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Fiinfhundert Pfund Wiener Pfennig - unverzinst, aber gegen die SteUung promi
DenterBurgen - versprachen die osterreichischen Herzoge Albrecht III. und Leo
pold III. dem Wiener luden David Steuss irn September 1376 binnen eines halben
}ahreszuruckzuzahlen, bei Zahlungsversliumnis konnte der Jude einen der Bur
Fn ins Einlager zitieren. Was sich wie eine der zahlreichen herzoglichen Schuld
arkunden dieser Zeit liest, hat doch einen sehr interessanten - und keineswegs
hiufigen - Zusatz, der den Zweck preisgibt, zu dem diese nicht unerhebliche
Summeentlehnt wurde: Die Herzoge gingen diese Schuld ein fur ihren "gegen
wurtigengetzog und der rays wider die Venedier",'

Der (Dauer- )Konflikt der Habsburger im oberitalienischen Gebiet in den
1360170er[ahren hinterlieB ebenso wie die anderen zu dieser Zeit gerade anste
IItnden. rnilitarisch und diplomatisch gefiihrten Konflikte auch Spuren in der
Jadenpolitik der Herzoge, Hatten die [uden des fruhen 14. Iahrhunderts ihre
Titigkeit noch weitgehend unter dem Schutz des Landesfursten entfalten konnen,
wurden in der Zeit des David Steuss genereUe Tendenzen hin zu einem "nackten
Piskalismus"und einer ..Willkiir der Ausbeutung'? gegenuber der judischen Bevel
lrierungimmer deutlicher spurbar, Wirtschaftllche Aspekte standen zwar meist irn
Ztntrum der Judenpolitik weltlicher Herrscher, jedoch waren der Anspruch auf
Jadenschutz und dessen Ausubung ursprunglich eben so Ausdruck landesherrli
cherAutoritlit - meist in Rivalitat zur koniglich/kaiserlichen Oberherrschaft uber
.. Juden - wie die Zurechnung der [uden zum jeweiligen Karnrnergut. Die fur das
&mogtum Osterreich guluge Rechtsordnung war die 1244 aus einer Konkurrenz
llluation mit dem Kaiser heraus erlassene Judenordnung Herzog Friedrichs II.J
fadieser wurde der Anspruch des Herzogs auf Schutz der Iuden rind deren Zuge
Mrigkeitzum Kammergut zwar nicht expressis verbis festgehalten, beide Bereiche
- mit einem deutlichen Oberhang der wirtschaftJichen Bestimmungen - jedoch
etestgehend de facto abgedeckt.' lm Zug der Monetarisierung im Laufe des spa-
1la13. [ahrhunderts gewannen die Juden als unmittelbare Kreditgeber sowohl fiir
Undesherr als auch fur Adelige und Geistlichkeit stetig an Bedeutung. obwohl ihr
Aldeilam Kreditgeschaft zu keiner Zeit ein monopolisierter war.s Trotz enger Ver
WDdungendes Adels mit judischen Kreditgeberrr' machten die Darlehen bei Juden
_ einen (oft geringen) Teil der Gesamtverschuldung aus,? Einerseits waren trotz
.. kanonischen Zinsverbotes imrner wieder auch christliche Kreditgeber tlitig,'
lIdererseits fand man auf christlicher Seite eine Reihe von Mechanismen, die-
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Die Kriegskassen voll judischen Geldes?
DerBeitrag der osterreichischen [uden zur
Kriegsfinanzierung im 14. Jahrhundert
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Komplexe, iiber simple Darlehensaufnahmen hinausgehende Einbeziehungen
judischer Geldgeber in die Vor- und Nachfinanzierung von Kriegen ist nicht die
Ausnahrne, sondern eher die Regel: Die Finanzierung militarisch ausgetragener
Konflikte unter Zuhilfenahme judischer Geldleiher beschrankte sich bei weitem
nicht auf die direkte Aufnahme von Krediten durch die kriegsfuhrenden Parteien.
Sowohl die Vorausfinanzierung eines Feldzuges wie im eingangs erwahnten Bei
spiel aJsauch die Deckung von Nachfolgekosten, seien es Entschadigungszahlun
gen oder Abgeltung von Anspruchen der Kriegsdienstleistenden, "uber Umwege"
ist durchaus charakteristisch fur die habsburgische Judenpolitik des 14. [ahrhun
derts. Adelige hingegen nutzten durch (mittels Judendarlehen teilfinanzierte)
Kriegsdienstleistungen Aufstiegsrnogllchkeiten" und fungierten sowohl als Mit
telsmanner und/oder Burgen des Landesfursten bei Kreditaufnahmen als auch
selbst als Darlehensgeber, Es sollen daher anhand einiger Beispiele die verschie
denen Methoden aufgezeigt werden, mittels derer die osterreichischen Herzoge
des 14. lahrhunderts "ihre Iuden" beziehungsweise die Macht uber und Zugriffs
moglichkeiten auf diese zum Zweck der Kriegsfinanzierung instrumentallsierten,
sowieauch der Frage nach den involvierten Juden selbst, der Art ihrer Einbindung
und ihrer wirtschaftlichen und sozialen Stellungnachgegangen werden.

AlsKonig/Herzog Friedrich "der Schone" im September 1319im Rahmen sei
nes Ringensurn die Konigskrone gegen die urn Muhldorf lagemden Wittelsbacher
Ludwig und Heinrich XIV.zog, befand sich auch ein Kontingent seines Verbun
deten, des Salzburger Erzbischofs Friedrich III. von Leibnitz, in seinem Heer."

ses Verbot zu umgehen:" vor allem innerhalb von Familien suchte man durch a1s
Verkaufegetarnte Verpfandungen an Familienmitglieder eine ZerspLitterungdes
Grundbesitzes zu verhindern,·wohingege.neinige Familien uber Biirgschaftenund
Ubernahme der verfallenen Guter ihren Machtbereich oder gar ihre Besitzungen
erweiterten.'? Ein besonders erfolgreichesBeispielwaren etwa die Grafen von Cilli,
die in den 1340erJahren noch alsSchuldner, in spateren Iahrzehnten aber fast aus
schllefslichals Burgeribei Karntner und Kramer Juden auftraten."

Bereitsder erste Jude,der nach dem 1196von Kreuzfahrern ermordeten Schlom
auf osterreichisehem Gebiet namentlich greifbar ist, war in die Finanzierung von
Streitigkeiten verwickelt. Im 1225 geschlossenen sogenannten Grazer Vertrag"
zwischen dem ungarischen KOnigAndreas II. und dem osterreichischen Herzog
Leopold VI., der unter anderem die Wiedergutmachungszahlungen Leopolds an
Andreas fur Schaden an Menschen und Besitz regelte,ubernahm der JudeTekafur
2000 von den insgesamt 3000 zu leistenden Mark die Burgschaft fur Leopold. Die
Gegenrechnung mit Zahlungen des ungarischen Konigs an den osterreichischen
Herzog, sollte Teka seiner Burgschaftspflicht nicht nachkommen, lasst erkennen,
dass die engeVerbindung eher zwischenTeka und Konig Andreas bestand, als des
sen Kamrnergraf C,comes in reddenda racione nostri negocii de opere carriere";
Steuerpachter) Teka 1232fungierte."

Methoden der Instrumentalisierung
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Obwohl aufgrund eines Ruckzuges der Wittelsbacher keine Schlacht geschlagen
wurde, reklarnierte der - sich seit seiner Wahl 1315 in argen Geldnoten befind
liche - Erzbischof aufgrund des Truppendurchzuges grofle Schaden auf seinem
Gebiet. Friedrich "der Schone" erklarte sich 1320 zu einer Entschadigungszahlung
von 1200 Mark SiJber bereit; die Auszahlung an die erzbischofliche Kammer soUte
jedoch nicht nur in mehreren Tranchen, sondern zudern tiber die Verpfandung
von Einkunften geschehen. 400 Mark waren binnen eines Iahres von der Miinze zu
Wien aufzubringen, und 800 Mark soll ten zwischen Martini und Weihnachten von
den Iuden zu Wien bezahlt werden. Friedrich "der Schone" beabsichtigte jedoch
keine Kreditaufnahme bei der Wiener Gemeinde oder einzelnen Wiener Iuden,
sondern verpflichtete seinen Kammerer zur Abzahlung der Summe aus der [uden
steuer."

Diese Vorgehensweise ist in mehrerlei Hinsicht interessant, Die Verpfandung
beziehungsweise Verpachtung von sicher zu erwartenden Einl<Unften steUte eine
haufig praktizierte Methode der finanzieUen Transaktion dar," die Judensteuer
war in dies em Rahmen lediglich ein - dem Landesfiirsten als TeiJ des Judenre
gals" zustehender - Teil der Einkunfte der herzoglichen Kammer. Die allgemeine
Judensteuer war bereits Ende des 13. Jahrhunderts eingehoben worden;" eine
klare Kompetenzzustandigkeit bezuglich der Einhebung der Judensteuer ist jedoch
nicht zu erkennen, sie oblag offenbar verschiedenen Amtstragern. Dem von Fried
rich "dem Schonen" mit der Zahlung betrauten Kammerer, damals Rudolf von
Ebersdorf kam seit der Judenordnung Herzog Friedrichs 11.von 1244 eine wich
tige Funktion irn Rahmen der gerichtlichen Kompetenzen tiber die [uden zu, da er
als einziger SteUvertreter des Herzogs tiber an das herzogliche Gericht getragene
Streitigkeiten zwischen Iuden fungieren durfte." Sein relativ haufiges Auftreten
im Rahmen judisch-christlicher Interaktion" lasst aber auf weitreichendere Kom
petenzen schlie Ben, die rnoglicherweise auch eine Involvierung in die Einhebung
der Judensteuer mit einschloss. Zudem gab es enge Verbindungen der Ebersdorfer
mit der Wiener Judenschaft, besonders mit dem finanzkraftigen Lebman (Marlevi
hakohen)" - neben etlichen Kreditaufnahmen hatte etwa Kalhoch von Ebersdorf,
Rudolfs Vater, das 1298 von ihrn erworbene Karnmereramt 1305 fur sieben Jahre
an Lebman verpfandet."

Die Verpfandung der Judensteuer beziehungsweise Teilen davon soUte sich in
der ersten Halfte des 14. [ahrhunderts als eines der beliebtesten Mittel erweisen,
dessen sich die habsburgischen Herzoge bedienten, urn Kriegskosten bei Juden
abzudecken. 1331 etwa rechneten die Herzoge Albrecht II. und Otto mehrfach mit
ihren Kriegsdienst leistenden Dienstleuten ab." Da die Habsburger offenbar trotz
des nach dem Tod Friedrichs "des Schonen" geschlossenen Frledensvertrages von
1330, in dem auch die Rechte der osterreichischen [uden bestarigt wurden," mit
Kriegshandlungen rechneten, wurden einigen Adeligen fUr noch zu erwartende
Dienste gegen Bayern Zahlungen zugesichert: anderen, mit denen irn Sommer
und Herbst 1331, wohl nach dem Bundn isschluss vom Mai des Iahres, abgerechnet
wurde, wurde die AbgeJtung bereits bestehender Anspruche aufgrund abgeleiste
ter Dienste in Aussicht gestellt. Heinrich von Puchheirn, dem fur die Stellung von
zehn Bewaffneten gegen Bayern die Sumrne von 150 Pfund Wiener Pfennig zuge-
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sichert wurde, wurde die ludensteuer verpfandet, auch hier so lite die Summe dabei
erst nach der nachsten Einhebung derselben ausgezahlt werden. 1m Unterschied
zur Obereinkunft mit ErzbisehofFriedricb III. wurde Heinrich von Puchheim aber
nieht auf die Steuerleistung einer bestimmten Gerneinde, sondern nur allgemein
auf die Judensteuer verwiesen," wahrend in einer gleichzeitigen Abrechnung mit
Ulrich von Wallsee-Graz diesem die 500 Mark Silber Grazer Gewichts, die ihm fur
bereits geleistete Dienste zustanden, aus der "noechsten judensteur auf der Steyr
mark" zugesichert wurden. Letzterer konnte sich auch, sollte die Judensteuer seine
Anspri.iche nicht abdecken, an Gericht und Vogtei zu Wildon urn Auszahlung des
Restbetrages ~nden27 - ein gutes Beispiel fur die Vermengung unterschiedlicher
Einkunfte zur herzoglichen Kammer, und auch ein Indikator fur die (ungefahre)
Hohe der hier erstmals belegten Judensteuer der Steiermark. Die Zusammenset
zung einer Ruckzahlung aus unterschiedlichen Einkunften war nicht unublich;
1361 etwa, als die Grafen Ulrich und Heinrich von Schaunberg ihre Forderungen
aufgrund der Dienste, die sie selbst und ihre Mannschaft in Friaul geleistet hatten,
an Herzog RudolfIV stellten, verwies sie dieser fur 4400 Pfund Wiener Pfennig an
das Amt zu Gmunden, wahrend er weitere 1200 Pfund durch die Obernahme der
Schulden der Schaunberger bei dem Perchtoldsdorfer [uden Mosche abgolt."

Neben der Verpfandung von Einkunften aus der judischen Bevolkerung als
Gesamtheit wurden auch konkrete Geschaftsbeziehungen zwischen Adeligen
und [uden, vor allem bestehende Schulden, von den Landesherren instrumenta
lisiert, um ihren eigenen finanziellen Verpflichtungen nachzukommen. Stephan
von Maissau etwa erhob gemeinsam mit seinen Brudern Anspruch auf die doch
erhebliche Summe von 900 Pfund Pfennig fur geleistete Dienste, unter denen mit
groBer Wahrscheinlicbkeit aus einer Kriegsbeteiligung resultierende Anspruche
zu sehen sind, die entweder auf eine Teilnahme der Maissauer an dem Kriegs
zug gegen Ludwig den Bayern 1330 zuruckgingen," oder - wie ein Rechnungs
bucheintrag zum selben Geschaft, in dem vom Dienst versus Bohemos die Rede ist,
vermuten lasst30 - die Vorausfinanzierung eines Kriegsdienstes in den sich bereits
abzeichnenden Konflikten mit Bohmen darstellten. Die Ableistung durch die Her
zoge solhe aber nicht durch cine direkte Geldleistung geschehen, sondern Albrecht
II. und Otto versprachen vielrnehr, Schulden, die entweder die Maissauer selbst
oder ihre Diener bei (namentlich ungenannten) [uden bereits eingegangen waren,
in dieser Hohe Z\l begleichen." Am gleichen Tag, dem 13. September 1331, wurde
auch dcm steirisC!ien Adeligen Heinrich von Kranichberg zugesichert, dass fUr
sein dienst seine Schulden bei dem Iuden Hoschel in der Hohe von 50 Mark Silber
Wiener Gewichts bezahlt werden wurden:" wohingegen im Fall des Schiitzenmeis
ter Ulrich v.on l.asberg, dem vor dem Mai des lahres 1331 70 Pfund fur noch zu
leistende Dienste zugesichert wurden, anders vorgegangen werden musste, da die
ser keine eigenen ludenschulden vorzuweisen hatte. Ulrich hatte jedoch fur einen
(ungenannten) Verwandten bei der Iudin Gutmanin und dem Juden Jeremias fur
dessen Schuld geburgt, lind die Herzoge versprachen nun, ihn als Ausgleich fur die
ausstehenden Zahlungen ihrerseits aus dieser Burgschaft - lind den daraus resul
tierenden finanziellen Verpflichtungen - zu losen."
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Der Modlinger Burggraf Friedrich Houz, mit dem die Herzoge ebenfalls 1331
abrechneten, konnte jedoch weder mit eigenen Judenschulden noch mit einer
Burgschaft dienen, und so griffen Albrecht II. und Otto zu einer weiteren Methode
der Instrurnentalisierung ihrer Iuden: Friedrich Houz wurde an den Wiener Iuden
Zacharias verwiesen, der ihm die fur seinen mit drei Bewaffneten zu leistenden
Dienst zustehenden 60 Pfund bezahlen sollte. Im Unterschied zu den uber die Her
zoge oder deren Vertreter abgewickelte Transaktionen solite sich Friedrich direkt
an Zacharias wenden; und so wurde eine Sicherheitsklausel fur den Burggrafen
festgehalten: Bei Nichtbezahlung war Friedrich berechtigt, sich an den Gutern des
luden in Gumpoldskirchen und Modling schadlos zu halten. Dies gibt Anlass zur
Spekulation, dass Zacharias aus der urn diese Zeit groBen ~iener Gemeinde des
halb ausgewahlt wurde, weil er Guter (worunter wohl Weji)giiIten zu verstehen
sind)" im Amtsbereich des Modlinger Burggrafen besafl, Zacharias selbst soUte
bei diesem Geschaft jedoch nicht leer ausgehen, der von ihm an Friedrich bezahlte
Betrag soUte ihm - quasi als .Vorsteuer" - bei der nachsten Judensteuer gutge
schrieben werden," wodurch die Transaktion sozusagen der iiblichen Verpfan
dung einer zu erwartenden Steuereinkunft gleichkam.

Ahnlich detailliert war die Abrechnung mit Konrad von Pottendorf und Ulrich
Turs von Krumbach: Albrecht ll. und Otto schuldeten ihnen 100 Mark Silber fur
Pferde, die diese an Herzog Otto verkauft, aber die Kaufsumme nieht, oder nieht
zur Ganze, ausbezahlt erhalten hatten. Da Konrad und Ulrich zuvor SchuJden bei
Juden eingegangen waren, versprachen die Herzoge die Losung von diesen Schul
den, was jedoch erst mithilfe der nachsten [udensteuer geschehen sollte - worunter
moglicherwelse ein ahnliches Arrangement wie in Zacharias' Fall zu verstehen ist,
dass namlich der oder die ungenannten [uden die ihnen verlorengehenden Kre
ditruckzahlungen in Form von Steuerabzugen vergolten bekamen. FUr die beiden
niederosterreichischen Adeligen wurde wie fur Friedrich Houz eine Sicherheits
klausel eingebaut. Sollte die Auslosung ihrer Schulden nieht erfolgen, so mussten
sie zwar die SchuJden selbst zuruckzahlen, allerdings mit von den Herzogen ver
mittelten Erleichterungen: Bis zum kommenden Weihnachten soli ten ihnen keine
Zinsen berechnet werden, zudem sollten sie weder zur Stellung von Pfandern noch
zur Leistung von Einlager verpflichtet sein."

Diese Beispiele der Jahre 1320 und 1331 zeigen nicht nur die unterschiedlichen
Methoden der Finanzierung bereits abgeleisteter oder zu erwartender Kriegs
dienste durch die osterreichischen Landesfiirsten, sondern lassen auch erkennen,
wie tiefgreifend die Herzoge auf das Wirtschaftsgebaren ihrer Iuden Einfluss zu
nehmen imstande waren. Konnte die Verpfandung der [udensteuer noch ohne
unmittelbare Auswirkung auf die Iuden selbst geschehen, so waren die judischen
Glaubiger direkt betroffen; die Zusicherung der Herzoge, die Adeligen aus ihrer
Schuld beziehungsweise ihrer Burgschaftsverpflichtung zu losen, musste nicht
unbedingt eine real getatigte Riickzahlung der Schuld durch die herzogliche Kam
mer bedeuten. Trotz erster partieller Schuldentotungen" hatten die Vorganger Her
zog Rudolfs IV. noch weitgehend Interesse an finanzkraftigen Iuden, deren Kapazi
taten nach Belieben eingesetzt werden konnten; eine (zumindest weiterreiehende)
Schadigung der Kapitalkraft der Iuden ist in dieser Zeit eher die Ausnahme. Die
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Gutman und seineWitwe, die in den Quellen lediglich unter dem Namen Gutrna
nin auftritt, gehoren zu den wenigen namentlich bekannten [uden, die, wenn auch
teilweiseauf Umwegen, an der Finanzierung der Kriege osterreichischer Herzoge
in den ersten Jah'iiehnten des 14.Jahrhunderts beteiligt waren. Wahrend generelle
Einkunfte wie die judensteuer oder anonym bleibende Glaubiger, deren Identitat
fur die Vereinbarungen zwischen Herzog und Dienstmann ja sekundar war, kaum
etwas uber die "jiidischeSeite"verraten, sind die wenigen Narnen, die im Rahmen
dieser Transaktionen genannt werden, gro6teils - und wenig uberraschend - der
nicht nur wirtschaftlichen Elite der osterreichlschen Iuden des 14. lahrhunderts
zuzurechnen. Der Wiener Jude Zacharias, iiber den der Modlinger Burggraf seine
Ausgaben ruckerstartet bekommen sollte, ist zwar neben dieser Erwahnung ledig
lich alsKlagerurn einen Weingarten in Sievering? und alsBesitzereines oder rneh-

Landesfursten griffen auch direkt in die Transaktionsablaufe zwischen ihren Juden
und den verschuldeten Adeligen ein und konnten die Ruckzahlungsmodalitaten
bis hin zu Details wie Zinsen, Einlager und Pfanderstellung nach ihren VorsteI
lungen modellieren. Durch die Zugehorigkeit der [uden zum herzoglichen Kam
mergut" stellten Verpfandungen der Steuer,Schuldeniibernahmen, -totungen und
-stundungen aus der Sieht der herzoglichen Finanzpolitik lediglich Varianten des
Kammergutes dar, das die Herzoge gema6 ihren Bediirfnissen und ihrem Gutdiin
ken hin- und herschieben konnten."

Die Steuerung von Geschaftsbeziehungen zwischen Adeligen und [uden von
landesfurstlicher Seite konnte in vielfaltiger Art geschehen; wahrend die Herzoge
imstande waren, Adelige durch die Vermittlung gunstiger Kreditbedingungen
zu favorisieren.jkonnten sie Gegner durch die Unterstutzung der Juden bei der
Einbringung ill{er Auflenstande in wirtschaftliche Schwierigkeiten bringen und
dadurch deren Unterwerfung erzwingen und/oder sich deren freieigene Gebiete
aneignen." Das Freibleiben beziehungsweise -werden finanzieller Kapazitaten der
Iuden, die damit dem Landesfursten leichter zur Verfugung standen, war gerade
in Krisenzeiten von eminenter Wichtigkeit. In diesem Zusammenhang kann auch
eioe 1319 erreichte Ubereinkunft Friedrichs von Stubenberg, Alberos von Kuen
ring und [ans von Kapellen mit dem Wiener Iuden Gutman iiber die Riickzahlung
der enormen Schulden von 2000 Pfund, welche die bereits 1313und 1315verstor
benen Bruder Hadrnar und Rapoto von Falkenberg ihren Kindern hinterlassen
hatten, interpretiert werden. Auf rat Friedrichs "des Schonen" erhielt Gutman eine
stufenweiseRuckzahlung zugesagt." Gutman war der finanzkraftigste Wiener Jude
dieser Zeit, der neben den Habsburgern selbstdie bedeutendsten Adelsfamiliendes
Herzogtums Osterreich zu seinen Geschaftspartnern zahlte: und dieser Umstand
mag Friedrichs Interesse an dem Fall zumindest teilweise erklaren. Denn gerade
wahrend seines Feldzugesgegen Ludwig den Bayern wollte er die Kapazitaten sei
nes finanzkraftigsten luden nicht geschmalert wissen, damit er ihn im Bedarfsfall
als Geldgeber zur Verfugung harte."

Die beteiligten [uden
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rerer Hauser in derjudenstraz" bekannt, da er jedoch mehrere Gurer in Modling
und Gumpoldskirchen innehatte, durfte er zumindest wirtschaftlich der oberen
Schicht der Wiener Gemeinde angehort haben. Ebenso ist der als Geschaftspart
ner der Schaunberger auftretende Mosche aus Perchtolsdorf zwar kaum belegt, als
(vermutlicher) Besitzer von Weingarten ist er aber zumindest als einigermaflen
begutert anzusehen." Gutman (Nissim haKohen) jedenfalls gehorte zweifeUos
sowohl in wirtschaftlicher als auch sozialer Hinsicht zur Elite der Wiener [uden
schaft, Er war der (wahrscheinlich alteste") Sohn des vor 1314 verstorbenen Leb
man, der urn 1300 einer der bedeutendsten Wiener Juden war." Sowohl die von
seinern Vater aufgebauten urnfangreichen Geschaftsbeziehungen zu Hochadel und
Klostern des Herzogturns Osterreich als auch eine resp.ektierte Stellung innerhalb
der Wiener judischen Gemeinde wurden von Gutman mit grofsern Erfolg uber
nornmen. Er besaf auch ein dem Schottenkloster grundherrschaftlich zugehoriges
Bad in Wien, die sogenannte "Wunderburg", das moglicherweise als Gemeindebad
fungierte." Seine Bezeichnung als "Wohltater" auf dem Grabstein seines Sohnes
Esra legt ebenfalls Zeugnis von Gutmans hoher Stellung innerhalb der judischen
Gerneinde, moglicherweise als deren Vorsteher (Parnass), ab." 1326 tritt erstmals
seine Witwe auf, weJche die Geschafte ihres Mannes (der Gepflogenheit judischer
Geschaftsfarnilien entsprechend) selbststandig weiterfuhrte, auch wenn sie teil
weise mit mannlichen Verwandten wie etwa ihrem Schwager Mordon'" agierte;
auch der gerneinsam mit ihr im Rahmen der Biirgschaftsverpflichtung Ulrichs von
Lasberg auftretende Jeremia durfte ihr Schwager oder Neffe gewesen sein. Die von
ihr vergebenen Kredite erreichten betrachtliche Hohen, so etwa 430 Pfund Pfen
nige an die Hagenberger" und 900 Pfund Pfennige an die Wallsee-Drosendorfer:"
dazu kamen die bereits von ihrem Mann vergebenen und von ihr weiterverwalte
ten Darlehen. Die besonders engen Verbindungen zu den Habsburgern und zu den
Familien der Ebersdorfer und Pillichsdorfer, die bereits ihr Schwiegervater Leb
man gekniipft hatte, erhielt sie aufrecht; Dietrich von Pillichsdorf etwa, der 1318
einen Weingarten von Gutman gekauft hatte,S) vermachte ihr - wohl als Ruck
zahlung einer Schuld - die Summe von 100 Mark Silber aus seiner Verlassenschaft
Laxenburg an seinen Bruder Ulrich." Gutmanin durfte vor 1337 gestorben sein,
ihr Sohn Esra fiihrte die Geschafte weiter.

Auch der Glaubiger Heinrichs von Kranichberg, der Judenburger Jude Hoschel,
tatigte Geschafte mit der Spitze des steirischen, teilweise auch Kammer Adels: mit
den Stubenbergern," den Herren von Liechtenstein-Murau," den Schenken von
Osterwitz" und eben den Kranichbergern, aber auch mit dem Kloster Admont"
und dem Bistum Lavanr:" Herzog Otto bezeichnete ihn 1330 als "unsern cha
merdiener Hoeschlein den juden".60Hoschels Familie ist ein gutes Beispiel fur die
geografische Zerstreuung vor allern jener Iuden, die der Oberschicht angehorten:
Seine Sohne Lesir und Nachman ubersiedelten ins Salzburgische Priesach, wo vor
allern Nachman zu iiberregionaler Bedeutung aufsteigen und ein wichtiger Kredit
geber der Bischofe von Bamberg werden sollte." Unter Nachmans Sohnen Merchel
und Efferlein dehnte sich die geografische Reichweite der Familie auf Wien, wo
sowohl Efferlein als auch Merchel einige Zeit wohnten - in einem Haus "gelegen
under den Iuden"," das bereits ihrem Groflvater Hoschel gehort hatte - und Salz-
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burg aus; EfferJein heiratete in die angesehene Salzburger Familie des Aron ein, die
ihrerseits Beziehungen nach Regensburg und Wien hatte.

Die wohl bedeutendste jiidische Geldleiherin" imHerzogtum Osterreich steht
im (judischen) Mittelpunkt eines Beispiels aus dem Jam 1335, das einen anderen,
quasi weiterentwickelten Aspekt des herrschaftlichen Umgangs mit Judenschulden
zur Kriegsfinanzierung zeigt. Die Ausgangssituation ist eine bekannte: Ein Adeli
ger, Ians Turs von Rauheneck, hatte insgesamt 300 Pfund Schulden bei der Kloster
neuburger [udin Plume," und sollte gemeinsam mit zwei weiteren Adeligen fur die
Herzoge Albrecht II. und Otto mit 18 Soldaten und neun Schiitzen Kriegsdienst
gen Bayern leisten. Urn diesen abzugelten, versprachen die Herzoge die Bezahlung
der Schulden des Rauheneckers bei Plume, aUerdings mit einem der Kreditgebe
rin zum Nachteil gereichenden Zusatz: Sollten die Herzoge die zwei Schuldbriefe,
die Plume von dem Rauhenecker hatte, nicht auslosen, so sollten diese dennoch
ungultig sein und Plume keinerlei Anspriiche mehr an den Rauhenecker stellen
durfen." Vorbehaltlich separat getroffener Abmachungen zwischen den Herzo
gen und Plume, die allerdings durch die Formulierung in der Urkunde ("so sullen
die vorgenanten zwen brif [ ... J ewichleihen ab und rod sein und chain chraft mer
haben") nicht wahrscheinlich scheinen, und trotz der noch in Aussicht gestellten
Bezahlung instrumentalisierten die Herzoge ihre Herrschaft uber die Iuden in die
sem Fall wohl zu Plumes eindeutigern Nachteil - ein eher fruhes Beispiel fur die ab
Rudolf IV. gangigere Praxis der Schuldentotungen.

Einigermaflen erstaunlich sind hier auch die zu leistenden Dienste der drei
Adeligen und deren Soldaten "gegen Bayern", nachdem die habsburgisch-wittels
bachischen Verbindungen in dieser Zeit durchaus als stabil zu bezeichnen sind.
Denkbar ware ein Irrtum des Schreibers, da das Formular der Urkunde jenen oben
behandelten Beispiele vom Anfang des [ahres 1331, in denen tatsachliche Kriegs
vorbereitungen gegen Bayern abgerechnet wurden, gleicht. Es ware also denkbar,
dass der Schreiber ..Bayern" abschrieb, anstatt das wahrscheinlichere "Bohmen"
elnzusetzen= - trotz der Beendigung des bohmisch-osterreichischen Krieges durch
den Wiener Frieden von 1332 und der neuen Heiratsverbindung durch die Ehe
Ottos mit Anna, der Tochter Konig Johanns. zeichneten sich Mitte 1335 bereits
neue Konflikte ab, die 1336 dann auch ausbrachen."

Die Jiidin Plume von Klosterneuburg war in den Zwanziger- bis Vierzigerjah
ren des 14. Jahrhunderts eine der bedeutendsten und bestdokumcntierten Geld
leihcrinnen im Herzogtum. Die Fiihrung eines Kreditgeschafts durch eine Jiidin ist
durchaus nicht ungewohnlich, mit der Witwe Gutmans wurde ja bereits ein pro
minentes Beispiel zitiert, Plume ist jedoch dahingehend auflergewohnlich, dass sie
stets nur mit ihrem Namen und nicht als Ehefrau oder Witwe bezeichnet auftritt.
Es ist als deutliches lndiz ihrer enorrnen Bedeutung zu werten, dass sich auch ihre
Sohne Hetschlein und Rotlein, ihre Schwiegersohne Hendlein (Abraham haKo
hen). Zadel und Aron sowie ihr Enkel David Steuss ausschliefllich nach ihr nann
ten, selbst als diese zu teilweise sehr erfolgreichen Geschaftsrnannern aufgestiegen
waren. Plumes Geschaftsverbindungen erstreckten sich weit uber den regionalen
Raum Klosterneuburgs von Zwettl bis Wien. 1m Gegensatz zur mit dern Hochadel
verbundenen Lebman-Familie baute Plume ihre Klientel vor allern im mittleren

248



Adels- bis Burgerbereich auf. Plumes einziger - nachweisbarer - Kontakt zum
Hochadel stellt ein Kredit tiber 800 Pfund Pfennig an Eberhard und Heinrich von
WaUsee dar. die allerdings zum bestandig von Finanzproblemen geplagten Dro
sendorfer Zweig der Farnilie gehorten, der rue an die Bedeutung der Grazer. Linzer
und Ennser Linien herankam." lhre Verbindungen mit den Habsburgern waren
auBerst sparlich. 1341. also sechs Jahre nach den Ubereinkunften mit dem Rauhe
necker, beglichen Albrecht Il. und Otto einige Schulden des Klosters Zwettl, das
bereits 20 Jahre zuvor als Schuldner Plumes aufgetreten war.69 bei Plumes Schwie
gersohn Aron." Plume selbst blieb jedoch bis zu ihrem Tod in ihrern Kundenkreis
verhaftet; demzufolge erschien den Herzogen moglicherweise die Erhaltung ihrer
Finanzkraft als nicht vordringlich, da sie beziehungsweise der kriegsdienstleis
tende Adel Plume ohnehln nur sehr bedingt als Kreditgeberin heranzogen. Den
noch konnte Plume den Grundstein fur eine der bedeutendsten Geschaftsfamilien
legen. David Steuss, der Sohn Hendleins und einer Tochter der Plume, stieg in der
zweiten Halfte des 14. Iahrhunderrs nicht nur zu groBem Reichtum" und zum
judischen Hauptkreditgeber der Herzoge Rudolf IV. und A.lbrecht III. auf. son
dero besaf auch einen daruber hinaus gehenden breiten Kundenkreis, der einen
Groflteil des weltlichen Adels im Herzogtum Osterreich ebenso umfasste wie die
Bischofe von Brixen, Gurk und Regensburg. Wiener Ratsburger sowie eine Reihe
hoher Adeliger in Ungaro.

Eine Finanzierung militarischer Unternehmungen der Habsburger konnte
auch ohne direkte Einbindung der Landesfursten selbst geschehen. Der osterrei
chische Marschall und Karntner Hauptmann. Graf Ulrich von Pfannberg, verglich
sich mit Heinrich von Montpreis und dessen Frau Elisabeth (eine geborene Pfann
bergerin)" bezuglich seiner Schulden. Diese ruhrten neb en aufgenommenen Dar
lehen vor alJem von nicht bezahlten Diensten des Montpreisers her. vornehmlich
von zwei Zugen gen Vryaul - wohl im Rahmen der um 1350 (wieder) aufflamrnen
den Konflikte mit dem Patriarchen von Aquileia. 1m ersten Zug hatte Heinrich
als Ulrichs Hauptmann fungiert, im zweiten, "nach des patriarchen toed". war er
in Ulrichs Auftrag unterwegs gewesen. und aus beiden waren ihm groBe Kosten
entstanden, die Ulrich ihm nunmehr abgalt. Von der erfolgten Bezahlung der
Schulden Ulrichs (in ungenannter Hohe und ungenannter Weise) ausgenommen
blieb ein Schuldbrief tiber 400 Mark Agleier Pfennig; diese Summe sollte Ulrich -
wohl auf Wunsch Heinrichs von Montpreis - mitsamt der anlaufenden Zinsen fur
Heinrich bei den Juden Isserlein (Israel bar Chia) aus Marburg und den Sohnen
des Scheblein aus Cilli ubernehmen." Sowohl lsserlein, der in Pettau und Mar
burg ansassig und im gesamten sudsteirisch-karntnerischen Raum tatig war. als
auch Scheblein, der vor allem als Kreditgeber der Scharfenberger" hervortrat und
wiederholt mit lsserlein gemeinsam Kredite vergab," gehorten zu den wichtigsten
Financiers dieses Gebiets. Die beiden Sohne Schebleins, Mosche und Charschim,
iibertrafen die Bedeutung ihres Vaters noch und dehnten ihre Geschaftsbeziehun
gen bis weit in den oberitalienischen Raum nach Triest aus." Auch Johann von
Platzheim-Lenzburg, der beriihmte Kanzler Rudolfs TV.und Bischof von Gurk,
der anlasslich seiner Unterstutzung des Herzogs mit 50 behelmten Mannern und
50 Schutzen gegen Ludovico della Torre akuten Geldbedarf harte, bediente sich
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Mosche und Chatschlm sowie Haslein und David Steuss sollten trotz ihrer her
ausragenden Stellung, trotz herzoglicher Sonderprivilegien und groBen Reichtums
ebenso wie ihre minder einflussreichen Zeitgenossen einen grundlegend anderen
Umgang von Seiten der Landesfursten erfahren als noch die Generation ihrer
Eltern. Hatten geistliche Historiografen noch die Ermordung Herzog Albrechts I.
(auch) als Strafe fur dessen energisch ausgeubten Iudenschutz interpretiert, wie
derholt Rudolf Ill. heftigst kritisiert" und Albrecht II. den wohl kaum schmei
chelh~~ gemeinten Titel eines Jautor iudeorum gegeben," so war mit der Regie
rung Herzog Rudolfs IV. eine Verschlechterung des allgemeinen Rechtsstandes
der [uden zu vermerken. War der Iudenschutz zuvor noch als integraler Bestand
ieil der herzoglichen Herrschaft uber die [uden angesehen worden, wandelte sieh
diese Herrschaft zu einem rein auf pekuniare Zwecke ausgerichteten politischen
Machtinstrument, das von Totbriefen uber Beschlagnahmungen des Besitzes und
vermehrte Einforderung von Sonderabgaben bis hin zur offen en Erpressung von
Geld reichte. Iuden, die das Territorium des Herzogs ohne vorherige Erlaubnis
verlieflen, fanden ihre Gurer konfisziert und ihre Auflenstande fur getotet erklart,
neben dem bereits erwahnten Haslein traf es etwa 1366/67 die aus dem Gebler der
Habsburger lind Cillier geflohenen Bruder Mosehe und Chatschim."

Diese allgemeine Tendenz schlug sich natiirlich auch in der Art der Beteiligung
von Juden an der Kriegsfinanzierung nieder - die Ubernahme der Judenschulden
durch den Herzog wurde immer ofter durch sofortige Torung der Schulden ersetzt,
1359 war etwa Isserlein aus Marburg noch die Bezahlung del' 650 Pfund verspro
chen worden. welche die Gorzer Grafen Heinrich und Meinhard ihm schuldeten
und die Rudolf IV. fur sie im Gegenzug fur geleistete Kriegsdienste gegen Friaul
ubernehmen sollte; und auch der Perchtoldsdorfer Jude Mosche, dessen AuBen
stande von 1200 Pfund Wiener Pfennig bei den Schaunberger Grafen von Rudolf
eben falls als Abzahlung fur deren Dienste in Friaul ubernomrnen worden waren,
durfte sein Geld erhalten haben, wie ein spaterer Verrnerk nahelegt: "Von Muschen

Herzogliche Judenpolitik ab Rudolf IV und
die Auswirkungen auf die Kriegsfinanzierung

(neben Propst und Kapitel von Gurk) auch der Finanzkraft eines iiberregional
bedeutenden [uden, Haslein aus Friesach." Wie die meisten seiner .Kollegen" war
auch Haslein sehr mobil: Von Friesach, wo er bereits zu enormer Bedeutung auf
gestiegen war, zog er 1347 ins liechtensteinische Murau und 1356 weiter ins Ian
desfurstliche Iudenburg, wo er jeweils mit Sonderprivilegien ausgestattet wurde.
1361, zur Zeit von Johanns Kreditaufnahrne, war er wieder in Friesach ansassig,
was Rudolf IV. zum Anlass nahm, ibn der Flucht aus seinem Gebiet zu beschuldi
gen und ihn durch Konfiskationen seiner Gurer und Torung seiner AuBenstande
derart in seiner wirtschaftlichen Situation zu schadigen, dass Haslein bis zu seinem
Tod kaum mehr in groBeren Geschaften in Erscheinung trat - die 500 Gulden, die
zwei Strassburger BUrger im Namen Johanns bei ibm aufgenommen batten, stell
ten seine letzte Transaktion uber eine groBere Summe dar.
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dem juden von Perchtoltzdorf hat unser herre hertzog Ruodolf die vorgenant von
Schowenberg auch gelediget gentzlich";" wobei "ge!ediget" zwar sehr auf eine
Bezahlung hindeutet, diese jedoch nicht zwingend voraussetzt, wie eine weiter
unten angesprochenes Beispiel zeigen solI.

David Steuss jedenfalls bekam die Bezahlung der von Rudolf 1362 ubernom
menen Schulden des ihm Kriegsdienst leistenden Ulrich von Kranichberg zwar
1364 konkret in Aussicht gestellt, musste aber mindestens noch ein weiteres Iahr
auf die Bezahlung warten. Die Auszahlung sollte auch nicht direkt durch Rudolf
TV. beziehungsweise die herzogliche Kammer geschehen, sondern Rudolf hatte -
in einer in diesem Zusammenhang interessanten, quasi "umgedrehten" Verpfan
dung sicherer Einkunfte - die Stadt Wien verpflichtete, aus der im November 1365
falligen Burgersteuer 2000 Pfund Pfennig an David Steuss auszubezahlen, dem er
insgesamt 1952 Pfund, darunter auch die 330 Pfund des Kranichbergers, schuldete
und ihm weitere 48 Pfund "aus besonderer Gnade" geben wollte." Rudolfhatte sich
also auch hier der Methode bedient, die Abgeltung von Kriegskosten - die wohl
im Rahmen des Feldzuges gegen den Patriarchen von Aquileia, Ludovico della
Torre, 1361/62 entstanden warerr" - uber die Ubernahme von bereits bestehenden
Judenschulden des Adeligerr" vorzunehrnen, die konkrete Auszahlung jedoch an
einen anderen "Aktivposten" seiner Kammer weitergeschoben. Wie auch irn.oben
zitierten Fall des Juden Zacharias. der die ihm auferlegte Zahlung einer Schuld des
Herzogs an den Modlinger Burggrafen durch einen Erlass an seinem Antell" der
[udensteuer ausgeglichen bekam, rechnete der Herzog hier eine Ausgabe durch die
Minderung beziehungsweise Weitergabe einer Einnahme der herzogliehen Kam
mer gegen.

Ausgleichszahlungen fur Kriegskosten stellten nur einen Aspekt der Auslosung
des in der sudostlichen Steiermark ansassigen Friedrich Wolf sauer aus einer Schuld
von 600 Gulden bei dem Iuden Mosche, dem Enkel des Isserlein aus Marburg,
durch Rudolf IV. dar. Friedrich Wolfsauer verpflichtete sich zwar Herzog Rudolf
gegenuber, dass er, wenn dieser ihn "in den nesten chrieg vordert oder manet, wo
hin das sey", der Aufforderung zusarnmen mit drei Behelrnten und ebenso vielen
Schutzen Folge leisten und bis zum Ende des Kriegszuges verbleiben wurde, eine
zweite am gleichen Tag uber die Losung der Judenschuld ausgestellte Urkunde lasst
jedoch erkennen, dass Rudolf die Situation des Wolfsauers zu vie! weitreichende
ren Bindungen des Wolfsauers an ihn nutzte:" Friedrich musste seinen freieigenen
Anteil an der Burg Kloch (bei Radkersburg) als Lehen von Rudolf entgegenneh
men.86 Die Art der Auslosung bei Mosche geht aus diesen beiden Urkunden nieht
ganz klar hervor: Der in der Kriegsdienstzusicherung erwahnte Totbrief den der
Herzog an Friedrich Wolfsauer ubergab ("daruomb er mir seinen totbriefe geben
hat"), deutet sehr stark auf eine Totung der Schuld hin; es konnte sich aber auch
lediglich urn eine Erklarung des Herzogs handeln, dass die Schuld erledigt worden
war, da es - aus der Sicht des Ausstellers Friedrich Wolfsauer - ja unerheblich
war, in welcher Form die Schuld getilgt worden war. Sowohl die Zusicherung der
Kriegsdienste als auch die Erklarung des Wolfsauers uber die Aufgabe und Lehen
nahme der Burg sprechen von gelediget und geloset, was ublicherweise eher auf
eine erfolgte Bezahlung hindeutet. Eine zwei Monate fruher ausgestellte Urkunde
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Rudolfg;IY. lasst jedoch kaum Zweifel daran, dass Rudolf seinem neuen Lehens
mann mittels einer Totung seiner Schulden entgegengekommen war: "Musch
Isserleins enekel unser jud von Marichpurg war entrunnen und auz unsern landen
an redlich sache emplohen", sodass sich Rudolf IV berechtigt sah, Mosches samtli
che Besitztiimer zu konfiszieren und seine noch ausstehenden Schulden zu toten,"
Die Schulden Friedrich Wolfsauers wurden daher mit groflter Wahrscheinllchkeit
im Rahmen der Strafaktion Rudolfs gegen Mosche fur nichtig erklart: fur den Her
zog eine Gelegenheit, gleich mehrere Agenden ..auf einen Streich" zu erledigen:
Nicht nur war die missetat Mosches" best raft, sondern Rudolfhatte sich auch ohne
eigenen Kostenaufwand sowohl Anteile an einer Burg, einen Lehensmann als auch
dessen zukunftigen Kriegsdienst gesichert.

Pinanzkraftige Iuden wie Mosche, der von Albrecht III. und Leopold III. seine
konfiszierten Guter ruckerstattet (versprochen) bekam," konnten noch auf das
lnteresse der Herrscher setzen; genereLl wurden jedoch derartige Entgegenkom
men der Landesfursten immer seltener und Rudolfs restriktivere, auf rein monetare
Aspekte reduzierte Judenpolitik weitergefuhrt. Sowohl eigene militarische Unter
nehmungen und deren Folgen, vor allem der eingangs zitierte Dauerkonflikt mit
Venedig, die Rebellion der Autfensteiner 1368, der Konflikt mit und Ausgleichs
zahJungen an Bayern um Tirol und die Preussenfahrt 1370/71, als auch die Betei
Iigung an Feldzugen anderer hatten die von Herzog Rudolf ohnehin in kritischern
Zustand hinterlassenen habsburgischen Finanzen weiter strapaziert. Anlasslich
von Kreditaufnahmen bei bedeutenden luden wurden diesen zwar immer wieder
Ruckzahlungen versprochen, Zinszahlungen zugesichert und Sicherheitsklausel.n
festgelegt - so sicherten die Herzoge 1368 rnitsamt einer Reihe hochadeliger Bur
gen David Steuss nicht nur die Ruckzahlung der Schuldsumme binnen Iahresfrist
zu, sondern.versprachen auch den Verzugszinssatz von einern Pfennig pro Gulden
und vier Pfennig pro Pfund und Woche sowie eine Einlagerpflicht der Burgeri zu
le[sten;90ein TeiJ des enonnen Darlehens von 3.000 Gulden in viererlei Wah rung
und·700 Pfund wurde wohl auch zur Ausstattung des Heeres verwendet." Weniger
einflussreiche judische Kreditgeber aber waren zu dieser Zeit bereits wehrlos den
immer zahlreicher werdenden herzoglichen Totbriefen ausgesetzt. Der Linzer Jude
Baruch, bei dem Rudolf von Wallsee-Enns Schulden harte, erhielt 1368210 Pfund
Pfennig sowie die bereits angelaufenen Zinsen von Albrecht III. und Leopold III.
fur den WaUseer ausbezahlt. Abgesehen von anderen Verpflichtungen, welche die
Herzoge ihm gegenuber eingegangen waren, hatte sich Rudolf von Wallsee-Enns
verpflichtet, in diesem Iahr ..gen Rom oder anderwohin gen Italy [... ) mit vier und
dreizzig hauben guots volks sechs gancze maned nach einander" Dienst zu tun,
wofiir ihm 100 Pfund Pfennig zugesichert worden waren." Baruch wurde dern
zufolge diejenige Summe ausbezahlt, welche die Herzoge dem Wallseer zu zah
len verpflichtet waren, die Gesamtsumme der Schulden des Wallseer bei Baruch
fand jedoch keine Erwahnung und konnte auch wesentlich hoher gewesen sein.
Ahnlich wie im Fall Mosches lasst sich aber nicht eindeutig klaren, ob der Jude
wirklich Geld erhielt; die deutlichen Ungultigkeitserklarungen von noch in seinem
Besitz befindlichen Schuldbriefen des Wallseers (..swas derselbe jud sein hausfrawe
oder ir erben darumb briefhabent, daz die tod und absein und chain kraft haben")
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sowie die umfasseode Schadloserklarung fur den Wallseer und dessen zwei BUr
gen gegenuber eventueIJen Anspruchen der Juden und ihrer Erben lassen auch die
Vermutung zu, dass sich die Herzoge mittels eines Totbriefes von ihrer Verpflich
tung befreiten. lm Fall des Eggenburger Iuden Metlein ist die Sachlage eindeutig,
hier konnte Herzog Albrecht III. iiber die 40 Pfund, die sein Schildmacher Chuntz
diesern schuldete, quasi doppelt verfugen: Da Metlein fluchtig geworden war, kon
fiszierte Albrecht alJ dessen Habe und totete seine Schuldbriefe, zog aber dennoch
Chuntz die 40 Pfund von dessen Lobo ab."

Hatten Haslein, Mosche, Metlein sowie die Bruder Mosche und Chatschirn
durch ihre Ubersiedlungen/Plucht den Landesfursten noch einen Vorwand gelie
fert, sich ihre Giiter anzueignen und ihre Ausstande zu annullieren, so fuhrte die
eskalierende Geldnot der Herzoge Ende der 1360er Jahre zu Gewaltakten von her
zoglicher Seite gegen die judische Bevolkerung. 1370/71 liellen Albrecht Ill. und
Leopold III. christlichen und judischen Chroniken zufolge alle Iuden, die in den
Stadten ihres Herrschaftsgebietes ansassig waren, gefangen nehmen: enorm hohe,
das ubliche MaB weit ubersteigende Steuerleistungen der judischen Gerneinden?'
lassen eine dahingehende Erpressung durch die Herzoge vermuten." Trotz 1377
und erneut 1397 erlassene Iudenordnungen," welche die rechtliche und wirtschaft
liche Situation der luden erneut auf eine sichere Basis stellen und die Iuden gegen
Willkurakte schutzen sollten - so wurde etwa 1397 zugesichert, keine Totbriefe
mehr auszustellen - nutzten die Herzoge bei Bedarf ihre Herrschaft uber die Juden
sowohl in der Form von erzwungenen Zinserlassen" und Totbriefe~ als auch in
der Erpressung von Geldern. 1376/77 wiederholte sich die Gefangensetzung aller
luden, die Herzoge lieBen sie ihrer Barschaft (jedoch nicht ihrer Schuldbriefe)
berauben: und selbst einzelne prominente Iuden waren vor den Ubergriffen nicht
gefeit: 1383 wurde David Steuss von den Herzogen gefangen genommen, in der
Modlinger Burg eingekerkert und gezwungen, sich gegen die enorrne Summe von
50.000 Pfund Pfennig freizukaufen."

Die Darlehensgewohnheiten von Landesfurst und Adel erlauben nur in selte
nen Fallen genauere Angaben uber den Zweck einzelner Kreditaufnahrnen, erhoh
tem Geldbedarf in Kriegszeiten steht ein genereLler Anstieg des Gebrauchs mone
Hirer Zahlungsmittel im Laufe des 14. Iahrhunderts gegenuber.l'" Demzufolge ist
auch eine Eingrenzung des unter Inanspruchnahme judischer Kreditgeber bezie
hungsweise unter Ausnutzung der Herrschaft uber die Juden rekrutierten Anteils
an der Finanzierung von militarischen Tatigkeiten kaum oder nur bedingt rnog
lich. Das Bciseiteschieben einer der ..k1assischen Furstentugenden, narnlich [der)
Ausubung des Iudenschutzes'"?' zugunsten einer fiskalischen Ausbeutung, hinter
HeBjedoch auch in den Methoden der Kriegsfinanzierung deutlich zu erkennende
Spuren, wah rend gleichzeitig andere Teile der Bevolkerung mehr und mehr in die
Geldwirtschaft drangten, Die wirtschaftlichen Ursachen der von landesfurstlicher
Seite im Spatrnittelalter nieht nur tolerierten, sondern auch initiierten Verfolgun
gen, Ermordungen lind Vertreibungen von Iuden sind aber von der modernen
Forschung als lediglich einer unter vielen Faktoren erkannt worden.!" deren kom
plexes Zusarnrnensplel auch auf dem Gebler des heutigen Osterreich im Laufe des
15. Iahrhunderts zu einem gewaltsamen Ende des judischen Lebens fiihrte.
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lichen Reich (wie in Anm. 2). S. 48f..S. 106f.

5 Vgl. allgemein: Michael Toch, Economic Activities of German Jews in the Middle Ages, in: Ders,
(Hg.), Wirtschaftsgeschichte der rnittelalterlichen [uden, Schriften des Historischen KollegsMiin
chen. Kolloquien. Bd. 71. Munchen 2008. S. 181-210. hier: S. 192f.

6 Vgl. EvelineBrugger.Do musten da hin zue dell iuden yarn - die Rolle(n) judischer Geldgeber irn
sparmittelalterlichen Osterreich, in: Dies. - Birgit Wiedl. Ein Thema - zwei Perspektiven. Juden
und Christen in Mittelalter lind Pruhneuzeit.Innsbruck - Wien - Bozen 2007.S. 122-138.

7 Aus der reichen AuswahJzu diesem Therna vgl.: Hans-Iorg Gilcmen, Wucher lind Wirtschaft im
Mittelalter, in HZ 25011990. S. 265-301, hier besonders: S. 268f.;Markus Wenninger. [uden und
ChRsten als Geldgeber im hohen lind spaten Mittelalter. in: Alfred Ebenbauer - Klaus Zatloukal
·(Hg.);Die Juden in ihrer mittelalterlichen Umwelt. Wien 1991.S. 280-299.

8 Anders als im Herzogtum Osterreich (trotz der Erwahnung im Privtlegium Maius) waren etwa in
Tirol die Lombarden durchaus aktiv,vgl.: Hans Voltelini, Die altesten Pfaudleihbanken und Lorn
bardenpriviJegien Tirols. lnnsbruck 1904.Allgemein vgl.: Hans-Iorg Gilomen, Stadtische Souder
gruppen im Burgerrecht. Zeirschrift fiir historische Forschung. Beih. 30/2002.S. 125-167.

9 Vgl.zu den unterschiedlichen Kreditformen: Hans-Iorg Gilornen, Die okonornischen Grundlagen
des Kredits und die christlich-judische Konkurrenz im Spatmirtelalter, in: Brugger - Wiedl. Ein
Thema - zwei Pcrspektiven (wie in Anm. 6). S. 139-169.

10 Wilhelm Wadi.Geschichte der Iuden in Karnten im Mittelalter.Mit einem Ausblickbis zum Jahre
1867.Das Kammer Landesarchiv,Bd. 9. 2. Autl. Klagenfurt 1992.S. 47f. (Cillier sowie die Liebert
berger als Burgeri der Habsburger); EvelineBrugger.Adel und Juden im mittelalterlichen Nieder
osterreich, Die Beziehungen niederosterreichischer Adelsfamilien zur jiidischen Fuhrungsschicht
von den Anfangen bis zur Pulkauer Verfolgung 1338. Studien und Forschungen aus dern Nieder
osterrelchischen Institut fur Landeskunde. Bd. 38. SI. Polten 2004. S. 69-81 (Kalhoch von Ebers
dorf und Lebman).

II Friedrich von Cilli nahm etwa 1345u. 1346bei Isserlein aus Pettau/Marburg Darlehen auf(Archiv
der Republik Slowenien IARSJ.SI AS 1063,Zbirka listin 6220. Regest Christian Domenig...Tuon
kunr", Die Grafen von Cilli in ihren Urkunden (1341-1456). Diss. Klagenfurt 2004. S. 135f.•Nr.
9 11345Ju, ARS,SI AS 1063. Zbirka listin 677l. Druck David Herzog, Jiidische Grabsteine und
Urkunden aus der Steiermark. TeilZ, in: Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Iuden
tums 80 N. F.4411936. S. 58-79. hier: S. 75. Nr. 7 11346]).fungierte aber gleichzeitig als Burge fUr
die Ortenburger bei dem Friesacher Iuden Haslein (Haus-, Hof- lind Staatsarchiv IHHStA]. AlJR
1345VII 25) und fur Heinrich von Montpreis und Rudolf von Pyschatz bei Scheblein (ARS.SI AS
1063,Zbi.rka listin 4087). Zu den ..Aufstiegsmethoden" der Cillier vgl. Dusan Kos, In Burg und

Arunerkungen

254



Stadt. Spatmiuelalterlicher Adel in Krain und Untersteicrmark. Veroffentlichungen des lnstiruts
fUr Osterreichische Geschichtsforschung, Bd. 45. Wien - Munchen 2006. S. 135-160. u. Domenig,
nTuon kunt", S. 38-108. zu den Finanzen besonders S. 102-108.

12 Vgl. generell: Heide Dienst, ZUIl1 Grazer Vertrag von 1225 zwischen Herzog Leopold VI. von
Osterreich und Steier und Konig Andreas II. von Ungar. in: MIOG 90/1982, S. 1-48.

13 HHStA, AlJR 1232, neuester Druck Urkundenbuch des Burgenlandes und der angrenzenden
Komitate Wieselburg. Odenburg und Eisenburg. Bd. I. Die Urkunden von 808 bis 1270.Bear
beitet v.Hans Wagner, hg. im Auftrag der burgenlandischen Landesregierung. Graz - Koln 1955,
S. 11140,Nr. 190;Brugger - Wiedl, Regesten zur Geschichte der [uden (wie in Anm. 3), S. 23£.,
Nr. 10. Vgl. Nora Berend, At the Gate of Christendom. [ews, Muslims and ,Pagans' in Medieval
Hungary,c.1000-c.1300.Cambridge2001,S.107,S.128.S.13If.

14 Siebedie Beispielebei Wadi,Geschichte der Juden in Karnten (wie in Anm. 10),S. 48.
15 Hans Wagner,Salzburg irn Spatrnittelalter vorn Interregnum bis Pilgrim von Puchheim, in: Heinz

Dopsch - Hans Spatzenegger (Hg.), Geschichte SalzburgsStadt und Land. Bd. 1/1.2. Aufl,Salzburg
1983,S.437-486, hier: S.468.

16 Brugger - Wiedl, Regestenzur Geschichte der Iuden (wie in Anm. 3). S. 207, Nr. 224; Lohrmann.
Iudenrecht (wie in Anm. I). S. 281; Zvi Avneri (Hg.), Germania [udaica IGJI. Bd, 2. Von 1238bis
zur Mitte des 14.[ahrhunderts. Teilband 2:Maastricht - Zwolle.Tiibingen 1968,S. 887.

17 Beispielsweisein der Form sogenannter Kammergrafen (Steuerpachtcr), eine Funktion, die unter
Otakar II. Ptemysl 1257aueh die belden im osterreichisch-ungarischen Grenzraum tarigen luden
lublin u. Nekelo innehatten: Brugger - Wiedl. Regesten zur Geschichie der Iuden (wie in Anm.
3).S. 50f.•Nr. 38, wahrend ihr Vater Henel (Henuk) wie zuvor Teka Kammergraf des ungarischen
Konigswar. vgl. Berend. Gale of Christendom (wie in Anm. 13).S. 127f.

18 Die offizielle Belehnung der osrerreichischen Herzoge mit dern Recht an den luden fand 1331
durch Ludwigden Bayernstart, vgl. Brugger.Vonder Ansicdlung bis zur Vertreibung (wie in Anm,
4). S. 144, u. welter unten. -

19 ALsterminus ante quem kann die Ausnahmeregelung fllr die Stadt Laa an der 'Tb,l!ya dienen, der
Konig Rudolf I. 1277 im Kontext der Bestatigung ihrer Rechte u. Freiheiten die.V~rgiinstigung
zuerkannte, dass die Steuern der Iuden v. Laa einen Teil der Burgersteuer bilden solite. Brugger
- Wiedl. Regesten zur Geschichte der Iuden (wie in Anm. 3). S. 74. Nr. 57. vgl. auch Lohrmann.
[udenrecht (wie in Anm. I). S. 113f.sowie allgemein zur Judensteuer in Osterreich: Brugger.Von
der Ansiedlung bis zur Vertreibung (wie in Anm. 4). S. 147-149. Die nachste queUenmaBigeNen
nung fUrdie ludensteuer aus dem Raum des heuugen Osterreich ist Villach 1311,Brugger - Wiedl,
Regestenzur Geschichte der [uden (wie in Anm. 3). S. 175,Nr. 172;vgl.GI 2/2 (wie in Anrn, 16).
S.852.

20 Brugger- Wiedl. Regestenzur Geschichte der Iuden (wie in Anm. 3). S. 35-38, Nr. 25, §8.
21 Vgl. Eveline Brugger - Birgit WiedJ•... lind ander frume leute genuch. paide christen IIIld juden.

Quellen zur christlich-jlldischen Inreraktlon im Spatrniuelalter am Beispiel Osterreichs, in: Rolf
KieBling- Peter Rauscher - Stefan Rohrbacher - Barbara Staudinger (Hg.). Raurne und Wege.
Iudische Geschichte im Allen Reich 1300-1800. Colloquia Augustana. Bd. 25. Berlin 2007.S. 285-
305.hier: S. 294.

22 Vgl. zu den Verbindungen der Familie Ebersdorf u. den Iuden: Brugger.Adel und luden (wie in
Anm. 10). S. 69-96. Zu den hebraischen Namen vgLMartha Keil, "Pclachja. genannt Zecherl":
Namen und Beinamen von [uden im deutschen Sprachraum des Sphtmittelalters, in: Reinhard
Hartel (Hg.), Personennamen und Identitaten. Narnengebung und Namengebrauch als Anzeiger
individueller Bestirnmung und gruppenbezogener Zuordnung. Grazer Grundwissenschafiliche
Forschungen. Bd. 3. Schriftenreihe der Akademie Fries3ch. Bd. 2. Graz 1997. S. 120-146. hier:
S. 121(Zl! Kohaniten) u. S. 129-136 (zu denlandessprachlichen und hebrilischen Namen).

23 Aufgrund der ungew6hnlichen Transaktion waren wcitreichende Abslcherungen vorgesehen:
Lebman solhe lediglich die EinkUnfteaus dem AmI genicBen. wahrend Hofmarschnll Dietrich
von Pillichsdorf das AmI anvertraut bekam. Niederoslerreichisches Landesarchiv. Privalurkunde
Nr. 'IS,gedruckl bei MaximilianWeltin (Hg.). Urkunde und Geschichle. NiederQslerreiehsLandes
geschichte im Spiegel der Urkunden seines Landesarchivs. SI. Pollen 2004. S. 371-373, Nr. 97;
Brugger - Wledl. Regeslen zur Geschichte der luden (wie in Anm. 3). S. 143f.,Nr. 134;zu Leb
man vgl. Brugger. Vonder Ansiedlung bis zur Vertreibung (wie in Anm. 4). S. 170f.;Klaus Lohr-
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man.T,Die Wiener [uden im Mittelalter, Geschichte der [uden in Wien. Bd. 1. Berlin - Wien 2000.
S.127-129.

24 Die Abreehnungen linden sich in HHStA. Hs. WeiB 19. zwischen fol. 18r u. 20r.
25 Iakob Schwalm (Hg.), Constitutiones et acta publica imperatorum et regum. Bd. 6. 1325-1330.

MGH LL IV. Const. 6. Hannover 1914-1927. S. 703. Nr. 835. Brugger - Wiedl. Regesten zur
Geschichte der [uden (wic in Anm. 3). S. 270f .• Nr. 324.

26 Brugger - Wiedl. Regesten zur Geschichte der luden (wie in Anm. 3). S. 277. Nr. 337; GJ 2/2 (wie
in Anm. 16), S. 641.

27 HHStA. Hs. Weill 19. fol. 18v, Nr. 146; Brugger - Wiedl. Regesteo zur Geschichte der luden (wie
in Anm. 3). S. 280f.. Nr. 342. Vgl. Brugger. Adel und [uden (wie in Anm. 10). S. 106; Iohann Egid
Scherer, Die Rechtsverhaltnisse der Iuden in den deutsch-osterreichlschen Landern. Mit einer Ein
Icitung uber die Prindpien der ludengesetzgebung in Europa wahrend des Mittelalters. Beltrage
zur Geschichte des Iudenrechtes im Mittelalter 1. Leipzig 1901. S. 362f.. S. 537.

28 HHStA. AUR 1361 X 11. Druck Urkundenbuch des Landes ob der Enns [UBOEI. Bd. 8. Wien
1883. S. 45f.. Nr. XLil.

29 Brigitte Rigele, Die Maissauer. Diss. Wien 1990. S. 254.
30 HHStA. Hs. Blau 19. fol. 136v; gedruckt bel Joseph Chmel (Hg.), Der Osterreichische Geschichts

forscher, Bd. 2. Wien 1841, S. 225. Nr. 30.
31 Brugger - WiedJ, Regesten zur Gcschichte der luden (wie in Anm. 3), S. 282. Nr. 345. Die Mais

sauer waren Glaubiger der Herzoge (vgl. Rigele, Maissauer (wie in Anm. 28). S. 254) - 1336 wurde
dem obcrste Kammerer Reinprecht von Ebersdorf die Zahlung v. 500 Pfund Wiener Pfennig ver
sprochen, filr die er fur die Herzoge bei Stephan von Maissau u. dessen BrUdern geburgt harte,
Reinprecht sollte sich diese Summe aus dcr [udensteuer zuruckholen u. hMH: daruber hinaus die
Bewilligung, sollte er nicht bezahlt werden, zehn der "besten" [uden festzuhalten 1I. zur Auszahlung
zu zwingen. Vgl. Brugger, Adel und Juden (wie in Anm. 10). S. 95. Druck der Urkunde S. I32f .. Nr.
20; Brugger - Wiedl. Regesten zur Geschichte der Iuden (wie in Anm. 3). S. 316f.. Nr. 407.

32 Brugger - Wiedl. Regesten zur Geschichte der Iuden (wie in Anm. 3), S. 282f.. Nr. 346.
33 Ebd., S. 277. Nr. 336.
34 Zum Weingartenbesitz v. Juden u. liidinnen im mittelalterlichen Osterreich vgl. Martha Keil, Velt

/i1lcr. Aussticl ••Tribuswinkler: Zum Weingcnuss osrerrelchischer [uden im Mittelaher. in: Christian
Dome~g.- [ohannes Grabmayer - Reinhard Stauber - Karl Stuhlpfarrer - Markus Wenninger
(Hg.). "Vl'td wenn schon, dann Bischof oder AbC'. lrn Gedenken an GUnther Hodl, Klagenfurt
2006. S. 53-72. hier: S. 55-61. zum judischen Grundbesitz generell: Brugger. Von der Ansiedlung

• bis zur Vertreibung (wie in Anm. 4), S. 166f.
35 Brugger - WiedJ, Regesten zur Geschichte der [uden (wie in Anm. 3). S. 276f .•Nr. 335. Die Heran

zlehung der ludensreuer zur Beglclchung v. Schulden bei [uden war cine durchaus glingige Praxis
der landesfurstlichen Finanzwirtschaft; so sprachen erwa Albrecht II. u. Friedrich "dcr Schone"
dem luden Putzlein, dem das Kloster Admont 300 Mark schuldig war. diese nus der ludensteuer zu
(was cine Verschuldung der Herzoge bei Admont bzw, eine Burgschaft des Klosters Hir die Herzoge
nahelegt), ebd .• S. 252. Nr. 297.

36 Ebd .• S. 284. Nr. 350. Zum Einlager vgl.: Gerd Menrgen, Die Iuden und das Einlager als Instru
ment der Kreditabsicherung im 14. Iahrhunden, in: Gabriele B. Clemens (Hgl. Schuldenlast und
Schuldenwert, Kreditnerzwerke in der europliischen Geschichte 1300-1900. Trierer historische
Forschungen 65. Trier 2008. S. 53-66.

37 Eine Abrechnung Albrechts II. iiber Schulden des Klosters Admont bei Judenburger, Murauer u.
Vlllacher luden 1329 stelh die erste (belegie) ..TOtung" einer Judenschuld dar. Wurden Hoschel
aus llldcnbllrg. Merchlein IIUS Murau sowle Meyer u. Friedlein aus Villach noch Tcilbetrage der
Gcsnmtschuld zugestanden. erklHrte der Herzog die zusatzlichc Einzelforderung H6schels an das
Kloster flIr abgetan. Aufgrund weiterer Belege (ein weiterer jUdischer Gliiubiger war 1328 auf cine
Abgleichung mit der ludenstellcr verwiesen worden) ist zu vermuten. dnss das Kloster enlwe
der als Burge der Herroge dientc oder selbst GHiubigcr der Herzoge war. die zur Bezahillng ihrer
eigcnen Sehulden bestehende Schulden des Klosters Ubernahmen; Brugger - Wiedl. Regesten zur
Gcschichte der Juden (wie in Anm. 3). S. 252. Nr. 297. S. 264. Nr. 313. Vgl. zu Totbricfen allgemein:
l..ohrmnnn. ludenrecht (wie in Anm. I). S. 171-173, Brugger, Von der Ansiedlung bis zur Vert rei
bung (wie in Anm. 4). S. 144.
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38 VgL allgemein zum Obergang der Kammerknechtschaft auf Landesfursten: Arye Maimon -
Mordecbai Breuer - Yacov Guggenheim (Hg.), Germania ludaica. Bd. 3. 1350-1519. Teilband 3:
Gebietsartikel •Einleitungsartikel und indices. Tiibingen 2003, S. 2200f.

39 Nach der Bestatigung der Rechte der Juden in den habsburgischen Landern 1330 erfolgte am
4. Mai 1331 die kaiserliche Belehnung mit dem ludenregal (Druck: Helmut Bansa (Hg.). Die
Register der Kanzlei Ludwigs des Bayern (Edition). QueLlenund Erorterungen zur Bayerischen
Geschichte N. F. 24/2. MUnchen 1974, S. 302-305. Nr. 497; Brugger - Wiedl, Regesten zur
Geschichte der [uden (wie in Anm. 3). S. 278. Nr. 338), das die Herzoge de facto bereits seit einem
guten Jahrhundert ausgeubt hatten, vgl. Lohrmann, [udenrechr (wie in Anm. I), S. tzir, Brugger,
Vonder Ansiedlung bis zur Vertreibung (wie in Anrn. 4), S. 144£.

40 Vgl, etwa die Unterwerfung Leutolds von Kuenring unter Albrecht J. 1295,in der Leutold u. a. eine
Entschadigung der herzoglichen Iuden zusichern musste, neuester Druck Corpus der altdeutschen
Originalurkunden bis zum [ahr 1300.Bd.3. 1293-1296.Lahr 1957.S. 16f.,Nr. 2451.weitereAnga
ben bei Brugger - Wiedl. Regesten zur Geschichte der [uden (wie in Anm. 3), S. 94f.,Nr. 89. Vgl.
Brugger. Adel und luden (wie in Anm. 10), allgemein zum Dreieck l.andesfurst - Adel - luden,
speziell zu Leutold von Kuenring S. 36-39; Lohrmann, Iudenrecht (wie in Anm. 1).S. 116f.

41 HHStA, AUR 1319[uni 24. Brugger - Wiedl, Regestenzur Geschichte der Iuden (wie in Anm. 3).
S.204[.. Nr. 220. Vgl.Brugger,Adel und [uden (wie in Anm. 10).S. 39-42; Lohrmann. [udenrecht
(wie in Anrn. I), S. 141f.

42 Gutman ..im Zentrum vieler finanzieUerTransaktionen fUr die AufrUstung der Ritterheere" zu
sehen (Lohrmann. Wiener Juden (wie in Anm. 23), S. 129f.),mag ein wenig ubertrieben scheinen,
zudem - trotz der auffallenden zeitlichen Obereinstimmung - die erste Rate an Gutman erst nach
Beginn des Feldzugesmlligwar.

43 Brugger - Wiedl. Regesten zur Geschichte der Juden (wie in Anm. 3). S. 273. Nr. 328. Der Streit
wurde durch Urteilsspruch Ottos von Liechtenstein-Murau zuungunsten Zacharias entschieden.

44 Rudolf Geyer - Leopold Sailer. Urkunden aus Wiener GrundbUchern zur Geschichte der Wie
ner [uden im Mittelalter, Quellen und Forschungen zur Geschichte der Juden i.n:Geutsch-Oster
reich. Bd. 10.Wien 1931,S.693. Nr. 1982(Burgerspitalsurbar, urn 1300)u. S. 585. N'rr:1'970(Urbar
des Deutschen Ritterordens, 1320); lgnaz Schwarz, Das Wiener Ghetto. seine Hauser und seine
Bewohner. TeiJ I.Das Iudenviertel in der inneren Stadt bis zu seiner Aufhebung im [ahre 1421.
Quellen und Forschungen zur Geschichte der Iuden in Deutsch-Osterreich. Bd. 2. Wien - Leipzig
1909.S. 33. sowie Ders.•Geschichte der [uden in Wien von ihrern ersten Auftreten bis zum Jahre
1625.in: Geschichte der Stadt Wien. Bd, 5. Wien 1917,S. 1-64, hier: S. 5-14 1I. Lohrmann, Wiener
Juden (wie in Anm. 23). S. 93-102.

4S Vgl. HHSIA. AUR 1360 VI 29, GJ 3 (wie in Anm. 37). Teilband 2. Mahrlsch-Budwitz - Zwolle.
Tubingen 1995,S. 1095.Anm. 7.

46 In der Abrechnung seiner Mutter Weichsel mit Rudolf von Sachsengang nach dem Tod seines
Vaters 1314 ist Gutman als erster v. sechs Brudern (u. flin( Schwestern sowie zwei Schwlegersoh
nen) genannt; 1318tritt er als Vertreter der gesamten Familie auf (Brugger - Wiedl, Regestenzur
Geschichte der [uden (wie in Anm. 3), S. 188f.,Nr. 193.S. 201f., Nr. 215). Vgl.zu Gutman: Lohr
mann, Wiener luden (wie in Anm. 23). S. 128-130.

47 Ahnlich bedeutend waren die Sohne des Schwarzlein (Asriel) Mosche,Mordechai, Pessachu. Isak.
lsak, einer der wenigen siegelfiihrenden [uden, stand im Dienst Konigin Elisabeths, der Frau Alb
rechts I..vgl. Brugger.Vonder Ansiedlung bis zur Vertreibung (wie in Anm. 4), S. 170;Lohrmann,
Wiener luden (wie in Anm. 23), S. 130-132.

48 Geyer - Sailer,Urkunden aus Wiener GrundbUchern (wie in Anm. 44). S. 549, Nr. 1828.
49 Bernhard Wachstein, Hebraische Grabsteine aus dem XIII.-XV. Iahrhundert in Wien und Umge

bung. Sitzungsberichte der Akademie der Wissenschafien in Wien, Phtl-blst. Klasse 18111928,
S. 5-22. hier: S. 8.

50 Brugger - Wiedl. Rcgestenzur Gcschichte der [uden (wie in Anm. 3), S. 247f.,Nr. 290.
51 1326,Druck Brugger,Adelund [uden (wie in Anm. 10),S. 127f.•Nr. 13;Brugger - Wiedl, Regesten

zur Geschichte der Juden (wie in Anm. 3), S. 233. Nr. 268.
52 1328,Druck Joseph Chmel, Urkundliche Beitrage zur Adelsgeschichte: I.Die Herren von Wallsee

im 14. lahrhunderte, in: Notizenblatt. Beilagezum AOG 411854, S. 84, Nr. 16; Brugger - Wiedl.
Regestenzur Geschichte der Iuden (wie in Anm. 3), S. 247f.•Nr. 290.
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S3 Brugger - Wiedl, Regesten zurGeschichte der Iuden (wie in Anm. 3), S. 202f .. Nr. 217 (Bestatigung

des Kaufs durch Friedrich ~den Schonen"), Ebersdorfer treten als Siegler u. Burgen immer wieder
in Geschaften der Lebman-Familie auf.

54 Druck Brugger, Adel und Juden (wie in Anm. 10). S. I28f.. Nr. 14. Brugger - Wiedl. Regesten zur
Geschichte der Juden (wie in Anrn. 3). S. 237. Nr. 274. Vgl. Brugger. Adel und Juden (wie in Anm.
10). S. 82f.; Elisabeth Springer, Berthold der Landschreiber - Berthold der Schtitzenmeister. Der
Laxenbu.rger Kauf von 1306 und die fruhen Habsburger in Osterreich. in: Iahrbuch fur Landes
kunde von Niederosterreich N. F.62.111996. S. 293-318. bier: S. 29S u. 315f.

55 1322, Brugger - Wiedl. Regesten zur Geschichte der Iuden (wie in Anm. 3). S. 217f .. Nr. 241.
56 1330. Walter Brunner. Das Vorrnerk- und Rechnungsbuch Ottos 111.von Liechtenstein-Murau. in:

Mitteilungen des steiermarkischen Landesarchivs 2211972. S. 45-124. hier: S. 101f.
57 1329. Brugger - Wiecll. Regesten zur Geschichte der Iuden (wie in Anm. 3), S. 258. Nr. 304 (Quit

tierung der Schuld durch Hoschels Sohn Nachman).
58 1329. Ebd .• S. 264, Nr. 313.
59 Skofijski arhiv Maribor (Diozesanarchiv Marburg), Codex Henrici, fol. 90r. die quittierten Schulden

Bischof Heinrichs Ill. ruhrten aus dessen Zeit als Propst des Kollegiatsstifies St. Virgil bei Friesach
her. vgl. Johannes Sacherer, St. Virgil zu Friesach, Das Kollegiatsstifi auf dem Virgilienberg und
seine Propste. Archiv fUr vaterlandische Geschichte und Topographic 82. Klagenfurt 2000. S. 40f.

60 Brugger - Wiecll, Regesteo zur Geschichte der Juden (wie in Anm. 3). S. 274. Nr. 330. Das Stuck ist
nieht im VoUtext uberliefert: Albert von Muchar. Geschichte des Herzogthums Steiermark. Bd. 6/1.
Graz 1859. S. 246, zitiert das Original. gibt aber nur eine einzeilige Inhaltsangabe; Jakob Wicbner.
Geschichte des Benediktiner-Stiftes Admont. Bd. 3. Von der Zeit des Abtes Engelbert bis zurn Tode
des Abtes Andreas von Stettheim (1297-1466). Graz 1878. S. 33. der einen Tell des Originalrextes
liefert (darin die oben zitlerte Stelle), bezeichnet die Urkunde aUerdings bereits als verbrannt.

61 Wadi, Geschichte der luden in Karnten (wie in Anm. 10), S. 209-222, Stammbaum der Familie S.
221.

62 1351, Druck bei Adolf Altmann, Geschichte der [uden in Stadt und Land Salzburg von den frii
hesten Zeiten bis auf die Gegenwart. Nach handschrifilichen und gedruckten Quellen bearbeitet
und dargestellt von Dr. Adolf Altmann, Rabbiner in Salzburg. Weitergefllhrt bis 1988 von GUnter
Fellner und Helga Embacher. Salzburg 1990. S. 139f.•Nr. 7 u. Schwarz, Das Wiener Ghetto (wie in
Anm:43), S. 88£. Das Haus wurde spater dem alten Wiener Rathaus angegliedert (heute Wipplin
gerstraBt 8).

6} Vgl. generell zu jiidiscben Geschaftsfrauen die (Auswahl an) Arbeiten v. Martha Keil, Geschafts
erfolg und Steuerschulden. Jildische Frauen in osterreichischen Stadten des Spdtmittelalters, in:
. GUnther Hodl - Fritz Mayrhofer - Ferdinand Opll (Hg.), Frauen in der Stadt. Linz 2003. S. 37-62;
Mobilitat und Sittsamkeit: Iudische Frauen im Wirtschaftsleben des spatminelalterlichen Asch
kenas, in: Toch, Wirtschaftsgeschichte der mittelalterlichen Juden (wie in Anm. 5). S. 153-180;
lildinnen als Kategorie? Iudinne in obrigkeitlichen Urkunden des deutschen Spatmiuelalters, in:
KieBling - Rauscher - Rohrbacher - Staudinger (Hg.). Raume und Wege (wie in Anm. 21). S. 335-
361.

64 Vgl. allgemein: Klaus Lohrmann. Die luden im mittelalterlichen Klosterneuburg, in: KJosterneu
burg. Geschichte und Kultur. Bd. I. Die Stadt. Klosterneuburg - Wien s.a., S. 209-223.

65 HHStA, AUR 1335 VIJI 24. Brugger - Wiedl, Regesten zur Geschichte der Juden (wie in Anm. 3).
S. 310f., Nr. 396.

66 Vgl. auch die oben zitierte Abrechnung mit den Maissnuern v. 1331. die in der einen Oberlieferung
(HHStA, Hs. WeiB 19. fol. 20r .•Nr. 164) unter den Abrechnungen filr den Krieg gegen Bayern steht
u, in der zweuen (HHStA, Hs. Blau 19. fol. 136v) unter verSI4S Bohemos verzelchnet ist.

67 Alois Niedersratter, Die Herrschaft Osterrclch. FOrst und Land im Spatminelahcr, Osterrelchische
Gesch lchte 1278-1411. Wien 200 I. S. 137.

68 Allgemein zu den WaUseern u. ihren Judenkontnkten vgl.: Brugger. Add und Iuden (wle in Anm.
10). S. 97-106, spezieU zum Drosendorfer Zweig S. 102-106. die o.g. Urkunde S. 103 u. Druck S.
137. Nr. 24; Lohrmann. Judenrecht (wie in Anm. I), S. 273-279. Allgernein Max Doblinger, Die
Herren von Wallsee. Ein Beitrag zur osrerreichischen Adelsgeschichte, in: AOG 9511906. S. 235-
578 u. Karel Hruza, Die Herren von Wallsee. Geschichte eines schwabisch-osterrelchlschen Adds
geschlechts (1171-1331). Forschungen zur Geschichte Oberosterreichs 18/1995. Linz 1995.
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69 Brugger - Wiedl, Regesten zur Geschichte der [uden (wie in Anm. 3), S. 212f., Nr. 233.
70 HHStA, FUK MF 1, 1341 11115.
71 David Steuss besaB alJein im Wiener [udenviertel zwolf Hauser, dazu erheblichen Grundbe

sitz auBerhalb der Stadt, vgl. Brugger, Von der Ansiedlung bis zur Vertreibung (wie in Anm. 4),
S.171f.

72 Kos, In Burg und Stadt (wie in Anm. II), S. 397.
73 HHStA, AUR 1351VI 24, vgl. auch EvelyneWebernig, Landeshauptmannschaft und Vizedomamr

in Karnten bis zurn Beginn der Neuzeit. Das Kammer Landesarchiv.Bd. 10.K1agenfurt1983,S.68.
74 Die oben als Schuldner genannten Montpreiser waren ein Zweig der Scharfenberger, vgl. Kos, In

Burg und Stadt (wie inAnm. II), S. 396 u. S. 573,Tafel62 (Stammtafel der Montpreiser).
75 Heinrich von Montpreis war sowohl als Schuldner als auch als Burge mit Scheblein in Geschafts

kontakt, z. B. 1340,Druck Miha Preinfalk - Matjai Bizjak,Turjaska kniga listin I.Listine zasebnih
arhivov kranjske grofovske in kneije linije Turjaskih (Auerspergov) 1(1218-1400). Ljubljana2008,
S. 119f.,Nr. 61.1346 ARS.SI AS 1063.Zbirka listin 4087;als Burge fUrWilhelm von Scharfenberg
ARS,SI AS 1063.Zbirka listin 6208 (1344), fur Hans von Strassberg Preinfalk - Bizjak,Turjaska
kniga listin, S. 132f.,Nr. 72 (1345, gemeinsam mit Wilhelm von Scharfenberg als weiterem Bur
gen).

76 HHStA, AUR 1360XI 24: Ich Chatzzim der jud von Cili ze disen zeiten wonund ze Triest,Sein in
dieser Urkunde erwahnter Diener Paskul (Pessach) blieb in Triest, HHStA. Hs.We.ill594(IS. lh.),
fol.76v-77r (1364).AUR 1366125; vgl. auch Markus Wenninger. Iudische und judisch-chrlstliche
Netzwerke im spatmittelalterlichen Ostalpenraum, in: Iorg R.Millier (Hg.). Beziehungsnetze asch
kenasischer [udcn wahrend des Mittelalters und der friihen Neuzeit. Forschungen zur Geschichte
der [uden. Schriftenreihe der Gesellschaft zur Erforschung der Geschichte der [uden e. V,und des
AryeMaimon-Instituts fur Geschichte der Iuden A120.Hannover 2008.S. 163-176. hier: S. 165u.
S.169.

77 Archivder DiozeseGurk, Domkapitelarchiv71-1-2 (1361August 31). Zu Johann u. seinen Kontak
ten zu Karntner Iuden vgl.weiters:Wadi, Geschichte der Juden in Karnten, S. 42(

78 Brugger - Wiedl. Regesten zur Geschichte der Iuden (wie in Anm. 3), S. 87f.,:'N!:·78(zum Ein
schreiren Rudolfs Ill. 1306),Wilhelm Wattenbach (Hg.). Continuatio Zwettlensis III, in: Georg
Heinrich Pertz (Hg.). MGH SS9. Leipzig 1925.S. 554-669. hier: S. 663 (zurn Tod Albrechts); vgL
Brugger.Adel und Juden (wie in Anm. 10).S. 38, Anm. 112.

79 WilhelmWattenbach (Hg.), Kalendarium Zwetlensea. 1243-1458. in: MGHSS9 (wie in Anm. 76).
S.689-698. hier: S. 692 (Einschreiten Albrechts LI.nach dem Pestpogrom in Krems).

80 Zur Flucht der [uden u. den daraus resultierenden Konsequenzen vgl.zu Haslein:Wadi.Geschichte
der Iuden in Karnten (wie in Anm. 10).S. 200-202; zu Mosche u. Chatschim: Markus Wenninger.
Die Bedeutung judischer Financiers fur die Grafen von Cilli und vice versa. in: Rolanda Fugger
Germadnik (Hg.), Celjski grofje, stara tema - nova spoznanja. Sammelbd. des internationalen
Symposiums. Cel]e J999. S. 143-164. hier: S. 152-160; Brugger.Von der Ansiedlung bis zur ver
treibung (wie in Anm. 4). S. 184(.Wahrend Haslein, der in enger Verbindung mit den Rudolf IV.
unbequemen Auffensteinern stand, den Grofheil seines Besitzes u. seiner Schuldanspriiche ver
loren haben durfte, gingen die Anspruche der Bruder an ihre Verwandten.

81 HHStA. AUR 1361X II. Druck UBOE 8 (wie in Anm. 28). S. 45f.. Nr. XLII.Vgl. GI 312(wie in
Anm. 45). S. 1095,Anm. 8, Anm. 12;Lohrmann, Judenrecht (wie in Anm. I). S. 208.

82 Das Original der Urkunde (ehemals WStLA. H.A. Uk. Nr. 633) ist verschollen, Oberlieferung
des lnhalts in Quellen zur Geschichte der Stadt Wien [QuGStWI Abteilung 2: Regestenaus dern
Archive der Stadt Wien. Bd. I.Wien 1898.S. 152.Nr. 633.

83 Lohrmann. ludenrecht (wie in Anm. I). S.215 nimmt an. dass essich auch bei den ebenfalls in die
ser Urkunde abgerechneten 300 Pfund an Heinrich von Liechtenstein-Nikolsburg urn die Abgel
tung fur Kriegsdienste handelte.Iaut Regest in den QuGStW werden die ..geleisteten Dienste" aber
nur bei Ulrich von Kranichberg erwahnt.

84 Ulrich von Kranichberg ist im April 1364erneut als Schuldner DavidSteuss' nachzuweisen.Nieder
osterreichisches Landesarchiv, Privaturkunde Nr. 643, Druck UBOE 8 (wie in Anm. 28). S. l72f.,
Nr. 169(mil einer sinnentstellenden Verlesungdes Namens v.DavidSteuss' VaterHendlein).

85 Lohrmann. [udenrecht (wie in Anm. 1), S. 25If.•Wadi. Geschichte der [uden in Karnten (wie in
Anm. 10).S.49f.
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86 HHSt7\:, AUR 1365 TV 8 (2 Urkunden), Druck Gradivo za zgodovino Maribora v srednjem veku

IGZM). Bd. 4. Maribor 1978, Nr. 107 u. 108.
87 HHStA. AUR 1365 U 13 (Torung einer Schuld des Friedrich von Wallsee-Drosendorf iiber 400

Pfund Wiener Pfennig). Druck GZM 4 (wie in Anm. 82). Nr. lOS. Bezuglich des Namens siehe Ale
xander Seider. A Dictionary of Ashkenazic Given Names. Their Origins, Structure. Pronunciation.
and Migrations. SergenfieldlNJ 2001. S. 384-387 (Moyshe).

88 Mosche erhielt im Februar 1364 gemeinsam mit seinem Schwager Paskul aus Trient v. Graf Mein
hard von Gorz-Tirol ein Sonderprivileg fUr die Lander der Goner (HHStA. Hs. Weill 594. fol.
76v-77r). Sonderprivilegien konnten auch der ~Abwerbung" finanzkraftiger Iuden durch konkur
ricrende Landesfiirsten dienen; 1360 versicherten sich Kaiser Karl IV. (als Konig v.Bohrnen),Mark
graf Johann Heinrich v. Mahren u. Herzog Rudolf gegenseitig, keine luden nus den Landern des
jeweils anderen aufzunehmen. Karl IV.: HHStA, AUR 1360 XlJ 13 (Druck Bedfich Mendl - Milena
Linhartova, Regesta diplomatica Bohemiae et Moraviae. Bd. 7. 1358-1363. Prag 1954-1963. S. 440.
Nr. 724). Johann: HHStA, Hs. Wcill 56 (15. [h.), fol. 17rv. Rudolf: Narodni archiv (Tschechisches
Nationalarchiv Prag), ACK Nr. 761 (Druck Hermcnegild [irecek (Hg.), Codex juris Bohemia. Bd.
211.1306-1378. Prag - Leipzig 1896. S. 489f., Nr. 486).

89 GJ 3/2 (wie in Anm. 45), S. 837; Artur Rosenberg, Beitrage zur Geschichte der Juden in Steier
mark. Quellen und Forschungen zur Geschichte der luden inDeutsch-Osterreich 6. Wien - leip
zig 1914. S. 127f. Mosche diirfte vor 1379/80 emeut gefliichtet sein, vgl. Meir Wiener. Regesten
zur Geschichte der Juden in Deutschland wahrend des Mittelalters. Teil I.Hannover 1862. S. 233.
Nr. 118.

90 UBOE 8 (wie in Anm. 28), S. 376f .• Nr. 383.
91 Lohrmann. [udenrecht (wie in Anm. I), S. 230f.
92 UaOE 8 (wie in Anm. 28). S. 375f .. Nr. 382.
93 QuGStW 2/1 (wie in Anm. 78), S. 173, Nr. 727. Lohrmann, ludenrecht (wie in Anm. I). S. 230.
94 So harte etwa die jiidische Gemeinde v.Krerns 40.000 Pfund abzuliefern (Eintrag zu 1373). vgl. Otto

Brunner. Das Archiv des Landmarschalls Ulrich von Dachsberg. Mit eincm Exkurs z.ur Geschichte
der Juden in Wien. Mitteilungen des Vereines filr Geschichte der Stadt Wien 7/1927, S. 63-90. hier:
5.68.

95 Vgl. Scherer, Rechtsverhaltnisse der Juden (wie in Anm. 27), S. 391-394; Lohrmann. Iudenrecht
(wie rn:Anm. I), S. 216(.

96 Beide Telfle sind nicht uberhefen, vgl. den Versuch einer Rekonstruktion bei Scherer. Rechts
verhaltnisse der Juden (wie in Anm. 27). S. 394-403; Lohrmann. [udenrecht (wie in Anm. I).
S. 232-244 unter Einbeziehung etlicher Sonderprivilegierungen.

97 Rudolf von Wallsee erhielt 1379 die Zusicherung. dass ihrn u. seinen Brudern wahrend seines
Dlenstes, den er als Hilfe im ungarischen Heer gegen Venedig leisten sollte, keine Zinsen verrech
net werden sollten. Wiener. Regesten (wie in Anm. 85). S. 232. Nr. 114.

98 Etwa gegenuber Albrecht Hunguklen. der rur die Kosten. die ihm durch den Zug nach Tries! ent
standen waren, einen zweijahrigen Zahlungsaufschub seiner [udenschulden erhielt, vgl. Wiener,
Regesten, S. 234, Nr. 124. Lohrmann. ludenrechi (wie in Anm. I). S. 231.

99 Wiener Annalen 1348-1404. in: losef Seernuller (Hg.), MGH Dt. Chroniken 6. Hannover - Leipzig
1909. S. 231-242, hier: S. 232.

100 Das umfungreiche QueUenmaterial ist vor allem fUr die zweite Halfte des 14. Jahrhunderts nur
ansatzweise erfasst; der zweite Band der Regesten zur Gcschichte der Iuden in Osterrelch, der die
Zeitspanne v. 1339 bis 1365 um(assen wird, wird 20 I0 crscheinen.

101 Lohrmann. [udenrecht, S. 306 (auf Albrecht V. bezogen), vgl. allgemein: Toch, luden im mittel
alterlichcn Reich (wie in Anm. 2), S. 49-51 und S. 102f.

102 Einc Zusammcnfassung in GJ 3/3. S. 2298-2327. hier besonders S. 2327, cine Analyse des fiskali
schen Aspekts bei David Nirenberg. Warum der Konig die [uden beschutzen musste, und warurn
er sie verfolgen musste, in: Bernhard lussen (Hg.). Die Macht des Konlgs: Herrschaft in Europa
vom Friihmittelalter bis in die Neuzeu. Munchen 2005. S. 225-240 u. S. 390-392. fllr Osterreich
vgl. Brugger. Von der Ansiedlung bis zur Vertreibung. S. 208-227 mit weiterfilhrenden Literatur
angaben.
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