabbiner Jacob Briesger ordnete fernerhin an, 
daO von den beiden Almosenpflegern nur einer von den Schwiigern, aus dem 
verwandtschaftlich verbundenen KJan, kommen durfte, der andere nicbt. Der 
eine verwahrte die Biichse, der andere den Schliissel, und beide legtenjiihrlich 
vor der Gemeinde und vor Kalmon die Rechnung. Die Gottesdienstordnung 
sah nunmehr vor, daO ein A1tester zuerst und vor ibm ein Gelehrter lesen 
durfte. 

In den iibrigen Punkten befaOte sich der OtTenbacher Rabbiner mit den 
kleinen Streitereien in der Birsteiner Gemeinde. Kalmon hatte flir den Got
tesdienstraum eine zinneme Kanne und einen Becher gestiftet, alle Feyerlag 
daraus zu weschen, wie der Gebrauch ist under die Juden. jeder mtisse sich bei 
einem Pfund Wachs Strafe daraus waschen, und Kalmon miisse ein Handtuch 
dazu mitbringen. Moses hatte den Kalmon beschimpft, daflir solle er sich ent
schuldigen, zur Strafe diirfe er vier Wochen lang nicht vor die zehen Geboll 
vohrgeslellt werden. (Moses hatte ihn einen manser benilah gescholten, was in 
etwa unserem "Hurensobn" entspricht, einen gliiubigen Juden aber noch stiir
ker beleidigt, weil es "unrein gezeugt" bedeutet.) Moses hatte auOerdem wiih
rend des Gottesdienstes die zehn Geboll in etwas ein Schimp/ angelhan, daflir 
solle er ein Pfund Wachs geben und drei Tage fasten. SchlieOlich hatte er an 
einem Samstag Fleisch verkauft, weshalb niemand mehr etwas bei ihm kaufen 
durfte, bis er eine weitere (nicht genannte) Strafe erlegt hatte. 

Graf Wolfgang Ernst bestiitigte Jacob Briesgers Rechtsentscheid und wies 
die Gemeinde an, si ch bey Vertusl ihres Schutzes danach zu richten. Aber der 
Streit schwelte weiter. Vier Jahre spiiter reichte Kalmon bei der griinichen 
Kanzlei eine KJage ein. Er und der Hofjude David Salomon aus Frankfurt hiit
ten verschiedene Ornamenla flir den Gottesdienstraum gestiftet, die er in sei
nem Haus bewahren wolle, was ihm die anderen verwehrten. Jacob habe ihn in 
der Schul aus dem Stuhl gestoOen und zusammen mit des Moses Sohn ihm 
Priigel angedroht, er miisse von ihnen sambl und sonders viel Verdru./3 und 
Bedriickung gegen sein Verschulden erdulden. Siimtliche Juden seien noch 
drei bis vier Jahre mit ihren Almosengeldern riickstiindig. Es ist nicht erhal
ten, welch en Entscheid Graf Wolfgang Ernst gab oder ob er die Sac he an den 
Rabbiner in OtTenbach verwies. 

* * * 
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Bei alien diesen Religionsangelegenheiten und Zeremonialstreitigkeiten 
spieiten die Juden aus Lichenroth keine Rolle , denn sie gehorten nicht zurGe
meinde Birstein. Es war flir sie einfach zu weit bis dorthin, welcher Gestalten 
(sie) mit grojJer MahedieSchuhl zu Craynfeld anderthalb Stun den weit gehen und 
halten massen. Doch 1733 erbaten sie von Graf Wolfgang Ernst die Zustim
mung zur Einrichtung einer eigenen Synagoge, weil ihnen der Weg nach 
Crainfeld im landgrafiich Hessischen 27 sehr beschwehrlichfernershinfallen will 
und weilen (s ie sich) zu Lichenroth so weit vermehret haben, daft sie eine eigene 
Schuhl zu Lichenroth anstellen kannen. Sie beschworen ihn einzuwilligen, auf 
daft der Seegen, so wi, in unser Schuhl uhe, den gniidigen Landesherrn aus
sprechen, also in Eurer Hochgriij1ichen Gnaden Landte bleiben machte. (Solche 
Gebete flir den Landesherrn wurden auf eine Holztafel geschrieben und in 
dem jiidischen Betraum aufgehangt.) 

Am 28. April 1733 gewahrte Wolfgang Ernst seinen Schutzjuden in Lichen
roth diese Vergiinstigung, woflir jeder jiidische Haushait dort einen Gulden 
jahrlich zahlen muBte. Alsjedoch in den nachsten beiden Jahren bei der Rent
kammer kein Geld einging, erhohte Wolfgang Ernst sei ne Forderung flir die 
aus purer Gnade gegebene Erlaubnis auf flinf Gulden, die er nach seinem 
Gutfinden mehren oder mindern wollte. Diese r WarnschuB geniigte, und er 
konnte auf den alten Satz zuriickgehen. 

* * * 
1m Birsteinischen Lande gab es nun zwei Gemeinden, und die Judenschaft 

wuchs in diesen Jahrzehnten immer weiter an. Es li eBen sich auch in Fisch
born und Sotzbach einzelne Familien nieder. Der Betraum in Birstein reichte 
nicht mehr aus. Darum kaufte die Gemeinde 1749 ein Haus und baute es zu ei
ner Synagoge urn, wozu sie von Wolfgang Ernst Ill. - er war 1744 geflirstet wor
den und nannte sichjetzt Wolfgang Ernst I. - ein Geschenk aus Gnaden (wahr
scheinJi ch Geld) erhi eit. 1751 konnte das Gebaude geweiht werden, und die 
beiden Vorsteher und die gesamte Gemeinde setzten si ch unter Beihilfe des 
Landesrabbiners Hesekiel Isaac in Offenbach eine Schulordnung 28• 

Von ihren elf Punkten befaBten sich acht mit den SynagogenstiihIen, diese 
legten eine gewisse Hierarchie und damit Ordnung fest, und ihr Verkauf und 
Besitz brachte der Gemeinde Einnahmen, die flir den Neubau dringend ge
braucht wurden. Diejenigen Stiihle, die dem Thoraschrank auf der rechten 
und linken Seite am nachsten standen, waren die begehrtesten, und riickwarts 
bis an die Winkelstege verloren sie an Wert. Di e ersten Stiihle waren mit Man
nern aus den Familien besetzt, die am Iiingsten im Lande weilt£n und vor lan
ger Zeit heirateten. Die neuer Zugezogenen und erst kiirzer Verheirateten be
setzten di e abfolgenden Stiihle. Di e ersten Stiihle kosteten flinr, die hintersten 
zwei Gulden, sie waren in der Familie erblich, fielen, wenD keine Leibeserben 
da waren, an die gesamte Judenschaft zuriick. Zogen Juden zu oder heirateten 
ein, muBten sie aus 100 fi ihres Besitzes 2 fi an die Judengemeinde als Einzugs
geld bezahlen, ihnen muBte ein Stuhl verkauft werden. Die gleichen Regelun
gen galten flir die abgetrennte Frauensynagoge. - In den anderen Punkten 
wurde verordnet, daB jeweils flir drei Jahre zwei Vorsteher gesetzt wurden, 
von denen einer aus Birstein. der andere aus den Nachbarorten sein mul3te. 
Sie legten nach Ablauf ihrer Amtszeit Rechnung, waren flir di e Gottesdienst-
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ordnung und die Gemeinde verantwortlich und durften bei VerstoBen in die
sem Ra hmen Strafen verhiingen. Fiir arme, kranke Juden gab es e ine A1mo
senkasse " . Wichtig mr di e Zukunft sollte werden, daB man schlieBlich noch 
festsetzte, alle Gemeindeglieder von Birstein und umliegenden Ortschaften 
waren verpnichtet, diese neue Synagoge zu besuchen und damit zu ihrer 
Finanzierung beizutragen. 

1772 lieBen sich die Fi schborner Juden von e inem Zehngeboteschreiber 
e ine eigene Thora anfertigen und begannen, in Fischborn Gottesdi enste zu 
halten. Damit verstieBen sie gegen die 175 1 erlassene Schulordnung und wur
den mit der Zahlung von 20 n an die Herrschaft und 5 n an die-Birsteiner Schul 
bestraft. Doch im Winte r 1793/94 richteten sie wieder eine eigene Schul ei n. 
Der Aufschrei der anderen Gemeindegliederwar groB. Sie hiitten noch Zinsen 
aus der Bauzeit und stiindig Reparaturkosten zu tragen, die Einnahmen aus 
Fischborn fehlten. AuBerdem wohnten in Fischborn nur vier Familien, zwei 
weitere hiitten bislang nur urn den Schutz nachgesucht. Als die Fischborner 
Juden darum bat en, wenigstens im Winter an al/Zll bosen Tagen Versammlun
gen am Ort abhalten zu diirfen, empfahl Kanzle irat Kuntze Fiirst Wolfgang 
Ernst 11. : Da aber kein Volk zu Zank und Streit mehr geneigt ist als die Juden und 
die Fischborner Juden, wenn ihnen auch nur an den bosen Tagen eine Versamm
lung zu halten erlaub! werden sollte, gewijJ MijJbrauch davon machen und sodann 
von Recht sprechen wiirden, es bei Einrichtung nur einer Synagoge, der von Bir
stein, zu bel ass en. Do ja ouch die Christen aus so vie/en Doifern nach Reichen
bach auch selbst im Winter in die Kirche gehen, die Juden aber noch mehr an das 
Lau/en gewohnt sind. Doch Fiirst Wolfgang Ernst 11. entschied, daB di e Fisch
borner Juden bei schlechtem Wetter im W inter Privatversammlungen ha lten 
diirften, daB aber alleetwan votfallende Almosen zur Birs teinerSchul abgegeben, 
auch zu deren Einsammlung alien/ails ein verpj/ichtetes Gemeindeg/ied bestellt 
werde 30• 

Dies waren die Anfange zu einer selbstiindigen Gemeinde in Fischborn, die 
si ch ab 1827 zeitweilig auch einen eigenen Lehrer hi elt, aber in de r Lehre rver
sorgung im wesentlichen von Birstein bzw. Lichenroth abhiingig blieb. Zu 
Fischborn gehorten die Juden von Kirchbracht und Mauswinkel, wobei auch 
in Kirchbracht im vorigen Jahrhundert voriibergehend eine eigene Schule ge
ha lten wurde. SchlieBlich machten sich seit 1848 voriibergehend und ab 1868 
endgiiltig die Juden von Hellstein als Gemeinde von Birstei n unabhii ngig, 
wurden aber besonders in unserem Jahrhundert wi eder mit Lehre rn von Bir
stein (auch von Wiichte rsbach) versorgt. Di e ve rselbstiindigten Gemeinden 
blieben immer Mitglieder des Totenhofverbandes Birstein. 

4. Ausblick 

Es ist ein langer Weg von Gompel, der 1649 als e rste r Jude trotz rechtliche r, 
wirtschaftlicher und religioser Hindernisse den kiihnen Schritt in einen dar· 
niederliegenden liindlichen Raum tat, bis ins Jahr 1853, aus dem uns eine Auf
stellung der zahlreichen ludenschaft in den jiidischen Gemeinden Birstein, 
Fischborn und Lichenroth erhalten ist : 
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Birstein 99 Birstein 
21 Unterreichenbach 
8 Obersatzbach 

20 Untersatzbach 
38 Hellstein 
9 Helfersdarf 
6 Hitzkirchen 

Fischbarn 60 Fischbarn 
8 Mauswinkel 

56 Kirchbracht 

Lichenrath 95 Lichenrath 
12 Wlistwillenrath 31. 

Im 18. Jahrhundert hatte der Zudrang van Juden auf das Land immer mehr zu· 
genommen, verursacht u. a. durch die wachsenden Verdienstmoglichkeiten 
dart, eine sich mehrende Judenschaft, deren Erstgeborene zumeist nur die 
Schutzzusage des Vaters libernehmen konnnten und deren nachfolgende 
Sohne sich nach anderen Herren umsehem muBten, aber auch durch eine ver
starkte Rlickwanderung polnischer Juden nach Deutschland. In der zweiten 
Halfte des 19. Jahrhunderts beginnend nahm die jlidische Bevolkerung auf 
dem Lande wieder ab. Juden wanderten nach Amerika aus. MiBernten in den 
40er und 50er Jahren, ein allmahliches Vordringen der bauerlichen Genossen
schaften, ein zeitweilig wachsender Antisemitismus gerade im oberhessi
schen und angrenzenden Raum, der mit dem Namen Bockel verbunden ist, 
var all em aber bessere Verdienstmoglichkeiten in den aufbllihenden indu
striellen Zentren ftihrten dazu, daB Juden aus der vornehmlich landwirtschaft
lich genutzten Region in die Industrieorte lOgen. Am l. Dezember 1924 wurde 
beispielsweise die vardem bllihende jlidische Elementarschule Lichenroth 
ganz aufgehoben, weil nur noch zwei Kinder den Unterricht besuchten. 

In nationalsozialistischer Zeit schlieBlich fllichteten die letzten auf dem 
Lande verbliebenen Juden, die nicht emigriert waren, in die Stadte, von wo sie 
fast alle der Tad abhalte. 

Anmerkungen: 
I Fursl von isenburgisches Archiv Birslein (Bi rA), Kell ereirechnung Birstein 1649. Sein rur 1668 

erhaltener Schutzbrief gestattete ihm die Einkaufung Viehs wieauch Pferdt oder Kalberoderwas 
sons ten. Er durfte Wachs in Ihro Graf/ichen Gnaden Landen allein aufkaufen und muBte so viel 
dieselbe dessen zu dero Hofstatt begehren werden, das Pjundvorein Kopstuck liefern (fUr8 Batzen 
= 113 Gulden), das anderaber soli ihme anders wohin zu verkaufenfrey stehen. Flir sein Wachspri
vileg zahlle Gompel zu der iiblichen Schutzgebi..ihr van 20 f1 extra, 1655 3 f1 und seil1656 6 fl . -
Bei der Angabe OberhofJen be; Frankfurt icrte si ch vermutJich der Biidinger Kanzleischreiber. 
Es gab Juden in Oberhofen bei Selters im Westerwald und auch in Obbarnhafen bei Mlinzen
berg. Nach Mlinzenberg bestanden Verbindungen der Ysenburger. Im nahegelegenen Wol
fersheim, wo die Obbornhafer Juden ihre Toten beerdigten, war der ji..idische Familienname 
lsenburger haufig (Paul Arnsberg: Die Ji.idischen Gemeinden in Hessen. Frankfurt 1971 , 
Bd. 2, S. 413). 

2 BicA, 3982, Reichenbacher Gericht in specie Judensachen. 
3 BicA, 3982. Es war injener Zeit durchaus liblich, daB Juden Grund und Gebaude erwarben. 
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Der Birsteiner Hofjude David Salamon aus Frankfurt besaB Anfang des 18. lahrhunderts sogar 
mehrere Hauser in Birstein, wo er den Mietzins aufGeschaftsreisen kassierte. Seine Stellung 
war aber ungewohnlich. Er konnte es beispielsweise auch erreichen. daB sozusagen unein
treibbare jlidische Guthaben bei hochgestellten Herren bezahlt wurden: Der kurmainzische 



Schutzjude Nathan Popparth aus dem Freihof in Salmunster erlangte seine Forderungen bei 
Landbereiter Carl aus Birste in nicht. Dieser hatte sogar Nathans ausgeschickten Knecht so ge
schlagen, daft Blut aus dem Kopfund aus der Nasef/oft. Salomon erreichte die Zahlung (BirA 
3971). 

4 Fi.irstlich Ysenburgisches Archiv Bi.idingen (BiidA), KW 751499. Graf Wilhelm Otto war seit 
1648 in zweite r Ehe mit Anna Amalie von Nassau-Katzenelnhogen verheiratet. -In den Kelle
reirechnungen Birstein sind keine Schutzgeldeinnahmen von Jacob Joseph veneichnet. - In 
di e Kellerei Spielberg zahlle er jahrlich 14 fl . 

5 BudA, KW 751499. Sein Schutzbriefvon l666gestattete ihm Panhirung und Gewerb im Birstein
schen Land und verpflichtete ihn zur Ein- und Verkaufung von p/erden, Vieh oderdes was es sein 
mag fLir den Grafen. 

6 Arnsberg, Bd. 2, S. 62 (A nm. I) gibt die erste Erwahnung eines Juden in Markobel fLir 1691 an. 
7 8udA, KW 751499. Das Wachsp rivileg war fUr die Gerichte Wachtersbach und Spielberg, aber 

auch GrGndau und Meerholz an den Wiichtersbac her Juden Hi skias und seine n Schwieger
sohn Low vergeben, auch damit sollte Joseph ni chts zu schafTen habe n. 

8 BudA, KW 751499 und BirA, Kellereirechnungen flir diese Jahre. Die Ziegenepisode in BirA, 
3982. 

9 BirA,3982. 16561ie6 sich Schmey in Budingen nieder, siehe Klau s Peter Decker : Der Streit urn 
die Aufnahme des Juden Schmey in Budingen nach dem DreiBigjiihrigen Kri eg. -In : Budinge r 
Geschichtsblatter, Bd. XII , 1984, S. 48-73. 

\0 BiidA, KW 75/499 und Birsteiner Kell ereirechnungen. 
11 BirA, 3971 und 3892. 
12 Es laBt si ch diese wirtschaftliche Aufwartsentwicklung beispielsweise auch an den in den Kel-

lerei rechnunge n verzeichneten Standgeldern zu den Miirkten und Kirben ablese n (1650) : 
6. Januar Drei konigsmarkt in Lichenroth, 

26. Marz Reic henbacher Halbfastenmarkt, 
28. Mai Bi rstei ner Kirb, 
24. Juni Reichenbacher Johan nesmarkt, 
2. Jul i Lichenrother Sommerkirb, 

22. Juli Kirchbrachter Sommerkirb, 
7. August Sotzbacher Kirb und 
6.Dezember Kirchbrachter Niklausmarkt 

und in den Folgejahren. 
13 BirA,3982. Fur Sprendlingen werden Schlum und Jalm, fLir Hain Hirtz, Liebmann, Laurier 

und Hayem, fUr Gotzenhain Schmay, flir Ginsheim Seligmann und Israel , flir Langenselbold 
Schumm, Schmul und Leser und flir Langendiebach Low und Wolf genannt. 

14 Zu den ysenburgi schen Landesteilungen siehe G. Simon: Die Geschichte des reichsstandi
schen Hauses Ysenburg und Blidingen. Frankfurt 1865, Bd. 2. Ube r die "einsei tige" und 
"gemeinschaftliche" Stellung der Juden des Reichenbacher Gerichts: DiidA. KW 751499 und 
BirA,3982. 

15 Das Vorausgehend e und Folgende in DirA 397 1 und 3982. 1702 war das Schutzgeld in Un
schlittli eferung umgwand ell wo rden. Seit 1712 waren auch and ere Produkte zugelassen. 

16 Er beschwerte sich 1709 bei Wilhelm Moritz darGber, daB der pfarrherr von Unterreichenbac h 
Johann Jacob Keller in der Kirche seinen Zuhorern bei Strafe verboten hatte, sonntags SiiB
kinds Haus zu betreten. AnlaB dazu war gewesen, daB der Reichenbacher Kuhhirt, Sonntag nach 
dem Gottesdienst. wie gewohnlich gekommen. um sich wiihrend der Winterszeit zu wiirmen undfijr 
J Kreuzer Tabak zu kaufen. 

17 Zu den ostlichen Nachbarn, besonders im Huttengru nd, bestand immer ein recht gespanntes 
Verhaitnis, wie aus der liberlieferten Korrespondenz hervorgeht (BirA, 3971). Damr ein spre
chendes Beispiel : Oberjagermeister J. M. W. de Schleifras machte Graf Wolfgang Emst im 
Februar 1714 Miueilung, daB er den Juden Lose r aus seinem Schu tz entlassen habe, weil er zu 
Wormbst mU falschem Miinzwesen befaftt gewesen. Dort sei er zur verdienten Strafe mit dem 
S/oubbesen von dem Schinder um den Ga/gen gepeilscht worden, woran se ine Kameraden zur 
Schauung gehenkt waren. lohann Anton Wilhelm von Hutten zu Salmiinster habe den /osen 
VogelJ nach Eckardroth aufgenommen, obgleich er sc bon den beriihmbten Dieb Schamber/e, 
nebst anderen loun Gesindell, als den Reis Adam und Han sen Herget im Schulz habet, und er also 
mehr den Grundt mit dergleichen bosen verdiichtigen Leilhen anfiillet. we/che sowoh/ den hutli
schen, dann benachbardten Underthanen, mehrSchaden denn Nutzen zufijgen. Der Ysenburger 
solle di esem Gesindel den Zutritt verwehren. GrafWolfgang Ernst versprach, dem Loser den 
Accis aufzu klindigen. Im ii brigen habe er das Bettel n in sei nem Lande verboten, woraufbi n sic 
ihm gedroht hatten, ihm die Scheuer auf dem Schtinhof anzustec ken. Er empfahl , der Furst-
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bischofvon Fulda soll e mit Kurmainz Kontakt aufnehmen, gemeinsam solilen sie dem Hulten 
die Aufnahme solchen Gesindels abraten. oder Schlei fras soll e an die Burg Friedberg schreiben, 
damit wenigslens die beschriebenen Diebe dingIest gemachl wUrden. - Uberdie besondere Si tua
tio n der reichsritterschaftl ic hen luden : Hei nri ch Mull er : Der letzte Kampf der Reichsritter
schaft urn ihre Se lbstandigkeit (1790-1815). Berlin 1910, S. 28fT. 

18 Bir A, 397 1. Das dicke Konvolut enthalt zahl reiche Schriftstucke tiber gegebene und verweigerre 
Erlaubnis im ysenburgischen Gebiet Handel zu lreiben. auch andere mitfremden Juden vorgefal
lene HdndeI1679-1750. 

19 Bernd Muller: Das Furstentum Isenburg im Rh einischen Bund. Btidingen 1978, S. 186f. Paul 
Arnsberg, Bd. 2, S. 170r. und in dem zugehOrigen Bild- und Dokumentband (Darmstadt 1973, 
S. 161-169). Ein starker AnstoB zur Aufhebung des l udenaccis in Deutschland kam auch aus 
dem Gedankengu t der Franztisi schen Revolu ti on. 

20 DudA, Kw 75/499. Schulzbrief fli r Gompei von 1668 durch Graf Johann Erns!. 
21 BirA, 3982. Die Birsteincr Kcllc reia ktcn ergeben folgende Oaten : 1647 bis 16. 7. 1656 Pfarrer 

Johann Ebe rhard Leurelius und 1657 bi s 1664 Pfarrer Chri stian Hofmann . Ungenau in : Pfarr
geschichte des Sprengels Hanau bi s 1968 (bearb.von Max Asc hk ewitz). Marburg 1984. 

22 BirA, 3983. Centgraf Page zu Reichenbach wurde zu r Beaufsichtigung verpflichtet. 
23 BirA, 3983. Auch m r das Folgende. 
24 Bi rA, 3982. 
25 Paul Arnsbe rg (Bd. 2, S. 200) vermerkt m r di esen Zeitraum den Rabbi ner l akob ben Raphael 

Epstein, der 1730 starb. 
26 BirA, 3983. Aus 1715 iSI di e Anweisungder Birsteiner Kanzlei mrdie in vierteljiihrlichen Raten 

zu zahl enden Schutzgelder erhalten. Sie enthalt folgende Namen (BirA, 3982) : 
Birstei n Joseph IS fl 

Moises 15 f1 
Calmon 15 fl 
Itzig 15 f1 
Aaro n 15 n 

Reichenbach Ab raham 12 n 
Schmuhl 15 n 

Lichenroth Mayer 20 n 
Loser 15 n 

(Wenings Mayer 15 n 
lonas 15 n). 

27 Zu den Juden von Crai nfel d : Arnsberg, Bd. I, S. 110, und Friedrich MUlier : Crainfeld. GieBen 
1987, S. 181-194. 

28 Paul Arnsberg nennt R. Michel Oppenheimer al s Rabbincr mr Offenbach von 1707 bi s 1750. 
Den Birstei ner Zeremonialstrei t entschied abeT der Offenbacher Rabbiner Jacob Briesger. Er 
unterstand dem Oberrabbin er in Friedberg. Di e Birsteine r Schu lo rdnung vo n 1751 unter
schri eb Hesekiel Isaac. de r al s Landesrabbi ner bezeichnet wi rd. Er ist wohl mit dem von Arns
berg genannten Jescheskel identisc h. 

29 Zu dem Komplex Kranken- und Arm enm rsorge enthalten die Akten interessante Ei nzel hei ten 
(BirA, 3982). Zu der ge meindeinternen Fiirso rgc kam eine gemeindeu bergreifende : 1732 m hr
ten die Stolberg-Gedern er Juden der Birsleiner Jud ensc haft eine Kranke zu mit dem Auftrag, 
sie ins Hospital nach Frankfurt weiterzu leiten. Sie begrundeten die Verpnichtung der Bir
stei ner Juden damit, daB die Juden von Wenings mi t denen von Gedern in Oberseemen einen 
gemeinsamen Schulgang und eine gemeinsame Armen kasse hatten und es Brauc h sei, die 
Kranken vo n Schulga ng zu Schulgang weiterzuleiten. - Ein ande rer Vo rfall belegt, daB du rch
aus auc h die Herrschaft ihren Schutzjuden half: 1724 war Jacob von Lichenroth auf dem Ruck
weg vo n Frankfurt, wo er einen felten Ochsen flir 30 Gulden verkauft hatte, beraubt und hart 
mil Schl agen trakti ert wo rden. AI s Lore nz Hack daraufbin se ine Gulhaben bei Jacob in Htihe 
von 24 Gulden ei nford erte und das AmI seinen gesamten Haus rat pHinden wollte, verhinderte 
Graf Wol fgang Ernst di es und kUndigte seinen Schutz ni cht auf. Er stellte Jacob einen Almo
senbriefaus, in dem di e Vorsteher und Baumeister der umliegenden Gemeinden aufgefordert 
wurden, ihm das Heromgehen zu gestalten, mit dem Jacob sich an di e Solidaritat seiner Glau
bensbruder wenden konnte. Viele Beispiele ze igen, daB die Herrschaft in and eren Fallen zur 
Minderung und zum Verzic ht auf Judenabgaben bereil war. 

30 Soweit BirA. 3983, Die Aufrichtung einer Judenschule zu Birstein und Lichenrode item zu 
Fischborn. 

31 StA Marburg, 180 LA Geln hausen, 3128. 
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