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Vorwort 

Die Familienforschung im Rahmen der historischen Anthropologie 
und Sozialgeschichte ist allgemein ein junges Forschungsgebiet, die 
wissenschaftliche Beschiftigung mit der jiidischen Familie - ausge- 
nommen in den USA und Israel - nahezu ein Forschungsdesiderat. 
Die im Juli 1998 in Wien abgehaltene 8. Internationale Sommeraka- 
demie des Instituts fiir Geschichte der Juden in Osterreich hatte da- 
her zum Ziel, einen weiten chronologischen Bogen vom Mittelalter 
bis zur Gegenwart zu spannen, um die sozialhistorischen Phino- 
mene, die fiir die Familienforschung Bedeutung haben, umfangreich 
abzudecken. Referenten aus verschiedenen wissenschaftlichen Rich- 
tungen beleuchteten die Thematik interdisziplinir. Die uneinheit- 
liche Textform der Beitrige erklirt sich aus den unterschiedlichen 
Zugingen der Autorlnnen. 

Im ersten Artikel stellt Klaus Lohrmann die Frage, ob die jiidi- 
sche Gesellschaft zu bestimmten Zeiten iiberwiegend durch das 
Kriftespiel der bedeutenden Familien oder aber durch die Gemein- 
deorganisation geprigt war. 

Martha Keils Ausfithrungen tiber die Rolle der mittelalterlichen 
jidischen Frau als Geschiftsfrau und Vorstand eines Haushalts fal- 
len sowohl in den Bereich der Familien- wie auch der Geschlechter- 
forschung. 

Die familienhistorischen Aspekte von Privatbriefen aus dem Jahr 
1619, die von Prager Juden an Verwandte in der kleinen Wiener 
Gemeinde geschrieben wurden, stellt Sabine Hédl in ihrem Beitrag 
vor. Dieser einzigartige Quellenbestand zeigt ein buntes Bild, aber 
auch die bestimmenden Komponenten jiidischer Existenz in der 
Frithen Neuzeit. 

Rotraud Ries beschiftigt sich mit den Lebensbedingungen von 
Hofjudenfamilien. Nicht nur der Begriff der Familie ist im Zusam- 
menhang mit Hofjuden teilweise neu zu denken, ihr Beispiel zeigt 
auch deutlich den Mentalititenwandel durch Akkulturation und 
Assimilation. 

Am Beispiel von Groffhindlern und Handelsgehilfen prisentiert 
Tina Walzer familienhistorische Aspekte der Sozialgeschichte der



Juden Wiens im 19. Jahrhundert. Das inhaltliche Spektrum reicht 
von der Zuwanderung iiber den Umgang mit Tradition, das Heirats- 
verhalten und die Familienplanung bis zum Wohnverhalten und 
zur geschlechtsspezifischen Rollenverteilung. 

Sandor Holbok thematisiert jiidische Kindheit und Erziehung 
im 19. Jahrhundert zwischen Tradition und Assimilation. Er zeigt 
jidische Familien, die sich, beeinfluflt von Aufkldrung, Rationalis- 
mus und Emanzipation, im Umbruch befanden und ihren Weg zwi- 
schen traditioneller Lebensweise und Modernitit suchten. ‘ 

Renate Gollners Darstellung behandelt ebenfalls das 19. und das 
frithe 20. Jahrhundert. Sie beschreibt die Emanzipation jiidischer 
Frauen, die aus ihrer von biirgerlichen Vorstellungen geprigten Welt 
ausbrachen, eine Ausbildung erwarben und damit zu Vorreiterin- 
nen fiir nachfolgende Generationen wurden. ‘ 

Nach der zionistischen Jugendbewegung als ,,Ersatzfamilie® fragt 
Eleonore Lappin in ihrem Beitrag. Sie stellt verschiedene Ju- 
gendvereine und deren Ziele und Entwicklungen vor. Aus dem Zio- 
nismus resultierten innovative Erziehungskonzepte und eine Neu- 
bewertung der Rolle der Frau. 

Gila Adar schildert die Entwicklungen und Verinderungen der 
Familienstrukturen im Kibbuz von der Griinderphase bis heute. 

Der Beitrag der Psychotherapeutin Katherine Klinger hat die Aus- 
witkungen der Shoa auf die Familienmitglieder der ersten, zweiten 
und dritten Generation zum Inhalt und thematisiert die Grenzen 
des Dialogs zwischen den Generationen. - 

Gabriele Rosenthal beschreibt anhand einer Familienbiographie 
die Problematik und Dynamik, die aus einer Verbindung zwischen 
Nachkommen von Uberlebenden der Shoah und Nazi-Titern ent- 
stehen konnen. 

Sabine Hodl, Martha Keil St. Polten, Jinner 1999
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Die Bedeutung der Familie in der jiidischen 
Gemeinde des Mittelalters 

Klaus Lohrmann 

Salo W. Baron fafite die lokale Gemeinde als Eckstein des Ge- 
biudes der jiidischen Autonomie auf und bezeichnete sie als die 
grundlegende Einheit {iberkommunaler Organisationsformen.! 
Wenn Baron vom ,,Gebdude der jiidischen Autonomie® spricht, ist 
es wohl nicht iiberinterpretiert, dafl er in dieser Autonomie das 
Uberleben jiidischen Wesens in der Diaspora sieht. Diese Gedan- 
ken entsprechen im wesentlichen dem, was Yitzhak Baer iiber die 
jidische Gemeinde schrieb: 

,Jede Gemeinde ist ein vollberechtigtes Mitglied am groflen Leib der 
Gemeinschaft Israels. Und jede Gemeinde ist wieder ein Organismus 
im Kleinen, wo ;eder einzelne seinen Ort und seinen Wert hat, je nach 
dem Vermdgen in Lehre oder Tat.“2 

Diese Grundgrofle der jiddischen Gesellschaft besteht wiederum aus 
Haushalten, deren Kern die eigentliche Familie mit ihren biolo- 
gisch verwandten Mitgliedern bildet.3 Yuval bezeichnete Baers 
Sicht der Gemeinde als ,Ideologie der jiidischen Gemeinde im Mit- 
telalter.# Daf die bisherigen Zitate eher Theorie denn Wirklich- 
keit widerspiegeln konnten, wird aus folgender Beobachtung Mi- 
chael Tochs wahrscheinlich: 

,Die wichtigen geistigen Gestalten des jiidischen Deutschland kamen 
im Laufe von fiinf Generationen, zwischen dem Ausgang des 10. und 
11. Jahrhunderts, aus allein sieben Familien, die sich untereinander 
verheirateten und enge Kontakte unterhielten. Diese Vorherrschaft 
weniger ,aristokratischer® Familien, deren Mitglieder geistige Autoritit, 
politische Fihrungsfunktion und wirtschaftliche Macht vereinten, ist 
im gesamten mittelalterlichen Judentum einzigartig,* 

Wenn diese Situation auch einzigartig war, prigte sie tendenziell 
und strukturell Leben und Vorstellungen jener Gemeinden, die 
nach den Massakern wihrend des Ersten Kreuzzugs entstehen soll-
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ten. Die dominierende Stellung einiger weniger Familien, deren 

Mitglieder in einigen Gemeinden iiber das Gerichtswesen geradezu 
herrschaftliche Funktionen ausiibten, provoziert die Frage nach 
dem Verhiltnis zwischen der Gemeinde und den in ihr fithrende 
Aufgaben wahrnehmenden Familien. Daraus folgt die Erwigung, 
daR die jiidische Gesellschaft zu bestimmten Zeiten vielleicht mehr 
durch das Kriftespiel der bedeutenden Familien als durch die Ge- 
meindeorganisation gepriigt gewesen sein kénnte. Zugespitzt for- 
muliert entwickelt sich daraus die Frage, ob die Gemeinde als recht- 
liche Institution bzw. als Garant der Rechtswahrung tiberhaupt exi- 
stierte oder sich nur nach den jeweiligen Interessen ihrer fithrenden 

Familien ausformte. Man kann es gleich vorwegnehmen: Weder die 
eine noch die andere Méglichkeit einer Antwort witrde die Wirk- 
lichkeit treffen, da in der jiidischen Gesellschaft und in den Ge- 
meinden bei der Durchsetzung der einen oder anderen Auffassung 

zahlreiche Konflikte entstanden. 
Dag die jiddische Gesellschaft das rechtliche Regulativ sehr ernst 

nahm und von diesem Standpunkt aus verwandtschaftliche Bindun- 
gen bisweilen aufler Kraft zu setzen versuchte, zeigt ein Vertrag zwi- 
schen Vater und Sohn aus dem Jahre 1235, der in Norwich abge- 
schlossen wurde. Beide standen in enger Geschiftsverbindung mit 
einem gewissen William Disney und schlossen unter Eid einen fei- 
erlichen Gesellschaftsvertrag. Darin ist die interessante Feststellung 
enthalten, daf keiner der beiden Vorteile aus ihrer Verwandtschaft 

ziehen diirfe.% 

Speyer 1090 

Eine Organisationsform der Juden in Speyer, die man als gemein- 
deartig interpretieren kdnnte, 1dfit sich schon 1084 nachweisen. Der 
Vorsteher der Juden sollte Rechtsstreitigkeiten zwischen ihnen 
oder Angelegenheiten, die gegen sie gerichtet waren, entscheiden. 
Dabei wurde sein Wirken direkt mit dem des tribunus urbis vergli- 
chen, der seine Ttigkeit bei Streitigkeiten zwischen Biirgern ausiib- 

te.” Die Juden verfiigten demnach iiber einen Richter, der sie auch 
gegeniiber Anschuldigungen von auflen vertrat, 1090 erschienen 
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drei Méanner mit jhren Religionsgenossen vor Heinrich IV. und 
baten um Schutz fiir sich, 1hre Kinder und jene, die sie vertraten.8 
Der erste der drei Petenten, Juda ben Kalonymos, gilt als Vorsteher 
des Lehrhauses in Speyer. Uber seine Studien und damit den Grad 
seiner Gelehrsamkeit weifs man wenig. Ebenso steht es mit David 
ben Meschullam, der fiir einen Sohn jenes Meschullam ben Mo- 
sche gehalten wird, der sich als Gelehrter einen Namen gemacht 
und 1084 die Abwanderung von Mainzer Juden nach Speyer orga- 
nisiert hatte. Er ist nicht mit dem Gaon Meschullam zu verwech- 
seln, der am Ende seines Lebens in Mainz lebte. Beide kamen aber 
aus der grofen, weitverzweigten Familie der Kalonymiden, die als 
Musterbeispiel fiir Tochs Sicht der Dinge angefiihrt werden kann. 
Mosche ben Jekutiel war selbst Gelehrter und setzte sich mehrfach 
mit Erfolg fiir die Belange der Juden in Speyer und dariiber hinaus 
ein. Die wirtschaftliche Situation der drei ist nicht eindeutig er- 
kennbar. Zieht man aber in Betracht, daf} etwa gleichzeitig Schab- 
batai ben Kalonymos Kassafiihrer der Gemeinde war, ist ein ge- 
wisser Wohlstand der Familie zu vermuten. Eine Stiitze dieser 
Uberlegung ist die Tatsache, daf in der Mitte des 12. Jahrhunderts 
Kalonymus ben Meir (,der Vorsteher genannt), Vorsteher der Ge- 

meinde in Speyer und als Geldhidndler auch fiir Kaiser Friedrich 
Barbarossa titig war.? 

Die bisweilen ins Legendenhafte iibersteigerte Bedeutung dieser 
Familie hat aber historisch nachweisbare Grundlagen. Dazu gehort 
das Faktum, daf} ihre Mitglieder auch in Worms, Mainz, Bonn, 
Wiirzburg und in Italien wichtige Positionen innehatten. 

Daraus folgt, daff wenige Familien, unter ihnen als vielleicht 
wichtigste die Kalonymiden, an der Griindung und geradezu Kon- 
stituierung der Gemeinde in Speyer mitwirkten. In diesem Zusam- 
menhang ist festzuhalten, dafl mehrere Haushaltsvorstinde zu ei- 
ner Familie gehorten, und diese Haushalte befanden sich nicht nur 
in Speyer, sondern in allen rheinischen Gemeinden. Die Familie 
bildete also nicht nur einen kleinen Nukleus biologisch aufs engste 
miteinander Verwandter sondern auch ein soziales Gebilde, das so- 

gar suprakommunal sein konnte. - ' 
Rechtliche Entscheidungen, die in diesem Kreis getroffen wur- 

11
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den, kdnnten durchaus in dem Verdacht stehen, den Interessen der 

Fithrungsgruppe zu entsprechen. Einen HinWeis, der in die schwie- 
rigen Probleme des Erbrechts fiihrt, gibt eine Bestimmung aus den 
Privilegien Heinrichs IV. fiir Worms und Speyer, nach der ein jidi- 

scher Apostat Erb- bzw. Besitzrecht verliert.10 Jahrzehnte zuvor 
hatte sich der grofle Meschullam ben Kalonymos mit diesem Prob- 
lem befafit und in der erwihnten Weise entschieden.ll Der Gedan- 
ke liegt nahe, daf Heinrich mit dieser Vergiinstigung einer Bitte der 

Juden nachkam. Allerdings muf man hinzufiigen, daff die Bestim- 

mung durchaus auch im Interesse des Kaisers lag, da er an der Er- 
haltung der Finanzkraft der Juden interessiert sein mufSte. Geld 
und Giiter in den Hinden eines Neuchristen wiren fiir den Kaiser 
verloren gewesen. Zudem handelte es sich Ja um eine Angelegen- 
heit, die der gesamten jiidischen Gemeinde und nicht blof einer 
Familie zugute kam. 

Daf die etablierten Familien imstande waren, ihre Position im 
Judenrat auch spiter zu halten und gegen Widerstinde durchzu- 
setzen, zeigt ein bekannter Fall aus Speyer im Jahre 1333. Sozial- 
und familiengeschichtlich ist man allerdings bei der Interpretation 
auf Hypothesen angewiesen, da bestenfalls eines der namentlich 
genannten Mitglieder des Judenrates in seinem o6konomischen 
Umfeld nachzuweisen ist. An dritter Stelle des Judenrates ist ein 
Joel ben R. Jacob genannt, den man mit dem Geldleiher Johelin, 
einem Sohn des bekannten Jeckelin von Schlettstadt, identifizieren 
konnte. 12 Jeckelin siedelte sich 1313 unter Mithilfe Kaiser Heinrichs 
VIIL. in Speyer an, seine Witwe Juthe war ebenfalls als wichtige 
Geldleiherin titig, ebenso ihr Sohn Johelin.13 Ist dieser Johelin mit 
dem Mitglied des Judenrats Joel von 1333 ident, wire mit ihm ein 
Mitglied der vielleicht bedeutendsten geldverleihenden Familie 
Speyers im Rat nachgewiesen. 

Gegen jene Familien, die 1333 den Judenrat in Speyer bildeten, 
erhob sich im selben Jahr oder kurz davor eine Opposition, die mit 
Unterstiitzung des Stadtrates von Speyer einen oder mehrere Sitze 
im Judenrat erlangen wollte. Tatsichlich unternahm der Stadtrat 
entsprechende Schritte, scheiterte aber an den etablierten Familien, 
denen es gegen eine Zahlung von 400 Pfund Haller Pfennigen ge- 
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lang, die Anspriiche abzuwehren.14 Abgesehen von dieser Zahlung 
konnten nur Leute dem Judenrat angehoren, die auch Biirger und 
damit fiir den Stadtrat vertrauenswiirdig waren.15 

Auch noch zu einer Zeit, da die Judengemeinde in Speyer bereits 
ihre fithrende geistige Position in der deutschen Judenheit verloren 
hatte, waren ihre finanziell einfluf8reichen Mitglieder in der Lage, 
ihre Machtpositionen und damit auch die 6konomischen Grund!a- 
gen ihrer Lebensfihrung erfolgreich zu verteidigen. Damit bleibt 
Tochs Bemerkung iiber die einmalige Situation in den ,Schum® 
Gemeinden (Speyer, Worms, Mainz) fiir die Zeit bis zum Ersten 
Kreuzzug aufrecht, man muf aber hinzufiigen, daff diese Tendenz 
der Machtverteilung in allen Gemeinden erhalten blieb. Toch selbst 
lieferte mit der Niirnberger Gemeinde ein weiteres Beispiel fiir das 
Weiterleben dieser Verhiltnisse bis ins 15. Jahrhundert. Das 6ko- 
nomische Riickgrat der Gemeinde bildeten die selbstindigen Geld- 
hindler, unter denen drei Grof3familien an Bedeutung herausrag- 
ten, die das Gemeindeleben beherrschten. Von 16 Geldhindlern 
gehorten zwolf diesen Familien an. Uber zwanzig Jahre waren sie 
als Gemeindevorsteher titig. Sie verfiigten iiber gute Bezichungen 
zum Stadtrat, von dem sie Férderung erfuhren. Zwischen 1468 und 
1498 wurden 25 jiidische Neubiirger aufgenommen, von denen 16 
Angehorige der drei Groffamilien waren.16 

Erbrecht 

Mit diesem Beispiel ist ein wichtiger Bereich angesprochen, nim- 
lich das Erbrecht. Materiell und dkonomisch gesehen ist die Fami- 
lie als Erbgemeinschaft zu betrachten. Eine intensive Beschiftigung 
mit erbrechtlichen Einzelentscheidungen ist daher der Schliissel, um 
rechtliche Formen der Stabilisierung und Destabilisierung einer 
Familie zu studieren. Leider kennen wir bisher sehr wenige Ein- 
zelfalle. Wie die Probleme liegen konnten, sei an zwei Beispielen 
gezeigt. 

Vorauszuschicken ist, dal der im folgenden geschilderte Fall des 
David Steuss sicher nicht die Norm darstellt, aber eine Moglichkeit 
aufzeigt, wie eine Vermogenskonzentration in der Praxis durchge- 
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fiihrt werden konnte. 
Die Norm war, daR das Vermégen des Vaters auf die Sohne tiber- 

ging, wobei dem Altesten du1ch die Uberlassung des doppelten 
Anteils eine fithrende Position zufallen konnte. Die dlteste promi- 
nente Familie in Wien etablierte sich mit einem Mann namens 

Lebman, der enge Geschiftsverbindungen zur Ful1rungssch1c11t in 
Osterreich, den Landhenen unterhielt.17 Seine Position ging auf 
seinen iltesten Sohn Gutman iiber, der nie mit seinen Briiddern und 
Schwigern in Kompanie arbeitete. Die Briider diirften mit ihrem 
Erbteil Wien verlassen haben, ein Bruder ist jedenfalls in Hainburg, 

also nicht weit weg von Wien, nachzuweisen.!8 Offenbar hatte sich 

Gutman bereits zu Lebzeiten des Vaters in Wien eine Position er- 
worben, die jene seiner Briider weit in den Schatten stellte. Bet sta- 

tistisch durchschnittlicher Lebenserwartung war der Normalfall, 
dafl der ilteste Sohn beim Tod des Vaters bereits einige Jahre Ge- 
schaftstitigkeit hinter sich hatte. 

Als es um einen neuen Riickzahlungsvertrag mit einem Schuld- 
ner des 1314 verstorbenen Lebman ging, versammelten sich auch 
alle Kinder und Schwiegerkinder zur Ausstellung der Urkunde.1? 
Der Geschiftsaufbau der Sohne fufite also nicht bloff auf dem zu 
erwartenden Erbe, sondern man kann annehmen, dafl die Verbin- 

dungen des Vaters auch den S6hnen und vermutlich vor allem dem 
altesten Sohn niitzlich waren. Die rein erbrechtlichen Normen be- 
vorzugten zwar den Altesten, konnten aber die Gefihrdung der Ge- 
schifte durch Teilung des Erbes nicht ausschalten. 

Dem konnte man durch Kompaniebildung entgegenwirken. 
Zwar fiel dann auf den Einzelnen ein geringerer Gewinn, der Ge- 

schiftsbetrieb konnte sich allerdings ungestort entwickeln. Als Zeit- 
genossen des Lebman und des jungen Gutman werden um 1305 die 
Sohne des Schwirzlein urkundlich genannt, die hiufig gemeinsame 
Geschifte betrieben.20 In Zeugenlisten sind sie auch einzeln ange- 
fiihrt. Dabei zeigt sich, daf} nicht immer alle S6hne beteiligt waren, 
drei fanden sich aber in allen Fillen zu einem Geschift zusammen. 

Das Zusammenwirken von Briiddern und Verwandten ist hiufig 
zu beobachten, manchmal iiberlieR ein Jude ein Geschift, das er 
eine Zeitlang selbst betrieben hatte, einem anderen Verwandten. 

14
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Die Erscheinung ist so hiufig, dafl das Mitwirken in Kompaniege- 
schiften oder die Ubernahme eines Geschifts durch einen anderen 
Juden schon als Indiz fiir Verwandtschaft gelten kann, wobei sich 
wieder die Differenzierung von Kernfamilie, Haushaltskooperation 
und GroRfamilie zeigt.?] 

Der Erbgang zugunsten des bedeutendsten Juden, der in Oster- 
reich im 14, Jahrhundert wirkte, David Steuss, ist in mancher Hin- 
sicht ritselhaft und bemerkenswert.22 Die bedeutsame Position der 
Familie im Geldverkehr der frithhabsburgischen Zeit wurde von 
seiner Grofimutter Plume begriindet, die seit 1321 in Klosterneu- 

burg quellenmiRig nachzuweisen ist.23 Von ihrem Mann wissen 
wir nichts, sie fithrte also einen der bekannten ,Witwenbetriebe®.24 
Offensichtlich vermied sie Wien, wo Gutman zum Zeitpunkt ihrer 
Einwanderung die fithrende Personlichkeit war. Das rasch wach- 
sende Geschift spiegelte sich auch in einem komplizierten ver- 
wandtschaftlichen Geflecht, das mit Hilfe der vorhandenen Urkun- 
den nicht vollig aufgeklirt werden kann. 

Auffillig ist, daf? Plumes Sohn Jiidlein-R6tlein2” offenbar nicht 
der Erbe ihres Geschifts war. Plume starb etwa 1340, zuletzt ist sie 
am 24. Dezember 1339 nachzuweisen.26 Im Unterschied zu seinem 
Neffen David (Steuss) machte Jiidlein wenige Geschifte und mit 
niedrigen Summen. Die gesamte Geschiftsbiographie des David 
Steuss vermittelt den Eindruck, daf} er das Geschift von seiner 
Grofdmutter iibernommen hatte. Der Erbanspruch ging iiber seine 
Mutter Rachel/Rechl/Redl, die zuletzt 1369 nachgewiesen ist.2” 
David begann seine Geschiftstitigkeit 1346, als er ein Darlehen 
von 57 Mark (114 Pfund) an die Stadt Briinn vergab.?8 Der Betrag 
ist noch nicht sehr hoch, doch die Umfeldbedingungen legen den 
Gedanken nahe, dafl er von Anfang an besonders angesehene Per- 
sonen und Institutionen zu seinem Kundenkreis zihlte. Der Briin- 
ner Rat zahlte mit diesem Darlehen Schulden an Konig Ludwig 
den Groflen von Ungarn ab. Vergleichbare Geschifte fehlen in der 
noch lebenden ilteren Generation vollig. Etwa 10 Jahre spiter be- 
ginnen die auffillig groflen Darlehen Davids, die mehrere tausend 
Pfund umfassen konnten.2? Weit iiber den Geschiftsumfang seiner 
Groflmutter hinausgehend, trat er in die wirtschaftlichen Funktio- 
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nen Gutmans ein, der in den zwanziger und dreifiger Jahren der 
bedeutendste jiidische Geldgeber in Wien war. 

Plume gelang es, bereits einige ihrer Kinder mit Angehérigen 
wichtiger Wiener Familien zu verheiraten. So verheiratete sie eine 
ihrer Tochter mit Aron von Wien, der iiber einen interessanten 
Kundenkreis verfligte, darunter der Abt von Zwettl und ein Hof- 
meister des Herzogs.30 Ferner stand er einer der iltesten Wiener jiidi- 
schen Familien, den S6hnen des Schwirzlein, sehr nahe.31 Eine an- 
dere Tochter Plumes, Rachel, heiratete einen Rabbiner namens Ab- 
raham, auch Hendlein genannt.32 Diese Ehe war zwar wirtschaftlich 
uninteressant, man hatte damit aber einen Gelehrten in der Familie 
und dies war fiir eine aufsteigende Gruppe nicht unwichtig. 

Die wirtschaftliche Unauffilligkeit des Jiidlein-Rétlein und sei- 
nes Bruders Hetschlein33 provoziert zwei Fragen. Lenkte Plume ei- 
nen groflen Teil ihres Vermdgens direkt auf den Enkel oder gelang 
diesem eine spektakulire Heirat? Eine dritte Moglichkeit besteht 
darin, dal David als der Tiichtigste in Kompanie mit seinen On- 
keln und vielleicht auch Tanten arbeitete und ihm auf diese Weise 
das Geschiftsvermdgen seiner Grofmutter zur Verfiigung stand. 
Gerne wiiften wir, mit wem David verheiratet war, doch entzieht 
sich dies unserer Kenntnis. Man wird sich wohl David als den Er- 
folgreichsten an der Spitze des Clans vorstellen diirfen, womit er 

auch die Bedeutung seiner Elterngeneration in den Schatten stell- 
te. Seine auflergewdhnliche Finanzkraft wird schon daraus klar, daf} 
er allein mehr Geld aufbringen konnte als die gewif8 nicht unbe- 
deutende Kremser Gemeinde.34 

Obwohl David Steuss in Kontakt mit den Groflen seiner Zeit in 
Osterreich stand, — unter seinen Geschiftspartnern befanden sich 
als prominenteste der osterreichische Kanzler Johann von Platz- 
heim und der Herzog selbst — gewinnt man den Eindruck, daf§ er 
sich vom jiidischen Gemeindeleben in Wien fernhielt. Sett 1352 st 

er jedenfalls als mehrfacher Hausbesitzer (mindestens zwolf Hauser) 
in der Stadt nachgewiesen. Drei Hauser in der Judenstadt befanden 

sich im Besitz seiner Familie.3° Es gibt keinen Hinweis, dafl er in 

der Gemeinde als Vorsteher titig war. Allerdings kénnen wir ein- 

mal nachweisen, daf er den Hekdesch (Ausgaben fir Wohltitigkeit) 
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unterstfitzte.36 Ferner fungierte er in einer Streitsache, die in Re- 

gensburg stattgefunden hatte, aber eine bekannte Familie aus Wien 
und Krems betraf, als Schiedsrichter.37 Er scheint demnach iiber 
ein gewisses Maf an jitdisch-rechtlicher Bildung verfiigt zu haben. 

Seine Sohne erhielten schliefflich das Recht verbrieft, ihre Rechts- 
streitigkeiten ausschliefflich vor dem Herzogsgericht abwickeln zu 
diirfen.38 

Erkliren kann man die Sachlage nur so, daf David Steuss und 

seine Nachkommen {iber so viel Einflufl und Geld verfiigten, daf} 

sie dem rechtlich kontrollierenden EinfluR der Wiener jiidischen 
Gemeinde - jene in Klosterneuburg beherrschten sie ohnehin - 

entzogen waren. Dies konnten sie moralisch rechtfertigen, da sie in 

vielen Fillen fiir die Gemeinschaften sorgten: Sei es, dafd sie in Klo- 
sterneuburg die Synagoge erhielten, jene in Wien vielleicht prunk- 

voller ausstatten lieflen und Zahlungen erbrachten, die méglicher- 
weise fiir die gesamte Gemeinde geleistet wurden. Die Gefangen- 
nahme des David durch Albrecht III. im Jahre 1383 und seine Frei- 

lassung gegen die unglaubliche Zahlung von 50.000 Pfund kdnnte 

so zu verstehen sein.3? 
Davids Vater war zwar Rabbiner, doch ein Gelehrter von Rang 

heiratete erst spit in die Familie ein. Davids Tochter Hansuess ver- 

chelichte sich mit einem der bedeutendsten Gelehrten des 14. Jahr- 

hunderts, nimlich mit Rabbi Meir bar Baruch haLevi aus Fulda, 0 

Dieser selbst ist schon ohne die Verbindung zur Familie des David 

Steuss ein Beispiel dafiir, wie Reichtum, Einfluff und Gelehrsam- 

keit in einer Person verwirklicht sein konnten. Die Eheverbindung 

kam nach dem Tod Davids zustande. Meir ist in Wien von 1393 bis 

1406 nachzuweisen und war damals um die 60 Jahre alt. Daf§ er 

schon vorher iiber bedeutendere finanzielle Mittel verfugte, zeigt 

eine Auseinandersetzung in Frankfurt, die zu seiner Gefangennah- 
me fithrte.4] Worum es dabei ging, verschweigen die Quellen, daf} 
es sich aber um eine wichtige Angelegenheit handelte, zeigt das 

Eingreifen Konig Wenzels, auf dessen Intervention hin Meir frei- 

gelassen wurde. Er verpflichtete sich 1392 in Tat und Schrift, von 

seinem Tun gegen die Frankfurter Biirger und Juden abzulassen, 

und bestitigte, bei Nichtbefolgung dieses Versprechens 1200 Gul- 
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den Strafe zu zahlen. Diese Vorginge diirften dey Grund i, Me; Niederlassung in Wien gewesen sein. Schon 1386 hatte ey 1€tzfl?r}sl 

erfolglos versucht, seinen Schiiler Astruc Isaia bep Abbg, Mari n: 
Autoritit iiber die anderen franzésischen Rabbiper AUSZustatte it 

Betrachtet man dazu seine Bemithungen um eipe geordnete Vot gangsweise bei der Ordination von Rabbinern und gejy, gesunde 
Selbstbewuftsein, das er eher in seinem Reichtum as i, seiner Ge. 
lehrsamkeit verwurzelt sah,* tritt uns eine einflufireiche Persy,. 
lichkeit entgegen, die sich bei der Durchsetzung ihres Willens, 3y, 
lich wie David Steuss, manchmal in Gegensatz zu dep gewachse. 
nen Verhiltnissen und Strukturen setzte. Er bekimpfte dag Bestre.- 
ben der Rabbiner, aus der Tora (das heift, aus ihrer Gelehrsamkeit) 
Gewinn zu ziehen, setzte aber offensichtlich manchma] seine woh] 
aus dem Geldgeschift stammenden Geldmittel und dje damit ver- 
bundene Macht riicksichtslos fiir diesen Zweck ein. 

Zentraler Aufgabenbereich der Rabbiner solite nach Meirs Vor- 
stellungen die Ehegerichtsbarkeit sein. Diese war aber unldsbar mjt 
erbrechtlichen Angelegenheiten verkniipft. Damit fiel dem Rabb;- 
ner eine entscheidende Aufgabe in der Gemeinde zu, Nicht zuletzt 
konnten seine Rechtsentscheidungen das wirtschaftliche Wol und 
Wehe einer Familie beeinflussen. Zieht man Meirs eigene soziale 
Situation in Betracht, kann man sich des Eindrucks nicht erwehren, 
daf} seine Absichten dahingingen, durch eine objektivierte Rabb;. 
nerordination eine wichtige Funktion der Rabbiner zu verschlejery: 
den Erhalt von Macht und Einfluf der fithrenden Familien. Map 
muf allerdings hinzufligen, dafl Meir die Reorganisation des recht- 
lich-sozialen Lebens der Juden in einer Zeit durchzusetzen versuch- 
te, als ihre Lage prekdr geworden war und Verfolgungen und 
Erpressungen durch christliche Machthaber signifikant zunahmen. 
Der beste Schutz dagegen waren reiche und damit durchschlags- 
kraftige Familien an der Spitze der Gemeinden, die bei Gefahr Zu- 
gang zu den Groflen ihres Landes hatten. 

Wie man erbrechtliche Verfiigungen umgehen konnte, um Lei- 
stungsfahigkeit und Einfluf} des wichtigsten Vertreters einer Fami- 
lie und damit der Familie selbst zu erhalten, zeigt ein Fall aus der 
Steiermark.3 Vor dem Jahre 1364 versprach ein gewisser Isserl von 
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Marburg dem Ehemann seiner Enkelin, Chakkim von Graz, ein 
Viertel seines Vermogens und stellte dariiber eine hebriische Ug- 
kunde aus. Isserls Enkel Musch, der das florierende Geschift offen- 
bar direkt von seinem Grofivater iibernahm und rasch ausbaute, 
prozessierte gegen seinen Schwager um den besagten Teil des 
Vermogens. Chakkim konnte seinen Anspruch jedoch durch die 

hebriische Urkunde belegen. - 

Ob ein jiidisches Gericht in Marburg/Maribor, Graz oder Pet- 
tau/Ptuj titig wurde, wissen wir nicht. Wahrscheinlich ist es immer- 
hin, da Erbangelegenheiten unbestritten in dessen Aufgabenbe- 
reich fielen. Wenn ein jiidisches Gericht geurteilt hatte, war die 
Entscheidung nicht nach den Wiinschen des Musch ausgefallen, 
denn er wandte sich an den Herzog von Osterreich. Dieser konnte 

prinzipiell Angelegenheiten, die ihm bedeutend erschienen, vor sein 
Gericht ziehen, wie dies in der Judenordnung Friedrichs des Sreit- 
baren 1244 formuliert worden war.4* Trotzdem ging Rudolf IV. sehr 
vorsichtig und taktisch klug ans Werk, wie seine am 12. Mirz 1364 

ausgestellte Urkunde beweist.*> Wie nicht anders zu erwarten, be- 

hielt nun der bedeutende Geldhindler recht und Chakkim muflte 

sich mit einer Abschlagszahlung bescheiden, die 2.200 Gulden und 

einen nicht niher bekannten Betrag enthielt - eine Menge Geld, 
aber im Vergleich zum Viertel des Vermdgens seines Schwiegerva- 
ters sicher eine vernachlissigbare Summe. 

Der Herzog war daran interessiert, die Finanzkraft eines seiner 

wichtigsten Geldgeber im Siiden seines Herrschaftsbereichs zu er- 

halten. Vorsicht und Klugheit lief} er walten, indem er behauptete, 

beide Streitpartner hitten sich an ihn gewandt. Ferner lief er sich in 

der Sache von den jiidischen Meistern und ,besten Juden® - damit 

sind wohl die angesehenen Parnassim der Gemeinden gemeint - 

nach jiidischem Recht beraten. Geschiftsbeziehungen einiger die- 

ser jitdischen Berater zu Musch sind nachweisbar, Verwandtschafts- 
beziehungen zu vermuten. 

Aus dieser Entscheidung ist der Schluf} zu ziehen, dal filhrende 
jiidische Personlichkeiten und die nichtjiidische Obrigkeit bisweilen 
gleiche Interessen hatten und die Stirkung eines finanziell erfolg- 
reichen Zweiges einer Familie manchmal zu einer Einschrinkung 
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der Durchsetzung jiidi§chen. Rechts fi:lh.ren kox}nte. Dabe; Wirktey, 
auch fiihrende Persbnllchkelteq anderer Ge Aus . - geschmeidigen Anpassung im Emze'lfall bzw._ dem Zuriickye: 
i Druck des Landesfiirsten ist aber nicht zy schlieRey, 
il e ipien aufgegeben wurden, Dep judischen Gemejy,. 
aafiecisprinzip I blieb keine andere Wahl as die Appye. 

den und Rechtsgelehrten | llen 4 pas 
i absesehen o Dulchsetzu_ngsm €1 des Herzqg, den 

SUne, c.:ienn s fSte, war es fiir die sesamte Judensch,p von 
man sich beug@l{ ml'lhre; hervorragenden Vertreter in einep, Nah. 
Vorteil, wenn -l standen: Dies bildete eine lebensnotwendige 
et s g Purs't‘enLandfie ein weiteres Auskommen 4, finden, 
Voraussetzung-’ s = ugung einzelner Personep 4Rt sich hje und 

Eine der‘artlge Bevor.Z dgwir weit davon entfernt, uns ejp realisti. 
da nachweisen, doch Sl“} nen. Mit einiger Sicherhejt 15t aber ang,. 
sches Bild machen zu kén el Aufgaben, die den Jude von dep 
nehmen, dafs sich die Sp“i“mleien und politischen Unternel, Fiirsten bei deren finan?ifie Familienstrukturen ung damit ayf 
zugewiesen wurden, 1 i nten. Es handelt sich dabei nicht ny g Erbginge au]é‘gv lrkj;lik{oii: den Familien und Gemeinden, sondern 
ine innere Dyna . . ZUCh um eine b au{gen"bfieilng]uif‘:em Streben nach wirtschaft]i- Diese konnte sich PR den Familien decken, Dey fast 

1aler Absicherung in 
: lich, daf Ju- 

cher und s0zi tfindende Vorgang zeigt deutlich, " 
gleichzeitig in Speyer stat Kontakten zu nichtjiidischen Machttfa- den unter fii?lufgighg&e soziale Verhiltnisse in einer Gemejp- 
ern versuchten, 

o 
ge ZU sprengen. der BinflaRidicset fiihrenden. Faml!len In dgn htet man den luf?, dafl sie bestimmend in 

Bet.rac ibt sich der banale Sch 5, : Fall von 

Gememden,.ergl ineriffen. In dem vorhin geschllderten. o die Verhiltnisse eingr d Chakkim fiel einem.delz,]lldenm;mer der; Isserl Yo Marbugglll;mten Musch von Cilli, d%e Au[flgiu ‘;Z; rid garqiszlrr:llieisngei ed(-:r AuSStellungBdeI;l nrogle:;icl}g;nl'll w;ren die ein- 

fre1 

in Brude 
. Handpzu Eha: Mu;‘;l; éltt?ersrilark. Thr Nahve-rhéi.ltms zumii'l%zigfi fluRreichsten,Juden che unterstrichen, daf§ sie EII(‘J;I Ha(giafen i B durcg dlfi Ezziinden enge Bezichungen zu den 

besaflen. Auc 

mungen 
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Cilli. Chatschim wurde sogar dem Grafen Hermann von Cilli als 
Lehen iiberlassen.46 

Zwei Beispiele rabbinischer Entscheidungen 

Die rabbinischen Entscheidungen sind im Rahmen unserer Frage- 
stellung im Einzelfall schwer zu deuten, da durch die anonymi- 
sierte Darstellungsweise - als Namen erscheinen fast durchgehend 
Ruben, Simon, Levi - iiber die konkrete soziale Stellung der Streit- 
parteien nichts bekannt ist. Immerhin muten manche Entschei- 

dungen sonderbar an und seien zur Diskussion gestellt: 
Das erste Beispiel ist eine Entscheidung des berithmten Rabbi 

Gerschom ben Jehuda aus Mainz, die vor 1028 entstand: Ruben 
hatte einen yexklusiven Kunden®, einen christlichen Priester, und 
verlangte von der Gemeinde eine Verfligung, daf} niemand anderer 
Geschifte mit seinem Kunden ankniipfen diirfe. Die Vorsteher wie- 

sen dieses Ansinnen zuriick, schlugen aber vor, daff Ruben dieses 

Privileg von der Gemeinde kaufen kdnne. Die Einigung kam zu- 
stande. Bald darauf erschien Simon, Rubens Bruder und erklirte, 
da der ,exklusive Kunde® diese Stellung bereits bei threm Vater 

eingenommen hitte und er daher wie sein Bruder mit ihm Ge- 

schifte machen diirfe. Offenbar bemiihte er das Erbrecht, um sei- 

nen Anspruch zu untermauern. Die Entscheidung fiel zugunsten 

von Ruben aus. Da am Ort des Geschehens die Einrichtung der 

,exklusiven Kundschaft® nicht Brauch war, wire lediglich der Kauf 

des Privilegs durch Ruben zu beriicksichtigen gewesen und nicht 

ein etwaiger Erbgang der Berechtigung vom Vater auf beide Sohne. 

Der Rabbiner mufite wohl so entscheiden, denn sonst wire der 

Verkauf des Privilegs hinfillig gewesen. Abgesehen von der rechtli- 

chen Argumentation stand hinter der Entscheidung wohl das Stre- 
ben, die Gemeindekassa ungeschoren zu lassen, und weniger die 

Begiinstigung Rubens gegeniiber seinem Bruder.47 . 

Auch heute ist uns geliufig, dafl Erbginge durch vor dem Tod 

des Erblassers gemachte Schenkungen (Legate) eingeschrinkt oder 

sogar wirkungslos gemacht werden konnen. Dazu ein Fall aus Eng- 

land aus dem 13. Jahrhundert, dessen Hintergriinde zu denken ge- 
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ben. Verfasser des Rechtsgutachtens war Elia-Menachem von Lon- 

don, der als der bedeutendste jiidische Gelehrte Englands gilt. Er 

lebte von etwa 1220 bis 1284, beschiftigte sich mit Geldleihe und, 

nachdem den Juden in England das Geldgeschift untersagt worden 
war, mit Getreide- und Wollhandel. 

Ein Mann hatte aus erster Ehe einen Sohn, heiratete als Witwer 

noch einmal und hatte in der zweiten Ehe mehrere Séhne. Er 

schenkte diesen S6hnen seine Giiter und starb nach einigen Jahren. 
Nun erhob der Sohn aus erster Ehe Anspriiche auf die Ketuba- 

 Giiter seiner verstorbenen Mutter, die in dem an seine Halbbriider 

geschenkten Vermdgen enthalten waren. Der zu Rate gezogene Rab- 

biner entschied, dag die Schenkung an die jiingeren S6hne die An- 

spriiche des #ltesten Sohnes ,vernichteten®. Die Entscheidung war 

reichlich durch talmudische Entscheidungen gedeckt, so daff nicht 

nur die Durchsetzung eines Interesses der jiingeren Sohne stattge- 

funden hat. Mit dem Tode der ersten Frau war die Ketuba in das 

Eigentum des Mannes iibergegangen. Der Sohn aus der ersten Ehe 

hitte diesen Verm@gensteil nur dann erhalten kénnen, wenn der 

Vater ihn seinen jiingeren SShnen vererbt hitte. Da der Eigentums- 

iibergang aber durch Schenkung erfolgte, verlor der ilteste Sohn 
sein Recht. Immerhin steht fest, da} der Vater seinen Altesten ,aus- 

booten” wollte. Man kann vermuten, daf seine zweite Frau einer 

angeseheneren Familie angehorte oder ihn die wirtschaftlichen 
Verhiltnisse dazu zwangen, eine Aufsplitterung des Vermogens 
méglichst gering zu halten. Nachdenklich macht auch die Tatsache, 
daf trotz angeblich klarer halachischer Voraussetzungen der ilteste 
Sohn klagte.48 

In den geschilderten Fillen zeigt sich die schon angedeutete Am- 
bivalenz der Verhiltnisse. Die Rabbiner konnten natiirlich ihre 
Entscheidungen sozusagen ,objektiv® argumentieren, es ist aber 

nicht von der Hand zu weisen, daf} rabbinisches Recht und die ein- 
zelnen Entscheidungen im allgemeinen die ,Dynastien® stabilisier- 
ten und in einigen Fillen Rechtsgrundsitze schonend angewendet 
wurden, ohne daff man gleich von Rechtsbeugung sprechen kénn- 
te. Trotz des nachzuweisenden oder zu vermutenden Einflusses der 
fihrenden Familien ist aber festzuhalten, daf} die rabbinische 
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Rechtssprechung gegeniiber den Familieninteressen ein Korrektiv 
bildete, das in vielen Fillen auch durchsetzbar war. 
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den Sohnen des Schwirzlein auf. Fontes rerum Austriacarum 11/10a, S. 91, 

nr. 94, 

LOHRMANN, Juden Klosterneuburg (wie Anm. 21), S. 210 mit Anm. 16. 

Ebda, S. 216. Jiidlein-Rotlein konnte seinen wirtschaftlichen Status in Kom- 
paniegeschiiften mit David gehalten haben, denn sein Sohn Baruch war im- 
merhin Verwalter der Armenkasse in Korneuburg. Ein wirtschaftlicher Ab- 
sturz seines Vaters ist demnach nicht wahrscheinlich. 
Nach einer gewaltsamen Aktion gegen die Juden in Osterreich, die vermut- 
lich 1370/71 stattfand, verpflichteten sich die Kremser Juden zu einer Zah- 
lung von 40.000 Pfund Wiener Pfennigen. LOHRMANN, Judenrecht (wie 
Anm. 17), S. 216 mit Anm. 775. David Steuss allein war imstande, bei einer 
vergleichbaren Aktion, die sich gegen ihn richtete, 50.000 Pfund Wiener 
Pfennige aufzubringen. 

GJ 111/2, S. 1016. 
LOHRMANN, Juden Klosterneuburg (wie Anm. 21), S. 217 mit Anm. 62. In 
GJ 111/2, S. 1606 mit Anm. 212 ist sogar von der Fithrung einer eigenen 
Armenkasse des David Steuss die Rede. 
Moritz STERN, Die israelitische Bevolkerung der deutschen Stidte. Bd. 5: Re- 
gensburg im Mittelalter. Berlin 1934, S. 163 ff. 
HHStA, AUR 1388 VI 24. GJ 111/2, S. 1606. 
Wiener Annalen 1348-1406. Monumenta Germania Historica, Deutsche 

Chroniken 6, S. 232 zu 1383. 
Vgl. zu ihm einfiihrend GJ 11172, S. 1603 f. Zur Geschiftstitigkeit des Ehe- 
paars siehe den Artikel von Martha Keil in diesem Band. 
GJ 111/2, S. 1604. 
Es handelt sich dabei um eine Erklirung zu Jehuda Hanassi: ,Da er [Jehuda 
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Hanassi] selbst sehr reich war, nahm er die Gewohnbheit an, den Reichen Ehre 
zu bezeugen, um so das Volk zu belehren, sie sollten auch ihn um seines 

Reichtums willen ehren und nicht etwa um sejner Gelehrsamkeit willen.“ 

43 Ich habe diesen Fall aus anderer Perspektive bereits behandelt in LOHRMANN, 

Judenrecht (wie Anm. 17), S. 222 ff. Siehe dort die Details, die hier nicht be- 
sprochen werden. 

44 Urkundenbuch zur Geschichte der Babenberger 2. Hrsg. von Heinrich 
FICHTENAU und Erich ZOLINER, Wien 1955, S, 285, nr. 430: ltem si Indei de 
facto inter se discordiam moverint ant guerram (...), ipse dux ant summus terre Sue 

camerarius iudicinm exercebit, 
45 HHStA, AUR 1264 111 12. 
46 Artur ROSENBERG, Beitrige zur Geschichte der Juden in Steiermark. Wien 

1914 (Quellen und Forschungen zur Geschichte der Juden in Deutsch-Oster- 
reich 6), S. 157, nr. 9. Die Urkunde wurde am 3. Juli 1362 ausgestellt. Vgl. 

LOHRMANN, Judenrecht (wie Anm. 17), S. 206. 
47 VoNMurus, Rechtsentscheide rheinischer Rabbinen (wie Anm. 11), S. 108 ff. 

48 Rechtsentscheide mittelalterlicher englischer Rabbinen. Aus dem Hebriischen 
und Aramiischen iibersetzt von Hans-Georg VON MUTIUS, Frankfurt/Main u. 

a. 1995 (Judentum und Umwelt 60), S. 45 ff. 
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Jiidische Oberschichtfrauen im spiatmittel- 

alterlichen Osterreich 

Martha Keil 

Die Titigkeit im Kreditgeschift war - nicht nur in Osterreich - 
neben dem der Dienerin der weitaus hiufigste Beruf von jiidischen 
Frauen im Mittelalter. Schon die erste urkundlich genannte Jiidin 
im Herzogtum Osterreich, Dreslina, war als Geldleiherin titig: Sie 
verpfindete Propst Nikolaus von Klosterneuburg einen Weingar- 
ten, den Konrad von Tulln im November 1275 fiir diesen ausléste. 
Die Kreditsumme betrug inklusive Zinsen den durchaus stattlichen . 
Betrag von 100 Pfund.! Dreslinas Name - von Drazna oder Dra- 
schna, die Anmutige - lilt auf die Herkunft aus einem slawisch- 
sprachigen Land schlieRen.2 Ob sie in Klosterneuburg lebte, ist 
nicht nachzuweisen, ihre Kontakte waren aber ziemlich hochrangi- 
ge: Der Propst des Stiftes Klosterneuburg war einer der michtigsten 
Grund- und Bergherren des Herzogtums Osterreich, Konrad von 
Tulln niemand geringerer als der Landschreiber und Finanzverwal- 
ter von Konig Ottokar Premysl.3 Vielleicht war sie sogar im Ge- 
folge der jiidischen Kammergrafen Ottokars, der Briider Lublin 
und Nekelo, nach Osterreich gekommen.? 

Die Geschiftstitigkeit der jiidischen Frau war ein wichtiger As- 
pekt ihrer Positionierung im Rechtsleben; die rechtliche Stellung 
bedingte ihre wirtschaftliche Position, und umgekehrt verbesserte 
die zunehmende eigenstindige Geschiftstitigkeit ihre Aktionsfa- 
higkeit im Rechtsbereich, sowohl im jiidischen wie im christlichen. 
Nachdem es immer mehr ,achtenswerte Frauen, die Handel trei- 
ben“, gab, mufiten die Rabbiner reagieren und der Frau groflere 
Rechte und Pflichten zubilligen. Dies fithrte zu einer enormen Ent- 
wicklung und Verinderung des talmudischen Rechts und machte 
die Frau zu einer eigenverantwortlichen Rechtspersonlichkeit.? 
Unter dem Pauschalbegriff ,,Rechtsleben® sind 

»nicht nur, wie dies hdufig geschieht, prozessuale Auseinandersetzun- 
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gen zu verstehen, sondern in erster Linie die rechtliche Umsetzung 
von Aktivititen und Situationen, die sich aus der Einordnung einer 
Einzelperson, hier im speziellen der Frau, in ein soziales Umfeld (Fa- 
milie, Dorf, Stadt, Land) ergeben®.6 

Dazu gehért das Ehe- und Giiterrecht genauso wie die Erzie- 
hungsgewalt {iber die Kinder, die Mobilitit, das Abschliefen von 
Geschiften, das Verfiigen iiber Eigentum und die Stellung der Frau 
in der Orthopraxie. Es sei nur ins Gedéchtnis gerufen, daf8 die jidi- 
sche Frau sowoh! dem jiidischen Recht — einem per definitionem 
religisem Recht - unterlag, als auch dem im jeweiligen Territorium 
fiir alle Juden geltenden christlichen Judenrecht. Sie war theore- 
tisch unter doppeltem Kénigsschutz, als Frau und als Jidin. Diese 
Verschachtelung von Rechtssystemen, deren Analyse schon in be- 
zug auf jiidische Manner kompliziert ist, bricht sich noch einmal 
durch die besondere Rechtsstellung der Frau. Hier sollen daher nur 
einige fiir die Geschiftstitigkeit relevanten Rechtshandlungen jiidi- 
scher Frauen dargestellt werden. 

Eheliches Giiterrecht 

- Voraussetzung fiir das Betreiben von Darlehensgeschiften war ent- 
weder eigenes oder die Verfiigungsgewalt iiber fremdes Kapital - 
meistens das von Verwandten und Freunden, aber auch von Chri- 
sten. Jiidische Frauen muflten daher das Recht besitzen, {iber eige- 
nes Vermégen zu verfiigen; das eheliche Giiterrecht sieht eine sol- 
che Verfiigungsgewalt, wenn auch modifiziert, vor. 

In allen Rechtssystemen besteht das Problem, zwischen der ehe- 
lichen Giitergemeinschaft und dem Interesse der Ehefrau nach ei- 
ner gewissen materiellen Unabhingigkeit und Sicherheit einen Aus- 
gleich zu finden. Im christlichen Bereich des Spatmittelalters ver- 
fiigten verheiratete Frauen eigenmichtig iiber ihr Vermogen; zwi- 
schen dem Besitz dem des Mannes und der Frau wurde streng un- 
terschieden, aufler sie trafen Vereinbarungen tiber partielle Giiter- 
gemeinschaften oder gingen diese durch ,,gemeinsames Handeln®, 
also etwa einen gemeinsamen Kauf, ein.” 
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Im jiidischen ehelichen Giiterrecht, wie es sich im und aus dem 
Talmud entwickelt hat, erfolgt der Ausgleich dadurch, dafl die Frau 

Eigentiimerin ihrer Mitgift und ijhrer wihrend der Ehe durch Erb- 
schaft oder Schenkung erworbenen Giiter bleibt, der Mann aber 
wihrend der Ehe partieller Nutzniefler und Verwalter dieser Giiter 
ist.8 Die ehelichen Besitzformen wurden allerdings im Lauf der Zeit 
durch Vertrige zwischen den Ehepartnern und/oder deren Familien 
modifiziert und den jeweiligen Erfordernissen angepafit.? 

Im Ehevertrag (Ketuba) mufite sich der Mann schon zur Zeit der 
Mischna um 200 u. Z. bei Verwitwung oder Scheidung zu einer Zah- 
lung von 200 oder 100 Sus verpflichten sowie in der Regel zu einer 
Zusatzzahlung. Die Umrechnung dieser babylonischen Miinze in die 
aktuelle Wihrung ist ein Minhag, also ein lokaler Rechtsbrauch. Da 
die Kolner Miinze, in die die Ketubasumme in den iltesten 
Gemeinden Deutschlands umgerechnet wurde, schon lange nicht 
mehr im Umlauf war, versuchte die Rabbinersynode von Mainz im 
Jahr 1381 eine einheitliche Festlegung ~ 600 Gulden fiir die Jungfrau 
und 300 fiir die Witwe oder Geschiedene -, die alle Rheingemeinden 
mit der Ausnahme von Koln akzeptierten.l? Die aktuellen Ketuba- 
Summen schwankten im Lauf der Zeit und je nach Ort: So betrug z. 
B. die Ketuba in Osterreich 400 Pfund bzw. 200 Pfund Wiener 
Miinze, in Franken, Bayern und Schwaben 100 bzw. 50 Mark Silber. 
Im Unterrheingebiet (Galil hatachton) war thr Wert 60 Gulden fiir die 
Jungfrau und 30 fiir die Witwe. In Regensburg zihlte sie 100 Pfund 
Eisengewicht, was 200 Mark Silber entsprach, bzw. 50 Pfund, also 100 
Mark Silber.11 Diese Summen waren iuflerst hoch angesetzt, um 
dem Ehemann die Scheidung méglichst schwer zu machen. 

Bei Verwitwung ergab sich das Problem, dafl die Ketubazahlung 
das Vermogen des Verstorbenen erschépfen konnte, und die Waisen 
unterversorgt zuriickblieben. Es ist also anzunehmen, daf die recht- 
lich fixierten hohen Summen der Witwe oder Geschiedenen nicht 
in voller Hohe ausbezahlt wurden, sie dafiir aber die Verfligungsge- 
walt {iber einen Teil oder das ganze Familienvermdgen erhielt. Zu- 
sitzlich verfafliten die Ehepartner Abmachungen, die im Fall der 
Scheidung die Abfindungssumme in Relation zu der von der Braut 
eingebrachten Mitgift stellten.12 
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Das System war weitgehend mit dem christlichen ,Heiratsgaben- 
system® ident, nach dem der Mann seiner Frau eine ,Widerlegung® 
oder ,Morgengabe“ zusicherte, die dem Wert des von ihr einge- 

brachten Heiratsguts entsprach. Auch hier wurde die vereinbarte 
Summe hochst selten in barer Miinze ausbezahlt, sondern die Wit- 
we durch Nutzungsrechte an Liegenschaften versorgt. Starb die Frau 
als erste, ging das Vermdgen an die Erben. Dieses ausgekliigelte 
System ,setzte umfangreiches und diffiziles Vermogen voraus, nim- 
lich Bargeld sowie Liegenschaften, welche Nutzungen abwerfen. Es 
ist daher im gehobenen Biirgerstand und vor allem 1m Adel anzu- 
treffen”.13 Dazu ist zu erginzen: und bei Juden, die aufSer Bargeld 
und Liegenschaften auch Pfinder und Pfandbriefe besaf3en, die sich 
ebenfalls zum Einlésen der Ketuba hervorragend eigneten. 

Sicher kam es hiufiger, als die Quellen Einsicht geben, vor, dafd 
das hinterlassene Erbe die vereinbarte Ketubasumme oder deren 
Gegenwert nicht deckte. Eine ausfiihrliche hebrdische Urkunde be- 
richtet von einer Klage, die Mindel, Witwe des Izchak bar Eljakim, 
genannt Isak von Reditsch, 1462 vor dem rabbinischen Gericht in 
Wiener Neustadt einbrachte. Dieses bestitigte, daff Mindl keine Ke- 
tuba erhalten hatte, und das hinterlassene Vermdogen nicht deren 
Summe erreichte. Die Rabbiner sprachen ihr daher das Haus ihres 
verstorbenen Mannes in der Neustidter Judengasse zu.14 Mindl 
verkaufte das Haus ihrem Bruder Chaim bar Jehoschua, genannt 

Chaim Hoschman, laut eines judischen kaufbriefs, so bei dem gruntpuch 
Iigt, welcher aber nicht erhalten ist.!> Wir wissen daher den Ver- 
kaufspreis und damit die strittige Summe nicht. Aus dem zu leisten- 
den Grunddienst von sechs Denaren 1}t sich aber schliefRen, daf? 
das Haus von durchschnittlicher Grofle und Qualitit, also ca. 80 
bis 100 Pfund wert war. 

Etwa zwanzig Jahre spiter trat die Witwe dieses Chaim Hosch- 
man, Kronde| bat Naftali, vor das rabbinische Gericht von Wiener 
Neustadt und klagte ebenfalls auf Ausbezahlung ihrer Ketuba. Die 
drei Richter sprachen ihr dafiir einen Schuldbrief ihres Mannes 
iiber 50 ungarische Gulden zu.16 Es ist anzunehmen, daf} sie ihn 
selbst einldste, also im Darlehensgeschift titig war. Auflerdem er- 
hielt sie das gemeinsame Haus in der Judengasse und wurde am 
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16. Oktober 1489 ,an die Gewere“ geschrieben, lautt eines Judischen 
Morgengabbriefs, so bey dem gruntpuch ligt, welches Ir nach Irs vermelten 
manns tod durch die Juden zflgesprocben i5£.17 Auch dieses Dokument 
ist nicht mehr erhalten. | 

Sichtlich ging die Einlésung der Ketubasumme bisweilen nicht 
reibungslos vor sich, denn die Eidleistung der Frau in bezug auf ih- 
re Ketuba wird in einigen Responsen eigens thematisiert. So schreibt 
Petachja, genannt Kechel, der Sohn Rabbi Isserleins von Wiener 
Neustadt, an das langjahrige Hausfaktotum seines Vaters, Josef bar 
Mosche von Hochstidt: 

,Grof3es Heil sei Dir nahe, mein lieber Kollege Chawer Jossel, was Du 
mir erliutert hast betreffend einer Frau, die iiber ihre Ketuba einen 
Eid ablegte, indem sie ihre Hand auf die Torarolle [Sefer Tora)] legte 
und nicht die Rolle in ihre Hand nahm. Und es gab jemanden, der sie 
zu einem neuerlichen Schwur zwingen wollte, indem sie den Gegen- 
stand in die Hand nehmen sollte, aber Du warst nicht dieser Meinung, 
denn es geniigt auf diese Weise. Du hast ja die Teschuwa [Responsum] 
meines Herrn und Vaters, des Gaon [Fiirsten], d. A. d. G. z. S. [das 
Andenken des Gerechten zum Segen], in Deiner Hand, der dem Rab- 
bi Abraham Mendel in dieser Sache antwortete. Mein Lieber, schon 
hast Du entschieden und schon war Deine Absicht, so wurde es mir von 
meinem Herrn und Vater, dem Gaon, d. A. d. G. z. S., iiberliefert, daf} 
der Rechtsbrauch im ganzen Territorium [Medina] Aschkenas so ist, 
wenn die Frau iiber ihre Ketuba einen Eid ablegt, man ihr die Tora- 
rolle 6ffnet und sie legt ihre Hand darauf, und damit ist es genug 
(g8 

Das osterreichische Landrecht sieht auch fiir christliche Frauen eine 
Eidesleistung zum Beweis ihrer Anspriiche auf die Morgengabe 
vor: Auch sol ain iegleich fraw ir morgengab behaben mit irem aid anfiren 
priisten. Eidesformeln auf typisch weibliche Merkmale, wie z. B. 
»auf Brust und Zopf“ waren auch im Schwabenspiegel und ande- 
ren Weistiimern iiblich.1? Solche Formeln gab es im jiidischen Be- 
reich, zumindest nach derzeitigem Wissensstand, nicht. Der Eid hat- 
te, bei Minnern wie bei Frauen, durch die religiosen Formeln und 

die Beiziehung eines heiligen Gegenstands wie die Torarolle oder 
die Tora in Buchform die Qualitit eines Gottesurteils. 

Jidische wie christliche Frauen waren prinzipiell als Klagerin 
und Zeugin zum Gericht zugelassen. Auf der anderen Seite wurden 
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sie in gleicher Weise wie Minner fiir deliktfihig gehalten, nur wur- 
de das Strafrecht in vielen Fillen fiir Frauen modifiziert. Auch 
wenn Rabbi Meir von Rothenburg im letzten Drittel des 13. Jahr- 

hunderts noch vehement protestierte, verheiratete Frauen vor Ge- 

richt und zu einem Eid zuzulassen, die vermdgensrechtliche Unab- 
hingigkeit, die ja auch fiir die Steuerleistung und damit fiir das Exi- 
stenzrecht der Gemeinde mafigebend war, trieb die Verbesserung 
des Rechtsstatus der jiidischen Frau voran.20 

Jiidische Frauen vor christlichen Gerichten 

Bei Rechtsstreitigkeiten mit christlichen Schuldnern war unabding- 
bar, daf Jiidinnen von christlichen Gerichten als Kldgerinnen oder 
Zeuginnen akzeptiert wurden. Einleitend muff gesagt werden, dafd 
wir nur wenige Zeugnisse fiir Prozesse mit Frauen haben, und daff 
sich diese meistens einen sogenannten Firsprech, einen Rechtsver- 
treter, vor Gericht nahmen. Der Grund konnte aber einfach - wie 
auch bet jiidischen Minnern sowie christlichen Mannern und Frau- 
en — darin liegen, sich lieber von einem Rechtskundigen, vergleich- 
bar mit dem heutigen Rechtsanwalt, vertreten zu lassen.2! 

Die Eintragungen in den Stadtbiichern zeigen, daf nicht nur ji- 
dische Minner ohne Einschrinkung vor dem Stadtgericht aussag- 
ten, sondern auch jiidische Frauen ohne Probleme ihre Anspriiche 
geltend machen konnten. Im vorliegenden Fall - einem Beispiel 
von mehreren - aus Wiener Neustadt ging es um das Verfahren mit 
einem nach Nichtbezahlung der Schuld an den Glaubiger — oder 
genauer, die Glaubigerinnen - verfallenen Haus. Gemif§ dem Wie- 
ner Neustidter Gewohnheitsrecht lieBen Malka und ihre Schwester 
Sletlein zwischen Februar und September 1473 gegen das Haus der 
Michel Weschin drei sogenannte ,Verbote® aussprechen. Dies bedeu- 

tete, dafd das Haus ab nun nicht mehr ohne Zustimmung der Glau- 
bigerinnen verkauft werden durfte. Nachdem auch die allerletzte 
Zahlungsfrist verstrichen war, nahmen die beiden Schwestern das 
Haus durch die Entnahme eines Spans symbolisch in Besitz. Die- 
sen Rechtsakt liefen sie am 20. Mai 1474 vor dem Biirgermeister 
Wolfgang Pillichsdorfer in dessen ,,Gedenkbuch® eintragen: 
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Als die Malka und Sletl Judin ein span anf dem Hawse der Michel Weschin 
haws fiirbracht haben, und darauf weitter umb Recht angerufft. Also ist zu 
Recht erkannt, daz sy das haws verkauffen sollen, und das vorerst dem andern 
tail zu wissen getan und ferrer bescheen solle, was Recht sey. 

Die beiden Frauen muften sich vor der Ubernahme auch mit dem 
Grundherren des Hauses, dem Pfarrer Andre Gissel, wegen des 
Pfinderverfalls einigen: 

Die sachen zwischen herrn Andre Gissel an ayner und Malka und Sletlein den 

Judin an dem anderen taill ist auffgehebt mit Ir br.?der will von hewt vber 14 tag, 
doch unentgelten yedem tayll an seinem Rechten? 

Auch im Streitfall dieser, wie man meinen kdnnte, ungleichen 
Rechtsparteien — ein Mann und Priester gegen zwei Frauen und Ji- 
dinnen — wurde den Schwestern ihr Recht zugesprochen. In diesem 
ganzen Verfahren des verpot und der Spanentnahme waren Juden 
und Jiidinnen den christlichen Biirgern vollig gleichgestellt.24 

Ez'néelprivilegim fiir jiidische Frauen 

Privilegien christlicher Judenherren fiir einzelne Juden sind schon 
fur jiidische Minner relativ selten; meistens handelten die Gemein- 
devertreter fiir die ganze Gemeinde ein Privileg aus. Einzelprivile- 
gien fiir ,, Lieblinge” wurden von den rabbinischen Autoritdten nicht 

gern gesehen, weil daraus folgen konnte, daff die Steuererleichte- 
rung fiir ein reiches Gemeindemitglied den Anteil der {ibrigen an 
der kollektiven Steuer erhohte.25 Andererseits wirkten die — meist 
tiberdurchschnittlich vermégenden - Einzelprivilegierten als ,,Puf- 
fer zwischen Gemeinde und christlicher Obrigkeit und konnten 
im Fall einer Bedrohung vermitteln bzw. das Verhdngnis durch Be- 
stechung abwenden. 

Ein Indiz fiir die Akzeptanz von jiidischen Frauen sind die - 
wenn auch seltenen - Einzelprivilegien, die manche Herrscher fiir 
sie ausstellten. Um 1360 - es existiert nur mehr in Abschrift- er- 
teilte Graf Meinhard VII. von Go6rz der Jiidin Scharlat, Witwe des 
Schalom, und ihrer Mutter Minz mitsamt ihrem Hausgesinde ein 
sehr detailliertes Privileg.26 Er versprach, sie zu schiitzen als ander 
unser purger, diener und undertan, sie durften mit dem iiblichen Zins- 
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satz von zwel Pfennigen pro Pfund und Woche auf Pfinder und 
Schuldbriefe leihen - allerdings nicht auf freles Eigen und Lehen - 
und, was in den Stidten nicht mehr selbstverstindlich war, freze chauf- 
maney trethen. als ander unser purger. Meinhard sicherte ihnen bei Be- 
darf Hilfe vor seinem Gericht und den gemischten Zeugenbeweis 
zu. Sollten sie gegen ihren Willen vor einen unter ihm stehenden 
Richter oder Amtmann geladen werden, durften sie sich direkt an 
den Grafen wenden. Weiters garantierte Meinhard den Frauen 
Schutz vor Sippenhaftung: Wenn sich einer ihrer Familie oder ihres 
Gesindes an Leib und Gut eines andern verginge, denselben sol man 
darumb pessern, und sullen des die andern unvergolten sein. 

Wichtig fiir die Geschiftstitigkeit der Privilegierten war auch die 
Zusicherung der freien Mobilitit. Wollten sie das Gorzer Gebiet 
verlassen, erhielten sie fiir die Stidte Laibach, Triest und Cividale 
fretes Geleit, und der Graf schiitzte fiir zwei Monate ithren zuriick- 
gelassenen Besitz. Im Fall, dafl er ihr Privileg nicht verlingern woll- 
te und sie damit aus seinem Gebiet vertrieb, versprach er, bei der 

Eintreibung ihrer Schulden behilflich zu sein und ihnen Geleit bis 
zu den erwihnten Stidten zu geben. Weiters konnten die Frauen ih- 
ren Besitz frei vererben oder verschenken. Fiir die gewihrten Rech- 
te muf3ten sie jahrlich zum Ulrichstag (4. 7.) der graflichen Kammer 
4 Mark Schillinge bezahlen. 

Etwa vier Jahre spiter, am 27, Februar 1364, erteilte Graf Mein- 
rad von Gorz ein weiteres, in den einzelnen Punkten beinahe iden- 
tes Privileg an den Juden Paskul von Triest und dessen Schwager 
Musch von Pettau. In einem Punkt unterscheidet es sich allerdings 
wesentlich von dem Scharlats: Der Graf nahm zwar auch sie in sei- 
nen schutz und scherm, verlieh aber Paskul und Musch alle die recht, 
die ander unser purger ze Gorez in der stat habent, und sullen auch tun als 
ander unser purger und juden daselben. Klaus Lohrmann interpretiert 
diese Formel als Bestreben, ein eigenes Judenrecht fiir die Graf- 
schaft Gorz einzurichten.2? Es stellt sich aber die Frage, warum nur 
vier Jahre frither, im Privileg der Scharlat, nicht die geringste An- 
deutung enthalten ist. 

Der Grund liegt vermutlich darin, daff fiir Scharlat als Frau biir- 
gerihnliche Rechte nicht maglich waren. Fiir sie galt zwar entspre- 
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chend der bestehenden Judenordnungen das Recht auf Schutz, als 
Frau konnte sie jedoch eine Erweiterung auf biirgerdhnliche Rech- 
te — denn von einem ,Biirgerrecht® fiir Paskul kann man auch in 
dessen Privileg nicht sprechen ~ ohnehin nicht in Anspruch neh- 
men. Die Bestimmung, keine Darlehen auf Lehen und Eigen zu 
vergeben, galt fiir sie wie auch fiir ihre ménnlichen Kollegen; dies 
bedeutete eine Einschrinkung der Besitzfihigkeit und den Aus- 
schluf von wirklich groflen, lukrativen Geschiften. Paskul mufite 
aber bei der Pfandleihe noch grolere Einschrinkungen als vor ihm 
Scharlat hinnehmen, obwohl er der weitaus bedeutendere Geld- 
leiher war — er gab sowohl dem Grafen von Gorz als auch spiter 
dessen Feinden Hugo von Duino und Ulrich von Reifenberg hohe 
Kredite. Thm waren aufder Lehen und Eigen auch Huben, Hauser, 

Weingirten, Kelche und ungewundenes Korn als Pfinder verboten. 
Paskuls Privileg ist sowohl in den ungiinstigen als auch in den giin- 
stigen Bestimmungen eine Weiterentwicklung von Scharlats Privi- 
leg. Allerdings ist nicht feststellbar, ob Meinrad bereits um 1360 
biirgerdhnliche Rechte an Juden verliehen hitte; ein gleichzeitiges 
Privileg fiir einen jiidischen Mann ist nicht erhalten.28 

Einzelprivilegien sind, wie erwihnt, vor der Regierungszeit Fried- 
richs IV./IIL eher selten. Wihrend jedoch einige jlidische Ménner 
in Osterreich Steuerbefreiungen oder -reduzierungen erhielten, ist 
nur ein einziges Steuerprivileg fiir eine Frau iiberliefert. Auch die- 
se Urkunde existiert nur mehr in einer notizartigen Abschrift, die 
festhilt, daf! Herzog Albrecht V. am 31. Mai 1415 die Judensteuer 
der Méderlin von Linz und ihrer Séhne Jakob und Lesir fir die 
nichsten sechs Jahre auf 12 Pfund Pfennige festsetzte. Ein halbes 
Jahr vorher hatte Albrecht V. zwei anderen Linzer Juden, Isserlein 
und Hetschlein, ein dhnliches Privileg fiir acht Jahre gewihrt.2? 

Stirkend fiir die Rechtsstellung der Frau, der christlichen wie der 
jiidischen, waren ihre Besitzfihigkeit und ihre Erwerbsfahigkeit 
von Grund und Boden sowie von Hiusern durch Schenkung, Erbe 
und Kauf. Von den 132 Gewereintragungen im Liber Judeorum von 
Wiener Neustadt betreffen 18 Frauen alleine, darunter drei Toch- 
ter, die gemeinsam ein Haus erbten. 46 Frauen, also fast ein Drittel, 

erwarben gemeinsam mit threm Ehemann die Gewere an einem 

35



Keil 

Haus oder Hausteil - wie iibrigens auch christliche Ehepaare. Als 
Witwen konnten sie mit den Hiusern nach Gutdiinken verfahren; 
Verkiufe durch Frauen sind ebenso belegt wie das erwihnte Einbe- 
halten des Hauses anstelle der Ketubasumme.30 ' 

Das jiidische Eherecht wurde also von den Stadtbehérden ohne 
Einschrinkung anerkannt. Hatte eine Frau keinen Wohnbedarf 
oder zog sie vor, in Miete zu wohnen, verkaufte sie ihren Hausan- 
teil: Machla, die Witwe des Abraham Hetschel, verkaufte ein halbes 
Haus an den Arzt Elchanan Hatschel; der Kaufprels ist nicht ange- 
'geben 31 

]udzscbe Gesabafi sfr sfranen 

Mit der ausbezahlten Ketubasumme, dem Erlds eines verkauften 
- Hauses oder einem eingelosten Schuldbrief hatte vor allem eine 
. Witwe die Méglichkeit, ihre eigene Geschiftstitigkeit zu beginnen 

~ oder ohne ihren Mann weiterzufiihren. Fiir das spitmittelalterliche 
QOsterreich, vor allem die groflen jiidischen Gemeinden von Wien 
und Wiener Neustadt, lifit sich feststellen, daf nach Plume von 

Klosterneuburg keine Geldleiherin von iiberdurchschnittlichem 
. Format mehr auftrat, Sara, Witwe von Isserl, dem bedeutendsten 
- Geldleiher von Wiener Neustadt, trat-wohl in die Geschifte ihres 

* verstorbenen Mannes ein, aber ausschliefflich in Darlehensgemein- 
schaft mit ihren Schwiegersohnen Schalam, Hirschl und Judl.32 In 
einigen deutschen Stidten wirkten jedoch Mitte des 14. Jahrhun- 
derts bis zu den Vertreibungen noch einige auBerordentllch hoch- 
ranglge Geldleiherinnen.33 - 

* Ganz allgemein setzte ab Ende des 14. Jahrhunderts in Osterrelch 
im Darlehensgeschift ein Riickgang der hohen Kredite ein. Die Spit- 

- zensummen lagen bei - auch in Isserls Familie nur einmal vor- 
kommenden'- 6.800 Pfund, sonst um die 1.000 Pfund. Durch- 
schnitt waren Betrige um 100 bis 200 Pfund. Die héchsten Datle- 
hen von Frauen iiberstiegen kaum mehr 200 Pfund, ihre Durch- 
schnittssummen lagen bei 10 bis 50 Pfund, oft auch darunter, bis 

~ hin zu minimalen ,Groschenbetrigen®. 
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Gelebrte Méinner — tiichtige Frauen 

Die hoheren Summen wurden .bis auf wenige Ausnahmen von 
Ehefrauen von Rabbinern oder deren Witwen verlichen.34 Haben 
wir es hier mit der vielgepriesenen Eschet chail zu tun, der ,stand- 
haften Frau®, die ,ihren Mann steht®, wihrend sich ihr weltfrem- 
der Gatte religiosen Studien zuwendet? Noch heute prigt dieses 
Klischee, genihrt durch die Erzihlungen von Isac Bashevis Singer 
und anderen Beschreibern des Schtetl-Milieus, riickwirkend das 
Bild von mittelalterlichen Gelehrten und ihren Ehefrauen. War das 
Gegensatzpaar ,gelehrte Minner - tiichtige Frauen® tatsichlich 
bereits im Spitmittelalter eine gingige Lebensgestaltung? 

Das Ideal der Frau, die ihren die Familienpflichten vernachléssi- 
genden Ehemann und ihre Kinder durch ihrer Hinde Arbeit er- 
nihrt, besteht seit talmudischen Zeiten — man denke an Rachel, die 
Frau des Rabbi Akiba - bis heute. Auch im Mittelalter spielte die- 
ser Frauentyp eine gewisse Rolle. So schrieb Rabbi Elieser ben Juda 
von Worms fiir seine Frau Dulze folgendes Trauergedicht: ,Sie 
speiste und kleidete ihn mit Wiirde, sodaf er Torastudium und gute - 
Taten iiben konnte; ihre Arbeit versieht ihn mit Biichern.33 

Dieser dankbare Spruch erinnert auffallend an die Formel der 
Ketuba, allerdings auf den Kopf gestellt. Dort verspricht der Ehe- 
mann, fiir seine Frau zu arbeiten, sie zu ernihren und zu kleiden. 
Die Wichtigkeit des- Torastudiums hebt also die Pflichten eines 
Mannes zum Teil auf und setzt die Frau in wirtschaftlichen Angele- 
genheiten an seine Stelle. Das Torastudium ist auch der einzige 
wBeruf“, wegen dem der Mann seine Pflichten des ehelichen Ver- 
kehrs und der Fortpflanzung fiir einige Jahre brechen kann. Bei ge- 
schiftsbedingten Reisen kann die Frau Einspruch erheben,36 

Das Schwarz-Weif-Bild ,tiichtige Frau, lebensfremder Gelehrter* 
wire also an der Realitit des jiidischen Lebens im spitmittelalter- 
lichen Osterreich zu priifen. Wenn wir die iiberlieferten Quellen zu 
Osterreichischen Rabbinern und ihren Ehefrauen zu Rate ziehen, 
ergibt sich allerdings ein etwas differenzierteres Bild: 
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1. Weder der Rabbiner noch seine Frau treten als Geldleiher in Er- 
scheinung 
Dies ist bei Rabbi Isserlein bar Petach]a (ca. 1390- 1460) von: Wle- 
ner Neustadt der Fall. Er stammte aus einer der berithmtesten Rab- 
biner- und Bankiersfamilien Osterreichs, sein Onkel Hetschlein von 
Herzogenburg war neben David Steuss der bedeutendste Geldleiher 
des 14. Jahrhunderts. Ein weiterer Onkel, Rabbi Aron Bliimlein 
von Krems und Wien, starb 1421 wihrend der Wiener Gesera 
durch die Folter.37 Isserlein selbst ist nur zwei Mal, 1405 und 1415, 
also in ganz jungen Jahren, als Geldleiher in unbedeutenden Dar- 
lehensgeschiften erwdhnt, davon einmal mit seiner Tante Roslein, 
der Witwe seines Onkels Venzlein.38 Sein Biograph Jossel von Héch- 
stidt bringt zwar Hinweise auf weitere Darlehensgeschifte, doch 
kann es sich dabei nur um Minimalbetrige gehandelt haben.3? 

Entweder war Isserleins Vermogenslage so solide, dafl er sich 
nicht mehr mit Geldleihe beschiftigen mufite, oder - was wahr- 
scheinlicher ist - er agierte als stummer Teilhaber einer Darlehens- 
gemeinschaft mit anderen Juden und/oder Christen. Moglicher- 
weise gab er Kapital an einen Juden, der damit Geschifte zu geteil- 
tem Gewinn und Verlust machte. Als Rabbiner widmete sich Isser- 

~ lein jedenfalls nur mehr seinem Gelehrtenberuf mit einer weitver- 
zweigten Tatigkeit als Rcchtsgutachter und Richter und unterhielt 
eine grofle Jeschiwa, 

Isserlein heiratete eine Frau namens Schéndlein, von deren Her- 

kunftsfamilie nichts weiter bekannt ist, und hatte mit ihr die vier 
Sohne Petachja, genannt Kechel, Abraham, Schalom und Aron 
sowie eine Tochter namens Muskat, die frith verstarb. _ 
-Auch seine Frau Schondlein gab keine Darlehen, wir kennen sie 

~nur aus der Biographie ihres Mannes. Schéndlein diirfte eine klas- 
sische ,Rebezzen“ gewesen sein, hochgeachtet sowohl von ihrem 
Mann als auch von den anderen Gemeindemitgliedern. Entweder 
war.sie eine Rabbinerstochter oder sie lernte vieles von ihrem Mann 
in der Jeschiwa-Atmosphire ihres Hauses, denn ihr Wissen iiber- 
stieg eindeutig die Bildung von Durchschnittsfrauen. Sie bewohnte 
ihr eigenes Zimmer, das sie selbstindig vor Pessach nach Gesiuer- 
tem (Chomez) untersuchte und darin glaubwiirdig war.40 Im Auftrag 

38



wMaistrin® und Geschéftsfrau 

ihres Mannes verfafite sie ein rabbinisches Antwortschreiben auf 
Jiidisch-Deutsch an eine Frau mit einem Nida-Problem (Unreinheit 
wihrend der Menstruation). Der Fragestellerin, die unter ungeklér- 
ten Unterleibsblutungen litt, war es vermutlich peinlich, mit dieser 

~ intimen Frage an einen Mann heranzutreten. Sie schrieb daher zu- 
erst an Isserleins Frau und dieser lieR seine Antwort durch Schond- 
lein zuriicksenden.4! Schondlein starb vor ihrem Mann; von ihr 
gibt es keinen Beleg von Geschfifistfitigkeit. : 

2. Sowobhl der Rabbmer als anch seine Frau sind in Darlebemgescbaflm 
aktiv 
Besonders deutlich w1rd dlese Konstellation am Ehepaar Meir bar 
Baruch Halewi von Fulda/Erfurt und Hansiiff. Rabbi Meir wirkte 
von 1393 bis 1406 in Wien als Rabbiner und wurde durch seine 
Neuorganisation der rabbinischen Aufgaben, insbesondere im ehe- 
rechtlichen Bereich, berithmt.#2 Verheiratet war er mit der besten- 
Partie, die ein Jude im spétmittelalterlichen Osterreich machen konn- 
te: mit Hansii}, der Tochter des David Steuss, dem ,;,Rothschild des 
Mittelalters®. Fiir Rabbi Meir war es bereits die zweite Ehe, er hatte 
von einer nicht weiter bekannten Frau die S6hne David und Sal- 
man und einige Tochter; zwei Sohne starben als Kinder. Er mug, 

als er nach einem ereignisreichen Rabbinerleben im Jahr 1393 nach 
Wien iibersiedelte, mindestens 65 Jahre gezihlt haben.43 Auch 
Hansiif war bereits eine Frau um die vierzig oder ilter, denn ihr 
Vater David Steuss wurde um das Jahr 1320 geboren. Vermutlich 
war Meir nicht ihr erster Ehemann, wenn auch vor ihm kein sol- 
cher namentlich bekannt ist. Allerdings nannte sich Hansiiff auch 
zur Zeit ihrer Ehe mit Meir nie nach ihrem Ehemann, sondern im- 

mer nur nach ithrem berithmten Vater des steussen tochter. | 
. Das Alter der Ehepartner macht unmoglich, daf§ sie miteinander 
Kinder hatten, obwohl ein Eintrag im ,Judenbuch der Scheffstrafle 
zu Wien® dies nahelegt: Im Jinner 1404 versetzte der Kiirschner 
Peter Zistel der Hansiif, des-Stosleins tochter, fiir sechseinhalb Pfund 
die Uberteuerung eines Hauses, das er bereits Maister Mayren von 

 Erffuert, yerem man, und Salman, irem suen, versetzt hatte.4* Dies ist 
allerdings der einzige Beleg fiir Salman als Sohn der Hansiiff. In 
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den weiteren Quellen wird er entweder nur mit seinem Namen - 
das macht seine Zuordnung zu den beiden ohnehin zweifelhaft - 
oder als Sohn Meirs genannt.*> . 

Moglicherweise hatte Hansiiff keine eigenen Kinder - eine veri- 
table Katastrophe fiir eine jiidische Frau, noch dazu aus einer sol- 
chen Familie -, oder sie hatte Tochter, die sich nach threm Ehe- 
mann: nannten und daher nicht mehr namentlich erfaffbar sind. 
Jedenfalls heiratete sie den um fast eine Generation dlteren Witwer 
und Familienvater in einem ,,Tauschgeschift” von geistigem gegen 
finanziellen Reichtum, also rabbinischem Ansehen gegen materiel- 
les Vermogen. Wir kénnen vermuten, dafl die Familie Steuss bei 
der Emennung Meirs zum Wiener Gcmemderabbmer ithren Ein- 
fluf in der Kehila geltend machte. - 

Rabbi Meir von Erfurt heiratete damit in eine upper-class-Fam1— 
lie ein, deren Lebensstil sich durchaus mit dem christlichen Adel 
vergleichen it und, wie auch die Oberschicht des stddtischen Biir- 
gertums, von diesem inspiriert und vermutlich auch von Konkur- 

renzgefithlen motiviert war. Wir kdnnen uns den luxuriésen Wohn- 
raum der Familie Steuss im Stil des Hauses ,Zum Brunnenhof® in 
Ziirich vorstellen: Der reprisentative Saal des Hauses der jiidischen 
Witwe und bedeutenden Geldleiherin Minne und ihrer Sohne Mo- 

- ses und Gumprecht war, wie kiirzlich bei Renovierungsarbeiten 
~ entdeckt, mit bunten Fresken nach Motiven von Liedern des Min- 
“nesingers Neidhart von Reuenthal, Bauerntanz und Falkenjagd 
geschmiickt. Die dariiber befindliche Leiste zeigt Wappenschilder 
christlicher Adelsfamilien mit hebriischer Bildlegende.#6 Ahnliche 
Pracht muf} auch Hansiiff gewohnt gewesen sein und als verheira- 
tete Frau weitergefiihrt haben. Sie besafl eines der groflten und 
wertvollsten Hauser in der Wiener Judenstadt. Herzog Albrecht V. 
verkaufte es-12 Jahre nach der Wiener Gesera, der Vertreibung und 
Ermordung der Wiener Juden 1420/21, dem Burger Mosmann von 
Wien um stattliche 200 Pfund.47 

Die Geschiftstitigkeit der beiden Ehepartner war v1elf'alt1g und 
differenziert. Beide verlichen sowohl allein als auch mit Geschifts- 
partnern, jedoch nur zwei Mal miteinander. Gleich nach Meirs An- 
kunft in Wien versetzte ihnen Siman Viviancz sein Haus in der Wie- 
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ner Bickerstrafle um 144 Pfund und 20 Pfennige Wiener Miinze, 
eine Summe, die deutlich iiber der ihrer spiteren durchschnittli- 
.chen Darlehen lag. Das zweite gemeinsame Darlehen betrug nur 
mehr 60 Pfund.48 Iy 

Meir bar Baruch Halew1 wird in den Urkunden und Schuld- 
bucheintragungen vorwiegend ,Meister Meir von Erfurt“ genannt, 
nur zwei Mal wird er als des steussen eidem bezeichnet - ein Zeichen 
seiner Anerkennung als eigenstindige Personlichkeit, die ein ,nor- 
maler® Schwiegersohn vermutlich nicht erlangt hitte. Seine meist 
als Einzelperson vergebenen Darlehen bewegten sich zwischen 3 
und 68 1/2 Pfund; die Summen waren etwas héher, wenn er sie in 
Gemeinschaft entweder mit seinem Sohn Salman, seinem Schwie- 

gersohn Eisak oder einem gewissen. Selikman von Briinn gab.4? 
Aus dem Rahmen fillt ein Darlehen von 200 Pfund an den Schot- 
tenabt Thomas im August 1403. Diese im Wiener Grundbuch ein- 
getragene Urkunde hat etwa den fiinffachen Umfang der anderen 
Eintrige und bestitigt sehr ausfiihrlich die iiblichen Termin- und 
Zinsvereinbarungen, die Haftung mit den gesamten Klostergiitern, 
das Einlager von zwei Knechten und zwei Pferden bei Nichtzah- 
lung und die Versicherung mit unsern trewen und pey unserm orden, 
weder bei einer geistlichen noch weltlichen Macht um Schuldentil- 
gung anzusuchen.>0 

Dieses fiir Rabbi Meirs Verhaltmsse uberdurchschmtthche Dar- 
lehen hatte eine an Umfang und Genauigkeit gleichwertige Pa- 
rallele; nur wenige Monate. davor lieh seine Gattin Hansiif} dem- 

selben Schottenabt Thomas 132 ungarische Gulden oder Dukaten, 
und zwar zu den gleichen Bedingungen, die der Abt auf Treu und 
Glauben beschwor und besiegelte.3! Auch in ihrem Fall handelte es 
sich um das weitaus hochste Darlehen, das sie als Einzelperson ver- 
gab. Thre Durchschnittssummen waren noch geringer als die ihres 
Mannes und lagen zwischen 5 und 12 Pfund. Grofere Kredite von 
200 und 218 Pfund vergab sie vor ihrer Hochzeit, in den Jahren 
1388 und 1389, zusammen mit einem gewissen Joslein von Regens- 
burg,>2 Weitere Geschiftspartner waren ein nicht niher bekannter - 
Mendlein, Moidleins eidam von Tulln, und fiir ein Darlehen ihre 
»Kollegin“ Rifka, die Frau des zweiten Wiener Rabbiners Abraham 
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Klausner. Die beiden Frauen gaben einen Kredit von 46 Pfund und 
6 Schillingen, also eine mittlere Summe, an den Wiener Hans Per- 
man, der ihnen dafiir sein Haus in der Singerstrafle versetzte.>3 Han- 
siiR” Kunden waren, wie auch die ithres Ehemannes, Wiener Burger 
und deren Witwen. : 

Wie erwihnt, nannte sich Hanstiff auch nach 1hrer Heirat mcht 
nach ihrem Ehemann, wie es fiir eine verheiratete Frau ziemlich ge- 
wesen wire, sondern nach ihrem in Osterreich weitaus berithmteren 
Vater David Steuss. Auch nach Meirs Tod - seine letzte utkundliche 
Erwihnung erfolgte im Jinner 1406, ihre letzte im Jahre 1410 - 
bleibt sie steussens tochter und nicht, wie andere Frauen ihres Standes, 
Witwe des Rabbi Meir. Auch bei diesem Ehepaar, das ein weitgehend 
voneinander unabhingiges Geschiftsleben fiihrte, greift das Klischee 
der ,den gelehrten Mann versorgenden Ehefrau nicht. 

3. Die Rabbmersgattm zs_t'der in der. Geldlezbe aktwere Partner 
Meir von Erfurts Kollege Abraham Klausner amtierte von etwa 
1395 bis zu seinem Tod zwischen Juni 1408 und Janner 1410 als 

‘Rabbiner in Wien.54 Von seiner Herkunftsfamilie ist nicht viel be- 
kannt, da er aber mit dem Rabbiner Schalom von Neustadt ver- 
schwigert war, gehorte er jedenfalls zum Establishment der 6ster- 
reichischen Rabbiner- und Bankiersfamilien. Auch iiber die Familie 
seiner Frau Rifka wissen wir nichts. Die beiden hatten einen Sohn 
Schaul, eine Tochter Mirl und zwei weitere Tochter, von denen eine 
mit Salman, dem Sohn von Rabbi Meir Halewi, verheiratet war. 
‘Der zweite Schwiegersohn hieff Baruch bzw. Werach, Eisleins Sohn 
von Wiener Neustadt - auch er ein prominenter Geldleiher.33 

Die Geschiftstitigkeit von Abraham Klausner bewegte sich in 
vernachlissigbaren Grenzen. Zwei Darlehen von 5 Pfund und eines 
von licherlichen drei Pfund gab er alleine, eines iiber 20 Pfund mit 
seiner Frau und seinem Sohn.36 Einmal tat sich das Ehepaar zusam- 
men und lieh 37 Gulden, fiir die ihnen Larencz der Holczscheuffel die 
Uberteuerung seines Hauses am Kienmarkt versetzte, 57 

Seine Frau Rifka war, soweit bekannt, vor ihrer Eheschlieffung 
nicht als Geschiftsfrau titig. Als maisirin, wie sie in einer Quelle 
genannt wird, vergab sie weitaus hohere Darlehen als ihr Mann, 
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nidmlich zwischen 13 und 77 Pfund, allerdings auch nur - urkund- 
lich bezeugte - sechs im Zeitraum zwischen Mirz 1404 und No- 
vember 1408.98 Nach Abrahams Tod stieg sie aktiver in das Ge- 
schiftsleben ein und gab als Einzelperson mindestens vier Dar- 
lehen pro Jahr zwischen 6 und 70 Pfund. Ihr héchster Kredit ging 
an Ulrich Haug von Stillfried, der ihr fiir 120 ungarische Gulden 
zwei Hiuser in der Kirntnerstrafe versetzte.d? 

Hatte sie als Ehefrau nur mit threm Mann und ihrem Sohn zu- 
sammengearbeitet, ging sie als Witwe zahlreiche Geschiftspartner- 
schaften mit Verwandten ein: mit dem Schwager ihres verstorbenen 
Mannes, dem Rabbiner Schalom von Neustadt, und seinen Séhnen 
Judlein und Jona sowie ihrem Schwiegersohn Werach und ihrer 
Schwester Perlein. Diese gemeinsam gewihrten Summen betrugen 
zwischen 50 und 260 Pfund.60 Es scheint, daf Rifka fiir die Neu- 
stadter Geldleiher als Verbindungsperson nach Wien fungierte. Die 
Partnerschaft mit ihrer Kollegin Hanstiff wurde bereits erwihnt. 

Zu Lebzeiten ihres Mannes war Rifka tatsichlich der geschiftlich 
aktivere Part. Auf sie konnte am ehesten die Annahme zutreffen, 
daf sie ihren Mann durch ihre Berufstitigkeit - vielleicht mit sei- 
nem Kapital - unterstiitzte, zumindest nach dem Erwachsenwer- 
den 1hrer Kinder. Nach Abraham Klausners Tod grundete sie einen 
richtigen Witwenbetrieb. Ihre letzte Tatigkeit ist im Oktober 1418 
nachgewiesen — es ist zu hoffen, daf} sie vor 1420 auf natiirliche 
Weise verstarb und nicht zu den am Scheiterhaufen verbrannten 
Frauen zihlte.61 

Werfen wir einen kurzen Blick auf die anderen prominenten 
Rabbinerfrauen: Die Frau des Schalom von Neustadt, von der wir 
nicht einmal den Namen wissen, scheint iiberhaupt nicht als Dar- 
lehensgeberin auf, die Geschifte besorgten er und die zwei S6hne 
Jona und Judlein. Auch die Frauen in Isserlein von Neustadts Fami- 
lie, Schwiegertéchter und andere weibliche Verwandte, spielten - 
wie erwihnt - im Kreditwesen keine bis nur eine geringe Rolle. Sei- 
ne Schwiegertochter Redel gab Kleinstdarlehen an die Prostituier- 
ten von Wiener Neustadt, was moralisch nicht weiter bedenklich 
schien.62 Seine Cousine Plume, Tochter des Rabbiners Aron Bliim- 
lein und mit dem Rabbiner Juda Murklein von Marburg verheira- 
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tet, stellte ein einziges Mal, als Witwe, eine Urkunde aus, aber 
nicht in einem Geldgeschift.63 Isserleins Shne traten {ibrigens 

- ebenfalls nicht als Geldleiher auf. 
Wo sind also die tiichtigen Frauen, die ihren Eheminnern das 

ungestorte Studium der Tora und die Ausiibung ihrer rabbinischen 
Pflichten erméglichten? Im spitmittelalterlichen Osterreich finden 
wir diesen Typus tatsdchlich nicht. Da so gut wie alle Rabbiner die- 
ser Zeit aus vermodgenden Familien stammten und/oder in solche 
hineinheirateten, war fiir ihren Lebensunterhalt schon von vornhe- 
rein gesorgt und sie waren nicht auf die Titigkeit ihrer Frau ange- 
wiesen; wahrscheinlich wiinschten sie eine solche auch gar nicht. 

Rabbinerfrauen unternahmen dann Darlehensgeschifte, wenn 
sie selbst aus Geldleiherfamilien kamen, eigenes Kapital mitbrach- 
ten und sozusagen ihren Beruf in der Ehe weiter ausiibten. Diese 
Frauen hatten auch eine Basisbildung in Schreiben und Rechnen 
sowie sicher Kenntnisse in Hebriisch, Einige unterschrieben ihre 
Schuldscheine mit ihrer hebriischen Unterschrift. Wenn jiidische 
Frauen - vor allem als Witwen - alleine Urkunden ausstellten, 1Rt 
sich in den wenigen Belegen, die uns erhalten sind, feststellen, daf 
zwar im deutschen Teil dem Namen der Frau, wie auch bei den 
Christen iiblich, der Ehemann. bzw. verstorbene Ehemann ange- 
figt wurde, sie aber hebriisch entweder mit ihrem Vatersnamen 
oder als Witwe des NN unterschreiben konnten. Die Tochter des 
Rabbiners Aron Bliimlein, nach ihrer Grofimutter ,Plumel® ge- 
nannt, stellte zwar thre Urkunde mit Ich Plumel die Judin, maister 
Murckleins wittib zu Marchburg aus, unterschrieb aber die eigenhin- 

- dig geschriebene hebriische Bestitigung mit ,Plimel, Tochter des 
Rabbiners Aharon des Mirtyrers, seligen Andenkens®.6 Priba, 
Judin, des Juda Keschl witih zu Marchburg hingegen unterzeichnete 
mit ,Priba Witwe [Almana] von Juda, seligen Andenkens, von 
Marpurk“65 Auch hier schien also die Rechtspraxis einigen 
Spielraum zu gewihren; wie wir sahen, nannte sich ja Hansiiff auch 
1in deutschen Urkunden nie nach ihrem Ehemann sondern immer 
nur nach ithrem Vater. 

Obwohl in Schuld- und Verkaufsurkunden d1e Ehefrauen und 
Erben im Formular mitgenannt wurden, kam es selten vor, daR sie 

44



wMaistrin® und Geschiftsfrau 

auch eigenhindig unterschrieben. Eine solche Ausnahme ist die 
Quittung von Muschel von Friesach, seiner Hausfrau und Erben 
iiber eine Schuldriickzahlung der Schenken Niklas und Hans von 
Osterwitz. Muschels Frau unterschrieb hebriisch mit ,Mirl, Toch- 
ter des Mosche, dem Andenken des Gerechten zum Segen®.66 Auch 
hier gab die jiidische Frau, im Gegensatz zum christlichen Rechts- 
brauch, ihren Vatersnamen an. 

Daf} Frauen bisweilen mehr als nur ihre hebgiische Unterschrift 
schreiben konnten, beweist neben der hebriischen Bestitigung der 
Plume von Marburg auch die Quittung von Réslein, Frau des His- 
lein von Friesach. Sie bestitigte knapp und formelhaft, daf} ihr 
Schwager ,,Schemaria, Sohn des 'geehrten Mordechai“ - sein Ruf- 
name war Freudmann - ihr zwel Urkunden Zur Aufbewahrung 
iibergeben hatte.57 

E1n1ge Frauen beherrschten also eine Art ,,Geschiftshebriisch®, 
das sie von ihren Vitern oder Eheminnern oder auch von ihren ge- 
schiftsfiihrenden Miittern lernten. 

Alle hier genannten Frauen gehérten allerdings der Oberschicht 
~ an, waren Tochter oder Frauen von Gemeinderabbinern oder son- 
stigen fiihrenden Mitgliedern der jiidischen Gesellschaft, die pro- 
funde religiése Bildung mit soliden Geschiftskenntnissen verein- 
ten. Die vielen weiblichen Angehérigen der unteren Schichten, die 
meisten von ihnen Dienerinnen, gaben zwar auch Darlehen, aber 
nur in geringstem Umfang und selten durch ein Schriftstiick oder 
einen Registereintrag abgesichert. Die Kenntnis ihrer Lebensum- 
stinde ist daher ebenso mangelhaft wie es ihr Lebenserwerb gewe- 
sen sein mufl. Sie tauchen bisweilen in der Responsenliteratur als 
Zeugen oder, seltener, als Handelnde auf. Eine weitere Quelle zu 
ihren Titigkeiten im Alltagsleben sind die Darstellungen in illumi- 
nierten Handschriften und anderen Bildquellen, deren Auswertung 
nach diesen Gesichtspunkten noch aussteht.68 | 

Anmerkungen 

1 Stiftsarchiv Klosterneuburg, Uk. 1275 XI 12. Gedruckt in: Hartmann J. ZEI- 
BIG, Urkundenbuch des Stiftes Klosterneuburg bis zum Ende des 14. Jahr- 
hunderts Teil 1. Wien 1857 (Fontes Rerum Austriacarum 11/10), S. 20 f, nr. 26. 

45



11 

12 

13 
14 

15 

Keil 

Die jiddische Form ist Drejzl. Alexandre BEIDER, Jewish Given Names. In: 
Révue des Etudes Juives 157/1 (1998), S. 169-198, hier S. 194. 
Siehe dazu Alfons DopscH, Zur Geschichte der Finanzverwaltung Osterreichs 
im 13. Jahrhundert. In: DERS., Verfassungs- und Wirtschaftsgeschichte des 
Mittelalters. Wien 1928 (Alfons DoPSCH, Gesammelte Aufsitze 1), S. 385- 
505, 450-453 und 477-480. Klaus LOHRMANN, Die Juden im mittelalterlichen 

- Klosterneuburg. In: Klosterneuburg. Geschichte und Kultur.- Bd. 1: Die 
Stadt. Hrsg. von der Stadtgemeinde Klosterneuburg. Klosterneuburg — Wien, 
S. 209-223. 

Zu diesen siehe Klaus LOHRMANN, Judenrecht und Judenpolltlk im spanmt— 
telalterlichen Osterreich. Wien - Koln 1990, S. 87-94. 
Louis FINKELSTEIN, Jewish self-government in the Middle Ages. New York 
1964, 2. Aufl,, S. 377 f. Er zitiert Sche’elot uTeschuwot MAHARAM BAR BARUCH 
meRothenburg, Bd. 3. Prag - Budapest 1895, repr. Jerusalem 1986, S. 137, nr. 
958. 

Gernot KOCHER, Die Frau im spitmittelalterlichen Rechtsleben. In Frau 
und spitmittelalterlicher Alltag. Internationaler Kongress Krems an der Do- 
nau, 2. bis 5. Oktober 1984. Wien 1986 (Veroffentlichungen des Instituts fiir 
mittelalterliche Realienkunde Osterreichs 9), S. 475-486, hier S. 475. 
Einige Beispiele bei Wilhelm BRAUNEDER, Frau und- Vermdgen im spétmittel- 
alterlichen Osterreich. In: Frau und spitmittelalterlicher Alltag (wie Anm. 6), 
S. 573-585, hier S. 574 f. und 578 f. - 
Jiidisches Lexikon, Bd 2. Berlin 1927, Nachdr. Frankfi.lrt/Mam 1987, 2. Aufl, 
Art. Eherecht (Eheliches Giiterrecht), Sp. 264-267. 
Siehe dazu Ze'ev W. FAIK, Jewish Matrimonial Law in the Middle Ages Ox- 
ford 1966 (Scripta Judaica 6), S. 145. 
FINKELSTEIN, Jewish Self-Government (w1e Anm. 5), S. 75 £. und S. 254, 
ISSERLEIN BAR PETACHJA, Terumat haDeschen (im folgenden ThaD). Ed. by 
Izchak ABITAN, Jerusalem 1990. 1. Teil, Sche’elot uTeschuwot (im folgenden: 

~ SchuT), nr. 350 und 2. Teil: Pesakim uKhetawim (im folgenden: Pes.), nr. 232. 
Irving A. AGUs, The Development of the Money Clause in the Ashkenasic 
Ketubah. In: The]emsh Qxaxterly Rewew XXX/3 (1940), S. 221-256, hier S. 
222. . 

Michael TocH, Die Juden im mlttelalterhchen Reich. Munchen 1998 (Enzy- 
klopidie deutscher Geschichte 44), S. 15. _ 
BRAUNEDER, Frau und Vermégen (wie Anm. 7), S. 582, . 
Stadtarchiv Wiener Neustadt (im folgenden: StAWN), J1 37/3 (2 ljar 222 = 
2. 4. 1462). ' 
Martha KeiL, Der leer_]udeomm von Wiener Neustadt 1453-1500. Edition 
(im folgenden: LIBER JUDEORUM). In: Martha KEIL, Klaus LOHRMANN 

. (Hrsg.), Studien zur Geschichte der Juden in ('5sterreich. Wien - Kéln 1994, 
8. 41-100, hier S. 78, Eintragung 102 (1469 V1 27). Judisch bedeutet in diesem 
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Zusammenhang in hebriischer Schrift. 
StAWN, Ji 37/1 (12. Siwan 248 = 23, 5. 1488). 
LIBER JUDEORUM, S. 78 £., Eintragung 103. : 
JOSEF BAR MOSCHE, Leket Joscher. (im folgenden: LEKET JOSCHER). Hrsg. 
von Jakob FREIMANN, Berlin 1903, Nachdr. Jerusalem 1964, 2. Teil, S. 29, wo 
auch das erwihnte Responsum an Isserleins Schiiler Abraham Mendel zitiert 
ist. 

Osterreichisches Landrecht, Art. 47, zitiert in: KOCHER, Die Frau im spit- 
mittelalterlichen Rechtsleben (wie Anm.6), S. 483, Anm. 47. 
FINKELSTEIN, Jewish Self-Government (wie Anm. 5), S. 378. Sche’elot uTe- 
schuwot MAHARAM BAR BARUCH meRothenburg, Bd. 1. Cremona 1557, repr. 
Jerusalem 1986, nr. 35. 
KOCHER, Die Frau im spitmittelalterlichen Rechtsleben (wie Anm. 6), S. 483. 
StAWN, Ii 40/3, p. 33 und 36. Das Verbotsverfahren ist das iibliche. 
StAWN, Ii 40/1: Gorgen Schongrunter Burgermaister gedenckpuch, a. d. 1473, S. 
23 (1473 IX 9). DaR das Haus zur Kirche des Andre Géssel gehorte, geht aus 
einer anderen Notiz zu dieser Angelegenheit hervor: verfolgt, daz man Malka 
und Sletlein den Judin ainen span aus dem Hawse der Michel Weschin geben sol, so 
zu herrn Anndre Gassels Altar gehort. StAWN, 1i 40/2, S. 33. 

Siehe dazu Martha KEIL, ...vormals bey der Judenn Zeit. Studien zur 
"Geschichte der jiidischen Gememde Wiener Neustadt im Spétmittelalter. 
Unveroff. Diss., Wien 1998, S. 105-108. 
ThaD, SchuT, nr. 341." -~ 
Haus-, Hof- und Staatsarchiv Wien (im folgenden HHStA), Handschnft 
~weill“ 594, fol..62v-63r. Siehe dazu LOHRMANN, Judenrecht und Juden : 
politik (wie Anm. 4), S. 239 f. 
HHStA, Handschrift ,weif” 594 fol. 76v.-T7r. Siehe dazu LOHRMANN, ebda 
S. 240. ' 

LOHRMANN, ebda, S. 239, 242 und 260 £, - 
HHStA, Handschrift ,weil“ 8, fol. 113v, nr. 314 und 313. Siche dazu LOHR- 

MANN, ebda, S. 295. Er stellt die Privilegien in den Kontext der herzog- 
freundlichen Polmk von Graf Reinprecht von Walsee, dem Linzer SchloE- 
herren. | : 
Siehe Anm. 17. . 
‘LIBER JUDEORUM, S. 80, Eintragung nr. 109. ' 
HHStA, Allgemeine Urkundenreihe (im folgenden AUR), 1479 12 
Siehe dazu Michael TocH, Die jiidische Frau im Erwerbsleben des Spat 
mittelalters. In: Julius CARLEBACH (Hirsg.), Zur Geschichte der jiidischen Frau- 
in Deutschland. Berlin 1993, S. 37-48. _ 
Aufler Sara, Witwe des Isserl von Wiener Neustadt, fallen auch die Wiener 

* Geldleiherinnen Lieblein, Witwe des Peltlein, und Sara, Witwe des Josef von 

. Feldsberg, durch ihre relativ hohen Darlehenssummen auf. Belege fiir sie in 
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Quellen zur Geschichte der Stadt Wien (im folgenden: QuGStW) 173, S. 360 
(Register Lieblein); Germania Judaica (im folgenden: GJ) I11/2. Hrsg. von 
Arye MAIMON s. A., Mordechai BREUER und Yacov GUGGENHEIM, Tiibingen 
1995, S. 1601, nr. 7 (Josef von Feldsberg). 

35 TocH, Die jiidische Frau im Erwerbsleben (wie Anm. 33), S. 37. 
36 Rachel BIALE, Woman and Jewish Law. An Exploration of Women’s Issues in 

Halakhic Sources. New York 1984, S. 129. 

37 Zu Isserlein siche Abraham BERLINER, Rabbi Israel Isserlein - ein Lebens- 
und Zeitbild. In: Monatsschrift fiir Geschichte und Wissenschaft des Juden- 
thums 18 (1869), S. 130-135, 177-181, 224-233, 269-277, 315-323 und KEIL, 

«.vormals bey der Judenn Zeit (wie Anm. 24), S. 192-197. Zu seiner Familie 
siche Hannelore GRAHAMMER, Hetschel von Herzogenburg und seine 
Familie. In: KEIL, LOHRMANN, Studien (wie Anm. 15), S. 100-120. 

38 Am 11. Mirz 1405 versetzten ihm Heinrich Pinzer und seine Frau E[Spet das 
Ubermaf des Burgrechts auf einen Weingarten vor dem Schottentor um 9 
Pfund Pfennige mit drei Pfund Pfennigen tiglicher Zinsen ab dem Zahlungs- 

- termin Martinstag (11. 11.). Wiener Stadt- und Landesarchiv (im folgenden: 
WStLA), Grundbuch 470, fol. 167v, gedruckt in: Rudolf GEYER, Leopold Sar- 
LER, Urkunden aus Wiener Grundbiichern zur Geschichte der Wiener Juden 

* im Mittelalter. Wien 1931 (Quellen und Forschungen zur Geschichte der Ju- 
den in Deutschdsterreich 10), S. 387, nr. 1280. Zehn Jahre spiter, am 22. 11. 
1415, versetzten Niklas Lederer und seine Frau Kathrei dem Isserlein und 

Roslein, Phenczlein witih von Herczogenburg, ihr Haus vor dem Stubentor um 
66 Pfund Wiener Pfennige mit tiglichem Schiden von 2 Pfennig pro Pfund 

. und Woche. WStLA, Grundbuch 36; fol. 216, gedruckt in GEYER, SAILER, 

ebda, S. 510, nr. 1708. - 
39 LEKET JoscHER |, S. 32; 11, S. 16. 
40 Ebdal, S. 80. 
41 Ebdall, S. 19 f.; ,Gar vnl guter Jor, dlc mussen . dlr werdn wor, wi-du gesunt 

bis, as du mir host lassn schreiben (...)". Die Fragestellerin war also selbst des 
Schreibens nicht kundig. | 

42 GJI11/2, S. 1603 £, nr. 31. : 
43 Sein Geburtsjahr wird mit ca.1325 angenommen. GJ III/Z S. 1063 f 

- 44 Artur GOLDMANN (Hrsg.), Das Judenbuch der Scheffstmsse zu Wien (1389- 
1420), mit einer Schriftprobe. Wien - Leipzig 1908 (Quellen und Forschungen 
zur Geschichte der Juden in Deutsch-Osterreich 1), S. 66, nr. 243. 

45 GOLDMANN, ebda S. 136, ordnet ihn im Register den Eltern Hansiiff und Meir 
von Erfurt zu. Ignaz SCHWARZ, Das Wiener Ghetto. Seine Hauser und seine 
Bewohner. Wien - Leipzig 1909 (Quellen und Forschungen zur Geschichte 
der Juden in Deutsch-Osterreich 2), S. 152, Anm., 8, hilt es fiir wahrschein- 

~ licher, ,daf der Salman entweder sein oder ihr Sohn exster Ehe gewesen ist®, 
Die Quellenbelege sprechen fiir die erste Variante, - 
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Dolf WiLD, Roland BOHMER, Die spitmittelalterlichen Wandmalereien im 
Haus ,,Zum Brunnenhof” in Ziirich und ihre jiidischen Auftraggeber. In: 
Ziircher Denkmalpflege, Bericht 1995/96. Hrsg. vom Hochbaudepartement 
der Stadt Ziirich, Ziirich 1997, S. 15-33, hier vor allem S. 17 ff. und S. 28 f, 
Es wurde, vielleicht nach der Titigkeit ihres verstorbenen Mannes als Chasan, 

die Cantorey genannt. SCHWARZ, Das Wiener Ghetto (wie Anm. 45), S. 93 £, 
nr. 402 (1433 VI 30). 
GEYER, SAILER, Urkunden (wie Anm. 38), S. 206 nr. 649 (1393 IV 18) und 
S. 233 £, nr. 747 (1394 V 29). 

Ebda, Register, S. 601 (Mayr) und GOLDMANN, Scheffstrae (wie Anm. 44), 
Register, S. 135 (Mair). Selikmann und seine Frau Slanz oder Slaffa traten 
mehrmals in Wien als Geldleiher auf. Siehe Shlomo SPITZER, The Jews in 
Austria in the Middle Ages till the Reformation (1520). Unverdff. Diss., Ra- 
mat Gan 1974, S. 139, nr. 897 und S. 142, nr. 919a. - 

. GEYER, SAILER, Urkunden (wie Anm. 38), S. 354, nr.-1171 (1403 VIII 20). 

Ebda, S. 350, nr. 1159 (1403 III 13). 
Ebda, Register, S. 594 (Hansiif}) und GOLDMANN, Schcffstrafie (meAnm 44) 

Register, S. 135 (Hansasin). Joslein von Regensburg gab auch alleine Darlehen 
in Wien. Siehe SPITZER, Jews in Austria (wie Anm. 49), S. 79, nr. 492. 
GEYER, SAILER, Urkunden (wie Anm. 38), S. 381, nr. 1262 (1404 XII 23). 

GOLDMANN, Scheffstralle (wie Anm 44.), S. 77 £, nr. 257: Ryfko, Maister Abra- - 
hams witib. Am 16. 10. 1408 wurde Rifka aber noch als Abrahams Hausfrau 
bezeichnet; GEYER, SAILER, ebda, S. 431, nr. 1436. Die Urkunde vom 12. 11. 

1408 (ebda, S. 431 £, nr. 1438) nennt Abraham zwar noch kdnnte sich aber 
auf eine frithere Transaktion beziehen. 
GJ 1I1/2, S. 1601, nr. 2. . 

GEYER, SAILER, Urkunden (wie Anm 38.), S. 307, nr. 1007 (1399 VIII 17), S. 
403, nr. 1339 (1406 11 15), S. 408, nr. 1355 (1406 V 26) und S. 414, nr. 1376 
(14071 8). 
Diese hatte er aber bereits dem prominenten Geldleiher und Steuerein- 
nehmer Jeklein, Hetschleins Sohn von Herzogenburg, um 72 Pfund Wiener 
Pfennig versetzt. Ebda, S. 431, nr. 1438 (1408 XI 12). Das Darlehen ist die 
letzte Erwihnung Abraham Klausners. 
GEYER, SAILER, Urkunden (wie Anm. 38), S. 365, nr. 1207 (1404 III 7): 
Maistrin der judinn, Abrabams hausfraw desjuden;, S. 384, nr. 1273 (1405 I119), 
S. 405, nr. 1346 (1406 III 17), S. 427 nr. 1423 (1408 IV 2), S. 431, nr. 1436 

(1408 X 16). 
Ebda, S. 462, nr. 1544 (1411v121) GOLDMANN, Scheffstrae (wie Anm. 44), 
Register, S. 136 (Rifka). Hier ist sie bereits ab Juni 1408 nur als Abrahams 
Witwe genannt. 
GEYER, SAILER, ebda, S. 482, nr. 1612 (1413 III 1), S. 483, nr. 1613 (1413 III 
1), S. 492, nr. 1646 (1413 XII 20), S. 507, nr. 1698 (1415 IV 10). 
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Der jiidisch-deutsche Bericht der ,Wiener Geserah® in GOLDMANN, Scheff- 
strafle (wie Anm. 44), S. 125-133, besonders S. 131. Sieche dazu Samuel 
Krauss, Die Wiener Geserah vom Jahre 1421. Wien - Leipzig 1920. 
LEKET]OSCHER II, S. 37. 
Sie libertrug einem Marburger Biirger die Rechte an einigen 1hr genchtlxch 
zugesprochenen Ackern. Steirisches Landesarchiv (im folgenden StLA), Pri- 
vaturkunden nr. 5790 (1442 1V 27). Gedruckt (ohne hebriische Bestitigung) 
in: Artur ROSENBERG, Beitriige zur Geschichte der Juden in Steiermark. Wien 
— Leipzig 1914 (Quellen und Forschungen zur Geschichte der Juden in 
Deutsch-Osterreich 6), S. 167, nr. 19. 

Die Bestitigungsformel lautet: ,Ich, die unten Unterzeichnende, tue jedem 

kund und lasse wissen, daf alles, was oben geschrieben steht in heidnischer 
[wortl: aramdischer] Schrift, mein Wille und meine Bitte ist. Spruch Plimel, 
Tochter des Morenu haRaw Aron, des Martyrers, seligen Andenkens.” Der 
Beiname ihres Vaters bezieht sich auf seine Ermordung durch Folter bei der 
Wiener Gesera. 
StLA, Privaturkunde nr. 7252¢ (1468 VI 28) 
HHStA, AUR 1372 XI.9. ' - 
Diese - Bestdtigung vom 5. 12. 1367 ist einer . Urkunde von Schema:]a/ 
Freudmann beigefiigt. HHStA, AUR 1368 VII 15. Gedruckt in: Shlomo 
SPITZER, Hebriische Urkunden des 14. Jahrhunderts aus Kirnten. In: Ca- 

. rinthia I, 174. Jg. (1984), S. 141-154, hier S. 146 ff., nr. 3. Zu dieser Zeit war 
Schemarja, genannt Freudmann, noch Jude, er lieff sich kurz darauf auf den 

.. Namen Paul taufen. Sein Vater Mordechai war wahrscheinlich der von 1329 
an nachweisbare Merchel von Murau. Siche Wilhelm WADL, Geschichte der 

Juden in Kirnten im Mittelalter. Mit einem Ausblick bis zum Jahre 1867, 
Klagenfurt 1981. (Das Kirntner Landesarchiv 9), S. 193-209, und Martha 

- KEIL, ,Petachja, genannt Zecherl®. Jiidische Namen und Beinamen im deut- 

* schen Sprachraum des Spitmittelalters. In: Reinhard HARTEL (Hisg,), Perso- 
~ nennamen und Identitit. Namengebung und Namengebrauch als Anzeiger indi- 

- vidueller Bestimmung und gruppenbezogener Zuordnung. Graz 1997 (Gra- 

. 68 

zer Grundwissenschaftliche Forschungen 3 = Schriftenreihe der Akademie 
Friesach 2), S. 119-146, hier S. 144 £. 

Die Autorin plant im Rahmen eines Forschungsprojekts zu jiidischen Frauen 
- im spitmittelalterlichen Osterreich eine Auswertung der Bilderdatenbank 
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Die Briefe von Prager an Wiener Juden 
 (1619) als familienhistorische Quelle 

Sabine Hadl 

Wie die beiden Bearbeiter und Herausgeber der ,Jiidischen Privat- 
briefe aus dem Jahre 1619“, Bernhard Wachstein und Alfred Lan- 
dau, in der Einleitung ihrer Edition bereits richtig bemerkt haben; 
bietet der Inhalt der Briefe ein buntes Bild der Lebensumstinde 
einzelner Prager Juden.! Zahlreiche Bedingungen jiidischen Lebens 
in der Frithen Neuzeit kommen in den Schriftstiicken zur Sprache: 

- sozial- und familienhistorische Aspekte, Genealogie, politische Er- 
eignisse, finanzielle Angelegenheiten, Migration, das religiése Le- 
ben, Krankheiten, Sorgen, Feste, familidire, partnerschaftliche und 
fi'eundschaftllche Beziehungen, Berufe, Kontakte zu Chnsten und 
das Alltagsleben. 

Obwohl diese Briefe vereinzelt in der Literatur genannt werden, % 
wurden sie bisher nie hinsichtlich aller enthaltenen Aspekte unter- 
sucht.2 Auch der vorliegende Beitrag kann keine umfassende Ana- 
lyse der Inhalte bringen, doch sollen zumindest der familienge- 
schichtliche Aspekt und damit die familidren Verbindungen und Be- 
dingungen, das Familienleben und die Stellung der Familie im Le- 
bensbild der Verfasser, wie auch hlstonsche Hmtergrunde und Er- - 
eignisse niher betrachtet werden. 

Diese 54, fast alle am selben Tag, dem 22. November 1619 ei- 
nem Freitag, von in Prag lebenden ]uden verfaflten Briefe an Juden 
in Wien wurden dem Boten auf seiner Reise nach Wien abgenom— 
men und kamen in das Haus-, Hof- und Staatsarchiv Wien, wo sie 
erst zu Beginn dieses ]ahrhunderts wiederentdeckt wurden.3 Ein 
Teil der Briefe wurde in grofer Eile verfalt, da der Beginn des 
Schabbat bevorstand und der Bote mit seiner Runde noch fertig 
werden wollte.# Schon Landau und Wachstein stellten fest, daR die 
Besonderheit dieses Materials auch darin liegt, daft es sich um die - 
Momentaufnahme eines Tages handelt und nicht, wie bei anderen 
Briefsammlungen, um einen Briefwechsel iiber einen lingeren - 
Zeitraum.5. | 
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Beinahe alle Briefe wurden an Verwandte gesendet. Nur zwei 
Briefe haben offiziellen Charakter, da sie im Auftrag der Ge- 
meindevorsteher von Prag vom Gemeindeschreiber verfaflt wur- 
den, um im Falle eines festgenommenen Juden um Hilfestellung 
zu bitten. 

Folgende Verfasser und Adressaten sind festzustellen: 

VERFASSER ’ EMPFANGER BRIEFANZAHL 

Vater | Sohn/Tochter (z. T. mit 7 
Ehepartner) 

Mutter B Sohn/Tochter (z. T. mit 4 
| | __| Ehepartner) | 

Sohn Vater/Mutter 3 
Ehemann '~ Ehefrau ] 
Ehefrau _| Ehemann 5] 
Schwiegervater/-mutter Schwiegersohn/-tochter 4 
Schwiegersohn Schwiegervater/-mutter 4 
Geschwister ___| Geschwister 6 
Verschwigerte __ | Verschwigerte 2 
Orikel/Tante Neffe/Nichte 3 
Neffe/Nichte Onkel/Tante 8 
Groflvater _- | Enkel 1 
Schwiegereltern Schwiegereltern 2 
Stiefsohn | Stiefvater 1 
Freundin/entfernte | Freundin/entfernte 1 
Verwandte (?) Verwandte (?) . : 
Offizielle Briefe - . o2 

In 23 Schreiben treten Frauen als Verfasserinnen auf, auch wenn sie 
nur zum Teil selber als Schreibende titig waren.” 

Die § téll_ung der Fran - Famz'lz'ekstrflkturm - 

Die Analyse der Inhalte einzelner Briefe zeigt sowohl Schwerpunk- 
te der jiidischen Lebensinhalte des frithen 17. Jahrhunderts wie 
auch die Schicksale einzelner Personen. In Brief Nr. 1 schreibt Mir- 
jam, Tochter des Arztes Moses Maor Katan, an ihre Schwigerin Re- 
sel in Wien, Frau des Arztes Ahron Maor Katan. Nach der Be- 
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Die Briefe von Prager an Wiener Juden (1619) 

griiflungsformel erzihlt sie von ihrem Schrecken, als sie durch den 
Brief der Resel davon horte, daf der Sohn des Bruders der Verfas- 
serin, Leb,8 in Wien verstorben sei. Mirjam meint, daf sie die Ab- 
sicht gehabt hitte, mit ihren Kindern nach Wien zu reisen, als sie 
jedoch von der Seuche dort horte, diesen Plan wieder fallen hatte 
lassen. Sie driickt ihr Bedauern aus, dafl Resel in Wien in einer schwie- 
rigen Situation ist - finanziell und familidr, wie aus Brief Nr. 2 her- 
vorgeht? —und erklirt, daf sie ihren Bruder, den Mann der Resel, 
wiederholt gefragt habe, wie er denn ohne Frau leben wolle, da er 
meinte, daf er diese nicht nach Prag holen kénne. Mittlerweile habe 
sie sich aber der Meinung der gesamten Familie angeschlossen, daf 
es in solch unruhigen Zeiten unméglich sei, Resel nach Prag zu 
holen. Wer konne, versuche, aus Prag wegzukommen, also solle 
sich die Schwigerin besinnen und nicht reisen. Auflerdem wiirde 
keiner in Prag eingelassen werden. Mirjam erzihlt vom Fall der 
Tochter der Bele, die nicht in die Stadt kommen durfte, drei Tage 
auf dem Friedhof bleiben und danach wieder abreisen mufte. 
Resel solle sich dies zu Herzen nehmen und kemesfalls nach Prag 
kommen 

ngf vir, was nit meglich is. Wcn es nor ein meghch keit wer, welt. 
mein bruder kein Rube lasen, er muset dich her nehmen; wie ich vor 
mit ganzer macht hab welen haben, er sol dich her nemen, aso bin 
ich hiz der wxder, d[en] ich hab selber im Sinne, mit mein schwager 

R. Schlomo in Polen zu zihen (...)*.10 

Resel solle sich deshalb noch gedulden und in V(fien bleiben, auch 
wenn die Situation dort schwierig sei. 

»Nem es geduldxg auf von G. g. 5. e. {Gott, gelobt Slel er], der wert 
sich iber dich un’ iber ganz Isracl erbarmen, Amenl™** - 

Mirjam. erzihlt weiters, dafl auch die Wiener Juden Abraham 
Flesch, Schwager der Resel, und Leb, der Bruder der Verfasserin des 
Bnefes an Resels Mann von deren Not geschrieben und ihm ge- 
droht haben, daf sie sich an die Vorsteher und Rabbiner wenden 
wiirden, sollte er auf ihre Schreiben nicht reagieren. Mirjam bittet 
deshalb Resel, sie solle dem Einhalt gebieten, denn man kann ihren 
Mann nun einmal nicht dazu zwingen, Resel und die Kinder nach 
Prag zu holen: 
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»(-..) wen der pops von Rom selt im zu antpiten {entbieten, gebieten}, 
keret er sich nit dran, as er dich her nem, wen es nit kent anders sein, 
as du dich nit welst dran keren an unsern schreiben, mecht er eer sein 
grose wol fart dran streken un’ mecht ham zihen. Zit er ham, kumt er 
um 3 hundert, die im die Gemeinde gibt, du wast nit was fir Beliebtheit 
G. . {Gottlob} er hat hie, un’ die Ebre die man hie im an tut.“12 

Miram schreibt, da ihr Bruder zahlreiche Patienten unter den Vor- 
nehmen hitte und daf sogar immer wieder mit dem Pferd nach ihm 
geschickt werde. Sie wiederholt noch einmal, dafl Resel derzeit nicht 
nach Prag kommen konne, der Bruder jedoch alles in den Wind schla- 
gen und, wenn es nicht anders ginge, nach Wien reisen wiirde. Resel 
solle sich noch gedulden. Der Brief endet mit Griilen an Verwandte. 

Brief Nr. 2 ist von Ahron Maor Katan an seine Frau Resel in 
Wien, im iibrigen die Tochter Veit Munks des Alteren, der bis zu 
seinem Tod 1616 einer der wichtigsten jiidischen Bewohner Wiens 
war.13 Der Arzt schreibt seiner Frau, wie traurig er iiber d1e Nach- 
richten in ihrem Brief sei. 

» (+..) das #. . §. w {um unserer vielen Siinden willen} dle Familie aso 
gar fremd aner kegen den andren sol sein, as die ale haben nit kenen 
~aso vil zu weg richten, as man dich un’ deine kinder het kenen um dein 
gelt u[n]ter dach br[engen?]. Das sol got der barmen, das man gar kein 
Hilfsbereitschaft in der Familte nit sol sein, kein bruder, kein schwager, 
kein veter, kein muter, kein schwester nit men ver handen, der einem 

- um sein agenen gelt ein dinst selt ton, un’ lasen dich aso ganz mit 
meine kinder gen. Ein Christ mlt ein Juden is men {mehr} enigegenkom- 
mend, got sol es derb[armen].*! 

Er erzihlt, daR er sofort zu seiner Frau reisen wollte, doch die ge- 
- samte Familie hitte ihn zuriickgehalten und gesagt, er solle nicht 
- mit dem Kopf durch die Wand. Das Reisen sei duflerst gefihrlich, 

auflerdem sei eine Seuche in Wien. Er teilt seiner Frau mit, daf sie 
auch nicht nach Prag' kommen kénne, da dort groflere Gefahr herr- 
sche als je zuvor, aber er konne dariiber in einem Brief nicht offen 
sprechen, Reisende aus Wien wiirden nicht in die Stadt gelassen, 
und auch er erzihlt von jenen, die drei Tage auf dem Friedhof blei- 
ben und danach gegen die Bezahlung von 500 Goldgulden wieder 
abziechen mufiten. Auflerdem gebe es noch weitere zahlreiche 
Griinde, warum Resel nicht kommen kdnne. 
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»Aber das lasse ich dich wissen, so[fern?] as du welest nit geduld 
haben bis nach den winter, den lenger wil [ich] selber nit on dir 
un’ die kinder sein, so wil ich mich auf heben un’ wil ... heim zu 
dir mhgn ich wil dich un’ die kinder s. Z {sollen leben} nit ver lasen 

(..). 1 
Ahron erzihlt weiters, wie gut es ihm in Prag als Arzt gehe..Er sel 

. gut von der Gemeinde versorgt, habe bei Juden wie auch bei Chris- 
ten.viel zu tun und miisse sich sogar ein Pferd nehmen, um den 
Aufgaben nachkommen zu konnen. Er arbeite von frith bis spit 
und komme kaum zum Essen. Wenn sich Resel bis zum Sommer 
in Geduld iiben kdnnte, wire dies gut, ansonsten werde er jedoch 
alles aufgeben und nach Wien reisen. Dies wiederholt er noch ein- 
mal und meint, daf? er sich zum Schreiben des Briefes eine Stunde 
gestohlen hitte, weil er so viel zu tun habe. Nach dem Gruff merkt 
er noch an: - e 

,Die Hauptsache habe ich vergessen: sich, wen du aus gest, ge nit alein, 
besonders weil ich nit dorten bin. Las die leit nit dir nach reden.“16 

Diese letzte Anmerkung wirft die Frage nach der Stellung der jiidi- 
schen Frau innerhalb der Gemeinde auf. Warum ermahnt ein Ehe- 
mann seine Frau, nicht alleine unterwegs zu sein mit der Befiirch- 
tung, daf! iiber sie gesprochen werden konnte? 

Ein méglicher Hinweis 1st eine Bestlmmung der Altesten von 
Prag aus dem Jahr 1611. Offenbar aufgrund einer Seuche, wohl der 
Pest, die zahlreiche Opfer forderte und als Strafe Gottes fiir die 
Siinden angesehen wurde, wurden Bestimmungen fiir ein gottgefil- 
liges Wohlverhalten unter Androhung des Ausschlusses aus der Ge- 
meinde bei Zuwiderhandlung erlassen. Aufgrund dieser- Rege-- 
lungen wurden simtliche Prostituierte aus der Gemeinde gewiesen. 
Zum Verhalten von Frauen wurde festgelegt, dafl Frauen niemals 

- _unbegleitet zu Nichtjuden oder in Bordelle und dort alleine in ein 
. Zimmer gehen ‘sollten. Eine Frau mufite sich weigern, ohne 
Begleitung durch ihren Ehemann, einen Diener oder zumindest 
einen Knaben ein Zimmer in einem solchen Haus zu betreten, und 
durfte nur in Anwesenheit einer der genannten Personen einen Ver- 
kauf titigen. : - 
. Sollten diese Regelungen mcht emgehalten werden, wurde der 
Frau, die dagegen verstief, eine Geldstrafe von 20 Goldgulden auf- 
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erlegt. VerlieR der begleitende Jugendliche die Frau, galt fiir ihn die- 
selbe Strafe. Auflerdem wurde die Frau mit Fliichen belegt. Der 
Ehemann wurde dazu angehalten, die Hilfte der Geldstrafe sofort 
zu bezahlen. 

Weiters wurde auch jungen Midchen, gleichgiiltig, ob einhei- 
misch oder fremd, das Spazierengehen und Herumtreiben alleine 
‘auf offener StraRe bei Tag oder Nacht verboten. Bei Nichtbeach- 
tung dieser Regelung sollten die Midchen mit einer demiitigenden 
Strafe belegt und diejenigen, die Verantwortung fiir das Midchen 
trugen, in gleicher Weise bestraft werden. In der Nacht durfte nie- 
mand ein junges Midchen alleine aufler Haus schicken, sondern fiir 
etwaige Auftrige einen Mann heranziehen.17 

" Der Arzt Ahron Maor Katan machte sich offenbar Sorgen um 
- den Ruf seiner Frau, wenn sie ohne minnliche Begleitung gesehen 

wurde, und bat sie ausdriicklich, darauf achtzugeben, dafl dies 
nicht vorkam. Es ging dabei nicht nur um die Ehre seiner Ehefrau, 
sondern auch um die seine, denn wenn sich seine Frau gesell- 
schaftlich nicht richtig, den Regelungen gemiR, verhielt, fiel ihr 
Miflverhalten am Ende auf ihn zuriick. Ob die Ermahnung in sei- 
nem Brief tatsichlich mit den Bestimmungen von 1611 in 
Zusammenhang steht, ist nicht feststellbar, doch zeigt sich in bei- 

‘den Quellen die klare Tendenz, dafl Frauen sehr rasch ein 
Fehlverhalten vorgeworfen werden konnte und ihr Ruf besonders 

gehiitet werden mufite. o 

Beziehungen - Rollenverteilung zwischen Mann und Fran 

 Es stellt sich die Frage nach der Intensitit der Beziehung und der 
emotionalen Bindung zwischen den beiden Eheleuten. Auffallend 

- istin beiden beschriebenen Briefen einerseits das Bedauern, daf} es 
der Empfingerin in Wien so schlecht gehe, andererseits aber auch 
das Dringen darauf, Geduld zu haben und sich mit der Situation 
noch abzufinden. Gerade Resels Mann betonte zwar einerseits sei- 

- nen Willen, nach Wien zu kommen, wenn seine Frau dies wiinsche, 
andererseits folgt nach diesen Aussagen immer der Hinweis darauf, 
wie beruflich erfolgreich er ist. Dies ist wohl darauf angelegt, der 
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Frau in Wien ein schlechtes Gewissen zu machen, wenn sie ihren 
Mann auffordert, zu ihr zu kommen. Gleichzeitig erwihnen so- 
wohl Ahron als auch seine Schwester, daf ihn die Familie in Prag 
in dieser gefahrvollen Zeit gar nicht ziehen lassen mochte. 

Das Maf! an Zuneigung zueinander ist aus dem Brief des Ehe- 
mannes an seine Frau nicht ablesbar, da seine Formulierungen zwar 
Sorge und auch Angst um die Familie in Wien zeigen, andererseits 
aber die eigene Stellung und der wirtschaftliche wie auch gesel- 
Ischaftliche Erfolg ebenso wesentlich sind. 

Weitaus mehr von echter Emotion getragen sind zwei Bnefe von 
Sarel, Tochter des Moses, an ihren Mann Léb Sarel Gutmans, der 
sich gerade auf Reisen in Wien aufhielt. Sie beklagt sich, daf.sie 
schon so lange nichts von 1hm gehort habe und nlcht weifl, wo er 
sich aufhalte. 

sIch es nit, ich trink nit, ich schlauf nit, mein leben is mir kein 
Teben. Den in guten zeiten, wen ich nit ale woch hab 2 briw gehat, 
do hab ich gememt ich wer nit kenen leben, will ver schweigen 
auf der zeit, un’ aso lang sogar nit zu wissen, wo du in der Welt 
bist.”1 

Danach berichtet Sarel Von den schWeren Zeiten, der Niederkunft 
einer Bekannten, einzelnen Toten aufgrund von Blattern und wei- 
teren Erelgnlssen 

In ihrem zweiten Brief, den sie als Antwort auf einen endlich 
von ihrem Mann erhaltenen schreibt, driickt sie ihre Erleichterung 
aus, iiber sein Wohlbefinden Bescheid zu wissen: 

»S0l ich dir vil schreiben, magst mir 51e1ben, ich bin, gut teltsch as 
wen ich wider nei geboren wer (...). «1 

Trotzdem rit sie ihrem Mann ausdriicklich davon ab nach Prag Zu 
reisen, da dies zu unsicher und gefihrlich sei, und driickt ihr Un- 
verstindnis aus, warum er nicht in Wien bleiben méchte. Auch in 
diesem Brief berichtet sie ihm von den Ereignissen in Prag und 
vom politischen Geschehen, auflerdem wiederum ausfiihrlich von 
den Geschiften und wie sie damit umgehe. 

Daf! Ehefrauen in Abwesenheit ihres Mannes selbstandlg dle 
Geschifte fiihrten, war kein Einzelfall. Im iibrigen organisierte die- 
ses Ehepaar teilweise den ,Postdienst®, da Sarel eine Liste an ihren 
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Mann beilegte, welche Briefe und welche Bezahlung sie erha]ten 
hatte.20 

Grundsitzlich ist zur Rolle der Frau im Prag des ]ahres 1619, 
wie sie sich in den Briefen zeigt, festzustellen, daf sich Frauen in 
ihren Briefen etwas ausfiihrlicher als Madnner mit Alltagsdingen 
beschiftigten, weiters wird der rege Austausch von Gegen- 
stinden, meist Stoffen, deutlich. So geht es in Brief Nr. 3B um 
die Ausstattung eines jungen Paares mit notwendigem Hausrat.2! 
Aus Brief Nr. 10 geht hervor, daff Freidel, Tochter des Israel 
Hammerschlag, fiir die in Wien lebende Mirel, Tochter des Israel 
Auerbach, die Aufgabe iibernommen hatte, einen Mantel anfer- 
tigen zu lassen. In ihrem Brief berichtet sie ausfithrlich iiber die 
Materialien und deren Kosten, einschliefilich der Versicherung, 
daf sie sich bemiihe, so giinstig einzukaufen, als wire es ihr eige- 
ner Mantel.22 

. Die Entscheidung Wesenthcher Dmge wie -die Eheschhefiung 
der Kinder, geschiftliche Angelegenheiten oder auch die Ermah- 
nung an Sohne, sich dem Studium zu widmen, wurde im Normal- 

fall vom Ehemann bzw. Vater getroffen.?3 In den Briefen der Frau- 
en, sofern es sich nicht nur um kurze Gruffbotschaften handelte, 
kommen jedoch die Schwierigkeiten die Sorgen und finanziellen 
Note stirker zum Ausdruck als in den von Minnern verfaflten 
Schreiben.?4 | 

Familidire Hi_lfihreitscbqfl 

Die Erwihnung von Interventionen zugunsten Resels in Mirjams 
Brief?> und Ahrons Klage iiber die fehlende familiire Hilfsbereit- 
schaft?6 zeigen, daf} einerseits Resel in Wien nicht so aufgenom- 
men wurde wie erhofft, andererseits die Verpflichtung des Mannes, 
sich selbst um seine Frau und Kinder zu kiimmern und dies nicht 
anderen zuzumuten, eingefordert wird. Ob sich Resel selbst in 
Wien an andere wandte, damit diese threm Mann ins Gewissen 
redeten, oder ob diese von sich aus, weil sie Resel und ihre Kinder 
nicht versorgen wollten, an ihn schrieben, ist aus Bnef Nr. 1 nicht 
erschliefbar. 
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- Auch in anderen Briefen finden sich zahlreiche Hinweise auf die 
erwartete und auch immer wieder eingeforderte Hilfsbereitschaft 
von seiten der Familie. Hierbei ging es nicht nur um die Aufnahme 
von Verwandtschaft in einer anderen Stadt, sondern auch um finan- 
zielle Unterstiitzung bei Zahlungen, wie zum Beispiel einer Mitgift 
oder der Versorgung von Waisen. 27 So schrieb Jakob ben Alexan- 
der Pribram an seinen Sohn Mordechai, daf er grofie Sorgen we- 
gen der Belastung durch die Waisen seines Bruders habe. 

Es kam der Mann, der seine Tochter heiraten soll, und es ist kein niberer 
Blutswflaarzdter vorbanden als ich. G. g. s. e.{Gott, gelobt sei er}. mdge 

 thun wie es ibm gut diinkt, und mir die Km{t verlethen, auszuharren und 
dieses Joch auf meinem Hals zu ertragen. 

In Brief Nr. 37 schreibt Blimele an ihren Bruder Schechna in 
Wien. Sie schildert ihm ihre finanziellen Sorgen und meint: 

Ferner liber bruder, hab 1ch ein grose Sorge, die iber ale Sorgen is, hab dirs 
(...) geschriben, wegen mein Mordechai s. /. {soll leben}, was ich im hab 
zu gesagt Brantgeschenke, nit men was du mich mintlich geheisen hast, nu 
is die Zeit der Hochzeit der Sabbat Chanuka unt’ ich selche sachen nit haben 
selt G. 5. {Gott behiite}, wist ich nit was ich tet. Drum, mein herze liber 
bruder, is mein hofen als auf G. & s. e. {Gott, gelobt sei er} zu vor, der 
nach auf dir, du werst mich nit lasen, wie du mich hast versichert. “2§ 

Um eine ginzlich andere Bitte geht es Salomon Auerbach im Brief 
an den Schwiegervater seines Sohnes Pinchas. Er bittet ihn, dafl er 
dem Sohn zu einer Anstellung verhelfe, damit dieser in Wien bei 
seiner Familie bleiben kénne, und-dafl er die j jungen Leute bei 
ihren Ausgaben ein wenig unterstiitze. 30 

Wiederum eine andere Situation zeigt sich im Schrelben der 
Resel Landau an ihren ehemaligen Schwiegersohn Uri-in Wien. Sie 
hat zu diesem Zeitpunkt ihren Enkel Josef, Uris Sohn, bei sich, 
klagt jedoch iiber die zusitzlichen Kosten, die ihr daraus entstiin- 
den. Sie habe schon versucht, jemanden zu finden, der den Buben 
nach Wien mitnehme, doch ist er zu jung dafiir, so daf sie nun sel- 
ber iiberlege, mit ihm nach Wien zu reisen.. : 

ylch genit {plage} mich un’ im mus ich tun, mus im ale Monat ein par 
schich kafen, um ein halben Gulden. (...) Josef leb lat dich grisen, fregt 
immer zu: babe, hat dir der tet kein gelt geschikt? Er mecht gern schrei- 
ben, er kann nebich nit; wen du im werst gelt schiken, wert ers lernen. «31 
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Auch hier ist in der Formulierung eine - wenn auch 1ronlsch ge- 
meinte - erpresserische Argumentation festzustellen. 

Resel Landau schrieb nicht nur an ihren ehemaligen Schwieger- 
sohn, sondern auch an ihre Tochter Chana in Wien. Offenbar hatte 
ihre Tochter um einen Schleier gebeten, doch muf ihr die Mutter 
die Erfiillung dieser Bitte abschlagen: 

4Libes herz, du schreibst schleier halben; wen ich in kent um-sinst 
bekumen so wist ich kein fort zu brengen; wen uns niks mer selt ob 
gen as schleler, wer gut. Drum, libes herz, hab aweil gedult. «32 

Etwas ungnidig wird die Mutter allerdings, als sie ihrer Tochter 
offenbar zum wiederholten Mal Auskunft {iber gewisse Ver- 
wandtschaftsverhiltnisse geben soll und fragt mit einem Stof3- 
seufzer:’ 

~Warum bistu aso ein kuh? Welstu den nit, was uns Ari zu gehert?*33 

* Wie die zahlreichen Beispiele aus den Privatbriefen zeigen, hatte 
das Prinzip der Inanspruchnahme von Unterstiitzung und Hilfsbe- 
reitschaft durch die Verwandtschaft und die Einforderung von So- 
lidaritit und Familiensinn volle Giiltigkeit. Die tiber die Kernfa- 
milie hinaus erweiterte Verwandtschaft hatte somit die Funktion 
der sozialen Absicherung.34 

Tamara Hareven weist darauf hin, daf& d1e verwandtscha&hchen 
Beziehungen auch in der Gegenwart eine wichtige soziale Rolle 
spielen, doch sind sie heute nicht mehr Hauptquelle sozialer Siche- 
rung und Unterstiitzung.35 Nicht nur in der Prager und Wiener jii- 

~ dischen Gemeinde des frithen 17. Jahrhunderts ersetzte Verwandt- 
schaft das ,soziale Netz“ des modernen Staates. 

- Krankbeiten zmd Angste —~ dee.yEz"lle — Krieg und Polz'tikl 

Sowohl in Brief Nr. 1 und 236 als auch in anderen Schreiben wird 
auf den Fall der Tochter von Bela Chajim Schames hingewiesen, 
‘die, aus Wien kommend, aufgrund der Nachrichten, dafl in Wien 
eine Seuche herrsche, nicht in Prag eingelassen wurde.37 

Fir das Jahr 1619 ist iiber das Ausbrechen einer Epidemie in 
Wien nichts bekannt, weder die Pest noch andere Krankheiten wer- 
den speziell fiir dieses Jahr genannt.38 Allerdings ist davon auszu- 
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gehen, daf} kleinere Wellen der Pest oder das Auftreten anderer 
Seuchen in geringerem Umfang im frithen 17. Jahrhundert keinen 
schriftlichen Niederschlag fanden; von ihrem Vorhandensein ist je- 
doch auszugehen.3? Auferdem reichte wohl hiufig bereits das Ge- 
riicht um die Existenz einer Epidemie in einer anderen Stadt, um 
Reisende wegzuweisen und die Tore zu verschliefRen. 

- Auch von Todesfillen in Prag wird in einzelnen Briefen berich- 
tet. So schreibt Salomo Salman ben Jesaia Horowitz, Vorbeter in 
Prag, an seinen Schwager Benusch Linz und dessen Frau Malka 
iiber den Tod seines Sohnes: ‘ 

HFerner wists, das mich G. g 5. e. {Gott, gelobt sei er} hat gar hertig- 
lich gestraft, un’ hot mir mein liben sun Isak zu sich genumen, (...) 
er liess das Leben allen lebenden, am 12. Tischri ist er verschieden.“40 

Sarel, Ehefrau von Lob Sarel Gutmans, berichtet diesem von zwei 
Todesfillen aufgrund von Blattern 4 ' 

Doch nicht nur mégliche. Krankheiten, sondem auch knege- 
rische Auseinandersetzungen verstirkten die Sorgen um die Ange- 
hérigen in Wien,42 

Nach dem Tod von. Kalser Matthias am 20 Marz 1619 ergriff 
dessen Nachfolger Ferdinand II. sofort Maffnahmen, um den Auf- 
stand der protestantischen Adeligen Bohmens nach dem sogenann- 

- ten Prager Fenstersturz niederzuschlagen. Im Verlauf des Jahres 
1619 kam es zu zahlreichen kriegerischen Auseinandersetzungen 
zwischen aufstindischen und kaiserlichen Truppen in Bohmen, 
Mihren und im nérdlichen Niederdsterreich, die bis vor die Stadt 
Wien reichten.43 Einen direkten Hinweis auf die politischen Er- 
eignisse gibt die in Prag lebende Sarel an ihren sich in Wien auf- 
haltenden Mann Léb Sarel Gutmans; dem sie schreibt: 

»oonst sei wisen, as man den Kinig den He1de1 berger gekrent hat 
hie mit grofien Ebren (...).“44 

Die Kdmpfe zwischen protestantischen Landstanden und dem Kai- 
ser hatten Auswirkungen auf die Reisetitigkeit zwischen Prag und - 
Wien. Sie machten nicht nur das Reisen grundsitzlich gefihrlicher, 
sondern zogen auch hiufig die Abnahme von Briefen und deren 
Uberpriifung nach sich. Dies wird in einzelnen Schreiben er- 
wihnt;45 daraus ist auch die grofe Haufigkeit an nicht zugestellten 
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Briefen zu erkliren. Deshalb wurden besonders wichtige Inhalte in 
Geheimschrift wiedergegeben, wie dies bei den Briefen Nr. 28 und 
29 der Fall ist. 

Die kriegerischen Auseinandersetzungen und die politische Un- 
ruhe wirkten sich jedoch nicht nur auf die Reisetitigkeit aus. Sarel 
berichtet ihrem Mann auch von einem Auflauf iz #nseren Gassen®, 
bei dem es wie bei der Tempelzerstorung zugegangen sei.46 Bei die- 
sem Ereignis, das nur in diesem Brief so deutlich erwihnt wird, 
kann es sich um eine versuchte Pliinderung durch die in Prag sta- 
tionierten Soldaten oder aber um eine Aktion von Prager Biirgern 
gehandelt haben.47 

 Hinzu kamen die Angste um das eigene Uberleben und die 
schwierige wirtschaftliche Situation aufgrund von Teuerungen: 

wo0l ich dir schreiben, wie es uns get, kanst wol begre ifen, mir neh 
men ale Tag Angste ein, auch kein Verdienst nit, un’ ales tener.” 

Bereits in den letzten zwei Jahrzehnten des 16. Jahrhunderts hatte 
die Miinzverschlechterung begonnen. Bis 1611 war der Wert des 
sogenannten ,guten Talers” von 68 auf 90 Kreuzer gestiegen. Auf- 
grund des steigenden Geldbedarfs durch hohe Riistungsausgaben 
und den einsetzenden Krieg begannen einzelne Miinzherren mit 
der Prigung von minderwertigen Miinzen.*? Zu der damit rasch 

- steigenden Verteuerung der Waren kamen wiederholt kalte Jahre 
mit daraus resultierenden schlechten Ernten,?? so daf} die Nah- 
rungsmlttelprelse weiter anstiegen. Diese Entwicklungen, verbun- 
den mit den Kimpfen, erschwerten das Leben der Juden sowie der 
gesamten Bevolkerung in Prag und Wien sehr. 

Relz,'gfon_ und Gelehrsamkeit — Bemfé 

In Brief Nr. 3A schreibt Chanoch Hammerschlag an seinen Sohn 
- Ahron und dessen Frau Frumet in Wien. Es handelt sich eigentlich 

- um zwei Briefe, da, nachdem der erste schon abgeschlossen war, ein 
Brief des Sohnes ankam und der Vater unmittelbar darauf antwor- 
tete. Im ersten Brief beklagt sich Chanoch nach einer langen 
Begriiffungsformel dariiber, dal sein Sohn nie Briefe schreibt: 

»(-:.) un’ kan nit begreifen, was doch aus dir is geworden, das du aso 
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wenig wekst {genngschatzst] dein vater un’ muter, un’ nit gedenkst 
was hir fir ein zeit is, das du aso gar nischt schreibst, un’ du weist, 
das es uns em groser Kummer is, wen andere solen Briefe haben schir 
ale Woche, un’ mir in &8 oder 10 Wacben kaum ein mal, un das mal as 
du schrexbst is es ein scheis briwel von 5 oder 6 Zeilen.* 

Der Sohn soll sich nicht darauf ausreden, daf} er aufgrund des vie- 
len Lernens nicht schreiben kann, denn Chanoch wisse sehr wohl 
dafl nicht das Studium, sondern Geschifte ihn davon abhalten. 
Hitte er diese Entwicklung vor der Hochzeit geahnt, hitte er sei- 
nen Sohn nicht einmal gegen das ganze Vermdgen des nunmehri- 
gen Schwiegervaters heiraten lassen. Der Schwiegervater hatte je- 
doch versprochen, dafl er mit Ahron lernen wolle, so daf er in zwei 
Jahren ein ,morenu“? geworden wire. Aufler Geldgeschiften hit- 
te der Sohn jedoch nichts gelernt. Darum fordert- Chanoch seinen 
Sohn nun auf, zu ihm nach Prag zu kommen und ordentlich zu ler- 
nen, da es noch nicht Zeit fiir ihn sei, Geschifte zu machen. Er 
wolle ihm den besten Lehrer besorgen und erzahlt auch noch, da 
sein Schwiegersohn und andere nicht arbeiten, sondern studieren. 

Nach diesen Ermahnungen, die auch den Schwiegervater kriti- 
sieren, weil er sich nicht um das Torastudium gekiimmert hat, gibt 
Chanoch seinem Sohn zahlreiche Ratschlige beziiglich der Ge- 
schifte, in denen einige Probleme fiir Ahron aufgetaucht waren. 
Weiters erzihlt er, daf seine Nichte den Sohn des Krakauer Ober- 
rabbiners heiraten werde, und schildert die finanziellen und ver- 
traglichen Bedingungen, die hierbei geschlosse'n wurden. Er hofft, 
daf! die Entscheidung richtig war, und meint, da der Brautlgam 
sehr gut und fleilig lerne. 

Weiters schreibt Chanoch, daf er und seine Frau der Schw1eger- 
 tochter in Wien einen Schleier geschickt hitten, obwohl diese noch 

nie von sich aus etwas geschrieben habe, und sie sich wundern, ob 
sie Groll hege oder mit ithrem Mann nicht zufrieden sei. Chanoch 
weif}, dafl seine Schwiegertochter schreiben kann, und meint, dafl 
sie diese Féihigkeit bald brauchen werde, wenn Ahron zu seinen 
Studien reist. 

Gleich im Anschluf an die Abschiedsformel folgt der zweite 
Brief. Chanoch stellt fest, daf sie iiber Ahrons Berichte beziiglich 
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seines Vermogens sehr erschrocken wiren, das einerseits wegen der 

Bezahlung von Abgaben, andererseits aufgrund einer verleumderi- 
schen Beschuldigung durch einen Herrn, dessen Identitit nicht klar 
wird, rasch weniger werde. Der Vater gibt seinem Sohn sehr genaue 
Instruktionen, wie er in diesem Fall vorgehen soll, damit er keinen 

Schaden erleide. 
Am Ende des Schreibens erfolgt noch einmal die Ermahnung, 

die Geschifte vorerst noch zu lassen und zuerst einmal ordentlich 
zu studieren. - 

~Welt got, du werst auf ein zwe: Jabre hie un’ mechst hie lernen. Kan 
dir nit genugen schreiben, wie mich G. g s. e. {Gott, gelobt sei er} 
erfrent bat mit meinem Schuwiegersobn Isak, wie er Tag und Nacht lernt 
un’ ansdavernd is (...).“>3 _ 

Abschliefend schreibt Chanoch noch, dafl er den Sidur (Gebet- 
buch) fiir Ahrons Frau derzeit niemandem mitgeben kénne; wei- 

~ ters, dafl der Schwiegersohn Isak gerne geschrieben hitte, aber 
nicht konne, weil er lernen miisse. Aufgrund der Eile, denn der Bo- 
te wolle nicht warten, kénne Chanoch seinem Schwiegervater kei- 
nen Brief schreiben, hoffe jedoch, daf dieser damit zufrieden sein 
werde, dafl Ahron fiir einige Zeit zum Lernen verreisen werde. Zu- 

-~ letat fragt er noch, ob die Juden Wiens von einer Seuche betroffen 
wiren. a : 

Nun folgen Briefe der Frau Chanochs und zweier Kinder an 
~ Ahron. In Brief Nr. 3B schreibt Bela, Ahrons Mutter, daf sie sich 

wegen des finanziellen Schadens des Sohnes sehr krinke und 
meint, dafl sich Ahron an die Vorschlige des Vaters halten solle. 
‘Ahron hat in seinem Brief offenbar um einen Schlafpelz fiir seine 
Frau gebeten und Bela erkundigt sich nun, wie er aussehen soll. 
Weiters verspricht sie in ihrem kurzen Brief, die zugesagten 
Schleier so bald wie moglich zut schicken, und auch Windeln und 
wzichlich®%4 . ' ' 

Der Bruder Ahrons, Jesaia, schreibt ebenso, jedoch offenbar auf 
Anweisung seines Vaters. Nach einer langen formelhaften Einlei- 
tung schreibt er; 

aFe.fllfl; geliebter Bruder, sol ich enk schreiben von mein gesunt, des 
gleichen sol ich heren von enk zu aller zeit un’ sdunt. Ferner liber 

64



Die Briefe von Prager an Wiener Juden (1619) 

bruder, sol ich enk schreiben von mein Studium, is G. I. {Gottlob) 
in gutem Gange. Ferner, liber bruder, sol ich enk vil Neuigkeiten 
schreiben, ich weis auf der zeit nischt zu schreiben. Weiter, liber 
bruder, sol ich dir schreiben von allen Dingen: der tet hat dir es 
geschrieben.*>? 

Auch Ahrons Schwester Resel, verfafite einen Brief. Sie beklagt 
sich, daf! Ahron sie véllig vergifdt, ihr nie schreibt und sie auch nicht 
griiflen 1idt.56 

Die Serie dieser Briefe zeigt nicht nur deutlich die wesentlichen 
Lebensinhalte dieser Familie, speziell des Vaters, sondern auch die 
Familienstruktur. Gelehrsamkeit und religiéses Studium sind fiir 
Chanoch Hammerschlag wichtiger als das Erlernen von Geldge- 
schiften, mit denen der Lebensunterhalt bestritten wurde. Seiner 
Meinung nach muf zuerst studiert und dann erst das Geld verdient 
werden, noch dazu hilt er seinen Sohn fiir zu jung und ungeschickt 
mit Geldgeschiften. Es ist auch eine leise Verbitterung iiber den 
Schwiegervater Ahrons herauszulesen, da sich dieser offenbar nicht 
an die bei der Hochzeit getroffenen Vereinbarungen beziiglich des 
Studiums von Ahron hilt. Wesentliche Dinge und Neuigkeiten 
sind nur im Brief des Vaters zu finden. Die Mutter schliefit sich den 
Meinungen und Entscheidungen ihres Mannes an und ist fiir die 
alltiglichen Dinge zustindig, wie das Schicken von Stoffen als Teil 
des Hausrats. Der Bruder schreibt nur, weil ihm dies von seinem 
Vater aufgetragen wurde. Die Schwester zeigt eine emotionale 
Ebene, als sie sich beklagt, dafl sie immer vergessen werde. Sie 
fordert mehr verwandtschaftliches Gefiihl von ihrem Bruder ein, 
wie sich auch der Vater iiber die Schrelbfaulhext des Sohnes 
beklagt. 

- Dafl die Gelehrsamkeit ein wesentlicher Lebensmhalt war, zei- 
gen auch einzelne Hinweise in anderen Schreiben. So gratuliert 
David, Sohn des Menachem Ulmo Klapzimer, seiner ehemaligen 
Schwiegertochter, die nun mit dem Vorsteher Jekel Schik in Wien 
verheiratet ist, zur Geburt ihres Sohnes und wiinscht ihr formel- 
haft, dafd sie ihn zum Torastudium und zu guten Werken erziehen 
soll.>7 Seinen bei seiner Mutter Esther lebenden Enkel ermahnt er 
in einem Brief, unablissig zu studieren, dem Lehrer und der Mutter 
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gegeniiber gehorsam zu sein, das Gebet mit grofler Andacht zu ver- 
richten und ernsthaft zu lernen und zu wiederholen.”8 

Ein anderer Verfasser mochte seinem Schwiegervater zeigen, wie 
fleifig er lemt, und teilt daher in einer kurzen Nachricht mit, daf} das 
Studium einen guten Fortgang nehme und er sich nur deshalb so kurz 
fasse, weil er mit seinem Studium und mit dem Sohn des Adressaten 
beschiftigt sei, um ihn auf den geraden Weg zu fithren.>? 

Geburt und Beschneidung 

Interessént ist der Bericht von Samuel ben Gabriel an seinen 

Schwiegersohn Moses ben Pessach in Wien iiber die Geburt und 
Beschneidung von dessen neugeborenen Sohn Jakob:60 

,Ich bin mit Gabriel6! leb in der kamer gelegen, hab nit gehert as sie 
krischen hat, als nit ein Viertelstunde gewert, is sie G. I {Gottlob} 
schaun genesen gewesen. Aso hab ich mut gehat, zu beschneiden in der 

- alt nei schul, den Sachor? drinen lasen auf rufen, hat man gleich 
Sonntag die Vorsteher und die sibrigen Wiirdentriger drinen gemacht, hab 
es misen in Meisls schul lasen beschneiden (...). Aso haben mir G. / 

" {Gottlob} ein schene Beschneidung gemacht, al der welt gebeten, wer 
bilich is gewesen, nimant der heim gelasen, 42 per schaun sein nit . 
men as 20 kumen (...). Mir haben es auf kargst, as mir kent haben, 
angrifen, aber G. [ {Gottlob) nischt ab gangen, wen du gleich selber 
hie werst gewesen. Alles Gute in Fiille gehat, vleisch un’ visch. Dein 

 mum Nechama s. /. {soll leben} is mit gewesen helfen ein kaufen, hat 
uns doch bei 10 schok kost (...). Schendel s. £ {soll leben} hat wol ein 
wenig schmerzen geliten mit dem seigen, ver hof wirt 5. G. . {so Gott 

.will} ales bes hin wek sein. Hat noch harte knospen in bristen, wen 
man was, got zu vor, der zu wist, as sie kent zu treiben, wer gut.“63 

Der werdende Vater befand sich gerade in Wien, als sein Sohn im 
Haus seiner Eltern geboren wurde. Da er sich nicht selbst um die 
religiésen Gebote kiimmern konnte, {ibernahm der Grofivater des 
Neugeborenen die Vorbereitung und Abhaltung der Beschneidung, 
Das Fest wurde zwar nach Méglichkeit sparsam ausgerichtet, doch 
war alles Notwendige vorhanden, so' dafl niemand den Vorwurf 
von iibertriebener Sparsamkeit oder gar Geiz erheben konnte. - 

Interessant sind die Hinweise auf das Miterleben der Geburt 
durch den Schwiegervater der Gebérenden wie auch durch deren 
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Sohn sowie auf die offenbar rasche Geburt und die nachfolgenden 
gesundheitlichen Probleme der Frau. 

Heirat und Ebe'z}enm'ttlung 

Eine vollig andere Thematik behandeln die Briefe Nr. 204, 20B 
und 21, die sich mit der Eheschlieffung einer Tochter von 
Jomtov Lipman Heller befassen. In Brief Nr. 20A von ,Lipman 
Levi Heler*64 an die in Wien lebende Tante seiner Frau, Edel, 
Witwe des Ahron Malkes, antwortet er auf einen Brief Edels be- 
ziiglich der Heiratsvermittlung fiir eine seiner Tochter. Er duflert 
sich sehr zufrieden mit der vereinbarten Mitgiftsumme von 
1.000 Gulden, fragt jedoch, ob es nicht moglich wire, diese noch 
auf 800 Gulden zu reduzieren. Dies wiirde das Vermittlungs- 
honorar fiir Edel nicht verindern, eher noch erhéhen. Lipman 
stellt fest, daf der in Aussicht genommene Heiratskandidat 
gliicklicherweise kein Geld brauche, aber ohne Mitgift wolle er 
seine Tochter doch nicht in die Ehe schicken. Daneben erwihnt 
er noch einen weiteren méglichen Ehemann, der vom Alter her 
besser zu seiner Tochter passen wiirde, und legt diese Ent- 
scheidung vertrauensvoll in Edels Hinde. ‘ 

- Lipmans Frau Rechel schreibt ebenso kurz an ihre Tante.5 Sie 
gibt ihrer Hoffnung Ausdruck, daf die Tante alles zur Zufrieden- - 
heit regeln werde, als ob Rechel sich der Sache selbst annehmen 
wiirde. Sie berichtet weiters, daf sich Edels Tochter Malka hiufig 
bei ihnen im Haus aufhalte und daf eine weitere Tochter namens 
Esther geheiratet und eine ,gute Partie gemacht habe, 

Der dritte Brief in dieser Angelegenheit ist von Israel Isser] Lip- 
schitz, dem Mann von Edels Tochter Malka.66 Er meint zur Hei- 
ratsvermittlung, daf? sie gehort hitten, der urspriingliche Heirats- 
kandidat sei krank, er hitte einen ,besen kopf“67 und auch einen 
Bruch, so daf zu befiirchten sei, daf er kein starker Junge wire. 
Deshalb hitte sich Lipman Heller besonnen und zeige nun mehr 
Interesse fiir den zur Auswahl stehenden jiingeren Buben, der noch 

- dazu altersmiflig besser zu der erst neunjihrigen Tochter passen 
wiirde, Israel rit seiner Schwiegermutter: 
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w0er halben last nit ab un’ ret {redet} wider stark des halben, der mit 
wenigstens eiers lang ausen bleiben nit gar um sunst wer (...)*.68 

Neben dieser Heiratsangelegenheit kommen finanzielle Transaktionen 
innerhalb der Familie zur Sprache. Aulerdem bittet er sie bei Abraham 
Ries um Fiirsprache fiir seinen Vater. Abraham Ries, hiufig auch 
Abraham Ottingen genannt, war als Schwiegersohn des Veit Munk einer 
der vermdgendsten und einflufireichsten Wiener Juden um 1620.89 

Wihrend des Abfassens dieses Schreibens erhielt Israel einen 
Brief seiner Schwiegermutter und antwortete sofort. Noch einmal 
kommt die Heiratsvermittlung zur Sprache. Es stellte sich heraus, 
daf} die Geriichte iiber den einen Heiratskandidaten nicht zutrafen 
und Lipman Heller deshalb weiter vollstes Vertrauen in Edel haben 
werde. Sie solle die Sache nun zu Ende bringen, damit der Fall erle- 
digt sei. Weiters 143t er sich noch im Namen seiner Frau fiir ein 
iibersandtes Leinenhemd und einen Rock bedanken. Gleichzeitig 
bittet er darum, nichts mehr fiir seine Frau in Wien zu kaufen, da 
sie selbst sagt, daf man ihr nichts recht machen konne. Abschlie- 
Rend meint er noch einmal zur Ehevermittlung; 

“Liebe mum, last nit anderst tun, es sei den das Vermittlungsgeld vor an 
zu geben, nit anderst, den ich ver mein, mir haben es wol verdint.*70 

An der Serie dieser drei Briefe zeigt sich die Inanspruchnahme von 
Familienmitgliedern zur Ehevermittlung. Dafiir wurde ein 
Honorar gezahlt, noch dazu, wenn es sich — wie in diesem Fall 
wahrscheinlich - um eine professionelle Heiratsvermittlerin han- 
delte. Weiters wird der Versuch deutlich, fiir die Kinder - sowohl 
beziiglich der sozialen Stellung wie auch des finanziellen 
Hintergrunds - eine ,gute Partie” zu erméglichen.”! Daneben fillt 
das geringe Alter der zukiinftigen Braut wie auch des méglichen 
Briutigams auf. Somit wurde vorerst eine Eheanbahnung vermit- 
telt, die Hochzeit sollte erst einige Jahre spiter stattfinden.”2 

Eheschliefung ist nicht nur in diesen drei Briefen ein wesentli- 
ches Thema. Auch in einigen anderen zeigt sich die Heirat als wich- 
tiger Punkt im familidiren Leben. So schreibt der Prager Jude Baruch 
Reiniger an seine Tochter und seinen Schwiegersohn in Wien, daf 
Traune, eine weitere Tochter, bald heiraten wird: 

w(+++) un' nemt ein fein jungen. Er is mein bruder Abram weibs bru- 
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der son, der vater hat geheisen Leb, er heist Hoschea un’ hat epes einen 
Besitz an haus un’ einen Besitz auf den tendel mark un’ ein kram aufdem 
Fleischmarke un’ ich sol mit geben 250 (...)".73 

Er erkundigt sich, ob ihm der Schw1egersohn nicht ein wemg aus- 
helfen kénnte, da es um sein eigenes Vermdgen zu diesem Zeit- 
punkt nicht zum Besten bestellt sei, auflerdem alle Kinder krank 
gewesen seien und Traune am schwersten. Bevor Baruch alle grii- 
en lifit, schreibt er noch: 

yIraune lat dich ser beten, du solst ir nit ver gesen, wen sie schon solt 
hiz Hochzeit haben, doch wer ich im doch musen die helft von der 
Mit fiSChllldlg bleiben, bis G. g. s. e. {Gott, gelobt sei er} wert weiter 
helfen.*7 

Hier zeigt sich, daf} die Hilfe geradezu eingefordert wird und zwar 
mit einer Formulierung, die ein schlechtes Gewissen beim Em- 
pf‘anger verursachen soll, wenn er sich nlcht seiner kleinen Schwa— 
gerin annimmt. 

Ein weiteres Beispiel fiir die Art der Eheanbahnung und auch 
die Werte, die dabei wichtig waren, ist Brief Nr. 29.75 Dieses Schrei- 
ben von Juda Lob an seinen Onkel Abraham Cohen-Rapa befafit 
sich mit dem Geriicht, daff Abrahams Schwiegervater einen kennt- 
nisteichen Schwiegersohn aus einer alten Familie suche. Juda L6b 
hitte einen solchen zur Hand: 

,Nun is hie ein Aschkenesle, lernt hie, is sehr kenntnissreich un’ sehr klug, 
schin von Gestalt, ganz jung, is iber 15 Jahre nit alt, is von alt angesehener 
Familte, es heist Lipman, Sobn des Ha-Raw Rabbi Sanwel, Sobn des Morenu 
ba-Raw Rabbi Ascher, genannt Rabbi Lemlin, gewesenen Oberrabbiners in 
den schwabischen Landen, Sobnes des vornehmen Simeon Giinzburg. «76 

Der Verfasser zihlt in Folge die weitere Verwandtschaft und ihre 
Funktionen auf. Auflerdem sei der Vater sehr reich und habe nur 

noch zwei weitere S6hne, so dafl der Sohn sowohl von thm wie 
auch vom Groflvater miitterlicherseits ausreichend erben werde. - 

wDer vater wil in geben noch tausend Gulden un’ dein Scbw:egemater sol 
geben 25 hundert bar un’ ein Halbscheidvertrag auf 3 tausend =77 

Der Empfinger soll mit dem Schwiegervater dariiber sprechen, je- 
doch niemanden zusitzlich miteinbeziehen. Sollte der Schwieger- 
vater kein Interesse haben, dann soll Abraham Cohen-Rapa die 
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Sache einem anderen vorschlagen. In diesem Schreiben zeigt sich 
noch deutlicher als in der Ehesache des Jomtov Lipman Heller, dafl 
Heirat in allen Belangen als eintrigliches Geschift gesehen wurde, 
das dem jeweiligen Kind, aber auch der Familie insgesamt niitzen 
sollte, da die Beziehungen und die Stellung der neuen Verwandt- 
schaft in Zukunft hilfreich sein konnten.”® Es ging nicht um Sym- 
pathie oder eine emotionale Bindung des Paares, sondern um einen 
gleichbleibenden sozialen und finanziellen Status oder sogar dessen 
Verbesserung, 

.Ergebm"sse und Ausblick 

Die Inhalte der Briefe bringen beziiglich der familienhistorischen 
Aspekte keine neuen Erkenntnisse iiber die jiidische Familie im frii- 
hen 17. Jahrhundert, sie bestitigen jedoch eindriicklich die bisher 
gewonnenen Ergebnisse. Die Brieftexte spiegeln wider, was Jacob 
Katz in seinem Buch ,Iradition and Crises“ iiber die jlidische 
Familie am Ende des Mittelalters berichtet.” Es zeigen sich Klein- 
familien - Vater, Mutter, Kinder; Dienstboten werden kaum er- 
wihnt, obwohl sie vorhanden waren - mit regem Kontakt zur Ver- 
wandtschaft, deren Mitglieder - vor allem frisch verheiratete Paare 
und Kinder aus Vorehen - fiir gewisse Zelten in die Familie aufge- 
nommen wurden, 

Die Briefe weisen weiters auf die engen Verbindungen zwi- 
schen der groflen Prager und der relativ kleinen Wiener Gemein- 
de im frithen 17. Jahrhundert hin, Die ab den siebziger Jahren des 
16. Jahrhunderts wieder entstechende Wiener jiidische Gemeinde 
bestand zu einem Teil aus Juden, die urspriinglich aus Prag gekom- 
men waren oder zumindest dorthin verwandtschaftliche Bemehun— 
gen unterhielten, | 

Durch die Schilderung von Sorgen, Noten, Angsten und Pro- 
blemen wird ein kurzer Augenblick realen Lebens faflbar. Als we- 
sentliche Themen kristallisieren sich familidre Hilfsbereitschaft, 
Ehcschlieflung, Gelehrsamkeit und verschiedene Geschifte heraus. 
Daneben zeigen sich Familienstrukturen, die Rollenverteilung in- 
nerhalb der Familie und die Auswirkungen politischer Ereignisse auf 
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das Alltagleben der Prager und Wiener Juden. 
Judisches Familienleben in der Frithen Neuzeit stellt sich als 

komplexes Verhiltnis von nahen und entfernt verwandten Fami- 
lienmitgliedern dar, als Geben und Nehmen in einer relativ abge- 

~ schlossenen Gemeinschaft, die iiber die Grenzen der jiidischen Ge— 
meinde einer Stadt hinaus in andere Gemeinden hineinreichte. 

Wie sehr sich die jiidischen Familienstrukturen und Erwartungs- 
haltungen an die Familie von der christlichen Gesellschaft unter- 
schieden oder mit dieser vergleichbar sind, ist nicht feststellbar. 
Hierzu fehlen Einzeluntersuchungen, die Auskiinfte geben konn- 
ten, ob aufgrund verschiedener gesellschaftlicher Voraussetzungen 
und der ausgegrenzten jiidischen Existenz in einem Ghetto, wie es 
in Prag existierte, familidre Entwicklungen gleichldufig oder unter- 
schiedlich waren. Die Analyse der Privatbriefe hinsichtlich der fa- 
milidren Aspekte ist somit als Ansatz zu verstehen, neue Erkennt- 
nisse iiber die Familie, im speziellen die jiidische Familie, in der 
Frithen Neuzeit zu prisentieren. 

Anmerkungen 

1 * Alfred LANDAU, Bemhard WACHSTEIN, ]udlsche Privatbriefe aus dem Jahre 
1619. Wien - Leipzig 1911 (Quellen und Forschungen zur Geschichte der Ju- 
den in Deutsch-Osterreich 3), S. XIX-XX. 

2 Zum Beispiel Franz KOBLER, Juden und Judentum in deutschen Briefen aus 
drei Jahrhunderten. Wien 1935, der wiederum auf den allgemein interessan- 

“ten Inhalt verweist und vier Briefe (S. 19-25) in sprachlich modemisierter 
" "Version wiedergibt. Erika TIMM, Zwei neuaufgefundene jiddische Briefe von 

1602 und ihre Bedeutung fiir die Sozial- und Sprachgeschichte. In: Asch- 
kenas. Zeitschrift fiir Geschichte und Kultur der Juden 4/2 (1994), S. 449- 
468, zieht die Edition von LANDAU, WACHSTEIN als Vergleichsmaterial fiir 
die sprachliche Analyse heran. 
LANDAU, WACHSTEIN, Privatbriefe (wie Anm. 1), S. XVI 
Ebda, S. XXVI. 
Ebda, S. XVI. 
Zu formalen Kriterien der Briefe, zu einzelnen Verfassergruppen sowie eme 

~ sprachliche Analyse siehe ebda, S. XX-XIVI. 
7 LANDAU, WACHSTEIN haben fiir 13 Briefe mit Sicherheit Frauen als Schrei- 

- berinnen nachgewiesen, sechs Briefe wurden sicherlich von Minnern aufge- 
zeichnet. Fiir die restlichen Briefe bleibt eine Unsicherheit in dieser Frage - 
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bestehen. Vgl. ebda, S. XX-XXI. | ) 
Leb Lucerna bzw. Jehuda L6b Maor Katan war der Bruder Mirjams und da- 

. mit Sohn des Arztes Moses Maor Katan. Er lebte in Wien und starb 1635. 

9 

Siehe zu seiner Person Bernhard WACHSTEIN, Die Inschriften des alten Ju- 
.denfriedhofes in Wien. 1. Teil: 1540 (?) - 1670. Wien — Leipzig 1912 (Quel- 
len und Forschungen zur Geschichte der Juden in Deutsch-Osterreich 4/1), 
S. 162-164, Nr. 210, und fiir weitere genealogische Erklirungen LANDAU, 
WACHSTEIN, Privatbriefe (wie Anm. 1), S. 1-2, Anm. 1 und 4. 
Siehe S. 54-55. 

10 LANDAU, WACHSTEIN, Privatbriefe (wie Anm. 1), Brief Nr. 1, S. 1-3, hier S. 2. 
Die Wiedergabe der Textstellen aus einzelnen Briefen folgt der Transkription 
durch LANDAU, WACHSTEIN. Erginzungen in eckigen Klammermn sind eben- 

- so von LANDAU, WACHSTEIN wie kursiv gesetzte Worte, die die iibersetzten 
hebriischen Teile der Briefe wiedergeben. Erginzungen in geschwungenen 
Klammern geben Auflésungen von Abkiirzungen oder Erklirungen zu Wor- 
ten nach LANDAU, WACHSTEIN wieder. Nur die Grof8schreibung am Satzan- 
fang wurde von der Verfasserin eingefiigt. Auslassungen durch die Verfasserin 
sind durch (...) gekennzeichnet, Im iibrigen ist der Hinweis von LANDAU, 

~ WACHSTEIN, daf} manche Textstellen erst verstindlich werden, wenn sie laut 
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gesprochen werden, héchst niitzlich fiir den Umgang mit dem Material. 
Ebda, S. 3. 

Ebda. 
Siehe dazu Sabine HODL, Zur Geschichte der Juden in Osterreich unter der 
Enns 1550-1625. Unver6ff. Diss., Wien 1998, S. 230-234 und den Stamm- 
baum im Anhang, ebda, S. 288. 
LANDAU, WACHSTEIN, Privatbriefe (wie Anm. 1), Brief Nr. 2, S. 4-7, hier S. 5. 

Ebda. 
Ebda, S. 6. 

Wiedergegeben nach Sylvie Anne GOLDBERG, Crossing the Jabbok. Illness 
and Death in Ashkenazi Judaism in Sixteenth- through Nineteenth-Century 
Prague. Berkeley - Los Angeles - London 1996, S. 227-228: Rulings and Prac- 
tices of the Sages of our Community of Prague, issued in the Month of 
Tishri 5372 [1611). A Prague ruling of 1611: I. RIVKIND, Reshumot. 
LANDAU, WACHSTEIN, Privatbriefe (wie Anm. 1), Brief Nr. 45A, S. 89-92, hier 
S. 90, _ 
Ebda, Brief Nr. 46, S. 93-97, hier S. 94. 
Ebda, Verzeichnis Nr. 47, S. 97-98. Siehe dazu auch die Erklirungen von 
LANDAU, WACHSTEIN auf S, XXIX. 
Siehe S. 64 mit Anm. 54, 
fiANDAU WACHSTEIN, Privatbriefe (wie Anm. 1), Brief, Nr. 10, S. 29-30, 

fer S. 29, 
Siche dazu ebda, Brief Nr. 3A und 3B, S. 7-15 (Geschifte, Studium); ebda,
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Die Brig/é von Prager an Wiener Juden (1619) 

Brief Nr. 20A und 20B, S. 49-50 (Eheschlieffung) und ebda, Brief Nr. 45A 
und 46, S. 89-92 und 93-97 (Geschifte). 
Brief der Henele, Tochter des Abraham ha-Levi Heler, an ihre Schwester Bo- 
na und deren Mann Simon Wolf Auerbach, ebda, Brief Nr. 6A, S. 18-21, und 
Brief derselben an die Kinder ihrer Schwester, ebda, Brief Nr. 6B, S. 22-24; 
Brief der Bliimel, Tochter des Juda Flekels SgL, an ihren Bruder Schechna, 
ebda, Brief Nr. 37, S. 76-77; Briefe der Sarel an thren Mann Léb Sarel Gut- 
mans, ebda, Brief Nr. 45A und 46, S. 89-92 und 93-97. 
Siehe S. 53. 
Sieche Anm. 14. 
Vgl. dazu Jacob KAz, Tradition and Cnsns ]emsh Society at the End of the 
Middle Ages. New York 1993, S. 126. : 
LANDAU, WACHSTEIN, Privatbriefe (wie Anm. 1) Brief Nr. 22, S. 55-57, hier S. 
56. 

Ebda, Brief Nr. 37, S. 76-77, hier S. 77, 
Ebda, Brief Nr. 12, S. 32-33. ' 

Ebda, Brief Nr. 35, S. 74-75. 
Ebda, Brief Nr. 34, S. 72-74, hier S. 73. 
Ebda, S. 74. ,,Ari” meint wohl den Namen dcr Familie, iiber die die Tochter 
Bescheid wissen mochte. 
Vgl. dazu KAtz, Tradition (wie Anm. 27), S. 128-129. 
Tamara K. HAREVEN, Formen, Funktionen und Werte. In: Tamara K. HAREv- 
EN, Michael MITTERAUER, Entwicklungstendenzen der Familie. Wien 1994 
(Wiener Vorlesungen im Rathaus 43), S. 14-38, hler S. 23. 
Siehe S. 53-55 und 57-58. 
Brief des Juda Léb an seinen Vater Moses Jeremia Gerschon Cohen-Rapa 
und seine Stiefmutter Bela in Wien, LANDAU, WACHSTEIN, Privatbriefe (wie 

Anm. 1), Brief Nr. 28, S. 61-63, hier S. 62; zwei zusammenhingende Briefe 
des Salomon Auerbach an seinen Sohn Pinchas und dessen Frau Guttud 
ebda, Brief Nr. 11, S. 30-32, hier der zweite Brief, S. 31. 
Freiherr von KRAFFT-EBING, Zur Geschichte der Pest in Wien 1349-1898. Vor- 
trag gehalten im Wiener Volksbildungsverein am 17, 1. 1899. Leipzig - Wien 
1899, S. 15: ,Von da ab [1570] bis 1679 war Wien von dieser schrecklichen 
Heimsuchung [der Pest] verschont.” Hilde SCHMOLZER, Die Pest in Wien. 
-wDeR wiitenden Todts ein umbstindig Beschreibung ...“. Wien 1985, S. 70: 
»1586 starben alle Schwestern des Wiener Himmelpfortklosters, 1625 fliichte- 
te Kaiser Ferdinand II. aus Wien nach Wiener Neustadt und 1630 muflten 

- wegen einer Epidemie neuerlich Universititsferien verordnet werden.* 
Britta Sigrid OBERTHALER, ,,... bifweilen mufl Gott an den bosen Leuthen 
Rach nehmen ...“ Die sozialdisziplinierenden Auswirkungen der Pest als 
»otrafe Gottes®, Unverdff. Diplomarbeit, Wien 1991, S. 5, Erlaf von Infekti- 
onsordnungen fiir Wien im 17, Jahrhundert: 1614, 1617, 1627, 1630, 1644, 
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1653, 1654, 1655, 1656, 1659, 1679 und 1680. Wenn auch nicht jede Seuche 

so viele Opfer forderte (...) zeugen die hiufigen Pesterlisse vom fast stindi- 
gen Auftreten der Pest (...)" 
LANDAU, WACHSTEIN, Privatbriefe (wie Anm. 1), Brief Nr. 13, S. 33-35, hier 
S. 34. Der 12. Tischri [5380] war der 20. September 1619, ein Freitag. 
Ebda, Brief Nr. 45A, S. 89-92, hier S. 92. Auch im Schreiben des Salomon 

. Auerbach an seinen Sohn Pinchas und dessen Frau Gutrut, ebda, Brief Nr. 
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11, S. 30-31, hier S. 30, werden an Blattern Verstorbene erwihnt. 

Brief des Secharja, genannt Mendel, Sohn des Benjamin, an seine Schwester 

Bela und ihren Mann Gerschon Cohen-Rapa ebda, Bnef Nr. 27, S. 60-61, 
hier S. 60. 
Siehe dazu ausfiihrlicher Karl GuUTKAS, Niederosterreich im Dreifigjihrigen 
Krieg. St. Polten 1987 (Wissenschaftliche Schriftenreihe 80), S. 9-13; Hein- 
rich Lutz, Reformation und Gegenreformation. Miinchen - Wien 1982, 2, 
Aufl. (Oldenbourg Grundriff der Geschichte 10), S. 104-105; Erich ZOLINER, 
Geschichte Osterreichs. Von den Anfingen bis zur Gegenwart. Wien 1990, 
8. Aufl., S. 210-212. Weiters auch HODL, Geschichte (wie Anm. 13), S. 12- 
14. 
LANDAU, WACHSTEIN, Privatbriefe (wie Anm. 1), Brief Nr. 454, S. 89-92, hier 
S. 91. Der hier genannte Heidelberger Konig war Friedrich V. von der Pfalz, 
Fiihrer der 1608 gegriindeten protestantischen Union, den die bohxmschen 
'Landstinde im August 1619 zum Kénig krénten. 
Ahron Maor Katan schreibt von Griinden, ,,die ich iber feld nit will schrei- 
ben®, ebda, Brief Nr. 2, S. 4-7, hier S. 5. Ein weiterer Hinweis im Brief von 

Henele, Tochter des Abraham ha-Levi Heler an ihre Nichten und Neffen in 
Wien. Ebda, Brief Nr. 6B, S. 22-24, hier S. 23: ,(...) das nischt im geheimen 

bleibt (...)*. Secharja, genannt Mendel, schreibt an seine Schwester Bela und 
deren Mann Gerschon Cohen-Rapa in Wien: ,Sonst libe schwester, wis, das 
ich hab die [Gebeim-]sprache verloren, was ich mit dir mit anander hab, drum 
tu nit anders un’ schik mir es mit imanten gewis wider her die [Gebeim-]spra- 
che, den man kann nit aso ales teisch {deutsch} iber feld schreiben (...)" 
Ebda, Brief Nr. 27, S. 60-61, hier S. 60. - 

Ebda, Brief Nr. 45A, S. 89-92, hier S. 91. . 

Vorfille von Pliinderungen durch Soldaten wihrend des Drelfllgjahrlgcn Knc- 
ges sind bekannt. Vgl. GOLDBERG, Crossing (wie Anm. 17), S. 59 mit Anm. 
60. Ob es von seiten der christlichen Bewohner Prags um 1619 gegen die 
Juden gerichtete Aktionen gab, ist nach der Literatur nicht eruierbar. 
Brief der Kele, Tochter des Auberl Auerbach, an ihren Oheim Israel Auer- 
:ach » LANDAU, WACHSTEIN, Privatbriefe (wie Anm. 1), Brief Nr. 7A, S. 24-25, 

ier S. 25, 
HODL, Geschichte (wie Anm. 13), S. 208. Dort auch welterfilhrende Lltcratur 
zur Thematik.
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Die Briefe von Prager an Wiener Juden (1619) 

Manfred VAsoLD, Pest, Not und schwere Plagen. Seuchen und Epidemien 
vom Mittelalter bis heute. Miinchen 1991, S. 136. 
LANDAU, WACHSTEIN, Privatbriefe (wxe Anm. 1), Brief Nr. 3A, S. 7-14, hier 

S. 7-8. 

Morenu: ,Ein Gelehrtentitel, der Talmudbeflissenen von einem Rabbiner 
verliehen wird, und der ihrem Namen beim Aufruf zur Toravorlesung in der 
Synagoge und bei schriftlichen Anreden oder Erwihnungen des Namens 
(-..) vorgesetzt wird.” Jiidisches Lexikon IV/1, Sp. 290 und 293. 
LANDAU, WACHSTEIN, Privatbriefe (wie Anm. 1), Brief Nr. 3A, S. 7-14, hier 
S. 13. : 

Ebda, Brief Nr 3B, S. 14. Ein Schlafpelz war ein mit Fell gefiltterter Schlaf- 
rock. Jacob und Wilhelm GRIMM, Deutsches Worterbuch, Bd. 15, Sp. 304. 
»Zichlich® diirfte eine Form des Wortes Zieche (£) bzw. Ziiche (f.) sein, das 
eine sackartige Hiille, im besonderen fiir Betten, d. h. einen Bettiiberzug be- 
zeichnet. Ebda, Bd. 31, Sp. 893 ff. und Bd. 32, Sp. 255 f. 
LANDAU, WACHSTEIN, Privatbriefe (wie Anm 1), Bnef Nr. 4, S.'15-16, hler 
S. 15, 

Ebda, Brief Nr. 5, S. 16-17, hlerS 16. 
LANDAU, WACHSTEIN, Privatbriefe (wie Anm. 1), Bnef Nr. 18A, S 44-45, 
Ebda, Brief Nr. 18B, S. 4547, hier S. 46. 
Meir Epstein an seinen Schwiegervater Lob Sarel Gutmans, ebda, Brlef Nr. 
45B,.S. 93. 

Ebda, Brief Nr. 32, S. 69-72. . 

LANDAU, WACHSTEIN gehen davon aus, dafl es sich bei Gabriel um Samuels 
Sohn handelte, siche ebda, S. 69, Anm. 6. Es ist jedoch wahrscheinlicher, dal 

“er der Sohn von Samuels Tochter Schondel und ihrem Mann Moses ben 

Pessach war, der nach dem GroBvater, d. h. dem Vater Samuels, genannt 
wurde. 
Ebda, S. 70, Anm 8: ,Am Freitagabend vor der Beschneldung wurden die in 
der Schule Anwesenden nach dem Gottesdienste durch den Schames zum 
,achor® in das Haus des Kindesvaters emgeladen, wo eine Bewirtung der 
Giste stattfand.” 
Ebda, S. 69-70. Die im letzten Satz genannten Verhartungen in der Brust wei- 
sen auf einen Milchstau bei der Mutter hin. Da der Text schwer verstindlich 
ist, hier einige Angaben zu einzelnen Worten: krischen = gekreischt, geschri- 
en, vielleicht als Substantiv ,Kreiflen“ aufzufassen; hat man gleich Sonntag 
die Vorsteber und die iibrigen Wiirdentriger drinen gemacht® = Abhaltung einer 
Vorsteherwahl; per schaun = Personen; men = mehr; kargst = aufs sparsam- 
ste; seigen = siugen, stillen; wen man was, (...), der zu wist, as sie kent zu 
treiben, wer gut = wenn man jemanden wiiflte, der weif}, wie man [den 
Milchstau] auflésen, beseitigen kann, wire es gut. 
Ebda, Brief Nr. 20A, S. 49. Rabbi Jomtov Lipman Heller, Schiiler des Hohen 
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Rabbi Léw von Prag, wurde 1594, mit 18 Jahren, Assistent des Prager Rab- 

biners und blieb dies bis 1624. In diesem Jahr wurde er als Rabbiner nach 

Nikolsburg berufen, danach nach Wien, wo er bis 1627 amtierte. 1627 wurde 

er als Rabbiner nach Prag geholt, wo er ab 1609 ein eigenes Haus besaR. 
Bereits nach einem halben Jahr in Prag wurde er mit schweren Vorwiirfen 
-konfrontiert, die zu seiner Verhaftung und einem ProzeR wegen angeblicher 
Schmihung des christlichen Glaubens fithrten. Diese Vorfille beschrieb er in 
seinem autobiographischen Bericht Megilath ebah. Nachdem er die Todes- 
strafe in eine Geldstrafe umwandeln konnte und diese bezahlt hatte, ging er 
nach Polen. Siehe dazu GOLDBERG, Crossing (wie Anm. 17), S. 69-70 mit 
weiterfiihrender Literatur und Nennung der Hauptwerke des Rabbiners; 
LANDAU, WACHSTEIN, Privatbriefe (wie Anm. 1), S. 49, Anm. 1; HODL, Ge- 

schichte (wie Anm. 13), §. 171, Anm. 610. 
LANDAU, WACHSTEIN, ebda, Brief Nr. 20B, S. 50. 
Zu den genealogischen Beziehungen siehe HODL, Geschichte (wxe Anm. 13), 

- §. 287:289, Stammbaume der Familie Theomim/Munk. 

LANDAU, WACHSTEIN, Privatbriefe (wie Anm. 1), Bnef Nr 21, S. 51-55 hier 
S. 52 

Ebda. : 
HopL, Geschichte (wie Anm. 13) S. 232. 

LANDAU, WACHSTEIN, Privatbriéfe (wie Anm. 1), S. 55. 
Zu den Voraussetzungen fiir eine Ehe und deren Zustandekommen siehe 
ausfiihrlich Katz, Tradition (wie Anm. 27), S. 116-124. 

Ebda, S. 116. : 
LANDAU, WACHSTEIN, Pnvatbnefe (wie Anm. 1), Brief Nr. 14, S 35-37, hier 
S. 36. Der ,tendel mark“ war der sogenannte Tandelmarkt in Prag. Er ,be- 
fand sich in der Galli-Gasse an der Nordseite der St. Gallus-Kirche. In eini- 
gen Hiusern hatten die Juden Gewdlbe und Verschlige zum Lagern der Wa- 
ren gemietet. In den Laubengingen dieser Hiuser und in ihrer Nihe hatten 
sie thre Kramstellen, Sitzstiihle und Buden, wo sie thre Waren feilhielten. 

Dafiir mufiten sie den Hausbesitzern eine sicher nicht unbetrichtliche Sum- 
me bezahlen. Auch der Altstiddter Magistrat lief sich die Handelsbefugnis fiir 
den TandImarkt gut bezahlen. Der Verkauf von Pelzwerk, Kleidungsstiicken 
und anderen Waren waren ihnen durch Sonderprivilegien gestattet.” Milada 
ViLfMKoVA, Die Prager Judenstadt. Brno 1990, S. 75. 
LANDAU, WACHSTEIN, Privatbriefe (wie Anm. 1), S. 36-37. 
Ebda, S. 64 (unvollstindig) und Nachtrag zu Alfred LANDAU, Bernhard 
WACHSTEIN, Jiidische Privatbriefe aus dem Jahre 1619. Wien - Leipzig 
1911 (Quellen und Forschungen zur Geschichte der Juden in Deutsch- 
Osterreich 3), mitunter dem Buch beigebunden, S. d-f. 
LANDAU, WACHSTEIN, ebda, S. e. 
Ebda, Ein Halbscheidevertrag ist eine Urkunde, »durch welche der Vater sei-



Die Briefe von Prager an Wiener Juden (1619) 

ner Tochter die Hilfte eines einfachen minnlichen Erbteiles (...) ver- 
schreibt®. Ebda, S. 10, Anm. 21, mit weiteren Ausfithrungen zu diesem 

Rechtsinstitut. ) 

78 Als Beispiel siche dazu die Verbindungen der Familie Munk in Wien in 
HoDL, Geschichte (wie Anm. 13), S. 232, 

79 Karz, Tradition (wie Anm. 27), Kapitel 14, The Family, S. 113-124, und Ka- 
pitel 15, The Extended Family, S. 125-131. 

80 Zu einzelnen aus Prag stammenden Wiener Juden siehe HODL, Geschichte 
(wie Anm. 13), S. 230-232 (Familie Munk). | 
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Hofjudénfamilien unter dem Einflu3 von 
AKkkulturation und Assimilation 

Rotraud IRies - 

Die jiidische Familie als Forschungsobjekt steht im Schnittpunkt - 
oder doch eher im Windschatten - der mit jiidischen' Themen be- 
falten Historiographie und der modernen sozialhistorischen Fami- 
lienforschung. Sie wird von beiden nicht sonderlich beachtet und 
belegt damit einmal mehr die Wahrnehmungsstorungen zwischen 
den Forschungen zur jiidischen Geschichte der Vormoderne in 
Deutschland- und moderneren geschichtswissenschaftlichen Dis- 
kursen wie der Sozial-, Alltags- und Mentalititsgeschichte und der 
Historischen Anthropologie.l .Ein schlechter Forschungsstand in 
der jiidischen Familiengeschichte braucht also, trotz einiger Fort- 
schritte der letzten Jahre,2 kaum noch eigens betont zu werden. 

Dies gilt auch fiir eine systematische Analyse der Hofjuden- 
familien, obwohl die Hofjuden selbst zumindest innerhalb des For- 
schungsfeldes ,Jiidische Geschichte in der frithen Neuzeit® ver- 
gleichsweise intensiv bearbeitet worden sind.3 Dabei hat vor allem 
die altere jiidische Biographie-Forschung und Familiengeschichte 
bis in die dreifliger Jahre hinein wichtige Informationen zusam- 
mengetragen. Diese wurden in den letzten zwanzig Jahren in den 
zum Teil fiir ein breiteres Publikum geschriebenen Biographien 
iiber die bekanntesten und schillerndsten Figuren und in den Aus- 
stellungskatalogen aufgewirmt oder neu gesichtet und durch neue 
Recherchen erginzt.4 Die intensivierten regionalen und lokalen 
Forschungen haben gerade auch zu weniger bekannten und bedeu- 
tenden Hofjuden und ihren Familien in zumeist kleinen Ten"itoriep 
einiges Neue beigetragen.5 Das umfangreiche, wegen seiner teilwei- 
se antisemitischen Stofrichtung nur als Materialsammlung brauch- 
bare Standardwerk von Heinrich Schnee bietet hingegen Infor- 
mationen zu den Hofjudenfamilien nur dann, wenn sie in den eta- 
tistischen Kontext des Werkes gehoren, also etwa wenn die S6hne 
eines Hofjuden als dessen Nachfolger antreten konnten.® 

Hofjuden waren jiidische Kaufleute, deren Geschick, Durch- 
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setzungsvermdgen, Diensteifer und Risikobereitschaft, Herkunft 
und Beziehungen thnen erméglichten, in ein auf Kontinuitit ange- 
legtes Dienstleistungsverhiltnis zu einem hofisch strukturierten 
Herrschaftszentrum zu treten. Thr Wirken konzentrierte sich auf 
die Territorialfiirstentiimer des Deutschen Reiches, mithin auf den 
mitteleuropéischen Raum zwischen etwa 1650 und 1820. Ihr Tatig- 
keitsspektrum reichte von einfachen Hoflieferungen und Dienst- 
leistungen bis hin zur Finanzorganisation des Staates, umfafite 

Heereslieferungen, Subsidiengeschifte, Luxus- und Juwelenliefe- 
rungen, den Betrieb von Miinzprigestitten, diplomatische Missio- 
nen und vieles andere. 

Die Familiengeschichte hat zwischen dem Platz; den die Familie 
im ,gesellschaftlichen Produktions- und Verteilungssystem® ein- 
nahm und der ,Qualitdt familialen Lebens und Arbeitens® einen 

engen Konnex nachweisen kénnen.” So gingen Anniherungen an 
die christliche Hofgesellschaft, Grenzverwischungen, iiber den 
Durchschnitt hinausreichende rechtliche Entfaltungsmaoglichkeiten 
und ein Lebensstil, dér den durch Hofgeschifte erworbenen Reich- 

tum dazu nutzte, sich mit manchen Attributen adeligen Lebens und 
Reprisentierens auszustatten, an den Hofjudenfamilien nicht spur- 
los voriiber. Und dies zu einer Zeit, als allmihlich wachsende inner- 

jidische Traditionskritik und Haskala, sikularer Rationalismus und 
Aufklirung begannen, die bisherigen starren Grenzen zwischen Ju- 
dentum und Christentum, zwischen dem Religiésen und dem Sa- 
kularen aufzuweichen und lang tradierte gesellschaftliche Wahr 
‘nehmungs- und Bewertungsmuster in Frage zu stellen. 

-Friiher als andere Familien konnten die Hofjudenfamilien zum 
Ort des Wandels werden. Dies zeigen in einer mitunter besonders 
dramatischen Form die Strukturen, Bedingungen und Mechanis- 
men des Wandlungsprozesses der Judenschaft und der jiidischen 
Familie. Den Auswirkungen von Akkulturation und Assimilation 
in den Hofjudenfamilien kommt somit fiir die Erforschung dieses 
Wandlungsprozesses eine groflere Bedeutung zu, als dies die kleine 
Gruppe der Judlschen Wirtschaftselite zunichst vermuten lassen 
wiirde. - 

Leider ist die Auswertung der verfilgbaren Daten noch mcht 
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weit genug vorangeschritten, um hier statistische Ergebnisse zum 
Wandel innerhalb der Hofjudenfamilien prisentieren zu kénnen.8 
Und selbst wenn: Die Quantifizierung, die erst durch eine qua- 
litative Analyse Gewicht erhilt, kann immer nur ein erster Schritt 
sein.” Die Erhebung etwa der Zahl konvertierter Hofjuden-Nach- 
kommen ist nur sehr bedingt aussagekriftig, solange nicht die Rah- 
menbedingungen fiir Konversionen, die sich in dem Zeitraum zwi- 
schen 1650 und 1820 wesentlich verindert haben, miteinbezogen 
werden. So ist die Taufe eines Hofjuden-Sohnes, d. h. einer Person 
der 2. Generation, um 1700 anders zu bewerten als die einer ver- 
gleichbaren Person um etwa 1820. Wenn also die Zahl der Kon- 
versionen um 1700 niedriger ausfillt als um 1820 - und das ist ein 
Faktum -, so hat das nur sehr bedingt etwas damit zu tun, daf} hier 
Hofjuden-Nachkommen der 2. Generation miteinander verglichen 
werden. Aus den genannten Griinden soll meine Anndherung an 
die Hofjudenfamilien deren Struktur sowie Funktion gelten und 
auf dieser Basis anhand von Beispielen Aspekte des Wandels in den 
Familien beleuchten.10 | 

.- Hofjuden rekrutierten sich in der Regel aus der jiidischen Ober- 
schicht, fiir deren Entstehung und Ausdifferenzierung in der 2. Hilf- 
te des 17. Jahrhunderts Glikl bas Juda Leib oder Gliickel von 
Hameln als beredte Zeugin zur Verfiigung steht.!1 Sie selbst gehér- 
te, wenn auch am unteren Rande, dieser Oberschicht an. Sie belegt 
in ihrer Schilderung die wichtigen Kennzeichen der jiidischen Ober- 
schicht: Wirtschaftlich-finanzieller Erfolg, eine solide Ausbildung, 
hohes Ansehen, Mobilitit sowie regionale und iiberregionale ver- 
wandtschaftliche Verbindungen. Eine strenge Trennung zwischen 
Gelehrten- und Wirtschaftselite ist nicht gegeben. Die Wirtschafts- 
elite bestand sowohl aus Hofjuden wie aus den wirtschaftlich be- 
sonders erfolgreichen Kaufleuten der Handelsmetropolen allen 
voran Frankfurt und Hamburg.12 

Die verwandtschaftliche Vemetzungen innerhalb der Ober- 
schicht - das Grundgeriist des Organisationsvorteils und damit des 
wirtschaftlichen Erfolges der Hofjuden — war kein Spezifikum der- 
selben. Glikl belegt durch-den zentralen Stellenwert, den die 
Verheiratung ihrer Kinder hatte, und das Ansehen der Familien, 
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mit denen sie sich verband, daR auch sie eine entsprechende 
»Heiratspolitik” betrieb. Diese umfafite — Glikl brachte immerhin 
zwolf Kinder bis ins heiratsfihige Alter - bereits verwandte 
Familien im Raum Hameln/Hannover, in Kleve und Berlin und 
griff neu in die jiidische Oberschicht Frankens mit ihren 
Verbindungen nach Wien aus. Die ilteren S6hne - auch das eine 
Strategie der personlichen Vorsorge — wurden als Stiitze der Mutter 
am Ort gehalten und mit Tochtern aus den angesehensten jiidi- 
schen Familien in Hamburg vermahlt. Nur die jiingste Tochter fiel 
aus diesem Heiratsmuster heraus, da ihr Stiefvater in Metz Konkurs 

gemacht hatte und die Mutter Glikl mittlerweile verarmt war.13 
Auch die Struktur der Hofjudenfamilien unterschied sich nicht von 
der anderer Familien der jiidischen Oberschicht. ' 

Familie als Begriff 

Doch was heiflt in diesem Kontext iiberhaupt ,,Familie“? Es sind 
- darunter vier verschiedene Personeneinheiten subsumiert:14 

1. Die Kernfamilie, die aus einem Elternpaar und einer unter- 
schiedlichen Anzahl von Kindern bestand, moglicherweise auch 
Kinder umfaflte, die einer der beiden Elternteile bereits mit in die 
Ehe gebracht hatte. Dies ist z. B. bei dem Hannoverschen Hof- 
juden Leffmann Behrens der Fall, der Mitte der 1650er Jahre die 

* verwitwete Jente Hameln, eine Schwigerin Glikls, heiratete. Diese 
hatte bereits sechs Kinder aus ihrer ersten Ehe und sollte zusam- 
men mit Leffmann Behrens weitere drei Kinder haben. Nach ihrem 

Tod 1695 heiratete Leffmann noch ein zweites und ein drittes 
Mal.l> Eheliche Partnerschaften, der konjugale Kern der Familie, 
erwiesen sich angesichts niedrigerer Lebenserwartung also mitunter 
als relativ fragil; eine Reihe von Verbmdungen konnte emander 
ablésen.16 | 

2. Als Familie wird auch die Verwandtscha&s-Famlhe bezelchnet 
d. h, Blutsverwandte der Kernfamilie, auf déren Reichweite hier 

nicht weiter eingegangen werden kann. Versorgungsbediirftige, alte 
oder kranke Personen aus der Verwandtschaft, vor allem alte 
Eltern, Geschwister,. Tanten, Onkel etc. fanden sich angesichts fi- 
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nanzieller Potenz und grofziigiger rdumlicher Méglichkeiten -be- 
vorzugt bei den Hofjuden ein. Hinzu kamen jung verheiratete Kin- 
der, denen oft vertraglich Wohnrecht und Lebensunterhalt fiir min- 
destens zwei Jahre bei einem der Elternpaare eingeriumt wurde.17 
In Leffmann Behrens Haus in Hannover beispielsweise finden wir 
seinen Schwiegervater Joseph Hameln und dessen Frau bis zu de- 
ren Tod, spiter dann Leffmanns Tochter Gnendel mit ihrem Ehe- 
mann, dem berithmten Rabbiner und Blbllotheksbemtzer David 
Oppenheimer.18 - 

3. Zum Haushalt gehorten aufler der Kernfamilie und einigen 
Verwandten die im Hause lebenden und in der Regel auch dort titi- 
gen Bedienten, Knechte, Midgde, Ammen, Privatlehrer und gele- 
gentlich Rabbiner. Hinzu kamen noch nicht verwandte Kinder 
oder Waisenkinder, die in den Haushalt aufgenommen worden wa- 
ren.1? In partiell struktureller Nihe zu den nichtjiidischen Familien 
hing auch die Haushaltsgrofle der jiidischen Familien in der frithen 
Neuzeit nicht so sehr von der Fruchtbarkeit ab, sondern vom 
Vermogen und der gesellschaftlichen Macht, die es erlaubten, 

s~mehr als nur die Nachkommenscha& unter einem Dach zu ver- 
sammeln“.20 

4. Zur Familie als Schutzeinheit zu zihlen - und dies ist natiirlich 
eine Besonderheit der jiidischen Familien - sind schliefflich weitere 
Personen, die auflerhalb -des Haushalts wohnten: Mitarbeiter im 
Geschift — Geschiftsdiener, Geschiftsfithrer, Schreiber, Buchhalter 

etc. —, deren Rang und Selbstindigkeitsgrad gegeniiber der christli- 
chen Verwaltung bewufit verschleiert wurden. Gerade die GrofRe der 
Schutzeinheit zeigt sich nimlich abhingig vom Grad der An- 
siedlungsrestriktionen: Wo z. B. wie in Wien oder Dresden aus- 
schliefSlich Hofjuden zugelassen waren, versteckten sich unter deren 
Schutz eine ganze Reihe weiterer, zum Teil mit ihnen verwandter 
Personen oder Familien. So ist es zu erkliren, dafl ,,Familiengroflen® 
von 40, 60 oder-sogar mehr Personen zustandekamen.2! 

* Die Kernfamilie stellt mithin nicht allein den biologischen, son- 
dern auch den dkonomischen und gesellschaftlich-kulturellen Nu- 
kleus der Haushalts- und Schutzeinheit dar, an deren Spitze nach 
Mafgabe der bei Christen wie Juden gleichermaflen verbreiteten 

33



Ries 

patriarchalischen Familienstruktur der (Ehe-)Mann als Haushal- 
tungsvorstand figurierte. 

Wandlungsprozesse 

Wandel ist zeitabhingig, und die Dimension Zeit bzw. Zeiteinheit 
iibersetzt auf die Familie verweist auf die Generation. Im Falle der 
Hofjuden méchte ich mich deshalb zunichst der ersten Generation 
widmen, den Aufsteigern. Dem Zeitraster folgend mufl man hier 

sogar von Generationen sprechen, denn der Aufstieg der Hofjuden 
vollzog sich regional variierend im Laufe eines Jahrhunderts zwi- 
-schen-etwa 1660 und 1760. Vor allem die siid- und siidwestdeut- 
schen Territorien weisen hier eine gewisse Entwicklungsverzdge- 
rung auf, die auch Auswukungen auf den Verlauf der Akkulturation 
hatte. 

In der Regel gehorten die Aufstelger den regionalen jiidischen 
Eliten an, waren folglich gut ausgebildet, mobil und verfiigten iiber 
die fiir die Oberschicht typischen weitriumigen verwandtschaftli- 
chen Vernetzungen. Um in Kontakt mit dem Hof oder seinen Be- 
amten zu treten und vor allem, diesen Kontakt zu stabilisieren, ge- 

horte weiters ein gewisses Quantum Gliick, Hartnickigkeit und ins- 
besondere 6konomische Professionalitit, wenn nicht Genialitit, 

die auf entsprechende Bediirfnisse auf seiten des Fiirsten, seines 
Hofes und Heeres stieflen.22 Konkret bedeutete dies, dafl der Jude 
bereits nach seiner religisen Ausbildung jung mit einer ebenfalls 
sehr jungen Frau verheiratet wurde, die seinem Status und seiner 

- Vermdgenslage entsprach. Nach der Heirat lebte er noch minde- 
stens zwei Jahre bei Eltern oder Schwiegereltern, um weiter zu ler- 
nen oder erste geschiftliche Erfahrungen zu sammeln. Das notige 

- Kapital, um sich danach geschiftlich selbstindig zu machen, hatten 
er und seine Frau bei der Eheschliefung erhalten, durch 
Beziehungen konnten sie iiber weitere 6konomische Ressourcen 

~ verfiigen. Nun kam es auf seine Geschicklichkeit an, wie er diese 
Voraussetzungen gewinnbringend nutzen konnte. 

Kennzeichen gerade der Aufsteigergeneration war die starke Dy- 
namik ihrer Geschiftsentwicklung, die sich dkonomische Bediirf- 
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nisse oder wenigstens Scheinbediirfnisse von Hof und Heer zunut- 
ze machte und damit auch einiges Verinderungspotential in die 
Familie einbrachte. 

Die hiufige Abwesenheit des Familienoberhaupts in geschiftli- 
chen Angelegenheiten war fiir jiidische Kaufleute gleich welcher 
Stellung normal. Deshalb wird zu Beginn des Aufstiegsprozesses 
auch die Frau des Hofjuden wihrend der Abwesenheit des Mannes 
mit dem Geschift befaflt gewesen sein, bevor das Kontor durch 
kompetente Mitarbeiter an Umfang und Selbstindigkeit gewann. 
Dadurch wurde die Frau, wie auch-tendenziell ihr Mann, wieder 
eher abkémmlich. . 

Die Dynamik beschrinkte sich nicht auf Geschift und Kontor, 
sondern lie mit steigenden Skonomischen Moglichkeiten auch 
Haushalt und Raumbedarf wachsen: Das Haus des Hofjuden be- 
notigte mit zunehmenden Aufgaben und einer vielleicht ebenfalls 
wachsenden Kinderzahl mehr Personal, wurde zum Treffpunkt 

- nicht nur fiir Geschiftspartner, sondern hier lebten iiber lingere 

Zeitriume Rabbiner, wurden Reisende und Arme regelmiflig un- 
terstiitzt und fanden sich gelegentlich zu Festen sogar hochrangige 
christliche Besucher ein.23 Reichtum und Privilegien erlaubten den 
Hofjuden, umfangreiche Immobilien zu erwerben, Hiuser, wenn 

nicht Paliste zu bauen und Girten mit Fontinen und Statuen 
anzulegen. Auch im Inneren wurden diese Hiuser architektonisch 
und kiinstlerisch so gestaltet und ausgestattet, wie es die Hofgesell- 
schaft in ihren Anwesen vormachte 24 : 

Kontrapunktiert - wenn nicht kompensiert — wurde dieser zum 
Teil demonstrativ zur Schau gestellte und auch von jiidischer Seite 
bisweilen heftig kritisierte Luxus?> durch ein ernstgemeintes En- 
gagement fiir die jiidische Gemeinschaft. Dieses wurzelte in der tra- 
ditionellen Verpflichtung der Reichen zur Wohltitigkeit und nutz- 
te die wirtschaftlichen und politischen Potenzen der Hofjuden 
zugunsten der Judenschaft: Sein Erfolgsspektrum reichte von Sied- 
lungserleichterungen und -neugriindungen iiber eine erhebliche 
Verbesserung der gemeindlichen Infrastruktur, der Finanzierung 
und Ausstattung von Synagogen und Lehrhdusern, der Einsetzung 
von Stiftungen, der Forderung hebriischer Drucke und der Uber- 
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nahme von Fithrungspositionen innerhalb der Gemeinden und der 

Landjudenschaften. Insgesamt haben die Hofjuden nicht unerheb- 

lich zur Konsolidierung jiidischer Gemeinden und jiidischer Kultur 

in der frithen Neuzeit beigetragen.26 Ein wirkliches Ausscheren der 
Aufsteiger aus der Tradition oder sogar der formale Bruch mit dem 

Judentum durch die Taufe blieb die absolute Ausnahme. 
Was bedeutete dieses verinderte Ambiente fiir die Hofjuden- 

familien? Sowohl der Hofjude selbst als auch seine Frau als Part- 

nerin des Aufsteigers wufiten um die Schwierigkeiten, Risiken und 
Fragilititen eines solchen Aufstiegs und Geschiftserfolgs. Nicht 
erst das dramatische, aber unreprisentative Ende von Jud Sifl fiihr- 
te allen vor Augen, wie schnell ein solcher Erfolg in sich zusam- 
menstiirzen konnte. Auch andere, wie die Familie Oppenheimer, 
Esther Liebmann sowie die Briider Isaac und Gumpert Behrens 
erlebten den Zusammenbruch von Kredit und Geschift, Verhaf- 

tung und Prozef, mithin die Vernichtung ihrer und ihrer Familie 
Existenz.27 | 

Frauen 

Viele Hofjudenfrauen, die ich hier als Partnerinnen der Aufsteiger 
bezeichne, nutzten wie ihre Minner den gewachsenen Handlungs- 
spielraum, um ihrerseits durch Wohltitigkeit und fromme Werke 
den ethischen Auftrag des Judentums zu erfiillen.28 Leider wissen 
wir jedoch viel zu wenig iiber sie und ihre Lebensgestaltung. Ein 
Gegenbeispiel, dem ich vorlidufig keine Reprisentativitit zumessen 
mochte, liefert Deborah Simons, die zweite Frau des Braunschwei- 
ger Hofjuden Alexander David, die keineswegs Partnerin des Auf- 
stiegs war, sondern sich als junge Frau ,ins gemachte Nest” setzte. 
Sie scheint sich eher mit Konsum beschiftigt zu haben - in der 
ilteren Literatur wird ihr Leichtsinn und Verschwendungssucht un- 
terstellt.2? ' 

Die wirtschaftlichen Entfaltungsmoglichkeiten von Frauen, spe- 
ziell Kauffrauen in der frithen Neuzeit, sind noch kaum systema- 
tisch erforscht. Unter ihnen hatten die Witwen den grofiten (doku- 
mentierten) Handlungsspielraum.30 Dies trifft auch fiir Jiidinnen 
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zu, die sich von ihren minnlichen Kaufmannskollegen vor allem 
in der bescheideneren Dimension und Reichweite ihrer Geschifte 
unterschieden, weil ihnen aufgrund des Erbrechts in der Regel we- 
sentlich weniger Kapital zur Verfiigung stand und sich fiir sie die 
Risiken von Geschiftsreisen allein aus Griinden des Geschlechts 
potenzierten.3 - - 

Dafl es nur sehr wenige Hofiudlnnen gab, hat mit diesen ge- 
schlechtsspezifischen wirtschaftlich-strukturellen Unterschieden zu 
tun, begriindet sich jedoch genauso damit, daf sich die Frauen der 
Hofjuden nicht mehr.mit Geschiftsdingen befassen mufiten und 
dadurch in diesem Bereich Kompetenzen verloren. Schlieflich 
konnte es fiir Frauen ~ sowohl wegen ihrer Religion als auch wegen 
ihres Geschlechts diskriminiert — besonders schwierig gewesen sein, 
am Hof als Geschiftspartnerin akzeptiert zu werden. Ausnahmen 
bestitigen natiirlich auch hier die Regel: Frauen wie Esther 
Liebmann oder Cicilia Hinrichsen, die nach dem Tod ihrer 
Minner deren Rolle fiir den Hof iibernahmen, oder einige kleine- 
re Hoflieferantinnen mit begrenztem Handlungsradius.32 Schlief2- 
lich Madame Kaulla, als verheiratete Frau die bedeutendste Hof- 
jiidin schlechthin, die ihren minnlichen Kollegen als Finanzgenie 
in nichts nachstand. Lediglich pro forma reprisentierte ihr Bruder 
Jakob nach auflen als Kopf der gemeinsamen Firma. 33 

Die zweite Genemtzon 

Deutlicher als bei den Frauen zeigten sich Verinderungen bei den - 
Kindern, d. h..der zweiten Generation. Die Kinder der Aufsteiger 
wuchsen in einem Ambiente auf, das sich von der geschlossen jiidi- 
schen Atmosphire in den Familien ihrer Eltern mehr oder weniger 
unterschied, je nachdem, wann der Aufstieg stattfand und wie 
schnell sich der Lebensstil dnderte. Am Beispiel der Familie des 
Alexander David nach der Mitte des 18. Jahrhunderts zeigt sich, 
daf gerade die jiingeren S6hne - hineingeboren in die bereits lange 
arrivierte Familie und in sorglos scheinendem Luxus lebend - fiir 
ein Ausscheren aus der jiidischen Tradition anfillig waren. | 

Auch die zweite Generation. erhielt ihre Ausbildung zunichst 
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nach dem traditionellen Oberschicht-Muster: die Sohne zuerst 
durch Privatlehrer und dann auf einer meist auswirtigen Jeschiwa. 
Uber die Ausbildung der Téchter sind wir nicht unterrichtet. Még- 
licherweise nahmen auch sie an dem Privatunterricht teil und er- 
hielten zusitzlich, wie bereits Glikl von ihrer Stiefschwester berich- 

tet,3¥ Musik- und Sprachunterricht, z. B. in Franzosisch. Ge- 
schlechtsspezifische Differenzen in der Akkulturation, wie sie be- 
sonders in den jiidischen Salons in Berlin oder Wien sichtbar wer- 
den, deuten sich hier bereits an.3? 

In welchem Tempo und Ausmaf sich sikulare Bildungsinhalte 
durchsetzten, it sich schwer abschitzen. Der Besuch christlicher 
Gymnasien ist nicht vor dem Ende des 18. Jahrhunderts nachzu- 
weisen, ebenso der Universititsbesuch in Fichern auflerhalb der 

Medizin, Einige Medizinstudenten nutzten jedoch im 18. Jahrhun- 
dert ihren Aufenthalt an der Universitit, um neben der Medizin 

auch Ficher wie Philosophie oder Literatur zu studieren.36 Durch 
die Praxis im Geschift diirften die S6hne von ihren erfahrenen Vi- 
tern sowie deren Schreibern und Ubersetzern so viel an Mathema- 
tik, Buchhaltung, Vertragsrecht, Verhandlungsfihrung, lateinischer 
Schrift und deutscher Sprache, vielleicht auch deutscher Schriftfer- 
tigkeit erlernt haben, wie sie fiir das Geschift bendtigten. Der stei- 
gende Umgang mit der lateinischen Schrift im 18. Jahrhundert [aRt 
sich zumindest an der Sicherheit der Unterschriften ablesen. Mit 
einigem Abstand folgten in diesem Prozef auch die Frauen. 

Mindestens einen der S6hne oder Schwiegerséhne versuchte der 
Hofjude rechtzeitig als Geschiftserben und Nachfolger unterzu- 
bringen, andere S6hne wirkten als Kompagnons oder auswirtige 
Geschiftspartner und Hofjuden an anderen Hofen. Thre Ausgangs- 
lage war damit eine andere als die ihres Vaters: Der Nachfolger hat- 
te keine Aufbauarbeit mehr zu’leisten, auch wenn-sein Geschifts- 

risiko in Abhingigkeit von den Launen der Konjunktur und des 
Fiirsten so grof wie das seines Vaters und Vorgingers blieb. Schon: 
als Mitarbeiter des Vaters mufite der Sohn erst einmal seine Fihig- 
_keiten unter Beweis stellen und sich gegen die zum Teil {ibermich- 
tige Stellung des Patriarchen und genialen Finanziers behaupten. 
'Lingst nicht alle Sohne zeigten sich dieser Aufgabe gewachsen, so 
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dafl keine Hofjudenfamilie ihre Bedeutung an einem Hof iiber 
mehr als zwei oder drei Generationen halten konnte. Die Kontinui- 
titen bezogen auf die Schutzeinheit oder das Geschift zeigten je- 
doch groflere Stabilitit.37 

Die auswirtigen S6hne, wenn auch auf anderen personhchen 
Fundamenten und bereits durch das Vorbild des Vaters in das Ge- 
schift gewachsen, leisteten an einem neuen Ort Aufbauarbeit und 

konnten dort ein dhnliches Profil entwickeln wie die Viter. Ihr Weg 
dorthin war jedoch bereits geebnet, die erforderlichen Beziehungen 
zum neuen Wirkungsort kamen entweder durch eine Heirat oder 
geschiftliche Kontakte des Vaters zu dem jeweiligen Hof zustande. 
Die Zusammenarbeit mit dem Bruder und der Familie am 
Urspr3ungsort blieb eng, wie etwa das Beispiel Wolf Wertheimers 
zeigt.38 

Nicht fiir alle der zahlrelchen S6hne und Schmegersohne weni- 
ger noch fiir die Enkel der Aufsteiger, das heiflt die dritte Gene- 
ration, standen vergleichbare Posten zur Verfiigung. Insgesamt er- 
gibt sich jedoch ein Bild verdichteter regionaler Prisenz: Neben 
hofischen Reprisentanten sind sie in:den groflen Handelsstidten 
zu finden, doch auch als eher bescheidener wirksame Geschiifts- 

leute und seit dem Beginn des 19. Jahrhunderts als Bankiers. 
In diesem Kontext der Verdichtung scheinen die im 17, Jahr- 

hundert noch den gesamten Raum des Deutschen Reiches umspan- 
nenden, zum Teil auch dariiber hinausreichenden Beziehungen 
und Vernetzungen der jiidischen Oberschicht im Laufe des 18. 
Jahrhunderts an Reichweite und wirtschaftlicher Bedeutung ver- 
loren zu haben. Nur vereinzelt iiberschritten Heiratsverbindungen 
und Geschiftsbeziehungen noch die Grofriume, die die geogra- 
phische Orientierung der jiidischen Gesellschaft strukturierten und 
in deren Zentrum gleichsam als Schnittmenge Frankfurt/ Main 
und der frinkische Raum lagen.3? Sowohl die Verdichtung jiidischer 
Siedlung als auch die allmihliche Ausweitung des Berufsspektrums 
machten die iiberregionale Mobilitit und Suche eines Hei- 
ratspartners weitgehend iiberfliissig. Gleichzeitig lief} die allméhliche 
Verschmelzung des jiidischen mit dem nichtjiidischen Wirtschafts- 
system die Pflege eigener Netzwerke entbehrlich werden. 
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Es war keine dauerhafte Zukunftssicherung fiir die Nachkom- 
men, Hofjude zu sein, denn spitestens in der dritten Generation 
stellten sich die Weichen: Die einen wurden als nachgeborene S6h- 
ne oder nach geschiftlichem Miferfolg, Rausschmiff oder hnli- 
chem wieder in den Status eines einfachen jiidischen Kaufmanns 

~ oder zu Schlimmerem zuriickversetzt, wobei ein Wiederaufstieg spi- 
terer Generationen nicht ausgeschlossen war,*0 die anderen fithrten 
ihre Akkulturationserfolge aus dem Hofjuden-Milieu hinaus. Sie 
heirateten in den Adel ein, liefRen sich als Groflgrundbesitzer nobi- 
litieren und wurden zu Unternehmern, Bankgriindern und Staats- 
beamten, die meisten von ihnen konvertierten. 

Der bereits in der ersten Generation einsetzende Akkulturations- 
prozef in den Hofjudenfamilien steht in keiner ursichlichen Ver- 
bindung zur Krise des traditionellen Judentums und der Haskala, 
da es die ersten Hofjuden durchaus verstanden, ihren luxuridsen 
Lebensstil mit den jiidischen Traditionen in Einklang zu bringen.4! 
Das Aufeinandertreffen beider Entwicklungslinien seit der Mitte 
des 18. Jahrhunderts machte die Oberschicht jedoch besonders an- 
fillig dafiir, Traditionen zu hinterfragen und aufzugeben, sich an 

~dem Vorbild der christlichen Umgebung zu orientieren, deren 
Mafstibe gesellschaftlicher Anerkennung zu iibernehmen und so- 

- gar das Judentum als unzeitgemif hinter sich zu lassen. 
Der Akkulturationsvorgang innerhalb der Hofjudenfamilien in- 

tensivierte sich von Generation zu Generation, da jede folgende 
bereits an einem anderen Punkt startete als die vorherige. Der Ent- 
wicklung liegt also eine Eigendynamik zugrunde, die durch die ge- 
nerelle Beschleunigung der Akkulturations- und Modernisierungs- 
prozesse in der Aufklirungszeit verstirkt wurde. Die Aufsteiger der 
2. Hilfte des-18. Jahrhunderts oder um 1800 legten den gleichen 
Akkulturationsweg zuriick wie ihre Vorganger ]edoch in einer kiir- 
zeren Zeit, - 

Bedingungen und Ausformungen von Akkulturanonsvorgangen 
sollen im folgenden anhand von drei Beispielen illustriert werden. 
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Alexander David (1687-1765) und seine Familie 

Alexander David kam im Jahr 1707 als traditionell gebildeter jun- 
ger Mann und frisch verheiratet von Halberstadt nach Braunschweig, 
Trotz der Widerstidnde in der Stadt baute er sich eine geachtete Stel- 
lung als Hofjude auf und kam zu Wohlstand. Er griindete eine 
Gemeinde, die er jahrzehntelang fithrte und die lange Zeit sehr 
klein blieb. Die von ihm gestiftete Synagoge beschenkte er aus sei- 
ner Sammlung von Kultgeriten und Manuskripten.42 

Zumindest seine jiingeren Kinder wuchsen bereits in einem 
selbstverstindlichen Luxus auf, der ihnen maglicherweise den Blick 
auf die Notwendigkeit eigener Professionalisierung als Kaufleute 
versperrte. Sie erwiesen sich jedenfalls nach dem Tod des Vaters als 
ausgesprochen naiv und ungeschickt darin, sich mit dem ererbten 

Vermogen eine Existenz aufzubauen. Stirkeren EinfluR auf sie 
hatte hingegen der enge und vertraute Umgang mit den fiihrenden 
Beamten der Reglerung, die sich - deshalb die vielen Quellen - 
immer wieder gendtigt sahen, sich mit den Séhnen des geachteten 
Kammeragenten zu bescha&xgen 

Philipp Alexander David, eines der j jungeren Kinder aus erster 
Ehe, nutzte diese Kontakte, als er 1752, im Alter von etwa 26 Jahren, 
seine Absicht bekanntgab, sich taufen zu lassen.43 Sein Fall belegt in 
fast noch klassischer Weise die entsolidansierende Wirkung einer 
Konversion. Philipp wufite um die Folgen: den Zusammenbruch sei- 
nes Geschifts durch Aufkiindigung der Beziehungen aller jiidischen 
Geschiftspartner, das Auseinanderbrechen seiner Ehe und Kemnfa- 
milie und die - so nahm er es zumindest wahr — lebensbedrohliche 
Feindschaft seiner gesamten Groffamilie. Lediglich seine in Braun- 
schweig mit dem spiteren Nachfolger seines Vaters verheiratete 
Schwester entzog ihm bei der Abwicklung seiner Geschifte nicht 
ganz ihre Hilfsbereitschaft. Seine Frau wandte sich génzlich von 
ihm ab, kehrte ins Elternhaus nach Kassel zuriick, kimpfte vor 
Gericht um ihren Besitz und verlangte die sofortige Scheidung. Das 
Schicksal ihrer vier kleinen Kinder, die auf Regierungsanweisung 
vorldufig im Hause Alexander Davids untergebracht wurden, the- 
matisierte sie in ihren Supplikationen nur ganz am Rande. 
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Philipps Absichten waren durchaus ernstzunehmen, auch wenn 

er letztlich von seinen Plinen wieder Abstand nahm. Er war in sei- 

nem jiidischen Glauben verunsichert, suchte nach religidser Selbst- 

vergewisserung und priifte deshalb die Uberzeugungskraft der christ- 
lichen Religion. Doch auch hier blieben letztlich schwere Zweifel, 

weshalb er zum Judentum zuriickkehrte. Mit seiner Kernfamilie 
wieder vereint, mit der GroRfamilie ausgesohnt, zog er bezeich- 
nenderweise nach Altona, wo es — anders als in Braunschweig - ein 
jiidisches Gemeindeleben gab, das ihn in seiner neu gefundenen 
‘Uberzeugung bestirken konnte.44 

- Zwei seiner wesentlich jiingeren Stiefbriider gingen Jahre spiiter, 
etwa im gleichen Alter, einen dhnlichen Weg. Der iltere, Herz Alex- 
ander, studierte iiber Jahre die christliche Religion und rechtfertig- 
te dies auch gegeniiber der Regierung mit der groflen Bedeutung 
einer Konversion. Nach fiinf Jahren lief er sich 1777 wirklich tau- 
fen. Auch ihn versuchten Angehorige mit Drohungen von seinem 
Vorhaben abzubringen; die entsolidarisierende Wirkung seiner 
Taufe hatte jedoch schon deutlich nachgelassen.*> Der jiingste Bru- 
der Simson, als Freund Lessings ebenfalls zu den fiir diese Zeit 
typischen, autodidaktisch gebildeten Intellektuellen zu rechnen, 
lieR sich zu Beginn der neunziger Jahre taufen und entfaltete an- 
schlieend als Karl Julius Lange in Berlin eine rege publizistische 
Tatigkeit. Karrieregesichtspunkte mogen angesichts eines bislang 
wenig gliicklichen Lebensweges bei ihm eine Rolle gespielt haben.46 

Die Oberschicht in Berlin 

Im zweiten Beispiel geht es nicht um eine einzelne Familie, son- 
dern um die spezifischen Entwicklungen in Berlin. Sie sind, da rela- 
tiv auflergewdhnlich, in ihrer Gesamtheit nicht auf andere Stidte 
zu iibertragen, verdeutlichen jedoch die im Akkulturationsprozef 
witksamen familienrelévanten Faktoren. Die Sonderstellung Ber-- 

- lins definierte sich durch folgende Kriterien: | 
- Berlin war Ausgangspunkt und Zentrum der Haskala, der jidi- 

schen Aufklirungsbewegung, die sich nicht auf den engen Kreis 
der Intellektuellen beschrinkte. Die Berliner Juden wurden also 
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frither als andere vom Wandel erfafit und iibernahmen eine gewisse 
Vorreiterrolle.47 

— Die Judenschaft der Stadt wies einen groflen Anteil sehr wohl- 
habender Familien, also Oberschichtsangehoriger auf48 Viele von 
ihnen standen in irgendeiner Weise in Kontakt mit dem Hof oder 
Regierungsstellen, ohne dafl man sie deshalb direkt als Hofjuden 
bezeichnen konnte.4? 

— Berlin beherbergte die hochste Zahl von Intellektuellen in den 
Stidten des Deutschen Reiches. 50 | 

— Vor allem in den Salons entstand in den letzten belden Jahr- 
zehnten des 18. Jahrhunderts ein Forum relativ ungezwungener Be- 
gegnungen zwischen reichen, gebildeten Jiidinnen, jiidischen und 
nichtjiidischen Intellektuellen und Adeligen. 

— Zur gleichen Zeit gerieten festgefiigte gesellschaftliche Regeln 
in Bewegung, es herrschte eine relativ lockere Sexualmoral. Zwi- 
schen Christen und Juden entstand eine vergleichsweise hohe Zahl 
auflerehelicher Beziehungen mit zahlreichen illegitimen Nachkom- 
men in allen Bevdlkerungsschichten.d! 

Konsequenzen fiir die Familien blieben nicht aus, wobei sich im 
Prozef der Akkulturation und Assimilation deutliche geschlechts- 
spezifische Unterschiede zeigten. Die méannlichen Oberschicht-An- 
gehorigen waren zunichst und vor allem mit ihren Geschiften 
befafit; daneben suchte sich mancher autodidaktisch sikulares Wis- 
sen anzueignen. Je nach Interesse und Kenntnisstand nahmen sie an 
den Diskussionen der Maskilim (Aufklirer) teil, d. h. an den von 
diesen und nichtjiidischen Intellektuellen der Aufklirung geschaf- 
fenen privaten und halbéffentlichen Foren der Begegnung. Eine 
vollstindige und gleichwertige Anerkennung in der christlichen Ge- 
sellschaft blieb jedoch selbst einem Mann wie Moses Mendelssohn 
versagt. Handlungspotential entfalteten die Manner der Oberschicht, 
indem sie ihr traditionelles Engagement fiir Gemeinschaftsbelange 
nun in den Dienst aufklirerischer oder reformerischer Arbeit stell- 
ten: Hierzu gehort etwa die Griindung und Finanzierung der Ber- 
liner Freischule, die Unterstiitzung der Maskilim und schhefihch 
der politische Kampf fiir die Emanzipation.3? 

Fiir die Einstellung zur jiidischen Tradition konnte jeder nur in- 
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dividuell eine Losung finden, die nicht einmal fiir seine Familie 

verbindlichen Charakter einnahm. Kennzeichnend ist, daf jede 

Generation sich weiter von der Tradition entfernte als die vorige. 

Das Ausscheren aus dem Judentum, wie es gerade in der Ober- 

schicht so zahlreich vorkam, war dann nur noch ein kleiner, kon- 

sequenter Schritt. Die Vorreiterrolle der Berliner Juden im Moder- 
nisierungsprozef erwies sich also als tendenziell gefihrlich fiir den 

" Bestand der jiidischen Gemeinde.?3 Genau wie bei manchen Hof- 
judenfamilien setzte ihre Traditionskritik ein und entfaltete indivi- 
duell-zentrifugale Krifte, bevor eine Reformdebatte an Boden ge- 
wonnen hatte und in der Lage war, Identifikationsangebote fiir ein 
modernisiertes Judentum zur Verfiigung zu stellen. Die dramati- 
sche Verunsicherung der Minner der jiidischen Oberschicht, die 
traditionell die Fithrungspositionen in der jiidischen Gemeinde in- 
nehatten, zeigt sich besonders deutlich in dem rational kaum nach- 
vollziehbaren berithmten Angebot, das David Friedlinder Probst 
Teller unterbreitete:' Den Ubertritt jiidischer Hausviter zum Pro- 

~ testantismus unter der Bedingung, die christlichen Dogmen nicht an- 
. erkennen zu miissen.?4 

Entsprechend ihrer gesellscha&hchen Rolle vollzog sich dle Ak- 
kulturation der Frauen eher im privaten Bereich, sieht man einmal 
von der Teilnahme am entstehenden 6ffentlichen Berliner Theater- 
und Musikleben ab. Gerade die jungen Midchen der Oberschicht 
wurden in ihrem Bildungsdrang von ihren Vitern unterstiitzt und 
erhielten intensiver als ihre Briider Privatunterricht in modernen 
Sprachen, Kunst, Musik und Literatur.?> Im Hause ihrer Eltern oder 
denen der Eltern ihrer Freundinnen begegneten sie jiidischen und 

" nichtjiidischen Intellektuellen, Schriftstellern und Kiinstlern, von 
denen sie iiberaus beeindruckt wurden. In ihrem Akkulturations- 
willen stiefRen sie jedoch auch schnell an die von den Eltern gesetz- 
ten Grenzen, so bei der Lektiire verbotener Biicher wie etwa Goe- 
thes ,Die Leiden des jungen Werther”. Vor allem aber hatten sie 
sich zu fiigen, daf der Vater - wie iiblich - den Ehemann auswihl- 
te und sie jung verheiratete.56 Spannungen, Widerspriiche und Un- 
gleichzeitigkeiten des Akkulturations- und Emanzipationsprozesses 
werden hier deutlich. ' 
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Brendel Mendelssobn — Dorothea Schlegel 

Brendel war das ilteste Kind Moses Mendelssohns und wurde von 
ihrem Vater in ungew6hnlichem Umfang in sikularen Fichern un- 
terrichtet.%’ Dabei gelang es ihm offenbar nicht, an seine Kinder 
die von ihm gelebte Verbindung zwischen Aufgeklirtheit und ab- 
soluter Gesetzestreue als iiberzeugendes Lebenskonzept zu vermit- 
teln. Zunichst folgte die Tochter jedoch'.den Vorstellungen des 
Vaters und heiratete 1783 mit 19 Jahren den finanziell erfolgrei- 
chen, intellektuell jedoch desinteressierten Simon Veit. 1790 und 
1793 wurden ihre beiden S6hne geboren. Um die gleiche Zeit bliih- 
ten die Salons der reichen und gebildeten Jiidinnen auf, in denen 
auch Brendel verkehrte. Im Salon von Henriette Herz traf Doro- 
thea, wie Brendel sich seit einiger Zeit nannte, 1797 zum ersten Mal 
den Schriftsteller Friedrich Schlegel und wurde noch im gleichen 
Jahr seine Geliebte. Nach ihrer Scheidung 1799 zog sie gemeinsam 
mit ihrem jiingeren Sohn und Schlegel erst nach Jena, dann nach 
Paris. Dort lie sie sich 1804 protestantisch taufen und heiratete 
Schlegel. Die beiden arbeiteten in einer romantisch verklirten tra- 
ditionellen Rollenverteilung schriftstellerisch eng zusammen. In 
Kéln trat das Ehepaar 1808 zum Katholizismus iiber, auch die S6h- 
ne liefen sich zwei Jahre spiter katholisch taufen. Erst nach Jahr- 
zehnten konnte Dorothea w1eder mit ihren Geschwistern Kontakt 
aufnehmen. | 

Brendel/Dorothea ist — wie das Berliner Belsp1el insgesamt — ein 
Extremfall, reprisentiert jedoch damit die Grundproblematik, wie 
sie sich verschirft bei den Salondamen zeigte. Viele von ihnen ver- 
lieRen ihren jiidischen Ehemann, um nach der dafiir erforderlichen 
Taufe einen Adeligen zu heiraten und begaben sich damit erst ein- 
mal in die Isolation.?8 Die jungen Frauen suchten eine eigene Rol- 
le in Abweichung von der Tradition, die noch weniger als die ihrer 
Briider und Minner in einen Modernisierungsprozefi der Juden- 
schaft einzubinden war, da sie in.ihr weder eine offenthche noch 
eine selbstbestimmte Rolle innehatten., 

Diese Differenzen zwischen Minnern und Frauen hatten nicht 
nur das Potential, Ehe und Familie zu sprengen, sondemn sind auch 
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der Grund dafiir, daf die Quote der Konversionen bei den Frauen 

zwischen 1770 und 1806 iiber derjenigen der Ménner lag.?” 
Die Kinder wuchsen in die geschilderte Atmosphire der Verun- 

sicherung hinein, sahen die Familie durch Konversion und/oder 

Scheidung der Eltern auseinanderbrechen und besafen kein Fun- 
dament jiidischer Tradition mehr, das ihnen unbedingte Sicherheit 
hitte geben konnen. Auf der anderen Seite erlebten sie eine nie ge- 
kannte Offenheit gegeniiber der christlichen Gesellschaft. Manche 
besuchten bereits christliche Schulen und Universititen. Auch sie 
muflten jedoch die Grenzen des Emanzipationsprozesses und ihrer 
personlichen Ambitionen sowie die fiir ihre Generation charakteri- 
stischen Widerspriiche erfahren. Diese lieflen nun vermehrt die 
jungen Ménner anfillig. dafiir werden, die Taufe als ,Entreebillett® 
fiir die Anerkennung in der Gesellschaft zu benutzen.69 

Die allmihliche Akzeptanz von Individualitit und Pluralitit 
nahm den Konversionen einen Teil ihrer Sprengkraft und entsoli- 
darisierenden Wirkung in den Familien. Kommunikation und 
Kontakt blieben jedoch besonders zwischen den Generationen 
beeintrichtigt.61 

Madame Kanlla 

Nur kurz méchte ich den beiden Beispielen aus dem eher prote- 
stantischen, aufgekldrten Norden ein letztes aus dem Siidwesten ge- 
geniiberstellen, das fiir die enorme Zeitspanne der Akkulturation 
und ihre Auswirkungen auf di¢ Familie steht. Wihrend sich nim- 
lich in Berlin in Familie und Gemeinde bereits die Krise entfalte- 
te,62 gelang in Donaueschingen, Hechingen und dann in Stuttgart 
der Familie Kaulla unter Fithrung von Chaile, genannt Madame, 
gerade erst der Aufstieg als Hofjuden in spitabsolutistischer Umge- 
bung: Wie andere siiddeutsche Hofjuden (Seligmann, Hirsch) pro- 
filierten sie sich durch Heereslieferungen wihrend der. Napoleo- 
nischen Kriege, iibermittelten Subsidien und titigten andere Geld- 
geschifte, 1800 wurde Jakob Kaulla zum Hofbankier ernannt und 
stellte zusammen mit seiner Schwester im Jahr 1802 die Hilfte des 
Griindungskapitals fiir die Wiirttembergische Hofbank, in Wirk- 
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lichkeit die privilegierte Privatbank der Kaullas.63 Madame lebte 
streng traditionell, was durch ihren Grabstein auf dem Hechinger 
jlidischen Friedhof und durch zahlreiche Stiftungen vor allem in 
Hechingen belegt ist.64 Ihre S6hne und Nachkommen blieben bis 
auf drei Ausnahmen am Ende des 19. Jahrhunderts dem Judentum 
treu, mancher engagierte sich in der Gemeindeverwaltung und Kul- 
tushierarchie oder fiir das Emanzipationsgesetz von 1828. Sie hei- 
rateten in die ebenfalls noch im Judentum verbliebenen siiddeut- 
schen jiidischen Oberschichtfamilien ein, obwohl ihre Nobilitie- 
rungsambitionen lange an den in Wiirttemberg besonders restrik- 
tiv gehandhabten Nobilitierungsverfahren scheiterten.63 

Wann und inwieweit sich das Leben der Familie Kaulla verin- 
derte, ist aus den bisherigen Publikationen nicht ersichtlich. Ent- 
scheidend fiir die Beharrung scheint mir jedoch bei aller Bedeutung 
moglicher duflerer Einfliisse die Zeitverzgerung. Als die Familie 
Kaulla nach Stuttgart kam und dort ihren wirtschaftlichen Erfolg 
feiern konnte, hatte die Restaurationsphase auch in Berlin bereits 
die Zeit aufklarerischer Zirkel und der Salons abgelést, die so vie- 
les angestoflen hatten, was sich dann wie von selbst weiterent- 

"~ faltete.66 | : 
Diese Form der Krise und extremen Verunsicherung ist sowohl 

den friih abgestiegenen als auch den spat aufgestiegenen Hofjuden- 
familien erspart geblieben. 

Als Institution wurde die Familie durch die Akkulturatlon auch 
bei den Hofjuden nicht infrage gestellt. Viele einzelne Familien er- 
fuhren jedoch durch den fiir die Oberschicht spezifischen, zum Teil 
Hofjuden-spezifischen Akkulturationsprozef Erschiitterungen in 
Zusammenhalt und Funktion. Individuell unterschiedliche 
Losungsstrategien im Modemisierungskonflikt be\mrkten eine Viel- 
zahl von Friktionen und Irritationen. 

In diesem Zusammenhang verlor die Familie zundchst einmal an 
zentraler Bedeutung und erhielt durch neue Assoziationen Gleich- 
gesinnter verstirkt Konkurrenz. Mittel- und langfristig gewann sie 
jedoch nach Austrag der Krise an Bedeutung zuriick, die sich aller- 
dings entlang der verschiedenen konfessionellen Orientierungen 
pluralistisch neu strukturierte.6’ Da die Hofjuden jedoch zu den 
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Auslaufmodellen des 19. Jahrhunderts gehdrten, ist von Hofju- 

denfamilien korrekterweise in diesem Zusammenhang kaum noch 

zu sprechen. 

1 
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Von Grofhindlern und Gehilfen 

Aspekte der Sozialgeschichte Wiener jiidischer 
Familien im 19. Jahrhundert - 

Tina Walzer 

Die vorliegende Arbeit fuflt auf einem breit angelegten Forschungs- 
projekt zur Sozialgeschichte der Juden in Wien zwischen 1784 und 
1874, das am Institut fiir Geschichte der Juden in Osterreich bear- 
beitet wird. Der Umstand, daf bis zum jetzigen Zeitpunkt noch 
nicht alle relevanten Quellen in der personenbezogenen 
Datenbank des Projektes statistisch erfafit worden sind, liflt am 
ehesten die Bezeichnung ,,Zw1schenber1cht zum aktuellen For- 
schungsstand“ zu. pegt g 

Zunichst soll versucht werden, die hier vorgestellten Personen- 
gruppen unter Heranziehung unterschiedlicher Aspekte zu um- 
schreiben sowie auf die zeitliche Dynamik der beobachteten Er- 
scheinungen einzugehen. Hierzu gehort die Frage sowohl nach den 
Herkunftslindern und dem zeitlichen Rahmen der Zuwanderung 
nach Wien als auch nach den rechtlichen Emschrankungen be- 
stimmter Zuwanderungsmotlve 

Eine zentrale Rolle im Erklirungsmodell spielt naturgemif die 
wirtschaftliche Ausgangsbasis der Immigranten. Sie bestimmte pri- 
mir die Berufsfelder der Wiener jiidischen Bevolkerung. Sie wirkte 
aber auch auf das Verhiltnis zu religiésen Fragen, kulturellen Tra- 
ditionen und Werten sowie zur Umwelt ein. Gerade die Bereit- 
schaft jiidischer Immigranten zur Anniherung an die Wiener Ge- 
sellschaft ist ein Spezifikum des untersuchten Zeitraumes. Marsha 
Rozenblit unterscheidet sehr klar zwischen Akkulturation und As- 
similation und beschreibt den Spielraum zwischen ihnen anhand 
unterschiedlicher Merkmale, bei denen das Festhalten an bzw. die 
Aufgabe von kulturellen und religiésen Wertvorstellungen im Vor- 

- dergrund stehen.! 
Um die Wechselwirkungen zwischen Migrationsmotiven, recht- 

lichen Voraussetzungen der Ansiedlung, beruflichen Karrieren und 
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Familienmustern aufzuzeigen, sollen zwei Berufsgruppen heraus- 

gegriffen und niher beleuchtet werden: Grofhéndler und Bankiers 

einerseits sowie Handelsgehilfen und Handelsangestellte anderer- 

seits. Bankiers und Angestellte wurden deshalb ausgewihlt, weil 
beide Berufsgruppen in besonderer Weise gesellschaftlich aktiv wa- 

ren, aber ganz unterschiedliche Linien verfolgten. Die Wahl dieser 

Gruppen erméglicht einen einigermafien differenzierten Blick auf 

die vielfiltigen sozialen Verhiltnisse, in denen Juden in Wien wih- 

rend des 19. Jahrhunderts lebten. Gleichzeitig soll auch deutlich 
werden, welche Verinderungen im Laufe des Jahrhunderts in wirt- 

schaftlicher wie auch gesellschaftlicher Hinsicht stattfanden und 

inwieweit sie jiidische Familienstrukturen direkt oder indirekt be- 
einflussen konnten. Gerade die Polarisierung in arme und reiche 
Juden, wie sie uns als Hauptargument antisemitischer Rhetorik nur 

zu vertraut ist, 3t eine Korrektur notwendig erscheinen. Die sozi- 

ale Bandbreite des Wiener Judentums reichte jedenfalls iiber Hau- 
~ sierer und Millionire hinaus. DaR die Realitit jiidischen Alltags in 

Wien noch weit komplexer war, als sich in gebotener Kiirze dar- 

stellen 13f3t, sei an dieser Stelle noch einmal deutlich betont. 

- Folgende Fragenkomplexe stehen hinter der Schilderung der 
Wiener Verhiltnisse: Wanderten Familien geschlossen zu oder im- 

- migrierten eher Einzelpersonen? Unterhielten die Immigranten 

Kontakte zu Familienangehérigen, Verwandten oder Geschéftspart- 
nern in ihren Herkunftsorten? Ist zwischen der Startposition der 
Zuwanderer in Wien und ihrem Ansiedlungsverhalten ein Zusam- 
menhang herstellbar? Dies sind Fragen, die die niheren Umstinde 
der Zuwanderung kliren helfen. In Hinblick auf das Berufs- 
spektrum steht die Entwicklung wirtschaftlicher Chancen und 
Betitigungsmoglichkeiten und deren legislative, gesellschaftliche 
und dkonomische Voraussetzungen im Vordergrund. | 

Das Spannungsfeld um Akkulturation und Verbiirgerlichung 
kann von sozialen, wirtschaftlichen, kulturellen sowie religiésen 
Gesichtspunkten aus falbar gemacht werden. Die Auswirkungen 
dieser Phinomene auf Familienstrukturen lassen sich anhand von 
Beobachtungen zur Kinderzahl, zur Rolle der Frau in der Familie 
oder zum Umgang mit Schulbildung und mit Traditionen ablesen. 
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Zuwanderung 

Das ausschlaggebende: Motiv fiir die Zuwanderer aus Béhmen, 
Mihren, Ungarn und Gebieten des Osmanischen Reiches im hier 
untersuchten Zeitraum war zweifelsohne der Ausbau von Ge- 
schiftsverbindungen. Im Mittelpunkt dieser Untersuchung stehen 
also soziale Gruppen, die im Gegensatz zu den ab der Jahrhundert- 
mitte auftretenden Pogromfliichtlingen aus Galizien und der Buko- 
wina bereits in ihren Herkunftslindern wirtschaftlich etabliert wa- 
ren. Sie brachten somit ganz andere soziale Voraussetzungen fiir 
die Integration in das Wiener Umfeld mit. Diese Immigranten wa- 
ren, schon alleine um den Erfolg ihrer Unternehmungen zu garan- 
tieren, von vornherein kulturell anpassungswillig. Uberdies waren 
sie in der Mehrzahl religiés reformorientiert. - | 

Bei der Entwmldung der obersten sozialen Schicht jiidischer Em- 
wanderer sind zwei Phasen zu unterscheiden. Zu Beginn des 19. 
Jahrhunderts konnten sich ausschliefflich finanziell potente, wirt- 
schaftlich unabhingige Familien aus dem Umkreis der fritheren 
Hofjuden gesellschaftlich und wirtschaftlich in Wien etablieren. Ab 
der Jahrhundertmitte gelang auch Familien, deren Oberhédupter 
sich aus Angestelltenverhaltnissen bei den Erstgenannten emanzi- 
pieren konnten, der Schritt zur wirtschaftlichen Selbstindigkeit und 
damit zum Erfolg. Als Vertreter der ersten Gruppe wiren etwa die 
miteinander verschwigerten Familien Amnstein und Eskeles zu nen- 
nen, fiir die zweite Gruppe sei exemplarisch auf Josef Ritter von 
Wertheimstein, den ehernahgen Prokuristen des Bankhauses Roth- 
schild, verwiesen.2 - 

In die zweite Phase ist auch der Aufstieg jener GroRhindler ein- 
zuordnen, die zwar schon frith nach Wien zugewandert waren, de- 
ren wirtschaftliche Konsolidierung sich jedoch iiber einen lingeren 
Zeitraum erstreckte. Charakteristischerweise wurde von ihren Mit- 
gliedern nicht die Nobilitierung angestrebt. Nachdem die nobili- 
tierten Groflhindler ihren Titigkeitsbereich in den Bankensektor 
bzw. in die Industrie verlegt hatten, hielten die vorgenannten die 
traditionellen Strukturen des Handels aufrecht und iibernahmen 
damit deren wirtschaftliche Funktionen. Diese obere jiidische Mit- 
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telschicht gewihrleistete die Versorgung des Wiener Marktes mit pri- 

miren Verbrauchsgiitern wie Lebensmitteln. Zusitzlich beschleu- 

mgtc sie dadurch auch die wirtschaftliche Entwicklung als solche, da 

sie in ihrer Fihigkeit, Kontinuititen aufrechtzuerhalten, in der an 

Wandel reichen Epoche der Emanzipation, Modernisierung und In- 

~ dustrialisierung 6konomisch wie auch gesellschaftlich einen stabili- 

sierenden Faktor darstellte.3 

Recbtlz'cbe Rabmén‘bedz}zgunge)z 

Beginnend mit den legislativen Maffnahmen Josephs II., die unter 
- dem Namen ,Toleranzedikt* bekannt sind, inderten sich die Para- 

meter der gesamtgesellschaftlichen Entwicklungsperspektiven fiir 
Juden. Die wirtschaftspolitischen Uberlegungen waren, ganz im 
Sinne physiokratischer Theorien, auf deren Einbindung in soge- 

- nannte ,produktive” Beschiftigungsbereiche gerichtet. Tatsichlich 
ist das Erfolgspotential der Reformideen spiter an den vielfiltigen 
Tétigkeiten geadelter jiidischer Unternehmer in der Textilindustrie, 
im Finanzsektor, im Eisenbahnbau, im Kohlebergbau wie auch in 

der Eisen- und Stahlindustrie abzulesen.4 : | 
Die Schaffung neuer 6konomischer Betatlgungsfelder sowie das 

Forcieren einer breit gestreuten, allgemeinen schulischen Ausbil- 
dung sollten die Integration von Juden in die biirgerliche Gesell- 
schaft vorantreiben.’ Angestrebtes Ziel war nicht die Stirkung einer 
wie auch immer gearteten judischen Position, sondern vielmehr das 
Aufgehen jiidischer Identititen in der umgebenden christlichen 
Gesellschaft.6 Zwar war die weitere Entwicklung der Judenge- 
setzgebung durch die Abkehr und. Verzégerung der josephinischen 

- Reformideen geprigt, doch zeichnete sich ab den 1840er Jahren 
eine Trendwende ab, die mit der formalrechtlichen Gleichsetzung 
von Juden als Staatsbiirger im Staatsgrundgesetz von 1867 ihren 
definitiven Endpunkt fand. 

Die einflufreichsten jiidischen Schichten stellten sn:h ganz hin- 
ter die Ziele des Toleranzedikts. Thre konomische Abhingigkeit 

“von Auftrigen des Hofes forderte zusitzlich den Wunsch, die No- 
bilitierung als Weg der Integration in die Wiener biirgerliche Ge- 
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sellschaft zu beschreiten, Diese Strategie stellte weniger eine fiir jii- 
dische Gesellschaftsschichten charakteristische Handlungsweise dar, 
sondern entsprach einer allgemein zu beobachtenden Tendenz inner- 
“halb des sich gerade erst entwickelnden Wiener Biirgertums. 

Zu dessen Werteskala gehorte nicht die Schaffung eigener Werte 
oder einer eigenen Infrastruktur, sondern die Stabilisierung von ge- 
sellschaftlichem Status, der seinen Ausdruck in einer méglichst weit- 
gehenden Angleichung an die adehge Gesellschaft des Wiener Ho- 
fes finden sollte. 
Die lange Phase des Neoabsolutlsmus forderte feudale Herr- 

schaftsstrukturen weit iiber deren wirtschaftlich opportune Bedeu- 
tung hinaus. Die politischen Entscheidungstriger dieser Epoche 
hemmten damit langfristig die Entwicklung eines tragfihigen Biir- 
gertums, so dafl die Sozialstruktur auch in der cisleithanischen 
Reichshilfte der Habsburgermonarchie in keiner Weise den gleich- 
zeitigen gesellschaftlichen Entwicklungen in den westeuropiischen 
Staaten entsprechen konnte.” Jiidische Unternehmer bewegten sich 
im Spannungsfeld zwischen einer von feudalen Prinzipien domi- 
nierten Wirtschaftspolitik und den nur langsam Fuf fassenden biir- 
gerlichen Reformideen. 

Die Entwicklung vollzog 51ch ausgehend vom rechthch stark ein- 
geschrinkten Typus des Hoffaktors iiber jenen des Groffhandlers 
hin zum Grofbankier und verlief parallel zum Industrialisierungs- 
prozef mit seinen spezifischen Anforderungen-an die Marktver- 
hiltnisse.8 Das statistische Zahlenmaterial zur Beschiftigungsstruk- 
tur der Wiener Juden untermauert diese Beobachtung.? 

Umgang mit Tradition - -. 

In Hinblick auf familidire Strukturen, insbesondere die Komponen- 
te des Umgangs mit Traditionen, trifft die Feststellung Bergers zu, 
daf} bereits iberwundene Normen im Sozialverhalten der Betrof- 
fenen weit linger sichtbar blieben.10 Im konkreten Fall trafen #lte- 
re Formen traditioneller Wertvorstellungen auf den fiir diese Epo- 
che charakteristischen konservativen Trend. Monika Richarz weist 
auf die besondere Bedeutung der. Tendenz zur Akkulturation in 

111



Walzer 

den jiidischen Spitzenschichten hin und zeigt anhand der Haltung 

zur Religionsausiibung sowie der Rollenverteilung von Mannemn 

und Frauen die vielfiltigen, durchaus nicht spannungsfreien Ver- 

bindungen zwischen jiidischen Familienkonzepten und der Ver- 

biirgerlichung auf, Gerade die Aufgabe der Frau, iiber die Kinder- 

‘erzichung den Fortgang der Akkulturation zu gewihrleisten, ver- 
dient in diesem Zusammenhang besondere Beachtung.1l 

Fiir den Typus der gebildeten jiidischen Frau nehmen in Oster- 
reich die Teilnehmerinnen am Kreis um Fanny Amstein die Posi- 

tion von Vorreiterinnen ein, obwohl ein Phinomen wie deren be- 
rithmter Salon fiir die Wiener Verhiltnisse lange Zeit ein singulres 
Ereignis blieb. | : | 

Nicht zu leugnen ist jedoch ein anderer Aspekt, der den weibli- 

chen Angehérigen jiidischer Oberschichten die:Aneignung biirger- 
licher Bildungsideale und der zugehérigen Inhalte bereits im frii- 
hen 19. Jahrhundert erméglichte. Die gute Ausbildung der Téch- 
ter garantierte ihren Eltern nimlich in Hinblick auf ihre eigenen 

Akkulturationswiinsche hohes Sozialprestige. Ihr Ziel war nicht 
etwa die Berufstitigkeit der Tochter, sondern diese sollten das 
Riistzeug erwerben, ihren vielfiltigen Reprisentationspflichten in 
angemessener Weise nachkommen zu kénnen. Auflerdem diente 
die Ausbildung der Téchter auch einem handfesten finanziellen 
Zweck: Sie sollte das Zustandekommen vorteilhafter Eheverbin- 
dungen garantieren, 2 - . . e 

Im Durchschnitt waren daher jiidische Frauen dieser sozialen 
Schicht besser gebildet als christliche.!3 Der Zugang zur Bildung ver- 

schaffte ihnen neben gesellschaftlichen Verpflichtungen und der 
Ausfiillung neuer Rollenbilder auch die Méglichkeit, in ihren Alltag 
kreative Elemente einzubringen. So verfiigten sie iiber die Mdglichkeit, 
durch die 6ffentliche Kultivierung des Diskurses iiber Lektiire in soge- 
nannten ,Lesezirkeln® das kulturelle Leben aktiv mitzugestalten,14 

Judische mittelbiirgerliche Schichten um die Jahrhundertmitte 
wiederum hatten sich zwar nicht das Ziel der vollstindigen Assimi- 
lation gesteckt, schitzten jedoch Bildung als solide Basis fiir die ge- 
sellschaftlichen und wirtschaftlichen Entwicklungsméglichkeiten 
ihrer Kinder. In der zweiten oder dritten Generation dieser Zuwan- 
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derer nahm dann die Zahl der in freien Berufen Titigen entspre- 
chend stark zu. Die ab der Jahrhundertmitte Geborenen bildeten 
somit das Bindeglied zu den im Entstehen begriffenen urbanen Be- 
rufen.1d Gerade in der dritten Generation trat allerdings auch auf, 
was man urspriinglich hatte vermeiden wollen: Ein starker Trend 
zur Konversion zum Christentum. 

Heiratsverhalten und Familienplanung 

Bereits jetzt ldfit sich aus dem Datenmaterial ablesen, daf sich in 
Wien tendenziell mehr jiidische Ménner als Frauen aufhielten, was 
sich in erster Linie aus den oben geschilderten Zuwanderungsmo- 
tiven erkldrt. Die Zahl der Unverheirateten iiberwog jene der Ver- 
heirateten um mehr als zwei Drittel. Die Zahl der minnlichen ledi- 
gen Zuwanderer ist unter den zwischen 1793 und 1848 Geborenen 
am hdchsten, also jener Gruppe, die aufgrund der gesetzlichen Er- 
leichterungen erstmals in der Lage war, ihre Karriere durch den 
Schritt in die Reichshaupt- und Residenzstadt zu fordern. In der- 
selben Altersgruppe fillt die Dominanz der verheirateten Frauen 
auf. Offenbar hingt dies mit der um die Jahrhundertmitte ver- 
gleichsweise optimalen Chance fiir eine wirtschaftliche und soziale 
Etablierung zusammen, die noch nicht durch das Uberhandneh- 
men sozialer Mif¥stinde gebremst war und daher Eheschliefungen 
und Familienplanung méglich machte. In die Zeit der spéten 1860er 
Jahre fillt auch die hochste Zahl der Geburten innerhalb der unter- 
suchten Gruppen. _ 

- Vor der endgiiltigen Durchsetzung biirgerlicher Werte war das 
Heiratsverhalten vom Ideal der Groffamilie mit mdglichst hoher 
Kinderzahl geprigt. Daher kamen nur Eheverbindungen in Be- 
tracht, die den entsprechenden finanziellen Aufwand zu' garantie- 
ren schienen.!® Ziel jeder Eheschliefung war die Ausweitung der 
elterlichen Geschiftsbeziehungen durch Verheiratung der Kinder 
mit Geschiftspartnern oder Verwandten in Wien bzw. im westli- 
chen Ausland. Die Wahl eines jiidischen Ehepartners war vor allem 
in Verbindungen zwischen Familien, die ihre Basis in unterschiedli- 
chen Lindern hatten, ein Element jiidischer Identititsbildung.17 
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Marion Kaplan beschreibt sehr anschaulich die Beteiligung ver- 

schiedener Familienmitglieder an der Auswahl jener potentieller 

Heiratskandidaten, von denen man hoffte, sie-wiirden den Zielen 

der Familie forderlich sein.!8 EheschlieRungen zwischen Verwand- 
ten folgten iiblicherweise wirtschaftlichen Uberlegungen. Vor allem 

wenn sich eine Familie in einer pekuniéir schwierigen Lage befand, 

wurde auf solche Entscheidungen zuriickgegriffen, um die Aufsplit- 

~ terung des Kapitals zu verhindern. Uberdies konnte man ohne ent- 

sprechende Mitgift auch kaum auf vermégende Heiratspartner hof- 

fen.19 Die Befolgung solcher Primissen fiihrte im Zuge der ver- 
starkten Zuwanderung ab dem letzten Drittel des 19. Jahrhunderts 

und der damit verbundenen Verschlechterung der sozialen Lage 

breiter jiidischer Bevolkerungsschichten zur Abnahme der Ehe- 

schliefungen.2 o 
Die Kinderzah! der mittleren und oberen Schichten war von ei- 

ner sehr bewuften Geburtenregelung bestimmt, die sich wesentlich 
_ frither als in der christlichen Bevdlkerung durchgesetzt hatte. 

Motive dafiir waren einerseits die Idealvorstellung von der biirgerli- 
chen Kleinfamilie, andererseits ist der finanzielle Aspekt dieser Fa- 

milienstrategien nicht zu unterschitzen.2! 

Wobnverbalten 

Das Wohnverhalten der Wiener jiidischen Bevolkerung war Aus- 
druck sozialer Strategien. Nobilitierte Familien sowie Assimila- 
tionswillige zogen es vor, in der Nihe der alten Adelspalais, also 
innerhalb der Stadtmauern im heutigen ersten Bezirk, zu wohnen, 
und verliehen so ihrem sozialen Streben auch geographisch Aus- 
druck. Die jiidischen Auftraggeber der im letzten Viertel des 19. 
Jahrhunderts erbauten Ringstralenpalais waren zwar noch diesem 
Motiv verpflichtet, standen in ihrer Entwicklung allerdings schon 
der nachfolgenden, jiidisch bewuflten Unternehmergeneration 
niher.22 ' | 

Ein zusitzlicher Aspekt fir die Ansiedlung in Ringstraflennihe 
fiir diese spite Zeit war das Bediirfnis nach Abgrenzung. Die be- 
reits etablierten grofbiirgerlichen jiidischen Schichten, die in vielen 
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Fillen am gleichzeitigen wirtschaftlichen Aufschwung partizipieren 
konnten, suchten mit der Nihe zur christlich dominterten, liberal 
gepragten Wiener biirgerlichen Gesellschaft, die die Stadterweite- 
rungsprogramme initiiert hatte, eine auch optisch wahrmehmbare 
Abgrenzung gegeniiber den nun' bereits massiv zuwandernden 
judischen Unterschichten.23 Gleichzeitig dachte man, solcherma- 
len der antisemitisch motivierten, diskriminierenden Behandlung 
als Juden entgegentreten zu kénnen. . 

Das Wohnverhalten a2t sich ebenso als Indikator fiir den Status: 
niederer sozialer Schichten nachweisen. So ist beispielsweise inner- 
halb des zweiten Wiener Gemeindebezirks, der Leopoldstadt, eine 
sehr starke Binnenmobilitit nachzuweisen. Wohnadressen an der 
Donaukanalfront hatten wesentlich héheres Prestige als solche mit- 
ten im Bezirk.24 Der innerjiidische Charakter dieses in allererster 
Linie von Juden bevorzugten Siedlungsgebiets wurde durch ent- 
sprechende Einrichtungen infrastruktureil gewahrt, etwa durch die 
Ballung jidischer Institutionen und Lebensmlttelgeschafte in be- 
stimmten Straflenziigen?® - : 

. Der Grund fiir die Bevorzugung des zweiten Bezirks als erster 
Wohnadresse fiir jiidische Neuzuwanderer lag im Bediirfnis nach 
sozialen Kontakten und in der Suche nach der Sicherheit einer ver- 
trauten Umgebung.26 Der Erhalt gruppeninterner Kontakte spielte 
beim Aufbau und der Absicherung der wirtschaftlichen Basis fiir 
die Neuankommlinge eine nicht unbedeutende Rolle. Diese erhoff- 
ten sich damit — mit einiger Aussicht auf Erfolg eine Verbesserung 
ihrer Geschiftsbedingungen.27 

Handelsgebilfen und Handelsangestellte 

In dieser Gruppe ist die frithe Form der Handelsgehilfen von der 
gegen Ende des ]ahrhunderts auftauchenden Form der Handelsan- 
gestellten zu trennen.28 

Die Titigkeit als: Handelsgehllfe umfafite sowohl korperliche 
Hilfsdienste als auch Biiroarbeit in einem Geschift oder Gewerbe- 
betrieb. Aus dem bisher aufgearbeiteten Datenmaterial ist bereits 
klar ersichtlich, daf} Gehilfen in der Regel jung und unverheiratet 
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zuwanderten.29 Die hohe Zahl lediger jiidischer Ménner, die sich 
stindig in Wien aufhielten, ist durch den andauernden Zuzug er- 

Klirbar, Das Ziel der Handelsgehilfen war der Aufbau einer Exi- 

stenz in Wien und schlieflich die selbstindige Betriebsfithrung. Ei- 

ne Heirat wurde erst nach Erreichen der Selbstindigkeit angestrebt. 
Hier wurde Ehepartnerinnen, die bereits aus Wien gebiirtig waren, 
der Vorzug gegeben, da man dadurch den erreichten sozialen Sta- 
tus zu festigen suchte. In der Mehrzahl der Fille stellte sich die Fra- 
ge nach der Griindung einer Familie jedoch gar nicht, da nur weni- 
gen die wirtschaftliche Konsolidierung gelang. 

Verheiratete Gehilfen treten im Datenmaterial eher selten auf. In 
solchen Fillen kamen die Eheminner kurz nach der Hochzeit, die 
noch in ihrem Herkunftsort stattgefunden hatte, nach Wien. Die 
Ehefrauen blieben noch bis zur gelungenen wirtschaftlichen Eta- 
blierung der Manner in der Ursprungsgemeinde. Sie zogen somit 
erst relativ spit nach Wien zu. Nach ihrer Ankunft stand die Fami- 
lienplanung im Zentrum des ehelichen Lebensinteresses. Dieser 
Umstand erklart das statistisch nachweisbare, im Vergleich zu ande- 
ren Berufsgruppen hohere Alter der Ehefrauen von Angestellten 
bei der Geburt ihres ersten Kindes. Nach dem Erreichen eines ge- 
wissen sozialen Status zogen oft zusitzlich die Eltern oder andere 
Verwandte nach Wien. Dadurch ergab sich die Griindung relativ 
grofler Haushalte in dieser Berufsgruppe. - X 

Ledige Frauen kamen so gut wie nie alleine, etwa mit dem Ziel, 
hier Arbeit zu suchen, nach Wien. nee ' ‘ 

Im Gegensatz zu den Handelsgehilfen waren Handelsangestell- 
te nur noch als Biirokrifte in der Verwaltung von Betrieben titig. 
Diese Berufsform setzte sich erst im letzten Drittel des 19. Jahr- 
hunderts in Wien durch und hing mit dem fortschreitenden Indu- 
strialisierungsprozef und den damit verbundenen Strukturinde- 
rungen in der Arbeitsorganisation und -verwaltung zusammen. Ty- 
pisch fiir die strukturellen Verhltnisse in Wien war die Dominanz 
der Textilindustriebetriebe,30 in denen die meisten Angestellten be- 
schiftigt waren.31 | | o 
Vor allem Angehorige der unteren Mittelschichten entschieden 

sich fiir den Berufsweg des Angestellten; das Bediirfnis nach Ab- 
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sicherung iiberwog vermutlich das Streben nach gesellschaftlichem 
Aufstieg.32 Ein Angestellter in einem Privatbetrieb konnte in der 
Regel mit einer guten sozialen Absicherung rechnen. Er verfiigte 
iiber ein fixes Einkommen, das diese Sicherheit primir garantierte, 
Dies war wohl ein Hauptmotiv fiir die Entscheidung, das traditio- 
nelle Ziel der wirtschaftlichen Selbstindigkeit aufzugeben.33 - 

Als Angestellter war man-allerdings gezwungen, sich an fixe Ar- 
beitszeiten zu halten. Die damit verbundenen Probleme werden 
am Beispiel des Schabbat am deutlichsten, denn kultische 
Vorschriften konnten oftmals aufgrund von Arbeitsvorgaben nicht 
mehr befolgt werden. Die Auswirkungen auf das Gesellschaftsbild 
dieser jiidischen Angestellten waren: weitreichend. Biirgerliche 
Wertvorstellungen konnten damit in sonst auffallend konservative 
untere soziale Schichten eindringen, die unter anderen Umstinden 
thren kulturell traditionsbewuflten bzw. in rehgloser Hinsicht 
orthodoxen Charakter bewahrt hitten.34- 

Mamzlzcbe und weibliche Rollenwrtezlung 

Die Umschichtungen hatten vor allem auf die Rollenverteilung 
zwischen Mann und Frau innerhalb von Ehe und Familie tiefgrei- 
fende Auswirkungen. Das biirgerliche Muster, nach dem Miannern 
der 6ffentliche Bereich zufiel, wihrend Frauen auf den héuslichen 
verwiesen wurden, setzte sich durch. Aufgrund der beruflich be- 
dingten riumlichen Trennung der Ehepartner wihrend des Arbeits- 
alltags wurde das Bewahren von Traditionen zum verbindenden 
Glied ihrer nunmehr getrennten Lebenswelten3> Dies war auch 
Ausdruck des Bemiihens, zum Akkulturationsdruck des Berufs ein 
Gegengewicht zu schaffen. Die relative soziale Absicherung mach- 
te eine vollstindige Assimilierung an die christliche Umgebung 
auch nicht mehr erstrebenswert, zumal einerseits der zunehmende 
Antisemitismus, andererseits die fortschreitende Organisierung 
von Arbeitnehmern in Vereinen und Interessensvertretungen den 

- innerjiidischen Zusammenbhalt forderten.36 
Zuwandernde junge Minner, die eine Angestelltentitigkeit an- 

strebten, kamen zunichst oft bei Familienangehérigen - in der Re- - 
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gel ihre Arbeitgeber - unter. Andemfalls zog man eine Unterkunft 

bei anderen, nichtverwandten jiidischen Familien vor. Nur wenn 

diese Moglichkeiten ausfielen, wohnten die Neuankommlinge 

auch bei christlichen Familien. Bemerkenswerterweise spielte in 

dieser Berufsgruppe der gemeinsame Herkunftsort von Unterkunft- 
gebern und Untermietern keinerlei Rolle mehr.37 Regionale Bin- 
dungen waren fiir diese soziale Schicht weder in bezug auf die 
Wahl ihrer Ehepartner noch in Hinblick auf eine berufliche Karrie- 
re fiir den Gewinn an Sozialprestige ausschlaggebend. 
Die Beliebtheit dieser Unterbringungsstrategie schligt sich auch 

statistisch nieder. In einem Drittel aller jiidischen Haushalte lebten 
Personen, die nicht dem Familienverband angehorten.38 Diese Be- 
obachtung trifft in noch stirkerem Mafle auf sozial schlechter ge- 
stellte Personen zu. Mit dem ab den 1880er Jahren massiven Zuzug 
von Angehérigen jiidischer Unterschichten aus den Ostlich gelege- 
nen Provinzen der Habsburgermonarchie stieg unter den Zuwan- 
derern aus den alten Herkunfislindern die Angst vor antisemiti- 
schen Ubergriffen, denen man durch die Nihe zu etablierten Schich- 
ten zu entgehen versuchte. Auferdem lehnten Christen die Auf- 
nahme jiidischer Untermieter zunehmend ab.39 8 

Resultat dieser Entwicklungen, die allerdings erst in der Zeit vor 
1914 ins Bewuftsein einer breiten Offentlichkeit gelangten, waren 
desolate Wohnverhiltnisse und ein unbeschreibliches soziales 
Elend. Durch das Benutzen dieser Phinomene zur Austragung ta- 
gespolitischer Konflikte entstand in nachhaltiger Weise der Ein- 
druck, alle in Wien lebenden Juden miiften in derartigen Zusam- 
menhingen gesehen werden. Der Umstand, daf die Verhiltnisse 
dieser drmsten jiidischen Schichten auch in die Belletristik Eingang 
fanden - man denke an Joseph Roths Essay iiber die Juden in der 
I:eopoldstadt ~, forderte die einseitige Meinungsbildung zusitz- 

| llFh. Daher ist es nach wie vor ein Desiderat, mit Hilfe differen- 
zierter Fragestellungen Forschungsergebnisse zu liefern, die das ein- 
seitige Bild von ,.den Wiener Juden® abbauen helfen und auf die 
Vielfalt und Lebendigkeit jiidischer Alltagswelten hinweisen. . - 
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24 Siche dazu Elisabeth EMSENHUBER, Die Wiener Juden in der zweiten Hilfte 

des 19. Jahrhunderts. Soziale und familidre Aspekte. Unverdff. Diss., Wien 
1982, S. 57 und S. 68 f. _ | 

25 ROZENBLIT, Juden Wiens (wie Anm. 1), S. 92 f. 
26 Ebda, S. 104, | 
27 BERGER, Handwerker (wie Anm. 10), S. 363. | f 
28 Vgl. allgemein Albert LICHTBLAU, Antisemitismus und soziale Spannungen 

in Berlin und Wien 1867-1914. Berlin 1994 (Reihe Dokumente, Texte, Ma- 
terialien 9, verdff. vom Zentrum fiir Antisemitismusforschung der TU Ber- 
lin), S. 177 £, | 

29 EMSENHUBER, Wiener Juden (wie Anm, 24), S. 50. 
30 Vgl. McCAGG, Jewish Wealth (wie Anm. 4), S. 68 f. 
31 In diesem Industriezweig, der sich im Gegensatz zur eher riickstindigen wirt- 

schaftlichen Entwicklung Osterreichs iiberraschend frith ausbildete, war der 
Ubergang von der ilteren Form des Handelsgehilfen zur jiingeren des Ange- 
stellten besonders facettenreich. Vgl. LICHTBLAU, Antisemitismus (wie 
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Anm., 28), S. 102. 
32 Zur sozialen Einordnung der Angestellten in das jiidische soziale Spektrum 

vgl. ebda, S. 50, Anm. 13. 

33 ROZzENBLUT, Juden Wiens (wie Anm. 1), S.-63 und 67. 
34 Ebda, S. 57. 
35 KAPLAN, Frau (wie Anm. 16), S. 72 ff. 
36 ROzENBLIT, Juden Wiens (wie Anm. 1), S. 78 f. 
37 BERGER, Handwerker (wie Anm. 10), S. 351. 
38 OxAAL, WEITZMANN, Jews (wie Anm. 23), S. 406. 
39 BERGER, Handwerker (wie Anm. 10), S. 343. 
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Jiidische Kindheit zwischen Tradltlon und 
- Assimilation 

Siandor Holbok_ 

Das Kind in der jiidischen Familie 

Die traditionelle jiidische Familie war reich an Kindern. Viele Kin- 
der zu haben bedeutete, daf} die Eltern gesegnet waren, sie brach- 
ten den Eltern Glanz und gesellschaftliche Anerkennung und gal- 
ten als eine Art langfnstlge Investition zum Ruhm und Nutzen der 
Familie. 

Keine Art der Verhiitung war zugelassen, so dafl religiose Fami- 
lien mit mehr als zehn Kindern keine ‘Einzelerscheinung waren. 
Die in der Mitte des 19. Jahrhunderts in Eisenstadt geborene Rab- 
binerstochter Esther Calvary, geb. Hildesheimer, hatte z. B. elf Ge- 
schwister.1 

Im Gegensatz zu strenggliubigen ]uden hatten groBstadtlsche 
und assimilierte Reformjuden wesentlich weniger Kinder. Lily Pre- 
rauer aus Prag hatte vier Geschwister, die in den 1880er Jahren zur 
Welt kamen.2 Die 1893 in Wien geborene Lily Bader hatte nur 
noch eine Schwester. Im Vergleich mit der christlichen Bevélkerung 
hatten in Wien und Budapest lebende ]udcn zwischen 1875 und 
1914 weniger Kinder.3 
Dem ,,Zeitgeist” folgend, gelangten die asmmlherten Juden sehr 

rasch vom Kinderreichtum orthodoxer Familien zur modernen Fa- 
milie mit wenigen Kindern. Wie in Deutschland haben wahrschein- 
lich ,die jiidischen Familien als erste (...) im Dienste der Bewah- 
rung und Sicherung ihres erreichten Sozialstatus eine intensive Ge- 
burtenkontrolle geiibt*.4 

Die Zahl der aulerehelichen Kinder und die Hohe der Kinder- 
sterblichkeit beweisen sowohl fiir Wien wie auch fiir Budapest, daf§ 
die jiidische Bevolkerung groflen Wert auf optimale Umstinde fiir 
ihre Nachkommen legte. Zwischen 1875 und 1914 kamen 28-44% 
der Wiener Neugeborenen auflerehelich zur. Welt, es gab jedoch 
nur 10-13% auferehelich geborene jiidische Kinder.3 Fiir Budapest 
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existieren dhnliche Angaben. Diese Entwicklungen diirften einer- 

seits auf der Tatsache beruhen, dafl es kaum jiidische Mégde gab - 
diese waren am meisten den Gefahren von auferehelichen Bezie- 

hungen ausgesetzt -, andererseits diirfte die strategische Familien- 

- planung in jiidischen Ehen eine wichtige Rolle gespielt haben. 
Minnliche Kinder waren, den alten Vorstellungen entsprechend 

willkommener als Midchen. Nur aus einem Jungen konnte ein 
Rabbiner oder Gelehrter werden, womit in der traditionellen Ge- 

sellschaft grofies Ansehen erworben werden konnte. Méddchen wur- 
den manchmal als minderwertig betrachtet, vor allem aber wurden 
sie aufgrund der Mitgift, die der Vater bei ihrer Verheiratung in 

Form von Geld, Geschirr, Bettwische etc. als Fundament fiir den 

neuen Haushalt geben mufte, als finanzielle Belastung angesehen. 
Die Aussteuer fiir drei oder vier Tochter war fiir den Vater eine gro- 
Re Last. Wichtigstes Ziel war trotzdem, die Téchter gut zu ver- 
heiraten. Threr Erziehung wurde allerdings weniger Aufmerksam- 
keit geschenkt Als z. B. der Grofvater von Frau Szisz bemerkte, 

wie begabt seine Enkelin in Hebriisch war, stellte er in einer typi- 
schen Reaktion fest: ,Sorele, Sorele, wie schade, dafl du bloff ein 

Médchen bist, kein Knabe!"S 

Beziehung der Eltem zu den Kmdem 

Der Vater beschiftigte smh kaum mit einem Klemkmd Esther Cal- 
vary berichtete, daf der Vater eigentlich nur bei den Mahlzeiten zu 
sehen war. Thre Mutter pflegte zu sagen: ,,Bis zu 2, 3 Jahren kénnte 
man meinem Manne die Kinder vertauschen, und er wiirde es 
kaum merken,*7 

-Die Mutter kiimmerte sich um die klemen Klnder Tagtagllch 
Waren sie zusammen in der Wohnung, solange der Vater den Ge- 
schiften nachging oder unterwegs war. Die Mutter zeigte ihre Ge- 
fihle offener, erlaubte Spaf und spielte manchmal sogar selber mit. 
Esther Calvarys Mutter iiberraschte ihre gesamte Familie, als sie an- 
14flich des Purim-Festes auch eine Maske trug, auflerdem nahm sie 
an verschiedenen Spielen teil. 

Der Vater hielt lange Zeit Distanz zu den Kmdem und betcxhg— 
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te sich sehr selten an Spielen, Wenn Esthers Vater mitspielte, ,,dann 
war das Gliick besonders grof“, dauerte jedoch nicht lange an.8 

Hirtere Bestrafungen {ibernahm meistens der Vater, wenn die Mut- 
ter ein Erziehungsproblem nicht alleine 16sen konnte oder wollte. 

Das Interesse der Viter an ihren S6hnen begann meist dann, 
wenn es um religiose oder profane Studien ging. Olly Schwarzens 
Vater verpriigelte ihre Briider, als sie in der Schule schlechte Noten 
bekamen. P. S.’ Vater gab seinem Sohn Ohrfeigen, um ihn zu ,iiber- 
zeugen®, daf er Schneider und nicht Maler werden sollte.? 

Der strenge Vater des Orientalisten Ignaz Goldziher verlangte 
nicht nur gute Leistungen in der Schule, sondern auch ein vorbild- 
liches Verhalten. Bereits mit vier (!) Jahren wurden an den spiter 
beriihmten Akademiker von seinem Vater so hohe moralische An- 
spriiche gestellt, daff er in der Nacht weinte, weil er sich zu schwach 
fithlte, diesen hohen Erwartungen entsprechen zu kénnen,10 

In Familien, in denen der Vater fehlte, wie z. B. bei den Baders 
am Beginn des 20. Jahrhunderts, konnte sich nach dem Tod des 
Vaters auch die Mutter streng und ,viterlich® verhalten. In dieser 
Familie iibernahm eine Tante die Rolle der Mutter. Tante Julie ,war 
verantwortlich fiir unsere tigliche Pflege®, in ihrer Gesellschaft 
fiihlten sich die Kinder wohl und waren unbefangen.d! 

In traditionellen Familien iibernahm bei Abwesenheit der Eltern 
der ilteste Bruder die elterliche Vollmacht. Wenn Esther Calvary 
ihrem iltesten Bruder Levy nicht gehorchen wollte, wurde sie mit 
dem biblischen ,Ehre Vater und Mutter” zur Besinnung aufgefor- 
dert. Levy wurde als ,,Oberhaupt® der anderen Geschwister be- 
trachtet und die Rechte des Erstgeborenen wurden weitgehend ak- 
zeptiert.12 

Erziehung und ledung 

Das eigentliche Idealbild in der tradmonellen judlschen Gesell- 
schaft war der ,schene jid“, der nach anderen Fihigkeiten und Ei- 
genschaften bewertet wurde als die Idealbilder der Bauern- oder 
Kriegergesellschaft, in denen korperliche Kraft und Geschicklich- 
keit in der Hierarchie die oberste Stelle einnahmen. Nur die Kennt- 

125



Holbok 

 nis der heiligen Lehre wurde als immerwihrend angesehen und 

hielt das Judentum aufrecht. Das Streben nach Bildung erwachte 

in jiidischen Familien nicht erst im spiten 18. und beginnenden 

19, Jahrhundert, wie bei biirgerlichen deutschen Familien,13 rich- 

tete sich aber ab dieser Zeit neben den religiésen verstirkt auch auf 

profane Studien. - 
Traditionell wurden im Judentum vor allem diejenigen geschiifzt, 

die durch fromme Religionsstudien weise wurden. Arme Familien 

gaben ihre letzten Groschen aus, um ihre S6hne zu unterstutzen, 
damit diese nicht arbeiten mufiten, sondern studieren konnten. 

Reiche Kaufleute waren froh, wenn sie ihre Tochter mit einem 
jungen Rabbiner - auch wenn er arm war - verheiraten konnten. 

Dementsprechend wurde unter einem schénen.Juden, dem ,sche- 
nen jid“, eine blasse, magere Gestalt verstanden.14 

- Kleine Buben wurden anfinglich manchmal von ihrem Vater 
unterrichtet. Dem 1835 geborenen Heinemann Rosenthal brachte 
der Vater ,die Anfangsgriinde des Lesens, Schreibens und Rech- 
nens“ bei, doch ersetzte den Vater bald ein jiidischer Hauslehrer. 
Diese fithrten sowohl in profane wie auch in religiose Studien ein. 
oFast gleichzeitig mit dem deutschen Alphabet erlernte ich das 
hebriische®, erinnerte sich Rosenthal.15 I 

Auch assimilierte grostidtische Juden verzichteten spiter nicht 
auf Privatlehrer fiir ihre Kinder, Der 1873 in Wien geborene Robert 
Lichtblau hatte mit seinen Geschwistern ,von frithester Jugend [an] 
Tanzlektionen zu Hause und Miss O’Brien fiir Englisch und Mlle 
Piquerez fiir Francais*.16 - : - . 

Aber auch Familien in schlechten materiellen Verhiltnissen streb- 
ten nach einer guten Erziehung fiir ihre Kinder. Die zu Beginn des 
20. Jahthunderts in Budapest in armen Verhiltnissen lebende 
Familie Priger wollte ihren Sohn durch einen Melamed1? unter- 
richten lassen. Da sie diesem nicht viel bezahlen konnte, war der 
Sohn der letzte am Tag, der vom Melamed unterrichtet wurde. Der 
Lehrer schlief hiufig vor Miidigkeit ein, was die religiosen Studien 
des jungen Priger negativ beeintrichtigte. 18 

War der Melamed weniger erschdpft, mufiten die vier- bis fiinf- 
jahrigen Kinder viel ertragen, da die Lehrmethoden hart waren. 
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Der 1850 geborene Ignaz Goldziher las schon mit vier Jahren he- 
brdisch und lernte mit zehn Jahren von vier oder fiinf Uhr morgens 
bis elf oder zwdlf Uhr in der Nacht abwechselnd Rellgloses und 
Allgemeines.l? 

In Orten, in denen mcht nur emzelne ]udlsche Familien lebten, 
gab 'es organisierte Lehranstalten.. Bis zur Verbreitung der allge- 
meinen jiidischen Grundschulen in den sechziger bis achtziger 
Jahren des 19. Jahrhunderts wurde in erster Linie im sogenannten 
Cheder unterrichtet. 

Chadarim waren religiose Pnvatschulen mit durchschnltthch fiinf 
bis zehn Buben. Zuerst wurde den vier- bis fiinfjihrigen Kindern 
das hebriische Alphabet beigebracht. Der zu Beginn des 20. Jahr- 
hunderts in Siidungarn lebende Zoltén'S. erinnerte sich daran, 
dafl er ,mit fiinf Jahren (...) bereits die wichtigsten jiidischen Ge- 
bete® konnte, und dank des Unterrichts lernte er ,schneller He- 
braisch lesen als ungarisch®.20 Nach dem Alphabet lernten die Kin- 
der die Tora und sdmtliche Gebete des Jahres fiir die einzelnen Fei- 
ertage. Etwa ab dem siebenten Lebensjahr studierten die Knaben 
die Biicher der Propheten und bestimmte Kapitel des Talmud. 

Nach der Beendigung dieser Schule mit etwa 13 Jahren waren 
die Jungen reif fiir die Bar Mizwa, nach der sie als vollberechtigtes 
Mitglied der Gemeinde betrachtet wurden. Die weiteren Studien, 
sofern sie erwiinscht waren, erfolgten in einer héheren Religions- 
schule, der Jeschiwa. - ' 

In einer Siedlung mit zahlreicher judlscher Bevolkerung bestan- 
den mehrere Chadarim. ,.Es herrschte unter diesen Schulleitern der 
lebhafteste Konkurrenzkampf. Ein Haupttrick des Schiilerfangs 
war die Werbung durch hervorragende Schiiler.” Erfolgreich war 
‘jener Melamed, ,,dem es gelungen war, einen besonders begabten 
Schiiler zu erwischen®. Diesen fiihrte er zu verschiedenen mafi- 

. geblichen Personen und lief} ihn ,’verhéren®, als Beweis fiir-seine 
gute Lehrmethode®, berichtete Adele von Mises, dle in der Mlttc 
des 19. Jahrhunderts in Galizien lebte.2! | 

Die Eltern konnten die Entwicklung der Ausbildung ihrer Km— 
der und die Effizienz der Lehrmethoden des Lehrers mitverfolgen, 
denn der Melamed ging mit den Kindern in das Elternhaus, um das 
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erworbene Wissen den Eltern zu présentieren. 

,In Gegenwart der Eltern hat er die Kinder gepriift, dann m‘ufité.n sie 

zeigen, was sie gelernt haben wihrend der Woche. Wenn die Kinder 

was konnen haben, dann hat (...) [der Melamed] sein Geld ge- 
kriegt.“22 - : 

So selbstverstindlich war es jedoch fiir vierjihrige Knaben nicht, 

acht oder zehn Stunden in einer Stube zu sitzen und zu lernen. Die 

Methode des Lehrers, des Melamed, bestand deshalb darin, daf§ er 

wein Gebetbuch auf die Knie legte und mit einem spanischen Rohr 

den Buchstaben zeigte, den ich benennen sollte. Sobald ich einen 
Fehler machte, bekam ich einen Klaps®, schrieb Jacob Kénig.2 

- Der zu Beginn dieses Jahrhunderts in Siidungarn lebende Zoltén 
S. berichtete ebenso iiber kérperliche Strafen: ,Der Melamed, der 

Glaubenslehrer, schlug mich mit dem Riemen, wenn ich nicht 

schnell und klug genug antwortete. 24 
Der lange, ermiidende Religionsunterricht, wodurch ,reizende, 

- pausbickige Landkinder sich unter der Fuchtel des Belfers im 
- Handumdrehen in blasse, hohlwangige Burschen verwandelten, an 
denen man hauptsichlich die Peijes, das Jarmikl2> (...) bemerk- 
te“,26 war fiir die wenigsten Kinder attraktiv. Deswegen hatten die- 

~ meisten Lehrer einen oder sogar mehrere sogenannte ,,Belfer®, die 
unter anderen Aushilfsarbeiten friithmorgens die unwilligen Buben 
in den Cheder mitnahmen. P 

»90 wunderte man sich auch gar nicht, wenn man frith morgens mor- 
derisches Geschrei auf der Gasse vernahm, sondern sagte verstindnis- 
voll: Aha, ein Junge wird ins Cheder geschleppt!“27 

Es gab neben dem Cheder als eine weitere Form der religiésen 
Schule die sogenannte Talmud-Tora-Schule. Der wichtigste Unter- 
schied zwischen den beiden Schultypen war, daf ,,in die 6ffentliche 
Talmud-Tora-Schule, wo der Unterricht unentgeltlich war und die 
Schiiler obendrein zu essen bekamen, (...) natiirlich nur die armen 
Kinder“ gingen.28 ‘ | 

Samtliche jiidischen Gemeinden waren verpflichtet, dafiir zu sor- 
gen, dafl alle Knaben der Ortschaft Religionsunterricht erhielten. 
Das jiidische Wohlfahrtswesen sorgte, in verschiedenen Vereinen 
organisiert, fiir die Armen. Beispielsweise existierte beinahe in jeder 
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Gemeinde eine Chewra Kadischa, ein Beerdigungsverein, mit des- 

sen Hilfe auch mittellose Juden ihre Verwandten begraben konnten. 
Ahnlich wurden auch die Talmud-Tora-Schulen von den Gaben der 

Gemeindemitglieder finanziert. 
Parallel zum allmihlichen Ausbau des staatlichen Grundschul- 

systems im Verlauf der zweiten Halfte des 19. Jahrhunderts und 
vorrangig begriindet durch die zunehmende Akkulturation der Ju- 
den erfolgte eine Anpassung der traditionellen jiidischen Schulfor- 

- men an die modernen staatlichen Schulen. Damit wurde das Er- 
lernen profaner Lehrinhalte institutionalisiert. Theodor Kénig be- 
richtete dariiber: 

o(..+) zu dieser Zeit konnten die Retzer Juden schon einen jiidischen 
Lehrer besolden (...), der befugt war, an der Schule zu unterrichten 
und den Schillern Noten in die Zeugnisse einzutragen, gleichbe- 
rechtigt mit den Sffentlich angestellten Lehrern. 29 S 

Der 1856 31 Balassagyarmat30 geborene Moritz Kohn schrieb in 
seinen Aufzeichnungen, daf die Gemeinde 1864 eine vierklace: 

Volksschule erbauen i einde 1864 eine vierklassige 
anstellte.31 ?3 und fiinf Lehrer und zwei Lehrerinnen 

‘Die religidsen Ficher spj i Eangsphase : pielten nur in der Anfangsphase - sentliche Rolle. Moritz Kohn erinnerte sich: A 
Vir mufiten um 7 U 
lf::gsgun?‘ga- Uxl;lift Uhr begann. der Unterricht und es dauerte bis 12 Uhr 

ag . (-..) Von 8 bis 10 lernten wir das 
ersetzung-der Tora. Von 10 bis 11 hatten wir 

Nach 5 Uhr betetep, wy; 
ten abends noch zu;-: cli '?llr?d um 6 gin 

In manchen Orten wurdes , . rden o o | 
richt aufeinander abgesfimmcl?r rehglpse und der staatliche Unter- 

»,Die Kollision zw; 
schule und dey quSChen de tidischen Sl::h Unterrichtszeiten der deutschen Vdik& - 
jiidischen Schiiler ypy 10 Uk ule wurde dadurch behoben, daf die 

ezichungsweise 2 Uhr aus dem V, tks- en wurden. Zwischen 10 bis 11 Uhy, fern(;r 2 
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bis 3 Uhr wurde dann in der deutschen Schule Untemcht in der christ- 
lichen Religion und der Bibel erteilt.“3 

Dies berichtete Eduard Silbermann uber seine Schulze:t in-den 

sechziger Jahren des 19. Jahrhunderts. ' - 
Kinder aus assimilierten jiidischen Familien. wurden somit ge- 

meinsam mit christlichen Schiilern in allen profanen Fichern un- 
terrichtet, nur.die Religionsstunden fanden gesondert statt. Streng 

Orthodoxe vermieden jedoch weiterhin jeglichen Kontakt mit 
Christen oder auch Reformjuden. Sogar ihre eigene profane Grund- 

schule blieb von der Glaubensschule getrennt. Zoltdn S. erzihlte 
von seiner Schulzeit zu Beginn des 20. Jahrhunderts: 

»In dem einen Gebiude war die Grundschule, die der orthodoxen Ge- 
meinde, wo laut Lehrplan Lesen, Schreiben und alles, was zur Allge- 
meinbildung gehorte gelehrt wurde. Gegeniiber war ein anderes Ge- 
béude, der Cheder, die Glaubensschule. (...) vormittags lernten wir 
vier Stunden allgemeinbildende Ficher, nachmittags (...) in der Glau- 
bensschule (...) hebriisch Lesen und Schreiben und die hebriische 

Sprache. Das Ubersetzen erfolgte auf oder von Jiddisch.“34 

Religioses Wissen und Studieren wurde als hochster Wert in der tra- 
ditionellen jiidischen Gesellschaft angesehen. Diese Einstellung wur- 
de nun auch auf das profane Wissen iibertragen: ,Wie ich mit geist- 
lichem Eifer (...) die fiinf Biicher Moses las, (...) ebenso war fiir mich 
das Lesen von Goethe und Schiller, formulierte Zoltin S.3° 

Die beste Méglichkeit fiir den gesellschaftlichen Aufstieg war ei- 
ne profunde Ausbildung, so dafl Familien viel Geld und Schiiler 
und Studenten viel Arbeit und Miihe in das Studium investierten. 
Somit ist es nicht verwunderlich, daf die Juden in allen Schultypen 
in Osterreich-Ungarn uberreprasentlert waren, insbesondere in 
Gymnasien und Universititen, seit sie zu diesen zugelassen worden 
waren. In Wien waren zwischen 1875 und 1914 etwa 25 bis 29 % 
der Gymnasiasten jiidisch.36 In Budapest waren es 30'bis 38 %, was 
die Prozentverhiltnisse im Vergleich zur Gesamtbevélkerung we- 
senthch tiberschritt.37 
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Ausbildung der Médchen 

Die Erziechung der weiblichen Kinder konzentrierte sich ur- 
spriinglich auf die Vorbereitung auf die Rolle der Ehefrau und 
Mutter. Religiose Bildung war fiir Madchen nur dort notwendig, 
wo es ihre Lebensbereiche betraf, so die Essens- und Haushaltsge- 
bote, wie z. B. das Trennen des Geschirrs fiir Fleisch- und Milch- 
gerichte, 

»Die Glaubensschule war nur den Knaben vorbehalten. Die Midchen 
wurden zu Hause von ihrer Mutter etwas im Lesen und Schreiben un- 
terrichtet. (...) Sie brauchten sich weder in der Tora noch im Talmud 
auskennen. Die Frauen hatten kein Recht, in Glaubensfragen mitzure- 
den und es erregte Aufsehen, wenn eine Frau die fiinf Biicher Moses 
las und nicht die jiddische Ausgabe fiir Frauen.” «38 

Dieser Bericht zeigt, daf} Frauen in veremfachter Form und Spra- 
che - also nicht in Hebriisch, sondern in Jiddisch oder in der Lan- 
dessprache auch religiose Literatur zur Verfligung stand, wie dies 
seit dem 16. Jahrhundert iiblich geworden war. 

Esther Calvary besuchte die ]udlsche Schule, in der die Madchen 
gemeinsam mit den Knaben in den allgemeinen Fichern unter- 
richtet wurden. Wenn die Jungen Religionsstunde hatten, wurde 
den Midchen Handarbeitsunterricht erteilt, in dem sie berelts be- - 

gannen, fiir ihre Ausstattung zu sorgen.3? 
Das Lesen galt fiir Knaben als Studieren, fiir Madchen hmgegen 

nur als Zeitverschwendung. Esther Calvary erzihlte, daf die Mid- 
chen nur mittags eine Stunde lesen durften, sonst nicht.40 Aufgrund - 
dieses geschlechtsspezifischen Bildungsunterschiedes zwischen jiidi- 
schen Midchen und Jungen pafiten sich die Madchen rascher an die 
Kultur der christlichen Umwelt an. Frauen hatten ,weniger Hem- 
mungen als Minner, an der (...) Profankultur teilzunehmen®.41 

Wohlhabende Midchen wollten jedoch manchmal nicht auf 
ernsthafte religiose Studien verzichten und erhielten einen Haus- 
lehrer. Adele von Mises hatte sogar mehrere Hebriischlehrer und 
andere Hauslehrer fiir Polnisch, Franzosisch, Handarbeiten und 
Kalligraphie. In ihrer galizischen Heimatstadt Brody wurden in den 
sechziger Jahren des 19. Jahrhunderts haufig Hauslehrer angestellt, 
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da keinerlei Fortbildungsmoglichkeiten fiir Madchen zur Verfu- 

gung standen. %2 

,Bevor es in unserem Stidtchen zur Eréffnung der vierklassigen Mad- 

chenbiirgerschule kam, an der die Madchen Gelegenheit hattqn, in 

Haushaltungsgegenstinden und weiblichen Handarbeiten unterrichtet 

zu werden, blieben die jiidischen Madchen bis zu ihrem 14. Lebens- 

jahr an der jiidischen Volksschule, wo sie von einer tiichtigen Lehrenn 
(...) in den genannten weiblichen Gegenstinden gediegenen Unter- 

richt erhielten.“ 

Die ersten staatlichen Midchenlyzeen wurden in Osterreich-Un- 

garn zu einem groferen Prozentsatz von jiidischen Madchen be- 

sucht als im Vergleich Gymnasien von jiidischen Jungen. In man- 

chen Jahren dieser Epoche stellten die jiidischen Schiilerinnen die 
absolute Mehrheit der Besucherinnen von Lyzeen und Gymnasien 
in Budapest und Wien.44 

Es ist durchaus auffallend, dafl besonders grofle Bemiihungen 
fiir das Studium der Midchen in jenen Familien vorhanden waren, 
in denen wegen des fehlenden Vaters der Haushaltsvorstand eine 
Frau war, so z. B. die Grofimutter von Adele von Mises oder die 
Mutter von Lily Bader.4> ' 

Vielleicht 148t sich aufgrund dieser Tatsache die Annahme nach- 
weisen, daf} sich in Familien, in denen die Frauen die filhrende 
Rolle innehatten, die Midchen besser von den alten Klischees der 
Frauenrolle 16sen konnten. Solche Frauen fanden sich im Vergleich 
zu christlichen vermehrt in jiidischen Familien, was wahrscheinlich 
durch die stirkere Emanzipation und den hiufigeren Schulbesuch 
jiidischer Frauen zu begriindenist. 

Religion und ldentitit - 

- In traditionellen jiidischen Familien begegnete das Kind schon in 
seinem frithesten Alter der Religion, die das Leben der Familie um- 
IE_lh'mte. Die taglichen Gebete und der wochentliche Feiertag waren 
ein Teil der Existenz. Der Tagesablauf eines orthodoxen Juden war 
mit religidsen Verpflichtungen ausgefiillt. Zoltin S. berichtete dar- 
iiber in seinem Interview: 
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JMein Tag begann damit, daf ich gleich im Bett (...) das erste Gebet 
sprach, (...) mittags (...) Dankgebet, Mittagessen, wieder Dankgebet 

" (...) dann zuriick in die Schule, (...) nach der Glaubensschule gingen wir 
Kinder in die Synagoge, um das Nachmittagsgebet zu sprechen, (...) da- 
nach begann das Abendgebet, wonach das Abendbrot begann - natiir- 
lich mit Hiindewaschen, Dankgebet, Essen und ermneutem Dankgebet 
(...) dann das letzte Gebet zum Schlafengehen.“46 - 

Den Kindern wurde plastisch von der Holle erzihlt und davon, dafl 
im Paradies vom Fleisch des Leviathan-Fisches gegessen werden 
darf, so da diese Bilder nicht mehr vergessen werden konnten.4 
Auch die Feierlichkeit und Innigkeit der Festtage hinterlieffen einen 
tiefen Eindruck. Spielerisch wurden die Kinder in bestimmte Fest- 
tagsvorbereitungen miteinbezogen. Vor Pessach mufite jeglicher 
Sauerteig aus der Wohnung entfernt werden. Nachdem die Mutter 
das ganze Haus gesdubert hatte, suchte der Vater als Vormund der 

Familie gemeinsam mit den Kindern nach Chamez (Sauerteig). Un- 
auffillig lie er einige Brosel fallen, damit die Suche der Kinder er- 
folgreich war.48 | 

Nicht jedem Juden gelang es, die strengen religidsen Vorschrif- 
ten einzuhalten. Da der Schabbat auf einen christlichen Arbeitstag 
fillt, war es besonders schwer, ihn einzuhalten. | 

Der Laden des Groflvaters von Zoltan S. in einem kleinen Dorf 

war am Samstag offiziell geschlossen und niemand arbeitete darin, 
aber der Hintereingang war offen und die christlichen Bauern tru- 

gen sich selbst in das Schuldenbuch ein und nahmen mit, was sie 
brauchten.4? Gdbor Sindors Vater besaf} in den dreifiger Jahren 
des 20. Jahrhunderts in einer ostungarischen Kleinstadt eine Werk- 
statt, die am Schabbat durch den Hintereingang zuginglich war. In 
der Werkstatt wurde gearbeitet und damit das religiése Gebot ge- 
brochen.>? | . | 

In Grofistidten hielten die assimilierten Juden ihre Liden hiufig 
auch an Samstagen offen. Sindor Prigers Mutter stritt wiederholt 
mit jhrem Mann, weil er nach Beginn und vor dem Ende des Feier- 
tags arbeitete.d1 | ' 

Fiir jiidische Schiller einer staatlichen Schule war auch proble- 
matisch, daf} sie am Samstag nicht mitschreiben durften. Sie muf- 
ten von ihren christlichen Klassenkameraden am Sonntag die Hefte 
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ausborgen, um den Stoff von Samstag nachtragen zu konnen. 

Séndor Varga, der zu Beginn des 20. Jahrhunderts etwa 40 km 

von Gyor (Raab) entfernt lebte, ging in Gyor zur Schule. Er konn- 

te nur fiir kurze Zeit am Wochenende nach Hause fahren, weil Ju- 

den am Schabbat das Reisen untersagt ist. Deshalb mufite er bet 

einer verwandten Familie in Gyor iibernachten, Weil er diesé je- 

doch nicht mochte, brach er das Reiseverbot und fuhr zu seiner 

Familie nach Hause. Auch das Gebet gab er auf, denn ,es war mir 
einfach peinlich, im Zug zu beten®.52 

Die Essensvorschriften waren leichter einzuhalten als das: Ruhe 
tagsgebot, doch konnten Gabor Sindor und seine Mutter eine klei- 

ne Kostprobe nicht ablehnen, die sie von den Nachbarn vom 
Schlachtfest (!) bekamen. Der Vater mochte dariiber Bescheid wis- 
sen, driickte aber die Augen zu und nahm es nicht zur Kenntnis.?3 

Die Akkulturation ging allmahlich vor sich. Die Grofiviter wa- 
- ren hiufig noch strenggliubig, die Eltern jedoch weniger. Die Kin- 

der nahmen dies auch wahr: ,,Papa war nicht sehr religiés, aber er 
bestand auf die Einhaltung einer ganzen Reihe von traditionellen 
Gebriuchen®, erinnerte sich Meir Neeman.>4 

- Lilli Prerauers Mutter kam aus einer streng rellglosen Familie, 
trotzdem wurden weder die Freitagabende noch die jiidischen Fei- 
ertagc; gefetert, obwohl der Vater Mltghcd des Gememdevorstandes 
war)? . 

~ Die 1811 in Kénigsberg geborene Fanny Lcwald erfuhr iiber- 
haupt nur von einer jiidischen Nachbarin, ,daRl wir Juden wiren 
und dafl man mir dieses zu Hause verschweige, weil die andern 
Leute die Juden nicht leiden konnten®.56 | 

- Istvan Haraszti kam so weit, daf} er seinen nicht mehr gebrauch- 
ten heiligen Gebetsriemen zum Zubinden des inneren Gumml- 

schlauches seines Fufballes benutzte.>7 

- Christentum und das jiidiscbe Kind 

Auseinandersetzungen sowie Vorurteile z_wiséh’én Juden und Chris- 
ten waren nicht einmal an Orten friedlicher Koexistenz ginzlich zu 
vermeiden. Die unterschiedliche Religion und Lebensform, die ne- 
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Jiidische Kindheit 

gativen historischen Erfahrungen und die rechtliche Ungleichheit 
fiihrten zur Absonderung der Juden in Ghettos, und erst die Ent- 
wicklungen des 19. Jahrhunderts brachten eine Offnung in die 
Auflenwelt. 

Nicht nur die Christen hielten die Juden fiir ,,Christusmorder® 
- was oft genug in den Religionsstunden vermittelt wurde - son- 
dern auch die orthodoxen Juden bezeichneten die Christen auf- 
grund des Schweinefleischkonsums als ,unrein® und stellten die 
Gojim mit dem mythologischen Basen gleich. 

»Das Bose waren immer die Andersglidubigen, bose, weil sie schlu- 
gen, bose, weil sie hetzten.“>® Diese Vorurteile stammten aus den 
bittersten eigenen Erfahrungen, weil die jiidischen Kinder in der 
siidungarischen Kleinstadt, in der Zoltin S. lebte, hiufig auf der 
Strafle von christlichen Kindern geschlagen wurden.® 

Begegnungen mit Wallfahrern oder Prozessionen sowie das Vor- 
beigehen an einer christlichen Kirche oder an einem Kreuz waren 
sehr unangenehm fiir so religios erzogene Kinder wie Zoltan S. 
oder die Rabbinerstochter Esther Calvary. Sie senkten dann den 
Kopf und gingen schnell vorbei oder suchten einen lingeren Um- 
weg, um das peinliche Treffen zu vermeiden.60 

Es gab jedoch nicht iiberall derartige Spannungen. Der 1825 in 
Sachsen geborene Heinemann Rosenthal berichtete: ,Der Verkehr 
mit meinen andersgliubigen Spielgenossen war ein durchaus harm- 
loser und freundlicher.“61 - ' 

Die stidtischen und assimilierten Juden, aber auch die mit den 
Bauern Geschiftskontakte pflegenden Dorfjuden konnten sich auf 
Dauer vor den Auswirkungen des engen Zusammenlebens mit 
Christen nicht verschliefen. Manche jiidische Familien stellten 
christliche Hausmagde oder Kinderméidchen an, d1c den Kindern 
sihre® Kirche zeigten. 

Mit diesen angestellten Frauen mufite aufgrund der permanen- 
ten Kontrolle durch die christliche Umwelt besonders vorsn:htlg | 
umgegangen werden, 

»Die christlichen Méddchen, die bei Juden dlenten muflte man jeden 
Sonntag und in der Fastenzeit auch 6fter an Wochentagen in die Kir- 
che schlcken, sonst war es schlimm. Bei den Midchen, dle be1 den 
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Barmherzigen oder dem Probst in die Kirche gingen, war weniger 

zu firchten. Aber die Franziskaner waren schlimm (...).“6 

Jiidische Kinder wollten wie ihre christlichen Klassenkameraden 

Weihnachtsgeschenke erhalten, wie die 1844 in Eppingen geborene 

Clara Geissmar berichtete: | 

,Wenn ich am Weihnachtsabend, der mir nichts brachte - weil meine 

Eltern den Weihnachtsbaum in einem Judenhaus fiir etwas Wider- 

sinniges hielten und christlich bescherende Juden einfach fiir licher- 
lich -, recht neidisch war und mich manchmal der Trinen nicht erweh- 
ren konnte, wenn ich das drmste Nachbarhaus im Kerzenglanz erstrah- 
len sah, so war ich am Laubhiittenfest den christlichen Kindern iiber. 
Wen ich leiden mochte, der durfte in unserer Laubhiitte sitzen.“63 

Jiidische Eltern konnten hiufig im Lauf der Zeit nicht mehr dem 
Wunsch ihrer Kinder widerstehen, und so war es zur Jahrhundert- 
wende in den Grofistidten auch in jiidischen Familien iiblich, das 

christliche Weihnachtsfest zu feiern. An christlichen Feiertagen tru- 

gen allméhlich auch die Juden Festtagskleidung. Ebenso starken 

Eindruck iibten Prozessionen und prunkvolle katholische Kirchen 
auf viele jiidische Kinder, wie z. B. auf Lilli Prerauer, aus.64 
In staatlichen Schulen, in denen Religionsunterricht im Lehrplan 

- stand, begegneten jiidische Kinder am hiufigsten den Lehren der 
christlichen Kirchen. Arnold Hindls __— 

«(-..) erster Professor aus Franzésisch, ein gebiirtiger Franzose, brachte 
uns jiidische Schiiler ungewollt in Verlegenheit, als er in der ersten 
St}lnc.le den Unterricht mit dem Vater unser’ begann [und] die Schiiler 
mit einer Handbewegung aufforderte, aufzustehen (...)“.6 | 

Gébor Sandor nahm manchmal freiwillig an den Bibelstunden der 

P Totestanten seiner Schule teil und beneidete sie, weil er den calvi- 

nistischen Gottesdienst als inniger empfand als den jiidischen.66 
Der 1851 in Oberfranken geborene Eduard Silbermann schrieb: 

. »Bfgi dieser Gelegenheit will ich noch erwihnen, daf die Grundlage zu 

meiner Kenntnis der katholischen Religion in der deutschen Volks- 

.sfh}llc gelegt wurde. Oftmals wurde auch zu einer Zeit, in der die 

Judgschen Schiiler anwesend waren, Unterricht in der katholischen 
Religion erteilt. (...) Meine Mutter, die ich zu Hause befragte, sagte 

2u mir, daf} ,wir an diese Sachen nicht glauben, was nicht in der Tora 
stehe, sei nicht wahr', und ich brauchte keine Angst zu haben.“ 
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Die Eltern versuchten, den zu starken Einfluf der chrstlichen Au- 
Renwelt zu reduzieren, aber manchmal waren nur staatliche oder 
christliche Schulen in der Nahe. Beide Eltern von Sandor Varga 
mufiten arbeiten, und der einzige Kindergarten in der Kleinstadt 
Kapuvar gehorte dem Nonnenorden der ,,I6chter des gottlichen 
Erlosers®. Somit lernte Sandor alles im Kindergarten wie die ande- 
ren, auch die katholische Liturgie, Gebete etc. Deshalb schickten die 
Eltern ihren Sohn ein Jahr frither in die jiidische Grundschule, um 
zu vermeiden, daf er sich spiter taufen lief3.68 

. Insgesamt gesehen war der gesellschaftliche Druck fiir die Kinder 
und Jugendlichen sehr grofl. So lief sich z. B. Gerhard Heinrich 
Kirschs Grofvater hinter dem Riicken seiner Eltern Mitte der sech- 
ziger Jahre des 19. Jahrhundert katholisch taufen.6? 
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Abschied vom Judentum? 

Bemerkungen zur Emanzipationsgeschichte 
jiidischer Frauen 

Renate Gollner: 

Die verschiedenen Bereiche der Kultur- und Geistesgeschichte der 
Wiener Moderne erfreuen sich seit den frithen siebziger Jahren un- 
gebrochener Beliebtheit und sind mittlerweile Gegenstand unzih- 
liger Publikationen. Wihrend jedoch die hohe Prisenz und 
aullergewohnliche Bedeutung der Juden im Wien des Fin de Siécle 
in nahezu all diesen Arbeiten ausfithrlich dargestellt und themati- 
siert ist, trifft dies nicht in gleicher Weise auf jiidische Frauen zu. Sie 
fihren ein Schattendasein, und das nicht nur in ,Klassikern® der 
Literatur zur Jahrhundertwende, wie etwa in Carl E. Schorskes 
Wien. Geist und Gesellschaft im Fin de Siécle®,! in William M. 
Johnstons ,,Osterreichische Kultur-und Geistesgeschichte“2 oder in 
Jaques LeRiders ,Das Ende der Illusion. Die Wiener Moderne und 
die Krisen der Identitit“.3 Jiidische Frauen sind selbst in Arbeiten, 
die sich explizit mit der besonderen Rolle der Juden in der Wiener 
Moderne auseinandersetzen, wie in Robert S. Wistrichs ,,The Jews 

of Vienna in the Age of Franz Joseph“4 oder in Leon Botsteins ,,Ju- 
dentum und Modernitit® weitgehend unterreprisentiert.> Ebenso 
hat die Frauenforschung — ich beziehe mich hier auf den &sterrei- 
chischen Raum - diesen Themenkomplex bislang weitgehend ver- 
nachlissigt. Auch hier st6f3t man, abgesehen von einigen wenigen 
biographischen Darstellungen, auf einen merkwiirdig blinden Fleck 
in der Forschung, 

Im folgenden geht es nicht allein um die bloBe Darstellung von 
Lebensldufen mehr oder weniger berithmter jidischer Frauen und 
ihrer intellektuellen oder kiinstlerischen Bedeutung. Vielmehr soll 
der Frage nach den besonderen sozio-kulturellen Bedingungen ih- 
rer Emanzipation nachgegangen werden: Wie war es ihnen gelun- 
gen, als Frauen in einer patriarchalisch geprigten Umwelt Unab- 
hingigkeit und Selbstindigkeit zu erlangen? Welche Strategien ha- 
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ben sie entwickelt, um den Ressentiments und den Diskriminierun- 

gen, denen sie als Jiidinnen in einer antisemitischen Gesellschat 

ausgesetzt waren, gewachsen zu sein? Welche familidren Konflikte 

zog der Prozef} der Emanzipation nach sich? Wie ist es zu erkldren, 
daf es in der Habsburgermonarchie - anders als im Deutschen 
Reich - nie zur Griindung einer jiidischen Frauenbewegung kam? 

Antworten auf diese Fragen zu finden ist nicht ganz einfach: 

Hatten beispielsweise Sigmund Freud; Arthur Schnitzler oder auch 

Joseph Roth ihr Verhiltnis zum Judentum und zum Antisemitis- 

mus immer wieder theoretisch reflektiert oder literarisch gestaltet, 

so sind dergleichen schriftliche Zeugnisse von jiidischen Frauen 
iiberaus rar. Nicht nur in Romanen, sondern auch in Biographien 
sind die Konflikte und Widerspriiche, die der ProzeR der Emanzi- 
pation mit sich brachte, selten und oft nur indirekt thematisiert. 

Liest man die Erinnerungen der Schriftstellerin Hilde Spiel,® der 
Sozialdemokratin Kithe Leichter,” der Schauspielerin Elisabeth 
Bergner® oder auch die verstreuten autobiographischen Bemerkun- 
gen der aus Galizien gebiirtigen Pidagogin und Schulgriinderin Eu- 
genie Schwarzwald,? so scheint es zunichst, als hitte fiir sie die 

* doppelte Benachteiligung, der sie als Frauen und Jiidinnen unter- 
worfen waren, kaum eine Rolle gespielt. | 

Augenfillig wird die weitgehende Abwesenheit dieser Thematik 
jedoch im Vergleich mit der Situation in Deutschland. Sicher, auch 
dort gab es um die Jahrhundertwende zahlreiche Frauen, fiir die das 
Judentum an Bedeutung verloren hatte, dennoch haben seit Beginn 
des 19. Jahrhunderts, seit Rahel Levins Aufschrei ,Aus dem Juden- 
tum kommt man nicht heraus®, zumindest einzelne Frauen ihre 
Ausgrenzung als Jiidinnen reflektiert, und nicht in jedem Fall war 
ihre Emanzipation an die Preisgabe ihres Judentums gebunden. 

- Immer wieder haben sie sich an den Barrieren, die ihnen der Anti- 
semitismus setzte, wund gerieben und konnten nicht umhin, auch 
als Jiidinnen Stellung zu beziehen. | 

Insbesondere seit der Jahrhundertwende, mit der Formierung 
der jiidischen Frauenbewegung, entstand ein néues Selbstbewuf3t- 
sein: Frauen waren als Jiidinnen oder als deutschjiidische Frauen 
in der Offentlichkeit prisent. An die Schriftstellerin und Pidagogin 
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Johanna Goldschmidt ist hier zu erinnern, die .in ithrem 1847 ver- 
offentlichten Briefroman ,Rebekka und Amalia“ Klage gegen die 
gesellschaftliche Zuriicksetzung der Juden fithrte, oder an die erste 
weibliche Rechtsanwiltin Preuflens, Margarete Berent, die sich in 
den zwanziger Jahren sowohl in der deutschen als auch in der jiidi- 
schen Frauenbewegung engagierte.10 

Anders hingegen war die Situation in der Doppelmonarchie: 
Hier haben jiidische Frauen - sofern sie am intellektuellen oder kul- 
turellen Leben teilnahmen ~ weit weniger an ihrem Judentum fest- 
gehalten und sich rascher in die christliche Gesellschaft integriert. 
Dies ungeachtet aller antisemitischer Ressentiments, denn davor ver- 
mochte sie auch die bereitwilligste Absage an die eigene Geschichte 
und Tradition keinen Augenblick lang zu schiitzen. 

Die jiidische Franenbewegung im dentschen Kaiserreich | 

Im Herbst 1904, anliflich einer Tagung des ,International Council 
of Women®, hatte sich in Berlin der Jiidische Frauenbund konsti- 
tuiert. Die eigentliche Basis des Bundes bildeten die zahlreichen, 

im Laufe des 19. Jahrhunderts entstandenen Frauenvereine der Ge- 
- meinden, die sich seit den achtziger Jahren vergréflert und moder- 

nisiert hatten. Neue Wohltitigkeitseinrichtungen wie Erholungs- 
heime, Kindergirten, Haushaltungsschulen, Midchenwohnheime 
und Stellenvermittlungen waren gegriindet worden. Aufgrund die- 
ser Aktivitdten in verschiedensten Bereichen war ein nationaler Zu- 
sammenschlufl naheliegend. ' 

Der jiidische Frauenbund, der Teile seines Programms aus der' 
allgemeinen biirgerlichen Frauenbewegung — als deren Teil er sich 
begriff - iibernahm, verstand die Sozialarbeit -als ethisch notwen- 
digen Bestandteil des jiidischen Lebens und wollte damit langfristig 
die rechtliche Stellung der Frauen in der Gemeinde, aber auch im 
offentlichen Leben verbessern. Er forderte die Solidaritit jiidischer 
Frauen und leistete insbesondere eine umfangreiche Sozial- und Er- 
ziechungsarbeit fiir jiidische, oft aus Osteuropa zugewanderte Mid- 
chen und Frauen. 

Den Emanzipationsprozef jiidischer Frauen im Deutschen Reich 
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hat die amerikanische Historikerin Marion Kaplan in ihrem Buch 

,Frau, Familie und Identitit im Kaiserreich“!1 nachgezeichnet. Am 
Beispiel der Entwicklung von Fiirsorgetitigkeit zur modernen 

Sozialarbeit weist sie nach, daR viele jiidische Frauen zunichst in 

der Wohlfahrt - urspriinglich ein Herzstiick jiidischer Tradition - 
ein Betitigungsfeld fanden, das ihnen erlaubte, einer Titigkeit nach- 

zugehen, ohne sogleich mit den traditionell-religiosen Vorstellun- 

gen ihrer Familien in Konflikt zu geraten. Die Sozialarbeit, schreibt 

Kaplan, half einigen Frauen, ,,den Widerspruch zwischen religioser 
Tradition und sikularer Identitit zu mildern. Die Frauen konnten 
50, sei es bewuft oder unbewuflt, ein kulturelles oder religioses 
Erbe pflegen und gleichzeitig ,moderne* Frauen sein: Die Sozialar- 

beit gehorte zur Tradition und war zugleich ein Mittel, diese Tradi- 
tion hinter sich zu lassen.” Fiir viele jiidische Frauen stellte sie dar- 
iiber hinaus das ,Entree zur sozialen Welt des Biirgertums® dar.}2 
S0 vollzog sich der ProzeR der beruflichen Emanzipation Schritt 

fiir Schritt, von der innerjiidischen Wohlfahrt zur sikularen Sozi- 
alarbeit, Es war gewif kein Zufall, daf es schlieRlich auch jiidische 

Frau.en waren, die die moderne, professionell organisierte Sozial- 

afbf-’_lt in Deutschland begriindeten. | - 
Ein Blick in das Lexikon jiidischer Frauen zeigt, dafl der Anteil 

fler Frauen, die sich um die Jahrhundertwende im Deutschen Reich 

n c!en verschiedenen Bereichen der Wohlfahrt und Sozialarbeit en- 
gaglerten, tatsichlich sehr hoch war. Sie arbeiteten als Fiirsorgerin- 

nen, Sozialpidagoginnen, griindeten Karitative Vereine und waren 
auch als Publizistinnen aktiv. Frauen aus dem dsterreichischen Raum 
wird man in diesem Lexikon allerdings vergeblich suchen. Ihr sozi- 
ales Eflgagemént war, gemessen an dem der deutschen Jiidinnen, 
vergleichsweise gering. Zweifellos gab es auch in der Habsburger- 
monarchie Wohltitigkeitsorganisationen, die in weiblicher Hand 
l:j!gen, doch iiberschritt dieses Engagement weit seltener den tradi- 
tionellen Rahmen der Kultusgemeinde. Frauen verschafften Nah- 
Tung und Kleidung fiir Bediirftige und bemiihten sich um bessere 
AuSblldungsm(“)glichkeiten fiir jiidische Kinder. 

In diesem Zusammenhang muf vor allem auf zwei Frauen hin- 
BeWiesen werden, die jedoch eine Ausnahme bildeten. Beide errich- 
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teten wahrend des Ersten Weltkriegs in Wien kleine Wohltitigkeits- 
imperien: Die eine ist die bereits eingangs erwihnte Pidagogin und 
Schulgriinderin Eugenie Schwarzwald, deren soziale Titigkeit rein 
sakular ausgerichtet war und die zahlreiche Gemeinschaftskiichen 
sowie Ferienheime fir Kinder und Erwachsene in Wien und Berlin 
organisierte,13 

Wihrend ihre Hllfstangkelt auf den ,notleidenden Mittelstand® 
bezogen war, engagierte sich die vermutlich weit weniger bekannte 
Anitta Miiller in erster Linie fiir Fliichtlinge aus Galizien und der 
Bukowina. Sie griindete im 2. Wiener Gemeindebezirk, der Leo- 
poldstadt, eine Heimstitte, ein Miitterheim, eine Wochnerinnen- 
und eine Siuglingsfirsorgestelle, eine Kinderheilstitte, eine Sup- 
pen- und Teeanstalt und eine Arbeitsschule. Thr war es vor allem 
auch um die psychische und moralische Unterstiitzung zu tun, um 
Betreuung, Beratung und Anleitung zur Selbsthilfe. Nicht das blo- 
Re nackte Leben der Fliichtlinge wollte sie retten, sondern ebenso 
der Besonderheit von deren Herkunft und Kultur Rechnung tra- 
gen; sie wollte sie ,aufrichten®, d. h. ihr Selbstbewuf3tsein fordern. 
Beide Frauen waren auf Spenden angewiesen, um ihr Sozialwerk fi- 
nanzieren zu kénnen. Anitta Miiller war dariiber hinaus auch 1m 
Wiener Gemeinderat vertreten.14 | 

Im Vergleich der Aktivititen dieser beiden Frauen mit jenen deu- 
tscher Jiidinnen zeigen sich  deutliche Unterschiede, denn das so- 
ziale Engagement der im jiidischen Frauenbund organisierten Frau- 
en sprengte in gewisser Weise den Rahmen ,blofler Wohltitigkeit®. 
Sie betraten offentliches Terrain und schufen sich eigene or- 
ganisatorische Strukturen, um politische und soziale Mifdstinde in 
Versammlungen und Vortrigen moglichst effektiv bekimpfen zu 
konnen. Soziales und gemaRigt femlnlsnsches Engagement fielen 
dabei oft zusammen. - 

So leitete die Hamburger Lehrenn Sldome Werner den 1srae11- 
tisch-humanistischen Frauenverein, griindete Kindererholungshei- 
me und setzte sich fiir das Wahlrecht der Frauen in den Gemeinden 
ein, Jenny Apolant war im Rahmen des ,Allgemeinen Deutschen 
Frauenvereins aktiv und griindete eine politische Arbeitsgemein- 
schaft, deren ausdriickliches Ziel die politische Schulung von Frau- 
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en war.l> Die Griinderin und Vorsitzende des jiidischen Frauen- 
bundes, Bertha Pappenheim, war zweifellos die herausragendste 
Gestalt im Kreise dieser Frauen. Sie zog nicht nur gegen den or- 
ganisierten Midchenhandel und die Prostitution zu Felde, sondern 
initiierte auch die ,Zentralwohlfahrtsstelle der deutschen Juden® 
Die Schriftstellerin, Ubersetzerin und Sozialarbeiterin, die in Wien 
in einer orthodoxen Familie aufgewachsen war, hatte buchstiblich 
am eigenen Leib erfahren, was es hie, als junge Frau zur Untitig- 
keit verdammt zu sein. Auferordentlich begabt und hoch gebildet, 
war sie - laut Diagnose des Wiener Arztes Josef Breuer — der Hy- 
sterie verfallen. Doch besser als ihr Arzt hatte sie selbst die Ursa- 
chen ihrer psychischen Krankheit erkannt und die Konsequenzen 
gezogen: Bestrebt, die Rolle der Frau im Judentum zu reformieren, 
kimpfte sie - nachdem sie erst einmal ihrem Analytiker und Wien 
den Riicken gekehrt hatte - ihr Leben lang fiir die berufllche Eman- 
zipation der judlschen Frauen.16 | 

Jiidische Frauen zmd Bz'ldung 

Jiidischen Frauen im Habsburgerreich und in Deutschland war ge- 
meinsam, daf sie zu Pionierinnen der Bildung wurden. Bis.in die 
achtziger Jahre des 19. Jahrhunderts hatten fast ausschlieflich die 
Sohne Gymnasien und Universititen besucht - ein Privileg, das ih- 
nen nun die Tochter streitig machten, indem sie ebenso eine zur 
Hochschulreife fiithrende Ausbildung forderten. Wie die zahlrei- 
chen Erinnerungen belegen, war dieses Begehren in jiidischen Fa- 
milien zumeist von Erfolg gekront.7 Schliefflich war der nahezu 
selbstverstindliche Umgang mit Literatur von Kindesbeinen an, wie 
er etwa von Kithe Leichter beschrieben wird, in jiidischen Familien 
keine Seltenheit; neu daran war nur, dafl nun auch die Médchen 
daran partizipierten: 

wFritheste Erinnerung an meinen ‘Vater: Er erscheint abends - wir 
" mégen drei- bis viejihrig sein — im Kinderzimmer, mit einem groflen 
Balladenbuch unter dem Arm. Damit die kindlichen Verrichtungen 
sich des Abends rascher vollziehen, liest er uns Goethes Die Kinder 
horen es gerne, den Erlkonig, den Getreuen Eckhart, Schillers Glocke, die 
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Biirgschaft, Uhlands Séngers Fluch-und das Schloff am Meer vor, bis wir 
sie auswendig nachplappern, wie andere Kinder dieses Alters Kinder- 
reime. (...) Noch bedenklicher wird es aber zukiinftige Pidagogen 
stimmen, wenn ich ihnen verrate, daff mein Vater mir, als ich zehn- 
jahrig war, auch seine Romanliteratur erschloff. Stoffweise nahm ich 
dann die franzosischen, russischen, deutschen Romane in das Kin- 
derzimmer und las am Abend mit glithenden Wangen. Da waren Vic- 
tor Hugo und Balzac, Maupassant und Zola, Turgenjew und Tolstoj, 
Dickens und Swift, Hauff und Kleist, das ganze neunzehnte Jahrhun- 
dert. Ich las alles, ausnahmslos. Daf die Welt aus so vielen Liebes- 
affairen und Lxebeskompllkatlonen bestand, war mir neu, hat mich 
aber weiter nicht sehr beschiftigt. Uber das, was ich mir noch nicht 
selbst erkliren konnte, las ich mit dem ausweichenden Instinkt des 
Kindes hinweg und verfolgte mit Spannung die Handlung. Ich erin- 
nere mich, dafl meine Schwester auch einmal diese Biicher erwischte 
und mit mir eine Diskussion iiber Kleists Marquise von O. begann - 
was das eigentlich zu bedeuten habe. ,Das ist eben sof, erklirte ich, 
ebenso entschlossen wie der Vater, mir die geliebten Biicher nicht 
durch iibermifige Komplikationen verleiden zu lassen.*18 

Dermaflen ,vorgebildet” besuchte Kithe Leichter die Schule des 
Beamtent6chtervereins, ,,die den Ruf hatte, die beste und strengste 
Schule zu sein“. Denn, so betont sie, ,wo es sich um unser Wissen 
handelte, war unserem Vater nichts gut genug (...)*.1% DaR sie 
schlieflich nach dem Abitur studieren wiirde, war fiir sie beinahe 
selbstverstindlich. 

Dieser fiir die damallge Zeit recht ungewohnhche Ausblldungs- 
weg fiir eine Frau war eine Erfahrung, die sie mit einigen anderen 
Jiidinnen teilte. Auch fiir die Physikerin Lise Meitner oder die Psy- 
choanalytikerin Else Pappenheim war es keine Frage, dafl sie nach 
dem Gymnasium die Universitit besuchen und schlieflich einen 
Beruf ergreifen wiirden. ' ' 

Andere Frauen, wie beispielsweise die Psychoanalytikerin Marie 
Langer?0 oder die Architektin und Widerstandskimpferin Marga- 
rete Schiitte-Lihotzky?1 berichten, daf ihre Eltérn den Bildungs- 
plinen zunichst skeptisch gegeniiberstanden, sie es aber dennoch 
fertigbrachten, ihren Willen durchzusetzen und sie von der Not- 
wendigkeit einer guten Ausbildung zu iiberzeugen. 

Der Umstand, daf in der jiidischen Tradition der Stellenwert der 
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Bildung stets besonders hoch gewesen ist, mochte dazu beigetragen 

haben, daR diese Eltern oft leichter umzustimmen waren als nicht- 

jiidische. Auferdem war es noch gar nicht so lange her, dafl sie 
selbst aus Ungarn, Bohmen oder Galizien aufgebrochen waren, um 

in der Metropole des Reichs eine neue Existenz zu griinden. Sie 

hatten selbst erfahren, dafl die Preisgabe von Traditionen die Vor- 

aussetzung fiir gesellschaftliche Anerkennung und sozialen Auf- 
stieg war. Und Bildung war schliefllich nicht nur das einzig legiti- 

me Mittel, das die Integration in die biirgerliche Gesellschaft ver- 

sprach, sondern bildete auch die Voraussetzung fiir finanzielle Si- 
cherheit und Unabhingigkeit der Tochter. | 

Deren selbstindige Existenz, ihre individuelle . und berufliche 

Emanzipation lagen nicht zuletzt auch deshalb im Interesse vieler 

jidischer Familien, weil der politische Antisemitismus: sowie der 

drohende Zerfall des Vielvolkerstaates am Vorabend des Ersten 

Weltkriegs die Angst vor wirtschaftlichem Existenzverlust verstarkt 
haben diirfte. Aufgrund jahrhundertelanger Verfolgung nahmen die- 
se Familien die Krisenanfilligkeit der Gesellschaft weit stirker wahr 
als andere. Vermutlich war es die Besonderheit ihrer jiidischen Exi- 
stenz, die sie offener, bereiter fiir Verinderungen machte und sie ge- 
radezu pridestinierte, einen auflergewShnlichen, oft schwierigeren 
Lebensweg zu gehen. Sigmund Freud schrieb selbstbewuf3t: 

.Weil ich Jude war, fand ich mich frei von vielen Vorurteilen, die ande- 

re im Gebrauch ihres Intellekts beschrinkten, als Jude war ich darauf 
vorbereitet, in die Opposition zu gehen und auf das Einvernehmen 

mit der ,kompakten Majoritit‘ zu verzichten.“22 

Die Chance einer selbstindigen Existenz stand in der Regel nur je- 
nen Frauen offen, deren Familien einer schmalen Elite der Gesell- 

schaft angehdrten. Was fiir die Schwarzwaldschiilerin Else Pappen- 
heim, Tochter eines berithmten Arztes, ,selbstverstindlich® war - 
Abitur und anschliefendes Studium - galt nicht in gleicher Weise 
fiir die Téchter jener Juden, die - meist in der Leopoldstadt ange- 
siedelt -, zu den Armsten der Wiener Bevolkerung zihlten. Fiir sie, 
die zumeist aus den &stlichen Gebieten der Monarchie zugewan- 
dert waren, war schon der Besuch eines Lyzeums unerschwinglich. 

Bildung war Luxus und eine gehobene Ausbildung fiir Mddchen 

148



Abschied vom Judentum?s 

noch teurer als fiir Knaben. War der Besuch eines offentlichen 
Gymnasiums zumeist kostenlos, so mufiten Eltern, die ithre Mid- 
chen in ein Lyzeum schickten, Schulgeld bezahlen. Insofern war 
die Benachteiligung der Midchen eine zweifache: Nicht nur, dafi sie 
aufgrund ihres Geschlechts von einer vollwertigen, zum Studium 
simtlicher Ficher der Universitit fiihrenden gymnasialen Bildung 
ausgeschlossen waren, sie mufiten iiberdies das Gliick haben, einer 
Familie zu entstammen, die sich Bildung ,leisten” konnte. 

Aber nicht nur in der Metropole, auch in der 6stlichen Region 
des Reiches, insbesondere in Galizien, dem drmsten und unterent- 
wickeltsten Land der Doppelmonarchie, war eine neue Generation 
von Frauen angetreten: Diese begehrten noch heftiger und unge- 
stiimer auf als jene in der Grofstadt. Sie waren mit der ithnen zu- 
gewiesenen traditionellen Rolle unzufrieden, verlangten nach Un- 
abhingigkeit und machten sich mutig auf den Weg. ,Wir erlebten 
sie nicht, diese Jahre®, schrieb riickblickend die in Polupanowka ge- 
borene Eugenie Schwarzwald, ,wir warteten auf die Achtzehn; 
denn sie sollten Erlésung bringen (...).“ 

Wihrend Eugenie Schwarzwald praktisch uber Nacht Elternhaus 
und Freunde verlie}, um an der Ziiricher Universitit zu studieren, 

brannte die spitere Analytikerin Helene Deutsch, noch nicht ein- 
mal 18 Jahre alt, kurz entschlossen nach Wien durch: 

-Ohne Absicht wurde ich in Przémysl zur Pionierin. Es gab andere 
Médchen, die das gleiche Verlangen hatten wie ich, aber nicht wufiten, 
wie sie es verwirklichen sollten. Mein Auszug von zu Hause wirkte als 
Signal und Ermutigung. Meinem ,demoralisierenden® Beispiel fol- 
gend brachten es im folgenden Jahr ‘sechs mutige Méddchen aus guten 
Familien fertig, ihre komfortablen Elternhiuser zu verlassen. Es hatte 
keine Absprachen, keine Propaganda gegeben. Die anderen Médchen 
gingen weg, weil meine Tat ihnen das Gefiihl gegeben hatte, daR sie 
frei sein konnten, wenn sie nur den inneren Mut zur Revolte 
aufbrachten. Wie seltsam das heute klingen muf, da junge Frauen 
iiber so viel Freiheit verfligen!“23 

Sicher, der Auszug dieser ,Midchen® - fiir den es noch zahlreiche 
andere Beispiele gibt — war nicht allein ein geschlechtsspezifisches 
Phinomen. Diese rebellischen jungen Frauen, die den engen lind- - 

lichen oder kleinstidtischen Verhiltnissen entflohen, waren Teil je- 
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ner groffen Wanderbewegung, die in der zweiten Hilfte des vorigen 

Jahrhunderts eingesetzt hatte und von der tausende Juden erfafit 

worden waren. Hatte 1857 die Zahl der Juden bei einer Gesamtein- 

wohnerzahl Wiens von 500.000 ungefihr 6.000 betragen, so stieg 

sie in den folgenden Jahren stetig an. 1880 wurden 72.543, 1900 
146.926 und 1910 schlieBlich 175.318 Juden - 8.6 Prozent der Ge- 

samtbevolkerung — gezihlt.24 Die jiidische Bevolkerung, die jahr- 
hundertelang zu den am meisten eingeschrinkten und ausgegrenz- 

ten Untertanen der Monarchie gehort hatten, zog es aber nicht nur 

in die reiche Metropole Wien, sondern ebenso nach Deutschland 

und auch nach Ubersee. Hier wie dort hofften sie, den zumeist elen- 

den wirtschaftlichen und sozialen Verhiltnissen, aber auch dem all- 
gegenwirtigen Antisemitismus entflichen zu konnen. Am Wande- 

rungsverhalten jiidischer Frauen fillt.jedoch besonders ihre aufer- 

ordentliche Mobilitit auf, In nichts standen sie den Minnern nach: 

Sie scheuten weder Mithe noch Strapazen und zogen oft in weit 

~ entfernt liegende Gebiete. Zudem war ihre Risikobereitschaft gro- 
Rer als die ihrer christlichen Geschlechtsgenossinen, die nur dann 
Ortsverdnderungen in Kauf nahmen, wenn sie ein feste Stelle als 
Hausangestellte oder eine Heirat in Aussicht hatten.2 

Zweifellos gab es verschiedene Faktoren, die den Auszug der jii- 
dischen Téchter sogar begiinstigten. Im Unterschied zu anderen 
europdischen Lindern war der Zustrom der jiidischen Bevol- 
kerung nach Wien das Ergebnis- einer Binnenwanderung. Diese 

jungen Frauen - die meisten von ihnen kamen aus wohlhabenden 

~ Familien - waren keine Fremden, wenngleich sié nicht selten als 

solche angesehen und behandelt wurden. Sie waren Biirgerinnen 

der Monarchie, der deutschen Sprache michtig sowie in den iiber- 
wiegenden Fillen mit der deutschen Kultur vertraut, und iibersie- 

delten somit einfach von einer 8stlichen Provinz in ihre Metro- 
pole, in der der Anteil der jiidischen Bevolkerung um 1910 grofer 
war als in jeder anderen mitteleuropiischen Stadt. - 

Dennoch ist der sprunghafte, plotzliche Verlauf dieses Emanzi- 
pationsprozesses auflerordentlich erstaunlich. Woher nahmen diese 

 Frauen die Kraft und den Mut, wie ist ihre Unerschrockenheit; die 

Radikalitit, mit der sie ihr gesamtes bisheriges Leben auf den Kopf 
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stellten, wie ihre ,Abenteuerlust” zu erkliren? Motivierte sie mog- 
licherweise die Negation ihrer Herkunft zu einer sprunghaften 
Emanzipation, wie sie in christlichen Kreisen kaum zu finden ist? 

Teilweise ist der Ausbruch dieser Toéchter, ihr Wunsch nach ei- 
nem verniinftigen, selbstbestimmten, unabhingigen Leben, das pa- 
radoxe Resultat traditionell-jiidischer Verhiltnisse, durch welche 
Frauen - nicht anders als in anderen Religionen - eine dem Gesetz 
nach untergeordnete Rolle zugedacht ist. Wihrend die S6hne mit 
dem Erlernen traditioneller Pflichten und Gebote beschiftigt wa- 
ren, waren die Tochter weitgehend vom religiosen Schulwesen und 
Studium ausgeschlossen. Gerade der unterschiedliche Zugang zur 
Religion und die damit verbundene Rollenzuweisung aber hatten 
zur Folge, da den Midchen ein groflerer Bildungsfreiraum zuge- 
billigt und ihnen der Besuch von sikularen Schulen gestattet wur- 
de. Schon 1880 besuchten in Galizien mehr Midchen als Knaben 
sikulare Anstalten, 1900 waren es iiber 45.000 Midchen und nur 
knapp 33.000 Knaben.26 Oft kamen die Tochter frither und stirker 
mit weltlichem Wissen und. deutscher Literatur in Beriihrung als . 
ihre strenggldubigen Viter und Briider. Sie konnten sich daher bes- 
ser den gesellschaftlichen Herausforderungen stellen, flexibler rea- 
gieren und so - manchmal vehement - fiir eine Verbesserung ihrer 
Lebenssituation kdmpfen. Deshalb waren Frauen bei der Aus- 
wanderung - egal, ob nach Wien oder Ubersee — hiufig die trei- 
bende Kraft. - | ' 

Jiidische Frauen waren Pionierinnen der Bildung und zwar in 
mehrfacher Hinsicht. Thre Anzahl war nicht nur unter den Lyzeal- 
schiilerinnen, sondern auch unter der ersten Generation von Stu- 
dentinnen besonders hoch; ebenso aktiv waren sie als Schulgriin- 
derinnen und Pidagoginnen. Bereits 1873 hatte Emilie Bach, gebo- 
rene Kohn, in Wien die staatliche k. k. Fachschule fiir Stickerei er- 
richtet, der weitere Griindungen in Agram, Graz, Laibach, Prag und 
Briinn folgten.2” Auch die Zahlen der Lyzealschiilerinnen bediirfen 
keiner weiteren Erlduterung:. Im Schuljahr 1895/96 waren 57 
Prozent aller Lyzeistinnen jiidischer Herkunft, 15 Jahre spiter, 
1909/10, waren es 46 Prozent.28 An der Schwarzwaldschule, einer 
der berithmtesten Anstalten, an der unter anderen Adolf Loos, Os- 
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kar Kokoschka und Arnold Schénberg lehrten, betrug der Anteil 
jidischer Schiilerinnen zeitweise mehr als 70 Prozent. Zieht man in 
Betracht, daff der Anteil der Juden an der Gesamtbevdlkerung 
Wiens 1910 nicht einmal 9 Prozent betrug, wird der iiberpro- 
portional hohe Anteil an jiidischen Schiilerinnen besonders deut- 
lich. Im Durchschnitt war er hoher als jener der jiidischen Schiiler 
an Knabengymnasien, der zur selben Zeit ,nur” etwa ein Drittel 
aller Schiiler betrug. Allerdings gab es zahlreichere und grofere 
Gymnasien als Lyzeen. 

Jiidinnen waren aber nicht nur in den Midchenmittelschulen 
- {iberproportional vertreten, sondern, so zeigt das Beispiel der Wie- 

ner Lyzeen, auch an der Griindung und Leitung dieser Schulen be- 
teiligt. Uber ein Drittel dieser Anstalten war von jiidischen Frauen 
errichtet worden. Wie grof die Bedeutung einer Rosa Fliegelmann, 
Salka Goldmann, Sophie Halberstamm, Amalie Sobl oder Eugenie 
Schwarzwald war, wird aber nur dann klar, wenn man weif3, dafd sich 

der Staat bis zur Griindung der Ersten Republik weigerte, Mddchen- 
mittelschulen zu errichten, und dies zur Ginze privater Initiative 
iiberlief. Interessant ist aber auch ein weiterer Umstand: Drei die- 
ser Frauen waren polnischer bzw. galizischer Herkunft und verfiig- 
ten im Gegensatz zu ihren nichtjiidischen Kolleginnen {iber ein 
Doktorat, das sie in der Schweiz erworben hatten. Sie waren da- 
durch sowohl als Leiterinnen ihrer Anstalt als auch als Unterrich- 
tende weitaus h6her- bzw. iiberqualifiziert, ein Umstand, der von 
ministerieller Seite nicht gerne gesehen wurde.2? - 

Waltraud Heindl und Marina Tichy haben in ihrer Arbeit ,Durch 
Erkenntnis zu Freiheit und Gliick...“30 nachgewiesen, dafl der An- 
teil jiidischer Frauen auch unter den ersten Studentinnen aufieror- 
dentlich hoch war: An allen drei Fakultiten vertreten, bildeten Po- 

linnen aus Galizien die drittstirkste Gruppe nach den Wienerinnen 
und dem Umland. So war etwa 1913/14 an der philosophischen 
Fakultit der Anteil der Studentinnen mosaischen Glaubens etwa 
gleich groR wie der der Katholikinnen. An der medizinischen Fa- 
kultit {iberwogen sie hingegen. Hier schwankte ihre Anzahl im Zeit- 
raum von 1900 bis 1914 zwischen 51,2 und 68,3 Prozent; der grof- 
te Teil von ihnen stammte wiederum aus Galizien. Und 1919, als 
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Frauen erstmals zur juridischen Fakultit zugelassen wurden, befan- 

den sich unter ihnen ebenfalls mehr als die Hilfte — 51,7 Prozent 

- jiidische Frauen. , 

Wihrend bei den Lyzealschiilerinnen gesicherte Angaben iiber 

deren - zumeist privilegiertes — Milieu vorliegen und dies auch auf 

den iiberwiegenden Teil der Wiener Studentinnen zutreffen diirfte, 

sind die Informationen iiber die sozialen Verhiltnisse der Galizie- 

rinnen duflerst vage: Die meisten gaben nidmlich als Beruf des Va- 

ters Kaufmann an.31 Doch was sagt das schon, wo sich -doch so- 

wohl der bettelarme Trodler als auch der wohlhabende Getreide- 

hindler als Kaufmann verstanden? Zwar geht aus den wenigen er- 

haltenen Erinnerungen, z. B. von Minna Lachs oder Helene 

Deutsch hervor, daf sie aus begiiterten und gebildeten Verhaltnis- 
sen kamen, doch muf zumindest ersteres nicht auf alle Studentin- 

nen zugetroffen haben. Bildung war in jiidischen Familien nicht in 
jedem Falle an Wohlstand gekniipft. Aber noch etwas anderes ist 
bemerkenswert: Die meisten galizischen Studentinnen waren ihren 

eigenen Angaben zufolge mosaischen Glaubens, also vermutlich 

eher traditionell-jiidischen Verhiltnissen verhaftet als ihre zumeist 
weitgehend assimilierten Kolleginnen in Wien. Es mag zutreffen, 
daR ein Teil von ihnen mit ihren Eltern oder Geschwistern nach 
Wien gekommen war und bei Verwandten Unterschlupf gefunden 
‘hatte. Erwiesen ist aber ebenso, daf} einige alleine in die Metropole 
gewandert und hier ginzlich auf sich gestellt waren. 

Die Wucht, mit der sich diese Entwicklung innerhalb weniger 
Jahrzehnte vollzog, riittelte an den Grundfesten der traditionellyjii- 
dischen Gesellschaft, deren-sozialer Mikrokosmos, die Familie 

gleichsam von innen her mehr und mehr erodierte. Auch wenn 
diese Tochter nicht aus orthodoxen Elternhiusern kame o, hatte oft 

bereits ihr Eintritt in eine sdkulare Schule zu unerhérten familisiren 
Spannungen gefiihrt: Viele der ymodern® erzogenen Miidchen wa- 
ren plotzlich und unvorbereitet mit den traditionellen Lebensge- 
wohnheiten ihrer Familien in einen dramatischen, unlésbaren Kon- 
flikt geraten. - . e . 

Als der in Stryj geborenen Brunhilde Wien von ihren Eltern ver- 
boten wurde, nach der Matura die Hochschule 7y besuchcf:rrln :rgl 
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sich das fiir Midchen angeblich nicht schickte, brach sie den Kon- 

takt zu ihnen ab und ging iiber die Schweiz und Holland nach Ar- 

gentinien. Und auch Sarah Schenirer, die Griinderin der Beth-Ja- 

kob-Bewegung, berichtet von einem Midchen, das eines Tages 

Hals iiber Kopf Mutter und Geschwister verlief und in einem Ab- 

schiedsbrief beteuerte, die engen, beschrinkenden Lebensverhilt- 

nisse nicht mehr ertragen zu kénnen.32 Fiir Sarah Schenirer war 

dies der Anlaf, Schulen zu griinden, in welchen Médchen ihre jiidi- 
“sche Tradition bewahren konnten, das heifit Jiddisch und jiidische 
Geschichte lernten und zugleich auch eine Art Berufsausbildung 
erhielten: Sie wurden in Nihen, Buchhaltung und Haushaltskunde 

 unterwiesen,33 N 
Aufgrund der riickstindigen wirtschaftlichen und sozialen Ver- 

hiltnisse stieflen jiidische Midchen und Frauen in Galizien weit 
mehr als ihre Geschlechtsgenossinnen in der Grof3stadt mit ihren 
Bildungswiinschen auf zum Teil massiven Widerstand ihrer Eltern. 
Wenn sie tatsichlich selbstindig und unabhingig sein wollten, wenn 
sie sich sogar in den Kopf gesetzt hatten, einen akademischen Beruf 
anzustreben, blieb ihnen manchmal nichts anderes iibrig, als von zu 
Hause wegzugehen, L ‘ 

Integration in die christliche Gesellschaft oder jidische Selbst- 
bebauptung? | - 

Was am Emanzipationsverlauf dieser bildungshungrigen galizi- 
schen Frauen sichtbar wird, kann teilweise verallgemeinert werden: 
Anders als bei den deutschen Nachbarinnen scheint sich in der Me- 
tropole des Habsburgerreichs der Bruch mit der traditionell-weibli- 
chen Rolle nicht schrittweise vollzogen zu haben, sondern diirfte 
weit heftiger und abrupter verlaufen sein. Die Befreiung aus patri- 
archaler Bevormundung und Abhingigkeit bedurfte in diesen vor- 
wiegend biirgerlichen Kreisen offenkundig seltener eines ,,Umwe- 
ges” iiber religiose Emanzipation. Denn jiidische Frauen engagier- 
ten sich hier nicht nur weit weniger in sozialen Berufen, es zihlt 
auch zur Besonderheit der &sterreichischen Entwicklung, dafd es, 
anders als im Deutschen Reich, nie zur Griindung einer jiidischen 
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Frauenbewegung kam - einer der grofien jiidischen Organisationen 
im Deutschen Reich, die 1917 immerhin 44.000 weibliche Mit- 

glieder umfafite. 
Die Historikerin Monika Richarz schreibt: 

sDer jiidische Frauenbund war mehr als nur eine Vereinigung von und 
fiir Frauen, die Sozialarbeit und Erziehung zu ihrer Hauptaufgabe 
machten und die Stellung der jiidischen Frau zu verbessern suchten. 
Er war auch eine betont jiidische Vereinigung und als solche Teil jener 
Sammlungsbewegung, die seit dem Auftreten des militanten Antise- 
mitismus im Kaiserreich immer mehr jiidische Organisationen auf na- 
tionaler Ebene entstehen lief}, die die Interessen von Juden vertraten 
und jiidisches Selbstbewufitsein forderten.34 

Es scheint, daf} in der Habsburgermonarchie Frauen weniger das 
Bediirfnis hatten, sich als Jiidinnen zu behaupten, sondern hofften, 
sich in die christliche Gesellschaft integrieren zu kénnen. Bildung 
war das Integrationsmedium schlechthin. Sie erméglichte zugleich 
auch die Emanzipation von der herkémmlich weiblichen Rolle. Es 
ist auffallend, daff gerade diese erste Generation von Studentinnen 
- ihnen hatte die Universitit Wien ab 1896 ihre Tore getffnet - 
alles daran setzte, sich die bis dahin als minnlich geltende berufli- 
che Sphire zu erobern: Nicht sogenannte schongeistige Ficher wie 
etwa Musik oder Sprachen, sondern Naturwissenschaften und Me- 
dizin wurden von der Mehrzahl dieser Studentinnen gewihlt. Auch 
die Absolventinnen der Schwarzwaldschule inskribierten vorzugs- 
weise naturwissenschaftliche Ficher.3> : - 

Im Wien der Jahrhundertwende waren jiidische Frauen in vielen 
Bereichen prisent: Sie betrieben Salons, griindeten Schulen, schrie- 
ben Romane, waren Schauspielerinnen, Kiinstlerinnen, engagier- 
ten sich als Politikerinnen in der Sozialdemokratie, arbeiteten als 
Arztinnen und entschieden sich auffallend oft fiir den Beruf der 
Psychoanalytikerin. Wihrend im Deutschen Reich das Engagement 
jildischer Frauen auch in der allgemeinen deutschen Frauenbewe- 
gung relativ hoch war - oft waren sie in der jidischen und in der 
allgemeinen Frauenbewegung organisiert - sind in der &sterreichi- 
schen Frauenbewegung vergleichsweise wemge Jiidinnen zu finden. 
Jene, die in der Politik aktiv wurden, wie etwa Therese Schlesinger- 
Eckstein, Emma Adler oder Kithe Leichter, engagierten sich im 
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Rahmen der sozialistischen Partei. . . 

Wie aber ist das Ausbleiben dieser ,betont jiidischen Vereint- 

gung® in der Habsburgermonarchie zu erkliren? Waren sich jiidi- 

sche Frauen der stindig wachsenden Gefahren des politischen An- 

tisemitismus weniger bewufit als deutsche Jidinnen? Was bewog 

viele von ihnen, ihre kulturellen Besonderheiten rascher aufzuge- 

ben und sich der Assimilation zu verschreiben? | 
Eine der Ursachen fiir diesen abrupten Emanzipationsprozef, 

so meine These, liegt in der verzogerten Entwicklung und Auspra- 

gung des Antisemitismus. Ein Blick in die Zeit des Vormdrz vermag 

dies zu verdeutlichen: Wihrend sich nimlich im Gefolge der 
Befreiungskriege deutsches Nationalbewuftsein im Haf gegen den 
angeblichen Feind - ,den Juden® - in Hep-Hep-Krawallen austob- 

te, wahrend Jakob Friedrich Fries, Philosophieprofessor in Heidel- 

berg und Schiiler Emanuel Kants, die Juden austreiben, ja das 
" Judentum mit Stumpf und Stiel® ausrotten wollte,36 blieb Wien 

von dergleichen Hetze vorerst verschont. Nicht nur antisemitische 

Literatur, sondern auch Judenkarikaturen im Theater sind um diese 

Zeit kaum zu finden. -' - 
Wihrend sich Fanny von Arnstein, wie ihre Biographin Hilde 

Spiel schreibt, ,halb in-der jiidischen und halb in-der christlichen 

Welt“ bewegte, in ,beiden gleich zu Hause war®, und in Glaubens- 

fragen ,Gelassenheit“ demonstrieren konnte,37 kurzum, in der 
Wiener Gesellschaft ihren Platz zu finden vermochte, gelang es Ra- 
hel Vamhagen keine Sekunde lang, von ihrer ambivalenten Rolle, 
die sie als assimilierte Jiidin in der Berliner Gesellschaft spielte, ab- 
zusehen: Nicht nur nach dem Einzug Napoleons in Berlin, als ihr 
Salon plétzlich gemieden wurde und wie leergefegt war, oder 1819, 
als der Pobel grolend durch die Straflen zog, blieben Fremdheit 
und Krinkungen als allgegenwirtige Kehrseite ihrer Assimilations- 

bestrebungen in einer judenfeindlichen Umgebung, die sie — anders 
als Fanny von Arnstein - stets zwangen, auf den Antisemitismus zu 
reagieren. | | 

Wias hingegen die Situation im Habsburgerreich betriftt, so tru- 
gen die polizeistaatlichen Methoden des Metternichschen Systems 
dazu bei, den Ausdruck des Antisemitismus voriibergehend unter 
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Kontrolle zu halten. Verlauf und Ende der Revolution legen diese 
Vermutung nahe, denn mit dem Jahr 1848 flammte die traditionel- 
le Judenfeindschaft auch in der Habsburgermonarchie wieder auf. 

Kam die antisemitische Publizistik zunichst weitgehend von au- 
flen, so besteht kein Zweifel, daf sie auf tiberaus fruchtbaren Bo- 
den fiel. Die Schriften von Richard Wagner, Eugen Diihring, Stew- 
art Chamberlain oder Wilhelm Marr wurden 1im Habsburgerreich 
bereitwillig aufgenommen. Schon zu Beginn der achtziger Jahre, 
nach dem Zusammenbruch des Liberalismus, feierte der Osterrei- 

chische Antisemitismus einen Triumph, der seinesgleichen suchte: 
In keinem anderen europdischen Staat erzielte er auf parteipoliti- 
scher Ebene aufgrund explizit antisemitischer Parteiprogramme gro- 
feren Erfolg als in der Habsburgermonarchie.38 

In der Literatur zur Jahrhundertwende wird immer wieder auf 
die besondere Assimilationsbereitschaft des Wiener jiidischen Biir- 
gertums hingewiesen. Wihrend in der Habsburgermonarchie stets 
eine gewisse ,Neigung zu Kompromifd und Ausgleich“3? herrschte, 
hatten im Deutschen Reich die Reaktionen auf den Antisemitismus 
- vielleicht auch, weil er zunichst dort seine moderne ,,wissen- 
schaftliche Fundierung® erfahren hatte — weit eher den Charakter 
einer prinzipiellen Auseinandersetzung angenommen. Die verspi- 
tete Entwicklung des Antisemitismus, seine marginale Bedeutung 
wihrend des Vormirz und die Phase des politischen Liberalismus 
nach 1848 mochten die Hoffnung und Zuversicht vieler Juden 
bestirkt haben, den HaR auf das ]udenturn als eine blof voriiber- 
gehende Erscheinung zu betrachten, als ein ,,Vorurtell“ das mit der 
Zeit verschwinden wiirde. - - 

Diese Einstellung wurde in besonderer Weise auch von. judi- 
schen Frauen geteilt. Wihrend etwa die Berlinerin Hannah Kar- 
minski ~ sie war Sozialarbeiterin und Vorstandsmitglied des Jidi- 
schen Frauenbunds - den ,Hauptwesenszug der jidischen Frau- 
enbewegung” darin sah, sich innerhalb der sie umgebenden Kultur 
nden Eigenbezirk jiidischen Lebens zu erhalten und wieder neu zu 
schaffen” 40 wihrend also diese Frauen mit ihrer 6ffentlichen Pri- 
senz nicht nur Selbstbewuftsein demonstrierten, sondern ithre Um- 
welt offen und bewuflt zu Akzeptanz oder Ablehnung zwangen, 
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hofften die jiidischen Frauen in Wien, ihr Judentum weiterhin im 

Privaten pflegen und auf politische Konfrontationen verzichten zu 

konnen. Eine Hoffnung, die sich zu einem Zeitpunkt, als die As- 

similation so weit fortgeschritten war wie nie' zuvor, als die grofite 

Illusion erwies. 
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Die zionistische Jugendbewegung als 
Familienersatz? 

Eleonore Lappin 

Vorbemerkung 

Die Griinder der zionistischen Bewegung waren sich bewuflt, daf} 
die Voraussetzung fiir die Realisierung ihres Projekts — die Riick- 
kehr der Juden nach Erez (Land) Israel - einen radikalen Wandel 
im Leben und Denken des jiidischen Volkes und insbesondere sei- 
ner Jugend zur Voraussetzung hatte. Herzl forderte, daff aus ,Ju- 
denjungen” ,,junge Juden“ werden miifiten.! Sein Freund und en- 
ger Mitarbeiter in der Zionistischen Organisation, Max Nordau, 
rief die Jugend zum ,Muskeljudentum® auf, um die Dekadenzer- 
scheinungen der Diasporaexistenz zu iiberwinden.?2 Als Reaktion 
auf diese Appelle wurden zunichst Turnvereine wie der ,,Makkabi 
gegriindet, die jedoch ein ausgeprigt zionistisches Profil vermie- 
den, also weitgehend unpolitisch waren.3 Thre Mitglieder gewannen 
sie nicht zuletzt aufgrund der immer hiufiger werdenden ,Arier- 
paragraphen® der deutschen Turnvereine.? 

Die politischen und radikalen Ideen des Zionismus sprachen die 
jidische Jugend in Deutschland und Westdsterreich zunichst nicht 
an. Die Versuche der Zionisten, die erfolgreichen ,neutralen® jiidi- 
schen Jugendvereinigungen durch Kooperation zu ,unterwandern®, 
schlugen fehl, so dal die ,Zionistische Vereinigung fiir Deutsch- 
land® (ZVID) 1912 beschlof, die 27 zionistischen Turnvereine mit 
immerhin 8.600 Mitgliedern in Deutschland, West6sterreich, Un- 
gam, B6hmen, der Schweiz und Palistina vermehrt fiir Propaganda— 
zwecke einzusetzen.” | | 

Der Wandervogel™ 

Gleichzeitig gifig die ZVID daran, ein.e- zionistische Jugendbe- 
wegung nach dem Vorbild des deutschen ,Wandervogels® zu schaf- 
fen. Der deutsche ,Wandervogel. Ausschufl fiir Schiilerfahrten® 
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ging 1901 aus einem Studienkreis fiir Kurzschrift hervor, der bereits 
seit 1896 Gruppenausfliige fiir Jugendliche veranstaltete. Die iiber- 
wiegende Mehrheit der ,\Wandervogel® war protestantisch, biirger- 
lich und stidtisch. Die mittelstindische Jugend, die gegen die 

erstickende Atmosphire ihrer Zeit rebellierte, hielt nichts von 
Politik. Durch Natur- und Gemeinschaftserlebnisse sollte eine neue 
Lebensform und ein neuer Menschentypus entstehen. Dieser soll- 
te ehrlich, kameradschaftlich, diszipliniert und offen fiir die Schén- 
heiten der Natur sein. Sehr bald kam in Deutschland - als zu- 
sitzliche Forderung die Heimattreue dazu. Beim Osterreichischen 

- sWandervogel® hatte das nationale Element von Anfang an eine 
Rolle gespielt: i 

»Der dsterreichische Wandervogel war etwas anders zusammengesetzt. 
Der vorwiegend katholische Aufbau der Habsburger Monarchie fand 
in der Jugendbewegung seinen Niederschlag, aber sogar dort war das 
protestantische Element ‘stirker vertreten als in der Gesamtbevol- 
kerung. Auferdem war der Gsterreichische Wandervogel von Anfang 

. an bewuflt politischer, Er war Bestandteil der grofien Bewegung, die 
fiir die Erhaltung des deutschen Charakters der Monarchie stritt, ge- 
gen die Slawen und, selbstverstindlich, gegen die Juden.” 

Die Rebellion der Jugend gegen das biirgerliche Leben kam vor 
allem auf den Wanderungen und ,Fahrten® zum Ausdruck: Man 
bewiltigte weite, kraftraubende Distanzen, die Unterkiinfte und 
die selbst zubereitete Verpflegung waren einfach, der Umgangston 
rauh, die Kleidung meist schmutzig.” Wichtiger als diese Auferlich- 
keiten war das Gruppenerlebnis, das den Jugendlichen die Flucht 
aus der Welt der Erwachsenen ermdglichte. Der in ihren Augen ver- 
logenen, verknocherten Gesellschaft stellten sie ihre ,wahre® Ju- 
gendgemeinschaft entgegen.8 Sie rebellierten gegen die Autoritét 
von Eltern und Schule, gegen Doppelmoral, Zweckdenken und 
Materialismus, gegen die ,,Kulturarmut® der modernen, industriel- 
len Zivilisation. | . 

Die Verinnerlichung, die Suche nach dem wahren Ich, das nicht 
von gesellschaftlichen Konventionen verdorben war, fiihrte die be- 
wuflt unpolitischen Jugendlichen zum Nationalismus. Denn- die 

- Mitglieder der Jugendbewegung waren iiberzeugt, daff Gemein- 
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schaft nur durch gemeinsamen ,Geist“, durch einen Gleichklang 

im Erleben und Empfinden, entstehen kénne. Dies hielt man sehr 
bald nur unter Angehdorigen eines Volkes fiir méglich. Wihrend 
der ,Wandervogel“ im Vielvélkerstaat Osterreich von Anbeginn an 

einen ,Arierparagraphen® hatte, der sich auch gegen Slawen richte- 
te, brach die Diskussion um die ,Judenfrage® in Deutschland erst 
1912 aus, als ein zwélfjahriges Midchen in Zittau nur deshalb nicht 
in den ,Wandervogel® aufgenommen wurde, weil sie Jiidin war. 

1913 erreichte die Diskussion einen Héhepunkt. Die antisemiti- 
schen Ausfille in der ,Wandervogelfiihrerzeitung® waren teilweise 
so geschmacklos, daf sich zahlreiche Mitglieder davon distanzier- 
ten und sich gegen den generellen Ausschluff der Juden ausspra- 
chen. Schlieflich iiberlief! die Leitung 1914 den einzelnen Orts- 
gruppen die Entscheidung, ob sie Juden aufnehmen wollten oder 
nicht, was bei einigen zu deren Ausschluf fiihrte.? Dennoch stieg 
die Zahl der Juden innerhalb der deutschen Jugendbewegung, die 
bereits 1912 erheblich war, wihrend des Ersten Weltkriegs und vor 
allem danach weiter an, als sich sozialistisches Gedankengut stirker 
durchsetzte. Angesichts der tibertriebenen Bedeutung, welche der 
Sejudung® der deutschen Kultur in der Weimarer Republik beige- 
messen wurde, blieb aber die tendenzielle Ablehnung von Juden in 

der deutschen Jugendbewegung bestehen.10 

Der ,,Jiidische Wanderbund Blau-W/ez' g« 

Die nationaljiidische Jugendbewegung, wie sie in Deutschland, West- 
osterreich, Bohmen und Mihren anzutreffen war, nahm 1912 mit 
der Griindung des ,Jiidischen Wanderbund Blau-Weif}“ in Breslau 
ihren Anfang. Die Ideologie der deutschen Jugendbewegung bzw. 
die damit verbundene ,Jugendkulturbewegung® mit ihrer Beto- 
nung des Irrationalismus, der Suche nach einer vor allem gefiihls- 
mifigen Authentizitit und der Betonung innerer ,seelischer” Wahr- 
heiten, war von vélkischem Gedankengut beeinflufft. Ohne not- 
wendig rassistisch zu sein, bedeutete diese Ideologie die Uberzeu- 
gung, daf zwischen Juden und Nichtjuden eine ,instinktive® Ab- 
lehnung bestehe, da Juden und Deutsche aus unterschiedlichen 
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Kulturkreisen stammten und ihre Umwelt daher unterschiedlich er- 

lebten. - | . 

Die These, dafl die Assimilation der Juden in Deutschland an 

eben diesen Unterschieden gescheitert sei, vertrat auch die zweite 

Generation von Zionisten, die 1909/10 mit Kurt Blumenfeld und 

Arthur Hantke die Fihrung innerhalb der ZVfD iibernahm. Die 

ihrer Meinung nach aussichtslosen Assimilationsversuche der deut- 

schen Juden bezeichneten sie als wiirdelos, da sie auf Verleugnung 

eigenen Wesens hinausliefen. Weil diese jiingere, radikalere zioni- 

stische Generation selbst zutiefst akkulturiert war, propagierte sie 
den sogenannten ,post-assimilatorischen® Zionismus. Diese Zio- 

nisten waren um 1880 geboren, zu einem Zeitpunkt, als die Eman- 

zipation vollzogen, der Antisemitismus in den Schulen und an den 

Universititen aber virulent war. .Sie standen ebenso wie die deut- 

schen Studenten unter dem Einfluf} des volkischen Gedankenguts 

und akzeptierten daher die vermeintlich uniiberwindlichen ,We- 

sens“-Unterschiede sowie die instinktmiRige Ablehnung zwischen 

der deutschen und der jiidischen Volksgruppe. - | 
Kurt Blumenfeld, der Leiter der Propagandaabteilung der ZViD, 

sah seine Hauptaufgabe darin, die deutschen Juden zu dieser Selbst- 

erkenntnis zu erziehen. Die ,persénliche Judenfrage® kénne nicht 
durch ein blofes Bekenntnis zur jiidischen Nation gelost werden, 

sondern erfordere eine radikale Entwurzelung aus dem deutschen 
Volk und entschiedene Distanz zum politischen und kulturellen 

Leben des deutschen Staates. Die freie Entfaltung der jiidischen 
Personlichkeit sei nur durch die Identifizierung mit der jiidischen 
Vergangenheit und Zukunft moglich, eine endgiiltige Losung der 

~ Judenfrage werde erst die Emigration nach Palistina bringen. Der 

Posener Delegiertentag der ZVfD nahm 1912 eine Resolution an, 

welche die deutschen Zionisten verpflichtete, ,die Ubersiedlung 

nach Palistina in ihr Lebensprogramm aufzunehmen®.11 
Dies stellte eine radikale Abkehr vom Zionismus der Griinder- 

generation dar, die in Palistina die notwendige Heimstitte fiir die 

verfolgten Juden Osteuropas und sich selbst als gute deutsche Pa- 

trioten gesehen hatte, Thre Nachfolger rebellierten gegen diesen ge- 
mifigten Zionismus ebenso wie gegen ihre meist antizionistisch 
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eingestellten Eltern, welche angesichts der erfolgreichen Emanzi- 
pation ein weitgehendes Aufgehen der Juden in der deutschen Ge- 
sellschaft fiir moglich und wiinschenswert hielten. 

Die Hinwendung der ZVfD zu einer radikaleren ,palistinozen- 
trischen” Haltung, wie sie in Posen festgeschrieben wurde, hatte in- 
nethalb der Studentenvereine bereits seit 1909 zu heftigen Diskus- 
sionen gefiihrt. Die zionistischen Studenten, die im ,,Bund jidi- 
scher Corporationen® (BJC) und im ,Kartell zionistischer Verbin- 
dungen” (K]V) organisiert waren, teilten mit ihren deutschen Kom- 
militonen nicht nur die Liebe zum Fechten und zum studentischen 
Ritual, sondern auch die Skepsis gegeniiber jedweder Politik. Erst 
nach Uberwindung erheblicher Widerstinde einigte sich der 10. Kar- 
telltag (1911) darauf, die ,Erziehung zum Zionismus®“ in sein Pro- 
gamm aufzunehmen. Gedacht war dabei an eine ,Regeneration 
der Herzen® und nicht an ,parteizionistische Propaganda“.12 

Das neue zionistische Profil brachte den Studentenverbindun- 
gen entgegen allen Beflirchtungen ein merkliches Anwachsen der 
Mitgliederzahlen. Der neue Elan bewog den Posener Delegierten- 
tag, eine zionistische Jugendbewegung, den ,,Blau-Weifl®, ins Leben 
zu rufen. Felix Rosenbliith wurde zum Leiter der Kommission fiir 
Jugendarbeit bestimmt: 

»Ich sah, da} die zionistische Bewegung in Deutschland nur sehr lang- 
sam vorwirts kam. Deshalb hatten ich und andere die Idee, daff man 
vielleicht doch nicht warten muf bis zum Abiturium, bis man anfangt, 
die Jugendlichen zu indoktrinieren mit zionistischen Vorstellungen. 
Man mufite vielleicht schon frither anfangen, schon mit 13-14jdhrigen, 
die noch Schiiler sind, und zwar sogar ohne eine wirklich sehr intensi- 
ve zionistische Indoktrinierung. Die schone Vorstellung war, Kinder 
der GroRstadte mit der Natur in Verbindung zu bringen, in die Natur 
raus. Ein natiirlich empfindender Mensch muf§ sowieso zum Zionis- 
mus kommen, das war eine These, die ich besonders leidenschaftlich 
vertreten habe. Es geniigt dann, die Kinder in Verbindung zu bringen 
mit einigen zionistischen Symbolen, die nicht so betont waren. Man 
hat so einige Lieder gesungen ,Wohlan, laft das Sinnen und Sorgen... 
und erzihlte ihnen etwas von Chanukka und den Makkabiern usw., 
und dann ergibt sich alles weitere von selbst. Wenn man die Sache 
iberhaupt vergleichen wfll m1t einer deutschen]ugendbewegung, dann 
mit dem ,Wandervogel*.“1 
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Die Griinder des ,,Blau-Weif* in Deutschland waren also kei- 

neswegs Jugendliche, sondern fithrende Zionisten. Geleitet wur- 

den die Gruppen von Mitgliedern des ,Bundes jiidischer Verbin- 

dungen® (BJV).14 Ausgangspunkt des ,Jiidischen Wanderbundes 

Blau-Wei® war der kurz zuvor vom Referendar Josef Marcus in 

Breslau gegriindete ,Jiddische Wanderbund 1907, Sein Ziel war, 

durch eine moderne, reformpidagogisch orientierte Jugendarbeit 

zionistischen Nachwuchs heranzuziehen. Besonders politisch ging 

man dabei nicht vor, wie den 1912 von Marcus und dem Ober- 

lehrer Moses Calvary erstellten ,Leitsdtzen® zu entnehmen war: 

,Die Jugend soll wandern und wiederum wandern, das dient der 

Regem;:;ation, - und sich nicht um Tendenzen den Kopf zerbre- 

chen.” . e 

Die Hinwendung zur Reformpidagogik war allerdings Ausdruck 

der progressiven, gesellschafts- und kulturkritischen Haltung der 

jiingeren Zionisten. Denn das Ziel der sehr unterschiedlichen re- 

fompidagogischen Strdmungen war, ,durch Erziehung die Gesell- 

schaft - oder zumindest die blinde Reproduktion. der iiberkomme- 
nen Gesellschaft - zu verindern®.16 - - L e 

Die Reformpidagogik erschien als das geeignete Mittel, die jiidi- 

sche Jugend zu mehr jiidischem Selbstbewufitsein und einer Ab- 

kehr von den assimilatorischen Werten ihrer Eltern zu erziehen. 

Dabei handelte es sich nicht um eine Rebellion der im ,Blau-Weil" 

organisierten Kinder und Jugendlichen, sondern der sie erzichen- 

den jungen Erwachsenen und Eltern, welche Triger des ,postassi- 

milatorischen” Zionismus in Deutschland waren. | 
Der friihe ,Blau-WeiR“ erscheint daher nicht als Familienersatz, 

sondern eher als Familienunternehmen der zwischen 1880. und 
1890 geborenen Zionisten, wie Jorg Hackeschmidt beschreibt: 

»Die Mithilfe und Unterstiitzung, die die jung-jiidischen - Aktivisten 

‘'bendtigten, um ihren Plan einer nationaljiidisch gesinnten Jugendpfle- 

ge-Organisation zum Erfolg zu verhelfen, (...) kam aus dem sie umge- 

benden Netzwerk von Freunden und Geschwistern. Das waren junge 

Leute, die vielleicht nicht oder nicht mehr studierten, die im Zuge der 
gesellschaftlichen Garungserscheinungen aber ebenfalls auf der Suche 
nach einer neuen jiidischen Identitit waren. Ihnen bot die reformpi- 
dagogisch inspirierte Initiative zur Griindung von nationaljiidischen 
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Wandervereinen fiir die folgende Generation - und das waren ja kon- 
kret ihre kleinen Geschwister oder bereits ihre eigenen Kinder - die 
Chance, einen positiveren, nétigenfalls offensiven Umgang mit der 
eigenen jiidischen Identitit zu vermitteln. Jedenfalls sollte Schluf 
sein mit der tradierten Diaspora-Situation, zu tief und bedingungslos 
in die nationale Mehrheitskultur einzutauchen und sich von ihr ab- 
hingig zu machen - um den Preis, plétzlichen Ausgrenzungsversu- 

.. chen oder sozialen Schikanen nichts Identititsversicherndes, kultu- 
rell und sozial Gleichwertiges entgegensetzen zu kénnen.“17 

Gemaf} der Struktur der Fiihrer und Griinder waren die Mitglieder 
des ,Blau-Weif}“ in der Regel jiinger als die der nichtzionistischen 
Jugendvereine.!8 Die reformpidagogische Erziehung zu Jugendau- 
tonomie und Selbstbestimmung sowie zu einer tiefempfundenen 
und erlebten jiidischen Identitit stellte nur zum Teil eine Abkehr 
von der gingigen biirgerlichen Erziehung dar. So strahlten Heim- 
abende jiidische Sittsamkeit aus,!? die Wanderungen folgten jedoch 
dem Vorbild des ,Wandervogel®. Waren die jungen Erwachsenen, 
welche den ,,Blau-Weif?“ fiihrten, auch keine wilden Rebellen, ge- 
lang es ihnen doch, dessen Geist und die Stimmung auf ihre jiidi- 
schen Ziele zu iibertragen. So schrieb Dr. Joseph Marcus, der, als er 
1912 den Breslauer ,Blau-Weif}* mitbegriindete, immerhin schon 
Referendar war, noch 1916 betont jugendlich und emphatisch: 

wDer deutsche Wandervogel hat uns neue Lebensformen gezeigt. (...) 
Ahnlich ist unsere Stimmung beim Wandern in der deutschen Natur, 
dhnlich unser Suchen und Erleben des eigenen Volkes, dhnlich die Ge- 
meinsamkeit unserer Jugendlichkeit, unseres Strebens nach Wahrheit 
und Reinheit, nach Erneuerung und neuer Wertung allen Lebens. (...) 
Wir wollen auf die Stimme unseres Blutes horen und, ohne auf Vor- 
teil und Vorurteil zu achten, auf geradem Wege vorwartsschrelten, un- 
ser Judentum, also alles was ]udlsch ist und sein will, zu verstehen und 
in uns zu vertiefen suchen.“2 

]oseph Marcus schrieb diese Worte als Soldat in der deutschen Ar— 
mee im Ersten Weltkrieg. Bei seiner Riickkehr mufite er feststellen, 
daf eine selbstbewufite jiingere Generation, die wihrend des Krie- 
ges die Fiihrung der Jugendbewegung iibernommen hatte, sich we- 
der der Autoritit ihrer ,alten Fithrer beugen, noch deren zionis- 

tischen Erziehungsmethoden linger dulden wollte. 
Einer der artikuliertesten Kritiker des ,Blau-Weifl“ wihrend des 
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Ersten Weltkriegs war der 1897 geborene Gerhard (Gershon) Scho- 

lem. Scholem, der nicht Mitglied des ,Blau-Weil“, sondern des 

kulturzionistisch orientierten Berliner ,Jung-Juda“ war, kritisierte 

vor allem die fiir ihn unverstindliche Kriegsbegeisterung der jun- 

gen Zionisten, Er fiihrte diese auf den Mangel an jiidischen Inhal- 
ten im , Blau-Wei“ zuriick und brachte die Schwiche der zionisti- 

schen Jugendbewegung mit den Worten auf den Punkt: ,,(...) man 

fordert nicht Zion, wenn man Berlin meint“.21 Wegen dessen man- 
gelnder zionistischer Radikalitit vermifite er beim ,Blau-Weif}® 
,nicht nur die Jugend, sondern immer wieder die Bewegung®.?? 
Scholem forderte eine konsequente ,,Hebraisierung® der Bewegung 
sowie einen Riickzug aus der deutschen Kultur und Gesellschaft. 

In der Tat radikalisierte sich der ,Blau-WeiRR* wihrend des Krie- 
ges, doch bewegte er sich in eine andere Richtung als die von Scho- 
lem vorgeschlagene. Die Generation der um 1900 Geborenen wihl- 
te eine biindische Organisation, in gleicher Weise unabhingig von 
der ZVfD - wohin ihre fritheren Fithrer nun abwanderten — und 
vom KJV wie auch von ihren Familien. Die Rebellion der Jugend 
wandte sich nun nicht nur gegen die assimilierten, liberalen oder 
orthodoxen Elternhiuser, sondern auch gegen die jiidischen In- 
halte, welche ihnen vor dem Krieg von ihren Fithrer vermittelt wor- 
den waren. Die jungen ,,Blau-Weifl“-Mitglieder starteten eine ,Bil- 
dungsoffensive®, die sich intensiv mit deutscher Kultur, mit Goethe 
und der Renaissance, aber auch mit Hebriisch, jiidischer Geschich- 
te und beruflicher Umschichtung befafite. Sie weigerten sich, von 
der zionistischen Politik vereinnahmt zu werden, und bestanden 
auf strikter Autonomie ihrer Biinde und elitiren Kreise. Wie sehr 
dies dem Lebensgefiihl der Jugend ihrer Zeit entsprach, lf8t sich 
daraus erkennen, daf der ,Blau-Wei“ mit 3.000 Mitgliedern zur 
grofiten jiidischen Jugendorganisation in Deutschland wurde.23 

Die junge Generation fiihlte sich in ihrem Judentum so weit ge- 
festigt, daf sie es nicht mehr fiir nétig befand, ihre Identitit aus der 
Bibel und einer idealisierten, national uminterpretierten jiidischen 
Heldengeschichte zu schdpfen, sondern ,jjiidisches Leben aus sich 
selbst heraus® schaffen wollte, Ihr Ziel war ein moderner jiidischer 
Nationalstaat, ein Anliegen, das Kulturzionisten wie Scholem erst 
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aufgrund der Shoah verfolgten.24 
In ihrer Jugendgemeinschaft, die sie vor allem auf den Fabrten, 

aber auch bei Heimabenden pflegten, kam den charismatischen Fiih- 
rern eine noch groflere Bedeutung zu als in der Vorkriegszeit, Das 
Prinzip des ,Blau-Weiff* war die Selbsterziehung ihrer Generation 
durch Stirkung der Pers6nlichkeit innerhalb eines geschlossenen 
Bundes.2> Die ZVfD und die fritheren Fiihrer gehorten nun eben- 
so wie das Elternhaus und die Schule zu den Vertretern des ,Al- 
ten®, des ,,Uberkommenen®, wogegen die Jugend rebellierte und zu 
denen sie auf Distanz ging. 

Die Distanz zur Umwelt fithrte beim ,Blau-Weif“ auch Zu einer 
elitiren Ablehnung der dominierenden zionistischen Strémungen 
sowie der linkszionistischen Jugendbewegungen und der Arbeiter- 
bewegung in Paldstina. Obwohl sich der ,Blau-Weifl“ weigerte, das 
Leben in der Diaspora prinzipiell zu verneinen, war es ab 1922 sein 
programmatisches Ziel, eine Avantgarde fiir den Aufbau des jiidi- 
schen Nationalstaates in Palistina zu bilden. Eine groflere Zahl sei- 
ner Mitglieder wanderte bereits in den frithen zwanziger Jahren ge- 
schlossen nach Palistina aus.26 Dies hatte viel mit dem zukunfts- 
orientierten Aktionismus des ,,Blau-Weifl“ zu tun. Allerdings waren 

viele Einwanderer trotz Vorbildung in Lehrwerkstitten schlecht auf 
ein ,produktives Leben in Paléstina vorbereitet. Ihre Kenntnisse 
in Hebriisch und Landeskunde waren ungeniigend. Dazu kam 
noch, dafl sich die Mitglieder des ,Blau-WeiR“ nicht an bestehende 
Arbeiter- und Kibbutzorganisationen anschlossen und mit thren 
kollektiven, aber privatwirtschaftlichen Werkstitten zur Histadrut, 
der Gewerkschaftsbewegung, in Opposition standen, Daran schei- 

terte 1925 die ,,Blau-Weifl“-Kolonie, was bald zur formellen Auf- 

|6sung des Bunds in Deutschland fithrte.2/ 
Im Unterschied zu den chaluzischen (Pionier-) Jugendbiinden 

lehnte der ,Blau-Weif* den sozialistischen Aufbau Palistinas, aber 

auch kulturzionistische Thesen, wonach in Palistina ein ,geistiges 
Zentrum® des jiidischen Volkes und ein soziales Vorbild fiir die 

Menschheit werden sollte, als , Erlésungszionismus® ab. Der ,Blaw- 
Weil“ verstand sich als ,Tatgemeinschaft®, die den jiidischen Staat 

mit mittelstindischen Methoden, also mit - 'fll@rc_l\ugs kallektiv 
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gefithrten - Gewerbebetrieben und Kapital aufbauen wollte. Diese 

Tatgemeinschaft mufte selbstverstindlich Vorzug vor der Familien- 
gemeinschaft haben. Denn die Entscheidung junger biirgerlicher 
deutscher Juden und Jiidinnen, Handwerke zu erlernen und im 
noch unerschlossenen Palistina unter erheblichen Entbehrungen 

zu leben, setzte die Trennung von ihren Familien in der Heimat 
voraus und riickte die Méglichkeit, eine eigene biirgerliche Familie 
zu griinden, in ferne Zukunft. 

,Was war die entscheidende Firbung des Bundes, der ihn und seine 
Menschen von gewShnlichen Kapitalisten und Unternehmern unter- 
scheiden sollte? E war die unbiirgerliche revolutionire Haltung, die 
aus unserem Lebensstil gewachsen war.“28 

Durch die radikale Ablehnung des links-zionistischen Mainstreams 
in Palistina - der sozialistischen Kwuzot?? sowie der osteuropii- 
schen Arbeiterpioniere - manévrierte sich der ,,Blau-WeiR“ jedoch 
in eine elitire Isolierung, an welcher er als Bewegung schliefllich 
scheiterte. Dennoch leisteten seine Mitglieder einen erheblichen Bei- 
trag zum Aufbau des jiidischen Gemeinwesens in Erez Israel. Die- 
ser stellt sich im Riickblick allerdings weniger revolutionir dar, als 
es das Programm vorgesehen hatte: ,, (...) all diese Leute haben sich 
dann hier im Lande als recht altmodische Liberale betragen®.30 

Sicgfried Bernfelds Versuch einer zionistischen Reformpiidagogik 

Der Erste Weltkrieg radikalisierte auch die nationaljiidische Jugend- 
bewegung in Wien. Bewirkt wurde dies nicht zuletzt durch die 
Zuwanderung tausender jiidischer Jugendlicher aus dem Osten der 
Monarchie, aus Galizien und der Bukowina. Von den 150.000 
Kriegsfliichtlingen, die zum Jahreswechsel 1914/15 in Wien lebten, 
waren 125.000 Juden, 25.050 davon Kinder im Alter zwischen 
sechs und siebzehn Jahren.3! Im September 1918 lebten hier im- 
mer noch 25-30.000 jiidische Fliichtlinge. Die kriegerischen Aus- 
einandersetzungen der Jahre 1918/19 zwischen Polen, Ukrainern 
und Bolschewiken gingen mit neuerlichen Ausschreitungen gegen 
die als habsburgtreu stigmatisierten Juden einher und brachten eine 
letzte Fliichtlingswelle nach Wien.32 o 
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Die Wiener Zionisten sahen in der Fliichtlingshilfe eine wichti- 
ge Aufgabe. Die bedeutendste Institution auf diesem Gebiet war 
die ,,Hilfsaktion der Frau Anitta Miller“, die neben einem Miitter- 
heim, einem Kinderhort sowie einer Siuglings- und Wochnerin- 
nenfiirsorgestelle auch berufsbildende Kurse fiir Fliichtlingsfrauen 
betrieb, welche diesen nach ihrer Riickkehr in die alte Heimat eine 
bessere Existenzmdglichkeit schaffen sollten. Diese Hilfsaktion war 
streng mittelstdndisch. Obwohl die Frauen in die Lage versetzt wur- 
den, selbst ihren Unterhalt zu verdienen, war das Ziel auch, sie zu 
Hausfrauen auf westeuropéischem Niveau zu machen, also ordent- 
licher, sauberer und besser organisiert.33 

Daneben konzentrierten sich die zionistischen Hilfswerke auf 
das Bildungswesen, wodurch sie gerade die ihnen so wichtige Ju- 
gend erreichten, und auf Dienstleistungen wie kostenlose medizi- 
nische Betreuung, Rechts- und Berufsberatung. Diese Form der 
Hliichtlingsflirsorge bot assimilierten Wiener jiidischen Studenten, 
Intellektuellen und vor allem Frauen ein Betitigungsfeld und brach- 
te sie dem Zionismus niher. Die Erziehung der ostjiidischen Ju- 
gend zog nicht zuletzt sozialistisch orientierte Zionisten an, die aus 
der Jugendbewegung kamen und unter dem Einfluff der Reformpi- 
dagogik standen. 

. Tonangebend war dabei der Reformpadagoge und Psychoanaly- 
tiker Siegfried Bernfeld, der sich kurz vor Ausbruch des Ersten 
Weltkriegs von der sozialdemokratischen der Zionistischen Jugend- 
bewegung zuwandte und hier seine vom Marxismus, der Lehre 
Freuds und der Jugendkulturbewegung getragenen Theonen ein- 
brachte.34 - - 

Bernfeld sah im vergebhchen Wunsch der Juden, sich zu assimi- 
lieren, einen verderblichen Einfluf auf die seelische Entwicklung 
der jiidischen Jugend. Er trat daher fiir deren méglichst weitgehen- 
den Riickzug aus dem nichtjiidischen Erziehungssystem und da- 
nach sogar aus dem nichtjiidischen Wirtschaftsleben ein. Die jun- 
gen ]uden sollten in reformpidagogischen jiidischen Schulgemein- 
den eine unbiirgerliche, jiidische Erziehung zu produktiven Beru- 
fen erhalten, die sie spiter im jiidischen Wirtschaftssektor in der - 
Diaspora oder als Pioniere in Palidstina ausiiben konnten. Dies 
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wiirde sie sowohl vom seelischen Druck seitens der Umwelt als 
“auch vom Druck der Familien hin zur Verbiirgerlichung befreien.3 
In seinem 1919 erschienenen Buch ,Das Jiidische Volk und seine 
Jugend® regte Bernfeld auch fiir Palistina die Griindung von re- 
formpidagogischen Jugendkolonien an, in denen Kinder und Ju- 
gendliche ab vier Jahren fern vom ,Dilettantismus der Familie® frei 
und autonom leben und sich zu physisch und psychisch gesunden, 
selbstbewufiten Juden entwickeln konnten. Zionismus bedeutete 
fiir Bernfeld den Bruch mit dem Biirgertum, um in Paldstina eine 
Gemeinschaft zu bilden, wo nicht Besitz und Bequemhchkelt die 
hochsten Werte darstellten. 

Diese Theorien stieflen bei zionistischen Reformpidagogen auf 
erheblichen Widerstand. So meinte der deutsche Reformpidagoge 
und Zionist Rainer Miintz, daf die Jugend bei ihrer Erziehung des 
Vorbilds der Erwachsenen bediirfe. Die von Bernfeld propagierte 
Befreiung der-Eltern von der Pflicht der Erziehung sowie die da- 
durch mogliche freie, uneheliche Sexualitit lehnte er eéntschieden 
ab und meinte wohl zurecht, daf die jiidischen Eltern nicht bereit 
sein wiirden, die Erziehung ihrer Kinder aus der Hand zu geben.36 

Dennoch ergab sich nach dem Krieg ein sinnvolles Anwen- 
dungsgebiet fiir Bernfelds Theorien: die Resozialisierung von jiidi- 
schen Kriegswaisen. Bereits 1916 hatte Bernfeld die gingigen jiidi- 
schen Waisenhiuser sowie die tibliche jiidische Wohlfahrt kritisiert, 
die diesen Kindern wenig mehr als das nackte Leben retten konn- 
ten. Die Erziehung zu einer positiven jiidischen Identitit sei auf die- 
se Art nicht moglich. Bernfeld schlug daher die Griindung einer jiidi- 
schen Jugendgemeinschaft als Familienersatz fiir die Waisen vor.37 

Die Gelegenheit dazu bot sich nach dem Krieg. Zwischen Au- 
gust 1919 und April 1920 leitete er in Wien-Baumgarten ein Heim 
fiir ostjiidische Kriegswaisen. Hatte Bernfeld bei den ,Freien Schul- 
gemeinden® die jiidische Jugend vom.Einfluf des biirgerlich-as- 
similatorischen Elternhauses loslésen wollen, so sah er im Kinder- 
heim Baumgarten die Aufgabe der Erzieher darin, den Kindern die 
Liebe und Geborgenheit der Familie so weit wie méglich wiederzu- 
geben. Nur so konne die ,verschiittete Affektsphire®, die Erinne- 
rung an die jiidische Tradition des Elternhauses, neu belebt und die 
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Riickkehr zu jiidischem Selbstbewuftsein bewirkt werden. 
Biirgerliche zionistische Erziehungsideale wurden auch in 

Baumgarten nicht vermittelt. 

~Wir jidisches Kinderheim sollten (...) ,musterhaft in Freud und 
Qual® dem jiidischen Namen Ehre machen. (...) jidisch-frisch, jii- 
disch-fromm, jiidisch-frohlich, jiidisch-frei. Und das war nicht die Pri- 
vatweltanschauung der Verwaltung. Das ist allgemein zionistisch.”38 

Die Kinder wurden nicht zu strikter Ordnung, wohl aber zu pro- 
duktiven Berufen erzogen. Ziel der Pidagogen war, den Kindern 
die freie Entwicklung ihrer Weltanschauung bei gleichzeitiger Liebe 
zum Judentum zu ermdoglichen. 

Das Experiment scheiterte wenige Monate nach seiner Griin- 
dung, da Bernfeld an Tuberkulose erkrankte und die Meinungsver- 
schiedenheiten zwischen den Pidagogen und den amerikanischen 
Geldgebern uniiberwindlich waren. Dennoch blieb das kurzlebige 
Experiment nicht ohne Auswirkungen. Einige der Zoglinge emi- 
grierten schon bald nach Paléstina, doch was wichtiger war: Bereits 
in den zwanziger Jahren fanden Bernfelds Ideen Eingang in die Kib- 
buz-Erziehung, vor allem im Emek Jesreel (Tal in Palstina/Israel).3? 

Der ,Haschomer Hazair* in Wien 

Wihrend des Ersten Weltkriegs iibten Bernfelds Theorien erhebli- 
chen EinfluR auf die Mitglieder des ,Haschomer Hazair“ (der 
junge Wichter) aus.40 Dessen Mitglieder waren vor allem galizische 
Jugendliche, die mit ihren Familien vor den Kriegsereignissen nach 
Wien geflohen waren. Hier erlebten sie die tragische Verelendung 
ihrer Familien. In der Schule und auf der Strafle wurden sie Opfer 
des Antisemitismus, der sich vor allem gegen die fremden und 
fremdartigen Kriegsfliichtlinge richtete. Da die Fliichtlingskinder in 
der Regel aus einem traditionelljiidischen Lebensraum kamen, 
besaflen sie bei ihrer Ankunft in Wien ein ausgeprigtes jiidisches 
Selbstbewufitsein und brachten ihre Jugendbewegungen aus der 
alten Heimat mit.41 Unter den neuen Gegebenheiten in Wien ver- 
loren fiir sie viele der traditionellen jiidischen Werte ihre Bedeu- 
tung, was nicht selten zu einer Entfremdung von der Familie fithr- 
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te. Umso wichtiger wurden die Jugendbewegungen, wo die Kinder 
und Jugendlichen unter Gleichgesinnten eine Gemeinschaft, also 
Verstindnis und Geborgenheit fanden, die ihnen die Schule und 
das Elternhaus nicht gaben. Die Suche nach einer neuen, 

jugendgemifen Lebensform hatte bereits vor der Flucht in 
Galizien begonnen. Der ,Haschomer Hazair4? war der in Wien 
vollzogene Zusammenschluf} der ,Schomrim® (Wichter) mit den 
»Zeire Zion® (die Jungen Zions). Entgegen den Vorstellungen ihrer 
Eltern waren die ,Schomrim®, wie Jehuda Wattenberg, ein ehema- 

liges Mitglied des ,Haschomer Hazair®, 1918 ausfiihrte, ganz auf 

Wandern und korperliche Aktivititen ausgerichtet: 

»,Die vom schwiilen, driickenden Geist der Pilpulistik gebeugte Ju- 
gend warf sich mit der ganzen Inbrunst ihrer Seele auf diese neue 
Form des Jugendlebens. Sie wollte die Biicher iiber den Haufen wer- 
fen, ins Freie zichen, auf scoutische Weise ihren Korper und Charak- 
ter stihlen und stirken, und ihrem Verlangen nach Ausleben freien 
Spielraum bieten.43 

‘Wihrend Wattenberg den Hang der ,,Schomrim® zu paramilitdri- 

scher Disziplin tadelte, bezeichnete er das urspriingliche Interesse 
der ,Zeire Zion“ am Lernen und an jiidischer Tradition als ,un- 
jung®.44 Damit wurde er ihnen nicht gerecht, denn auf ihre Weise 
rebellierten sie ebenso gegen die Tradition des Elternhauses wie die 
»ochomrim®. Angelika Jensen fafite ihre Ziele so zusammen: 

»Das wesentliche Charakteristikum der Zeire Zion-Gruppen war das 
Streben nach Selbstbildung in Themen des jiidischen Wissens, die im 
Religionsunterricht nicht behandelt wurden und in den Augen der Ju- 
gend von Eltern und Schule vernachlissigt wurden.“4? 

Dazu gehorten die Schriftsteller der ostjiidischen Aufklirung, jiidi- 
sche Philosophen des Mittelalters, Geschichte des Zionismus und 
Landeskunde Paldstinas sowie Hebriisch, Arabisch, Russisch und 
Italienisch. Aus Angst vor elterlichen: Strafmaffnahmen -und Re- 
pressionen seitens der polnischen Mittelschulen, welche die Mit- 
glieder der ,Zeire Zion®“ besuchten, formierten sie sich als Geheim- 

biinde.6 In Wien entdeckten die aus ihrer Heimat geflohenen ,Zeire 
Zion“ das Wandern. Sie suchten den Kontakt zu den ,,Schomrim®, 
woraus schlieflich der Zusammenschluf der beiden so unter- 
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schiedlichen Jugendbewegungen erfolgte. 
In seiner Autobiographie beschreibt Manés Sperber, der 1916 als 

Elfjihriger mit seiner orthodoxen Familie aus dem galizischen 
Zablotow nach Wien gekommen war und sich im Herbst 1917 der 
Bewegung angeschlossen hatte, den ,,Haschomer Hazair": 

»Fur uns gehorte alles zusammen: die fast militaristische Haltung bei 
Korperiibungen, bei Gewaltmirschen, die Verwendung der soldati- 
schen Terminologie; die vollig freien, uferlosen Diskussionen, in de- 
nen man sich heiser redete und von allem Druck befreite; die wach- 
sende Gegnerschaft gegen den Krieg, gegen jeden, der von ihm profi- 
tierte, gegen alles Biirgerliche, alles Autoritire.“47 

Schwirmerischer hatte Jehuda Wattenberg mehr als fiinfzig Jahre 
friilher das neue Lebensgefithl der ,Schomrim® beschrieben: ,Das 

Leben und die Welt offenbarten sich in ihren prangenden satten, 
lichten Farben. Man begann, den Menschen und seine Welt sehn— 
suchtsvoll zu lieben.“48 

Der Zionist Otto Abeles hingegen betonte in seinem 1918 er- 
schienenen Buch vor allem die Kritik der ,,Schomrim® an den tra- 
ditionellen jiidischen Lebensformen: | 

»Aus seiner (des ,Schomers’) sprudelnden Rede sprach nur das eine: 
sich unterscheiden wollen von den Vitern, anders sein wollen, als die 
Minner von Bérse und Geschift. (...) Anders sein! Vor allem: wehr- 
haft sein. So werde man die Schande tilgen.*4? 

Sowohl die Wehrhaftigkeit als auch der Pazifismus, den Sperber be- 
schrieb, waren Ausdruck der Rebellion gegen die Traditionen der 
Eltern, die gute kaisertreue Staatsbiirger und weitgehend passive 
Opfer von Pogromen und Verfolgungen waren. Die kritische Ein- 
stellung gegeniiber dem Elternhaus kam auch in der Haltung der 
nochomrim® zur jiidischen Tradition zum Ausdruck. Sie lehnten 
die althergebrachte Gesetzestreue und den davon geprigten Le- 
bensstil ab. Vor allem Midchen lehnten sich gegen das traditionel- 
le Rollenbild der jiidischen Frau auf.>0 Ebenso radikal verurteilten 
die ,Schomrim® aber auch etwaige Assimilationsbestrebungen ih- 
rer Eltern. Thnen schwebte eine moderne, aber prononciert jiidi- 
sche Kultur vor. Die emotionale Nihe zur jiidischen Tradition und 
der Respekt vor der Gesetzestreue erschienen ihnen als notwendi- 

175



Lappin 

ge Voraussetzung, um breite Schichten des jiidischen Volkes zu er- 

reichen.’1 Daher setzten die ,Schomrim® in Wien die Beschifti- 
gung mit dem Judentum fort. 

Ein wichtiger geistiger Mentor dieser jiidischen Form der ,Ju- 
gendkulturbewegung® wihrend des Ersten Weltkriegs war Martin 

Buber. Am ,Ersten Osterreichisch-jiidischen Jugendtag® im Mai 
1918 warnte er die nationaliidische Jugend vor einer allzu freien 
Interpretation des Judentums und betonte die Bedeutung der Tra- 

dition, um der jiidischen Erneuerung die notwendige Richtung zu 
geben.’2 Ziel und Aufgabe der jiidischen Jugend sei die Schaffung 
einer Gemeinschaft in Paldstina gemiR der jiidischen Soziallehre, 
insbesondere jener der Propheten. Buber propagierte damit eben 
jenen ,Erlésungszionismus®, von dem sich der deutsche ,Blau- 

Weil* nach dem Krieg distanzierte. - 
Buber und Bernfeld warnten die Jugend vor jenem blinden na- 

tionalen Aktivismus, dem der ,Blau-Wei® nach dem Krieg huldig- 
te. Obwohl Buber sich von der Riickkehr nach Erez Israel das Er- 
wachen mystischer Krifte der Erneuerung erwartete, diirfe sich die 
Jugend nicht nur darauf verlassen. Sie miisse vielmehr noch vor 

. der Alija (Einwanderung nach Erez Israel) an sich selbst arbeiten 
und auf ihre grofe religiése Aufgabe vorbereiten.’3 Bernfeld ging 
es eher um die Vorbereitung auf ein produktives Gemeinschafts- 
leben. | - 

Im Gegensatz dazu wollten die ,Schomrim® méglichst bald 
nach Erez Israel gehen. Denn die Ereignisse der letzten Kriegsjahre, 
insbesondere die ,Balfour Deklaration® von 1917, lieflen die 
Auswanderung nach Palistina méglich und wiinschenswert erschei- 
nen. Anstelle des Studiums jiidischer Inhalte riickte nun die beruf- 
liche Umschichtung in den Mittelpunkt des Interesses der ,Schom- 
rim“, also das Erlernen von produktiven Berufen und die intensive 
Vorbereitung auf ein Leben als Chaluz in Palistina. 

1917 hatte Josef Trumpeldor in Ruflland den ,Hechaluz® (der 
Pionier), die Dachorganisation aller Jugendbiinde, die sich durch 
berufliche Umschichtung, das Erlernen der hebriischen Sprache und 
der Landeskunde Palistinas auf ein kollektives, arbeitendes — cha- 
luzisches — Leben in Erez Israel vorbereiteten, gegriindet. Bereits 
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1918 entstanden in Galizien und in Wien erste ,Hachschara® 
(Vorbereitung)-Plitze, wo junge Auswanderungswillige das ndtige 
Riistzeug fiir die Aljja erhielten. Spiter war die Absolvierung cines 
»Hachschara®-Kurses die Voraussetzung fiir ein Arbeitereinwande- 
rungs-Zertifikat der britischen Mandatsregierung. Die Palistina- 
begeisterung lief die chaluzische Jugend in Wien von ihren Leh- 
rem Buber und Bernfeld abriicken. Letztlich verhinderten nicht de- 
ren Warnungen, sondemn die Politik der Briten, daff unmittelbar 
nach Kriegsende Massen von unvorbereiteten, mittellosen Idealis- 
ten nach Palistina stromten, da sie erst 1920 die Tore fiir Neuein- 
wanderer 6ffneten.?* 

Die Mehrheit der ,Schomrim® wollte sich nicht mehr mit der in 
der Jugendkulturbewegung verwurzelten Selbsterziehung zum neu- 
en ,Judentypus® begniigen. Sie war vielmehr iiberzeugt, daf es an- 
gesichts der neuen Entwicklungen ,eines unerschiitterlichen Arbei- 
ters bediirfe, der mit allen familidren, sozialen und beruflichen Kon- 
sequenzen den Aufbau Palistinas vorantreibe® .53 Bereits 1920 wan- 
derten die ersten ,,.Schomrim® nach Paldstina aus,?® wo sie in Arbei- 
terkollektiven Strafen bauten, Siimpfe trockenlegten und nur biswei- 
len in den ersehnten landwirtschaftlichen Kwuzot unterkamen. 

Die Auswanderung nach Palidstina bedeutete die tatsichliche 
Loslosung von der Familie. An die Griindung einer eigenen 
Familie war unter diesen Umstinden nur.selten zu denken. Das 
Arbeiterkollektiv ersetzte die Familie, die Unterordnung unter ein 
gemeinsames Ideal war die Basis der neuen Gemeinschaft. 

1922 erschien in Palidstina unter dem Titel ,,Kehillatenu® (Unsere 
Gemeinschaft) eine von Nathan Bistritzky herausgegebene Samm- 
lung von Reden und Aufsitzen der ,Schomrim®, die das Landgut 
Bitanja in Galilda bewirtschafteten. 1927 publizierte Bistritzky sei- 
nen Roman ,Jamim Veleilot* (Tage und Nichte), der ebenfalls auf 
seinen Erlebnissen in Bitanja basierte. Bistritzky war 1920 aus So- 
nigrodka in der Ukraine nach Paldstina gekommen und hatte eini- 
ge Monate in Bitanja gelebt, ohne sich dem Kollektiv anzuschlie- 
flen. Wie Gershon Shaked schreibt, war Bistritzkys Schilderung der 
Kwuza kritischer, als es der hebriischen Literatur dieser Zeit ent- 

sprach. Dennoch fing er darin etwas von der Stimmung, die in den 
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Kwuzot des ,Haschomer Hazair® kurz nach dem ersten Weltkrieg 

herrschte, und den Sehnsiichten der jungen Chaluzim ein: 

,Auferlich leben alle zusammen in einer Kommune, doch inn_erlich 
ist jeder fiir sich allein und einsam, schleppt seine Vergangenheit mit 
sich und sehnt sich danach, daf die Mauemn seines Ich fallen. Es gnbt 

zwar ein Gemeinschaftsleben, es gibt den Zionismus und einen Femd, 

gegen den sich alle zusammenschliefen, aber das bringt die seelischen 
Mauern der einzelnen nicht zum Einsturz. Manchmal kommen sie 
unter dem Einfluf des charismatischen Oberhauptes der Gruppe ins 
Wanken, etwa bei einem orgiastischen Tanz oder im Zusammenhang 
mit der Sammlung von Selbstbekenntnissen einzelner Gruppenmit- 
glieder. In diesen besonderen Momenten, wenn ihr weltlicher ,Zaddik’ 
mit seinen Reden und Bekenntnissen die gespaltene Gemeinde eint, 
erscheint die Kommune wie eine chassidische Gemeinde. Oft klingen 
die Reden des Oberhauptes wie freudianische Essays; die Traumdeu- 
tung wird zum Ersatz fiir die Religion.*>7 

Die endlosen Diskussionen, die Bistritzky als Ausdruck der vergeb- 
lichen Suche nach dem Aufgehen des Ich in der Gemeinschaft be- 
schrieb, die aber schon Manés Sperber in Wien als so befreiend em- 
pfunden hatte, wurden letztlich der Schliissel zum Erfolg des ,,Ha- 
schomer Hazair“ als politischer Partei und gestaltender Kraft in- 
nerhalb der Histadrut sowie seiner Kibbuzbewegung, des ,Kibbuz 
Arzi®, | - - 

Erfolgreich war der ,Haschomer Hazair® aber auch, weil er sich 
in Paléstina rasch politisierte und dem Marxismus zuwandte. In sei- 
nen Kollektiven blieb dennoch das Ideal der Gemeinschaft vorherr- 
schend, diese sollte unter anderem die herkémmliche Familie erset- 
zen. Dazu muflte sich jedoch bei jedem Mitglied ein seelischer 
Wandel vollziehen, eine Entwicklung, die,-wie Gena Richter aus 
dem ,Haschomer Hazair“-Kibbuz Beth Alfa berichtete, 1935 noch 
nicht abgeschlossen war: 

» (-..) die Eltern miissen die Kinder dem Kollektiv mit ruhigem Her- 
zen anvertrauen, und diejenigen Genossen, die kinderlos sind, miissen 
die Kraft haben, die Aufgabe der ErziehunE mitzutragen, mit allem, 
was sje an Frohem und Schwerem bringt.“*® ‘ 
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Die ,,neue jiidische Fran“? 

Die Gleichstellung der Frau, wie sie in den Arbeiterkollektiven Pa- 
listinas programmatisch vorangetrieben wurde, ging von den ost- 
europdischen Pionierinnen aus. Gef6rdert wurde sie von den Be- 
dingungen, unter denen der Aufbau des Landes erfolgte, die den 
vollen Einsatz der weiblichen Arbeitskraft notwendig machte. Au- 
Rerhalb der Arbeiterkollektive, in den privatwirtschaftlichen Ge- 
nossenschaften, den Moschawim, aber auch in den Stidten forder- 

ten das zionistische Ideal der ,,Produktivierung® des jiidischen Vol- 
kes sowie das niedrige Lohn- und Einkommensniveau die Berufsti- 
tigkeit bzw. Mitarbeit der Frauen. Eine Gleichstellung mit den 
Mannern bewirkte dies jedoch nicht und war vor allem auch kein 
programmatisches Ziel. 

Trotz der harten Kritik, welche die zionistischen Jugendbewe- 
gungen in Osterreich und Deutschland am biirgerlichen Familien- 
leben iibten, zeigten sie erstaunlich geringes Interesse an der beruf- 
lichen Emanzipation der Frauen. In den Jahren 1918/19 gab Sieg- 
fried Bernfeld in Wien die Zeitschrift Jerubbaal heraus, in der, ge- 

mif seinem Vorwort, ,Die Jugend selbst (...) das Wort haben® soll- 
te.? Obwohl der Generationenkonflikt ein wichtiges Thema war, 
befalten sich {iberraschend wenige Beitrige mit konkreten Vorschli- 
gen zur Emeuerung der jlidischen Familie. Unter jenen, die dieses 
Thema aufgriffen, waren allerdings die Frauen in der Mehrheit. 

Angeprangert wurde vor allem die jiidische Heiratspraxis, das 
Streben der Eltern, fiir ihre Tochter ,gute Partien® zu finden: 

»Es ist nicht zuviel gesagt, wenn behauptet wird, daf die Ehen, wie sie 
bei den Juden bis heute, sowohl im Osten wie im Westen geschlossen 
werden, das reinste Handelsgeschift sind. (...) Und nun vergegenwir- 
tige man sich das Zusammenleben von zwei Menschen, die nur durch 
Zufall aneinander geworfen, jeder seine eigenen Wege geht und gar 
die Erziehung des Kindes in einer Familie, die nicht von inniger Liebe 
und Hingebung durchpulst, sondern durch ganz lockere, duflere Fi- 
den zusammengehalten ist. Dieses schindliche Menschenhéindlertum 
mufl abgeschafft werden, soll das jiidische Volk stark, gesund und 

 fruchtbar sein,“60 - 

An die Stelle der iiblichen Vernunftehen miissen, wie die Midchen . 
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und jungen Frauen meinten, Liebesehen treten. Denn nur die ,auf 

gegenseitige Zuneigung und Wertschitzung sich stiitzende Familie® 

konne den ,neuen jiidischen Menschen® hervorbringen.6! Die biir- 

gerliche Erziehung verstelle den jungen Frauen aber oft den Weg 

zur Selbstindigkeit und Selbstbesimmung, sie mache sie zu 
Weibchennaturen fiir gute, reiche Partien®, denen die Willenskraft 

fehle, sich gegen ,Familie, Tradition, Erziehung und Unwahrheit® 
* aufzulehnen.2 Die harte Kritik an den biirgerlichen jiidischen 
Midchen, wie sie in Jerubbaal ausgesprochen wurde, zeigte sich er- 
heblich beeinfluft von den zeitgendssischen antisemitischen und 
antifeministischen Stereotypen: 

,Bei jiddischen Midchen wird dieser Kampf, dieses Suchen noch kraft- 
loser gemacht, dadurch, dafl zu der ohnedies schon ziemlich starken 
Haltlosigkeit des weiblichen Geistes noch die jiidische Skepsis kommt, 
welche die zu diesem Kampf notwendige gliubige Kraft noch mehr 
zersetzt.“63 

" Dennoch sah ‘dle Autorin, Marie Popper, die einzige Lésung darin, 
dafl die Frauen versuchten, ,,aus sich selber heraus ihre Eigenart zu 

entwickeln und fruchtbarer zu machen® und eine neue Weiblichkeit 
zu entwickeln. Eine blofle Nachahmung der Minner lehnte sie strikt 
ab. Die Uberwindung der biirgerlichen Ehe und Familie war somit 
eine Frage der Riickkehr zur Liebesheirat bzw zu den ,natiirlichen 
Empfindungen® der Frau. 

Konkreter waren die Ratschlage, die Frau Dr ‘Maisl-Schochat 
den ,Gesinnungsgenossinnen in der Diaspora® gab.%* Sie riet ih- 

" nen, die hochstehende Kultur des Haushaltens, wie sie in Deutsch- 

land gepflegt wurde, zu erlernen und in Palastlna zum allgemeinen 
Wohl einzusetzen: 

SKonnte die deutsch-]udlsche Frau zu solchem Wlssen und Konnen 
die Aufopferungsfahigkeit und den moralischen Mut der russisch-jii- 
dischen Pionierin gesellen, dann wiirde 1hre Arbelt von groflem Segen 

~ fiir unsere Kolonisation sein.“63 
Weitere Betitigungsgebiete sah Maisl-Schochat in den ,weibli- 
chen Zweigen der Landwirtschaft, also beim Gemiisebau, der Ge- 
fliigelzucht und der Milchwirtschaft, die noch unterentwickelt sei- 
en. Auch hier mangle es den palistinensischen Frauen an Kenntnis, 
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weshalb gut ausgebildete Arbeiterinnen aus der Diaspora auch als 
Lehrerinnen von Noéten seien. Maisl-Schochat trat zwar fiir die 
Mitarbeit der Frauen beim Aufbau der jiidischen Landwirtschaft in 
Paldstina ein, doch sprach sie keineswegs der vélligen beruflichen 
Gleichstellung mit dem Mann das Wort. Sie strebte vielmehr eine 
Harmonisierung der Rolle der Hausfrau und Mutter mit dem Ideal 
der Produktivierung an, eine Lebensform, wie sie vor allem in den 
Moschawim (Genossenschaften) existierte. Die Radikalitit des Bei- 
trags von Maisl-Schochat lag darin, daR sie den jungen Frauen tat- 
sichlich nahelegte, ein arbeitendes Leben in Palistina anzustreben. 

Als die Berichterstattung aus und iber Palistina nach Kriegsen- 
de wieder leichter wurde, brachte Martin Bubers Monatsschrift Der 
Jude faszinierende Artikel iiber das Leben in den Kwuzot sowie in 
den verschiedenen Formen von Arbeiterkollektiven. Da die Ten- 
denz der Zeitschrift linkszionistisch war, galt die ErschlieRung von 
Erez Israel durch jiidische Arbeit als Rechtfertigung fiir die Er- 
oberung des Landes und Voraussetzung fiir die Erneuerung des jii- 
dischen Menschen. Erstaunlich konservativ war die Blattlinie be- 
ziiglich der Rolle der Frau in Palidstina wie auch in der Diaspora. 
Dabei kam in Der Jude genau die Generation der um 1880 Gebo- 
renen zu Wort, welche die zionistische Jugendbewegung und deren 
Ideologie wesentlich bis zum Ende des Ersten Weltkriegs bestimm- 
te. Die Beitrage stammten somit von den geistigen Vorbildern der 
Jugendlichen, die im Jerubbaal schrieben, weshalb 51ch die Ansichten 
auch hiufig dhnelten. 
Wihrend des Krieges waren Zionisten im Rahrnen der Hilfs- 

aktionen fiir jiidische Kriegsfliichtlinge zum Teil erstmals in Kon- 
takt mit osteuropéischen Jiidinnen gekommen. Im Vergleich zu die- 
sen erschienen die gebildeten, biirgerlichen Westjiidinnen ,.ober- 
flichlich® und ,,nerv6s®. Das folgende Zitat von Max Brod - 1884 
in Prag geboren - aus seinem ;Brief an eine Schiilerin nach Gali- 
zien®, verbindet die Kritik am westjiidischen Biirgertum mit dem 
damals unter Zionisten weitverbreiteten ,Kult des Ostjudentums*: 

,Ich habe nimlich versucht, unter den Prager Médchen das zu orga- 
nisieren, was mir unter den galizischen so leicht gefallen ist: ein gei- 
stiges Leben in jiidischer Gemeinschaft. Da bin ich aber an die unrech- 
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ten gekommen! Unsere Westjiidinnen sind entweder hohl und 

oberflichlich oder, wenn sie wirklich im Sinne unseres Ideals als 

echte Jiddinnen arbeiten, geraten sie bald in Nervositit, Gereiztheit, 

Selbstiiberhebung, Verzweiflung, Isolation. (...) Es gibt gliicklicher- 
weise (...) Ausnahmen (...). Das indert aber nichts an der Feststel- 

lung, daR die galizischen Madchen in ihrer Gesamtheit um so viel 

frischer und im Geiste wesenhafter, gesiinder sind als unsere Mid- 
chen.“66 o 

Den Grund fiir diese geistige Frische sah Brod im Vorbild der ho- 
hen Geistigkeit der traditionellen galizischen Viter, das auch dann 

prigend blieb, wenn die Téchter dagegen rebellierten: 

,Ein galizisches Midchen sieht die Einheit eines frommen Mannes 

vor sich, {...) gleichsam eine ewige Festlichkeit des Geistes (...). Regt 
sich nun in ihr der Widerspruchsgeist, so muf sie sich ein hohes Ziel 
setzen, mufd selbst zu einer geistigen Einheit sich zu entwickeln su- 
chen, sonst ist sie eben im Kampf der Jungen gegen die Alten unter- 
legen.“67 

Die westjiidischen Viter kiimmerten sich, wie Brod klagte, nur um 
das Geschift, Bildung war fiir sie lediglich ,Zerstreuung®. Die na- 
tiirliche Rebellion der Westjiidinnen bestehe darin, die ,Zerstreu- 

ung” der Viter verstirkt zu betreiben ,etwas hiufiger als die Eltern 

in Konzerte und Gemildegalerien zu laufen, mitzuklimpern, mit- 
zupinseln, etwas freier als die Eltern mitzuflirten®.68 Brod riet den 
Ostjiidinnen daher, die Geistigkeit des Elternhauses nicht verkiim- 
mern zu lassen, damit ,,Sie die Kraft haben werden, in den nich- 
sten Generationen den Geist ebenso wiirdig fortzupflanzen und 
neue Opposition, also neues Leben zu erwecken®.6? a 

Demgemif zeigten die mannlichen, aber auch ein Teil der weib- 
lichen Mitarbeiter von Der Jude nur wenig Verstindnis fiir das Stre- 
ben der Pionierinnen in Palistina nach mdglichst weitgehender 
Gleichstellung mit den Mannem. Helene Hanna Cohn, eine 1886 in 
Deutschland geborene Soziologin und Journalistin, war in den zwan- 
ziger Jahren die Spezialistin fiir ,Frauenfragen” der Zeitschrift. Sie 
hatte zuvor als Sekretirin des Paldstinaamts in Jaffa Einblicke in das 
Leben des Jischuw (Niederlassung) gewonnen.”0 Cohn lehnte die 
Gleichstellung der Frau aus isthetischen Griinden ab, da es der Ar- 
beiterin sonst nicht méglich wire, einen angemessenen Standard an 

182



Jugendbewegung als Familienersatz? 

Wohn- und ERkultur zu halten.”! Gegenstimmen zu dieser biirger- 
lichen Haltung kamen aus Palistina. 

»Man wird (...) die Wahrnehmung machen, dafl eine Anzahl 
Frauen und Miitter des neuen Jischub ihr Haus nicht so fithren, wie 
es sich ein jiidischer Frauenclub in Europa triumt. Ja, es gibt sogar 
Frauen, die den Mann und die Kinder fiir lange oder ginzlich ver- 
lassen; entweder um irgendeinen Beruf zu ergreifen, oder um sich 
dafiir vorzubereiten. Und die es nicht tun, sind in der gliicklichen 
Lage, entweder schon einen Beruf zu haben, oder sie sind Ange- 
horige der hier verhiltnismifig kleinen biirgerlichen Klasse, wo der 
Mann tatsichlich so viel Geld verdient, um sich den Luxus eines 
Familienlebens gestatten zu kénnen.“72 

Margalit (Grete) Obernik stammte aus dem Wiener Kreis um Jerub- 
baal. Bereits 1918 hatte sie dort ihren sehnlichen Wunsch, endlich 
nach Paldstina zu gehen, ausgedriickt, auch wenn sie sich durch die 

Jugendbewegung nur mangelhaft dazu vorbereitet fiihlte: 

»Am schwersten leiden die Wartenden. Sie kdnnen nirgends Wurzeln 
fassen. Nicht in der Familie, denn die wollen sie verlassen, nicht in ih- 
rem Berufe, denn sie miissen thn dann 4ndern, wenn die Idee sie rufen 
wird. Die Stdrksten folgen der eigenen Initiative und gehen selbst ans 
Werk, sie gehen nach Paléstina. Aber es war niemand da, der ihnen ge- 
raten hitte, wie sie sich vorbereiten sollen, und darum hat die ‘;ugend 
bisher so wenig geleistet im Vergleich zu ihrem guten Willen.*/3 

Es ist daher wenig verwunderlich, daf sich die junge Pionierin ge- 
gen gute Ratschlige aus der Diaspora so vehement wehrte, wobel 
sie die Gesellschaftskritik der Jugendbewegung nun gegen die Ge- 
sinnungsgenossinnen in der Diaspora kehrte. Sie forderte die Zio- 
nisten der Galut (Exil, Diaspora) auf, bei ihren Urteilen die Wirk- 
lichkeit des Lebens in Erez Israel zu beriicksichtigen. Die Stellung 
der Frau richte sich dort ebenso wie die meisten anderen sozialen 
Erscheinungen nach den Anforderungen des Lebens in einer Pio- 
niergesellschaft. 

Die Gleichstellung der Pionierinnen in den Kwuzot und spiiter 
Kibbuzim war jedoch mehr als eine Anpassung an die Lebensbe- 
dingungen, die Chaluzot muften sich diese erst erkiimpfen: 

,In der Zeit, als die Arbeiterschaft begann, sich im paliistincnsischep 
Boden zu verwurzeln, wurden die Midchen allein von der Landarbeit 
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ausgeschlossen und in das Haus und die Kiiche verwiesen. Bestiirzt 
und enttduscht sahen sie sich aus der gemeinschaftlichen Front ent- 

femt, in der sie zusammen mit den Genossen gekdmpft hatten.” 

Einige Arbeiterinnen griindeten daraufhin eigene Frauengruppen, 
die an stindig wechselnden Orten arbeiteten, bis zwei Jahre nach 
dem Ersten Weltkrieg in Petach Tiqua die erste Arbeiterinnenfarm 
entstand. Inzwischen fand aber auch die Gleichstellung in den ge- 
mischten Kwuzot groflere Akzeptanz: 

»{--) neue Formen der Stedlung waren entstanden, dle grofle Kwuza, 
der Moschaw. Und iiberall war die Arbeiterin an ihrem Platz. Ob 
durch den Kampf an Ort und Stelle, ob aus der Notwendigkeit der 
Siedlungen heraus - jedenfalls wurden die Arbeitsgebiete der Frauen 
jetzt breiter und vielfiltiger. In der Garten- und Stallarbeit, in der 

- Hithnerzucht, in der Pflanzungsarbeit bewihrten sie sich, wihrend 
die Arbeiter anfingen, sich an der Kiichen- und Wascharbeit zu 
beteiligen. (...) Andere Schwierigkeiten tauchten auf, die Frage von 
Mutter und Kind in der Kollektivsiedlung.“7> 

Als die Kwuzabewegung in den zwanziger Jahren verbindliche Leit- 
linien fiir das Zusammenleben in den Kwuzot erarbeitete, wurde die 
Kindererziehung heftig diskutiert. Jizchak Tabenkin, ein fithrendes 
Mitglied der Kwuzabewegung, meinte zwar: ,Wer gibt uns das 
Recht, um der Befreiung der Frau willen das Kind zu opfern? Hier 
muf sich die Frau ihrer natiirlichen Aufgabe hingeben.“76 

Dennoch nahm die Kwuzabewegung 1924 die ,,Gleiche Ver- 
pflichtung aller Kwuzot-Mitglieder (Mann und Frau) fiir Arbeit in 
der Hauswirtschaft (Bickerei, Kiiche, Wischerei usw.)“ sowie die 
»Gemeinschaftliche Erziehung und Ernihrung der Kinder bis zum 
Arbeitsalter”, worunter man die,Erziehung der Kinder fiir ein Le- 
ben in genossenschaftlicher Arbeit* verstand, in ihre 18 Punkte 

- umfassende ,Gesetzesvorlage® auf.”’ Walter Preuss, der fiir Der Jude 
iiber die Diskussionen um die Entwicklung der Kwuzot berichtete, 
war iiberzeugter Marxist. Er war 1922 von Berlin nach Paldstina 
ausgewandert, wo er die statistische Wirtschaftsabteilung der 
Histadrut leitete.”8 Preuss betonte die grofle Bedeutung der ,Frage 
der Stellung der Frau, der Familie und des Kindes“: 

oDenn sie sind wahrhaftig entscheidend fiir das gesellschaftliche 
Leben der Kwuzah. (...) Soll die Frau sich, der hergebrachten Mei- 
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nung ihrer ,natiirlichen Anlagen® entsprechend, auf die Haus- und 
Kiichenarbeit beschrinken oder in jeder Beziechung neben den Mann 
treten? Spiter, als die ersten Familien sich bildeten, trat das Problem 
verschirfter auf, um schliellich in der Frage der Kinder, ihrer ge- 
meinsamen oder getrennten Erziehung und des gemeinsamen Nacht- 
lagers, fern von den Eltern (oder im Zimmer der Eltern), zu miinden. 
(.. ) Voraussetzung der Befreiung der Frau ist nicht nur: volle Gleich- 
stellung 1n allen Arbeiten, sondern: gemeinsame Erziehung der 
Kinder.*” 

Funktionieren konne diese Form des Zusammenlebens nur dann, 
wenn Einzel- und Gruppeninteressen als gleichwertig akzeptiert 
wiirden, eine Uberzeugung, die sich, wie Preuss befriedigt feststel- 
len konnte, ,unter dem Einfluf} einer erkenntnisstrebenden und er- 

kennenden Arbeiterschaft® vermehrt durchsetze. Preuss betonte 
vor allem die Selbstdisziplin der paldstinensischen Arbeiter und Ar- 
beiterinnen, ihre Bereitschaft, sich dem ,,Gesetz“ der Bewegung und 

der Kontrolle der Gruppe zu unterwerfen, ohne deshalb ihre per- 
sonliche Freiheit aufgeben zu miissen. Bei der zionistischen Ju- 
gendbewegung vermifdte Preuss genau dies: 

,In einem meisterhaften Aufsatz (...) spricht Schaul Meirow aus Cin- 
nereth iiber die Bedeutung des Gesetzes fiir die Entwicklung der Kwu- 
zoth; all denen sei es zur Lektiire empfohlen, die in der zionistischen 
Jugendbewegung falsche, fremde Gesetze von aufien sich holen und 
glauben, unter jenem fremden Gesetz auch in Erez Israel sich emglle- 
dern zu konnen.“80 

Gemeint waren hier die Mitglieder des ,,Blau-Weil“, die damals ver- 
suchten, ihre eigenen, von der Arbeiterbewegung unabhingigen, 
privatwirtschaftlichen Kollektive in Palastina zu griinden. 

In dem 1935 vom deutschen Landesverband des ,Hechaluz* her- 
ausgegebenen Sammelband ,Arbeiterinnen erzihlen“ kamen ar- 
beitende Frauen aus den verschiedensten Gesellschaftsschichten zu 
Wort. Gena Richter fiihrte die in der Kwuza Beth Alpha nach wie 
vor bestehenden emotionellen Probleme der Eltern und Kinder 
ebenfalls auf mangelnde Selbstdisziplin zuriick: ,(...) es fehlt uns 
allen noch an Selbsterziehung und Selbstbeherrschung.“81 Eva Ta- 
benkin aus Ejn Charod schrieb allerdings, dafi man die Selbst- 
disziplin bisweilen zu weit getrieben habe: 
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Wi litteri wir, die ersten Miitter in den Kwuzoth, unter der falschen 

Ansicht, daff man das Kind den Eltern entfremden miisse. Je zahl:glz- 

cher wir werden, um so mehr kommen wir von diesem Irrtum ab. 

Weniger konsequent wurde die Gleichstellung der Frauen in den 

Moschawim betrieben. In diesen Genossenschaften bewirtschafte- 
ten die Mitglieder ihre eigenen Anwesen, die Frauen arbeiteten - 50 
wie dies Maisl-Schochat vorgeschlagen hatte — im Garten und bei 

der Gefliigelzucht mit, waren aber auch fiir Haushalt und Kinder- 
erziehung zustindig. Da diese Frauen die:landwirtschaftlichen Té- 

tigkeiten erst erlernen mufiten, wobei vielfach die fiir das Land ge- 

eigneten Formen erst erprobt wurden, verwundert es nicht, daf sie 

sich hiufig iiberfordert fiihlten. Dazu kam noch, daf auch sie hohe 
Anspriiche an das Resultat der Erziehung ihrer Kinder stellten: 

. »Wird es [das Kind] unseren Weg fortsetzen? Wird es den rechten 
‘Willen, wird es den Mut haben? Wird es wenigstens nicht schlechter 
sein als wir? Und die Mutter fragt sich, ob sie dem Kind nur dann 
Arbeit geben soll, wenn es sie verlangt, oder ob sie von ihm Hilfe 
fordern, es nach seinen Kriften mitarbeiten lassen soll, um das 
BewufRtsein der Pflicht zur Arbeit tief in ihm zu verankern? Soll man 
auf dem alten Wege weitergehen und die Téchter anders erziehen als 
die Sohne? Oder im Gegenteil: die Madchen nicht allein zur 
Hausarbeit vorbereiten? Auf alle diese Fragen gibt es keine klare 
Antwort, nur eines ist klar: mit den gesellschaftlichen Pflichten mils- 
sen wir es sehr ernst nehmen, damit wir unseren Kindern ein 
Beispiel geben kénnen. Wenn es noch so schwer ist, den Hof, das 
Haus und das kleine Kind allein zu lassen, so muf die Frau die 
Pflicht der gegenseitigen Hilfe doch erfiillen.*83 B 

Anita Shapira ging den Folgen dieser Erziehung nach.34 Dabei 
stellte sie fest, daf die ,,Dor Haarez* (Generation des Landes), also 
die Generation der entweder bereits in Palistina Geborenen oder 
dort unter dem Einfluf der vorherrschenden Gesellschaftslehre 
Aufgewachsenen, einen bemerkenswerten Beitrag zur Kultur, in der 
Verwaltung und in der Armee Israels leistete, politisch aber weit- 
gehend passiv blieb. GemaR den Traditionen der Jugendbewegung 
sowie der Gemeinschaftserziehung in.den Kwuzot liebten diese 
Menschen das Land, fiihlten sich dort ganz daheim, kleideten sich 
einfach und hatten einen stark entwickelten Gemeinschaftssinn., 

186



Jugendbewegung als Familienersalzs 

Der Politik mifitrauten sie und sahen im Verlassen der egalitiren 
Gruppe zugunsten einer politischen Karriere Verrat an den Idealen 
der produktiven Arbeit sowie der Gemeinschaft. Ihre politische 
Enthaltsamkeit schwichte ihren Einfluff auf die Gesellschaft Israels, 
die einerseits von ihrer michtigen Vitergeneration, andererseits 
aber von jenen Einwanderermassen geprigt wurde, die nach der 
Staatsgriindung ins Land kamen. ' 
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The Family in the Israeli Kibbutz 

| Gila Adar 

The aim of this lecture is to show how changes in the social struc- 
ture of the Kibbutz influence the institution of the Kibbutz fami- 
ly. Although the development of the Kibbutz family is normally 
divided into six phases, in this lecture there will be a split into only 
three phases on which I put the main emphasis.” 

— The first phase describes the family as a contradiction to Kib- 
butz society. 

—. The second phase is the family-forming phase of Kibbutz 
society. 

— The third and last phase represents the current situation. Here 
the family and the Kibbutz are once again separated. 

Milestones in Kibbutz Hz’siozy I 

The phase of foundation (1910-1920) 
Kibbutz: Young bachelors establish working groups; .they have a 
strong commitment to Zionist ideology. - 
Family: In the Kibbutz there lives a very low proportion of women 
as compared to men, and the hardships of life make the formation 
of a family unrealistic. The peer group is seen as a substltute for 
family ties. 
The phase of settlement (1 920-193 5 
Kibbutz: Kibbutzim settle on national land. People are strongly 
committed to socialist ideology, including the equality of sexes. 
The first agricultural branches at the Kibbutz-owned enterprises 
develop. 
Famnly The first families and children appear w1th httle social legi- 
timation. The fact that the family is seen as a contradiction to Kib- 
butz society results in a restriction of family life. A collective edu- 
cational system is established and treated on a theoretical basis. 
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The fight for a Zionist state (1936-1949) - 

Kibbutz: The inhabitants have adopted national aims: the war a- 

gainst the Nazis and the struggle for national independence. Kib- 

butz economy is becoming more varied. The standard of living im- 

proves. The second generation comes to the fore. 
Family: Division of work according to sexes is reinforced: 

women nurse children while men act as soldiers and producers. 
The first Kibbutz-born youngsters join the Kibbutz and form new 
families. The family only has emotional functions. 

You should keep in mind that in the beginning the inhabitants 
of all Kvutzot (groups) were in most cases unmarried young men 
who had left their families in Europe. The Kvutza, the small peer 
group with a ratio of sexes of one to four, became the only provi- 
der of intimacy and emotional support for its members. In docu- 
ments the men compared the role of their peer group as some kind 
of role a family would normally play. ' 

The first families appeared after the group had settled on its 
land. The solidarity within the group was challenged by that new 

formation and defined by it as a threat to the collective group. 
Under these circumstances the family as such did not have any legi- 
timation at all. There was no open fight against the family; it was 
agreed that a lasting sexual tie is natural, but nothing more than 
that. Some Kibbutzim restricted reproduction and there was a ,Pri- 
mus®, a single person living with a couple. There were no wedding 
ceremonies nor any consideration about the need of intimacy. It 
was accepted that the housing committee could send a third person 
into a couple’s dwelling to-live with them and that the work coor- 
dinator had the right to send everyone to every part of the counny 
to look for work. | 

The children became the group’s children. They called the1r pa- 
rents by their first names, not ,Dad“ or ,Mum®. They belonged to 
the whole community, and all members felt responsible for them. 

Because of the hard living conditions on the one hand and the 
striving of the women to gain equality on the other, a collective 
system of child education was developed. Young parents did not 
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have much time to spend with their children. The national struggle 
had priority; everything else had to be postponed The only role left 
for the family was the emotional support; everything else was ex- 
pected to be provided by the Kibbutz. 

In 1951, after the war of mdependence, the anthropologlst Mel- 
ford Spiro spent a few weeks in a Kibbutz. He later published an 
article with the title ,Is Family a Universal Phenomenon?“ His an- 
swer was negative. He said that in the Kibbutz such an institution 
did not exist. Spiro did not see any family because the Kibbutz fam- 
ily did not fit the classic definition of the term ,family“ as estab- 
lished by George Murdock. Spiro, however, applied Murdock’s de- 
finition and was trapped by it. He did not recognize that he was 
standing on the threshold of a new era, which was called by Kib- 
butz researchers ,the family-forming revolution®. 

As an illustration of the fact that a real revolution was going on 
a paper published by Professor Yaakov Oved 30 years later should 
be mentioned: ,A Comparative Approach to the History of Com- 
munes®. His thesis was that communes could be distinguished ac- 
cording to their attitudes towards the family. Some communes re- 
jected the family, whereas others like the Amana, Icaria and the 
Hutterites had a positive attitude towards it. He used the history of 
the Kibbutz as the best example of showing the co-existence of 
commune and family, because at that time the Klbbutz family had 
reached its peak. 

Immediately after the war of independence the society of the 
Kibbutz was changing very fast. The establishment of the state re- 

duced the central role the Kibbutz had played before and therewith 
also the collective values. The same was true for its role and its im- 
portance in national life. | 

People began to consider their own needs and aspirations. Mass 
immigration was also an important faCtor. - 

Milestones in Kzbbutz History IT - 

The pbase qf establzsbment (1949- 1970) 
Kibbutz: The Klbbutz becomes the main agncultural producer in 
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the country. The Kibbutz population is increased by the absorption 
of immigrants from Europe and young Israelis. The society be- 
comes multigenerational. The central role of collective ideology in 
Israel is decreasing. The Kibbutz is losing its national role and im- 

portance. | 
Family: Family functions increase. Nice dwellings with small kitch- 
ens and private bathrooms are built. Children and parents spend 
more time together. Few Kibbutzim change children’s sleeping ar- 
rangements. The family gains full legitimation as the cornerstone 
of Kibbutz society. Early marriage and high birth rate. The exist- 
ence of extended families mark the way from collectivism to a fam- 
ily co-existence. 

The industrial revolution (1 970-1985) - 
Kibbutz: Most Kibbutzim successfully set up a business Whlch be- 
comes the main source of income. Processes of specialization and 
diversification in all spheres of life prevail. The standard of living 
is higher than ever before. Young people born in the Kibbutz tra- 
vel, and many young tourists come to experience Kibbutz life. 
Higher education for all members is legitimate and available. 
Family: Many Kibbutzim have private sleeping arrangements for 
children. More and more instrumental roles are transferred to the 
family. Division of labour between the sexes is polarized and car- 
ried out strictly. Divorce rates increase while birth rates decrease. 
The third Kibbutz generation does not accept Kibbutz life as self- 
evident. They take their time before they get married and prefer to 
travel, to study, and some even deade to leave the Klbbutz forever. 

Between the 50s and 70s the Klbbutz family. galned strength and 
was considered by Kibbutz members as the essential unit of Kib- 
butz society; it was of vital importance to society as well as to the 
individual. ' | 

During those years the age of marriage was very low (20 for wo- 
men, 21 for men), and the divorce rate, too. A high birth rate char- 
acterized the Kibbutz family. The average number of children for 
Kibbutz women aged 40 to 44 was 4.2 in 1972. Only religious 
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women had more children. 
More and more Kibbutz families had their chlldren sleep in their 

parents’ apartments. Studies on parent-child relations showed that 
these relations had become most important for both sides, the par- 
ents and the children. 

Wedding celebrations became common, with Rabbis performing 
a Jewish religious ceremony at the dining room of the secular Kib- 
butz, with brides wearing fancy wedding gowns and with golden 
rings for brides and bridegrooms. 

In the kitchen of the small apartment the nuclear family ate light 
meals with the children. And it was the mother who bought clothes 
for the whole family. Every weekend the extended family gathered 
at grandma’s for a meal and a chat on Kibbutz issues. People talked 
of the power extended families had in decision-making bodies, but 
research results could not prove that fact. = . 

The Kibbutz had thus found the way of co-existence with the fa- 
mily, but not for long. As you know, social changes are long-lasting 
processes, therefore I'd like to turn to the description of the last 
fifteen years. 

Milestones in Kibbutz History IIT 

The crisis phase (1986-1998) 
Kibbutz: The economy collapses. Many young and mlddlc-aged 
members leave the Kibbutz. There is an existential threat to the 
continuity of Kibbutz society. Most Kibbutzim are adopting pro- 
found changes which undermine most collective values. Decrease 
in public services and collective leisure activities, increase in hired 
labour. Emphasis on the individual’s ability and responsibility to 
care for the fulfilments of his/her needs. 
Family: Differences between Kibbutz and Western families vanish. 
The family is treated as the main institution for providing indivi- 
dual, emotional and instrumental care. It is responsible for the edu- 

cation of children, for all physical and emotional needs. It is the 
main unit of consumption. In some Kibbutzim families become 

responsible for their daily expenses. The extended family is losing 
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its vitality, because its offspring is leaving the Kibbutz. 

Today new tendencies are penetrating social life in the Kibbutz, 

replacing collectivistic and family-forming values with individuali- 

stic ones. 
During the last ten years structural changes have been taking 

place, triggered by the economic crisis. These changes can be best 

described by the term ,privatization®. Its central meaning is that 

collective arrangements are replaced by private ones. In practice ev- 

ery family receives a share from the communal budget and has to 
pay for expenses like food, electricity or a fee for the children’s edu- 
cation. At the same time, in some Kibbutzim there is no longer a 
work-assignment system. Every member has to find work on 
his/her own and to earn his/her living, 

In most Kibbutzim all incomes go to the collective budget; in 
some, however, Kibbutz members may dispose of all the money 

they earn, One result is that more Kibbutz members work outside 
the Kibbutz (14 % - 19 %) and more people coming from outside 
work in the Kibbutz (60 % of the industrial labour). 

Women are no longer the only responsible for the education of 
their children. Metaplot-children nurses are hired. Skilled and pro- 
fessional women may look for jobs outside the Kibbutz. The per- 
centage of women working outside is equal to men. 

There are no more Kibbutzim who have collective sleeping ar- 
rangements. All children live with their families. The family is now 
seen as the main provider and the major consumptlon unit; it 1s res- 

_ponsible for the children’s education. . ' 
Marriages are delayed.' Couples live together, but do not marry 

until they have finished higher education or occupational training. 
There is a reduction in the number of children for each woman. In 
non-rellglous Israeli families three children are common today The 
same is true for Kibbutz families. =~ 

In 1972 83 % of the women aged 24 to 29 were marned today 
only 50 % of women of the same age and 24 %.of the'men of that 

‘age are married. 36 % of the women aged 20 to 24 had a child in 
1972, today it is only 9 %. 

Many young people leave the Kibbutz (80 %), leavmg behmd 
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their parents who have to cope with the difficulties of overaging, 
As a result of this trend extended families are shrinking, 

Summary 

All these changes I described have a double impact on the rela- 
tionship between the Kibbutz community, the Kibbutz family and 
the individual. The community has lost many of its roles which had 
been handed over to the families. Inspite of this fact the family has 
not really got more powers. Most of the responsibility has been 
transferred to the individual. 

Although family relations are still 1mportant to Israelis in gen- 
eral, and to Kibbutzniks in particular, young people prefer to leave - 
the extended family and to live apart from their parents and bro- 
thers and sisters, because they do not accept the collective life- 
style. 

What might be said is that changes in the public arena have al- 
ways influenced the Kibbutz family. In the beginning there was the 
dream of friendship and intimacy within the peer group as the sub- 
stitute for family affiliation. The Kibbutz family emerged and be- 
came as central for the community as for the individual despite the 
sense of contradiction that followed it. | | - 

As soon as the Kibbutz lost its national role, but kept the gate 
open to be influenced by the society surrounding it, the way was 
open for the vanishing of the differences between the Kibbutz fam- 
ily and the normal middle-class Israeli family. It was only a ques- 
tion of time and of how fast changes were going on. 

* Dieser Beitrag ist das unveranderte Manusknpt des Vortrags der 1srael:schen 
Sozialwissenschafterin Gila Adar. 
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»Oh meine Freunde, warum schweigt ihr, wo 
doch das Schweigen nicht schweigt? 1 

Gedanken zur Kommunikation in jiidischen 
Familien nach der Shoah 

Katherine Klinger 

In Thomas Mitscherlichs bewegendem Film ,Reise ins Leben® 
(1997) werden drei jiidische Uberlebende der Konzentrationslager 
iiber ihr Leben nach 1945 befragt. Fiir die meisten von uns, so der 
Regisseur, ist das Leben eine Reise, die uns zum Tode fithrt. Fiir die 
Befragten jedoch ist es, als seien sie den umgekehrten Weg gegan- 
gen — vom Tod ins Leben. Wie ist es moglich, fragt der Film, nach 
solchen Erfahrungen weiterzuleben und Sinn und Zweck zu fin- 
den? Und was sagt es {iber uns aus, die wir nicht dabei waren, daf 
wir bis zur Entstehung des Films im Jahr 1996 niemals gefragt ha- 
ben, was danach geschehen ist? Eine der Interviewten, Ruth Kliiger, 
bringt einige der inhirenten Paradoxien dieser Auslassung auf den 
Punkt. Sie verweist auf Holderlins Geschichte vom Reiter iiber den 
Bodensee, der alles auf’s Spiel setzt, um den zugefrorenen See zu 
iiberqueren. Als er das andere Ufer erreicht, blickt er zuriick und 
merkt, was er mit seinem Ritt iiber das Eis gerade getan hat ~ in die- 
sem Augenblick stirbt er. . : 

Vielleicht war es fiir diejenigen, die so nahe am Geschehen wa- 
ren, verstindlicherweise beinahe unmaglich zuriickzublicken, viel- 
leicht gar gefihrlich. Damit das Leben weitergehen konnte, war es 
notwendig, vorwirts zu blicken und das Wasser unter dem Eis nicht 
zu genau zu betrachten. Dennoch bedeutet dies nicht, daf} die Eis- 
fliche und was darunter liegt nicht existiert, oder dafl man den Blick 
nicht darauf richten diirfte. 

Ich glaube, daR es fiir diejenigen unter uns, die in eine Welt nach 
dem Holocaust geboren sind, viel zu tun gibt. Denn die Zeit allein 
wird die Wunden nicht heilen oder verwandeln. Ich glaube, es ist 
die Aufgabe der nachfolgenden Generationen, zu diesem Hinsehen 
und Suchen und Bearbeiten beizutragen. Als Juden und Jiidinnen 
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miissen wir Wege finden, iiber das, was gescheher ist, zu kommu- 

nizieren — sowohl in unseren eigenen geographisch spezifischen 

Gesellschaften als auch zunehmend, wie ich glaube, mit denen, die 

immer noch in den Lindern wohnen, aus denen wir verjagt und in 

denen wir ermordet wurden. | 

Als Nachkomme von Wiener Opfern ist es nicht meine Auf- 

gabe, Ihnen zu sagen, was Sie tun sollen. Dennoch nehme ich die 

Einladung, heute hier zu sprechen, und die Arbeit, an der ich mich 

in den letzten fiinf Jahren beteiligt habe, als einen Hinweis darauf, 

daf es eine Art von Kommunikation und eine Ebene von Kontakt 

gibt, die sich zwischen uns entwickeln konnte. In diesem Vortrag 

werde ich iiber einige Kommunikationsweisen in Familien jiidi- 
scher Uberlebender nach dem Holocaust sprechen. Ich werde auch 
iiber einige Moglichkeiten nachdenken, wie diese Kommunikation 

transformiert werden konnte. Dabei werde ich mich insbesondere 
auf ,das Schweigen“ beziehen und darauf, wie die nachfolgenden 
Generationen von beiden Seiten beginnen zusammenzuarbeiten. 

Denn ich glaube, wenn wir einige Aspekte der tragischen Geschich- 
te, die wir Europier teilen, nicht durcharbeiten, laufen wir Gefahr, 
wie Santayana uns erinnert, das zu wiederholen, was wir nicht erin- 
nern wollen, o - 

Gegenwirtige Genozide passieren normalerweise nicht weiflen 
Europiern und Européerinnen der Mittelschicht. DafR Menschen 
ihres Eigentums, ihrer Rechte, ihrer Nationalitit beraubt werden, 
wird im allgemeinen nicht mit den kulturell hochentwickelten 
Stidten Berlin, Wien oder Prag assoziiert. Aber wir alle wissen, dafi 

- genau das vor nur sechzig Jahren in solchen Stidten oder ganz in 
ihrer Nihe stattgefunden hat. Wie wire es moglich, dafl das geleb- 
te Leben nach solchen Ereignissen ein unberiihrtes und ungestor- 
tes sein kann? Eine scheinbar nahtlose Riickkehr zu den Werten, 
Zielen und. Anschauungen der Kultur und Gesellschaft vor der 
Zerstorung, lediglich mit einem Wechsel der Sprache und Adresse. 
Welche Reaktionsweisen kénnen sich angemessen auf die Ereig- 
nisse beziehen - die zielgerichtete Ausldschung von so vielen Millio- 
nen Leben und die Zerstorung von Hunderten von Jahren der 
Kontinuitit, Geschichte und Gegenwart, die niemals je ersetzt wer- 
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Kommunikation in jiidischen Familien 

den konnen? Verlust in solchem Ausmafl kann unméglich in der 
Spanne eines einzigen Lebens aufgehoben werden. Ich glaube, daf 
es die Aufgabe der nachfolgenden Generationen ist, das Durchar- 
beiten der kolossalen Konsequenzen dieser 12 Jahre fortzusetzen. 
Denn, wie George Steiner in ,Language and Silence” feststellt: 

~Was zerstort wurde: die riesige Menge von so verhohntem Leben, 
so sehr der Vergessenheit anheimgefallen, daf sogar die Namen ver- 
gangen sind und daf sogar das Gebet fiir die Toten keinen sicheren 

- Stand haben kann - all das enthielt einen bestimmten Geist, eine 
besondere Intelligenz und eine Qualitit des Fiihlens, die keine der 
grofleren jiidischen Gemeinden, die bis heute iiberlebt haben, 
bewahren oder wxedergewmnen konnte.” «2 

In den Familien jiidischer Uberlebender nach der Shoah war die 
Antwort auf den Terror der Zeit fiir viele Jahre Schweigen, oder sie 
wurde als Schweigen wahrgenommen. Aber Schweigen hat viele 
Eigenschaften und viele subtile Ebenen, und es kommuniziert eine 
grofle Spannweite von Bedeutungen und Eindriicken. Das Schwei- 
gen der Uberlebenden und Fliichtlinge war nicht daraus geboren, 
daf} man nichts zu sagen hatte.- Es war ein Schweigen des Schocks 
und des Traumas, ein tiefgehendes und zutiefst beredtes Schwei- 
gen. Wie Elie Wiesel schrieb: 

,Hitten wir begonnen zu sprechen, so hitten wir es unmaglich gefun- 
den, wieder aufzuhoren. Hitten wir eine Trine vergossern, 5o hitten 
wir das menschliche Herz ertrinkt.“3 

Uber den Holocaust kann noch nicht getrauert werden Tatsichlich 
kann er niemals betrauert werden, in dem Sinne, wie wir iiblicher- 
weise ,lrauern® verstehen. ,Irauern ist auf Verlust ausgerichtet, 
nicht auf eine Katastrophe.“4 Ein katastrophaler Verlust kann un- 
moglich in einer einzigen Lebenszeit aufgefangen werden, weder 
auf der persénlichen noch auf der kollektiven Ebene. Gerade so 
wie der Reiter auf dem See zu frith zuriickblickte, so wufiten viel- 
leicht diejenigen, die iiberlebt haben, intuitiv, daff das Leben weiter- 
gehen mufte, damit sie weiterhin iiberleben konnten - mit einem 
deutlichen Schein von Normalitit und sogar einer Hoffnung, daf} 
durch das Schweigen alles gut wiirde. - - 

Aber welche Umgangsweisen mit einem derartigen Desaster exi- - 
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stieren in unserer Kultur? Wir haben nicht geniigend frithere Erfah- 

rungen mit einem Vorgang dieses Ausmafies, uns fehlen die Ritu- 

ale. Doch das Bediirfnis, sich mit dem, was geschehen ist, ausein- 

anderzusetzen, eine Art von Bezichung dazu zu schaffen, um wir- 

klich dariiber hinwegzukommen, muf irgendwie geblieben sein. 

Vielleicht war Schweigen eine iiberaus angemessene Reaktion fiir den 

Anfang, und vielleicht war es die Funktion der Zeit, eine sicherere 
Distanz zu schaffen. Dennoch diirfen wir nicht annehmen, daff das 
Schwelgen von dem wir sprechen, nichts kommuniziert hat oder 
ein Schweigen im wortlichen Sinne war. 

~ Ich wiirde die Aufmerksamkeit nun gerne auf die Transmission 
zwischen Eltern und Kindern, von einer Generation zur nichsten, 

lenken. Wenn wir in diesem Zusammenhang von transgeneratio- 
neller Tradierung sprechen, beziehen wir uns auf die unausgespro- 
chenen und ungelésten Angelegenheiten der Eltern, die in vielfil- 
tiger Weise auf das Kind iibertragen werden. Seit den spiten sieb- 
ziger Jahren hat sich ein Bewuf3tsein aus der Perspektive der jiidi- 
schen Nachkommen, der ,Second Generation®, entwickelt, iiber 
das auch viel geschrieben wurde. Es geht darum, wie wir, die Op- 
ferseite, beschidigt wurden. 

Ein international wachsender Forschungsbestand beschiftigt 
~sich vor allem mit folgenden typischen Themen: Protektion 

(Schutz), den Eltern Eltern sein, Vermeidung, ein starkes Gefiihl fiir 
tabuisierte Themen, Kummer und Trauern, das Verbot, traurige Ge- 
fiihle auszudriicken, Geheimnisse, Schuldgefiihle, die Verlorenen 
ersetzen, Verlust, brav sein und wiedergutmachen, ein Gefiihl von 
Verlorenheit in bezug auf soziale und kulturelle Identitit, Schwie- 
rigkeiten mit Trennung; dazu Angst und Faszination im Verhiltnis 
zum Holocaust, ohne daff man uns davon erzihlt hitte oder wir 
dariiber unterrichtet worden wiren. 

Damit soll nicht gesagt sein, daR die Theorie die Nachkommen 
von Holocaust-Uberlebenden und Fliichtlingen iiber diese Beschi- 
digungen definiert. In der Tat gibt es von Nachkommen von Uber- 
lebenden auch eine gesunde Zuriickweisung dieser Pathologisie- 
rung und der Tendenz, vereinfachende Definitionen und Etiketten 
zu konstruieren. Die Studien zeigen, daf die Auswirkungen dieser 
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Geschichte wahrgenommen werden und fiir manche Nachkom- 
men von Interesse und Bedeutung sind. Andere betrachten diese 
Auswirkungen als folgenlos Dennoch gibt es mehr als genug inter- 
nationale Forschung, die eine Konsistenz der berichteten Auswir- - 
kungen belegt, unabhingig vom geographischen Ort oder sozialen 
Status. Und diese Hinweise sind signifikant in bezug auf die Ent- 
wicklung eines Verstindnisses fiir transgenerationelle Transmission 
und fiir die Auswirkungen auf die Nachkommen, die in schwer trau- 
matisierten Familien aufgewachsen sind - eine Art ererbter post- 
traumatischer Strefbeschwerden. | 

Interessanterweise zeigt ein erheblicher Teil der berichteten Spat- 
folgen eine grofle Ahnlichkeit, unabhingig von den Lindern. Die 
grofiten Unterschiede scheinen sich im Zeitpunkt der Forschungs- 
arbeit widerzuspiegeln: In den USA begann die Diskussion vor 20 
Jahren, in Frankreich hat sie kaum angefangen. 

Die andere konsistente Reaktion, die man in allen Lindern be- 
obachten kann; war die allgemeine Reaktion der Augenzeugenge- 
neration selbst auf die Forschung und die Diskussion: Verweige- 
rung, Abweisung, Mangel an Unterstiitzung, sogar Hohn und 
Spott. Erst in den letzten Jahren entsteht die zweite Generation 
wirklich als eine Stimme und eine Gegenwirtigkeit. Dies ist vor al- 
lem seit 1995 im Gange, zum Zeitpunkt einer allgemeinen Offnung 
des Bewuftseins und einem wachsenden Verstehen iiber den Holo- 
caust. Mit der Zunahme von Zeugenaussagen nahmen auch Spott 
und Ablehnung der Augenzeugengeneration ab. Ganz einfach ge- 
sagt: Es ist inzwischen international anerkannt, dafl die direkten 
Nachkommen dieser Tragodie beschidigt sind von einer Vergan- 
genheit, die wir nicht direkt erlebt haben. - 

Manchmal scheint die Bedeutung eines solchen Statements so 
grundlegend, ja offensichtlich. Aber es war ein langer und harter 
Kampf, bis wir diesen Punkt erreicht haben. Allzuoft versteht die 
Augenzeugengeneration dies als Kritik, als einen Vorwurf gegen ih- 
re Fihigkeiten als Eltern. Und auflerdem - nachdem die meisten 
von uns weder Verlust noch Verfolgung, weder Folter noch Gewalt 
erlebt haben, wie kénnen wir dann behaupten, wir hitten gelitten? 

Aber unser Anliegen ist kein Versuch, unsere Erfahrungen mit 
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denen gleichzusetzen, die direkt gelitten haben. Wir wollen keine 

Vergleiche ziehen. Es ist auch keine Beschuldigung. Die Mechanis- 

men sind komplex und vieldimensional. Das Thema so anzugehen 

ist ein Versuch, mit dem, was geschehen ist, umzugehen. Ein Ver- 

such anzuerkennen, dafl ein Bruch in diesem Ausmafl nicht von 

denen allein aufgefangen werden kann, die ihn direkt erlebt haben. 

Kommunikation und Ubertragung von Trauma ist zwischen- den 

Generationen geschehen. Indem wir beginnen, dies zu erkennen, 

koénnen wir auch anfangen, eine Stimme zu finden, mit der wir vie- 
les von dem, was bereits unausgesprochen und indirekt ausge- 
driickt wurde, zur Sprache bringen konnen. 

‘Einer der Wendepunkte dieser Diskussion begann im Jahr 1978 

mit der Publikation ,Children of Holocaust® der kanadischen Au- 

torin Helen Epstein.’ Eine Reihe von Interviews mit Kindern von 
Uberlebenden brachte viele der zentralen Themenbereiche zum 

- Vorschein. Metaphorisch gesagt, brach dieses Buch fiir viele Nach- 
kommen von Uberlebenden das Schweigen. 1988 fand in Jerusalem 
die erste internationale Konferenz von Kindern von Uberlebenden 
des Holocaust statt. Auch dies war ein Durchbruch in der éffentli- 
chen Bewufitseinsbildung. Eines der methodischen Probleme war, 
daf ein grofer Teil der Uberlegungen auf psychologischen und psy- 
choanalytischen Beobachtungen basierte. Sowohl die erste als auch 
die zweite Generation waren wegen der Moglichkeit einer Stigmati- 
sierung besorgt. Dennoch kann nicht iibersehen werden, dafl die 
psychotherapeutische Arbeit mit Individuen und Gruppen einen 
groflen Beitrag zum Verstindnis dieser Probleme geleistet hat. 

Von meiner eigenen Perspektive aus - ich bin in England als 
Tochter von tschechischen und &sterreichischen Fliichtlingen auf- 
gewachsen - ist die Auseinandersetzung ein langsamer und schwie- 

niger Prozef} gewesen, verbunden mit einem auffilligen Mangel an 
Bewufltsein dariiber, daf} es in Grofbritannien. iiberhaupt Uber- 
lebende und Fliichtlinge gibt. . - - . 

An dieser Stelle soll gesagt werden, dafl Grofbritannien im Ver- 
hiltnis zu seiner Grofe die grofte Anzahl von europiischen Juden 
iiberhaupt aufgenommen hat. Es wurde ein Zuhause fiir die grofite 
‘Anzahl vor allem 6sterreichischer und deutscher Juden, die inner- 
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halb von Europa in Sicherheit iiberlebt haben. N 
Ein charakteristisches Merkmal dieser Arbeit ist die Art un 

Weise, in der zuerst eine personliche Identifikation mit dem The- 
ma besteht, die dann von dem Interesse und dem Wunsch gefolgt 
wird, sich mit anderen zu treffen und zusammenzutun. Dies kann 
in Diskussionsgruppen stattfinden, in therapeutischen Gruppen 
oder im privaten Bereich. Zunehmend finden diese Treffen im 
Rahmen von Veranstaltungen statt, die sich auf unseren gemein- 
samen Hintergrund beziehen. Meistens bewegen sie sich ,auf der 
griinen Wiese®, sind von einzelnen organisiert. In den letzten vier 
Jahren ist dadurch in England ein Diskurs entstanden, fast schon 
eine Bewegung. - ' ) 

Im Jahr 1995 wurde mir klar, daR das Problem der Spitfolgen 
des Holocaust auf die direkten Nachkommen wichtig und emst 
genug ist, um eine gemeinniitzige Organisation zu griinden, die 
Projekte entwickeln konnte; so entstand der ,Second Generation 
Trust“. Teilweise wurden wir darin von einer europiischen Lehrer- 
tagung bestitigt, die wir im Juli 1995 in London organisiert haben. 
Thema der Tagung war, auf welche Weise der Holocaust in weiter- 
fiihrenden Schulen in verschiedenen europiischen Lindern unter- 
richtet wird. Wihrend der Tagung wurde ich besonders auf zwei 
Dinge aufmerksam: einerseits der Abwesenheit von direkten jiidi- 
schen Nachkommen von Uberlebenden und Fliichtlingen unter 
denjenigen, die mit diesem Thema arbeiteten, andererseits die kon- 
zentrierte und intensive Stille im Raum, wenn einer von den deut- 

schen oder Gsterreichischen Delegierten sprach oder Diskussions- 
beitrige brachte. S - . I 

.Daher beschlossen wir kurz nach der Tagung, unser besonderes 
Interesse der Frage zu widmen, wie der Holocaust und seine Ge- 
schichte in den Familien von direkten Nachkommen kommuniziert 
wurde. Wo waren in all den Biichern, Artikeln und Diskussionen 
die Nachkommen von denen, die verfolgt wurden und iiberlebten 
hatten? Inwieweit haben wir teil am Prozef der pidagogischen Ver- 
mittlung, wenn iiberhaupt, und sehen wir uns selbst als Leute, die 
in Zukunft eine Rolle darin spielen werden? Und in welcher Weise 
verbindet sich Familiengeschichte und Biographie mit dem Lernen 
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von und Arbeiten an diesem Thema? 

Es fillt auf, daf das Thema auflerhalb von Europa vornehmlich 

von Juden behandelt wird. Wer arbeitet in Europa daran, an dem 

Ort, wo ,es“ tatsichlich passiert ist, wo, relativ gesehen, nur noch 

~ wenige Juden leben, und wo eine iiberaus komplizierte Téter-, Mit- 

titer-, Zuschauerperspektive besteht? Was geschicht mit den Nach- 

kommen von der ,anderen Seite®, die sehr woh! diejenigen sein 

konnten, die sich am aktivsten mit dem Thema beschiftigen? Wie 

arbeiten ,,sie“ mit ihren Familienbiographien und wie spiegelt sich - 
das in ihrer Arbeit wider? Ich fiihle mich beschidigt von einer Ge- 
schichte, die ich nicht persénlich durchlebt habe — wie geht es den- 
jenigen mit einer Taterperspektive? 

Ich kann verstehen, daf} dies als ziemlicher Sprung gesehen wer- 
den kann - von der Frage nach den Auswirkungen des Holocaust 
auf direkte Nachkommen aus jiidischer Perspektive zur Frage nach 
der ,anderen Seite“. Mein Interesse war vollkommen persénlich 

und entstand aus dem Gefiihl heraus, daf} in den Diskussionen der 
zweiten Generation etwas fehlte, Wihrend es fiir mich absolut.in 
Ordnung war, mit denen zu beginnen, die einen dhnlichen Hinter- 
grund haben, wurde ich immer neugieriger auf die.,anderen®. Hat- 
ten ,die“ irgendwelche Gefiihle und Gedanken iiber ihre Verbin- 
dung zur Vergangenheit? Was fiir eine Art von Kommunikation, 
verborgen oder offen, gab es in ihren Familien und natiirlich in der 

- ganzen Kultur, in der sie lebten, die so tief beeinflufdt ist von ihrer 

jiingsten Geschichte, der Nazi-Vergangenheit? 
 Gleichzeitig wuchs in mir die Uberzeugung, daf wir, wenn wir 
irgendetwas aus dieser Katastrophe lernen wollen, beginnen miis- 
sen, miteinander zu reden. Wir miissen Verbindungen herstellen 

zwischen Leuten in verschiedenen Lindern, vor allem in Europa. 

Wir miissen Netzwerke bilden, Zusammenhinge herstellen und 
- wiederherstellen. Es scheint sinnlos und-auch engstirnig, an diesem 
Thema in geographischer und kultureller Isolation zu arbeiten. Es 
gibt wenig andere Themen, vor allem in Europa, die wir in einer 
derart schwierigen und problematischen Weise ,teilen® kénnen. 

Ich glaube nicht, dafl die Spannungen, der Arger, der Schmerz 
und das Durcheinander einfach verschwinden werden. Dieses The- 
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ma ist Teil unserer gemeinsamen europdischen Vergangenheit und 
Identitit, und wir miissen neue Wege finden, uns dazu in Bezie- 
hung zu setzen. Nach der Lehrertagung machte ich den Vorschlag, 
eine groflangelegte Konferenz in Deutschland abzuhalten, die dle 
Nachkommen von Holocaust-Uberlebenden und Tatern Zusam- 
menbringen sollte. Kleinere Begegnungen zwischen Nachkommen 
nbeider Seiten® begannen etwa vor sechs Jahren, den Weg dafiir 
bahnte der israelische Psychologe Dan Bar-On. Wir planten eine 
Konferenz fiir etwa 500 Teilnehmerlnnen in Berlin, b, 

Der Grund fiir mein personliches Insistieren auf eine derart gro- 
fle Gruppe war einfach: Das Thema sollte gedffnet und in die 
offentliche Diskussion eingebracht werden. Ich wollte mich von 
den Begegnungcn in kleinen Gruppen und deren Versuchen, ge- 
meinsam einen Dialog zu entwickeln, wegbewegen und den Ver- 
such wagen, iiber die politischen und sozialen Konsequenzen der 
Gesellschaft, in der wir aufgewachsen sind, nachzudenken - einer 
Gesellschaft nach dem Holocaust. Ein Treffen in grofem Rahmen 
kann jederzeit kleinere Begegnungen und Gruppen formen, und 
wir dachten, dafl es an der Zeit sei, diese Dinge in die Offentlich- 
keit zu bringen. Eine hohe Teilnehmerzahl wiirde zudem die Auf- 

merksamkeit der Presse erregen und die Wlrkung wiirde sehr v1el 
grofler sein. _ 

Ich hatte das Gluck einen deutschen Kollegen aus der zwelten 
Generation zu haben, der an einer Zusammenarbeit an diesem Pro- 
jekt interessiert war — wenn auch vorsichtiger in seiner Herange- 
hensweise. So konnten wir einige der jiidisch-deutschen Konflikte 
auf der Ebene alltiglicher Zusammenarbeit erfahren, mit allen Di- 
mensionen, die eine derartige Beziehung mit sich bringt. 

Es ist schwierig, die Bedeutung oder den Zweck von solchen Be- 
" gegnungen von Nachkommen in wenigen Worten zusammenzu- 

fassen. Heilen, reparieren, eine Briicke zwischen unseren entgegen- 
gesetzten Abgriinden schlagen, sich mit Angsten und Vorurteilen 
auseinandersetzen, Arger zum Ausdruck bringen, herausfinden, dafi 
wir beide geprigt/beschidigt sind, wenn auch in unterschiedlicher 
Weise. Das ist-ein Teil von dem, was wir tun. Es geht auch um Ler- 
nen und Kommunizieren - und Herausfinden, wie schwierig es ist, 
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zu kommunizieren. Es iiberrascht und frustriert mich, wenn solche 

Treffen als ,Versshnungsgruppen® bezeichnet werden, und wenn 

behauptet wird, dal sie den Juden die Gelegenheit geben, den 

Deutschen und Osterreichern zu ,vergeben®. Dies reduziert den 

Holocaust auf eine Art Banalitit, eine Sache von grofer Schlicht- 

heit - als konnte er vergeben und verséhnt werden. 

- Mir personlich ist nichts angetan worden, und Sie/sie/die ande- 

~ ren haben mir auch nichts getan. Wie Rabbi Hugo Gryn, ein Uber- 
lebender von Auschwitz, feststellte: ,.Es.gibt nur eine Gruppe, die 

vergeben kann oder Versshnung anstreben, und diese Gruppe ist 

nicht hier.” 
Was ist das Ziel jeglicher Kommunikation und Interaktion? Hof- 

fentlich geht es darum, etwas zu lernen, zu entwickeln, und sogar 

darum, etwas zu verindern und verindert zu werden. Wir befinden 

uns hier auf weitgehend unergriindetem Gebiet, und das eine end- 
gilltige Ziel, die endgiiltige Antwort gibt es nicht. 

Die Berliner Konferenz, die im Januar 1997 stattfand, wurde ab- 
sichtlich auf den deutschen Gedenktag zur Erinnerung der Opfer 
des Nationalsozialismus gelegt, der 1996 eingefiihrt wurde. Der Ti- 
tel lautete: ,Die Gegenwirtigkeit des Holocaust in der Gegenwart. 
Die transgenerationelle Ubertragung der Geschichte des Holocaust 

~und Kommunikation zwischen den Nachkommen®. Zwei Tage 
- lang bestand in einer vielfiltigen Mischung von Vortrigen, Work- 
shops, Diskussionen und Plena die Moglichkeit zum Austausch. 
Das Publikum bestand zum gréften Teil aus deutschen Nichtjuden 
im Alter zwischen Anfang 20 und Ende 50. Es gab eine enorme 
Vielfalt von Berufen und Backgrounds, was uns sehr gefiel. Aus den 
Diskussionen lief sich schlieflen, dafl die Kinder von einigen der 
hdchsten Nazis anwesend waren (und sich an der Diskussion be- 
teiligten), ebenso wie die Nachkommen von anderen mit vielleicht 

weniger schuldigen, unbestimmten Familiengeschichten. 
- Wenn wir das Thema ,,Second Generation® betrachten, erscheint 

es manchmal auf den ersten Blick, als gebe es Parallelen und Ahn- 
lichkeiten. Das jiidische Schweigen in der Familie nach dem Holo- 
caust und das deutsche und dsterreichische Schweigen: das Gefiihl 
von Schmerz, von etwas Verlorenem und Beschidigtem. Aber die 
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Konferenz hat deutlich gezeigt, daf eine solche Interpretation ober- 
flichlich 1st. Es ist sicherlich richtig, daf die Deutschen und Oster- 
reicher bis vor kurzem die Geschichte des Holocaust vor allem iiber 
die Geschichte der Opfer behandelt haben. Die Herausforderung, 
Tatergeschlchte zu untersuchen, ist so voller Scham und Schuld 
daf sie gerade erst begmnt an die Oberfliche zu kommen. Wir 
glauben, daf} die Tagung ein wichtiger Schritt zur Entwicklung die- 
ser Perspektlve war. Den Impuls der zweiten Generation auf der 
»Opfer“-Seite, sich in den einzelnen Lindern zu identifizieren und 
sich mit den damit verbundenen Fragen auseinanderzusetzen, kon- 
nen wir bereits beobachten. Daf} die zweite Generation auf der ,T3- 
ter“-Seite sich bis jetzt uberhaupt noch nicht auf diese Weise iden- 
tifiziert hat, ist etwas, was wir erst jetzt feststellen konnen. 

Im Mai 1998 fand, wiederum von der Europiischen Kommis- 

sion finanziert, ein dreitdgiges ,Networking Seminar® in Berlin 
statt. Hier wurde ein weiterer Schritt in unserer internationalen 
Entwicklung getan. Vierzig Teilnehmende aus zw6If Lindern repri- 
sentierten eine breite Spanne von Organisationen. Einige setzen 
sich mit dem Austausch zwischen ,beiden Seiten® auseinander, an- 

dere sind nicht unbedingt interessiert, obwohl ich annehme, daf 

das Interesse steigt, wenn sich die Arbeit entwickelt und ausweitet. 
Alle gehen davon aus, dal die Auswirkungen des Holocaust und 
des Zweiten Weltkriegs ein Erbe bedeuten, das tiber die Generation 
hinausgeht, die am engsten und .direktesten betroffen war.- Die 
Mehrheit der Teilnehmenden waren aus der zweiten Generation - 
manche aus Osteuropa gehérten zur ersten - und kamen aus den 
Niederlanden, Italien, Deutschland, der Tschechischen Republik, 
Ungarn, Osterreich, Schweiz, Israel und den USA. Durch die Mit- 
gliedschaft im Netzwerk entstand ein wichtiges Gefiihl von Unter- 
stiitzung und Kontakt, das ich fiir unschitzbar halte. Die meisten 
von uns haben isoliert in so vielen verschiedenen Lindern gearbei- 
tet — jetzt gibt es ein institutionalisiertes Netzwerk, das Informa- 
tionen weitergeben, Ideen austauschen und international kommu- 
nizieren kann. 

Die Moglichkeiten, in Kontakt zu  bleiben und weitere Projekte 
zu entwickeln, werden durch die Technologie des Internet deutlich 
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gestirkt. Dennoch waren wir uns alle einig, dal der menschliche 
Kontakt zwischen uns notwendig ist — das Bediirfnis, sich tatsich- 
lich zu treffen, auszutauschen und zu ,sehen®, wer wir sind. 

Und was ist mit der Zukunft? Ich glaube, daf} wir iiber die brei- 
teren Auswirkungen dessen nachdenken, was geschehen ist. Wir 
miissen iiber das Schweigen nach dem Holocaust und iiber die 
komplexe Kommunikation innerhalb der Familie nachdenken und 

~uns mit deren Bedeutung auseinandersetzen. Wir sollten beden- 
ken, was fiir eine reiche Informationsquelle wir fiir andere haben, 

die verfolgt wurden und Opfer und Nachkommen eines Genozids 
sind. Der Holocaust mag einzigartig sein — unsere menschliche 
Antwort darauf und unsere Arten, damit umzugehen, sind es nicht. 
- Kein friiherer Genozid wurde so sorgfiltig studiert, erforscht 
und dokumentiert wie der Holocaust. Nirgends gibt es einen ver- 
gleichbaren Bestand von Information und Wissen iiber die Spit- 
folgen des Zusammenlebens mit Eltern und in Familien, die so 
schwer traumatisiert wurden. Wir miissen diese Information niit- 
zen fiir andere Opfer von Genozid und Folter. Wir miissen Paral- 
lelen mit denen ziehen, die betroffen sind von Verfolgung, Exil und 
dem Verlust von Heimat, Land, Sprache, Kultur, Beruf, Status und 
Beziehungen, Die Arbeit in diesem Sinne auszuweiten, versetzt uns 
in die Lage, Teil eines groferen Zusammenhangs zu werden und 
da_s Thema tatsichlich auf kreative und originelle Weise voranzu- 
bringen. Im September 1999 machen wir eine weitere internatio- 
nale Konferenz fiir die erste, zweite und dritte Generation, die in 
Wien abgehalten werden soll. | | 

Der Holocaust ist nicht Geschichte und ist nicht vorbei. Es ist 
fir mich eine seltsam ambivalente Erfahrung, hier und heute in 
\Xflen zu Thnen zu sprechen. Ich gebe zu, dafl das Schweigen Oster- 
rgl.chs im Verhiltnis zu seiner Vergangenheit und seiner Schuldig- 
keit aus der Sicht meines Umfelds und von meinem Hintergrund 
aus grofSte Wt und Feindseligkeit auslost. Ein Studiengang in Eng- 
land iiber deutsch-jiidische Sozial-, Kultur- und Politikgeschichte 
»50ll der Annahme entgegentreten, daf die grundlegende Bedeu- 
tung deutsch-jiidischer Geschichte in der Katastrophe und im Ge- 
nozid liegt“. Es macht mich traurig, aber fiir mich ist es die Wahr- 
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heit, daff ich mich als Nachkomme dieser Geschichte immer noch 
,nur® im Kontext mit Katastrophe und Genozid mit der deutsch- 
jiidischen Geschichte auseinandersetzen kann. Alles andere ist zum 
gegenwirtigen Zeitpunkt eine Vermeidung und Verleugnung. | 

Deshalb habe ich die Worte des israelischen Dichters Abba Kov- 
ner als Titel flir meinen Vortrag gewahlt. Bevor ich hinter das Jahr 
1933 zuriickgehen kann, muff ganz einfach viel geredet und kom- 
muniziert werden. Das wird niemals etwas gutmachen und kann es 
auch gar nicht, aber es bietet einen Schimmer von Veranderung und 
Bewegung. Es ist tatsichlich iiberaus wichtig, dies in Osterreich zu 
tun. Radioaktiver ,Fall out® hat die Eigenart, sich auf einem viel 
grofleren Gebiet auszuwirken als genau an der Stelle, wo die Bombe 
abgeworfen wurde. Es sind nicht nur die Historiker, die sich inten- 
siv mit den Dimensionen der Bombe beschiftigen, nein, die riesige’ 
Region des ,Fall out” kommt erst jetzt langsam ins Blickfeld. 

Anmerkungen 

1 Abba Kovner zitiert in Sunday Times, 12. April 1998. Katherine Klingers Vor- 
trag wurde von Marion Hamm ins Deutsche iibersetzt. 

2 George STEINER, Language and Silence. London 1967. 

3 Zitiert in James E. YOUNG, Beschreiben des Holocaust: Darstellung und Fol- 
gen der Interpretation. Frankfurt/Main 1992. 

4 Martin S. BERGMANN, Milton E. Jucovy, Judith S. KESTENBERG, Kinder der - 
Opfer - Kinder der Titer. Frankfurt/Main 1995. 

5 Helen EpsTEIN, Die Kinder des Holocaust: Gespriche mit Sohnen und Toch- 
tern von Uberlebenden. Miinchen 1990. 
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- Trennende und bindende Vergangenheiten 

Zur familienbiographischen Arbeit und 
Dynamik in Ehen zwischen Nachkommen von 
Uberlebenden der Shoah und von Nazi-Titern: 

Gabriele Rosenthal 

unter_Mitarbeit von Bettina Volter 

Einleitung 

Ein Kind von Uberlebenden der Shoah heiratet ein Kind von 
Nazi-T4tern. Was macht die Anziehung zwischen den beiden aus? 
Sind es die erhebliche Bedeutung der Nazi-Vergangenheit fiir ihr 
eigenes Leben und die Last, die beide daran zu tragen haben, die 
sie miteinander verbinden? Reinszenieren -sie in ihrer Ehe die 
divergenten Familienvergangenheiten; oder versuchen sie gar, mit 
ihrer Ehe eine Art der Vers6hnung zwmchen Juden und deutschen 
Nicht-Juden zu leben? 

Es stellen sich jedenfalls bei Ehen zwischen Kmdem 'von Uber— 

lebenden der Shoah und Kindern von Nazi-Tétern einige Fragen,2 
vor allem, wenn wir davon ausgehen, dafl Partnerwahlen nicht 
zufillig sind und sich in der Paarbeziehung die jeweiligen Familien- 
vergangenheiten begegnen.3 Ganz allgemein stellt sich die Frage, 
inwiefern die divergenten Erfahrungshintergriinde von Verfolgten 
und Verfolgern in der Beziehungsdynamik ihrer Kinder eine Rolle 
spielen. Was verbindet diese Eheleute? Wie gehen sie mit den tren- 
nenden Familienvergangenheiten um und inwiefern versuchen sie, 
in ihrer Partnerschaft bisher ungeloste Konflikte zu bewaltlgen 
oder unerfiillte Bediirfnisse zu stillen? Auch kénnen wir fragen: 
Wie gestaltet sich der Dialog in ihren Familien iiber die Familien- 
vergangenheiten wihrend der Nazi-Zeit; wird dariiber offen ge- 
sprochen oder werden Teile der Familiengeschichte verheimlicht? 

Auf diese Fragen mochte ich in. meinem Beitrag eingehen. Zu- 
nichst werde ich einige empirische Befunde zu den Spitfolgen der 
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Vergangenheit des Nationalsozialismus auf die Generation d(fr 

Kinder von Uberlebenden und der Kinder von iiberzeugten Nazis 

und Nazi-Titern? vorstellen und diskutieren, wie sich dies auf eine 

Partnerschaft zwischen beiden Seiten auswirken kann. Des weiteren 

soll eine Ehedynamik exemplarisch anhand der Fallstudie einer 

Familie diskutiert werden, in der ein Kind eines strafrechtlich ver- 

urteilten Nazis mit einem Kind jiidischer Uberlebender der Shoah 

‘verheiratet ist.? 
Die Folgen der Vergangenheit interpretiere ich, soweit mc'iglid}, 

nicht mit psychopathologischen Kategorien, sondern verstehe sie 

als biographische® und familienbiographische Arbeit” im Umgang 

mit einer traumatischen Vergangenheit. Es handelt sich dabei um 
die alltiglichen biographischen Prozesse, in denen der Einzelne 

oder auch die Familienmitglieder im gemeinsamen Dialog versu- 

chen, die belastende Vergangenheit in die eigene Lebensgeschichte 

und die Familiengeschichte zu integrieren. : 
Mit der Sinngebung der Vergangenheit, sei es in einer abweh- 

renden, rechtfertigenden oder auch aufarbeitenden, aufdeckenden 
Weise, wird im Alltag Kontinuitit und Ordnung hergestellt. Wei- 
chen die Formen des Umgangs mit der Vergangenheit von unseren 
Normalitdtsvorstellungen ab, dann verstehen wir Biographiefor- 

scherInnen sie dennoch als eine aktive Lebensleistung, ,die selber 
eine Problemlésung beinhaltet und eine bestimmte Funktion in der 
Lebensgeschichte hat“.8 So versuchen wir gerade nicht, Symptom- 
entwicklungen in psychopathologische Konzepte einzuordnen, 
sondern_ vielmehr ihre biographische und familiensystemische 

Funktion zu rekonstruieren. Dabei unterlassen wir Bewertungen, 
etwa die Einteilung in bewuflte Coping- und unbewufite Abwehr- 
strategien. Unsere Konzeptentwicklungen sind demnach zunichst 
eher beschreibender Art, im Sinne der Fragen: Wie wird in der ei- 
genen Biographiekonstruktion und im familialen Dialog mit der 
Vergangenheit umgegangen? | | 

Mit einer familienbiographischen und generell biographischen 
Rekonstruktion von Fallgeschichten 16sen sich pauschale Einschit- 
zungen {iber die Folgen der Vergangenheit sehr schnell auf. Es wird 
deutlich, daf die Folgen der Vergangenheit je nach konkreten bio- 
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graphischen und familiengeschichtlichen Erfahrungen unterschied- 
lich sind. 

Genausowenig, wie es sich bei den Uberlebenden um eine ho- 
mogene Gruppe handelt, deren Mitglieder alle unter shnlichen 
psychischen und somatischen Stérungen zu leiden haben, die im 
Uberlebens-Syndrom zusammengefafit sind, gilt dies fiir ihre Kin-. 
der und Enkel. Je nach den konkreten lebensgeschichtlichen Erfah- 
rungen sind die Folgen der Vergangenheit fiir die Uberlebenden 
unterschiedlich. Die Folgen der Vergangenheit fiir die Nachgebo- 
renen basieren auf den konkreten Erlebnissen der Eltern- oder 
Grofelterngeneration, d. h. die je spezifische Familienvergangen- 
heit hat spezifische Ausw1rkungen auf die Kinder- und auch Enkel- 
generation. 

Dies trifft ebenso auf die Nachkommen von Nazi-Titern zu. 
Auch sie leiden an der konkreten Vergangenheit ihrer Eltern oder 
Grofleltern und versuchen, deren spezifische Beteiligung an den 
Nazi-Verbrechen biographisch zu bearbeiten. Die Spuren der 
Verfolgungsvergangenheit oder der Tatervergangenheit bei den 
Kindern und Enkeln sind nicht zufillig mit der Vergangenheit 
verbunden. Vielmehr driicken sich darin die jeweils besonderen 

lebensgeschichtlichen Verldufe der Grofieltern und Eltern und die 

insgesamt bis heute gelebte Familiengeschichte aus. Die bio- 
graphischen Schwierigkeiten und die biographische Arbeit im 
Umgang mit der Familienvergangenheit sind das Ergebnis jeweils 
spezifischer Lebensbedingungen, vor, wihrend und nach der Nazi- 
Zeit, und sie. sind verkniipft mit der jeweiligen Position der 
Nachgeborenen im Familiensystem. Kinder und Enkel bearbeiten 
je nach ihrer Stellung in der Familie, je nach -Familienauftrigen, - 
die sie itbernehmen oder von sich weisen, je nach ihrer 
Identifikation mit bestimmten Familienangehérigen und je nach 
ihren eigenen lebensgeschichtlichen Erfahrungen bestimmte 
Anteile der Familiengeschichte, wihrend andere Anteile fiir sie 
weniger von Bedeutung sind. Bei Familien mit mehreren Kindern 
und Enkeln kénnen wir beobachten, wie diesbeziiglich jeweils 
unterschiedliche Anteile der Familienvergangenheit biographisch 
bearbeitet werden. Dies erfordert, bevor wir an Verallgemei- 
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nerungen denken, Einzelfallanalysen, die die jeweiligen Fa- 

miliendynamiken aufzeigen und die Fam111engesch1chte wihrend 

des Nationalsozialismus soweit wie méglich in. ihren Details 

rekonstruieren. 

Vérbindende und trennende Folgen der Familienvergangenbeiten 

Der Umgang mit der Familienvergangenheit kann sich bei Kindern 

von Nazis oder Nazi-Tdtern zunichst sehr dhnlich duflern wie bei 

Kindern von Verfolgten. Dies zeigt sich vor allem bei jenen, die - 

unterschiedlich motiviert - die Familienvergangenheit im Dialog 
miteinander als Thema vermeiden. Betrachten wir diese Gemein- 
samkeit anhand des Ehepaars Svoboda, auf deren Familiengeschich- 
te ich spdter noch genauer eingehen werde. s 

Miriam? ist die Tochter jiidischer Eltern aus Rumamen, die 

Ghetto, Konzentrations- und Vernichtungslager iiberlebten. Sie ist 
verheiratet mit Achim Svoboda, dessen Vater 1947 in der Tschecho- 
slowakei wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu zehn 

- Jahren Haft verurteilt wurde. Beide Ehepartner verbrachten ihre 
Kindheit und Jugend in einem sozialistischen Land, nimlich in der 
Tschechoslowakei und in Ruminien. Sie lernten sich nach ihrer 
Emigration nach Westdeutschland kennen, wo sie heute mit ihren 
drei Kindern leben. - - 

Ich mdchte zunichst eine Stelle aus einem Interv1ew mit einem 
der beiden Eheleute zitieren, ohne anzugeben, wer hier spricht. Die 
Leser mogen sich-zunichst vorstellen, die Aussage stamme vom 
nicht-jiidischen Ehepartner Achim, der darauf hinweist, daf} er mit 
seiner Frau sehr wenig iiber die jeweiligen Familienhintergriinde 
gesprochen hat:10 

»ES War interessanterweise eher so dafd die Jewelhge Lebenserfahmng 
unter dem Kommunismus (2) wichtiger war als unsere Familienge- 
schichte. Das hatte uns mehr beschiftigt, als irgendwelche Volks- 
oder Religionszugeharigkeit. Es war uns beiden wenig wesentlich (1) 
wir haben sehr viel mehr Gespriche, dariiber gefiihrt, welche Vor- 
kommnisse es gab mit-, welche Schikanen es gab unter der kommu- 
nistischen Vorherrschaft. ... Das war auch ein gemeinsamer Nenner 
wahrscheinlich.” : 
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Lesen wir dies als Aussage des nicht-jiidischen Ehepartners, so kén- 
nen wir sie als Versuch interpretieren, die Unterschiede oder auch 
das Trennende in der Familiengeschichte zu harmonisieren bzw. zu 
ignorieren. Dariiber hinaus kann es der Versuch sein, von der eige- 
nen Titer-Familienvergangenheit abzulenken. Man konzentriert 
sich auf den sogenannten gemeinsamen Nenner und verschweigt 
oder verleugnet die nationalsozialistischen Anteile der eigenen 
Familiengeschichte. Die Verfolgungsvergangenheit der Schmege— 
reltern wiirde Achim dann reduzieren auf Unterschiede in der Re- 
ligions- und Volkszugehorigkeit. - 

Versuchen Sie die Aussage nun so zu lesen, als spreche d1e Toch- 
ter von Uberlebenden der Shoah: I 

»Bs war interessanterweise eher so daf} die jeweilige Lebenserfahrung 
unter dem Kommunismus (2) wichtiger war als unsere Familienge- 
schichte. Das hatte uns mehr beschiftigt, als. irgendwelche Volks- 
oder Religionszugehorigkeit. Es war uns beiden wenig wesentlich (1) 
wir haben sehr viel mehr Gespriche, dariiber gefiihrt, welche Vor- 
kommnisse es gab mit-, welche Schikanen es gab unter der kommu- 
nistischen Vorherrschaft. ... Das war auch ein gemeinsamer Nenner 
wahrscheinlich.” 

Auch aus dieser Perspektive konnen wir diese Aussage als Versuch 
interpretieren, die Unterschiede und das Trennende zu harmoni- 
sieren. Auch hier fillt auf, daff nicht iiber den Holocaust gespro- 
chen wird, sondern die Differenz auf die Volks- oder Religi- 
onszugehorigkeit reduziert wird. Spricht die Tochter von Uberle- 
benden, so vermuten wir hinter dieser Aussage jedoch nicht, daR 
sie ithre Familienvergangenheit verleugnet, sondern dafl sie viel- 

. mehr versucht, die Nazi-Familienvergangenheit ihres Mannes aus 
der Wahrnehmung abzuwehren. Unsere empirischen Analysen ma- 
chen sehr deutlich, daR Kinder von Uberlebenden, die iiber die Ver- 
gangenheit der Eltern eher schweigen, im Unterschied zu etlichen 

Kindern von Titern die Vergangenheit ihrer Eltern keinesfalls ver- 
leugnen, sondern nur versuchen, dieser Vergangenheit auszuwei- 
chen. Auch jene Téchter und Séhne, die wenig iiber die Verfol- 
gungsvergangenheit ihrer Eltern im Konzentrationslager wissen, 
wiirden z. B. nicht behaupten: ,Meine Eltern waren nicht im 
Konzentrationslager.“ Dagegen gibt es etliche Sohne und Tochter 
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von Nazi-Titern, die ebenso wie ihre Eltern die Nazi-Vergangen- 

heit leugnen. So héren wir Aussagen wie: ,Mein Vater war ein ganz 

normaler Soldat“ oder: ,Meine Eltern waren einfach nur Mit- 
laufer.” 

 Die Funktion des Schweigens und die Abwehr der Familienver- 
gangenheit ist bei Nachkommen von Titern und Nachkommen 
von Uberlebenden unterschiedlich. Kinder und auch Enkel von 
Titern schiitzen sich mit dem Schweigen vor ganz anderen Bela- 
stungen als Kinder und Enkel von Uberlebenden. Nachkommen 
von Uberlebenden méchten sich ihre Eltern und Grof3eltern nicht 
in Situationen vorstellen, in denen versucht wurde, ihnen die mensch- 
liche Wiirde zu nehmen und in denen sie hilflos die Demiitigungen 
und die Ermordung anderer Menschen, wie ihrer Eltern, Ge- 
schwister oder auch ihrer Kinder, erdulden mufiten. Sie wehren da- 
bei zwar die Wahrnehmung des von den Eltern Erlittenen ab, doch 
sie leugnen diese Vergangenheit nicht. e 

Bei Nachkommen von Nazi-Titern kdnnen wir dagegen beob- 
achten, daf8 sie ihre Eltern lieber in der Rolle der Opfer sehen und 
dabei den bereits von den Eltern etablierten Mythos: ,Wir sind die 
Opfer des Nationalsozialismus® iibernehmen. Kinder und Enkel 
von l?amilien mit Nazi-Titern stehen vor einem Dilemma: Beteili- 

gen sie sich am Verhiillen der Vergangenheit und leugnen die Ta- 
teranteile jhrer Familiengeschichte, so werden sie damit unbewuft 
zu Kqmplizen ihrer Eltern und Grofeltern, sie bleiben damit auch 
an diese gebunden und in ihrer Autonomieentwicklung behin- 
derf-u Versuchen sie dagegen, die Titeranteile ihrer Familienge- 
schichte aufzudecken, so kimpfen sie mit erheblichen Zweifeln an 
ihrer Wahrnehmungsfihigkeit, haben Angst davor, paranoid zu 
Werde_n und fiirchten sich vor den Aggressionen ihrer Familienan- 
gehdrigen gegen sie selbst. So oder so haben sie Angst vor eigenen 
Titeranteilen, und manche von ihnen versuchen, dieser Angst mit 
emner Identifikation mit den Opfern zu begegnen. Eine biographi- 
sche Bearbejtung dieser Angst kann in der Wahl eines jiidischen 
Partners liegen. : . : 

Ich gehe nun iiber zu:einem Zitat aus dem Interview mit dem 
anderen Ehepartner. Stellen Sie sich zunichst wiederum vor, es sei 
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Achim, der im Zusammenhang mit der beschrinkten Reisefreiheit 
in den ehemaligen sozialistischen Staaten meint: 

»Bin in so einer Situation grof! geworden, so eines riesengrofien Kon- 
zentratlonslagers, wo man nicht rausdurfte. Im Grunde genommen 
von anderen Gegenden und Lindern hat man eigentlich nur in der 
Schule etwas erfahren.” 

In diesem Zitat wird die eigene Lebensgeschichte mit der Ver- 
folgungsvergangenheit von KZ-Uberlebenden verglichen. Spricht 
hier ein Sohn von Nazi-Tétern, so konnte diese biographische Stra- 
tegie der Parallelisierung dazu dienen, sich selbst als Opfer sehen 
zu konnen und die eigenen Titeranteile in der Familiengeschichte 
zu verleugnen oder zu relativieren. Spricht hier ein Schwiegersohn 
von Holocaust-Uberlebenden, so kann die Hypothese formuliert 
werden, daf? er eine Perspektiveniibernahme und Empathie mit sei- 
nen Schwiegereltern bisher abwehrte. Ansonsten kdnnte er wohl 
kaum das Uberleben im KZ mit seiner beschrinkten Reisefreiheit 
gleichsetzen. 3 — 

Lesen Sie das Zitat nun noch einmal unter der Annahme, Mm— 
am, die Tochter von Uberlebenden, spreche: 

,Bin in so einer Situation groff geworden, so eines riesengroflen Kon- 
zentrationslagers, wo man nicht rausdurfte. Im Grunde genommen 
von anderen Gegenden und Lindern hat man eigentlich nur in der 
Schule etwas erfahren.” 

Vergleicht eine Tochter von Uberlebenden ihr eigenes Leben mit 
der Verfolgungsvergangenheit ihrer Eltern? Unsere Forschungser- 
fahrung zelgt durchgehend: Kinder von Uberlebenden tendieren 
dazu, ihr eigenes Leiden zu minimieren, da sie das Gefiihl haben, 
im Vergleich zu ihren Eltern kein Anrecht auf Leiden zu haben. 
Wir konnten bei den erzihlten Lebensgeschichten der zweiten und 
auch dritten Generation von Uberlebenden immer wieder feststel- 
len, wie auffallend ihre eigene Lebensgeschichte regelrecht hinter 
der Familiengeschichte verschwindet, daf sie iiber sich selbst viel 
weniger sprechen als iiber die Familienvergangenheit, oder ihwe 
biographischen Erfahrungen immer wieder mit der Verfolgungsver 
gangenheit ihrer Eltern relativieren. 

Es mag nun deutlich geworden sein, daf} es Mlmm, die Tochter
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von Uberlebenden, war, die davon berichtete, daff sie mit ihrem 

Mann wenig iiber die Familienvergangenheit spreche, wihrend ihr 
Mann meint, in einer Art KZ grof geworden zu sein. In gewisser 
Weise sind sich beide Ehepartner einig: Sie harmonisieren ihre (!l- 
vergenten Familienvergangenheiten und konzentrieren sich 1n 
ihrer familienbiographischen Arbeit auf die eigenen, ihnen gemein- 
samen biographischen Erfahrungen in einem sozialistischen Land 
vor ihrer Heirat. - - ' 

Die Abwehr der Auseinandersetzung mit den: Familienvergan- 
genheiten vor 1945 ist jedoch unterschiedlich- motiviert. Neben 
dem Bediirfnis, iiber die fiir beide Partner jeweils belastende Fami- 
lienvergangenheit zu schweigen, werden Miriam und Achim noch 
weitere Folgen der Vergangenheit miteinander teilen. Unsere empi- 
nischen Analysen verdeutlichen, dafl Kinder und Enkel von Uber- 
lebenden und von Nazis bzw. Nazi-Tatern gleichermafien an zum 
Teil erheblichen Vernichtungsingsten, an beingstigenden Phanta- 
sien, an Alptriumen und Schlafstorungen leiden, sich mit Schuld- 
gefiihlen quilen und vor Trennung Angst haben. Bei genauerer Be- 
trachtung wird jedoch deutlich, dafl diese ihnlichen Phinomene 

sich in ihren Tiefenstrukturen unterscheiden.12 So sind die Inhalte 
der Angste und Phantasien und die damit verbundene Psychody- 
namik sehr verschieden, - - . 

Betrachten wir die Angste und Vernichtungsingste, die wir in 
beiden Gruppen finden kénnen. Der entscheidende Unterschied 
liegt darin: Vernichtungsingste von Kindern und Enkeln von Té- 
tern beziehen sich meist auf die unbewufite Phantasie, von den ei- 
genen Eltern oder Grofeltern ermordet zu werden,!3 wihrend die 
potentielle Bedrohung, die Kinder von Uberlebenden spiiren, eher 
eine allgemeine Angst vor der auflerfamilialen und der nicht-jiidi- 
schen Welt ist. . | - ' 

Bei Nachkommen von Titern kénnen wir die Angst beobach- 
ten, selbst als lebensunwert betrachtet zu werden. Des weiteren 4u- 
Bern manche Kinder und Enkel von Titern die Befiirchtung, bei 
Aufdeckung der Familienvergangenheit von den Eltern oder Grofi- 
eltern ermordet zu werden. Dagegen haben Nachkommen von 

Uberlebenden in Situationen Angst, die sie - meist unbewuf3t ~ mit 
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der Verfolgungsvergangenheit ihrer Angehdrigen assoziieren. 
In einem Ehesystem zwischen Kindern von Uberlebenden mit 

Kindern von Nazi-Titern ist es nun denkbar, daf} sich die Partner 
wechselseitig dabei helfen, ihre eigenen Angste abzuschwichen. 
Die Angst vor einer bedrohlichen Aulenwelt und ein von iiberle- 
benden Eltern meist nicht geniigend vermitteltes Sicherheitsgefiihl 
kann zum Wunsch nach einem starken, beschiitzenden Partner 
fiihren.14 So kann der jiidische Ehepartner beim nichtjiidischen 
deutschen Ehepartner fiir sich selbst, aber auch fiir die gemeinsa- 
men Kinder Schutz vor den Anfeindungen der nicht-jiidischen 
Welt suchen. Die Wahl eines Partners aus einer Nazi-Familie und 
die Projektion, dieser kénne mit seiner Stirke und Uberlegenheit 
Schutz gewdhren, ist vermutlich nicht ganz unabhingig von den 
konkreten Erfahrungen der iiberlebenden Eltern. So wird z. B. von 
Miriam und ihrer Mutter immer wieder betont, daff die Mutter auch 
mit Hilfe von Deutschen tiberlebt habe. . - 

Dieser Wunsch nach einem beschiitzenden Partner kann nun 
auf seiten der Kinder aus Familien von Titern mit dem Wunsch 
nach einem schutzbediirftigen Partner korrespondieren. Der nicht- 
jiidische Ehepartner kann mit der Heirat in eine jiidische Familie 
nicht nur beweisen, dafl bei thm kein Antisemitismus vorhanden 
ist, sondern er kann zudem versuchen, in der Fiirsorge fiir einen ji- 
dischen Partner seine Schuldgefiihle zu mildern.!3 Stellvertretend 
fiir seine Eltern ,liefert” er Juden nicht aus, sondern versucht, sie 
zu beschiitzen.. Dient fiir den nicht-jiidischen Ehepartner die Hei- 
rat mit einem jiidischen Partner nun auch dazu, sich mit der eige- 
nen Familienvergangenheit nicht auseinanderzusetzen, so kann er 
sich damit gegeniiber seiner Familie als loyal erweisen. Die erheb- 
lichen Loyalititsgefiihle gegeniiber den Eltern und die Bindung an 
sie teilen etliche Kinder von Titern mit Kindern von Uberleben- 
den. Damit gehen Trennungsingste einher. Wihrend in Familien 
von Uberlebenden antizipierte Trennungen sowohl auf seiten des 
Verlassenden als auch des Verlassenen tief empfundene Todesing- 
ste hervorrufen,16 fiihrt eine sich anbahnende Ablésung von der 
Familie bei den Titern und ihren Angehérigen zur Angst vor der 
Aufdeckung der Verbrechen und den damit verbundenen psychi- 
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schen Konsequenzen. Bei Uberlebenden reaktivieren tatsdchlich 

vollzogene Trennungen in der-Gegenwart die Erinnerung an die er- 

lebte Trennung von Familienangehérigen, die sie in der Shoah ver- 

loren haben.17 Bei Nazi-Titern filhren Trennungen, respektive Dis- 

tanzierungen, ihrer Nachkommen zu der Angst, diese kénnten nun 

beginnen, Fragen zu stellen und auferhalb der Familie neue, fiir 
den Familienmythos bedrohliche Perspektiven kennenzulernen. 

~ Wihrend man nun annehmen kdnnte, die Heirat mit einem jiidi- 
schen Partner bedrohe das Familiensystem der Téterfamilie, weil de- 
ren Tochter oder Sohn nun verstirkt Fragen an die eigene Familien- 

vergangenheit haben wiirden, ist in einigen der von uns interviewten 
Familien etwas ganz anderes zu beobachten. Gerade durch die Hei- 

rat mit einem jiidischen Partner hat der nicht-jiidische Partner die 
Moglichkeit, sich auf die angeheiratete Familienvergangenheit zu 
konzentrieren und die eigene Familienvergangenheit weiter fraglos 
hinzunehmen.18 Statt Fragen an die eigene, nicht-jiidische Familien- 

geschichte zu stellen, befragt der nichtjiidische Partner stellvertre- 
tend.fiir den jiidischen dessen jiidische Familiengeschichte. 

Dies wird in der folgenden Fallanalyse von Achim und Miriam 
sehr deutlich, in der Achim die von Miriam gegeniiber ihren 
Eltern unterdriickten Aggressionen stellvertretend fiir sie ausagiert 
und Miriams Eltern und deren Vergangenheit in Frage stellt. Das 
stellvertretende Ausagieren unterdriickter Aggressionen des 
I’artners. finden wir auch in anderen Ehesystemen der zweiten 
Generation, in denen ein jiidischer Partner aus einer Familie von 
Holocaust-Uberlebenden mit einem nicht-jiidischen deutschen 
Partner zusammenlebt, der diesen familiengeschichtlichen Hinter- 
grund .nicht hat. Diese Rollenverteilung formuliert John Byng- 
Hall wie folgt: | L w 

’&]egif Ehepa'rtner. findet seine abgespaltenen Aspekte im anderen, 50 
' fia : ,e‘file Seiten der ‘Spaltung - zum Beispiel aggressiv vs. unterwiir- 

8 - in duflerer und sichtbarer Form reprisentiert werden (...) und auf 
cher verborgene Weise (auch) umgekehrt (...) 19 

Etliche Efinder von Uberlebenden haben ihre Aggressionen immer 
unterdriickt. Ein aggressiver Ehepartner kann stellvertretend fiir sie, 
und zum Teil auch gegen sie gerichtet, die unterdriickten Ag- 
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gressionen ausleben. Vor allem kann er die Fragen stellen, die sich 
die Kinder von Uberlebenden nicht zu stellen wagen.20 
Nachkommen von Uberlebenden haben in ihren Familien hiu- 

fig die Rolle der Beschiitzer eingenommen, haben gelernt, Fiirsor- 
ge fiir die Eltern aufzubringen und dabei ihre eigenen Bediirfnisse, 

vor allem ihre Konflikte und Ablosungswiinsche in der Adoleszenz 
und ihre Aggressionen gegen die Eltern zu unterdriicken.2! Hier 
kann ein nichtjiidischer Ehepartner dazu verhelfen, sich etwas von 

den Eltern zii 16sen, indirekt aggressive Tendenzen gegen die Eltern 
auszudriicken und vor allem mit dem nicht-jiidischen Ehepartner 
eine eigene Familienwelt aufzubauen. Damit wird die Beziehung 
zu den Eltern nicht nur bedroht sondern auch stabilisiert. Insofern 
kann - hnlich wie fiir die nicht-jiidische Familienseite ~ der nicht- 
jidische Ehepartner fiir die jiidische Familienseite systemerhalten- 
de Wirkung haben. Er kann von den Eltern unerfiillte Wiinsche 
erfillen und damit ausgleichend wirken. Ein unerfiillter Wunsch 
fiir die Partnerbeziehung kann etwa sein, mehr Kind und weniger 
Erwachsener sein zu diirfen. Eine dem nicht-jiidischen Partner 

qugeschriebene Elternrolle kann sich dann mit dessen Wansch 
decken, die Beschiitzerrolle gegeniiber einem jiidischen Partner ein- 
zunchmen., | | 

Eine Fallstudie: Miriam und Achim Svoboda?2 

Die Familiengeschichte von Miriam N _ , | 

Miriams Mutter Irina wurde 1924 geboren und hat mit ; e 

den jiingeren Schwestern Sarah (Jg. 1926) und Taml:i‘{:glgre?‘gbzegli | 

gemeinsam das Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau, ein Neber. 

lager von Riga-Kaiserwald und das Vernichtungslager ’Stutthof En: 

Danzig iiberlebt.23 Neben ihrem heute bereits verstorbenen 5]t n 
Bruder Jakov sind die drei Schwestern die einzjgen Uberleh eéen 

ihrer Familie. Die Eltern und die beiden jiingsten Geschwisteen en 

den gleich nach der Ankunft in Birkenau ermoy det. Anfanr wur- 

1944 war die gesamte Familie aus Oradea in Nordsiebe bg“ Juni 

nach Auschwitz deportiert worden. . S eoenburgen 

Die Schwestern erlebten die Befretung durch die SOWietische- N 
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mee Mitte Mirz 1945. Zuriick in Oradea lernte die einundzwanzig- 

jahrige Irina ihren spiteren Mann Miron kennen, der die Verfol- 

gung in einem Arbeitslager iiberlebt hatte. Mirons erste Frau und 

sein dreijihriger Sohn waren in Auschwitz ermordet worden. Mi- 

ron war zweiundzwanzig Jahre ilter als Irina und promovierter Ju- 

rist. Er stammte aus einer wohlhabenden Familie und war in den 

dreifiiger Jahren zum Katholizismus konvertiert, um sich vor den 

aufkommenden Sanktionen gegen Juden zu schiitzen. Irina genof8 

es, etwas von der ,Elternrolle®, die sie gegeniiber ihren Schwestern 
eingenommen hatte, an jhren Mann abgeben zu kénnen: ,Und 
endlich, konnte ich mein Grof3sein ablegen und konnte Kind sein. 

Meine Schwestern waren versorgt und ich hab mich einfach in die- 
sen Mann verliebt.* = v | 

1947 wurde Irinas-und Mirons Tochter Miriam geboren. Die 
Familie Kovacs lebte im nun kommunistischen Rumainien, bis 1965 
nach mehreren Ausreiseantrigen die Emigration nach Deutschland 
gelang. Irinas Schwestérn waren mit ihren Familien bereits ein Jahr 
zuvor nach Israel emigriert. Miron, der in Deutschland keine Zu- 
lassung als Rechtsanwalt bekommen konnte, arbeitete als Gebhilfe 
in einer Anwaltskanzlei. Er verstarb 1981 im Alter von neunund- 
siebzig Jahren, a | - . 

- Die Verfolgungsvergangenheit Irinas und ihr heutiger Umgang 

damit ist von Erlebnissen sexueller Gewalt, erzwungener Kollabo- 
ration und dem Thema ,Verfithrbarkeit® geprigt. Dies gibt uns in- 
direkt Hinweise darauf, weshalb sie ihren nicht-jiidischen Schwie- 
gersohn Achim nicht offen ablehnt und weshalb sie im Unterschied 
zu ihren beiden Schwestern, die nach Israel emigrierten, heute in 
Deutschland lebt. L o | . 

Zentrale Bedeutung in Irinas Biographie nimmt die Selektion bei 
der Ankunft in Auschwitz-Birkenau ein. Dies wird bereits in den 

ersten Minuten des Gesprichs mit ihr deutlich. Das Interview be- 
ginnt mit einem Dialog iiber die Forschung der Interviewerinnen. 
Irina argumentiert, sie kénne die Begeisterung. der Deutschen fiir 
die Nazis verstehen. Dabei zieht sie Parallelen zwischen sich und 
den Mitldufern, indem sie argumentiert, daf} ,,die Masse® verfiihr- 

bar sgi: »Ich hab das auch selber erlebt wie verfithrbar die Masse ist, 
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und ich war iiber mich selber schrecklich empért.® In der darauf 
folgenden Erzihlung wird deutlich, inwiefern sie sich selbst ,Ver- 
fiihrbarkeit® vorwirft. 

Irina beginnt, von ihrer Ankunft in Auschwitz im Sommer 1944 
zu erzéhlen. Sie schildert ausfiihrlich die Selektion an der Rampe. 
Es handelt sich dabei um die Prisentation einer wverfihrung® durch 
den Nazi-Arzt und Vollstrecker der Todesurteile Mengele: 

och hatte ein Erlebnis mit Mengele. Ich wuflte nicht daf das 
Mengele war, so daf3 ich gar nicht bemerkt hatte als- weil wir muflten 
uns doch in Fiinferreihen aufstellen. Und wir waren vier Madchen 
und meine Mutter, ich war die Alteste auf die eine Seite und meine 
Mutter auf der andern Seite. Und da stand ein schneidiger Offizier 
mit seinem Gertchen in der Hand (1) und hat mich noch an- 
gesprochen. ... Und dieser Offizier hat mich angesprochen, sagt er: 
,Was kuckst du mich so bose an?‘, und da hab ich sagt: Ich hab kein, 
Grund, mich zu freuen, und damit war ich schon vorb- ja und da hat 
er noch gesagt: ,Du konntest etwas freundlicher sein® (1) und damit 
waren wir schon vorbei. Und auf einmal kuck’ ich und da is’ meine, 
meine Mutter und meine kleine Schwester nicht da, die war zwolf 
Jahre alt, hat ausgesehen wie meine Ingrid, wie meine junge, jlingste 
Enkeltochter also im Gesicht, hat sie andere Gesichtsziige aber 3hn- 
lich, aber so blond, solche lange, gelbe Zépfen. Da waren Helfer da 
auf der Rampe (3) in diesen gestreiften Kleidern wir haben gedacht 
wir kommen in ein Irrenhaus wir wuflten ja nicht, wir kamen aus der 
Zivilisation eigentlich, und da hat er gesagt: ,Mensch warum warst du 
nicht etwas freundlicher, du weifft doch gar nicht wer das war’, sag 
ich: ,Interessiert mich auch nicht® sagt er: ,Das war doch der Mengele 
(1) mir hat der Name auch nichts gesagt. (1) Und also, das war das 
Mengele-Erlebnis ... © 

Versuchen wir uns vorzustellen, was in jener Situation geschah. 
Wiahrend des ungeheuer schnellen Vorgangs der Selektion an dey 
Rampe in Auschwitz wird Irina von Mengele angesprochen. Sie re- 
agiert couragiert, ist sich der lebensbedrohlichen Situation nicht 
bewuft. Dabei geht alles so schnell, daf sie nicht bemerkt, wie ihre 
Mutter und ihre jiingere Schwester von ihr und den bejden ande- 
ren Schwestern getrennt werden. Erst spiter kann sie realisiert ha- 
ben, was diese Trennung bedeutete, ndmlich daR ihre Muttey und 
ihre damals zwolfjihrige Schwester Hannah héchstwahrscheinlich 
kurz darauf in der Gaskammer ermordet wurden. | 
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- Die Fokussierung ihrer Erzihlung darauf, daf sie die Bedeutung 
Mengeles nicht wahrnahm, thematisiert Irinas Schuldgefiihle: Sie 

wirft sich vor, die Gefahr dieser Situation nicht erkannt zu haben. 

Sie hatte sich - so ihre heutige Darstellung der Situation - von 

Mengele dazu verfiihren lassen, ihm eine kesse Antwort auf die 

Frage ,Was kuckst du mich so bése an?“ zu geben, und dabei nicht 
wahrgenommen, dafl ihre Mutter und ihre kleine Schwester auf 
die andere Seite und damit in den Tod geschickt wurden. Sie hatte 
sich - so die Logik ihrer Argumentation - wie die Mitldufer in 

- Nazi-Deutschland verfithren lassen. 
Nach einem Monat in Auschwitz wurden die drei Schwestem 

nach Krottingen in ein Nebenlager von Riga-Kaiserwald in Lett- 
land deportiert und vier Wochen spiter in das KZ Stutthof. Die 
Schwestern wurden von der Wehrmacht als Arbeitskrifte in der 
Armeebekleidungsabteilung eingesetzt. Bei den Erzihlungen iiber 
diese Zeit geht es in den Interviews mit allen drei Schwestern im- 
mer wieder um die Themen , Prostitution® und ,sexuelle Gewalt im 
Lager®. Dabei wird iibereinstimmend erzihlt, dafl eine der grau- 
samsten Aufseherinnen sich in die mittlere Schwester Sarah verliebt 
habe und Sarah als ,Haushaltshilfe* fiir sich arbeiten lief. Diese 

Stellung verschaffte allen drei Schwestern verbesserte Lebensbe- 
dingungen. Sarah erzihlt auch von einem Bordell, in dem weibliche 
Hiftlinge gezwungen wurden, sich deutschen Wehrmachtssoldaten 
sexuell zur Verfiigung zu stellen. | 

- Irinas Thema dagegen sind die minnlichen Hafthnge die Nah- 
‘rungsmittel fiir Sex boten. Sie charakterisiert in diesem Zusam- 
‘menhang ihre Schwester Sarah als ,ein appetitliches junges Mid- 
chen und die war sehr geschickt hat es schon da [bei der SS-Auf- 
seherin] alles sauber gehalten®. Irina erzihlt auch, sie habe sehr auf 
Sarahs Aufleres geachtet und geholfen, ihre Schonheit hervorzuhe- 
ben. Irina sah darin die Chance, von minnlichen Hiftlingen Ge- 
schenke zu erhalten. Sie begriff sich damals in der Rolle der Mut- 
ter, was sich zum Beispiel in folgendem Versprecher ausdriickt: 
,Und meine Tochter, meine Tochter- 4h meine Schwester”. Irina 
mochte uns von Sarahs Erfolg erzihlen und deutet dabei unbeab- 
sichtigt an, dafl auch sie Aufmerksamkeit von Méinnern erhielt: 
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»Nach einer Weile kam auf mich zu da einer von diesen Ingenieure 
und hat ihr was da zugesteckt.“ Irina meint, Sarah und auch sie 
selbst seien damals sehr naiv gewesen, sie hitten gedacht: ,Mein 
Gott er will einen umarmen oder will einen kiissen und dafiir kann 
man schon ein bifichen Opfer bringen fiir das Uberleben.” 

Irina spricht immer wieder von den sexuellen Forderungen der 
Mithiftlinge, betont jedoch nachdriicklich, sie habe sich eine sexu- 
elle Beziehung nicht vorstellen kénnen. Irina ist auch diejenige, die 
iiber Vergewaltigungen durch sowjetische Soldaten nach der Befrei- 
ung erzdhlt. Auch hier kénnen wir jedoch nicht erfahren, ob sie 
oder eine der Schwestern dies selbst erleiden mufiten. 

In den Interviews mit Sarah und Irina gibt es auch Andeutun- 
gen, dafl die jiingste Schwester Tamara ihre Lebensbedingungen 
eine Zeit lang durch Prostitution verbesserte. Wihrend Tamara 
selbst nicht dariiber spricht, bringt ihre Tochter Viola?4 dies expli- 
zit zum Ausdruck. Danach gefragt, ob sie von ihrer Mutter davon 
erfahren habe, antwortet Viola, Tamara habe dies immer mit Er- 
zihlungen {iber andere Frauen im Lager, aber nie iiber sich selbst 
thematisiert. Es habe jedoch Andeutungen dariiber gegeben, und 
ihre Mutter sei diejenige gewesen, die immer wieder Essen ,orga- 
nisieren“ konnte. 

An dieser Stelle sei darauf hmgewmsen da etliche unserer Ge- 
sprichspartnerinnen iiber sexuelle Gewalterlebnisse wihrend der 
Verfolgungszeit sprechen bzw. solche andeuten: Vergewaltigungen 
durch Deutsche, nach der Befreiung durch sowjetische Soldaten, er- 
zwungene sexuelle Beziehungen zu Aufseherinnen, zu Wehr- 
machtssoldaten sowie zu KZ-Hiftlingen. Doch meist erzihlen die 
Frauen von anderen Frauen, die dies erleben mufiten. Die Fein- 
struktur ihrer Erzihlungen weist immer wieder darauf hin, daf§ sie 
auf diese Weise iiber eigene Erlebnisse sprechen. Es handelt sich 
aber um eines der stirksten Tabuthemen im Bereich der Verfol- 
gungsvergangenheit, zu dessen Enthiillung es mehrerer unterstiit- 
zender und zum Sprechen ermutigender Gespriche bedarf.2 Ge- 
rade wegen der Tabuisierung dieser traumatischen Erlebnisse haben 
diese sehr nachhaltige ‘Folgen f‘ur die Kinder- wie auch fiir die 

- Enkelgeneration. 
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Die Interviews mit den drei Schwestern zeigen jedenfalls, daf8 sie 

Geheimnisse im Zusammenhang mit Erlebnissen sexueller Gewalt 

miteinander teilen und ihre Kinder es kaum wagen, Fragen dazu zu 

stellen, Vor allem bei Tamaras Tochter wird deutlich, wie sehr sie 

unter den Geheimnissen ihrer Mutter leidet, und daf fiir sie Essen 

unid sexuelle Gewalt zwei miteinander verbundene Themen sind. 

Bis zum ersten Lebensjahr verweigerte sie die Nahrung und mufite 

mit Injektionen ernihrt werden, Danach begannen ihre Mutter 

und auch ihre Tanten, sie regelrecht zum Essen zu zwingen und das 
kleine Madchen gewaltsam zu fiittern. Wihrend Viola und auch 

der Sohn von Sarah in den Gesprichen mit uns dieses Thema an- 
schneiden und ihre Vermutungen dariiber duflern, wird es von Iri- 
nas Tochter Miriam vermieden. Thr Umgang mit der Verfolgungs- 
vergangenheit der Eltern konzentriert sich auf der bewuf3ten Ebe- 
ne stirker auf die Themen der Ermordung ihres Halbbruders und 

~ threr Groffmutter miitterlicherseits. 

Miriam: Stellvertretend leben fiir éiie_ Ermordeten 
Miriam?6 ist heute promovierte Musikwissenschafterin und lebt 
mit ihrem nicht-jiidischen Mann Achim und ihren drei Téchtern in 
einer westdeutschen Kleinstadt. Miriams Lebensgefiihl ist bestimmt 
von dem familiengeschichtlich auferlegten und von ihr iibernom- 
menen Auftrag, stellvertretend fiir die Ermordeten zu leben. Ihre 

gesamte biographische Selbstprisentation ist durchzogen von der 
Schwierigkeit, ihr eigenes Leben von der Familiengeschichte zu 
trennen. Sie prisentiert ihre Lebensgeschichte im Schatten der er- 
mordeten Familienangehérigen. Ihr eigener autonomer Lebensweg 
als Musikwissenschafterin und Mutter von drei fast erwachsenen 
Tochtern ist dagegen kaum Bestandteil ihrer Lebenserzihlung. 
Nachdem sie zunichst die Familiengeschichte erzihlt hat, bittet sie 
die Interviewerin um Nachfragen, da ihr ,,im Moment nichts mehr 
dazu einfalle®, Auf die Bitte der Interviewerin, sie moge nun ihre 
Lebensgeschichte erzihlen, antwortet Miriam mit der Erklidrung, 
auch diese habe ,indirekt mit der Vorgeschichte zu tun®. Sie fiihrt 
hier ein, dafl ihr Vater seine erste Frau und seinen dreijihrigen 
Sohn in Auschwitz verloren habe. Sie meint, der Vater sei iiber den 
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Verlust seiner Familie nur schwer hinweggekommen und habe die 
Ermordung seines Sohnes, ,den er wohl innigst geliebt hat®, nie 
iiberwunden. Miriam schlieft diese Sequenz iiber die ,Vorgeschich- 
te“ mit dem Bericht dariiber ab, dafl der Vater seine erste Frau und 
seinen Sohn selbst ins Ghetto gefahren habe, bevor er ins 
Arbeitslager mufite. Dies sei auf Wunsch seiner Frau geschehen, 
die, obwohl sie iiber ein amerikanisches Visum verfiigte, zusammen 
mit ihrer Familie im Ghetto bleiben wollte. 

Miriam beginnt nun, ihre eigene Lebensgeschichte zu erzihlen. 
Diese steht deutlich im Schatten dieser Vorgeschichte, deren zen- 
traler Inhalt die Ermordung der ersten Griindungsfamilie des Va- 
ters ist. Die familiengeschichtliche Konstellation, daf Miriam ohne 
die Ermordung der Familie des Vaters nicht geboren wire, wird in 
dieser Textstruktur deutlich. Miriam fiihrt ihre eigene Biographie 
dariiber hinaus mit einer ,Familienanekdote® ein, die ihr iiberein- 
stimmend von Vater und Mutter erzihlt wurde. Sie berichtet, ihr 
Vater habe bei ihrem Anblick nach der Geburt ausgerufen »Eln 
Midchen und noch dazu so haglich!“ - 

In dieser ersten Erzihlung iiber ihr eigenes Leben deutet sich 
mehr an als nur der Wunsch des Vaters nach einem Sohn. Mit die- 
ser in der Familie immer wieder erzihlten Geschichte wird Miriam 
fortwihrend daran erinnert, daf sie dem Vater den ermordeten 
Sohn nicht ersetzen konnte. Damit ist ihr ein Scheitern auferlegt, 
das immer wieder bei nachgeborenen Kindern zu finden ist, deren 
Vater oder Mutter ein Kind in der Shoah verloren haben.2’ 

Miriam prisentiert ihr eigenes Leben unter wiederholten Beteue- 
rungen, wie ,normal” ihre Kindheit und Jugend gewesen seien. 
Sie argumentiert, es habe in Ruminien Kinder gegeben, denen es 
viel schlimmer gegangen sei. Da sie meint, im Schatten der Ermor- 
deten kein Anrecht auf Leiden zu haben, kann sie eigenes Leiden 
an der Vergangenheit nicht mit selbsterlebten Erfahrungen aus- 
driicken. Stattdessen berichtet sie iiber ihr Leiden im Zusammen- 
hang mit Triumen. In diesen seit der Kindheit wiederkehrenden 
Triumen befindet sie sich gemeinsam mit den Eltern in einer Ver- 
folgungssituation. Sie triumt vom Davonlaufen, vom Verfolgt- 
werden. Das dominierende Gefiihl dabei sei immer Angst gewesen. 
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Miriam unterscheidet diese Angst von anderen Angsten; sie meint, - 

“es sei keine personliche, sondern eine ,Wir-Angst“. Sie fiihlt sich so 
tief mit der Verfolgungsvergangenheit ihrer Eltern verwoben, dafl 
sie in ihren Triumen darin lebt, selbst zum Bestandteil dieser 
Vergangenheit wird und gememsam mit ihren Angehorigen Angst 
empfindet. - - 

Bereits als Kind verbot sich Mlnam, Probleme zu haben oder 
den Eltern Schwierigkeiten zu machen. In einem’ gemeinsamen 
Interview mit ihrer Mutter, das von der Autorin und Bettina Volter 
1995 gefiihrt wurde, bringt sie dies explizit zum Ausdruck: ,Ich 
hatte eigentlich stindig das Gefiihl, es sei meine hochste Pflicht 
meine Eltern nicht zu verirgern ihnen alles recht zu tun ihnen 
moglichst nur Freude zu bereiten.“ Nur indirekt werden in diesem 
Gesprich ihre Frustration iiber diese Rolle und auch unterdriickte 

- Aggressionen gegen die Mutter spiirbar. Mutter und Tochter verba- 

lisieren in diesem Familiengesprich ihre eigenen Verletzungen und 
gehen dabei kaum aufeinander ein, versichern einander aber, ,ei- 
gentlich ein schénes Verhaltnis® zueinander zu haben. Irina spricht 
iiber das Gefiihl, erniedrigt und entmenschlicht worden zu sein, 
Miriam spricht iiber ihre Rolle als Beschiitzerin der Eltern. Die 
Interviewerinnen versuchen, Mutter und Tochter darin zu unter- 
stitzen, sich aufeinander zu beziehen. Auf die Frage an Irina, wie 
sie es empfinde, dafl ihre Tochter meint, sie beschiitzen zu miissen, 
erklirt Irina sehr bestimmt und fast aggressw ,,Ich bin nicht 
schutzbediirftig.* 

* Yon den Interviewerinnen ermutlgt, iiber 1hre Wiinsche in ihrer 
Beziehung zu sprechen, verdeutlichen Mutter und Tochter in den 
darauf folgenden Sequenzen, daf beide einerseits einen niheren 
Kontakt zueinander wiinschen, andererseits jedoch einander auf 
Distanz halten méchten. Miriam wiinscht sich, der Mutter auch ein- 
mal von ihren Sorgen erzihlen zu kbnnen, anstatt dies aus Riick- 
sichtnahme zuriickzuhalten. Irina hingegen fithlt sich durch die 
Zuriickhaltung ihrer Tochter manchmal verletzt. In diesem Dialog 
deutet sich an, dafl die zuriickgehaltenen Probleme in Zusam- 
menhang mit Miriams Ehemann Achim stehen, und daff Miriam 
zwischen ihrer Loyalitit zum Ehemann und ihrer Loyalitit zur 
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Mutter zu ringen hat. 
Beide duflern, von der Zuneigung der jeweils anderen zu wissen 

und dafiir keine kérperlichen Zeichen, etwa Umarmungen, zu be- 
notigen. Wihrend Miriam feststellt, daff es ,,bei uns insgesamt nicht 
so vorhanden ist sich stindig umarmen, sich stindig Kiif’chen zu 
geben, sich beim Abschied zu driicken®, erwidert ihre Mutter: ,Ich 
brauch’ nicht den Beweis, daf} man mich anfaflt.“ 

Die Aussage, ,da hab ich wohl immer sowas wie eine Stellver- 
treterrolle gespielt®, macht Miriam in Verbindung mit ihrer in der 
Shoah ermordeten Cousine Ibi. Ibi war die Tochter der Schwester 
ihres Vaters. Sie kam mit achtzehn Jahren auf Transport und ist ,,im 
Lager geblieben®. Miriam wurde bis zu ihrer Einschulung nach die- 
ser Cousine Ibi genannt. Erst in der Schule erfuhr sie von ihrem ur- 
kundlichen Namen Miriam. Diese sozial auferlegte Rolle erlebt sie 
im Riickblick als eine Biirde: . 

,Da hab ich wohl immer sowas wie (1) eine Stellvertreterrolle, gespielt 
und ich glaube so is’ es sehr vielen gegangen nach dem Krieg, daf? sie 
in irgendeiner Weise fiir die ... ,im Lager gebliebenen‘ Kinder, dann 
mit herhalten muflten.” 

Miriam spricht davon, fiir etwas ,herzuhalten®, und driickt damit 
aus, dafd sie etwas sehr Unangenehmes zu ertragen und zu Unrecht 

zu tragen habe. Fiir welche Anteile der Familienvergangenheit meint 
sie, ,herhalten® zu miissen? Fiihlt sie dabei auch eine von den El- 
tern ausgehende Aggression? Oder deuten sich hier auch eigene Ag- 
gressionen gegen die Eltern an, die Miriam jedoch nicht ausdriik- 
ken konnte oder heute kann? 

Wie sehr sich Miriam mit dem Auftrag identifiziert, stellvertre- 
tend fiir die Toten zu leben, wird noch an vielen weiteren Stellen 
des Gesprichs deutlich. Dieser Auftrag bezieht sich nicht nur auf 
die ermordete Cousine; stirker noch ist Miriams Leben davon be- 
simmt, dem Vater den ermordeten Sohn und der Mutter die er- 
mordete Mutter ersetzen zu miissen. Die GrofSmutter miitterlicher- 
seits erlebt sie als einen Teil von sich selbst: ,,Die Mutter meiner 

Mutter ih (4) lebt in mir als dh als ein- (2)*. Miriam sucht nach 
einem Begriff dafiir, als was die Mutter ihrer Mutter in ihr lebt, Da- 

mit driickt sie aus, daf} sie die Mutter ihrer Mutter als ein Objekt 
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internalisiert hat, das fiir sie selbst unbestimmt geblieben ist. Sie 

fihrt fort: ,als eine Summe von Eigenschaften (2) denen ich sicher 
auch irgendwo versucht habe nachzueifern, wahrscheinlich auch 
um meiner Mutter eine Freude zu machen®. . 

Wir kdnnen diese Aussage wie folgt interpretieren: Miriam inter- 
nalisierte die Mutter ihrer Mutter als unbekanntes. Objekt und 
tibernahm den Aufirag, es am Leben zu erhalten, indem sie die 
Summe seiner Eigenschaften zu iibernehmen versuchte.28 Mit die- 
sem Nacheifern der Eigenschaften der Groffmutter kann sie die Er- 
wartungen ihrer Mutter aber nicht erfiillen. Wie sollte es auch der 
Tochter gelingen, der Mutter die Mutter zu ersetzen? Mit dem 
Auftrag Irinas an Miriam, ihr die Mutter zu ersetzen, ist vermutlich 
auch der Wunsch verbunden, die ungel6sten Konflikte mit ihrer ei- 
genen Mutter zu 16sen.2? An dieser Aufgabe kann Miriam, wie jede 
andere Angehérige der zweiten oder auch dritten Generation, nur 
scheitern,30 - ' | - 

Leben in Deutschland : | | 
Miriam hatte die Schule noch nicht ganz beendet, als die Familie 
1965 nach vielen Antrigen endlich die Ausreisegenehmigung er- 
l}ielt. Zu ihrer Ausreise meint Miriam heute, sie habe den Emigra- 
tionswunsch ihrer Eltern zwar kognitiv verstanden, emotional je- 
doch erhebliche Schwierigkeiten damit gehabt. Die Familie geht 
nach Deutschland und Miriam lebt von da an nicht mehr bei den 
Eltern. Sie besucht eine Forderschule, um Deutsch zu lernen. Nur 
an den Wochenenden ist sie noch zu Hause. Miriam verlifit ihr El- 
ternhaus in dem Lebensalter, in dem ihre Cousine Ibi auf Trans- 
port kam und nie wieder zuriickkehrte. Auch fiir Miriam ist mit 
dem achtzehnten Lebensjahr ein bedeutender biographischer Wen- 
depunkt verbunden: Sie verliert die Kontinuitit zu Sprache, Her- 

. kqnftsland und Familie. Sie verliert auch den Kontakt zu den Fa- 
~milien ihrer Tanten und zu ihrem Cousin, der fiir sie wie ein 
Bmfier gewesen war, Bis heute war sie nie in Israel, um ihre Ange- 
hérigen dort zu besuchen. Von der Interviewerin darauf angespro- 
chen, erklirt sie, sie sei bisher nicht auf die Idee gekommen, diesen 
Wunsch, den sie durchaus schon lange verspiire, ihrem Mann ge- 
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geniiber auch nur zu duflern. 
Mit dem biographischen Wendepunkt in ihrem achtzehnten Le- 

bensjahr ist fiir Miriam vor allem der Wechsel in eine nichtjiidische 
deutsche Lebenswelt verbunden. Bereits auf der Forderschule lern- 
te sie ihren spiteren Mann Achim kennen. Gemeinsam besuchten 
sie einen Sonderlehrgang, der jugendliche ,Spitaussiedler” auf das 
deutsche Abitur vorbereitete, studierten dann beide und lebten zu- 
nichst einige Jahre unverheiratet zusammen. 

Miriam erzdhlt dariiber, wie sie zu Beginn ihrer Beziehung Achim 
nach einem Kinobesuch er6ffnet habe, daf sie Jidin ist: | 

o+ hatte ich das Bediirfnis, es ihm zu sagen, daR ich Jiidin bin -_. 
er sagte ja, er wiiflite es (2) wahrscheinlich weil ich es eben nie 
verschwiegen habe, also (3) Geschichten {iber die Eltern und so wej- 
ter, und damit war eigentlich das Thema auch erledigt, es war weiter 
nie ein Thema gewesen (6). . 

Ganz lapidar wird die Bedeutung ihres Jiidisch-Seins und-die sp3- 
tere Heirat mit einem Nichtjuden mit der Bemerkung ,damit war 
eigentlich das Thema auch erledigt® abgetan. Damit driickt Miriam 
auf der manifesten Ebene aus, daf}, nachdem sie ihre Beziehung zu 
Achim einging, die unterschiedliche Herkunft im ehelichen Dialog 
kein Thema mehr war, sich Miriams Jiidisch-Sein als Thema ,erle- 
digt* hatte. Entsprechend wurden dann auch die jeweils unter- 
schiedlichen Familienvergangenheiten nicht weiter thematisiert. 
Das Ehepaar beschiftigte sich vielmehr mit einem sie verbindep- 
den Thema: dem Leiden unter der sozialistischen Herrschafi, In 
diesem Zusammenhang fillt die eingangs zitierte Au{ierung; Es 
war interessanterweise eher so dafl die jeweilige Lebeflserfi:lhrung 
unter dem Kommunismus (2) wichtiger war.* RN 

Durch das Zusammenleben und die Heirat mit einem nicht-iidi- 
schen Deutschen hat Miriam sich nun ab dem 18. Lebensjahy d;. 

rekt aus der Herkunftsfamilie in ein vollig anderes Herkunftsmiliey 
begeben. Auffallend an ihrer biographischen Selbstprisentatiop jst 
daf sie, nachdem sie erzahlt hat, wie sie ihren Mann iiber jhre jfidi: 
sche Herkunft aufklirte, die gesamten Jahre ihrer Ehe lberspringt 
und unmittelbar auf die Gegenwart zu sprechen kommt, Sehy ayq. 
fiihrlich argumentiert sie noch, sie und ihr Mann hitten ny, einen 
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sehr kleinen Bekanntenkreis, und beendet mit diesem Thema ihre 

Haupterzihlung. Ihre biographische Selbstprisentation endet da- 
mit schon im Jahre 1965! Sowohl ihre Berufskarriere als auch die 
Entwicklung ihrer Familie ist fiir sie kein Thema. Alle Erzihlauffor- 
derungen zur Lebensgeschichte nach 1965 oder auch zu ihrer be- 
ruflichen Laufbahn fiihren auch im folgenden zu keinen Erzihlun- 
gen. Auf die Bitte hin, noch etwas iiber ihr Studium zu erzihlen, 
argumentiert sie, sie habe ,diese ganzen Jahre im Zustand einer Art 
der Verpuppung verbracht®. Erneut argumentiert sie, auflerhalb 
ihrer Ehe kaum Kontakte zu haben, und beendet die Passage wie 
folgt: 

- ,Deshalb hab ich wahrscheinlich auch keine Erinnerungen, oder keine 
so richtigen Erinnerungen an die Schulzeit an die Studienzeit, weil ich 
eigentlich erst sehr viel spiter angefangen habe, mein Leben zu leben 
genaugenommen eigentlich erst mit Mitte dreifdig.” 

Das stiitzende Ehesystem mit Achim Swvoboda: Die stellvertretend 
Fragenden 
Um die Bedeutung der Ehe Miriams mit Achim besser verstehen 

- zu konnen, sei hier zunichst auf Achims Familiengeschichte und 
auf seinen Umgang damit eingegangen. Achim,3! der sich selbst im 
Interview als Sudetendeutscher vorstellt, wurde 1944, ein Jahr vor 
Kriegsende, im sogenannten Sudetengau geboren. Er verbrachte 

Kindheit und Jugend in der Tschechoslowakei und emigrierte erst 
1965 mit seiner Mutter nach Deutschland. Sein Vater war bereits 
1958 an einem Herzinfarkt verstorben, ein Jahr, nachdem er als 
tuberkulosekranker Mann aus zehnjihriger Haft entlassen worden 
war. Wie wir den eingeholten Archivunterlagen entnehmen, war er 
1947 laut Prozefakte wegen ,,Unterstiitzung und Propagierung der 
nationalsozialistischen Bewegung® verurteilt worden. Als ehemali- 
ger Direktor einer Klinik wurde ihm Mitgliedschaft in diversen ,fa- 
schistischen Organisationen® zur Last gelegt. Ein weiterer Anklage- 
punkt lautete auf Denunziation eines tschechischen Widerstands- 
kimpfers bei der Gestapo, der daraufhin in Haft kam. Achims Mut- 
ter, die inzwischen ebenfalls verstorben ist, war in der NS-Frauen- 
schaft aktiv. Sie wurde nach Kriegsende zu Strafdiensten ver- 
pflichtet. 
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Achims Kindheit war iiberschattet von der Haft seines Vat 
Nach seiner Erinnerung erfuhr Achim im Alter von fiinf ]ahers. 

durch eine Nachbarin von der Inhaftierung; zu diesem Zeit LCI:It 

war der Vater bereits zwel oder drei Jahre von zu Hause for[tJ uD' 
Mutter hatte bis dahin behauptet, er sei ,im Urlaub“, In den]e;h . 
danach kann sich Achim lediglich an zwei bis drei fiesuche in fim 
Haftanstalt erinnern. Die Beziehung zum Vater basierte somit fair 
ausschlieRlich auf Projektionen und kaum auf gf:m'::insammrln ‘lE | bt 

nissen, wohingegen zur Mutter eine sehr enge Bindung entstixid- 

An ‘seinen Vater ist Achim bis heute durch ambivalente Gefiihl. 

gebunden. Dies wird insbesondere in der Efziihlung iiber die ft le 

gende Situation deutlich: | o 

Kurz nach seiner Einschulung fand Achim auf dem Dachbod 
seines Elternhauses in einem Koffer einen ,Nazi-Anstecker (ev o 

tuell das Parteiabzeichen) und das Parteibuch seines Vaters AclEIx; 

berichtet, er sei von dieser Entdeckung schockiert gewesen .und ha- 

be ,Schmerz und Wut® empfunden. Er kommentiert: heute: Es 

war nicht die feinste Art, aber ich konnte es auch relativierer; “”In. 

der Schule sei ihm das Bild vermittelt worden, alle Deutschen s.eien 

Verbrecher und Nazis gewesen. Nun gehorte auch sein Vater in die- 

se Kategorie. In der Familie wurde dariiber jedoch nicht gespro- 

chen, bei der Mutter fand der Sohn kein Verstindnis fiir seine II)ru)- 

ralischen Zweifel. Auch sie, so meint er, sei auf die ,Nazipropagan- 

da hereingefallen®. o b 

So bendtigte Achim, wie er es bezeichnet, ,,Relativierungen“ die 

bis heute fiir ihn Stimmigkeit haben. Diese lauten wie folgt: Der 

Vater habe sich, um als Beamter Karriere machen zu kfinnexi der 

NSDAP angeschlossen, er sei ,kein Schwerverbrecher gew::sen 

Nach dem Tod des Vaters fand Achim dann auch die Anklageschri&. 

die er, wie er der Interviewerin versichert, noch heute aufbewahrtt 

Sein Vater sei verurteilt worden, weil er NSDAP-Mitglied gewesen 

sei und weil er ,radioaktives Material an die deutsche Wehrmacht® 

~ gegeben hitte. Den Anklagepunkt der Denunziation erwihnt er 

nicht. Vielmehr versucht er, thn in die entgegengesetzte Richtung 

zu entlasten: Er spricht {iber Verfolgte, denen, wie Bekannte erzahl- 

ten, der Vater im Krankenhaus die Méglichkeit gegeben habe, sich 
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zu verstecken. Er reflektiert auch nicht die mégliche Bedeutung der 
beruflichen Stellung des Vaters als Direktor einer Klinik im 

Zusammenhang mit der Verfolgungspolitik. Er reduziert die NS- 

Vergangenheit des Vaters auf dessen Parteimitgliedschaft. Auch die 

Vergangenheit seines GrofRvaters viterlicherseits kénnte Fragen auf- 

werfen, die Achim jedoch abwehrt, Dieser Grofivater, der in den 

50er Jahren verstarb, war in Achims Heimatstadt wihrend der deut- 

schen Besatzung als Bahnbeamter beschiftigt. Von der Interviewerin 

gefragt, ob Achim Fragen an dessen Vergangenheit habe, bejaht er, 
schweigt dann fiir lange Zeit und wiegelt schlieflich mit der gene- 
ralisierenden Bemerkung ab, er sei allgemein an Erzahlungen alter 
Leute interessiert. 

Insgesamt prisentiert Achim seine Familien- und seine Lebens- 
geschichte als Biographie eines Opfers des Stalinismus. Die natio- 
nalsozialistische Verfolgung der Juden parallelisiert er mit der Ver- 
folgung der Deutschen in der Tschechoslowakei nach 1945. Auf die 
Frage der Interviewerin, was es fiir ihn bedeute, in eine Familie ein- 
geheiratet zu haben, in der beide Eltern im Konzentrationslager 

waren, antwortet er: ,Ich kann es natiirlich sehr gut verstehen, weil 
ich dies in gewisser Weise auch selbst erlebt habe und kann es gut 
genug nachvollziehen.” 

Achim gehért zu denen, die mittels der Strategie der Pseudo- 
identifikation mit den Opfern deren Perspektive scheinbar iiber- 
nehmen und dabei die Auseinandersetzung mit den Tétern meiden. 
Wie wenig er sich aber auf die Perspektive seiner Schwiegermutter 
einlassen mochte, wird deutlich, wenn er {iber sie spricht. Er meint, 
sie spreche viel zu viel iiber die Verfolgung, es sei eine ,gewisse Sit- 

- tigungsschwelle erreicht und man hat das Gefiihl, es miissen die Ja- 
lousien runter”. Aus seiner Antwort auf die Nachfrage, was er denn 
iiber die Vergangenheit der Schwiegereltern erfahren habe, wird 
noch deutlicher, dafl er einer Perspektiveniibernahme ausweicht 
und seine Familiengeschichte mit der seiner Frau parallelisiert. In 
diesem Zusammenhang benennt er die bereits zitierte einge- 
schrinkte Reisefreiheit in den ehemaligen sozialistischen Staaten: 

»Bin in so einer Situation grofgeworden, so eines riesengroflen Kon- 
. zentrationslagers, wo man nicht rausdurfte. Im Grunde genommen 
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von anderen Gegenden und Lindern hat man eigentlich nur in der 
Schule etwas erfahren... von ihr [seiner Ehefrau] habe ich eigentlich 
wenig erfahren was die Familie betrifft, eher so was wie ihre eigenen 
Erlebnisse, die waren so dhnlich, wie ich sie auch kannte. | 

Dann versichert er der Interviewerin noch, daf es in seiner Ehe 
_keinen Anlaf oder Notwendigkeit“ gegeben- habe, iiber die Fami- 
lie zu sprechen. , . 

Diese Parallelisierung verhilft Achim dazu, die eigene Familien- 
vergangenheit zu dethematisieren und von einem méglichen 
Schuldvorwurf zu entlasten. Dies gelingt ihm vor dem Hintergrund 
seiner Verfolgungserfahrungen als Deutscher in einem 'osteuropfii- 

schen sozialistischen Land nach 1945. Daf leidvolle Erfahrungen 
unter einem kommunistischen Regime nach 1945 dazu dienen 

konnten und kénnen, sich von der Schuldverstrickung vor 1945 zu 
entlasten, zeigt sich auch in anderen Familien. Es handelt sich dabei 

um eine in den ehemaligen sozialistischen Lindern ganz typische 

Strategie, mit der Nazi-Vergangenheit umzugehen.2 , 

~ Zu dieser Reparaturstrategie gehort auch, dafl Achim Schuld auf 

Miriams Familie abzuschieben versucht. Dies wird in einem Ge- 
sprach deutlich, das die Autorin und Bettina Volter 1994 mit Achim 
und Miriam gemeinsam fithrten und in dem er seine Schwiegerel- 
tern und seine Frau ganz offen attackiert. Der Schwiegermutter wirft 

er vor, daf sie bei ihren Besuchen zu hohe Anspriiche duflere und 

suviel iiber die Verfolgungsvergangenheit rede. Des weiteren 

empoért er sich dariiber, dafl man Miriam in der Familie beim Na- 

men der ermordeten Cousine gerufen habe: Den aggressivsten Vor- 

wurfrichtet er dann gegen den verstorbenen Schwiegervater. Auf die 

TFrage der Interviewerinnen, -ob es fiir ihn in der Familienver- 

gangenheit seiner Frau offene Fragen gebe, antwortet er: | 

,Ja da ist ein Punkt wo ich sehr geme deinen Vater gefragt hitte. Es 

gab Zeiten wo er sozusagen seine Familie:im Stich gelassen hat, ja die 

erste Frau und seinen Sohn. Es war eine nebelhafte Geschichte, wes- 

* halb sie sich damals getrennt haben und die Frau und das Kind im KZ 

verschwanden und er am Leben gebliebgn ist.” . 

Man kénnte nun erwarten, dafl Miriam iiber diese Anldage émpfirt | 

sein wiirde. Doch wihrend ihr Mann zunichst den Raum verlifit, 
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um ein Telefonat zu fithren, erklirt sie den Interviewerinnen, 

Achim wiirde die Wut gegen seinen Vater auf ihren Vater projizie- 
ren. Als Achim zum Gesprich zuriickkehrt, fithrt Miriam aus, ihr 
Vater sei im Arbeitslager gewesen und seine Frau habe ins Ghetto 

zu ihrer Familie gebracht werden wollen. Dann jedoch relativiert 
sie diese Erklirung mit folgenden Kommentaren zu einer nur noch 
méglichen Version: ,So wurde es mir erzihlt® und ,so kenne ich 
die Geschichte®. Thr Mann bekriftigt nun nochmals: seinen Vor- 
wurf: ,Das habe ich nie verstanden, das widerspricht jeder ver- 
niinftigen Logik.“ Miriam korrigiert ihn: ,Jeder nachtriglichen ver- 

B niinftigen Logik®. Daraufhin wenden sich Achims Aggressionen di- 
rekt gegen seine Frau. Er erwidert: ,Das erinnert mich an unser 

Mifverstindnis im Laufe des heutigen Tages.” Um dieses ,Mifiver- 
stindnis® war es in der ersten Hailfte des Gesprichs gegangen. 
Achim hatte seiner Frau vorgeworfen, sich zu einer Verabredung 
mit ihm verspétet zu haben. Wie an allen anderen Stellen des Ge- 
sprichs, an denen Achim seine Frau angreift, unterwirft sich Miri- 
am teilweise seinem Vorwurf und meint: ,Das mag sein. Es kann 
auch sein, dafl ich jetzt versuche meinen Vater zu verteidigen.” Sie 
1d83t es dabei jedoch nicht bewenden, sondern fihrt mit Bestimmt- 
heit fort: ,Doch ich glaube nicht, daf man aus der damaligen Per- 
spektive urteilen konnte, was wirklich ein Ghetto ist und was nicht.” 

Wiirden wir diesen Dialog lediglich dahingehend interpretieren, 
daf} Achim seine Frau und ihre Eltern angreift, so iibersihen wir 
die Funktion, die Achims Anklagen fiir Miriam haben. Wir nehmen 
an, daf} Achim Fragen duflert, die Miriam sich selbst nicht offen zu 

stellen wagt. Achim iibernimmt die Rolle desjenigen, der die Ag- 
gressionen gegen ihre Eltern ausdriickt, die Miriam selbst unter- 
driicken muf. In der Ehe zwischen Miriam und Achim zeigt sich 
dieser Mechanismus auch umgekehrt. Auf die Interviewfrage an 
Miriam, welche Anteile der Familiengeschichte ihres Mannes fiir 

sie im Dunkeln liegen und ob sie Fragen habe, antwortet sie: 

»o0lche Fragen hatte ich so in der ersten Zeit als wir uns zuerst ken- 
nengelernt haben. Ich hatte so ein Grundmifitrauen in mir. Nattirlich 
war es so daf} ich zum ersten Mal gehért habe daf dein Vater Kran- 
kenhausdirektor war sofort die Frage wie konnte jemand in dieser - 
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Zeit als Krankenhausdirektor sein, obw- auch wie die Einstellung 
gewesen sein kann.” 

Miriam spricht hier die Frage nach der beruflichen Stellung ihres - 
verstorbenen Schwiegervaters aus, die Achim auch in diesem Ge- 
sprich einfach ignoriert. Auf eine weitere Intervention der Inter- 

viewerin, die wissen mochte, ob es denn Situationen gab, in denen 
diese Frage an die Vergangenheit des Schwiegervaters wieder im 
Raum stand, entsteht folgender Dialog zwischen den Eheleuten: 

Miriam: ,Ich weif? nicht ob es mir witklich unwichtig st oder ob 
ich nicht danach fragen wollte um dich nicht zu verletzen oder ob 
ichs verdriingt habe, ich bild mir ein es interessiert mich nicht.* 

Achim erwidert recht aggressiv: ,Jaaa habe ich es dir nicht er- 

zihlt dafl mein Vater in der NSDAP war® und Miriam antwortet 

nach einer lingeren Pause: ,Ich weifl es w- wie gesagt kann sein 

daR du’s mal gesagt hast und ich ganz weit von mir geschoben 
hab.* | - | ’ 

Auch hier ‘reduziert Achim die NS-Vergangenheit seines Vaters 

auf dessen Parteimitgliedschaft.” Auch Miriam mufite sich be- 

schwichtigen und ,lernen®, die Frage an die moglichen Handlun- 

gen ihres Schwiegervaters nicht mehr zu haben: 

. ... aber spiter auch gefihlsmaRig &h sehr unwichtig geworden weil 

ich mir ih gedacht habe dhm wenn du dir solche Fragen stellst dann 

kannst du dir nicht mal ein Brotchen kaufen gehen ohne dir dich zu 

fragen was der Bicker frither gemacht hat und &h ich hab m- mir so 

sh diese Lebenseinstellung angewdhnt sowohl im privaten wie auch 

3h in allen anderen Bereichen®. o 

Im Anschluf an diesen Disput versichern die Ehepartner einander, 

daR die divergenten Familienvergangenheiten fiir sie kein Problem 

waren und sind, da sie beide am Vergangenen nicht interessiert 

seien. : | | | 

Resdimee o 

Die Fallanaljfsé dieser Familie verdeutlicht die m;terschiedliche 

Psychodynamik hinter dem zunichst scheinbar iibereinstimmen- 

den Dialog zwischen einem Sohn von Nazis und der Tochter von 
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Uberlebenden. Wihrend der Sohn nationalsozialistischer Eltern 

sein Leiden erzihlerisch ausbaut, die Titervergangenheit seines Va- 

+ters nicht wahrnehmen méchte und sie, wie er selbst meint, ,re- 

lativiert®, minimiert die Tochter von Uberlebenden ihr Leiden. Sie 

hat nur in ihren Triumen und Phantasien ein Recht auf eigenes 

Leiden und leidet einsam unter Phantasien von Verfolgungssitua- 
tionen, ohne sie in den ehelichen Dialog einbringen zu konnen. 
Wihrend .also Achim iiber die Opferanteile seiner Familien- und 
Lebensgeschichte ausfiihrlich und vielleicht auch stellvertretend fiir 
seine Ehefrau spricht, blendet Miriam die Opferbiographie ihrer 
Familie und ihr Leiden daran aus dem ehelichen Dialog aus. Ihre 
Ehe hat fiir beide Ehepartner jedoch auch eine stiitzende Funktion. 

~ So verhilft der nicht-jiidische Ehepartner dem jiidischen dazu, Ab- 
stand zu den Eltern und deren Verfolgungsvergangenheit zu ge- 
winnen. Die Ehe mit einem nicht-jiidischen Deutschen bewirkt 
vermutlich auch, dal Miriam sich im Land der Titer sicherer fiihlt. 
Achim hingegen verhilft die Ehe mit Miriam dazu, das Gefiihl ha- 
ben zu kénnen, iiber jeden Verdacht einer Kontinuitit zu seiner Fa- 
miliengeschichte erhaben zu sein. Wir konnen also davon ausge- 
hen, daf das Ehesystem fiir Miriam und Achim stiitzend wirkt und 
zugleich auch der Wahrnehmungsabwehr bestimmter Anteile der 
Familiengeschichte dient. 

Anmerknngen 

1 Zuerst erschienen in: Christian STAFFA, Katherine KLINGER (Hrsg.), Die Ge- 
- genwart der Geschichte des Holocaust. Berlin 1998 (Schriftenreihe des Insti- 

tutes fiir vergleichende Geschlchtswmsenschaften 2) Mit freundlicher Ge- 
nehmigung der Herausgeber. 

2 Zu diesen Paarbeziehungen vgl. Kurt GRONBERG, Die Generation nach der 
Shoa: Eine psychologische Untersuchung iiber Nachkommen von Uberle- 
benden der nationalsozialistischen Judenverfolgung. In: Hans STOFFELS (Hrsg.), 
Schicksale der Verfolgten. Berlin 1991, S. 172-191 und DERS., Vermitteltes 
‘Trauma an die Zweite Generation von Holocaust-Uberlebenden. In: Wolf- 
ram FISCHER-ROSENTHAL, Peter ALHEIT (Hrsg ), Biographien in Deutschland. 
Opladen 1995, S. 372-388. 

3 Vgl dazu Giinter REICH, Partnerwahl und Ehekrisen. Heidelberg 1988. 
4  Zu Kindern von Nazi-Titern vgl. die Studie von Dan BAR-ON, Die Last des 

242



Trennende und bindende %rgéngenbeitm 

Schweigens. Frankfurt/Main 1993, 

Die Fallstudie stammt aus einer Studie zu Drei- Generamnen Familien von 
Uberlebenden der Shoah und von Nazi-Titern: Gabriele ROSENTHAL (Hrsg), 
Der Holocaust im Leben von drei Generationen. Familien von Uberleben- 

den der Shoah und von Nazi-Titern. Giefen 1997. Im Rahmen dieses von 
der Deutschen Forschungsgemeinschaft geforderten Projekts wurden zwi- 

schen 1992 und 1996 mit jiidischen und nicht-jiidischen Familien in West- 

und Ostdeutschland sowie in Israel Einzelinterviews und Familiengespriche 
gefiihrt. Bettina Volter, Noga Gilad und Yael Moore waren als weitere wis- 

senschaftliche Mitarbeiterinnen an der Studie beteiligt. Zur Methode der 
Interviewfithrung und Auswertung vgl. Gabriele' ROSENTHAL, Erlebte und 
erzihlte Lebensgeschichte. Gestalt und Struktur bmgraphlscher 
Selbstbeschreibungen. Frankfurt/Main 1995. 

-Zur ausfithrlichen Diskussion des Konzepts: der' blographlschen Arbeit vgl. - 
Wolfram FISCHER-ROSENTHAL, Schweigen - Rechtfertigen ~ Umschreiben. 
Biographische Arbeit im Umgang mit deutschen Vergangenheiten. In: Fi- 
SCHER-ROSENTHAL, ALHEIT, Biographien (wie Anm. 2), S. 43-86. 

Lena INOWLOCKI, Traditionsbildung und ‘. intergenerationale 

. Kommunikation zwischen Miittern und Téchtern in jiidischen Familien. In; 

Ebda, S. 417431, spricht in 3hnlicher Weise iiber Generationenarbeit und 
versteht darunter die biographische Arbeit in der Interaktion zwischen meh- 

reren Generationen in der Familie, - 

Wolfram FiSCHER-ROSENTHAL, Uber-Lebensgeschichte. Von Daniel, der 

" doch kein Priester wurde, und von Micki, der kein Jude war, und von der 

10 

11 

Qual des Lebens. In: Psychosozial 15/ 1, 11 (1992), S. 17:26, hier S. 20. 

Simtliche Namen wurden aus Griinden des Personenschutzes anonymlslert 

mehrere biographische Daten wurden verindert. : 

Die im folgenden verwendeteten Transknptnonsze:chen sind: , = Kurzes Ab- 

setzen; (4) = Dauer der Pause in Sekunden; ja: = Dehnung; nein = betont; 

NEIN = laut; viel- = Abbruch; ,nein‘ =leise; Ja=ja = schneller Anschluf; .. 

= Auslassungen'im Zitat. 

Werner BOHLEBER, The Children of the Perpetrators - the After- E&'ect of 

National Socialism on the following Generations. In: ,Coming Home® from 

. Trauma: The next Generation, Muteness, and the Search for.a Voice. Inter- 

12 
13 

national Study Group for Trauma, Violence and Genoc1de 0. 0. 19%, S. - 

39-52, hier S. 43-44. = - - 

ROSENTHAL, Holocaust (wie Anm. 5), S. 18 ff. 

Vgl Judith KESTENBERG, Milton KESTENBERG, Child lflllmg and dnld res- 

cuing. In: G. NEUMAN, Origins of Human Aggression. New York 1987, §. 139- 

154, und Gabriele ROSENTHAL, Dan BAR-ON, A biographical case study of a 

victimizer's daughter. In: Journal of Narrative and Life Hlstory 2/2 (1992), S. 

105-127. 

243



Rosenthal 

14 Vgl. Dori LAUB, Harvey PESKIN, Nanette C. AUERHAHN, Der zweite Holo- 
caust: Das Leben ist bedrohlich. In: Psyche 1 (1995), S. 1840, hier S. 22-23. 

15 Vgl. Ilana KOGAN, Similarities and Differences Between the Second Genera- 
tion of Victims and Persecutors. In: ,Coming Home" from Trauma (wie 
Anm. 11), S. 68-72, hier S. 70. 

16 Harvey A. BArOCAS, Carol B. BArocAs, Wounds of the Fathers: The next 
generation of Holocaust victims. In: International Review of Psychoanalysis 
6/3 (1979), S. 331-340. - 

17 Sarah SHIRYON, The second generation leaves home The function of the sib- 
ling subgroup in the separation-individuation process of the survivor family. 
In: Family Therapy 15/3 (1988), S. 239-284, hier S. 241. 

18 Vor allem in der Generation der Enkel wird die Konzentration auf die jiidi- 
sche Familienvergangenheit bis hin zur vélligen Ausblendung der nicht-jiidi- 
schen Seite recht deutlich. Vgl. hierzu die Fallanalysen der Familien Kubi- 
ak/Griinwald und Basler in ROSENTHAL, Holocaust (wie Anm. 5). 

19 John BYNG-HALL, Family myths used as a defence in conjoint family thera- 
py. In: British Journal of medical Psychology 46 (1973), S. 239 ff., hier S. 241. 

20 Die Konstellation des stellvertretend fragenden Partners fanden wir auch in 
israelischen Ehen zwischen Kindem Uberlebender und Kindern von Friih- 
emigranten oder orientalischen Juden. Auch hier kann der eingeheiratete 
Partner stellvertretend die unerlaubten Fragen stellen und sich gegen die en- 
ge Bindung zwischen seinem Ehepartner und den Schwiegereltern wehren. 
Vgl. Yael MOORE, Der Familiendialog: Eine Familie, die nicht fragt. In: Ro- 
SENTHAL, Holocaust (wie Anm. 5), S. 129-139, hier S. 129 ff. 

21 Vgl. Martin S. BERGMANN, Wiederkehrende Probleme in der Behandlung 
- Uberlebender und ihrer Kinder. In: Martin -S. BERGMANN, Milton E. 

Jucovy, Judith S. KeSTENBERG, Kinder der Opfer - Kinder der Titer. Frank- 
furt/Main 1995, S. 265-291 und Hillel KLEIN, Ilana KOGAN, Identification 
processes and denial in the shadow of Nazism. In: International Journal of 

. Dsychoanalysis 67/1 (1986), S. 45-52. 
22 Zur avsfiihrlichen Falldarstellung siche Gabricle ROSENTHAL, Petra JORDANS, 

‘ Bettina VOLTER, Gemeinsames Uberleben und getrenntes Leben in Israel und 
Westdeutschland. In: ROSENTHAL, Holocaust (wie Anm. 5), S. 51-78. 

23 Irina wurde 1993 in Deutschland in zwei Gesprichen von Gabriele Rosen- 
thal und Bettina Vélter in deutscher Sprache interviewt. Bettina Volter inter- 
viewte Sarah 1994 in Israel in zwei auf Deutsch gefiihrten Gesprichen. Das 
Interview mit Tamara fithrte Yael Moore 1995 auf Hebriisch. Des weiteren 
haben wir zwischen 1993 und 1996 alle Angehérigen der zweiten Generation 
interviewt. Von der Enkelgeneration interviewten wir neben den zwei En- 
kelinnen Irinas auch Sarahs erstgeborene Enkeltochter. 

24 Viola wurde 1995 von Yael Moore auf Hebriisch interviewt. 
25 Sexuelle Gewalt an Frauen wurde auch in der Holocaustforschung erst in den 

244



26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

Trennende und bindende Vergangenheiten | 

letzten Jahren zum Thema. Vgl. dazu Joan RINGELHEIM, Women and the 

Holocaust. In: Carol RITTNER, John K. ROTH (Ed.), Different Voices: Women 
and the Holocaust. New York 1994, S. 371-418. 

Miriam wurde 1993 von Gabriele Rosenthal in zwei auf Deutsch gefithrten 

Gesprichen interviewt. 
| 

Judith KESTENBERG, Uberlebende Eltern und ihre Kinder. In: BERGMANN 

Jucovy, KESTENBERG, Kinder (wie Anm. 21), S. 103-126, hier §. 117, ’ 
Zum Prozef der Internalisierung der ermordeten Angehdrigen in der zwei- 

ten Generation vgl. Judith KESTENBERG, Transposition revisited: Clinical 

therapeutic, and developmental considerations. In: P. Marcus, A. ROSEN: 

BERG (Ed.), Healing their wounds: Psychotherapy with Holocaust survivors 

and their families. New York 1989, S. 67-82 und Yael DaniEu, Diagnostic 

and therapeutic use ot the multigenerational family tree in working with sur- 

vivors and children of survivors of the Nazi-Holocaust. In: J. P. Witson, B. 

RapHAEL (Ed.), International Handbook of Traumatic Stress Syndrome. New 

York 1993. - - 

Vegl. Dina WARDI, Memorial Candles. Children of the Holocaust. London - 

New York 1992, S. 32. | - 

Die Dynamik zwischen einer Tochter und ihrer iiberlebenden Mutter, die 

thre Mutter verloren hat, ist in erheblichem Mafe sowohl von den Schuld- 

gefiihlen der Mutter gegeniiber der Grofimutter bestimmt, als auch von der 

Wt dariiber, von ihr verlassen worden zu sein. Vgl. ebda, . 40 fF 

Achim Svoboda wurde 1993 von Bettina Volter in zwei Gesprachen inter- 

viewt 
| 

Bei der Fallrekonstruktion einer russischen Familie zeigte sich zum Beispiel 

deutlich, inwieweit die Kollaboration der Grofimutter mit den Nazis in der 

Eamilie mit Verweis auf das nach 1945 erlittene Schicksal in der Verbannung 

dethematisiert und entschuldet wird. Die Lebensgeschichte der Gromutter 

wird von der zweiten und dritten Generation - unter Ausblendung aller akt:- 

ven Teilhabe am Nazi-System wie auch am Sowjetsystem -~ als Opferbio- 

graphie prisentiert. Ahnliche Tendenzen zeigen sich auch in der Familie See- 

wald. Vgl. Bettina VOLTER, Gabriele ROSENTHAL, Wir sind die Opfer der Ge- 

schichte: Die Familie Seewald. In: ROSENTHAL, Holocaust (wie Anm. J), 

S. 377-405. 
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