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* Diescr Beitrag basierr auf Forschungsergebnissen aus dem vom osterreichischen Forschungsfonds
(FWF) tinanzierren Projekr "Regesten zur Ceschichre der Juden in Sud- und Westiisterreich 1387-
1404" (P 24405) und den Vorgangerprojekten P 15638, P 18453 und P 21237.

') BayerischesHauptstaarsarchiv [BHSrA], KL Passau-Sr.Nikola I, fo1.42r. Druck: Urkundenbuch des
Landes ob der Enns [UBOE) 3 (Wien 1863) 70r, Nr. 64. Regesr (mit weiterfuhrender Literatur):
Eveline BRUGGERu. BirgitWIEDL,Regestenzur Geschichre der Juden in Osterreich, Band 1:Von den
Anfangen bis 1338, Band 2: 1339-1365, Band 3: 1366,..1386 (Innsbruck, Wien, Bozen 2005,2010,
2015); hier I, 33, Nr. 22. Die Bande sind auf der FWF-E-Book-Library kosrenfrei downloadbar
(https:lle-book.fwf.ac.at/).

2) Oberosterrcichisches Landesarchiv [OOLA], Besrand SeAGarsten, Urk. Nr. 43, Druck UBOE 3,
138, Nr. 136, BRUGGERU. WiEDL,Regesten 1 (wieAnm. I) 39, Nr. 28. Albero von Kuenring und die
Burger von Krems, Stein und Linz leisten Albero von Polheim und [Meinhard] Triisd von Zierberg
Biirgschaft fur Siboto, del' von den beiden gefangengenommen worden war. Bibaswird als Ierzterder
Krernser Zeugen genannt und srehr damit vor den Nennungen der Steiner und Linzer Burger.

3) Alexander BEIDER,A Dictionary of AshkenazicGiven Names. Their Origins, Structure, Pronunciation,
and Migrations (BergenfieldNJ 2001) 308-312 (AusgangsnameFayvush,mit mehreren Belegen).

Im Jahr 1239 schenkte der Passauer Subdiakon Blasius dem dortigen Kloster
St. Nikola etliche Gurer als Seelgeratstiftung, darunter zweiWeingarten bei Rossatz
an der Donau. Bevor das PassauischeKloster jedoch dieseWeingarten endgultig in
Besitz nehmen konnte, mussten diese aus einer Verpfindung gelose werden, und
zwar aus einer Verpfandung bei dem Juden Bibas.') Sowohl die Lage der Weingarten
in Rossatzals auch die Ausstellung der Urkunde in Mautern legen den Schluss nahe,
dass es sich bei Bibas nicht urn einen Passauer, sondern urn einen im Raum urn
Mautern ansassigen Juden handelt. Moglicherweise ist Bibas mit dem in Krems
belegten Beibastus iudeus gleichzusetzen, der 1247 in einer Urkunde Alberos von
Kuenring als Zeuge genannt wird.s) Sowohl die Identifizierung als Juden als auch
die Gleichsetzung von Bibas und Beibastus ist von der Namensform her zu verrre
ten.P) Auch das Auftreten des Beibastus im Rahmen der Zeugenliste 1247,die eine
Reihe von Biirgern der Sradte Krems und Stein umfasst, worunter dieser an letzter
Stelle der Kremser Zeugen stehr, spricht nicht gegen seine Identifizierung als Jude.

Diese - ansonsten nicht weiter bemerkenswerte - kleine PassauerUrkunde, deren
Original verloren ist, stellt ein wichtiges Dokument zur Geschichte der osterrei
chischen Juden dar: Bibas ist der erste namentlich bekanme und geschaftlich im
Raum des heutigen Niederosterreich (mit der Ausnahme Wiens) ratige Jude. Seine
aufgrund der wenigen Quellen zwar nicht zweifelsfreibeweisbare, zumindest aber
sehr wahrscheinliche Gleichsetzung mit dem in der Lisre Kremser Burger genann
ten Beibastus legt nahe, dass es sich bei ihrn urn einen in Krems ansassigen [uden
handelt; er ware somit auch der erste namentlich bekannte Jude derjenigen Stadt,

Von Birgit Wiedl
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69) Simcha EMANUEL,The First Autograph of the Tosafists from the European Genizah. In: LEHNARDTu.
OLZSOwy-SCHLANGER,Bookswithin Books (wie Anm. 2) 29-42, hier 32-34.

Niederosterreichische Stifrsbibliotheken und Archive bergen einen reichen Schatz
an hebraischen Fragmenten aus dem Mittelalter. Die bis zum aktuellen Zeitpunkr
erfassten, identifizierren und online gestellten 298 Fragmenre spiegeln die gesamte
Bandbreite mittelalterlicher aschkenasischer Gelehrsamkeit und Religiositat wider:
Bibel-und Talmudhandschriften sind ebensovertreten wie Gebetbucher, liturgische
und rechtliche Schriften und bisweilen sogar Fragmente weltlichen Inhalrs, Aller
dings fehlen im Projekt "Hebraische Fragmente in Osterreich" noch drei grolie fur
Niederosterreich relevante Sammlungen: die Osterreichische Narionalbibliorhek,
dasWiener Stadt- und Landesarchiv und das NO Landesarchiv.Wah rend die ONB
bereits mit der Erfassung ihrer hunderten, zum groBen Teil abgelosten Fragmente
begonnen hat, bestehen fur die beiden gtolsenArchive keine entsprechenden Vorha
ben. Allerdings vermitteln Zufallsfunde, wie die Ester-Fragmente im NO Landesar
chiv, eine Idee, welche Schatze hier noch zu heben waren, Ein zwar schon lange
bekanntes, aber immer noch einzigartiges Stuck ist die Ketubba von Krems von
1391/92 mit ihrer Darstellung des Brautpaares und den Feinausgefiihrten Randleis
ten. Ebenso einzigartig und sensationell, wenn auch auf dem Gebiet der Gelehrten
geschichte, ist eine Entdeckung von Simcha Emanuel (Jerusalem): Die Fragmente
eines Kommentars zum Talmudtraktat Berachot in der Stiftsbibliothek Melk und in
der Universitatsbibliothek Graz stellten sich als Autograph von David ben Kalony
mos aus Miinzenberg (gestorben urn 1230), Mitglied einer der prominentesten
Gelehrtenfamilien des jiidischen Mittelalters, heraus.v') Dieses einmalige Stuck
bestatigt, was mir Simcha Emanuel wahrend eines Workshops des Projekts "Books
within Books" sagte: Die fur die jiidische Geistesgeschichte bedeutendsten Frag
mente befanden sich in Osterreich. Sie sind Zeugen von Gewalt, aber auch Zeugen
und Erzeugnisse der herausragenden Gelehrsamkeit osterreichischer Juden im Mit
telalter.

Fazit
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4) In Wiener Neustadt isr der erste Jude namendich erst 1325 belegt: Smoiel, vgl. BRUGGERU. WIEDL,
Regesten 1 (wie Anm. 1) 229f., Nr. 262, allgemeine Judennennungen finden sich in Rechtsbestim
mungen des 13. Jahrhunderts (Rechte an die Burger 1239, Stadrrechtsfalschung urn 1277). Allge
mein Eveline BRUGGER,Von der Ansiedlung bis zur Vertreibung. [uden in Osrerreich im Mittelalter,
In: Eveline BRUGGER,Martha KEIL,Albert LICHTBLAU,Christoph LIND u. Barbara STAUDlNGER,
Geschichte del' Juden in Osterreich = Osterreichische Geschichte 15 (Wien 2006) 123-227, hier
169-172 (Wicn), 173f. (Krerns), 175-177 (Wiener Neustadt) sowie Klaus LOHRMANN,Die Wiener
juden im Mirrelalrer (Berlin,Wien 2000).

5) Handworterbuch zur Deutschen Rechtsgeschichte, Bd. 4 (Berlin 1990) Sp. 487f.
6) Vgl. den umfassenden und kritischen Dberblick von Then KOLZER,Konstanz und Wandel. Zur Enr

wicklung der Editionstechnik mittelalrerlicher Urkunden. In: Urkunden und ihre Erforschung. Zum
Gedenken an Heinrich Appelt = Verolfentlichungen des lnstiruts fur Osrerreichische Geschichtsfor
schung 62. Hrsg. Werner MALECZEK(Wien 2014) 33-52.

7) In vielenEditionsreihenwerden aufgrund der ab dem 14.Jahrhundert exponentiellzunehmenden Menge
an Quellen oft spatereTeilestatt in Editions- in Regestenformprasenriert,in Osrerreichbeispielsweisedas
OberosrerreichischeUrkundenbuch, in dessen sparere Bande (10, 11) immer mehr Urkunden in stark
gekurzrerForm ediert oder alsRegestenabgedruckrsind; die FonserzungdesUrkundenbuchs der Steier
mark geschah ebenfallsin Regestenform(AnneliesREDIK,Regestendes Herzogtums Steierrnark,Bd. 1:
1308-1319. Bd. 2/1: 1320-1330 = Quellen zur geschichtlichenLandeskundeder Sreierrnark6,811 (Graz
1976, 2008)). Auch die in Planung befindlichenspateren Bande des NiederosterreichischenUrkunden
buchs sehen eine Regestiemngder Urkunden von 1308 bis 1411 vor, vgl. Roman ZEHETMAYER,Zum
ersten Band des NiederosrerreichischenUrkundenbuchs und zu einigendarin abgehandeltenProblemen.
In: RegionaleUrkundenbiicher.Die vorrrageder 12.Tagungder Commission Internationalede Diploma
tique = Mitteilungen aus dem NiederosrerreichischenLandesarchiv 14. Hrsg. Theo KOLZER,Willibald
ROSNERu. Roman ZEHETMAYER(Sr.Polren2010) 1J 8-138, hier 122.

S) Einen Uberblick mit Darsrellung der Probleme sowie Beispielenbieter Reinhard HARTEL,Was ist eine
Region? - Beobachtungen zur Abgrenzung von Urkundenbuchern, In: Regionale Urkundenbucher
(wieAnm. 7) 9-20, hier v,a, 11-17.

1) Fur den osterreichischen Raum etwa die Regesta Habsburgica Christian LACKNER,RegestaHabsbur
gica. Regesten del' Grafen von Habsburg und del' Herzoge von Osrerreich aus dem Hause Habsburg,
V. Abteilung: Die Regesten der Herzoge von Osterreich (1365-1395). J. Teilband (1365-1370), 2.
Teilband (1371-1375) (Wien, Munchen 2007, 20 I0), oder die an der Universitat Klagenfim ange
siedelte, im Aufbau befindliche Datenbank del' Cillier UrkundentChristian DOMENIG,http://wwwg.
uni-klu.ac.at/cilli/). An der Kommission fur bayerische Landesgeschichre laufen seit 1992 mehrere
(teilweiseauf altereVorarbeiten zuruckgreifende) Regestenreihen; Egon BOSHOF,Thomas FRENZu. a.,
Die Regesten del' Bischofe von Passau, Bd. 1-4 (731-1319) (Munchen 1992, 1999, 2007, 2013);
AloisWEISSTHANNER,Gertrud THOMAu. Marrin OTT, Die Regesten der Bischofevon Freising, Bd.
I: 739-1184 (Miinchen 2009); Gabriele ScmuTTER-SCHlNDI.ER,Die Regesten der Bischofe von
Freising, Bd. 1: 1180-1231 (Munchen 2013).

die neben Wien und Wiener Neustadt die bedeutendste mittelalterliche judische
Gemeinde beherbergen sollte.')

"Ein langwieriges und entsagungsvolles Unterfangen" nennt das Handworter
buch der Deutschen Rechtsgeschichte") die Arbeit an Regesten; diese sind ebenso
wie die Volltextedition aus dem Kanon der Grundlagenforschung nicht wegzuden
ken.v) Wie auch die "Regesten zur Geschichte der Juden in Osterreich" sind sowohl
die meisten Urkundeneditionen als auch Regesrensarnrnlungen/) durch ein oder
mehrere die Auswahl einschrankende Aufnahrnekrirerien charakterisiert.") Diese
Auswahlkriterien sind oft entweder geographisch-politischer Natur - etwa Urkun
denbiicher einzelner Regionen, einer bestirnrnren Herrscher- oder Adelsfamilie bzw.
eines bestirnmten Aussrellers") -, beziehen sich auf einen klar detinierten Archiv-
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11)) Hier waren beispielsweise die "Quellen zur Geschichte der Stadt Wien" zu nennen, die neben ihrem
geographischen Bezug auf die Stadt Wien in ihren Einzelbanden nach einzelnen Archivbesranden
geglieden sind; auch die den Regesten Friedrichs III. gewidrneren Bande der Regesta Imperii erschei
nen nach Archivbestanden, zulerzr Joachim KEMPER,Jure VOLCJAKu. Marrin ARMGART,Die Urkun
den und Briefe aus den Archiven und Bibliorheken der Republik Slowenien, Teil I: Die sraatlichen,
kommunalen und kirchlichen Archive in der Stadt Laibach/Ljubljana (Wien, Weimar, Koln 2014).

") Beispielsweise Siegfried HAlDER, Die Traditionsurkunden des Klosters Carsten. Kritische Edition =

Quelleneditionen des Instituts fur Osrerreichische Geschichtsforschung 8 (Wien, Miinchen 2011).
11) Bspw. bestimrnte Berufsgruppen, z. B. Martin SCHEUTZ,Kurt SCHMlJTZER,Stefan SPEVAKu. Gabriele

ST()GER(Hrsg.), Wiener Neusradter Handwerksordnungen (1432 bis Mitre des 16. Jahrhunderts) =
Pontes Rerum Austriacarum, III. Fonres [uris 13 (Wien 1997) oder Insriturionen, z. B. Martin
SCHElITZ, Andrea SOMMERLECHNER,Herwig WEIGL u. Alfred Stefan WEISS (Hrsg.), Quellen zur
europaischen Spiralgeschichre in Mirrelalter und Fruher Neuzeit = Quelleneditionen des Instirurs fur
Osterreichische Geschichtsforschung 5 (Wien, Munchen 2010). Vgl. auch der Band zu den
fruhneuzeirltchen judischen Quellen: Peter RAUSCHERu. Barbara STAUDINGER,Austria Judaica. Quel
len zur Geschichte der Juden in Niederosrcrreich und Wien 1496-1671, mit einem Beitrag von
Martha KEIL = Quelleneditionen des Insrituts fLir Osrerreichische Geschichtsforschung 7 (Wien,
Munchen 2011).

1.1) "Nur" auf Urkunden bezogen bei Ivan HLAvACEK,Das Problem der Masse: das Sparmirrelalrer, In:
Archiv fur Diplornarik, Schriftgeschichre, Siegel- und Wappenkunde 52 (2006) 371-393 sowie
Christian LACKNER,Die Vieigestaltigkeir der sparminelalterlichen Herrscherurkunde. In: Urkunden
und ihre Erforschung (wie Anm. 6) 93-107, hier 93(

l(O) Vgl. zu dieser Problernarik HARTEL,Was ist eine Region? (wie Anm. 8) 14f. sowie Anja THALLER,Von
Rand- und Dbergriffszonen in regionalen Urkundenbuchern. In: Regionale Urkundenbiicher (wie
Anm. 7) 21-33, hier v.a. 29[

l5) Zu den generellen Aufnahmekrirerien BRlJGGERu. WIEDL, Regesten 1 (wie Anm. I) 7-13 sowie
Eveline BRlJGGERu. Birgit WIEDL, ... und ander frume leute genuch, paide christen und juden. Quellen
zur chrisrlich-judischen Interakrion im Spatrnirtelalter, In: Raume und Wege. Judische Geschichte irn
Alren Reich 1300-1800. Hrsg. Rolf KIESSLING,Stefan ROHRBACHER,Peter RAUSCHERu. Barbara
STAUDINGER= Colloquia Augusrana 25 (Berlin 2007) 285-305, hier 301-305.

J6) Vgl. Markus WENNINGER,judische und judisch-chrisrliche Netzwerke irn spatrnirrelalrerlichen Ostal
penraum sowie Gerd MENTGEN, Netzwerkbeziehungen bedeutender Cividaler Juden in der ersren
Halfre des 14. [ahrhunderrs. Beide in: Beziehungsnerze aschkenasischer Juden wah rend des Mittelal
rers und der fruhen Neuzeir = Forschungen zur Ccschichre der [uden, Abreilung A: Abhandlungen
20. Hrsg. )org R. MULLER (Hannover 2008) 163-176 bzw, 197-246.

Den geographischen Rahmen fur die von Eveline Brugger und der Autorin bearbei
tete Reihe "Regesten zur Geschichte der Juden in Osterreich" bilden weitgehend die
Grenzen des heutigen Osterreich, mit all den Schwierigkeiten, die eine geographi
sche Eingrenzung eines Gebietes, das im Mittelalter kein einheidiches Herrschafts
gebiet war, mit sich bringr.v') Einige Ausgriffe haben sich als unurnganglich
erwiesen,") etwa in das osterreichisch-slowenisch-friulanische Grenzgebiet, in dem
judische sowie jiidisch-christliche Geschaftskonsortien tatig waren.l")

Der geographische Raum und seine Archive

besrand") oder eine bestimrnte Uberlieferungsform!') und/oder setzen, wie im Fall
der Regesren zur Geschichre der Juden, themarische Schwerpunkte.P) Vor allem im
Spatrnirrelalter sind diese Einschrankungen autgrund der explosionsartig ansteigen
den Menge an Quellen notwendig.")
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17) Erleichtert wird die Zuganglichkeit durch die fortschreitende Digitalisierung etlicher Bestande, die
entweder uber die Websites der Archive selbst (wie etwa im NOLA) oder uber iibergreifendeArchiv
portale einsehbar sind; das umfassendste flir den hier relevanten Raum ist das internarionale Projekt
"monasterium.net", vgl. Karl HEINZ,Monasterium.net - Auf dem Weg zu einem europaischen
Urkundenportal. In: Regionale Urkundenbucher (wieAnm. 7) J 39-145.

18) In viden Fallen ist diese Erledigung der Schuld auch dadurch gekennzeichnet, dass die Schuldur
kunde durch Einschnitte ("Kassationsschnitte") quasi ungiiltig gemacht wurde, bspw. NOLA, StA
Urk. 906 (1375 IX 23; BRUGGERund WlEDL,Regesten 3 (wieAnm. 1) 204, Nr. 1476).

19) Beispielsweisedas Hausarchiv der Fiirsten von Liechtenstein in Wien oder - fiir den steirischen Raurn
- das Schwarzenbergische Archiv Schloss Murau, das teilweise die Besrande der Liechtenstein
Murauer enthalt: vgl. Walter BRUNNER,Das Herrschaftsarchiv Murau wieder in der Steiermark! In:
Mitteilungen des sreiermarkischcn Landesarchivs47 (1997) 83-88.

20) AlsBeispielseihier dasSchlossarchivSteyersbergerwahnt, dessenBesrande sichalsergiebigfurdie judische
Gemeinde Neunkirchen erwiesen haben; SchlossarchivSteyersberg (ReichsgraflichWurmbrand'sches
Haus- und Familienarchiv),Lade 65, 1375V 4, 1380 VII 4, 1380 VII 19, 1381 V 2, alleBRUGGERu.
WIEDL,Regesten3 (wieAnm. I) 199,Nr. 1466; 312, Nr. 1664; 313£, Nr. 1666;324, Nr. 1683.

21) Vgl. den Beitrag von Eveline BRUGGERtiber das Ebersdorfer Archiv im NO Landesarchiv in diesem
Band; weiters etwa die ebenfalls irn NO Landesarchiv aufbewahrten Urkundensammlungen der Har
degger. 1mHaus-, Hof- und StaatsarchivWien und den meisren anderen iisterreichischen Landesar
chiven befinden sich ebenfallszahlreiche Urkundensammlungen aus Adelsarchiven.

22) Vgl. dazu auch Arnold Escn, Oberlieferungs-Chance und Oberlieferungs-Zufall als merhodischesPro
blem des Historikers. In: Historische Zeitschrift 240 (1985) 529-570 sowie in Dans., Zeiralrer und
Menschenalter.Der Historiker und die Erfahrung vergangenerGegenwart (Milnchen 1994) 39--69, zur
griillerenOberlieferungswahrscheinlichkeitin geistlichenArchiven45f. VgLauch StefanSONDEREGGER,
Verluste.Zahlen start Spekulationen: drei Fiillevon quantifizierbarenUrkundenverlusren in der Sankr
gallerOberlieferung des Sparmittelalrers.In: Archiv fur Diplomarik 59 (2013) 433--452.

Aber auch ohne dieses geographische Ausgreifen srellt das Auffinden der rele
van ten Quellenstiicke die vielleicht grofSte Herausforderung bei der Erstellung
einer Sammlung solcher Urkunden dar.!") Der GrofSteil der Urkunden, die als
schriftlicher Niederschlag von geschaftlichen Transaktionen, vor allem Schuld
und Pfandgeschaften, entstand, verblieb beim jeweiligen Ernpfanger, d. h. dem
Claubiger, dem Schuldner oder auch einem Burgen. Nach Riickzahlung der
Schuld konnte der Schuldner auch die urspriinglich an den Claubiger gegebene
Schuldurkunde zuruckerhalten: und sullen sie - die Juden - mir mein brief ant
worten, wie die Phrase in zahlreichen Urkunden lauter.P) Die noch existieren
den Quellen sind daher uber ein grofSesGebiet verstreut aufbewahrt - fur eine
umfassende Quellenrecherche zur Geschichte der niederosrerreichischen Juden
bedeutet dies, dass neben den zentralen Bestanden des Haus-, Hof- und Staatsar
chivs, des Hofkammerarchivs, des Niederosterreichischen Landesarchivs und des
Diozesanarchivs St. Polten auch die Archive der adeligen Schuldner bearbeitet
werden rniissen. So sie uberhaupt noch als geschlossene Sammlungen existieren,")
ist die Zuganglichkeir zu Adelsarchiven oft eingeschrankt und teilweise gar nicht
gegeben;") viele sind, emweder als eigene Sammlungen oder in einen allgemeinen
Urkundenbestand inregriert, im HHStA oder einem Landesarchiv aufbewahrr.U)

Nicht zufallig sind sowohl die bereits genannten als auch viele der folgenden
Beispiele Urkunden aus Klosterarchiven - sowohl die hohere Schriftlichkeit als
auch die bessere Uberlieferungssituation+') machen (niche nur) fur den niederos-
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23) Beispielsweisedie im NO Landesarchiv befindlichen Tullner Urkunden.
24) Neben der eingangs erwahnren Urkunde des im00 Landesarchivaufbewahrten StiftsarchivsGarsten

mit der Nennung des Bibasrus beispielsweiseauch OOLA, Bestand StAGleink, Urk. Nr, 57 (1325,
Lesir aus Krems); Bestand StAWaldhausen, Urk. 1352 I 25, Nr. 80 (1352, Kremser [udenrichrer),
Urk. 1357 IX 7, Nr. 90 (Isak aus Laa); BRUGGERu. WIEDL,Regesten 1 (wieAnm. I) 229, Nr. 261,
Regesren2 125, Nr. 703, 196, Nr, 859, oder die weirer unten angcfiihrten Starhemberger Urkunden
(Herschel aus Herzogenburg).

2\) BayerischesHauprsraarsarchiv [BayHStAj, KU Raitenhaslach Nr. 465 (judenschulden cines Kremser
Burgers), KU Baumburg Nr. 98, Nr. 99 (Kremser judenrichter), KL Baumburg 9, fol. lO6v.-107r.
(Tullner [udenrichter),BRUGGERu. WIEDL,Regesten 2 (wieAnm. I) 82, Nr. 614 (Rairenhaslach), 91,
Nr. 633f, 173, Nr. 810 (Baumburg). Die Raitenhaslacher Besitzungen um Krems waren zu Beginn
des 14. Jahrhundercs so groll, dass 1304 durch Herzog Rudolf Ill. weirere Erwerbungen unrersagr
wurden; Edgar KRAUSEN,Die Zisterzienserabrei Raitenhaslach = Germania SacraN.F. 11: Die Bisri.i-
mer der Kirchenprovinz Salzburg, Das Erzbistum Salzburg 1 (Berlin, New York 1977) 198; ein Ober
blick bei Andreas Otto WEBER,Nah- und Fernbesitz von Weinbergen alrbayerischer Kloster im Mit
relalrer, In: Weinproduktion und Weinkonsum im Mittelalter = Geschichtliche Landeskunde 51.
Hrsg. Michael MAfHEUS(Stuttgart 2004) 49-71.

terreichischen Raum die Klosterarchive von Klosterneuburg, Zwettl, Gottweig,
Melk, Seitenstetten, Heiligenkreuz und Altenburg sowie das Zentralarchiv des
Deutschen Ordens in Wien, urn nur die wichtigsten zu nennen, zu wahren Fund
gruben der jiidischen Geschichte - und auch der eingangs genannte Bibas ist in
einem Archiv eines Klosters, dem des Passauer Sr. Nikolaklosters, zu finden, des
sen Bestande allerdings nicht im (1806 aufgelosten) Kloster in Passau oder in
einem anderen Passauischen Archiv, sondern im Bayerischen Hauptstaatsarchiv
in Munchen liegen. Ebenso relevant sind stadtische Archive im In- und Ausland
- die Stadtarchive von Krems, Wiener Neustadt, Klosterneuburg und Bratislava/
Pressburg etwa - sowie jene in den Sammlungen des NO Landesarchivs bzw. des
HHStA eingegliederte stadtischen Samrnlungen.P)

Bedingt durch sowohl den oft "grenzubergreifenden" Kundenkreis niederoster
reichischer Juden als auch grundherrliche sowie politisch-farniliare Gegebenheiten,
etwa die Obernahme eines Archivs durch eine andere Adelsfarnilie im Fall einer
Heirat, muss auch iiber die Grenzen - sowohl die heutigen als auch die historischen
- hinaus ausgegriffen werden. Ein durchaus beachtlicher Teil des Materials zur judi
schen Geschichte Niederosterreichs finder sich jenseits der Enns im Oberosterreichi
schen Landesarchiv.-") wahrend sich in den judenurkunden des Steierrnarkischen
Landesarchivs trotz dessen reichhaltiger Oberlieferung kaum niederosterreichische
Bezuge herstellen lassen.

Auch im Rahmen der Herrschafrsverwaltung vor allem geistlicher Institutionen,
die niche in Niederosterreich lagen, dort aber Grundbesitz hatten, konnte relevantes
Urkundenmaterial enrstehen - neb en dem Eingangsbeispiel, dem Kloster Sr. Nikola
in Passau, hatten etwa auch die beiden eben falls bayerischen Kloster Rairenhas
lach und Baumburg Besitzungen, vor allem Weingarten, im niederosrerreichischen
Cebiet.") 1352 kaufte die Kommende Mailberg Cuter in Siebenhirten, die zuvor an
- moglicherweise niederosterreichische - Juden verpfandet und von diesen ausgelosr
werden muss ten, die Besrande der Kommende sind heme im Tschechischen Nati-



2") Tschechisches Nationalarchiv Prag [NACR], RM NL 1402, Nr, 1403; BRUGGERu. WIEDl., Regesten
2 (wieAnm. 1) 132f., Nr. 721[,

27) Eveline BRUGGER,Herschel und wer noch? Anmerkung zur Geschichte der Juden in Herzogenburg
im Mittelalrer, In: 900 Jahre Stift Herzogenburg. Aufbruche - Urnbruche - Konrinuitat. Hrsg. Gun
ter KATZLERu. Veronika ZIMMERL-PANAGL(Innsbruck, Wien, Bozen 2013) 119-137, hier 125;
Regensburg: Moritz STERN, Die israelitische Bevolkerung der deurschen Sradtc 5: Regensburg im
Mittelalter. Heft 1-2 (Berlin 1932-1934) 163-169 (tlw. Drucke der relevanten Stucke, aber mit
veralretcn Archivsignaturen); weirers BRUGGERu. WIEDL, Rcgesten 3 (wie Anrn. 1) 177f., Nr. 1427;
182f., Nr. 1437; 192f, Nr. 1455; Pressburg: 1386 [uli 4, Nennungvon Krernser Juden im Gabbuch
der Stadt Pressburg, BRUGGERu. WIEDL, Regesten 3 (wie Anm. 1) 414, Nr, 1845.

") Allein fUr das Jahr 1367 existieren im Haus-, Hof- und Staatsarchiv Wien flinf Urkunden lsserleins;
HHStA, AUR Urk. 1367 1I 3, Urk. 1367 IV 9, Urk. 1367V 20 (Xerokopie im HHSTA, Orig. Archiv
der Republik Siowenien [ARS], SI AS 1063, Zbirka listin 5804), Urk. 1367 VI 16, Uric 1367 V 20
(Orig.urkunde von 1367 VII 23]); AVA-FHKA, NO Herrschafrsakten U 1 (17. [h.), fol. 2r; diese und
alle weitercn BRUGGERu. WIEDL, Regesten 3 (wie Anm. 1) diese 32, Nr. 1184; 36, Nr. 1191f.; 40(.,
Nr. 1198; 45, Nr. 1207; 132f., 1357.

29) ARS, SI AS 1063, Zbirka listin 5804, 4612, 6407, 6408, 4625 u. 4626 (2 Ausfertigungen einer
Urkunde), 6436, BRUGGERU. WIEDL, Regesten 3 (wie Anm. 1) 36, Nr. 1192; 37f., Nr. 1194; 49f.,
Nr. 1215; 51f., Nr, 1218; 146f., Nt. 1380; 149f:, Nr. 1384. Vgl. zu dem Fall Markus WENNINGER,
Die Bedeutung judischer Financiers fur die Grafen von Cilli und vice versa. In: Die Crafen von Cilli,
aires Therna - neue Erkenntnisse. Hrsg. Rolanda FUGGERGERMADNIK(Cilli 1999) 143-164, v.a.
154f.

30) Ungarisches Nationalarchiv Budapest, DL 41965, Druck Franz KOVATS, Monumenra Hungariae
Judaica 4 (Budapest 1938) 4-6, Nr. 2; BRUGGERu. WIEDL, Regesten 3 (wie Anm. 1) 194, Nr. 1457.

") Sammlung der Ludwig Maximilians-Universitat Miinchen, Hisrorisches Seminar, Historische Grund
wissenschafren, Urk. Nr. 20 (1381 Marz 12, Merchlein aus Zell), wohingegen Urkunden bczuglich
der Judenschulden steirischer Adeliger an die Bibliothek der Humboldt-Universitar Berlin gelangt
waren (Urkundensamrnlung, Signature 59, 1377 September 8); beide BRUGGERu. WlloDL,Regesten 3

onalarchiv in Prag zu finden.") Die Mobilitat jiidischer Geschafrsleute wiederum
fuhrt dazu, dass Quellen zu jiidischen Familien aus Niederosterreich beispielsweise
in den Bestanden der Reichsstadt Regensburg im BHStA Miinchen und im Stadt
archiv Pressburg zu finden sind.") Der bedeutende, zunachst in Korneuburg, sparer
in Klosterneuburg ansassige Jude Isserlein, der im Auf trag Herzog Albrechts III.
gemeinsam mit Graf Ulrich von Cilli als Schiedsmann die Angelegenheiten der
gefliichteten Cillier Juden Mosche und Chatschim regelte, ist demzufolge nicht nur
in Bestanden des HHStA und des Hofkarnmerarchivs.P] sondern auch des Slowe
nischen Staatsarchivs dokurnentiert.P) wah rend die auf wesentlich kleinraurniger
Basis stattfindende Ceschaftstatigkeit des Hainburger Juden lehman und der Jiidin
Haubel aufgrund ihrer Verbindung mit Pressburger Biirgern die Verwahrung der
relevanten Urkunden im Ungarischen Nationalarchiv zur Foige hatre.t") Aber auch
von mirtelalterlichen Geschafrs- und Farnilienumstanden unabhangige Vorgange
konnen die Aufbewahrung von Urkunden zur jiidischen Geschichte Niederoster
reichs an eher unerwarteten Orten zur Foige haben: So besteht etwa die zu Lehrzwe
cken aufgebaute Sammlung des Historischen Seminars, Professur fur Historische
Grundwissenschaften, an der Ludwig Maximilians-Universitat Miinchen haupr
sachlich aus Urkunden ober- und niederosterreichischer Kloster; unter diesen findet
sich ein Schuldbrief Heinrichs von Hakenberg und Hans' von Klement bei dem
Zeller Juden Merchlein.V) Eine ahriliche, bereits im 18. Jahrhundert von Johann
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(wieAnm. 1) 321, Nr. 1677 (Miinchen), 257f., Nr. 1540 (Berlin). Es ist nichr ganz klar, um welches
Zell es sich bei dem Wohn- bzw. Herkunfrsorr des (mehrfaeh genannten) Merchlein handelt, Klaus
Lohrmann verrnutet Zell bei Waidhofen/Ybbs; siehe sein Artikel "Osterreich" in Germania Judaica
3/3: Gebietsartikel, Einleitungsartikel und Indices. Hrsg. AryeMAIMON,Mordechai BREUERu. Yacov
GUGGENHEIM(Tuhingen 2003) 1989, Anm. 2S.

.12) LandesarehivSpeyer,Bestand F 7, Nr, 991 (1401 [uni 3, stark beschadigt): zu weiterenJudenbetreffen
s. BRUGGERU. WIEDL,Regesten 3 (wie Anrn. 3) 214-215, Nr. 1494, Nr. 1497. A1lgemeinzu diesen
Lehrsammlungen siehe Mark MERSiOWSKY,Barocker Sammlersrolz, Raritarenkabinerre, Srrandgut
der Sakularisarion oder Multimedia der Aufklarung? Diplornarisch-palaographische Apparare im 18.
und Iriihen 19. Jahrhundert. In: Arbeiten aus dem Marburger hilfswissenschafrlichenlnsrirut = ele
menta diplomarica S. Hrsg. Peter WORMu. Erika EISENWHR(Marburg 2000) 229-241.

33) Eveline BRUGGER,.. hat ein hebraisch zettel dabey. Der Umgang mit judisch-chrisdichen Ceschafrsur
kunden im sparmirrelalrerlichcn Osterreich. In: Abrahams Erbe. Konkurrenz, Konflikr und Koexis
renz der Religionen im europaischen Mirrelalrer = Das Mittelalrer. Perspekrivenmediavistischer For
schung, Beihefte 2. Hrsg. Ludger LIEB,KlausOSCHEMAu. Johannes HEll. (Berlin, Munchen, Boston
2015) 421-436; BirgitWIEDL,Die Zwenler Siegelraschen- ein historisches Puzzle. In: Zwischen den
Zeilen. 20 Jahre Institur fur judische Gesehichte Osterreiehs. Hrsg. Instirur fur judische Geschiehte
Osterreichs (Wien 200S) 32-38; DIES.,"Lazarus and Abraham, our Jews of Eggenburg": Jews in rhe
Austrian Countryside in the Fourteenth Century. In: Rural Space in the Middle Ages and Early
Modern Age. The Spatial Turn in Premodern Studies. Hrsg. Albrecht CLASSEN= Fundamentals of
Medieval and EarlyModern Culture 9 (Berlin, Boston 2012) 639-672, hier 646; EvelineBRUGGER,
"... daz wier scbullen gelten Abraham dem juden von Zuetel.:" Mirtelalrerliche Spuren judischen Lebens
im Waldvienel. In: Friedel MOLL,[udischcs Leben in Zwetd. Koexisrenzund Verfolgung, vom Mit
telalrer bis ins 20. Jahrhundert = Zwerrler Zcitzeichcn 13 (Zwenl 2009) S-15, hier 9f.

Das zweite fur die Aufnahme eines Stiicks in die "Regesten zur Geschichte der
Juden" entscheidende Kriterium ist das des Judenbezugs und bedeutet die Nennung
konkreter judischer Personen im Text der jeweiligen Quelle. Diese Nennung muss
jedoch nicht narnentlicher Natur sein, d. h., auch Texte, in denenJuden nicht unrnit
telbar als handelnde Personen zu greifen sind, aber im Rahmen des Quellentextes
auftreren, finden Aufnahme. Diese Quellen umfassen neben Rechtstexten sowie

Die Personen: Identifikation und Zuordnung

Friedrich Gatterer aufgebaute Sammlung der Universitat Gortingen befindet sich
seit 1996 im Landesarchiv Speyer und enthalr neben etlichen anderen Osterreich
Belangen auch die Beurkundung einer Schuld bei dem Kremser Juden Simon, Sohn
des SmerleinY)

Als noch schwieriger erweist sich oft das Auffinden von nur abschriftlich uber
lieferten Quellen in Kopialbiichern und Chartularen, die haufig ohne inhaltliche
oder chronologische Ordnung angelegt wurden. Dazu kommen Zufallsfunde jener
Schuldurkunden, die nach Riickzahlung der Schuld hinfallig geworden und vom
Schuldner nicht mehr langer aufbewahrt wurden - dankenswerterweise war Per
gamem jedoch im Mittelalter teuer und vielseitig verwendbar, und so finden sich
Urkunden mit judischen Belangen als Bucheinbande beziehungsweise als Schmutz
blatter in Codices eingeklebt; in anderen Fallen wurden sie zerschnitten, urn als
Pressel oder Siegeltaschen fur Urkunden zu dienen.")
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34) Stiftsarchiv Heiligenkreuz, Urk. 1374 VI 15; BRUGGERu. WIEDL, Regesten 3 (wie Anm. J) 183, Nr.
1438.

'5) BRUGGERu. WlEDL, Regesten 2 (wie Anm. 1) 92, Nr. 636.
36) BRUGGERU. WIEDL, Regesten 2 (wie Anm. 1) 241, Nr. 948.
17) HHStA, AUR Urk. 1377 xn 9; BRUGGERu. WIEDL, Regesten 3 (wie Anm. 1) 243f., Nr. 1546.
>8) NOLA, StA Urk., Nr. 4334 (1383 Juni 15); BRUGGERu. WIEDL, Regesten 3 (wie Anm. 1) 358, Nr.

1743; vgl. auch Silvia PETRIN, Perchtoldsdorf im Mittelalter ~ Forschungen zur Landeskunde von
Niederosrerreich 18 (Wien 1969) 10If., 104,409.

literarischen und chronikalischen Texten, in denen die juden groLStenteils als abs
trakte Gruppe angesprochen werden, vor allern jene Urkunden, in denen auf eine
fruhere, fur das aktuelle Geschaft nicht oder nur marginal bedeutende judische
Beteiligung Bezug genom men wird. Dies betriffr vor allem Ceschaftsgange, in
den en langer zuriickliegende geschaftliche Transaktionen Erwahnung finden -
wenn beispielsweise Wolfgang von Winden dem Kloster Heiligenkreuz die weitere
Zahlung der auf einer Miihle bei Tribuswinkelliegenden Abgabe verspricht, die er
dadurch in seinen Besitz brachte, dass er den Vorbesitzer der Muhle von den Juden
geldst, also dessen Schulden bei Juden bezahlt und dadurch das Pfand ausgelosr
hatte, das damit in seinen Besitz ubergegangen war.i")

Ebenfalls aufgenommen werden jene Stucke, in denen judischer Besitz lediglich
als Lokalisierungsinstrument fur in chrisrlicher Hand befindliche Crundstucke
bzw. Hauser dient: so wie etwa Elisabeth, Witwe des Koloman von Laa, als sie einen
Weingarten an einen Chorherren des Srifres Klosterneuburg ubergab, dessen Lage
am Kahlenberg dadurch naher bestimmt wurde, dass er neben dem Weingarten des
Wiener Juden David Steuss lag.") Ein Perchtoldsdorfer Burger lokalisierte anlasslich
des Verkaufs mehrerer Culten an die Kartause Gaming eine davon als auf dem Hof
neb en dem Haus des Juden Mosche zu Perchtoldsdorf liegend-") und der Neunkir
chener Hans Schwab verkaufte 1377 sein Haus, das neben den Hausern der Juden
Mordusch und Isserlein lag.37)

Das Kriterium des Judenbezugs fiihrt zu dem eingangs erwahnren Bibas zuruck,
namlich zu dem grundsatzlichen Problem, wie (und ob) eine Person in einer Quelle
als Jude bzw. jiidin zu identifizieren sei. Auf den ersten Blick scheint diese Idenrifi
zierung relativ einfach und eindeutig zu sein: Treten Juden und/oder judinnen als
handelnde Personen auf, sei es als Aussteller oder Empfanger der Urkunde oder als
lediglich Genannte, werden sie in einem Gutteil der Falle als jude/jiidin bezeichnet
bzw. bezeichnen sich selbst als solche: lch Patusch der jud ze PerchtoltzdorJbeginnt
die Urkunde, in der eben dieser Perchtoldsdorfer Jude eine ihm verfallene halbe
Miihle weiterverkauft.Y) Nur in wenigen (zumindest bisher wenigen aufgefundenen)
Urkunden werden Juden bzw. Jiidinnen nicht bei der Namensnennung als [ude/jiidin
benannt, wie etwa der Kremser Jude Iudlein, Er wird in einer Urkunde seines Schuld
ners (und Ausstellers der Urkunde) Rudolf Spitzer bei der Namensnennung zwar mit
seinem Beinamen der slacher genanm, was wohl als Hinweis auf eine Tatigkeit als
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19) Vgl. Germania [udaica 3: 1350-1519, Teilband 3/1: Aach-Lychen. Hrsg. Arye MAIMON,Mordechai
BREUERu. YacovGUGGENHEIM(Tubingen 1987) 678; Hannelore HRUSCHKA,Die Geschichte der
Juden in Krems von den Anfangen bis 1938 (Phil. Diss., Wien 1978) 105.

40) StiftsarchivGottweig, Urk. Nr. 712, Druck: Adalbert FUCHS,Urkunden und Regestenzur Geschichce
des Benedikrinersrifres Gottweig 1: 1058-1400 ~ Fontes Rerum Ausrriacarum IlI51 (Wien 1901)
640, Nr. 712. Ahnlich erwader Falldes (rnoglicherweiseebenfallsKremser) juden Trostel, der in einer
Urkunde der Stadt Odenburg/Sopron zwar bei seiner Namensnennung nichr alsJude bezeichnet, im
weiteren Text der Urkunde zusammen mit seinen Erben aber als "die juden" zusammengefasst wird:
Ungarisches Narionalarchiv Budapest, DF 201861 (Foro der im Odenburger Archiv des Kornitars
Raab-Wieselburg-Odenburg befindlichen Urkunde), Urkunden, in denen juden gar nicht als solche
bezeichner werden und lediglich aus ihrem famillaren Umfeld idenrifizierr werden konncn, sind im
bisher bearbeireren osrerreichischen Material sehr selren. Ein Beispiel ware das der Wiener [udin
Swarza,Tochrer Meister Tafleins und Witwe Pessaehs,die in der von ihr ausgestellren Urkunde uber
den Verkaufeines Hauses lediglieh uber ihre Familienverbindungen - sowohlTaflein als auch Pessach
sind hinIanglieh belegte Wiener Juden als [udin zu idenrifizieren isr;WStLA, H.A. Urk. Nr. 871
(1375). AIlegenannten Urkunden auch BRUGGERu.WIEDL,Regesten 3 (wieAnm. 1) 233, Nr. 1527;
220, Nr. 1506; 207, Nr. 1482.

41) Zum Judenrichter allgemein vgl. BRUGGER,Juden in Oster reich im Mitrelalter (wieAnm. 4) 149f,;
BirgitWIEDL,Jews and the Ciry: Parameters of Urban Jewish Life in LateMedievalAustria. In: Urban
Space in the Middle Ages and the Early Modern Age. Hrsg. Albrecht CLASSEN~ Fundamentals of
Medieval and Early Modern Culture 4 (Berlin 2009) 273-308, hier 290f.; DIEs., [uden in osrerrei
ehischen Stadtrechren des Mirrelalrers. In: OsrerreichischesArchiv fur Recht & Religion 57.2 (2010)
257-272, hier 269f.; in uberarbeireter Form DIEs., Codifying Jews.Jews in Austrian town charters of
the 13th and l-ith centuries. In: SlayThem Not: Jews in Medieval Christendom. Hrsg. Merrall PRICE
u. Kristine UTTERBACK~ Etudes sur Ie judarsrne medieval 60 (Leiden, Boston 2013) 201-222, hier
207f.

42) Sradtarchiv Krems, Urkunden Krems, Urk. Nr, 41, Urk. Nr. 42; OOLA, BesrandWaldhausen, Urk.
1366 X[ 22, Nr. 105; BRUGGERu. WIEDL,Regesten3 (wieAnm. 1) 26, Nr. 1171; 29, Nr. 1I77f.

koscherer Schlachter der Kremser Gemeinde gesehen werden kann.P) nicht aber als
Jude bezeichnet. Erst im weiteren Text der Urkunde, im Rahmen der Regelungen der
Riickzahlungsmodalitaten der von Rudolf Spitzer geliehenen Summe, werden judlein
sowie dessen (namentlich nicht genannte) Frau und ihre Erben als Juden bezeichnet:
Sobald die juden irsgelts nicht lengerpeyten u/ellent, solIe Rudolf seine Schuld samt der
bis dahin falligen Zinsen zuriickzahlen, heigt es in der Bestimmung, die als einzige
eine eindeutige Identifizierung Judleins und seiner Familie als Juden erlaubr.")

Besiegelt wurde die Urkunde auf Siegelbitte Rudolfs aufgrund seiner Siegelka
renz vom damaligen Kremser Ratsmitglied [udenrichrer Gilg (sowie einem Krem
ser Burger), wobei das Auftreten des Judenrichters vor allem als Siegler zwar fur
den schriftlichen Niederschlag eines Geschaftsganges mit jiidischer Beteiligung
typisch, aber keinesfalls zwingend notwendig iSt.41) Einerseits wurden urkundliche
Abschlusse jiidisch-christlicher Geschaftsbeziehungen auch ohne Involvierung des
Judenrichters getarigr, andererseits war der [udenrichter, meist Mitglied einer der
hoherrangigen Familien der jeweiligen Stadt, auch in unterschiedlichste Geschafrs
und Rechtsangelegenheiten eingebunden, die keine jiidische Beteiligung aufwiesen.
So siegelte, urn bei einem Kremser Beispiel zu bleiben, der judenrichrer Nikolaus
von Weitra im Jahr 1366 mehrere Verkaufs- und Stifrungsurkunden ausschliefslich
christlicher Bereiligrer.v) Auch der im obigen Beispiel genannte Gilg, der von 1369
bis 1380 als Kremser Judenrichter belegt ist, trat in diesem Zeitraum neben seiner
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4,) DiozesanarchivSt. Poltcn, Bestand PfAKrems-St.Veit, Perg. urk. 1369 X 7 (Scbiedsmann) und Perg.
urk. 1378VI (Siegler);StadtarchivKrems,Urkunden Krems, Urk. Nr. 45 (1373, Urfehde) sowieebd.,
Stiftbuchl St. Paul, fol. 3v.-4r. (I 375, Rechtsvertreterder St. Antonskapelle)und fol. 13rv (J379, Sieg
ler):NOLA, SrAUrk., Nr. 5146 (1374, Siegler);SrAGiittweig, Urk. Nr. 698 (1375, Streitscblicbtung)
und Urk. Nr. 734 (1379, Scbiedsmann); SrAHerzogenburg, Urkundenreihe Diirnstein KlarissenK.n.
163 (1376, Siegler);BayHSrA,KU Baumburg Nr. 143 (1376, Aussteller,YerlegungeinesDienstes), alle
BRUGGERu.WIEDL,Regesten3 (wieAnm. 1) 92f., Nr. 1294; 256, Nr. 1568; 17lf., Nr. 1419; 142,Nr.
1373; 299, Nr. 1638; 180, Nr. 1432; 198,Nr. 1464; 283, Nr. 1611; 215, Nr. 1496; 224, Nr. 1512.

44) HHSrA, Hs. Weill 19, fol. 4-6, Nrr. 20, 31, 34/3, 34/10, 34/26, gedruckr bei Joseph CHMEL,Zur
Gescbicbte Konig Friedrichs des Schiinen. Ausziige aus einer Handschrift des 14. Jahrhunderts im
k.k. Haus-, Hof- und Staats-Archive.Verpfandungen aus den Jahren 1308 bis 1315, Nr. 1-137. In:
AOG 2 (1849) 511-557, hier 524, 526f., 529, 531. Vgl. LOHRMANN,Judenrecht 138.

/oj) Zum Gebrauch alttestamentarischer Namen durch Christen vgl. Christoph CLUSE,Srudien zur
Geschichte der Juden in den rnittelalterlichen Niederlanden = Forscbungen zur Ceschichrc der juden
Abteilung A: Abhandlungen 10 (Hannover 2000) 387f.

4(,) Zu Pilgrim vgl. MENTGEN,Netzwerkbeziebungen bedeutender Cividaler Juden (wieAnm. 16) 214-
217; zu Namen vgl. allgemein Martha KEIL,"Petachja, genannt Zecherl": Namen und Beinamen von
Juden im deutschen Sprachraum des Spatmirtelalrers. In: Personennamen und Identirat, Namenge
bung und Namengebraucb als Anzeiger individueller Bestimmung und gruppenbezogener Zuord
nung. Hrsg. Reinhard HARTEL= Grazer grundwissenschaftliche Forschungen 3, Scbriftenreihe der
Akademie Friesach 2 (Graz 1997) 119-146.

47) Martha KEIL,Ein Regensburger Judensiegel des 13. Jahrhunderts. Zur Interpretation des Siegelsdes
Peter bar Mosehe hal.ewi, In: Aschkenas I (1991) 135-150; weitere Beispielezu Juden namens Peter
bei CLUSE,Juden Niederlande (wieAnm. 45) 387.

Involvierung in judisch-christliche Angelegenheiten mehrfach in verschiedensten
Funktionen auf, wobei er sich stets als judenrichrer bezeichnete, Er zeigt gleichzeitig
auch, in wie vielen unterschiedlichen Bestanden Material zu einer einzigen Person
zur judischen Geschichte zu finden (und zuvor zu suchen) ist: die ihn betreffenden
Urkunden sind im Diozesanarchiv St. Polten, im Stadtarchiv Krems, im Niederos
terreichischen Landesarchiv, im Bayerischen Hauptstaatsarchiv und in den Sriftsar
chiven Cottweig und Herzogenburg aufbewahrt.P)

In del' Literatur tauchen abel' auch immer wieder Person en als juden auf, die
lediglich Trager eines biblischen Namens sind, del' fur sich alleine genom men
jedoch ein vie! zu schwaches Indiz fur eine Identifizierung als Juden darstellt.
So wurde del' im Umkreis Herzog/Konig Friedrichs des Schonen auftretende
Wurisch Abraham, Pfandnehmer einiger Dorfer (etwa Staasdorfbei Tulln, Vosen
dorf) und zumindest zeitweiliger Inhaber einiger Burgen im niederosterreichi
schen Raum.r') in alterer Literatur lediglich aufgrund des Namens Abrahamv) als
Jude gefuhrt, er wird in den Quellen jedoch an keiner Stelle als solcher bezeichnet.
Dass die Namensgebung alleine keine .Einordnung" einer Person zulasst, zeigen
auch Beispie!e aus dem jiidischen Bereich: einer del' zweife!sfrei judischen Mit
glieder eines im kartnernisch-friulanischen Raum operierenden Konsortiums trug
den doch primal' christlich konnotierten Namen Pilgrim;46) auch Juden namens
Peter, wie etwa del' bekannte Regensburger Jude Peter bar Mosche, sind zwar sel
ten aber dennoch zu belegen.")

Abel' auch die Bezeichnungjud oder iudeus in del' QueUe karin irrefuhrend sein.
Lange Zeit galt Ernustus iudeus,del' 1136, also ein halbes Jahrhundert VOl'dem Wie-
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4') Heinrich FICHTENAUu, Heide DIENST, Urkundenbuch zur Geschichte der Babenberger in Oster reich
411: Erganzende Quellen 976-1194 ~ Publikarionen des Insriturs fur Osrerreichische Geschiehrsfor
schung 3/411 (Wien 1968) 89, Nr. 693; Maximilian FISCHER,Codex Tradirionum ecclesiae collegia
rae Clausrroneoburgensis ~ FRAIII4 (Wi en 1851) 16, Nr. 75; 2lf., Nr. 102-104; 100, Nr. 457; 139,
Nr. 616; LOHIUv!ANN,Judenrechr (wie Anm. 44) 46f., mit Nennung der alreren Lirerarur sowie zu
weiteren .Judcus" genannten Personen im Klosterneuburger Traditionskodex.

I",) Eindeutig naehzuweisende EWe sind sehr selren, eine Ausnahme ist erwa der irn obcrosrerrcichischen
Raum nachweisbare Hans der Jude/Hans [udel/Henslein das [udenkind: Scifrsarchiv Sehlierbach,
1394 II 2 (mit der Erwahnung seiner Tauie); UBOE 11 (Lim. 1941-1956) 250f., Nr. 283, weirere
Nennungen UBOE 10 (Linz 1933-1939) 432, Nr. 564; 543, Nr. 696; 543, Nr. 697; 595, Nr. 772.
Allgemein vgl. Markus WENNINGER,Von judischen Rirtern und anderen waffenrragenden [uden im
mirtelalterlichen Deutschland. In: Asehkenas, Zeirschrifr fur Geschichre und Kultur der [uden 13/1
(2003) 35-82, hier 46-48, mit dem Beispiel des Corzer Ministerialen Hans der jud 48; zu diesem
auch Markus WENNINGER,Das Nachlassverzeichnis der judin Scharlat von Corz. In: Verschriftli
chung und Quellenuberlieferung. Beicrage zur Geschichre der Juden lind der chrisrlich-judischeu
Beziehungen im spatmirrelalterlichen Reieh (13./14. Jahrhundert). Hrsg. Alfred HAVERKAMPu. Jorg
R. MULLER= Forsehungen zur Geschichre der Juden A 25 (Hannover 2015) 97-123, bes. 111-113.
Weirers der Exkurs "Died judaei" in den Niederlanden bei CWSE, Juden Niederlande (wie Anm. 45)
385-398.

50) Richard PERGER,Die Grundherren im mittelalterlichen Wien. Teil 3: Burgerliche und adelige Grund
herrschafi:en. In: Jahrbuch des Vereines fur Geschichte der Stadt Wien 23/25 (1967/69) 7-102, hier
52f.

51) BRUGGERU. WIEDL, Regesten 2 (wie Anm. 1) 180f., Nr. 827; 242, Nr. 949.
52) BRUGGERU. WIEDL, Regesten 1 (wie Anm. 1) 49, Nr. 36.

ner Miinzmeister Schlom, als Zeuge eines Crundstucksgeschaftes in Krems auf tritt,
als friihester namentlich bekannter Jude. Weitere Nennungen des Ernusrus im Klos
temeuburger Traditionscodex lassen aber nicht nur an dieser These zweifeln, son
dern widerlegen diese eindeutig: cognomine iudeus und dictus iudeus wird er genannt,
ein deudiches Indiz dafur, dass Ernustus kein Jude war, sondern den (Bei-)Namen
judbzw. iudeus fiihrre.v') Dieser Bei- bzw. (spatere)Familienname "Jud", hinter des
sen Fiihrung oft jiidische Vorfahren bzw, Konvertiten vermutet werden, sich jedoch
kaum beweisen Iassen.t") ist auch im (nieder-losterreichischenRaum nachzuweisen.
Beispielsweiselassen sich weder fiir den Ende des 13.Jahrhunderts belegten Wiener
BiirgerJakob Jud50) noch fiir den in der Mitte des 14.Jahrhunderts v. a. um Krems
auftretenden Nikolaus der Jud, der mehrere Jahre Richter in der Wachau war.>')
jiidische Vorfahren nachweisen.

Bibas/Beibasrus hingegen, als lerzrer in der Liste Kremser Zeugen stehend,
ist auch mit dieser Platzierung unter Kremser Biirgern in der Beglaubigung der
Urkunde durchaus als Jude zu identifizieren: Juden treten immer wieder als Zeu
gen in Urkunden auf, oft in solchen mit auch sonst jiidischer Beteiligung, wie
beispielsweise die (wahrscheinlich Kremser) Juden Salman und Fridelo, die 1256
gemeinsam mit Geistlichen und Laien die Verpfandung dreier Lehengiiter durch
das Stift Cottweig an den Wiener Juden Schalaun bezeugten.V) Fridelo sowie
drei weitere (wahrscheinlich ebenfalls Kremser) Juden, Schnoman, David und
Ruben, bezeugten 1264 auch eine Schuld zweier Kremser Biirger bei einem wei
reren Kremser Juden namens Ismael. In der Zeugenliste dieser Urkunde finden
sich neben den Juden auch sechs Kremser Biirger, darunter der Notar Konrad
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53) BayHStA, KU Aldersbach Nr. 44; BRUGGERu. WIEDL,Regesten 1 (wie Anm. 1) 56£, Nr. 42.
54) Roman ZEHETMAYER,Urkunde und Adel. Ein Beitrag zur Geschichte der Schriftlichkeit im Siidosten

des Reichs vom 11. bis zum friihen 14. Jahrhundert = Veroffentlichungen des Instituts fUr Osrerrei
chische Geschichtsforschung 53 (Wien, Munchen 2010) 268f.

55) BRUGGERu. WIEDL,Quellen zur christlich-judischen Intcraktion (wieAnm. 15) 294f.
56) Generell LOHRMANN,Judenrecht (wie Anm. 44); BRUGGERu. WIEDL, Quellen zur christlich-judi

schen Inreraktion (wie Anm. 15) 286-290; ein Uberblick uber die Rcchtsinhalre bei BRUGGER,Juden
in Osterreich im Mitrelalter (wie Anm. 4) 130-151; zu den sradtischen normativen Texten vgl.
WIEDL,Juden in osrerreichischen Sradrrechren des Mittelalters; DIES.,Codifying Jews (wie Anm. 41),
zum Quellentyp der judenbucher s.u. sowie allgemein Thomas PETER,[udenbucher als Quellengat
tung und die Znaimer judenbucher, In: Raume und Wege (wieAnm. 15) 307-334.

57) Zum Begriff und der Problematik vgl. zusammenfassend Reinhard HARTEL,Notarielle und kirchliche
Urkunden im [ruhen und hohen Mirtelalrer = Historische Hilfswissenschaften 4 (Wien, Miinchen
2011) 13-38, v.a. 17-20.

58) Der in weiterer Folge verwendete Begriff "Geschaftsurkunde" isr in diesem Sinn, d. h. als Urkunde,
die aus einer geschaftlichen Transaktion entstanden ist, gemeint und nimmt nicht Bezug auf die von
Redlich getroffene Unterscheidung zwischen "Geschaftsurkunde" bzw, "Carta" als dispositive
Urkunde und "Notitia" als Beweisurkunde; vgl. Oswald REDLICH,Die Privaturkunden des Mittelal
ters = Urkundenlehre 3. Hrsg. Wilhelm ERBEN,Ludwig SCHMITZ-MLLENBERGu. Oswald REDLICH
= Handbuch der mittelalterlichen und neueren Geschichte, Abt. IV: Hilfswissenschaften und Alter
turner (Miinchen, Berlin 1911) 4-8 u. 115-124.

Wahrend ab dem fruhen 14. Jahrhundert die normativen Rechtsrexte - mit der
Ausnahme stadtischer Vorschriften - zahlenmafsig immer mehr zuruckgingen
(bzw. man sich auf eine Wiederausstellung bzw. Bestatigung alterer Rechtstexte
beschranktej.v') bilden Wirtschaftsdokumente, zu denen sich im Lauf des Spat
mittel alters auch serielle Quellen auf breiterer Basis dazugesellten, weitgehend die
Quellengrundlage fur die Erforschung christlich-jiidischer Interaktion. Ein gro
Ber Teil der Materialien, die aus chrisrlich-jiidischer Interaktion entstanden sind,
kann unter dem traditionellen Begriff der Privarurkunde'") subsumiert werden,
worunter anteilsmaBig vor allem diejenigen dominieren, die im engeren oder wei
teren Sinn mit Geschaftstatigkeit in Zusammenhang stehen.t'') Generell spiegelt
sich in den Geschafrsurkunden die alltagliche Realitat des Neben- und Miteinan-

Jiidische Geschaftstatigkeit und judisch-christliche Interaktion in den
Urkunden

und Subdiakon Wichard. Mit dem Aussteller Ulrich, Burger und Judenrichter von
Krems, enthalt die Urkunde zudem auch den ersten namentlich bekannten juden
richter auf he ute osterreichischern Gebiet.53) jiidische Zeugen stellen aber auch in
von Christen ausgestellten Urkunden, die von ihrem Inhale sowie den weiteren
auftretenden Personen keinen judischen Bezug aufweisen, keine Seltenheit dar,
wie im Fall von Beibastus, Bis zur weitgehenden Aufgabe von Zeugenlisten als
Beglaubigungsmittel zugunsten des Siegels in den ersten Jahrzehnten des 14. jahr
hunderts>') werden die darin auftretenden [uden auch unter Bezeichnungen wie
und anderfrume leut, und mer erbareleut subsurniert.v)
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j9) Zum folgenden vgl. fUrden osterreichischen Raum BRUGGERu. WlEDL,Quellen zur chrisrlich-jiidi
schen Inrerakrion (wieAnm. 15); Birgit WIEDL,Do hiezen si der juden mesner rueftn. [iidisch-christ
liche Geschafrsurkunden als Quel!en zur Alltagsgeschichte. In: Abrahams Erbe (wieAnm. 33) 435-
453; Eveline BRUGGER,Urkunden zum judischen Kreditgeschafr im mittelalterlichen Osterreich. In:
Verschriftlichung (wieAnm. 49) 65-82; Wilhelm WADL,Geschichte der juden in Karnten im Mittel
alter. Mit einem Ausblick bis zum Jahre 1867 = Das Kammer Landesarchiv 9 (Klagenfurt 32009)
34-38; Markus WENNINGER,Juden und Christen als Geldgeber im hohen und sparen Mirrelalrer, In:
Die Juden in ihrer mirrelalrerlichen Umwelr, Hrsg. Alfred EBENBAUERu. Klaus ZATLOUKAL(Wien
1991) 280-299; generel! zum Kreditwesen Hans-jorg GlLOMEN,Die Substitution [iidischer Kredite
im Spatmirrelalrer; Das BeispielZiirichs, In: Christliches und jiidisches Europa im Mitrelalrer, Kol!o
quium Zll Ehren von Alfred Haverkamp. Hrsg. Lukas CLEMENSu. Sigrid HIRBODIAN(Trier 2011)
207-233 sowieHans-Iorg GlLOMEN,Die okonornischen Grundlagen des Kredits und die christlich
judische Konkurrenz im Spatminelalter, In: Ein Thema - zwei Perspektiven, [uden und Christen in
Mitrelalrer und Fruhneuzeit. Hrsg. EvelineBRUGGERu. BirgitWIEDL(Innsbruck, Wien, Bozen 2007)
139-169.

"0) BRUGGERU. WIEDL,Quel!en zur christlich-jiidischen Interakrion (wie Anm. 15) 290; BRUGGER,
Urkunden zum judischen Kredirgcschafr (wie Anm. 59) 67-69. Dies isr kein auf Osterreich
beschrankres Phanornen: vgl. beispielsweiseMichael TOCH, Geld und Kredir in einer sparrnitrelalrer
lichen Landschaft. Zu einem unbeachteten Schuldenregister aus Niederbayern (1329-1332). In:
Deutsches Archiv 38 (1982) 499-550, hier 509-513.

(1) WIEDL,Jews and the City (wieAnm. 41) 291f.
(2) WIEDL,Jews in the Countryside (wieAnm. 33) 646f. zum Mangel an Quel!en.
(3) BRUGGERU.WIEDL,Regesten 1 (wieAnm. 1) 221, Nr. 247.

der von Juden und Christen wider.t") Bis in die ersten Jahrzehnte des 14.jahrhun
derts entstammen sowohl die christlichen Akteure (neben dem Landesfiirsten vor
allem Kloster und Angehorige des hohen und mittleren Adels) als auch die judi
schen Protagonisten der sozialen und wirtschaftlichen Oberschichr, Fur die
(Uber-rkeprasentarion von Geschafrsbeziehungen zwischen Mitgliedern der
Oberschicht diirfte die giinstigere Oberlieferungssituation dieser Transaktionen
mitverantwortlich sein, die im Gegensatz zum kleinen Pfandgeschaft eher schrifr
lich festgehalten und nach Ende des Geschaftsverlaufs eher aufbewahrt wurden.v")
Mit zunehmender Schriftlichkeit vermehrt sich die Zahl der Quellen, wobei vor
allem durch die zahlreichen stadtischen Verwaltungstatigkeiten die Ceschaftsbe
ziehungen zwischen Stadtbiirgern und Juden schriftlich niedergelegt wurden.")

Mit der ebenfallswachsendenMonetarisierung der landlichen Wirtschaft wurden
auch die bislang kaum nachweisbaren bauerlichen Kontakte zu Juden nachvollzieh
bar.62) Das friiheste Darlehen im heutigen Osterreich, das als bauerliche Kredirauf
nahme gesehenwerden kann, wurde 1322 durch die steirische Pfarrgemeinde Puch
fur den Guss neuer Glocken der pfarrkirche autgenommen.s") Wandten sich die
Pucher noch an juden aus der etablierten und relativ grogen jiidischen Gemeinde
von Judenburg, ist ebenfalls bereits fur das fnihe 14.Jahrhundert vereinzelt jiidische
Existenz in landlichen Gebieten nachzuweisen. Einige dieser Nachweise stehen im
Zusammenhang mit der ersten grogen Judenverfolgung im osterreichischen Raum.
Christliche Annalen, und als einzigartige Quelle ein Verhorprotokoll der Zeugen,
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(,4) Birgit WIEDL,The Host on the Doorstep. Perpetrators, Victims, and Bystanders in an Alleged Host
Desecration in Fourteenth-Century Austria. Tn:Crime and Punishment in the Middle Agesand Early
Modern Age.Mental-Historical Investigations of BasicHuman Problems and SocialResponses.Hrsg.
Albrecht CLASSENu. Connie SCARBOROUGH~ Fundamentals of Medieval and EarlyModern Culture
11 (Berlin, Boston 2012) 299-346; Miri RUBIN,Gentile Tales.The Narrative Assault on Late Medie
val Jews (Philadelphia '2004) 57-64; Winfried STELZER,Am BeispielKorneuburg: Der angebliche
Hostienfrevel osterreichischer Juden von 1305 und seine Quellen. In: Osterreich im Mittelalter. Bau
steine zu einer revidierten Gesamtdarstellung. Hrsg. Willibald ROSNER~ Studien und Forschungen
aus dem Niederosterreichischen Institut fur Landeskunde 26, Niederosterreichische Schrifrcn. Wis
senschaft 109 (St. Polten 1999) 309-348.

(,5) Siegmund SALFELD.Das Martyrologium des Nurnberger Memorbuchs = Quellen zur Geschichte der
Juden in Deutschland 3 (Berlin 1898) 68 (hebraisch), 240-241 (deutsche Obersetzung); BRUGGERu.
WIEDL,Regesten I (wie Anm. I) 348f., Nr. 455; vgl. Birgit WrEDL.Die angebliche Hostienschan
dung in Pulkau 1338 und ihre Rezeption in der christlichen und judischen Geschichtsschreibung. In:
medaon. Magazin fur judisches Leben in Forschung und Bildung 6 (2010). http://medaon.de/pdf/A_
Wiedl-6-201 O.pdf (Zugrilf: 10. 5.2016).

(,6) W1EDL,Jews in the Countryside (wieAnrn. 33) 658-661. mit weirerfuhrender Literatur WI' Pulkauer
Verfolgung, dazu weiters Mitchell MERBACK,Pilgrimage and Pogrom: Violence, Memory, and Visual
Culture at the Host-Miracle Shrines of Germany and Austria (Chicago 2013).

(,7) So traten erwa Richter und Rat 1311 anlasslich eines Srreites der [uden Lazarus und Abraham mit
dern Kloster Zwettl nicht nur als Verrnittler auf, sondern bczeichneren die belden, Vater und Sohn,
auch als unser juden, StA Zwettl, Urk. 1311 VII 21; BRUGGERU. WIEDL,Regesten 1 (wie Anm. 1)
179f.. Nr. 178;WIEDL,Jews in the Countryside (wieAnm. 33) 654

1.8) Neben einer Reihe von Urkunden im Haus-, Hof- und Staatsarchiv (AUR), und dem oben erwahnten
Schlossarchiv Steyersberg linden sich Neunkirchener Juden in: Wiener Stadt- und Landesarchiv
[WStLA], Burgerspiralsurkunde Nr. 258 (1371, Neunkirchener und Herzogenburger Juden); Stifrs
archiv Klosrerneuburg, Urk. 1372 XII 9; NOLA, StAUrk. Nt. 891, Nt. 912 (1375, 1376); BRUGGER
u. WIEDL,Regesten 3 (wieAnm. 1) 120f., Nr. 1336; 158f., Nr. 1397; 200, N r. 1467; 216. N r. 1498.

m) Aligemein WIEDI.,Jews in the Countryside (wie Anm. 33), zur geringen Anzahl 651f.; fur einzelne
Ansiedlungen vgl. weiters BRUGGER,[uden in Herzogenburg (wie Anm. 27); DIES.,Mittelalterliche
Spuren judischen Lebens im Waldviertel (wie Anm. 33) 8-15; Klaus LOHRMANN,Das Waldviertel
und die Juden im Mittelalter. In: "Die Erinnerung rut zu weh." [udisches Leben und Anrisernitismus
im Waldviertel. Hrsg. Friedrich POLLEROSS(Horn, Waidhofen a. d. Thaya 1996) 61-71.

berichren von der Ermordung der Korneuburger Juden 1305,(4) und die von Pulkau
ausgehenden und in den niederosterreichischen, bohrnischen und mahrischen Raum
ausgreifenden Pogrome des Jahres 1338 sind eben falls in christlichen Chroniken und
Annalen mehr oder weniger ausfuhrlich dokumentiert. Die sogenannten .Blutorte"
der Pulkauer Pogrome sind im Nurnberger Memorbuch, der einzigen zeitgenossischen
jiidischen Quelle dieser Verfolgungen, verzeichnet und stellen in einigen Fallen - Ras
tenfeld, Weiten - den einzigen Beleg fur jiidische Existenz in diesen Orten dar.65) Aber
auch nach dieser Zasur ist judisches Leben abseits der urbanen Zentren Wien, Krems
und Wiener Neustadt (und somit der groRen jiidischen Gemeinden) nachweisbar.w)
Wahrend sich etwa in Herzogenburg, Eggenburg(7) und Neunkirchen=] durchaus
groBere judische AnsiedJungen belegen lassen, handelte es sich bei den in Stadten wie
Raabs, Zistersdorf und Cmund lebenden Juden wohl nur um eine oder zwei Farni
lien, die oft nur durch eine einzige Nennung belegt sind/") Auch einzelne Juden, die
sich in kleineren Stadten und Markren ansiedelten, konnten uberregionale Bedeutung
erlangen. Neben dem "Paradebeispiel" Hetschel, der, in Herzogenburg wohnhaft,
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70) Herschel aus Herzogenburg (belegt 1369-1392) wurde im Herzogrum Osterreich in wirtschafdicher
Bedeutung nur von dern Wiener juden David Steuss iibertroffen, vgl. weiter unten sowie BRUGGER,
juden in Herzogenburg (wieAnm. 27); DIES.,Small Town, Big Business:A Wealthy Jewish Money
lender in the Austrian Countryside. In: Urban Space in the Middle Ages and the EarlyModern Age.
Hrsg. Albrecht CLASSEN= Fundamentals of Medieval.and Early Modern Culture 4 (Berlin 2009)
673-684; Hannelore GRAHAMMER,Hetschel von Herzogenburg und seine Familie. In: Studien zur
Gcschichre der Juden in Osrerreich, Hrsg. Martha KEILu. Klaus LOHRJ\IANN(Wien, Koln, Weimar
1994) 100-120.

71) Universirarsbibliorhek? [UB] GieGen, Hs. 632, fol. 29v.-30r (undatiert), Druck: Ernst Freiherr von
SCHW1NDu. Alphons DOPscH, Ausgewahlte Urkunden zur Verfassungs-Geschichte der deursch
iisterreichischenErblande im Mirtelalter (Innsbruck 1895) 266-68, Nr, 136 (auf 1365-1379 darien);
weiters LACKNER,RegestaHabsburgica 5/1 (wieAnm. 9) 40f., Nr, 47 (auf 1365-1379 darien): BRUG
GERu. WIEDL,Regesten 3 (wie Anm. 1) 293f., Nr, 1628 (auf 1365 juli 27-1379 September 25
datiert), WIEDL,Jews in the Countryside (wieAnm. 33) 661,667; LOHRMANN,Judenrecht (wieAnm.
44) 286.

72) NC)LA,StA Urk., Nr. 4477 (1369) und Nr. 969 (1378); HHStA, AUR Urk, 1368 IV 24, Urkk. 1373
IV 28 (2 Urkunden, Rauheneck und Sonnberg), Urk. 1379 III 24; StA Giittweig, Urk. Nr. 726
(1378); UB GieGen (s.o.), In HHStA, AUR Uk. 1382 X 20 ist sein Sohn Jeklein genannt; in der
GieGener Handschrifr findet sich auf tal. 28 ein weiterer Eggenburger Jude, lsserlein (1365 Juli
27-1366 Juli 20, Aufnahme durch die Herziige Albrecht und Leopold); aIle BRUGGERu. WIEDL,
Regesten 3 (wieAnm. 1) 83, Nr. 1274; 267f., Nr. 1588; 63f., Nr. 1239; 165, Nr. 1407f.; 281, Nr.
1609; 271f., Nt. 1595; 344, Nr. 1717; 21f., Nr. 1165.

73) Rudolf GEYERu. Leopold SAILER,Urkunden aus Wiener Grundbiichern zur Geschichre der Wiener
juden im Mirtelalrer ~ Quellen und Forschungen zur Geschichte der juden in Deurschosrerreich 10
(Wien 1931) 391, Nr. 1297; 400, Nr. 1326.

") Vgl. das erwahnte BeispielWolfgangs von Winden(s.o. Anm. 34); ein anders gelagertes Beispiel StA
St. Lambrecht, J 205, BRUGGERU. WIEDL,Regesren 2 (wieAnm. 1) 35, Nr. 511 (Begleichung der
Judenschulden durch Vormiinder).

zum tinanzkraftigsten Juden Niederosterreichs aufstieg,7°) stand etwa auch der 20
Jahre in Eggenburg ansassige (bzw, zumindest stets nach Eggenburg genannte) David
nicht nur sowohl mit Adelsfamilien wie etwa den Rauheneckern und Sonnbergern als
auch mit den Burgern der Stadt in geschaftlichem Kontakt, sondern stieg zu solcher
Bedeutung auf, dass er in den 1370er Jahren einer der herzoglichen Steuereinnehrner
(absamer) war"). Dementsprechend weit gestreut sind Davids Urkunden zu finden:
im HHStA, in den Urkunden des Srandischen Archivs im NOLA, im Stiftsarchiv
Gottweig sowie - als besonderer "AusreiiSer" - in einer Handschrifr der Universirats
bibliothek GieiSen in Hessen.") Sein Sohn Merchlein ist jedoch in den Wiener Grund
biichern dokumentiert, war also moglicherweise nach Wien ubersiedelr oder harte sich
zumindest zeitweise dort niedergelassen.")

Informationen iiber jiidische Ceschaftstarigkeit sind aber nicht nur den klas
sischen Schuldurkunden zu entnehmen. 50 werden kreditgebende Juden auch in
Abmachungen zwischen Christen erwahnt, vor allem in den Entschadigungsver
sprechen des christlichen Schuldners an seine Burgeri ("Schadlosbriefe"), in Abma
chungen, wenn dieser Schadensfall bereits eingetreten war und die Burgen den
Schuldner bei dem jiidischen Glaubiger hatren auslosen rniissen, sowie in Fallen,
in denen noch auf einer Liegenschaft liegende Judenschulden von einem spateren
Besitzer bezahlt wurden (der sich damit oft in den Besitz der Liegenschaft setzte).74)
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7S) BRUGGERU. WIEDL,Quellen zur christlich-jiidischen Interaktion (wieAnm. 15) v.a. 294f.; BRUGGER,
Urkunden zum judischen Kreditgeschafr (wieAnm. 59) 72-75.

76) OOLA, Bestand StA Carsten Urk. J366 IV 24, Nr. 251; Druck UBOE 8 (Wien J883) 273f., Nr.
277; BRUGGERu.WUlDL,Regesten 3 (wieAnm. I) 18, Nr. 1157; christlichesBeispielOOLA, Bestand
StAGarsten Urk.1368 II 6 (UBOE 8, 363f., Nr. 370).

77) HHStA, AUR Urk. 1385 VII 26; BRUGGERu. WIEDL,Regesten 3 (wie Anm. J) 395f., Nr. J813
(hebraische Obersetzung Martha Keil). Siehe dazu kiinfrig Martha KEIL,"... und seinem Kocher Ang
lis" Kulturtransfer, Polemik und Humor in judischen Geschafrsurkunden des mittelalterlichen Oster
reich In: Festschrift fiir Friedrich Battenberg. Hrsg. Rotraud RIESu. Markus J. WENNINGER= Asch
kenas 26/1 (2016) sowie Martha KEIL,Jewish Business Contracts from Late Medieval Austria as
Crossroads of Law and BusinessPractice. In: Medieval Minorities: Law and Multiconfessional Socie
ties in the Middle Ages.Hrsg. John Tolan, Capucine Nemo-Pekelman, JerzyMazur u. YounaMasser
(Turnhout 2016).

In allen diesen Urkunden lassen sich weder im Formular noch im Geschaftsablauf
irgendwelche Unterschiede zu Transaktionen zwischen christlichen Ceschaftspart
nern entdecken. Die Formeln der auf Deutsch oder Latein abgefassten Urkunden
judischer Aussteller, sowohl Schuld- als auch Pfand-, Burgschafts- oder Kauf- und
Verkaufsurkunden, gleichen bis ins Detail denen del' christlichen Ceschafrsurkun
den.") Der Krernser Jude Trostel und seine Frau verkaufen 1366 ihren Weingarten
recht und redlicb und auch mit aile den nutzen und rechten di darzue gehoerent, eine
Formel, die sich in etlichen christlichen Urkunden findet. 50 steht sie etwa zwei Jahre
sparer in einer Urkunde des gleichen Archivbestandes, aus dem gleichen Anlass aus
gestellt, als die (christlichen) Bruder Konrad und Hermann Wunder eben falls einen
Weingarten verkaufen. Auch die die 5iegelankundigung einleitende Phrase - daz der
chawff Juerbaz also staet und unzebrocben beleib (Trostel) bzw. daz die redJurbas staet
und unverchert beleib (Konrad und Hermann) - folgt in beiden Fallen dem in dieser
Zeit gangigen Urkundenformular.ts) Lielse sich hier noch zu Recht argumentieren,
dass diese Urkunden fur den christlichen Geschaftspartner gedacht und daher fur
diesen verstandlich sein sollten, so folgen auch die in hebraischer 5prache ausge
stellten Urkunden weitgehend dem inneren Aufbau del' Urkunden christlicher Aus
steller. Lediglich die judische Weltata ersetzt die in den von jiidischen Ausstellern
in deutschen und lateinischen Urkunden verwendeten Inkarnationsjahre. Wahrend
in beiden Texten christliche Heiligentage als Riickzahlungs- oder sonstige Frisrter
mine verwendet werden, treten in hebraischen immer wieder kleine, moglicherweise
scherzhaft-polemische 5pitzen auf: die Herzogenburger Juden Aram und Isak etwa,
die in ihrer hebraischen Notiz auf der 5chuldurkunde Berengars von Landenberg
den Riickzahlungstag, in der deutschen Urkunde mit dem Faschingstag angegeben,
mit dem Zusatz "dem unreinen Fasching" versahen.") Ein kleiner, aber bedeutsa
mer Unterschied lasst sich an der in christlichen Urkunden gangigen Formel "aile,
die diesen Brief sehen oder horen lesen" festmachen, der die Vertrautheit del' Juden
mit dem christlichen Urkundenformular umso deutlicher zeigt, als dass dieses einer
seits - absichtlich - iibernornrnen, andererseits adaptiert und fur die eigenen Vor
aussetzungen rnodifiziert wurde. 50 wurde zwar die Formulierung der Promulgatio
sinngernaf iibernommen, abet unter Auslassung des "horen lesen" zu "allen, die
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7") Fur Beispie!e niederosterreichischer Juden vgl. BRUGGERU. WIEDL, Regesten 1 (wie Anm. 1) 261f.,
Nr. 310 (Asricl und Raine! aus Tulln), Regesten 2 (wie Anm. 1) 276f., Nr. 1023 (Mosche aus
Perchtoldsdorf); vgl. weirers WlEDL, [udisch-christliche Geschafrsurkunden als Quellen zur Allragsge
schichre (wie Anm. 59) 438.

79) !<ElL,Ein Regensburger Judensiegel (wie Anm. 47): ein siegelfuhrender niederosrerreichischer Jude ist
(noch) nicht bekannt.

80) Birgit WIEDL, Der Alltag im Geschafr. Aspekte judisch-chrlstlichen Zusammenlebens im Spiegel der
mittelalterlichen Ceschafrsurkunden. In: Beirrage des 26. 6sterreichischen Historikertags, 25.-
28. September 2012 ~ Veroflenrlichungen des Verbands 6sterreichischer Historiker und Ceschichts
vereine 35, Studien und Forschungen aus den Niederosterreichischen Insritur fur Landeskunde, Son
derband 2015 (Sr. Polren 2015) 570-586, hier 585f.

"I) Vgl. Anm. 30. Der Cillier Jude Mosche, aufgrund dessen Fluchr Isserlein und Ulrich tatig waren
(siehe Anm. 28), war ubrigens einer der wenigen siegelfUhrenden [uden, vgl. ARS, SI AS 1063,
Zbirka lisrin 4186: BRUGGERu. WIEDL, Regesren 2 (wie Anm. 1) 247, Nr, 960. Zum Siegel Mosches:
http://www.medieval-ashkenaz.org/JS02/JS-cl-0015.html (Zugriff: 10. 5.2016).

82) Vgl. den Beitrag von Eveline BRUGGERin diesem Band.

dieses unser Schriftsruck sehen" verkurzt.") Der zweite wichtige Unterschied ist
die Beglaubigung, die mit .den wenigen Ausnahmen siegelfiihrender juden?") von
jiidischer Seite durch die Unterschrift erfolgte, die auch von jiidischer Seite gelegent
lich als "verschriebenes Siegel" bezeichnet'") und von christlicher Seite als Beglau
bigungsmittel akzeptiert wurde: So setzte etwa der prominente Korneuburger Jude
Isserlein in etlichen Urkunden, die er gemeinsam mit Graf Ulrich von Cilli aus
srellte, seine Unterschrift neben das Siegel des Grafen.") Wurde die Urkunde vom
jiidischen Aussteller weder unterschrieben noch besiegelt, wandre sich dieser meist
mit einer sogenannten Siegelbitte an Christen, die die Urkunde mit ihrem Siegel
beglaubigten - ein auch im christlichen Bereich typischer Vorgang. So hatte etwa
der oben erwahnte Rudolf Spitzer, als er bei dem Kremser Juden Judlein ein Darle
hen aufnahm, den Judenrichter und einen weiteren Kremser Burger urn deren Besie
gelung ersucht. Auch die beiden oben erwahnten Bruder Wunder wandten sich in
ihrer Verkaufsurkunde an andere Christen urn deren Beglaubigung, da sie, wie viele
ihrer Zeitgenossen, keine eigenen Siegel besalien,

Die wenigsten Urkunden geben direkre Auskunft iiber den Zweck der
Kreditaufnahme;") die Hohe der bei Juden aufgenommenen Darlehen konnte je
nach Bediirfnissen (und wohl auch Kreditwurdigkeit) des Schuldners und finanziel
len Kapazitaten des Glaubigers zwischen Summen iiber wenige Pfund bis in seltenen
Fallen iiber mehr als tausend Pfund schwanken. Unrer den im 14. Jahrhundert in
Niederosterreich ansassigen Juden war nur Hetschel aus Herzogenburg in der Lage,
Kredite von rund tausend Pfund zu vergeben, und war damit einer der finanzkraf
tigsten Kreditgeber seiner Zeit. In der Kreditliste der Wall seer Familie, die im Jahr
1378 ihre Schulden bei jiidischen und christlichen Claubigern auf die Farnilienli
nien von Wallsee-Linz und Wallsee-Enns aufteilre, findet sich Hetschel mit einer
Gesamtsumme von 1182 Pfund Wiener Pfennig an zweiter Stelle hinter dem finanz
kraftigsten Juden seiner Zeit, dem Wiener David Steuss mit knapp 2000 Pfund. Ein
zweiter niederosrerreichischer Jude, Merchlein aus Zell, hatte AuBenstande von 460
Pfund zu erwarten, wahrend Hetschels Herzogenburger Nachbar Leubmann und



'1) OaLA, Bestand Starhemberger Urkunden, Urk. 1378 Xl 6 [! reete XI 5], Nr. 490 und Nr. 491;
Druck UBOE 9 (Wien 1906) 518-523, Nr. 416 (Urk. Nr. 490); BRUGGERu. WIEDL, Regesten 3 (wie
Anm. 1) 273-275, Nr. 159M

84) BRUGGER,juden in Osterreich im Mittelalrer (wie Anm. 4) 156-158; LOHRMANN,[udenrechr (wie
Anm. 44) 178f.; WENNINGER,Juden und Christen (wie Anm. 59) 290.

81) Leubmanns Darlehen lief seit Marz und Hetschels und Patuschs seir April 1378 auf raglichen Scha
den, mehrere Darlehen der [uden Sundlein sowie Friedlein aus Voirsberg und Jude! aus Radkersburg
liefen seir 1377, das des Juden Ischel aus Graz bereits in dem dritten iar:OaLA, Bestand Srarhember
ger Urkunden, Urk. 1378 XI6 [!], Nr. 490 und Nr. 491.

'!o) Gerd MENTGEN, Die Juden und das Einlager als Instrument der Kreditabsicherung im 14. [ahrhun
dert. In: Schuldenlast und Schuldenwert. Kreditnetzwerke in der europaischen Geschichte (1300-
1900). Hrsg. Gabriele B. CLEMENS= Trierer Historische Forschungen 65 (Trier 2008) 53-67; WADL,
juden in Karnten (wie Anm. 59) 89-93.

der Perchroldsdorfer Jude Patusch mit 200 bzw. 250 Pfund von diesen beiden weit
abgeschlagen waren, jedoch mit den meisten anderen in dieser Auflistung genann
ten Juden in etwa gleichzogen.83)

Sowohl Hetsche!s als auch Leubmanns und Patuschs Kredite liefen bereits
einige Zeit, und hatten einiges an falligen Zinsen angehauft, Der genaue Zins
satz ist jedoch, wie allgemein iiblich, nicht angegeben. Lediglich bei manchen
Teilsummen wurde verrnerkt, dass sie seit geraumer Zeit auf "taglichen Schaden",
also auf echten Verzugszinsen liefen. Dblicherweise war die Verzinsung in der
angegebenen Schuldsumme bereits enthalten: umb hauptgut und schaden solie dem
Glaubiger am jeweiligen Stichtag eine bestimmte Summe zuruckgezahlt werden,
wobei aber nicht aufgeschlusselt wurde, wie vie! von dieser Summe auf Haupt
gut, also auf das Kapital, und wie vie! auf den Schaden, also die Zinsen, entfiel.
Die in den weiteren Absicherungsbestimmungen genannten Zinssatze, die nach
dem Judenprivileg von 1244 bis zu acht Pfennig pro Pfund und Woche betragen
konnten, waren Verzugszinsen, die erst nach nicht fristgerechter Riickzahlung zu
laufen begannen und denen man oft mit weiterer Stellung von Pfandern oder
Neuverhandlungen zu entgehen trachrere.v') Ab der Mitre des 14. Jahrhunderts ist
ein Anstieg der Darlehen auf taglichen Schaden zu merken - und so liefen auch
erliche der in der Wallseer Abrechnung genannten Schulden bereits seit einigen
Monaten, manche sogar mehr als ein Jahr zu diesem (allerdings nichr genau ange
gebenen) Verzugszinssarz.s'')

Neben den Biirgen und den Verzugszinsen - bzw. deren Androhung - waren
Pfander die gangigste Absicherung, wobei entweder bereits mit Abschluss des
Ceschafrs Pfander - Crundstiicke, Weingarten, Hauser, GUlt- und Rentenanspru
che, aber auch Schmuck und Alltagsgegenstande - ubergeben oder bei einer nicht
termingerecht erfolgten Ruckzahlung in Aussicht gestellt wurden. Zudem wurde in
vielen Fallen die zusatzliche Klausel aufgenommen, dass sich bei Fristversaurnnis
entweder der Schuldner selbst ins Einlager zu begeben harte oder einen Vertreter,
oft mit pferden, schicken musste.") Auch konnte der Gesamtbesitz des oder der
Schuldner in formelhaften Wendungen als Sicherheit gestellt werden, auf den bei
Nichtbezahlung entweder der jiidische Claubiger und des sen Erben zugriffsberech-
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87) Vgl. allgemein dazu BRUGGER,Urkunden zum judischen Kredirgeschafr (wie Anm. 59) 73f; WIEDL,
jiidisch-christliche Ceschafrsurkundcn als Quellen zur Allragsgeschichre (wie Anm. 59) 448 (v.a. zu
den Pfandern): WADL,Juden in Karnten (wie Anm. 59) 67f.

88) Michael TOCH, Die Juden im mittelalrerlichen Reich ~ Enzyklopadie Deutscher Geschichre 44 (Miin
chen 22003) 50.

S?) Vgl. den Beitrag von Eveline BRUGGERin diesem Band (Ebersdorfer); Christian DOMENIG, Die Rolle
der juden im Herrschaftsaufbau der Grafen von Cilli. In: [udisches Geldgeschaf] im Mittelalter, Hrsg.
Eveline BRUGGERu. Birgit WIEDL ~ Aschkenas, Zeitschrift fur Geschichre und Kulrur der Juden 2012
(Berlin, Boston 2012) 343-356. Beispiele (sowohl mit als auch ohne judische Beteiligung) auch bei
Dusan Kos, In Burg und Stadt. Spauniuelalterlicher Add in Krain und Untersreierrnark ~ VIOG 45
(Wien, Munchen 2006).

~O) Es gabe, so Arnold Esch in seinern Aufsatz .Der Umgang des Historikers mit seinen Quellen", im
Rahmen von Edirionsunrernehrnen keine Selektionskriterien, die sich nichr kritisieren liel~en; Arnold
ESClI, Der Umgang des Hisrorikers mit seinen Quellen. Ober die bleibende Norwendigkeir von Edi
tionen. In: Quelleneditionen und kein Ende? Symposium der Monumenta Germaniae Hisrorica und
der Hisrorischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften 1998. Hrsg. Lorhar
GALLu. Rudolf SCHIEFFER~ Hisrorische Zeitschrift Beihefte 28 (Munch en 1999) 129-147, hier 140.

91) Vgl. den generellen Forschungsuberblick bei Mark MERSIOWSKY,Die Anfange territorialer Rech
nungslegung irn deutschen Nordwesten. Sparrnirtelalterliche Rechnungen, Verwaltungspraxis, Hof
und Terrirorium ~ Residenzenforschung 9 (Stuttgart 2000) 19-35.

:>2) Vgl. allgemein zum Definitionsproblem "Urbar" Enno BUNZ, Probleme der hochminelalrerlichen
Urbaruberlieferung, In: Grundherrschaft und bauerliche Gescllschaft im Hochmirrelalrer. Hrsg. Wer
ner ROSENER~ Veroffenrlichungen des Max-Planck-Insrituts fur Geschichte 115 (Corringen 1995)
31-75, hier 35; Christoph SONNLECHNER,Landschaft und Tradition. Aspekte einer Umwelrge
schichre des Mittelalters. In: Text Schrifr - Codex. Quellenkundliche Arbeiten aus dem Insrirut ftir
Osrerreichische Ceschichrsforschung. Hrsg. Christoph EGGERu. Herwig WEIGL ~ Mitteilungen des
Insrituts fur Osterreichische Ceschichrsforschung, Erg.bd. 35 (Wien, Munchcn 2000) 123-223,
184-187: zusammcnfassend Elisabeth SCHOGGL-ERNST,Hisrorische Bodendokumenrarion: Urbare,

Neben den Urkunden, die reiche Einblieke in die jiidische Gesehiehte Niederoster
reiehs erlauben, steht aber eine weitere, keinesfalls zu unterschatzende Quellengat
tung, die in die Sammlung der Regesten zur Geschichte der Juden in Osterreich
(noch) keine Aufnahme fand.?') die sogenannten "seriellenQuellen" bzw. die groge
Vielfalt der darunter subsumierten Quellentypen, v.a. Wirtsehaftsaufzeiehnungen
wie Rechnungsbucher") und Urbare.i") aber auch Sradtbiicher, Grundbiieher,

Das Problem der seriellen Quellen

tigt sein oder diese daraus der Landesfurst, als zwisehengesehaltete Instanz, entscha
digen sollte.")

Profiteure dieser Vorgange - der Versehuldung an sieh und vor allem des Verlustes
der Pfander bei Niehtbezahlung - waren kaum je die Juden selbst. Auf herrsehaft
lieher Ebene profitierten nicht selten die Landesfursten, deren Politik sich im Lauf
des 14. Jahrhunderts von einer Schutzpolitik hin zu einem "nackten Fiskalismus" und
einer ,,willkiir der Ausbeutung" gegeniiber der jiidischen Bevolkerung gewandelt hat
te.88) Augerdem verstanden sie es, verschuldeten, ehemals freieigenenAdelsbesitz in
Lehen umzuwandeln. Aber auchAdelsfamilienwie etwa die Cillier nutzten die finan
zielleNotsituation einiger anderer Adelsfamiliengeschicktzu ihrem Vorteil aus.89)



Landtafeln und Grundbiicher, In: Quellenkunde der Habsburgermonarchie (16.-18. Jahrhundert).
Ein exemplarisches Handbuch. Hrsg. Josef PAUSER,Martin SCHEUTZu. Thomas WINKELBAUER=
Mitteilungen des Instirurs fur Osterreichische Geschichtsforschung, Erg.bd. 44 (Wien, Miinchen
2004) 516-529.

93) Vgl. Christian KEITELu. Regina KEYLER(Hrsg.), Serielle Quellen in siidwestdcutschen Archiven.
Eine Handreichung fur die Benutzerinnen und Benutzer siidwesrdeurscherArchive = Publikationen
des Wurttembergischen Geschichts- und A1tertumsvereins(Stuttgart 2005), online: http://www.boa
bw.de/jspview/downloads/frei/bsz306616858/0/index.html (Zugriff: 10. 5. 2016). A1sQuellen fur
die judische Geschichte vgl. den Dberblick bei BirgitWIEDL,Juden in osterreichischen serielJenQuel
len in der ersten Halfte des 14. Jahrhunderts. In: Verschriftlichung (wieAnm. 49) 123-146.

94) A11gemeinPETER,[udenbucher als Quellengattung (wie Anm. 56); WIEDL,Jews and the City (wie
Anm. 41) 291f.; filr ein niederosterreichisches Beispiels. Martha KEII.,Der Liber Judeorum von Wr.
Neustadt (1453-1500) - Edition. In: Studien zur Geschichte der Juden in Osrerreich 1. Hrsg. DIES.
u. Klaus LOHRMANN(Wien, Koln 1994) 41-99. [udenbucher waren zwar hauprsachlich, aber nicht
ausschliefllich, eine stadrische Angelegenheit; vgl. David HERZOG,Das "Juden-Peuch" des Srifres
Rein. In: Zeitschrift des Historischen Vereins fur Steierrnark 28 (1934, auch als Separatdruck)
79-146.

95) Christian LACKNER,Juden im Rahmen der habsburgischen Finanzverwaltung im 14. Jahrhundert. In:
[udisches Celdgeschafr (wieAnm. 89) 357-369.

%) Artur GOLDMANN,Das Judenbuch der Scheffstrafsezu Wien (1389-1420), mit einer Schriftprobe =
Quellen und Forschungen zur Geschichte der [uden in Deutsch-Osterreich 1 (Wien, Leipzig 1908)
VIIf. (Original der Handschrift: AVA-FHKA,BestandHandschriften und Bucher desVizedornamres,
Nt. 1.067).
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Arntsbucher und viele mehr.") Bedingt durch die zunehmende Schriftlichkeit sowie
die damit verbundene Organisierung der Verwaltung adeliger, geistlicher und vor
allem stadtischer Herrschaft erhoht sich im Lauf des 14. Jahrhunderts auch die
Anzahl der fur niedrigere soziale Schichten greifbaren Geschaftsverbindungen. Die
Kenntnis dieser Transaktionen auf lokaler Ebene, die oft iiber eine geringe Summe
und mit nur kurzer Kreditlaufzeit getatigt werden, verdanken wir auch teilweise
neuen Formen der Aufzeichnung beziehungsweise deren Uberlieferung. In von
Stadten eingerichteten judenbiichern, die teilweise als Teil eines Satzbuches, teil
weise unabhangig davon gefiihrt wurden, wurden Ceschaftsabschlusse mit jiidi
scher Beteiligung verzeichner.") Regelmaliigefre) Rechnungslegungen und Amts
biicher95) erlauben wenn auch keine umfassenden, so doch detaillierte Aussagen zur
Involvierung von Juden in herrschaftliche Finanzverwaltung einerseits und in
(klein-lburgerliche Finanzgebarung andererseits.

Einer quellenmalsigen Aufarbeitung gerade dieses Quellenbereiches im Hin
blick auf die jiidische Geschichte Osterreichs widmete man sich bereits am Beginn
des 20. Jahrhunderts, wenn auch nicht immer mit grogen Hoffnungen auf Ergie
bigkeit: Keine groRartigen neuen Erkenntnisse, sondern "nur ein uninteressan
tes, ermiidendes Einerlei des unzahlige Male sich wiederholenden Formelkrarns"
sei zu erwarten, zeigte sich Artur Goldmann in der Einleitung zu seiner Edition
des Judenbuchs der Wiener Scheffstrasse pessimistischP") Dennoch sind sowohl
dieser Edition als auch der von Rudolf Geyer und Leopold Sailer vorgenomme
nen Zusammenstellung der jiidische Belange betreffenden Urkunden der Wiener
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97) GEYERU. SAILER,Urkunden aus Wiener Grundbuchern (wieAnm. 73). Fur einen Oberblick tiber die
Grundbiicher vgl. Klaus LOHRMANN,Grundbucher. Veroffentlichungen desWiener Stadt- und Lan
desarchivs, Reihe A, Archivinventar: Serie 1, Stadrarchiv 2 (Wien 1986), zur (Teil)Edition s. die fol
gende Anmerkung.

98) Neben der Edition von GEYERu. SAILER,Urkunden ausWiener Crundbuchern (wieAnm. 73), sind
die Wiener Grund- und Satzbiicher auch in den Bandcn der Dritten Abteilung der Quellen zur
Geschichte der Stadt Wien erschlossen; die Reihe wurde jedoch mit dem ersten Teil des dritten 'Ieil
bandes abgebrochen, vgl. Quellen zur Geschichte der Stadt Wien 3..Abteilung: Grundbiicher der
Stadt Wien. Band 1: Die altesren Kaufbuchcr (1368-1388), Band 2: Gewerbuch B (1373-1419),
Verbotbuch (1373-1399), Band 3: Sarzbuch A (1373-1388), bearb. von Franz STAUB(Wien 1898,
1911,1921).

9;') WIEDL,Jews in the Countryside (wieAnm, 33) 650.
100) GEYERU. SAILER,Urkunden ausWiener Grundbiichern (wieAnm. 73) 608 (Index).
101)KEIL,Narnen und Beinamen (wieAnm. 46) 124f.
102)WIEDL,juden in seriellen Quellen (wieAnm. 93) 125-130. Zu den weniger umfangreichen fiir den

Raum des Herzogtums Osterreich erhaltenen Rechnungsbucher der Herzoge von Osrerreich vgl.
Christian LACKNER,Ein Rechnungsbuch Herzog Albrechts 1Il. von Osterreich. Edition und Texrana
lyse = Srudien und Forschungen aus dem Niederosrerreichischen Institur fur Landeskunde 23, Nie
derosrerreichische Schrifren 93: Wissenschaft (Wien 1996) 9-11, mit Anm. 8; MERSIOWSKY,Rech
nungslegung (wie Anm. 91) 116-119; zu den in ihrer Gesamtheit weder in Anzahl noch Umfang

Crundbticher'") wesentliche Informationen sowohl zu Wiener als auch zu nieder
osterreichischen Juden zu verdanken. So ist etwa der iiberwiegende Teil der Dar
lehensgeschafre der Wiener Handwerker, die bei diesen Juden Kredite aufnahmen
und Hauser zu Pfand setzten, aus den ab demJahr 1373 erhaltenen Crundbilchern
der Stadt Wien98) sowie dem Grundbuch der Scheffstralse zu erschlielien. Des
sen dritter, von Goldmann edierrer Teil diente der Dokumentation von Verpfan
dungen bei Geldgeschaften zwischen juden und Christen. Das etwa zeitgleich
angelegte Wiener Judenbuch ist verlorengegangen. Aber auch die Mobilitat und
Siedlungsstruktur der niederosterreichischen Juden spiegelt sich in diesen Quel
len: Wahrend die meisten Juden relativ konsequent mit ihrem Herkunftsnamen
aufscheinen, so ist doch danach zu fragen, ob etwa Slomlein aus Zistersdorf,
Hirsch aus Lengbach und Josepin und ihre Familie aus Feldsberg/Valtice ratsach
lich in den jeweiligen Orten oder nicht doch zumindest zeitweise in Wien ansas
sig waren.?") Slomlein ist beispielsweise zwischen 1405 und 1413 in den Wiener
Grundbuchern mit insgesamt 15 Ceschaften mit Wiener Burgern dokumentiert,
die seine langerfristige Anwesenheit in Wien wahrscheinlich machen.l'") wahrend
die stets nach Feldsberg genannte jiidin josepin iiberhaupt nur in Wiener Quellen
zu fassen ist.'?')

Durch ihre quellentypischen Eigenschaften erlauben die verschiedenen seriellen
Quellen andere Blickwinkel auf die mittelalterlichen Juden und liefern so Infor
mationen, die den klassischen Geschafrsurkunden nicht zu entnehmen sind. So ist
etwa der Lienzer Jude Isak zwar durch einige Urkunden als Geldgeber im Brixener
Raum belegt, seine Rolle als Pachter des halben Zolls zu Innsbruck und Inhaber von
Geleitrechten und damit seine enge Verbindung zu den Grafen von Corz lasst sich
nur aus den Tiroler Rechnungsbiichern, den altesten und umfangreichsten territori
alen Rechnungsbiichern des heute osterreichischen Raums, erschliefsen.t'") Ebenso
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ertassten und daher kaum einzuschatzenden Rechnungsbuchern Adeliger Claudia FELLER,Das Rech
nungsbuch Heinrichs von Rottenburg. Ein Zeugnis adeliger Herrschafr und Wirtschaftsfiihrung im
spatmirrelalterlichen Tirol, Edition und Kommentar = Quelleneditionen des Instituts fiir Osterreichi
sche Geschichtsforschung 4 (Wi en, Miinchen 2010) 13-19 (generell zu Rechnungsbiichern des Adds
9-21).

1(1)Herwig EBNER,Ein Urbar der Pfarre Krems aus dem 14. Jahrhundert. In: Mitteilungen des Kremser
Sradtarchivs 5 (1965) J-I 22, hier 73, Nr,281; GRAHAMMER,Herschel von Herzogenburg (wie Anm.
70) 118; Leopold MOSES,Aus dem Krernser Stadtarchiv. In: [udisches Archiv 1, NF Heft 3/4 (1928)
3-8, hier 4 liest fiiia.

If")WIEDL, judisch-christliche Ceschaftsurkundcn als Quellen zur Alltagsgeschichte (wie Anm. 59) 443f.
Die Besitzfahigkeit von Juden an Liegenschaften hat bereits Otto H. STOWASSER,Zur Frage der Besitz
fahigkeit der Juden in Osterreich wahrend des Mittelalters. In: Mitteilungen des Vereins fur Geschichte
der Stadt Wien 4 (1923) 23-27, nachgewiesen, dies jedoch meist auf verfallene Pfinder zuriickge
flihrt. Vgl. auch Michael TaCH, Ein ungelostes Kapitel in der Wirtschaftsgeschichte der Juden. Land
besitz vom 8. bis 11. Jahrhundert. In: Chrisrliches und judisches Europa im Mittelalter (wie Anm. 59)
189-196.

1(5) WlEDL, Juden in seriellen Quellen (wie Anm. 93) 142.
l()!,) WIEDL, Juden in seriellen Quellen (wie Anm. 93); zu nur in Wiener Grund- und Satzbiichern greif

baren niederosrerreichischen [uden auch DIES., Jews in the Countryside (wie Anm. 33) 661.
11)7) GRAHAMMER,Hetschel von Herzogenburg (wie Anm. 70) J 18, zu Vencels ebenfalls in Wiener Grund

biichern belegten Hrudern ebd. J 16-120; BHStA, Reichsstadt Regensburg Urkunden, 1404 III 7.

ist das Wissen, dass Vencel, Sohn des prominenten, aus Krems stammenden und
in Herzogenburg ansassigen Juden Hetschel, von einem Haus auf der Hitlben zu
KremsAbgaben zu leisten hatte, dem Urbar der Pfarre Krems zu verdanken - einer
der wenigen Belege fur Vencels Niederlassung in der Heimarstadt seinesVaters.'?")
Gerade auch fiir Besitzverhaltnissevon stadrischen und landlichen Liegenschaften,
und somit der Frage nach der Besitzfahigkeitvon Juden, 1(4) sind Urbare und Grund
biicher unabdingbare Quellen, die nicht nur die Besitziibernahme, sondern durch
die iiber langere Zeit dokumentierten Abgaben und/oder Anspriiche die langere
Innehabung der Liegenschaft dokumenrieren.l'"] Dariiber hinaus wird die Einbin
dung jiidischer Bewohner in das Abgaben-, Renten- und Giiltsystem der jeweili
gen Grundherrschaft aufgezeigt. Gerade fiir jiidische Geschaftsleute der mittleren
Schichr, deren Geschaftspartner weder unter den Adligen noch unter den stadti
schen Eliten zu finden waren, sondern eher unter den Kleinbiirgern und Handwer
kern, sind Satz- und Gewerbiicher eine unverzichtbare QueUe. Kaufe und Verkaufe
von Hausern und Liegenschaften, aber vor allem jene kleineren Pfand- und Dar
lehensgeschafte, die nicht in urkundlicher Form niedergeschrieben wurden, aber
dennoch so umfangreich waren, dass sie die (Teil-)Belehnung eines Hauses oder
Hausteiles nach sich zogen, wurden in diese Satz- und Gewerbiicher eingetragen.
Dadurch haben sich Nachrichten iiber Juden und ihre Geschaftspartner erhalten,
die an keiner anderen Stelle belegt sind. Aber nicht nur im kleinen Pfandgeschaft
tatige Juden sind oft vornehmlich in diesen Quellen zu fassen.l'") Der oben ange
fiihrre Vencd ist hierfirr ein gutes Beispiel:Zusatzlich zu dem Eintrag in das Urbar
der Pfarre Krems ist er neben (wenigen) urkundlichen Nennungen, in denen er
gemeinsam mit seinen Briidern bzw. seiner Schwiegermutter und Frau aufrritt.l'")
nur in einem weiteren Urbar genannt, einem Teilurbar des Klosters Admont iiber
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1(8) Herwig EBNER,Das Teilurbar des KlostersAdmont von 1399 fUrden Besitzin und bei Krems an der
Donau. In: Mitteilungen des Kremser Stadtarchivs 10 (1970) 27-54, hier 47, Nr. 199; zu der
Bezeichnung Zechmeister vgLMartha KEIL,Gemeinde und Kulrur - Die mirrelalrerlichen Grundla
gen judischen Lebens in Osterreich. In: Eveline BRUGGER,Martha KElL,Albert LICHTBLAU,Chris
toph LINDu. Barbara STAUDINGER,Geschichte der Juden in Osrerreich ~ Osterreichische Geschichte
15 (Wien 2006) 15-122, hier 48.

10')) KEIL,Gemeinde und Kulrur (wieAnm. 108) 65, zu Aron Bliimleins Ermordung 12lf. sowie GRA
HAMMER,Hetschel von Herzogenburg (wieAnm. 70) 1J 6f. Auch Herschel selbst genoss - durchaus
nicht unrypisch fiir vornehmlich in der Geldleihe tatige Juden groBesAnsehen alsGelehrter; BRUG
GER,juden in Herzogenburg (wieAnm. 27) ll9.

1l(l)GEYERU. SAILER,Urkunden aus Wiener Grundbiichern (wie Anm, 73) 509-511 , Nr. 1707f.,
Nr. 17I3; BHStA, Reichsstadt Regensburg Urkunden, 1404 III 7. Nach derzeitigem Forschungsstand
isr Roslein die einzige namentlich bekannte Frau aus Herschels Familie, GRAHAMMER,Hetschel von
Herzogenburg, (wieAnm, 70) 1J 8.

UI)Adalbert Franz FUCHS,Die mirtelalterlichen Sufrsurbarc Niederosterreichs 1: Die Urbare des Bene
diktinerstiftes Gottweig von 1302 bis 1536 = Osterreichische Urbare 1II1l,1 (Wien 1906). Diese
Quelle stellr dariiber hinaus ein uberlieterungstechnisches Problem dar, denn die einzelnen Hand
schrifcen der (urspriinglich wahl verschiedenen) Urbare konnen nichr mehr eingesehen beziehungs
weise erfasstwerden, da sievom Editor Adalbert Fuchs im Rahmen seiner Bearbeitung des Bestandes
zerlegt wurden; vgl. SONNLECHNER,Landschaft und Tradirion (wieAnm. 92) 188-193.

112) FUCHS,Urbare des BenediktinersrifresGotrweig (wieAnm. Ill) 198, Nr. 865-867. Zum Beispieldes
Juden (?) Leo auch WIEDL,juden in seriellen Quellen (wieAnm. 93) 138-140.

lU) BEIDER,Ashkenazic Given Names (wieAnm. 3) 358-362 (Leb).

den Besitz bei Krems. In diesem wird Vencel jedoch gemeinsam mit einem weiteren
Kremser Juden, Isak, als zechmaister, also wohl als einer der Vorsteher der Kremser
jiidischen Gemeinde, bezeichner.P") Trotz seines seltenen Auftretens in den Quellen
diirfre er eine angesehene Stellung innegehabt haben; moglicherweise hatte er sich
wie sein prominenterer, nach dem derzeitigen Forsehungsstand nur in hebraischen
Quellen greifbarer Bruder Aron Bliimlein, der in der Wiener Gesera ermordete Rab
biner der Gemeinden von Krems und Wien, dem Gelehrtendasein zugewandr.'?")
Veneels Frau Roslein ist bisher nur in einer einzigen seriellen Quelle, einem Wie
ner Grundbueh, belegt; ihre urkundliche Nennung fiihrt jedoeh in die Reiehsstadt
Regensburg, aus der ihre Familie stammte: die Urkunde ist neben Roslein und Ven
eel auch von ihrer GroRmutter Teehel ausgestellt, der Witwe eines Regensburger
Juden, die sich in Herzogenburg niedergelassen hatte.l''')

Sind die in diesen Beispielen genannten Juden noeh aufgrund ihrer Zugehorigkeit
zur wohl prominentesten judischen Familie des spatmittelalterlichen Niederosterreich
relativ leicht zuzuordnen, mag ein weiteres Beispiel ein im Rahmen der Heranziehung
serieller Quellen haufig auftretendes Probleme illustrieren - die Kiirze der Eintrage,
Sie geben groRteils (noeh) weniger Informationen iiber die autgefilhrten Personen
preis als urkundliche Quellen. Irn Cotrweiger Urbar'!') findet sich zu den Eintragen
der zu Ostern und Pfingsten 1322 zu leistenden Abgaben von Weingarten, Aekern,
Hausern und Obsrgarten auf dem Gebiet der Stadte Krems und Stein auch jeweils
ein Leo iudeus, der von seinem Acker je 20 denarii an das Kloster abzuliefern harte.' I2)
Weder der Name") noeh der Besitz eines Aekers spreehen gegen die Identifizierung
Leos als Juden, allerdings, wie im Fall des Ernustus dargelegt, aueh nichr eindeutig
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114) FUCHS,Urbare des Benediktinerstitts Giittweig (wieAnm. 111) 647. Bezeichnenderweise finden sich
die in den Urbaren genannten Juden nur unrer dem Sachindexeintrag .Judeus"und nicht unter ihren
Namen im Namensindex, zudem suggeriert Fuchs in seinem Sachregisterdurch die Hinzufiigung der
Worre "als Glaubiger" zum Srichwort .Judcus", dass der Inbesitznahme ein Kreditgeschafr vorausge
gangen sein muss, das allerdings aus dem Text der Quelle durch nichrs zu belegen ist,

115) Martha KEIl.,Veftliner, Ausstich, Tribusioinkler: Zum Weingenuss osterreichischer Juden im Mirtelal
ter, In: "Und wenn schon, dann Bischof oder Abt", Im Gedenken an Gunther Hodl (1941-2005).
Hrsg. Christian DOMENIG,Johannes GRABMAYER,Reinhard STAUBER,Karl STUHLPFARRERu. Markus
WENNINGER(Klagenfurt 2006) 53-72; WIEDL,Jews in the Countryside (wie Anm. 33) 651-654;
allgemein Haym SOLOVEITCHlK,Halacha, Tabu und der Ursprung der judischen Geldleihe in
Deutschland. In: Europas Juden im Mirtelalrer, Beitcagedes inrernarionalen Symposiums in Speyer
vom 20.-25. Oktober 2002. Hrsg. Christoph CWSE(Trier 2004) 322-332; Michael TOCH,Econo
mic Activities of German Jews in the Middle Ages. In: Wirtschafrsgeschichte der mittelalterlichen
[uden. Fragen und Einscharzungen. Hrsg. DERS.= Schriften des Historischen Kollegs,Kolloquien 71
(Miinchen 2008) 180-210, hier 205f.; zu einem nichtiisterreichischen Beispielvgl. Gerd MENTGEN,
Srudien zur Geschichte der Juden im rnittelalrerlichen ElsalS= Forschungen zur Geschichte der [uden,
Abteilung A: Abhandlungen 2 (Hannover 1995) 557-574.

116) FUCHS,Urbare des Benediktinersrifrs Gouweig (wieAnm. 1J 1) 199f, Nr. 870; zu 1325 BRUGGERU.
WIEDL,Regesren 1 (wie Anrn. 1) 231f , Nr. 265, auch zur problematischen Gleichseczung mit dem
1264 genannten Ismael aus Krems.

117) FUCHS,ebd. stellr die Gleichsetzung aller Leos stillschweigend her, indem er den Namen Leo nur
unter dem Schlagworr .Judeus'' in seinem Sachregister fuhn.

dafur.!") Die Abgabetermine orientierten sich nach den christlichen Quarernber- oder
Festtagsabgaben und waren auch fur jiidische Diensr-, Zins- und Abgabenpflichtige
bindend. Leos Nennung in einer Reihe mit christlichen Dienstpflichtigen ist eben falls
nicht weiter bemerkenswert, sondern folgt dem geographisch-herrschaftlichen Aufbau
eines Urbars: Wie der vor ihm genannte Stephan sartor hatte Leo seinen Besitz in
Puerchof Im Eintrag zu Michaeli (29. 9.), in dem die von den Weinbergen zu leisten
den Abgaben aufgelistet werden, wird zweimal ein Leo mit je einem Weinberg am
Wartberg und zu Stratzing genannt. Die Kremser Gegend gehorte im Mittelalter zu
den wichtigstenWeinbauzentren des Herzogtums Osterreich und Weingarten stellten
eine der haufigsten Arten von judischern Grundbesitz dar, unter anderem auch, wei!
diesezu den Hauptpfandern inWeinbaugegenden gehorten.I") Zum gleichenDatum
ist einweitererWeinberginhaber aufgelistet,dessen Identifizierung alsJude angesichts
seines Namens kaum zweifelhaft ist: Israhel iudeus, der von seinem Weinberg drei
denarii zu zahlen hatte und - mit aller gebotenenVorsicht- mit dem 1325als eherna
ligen Kremser Hausbesitzer genannten gleichgesetztwerden konnte.!") Eine groBere
Wahrscheinlichkeit der Identifizierung auch LeosalsJude ist deshalb nicht unbedingt
gegeben: In fur serielleQuellen typischer Knappheit wird Leo zu Michaeli namlich
beideMale ohne den Zusatz iudeus, sondern lediglichmit seinemNamen aufgelistet.
Wahrend es sich zwar bei diesen beiden Nennungen wahl urn ein und denselben Leo
handeln diirfte, ist aufgrund dieserwenigenAngaben weder eineGleichsetzungdieses
Mannes mit dem zu Ostern und Pfingsten genannten Leo iudeus (auchwenn dies die
einzigenTragersdiesesNamens im gesamtenUrbar sind) noch eine dadurch gegebene
Identifizierung (einesder) Leos als einesJuden zu belegen.!")
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118) BRUGGER,Juden in Osrerreich im Mittelalter (wie Anm. 4) 221-224; GOLDMANN,Judenbuch der
Scheffsrrase (wieAnrn. 96) II2-13 3:LOHRMANN,Wiener [uden im Mittelalrer (wieAnm, 4) 155-173.

ll'»)WStLA,H.A. Urk. 2170 (Puchheim) und 2185 (Wilburg).
12(1)Martha KEIL, What happened to the "New Christians"? The "Viennese Geserah" of 1420/21 and the

forced Baptism of the Jews. In: Jews and Christians in Medieval Europe: The Historiographical
Legacy of Bernhard Blumenkranz. Hrsg. Philippe Bue, Martha KEIL u. John TOLAN~ Religion and
Law in Medieval Christian and Muslim Societies7 (Turnhout 2016) 97-114.

Die Ereignisse der sogenannten "Wiener Cesera,"!") die von Herzog Albrecht V.
initiierte Ermordung und Vertreibung der Juden des Herzogtums Osrerreich, bedeu
teten das gewaltsame Ende fur die zahlreichen jiidischen Ansiedlungen im Raum
des heutigen Niederosterreich, von grogen und bedeutenden Gemeinden wie Krems
bis zu kleinen, oft nur wenige Personen umfassenden Niederlassungen in Kleinstad
ten und Markten. Bereits wenige Monate nach ihrer Ermordung oder Vertreibung
vergab Herzog Albrecht V. auch den Besitz niederosterreichischer Juden - etwa an
Hans von Puchheim, der bereits im August 1421 zwei Hauser in Wien erhielr, eines
in der judengassen, das dem Traiskirchener Juden Eschlein gehort hatte, und eines
neben dem Karmeliterfriedhof (Wien 1, Schulhof), das im Besitz Adams, Jude aus
Langenlois, gewesen war. Wilburg, die Tochter Eberhards von Kapellen, erhielt drei
Monate sparer zwei Hauser aus vormals jiidischern Besitz, darunter das der Hendlin
aus Lengbach.!") Wie auch die Quellen der Verfolgungen 1338 stellen manche die
ser Urkunden iiber die Vergabe des Besitzes ermordeter oder vertriebener Juden den
einzigen Beleg fur deren Existenz dar. Umso wichtiger ist es, den weitverzweigten
Spuren der jiidischen Bewohner des mitrelalterlichen Niederosterreich im Detail
nachzugehen. Die "Integration" der niederosterreichischen Juden in die Geschichte
des Landes spiegelt sich in den Quellen: Juden treten nicht nur in den wichtigsten
Quellentypen, von Urkunden iiber historiographische Quellen wie Chroniken und
Annalen bis zu seriellen Quellen wie in Urbaren oder Rechnungsbuchern, auf, son
dern sind aktiv als deren Aussteller bzw, Verfasser tatig. Ihre Dokumente sind in den
Archiven des gesamten Landes zu finden, in (heutigen) Landes- sowie Stadt- und
Marktarchiven ebenso wie in Archiven privater Institutionen wie Kloster- oder
Familienarchiven. Sie dokumentieren aber auch die Verbindungen und Migrations
bewegungen der niederosterreichischen Juden: von den geographisch kleinraurnige
ren Vemetzungen der jiidischen Gemeinden untereinander iiber die Beziehungen zu
und den Zuzug nach Wien bis zur uberregionalen Bedeutung einzelner Juden bzw.
deren Familien, wie etwa die Verbindung Hetschels von Herzogenburg zur Regens
burger Gemeinde. Ein groges Forschungsde£lzit srellt die Zeit nach 1421 dar. Dies
betrifft nicht nur die Schicksale der im Zuge der "Wiener Gesera" zwangskonvertier
ten (und im Herzogtum Osterreich verbliebenen) juden.F'') sondern auch die Ver
triebenen und Geflohenen, deren Spuren sowohl in den umliegenden Landern als
auch in weiter entfemten Gemeinden nachgegangen werden muss.

Fazit


