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Albert Lichtblau 

Integration, Vernichtungsversuch 
und Neubeginn 
Osterreichisch-jiidische Geschichte 
1848 bis zur Gegenwart 

Einleitung 
Uber &sterreichisch-jiidische Geschichte von 1848 bis zur Gegenwart zu schreiben 

erfordert die Konzentration auf einige inhaltliche und methodische Klammern. Ich 
habe Schliisselfelder ausgewihlt, die iiber den gesamten Zeitraum beobachtet werden 
sollen: die verschiedenen religitsen, politischen und kulturellen Orientierungen der 
jiidischen Bevolkerung in Osterreich, soziale Verinderungen und das Zusammenleben 
von jidischer und nichtjiidischer Bevélkerung in seinen positiven wie negativen Aus- 
priagungen. Die Priorititen werden angesichts der unterschiedlichen Staatsgebiete und 
Regierungsformen, mit denen eine Analyse im Laufe des behandelten Zeitraumes kon- 
frontiert ist, aber auch aufgrund des verschiedenartigen Forschungsstandes jeweils an- 

ders gewichtet. Kontinuititen anhand von inhaltlichen Schwerpunkten zu kreieren 
kann nicht dariiber hinwegtiuschen, daf ein Charakteristikum der 6sterreichisch-jiidi- 
schen Geschichte genau das Gegenteil darstellt, nimlich Diskontinuitit. Der radikalste 
Bruch war die Katastrophe der Shoah. Die Geschichte dieses langen Zeitraums zu 
schreiben heif}t, sich der Realitit der Shoah zu stellen und diese dennoch so zu fassen, 

daf sie die Geschichte davor und danach nicht véllig iiberschattet. Aber die Shoah kann 
nicht auflerhalb des Rahmens der 6sterreichischen Geschichte gestellt werden, als wire 
sie wie eine menschliche Naturkatastrophe hereingebrochen. Es gab keinen zwingen- 
den Grund fiir den Genozid an der europiischen jiidischen Bevélkerung, aber es gab 
zahlreiche Anzeichen von gefihrlichen Entwicklungen, die darauf hindeuteten, und 
diese sollen benannt werden. 

Auf zwei Dilemmata sei hingewiesen: Der im Folgenden dargestellte Zeitraum wurde 
umfangreich und detailliert erforscht, und eine Bibliographie kdnnte weit umfangrei- 
cher ausfallen als der gesamte fiir den Text zur Verfiigung stehende Platz.! Die zitierte 

—_— 
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INTEGRATION, VERNICHTUNGSVERSUCH UND NEUBEGINN 

Literatur kann deswegen nur eine Auswahl sein, die zur Untermauerung der Argumen- 
tation dient. Ein Nicht-Zitieren von Literatur sollte nicht als Ignoranz millverstanden 
werden. Der Fuflnotenapparat lieBe sich durch die Hereinnahme der Archivquellen 
zusitzlich aufbléhen, auch darauf wird weitestgehend verzichtet. Deswegen seien an 
dieser Stelle die wichtigsten Archive auBerhalb Osterreichs und der Nachfolgestaaten 

der ehemaligen Habsburgermonarchie genannt: die Central Archives for the History of 
the Jewish People (Jerusalem) — dorthin wurde das Archiv der Wiener Israelitischen 
Kultusgemeinde verlagert? —, Yad Vashem (Jerusalem), die Central Zionist Archives 

(Jerusalem), das Leo Baeck Institute (New York) und das »Sonderarchiv« in Moskau.’ 
Dasselbe Problem stellt sich bei den zahlreichen Namensnennungen und ange- 

schnittenen Themenbereichen. Sobald allgemein bekannte Namen auftauchen, ermun- 

tert das zur Suche nach nicht genannten Personlichkeiten, Wenn tiber die »Wiener 

Medizinische Schule« geschrieben wird, wird wahrscheinlich auch nach den allgemein 
- bekannteren Beitréigen der Philosophen jiidischer Herkunft, etwa von Ludwig Witt- 
genstein, gefragt. Warum wird der »jiidische Selbsthaf8« eines Karl Kraus angeschnitten 
und nicht auch der noch weitaus radikalere eines Otto Weininger?* Es wiire fatal, die 
osterreichisch-jiidische Geschichte von einer Hierarchie an Bekanntheitsgraden vorbe- 
stimmen zu lassen, denn damit wire kein Raum fiir das weniger Bekannte. Der Text mag 

und kann also kein auflistender und biographisch-lexikalischer sein, sondern es geht 

vielmehr um das Andiskutieren von Themenfeldern. 
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I. Von der Revolution 1848 bis zum Ende 
der Monarchie 

Die Habsburgermonarchie zihlte fiir die jiidische Geschichte zu den wichtigsten 
Lindern. Am Beginn des 20. Jahrhunderts lebten in Osterreich-Ungarn mehr als 2 Mil- 
lionen Personen mit jiidischem Religionsbekenntnis, das waren circa 19 Prozent der mit 
11,1 Millionen bezifferten jiidischen Weltbevolkerung. Nur in Rufiland lebten damals 
noch mehr Juden und Jiidinnen als in der Habsburgermonarchie, néimlich 5,2 Millionen 
Menschen.’ Die folgenden Kapitel iiber die Habsburgermonarchie widmen sich 
schwerpunktmilig der dsterreichischen Reichshilfte, da die ungarische — darunter die 
fiir die jiidische Geschichte wichtige Slowakei — mit dem am 15. Mirz 1867 abge- 
schlossenen Gsterreichisch-ungarischen Ausgleich weitgehend autonom wurde. Diese 
Entscheidung hat zur Folge, daR das Burgenland im ersten Abschnitt kaum beriick- 

sichtigt wird, da es zur ungarischen Reichshilfte gehorte.® Ein kurzer Riickblick auf die 
Entwicklung bis dahin wird im Kapitel iiber die Erste Republik gegeben. 

1. Revolution und Gegenrevolution: 1848/49 

Die Revolution 1848 hatte in italienischen Stidten und in Frankreich ihren Ausgang 
genommen und verbreitete sich im Mirz {iber Wien weiter nach Berlin und in andere 
europédische Stidte. Daf es der Volksbewegung in Wien gelang, die Armee zum Verlas- 
sen der Stadt zu bringen, Haus-, Hof- und Staatskanzler Fiirst Metternich im Marz 1848 

zu stiirzen, die Biirger und Studenten mit Waffen auszuriisten und sie als neue Ord- 

nungsmacht zu installieren, dafl die Pressefreiheit gewihrt wurde — all das kam selbst 
fiir die an der Revolution Beteiligten unerwartet. Die Revolutionire wurden von der 
Dynamik der Geschehnisse selbst iiberrascht, machte sie doch die Hohlheit der bis da- 
hin absolut regierenden herrschenden Eliten deutlich. Viele jiidische Akademiker und 
Studenten engagierten sich von Beginn an auf seiten der Revolution. Es gab natiirlich 
auch judische Gegner der Revolution.” Am bekanntesten war der Bankier Salomon 
Mayer Freiherr von Rothschild, der die Flucht von Metternich finanzierte und im 
Oktober 1848 selbst aus Wien floh.® 

Unter den Revolutioniren spielte der jiidische Sekundararzt des Wiener Allgemeinen 
Krankenhauses Adolf Fischhof eine wichtige Rolle.? Er ergriff am 13. Mirz 1848 im Hof 
des Niederssterreichischen Landhauses in der Wiener Herrengasse das Wort und gab 
damit der ideologisch diffusen Menge ein erstes Programm: »Vor allem verlangen wir 
Preffreiheit. [...] Aber diese Freiheit allein ist ungeniigend. Nicht blof durch den 
Mund der Presse seine Wiinsche auszusprechen, ist des Volkes Recht, es soll auch durch 

den Mund der Geschworenen sein Rechtsbewultsein zur Geltung bringen und durch 
den Mund seiner Vertreter seinem Willen Ausdruck geben, dort, wo tiber seine Ge- 
schicke, sein Wohl und Wehe entschieden wird.«° 

Spiter schritt die Armee gegen die Demonstration ein und gebrauchte dabei Schuf- 
waffen. Unter den ersten Todesopfern der Revolution 1848 waren der Webergeselle 
Bernhard Herschmann und der 18jihrige Technikstudent Karl Heinrich Spitzer, beide 
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INTEGRATION, VERNICHTUNGSVERSUCH UND NEUBEGINN 

| ' .| Juden. Bis dahin vollig Undenkbares ge- 
schah: Die christlichen und jiidischen 
Opfer wurden gemeinsam am Schmelzer 
Friedhof begraben, und als Prediger 
Isaak Noah Mannheimer und Kantor Sa- 
lomon Sulzer unerwartet bei der Trauer- 
feier erschienen, lud sie der katholische 

Priester ein, die Beerdigung gemeinsam 
zu gestalten und am Grab zu sprechen.!! 
Die Grabrede Mannheimers vom 
17. Mérz 1848 war ein behutsamer Appell 
fiir die Gleichberechtigung: »Es sei mir 
noch ein Wort vergénnt an meine christ- 

lichen Briider! Ihr habt gewollt, daf} die 
toten Juden da mit Euch ruhen in Euerer, 
in einer Erde. Sie haben gekidmpft fiir 
Euch, geblutet fiir Euch! Sie ruhen in 

Euerer Erde! Vergonnet nun aber auch 

denen, die den gleichen Kampf gekdmpft 

A m’_-w a und den schwereren, dal} sie mit Euch le- 

ben auf einer Erde, frei und unverkiim- 
Der Verfasser des ersten Programms der mert wie Ihr. [...] Nehmet auch uns auf 

Revolution 1848 in Wien: Adolf Fischhof als freie Minner, und Gottes Segen iiber 

Euch!«!? 

Am selben Tag schrieb Josephine von Wertheimstein, geborene Gomperz, nach Ber- 

lin: »Eine Welt liegt zwischen neulich und heute, ein Abschnitt der Geschichte, das 

Schicksal von Millionen Menschen ist entschieden; wir jubeln. [...] jetzt bin ich stolz 

darauf, eine Osterreicherin zu seyn, in diesen Tagen habe ich erst das Gefiihl fiirs Vater- 

land kennen gelernt.«® Josephine von Wertheimstein, sie fiihrte spiter einen wichtigen 

Literatursalon in Wien, wurde in Briinn geboren und war damals 28 Jahre alt; ihr Mann 

war Prokurist bei den Rothschilds. Den euphorischen Sitzen folgte einer, der obendrein 

die Angst dieser Tage anspricht: »Es waren aber 4 furchtbare Tage; unsere Zukunft, 

unser Aller Existenz hing an einem Haar.«!* 
Fiir viele war der revolutionire Elan der Jungen eine Uberforderung, da alles zur 

Disposition stand. Der 1808 geborene Raphael Kénig war damals Vorsteher der Juden- 
gemeinde im mihrischen Misslitz. In seinen Erinnerungen bemingelt er, der Begriff 
Freiheit sei unecht verstanden worden, denn jeder habe »hierin blof die Loslésung sei- 

ner Verbindlichkeiten zu seiner Gemeinde erkennen wollen«.” In der Gemeinde, so 
seine Schilderung, hatte er einen harten Kampf mit den revolutioniren »Hitzkdpfen, 

die etwa die Einnahmen aus der Vergabe von Synagogensitzen zum Ankauf von »Feuer- 

gewehren« verwenden wollten. !¢ 
Am 18, Mirz hielt Mannheimer eine Predigt, in der er dariiber sprach, was nun zu 

tun wire. Er forderte die Zuhdrenden auf, keine jiidischen Sonderforderungen zu stel- 
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len: »Alles fiir Volk und Vaterland, wie Thr’s in den letzten Tagen gethan. [...] Jetzt 
Nichts fiir uns! Kein Wort von »Judenemanzipations, wenn es Andere nicht sprechen 
fiir uns! [...] Kein Wort, keine Bittschriften, keine Bitten und Klagen um unser Recht, 

[...] Man soll uns nicht vorwerfen, wir denken immer und iiberall nur an uns, zunéchst 

an uns. Wir sind die Leidenden in jedem Fall.«'” Mannheimer wurde spiter vom gali- 
zischen Brody aus in den konstituierenden osterreichischen Reichstag entsandt. Seine 
Reden zur Zeit der Revolution sind beeindruckende Dokumente der sich neu formie- 
renden Vorstellungen. 

Fiir kurze Zeit schien das Band zwischen liberal gesinnten christlichen und jiidischen 
Revolutioniren durch die gemeinsamen Forderungen stark zu sein. Doch schon nach 
wenigen Tagen zeigten sich Risse, die mit der sozialen, nationalen und religiosen Diffe- 
renz der Beteiligten zusammenhingen. Wie schon zur Zeit der Toleranzgesetzgebung 
spiilte die neu errungene Freiziigigkeit die Judenfeindschaft nach oben. Die Pressefrei- 

heit brachte nicht nur das offene Eintreten fiir die Gleichberechtigung mit sich, son- 
dern auch das Gegenteil.’® Antijiidische reaktionire Krifte warnten auf demagogische 
Weise vor einer Gleichberechtigung der jiidischen Bevolkerung. In einem antisemiti- 
schen Gedicht hiel} es: 

»Keck, emporend, unbescheiden 
Ist ihr frecher Ubermut. 
[...] Denkt, daB schlaue Judenlist 
Immer noch zu fiirchten ist.« 

Innerhalb der romisch-katholischen Kirche formierten sich die antijosephinisch-anti- 
judischen Krifte rund um die ab April 1848 vom Altlerchenfelder Kaplan Sebastian 
Brunner herausgegebene »Wiener Kirchenzeitung fiir Glaube, Wissen, Freiheit und 
Gesetz«. Zunichst richtete sich die antijiidische Polemik noch nicht gegen Religise 
und Orthodoxe, sondern diejenigen gerieten ins Visier, die sich fiir ein modernes Juden- 
tum und Gleichberechtigung engagierten.?’ Brunner bekimpfte Juden und Jiidinnen als 
»Mosaiker neuen Schlages, welche ihre Bedeutung in der heutigen Gesellschaft einzig 

der Verquickung des jiidischen Unglaubens mit giftigem Haf gegen christliche Lehre 

und katholische Ubung verdanken«.2! 
Die an der Revolution aktiv beteiligten Juden und Jiidinnen forderten ihre Gleich- 

berechtigung auf unterschiedliche Weise ein. Die zuvor genannten Zitate von Prediger 
Mannheimer sind Beispiele fiir eine vorsichtig zuriickhaltende Position. Andere, wie 

Fischhof, forderten dieses iiberfillige Recht direkter ein. Unter den nichtjiidischen Re- 
volutiondren gab es Unsicherheiten, wie mit dieser Frage umgegangen werden sollte. 
Die einen — wie schon vor 1848 Lajos Kossuth in Ungarn — wollten die Gleichberechti- 
gung an Bedingungen im Sinne einer »Selbstreform« kniipfen, wihrend andere, wie 
J6zsef Edtvos, fiir die bedingungslose Gewahrung der Gleichberechtigung eintraten.? 
Andere wiederum gaben zu bedenken, daf die Gleichberechtigung der jiidischen Be- 
volkerung den Unmut in der nichtjiidischen provozieren konnte und darauf Riicksicht 
zu nehmen sei. Selbst fiir Wohlgesonnene war die Gleichberechtigung immer noch 
keine Selbstverstindlichkeit. 

—_— 
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Die Hoffnungen der jiidischen Bevélkerung auf Erleichterungen erfuhren bald nach 
Ausbruch der Revolution mehrere Riickschlige. Eine einschneidende Erfahrung war, 
daB sich die frei gewordene Gewalt an manchen Orten direkt gegen die ortsansissige 
jidische Bevolkerung richtete. Besonders dramatisch war die Situation in Prefburg, wo 
die Stimmung insgesamt weniger pro-revolutionir war. Schon wenige Tage nach Aus- 
bruch der Revolution war es dort und in anderen Orten Ungarns — in Nagyszombat, 
Vigujhely, Székesfehérvar, Szombathely und Pest — zu antijiidischen Krawallen gekom- 
men.? Als es rund um die Osterfeiertage in PreSburg abermals zu antijiidischen Aus- 
schreitungen kam, griff der »Pébel« zunichst die seit 1840 auflerhalb des Ghettos 
zugelassenen jiidischen Geschifte an und pliinderte sie. Hiuser, in denen Juden und 
Jiidinnen wohnten, wurden ohne Riicksicht auf die veridngstigten Menschen gestiirmt. 
Die auf8erhalb des Preffburger Ghettos lebende jiidische Bevélkerung fliichtete entwe- 
der aus der Stadt oder suchte im Ghetto Schutz. Erst die Ausrufung des Standrechts 
und der Einsatz von Militir konnten die Ausschreitungen einddmmen. Eine Magi- 
stratskundmachung ging auf die reaktioniren Forderungen ein und verordnete am 
Ostermontag, »dall alle im Gebiete der Stadt auflerhalb des Gatters wohnende Juden 

binnen 24 Stunden aus dieser Stadt ausziehen miissen [...], dal} somit die Juden samt 

Gewdlbern blof innerhalb des Gatters auf dem Schlofberge beschrinkt bleiben«.? In 
den darauffolgenden Tagen kamen Bauern und Biuerinnen aus der Umgebung nach 
Prefburg, um an den Pliinderungen teilzunehmen. Als sie unverrichteter Dinge um- 
kehren muften, raubten sie die jiidische Bevolkerung in ihren Dorfern aus.” Hinter 
dem »P6bel« standen handfeste Interessen, in diesem Fall jene des deutschen Biirger- 
tums, das die Unzufriedenheit auf die jiidische Konkurrenz ablenken wollte, um nicht 

selbst zum Ziel der Proteste zu werden.? 
Ahnlich problematisch war die Lage in Bshmen und Mihren. Nicht iiberall wurden 

Juden in der Nationalgarde akzeptiert. Im mahrischen Prossnitz organisierte sich — ahn- 
lich wie in anderen Orten — eine eigenstidndige jiidische Biirgerwehr, der es gelang, ei- 
nen Angriff auf die Judenstadt abzuwehren.?” Dabei standen zu Beginn der Revolution 
zahlreiche jiidische Publizisten-auf seiten der revolutionir gesinnten tschechischen Be- 
volkerung. Doch bereits Mitte April 1848 brachen im Land antijiidische Unruhen aus.?® 
Der Prager Korrespondent des »Osterreichischen Central-Organs fiir Glaubensfreiheit, 
Cultur, Geschichte und Literatur der Juden«, Simon Hock, schrieb am 26. April 1848: 
»Furchtbar sind wir aus unseren siilen Trdumen von Eintracht und Verbriiderung 
aufgeschreckt worden ... [der Traum] von Gleichheit und Bruderliebe ist plétzlich 
zerstoben.«?’ In der Polarisierung von Deutschen und Tschechen wurden die jiidischen 
Revolutionire als Verbiindete der Deutschen und damit als antitschechisch wahrge- 
nommen. 

Vieles erinnerte an die gegen jiidische Fabrikanten gerichteten Arbeiterunruhen 
1844, Eine von Zeitgenossen als »P6bel« beschriebene Menge drang in die Prager Ju- 
denstadt ein und bedrohte deren Bevélkerung massiv.’® Wie so oft vermischte sich das 
antijiidische Aggressionspotential mit einem christlichem Vorurteil: In Prag tauchte ein 
an die Ritualmordlegende angelehntes Geriicht »von einem verschwundenen Christen- 
kinde auf, das gewiB die Juden als Osterlamm geschlachtet hatten«.! In zahlreichen 
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Flugblittern und Pamphleten wurde die Vertreibung und Ausschaltung der im Handel 
tatigen jiidischen Konkurrenten gefordert.’? Wie Simon Hock fliichteten viele vor der 
antijiidischen Gewalt nach Wien. Der Schriftsteller Leopold Kompert formulierte 
damals einen Satz, der spiter zu einem Schlagwort werden sollte: »Auf nach Amerika!« 
Komperts Text driickt die Enttduschung tiber die nicht gewihrte Gleichberechtigung 
und die erfahrenen Feindseligkeiten aus. Er schrieb: »Seit Jahrhunderten ist unsre 
Geschichte nichts Anderes, als ein stummes Bejahen auf jede uns aufgelegte Qual, auf 
jede Folter und Beschrinkung! Aber immer bejahen, immer den Kopf neigen? Den 

Nacken krumm halten und die Hinde wie zum Gebete gefaltet? Wir wollen einmal mit 
Erlaubnis des ssouverinen Volkes< die Geduld verlieren, wir wollen einmal verneinen — 

und dann aus dem Wege gehen! Nach Amerika nimlich!«?* 
Nach dem Scheitern der Revolution mufiten tatsdchlich zahlreiche jiidische und 

nichtjiidische Revolutionire und Revolutionirinnen diesen Fluchtweg nehmen, um der 
Politjustiz der Reaktion zu entgehen: Es wurden Todesurteile vollstreckt — unter ande- 
ren an dem Journalisten Hermann Jellinek, dem Bruder von Adolf Jellinek, der ab 1856 
zu einem der bedeutenden Prediger der jiidischen Gemeinde Wiens werden sollte. Her- 
mann Jellinek, der erst 26 Jahre alt war, als er und andere 1848 dem Justizmord zum 
Opfer fielen,** hatte mit der jiidischen Religion gebrochen und sich als Atheist dekla- 
riert, Der Dramatiker und Erzdhler Eduard Bauernfeld schrieb: »... man brauchte einen 
Juden und hatte sonst gerade keinen zur Hand.«* 

Trotz der Riickschlige niherten sich die jiidische und nichtjiidische Bevélkerung 
einander an, besonders in Ungarn. Zu Beginn der Revolution hatten sich die jiidischen 
Mitstreiter ihren Platz als Teil des ungarischen Aufstandes erst erkimpfen miissen: Im 
April 1848 war ihnen zunichst die Mitgliedschaft bei der Nationalgarde entzogen wor- 
den. Das empérte die ungarischen Schriftsteller Mihaly V6rosmarty und Sandor Pe- 
tofi. Vordsmarty schrieb: »Der Segen der Gleichheit und der Briiderlichkeit lief nur 
ein Volk unberiihrt, den in seinem Leben ewigen Juden. Soviel steht fest, der heilige 

Name der Gleichheit war noch nie eine so abscheuliche Liige wie jetzt.«*® Dennoch 
wurden jiidische Wachkompanien gegriindet. Ab Mitte 1848 erklérte sich eine ungari- 
sche Stadt nach der anderen dazu bereit, jiidische Mitglieder in die Nationalgarde auf- 
zunehmen. 

Daf sich viele Juden und Jiidinnen der ungarischen Revolutionsbewegung anschlos- 
sen, hatte gute Griinde. Die Reformen des ungarischen Landtages 1839/40 hatten die 
Gesetzeslage in bezug auf die Grundbesitzfihigkeit, die Wahl des Aufenthaltsortes und 
des Berufes verbessert, weswegen die jiidische Bevolkerung auf weitere Fortschritte mit 
Hilfe der ungarischen Revolution hoffen durfte.’” Als sich die nichtungarischen Min- 
derheiten, allen voran die Kroaten unter Joseph Graf Jellagié, mit den gegenrevolutio- 
niren Kriften verbiindeten und gegen den Plattensee vorstieen, rief Verteidigungsmi- 
nister Kossuth das »Vaterland in Gefahr« aus. Zur Verteidigung wurde die ungarische 
Landwehr, Honvéd, gebildet und am 11. Juli 1848 beschlossen, daf alle Ungarn unab- 
hingig von ihrer Konfession aufgenommen werden konnten. Jiidische Mitstreiter 
schlossen sich darauthin in tiberdurchschnittlichem Ausmall der Landwehr an® Die 
Erfahrung des gemeinsamen Kampfes um nationale Autonomie ermdglichte es der un- 
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garisch-jiidischen Bevolkerung, den einsetzenden MagyarisierungsprozeR nicht als von 
auflen aufoktroyiert, sondern als selbstgewihlt zu sehen. 

Nach dem Scheitern der Revolution lieBen die gegenrevolutioniren Machthaber die 
jiidische Bevolkerung fiir ihr Engagement auf seiten der Ungarn biiflen. Rabbiner, die 
in ihren Predigten fiir die Unabh#ngigkeit Ungarns eingetreten waren, wurden verhaf- 
tet, sechs jiidische Gemeinden wurden zu einer Strafzahlung von 2,3 Millionen Gulden 

verurteilt. Da die Summe nicht einzutreiben war, wurde sie spiter herabgesetzt und die 
Zahlung auf alle jiddischen Gemeinden aufgeteilt. Erst lingerfristig kam die Straf- 
zahlung dem jiidischen Leben in Ungarn zugute, denn sie wurde Grundlage eines Schul- 
fonds, aus dessen Mitteln das 1877 in Budapest erdffnete Rabbinerseminar finanziert 

wurde.* 
In Westgalizien hatte die polnisch-jiidische Anniherung schon vor 1848 begonnen. 

Als der nationalpolnische Aufstand in Krakau 1846 ausbrach, meldeten sich circa 500 
Juden zur aufstindischen Armee. Unter ihnen befanden sich sogar orthodoxe Juden, 
unterstiitzt von Rabbiner Berusch Meisels. Dies schuf eine wichtige Grundlage fiir die 

spatere politische Kooperation zwischen polnischen Konservativen und orthodoxen 

und chassidischen Juden in Westgalizien.®® In Ostgalizien beteiligten sich vor allem 

aufgeklirte Juden an der Revolution, wihrend sich die orthodoxe und chassidische 

Mehrheit eher passiv verhielt. Aus Lemberg wurde nach dem Bekanntwerden der 

revolutiondren Ereignisse in Wien eine Delegation nach Wien entsandt, der zwei jiidi- 

sche Delegierte angehérten. Die Forderungen der Delegation enthielten auch eine nach 

der Gleichheit vor dem Gesetz, unabhiingig von Klasse und Religion. Das innerjiidische 
Leben geriet in Folge der Revolution in Galizien noch stirker in Unruhe als in den 

Unterricht jiidischer Knaben im Cheder 
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anderen Kronldndern. Bis dahin latente innere Konflikte brachen aus und fiihrten zu 
heftigen Auseinandersetzungen, die bis hin zum Mord reichten. Streitpunkte waren die 
Erziehungsfrage und die Kritik der Aufgeklarten am riickstindigen Chederunterricht. 
Der Moérder des sich fiir die Ideen der Revolution engagierenden fortschrittlichen 
Rabbiners Abraham Kohn in Lemberg — er hatte zuvor in Hohenems gewirkt — war ein 
Chasside.*! 

Insgesamt war die Lage fiir die jiidische Bevélkerung in der Revolutionsphase zutiefst 
widerspriichlich, bedngstigend und vielversprechend zugleich. Zahlreiche jiidische Re- 

volutionire erlebten reale Integration in eine sich demokratisierende Gesellschaft und 
kampften gemeinsam mit anders Religiésen an vorderster Front gegen die driickenden 
Belastungen des autoritiren Regimes. Bekannt wurden, neben Adolf Fischhof, der Arzt 
Joseph Goldmark und der Sekretir der Wiener jiidischen Gemeinde, Ludwig August 
Frankl. Sein Gedicht »Die Universitit« glorifizierte die Rolle der Studenten, es wurde 

zu einer Art Marseillaise der Revolution.* 
Die von der Revolution erhoffte Gleichberechtigung der jiidischen Religion kam erst 

im letzten Moment. Dies lief viel Raum, das Fiir und Wider einer Gleichberechtigung 
abzuwigen und die Argumente gegen sie zu erweitern. Damit wurde dem spiteren Anti- 
semitismus eine ideologische Basis aufbereitet.” Die »Pillersdorfsche Verfassung« vom 
April 1848 verschob die Frage der Gleichberechtigung auf den Reichstag, der ab Juli 
1848 in Wien zusammentrat und im Zuge der Kampfe um Wien im Oktober 1848 nach 
Kremsier verlegt wurde. Thm gehorte neben Fischhof, Goldmark und Mannheimer 
auch der Krakauer Rabbiner Berusch Meisels an. Ein erster wichtiger Schritt war die 
vom Reichstag im Oktober 1848 beschlossene Aufhebung der Judensteuern.* Aber erst 
die oktroyierte Verfassung vom 4. Mirz 1849 sollte der Bevlkerung Biirgerrechte, Frei- 
ziigigkeit und Grundbesitzfihigkeit unabhingig vom Religionsbekenntnis sichern. Der 
Reichstag wurde unmittelbar danach gewaltsam aufgelost. Ahnlich war es in Ungarn: 
Die revolutionire Regierung gewihrte erst im Angesicht der bevorstehenden Nieder- 
lage am 29. Juli 1848 der jiidischen Bevdlkerung die Gleichberechtigung. 

2. Judisches Gemeindeleben 

Bis zur tatsichlichen individualrechtlichen Gleichberechtigung und gesetzlichen An- 
erkennung als Religionsgemeinschaft durch das Staatsgrundgesetz vom 21. Dezember 
1867 blieb die rechtliche Lage der jiidischen Bevolkerung in der osterreichischen 
Reichshilfte unklar.®® In der ungarischen Reichshilfte erfolgte die Gleichberechtigung 
durch das Emanzipationsgesetz vom 17. Dezember 1867.% Die Gewahrung der Gleich- 
berechtigung wird allgemein mit der Schwiche des Neoabsolutismus aufgrund der 
Niederlagen in den Kriegen gegen das bonapartistische Frapkreich in Italien 1859 und 
gegen Preuflen 1866 in Zusammenhang gebracht. Die Aussdhnung mit den 1848 noch 
bekidmpften Teilen der Gesellschaft und das Eingehen auf die von ihnen vertretenen 
Ideen waren zur Stabilisierung des politischen Systems erforderlich geworden. Dazu ge- 
horte auch die Gleichberechtigung der jiidischen Bevolkerung. Diese fand allerdings 
zur selben Zeit in zahlreichen anderen europiischen Staaten statt und war auch aus die- 
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sem Grund kaum mehr aufzuschieben. Im Vergleich zu den antijiidischen Debatten 
rund um die Toleranzpatente Josephs II. und jenen der Revolution 1848/49 ging sie un- 
spektakulir Giber die Biihne. 

Doch zuniichst hatte der Neoabsolutismus in die von der Revolution erkimpften Re- 
formen eingegriffen. Die in den Verfassungen der Revolution ausgesprochene Gleich- 
berechtigung der jlidischen Bevolkerung wurde 1851 im Zuge der Aufhebung der 
Mirzverfassung wieder zuriickgenommen. Ein massiver Einschnitt war die neuerliche 
Einschrinkung der Grundbesitzfahigkeit der jiidischen Bevolkerung 1853.47 Damit 
prolongierte der Neoabsolutismus unter dem jungen Kaiser Franz Joseph I. den Zu- 
stand vor der Revolution, ohne alle diskriminierenden Regelungen wieder einzufiihren: 
So blieben etwa die Judensteuern abgeschafft, und auch das im Mai 1848 aufgehobene 
Familiantengesetz fiir Bohmen und Mihren wurde nicht wieder eingefiihrt. Dieses 1726 
und 1727 beschlossene Gesetz hatte die Zahl der jiidischen Familien in Béhmen auf 
8541, in Mihren auf 5106 beschrinkt und unter anderem geregelt, dal nur der alteste 
Sohn der Familie die Erlaubnis erhielt, nach dem Tod des Vaters zu heiraten.*® 

Die Schliisselfragen blieben, wo es der jiidischen Bevolkerung gestattet wurde, zu 
wohnen bzw. Grund- und Hausbesitz zu erwerben, und welche Berufe ihr verschlossen 

blieben. Eine regional unterschiedliche Gesetzeslage prigte weiterhin die Lebenswirk- 
lichkeit der in den verschiedenen Kronlindern lebenden Juden und Jiidinnen. Mit dem 
Ende des Hofjudenstatus und der Abschaffung des Judenamtes wurde Wien fiir die 
Niederlassung der jiidischen Bevdlkerung gedffnet und daraufhin zu deren attraktiv- 

stem Migrationsziel. In jenen galizischen 

Stddten, in denen die jiidische Bevolke- 
rung nach wie vor in Ghettos lebte, wie 
Krakau und Lemberg, blieb die Wohnbe- 
schrinkung hingegen aufrecht. Noch 
1867 wurde heftig dariiber diskutiert, un- 
ter welchen Bedingungen es der jiidi- 
schen Bevolkerung Lembergs gestattet 
werden sollte, aullerhalb des Ghettos zu 
leben.®® Nur einzelne Personen erhielten 
entsprechende Genehmigungen. Dabei 
waren 1860 circa 36 Prozent der Bevolke- 
rung Lembergs jiidisch. Wer aullerhalb 
des jiidischen Ghettos wohnen wollte, 
mulite zum Beispiel die »jiidische 
Sondertracht, also die Kleidung der Re- 
ligidsen, ablegen.”® 

In den Alpenlidndern, deren Vertretun- 
gen sich wihrend der Revolution offensiv 
gegen eine Zulassung der jiidischen Be- 

Religiose Jiidin in Feiertagskleidung vor einem 
Toravorhang. Gemilde von Isidor Kaufmann 
(1853-1921), der fiir seine Genrebilder zum volkerung ausgesprochen hatten, war die 

jiidischen Volksleben bekannt war Lage unterschiedlich.”! In Tirol galt zwar 
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weiterhin ein Ansiedlungsverbot, aber einzelnen jiidischen Familien gelang es, sich 
schon vor 1867 in Tirol niederzulassen. Salzburg hingegen hielt sich strikt an sein »Pri- 
vileg«, Juden das Wohnrecht zu verweigern, und wurde erst mit dem Staatsgrund- 
gesetz 1867 gezwungen, die seit dem 15. Jahrhundert tradierte Verbannung aufzu- 

geben.”? In manchen Regionen hatten einzelne Juden und Jiidinnen die kurze Zeit 
zwischen der von der revolutiondren Gesetzgebung ausgesprochenen Gleichberech- 
tigung und der Riicknahme dieser Rechte 1851 und 1853 niitzen kénnen, um sich in 
Orten, in denen sie bis dahin nicht wohnen durften, niederzulassen. Fiir eine dauer- 

hafte Ansiedlung fehlte abermals die rechtliche Grundlage, und die RechtmiRigkeit 
ihres Verbleibs blieb ungewif, so etwa in Kirnten und der Steiermark.” Jiidische 

Hindler, die bereits vor der Revolution die Jahrmarkte der Steiermark besucht hatten, 

verlegten ihre Wohnsitze dorthin und versuchten mit zahlreichen Ansuchen, den 
Zustand zu legalisieren und sogar eine jiidische Gemeinde in Graz zu bilden. Zunichst 
konnten sie lediglich mit einem temporiren Aufenthalt rechnen und mufiten sich den 
Aufbau eines religios jiidischen Lebens schrittweise erkimpfen: Ab 1862 wurde es 
einer Person erlaubt, zu schichten und Gottesdienste abzuhalten, 1863 konstituierte 

sich die »Israelitische Corporation, ein Friedhof konnte eingerichtet werden. 1865 
wurden die Gottesdienste von ehemaligen privaten Betrdumen in eine eigens ange- 
mietete Synagoge verlegt’® 1869 wurde eine zweiklassige jiidische Volksschule 
erdffnet, die nach einigen Krisenjahren 1892 im Amtshaus neben der Grazer Synagoge 
ihr Zuhause fand. 

Nachdem Kaiser Franz Joseph I. schon 1849 beim Empfang einer jiidischen Delega- 
tion von einer »jiidischen Gemeinde Wiens« gesprochen hatte, konnte sich in Wien 
1852 endlich eine eigenstindige Kultusgemeinde etablieren.”’ In den Alpenlandern hin- 
gegen dauerte es noch linger. Die Statuten der Grazer Israelitischen Kultusgemeinde 
wurden erst 1869 genehmigt. Als fiir Niederdsterreich — wie auch fiir einige andere Re- 
gionen — 1860 der Ausschluf} der jiidischen Bevélkerung vom Grundbesitz fiel, konnte 
der Aufbau einer Infrastruktur beginnen, die es zulie, Kultusgemeinden zu griinden.® 
Bis 1875 konstituierten sich in Krems, St. Pélten, Horn, Sechshaus, Wiener Neustadt, 

Kemmelbach, Baden und fiir die »vereinigten Israeliten von Ottakring, Hernals und 
Neulerchenfeld« acht jiidische Gemeinden.”’ 

Auf organisatorischer Ebene hatten die jiidischen Gemeinden noch keine einheitliche 
Form, und die Statuten zahlreicher Gemeinden waren nicht einmal gebilligt worden. 
Fiir Aufregung sorgte, dafl in Ungarn die Unvereinbarkeit der Interessen zu einer Spal- 
tung der Gemeinden fiihrte. In der leidenschaftlich gefiihrten Debatte spielte der ab 
1851 in Eisenstadt wirkende Rabbiner Esriel Hildesheimer eine wichtige Rolle. Hildes- 
heimer wurde dank seiner Ideen und der von ihm in Eisenstadt gefiihrten Jeschiwa zum 
Wortfiihrer einer Gruppe, die Neo-Orthodoxie genannt wurde. Er vertrat einen religi- 
osen Traditionalismus, der sich, anders als jener der Orthodoxie, nicht der sikularen 

Bildung verschloff. Hildesheimer fiihrte einen Zweitfrontenkampf, nimlich den einen 
gegen die Reformer und den anderen gegen Ultraorthodoxe, die von jeder Reform einen 
Schritt in Richtung Assimilation befiirchteten. Bei dem von der ungarischen Regierung 
einberufenen Kongrel der Vertreter jiidischer Gemeinden, der einheitliche Statuten fiir 

—— 
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die Gemeinden ausarbeiten sollte, kam es zum Eklat, als ihn die zahlenmaRig unter- 
legenen Orthodoxen verlieRen. Hildesheimer, dem die Einheit ein Anliegen war, resig- 
nierte, und er nahm bald darauf einen Ruf nach Berlin an, wo er ein Rabbinerseminar 

nach seinen in Eisenstadt entwickelten Vorstellungen aufbauen konnte.’® Die ungari- 
sche Gesetzgebung trug der Unvereinbarkeit der religiosen Gruppierungen Rechnung, 
und ab 1871 wirkten orthodoxe Gemeinden, Status-quo-ante-Gemeinden, also Ge- 

meinden, die an der urspriinglichen Organisationsform festhielten, neologische 
(reformorientierte) und sefardische Gemeinden nebeneinander.” 

Auf diese innere Differenzierung nahm die Gesetzgebung der &sterreichischen 
Reichshilfte keine Riicksicht. Aufgrund des Gesetzes zur »Regelung der dufleren 
Rechtsverhiltnisse der israelitischen Religionsgesellschaft« vom 21. Mirz 1890 mufiten 
sich alle in einer Region lebenden Juden und Jiidinnen einer gemeinsamen Israelitischen 
Kultusgemeinde anschliefen. Die Orthodoxen bemiihten sich seither immer wieder 
vergeblich, sich aus diesem Zwangsverband zu l6sen, weswegen die Reformer sie als 
Trennungsorthodoxie bezeichneten. Auch die bis dahin unabhingig agierende sefar- 
dische Gemeinde Wiens versuchte erfolglos, sich bei den Behorden gegen den ver- 
ordneten Verband zu wehren. Sie erreichte allerdings seitens der Wiener Israelitischen 
Kultusgemeinde zahlreiche Zugestindnisse, um einen quasi-autonomen Status zu be- 
wahren.®® Den Anspriichen der verschiedenen und oftmals miteinander verfeindeten 
Gruppen gerecht zu werden wurde zu einer der wichtigsten Aufgaben der gew#hlten 
Funktionire der Israelitischen Kultusgemeinden. 

Der Gesetzgeber legte die Zahl der Israelitischen Kultusgemeinden fest. Sie umfalte 

Tabelle 1: Zab! der Israelitischen Kultusgemeinden, festgelegt durch Ministerial- 
verordnungen 1891 und 1893 

Bohmen 206 

Mihren 50 

Schlesien 10 

Galizien 253 

Bukowina 15 

Niederdsterreich (inkl, Wien) 14 

Oberdésterreich 2 

Steiermark 1 

Vorarlberg 1 

Dalmatien 2 

Kiistenland 2 

Gesamt 556 

Quelle: Wolfdieter Bib/, Dic Juden in der Fabsburgermonarchie 1848-1918, Studia Judaica Austriaca 8 
(Eisenstadt 1980) 24, 
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in den 1890er Jahren mehr als 550 Kultusgemeinden in der 6sterreichischen Reichs- 
hilfte, im Jahre 1910 waren es 562. Tabelle 1 weist bereits die Israelitischen Kultusge- 
meinden in Linz und Steyr aus, in Salzburg, Kirnten und Tirol hatten sich hingegen 
noch keine Gemeinden bilden kénnen.®! Die jiidische Bevolkerung Tirols wurde noch 
von Hohenems aus mitverwaltet. 

Wie sehr lokale Eigenheiten fortdauerten, zeigt sich am mahrischen Beispiel. Bis zum 
Ende der Monarchie blieben von den urspriinglich 52 Judengemeinden 27 als auto- 
nome bestehen, darunter die zuvor wichtigsten jiidischen Gemeinden Mzhrens in 

Prossnitz und Nikolsburg.®? Konkret hief dies, daf} die Judengemeinden eigene Ver- 
waltungen und Biirgermeister hatten, wobei durchaus auch die nichtjiidische Bevélke- 
rung in die Judengemeinden und Juden und Jiidinnen in die angrenzenden christlichen 
Gemeinden zogen.® 

Nach 1848 schien es fiir die jiidische Bevélkerung vielversprechend, Anerkennung 
durch Anpassung zu erreichen. Modernisierung im Sinne von Urbanisierung, Bil- 
dungsorientierung, der Annahme von Berufen, die das Arbeiten am Schabbat erforder- 
ten, und die allgemeine Tendenz zur Sikularisierung auf der einen Seite, die Zuriick- 
nahme diskriminierender Gesetze auf der anderen und der damit einhergehende 
Verlust des von aulen aufgezwungenen Verbundenheitsgefiihls fiihrten nach 1848 zu 
einer Beschleunigung der Akkulturation an weltliche und nichtjiidische Lebensstile. 
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Wer nicht religi6s war, fiihlte sich nur mehr lose an das Jiidische gebunden. Die Distanz 
der Lebenswelten von Reformierten oder religids Indifferenten zu jenen, deren Alltag 
weiterhin von religidsen Gesetzen bestimmt blieb, vergréferte sich rasch. Die Anniéhe- 
rung an die nichtjiidische Umwelt 148t sich auf vielen Ebenen beobachten, auch im 
Privaten. Wegen seiner Symbolkraft wird der Christbaum in jiidischen Haushalten 
gerne als Paradebeispiel fiir die weit fortgeschrittene Assimilation genannt. Der Wiener 
Oberrabbiner Moritz Giidemann schildert in seinen Erinnerungen den Besuch beim 
Journalisten Theodor Herzl am 24. Dezember 1895 in dessen Wohnung: »Ich wurde in 
ein groRes Empfangszimmer eingelassen und fand dort — man stelle sich meine Uber- 
raschung vor — einen grofen Christbaum! Die Unterhaltung — in Gegenwart des Christ- 
baums — war schleppend und ich empfahl mich bald.«* 

Auch das religidse Leben erfubr eine weitere Anpassung an die Umwelt. Die Klei- 
dung damaliger reformorientierter Rabbiner erinnert eher an jene christlicher Priester, 

und um die Einfiihrung der Orgelmusik im Gottesdienst wurde weiterhin eine grund- 
sitzliche Debatte gefiihrt.®® Ein anderes Beispiel fiir die Akkulturation ist die Architek- 
tur der in dieser Zeit neu gebauten Synagogen. Viele orientierten sich an den archi- 
tektonischen Moden der Zeit — Klassizismus, Neogotik, Neoromantik, Historismus, 

Jugendstil, Eklektizismus. Die Akkulturation ging so weit, dafl manche Synagogenbau- 
ten kaum von anderen Bauten zu unterscheiden waren, etwa bei der 1885/86 errichte- 

ten Hubergassen-Synagoge in Wien-Ottakring.® Nur die am Dach angebrachten Ge- 
setzestafeln und zwei Davidsterne erinnerten daran, dafl es sich um ein jiidisches 
Gotteshaus handelte.5” Es gibt aber auch zahlreiche Beispiele fiir autonome synagogale 

Architektur und das selbstbewulte Aneignen des &ffentlichen Raums. Darunter fallen 
die von Ludwig von Férster entworfenen Synagogen in der Budapester Dohanystrale 
und in der Wiener Tempelgasse.® Forster zitierte beim Bau der Synagoge in der Tem- 
pelgasse, die circa 2 000 Sitzplitze aufwies, mit minarettartigen Tiirmchen architekto- 
nische Elemente von Salomos Tempel und imitierte islamische Ornamente und »orien- 
talische Stilelemente«, da er eine Affinitit von jiidischer und islamischer Bevolkerung 
annahm.® »Das Gebiude war beispielgebend fiir den romantischen Historismus und 
hatte den Stellenwert eines respektablen Ringstrafengebiudes«, schrieb Pierre Ge- 
née.” Es war der erste Synagogenbau in Wien, der nicht mehr Riicksicht nehmen mufite 
auf die josephinische Bauvorschrift, die verordnet hatte, da »akatholische« Gottes- 
hiuser nicht mit Tiirmen und Zugingen an der Straf8enfront erbaut werden durften. 

3. Koexistenzen 

Religion oder Nation 

Die jiidische war die drittgroQte Religionsgruppe in der ésterreichischen Reichshilfte, 
wie Ergebnisse der Volkszihlung aus dem Jahr 1900 in Tabelle 2 zeigen. Mehr Ange- 
horige hatten lediglich die romisch-katholische und die griechisch-unierte Religion. Mit 
Ausnahme der Bukowina verfiigte die romisch-katholische Kirche in allen &sterrei- 
chischen Kronldndern iiber die meisten Mitglieder. In Galizien waren die Mehrheits- 
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verhéltnisse zwischen der romisch-katholischen Kirche und der griechisch-unierten 
nahezu ausgewogen. Dabei sollte jedoch zwischen Ost- und Westgalizien unterschieden 
werden. Im Westen Galiziens, wo die romisch-katholische polnische Bevolkerung iiber- 
wog, lebten weitaus weniger Juden und Jiidinnen als in dem von griechisch-unierter und 
somit ukrainischer (ruthenischer) Bevélkerung dominierten Osten.™ 

Mit dem anschwellenden Nationalititenstreit schlitterte das Vielvolkerstaat-Modell 
in eine tiefe politische Krise, die auch das Zusammenleben von jiidischer und nichtji- 
discher Bevolkerung schwer belastete. Die Menschen in der Habsburgermonarchie sa- 
hen sich gezwungen, sich stirker mononational — etwa als Tschechen, Polen oder Deut- 
sche — zu identifizieren, und viele betrachteten Juden und Jiidinnen nicht als zu ihrer 
nationalen Gruppe Zugehorige, sondern als ein anderes Volk, als andere »Nation« oder 
gar — infolge des rassistischen Diskurses — als »Rasse«. Fiir die 6sterreichische Gesetz- 

Tabelle 2: Anteil der Personen nach Religionszugehérigkeit und Kronlindern, 
Volkszéihlung 1900 

Romisch- |Griechisch-| Israeliten | Griechisch- | Evan- | Andere 
katholisch| uniert orientalisch |gelisch 

(nichtuniert) | (AB¥) 

in Prozent in Zahlen 

Niederdsterreich 
(inkl. Wien) 92,4 0,1 5,1 0,1 1,9 04 3100493 

Oberdsterreich 97,5 0,0 0,2 0,0 2,2 0,1 810246 

Salzburg 992 0,0 0,1 0,0 0,6 0,1 192763 

Steiermark 98,7 0,0 0,2 0,1 0,9 0,1 1356494 

Kirnten 94 4 0,0 0,1 0,0 5,5 0,0 367324 

Krain 99,8 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 508150 

Triest mit Gebiet 95,1 0,0 2,8 0,8 0,8 0,5 178599 

Gorz und 
Gradiska 997 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 232897 

Istrien 99,6 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 345050 

Tirol 99,5 0,0 0,1 0,0 0,3 0,1 852712 

Vorarlberg 98,7 0,0 0,1 0,0 0,7 0,5 129237 

Bohmen 96,0 0,0 1,5 0,0 12 13 6318697 

Mihren 954 0,0 1,8 0,0 1,1 1,7 2437706 

Schlesien 84,7 0,1 1,8 0,0 134 00 680422 

Galizien 45,8 424 11,1 0,0 0,5 0,2 7315939 

Bukowina 11,9 3,2 13,2 68,5 2,5 0,7 730195 

Dalmatien 83,7 0,0 0,1 16,2 0,0 0,0 593784 

Gesamt 79,0 12,0 4,7 2,3 14 0,6 126150708 

* Augsburger Bekenntnis 

Quelle: Qesterreichische Statistik LXIII/1 (Wien 1902) 130 £, 
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gebung blieb dic jiidische Bevélkerung jedoch bis zum Ende der Habsburgermonarchie 
ausschliefllich eine Gruppe mit Religionszugehérigkeit. Erst mit dem Aufkommen des 
jidischen Nationalismus bemiihte sich dessen Anhingerschaft — wenngleich vergeblich 
— um die Anerkennung der jiidischen Bevélkerung als »Volksstamme, so die Termino- 
logie der Habsburgermonarchie.” 

Die Nichtanerkennung der jiidischen Bevélkerung als »Sprachnation« fiihrte zu einer 
eigenartigen Rechtsauffassung, denn Jiddisch durfte bei den Volkszihlungen nicht als 
Umgangssprache angegeben werden, obwohl diese natiirlich die Muttersprache vieler 
in Galizien und der Bukowina Lebender war.”? Die Ergebnisse der Umgangssprachen- 
erhebungen waren fiir die Bestimmung der Grof3e eines »Volksstamms« relevant. In- 
folge der Gesetzgebung war die jiddisch sprechende Bevolkerung also gezwungen, eine 
andere Sprache zu benennen und auf diese Weise die Gréfle eines des im jeweiligen 
Kronland lebenden »Volksstamms« zu erhéhen. Die Befragten durften aulerdem nur 
eine Sprache angeben. Damit wurde ihnen ein Bekenntnis zu nur einer nicht-jiddischen 

Tabelle 3: Umgangssprachenerhebung nach Religionsbekenntnissen und osterrer- 
chischer Staatsbiirgerschaft in der Gsterreichischen Reichshalfte, 1910 

Romisch- |Griechisch-| Israeli- | Grie- | Evan- | Andere 
und uniert tisch chisch | gelisch [ Bekennt- 

armenisch- orienta- nisse u. 
katholisch lisch Konfessi- 

onslose 

in Prozent in Zahlen 

Deutsch 42,1 0,1 27,7 0,6 52,6 65,5 9950678 

Bohmisch- 
mahrisch- 
slowakisch 28,0 0,0 4,1 0,1 31,1 22,4 6412999 

Polnisch 17,3 7,0 65,9 0,1 15,6 1,5 4956527 

Ruthenisch 0,2 92,7 1,9 422 0,2 7,2 3513247 

Slowenisch 557 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 1249704 

Serbisch- 
kroatisch 31 0,0 0,0 15,6 0,0 0,1 780933 

Italienisch- 
ladinisch 3,4 0,0 0,2 0,1 0,1 2,6 766235 

Ruminisch 0,0 0,0 0,1 41,0 0,0 0,2 273216 

Magyarisch 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 - 10389 

Ohne Umgangs- 
sprache 0,2 0,2 0,1 0,3 0,2 0,3 47568 

Gesamt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

I?:f;“;g’zahl 22107760| 3412370 | 1229923 | 655467 |510608| 45368 | 27961496 

Die Umgangssprachen von Personen mit nichtdsterreichischer Staatsbiirgerschaft wurden nicht erhoben. 
Quelle: Osterreichische Statistik N.F. 1/2 (Wien 1914) 54 f, 

462



VON DER REVOLUTION 1848 BIS ZUM ENDE DER MONARCHIE 

Sprache abverlangt und — anders als in der ungarischen Reichshilfte — der Mehrspra: 
chigkeit keine Rechnung getragen. Im Vorfeld der Volkszihlung 1910 riefen zionistische 
Gruppierungen dazu auf, ungeachtet dieser Regelung »Jiddisch« als Umgangssprache 
in die Erhebungsbégen eintragen zu lassen. Der Aktion zur Beendigung des unhalt- 
baren Zustands und zur Verankerung eines jiidischen Nationalbewuftseins folgten 
mehrere hundert Personen, in Lemberg sollen es 300 gewesen sein, in Brody, Przemysl, 
Stanislau, Stryi und Tarnopol je 200. Thnen drohte eine Strafe bis zu 40 Kronen oder 
vier Tagen Arrest.” 

Die Volkszahlungen verfilschten somit gezielt das Ergebnis und die tatsichliche Ver- 
teilung der Sprachgewohnheiten der jiidischen Bevélkerung. So kam bei der letzten 
Umgangssprachenerhebung der Habsburgermonarchie im Jahr 1910 heraus, daf von 
1229923 Juden und Jiidinnen mit Ssterreichischer Staatsbiirgerschaft zwei Drittel Pol- 
nisch als ihre Umgangssprache bezeichneten.” Das lag vor allem daran, daf} in Galizien 
93 Prozent der jiidischen Befragten Polnisch als ihre Umgangssprache nannten. Damit 

verhalf die jiidische Bevolkerung der polnischen in Galizien zu einer knappen zahlen- 
mifigen Uberlegenheit gegeniiber der ukrainischen.” Hitten sich ebenso viele Juden 
und Jiidinnen nicht zur polnischen, sondern zur »ruthenischen« Sprache bekannt, wire 
die »ruthenische« Bevélkerung die zahlenmiRig stirkste gewesen. Dies war einer der 
Hintergriinde fiir die Unterstiitzung der »Ruthenen« bei den jiidischen Bemiithungen 
um eine eigene Wahlkurie und um die Anerkennung des Jiddischen, denn damit hitte 
der polnischen Hegemonie entgegengewirkt werden kénnen.” 

Diese Gesetzeslage brachte die jiidische Bevolkerung in eine unangenehme Lage, da 
ihr entsprechend der nationalen Interessenlage entweder Illoyalitit oder Assimilation 
vorgeworfen werden konnte. Je nach Kronland und der spezifischen nationalen und so- 
zialen Zusammensetzung geriet die jiidische Bevolkerung als ungleiche Partnerin in 
unterschiedliche Konfliktkonstellationen. In Galizien kam es zu einem Schulterschlufl 
judischer Politiker mit den polnischen. Der wegen seines offensiven Auftretens gegen 

den aufkommenden Antisemitismus bekannt gewordene Rabbiner von Floridsdorf, 
Joseph Samuel Bloch, erhielt sein Reichsratsmandat aufgrund der Kooperation jiidischer 
und polnischer Politik in einem galizischen Wahlbezirk, in dem die Stidte Kolomea, 
Buczacz und Sniatyn lagen. Wie die meisten in Galizien gewihlten jiidischen Abge- 
ordneten schlof er sich im Parlament dem polnischen Klub an.”® Im Parlament stellte er 
Themen zur Diskussion, die das jiidische Leben betrafen, etwa den Kinderraub in Gali- 
zien, bei dem Kinder jiidischer Familien entfiihrt und zwangsgetauft wurden.” 

Freilich wire es verfehlt, die Kooperation der feudalkonservativen Polen und der 
jiidischen Politiker als tiefgehende Verbundenheit zu interpretieren und eine Poloni- 
sierung der jiidischen Bevélkerung daraus zu schliefen. Vielmehr ist sie als erzwungene 
Anpassung einer Minderheit an die neue polnische Hegemonialmacht, die in diesem 
Raum die deutsche abléste, zu verstehen. Die polnische Hegemonie war in Galizien 
Folge des Ausgleichs 1867, und sie manifestierte sich unmittelbar danach in der Polo- 
nisierung der Universitit Lemberg 1871 oder der Schliefung der »Deutschen Schau- 
biithne« 1872.%° Die Assimilation an den polnischen Lebensstil betraf eher die jiidische 
Elite, die Mehrheit der jiidischen Bevolkerung behielt ihre Sprache, das Jiddische, prak- 
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tizierte weiterhin eine sie separierende Religion und heiratete innerhalb der eigenen 
Gruppe.®! Mit dem Aufkommen des polnischen nationalistischen Antisemitismus Ende 
des 19. Jahrhunderts wurde die weitere Zusammenarbeit ohnehin in Frage gestellt.®? 

Die zweitgrofte Sprachgruppe innerhalb der jiidischen Bevolkerung Osterreichs war 
mit 339981 Personen bzw. mehr als einem Viertel die deutschsprachige. Besonders im 
jlingsten — da es erst 1849 autonom wurde — und national vielfaltigsten Kronland, der 
Bukowina, half die jiidische Bevélkerung mit ihrem Bekenntnis zum Deutschen, den 
nach wie vor hegemonialen Status der deutschsprachigen Kultur im Osten der Monar- 
chie mit ihren symbolischen Einrichtungen eines deutschen Stadttheaters, des Deut- 
schen Hauses und der deutschen Universitit Czernowitz zu erhalten. Wie wichtig die 
jlidische Bevolkerung dafiir war, 1dRt sich daran ermessen, daB Juden und Jiidinnen 

mehr als 50 Prozent aller Personen stellten, die das Deutsche als ihre Sprache angaben. 

Das erklirt auch, warum jiidische Studierende an der Czernowitzer Universitdt den 

hochsten Anteil hatten. 
Besonders heikel war die Lage in Bchmen und Mihren, wo der Antagonismus zwi- 

schen deutscher und tschechischer Bevélkerung zu gewaltsamen Konflikten fiihrte. Die 

jiidische Bevolkerung Bohmens war bei der 1880 zum ersten Mal durchgefiihrten Um- 

gangssprachenerhebung »deutschfreundlich«, doch das Ergebnis verdnderte sich bis 

zur Jahrhundertwende: Nun gaben 55,2 Prozent der befragten Juden und Jiidinnen in 

Bohmen die »bohmisch-mihrisch-slowakische« Umgangssprache als die ihre an.® In 

Prag ist der Sprachwechsel deutlich zu beobachten. 1890 nannten noch 73,8 Prozent 

der jiidischen Befragten in Prag Deutsch als ihre Umgangssprache, 1900 waren es nur 

mehr 45,3 Prozent.® 

Anders war dies in Mahren, wo zur Jahrhundertwende noch mehr als 83 Prozent 

Tabelle 4: Umgangssprachen der jiidischen und nichtjiidischen Bevilkerung in 

der Bukowina, 1910 

Nichtjiidische Jiidische Anteil der Anzahl der 

Bevolkerung | Bevolkerung judischen Bevolkerung 
Bevélkerung 

in Prozent in Zahlen 

Deutsch 10,5 93,0 56,7 168779 

Polnisch 5,0 1 3,2 36217 
L 05 20 o 222 
Ruminisch | 39,0 1,0 0,4 273216 
Mapyainch | 15 0,0 0,2 10389 
Mdere | B 02 -t 0,0 3,6 1122 

Staatslremde f,glUi0n = || 2,8 55,1 5182 
Cressnt 00,0 100,0 12,9 800 127 

Ol Coteprechinehe Statille NI 172 (Wien 1914) 54 
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Deutsch als ihre Umgangssprache eintragen liefen. Wie es zu dieser unterschiedlichen 
Konstellation kam, werden noch detaillierte Studien erkliren miissen.®’ Die anders 

geartete Siedlungsstruktur kénnte dafiir ein Grund gewesen sein, da die jiidische Be- 
volkerung in Mihren nicht so zersplittert lebte, sondern durch den Fortbestand von 
traditionellen jliidischen Gemeinden und einem stirkeren deutschsprachigen Schul- 
wesen iiber einen spezifischen jiidischen Kommunikationsraum verfiigte, der sich 
weiterhin an der deutschen Sprache orientierte 3 

In dem von zionistischer Seite getragenen Bestreben um Anerkennung der jiidischen 
Bevolkerung als Nation schien sich erst kurz vor dem Ersten Weltkrieg eine Anderung 
anzubahnen. Dabei ging es nicht um die Frage der Umgangssprache, sondern darum, 
in welcher nationalen Wahlkurie die jiidische Bevilkerung wihlen konnte. Im mihri- 
schen Ausgleich von 1905 wurde die jiidische Bevolkerung gezwungen, sich fiir die nach 
nationalen Kurien gestaltete Landtagswahlordnung entweder den Deutschen oder den 
Tschechen zuzuordnen. Im Ausgleich fiir die Bukowina 1910/11 wurde hingegen mit 
dem neuen, nach sozialen und nationalen Kriterien gestalteten Landtagswahlrecht der 
judischen Wihlerschaft ein eigener Stellenwert eingerdumt. Ein halbherziger Kompro- 
mill kam zustande: De jure gab es keine eigenstindigen jiidischen Wahlkataster, aber 
de facto bestanden solche. Sie zihlten jedoch zum deutschen Wihlerkataster. In der 

GroBgrundbesitz-Landtagskurie der Bukowina wurden jiidischen Mandataren zwei 
Sitze zugestanden.® 

Antisemitismus 

Der Begriff Antisemitismus wurde erst 1879 in Deutschland geprigt, und er steht fiir 
die Ideologisierung der Judenfeindschaft. Antisemitismus stilisierte die sogenannte 
»Judenfrage« zum Schliissel fiir die Lésung sozialer und politischer Krisen. Fiir das 
Zusammenleben von jiidischer und nichtjiidischer Bevolkerung hatte dies fatale Folgen, 
denn ein das individuelle Leben massiv beeintrichtigender Dauerdiskurs der Ausgren- 
zung und Fremd-Kategorisierung setzte ein, gegen den es kein Mittel zu geben schien. 
Die antisemitische Bewegung hitte nicht derartige Erfolge einfahren kénnen, hitten die 
im Zuge des Demokratisierungsprozesses neu zugelassenen minnlichen Wihlerschich- 
ten nicht so positiv darauf reagiert, so begeistert die Reden antisemitischer Demagogen 
gehort und so zahlreich fiir die antisemitischen Parteien gestimmt. Zunichst schien der 
Antisemitismus mit seiner antigrofkapitalistischen Attitiide als Konkurrenzmodell zur 
Arbeiterbewegung der »Sozialismus des dummen Kerls« zu sein und sich durch den 
Radauantisemitismus eines Georg Ritter von Schonerer selbst zu disqualifizieren. Scho- 
nerer tiberfiel 1888 die Redaktionsriume des von ihm als »verjudet« angesehenen 
»Neuen Wiener Tagblatts«, das den Tod des deutschen Kaisers Wilhelm I. am 8. Mirz 
verfriiht gemeldet hatte. Der Kaiser starb erst am folgenden Tag. Schonerer verlor den 
Rittertitel, biiflte auf fiinf Jahre sein parlamentarisches Mandat ein und wurde zu einer 
viermonatigen Gefangnisstrafe verurteilt. Er hitte allerdings mit seiner Haltung gegen 
die Habsburger und die katholische Kirche nur ein beschrinktes Wihlerpotential 
mobilisieren kdnnen.® Nach der Verurteilung Schénerers schien es kurze Zeit, als sei 
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der beingstigende Aufstieg des 

Antisemitismus und Rassismus ein- 

gedimmt.® 
Fiir die jidische Bevolkerung war 

es erschiitternder, als es den christ- 
lichsozialen Wiener Antisemiten un- 

ter dem charismatischen Juristen 
Karl Lueger 1895 gelang, die Mehr- 

heit im Wiener Gemeinderat zu 

erlangen. Der Antisemitismus der 

Christlichsozialen war zwar ein ver- 
balradikaler, schien aber nicht so 

intentional wie jener der Deutsch- 
nationalen und Rassisten. »Was ge- 
schieht mit uns Juden?« fragte ein 

Artikel in »Dr. Bloch’s Wochen- 

schrift«. »Wiahrend der Wahlcam- 
pagne sind gegen uns die fiirchter- 
lichsten Drohungen ausgestoflen 
worden, und das Mindeste, was 
man uns in Aussicht stellte, war das 

Lebendiggebratenwerden. Werden 

: . die Herren Antisemiten ihre Dro- 
Der Antisemit Georg Schonerer in Gefingnishaft hungen nunmehr, da sie die Macht 

in Hinden haben, zur Wahrheit ma- 

chen?«* Im AnschluR daran versucht der Artikel die Leserschaft zu beruhigen. Es wird 

empfohlen, die Lage kiihl und niichtern zu betrachten.”* 
Daf} Kaiser Franz Joseph I. die Wahl Luegers zum Biirgermeister nicht akzeptierte 

und es deswegen zu Neuwahlen kam, beruhigte die Lage nur kurzfristig, denn die 
Christlichsozialen erzielten beim niichsten Wahlgang einen noch gréferen Erfolg. Der 

Kaiser zitierte daraufhin Lueger zu sich und veranlafte ihn, auf die Wahl zum Biirger- 
meister zu verzichten. Dies konnte die Erniichterung auf jiidischer Seite kaum ein- 
ddmmen. Es war klar, daf der statt Lueger 1896 ins Amt gewihlte Biirgermeister Josef 
Strobach nur als »Strohmann« fungierte, und tatsichlich {ibernahm Lueger schon 1897 
selbst das Biirgermeisteramt.”? Das Wiener Kommunalwahlrecht war bis zum Ende der 
Monarchie ein Kurienwahlrecht, das die Christlichsozialen so zu nutzen wuliten, daf} 
siesich die absolute Mehrheit sicherten und den Wihlerstimmen der Arbeiterschaft, die 
fiir die Sozialdemokratie stimmte, mit nur wenigen Mandaten Rechnung trugen.” Auf- 

grund des nach sozialen Kriterien gestalteten Wahlrechts wissen wir, daf die Antisemi- 
ten nicht nur bei Gewerbetreibenden und Handwerkern Erfolge erzielen konnten, son- 
dern den Wahlsieg der »Intelligenzkurie«, etwa den Beamten, verdankten.® Auch auf 
nationaler Ebene setzten sich die Antisemiten durch, und als sich die Christlichsozialen 
nach den Wahlen 1907 mit den Konservativen zusammenschlossen, wurden sie die 
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starkste Fraktion im osterreichischen Reichsrat. Wie nachhaltig der Einfluf} der ersten 
Generation Osterreichischer Antisemiten war, 148t das Kapitel »Schénerer und Lueger« 
in Adolf Hitlers Buch »Mein Kampf« erkennen.”” Alarmierend war die wachsende At- 
traktivitdt der antisemitischen Ideologie fiir Studierende und Gebildete, denn damit 
durchdrang sie das meinungsbildende Spektrum der Gesellschaft.” 

Was hiel8 der Antisemitismus aber fiir Juden und Jiidinnen? Vor Generalisierung sei 
hier gewarnt, denn es war relevant, wo die Menschen lebten, welcher religidsen und po- 

litischen Orientierung, welcher Generation und sozialen Schicht sie angehorten und wie 
sehr sie akkulturiert waren. Jene, die geglaubt hatten, ihre jiidische Herkunft sei wie ein 
Kleidungsstiick ablegbar, muflten erkennen, daf sie der Antisemitismus auf ihr Juden- 
tum und damit auf ein aufgezwungenes Auflenseiterdasein zuriickwarf. Der Erfolg des 
modernen Antisemitismus brachte das Modell der bis dahin scheinbar kontinuierlich 
fortschreitenden Integration ins Wanken. »Ich hatte eigentlich schon ganz vergessen, 
daf ich Jude war, schrieb der jiidische Kaufmann und Wiener Gemeinderat Sigmund 
Mayer. »Jetzt brachten mich die Antisemiten auf diese unangenehme Entdeckung. Den 
Geburtsfehler konnte ich allerdings nicht indern.«*” Der zunehmende Austritt aus der 
jiidischen Religion war vermutlich fiir viele ein Versuch, den Anfeindungen dennoch zu 
entkommen. Eine andere Form der Reaktion auf die antijiidischen Aggressionen war 
das Ausweichen in ein méglichst unauffilliges Privatleben. 

Im Zusammenspiel von Nationalismus, tradierter Judenfeindschaft und Rassismus 
nistete sich der Antisemitismus bei den verschiedenen Volksgruppen ein und verbrei- 
tete sich auf diese Weise iiber das gesamte Staatsgebiet. Er fithrte zu gefahrlich gewalt- 
tatigen Ausschreitungen gegen die jiidische Bevolkerung, beispielsweise in Bohmen und 
Mihren. Im November 1897 sollte die Sprachenverordnung der Regierung Badeni die 
zweisprachige Amtssprache fiir Bohmen und Mihren einfithren. Das hitte bedeutet, 

daf die deutschsprachige Beamtenschaft Tschechisch hiitte lernen miissen, die tsche- 
chische mufte ja bereits deutsch sprechen. Unter dem Druck der parlamentarischen 
Obstruktion und deutschnationaler Demonstrationen resignierte Badeni, die Spra- 
chenverordnung wurde zuriickgenommen, woraufhin die tschechische Bevlkerung 
emport reagierte. Als vermeintlich Verbiindete der deutschen Bevélkerung wurden 
Juden und Jiidinnen abermals zur Zielscheibe der tschechisch-nationalen Protestbe- 
wegung.”® Bei den Ausschreitungen wurden nicht nur das neue Deutsche Theater und 
die Schule des Deutschen Schulvereins in Prag attackiert, sondern iiberdies die Fenster 
von Synagogen zerschmettert. Erst der Einsatz von Militér konnte die Unruhen ein- 
ddmmen, bei denen es erstaunlicherweise keine Todesopfer gab.” Fiir jene Politiker auf 
jiidischer Seite, die zuvor auf eine jiidisch-tschechische Zusammenarbeit gesetzt hatten, 

zerbrachen damit alle Hoffnungen. 
Die antijiidischen Unruhen etlebten eine Neuauflage rund um einen vermeintlichen 

Ritualmordfall im bohmischen Polna. Am 29. Mirz 1899 wurde die 19jihrige Aushilfs- 
niherin Agnezka Hrlizovd ermordet, und ein von Almosen lebender Jude, Leopold 
Hilsner, geriet unter Tatverdacht. Kurz darauf kam es in Polna zu antijiidischen Aus- 
schreitungen. Wie schon beim vorgeblichen Ritualmord im ungarischen Tisza Eszlir 
1882 lancierte die Vertretung der klagenden Partei die Ritualmordlegende.'® Der 

— 
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spitere erste Prisident der Tschechoslowakei, der Abgeordnete und Prager Universi- 
titsprofessor Toma§ G. Masaryk, war einer der wenigen, die gegen die demagogisch 
antisemitische Vermischung mittelalterlicher Legenden mit einer aktuellen kriminellen 
Tat auftraten. Es gilt als sein Verdienst, daf das Todesurteil gegen Hilsner in lebens- 
lingliche Haft umgewandelt wurde.!®! Als es im Oktober 1899 rund um den Prozef 
abermals zu Ubergriffen kam, wurden die antijiidischen Unruhen in mehreren mihri- 
schen Orten mit Waffengewalt unterbunden. Die Ausschreitungen forderten mehrere 
Todesopfer auf Seite der Demonstrierenden, vier in Holleschau, drei in Wsetin und eine 

Tote in Prerau.!® 
Die polnisch-jiidischen Beziehungen wurden im Zuge der polnisch-nationalen Agi- 

tation ebenfalls schwer belastet. Immer wieder wird auf die unmutschiirende soziale Po- 
sition der jiidischen Bevolkerung Galiziens als Zwischenhidndler bzw. Mittelsménner 
zwischen dem polnischen Adel und der bauerlichen Bevolkerung hingewiesen. Fiir die 
nationalistischen Akteure war es ein leichtes, die jiidischen Schankpichter als Profiteure 
des sozialen Elends der Landbevolkerung und des Alkoholismus zu desavouieren.!® 
Der Alkoholismus fiihre dazu, dafl sich die Alkoholkranken bei den jiidischen Schank- 
wirten verschuldeten. Die von neuen »christlichen« Genossenschaften und Agitatoren 
verbreiteten Appelle, jiidische Geschifte zu meiden, da deren Waren iiberteuert und 

minderwertig seien, und statt dessen bei den »eigenen Leuten« einzukaufen, gehorten 

zum Standardrepertoire aller Antisemiten.!™ 
Auch in Galizien ereigneten sich zur Jahrhundertwende antijiidische Gewaltakte. Sie 

wurden von einem antisemitischen Legitimierungsdiskurs vorbereitet, der sich auf die 
»Notwehr« der von der jiidischen Bevédlkerung Ausgebeuteten berief. Von hier war es 

nur ein kleiner Schritt zur generellen Unterstellung, Juden und Jiidinnen seien aufgrund 
des Talmuds anderen Vélkern gegeniiber generell bése gesinnt. 1898 kam es zu zahlrei- 
chen antijiidischen Ubergriffen: Am 11. Mirz wurde in Wieliczka die Synagoge wihrend 
des Gottesdienstes mit Steinen beworfen. Im Juni eskalierten die Ubergriffe rund um 
Jaslo. Jugendliche und Handwerksgesellen setzten Schenken in Brand, sie zerschlugen 
Fenster von Hiusern, in denen Juden und Jiidinnen wohnten, und die Schnapsbrenne- 
rei Frant wurde angeziindet.!® Am 16. Juni 1898 — es war Markttag — erreichten die Un- 
ruhen einen traurigen Hohepunkt. Schenken und Hiuser wurden gepliindert und ver- 
wiistet. Die Gendarmerie ging schlieflich mit scharfer Munition gegen die Menge vor, 
zwolf Menschen kamen dabei ums Leben. In der zweiten Junihilfte gingen die Angriffe 
gegen die von jiidischen Pichtern gefiihrten Schenken weiter, was schlieflich zur Ver- 
hingung des Ausnahmezustandes iiber 33 westgalizische Kreise fiihrte.'® 

Eine Ursache fiir die Gewalt war, dafl viele Teilnehmende an den Ubergriffen 
Analphabeten waren und Geriichte leichtfertig glaubten. Eines dieser Geriichte, das zu 
antijiidischen Gewaltausbriichen fiihrte, besagte, Juden hiitten den Kaiser mit Hilfe von 
dessen Friseur toten wollen. Der Friseur habe die Tat nicht ausfiihren konnen, da er im 

letzten Moment zu weinen begonnen und die geplante Tat zitternd gestanden habe. 
Danach, so das Geriicht, habe der Kaiser die Erlaubnis gegeben, jiidische Personen 14 
Tage lang straffrei schlagen zu diirfen.!” 
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4. Neue politische Optionen 

Wie sollte auf die bedngstigende Verbreitung des Antisemitismus reagiert werden? 
Das wurde fiir die jiidische Bevélkerung ab den 1880er Jahren zu einer Kernfrage. Die 
liberal orientierten jiidischen Kreise waren véllig iiberfordert, denn mit dem Aufkom- 
men des Antisemitismus in den verschiedenen nationalen Gruppierungen wurde jede 
weitere Kooperation — sei es mit »Deutsch-Osterreichern«, Tschechen oder Polen — 
immer fragwiirdiger. Neue Konzepte fiir das Zusammenleben und das jiidische Selbst- 

verstindnis wurden entworfen: 1898 formulierte Max Nordau das Konzept vom 
»Muskeljudentum, also der Idealisierung von wehrhaften, sportlichen und sich notfalls 
selbst verteidigenden Juden.!® Meistens wird das Muskeljuden-Konzept zionistischen 
Kreisen zugeordnet, aber selbst die liberale Wiener jiidische Zeitung »Die Neuzeit« 

appellierte bereits 1896 nach dem Wahlerfolg der Christlichsozialen in Wien und dem 

Erstarken der deutschnationalen Studentenschaft an »jiidische Viter und Miitter, die 

Sohne wehrhaft zu machen, denn die »Jugend mufl auch imstande sein, ihre Kor- 

perkrifte zu gebrauchen und mit dem Gegner sich zu messen, mufl Muth, Uner- 

schrockenheit und Erfahrung besitzen, um jeden ihr aufgezwungenen Kampf mit Ehren 

auszufechten«.'?? 

Einflufreich wurde das Wirken des Floridsdorfer Rabbiners Josef Samuel Bloch. Er 

scheute bereits in der Friihphase des Antisemitismus nicht vor der direkten Konfronta- 

tion mit Antisemiten zuriick. 1882 verwickelte er den Prager Theologieprofessor 

August Rohling, den Autor der judenfeindlichen Schrift »Der Talmudjude, in einen 

ProzeR.1° Bloch wurde daraufhin 1883, wie bereits erwihnt, in Galizien zum Reichs- 

ratsabgeordneten gewahlt. Wichtig war seine Initiative zur Griindung der »Union Gster- 

reichischer Juden« 1883, einer Vereinigung, die das Gsterreichische jiidische Leben bis 

zum Nationalsozialismus priigen sollte. In der Frithphase forderte die »Union« zu einem 

neuen und offensiven Ssterreichisch-jiidischen nationalen Selbstverstindnis auf. Das 

driickte sich etwa in der Verwendung des Begriffes »Stammesgenossen« und der 

Vermeidung des Begriffes »Glaubensgenossen« beim Griindungsaufruf aus.!'! Die 

»Union« stellte sich dem direkten Konflikt mit den Antisemiten und schuf 1897 dafiir 

ein Rechtsschutzbiiro, um sich auf rechtsstaatlicher Ebene verteidigen zu konnen.'"? 

Schon im November 1899 gelang es der »Uniong, die wichtigen Wahlen der Wiener 

Israelitischen Kultusgemeinde zu gewinnen. 
Die dauerhafteste Wirkung hatte der jiidische Nationalismus in Form des Zio- 

nismus. Sein Aufkommen war nicht nur eine Reaktion auf die Nationalititenfrage, son- 
dern ebenso eine Reaktion auf das Erstarken des Antisemitismus. Der Jurist, Literat 
und Journalist Theodor Herzl (1860-1904) war urspriinglich ein durchaus typischer, 
auf Assimilation orientierter jiidischer Intellektueller. Die Erfahrungen mit der neuen 
Art der Judenfeindschaft, insbesondere als Korrespondent der »Neuen Freien Presse« 
in Paris und als Beobachter des Dreyfull-Prozesses, machten ihm die Krise jiidischer 
Identitdt schmerzhaft deutlich. Utopien werden sehr oft in fundamentalen Krisen- 
zeiten entwotfen, so auch Theodor Herzls programmatisches zionistisches Konzept, 
das er in dem 1896 veréffentlichten Buch »Der Judenstaat« gleichsam intuitiv {iber 
—_———— 
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Theodor Herzl beim ersten internationalen Zionistenkongref in Basel, 1897 

Nacht entwickelte.!”®* Dabei bezog er sich nicht auf Vorlidufer der nationaljiidischen 
Idee wie die nationaljiidische Bewegung in Galizien oder die Friihzionisten Moses 
Hess oder Leon Pinsker.!" Letzterer war ein jiidischer Arzt aus Odessa, der im An- 

schluf} an die Pogrome in Rufiland 1882 die Schrift »Auto-Emanzipation« veréffent- 
licht hatte.!”> Herzls Utopie war neu und simpel: Die jiidische Bevolkerung werde von 
anderen Nationen nur dann als gleichwertig respektiert werden, wenn sie sich als ei- 
genstindiges Volk verstehe und einen eigenen jiidischen Staat griinde. Die zionistische 
Bewegung verdankt Herzl nicht nur eine konsistent wirkende ideologische Konzep- 
tion, ihm gelang es auch in den wenigen Jahren bis zu seinem Tod, die Diskussion tiber 
die »Judenfrage« auf internationaler und diplomatischer Ebene zu etablieren. Wien 
wurde mit Theodor Herzl und dem Sitz der weltzionistischen Zentralleitung bis 1905 

zum Zentrum des Zionismus.!¢ 
Der Zionismus war eine erste Uberwindung der Einbahnstrafe devoter Integration 

bzw. der Assimilation. Er bot den sékular orientierten Juden und Jiidinnen eine alter- 
native Identitit an, die zeitgemil auf Nationalbewuftsein und Nationalstolz fufte. Fiir 
religids Orientierte hingegen war der Zionismus zunichst wenig attraktiv, im Gegenteil, 
er widersprach ihren Grundsitzen fundamental und wurde deswegen abgelehnt. Jenen, 
die gesetzestreu nach den Geboten der Tora lebten, war es untersagt, etwas fiir die 
Riickkehr des jiidischen Volkes nach Palistina zu unternehmen, denn die Riickkehr 
konne allein »Gottes Werk« sein. Nur eine kleine Gruppe orthodox Religidser rund um 
die Organisation Misrachi schlof sich dem Zionismus an.'V? 

Wer dem jiidischen Nationalismus wenig abgewann und dennoch nach politischen 

— 
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Losungen fiir die Probleme der Zeit suchte, konnte sich Ende des 19. Jahrhunderts der 
immer wichtiger werdenden Arbeiterbewegung anschliefen. Die Attraktivitit der Sozi- 
aldemokratie fiir die jiidische Bevolkerung hatte durchaus mit der sozialen Konstella- 
tion zu tun. Laut Volkszihlung 1910 gehérten in Galizien 9,4 Prozent der jiidischen 
Frauen und 18,3 Prozent der jiidischen Ménner der Arbeiterschaft an, das entsprach 

52 979 Personen. Hinzu kamen noch 10779 Taglohner und 8 665 Lehrlinge, aber auch 
viele, die in der Statistik zwar als Selbstindige gefiihrt wurden, doch eigentlich prole- 

tarierahnlich lebten. In der Bukowina war der Anteil der Arbeiterschaft an allen jiidi- 
schen Erwerbstitigen sogar noch hoher: 21,3 Prozent bei den Ménnern und 10,7 Pro- 
zent bei den Frauen. Dal} die 1890 beim Hainfelder Parteitag gegriindete Osterrei- 

chische Sozialdemokratie von einem Parteifiihrer jiidischer Herkunft geleitet wurde, 
Victor Adler, machte die Partei zusitzlich anziehend fiir jidische Wahler. Allerdings 
hatte Adler die jiidische Religionsgemeinschaft verlassen und war zum Protestantismus 
iibergetreten.”® Die Sozialdemokratie war wegen ihres nationalitdtentibergreifenden 
Charakters aufergewdhnlich fiir eine Parteigriindung zu jenem Zeitpunkt. Neben Karl 

Renner war Otto Bauer der wichtigste sozialdemokratische Theoretiker der Gsterrei- 

chischen Nationalititenfrage.!”? Dal} der Austromarxist Bauer nie aus der Israelitischen 

Kultusgemeinde austrat, ist erstaunlich, denn sein einfluffireiches Konzept zur 

Nationalititenfrage gab dem Assimilationsgedanken eine theoretische Basis. Fiir ihn 

schien ein Aufgehen der jiidischen Bevdlkerung in den »Wirtsvolkern« aufgrund der 

tkonomischen und sozialen Entwicklung unabdingbar.’? Wie sehr der vom Rassismus 

geformte Diskurs jener Zeit selbst die Terminologie der eher Fortschrittlichen bereits 

erfalt hatte, wird bei einer Betrachtung der Wortwahl Otto Bauers ersichtlich. Er ver- 

wendete in seinem 1906 geschriebenen Buch »Die Nationalitdtenfrage und die Sozial- 

demokratie« die Begriffe »Arier« und »Rasse« wie selbstverstiandlich und dachte, ohne 

cine Antwort geben zu wollen, dariiber nach, ob die »Blutmischung der Juden und der 

Arier eine bessere oder minder begabte Rasse erzeugen wird«.!?! 

Die gleichsam fatalistische Voraussage einer endgiiltigen Assimilation der jiidischen 

Bevélkerung hatte zur Folge, daf die Sozialdemokratie assimilationsfeindliche Haltun- 

gen ablehnte und in ihrer Anpassungsbereitschaft die spezifischen Probleme der 

jiidischen Arbeiterschaft oftmals abschitzig betrachtete.'? Als 1905 die neugegriindete 
»Jiidische Sozialdemokratie« in Galizien von der polnischen Schwesterpartei nicht an- 

erkannt wurde, reagierte die gesamtdsterreichische Sozialdemokratie ebenfalls ableh- 
nend. Die jiidisch-sozialdemokratischen Separatisten kapitulierten 1911 und akzep- 
tierten die aus wahltaktischen Griinden zustande gekommene Fusionierung mit der 
polnischen Sozialdemokratie als »jiidische Sektion«.'? 

Die Sozialdemokratische Partei hatte aber auch darum zu kdampfen, daf} die Arbei- 
terschaft nicht den Verlockungen des scheinbar antikapitalistischen Antisemitismus der 
Christlichsozialen Arbeiterbewegung unter ihrem Fiihrer Leopold Kunschak erlag, Sie 

mufte damit fertig werden, von den Antisemiten bestdndig als »Judenschutztruppe« ge- 
geiflelt zu werden. Dabei war die Sozialdemokratie von Philosemitismus weit entfernt 
und achtete darauf, nicht zu viele Kandidaten jiidischer Herkunft bei Wahlen antreten 
zu lassen,'? 
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Konservative Juden und Jiidinnen standen der Arbeiterbewegung natiitlich mit Vor- 
behalt gegeniliber. Raphael Konig, aus dessen 1848er-Erinnerungen bereits zitiert 
wurde, nannte die Arbeiterbewegung ebenso wie den aufkommenden Antisemitismus 
eine »Krankheit«. Ihn storten nicht nur die Forderungen nach Lohnerhshung, die 
Streiks, sondern auch die von der Arbeiterbewegung verursachten Ausschreitungen.'? 

Angesichts der immer stdrker auseinanderdriftenden, die jiidische Wihlerschaft 
nicht integrierenden Nationalitdten war es sinnvoll, mit autonomen jiidischen Parteien 
bei den Parlamentswahlen anzutreten. Aussicht auf Wahlerfolg hatten derartige Kandi- 
daturen nur in Wahlbezirken mit hohem jiidischem Bevélkerungsanteil in Galizien und 
der Bukowina. Bei den ersten allgemeinen Parlamentswahlen 1907, bei denen Frauen 

weiterhin vom Wahlrecht ausgeschlossen blieben, wurden in Galizien neun jiidische 
Abgeordnete gewidhlt. Drei schlossen sich dem Polnischen Klub an, zwei der Sozial- 
demokratie, einer blieb unabhingig. Die restlichen drei Mandatare griindeten gemein- 
sam mit dem in der Bukowina gewihlten Benno Straucher den ersten »Jiidischen Klub« 
eines Parlamentes in Europa. Das Projekt zerbrach allerdings an inneren Reibereien. Bei 
den nichsten Parlamentswahlen 1911 schlossen sich von zehn in Galizien gewihlten 
judischen Mandataren sechs dem Polnischen Klub an, zwei der Sozialdemokratie, und 

ein Abgeordneter blieb unabhingig.?® Den jiidischen Whlern gelang es also nicht, sich 
aus der »Umarmung« der sie instrumentalisierenden Nationen und Parteien zu 1dsen 
und eine unabhingige Vertretung zu etablieren. 

Wenn von politischen Optionen gesprochen wird, wire es kurzsichtig, nur jene zu 
erfassen, die sich in dieser Zeit durchsetzen konnten, denn zahlreiche Versuche schei- 

terten bzw. hatten erst spiter Erfolg. Die Abkehr von Politik, Indifferenz oder die Kon- 
zentration auf Intellektualitit und Kultur kénnen durchaus im Zusammenhang mit der 
belastenden politischen Lage verstanden werden. Da Politik nach wie vor Sache der 
Minner war, sollte darauf verwiesen werden, daf sich jiidische Frauen in der biirger- 
lichen und sozialdemokratischen Frauenbewegung engagierten. Sie waren dabei um 
einen doppelten Emanzipationsprozef§ bemiiht: um eine Anerkennung ihrer Gleich- 
berechtigung als Frauen, aber auch als Jiidinnen.'” Das lokale und nationale Wahl- 

recht blieb ihnen bis zur Ersten Republik verwehrt, das Wahlrecht innerhalb der 
Israelitischen Kultusgemeinden erhielten sie sogar erst nach der Shoah.'? 

5. Mobilit4t 

Eine von der Revolution 1848 ausgehende grundlegende Neuerung fiir die jiidische 
Bevolkerung war die Mdglichkeit zur Migration in bis dahin verschlossene Stédte. Als 
Folge hatten kleine jiidische Gemeinden, etwa die méhrischen Landgemeinden, mit 
einem beachtlichen Bevélkerungsverlust durch Abwanderung zu kimpfen. In der 
mihrischen Hauptstadt Briinn lebten 1848 nur 445 Juden und Jiidinnen, 1910 waren es 
bereits 8 945, das entsprach einem Bevélkerungsanteil von 7,1 Prozent.'” Auch das Bei- 
spiel der Vorarlberger jiidischen Gemeinde Hohenems 148t erkennen, wie dramatisch 
sich die Verinderungen auswirkten. Die jiidische Bevolkerungszahl hatte 1853 mit 546 
Personen einen Hochststand erreicht. Nach der Emanzipation 1867 setzte ein drama- 
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tischer Bevolkerungsschwund ein, der teils auf die negative Geburten-Sterbe-Bilanz 
zurlickzufithren war, noch viel mehr aber auf die Abwanderung, besonders nach 
St. Gallen. Die Inkorporierung der Judengemeinde in die christliche Gemeinde 
1877/78 fiihrte ebenfalls zur Abwertung der Gemeinde. Bei der Volkszihlung 1910 
lebten nur mehr 66 Juden und Jiidinnen in Hohenems.3° 

Der Zuzug in die Stidte und die allgemein als »Go West« zu beschreibende Migra- 
tionsbewegung brachten den Stidten, vor allem den Hauptstiidten Wien und Budapest, 
einen beachtlichen jiidischen Bevolkerungszuwachs. Bei der letzten Volkszihlung vor 
dem Ersten Weltkrieg lebten in Wien 175318 Juden und Jiidinnen, das waren knapp 
10 Prozent der Gesamtbevolkerung, in Budapest lag der Anteil der jiidischen Bevélke- 
rung 1911 mit 203 687 von 880371 Personen sogar bei 23,1 Prozent.?! Obwohl knapp 
ein Drittel der jiidischen Bevolkerung Bohmens in Prag lebte, nahm die jiidische Be- 

volkerung dort nicht so stark zu wie in Wien oder Budapest. 1880 lebten 16754 Perso- 
nen mit jiidischer Religion in Prag, 1910 waren es 18 041."*? Die jiidische Bevélkerung 
in Bohmen und Mihren war im Gegensatz zur nichtjiidischen riickldufig, was von einem 

Autor auf die erschwerten Existenzbedingungen »zufolge der wirtschaftlichen Emanzi- 
pation der christlichen Bevolkerung«, des nationalen und konfessionellen Boykotts 

zuriickgefiihrt wurde.'? 
In den spiteren Osterreichischen Bundeslindern richtete sich mit Ausnahme von 

Niedergsterreich das Migrationsziel kaum auf die Landgemeinden, sondern auf die 

Tabelle 5: Zabl und Anteil der jiidischen Bevdlkerung an der Gesamtbevolkerung 
von Cisleithanien und Transleithanien, Volksziblungen 1880-1910 

1880 1890 1900 1910 

in Anteil]  in Anteil in Anteil in Anteil 

Zahlen |in% | Zahlen |in% | Zahlen [in % | Zahlen |[in% 

Galizien 68659 | 11,5 772213 | 11,7 | 811371 11,1 871895 10,9 

Bukowina 67418 | 11,8 82717 | 12,8 96150 1352 102919 12,9 

Niedergsterreich 
(inkl. Wien) 95058 | 4,1 128729 | 44| 157278 Sl 184779 5,2 

Bohmen 94449 | 1,7 94479 | 1,6 92745 i 25 85826 1,3 

Mihren 44175 | 21| 45324 | 20| 44225 | 19| 41158 | 16 
Schlesien 8580 | 1,5 10042 | 1,6 11988 1,8 13442 1,8 

Kiistenland 5130 | 0,8 5268 | 0,8 5534 0,7 6513 0,7 

Cisleithanien | 1005394 | 4,5 | 1143305 | 4,8 1224899 | 4,7 |1313687 | 4,6 
[ Transleithanien | 638314%| 4,1 | 725222% 42| 851378**| 4,4 | 932458**| 45 
* s o o . 

Zivilbevdlkerung; ** Gesamtbevélkerung 
Quelle; Wolfdieter Bibl, Die Juden in der Habsburgermonarchie 1848-1918. Studia Judaica Austriaca 8 
(Eisenstadt 1980) 7 f, 

— 
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jeweiligen Hauptstddte mit ihrem Angebot an Erwerbsmoglichkeiten, Der Aufbau der 
neuen jidischen Gemeinden im Gebiet der spiteren Bundeslander zeigt, wie wichtig 
das informelle Netzwerk von Familienclans und personlichen Beziehungen war. Wie es 
far Migrationsbewegungen charakteristisch ist, wurden Familienangehérige nachge- 
holt. Deswegen waren in den neu aufgebauten jiidischen Gemeinden der Landes- 
hauptstidte viele Familien miteinander verwandtschaftlich verbunden.?* Die spiteren 
osterreichischen Bundeslinder unterschieden sich von Wien dadurch, daf§ eine grofie 
jiidische Unterschicht fehlte. 

»Warum gerade Amerika? Weil in Amerika - so sagt man — Juden ihr Gliick machen. 
Gold liegt dort — so sagt man — auf der Stralle.«'** Scholem Alejchem, der jiddische 
Schriftsteller, beschrieb mit seinem Briefroman »Menachem Mendel und Scheine 

Scheindel« auf ironisch-witzige und traurige Weise die Stimmung jener Zeit. Briefe aus 
Amerika miissen fiir jene, die unter Armut im Osten der Monarchie litten, geklungen 
haben, als gibe es das Paradies auf Erden.”® Die Uberseewanderung war mit der 
Revolution 1848/49 als Moglichkeit, der politischen Verfolgung zu entkommen, wahr- 
genommen worden. Ein »Massenphinomen« wurde es fiir die jiidische Bevolkerung 
aber erst in den letzten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts. Die statistisch erfate Zahl 
der zwischen 1870 und 1910 aus Osterreich-Ungarn nach Ubersee Ausgewanderten be- 
liduft sich insgesamt auf circa 3,55 Millionen Personen, davon wihlten ungefahr 3 Milli- 
onen die Vereinigten Staaten als Zielland."” Die jiidischen Auswandernden gehdrten 
wie die nichtjiidischen eher den von Verarmung bedrohten Unterschichten an. 28 Pro- 
zent der jiidischen Auswandernden konnten weder lesen noch schreiben, eine Zahl, die 

iber dem damaligen Durchschnitt von 24,3 Prozent lag.”*® Der hohe Anteil von 
Analphabeten lag auch daran, dal die Auswanderung der jiidischen Bevélkerung im 
Vergleich zur nichtjiidischen viel stirker eine Familienwanderung war und die mitge- 
nommenen Kleinkinder in der Statistik mitgezahlt wurden." 

Obwohl nach der Jahrhundertwende der Anteil der jiidischen Auswandernden zu- 
riickging, blieb er tiberdurchschnittlich hoch. In der Saison 1898/99 emigrierten insge- 
samt 62 431 Personen in die Vereinigten Staaten, davon waren 11701 Juden und Jiidin- 
nen — das entsprach einem Anteil von 18,7 Prozent. Im Jahrzehnt nach der Jahr- 
hundertwende wanderten mehr als 1,9 Millionen Personen in die Vereinigten Staaten 
aus, darunter 189669 Juden und Jiidinnen, das entsprach einem Anteil von knapp 
10 Prozent an der Auswanderung.!4 

Die Bevolkerungsverschiebung durch Migration erfalite die jiidische Bevilkerung 
auf unterschiedliche Weise, dabei spielten Alter, soziale und religiose Kriterien eine 
Rolle. Den Studien von Marsha L. Rozenblit und Klaus Hodl zufolge waren unter den 
aus Galizien stammenden jiidischen Zuwandernden in Wien die norddstlichen Regio- 
nen stirker vertreten, wihrend die galizisch-jiidischen Amerikaauswandernden in 

New York eher aus den siidostlichen Regionen stammten. Erstere seien eher Hindler 
gewesen und verlegten ihre Geschiftstitigkeit nach Wien, letztere seien in groferem 
Ausmal von Verarmung bedrohte Handwerker gewesen, die eine grofere Bereitschaft 
zum Risiko hatten. Da Amerika den religiésen Juden und Jiidinnen als »unkoscheres« 

Land galt, bevorzugten sie Wien als Zielort.'! 

— 
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Am Ende der Habsburgermonarchie begann sich eine demographische Krise anzu- 
kiindigen, da die Zahl der Geburten zuriickging und das Verhiltnis von Geborenen und 

Verstorbenen schlieflich mit einem Bevélkerungsverlust bilanzierte. Das entsprach 
zwar einer generellen Entwicklung, aber fiir Minderheiten bedeutet dies ein Alarmsig- 

nal. Ein Autor schrieb unter dem Eindruck dieser Entwicklung entsetzt vom »Unter- 

gang der Wiener [...] Juden«.!*2 

6. Ost und West 

Eine heftig diskutierte Frage war der Gegensatz zwischen sogenannten »Ostjuden« 
und »Westjuden«, der mit religidsen, sozialen, sprachlichen und somit kulturellen 
Unterschieden zusammenhing.'”* Zum Einstieg in das Thema begleiten wir den jiidi- 

schen Historiker Simon Dubnow, der 1897 in Lemberg/Lwéw/Lviv haltmachte und 

dort eine Synagoge besuchte. Wihrend die neugebauten Synagogen im Westen der 
Monarchie in Dimension und Baustil architektonischer Ausdruck fiir den wirtschaft- 
lichen Aufstieg der jiidischen Gemeinden waren, gab es im Osten der Monarchie noch 
viele alte, aus Holz errichtete Synagogen. In den sie umgebenden jiidischen Vierteln 
konnte damals eine Art Zeitreise angetreten werden. Aus der Sicht der weltlich Orien- 
tierten und Arrivierten wurden die Merkmale der Armut als irritierend beschrieben. 
Dubnow notierte: »Einen starken Eindruck auf mich machte das alte Ghetto von Lwéw. 
>In diesen engen Ghetto-Gassen lebt das siebzehnte Jahrhundert noch Seite an Seite mit 
dem neunzehntens, notierte ich im Tagebuch. >Gestern trat ich wihrend des Abendge- 

bets in eine chassidische Synagoge. Uberall Enge, Unordnung, vielstimmiger Larm, statt 
des Gesangs eine Art Heulen, Schmutz und Stickigkeit.<«!* In diesem Zitat finden sich 

einige nahezu stereotype Darstellungsmuster fiir die religiose jiidische Bevolkerung im 
Osten der Monarchie. Auch andere Autoren, wie der 1848 im ostgalizischen Czortkéw 

geborene Schriftsteller Karl Emil Franzos in seinen 1876 als Buch verdffentlichten 
Reiseberichten »Aus Halb-Asien«, entwarfen mit dhnlichen Charakterisierungen von 
Schmutz, Elend, Lirm ein fragwiirdiges Bild vom Leben der jiidischen Bevélkerung in 

Galizien, dem Armenhaus der Monarchie.'¥ 
Auch mit der jiddischen Sprache konnten akkulturierte Juden und Jiidinnen im 

Westen der Monarchie wenig anfangen. Theodor Herzl diffamierte Jiddisch als »ver- 
kiimmerten und verdriickten Jargon, als Ghettosprache.' Fiir die Anerkennung des 

Jiddischen als gleichwertige Sprache war die erste Jiddische Sprachkonferenz, die 1908 
in Czernowitz abgehalten wurde, bedeutend. Sie war zudem Ausdruck eines neuen 
jiidischen Selbstverstindnisses auf der Suche nach eigenstindigen, authentisch-jidi- 
schen Wurzeln, die im Osten vermutet wurden. Dies zeigt sich daran, daf§ die Mitorga- 
nisatoren der Konferenz, der aus Wien stammende Friihzionist Nathan Birnbaum und 
der fiir die Anerkennung der jiidischen Bevélkerung als Nationalitiit kimpfende Anwalt 
Max Diamant, nicht in der jiddischen Sprachkultur aufgewachsen waren.¥” Nathan 
Birnbaum mufte die jiddisch vorgetragene Erdffnungsrede ablesen und konnte bei den 
Diskussionen nur auf deutsch antworten.!*®* Wihrend der Konferenz wurde heftig 
dariiber diskutiert, ob Jiddisch oder Hebrisch die N ationalsprache der jiidischen Be- 
———— 
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volkerung sein sollte. Hinzu kam der Widerstand der Czernowitzer jiidischen Ge- 
meinde, allen voran des an deutscher Kultur orientierten, damals allmichtigen Funk- 
tiondrs Benno Straucher. Er untersagte, die Konferenz im »Jiidischen Haus« stattfinden 
zu lassen, weswegen die Organisatoren auf den Musikvereinssaal und das Ukrainische 
Nationalhaus ausweichen muften.'# 

Vielfach wurde in plakativer Weise {iber »Ost-« und »Westjuden« gesprochen und 
dabei weder geklirt, wo der Osten Europas denn tatsichlich beginnt, noch, was mit den 
etikettierenden Begriffen »Ost« und »West« gemeint war. In den imaginierten Osten 
wurde stereotyp Riickstindigkeit projiziert und mit dem Westen Fortschritt im Sinne 
von Okonomie, Aufklirung und Bildung verbunden. Akkulturierte Juden und Jiidin- 
nen in Galizien oder der Bukowina wiren emport gewesen, hitte sie jemand als »ost- 
judisch« bezeichnet. Wie sehr sich die im sogenannten »Osten« lebenden Akkulturier- 

ten an einem imaginierten Westen orientierten, kann am Beispiel der Hauptstadt der 
Bukowina, Czernowitz, beobachtet werden. Die Czernowitzer nannten ihre Stadt 

»Klein-Wien« und »Klein-Paris«. Ein sikularer Lebensstil mit Kaffeehaus, einem 

Corso, mit Zeitungen aus Wien, deutschem Theater, Literatur und Musikkultur kenn- 

zeichneten das Alltagsleben. Paul Celan und Rose Ausldnder sind Beispiele fiir die Fort- 
dauer der Identifikation mit deutscher Sprachkultur eines Teiles der jiidischen Bevol- 
kerung der Bukowina selbst nach dem Zusammenbruch der Monarchie.!* 

Das Nebeneinander verschiedener jiidischer Lebensformen war auch in der Buko- 
wina Ausdruck ihrer Vielfiltigkeit. Sie wurde — wie schon Galizien zuvor®® —nach 1842 
zu einem der wichtigsten Zentren chassidischen Lebens, denn der berithmte Ruzyner 
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Zaddik Israel Friedmann verlagerte seinen »Hof« von Ruflland in die Nihe von Czer- 

nowitz, nach Sadagora.'*2 Spiter spaltete sich ein Teil der Ruzcyner Chassiden ab und 

etablierte sich ab 1866 im nahegelegenen Bojan. Eine dritte Zaddikim-Dynastie ent- 

stand in Wiznitz rund um R. Mendel Hager. % 

7. Berufe und Okonomie 

In manchen Kronlindern klaffte die Berufsstruktur zwischen jiidischer und nichtjii- 

discher Bevélkerung weit auseinander. Dies war eine Folge der Jahrhunderte an- 
dauernden Diskriminierung und der erzwungenen Konzentration der jiidischen Bevdl- 
kerung auf Handelsberufe. Die jiidischen Hindler und Zwischenhindler hatten zwar 

fiir das Funktionieren der Okonomie eine wichtige Rolle inne, bei der von stindischem 
Schutzdenken geprigten christlichen Bevolkerung war sie aber wenig anerkannt. 
Antisemitische Ideologen griffen die traditionelle Vorstellung von den amoralisch 
handeltreibenden Juden auf. Nach diesem Denkmuster bereicherte sich die jiidische 

Hindlerschaft ohne jegliche kérperliche Anstrengung auf Kosten der nichtjiidischen 
Erwerbstitigen auf unmoralische Art und Weise. »Wucher« und »unlauterer Wett- 
bewerb« waren die Schlagworter, die der jiidischen Hindlerschaft von antisemitischer 
Seite entgegengehalten wurden. Daf eine Gesellschaft ohne Handel nicht vorstellbar 
war, spielte dabei keine Rolle. 

Obwohl der Druck von aufRen so grof war, daf sich jiidische Vereine darum bemiih- 
ten, die Heranwachsenden dem Handwerk und der Landwirtschaft niherzubringen, 
entsprach das iiberhaupt nicht dem gingigen, Generationen iibergreifenden Mobili- 
titsmuster, das eher vom Handel in Richtung Dienstleitung, freie Berufe oder Industrie 
tendierte. Mit dem Wegfall diskriminierender Bestimmungen und aufgrund der neuen 
Gewerbeordnung von 1859, die mit der Bindung zahlreicher Gewerbezulassungen an 
das christliche Glaubensbekenntnis aufriumte, konnte die Diversifizierung der Berufs- 
struktur der jiidischen Bevélkerung beginnen. ' Marsha L. Rozenblit beschrieb in ihrer 
sozialhistorischen Studie als markantestes Merkmal der Verinderung der Berufs- 
struktur der Wiener jiidischen Bevélkerung den Wandel vom Kaufmanns- zum Han- 
delsangestelltenberuf, > 

Nach Geschlechtern und Religionen ausgewiesene Berufsstatistiken liegen nur fiir die 
Volkszihlung 1910 vor. Sie zeigen, wie sehr sich die soziale Zusammensetzung von 
judischer und nichtjiidischer Bevélkerung unterschied. Die Ursache dafiir lag nicht nur 
in der Konzentration jiidischer Berufstitiger im Bereich Handel und Verkehr, sondern 
stirker noch in der Konzentration der nichtjiidischen Berufstitigen in der Land- und 
Forstwirtschaft, Auflerst ausgeprigt war dies bei der Berufsstatistik fiir die in 8kono- 
fnischer Beziehung riickstandigsten Kronlinder, Galizien und Bukowina. Dort waren 
jeweils circa 90 Prozent der erwerbstitigen nichtjiidischen Frauen und knapp 80 Pro- 
zent der nichtjiidischen Manner in der Land- und Forstwirtschaft beschiftigt, hingegen 
»nur« knapp mehr als 18 Prozent der Jiidinnen und 11 Prozent der Juden. Da die nicht- 
jidische Bevélkerung kaum in anderen Wirtschaftssektoren als der Land- und Forst- 

———— 
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Tagtiglicher Uberlebenskampf: Kleinsthandel in der Judengasse von Chelm, Galizien 

wirtschaft arbeitete, war der Anteil jiidischer Erwerbstitiger im Handel und Verkehr in 
Galizien und der Bukowina mit jeweils {iber 60 Prozent entsprechend hoch."¢ 

Die Zahlen in den Bereichen Industrie und Gewerbe bzw. Handel und Verkehr kon- 
nen nicht unbedingt als Indiz fiir eine an Modernisierung orientierte Erwerbstitigkeit 
interpretiert werden, gab es doch in diesen Wirtschaftssektoren viele Berufe, die Aus- 
laufmodelle waren oder nur das Elend kaschierten. Fiir die éstlichen Kronlénder und 
benachbarten Staaten wurde der Typus des »Luftmenschen« zum Symbol fiir die Armut 
und den tagtiglichen Uberlebenskampf der mit »Luftgeschiften« Handel Treiben- 

den.! 
Vereinzelt gelang es jungen Frauen, aus traditionell religiosen Familien auszubre- 

chen und sich weltliche Bildung anzueignen. Anders als bei den heranwachsenden Ju- 
den reglementierte das religids orientierte Bildungsideal die Jiidinnen nicht so stark."® 
Mit dem Ausscheren aus dem traditionell-religissen Generationenkreislauf drohte 
allerdings der Bruch mit der Familie, weswegen ein derartiger Schritt viel Energie und 
Durchhaltevermégen verlangte. Auch viele in sikular orientierten Familien auf- 
wachsende junge Frauen muften einen berufsorientierten Bildungsweg ertrotzen, galt 
die Bildung von Frauen im biirgerlichen Familienideal doch nach wie vor eher als 
Zierde, nicht aber als Grundlage fiir eine autonome Berufskarriere.” Ab Ende des 
19. Jahrhunderts engagierten sich jiidische Frauen im Schulbereich und nahmen als 

—_— 
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Griinderinnen sogenannter Midchen-Lyzeen eine wichtige Rolle ein. 1873 eriffnete 
Eleonore Jeiteles in Wien eine Biirgerschule, dic 1888 in ein Lyzeum umgewandelt 
wurde und 1900 von der bedeutenden Pidagogin Eugenie Schwarzwald iibernommen 
wurde. 6 

Die generelle Diskriminierung der Frauen traf ebenso die jiidischen. Frauen wurden 
erst 1897 zum Studium an Philosophischen Fakultiten zugelassen, 1900 zum Medizin- 
studium. Das Jusstudium wurde fiir sie erst nach dem Zusammenbruch der Monarchie 
1919 gedffnet. Junge Jiidinnen nahmen diese neue Bildungsmdglichkeit viel stirker in 
Anspruch als ihre nichtjiidischen Altersgenossinnen. Das erste Mddchengymnasium mit 
einem Maturaabschluf, der zum Universitdtsstudium berechtigte, wurde 1892 in der 
Wiener Rahlgasse eroffnet. Von 28 Schiilerinnen des ersten Jahrganges waren elf 
judisch.!®! Wie beim Studium fiir Minner bot die im Vergleich zur nichtjiidischen Be- 

volkerung modernere Berufsstruktur einen Startvorteil fiir den gehobenen Bildungs- 
weg. Der Anteil der jiidischen Studentinnen lag bis zum Ausbruch des Ersten Welt- 
krieges bei iiber 50 Prozent aller Studentinnen, erst in der Ersten Republik ging ihr 
Anteil allmahlich zuriick.'¢? 

Immer wieder wurde die Uberreprisentation jiidischer Berufstitiger in bestimmten 
Berufsfeldern diskutiert, besonders dem medizinischen Beruf oder jenem des Rechts- 
anwalts.!®* Das Bildungsbewuf3tsein der jiidischen Bevolkerung spielte dabei gewil} eine 
Rolle. Aber die Uberreprisentation hatte auch mit sozialen Realititen zu tun, da Kin- 
der aus Bauern- oder Arbeiterfamilien in weitaus geringerem Ausmal’ den héheren Bil- 

Anteile jiidischer Studierender an den cisleithanischen Universititen 
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Quellen: Ernst Pliwa, Osterreichs Universititen 1863/4—-1902/3 (Wien 1908) 28; Osterreichische 
Statistik N.F. 14/3 (Wien 1917) 4 f.; Berthold Wind!, Die Juden an den Mittel- und Hochschulen 
Oesterreichs seit 1850, in: Statistische Nachrichten, 7. Je. (1881) 452 ff. 
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dungsweg anstreben konnten als Kinder aus Familien, die im Handel und Gewerbe, 
freien Berufen oder im Dienstleistungssektor titig waren. Deswegen verwundert es 
nicht, daBl der Anteil jiidischer Studenten nach 1848 anstieg und im Medizinstudium in 
den 1880er Jahren knapp unter 40 Prozent lag. Im Studienjahr 1912/13 waren etwas 
mehr als ein Fiinftel aller Studierenden an Osterreichs Universititen jiidisch, mit 
44 Prozent Anteil ragte die Universitit Czernowitz heraus. Im selben Studienjahr lag 
der Anteil jiidischer Studierender an der Universitit Lemberg bei 28,4 Prozent, in der 
Rangliste folgten die Universitdt Wien mit 27,9 Prozent, die deutsche Universitit Prag 
mit 20,6 Prozent und Krakau mit 16,3 Prozent. Wenig attraktiv fiir jiidische Studierende 
war die Grazer Universitit, wo sie einen Anteil von 3,5 Prozent erzielten. »Ich studierte 

an der Universitit Graz, war der einzige Jude an der Hochschule, ja in der Stadt, sah 
das ganze Jahr lang keinen Juden.«'®* So erinnerte sich der Schriftsteller Karl Emil 
Franzos, der ab 1868 in Graz studierte, im Vorwort zum Roman »Der Pojaz«. Die tsche- 
chische Universitit in Prag hatte einen noch geringeren Anteil jiidischer Studierender, 
namlich 2,3 Prozent, und am Ende der Liste steht die Universitéit Innsbruck mit ledig- 

lich 0,9 Prozent jiidischen Studierenden.!®’ 
Allgemein wird die Epoche nach 1848 als Aufschwungphase fiir die jiidische Bevdl- 

kerung Osterreich-Ungarns bezeichnet, der Neoabsolutismus sogar als »jiidisches Wirt- 
schaftswunder«, das erst mit dem Borsenkrach 1873 einen Riickschlag erfuhr.!® Die 
Riicknahme von diskriminierenden Beschrinkungen setzte Energien frei, die zunschst 
in der 6konomischen Partizipation wahrgenommen wurden. Es gab zwar nicht mehr 
das Hofjudentum Wiens, doch etliche jiidische Familien spielten in der franzisko-jose- 
phinischen Zeit weiterhin eine wichtige Rolle im Bankiergeschift und als Griinderinnen 
von Industrieunternehmen. Die Wiener Ringstralle wurde zur ersten Adresse des jiidi- 
schen Grofbiirgertums und Adels — etwa fiir die Familien Lieben, Todesco, Epstein, 

Ko6nigswarter, Gomperz oder Wertheim.'¢” Das jiidische Biirgertum orientierte sich am 
Lebensstil des nichtjiidischen Biirgertums und dessen Imitation des Adels. Die Er- 
hebung zahlreicher jiidischer Unternehmer und Wohltiter in den Adelsstand wird als 
Zeichen der Integration der jiidischen Bevolkerung auf hochster gesellschaftlicher 
Ebene interpretiert.'® Viele Mitglieder geadelter und grofbiirgerlicher Familien traten 
jedoch aus der jiidischen Religionsgemeinschaft aus bzw. gingen Beziehungen mit nicht- 
jidischen Partnerinnen und Partnern ein. Ein typisches Beispiel fiir eine dieser Fami- 
lien waren die Hofmannsthals.'®? 

Angesichts der bedeutenden Rolle als Finanziers, ihrer wichtigen Stellung in man- 
chen Sparten der Wirtschaft, der Textil- und Bekleidungsindustrie, der Erdol{érderung 
in Galizien, bei Griindungen von Warenhdusern — etwa Herzmansky und Gerngross in 
Wien und Kastner & Ohler in Graz — diskutierte die zeitgendssische Literatur dariiber, 
worauf dies zuriickzufiihren sei.”® Ein wichtiger Faktor lag sicher in der sozialen Struk- 
tur und der Konzentration im Handel, die Firmengriindungen der jiidischen Bevélke- 
rung im Bereich der industriellen und seriellen Produktionsformen begiinstigten. Der 
Bewihrungsdruck von auflen und der Zwang, sich mehr als die anderen beweisen zu 
miissen, waren weitere Faktoren, die jiidische Wirtschaftstreibende zu aufergewdhn- 
lichen Anstrengungen motivierten.!’! 
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8. Der kulturelle Beitrag 

Das Wahrnehmen der universitiren Bildungsméglichkeiten beschreibt die Intellek- 
tualisierung der jiidischen Bevélkerung und die Aufwertung des sikularen Geistigen 
gegeniiber dem Materiellen und Religiosen. Es ist kein Zufall, da} viele der bedeu- 
tendsten jidischen Kulturschaffenden im letzten Viertel des 19. Jahrhunderts auf- 
wuchsen bzw. ihre ersten Arbeiten prisentierten. Der Bérsenkrach 1873 und das aber- 
malige Auftauchen judenfeindlicher Haltungen verianderten die Voraussetzungen fiir 
gesellschaftliche Anerkennung durch wirtschaftliche Erfolge. Der 1881 in Wien gebo- 

rene Stefan Zweig entwirft in seiner bemerkenswerten Autobiographie »Die Welt von 

Gestern« ein Drei-Generationen-Modell, dem Plausibilitit fiir diejenigen, die sich der 

Kultur zuwandten, nicht abzusprechen ist. Er schrieb: »Im allgemeinen wird angenom- 

men, reich zu werden sei das eigentliche und typische Lebensziel eines jiidischen Men- 

schen. Nichts ist falscher. Reich zu werden bedeutet fiir ihn nur eine Zwischenstufe, ein 

Mittel zum wahren Zweck und keineswegs das innere Ziel. Der eigentliche Wille des Ju- 

den, sein immanentes Ideal ist der Aufstieg ins Geistige, in eine hohere kulturelle 

Schicht. [...] Darum ist auch fast immer im Judentum der Drang nach Reichtum in zwei, 

héchstens drei Generationen innerhalb einer Familie erschopft, und gerade die mich- 

tigsten Dynastien finden ihre S6hne unwillig, die Banken, die Fabriken, die ausgebauten 

und warmen Geschiifte ihrer Viter zu {ibernehmen.«!?? 

Stefan Zweig, Arthur Schnitzler, Peter Altenberg, Franz Kafka, Franz Werfel, Max 

Brod, Egon Erwin Kisch, Joseph Roth oder Sigmund Freud sind Namen, die heute dem 

Weltkulturerbe zuzuzihlen sind und von deren Ruf Osterreich und die Nachfolge- 

staaten der Habsburgermonarchie immer noch profitieren.'” Wie ldfit sich diese 

erstaunliche Verdichtung an kreativer Energie erkliren? Die hohe Bewertung des Gei- 

stigen in biirgerlichen jiidischen Familien war sicherlich eine Voraussetzung, doch hier 

handelt es sich um Geistiges, das auflerhalb der jiidischen Tradition stand. »Meine 

Eltern waren Juden, auch ich bin Jude geblieben, schrieb der Begriinder der Psycho- 

analyse Sigmund Freud in seiner 1925 verfafSten »Selbstdarstellung«.'” Dies war 

keineswegs selbstverstindlich, wie Beispiele der engsten Mitarbeiter von Freud zeigen. 

Alfred Adler konvertierte zum Protestantismus. Otto Rank gehdrte wie Adler ebenfalls 

zur 1902 entstandenen »Mittwochsgesellschaft« bzw. ab 1908 zur »Wiener Psychoana- 

Iytischen Vereinigung«. Er wurde 1884 als Otto Rosenfeld in Wien geboren. Mit 19 Jah- 
ren nahm er inoffiziell den nichtjiidischen Namen »Rank« an und erklirte sich fir 
konfessionslos. Als er die Namensdnderung amtlich anerkennen lassen wollte, wurde 

dies abgelehnt. Daraufhin lief er sich katholisch taufen, nun gab es bei der Aner- 
kennung des neuen Namens kein Problem mehr. Als er 1918 eine jiidische Partnerin 

heiratete, kehrte er allerdings zur jidischen Religion zuriick.'” 

Freud-Biograph Peter Gay erkennt in Freuds offenem Bekenntnis zur jiidischen Her- 

kunft »Trotz als Identitit«.”7 In seinen autobiographischen Uberlegungen beschreibt der 
1856 im mihrischen Freiberg geborene Freud, wie er 1873 an der Wiener Universitit die 
Erfahrung machte, »minderwertig« und »nicht volkszugehérig« zu sein, weil er Jude war, 
»Ich habe nie begriffen, warum ich mich meiner Abkunft, oder wie man zu sagen begann: 
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Rasse, schimen sollte. Auf die mir ver- 

weigerte Volksgemeinschaft verzich- 
tete ich ohne viel Bedauern.«!”’ 

Gesellschaftspolitische Modifika- 
tionen standen an, und das belebte 

die Imaginationskraft. Sublimierung 
nennt William O. McCagg als einen 
der mallgeblichen Faktoren fiir die 
kulturelle Kreativitat jiidischer Kul- 
turschaffender.’”® Das alles spielte sich 
im Umfeld von Bedrohlichem ab, den 

Aggressionen rund um die Nationali- 
tatenkonflikte, dem modernen Anti- 

semitismus mit dem sich erweiternden 
Reservoir an judenfeindlichen Argu- 
mentationen und Stimmungen. Bei 
genauerer Betrachtung lassen sich fiir 
zahlreiche Biographien zwar viele Be- 
zlige zum Jiidischen herstellen, doch 
die eigentliche Kraft kam von einer 
kulturellen Orientierung an der nicht- 
judischen Gesellschaft und der ihr ei- 
genen Zwiespiltigkeit von Ausgren- 
zung und Integration. Nochmals 
Sigmund Freud: »Aber eine fiir spater 
wichtige Folge dieser ersten Eindriicke von der Universitit war, daf ich so friihzeitig 
mit dem Lose vertraut wurde, in der Opposition zu stehen und von der skompakten Ma- 
joritdt< in Bann getan zu werden. Eine gewisse Unabhingigkeit des Urteils wurde so vor- 
bereitet.«!” Jiidische Kulturschaffende und Intellektuelle zwang diese widerstreitende 
Positionierung in der Gesellschaft auf verschiedenste Weise zu eigenstindigen kreati- 
ven Losungen, um fiir sich ein produktives Betitigungsfeld zu schaffen.’® Es war nicht 
nur Freuds Traumdeutung oder Theodor Herzls »Judenstaat«, auch Erfindungen wie 
die Rontgenstrahlen oder die Kinovorfithrungen der Gebriider Lumiére verinderten 
die Sichtweisen auf die Welt und die Menschen und eréffneten damit neue Gedanken- 

rdume zur Interpretation des Daseins in den 1890er Jahren.'® 
Daf} Freud und Schnitzler, aber auch die genannten jiidischen Protagonisten der 

Revolution 1848/49 Mediziner waren, ist kein Zufall. Bis zur Gleichberechtigung war es 
das einzige Studium mit Aussicht auf akademische — jedoch nicht unbedingt universitére 
— Karriere. Erst danach wurde das Jusstudium immer attraktiver. Die jiidischen Arzte 
setzten die Tradition der international anerkannten »Wiener medizinischen Schule« fort, 
und Robert Barany erhielt 1914 den Medizinnobelpreis fiir seine Studien der Ohren- 
heilkunde. 1930 erhielt ein weiterer Arzt jlidischer Herkunft, Karl Landsteiner, den 

Medizinnobelpreis: Er hatte 1901 die unterschiedlichen Blutgruppen entdeckt.'® 

Dolomiten, 1913 

—_— 
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Die Hinwendung zu Bildung und Kultur waren an sich nicht neu, denn schon im Vor- 
mirz wurde der »Zudrang der Juden zum Asthetischen« beobachtet.!® Aber erst nach 
1848 fanden die kreativen Leistungen ihr Publikum, auch das jiidische. Der hohe Anteil 
an jiidischen Opfern beim Wiener Ringtheaterbrand am 8. Dezember 1881 ist ein 
trauriges Zeugnis fiir die Kulturbegeisterung des jiidischen Publikums. Fiir orthodox- 
religios denkende Menschen war dies hingegen ein Indiz fiir die Krise des jiidischen 

Lebens. »Die jiidische Religion liegt in der schrecklichsten Weise darnieder«, hief es in 
einer orthodoxen Zeitung zum Ringtheaterbrand.'® Es wurde bemingelt, in Wien wiit- 
den kaum mehr die Ehegesetze, Reinheitsgebote und der Schabbat eingehalten. 

Daf} im Kulturleben die Assimilation zu einer Art Selbstbetrug geworden war, mufite 
Gustav Mahler als Direktor der Wiener Hofoper ab 1897 auf bittere Weise erfahren. 

Seine Titigkeit war massiver Kritik und antisemitischer Untergriffigkeit ausgesetzt, ob- 
wohl er kurz vor Antritt der Stelle aus der jiidischen Religionsgemeinschaft ausgetreten 
war.'® Eigenartig widerspriichlich und nicht eindeutig erklérbar wirkt vieles im nach- 
hinein. Immerhin war es Gustav Mahler, der Werke des wegen seiner judenfeindlichen 
AuBerungen umstrittenen Komponisten Richard Wagner zum ersten Mal ungekiirzt in 

Wien auffithrte. Es bleibt ebenfalls ein schwer zu erklidrendes Phinomen, daf zu den 

»Wagnerianern« ein begeistertes jiidisches Publikum zzhlte.'# 

Literaturschaffende, die sich auf jiidische Themen konzentrierten — etwa Ludwig 

August Frankl, Leopold Kompert, Karl Emil Franzos —, waren zwar zum Teil erfolg- 

reich, fanden aber nur ein begrenztes Publikum.!®” Noch weitaus schwieriger hatten es 

Schriftstellerinnen und Schriftsteller, die in jiddischer Sprache schrieben. Ihre Werke 

waren aber besonders wichtig, da sie beweisen konnten, daf§ Jiddisch eine gleichwertige 

Literatursprache war, und sie damit der abschitzigen Bewertung der jiddischen Spra- 

che entgegenwirkten. Anders als die meisten jiidischen Autorinnen und Autoren, die 

in anderen Sprachen schrieben, hatten viele noch einen direkten Bezug zum jiidischen 

Leben und eine Ausbildung in einem Cheder erfahren. Es gab einen an Volkstiimlich- 

keit orientierten Lemberger Kreis und zahlreiche Krakauer Literaturschaffende, unter 
ihnen Mordechai Gebirtig, dessen vertonte Gedichte nach wie vor bekannt sind und 
von Klezmer-Bands gerne gesungen werden.!®® Die 1890 in Skala geborene Autorin 
Fradl Stock (Schtok) beschrieb das Leben im galizischen Shtetl, die Spannung zwischen 
den Chassiden und Germanophilen und die Sehnsucht nach einem freieren Leben in 
Wien.'® 

Forschungen aus jiingerer Zeit weisen darauf hin, wie grof§ die Zahl jiidischer Auto- 
rinnen und Autoren in Osterreich war, viele darunter sind kaum bekannt.!®® Die 

Konzentration auf die Beriihmten wiirde die Rolle der Kiinstlerinnen verstellen, deren 
vielfiltiges Schaffen lange Zeit ignoriert wurde. Im Bereich der Malerei wiren bei- 
spielsweise Tina Blau (1845-1916) und Broncia Koller Pinell (1863-1934) zu nennen. 

Beide waren mit nichtjiidischen Minnern verheiratet, Tina Blau trat im Zuge der Ver- 

chelichung zum Protestantismus iiber, der Ehemann von Koller Pinell trat aus der 
romisch-katholischen Kirche aus, um seine jiidische Frau heiraten zu kénnen.!*! Zudem 
waren es in jener Zeit Frauen, die Méanner als Musen oder Freundinnen inspirierten. Mi- 
lena Jesenskd, die Freundin Franz Kafkas, ist eine von vielen, die aufgezihlt werden 

——ee 

486



VON DER REVOLUTION 1848 BIS ZUM ENDE DER MONARCHIE 

konnten. Frauen des Grofbiir- 
gertums schenkten den Kiinstlern 
in den Salons Gehér und boten 
ihnen einen Ort, an dem sie Be- 

kanntschaften machen und ihre 
Projekte erproben konnten. Berta 
Zuckerkandl (1864-1945) in Wien 
und Bertha Fanta (1866-1918) in 
Prag fiihrten derartige Salons.!*2 

Die Biographien der Kiinstle- 
rinnen zeigen deren Versuch, aus 

dem engen Korsett der Geschlech- 
terrollen auszubrechen und Neues 
auszuprobieren. Ein Beispiel von 
vielen: Auguste Hauschner, 1851 
in Prag geboren, zog nach ihrer 
Verehelichung 1871 nach Betlin, 
wo sie einen Salon fiihrte. Dariiber 
hinaus war sie als Schriftstellerin 
tatig: Thr 1908 veroffentlichter Ro- 
man »Die Familie Losowitz« gilt 
als wichtige literarische Beschrei- _ » | 

bung des jiidischen Prag.” Man- Photographie aus dem Atelier von MadameD Ora: 
chen talentierten Schauspielerin- die Malerin Tina Blau, 1915 
nen und Musikerinnen hingegen 
gelang der Ausbruch aus dem biirgerlichen Gefingnis nicht, da sie nach der Eheschlie- 
Rung ihre Biihnentatigkeit aufgeben mufiten. 

Es fillt auf, daf jiidische Frauen nicht nur in den fiir sie bereits zugénglichen Berei- 
chen wie Schauspiel und Gesang — etwa Selma Kurz (1874-1933), Fritzi Massary (1882- 
1969) — Anerkennung fanden, sondern auch auf kiinstlerisch innovativen Feldern, etwa 

der Photographie und dem modernen Tanz. Gertrud Bodenwieser (1890-1959) ge- 
horte nach dem Ersten Weltkrieg zur ersten Generation moderner Ténzerinnen. Lucia 
Moholy (1894-1989), Trude Fleischmann (1895-1990) und Dora Kallmus (1881-1963) 
zahlen in der &sterreichischen Photographiegeschichte zu den wichtigen Vertreterin- 
nen. Dora Kallmus trat 1905 als erstes weibliches Mitglied der »k. u. k. Photographi- 
schen Gesellschaft« bei und griindete 1907 das Atelier »d’Ora«. Portrits der Wiener 
Intellektuellen, Kiinstlerinnen und Kiinstler und der Kaiserfamilie machten Dora Kall- 

mus zu einer wichtigen Chronistin ihrer Zeit.!* 

2 N 
"H ,- 
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9. Der Erste Weltkrieg 

Der Mord am Thronfolger Erzherzog Franz Ferdinand und seiner Gemahlin Sophie 
Chotek am 28. Juni 1914 in Sarajevo verleitete die Menschen offensichtlich dazu, die 
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Kriegserklirungen Osterreich-Ungarns fiir gerechtfertigt zu halten. Die Kaisertreue der 
Mehrheit der jiidischen Bevélkerung ist vielfach dokumentiert. In seinen Lebens- 
erinnerungen beschrieb der 1896 in Briinn geborene Architekt und Maler Norbert Trol- 
ler, der »verehrte, geliebte Kaiser« sei fiir ihn als Kind »fast ein Gott, gewertet nur einen 

Strich der Skala unter dem lieben Gott, sogar iiber seiner Heiligkeit dem Papst« ge- 
wesen.'” Der Mord an Mitgliedern der Kaiserfamilie I6ste dementsprechend auch unter 
der jiidischen Bevélkerung einen Schock aus. Die meisten — natiirlich nicht alle — jungen 

Ménner schienen mit Begeisterung in den Krieg zu ziehen. Dal§ daraus ein Weltkrieg 

entstehen wiirde und der Krieg nicht in wenigen Wochen vorbei sein wiirde, konnten 

sich anfangs nur wenige vorstellen. Mit seinem Theaterstiick »Die letzten Tage der 

Menschheit« hielt Karl Kraus der 8sterreichischen Gesellschaft den Spiegel vor und 

geilelte die Verlogenheit der Kriegsrhetorik. 

Fiir die jiidischen Soldaten, die mit antisemitischen Diskursen aufgewachsen waren, 

schien sich durch den Krieg eine Moglichkeit zu ergeben, ihre Loyalitit gegeniiber dem 

»Vaterland, in dem sie lebten, unter Beweis zu stellen.'”® Gegen Ende des Krieges hat 

ihnen das allerdings wenig geholfen: Antisemiten sind durch die Realitét nicht von ihren 

Vorurteilen abzubringen. Die DolchstofSlegende vom jiidischen Feind und Verriter im 

eigenen Land, der Schuld an der Niederlage hiitte, lebte in Osterreich nach Aufhebung 

der kriegsbedingten Zensurbestimmungen auf.'”’ 
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Jiidische Geistliche mit Torarolle begriiffen Kaiser Karl I. im galizischen Tarnopol 
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Das Miftrauen ging in Osterreich zwar nicht so weit wie in Deutschland, das nach 
dem Ende der Burgfriedenspolitik 1916 mit der »Judenzihlung« Erhebungen zur 
Wehrwilligkeit der jiidischen Soldaten durchfiihren lief."® Die Gefahr antisemitischer 
Unterstellungen war aber auch in Osterreich so stark, daB beispielsweise der Feld- 
rabbiner Adolf Altmann in Erwartung antijiidischer Vorwiirfe von Osterreichischen 
Offizieren Bestitigungen einholte, die den Einsatzwillen jiidischer Soldaten beweisen 
sollten.!®? 

Der hohe Bildungsgrad jiidischer Minner hatte zur Folge, daf ein tiberdurch- 
schnittlich hoher Prozentsatz zu Reserveoffizieren geworden war: Ab 1866 konnten Ab- 
solventen von Gymnasien und Universitdten im Militdr leichter Fiihrungspositionen 
einnehmen. Statt der bis dahin iiblichen drei Jahre geniigte nun ein sogenanntes »Ein- 
jahrig-Freiwilligen-Jahr«, um Reserveoffizier zu werden. Schon 1863 lag der Anteil jiidi- 
scher Mittelschiiler bei 7,1 Prozent aller Mittelschiiler, er stieg bis 1910 auf 17,2 Pro- 

zent. Mit 18 Prozent lag der Anteil der jiidischen Reserveoffiziere fiir den Zeitraum 1897 
bis 1911 sogar noch ein wenig hoher2®® Angesichts der groflen Verluste an Offizieren 
bei den Kidmpfen des Jahres 1914 mufiten die Reserveoffiziere bald nach Kriegsbeginn 
wichtige militdrische Funktionen iibernehmen.?® Etwa 300000 jiidische Soldaten 
nahmen auf seiten der k.u.k. Armee am Ersten Weltkrieg teil, etwa 25 000 von ihnen im 
Offiziersrang.2® 

- 

Fliichtlingselend: »Josef Sch., Kantor in Galizien, wegen der dortigen Pogrome mit Frau und 
7 Kindern nach Wien gefliichtet. Unterkunft bei einem Verwandten, XX. Vorgartenstr. 98/41. 
Die zugereiste Familie schlief aus Ermangelung von Einrichtungsgegenstinden auf der Erde.« 

—_— 
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Auf der jidischen Zivilbevélkerung lastete der Krieg dhnlich wie auf der nichtjiidi- 
schen: Die katastrophale Lebensmittelversorgung machte sich bemerkbar, Frauen muf- 
ten Arbeiten der Einberufenen iibernehmen, viele Familien verloren Viter, Kinder und 

Geschwister. Im Osten der Monarchie geriet die jiidische Bevélkerung in Panik, als die 
. russische Armee bald nach Kriegsbeginn in das Territorium der Habsburgermonarchie 
vordrang. Schon Ende August 1914 wurde Lemberg evakuiert, circa 60000 Juden und 
Jiidinnen ergriffen die Flucht. Die Angst vor der russischen Armee basierte auf den ne- 
gativen Erfahrungen der jiidischen Bevolkerung Rufllands. Mehrere Pogrome und eine 
judenfeindliche Gesetzgebung hatten dafiir gesorgt. Viele Fliichtlinge versuchten in den 
Westen der Monarchie zu kommen und in Wien Zuflucht zu finden, weil bereits fami- 

lizre Beziehungen bestanden oder Bekannte dort lebten. Am Hohepunkt der Fliicht- 

lingswelle befanden sich allein in Wien circa 200 000 nichtjiidische und jiidische Fliicht- 

linge. Wenn auch die Zahl zuriickging, waren beispielsweise im Mai 1917 immer noch 

40637 mittellose jiidische Kriegsfliichtlinge in Wien.?® Mit der durch das Kriegs- 

geschehen erzwungenen Migration zogen neue Schichten in die Hauptstadt: Arme, 

Chassiden, jiddisch Sprechende. 

»Zuerst war ich das nette, artige Fliichtlingskind, das von so weit her kam und seine 

Heimat hatte verlassen miissen«, schrieb Minna Lachs, die 1907 im ostgalizischen Trem- 

blowa zur Welt gekommen war und mit ihrer Familie im Herbst 1914 nach wochen- 

langer Reise in Wien Zuflucht fand. Doch die Stimmung wandete sich schnell gegen sie: 

»Als die Zahl der Ostfliichtlinge wuchs, wurde ich als eine von ihnen zur >Polischent 

und schlieRlich, da die weit iiberwiegende Zahl der Ostfliichtlinge Juden waren, zur 

sJiidin< degradiert und als solche als >Saujiidin< beschimpft.«** Die ortsansissige judi- 

sche Bevélkerung reagierte zwiespiltig auf die Ankunft der Fliichtlinge: Einerseits 

hatten viele verwandtschaftliche Beziehungen und halfen deswegen, andererseits wurde 

befiirchtet, daf} die Ankunft der grofen Zahl an »ostjtidischen« Fliichtlingen den Anti- 

semitismus noch weiter schiiren wiirde.?” 

Der Krieg machte abermals klar, wie wichtig die Netzwerke der jiidischen Gemein- 

den waren, denn sie halfen den Fliichtlingen. Das war angesichts der geringen 6ffent- 

lichen Unterstiitzung iiberlebensnotwendig. Auch die koschere Versorgung der religio- 

sen Fliichtlinge galt es sicherzustellen. Die Gemeinde Wien errichtete bereits im Sep- 
tember 1914 eine »Zentralstelle der Fiirsorge fiir die Fliichtlinge aus Galizien und der 

Bukowinac, spiter »Zentralstelle der Kriegsfiirsorge fiir Kriegsfliichtlinge«, bei der der 

Vater von Minna Lachs eine Anstellung fand. Viele jiidische Frauen engagierten sich in 

der Flichtlingsfiirsorge, am bekanntesten war die »Soziale Hilfsgemeinschaft Anitta 
Miiller«.2% Der Vollstandigkeit wegen sei erwéhnt, daf§ sich jiidische Frauen selbstver- 

stindlich ebenso in der allgemeinen Kriegsfiirsorge engagierten.?”’ 

Wer genauer in die Familiengeschichte der Fliichtlinge blickt, sieht, daf} sie mit der 

Entwurzelung und dem sozialen Abstieg zu kdmpfen hatten. Die Lebenserinnerungen 
zeigen, wie vielfiltig die Familienkonstellationen der aus Galizien und der Bukowina 
Stammenden in bezug auf das Jiidische sein konnten und wie sehr die Erfahrungen des 
Krieges die Bruchlinien entlang der Generationen vertieften. Der 1905 im ostgalizi- 
schen Zablotow geborene Schriftsteller Manés Sperber beschrieb die Flucht seiner 
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Familie und das Leben in einer verwanzten Unterkunft in Wien.?® Viele aus sehr 
religiosen Familien stammende junge Menschen begannen sich wie Manés Sperber 
politisch links zu interessieren und zu engagieren, um die Welt aus dem Kreislauf von 
Gewalt und Armut zu befreien. Die erfolgreiche russische Revolution gab den links 
Orientierten Vertrauen in die Veranderbarkeit der politischen Systeme. 

Zu Kriegsende schien die jiidische Bevolkerung die einzige Gruppe der Habsbur- 
germonarchie zu sein, die ein tatsichliches Interesse am Uberleben des Vielvolkerstaa- 

tes hatte, denn die Aufsplitterung in scheinbar mononationale Staatsgebilde konnte ihr 
nichts Gutes verheiflen. Das Ende des Ersten Weltkrieges war fiir die jiidische Minder- 
heit gefihrlich. Besonders hart bekam dies die jiidische Bevolkerung Lembergs zu spii- 
ren. Bei den mit Gewalt ausgetragenen Machtkimpfen zwischen Polen und Ukrainern 
kam es zu antijiidischen Pogromen.2® 
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II. Erste Republik 

Die am 12. November 1918 gebildete Republik Deutschosterreich — mit dem Gesetz 
vom 21. Oktober 1919 wurde der Name in »Osterreich« umgewandelt — setzte sich im 
wesentlichen aus den ehemaligen Alpenlindern und dem 1921 an Osterreich »ange- 
schlossenen« Burgenland zusammen. Die Republik Deutschdsterreich war eine Art 
Konkursmasse der Habsburgermonarchie, mit einer Hauptstadt, die fiir einen Viel- 
volkerstaat gedacht war, jedoch nicht fiir ein Land mit 6 bis 7 Millionen Menschen. Fiir 
die jiidische Bevolkerung der neuen Republik hatte die aufgrund des Krieges erfolgte 
Nationalstaatenbildung im mitteleuropiischen Raum schwerwiegende Folgen, denn die 
Bezichung zwischen der Bevolkerungsmehrheit und Menschen, die der jiidischen Reli- 
gionsgemeinschaft angehdrten, verinderte sich elementar. Verkorperte die jiidische 
Bevolkerung wihrend der Habsburgermonarchie gleichsam das Ideal der multinatio- 

nalen Identitit des Vielvélkerstaates, wurde ihr genau dies in der Ersten Republik um 
so schirfer als Kosmopolitismus und Vaterlandslosigkeit vorgehalten. Mit dem Wegfall 
der fritheren Kontrahenten im Nationalititenstreit, insbesondere der um Autonomie 

kimpfenden tschechischen Bevélkerung, geriet die jiidische nun noch stirker ins Visier 
der Deutschnationalen. Um sich selbst zu definieren, bendtigten sie »andere«. In Oster- 
reich blieb ihnen nur mehr »der Jude«, weswegen der Antisemitismus in Osterreich eine 
noch aggressivere Form annahm und die jiidische Bevolkerung noch stirker marginali- 

siert wurde. 

1. Das »Rote Wien« 

Auch die sozialen Konstellationen verinderten sich mit der Griindung der Ersten Re- 
publik, denn nun wohnten iiber 90 Prozent aller &sterreichischen Juden und Jiidinnen 
in Wien. Hinzu kamen politische Verinderungen, ausgeldst durch die Wahlrechtsre- 
formen. Wien wurde nun nicht mehr von einer antisemitischen Partei dominiert, son- 

dern nach Einfiihrung des allgemeinen und gleichen Minner- und Frauenwahlrechtes 
von einer sozialdemokratischen.?'® Aus der Perspektive des antiurbanen Provinzanti- 
semitismus komprimierte sich das zu einer Antipathie gegen das »Rote Wien«, das mit 
dem »jiidischen Wien« gleichgesetzt wurde.?!! 

Bei den Parlaments-, Landtags- und Kommunalwahlen sah sich die jiidische Wih- 
lerschaft gezwungen, mehrheitlich sozialdemokratisch zu wihlen. Das lag daran, daf} 

alle biirgerlichen Parteien entweder antisemitisch oder chancenlos geworden waren. 
Die zionistischen Parteien konnten nicht geniigend jiidische Wiahlerinnen und Wihler 
mobilisieren, um politisch relevant zu werden. Bei den ersten Wiener Kommunal- 
wahlen nach dem Ersten Weltkrieg entsandten die Zionisten 1919 noch drei Manda- 
tare in den Wiener Gemeinderat, 1923 reichte es nur mehr fiir einen, und ab 1927 
schaffte es keiner mehr. Im 6sterreichischen Nationalrat vertrat Robert Stricker von 
1919 bis 1920 als Mandatar der »]iidischnationalen Partei« die jiidischen Interessen, 
doch ab den Wahlen 1920 scheiterten alle Versuche eigenstindiger jiidischer Kandi- 
daturen auf Bundesebene.? Die fiir eine biirgerlich-jiidische Wihlerschaft eventuell 
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noch attraktive liberale Partei versank in der Ersten Republik in die véllige Bedeu- 
tungslosigkeit.? 

Die Dankbarkeit der sterreichischen Sozialdemokratie gegeniiber ihrer jiidischen 
Wihlerschaft hielt sich in Grenzen. Wihrend sie den Angehérigen der Wiener tsche- 
chischen Minderheit in der Ersten Republik automatisch zwei Gemeinderatsmandate 
zusagte, kiimmerte sich die Partei bei den Wahlen kaum um das jiidische Wahler- 
potential. Zu sicher diirfte sie sich der jiidischen Stimmen gewesen sein. Gleichzeitig 
wollte sie vermutlich nicht durch offenes Werben um jiidische Stimmen den von Anti- 
semiten kolportierten Ruf verstirken, eine »Judenschutztruppe« oder gar »Ostjuden- 
schutztruppe« zu sein.?* 

Die Sozialdemokratie war selbst nicht frei von antisemitischen Ziigen. Diese zeigten 
sich zunichst in einem fremdenfeindlichen Reflex gegen die ostjiidischen Fliichtlinge. 
Ein ErlaB des sozialdemokratischen Landeshauptmanns von Niedersterreich, Albert 
Sever, verlangte, daf} alle Auslidnderinnen und Auslinder, die erst nach Kriegsbeginn eine 

Aufenthaltsgenehmigung erhalten hatten, bis zum 20. September 1919 das Land verlie- 
fen — gemeint waren damit eigentlich Juden und Jiidinnen mit polnischer Staatsbiirger- 
schaft. Der ErlaB blieb allerdings wirkungslos. Die sozialdemokratische Broschiire »Der 
Judenschwindel« schreckte nicht davor zuriick, unter anderem ostjiidische Schleich- 
hindler und Spekulanten zu den »Parasiten im Korper der Volkswirtschaft« zu zihlen.2" 

In ihrem Bemiihen, antisemitische Angriffe abzuwehren, wandte die Sozialdemo- 
kratie als eine Strategie die Gegenoffensive an, indem sie den Christlichsozialen und 
Deutschnationalen vorwarf, sich auf Geschifte mit »reichen Juden« einzulassen.?'¢ In 
der »Arbeiter-Zeitung« hiefl es 1920 in einem »Christlichsoziale Augenauswischerei« 
betitelten Artikel dazu: »Wir haben es hundertmal beweisen konnen, daf sich die 
Christlichsozialen hinter den Kulissen ihres Parteitheaters mit den besitzenden Juden 
aufs trefflichste verstehen und den Antisemitismus nur als Agitationsmittel bentitzen, 
um diejenigen, die wenig Geld, aber viel Abneigung gegen die Juden besitzen, auf den 
Leim ihrer kapitalistischen Politik zu locken.«?" 

Zugleich blieb die Partei fiir jiidische Mitglieder offen und verkdrperte im Vergleich 
zu den anderen Parteien Toleranz und Weltoffenheit. Im bundespolitisch dominant 
antisemitischen Klima hatten es sozialdemokratische Politiker und Politikerinnen jiidi- 
scher Herkunft nicht leicht: Sie fiihlten sich vornehmlich als politisch aktive Menschen 
und gehorten zum Teil nicht mehr der jiidischen Religionsgemeinschaft an. Aber in der 
antisemitischen Presse wurden sie in untergriffiger Weise besténdig als »Juden« vorge- 
fiihrt, so etwa Otto Bauer, Friedrich Adler, der Sohn Victor Adlers, und der Chef- 

redakteur der Arbeiter-Zeitung Friedrich Austerlitz oder Therese Schlesinger. Einige 
wurden spiter Opfer des NS-Terrors, darunter Kéthe Leichter und Robert Danneberg. 

2. Jiidisches Gemeindeleben 

Vor der Herrschaft des Nationalsozialismus bestanden auf 6sterreichischem Gebiet 
34 Israelitische Kultusgemeinden. Die Hauptstidte der Bundeslinder verfiigten tiber 
eigene Kultusgemeinden. Einzige Ausnahme war Vorarlberg, wo seit der Auflésung der 
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jlidischen Gemeinde von Hohenems im Jahre 1912 iiberhaupt keine Kultusgemeinde 
mehr existierte. In Kérnten, Salzburg, Tirol und der Steiermark gab es nur jeweils eine 
Vertretung fur das gesamte Bundesland, Oberésterreich verfiigte mit den Israelitischen 

Kultusgemeinden in Linz und Steyr tiber zwei, das Burgenland iiber elf.?8 Die meisten 

Israelitischen Kultusgemeinden, ndamlich 15, existierten in Nieder6sterreich, sie be- 

standen allerdings jeweils nur aus wenigen Mitgliedern.?’? So hatte die Kultusgemeinde 
in Krems Probleme, den religiosen Betrieb aufrechtzuerhalten, da es manchmal schwie- 

rig war, die fiir den Gottesdienst erforderlichen zehn Minner zusammenzubringen. 
Lediglich an den Feiertagen fiillte sich der Tempel, denn dann kamen die am Land 

Lebenden vermehrt in die Stidte.??° 
Ein &sterreichisches Phinomen war die Politisierung der Israelitischen Kultusge- 

meinden. Sie waren zunichst von den Honoratioren der Gemeinden geleitet worden, 

doch Ende des 19. Jahrhunderts gewannen Gruppierungen mit parteinahem Geprige 

die Oberhand. Bei den Wahlen fiir die Kultusgemeinden traten lediglich orthodox 

orientierte Kandidaten als Vertreter einer explizit religiésen Einstellung an, wihrend die 

anderen Kandidaten entweder sozialdemokratische, zionistische oder liberale Richtun- 

gen vertraten. Stimmenstirkste Gruppierung blieb bis in die 1930er Jahre die liberale 

»Union &sterreichischer Juden«. 

Diverse als sozialdemokratisch geltende Listen wie jene der Poale Zion erzielten bei 

den Kultusgemeindewahlen in Wien maximal 15 Prozent.??! Das ist ein Indiz dafiir, dafs 

die jiidische Wahlerschaft bei allgemeinen Wahlen nur deswegen mehrheitlich sozial- 

demokratisch wihlte, weil ihr keine andere wihlbare Alternative geblieben war. Als die 

Sozialdemokratische Partei und ihre Organisationen 1934 im Austrofaschismus verbo- 

ten wurden, traf dies die Israelitische Kultusgemeinde nicht so hart wie vergleichsweise 

die tschechische Minderheit, da ihr Anteil sozialdemokratischer Funktionire gering 

war. Acht Mandate der »Vereinigung werktitiger Juden« wurden fiir erloschen erklirt, 

die jiidischen Kinderfreunde aufgel6st.”” Einer der sozialdemokratischen Funktionire, 

der nach 1945 wirkende Prisident der Israelitischen Kultusgemeinde Ernst Feldsberg, 

fand Unterschlupf bei der liberalen »Union 6sterreichischer Juden, andere formierten 

eine neue Organisation, die bei den Kultusgemeindewahlen 1936 als »Soziale Arbeits- 

gemeinschaft — Liste des Arbeitenden Paléstina« antrat und 8,7 Prozent der Stimmen 

erhielt.?? 
DaRB sich innerhalb der Wiener Israelitischen Kultusgemeinde die »Union &sterrei- 

chischer Juden« mit ihrer liberal-patriotischen Orientierung bis 1933 als dominante 

Kraft halten konnte, ist ein weiteres Indiz fiir die grundsitzliche Priferenz von biirger- 

lichen Parteien in der jiiddischen Wihlerschaft. Urspriinglich als Abwehrreaktion auf 

den Antisemitismus entstanden, verlor die »Union« mit der gesellschaftspolitischen 
Krise ab dem Ende der zwanziger Jahre an Akzeptanz. Aus dem retrospektiven Blick 

wirkt ihr Festhalten am Osterreich-Patriotismus wie eine Anbiederung. Aus damaliger 
Perspektive war es vermutlich Ausdruck einer vergeblichen Hoffnung, dafl die betonte 
Loyalitit gegeniiber dem &sterreichischen Staat von dessen Elite honoriert werden 
wiirde. Die Vorsprachen der jiidischen Funktionire bei sterreichischen Ministern, die 
antisemitischen Parteien angehérten, und die Eingaben des Rechtschutzbiiros wirken 
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im nachhinein wie ein vergeblicher Kampf gegen antisemitische Windmiihlen, denn 
viele Eingaben blieben erfolglos. 

Die »Anbiederung« nur bei den Liberalen zu beschreiben wire irrefithrend. Andere 
Fraktionen multen ebenfalls versuchen, sich des fiir jede Minderheit iiberlebensnot- 
wendigen Schutzkonsenses zu vergewissern. Deswegen sprachen zum Beispiel zionisti- 

sche Funktionire bei Regierungsmitgliedern vor, als der XIV. Zionistenkongref im 
August 1925 in Wien abgehalten wurde.??® Dall die Antisemiten dieses Ereignis zur 

Mobilisierung ihrer Anhidngerschaft nutzten und bedngstigende Ausschreitungen statt- 
fanden, war dennoch nicht zu verhindern. Als die Zionisten 1933 die Wiener Kultus- 

gemeindewahlen gewannen und die wichtigsten Funktionen besetzten, wurden sie im 
Austrofaschismus zu Funktiondren des Stindestaates gemacht. Der Prisident der 
Israelitischen Kultusgemeinde Wien, Dr. Desider Friedmann, wurde zum Mitglied des 
Staatsrates ernannt.?? 

Der Erfolg der Zionisten in den dreifliger Jahren hatte nicht nur mit dem Auslauf- 
modell des Liberalismus und den fehlenden Alternativen zu tun, sondern auch mit der 

krisenhaften politischen Entwicklung in Europa und dem Erfolg des Nationalsozia- 
lismus in Deutschland. Waren bei der Kultusgemeindewahl 1932 die Stimmen fiir die 
liberale und die beiden zionistischen Listen noch ziemlich ausgewogen — 38,9 Prozent 
fiir die Liberalen bzw. 39,2 Prozent fiir die beiden zionistischen Listen —, gewannen im 
November 1936 die Zionisten bei den letzten Wahlen vor dem Nationalsozialismus 
53,8 Prozent, wihrend die Liberalen auf 36,5 Prozent zuriickfielen.? 

Die Orthodoxie bestand aus mehreren Gruppierungen, die sich rund um kleinere 
Bethiuser oder shtiebels organisierten. Durch die Fliichtlinge des Ersten Weltkrieges 
wurde Wien nach 1918 der Sitz einiger berithmter chassidischer Dynastien, etwa des 
Czortkéwer Rabbiners Israel Friedmann.?? Wihrend sich die Orthodoxie innerhalb 
des jiidischen Gemeindelebens engagierte, hielten die Chassiden davon Abstand. 
Galizische Fliichtlinge brachten der Orthodoxie polnischer Prigung in Wien einen 
Aufschwung, allerdings waren viele ihrer Mitglieder arm. Ihr gréftes Bethaus war die 
»Polnische Schul« in der Leopoldgasse 29. Die zweite grofle orthodoxe Gruppe war 
die ungarische, deren religiéses Zentrum die »Schiffschul« war, ein 1864 errichtetes 
Bethaus in der Groflen Schiffgasse 8.22% Insgesamt gab es an die 40 orthodoxe Synago- 
gen und Bethzuser in Wien, die Schiffschul als grofite hatte circa 700 Mitglieder, das 
Bethaus der polnischen Orthodoxie Beth Israel als zweitgrofite 450. Die anderen 
hatten zwischen 60 und 350 Mitglieder.??® Der Antagonismus innerhalb der ortho- 
doxen Richtungen beruhte auf unterschiedlichen religiosen Traditionen und rituellen 
Praktiken.?° 

Der Konflikt rund um die gemeinsame Israelitische Kultusgemeinde, die alle An- 

gehorigen der jiidischen Religion zusammenzwang, brodelte weiter. Da sich in Ungarn 
in den 1870er Jahren eine Trennung von reformorientiertem (Neologen) und ortho- 
doxem Judentum etabliert hatte, versuchte die Orthodoxie in Osterreich ebenfalls, von 
der Israelitischen Kultusgemeinde unabhingige Trennungsgemeinden durchzusetzen. 
Doch sie scheiterten mit allen derartigen Versuchen.?! Aulerhalb Wiens war die Ortho- 
doxie in den burgenlindischen jiidischen Gemeinden traditionell stark. 1922 wurde der 

e 

495



INTEGRATION, VERNICHTUNGSVERSUCH UND NEUBEGINN 

»Verband der autonomen orthodoxen israelitischen Kultusgemeinden des Burgen- 
landes« gegriindet, dem sich innerhalb von zwei Jahren alle jiidischen Gemeinden des 

Burgenlandes anschlossen.?? 
Das jiidische Leben erlebte in der Ersten Republik eine erstaunliche Hochbliite, wie 

sich an den zahlreichen Zeitungen und der steigenden Zahl der Vereine ersehen 148t.2? 

Als die Nationalsozialisten die Macht {ibernahmen, verschaffte sich der sogenannte 
»Stillhaltekommissar fiir Vereine, Organisationen und Verbinde« einen Uberblick und 

listete knapp 600 jiidische Vereine auf. Auch wenn die Klassifizierungen manchmal pro- 

Tabelle 8: Die Zahl jiidischer Vereine in Osterreich am 13. Mérz 1938 nach Auf- 
zeichnungen des Stillbaltekommissars fiir Vereine, Organisationen und 
Verbinde 

Tempelvereine 17 

Bethausvereine 78 

Lehranstalten, Bibel- und hebriische Schulen 20 

Spitiler und Erwachsenenheime E] 

Waisenhauser und Anstalten fiir Jugendliche 11 

Kindergarten I 

Wohltitigkeitsvereine 53 

Frauen- und Frauenwohltitigkeitsvereine 48 

Allgemeine Fiirsorge 59 

Ausspeisungsvereine 10 

Studenten- und Altherrenverbinde 29 

Berufsorganisationen 32 

Angestellten- und Versicherungsvereine 6 

Fiirsorge und Berufsausbildung fiir Jugendliche 10 

Jugendvereine 33 

Sport- und Turnvereine 21 

Zionistische Vereine o7 
Kulturelle Vereine 27 
Landsmannschaften 19 

Sonstige Vereine 55 

Gesamt 589 

Quc}lc: Shoshana Duizend-Jensen, Jiidische Gemeinden, Vereine, Stiftungen und Fonds. »Arisierung« und 
Restitution (Veroffentlichungen der Osterreichischen Historikerkoxpmission. Vermogensentzug wihrend 
der NS-Zeit sowie Riickstellungen und Entschidigungen seit 1945 in Osterreich 21/2, Wien-Miinchen 2004) 
38-50. 
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blematisch waren und manche Vereine nur mehr auf dem Papier bestanden, so macht 
der Uberblick die Vielfalt des organisierten jiidischen Lebens ersichtlich. Die starke 
Tradition der Vereine, sich der Wohltitigkeit zu widmen, war mit circa einem Drittel 
aller aufgelisteten Vereine weiterhin evident. Ein Fiinftel befafte sich mit religidsen 
Anliegen, und die grofle Zahl der Bethausvereine ist ein Indiz fiir das vielfiltige religicse 
Leben. 8 Prozent der Vereine waren von Frauen organisiert, die sich vorwiegend mit 
Wohltitigkeit befaten.* Wie sehr das politische Leben Einzug gehalten hatte, 138t sich 
an den 57 zionistischen Vereinen erkennen,?’ 

3. Orte und Herkunftsorte 

Der aus Wien stammende Verleger George Weidenfeld erinnerte sich an die »jiidi- 
sche Welt Wiens« als »ein Abbild der multiethnischen Welt draufen«.?¢ Die grofite 
Kluft lag weiterhin zwischen den in Wien bzw. Osterreich, Bshmen und Mihren Gebo- 

renen und den in Ungarn, Galizien oder in der Bukowina Geborenen, speziell, wenn 

letztere noch sehr religids waren und Polnisch oder Jiddisch sprachen.?’ 
Wo jemand geboren wurde, war nach wie vor ein Faktor, der die Gestaltung des 

Lebens prigte. Ein Beispiel ist die Wahl des Wohnorts: 25,8 Prozent der in Wien ge- 
borenen jiidischen Ménner, die in Wien zwischen 1918 und 1938 heirateten, lebten zum 
Zeitpunkt der Eheschliefung in der Leopoldstadt, hingegen waren es 37,8 Prozent der 
in Galizien oder der Bukowina geborenen 2?8 Ahnliches gilt fiir die Sprache: 1923 hatten 
jiddisch sprechende Personen das erste Mal die Méglichkeit, diese Sprache in einer 

Volkszihlung als ihre Umgangssprache anzugeben. In Wien war die Zahl derjenigen, die 

Jiddisch nannten, gering, namlich 2434 Personen. Sie lebten iiberwiegend in den 

»jtidischen Bezirken«, nimlich 39,6 Prozent in der Leopoldstadt und 17,3 Prozent in 

der Brigittenau.?*® 
Die Herkunft war auch in den politischen Gruppierungen ein bestimmender Faktor. 

Die liberale Fraktion der »Union &sterreichischer Juden« nahm nur osterreichische 

Staatsbiirger und Staatsbiirgerinnen auf und verschlof sich damit den neu Ange- 

kommenen oder jenen, denen die Staatsbiirgerschaft aufgrund nationalistischer Ver- 

gabepraxis von seiten der sterreichischen Regierungen verwehrt geblieben war Die 

Historikerin Harriet Pass Freidenreich fand heraus, daB jeweils mehr als ein Viertel der 

Kandidaten der »Union &sterreichischer Juden« zur Wiener Kultusgemeindewahl 1928 

in Wien bzw. in den ungarischen Lindern (inklusive der Slowakei und dem Burgen- 

land), ein Drittel in Bshmen oder Mihren und nur 10 Prozent in Galizien geboren 

waren. Bei den zionistischen Kandidaten war es geradezu umgekehrt, nur wenige waren 

in Wien geboren, hingegen stammten knapp 45 Prozent aus Galizien. Trotz des hohen 

Anteils an Funktioniren mit galizischem Hintergrund iiberwogen unter den fithrenden 

zionistischen Funktioniren jene, die in Mihren geboren waren, etwa der 1879 in Briinn 

geborene Robert Stricker. Die sozialistischen Funktiondre waren zu je knapp einem 

Drittel in Wien und in Galizien geboren und zu iiber einem Fiinftel in Bohmen oder 
Mihren und deckten damit am ehesten das gemischte Herkunftsspektrum der jiidi- 
schen Bevélkerung Wiens ab. Bei den orthodoxen Kandidaten dominierten zwei Grup- 

—— 
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pen: Knapp 45 Prozent waren in Galizien oder der Bukowina, ein Viertel war in den 
ungarischen Landern geboren.?! 

Joseph Roth beschreibt in »Juden auf Wanderschaft« ein typisches Migrationsphi- 
nomen: Migrantinnen und Migranten tendieren dazu, sich nach einer gewissen Zeit von 

den Nachkommenden zu distanzieren, da sie an ihre Anfangsschwierigkeiten erinnert 
werden und befiirchten miissen, nochmals die unangenehme Ausgrenzungserfahrung 

von Neuankommenden machen zu miissen.?*? Nach 1918 wurde dieses Phinomen von 
der allgemein verbreiteten Abneigung gegeniiber sogenannten »ostjiidischen« Fliicht- 
lingen verschirft., Joseph Roth schrieb: »Niemand nimmt sich ihrer an. Thre Vettern und 

Glaubensgenossen, die im ersten Bezirk in den Redaktionen sitzen, sind >schon Wie- 

Tabelle 9: Die jiidische und nichtjiidische Wobnbevilkerung in den sterreichi- 
schen Bundeslindern und deren Hauptstidten, Volkszihlung 1934 

Nichtjiidische Judische Anteil der 
Bevolkerung Bevolkerung judischen 

in Zahlen in Zahlen Bevolkerung 
in Prozent 

Wien 1698096 176034 9,39 

Niederosterreich 1501360 7716 0,51 

| Oberosterreich 901352 966 0,11 
Linz 108299 671 0,6 

Salzburg 245562 239 0,10 
Stadt Salzburg 40034 198 0,5 

Steiermark 1012911 2195 0,22 
Graz 151121 1720 11 

Kirnten 404 860 269 0,07 

Klagenfurt 29491 180 0,6 

Tirol 348733 365 0,10 
Innsbruck 60688 L7 0,5 

Vorarlberg 155360 42 0,03 
Bregenz 56303 Il 0,0 

Burgenland 295815 3632 1,21 
Eisenstadt 4782 204 4,3 

Osterreich 6568752% 191481%* 2,83 

* inkl. 4.703 ohne festen Wohnort; ** inkl. 23 ohne festen Wohnort 
Quelle: Die Ergebnisse der &sterreichischen Volkszihlung vom 22. Mirz 1934 (Statistik des Bundesstaates 
Osterreich, Heft 1, Wien 1935) 45. 
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ners, und wollen nicht mit >Ostjuden< verwandt sein oder gar verwechselt werden. [...] 
Die schon vor zehn Jahren hierher gekommen sind, lieben die Nachkommenden gar 
nicht. Noch einer will verdienen. Noch einer will leben. Das Schlimmste: dafl man ihn 
nicht umkommen lassen kann. Er ist kein Fremder. Er ist ein Jude und ein Lands- 
mann.«?% 

Fiir die demographische Entwicklung der jiidischen Bevélkerung bedeutete die neue 
Grenzzichung 1918 einen massiven Einschnitt. War das die Habsburgermonarchie um- 
fassende Mittelosteuropa bis dahin ein offener Wirtschafts- und Migrationsraum gewe- 
sen, gliederte er sich ab nun in kleine, gegeneinander geschlossene Staaten. Fiir die 
jidische Bevolkerung fiel die seit 1848 bzw. 1867 vorhandene Méglichkeit, sich im 
Raum der Habsburgermonarchie mehr oder weniger frei zu bewegen, mit einem Mal 
weg, und die Migration wurde immer stirker reglementiert. Mit der Einfithrung der 
sogenannten »Inlinderarbeiterschutzgesetzgebung« wurden 1925 erste gesetzliche 
Regelungen zur Kontrolle der grenziiberschreitenden Arbeitsmigration beschlossen. 
Fiir die jiidische Bevélkerung des Kleinstaates Osterreich bedeuteten die Verinderun- 
gen der Grenzen, von jenen Gebieten abgeschnitten worden zu sein, aus denen die 
Mehrheit stammte und in denen viele noch Verwandte hatten. Damit schlitterte die 
judische Bevolkerung Osterreichs in eine demographische Krise, die lingerfristig zu 

einem beachtlichen Bevélkerungsriickgang gefiihrt hitte. 
Die Tabelle 9 macht deutlich, daff der Anteil der jiidischen Bevélkerung in den 

Bundeslindern aufler in Wien und im Burgenland unter der Einprozentmarke lag. Das 
Burgenland stellte in bezug auf die 6sterreichisch-jiidische Geschichte im Osterreich 
der Ersten Republik einen Sonderfall dar, denn es konnte auf eine wesentlich lingere 
kontinuierliche Tradition jiidischer Gemeinden zuriickblicken als die meisten anderen 
Regionen. Am beriihmtesten waren die sogenannten »Siebengemeindenc, die nach der 
Vertreibung der Wiener jiidischen Bevolkerung 1670/71 im Herrschaftsgebiet der 
Esterhazys entstanden waren, Deutschkreutz, Eisenstadt, Frauenkirchen, Kittsee, Ko- 
bersdorf, Lackenbach und Mattersburg, das bis 1924 Mattersdorf genannt wurde?* 
Zusitzlich gab es im Burgenland Israelitische Kultusgemeinden in Giissing, Oberpul- 
lendorf, Oberwart und Rechnitz.2% Der Status der jiidischen Gemeinde Eisenstadt war 
einzigartig in Osterreich. Dort war 1871 die »Israeliten-Gemeinde Eisenstadt« als selb- 
stindige »GroRgemeinde« Unterberg-Eisenstadt« mit eigenem Biirgermeister und 
Amtmann entstanden, die bis zum Nationalsozialismus ihre Autonomie behielt.2* 

Selbst an diesen Orten mit langer Tradition befanden sich aber nur mehr sehr wenige 
Personen jiidischen Glaubens, wie die Zahlen der Volkszihlung 1923 zeigen. Als das 
Burgenland zu Osterreich kam, hatte die jiidische Bevolkerung des Landes bereits 
massiv abgenommen. Noch 1880 hatte es knapp 7000 Juden und Jiidinnen beherbergt, 

zum Zeitpunkt der Volkszahlung 1923 nur mehr 3 720.27 
Wien war innerhalb Osterreichs zu einem Sonderfall geworden, denn die jiidische 

Religion stellte 1923 mit 10,8 Prozent Anteil an der Wiener Bevélkerung die zweit- 
stirkste Religionsgruppe.*® Die Volkszdhlung 1923 macht deutlich, daf die Mehrzahl 
der Juden und Jiidinnen in Wien zugewandert waren und daf es bei der Zusammen- 

setzung der jiidischen und nichtjiidischen Bevolkerung gemessen an Geburtsorten 
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Tabelle 10: Die jiidische und nichtjiidische Bevélkerung im Burgenland nach 
Bezirken, Volksziblung 1923 

Gesamt|  Nicht- Nicht- Jidische | Jiidische | Anteil der 
in judische jiidische |Bevolkerung|Bevélkerung| jiidischen 

Zahlen | Bevolkerung|Bevolkerung| in Zahlen | in Prozent |Bevolkerung 
in Zahlen | inProzent in Prozent 

Eisenstadt 
(Stadt) 3263 3112 1,1 151 4,1 4,6 

Rust (Stadt) 1361 1344 0,5 17 0,5 152 

Eisenstadt . 
(Landbezirk) | 37386| 36969 13.1 417 11,2 1,1 

Giissing 37029 36896 13,1 133 3,6 0,4 

Jennersdorf | 23936| 23904 8,5 32 0,9 0,1 

Mattersburg | 31075 30493 10,8 582 15,6 1,9 

Neusied| 
am See 46117 45448 16,1 669 18,0 155 

Ober- 
pullendorf | 50571| 49284 17,5 1287 34,6 2,5 

Oberwart 54871 54439 19,3 432 11,6 0,8 

Gesamt 285609| 281889 100,0 3720 100,0 153 

Quelle: Staristisches Handbuch fiir die Republik Osterreich, 6. Jg. (Wien 1925) 16. 

Tabelle 11: Gebiirtigkeit der in Wien anséssigen Bevilkerung zum Zeitpuntkt der 
Volksziblung vom 7. Mérz 1923 in Wien nach Religionsbekenntnissen 

Rémisch-katholisch Andere Israelitisch Gesamt 

Geburtsort in in in in in in in in 
Zahlen % Zahlen % Zahlen % Zahlen % 

Wien 852117 | 56,1 74924 51,3 77260 38,3 | 1004301 53,8 

Sonstiges 
Osterreich 279613 | 184 17157 11,8 7967 4,0 304737 16,3 

Ausland 386600 | 25,5 53 856 36,9| 116286 S/ 556742 | 29,9 

Gesamt 1518330 | 100,0| 145937 |100,0| 201513 |[100,0| 1865780 | 100,0 

Quelle: Statistisches Handbuch fiir die Republik Osterreich, 6. Jg. (Wien 1925) 14. 

— 
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gravierende Unterschiede gab. Noch waren 25,5 Prozent der rémisch-katholischen 
Wiener und Wienerinnen im sogenannten Ausland geboren, vornehmlich in einem der 

chemaligen Kronlinder. Bei der jiidischen Bevélkerung war der Anteil der im damali- 
gen Ausland Geborenen mit 57,7 Prozent mehr als doppelt so hoch. Unter der romisch- 
katholischen Bevélkerung Wiens stammten 18,4 Prozent aus einem der 6sterreichischen 
Bundesldnder, unter der jiidischen hingegen nur 4 Prozent. Die jahrhundertelange 
Verbannung der jtidischen Bevolkerung aus etlichen Bundeslidndern wirkte noch nach. 
Da nur so wenige Juden und Jiidinnen in den Bundeslédndern lebten, war fiir Wien dort 
kein statistisch relevantes Zuwanderungspotential vorhanden. 

4. Bevolkerungsentwicklung 

Uberall auBer in Wien ging die Zahl der jiidischen Bevdlkerung zwischen den Volks- 
zihlungen 1910 und 1934 zuriick. In Vorarlberg sank in diesem Zeitraum die ohnedies 
geringe Zahl sogar um zwei Drittel, nimlich von 126 auf 42 Juden und Jiidinnen.?* Die 
Langzeitperspektive 1468t erkennen, daf in den meisten Bundesldndern — Oberdster- 
reich, Salzburg, Steiermark, Kirnten und Tirol - die jlidische Bevélkerung bei den 
Volkszihlungen 1900 und 1910 den hochsten Stand erreicht hatte, danach war die Zahl 
riickldufig. Griinde dafiir waren das Ausbleiben einer weiteren Zuwanderung aus den 
ehemaligen Kronlindern und die Abwanderung der jiingeren Generation nach Wien. 
Die Hauptstadt bot den Jungen nicht nur bessere Chancen fiir den Berufseinstieg, son- 
dern es war auch leichter, eine jiidische Partnerin oder einen Partner zu finden. Aufier- 
dem war die Atmosphire in Wien bis 1934 weltoffener und weniger von Antisemitismus 

durchdrungen. 
Die Sonderstellung Wiens ist nur darauf zuriickzufithren, daB sich die jiidischen 

Fliichtlinge des Ersten Weltkrieges vorwiegend dort angesiedelt hatten, was der jiidi- 
schen Bevdlkerung der Hauptstadt zu einem letzten Aufschwung verhalf. Die Histori- 
kerin Beatrix Hoffmann-Holter beziffert die Zahl der nach dem Ersten Weltkrieg in 
Wien ansissig gewordenen, aus Galizien und der Bukowina stammenden jiidischen 
Fliichtlinge mit etwa 25 000 Personen.”° Auf liingere Sicht hiitte der jiidischen Bevolke- 
rung Osterreichs wegen des Wegfalls einer weiteren Zuwanderung eine Uberalterung ge- 
droht, denn die Geburten-Sterbe-Bilanz war — wie auch bei der nichtjiidischen Bevolke- 

rung — eine negative. Bereits in der Zeitspanne zwischen den beiden Volkszihlungen 
1923 und 1934 machte sich der rapide Bevélkerungsriickgang bemerkbar: Erfafite die 
Volkszihlung 1923 noch 201513 Personen mit jiidischem Glaubensbekenntnis in Wien, 
schrumpfte die Zahl bis 1934 um 25479 Personen. Die nichtjiidische Bevolkerung er- 
zielte in diesem Zeitraum hingegen dank weiterer Zuwanderung einen leichten Zuwachs. 

Der Sozialstatistiker und Zionist Leo Goldhammer befiirchtete 1928, dal »die Wie- 

ner jiidische Grofgemeinde in absehbarer Zeit f6rmlich vom Erdboden verschwunden 
sein wird«.”! Circa 45 Prozent des Bevélkerungsriickgangs in Wien — so meine Be- 
rechnung — waren auf die negative Bevélkerungsbilanz zuriickzufiihren, das heifit, es 
starben mehr Menschen, als geboren wurden. Knapp 30 Prozent des Bevolkerungs- 
rickganges beruhten auf der negativen Wanderungsbilanz, denn die Zahl der Men- 
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Tabelle 12: Die jiidische Bevdlkerung in den Osterveichischen Bundeslindern, 
1869-1934 

1869 1880 1890 1900 1910 1925 1934 

Wien 40583 73222 | 118495 148169 | 175318 | 201513 176034 

Nieder- 
osterreich 11661 21663 10134 8964 9287 - 7716 

Ober- 
osterreich 724 1056 1078 1280 1215 - 966 

Salzburg 47 115 157 199 285| - 239 

Steiermark 675 1638 1787 2101 2708 - 2195 

Kirnten 30 111 155 209 339 311 269 

Tirol 61 125 160 193 469 - 365 

Vorarlberg 246 182 136 117 126 - 42 

Burgenland 6605| 6771 6462 6110| 4837| 3720 3632 

Ohne festen 
Wohnsitz = o s o - - 23 

Jidische 
Gesamt- 
bevolkerung 60632| 104883 | 138564 | 167342| 194584 ~ 191481 

Gesamt- 
bevélkerung | 4498674 | 4961817 | 5416277 | 6002705 | 6645984 = 6760233 

Anteil an 
der Gesamt- 

bevolk evolkerung 
2,9% - 2,8% 

in Prozent 13% | 21% | 26% | 2.8% 
22. Mirz 1934. Textheft (Statistik des Quelle: Die Ergebnisse der sterreichischen Volkszihlung vom 

Bundesstaates Osterreich, Heft 1, Wien 1935) 51. 

schen, die Wien verlieBen, iibertraf die Zahl der Zugewanderten. Wohin die Aus- 
wandernden zogen, ist bislang nicht genau erforscht. Da die Amerlkawanderung ben?lts 

Tradition hatte, kann davon ausgegangen werden, dafl sie 51C.h fortgesetzt hat. Es wird 

noch genauer zu kliren sein, inwiefern die zionistisch orientierte Ausw.ande.run.g nach 
Palistina die 8sterreichisch-jiidische Bevolkerung erfaf’t hat. Das %918 in Wien lns'Le- 
ben gerufene Palistina-Amt war das erste seiner Art in Europa. \Y/1en_ galt wegen seiner 
geopolitisch giinstigen Lage als Transmigrationsland, wesWegen die S.t'at{stlken dcfs 

Paldstina-Amites — zwischen 1920 und Ende 1935 wurden 8425 nach Paléstina Ausrei- 

sende abgefertigt — nur eine obere Grenze angeben.”? 
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Das letzte Viertel des Riickgangs der jiidischen Bevélkerung Wiens wurde durch die 
Austrittsbewegung aus der judischen Religion verursacht. Dieses Phinomen betraf 
nicht nur die jiidische, sondern auch andere Religionen. In Osterreich war die Aus- 
trittsrate aus der jiidischen Religion schon in der Habsburgermonarchie hoch gewesen. 
Eine Grund dafiir war, daB in Osterreich Ehen zwischen Angehdrigen der katholischen 
und jiidischen Religion nicht erlaubt waren und damit im Falle von derartigen Liebes- 
beziehungen Austritte bzw. Ubertritte rechtlich erzwungen wurden.?”> 

Jiidische Organisationen fiihrten einen heftigen Kampf gegen die Assimilation. Zei- 
tungen propagierten, die Ausgetretenen wie »Verriter« zu behandeln. Rabbiner Josef 

Samuel Bloch rief unter dem Eindruck der Austrittswelle des Jahres 1919 zu Strafmal- 
nahmen auf: »Vielleicht erreichen wir es noch, daf} die Verachtung fiir den Renegaten 

einmal so riesengrof’ wird, dafl niemand mehr aus Furcht und Scheu vor dieser allge- 

meinen Weltverachtung willens sein wird, der verachteten und verfluchten Klasse der 
Renegaten anzugehéren. Die allgemeine Verachtung wird die verdchtliche Tat unmdg- 
lich machen.«?* Der damalige Wiener Oberrabbiner Zwi Perez Chajes war ebensowe- 
nig milde gestimmt, als er sich zu Rosch haschana 1918 in einer Synagogenrede an die 

Wiener Gemeindemitglieder richtete: »Unsere harte Zeit braucht Minner, die vom 

Geiste der Propheten beseelt sind, Manner, die jederzeit bereit sind, sich fiir ihr Volk 

Die jidische Religion in Wien: jihrliche Aus- und Eintritte 1868-1914 
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1924 (Wien 1924) Tab. XVI; Bericht der Israelitischen Kultusgemeinde Wien. Uber die Tatigkeit 
in der Periode 1925-1928 (Wien 1928) Tab. XIX; Bericht der Israelitischen Kultusgemeinde 
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Jahren 1933-1936 (Wien 1936) 110£.; Jakob Tho#, Die Juden in Qesterreich (Verdffentlichungen 

des Bureaus fiir Statistik der Juden, Heft 4, Berlin-Halensee 1908) 70 und 73. 
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zu opfern, und die deswegen das Recht haben, Opfer von Euch zu fordern, mit eiser- 

ner Faust an die Pforten Eures Gewissens zu himmern.«?” Die Sprache des Krieges 
fand bei Chajes ihren Niederschlag, wenn er etwa von »fahnenfliichtig Gewordenen« 
sprach oder von »Verritern unserer geschichtlichen Aufgabe«.?*®¢ Der Tatsache, daf§ die 

Bindung an die Religion immer lockerer wurde, konnten die Geistlichen aber wenig ent- 

gegenhalten. 

Wie dramatisch die Austrittswelle nach dem Ende des Ersten Weltkrieges fiir die 
jiddische Religionsgemeinschaft tatséchlich war, zeigt die Langzeitperspektive. Die Zahl 
der Austritte begann sich ab den frithen 1880er Jahren von jener der Eintritte in die 
judische Religionsgemeinschaft kontinuierlich abzuheben. Von 1900 bis 1910 verliefen 

in Wien jihrlich durchschnittlich 577 Personen die jiidische Religion, im Zeitraum von 
1920 bis 1930 waren es bereits 1013 Personen.?” Die Griinde fiir den Religionsaustritt 
dnderten sich im Lauf der abgebildeten Zeit. Bis 1910 traten mehr Minner als Frauen 
aus, danach iiberwog der Anteil der Frauen. Leo Goldhammer erklirt dieses Phanomen 
damit, da der Religionswechsel vor 1910 seltener aufgrund einer Liebesbeziehung 

stattfand, sondern eher wegen »wirtschaftlicher Umstinde«: Der Austritt aus der jiidi- 
schen Religion wurde in Verbindung mit besseren Karrierechancen gesehen. Nach 1910 
waren die Faktoren »Partnerschaft« und »EheschlieBung« fiir Jiidinnen stdrkere Be- 
weggriinde, die jiidische Religion zu verlassen. Daff 1927 die Zahl der austretenden 

Minner abermals jene der Frauen tibertraf, konnte darauf zuriickzufithren sein, daB§ der 
Justizpalastbrand Minner stirker zu einem Austritt aus politischen Griinden moti- 

vierte, 

Die hohe Ubertrittsrate von Frauen hatte damit zu tun, dal sie sich im Falle einer 

Eheschliefung eher der Religion des Partners anschlossen. Dies 146t sich noch stérker 
bei den Eintritten in die jiidische Religionsgemeinschaft nachweisen: Hier lag der Anteil 
der Frauen in den Jahren vor dem Austrofaschismus bei ungefihr zwei Drittel. Es kann 
angenommen werden, dal EheschlieBung dafiir der Hauptbeweggrund war.?® 

5. Alternative Identititen am Beispiel Sport 

Eine der antisemitischen Stereotype war die Feminisierung jiidischer Minner. Anti- 
semitisch Orientierte machten sich iiber die vermeintliche kdrperliche Schwiche der 

Juden lustig und fithrten diese auf deren Unwillen zu kérperlicher Arbeit zuriick. 
Schwach, faul, hiflich, mit einer ins fratzenhafte Gesicht eingeschriebenen Charakter- 
cigenschaft von Hinterlist und Habgier, geil, arrogant, mit dunklem Kraushaar und ei- 
ner Hakennase ausgestattet, so zeichnete die Ikonographie antisemitischer Karikaturen 
das Bild ménnlicher Juden. Jiidische Frauen wurden seltener dargestellt, und wenn, 
dann ghnlich abstofend mit Hakennase und Kriuselhaaren, tolpatschig, neureich be- 
stiickt und in Analogie zur Feminisierung der Minner mit den Anzeichen von Viri- 
lismus.”® Antisemiten wollten das jiidische als »das hiRlichste Volk auf dieser Welt« 
sehen® Welche Rolle die kérperstigmatisierenden Vorurteile fiir das individuelle 
Befinden spielten, zeigen die Erinnerungen von Uberlebenden, die oftmals erwihnen, 
ob die Autorin oder der Autor »jiidisch« ausgesehen habe, also korperlich identifizier- 
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bar war.?®! Die Frage der Identifizierbarkeit als Jude oder Jiidin sollte im Nationalsozi- 
alismus noch gefihrliche Bedeutung gewinnen, da in Osterreich die Nationalsozialisten 
und Antisemiten von Beginn an Menschen Gewalt antaten, die fiir sie jiidisch aussahen. 

Angehorigen der jiidischen Minderheit war es kaum moglich, dem Druck der antise- 
mitischen Bilder zu entkommen, und sie muflten sich wiederkehrend damit befassen. 

Was bedeutet es fiir Kinder, sich wegen vermeintlicher »jiidischer« Nasen oder Haare 
oder tatsichlicher Unsportlichkeit oder was auch immer — das antisemitische Repertoire 
war sehr breit — fragen zu miissen, was mit der eigenen Person nicht stimme? Fiir die 
jidischen Heranwachsenden waren positive Gegenkonzepte einer jiidischen Identitit 
notwendig, denn sie liefen Gefahr, sich selbst zu stigmatisieren, indem sie die antisemi- 

tischen Bilder internalisierten und diese zum negativen Bestandteil ihrer jiidischen 
Identitdt werden liefen. Deswegen war es wichtig, dafl dem Bild des »schwachen 
Juden« das Gegenbild von sportlichen, starken und selbstbewuften Juden und Jiidin- 
nen entgegengestellt wurde. Mit dem 1909 gegriindeten jiidischen Allroundsportklub 
Hakoah und seinen Erfolgen hitten alle antisemitischen Vorurteile Liigen gestraft 
werden konnen, doch Antisemitismus war eine Glaubensfrage. Bei der Olympiade 1932 
in Los Angeles gewannen der jiidische Gewichtheber Hans Haas eine Silbermedaille 
und der Hakoah-Ringer Mickey Hirschl zwei Bronzemedaillen fiir Osterreich. Haas 
hatte bereits bei der Olympiade 1928 eine Goldmedaille errungen. Insgesamt gewan- 

»Muskeljuden«: 
Die Ringer- | 

mannschaft des | 
jidischen Sportklubs | 188 

Hakoah | 
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nen 17 jiidische Sportlerinnen und Sportler bis zu den Olympischen Spielen 1932 drei 

Gold-, sechs Silber- und zehn Bronzemedaillen fiir Osterreich.262 

Bei Spielen gegen Mannschaften, die als deutschnational orientiert galten, kam es 
immer wieder zu antisemitischen Zwischenfillen. Beriichtigt waren die als »Nazi- 

Mannschaft« bekannten Wasserballer des Sportklubs EWASK. Sie weigerten sich 
sogar einmal in Linz, gegen jiidische Sportler anzutreten. Ein Wettkampf im Wiener 
Dianabad wurde wegen Raufereien im Publikum abgebrochen.?® Die Hakoah-Rin- 
gersektion mufite bei Wettspielen der Hakoah immer wieder schiitzend eingreifen, um 
rabiate Antisemiten in die Schranken zu weisen. Sich mit den jiidischen Ringern anzu- 
legen war nicht ratsam, denn sie gehorten zu den besten im Lande.?%* Der zionistisch 

orientierte Ringer Mickey Hirschl erzahlte in einem Interview iiber die Auseinan- 
dersetzungen: »Durch meine Kérperkraft und meine politische Einstellung war ich 

ofters in Priigeleien mit Nazis verwickelt. Einmal war ich bei einer Wasserballver- 
anstaltung der Hakoah im Dianabad als Ordner eingeteilt. Dabei habe ich einen Nazi 
von oben ins Wasser reing’haut — mitten in die Wasserballspieler. Ich hab schon was 
aufg’fithrt!«2% 

International beriithmt wurde Hakoah nicht nur wegen der Erfolge bei den jiidischen 
Sportfesten, Maccabiah, sondern wegen ihrer nach dem Ersten Weltkrieg sensationell 

aufstrebenden Fuflballmannschaft. Die Mannschaft profitierte von Spielern, die aus 
allen Teilen der Habsburgermonarchie stammten, die besten kamen aus Ungarn. Der 
bekannteste unter ihnen war Bela Guttmann, der nach seiner — in Amerika fortgesetz- 
ten — aktiven Spielerkarriere Erfolgstrainer wurde, etwa beim AC Milan und bei Benfica 

Lissabon. Als Guttmann 1964 fiir kurze Zeit Trainer der dsterreichischen Fuflballna- 
tionalmannschaft wurde, sah er sich mit antisemitischen Kommentaren konfrontiert.2% 

Dafl mit Hakoah eine jiidische FuRballmannschaft in der Saison 1924/25 &sterreichi- 
sche Meisterin werden konnte, war sensationell und fundierte den guten Ruf des Wie- 

ner Vereins in der jiidischen Sportwelt. Die Bedeutung dieses Erfolgs fiir das Selbstwert- 
gefiihl der jiidischen Sportbegeisterten kann nicht hoch genug eingeschitzt werden. Als 

Hakoah 1926 und 1927 zwei Tourneen in die USA unternahm, kam zu deren Spielen so 
viel Publikum wie noch nie zu zuvor zu einem Fuflballspiel in den Vereinigten Staaten. 
Wegen des groflen Erfolges wurden die besten Fuflballer abgeworben und spielten als 
Profis in den Vereinigten Staaten ebenfalls unter dem Namen Hakoah 24’ Die sterrei- 

chische Mannschaft konnte diesen Verlust allerdings nicht verkraften, weswegen die 
Mannschaft ab 1928 zwischen Ab- und Aufstieg pendelte.?® Der Trainer der bislang e- 
folgreichsten 6sterreichischen Nationalmannschaft, die als »Wunderteam« in die ster- 
reichischen Sportannalen einging, war Hugo Meisl, der aus einer jiidischen Familie in 
Mihren stammte. Er war zwar nicht Mitglied der Hakoah, stand dem Verein aber be- 

ratend zur Seite. > 
Hakoah war Ausdruck fiir das Bemiihen um eine positiv gelebte, moderne jiidische 

Identitét. Die Leistungen der Sportlerinnen und Sportler, deren Dressen mit einem Da- 
vidstern versehen waren und somit ganz offen die jiidische Identitit sichtbar machten, 
sollten dem Publikum und den Fans eine positive Identifikation ermdglichen. Damit 
bot Hakoah eine Alternative zu einer weitverbreiteten Lebenspraxis, der es um eine 
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Privatisierung des jiidischen Lebens ging und die sich angesichts der antijiidischen 

Stimmung im Lande darum bemiihte, blof nicht aufzufallen, um nervenaufreibende 
Konflikte zu vermeiden.?”° 

Fiir junge Frauen bot Hakoah ebenfalls die Méglichkeit sportlicher Betitigung, und 
die jidischen Schwimmerinnen gehorten zu den besten des Landes. Bitter war es fiir sie, 
als die Olympiade 1936 in Nazi-Deutschland abgehalten wurde, denn Hakoah sah es 

wegen der »allgemein bekannten Diffamierungen, offentlichen Verfolgungen und Ent- 
rechtungen unserer jiidischen Briider in Deutschland« als unvereinbar an, ihre Mit- 
glieder teilnehmen zu lassen.?”! Als die Hakoah-Schwimmerinnen Ruth Langer, Lucie 
Goldner und die mehrfache osterreichische Meisterin Judith Deutsch daraufthin ihre 
Nominierung zuriickzogen, wurden sie vom 6sterreichischen Verband mit einem 
zweijahrigen Startverbot bestraft. Es dauerte 60 Jahre, bis sich der Osterreichische 

" Schwimmverband dafiir entschuldigte.?? 

6. Zusammenleben und Antisemitismus 

Als die Nationalsozialisten 1933 in Deutschland die Macht iibernahmen, wurde die 

Isolierung der jiidischen Bevolkerung noch deutlicher. In zahlreichen Lebenserinne- 

rungen wird von den im Alltag erkennbar schlechteren Beziehungen berichtet. Bei 

genauerer Betrachtung der Ge- 
schichte des Antisemitismus in 
Osterreich war jedoch seit dem 

Beginn der Ersten Republik eine 
alarmierende  Entwicklung zu 

beobachten: die Brutalisierung 
der Sprache und der Handlungen. 
Wie in der Weimarer Republik 
scheuten die Antisemiten nun auch 
in Osterreich nicht mehr davor zu- 
rick, Gewalt auszuiiben.?”? Dies 

mag einerseits mit der Militarisie- 
rung der Politik durch den Ersten 
Weltkrieg und die Gewalterfah- 
rungen der Kriegsteilnehmer zu- 
sammenhingen, andererseits mit 
der politischen Dauerkrise in 
Europa und der Schwiche der auf 
Verhandlungen und Willensbil- 
dungsprozel ausgerichteten demo- 
kratischen Option zu tun haben. 
Die zunehmend gewalttitige Aus- 
tragung politischer Konflikte war - N B S : 
natiirlich nicht alleine auf den Nationalsozialistisches Wahlplakat, Wien 1932 
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Antisemitismus bezogen — erinnert sei an den Justizpalastbrand 1927 oder die Er- 

mordung von Bundeskanzler Engelbert Dollfull am 25. Juli 1934 im Zuge des Putsch- 
versuches der Nationalsozialisten. 

Kriminelle antisemitische Gewalt miindete schon vor der Machtiibernahme durch 
die Nationalsozialisten in Morde. Das bekannteste Opfer jiidischer Herkunft war der 
Schriftsteller Hugo Bettauer, der am 10. Mirz 1925 vom Wiener Nationalsozialisten 
Otto Rothstock angeschossen wurde und den Verwundungen bald darauf erlag.?”* Bet- 
tauer war wegen der Thematisierung von Sexualitit in seinen Schriften zum ausge- 
suchten Feindbild der schein-moralisierenden Rassisten geworden. Schaurig visionar 
war sein 1922 publizierter utopischer Roman »Die Stadt ohne Juden. Ein Roman von 
iibermorgen, in dem Bettauer die Vertreibung der Juden und Jiidinnen aus Wien 

beschreibt. Im Roman kollabiert daraufhin Osterreichs Wirtschaft, das Kultur-' und 

Alltagsleben »verdorft«, weswegen die jiidische Bevolkerung schluISe.ndlich. WJec.ler 
zuriickkommen darf.?”” Der wenig anspruchsvoll geschriebene Roman blete't viele Ein- 
blicke in die Sichtweisen und Sorgen eines assimilierten Menschen jener Zeit. Bettauer 
IRt beispielsweise Arthur Schnitzler als »Herbert Villoner« dariiber sinnierfer?, dafi In 
dieser Situation selbst der Beitrag seines Vaters zum Ruhm der Wiener medlzmlschc?n 

Schule nichts mehr helfen konnte; er sehe sich wie ein fremder Jude, »wie irgendein 
galizischer Fliichtling, den eine Spekulationswelle nach Wien verschlagen<.< habe und 

der nun fort miisse 276 Hugo Bettauer war nicht das einzige Mordopfer jiidischer H?.r- 

kunft. Zur Zeit der nationalsozialistischen Terrorwelle im Juni 1933 wurde der Juwelier 

Norbert Futterweit Opfer eines Sprengstoffanschlages.”’ : 
Noch zu Beginn der Ersten Republik schien die traditionelle ideologische Klammer 

des Antisemitismus die konservativen Christlichsozialen und die radikaleren Deutscl.l- 

nationalen zu verbinden, Angehérige beider Gruppierungen fanden sich ab. 191.9 in 
einer Dachorganisation namens »Deutschosterreichischer Schutzverein Antlsemlten'- 

Bund«.# Die Christlichsozialen kokettierten zunéchst verstindnisvoll mit dem Radi- 
kalismus der Deutschnationalen. Wie sehr der Sozialneid und die antisemitische B&s- 
artigeit in der Gesellschaft verankert waren, macht ein in der christlichsozialen 
»Reichspost« 1921 versffentlichter Aufruf des Antisemiten-Bundes an die »arische 
Bevolkerung Wiens« deutlich, in dem die Bevolkerung zur Mithilfe bei der Erstellung 
eines Judenkatasters aufgefordert wurde. Die Leserschaft sollte eigenstindig detaillierte 
Hauslisten zusammenstellen 277 

Es gab aber schon frith kritische Stimmen, wie jene des spiteren Bundeskanzlers 
Ignaz Seipel, der sich vom »Rassen-Antisemitismus« distanzierte. Dennoch bezeichnete 
er 1919 in einem Vortrag vor dem Katholischen Volksbund die »Judenfrage« als schwer 
I6sbares Problem, als wirtschaftliche und sittliche Frage: »Wenn ein solches Volk [das 
jiidische - A, L.],dassichz B. ganz anders zur Monogamie verhélt als wir, Literatur und 
Presse beherrscht, besteht die Gefahr, dafl wir, die wir uns als sittlich héher stehend 
erachten, in dieser unserer Sittlichkeit geschidigt werden.«?*® Ahnlich zwiespiltig 
izguilnentier.te der Linzer Bischof Johannes Maria Gf6llner, der unmittelbar vor der 
Eraf; etriergr.elfung Hitlers in Deutschland einen Hirtenbrief zum Thema veréiffentl.ichte. 

urteilte ebenfalls dep inzwischen weitaus bedrohlicher gewordenen radikalen 
— 
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Antisemitismus der Nationalsozialisten, attackierte aber dessenungeachtet den ver- 

meintlich schiidlichen EinfluB gottloser Juden in Kultur, Okonomie, im Geschiftsleben, 

in der Medizin.?®! Der »Bund jiidischer Frontsoldaten« veranstaltete gegen Gf6llners 
Hirtenbrief eine Protestversammlung, bei der sich die Anwesenden gegen die anti- 
jiidischen Denunziationen des Bischofs verwahrten. Sie beriefen sich dabei darauf, »im 

Krieg ihre Pflicht dem alten Vaterlande gegeniiber voll und ganz erfiillt« zu haben und 
dem neuen Osterreich gegeniiber loyale Staatsbiirger zu sein.22 

Wie das einzigartige Beispiel von Irene Harand (1900-1975) zeigt, waren nur wenige 
Menschen im christlichen und konservativ-politischen Milieu Osterreichs bereit, dem 
dominanten Antisemitismus etwas entgegenzuhalten. Als iiberzeugte Christin kimpfte 
Harand gegen Antisemitismus und Rassismus. Die bekannte und exponierte Gegnerin 

des Nationalsozialismus fliichtete nach dem »Anschluf8« ins Exil nach New York und 
setzte von dort aus ihre Arbeit fort.?®> Auch wegen der geringen Ablehnung antisemiti- 
scher Haltungen konnte es den Nationalsozialisten mit ihrer Judenfeindschaft gelingen, 
tief in das katholische Milieu einzudringen. Der christlichsoziale Arbeiterfiihrer Leo- 

pold Kunschak, ein gliihender Antisemit aus der Zeit Karl Luegers, war fiir seine herz- 
los verichtliche Sprache beriichtigt. Die christlichsoziale Tageszeitung »Reichspost« 

betitelte eine der gegen die jiidischen Kriegsfliichtlinge gerichteten Versammlungsreden 
Kunschaks mit »Fiir die endliche Abschiebung der Schmarotzer aus dem Osten«,?* und 

in einer Sitzung der Nationalversammlung hatte Kunschak — das Wort wurde noch nicht 
im Sinne der Nationalsozialisten verstanden — Konzentrationslager fiir die »Ostjuden« 
gefordert.?®> Als die Nationalsozialisten in Deutschland die Macht iibernahmen, be- 

mingelte Kunschak sogar deren »gemifigte Haltung« gegeniiber der jiidischen Be- 
volkerung und meinte, daf sich die wahren Antisemiten im christlichsozialen Arbeiter- 

verein befinden.?¢ 
Die Antisemiten konnten schon bald nach Griindung der Ersten Republik Erfolge 

vorweisen, denn in beschriinktem Ausmal gelang es ihnen, Juden und Jiidinnen aus 
dem sozialen Leben zu verdringen. Ihr eigentliches Ziel war eine Isolierung der 
jiidischen von der nichtjiidischen Bevélkerung. Die sogenannten »Arierparagraphenc 
mit jhrem Ausschluf jiidischer Vereinsmitglieder waren bereits in den 1880er Jahren 
aufgekommen. Nach 1918 fanden sie immer 6fter Eingang in die Statuten wichtiger Ver- 
eine. Dieser Apartheids-Antisemitismus konnte sich etwa in zahlreichen Sportvereinen 
etablieren und setzte sich sogar im Alpenverein durch. Auch der Osterreichische Tou- 
ringclub nahm ab 1922 keine jiidischen Mitglieder mehr auf.?” Eine andere, allerdings 
rein deutschnationale Massenorganisation, in der Juden und Jiidinnen keine Aufnahme 
fanden, war der 1919 gegriindete Deutsche Turnerbund, dem 1932 immerhin 70000 Er- 

wachsene und 45 000 Kinder angehorten 2 
Eine andere Spielart der Apartheids-Bestrebungen war der Sommerfrischen-Antise- 

mitismus. Beriichtigt waren entsprechende Gemeindebeschliisse — etwa in Eferding, 
Hinterstoder, Mank, Maria Taferl, Mattsee, Mittersill, St. Johann im Pongau, Z6bing. 

Sommerfrische-Betriebe warben in Annoncen damit, daf jiidische Giste bei ihnen 
unerwiinscht seien.?®” Seitens der jiidischen Organisationen wurde versucht, sich mit 
Eingaben und Anklagen dagegen zur Wehr zu setzen, doch die Erfolge blieben in ihrer 
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Wirkung gering. Die jiidische Grofstadtbevdlkerung lie es sich dennoch nicht neh- 

men, sich im Salzkammergut, dem Ausseerland oder Gasteinertal, dem Schneeberg- 

Rax-Gebiet oder anderen Sommerfrischenressorts zu erholen, sich in Trachtenbe- 

kleidung ganz zu Hause und wohl zu fiihlen, die Natur und die gute Landluft zu ge- 

nieflen.? 
Der antisemitische Boykott- und Isolationsgedanke erlebte mit der Machtiibernahme 

durch den Austrofaschismus einen neuen Impuls. Besonders benachteiligt wurden bei- 

spielsweise jiidische Jungirztinnen und -irzte, da sie bei Stellen in &ffentlichen Spité- 

lern konsequent iibergangen wurden. Das entsprach der Ideologie der »Vereinigung 

christlich-deutscher Arzte«, die fadenscheinig eine Behandlung der christlichen Bevol- 

kerung durch christliche Arzte und Arztinnen verlangte.?! Die christlichsoziale Aus- 

grenzungspolitik brachte die Wiener Schulbehrden im Schuljahr 1934/35 auf die Idee, 

getrennte Klassen fiir katholische und nichtkatholische Schiiler und Schiilerinnen in 

Wiener Mittelschulen einzurichten.??? In einigen Schulen wie dem Gymnasium in der 

Wasagasse, am Realgymnasium Stubenbastei und dem Luithlen-Lyzeum wurden dar- 

aufhin jiidische Klassen gebildet.?” Der Erlal wurde nach Protesten jiidischer Eltern, 

einer Vorsprache des Kultusgemeindevorstandes bei Schuschnigg und der an Oster- 
reich und Bundeskanzler Schuschnigg deswegen geiibten Kritik bei der Vélkerbund- 
versammlung im September 1934 zwar nicht zuriickgenommen, doch die Einfithrung 
neuer Parallelklassen wurde nicht weiter verfolgt?* Der spitere Herausgeber der 
»Jerusalem Post«, Ari Rath, beschreibt dieses Ereignis, das er als Schiiler des Wasa- 

gymnasiums crlebte: »Obwohl als offizieller Grund fiir diese Klassentrennung der 

Religionsunterricht angegeben wurde, wurde es damals den jiidischen Schiilern klar 

Tabelle 13: Israelische Staatsbiirger und Staatsbiirgerinnen Osterreichischer Her- 
kunft iiber antisemitische Erfabrungen in Osterreich vor dem National- 
sozialismus: Haben Sie in Osterreich unter Antisemitismus gelitten? 

Antisemitische Erfahrungen in Prozent VAL¥ in Prozent 

Sehr stark 15,4 16,5 

MittelmiRig 30,6 32,7 

Wenig 214 22,6 

Fast nicht 15,4 16,5 

Nicht 10,9 11,6 

Keine Angabe 6,6 - 

Gesamt 100,0 100,0 

n=2330;* VAL bedeutet valide, berechnet den Prozentsatz jener, die eine Antwort gaben. 
Quelle: Christian Haerpfer, Israclische Biirger &sterreichischer Herkunft, Variablenliste. Hiufigkeits- 
Labellc (unverdffentlichtes Typoskript, Wien 1990) 47. Vgl. dazu Weinzierl/Kulka, Vertreibung und Neu- 
eginn 461. 
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gemacht, daf§ sich die Christenklasse ohne die 6fters svorlautenc jiidischen Schiiler, die 

auch gerne >Besserwisser«< seien, besser entwickeln wiirde.«?” 
Beim Lesen der zahlreich publizierten Erinnerungen jiidischer Uberlebender irritiert 

eines: Viele der Autorinnen und Autoren beschreiben retrospektiv, persénlich wenig 
vom Antisemitismus mitbekommen zu haben. Die antisemitischen Erfahrungen lassen 
sich dank Umfragen unter Uberlebenden der Shoah quantifizieren. Eine in den 1980er 
Jahren durchgefiihrte Erhebung unter Israelis dsterreichischer Herkunft legte offen, 
da knapp die Hilfte der Befragten sehr stark bzw. mittelm4Rig unter dem Antisemi- 
tismus in Osterreich gelitten hatte, die andere Hilfte der Befragten litt wenig oder gar 
nicht darunter. 

Beim Betrachten der Zeitdokumente kommt es zu einem vollig anderen Befund: Der 
parteipolitische Antisemitismus und der Alltagsantisemitismus erlebten einen Auf- 
schwung, besonders nach dem Kriegsende und paralle] zum Aufstieg der National- 
sozialisten. Wie 148t sich diese Diskrepanz erkldren? Dall Angehorige von Minder- 
heiten den Kontakt mit ihnen feindlich gesinnten Menschen vermeiden, ist nur logisch 
und konnte einer der Griinde dafiir sein. Ein weiterer konnte sein, daf} in der Erinne- 

rung eine Erkldrung gefunden werden mufte, warum die Gefahren des Nationalso- 
zialismus nicht rechtzeitig erkannt und somit Vorbereitungen getroffen worden waren. 
Andere Griinde konnten in der Formulierung der Frage und dem Begriff »leiden« lie- 
gen. 

Beriihrungspunkte von antisemitischer und jiidischer Bevolkerung gab es dort, wo sie 
einander nicht ausweichen konnten: an den Schulen und Universititen. Nach wie vor 
war es der katholische Antisemitismus, der die Grundierung fiir antijiidische Haltun- 
gen legte. Die Handlungen antisemitisch indoktrinierter Schulkinder und Studierender 
lassen erkennen, dal} eine Tabuschwelle, nimlich korperliche Gewalt gegentiber judi- 

schen Midchen und Frauen, bereits iiberschritten worden war. Lebensberichte er- 

wihnen ofter, daf} katholische Schiilerinnen und Schiiler auf die jiidischen kérperlich 

losgingen, nachdem sie im Religionsunterricht gehort hatten, Jesus sei von Juden 
ermordet worden. Dal} Jesus selbst Jude war, schien den wenigsten bekannt zu sein. 
Erich Friedmann wurde 1920 in Prein an der Rax geboren, wo er auch zur Schule ging. 
Seine Familie war die einzig jiidische im Ort, und er besuchte sogar den katholischen 
Religionsunterricht in der Volksschule. »Einmal hat man in der Schule, weil’s so tiblich 
‘war, erklirt, die Juden hitten Jesus umgebracht. Ich bin damals in der letzten Reihe ge- 
sessen, und ich erinnere mich — auf einmal hat sich die ganze Klasse umgedreht — alle 

haben mich angeschaut. [...] Da hab’ ich gespiirt, daf ich trotz alledem irgend jemand 
anderer bin als die anderen.«?® Nach wie vor kursierten merkwiirdige, von naiver 

Volksfrommigkeit verbrimte Vorstellungen tiber den jiidischen Kérper, etwa dafl Juden 
und Jiidinnen Horner oder — wie der Teufel — Schwiinze hitten.?’ 

An den Universitdten hatten schon in der Habsburgermonarchie deutschnationale 
Burschenschaften jiidische Kommilitonen ausgeschlossen, worauf die jiidischen Stu- 

denten mit der Griindung von jiidischnationalen und sogar schlagenden Burschen- 
schaften reagierten.?”® In der Ersten Republik gehorte eine antisemitisch sozialisierte in- 
tellektuelle Schicht schon zur geistigen Elite des Landes und lehrte an den Universi- 
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Publikum zihlte, beispielsweise Veza Taubner-Calderon. Sie lernte bei einer Kraus- 
Lesung ihren spiteren Ehemann Elias Canetti kennen.’"g. - 

Schnell werden angesichts der vielen bedeutenden Literaturschaffenden Klischees 

vom »Volk der Biicher« bemiiht, und philosemitisc!lc.a Bewunc?erung und'V.erei-nnah- 
mung herrschen manchmal dort vor, wo einst antisemitischer C.}elfcn: gegen (.:lle ]fif:hschen 

Kulturschaffenden regierte. Dabei war der »schlaue Jude« cin Klischeebild mit nega- 

tivem Vorzeichen, denn der antisemitische und rassistische Diskurs, dem auch jiidische 

Intellektuelle aufsaBen, sah im »Juden« einen Parasiten, der zwar schlau, aber nicht 

kreativ sei. GemiB dieser Auffassung kénnen jiidische Kulturscha-ffen'de Wissen nur 

reproduzieren, seien aber unfihig, etwas Neues zu .schaffen bzw., wie Rlcbard Wagner 

es ausdriickte: »Unsere ganze européische Zivilisation l{l‘ld Kunst ist ... fiir den Juden 
cine fremde Sprache geblieben ... In dieser Sprache, 41eser Kunst kann der Jude nur 

nachsprechen, nachkiinsteln, nicht wirklich redend dichten oder Kunstwerke sch.af- 

fen.«®® Mit derartigen Vorstellungen begrenz.ter 1,11‘]\({ verdorbener Intellekn.laht.at 

kimpften im antisemitisch gepragten Wien des Fin de siécle sogar I.ntelleku}elflmlt teils 

jiidischer Herkunft wie Hugo von Hofmannsthal oder Ludwig Wittgenstein. 

Die immer wiederkehrende Instrumentalisierung der genannten Kulturschaffenden 

jiidischer Herkunft fiir kulturpolitische Konzeptionen wire eine eigene Studie wert. Zu- 

niichst wurden sie in der antisemitischen Grundstimmung gegen ihren Wi]len a!s J.Uden 

und Jiidinnen »abgestempelt; ibre Werke wurden. desv&egen im Natxonal"sozmhsmus 

verboten, danach galten sie als wichtige, erfolgreiche 6sterreichische Kiinstler ufld 

Kiinstlerinnen, um schlieBlich ab Mitte der 1980er Jahre wiederum als]ud‘en u.nd ]ii(.im- 

nen festgeschrieben zu werden. Derartige Zuschreibxfngen tibersehen die Vielschich- 

tigkeit und Variabilitdt von Identitdten. Wenn auch die Kultur 'des deutsc'hen Sprach- 

raumes dominant war — die gesammelten Werke Goethes, Schillers, Lessings wurden 

den jiidischen Kindern nach wie vor zur Konfirmation geschenkt —, wire es nach dem 

Beitritt Osterreichs zur Europiischen Union und dem Wiedereintritt in eine Viel- 

volkerkonstellation zu hinterfragen, wie sehr die in Osterreich wirkenden jiidischen 

Kulturschaffenden schon damals in einem europiischen Kontext gedacht haben. Sie 

orientierten sich an einem Kulturraum, der weit iiber die nationalen Grenzen hinaus- 

ging. Stefan Zweig etwa vetlie Wien nach dem Ersten Weltkrieg und wihlte Salzburg 

als Wohnsitz nicht nur wegen der landschaftlichen Reize, sondern weil es ein »richtiger 
AbstoRpunkt nach Europa« war und er von dort aus besser seine zahlreichen Reisen 

unternehmen konnte.>”? Die Beziehungen zu Kulturschaffenden in anderen Staaten und 

die Ubersetzungen der Werke in zahlreiche Sprachen sprechen sogar fiir eine Einbet- 

tung in einen globalen Kontext. Als Kontrapunkt dazu steht der Bezug zum Lokalen, 
namentlich zu Wien. Der Kunsthistoriker Hans Tietze schrieb in der 1933 publizierten 
Geschichte der Juden Wiens, die jiidischen Literaturschaffenden hitten »eine wieneri- 

sche Note angelegentlich gepflegt, aber ihr Wien wichst nicht aus dem Osterreichi- 
schen, sondern liegt unmittelbar im Europiaischen«.’*? 

Uber den herausragenden kulturellen Beitrag der &sterreichischen jiidischen Be- 
volkerung zu schreiben birgt mehrere Gefahren. Eine davon besteht darin, die jiidische 
Bevélkerung an sich zu idealisieren. Deswegen sei an dieser Stelle daran erinnert, da} 
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die Bewertung von wie immer definierten Minderheiten nicht an herausragenden Lei- 
stungen erfolgen sollte, denn dies wiirde fiir Minderheiten generell bedeuten, sich erst 

dadurch legitimieren zu kénnen. Eine andere Gefahr liegt darin, jiidische Kultur- 
schaffende auf ihre jiidische Herkunft festzunageln und nicht zu verstehen, daf§ Kultur 
viel mehr bedeutet. Problematisch wire es auflerdem, kulturelle Leistungen lediglich 
auf historische Faktoren zuriickzufiihren und die individuellen Anteile damit abzu- 
schwichen. 

Die meisten der zuvor Genannten wurden in der Habsburgermonarchie sozialisiert 
und retteten den plurikulturellen Geist des Vielvolkerstaates in das mononationale Staa- 
tengebilde heriiber. Aber nicht alle stammten aus der Habsburgermonarchie, so zum 
Beispiel der Literaturnobelpreistriger Elias Canetti, geboren 1905 im bulgarischen 
Ruschtschuk, der bis zur Emigration in Wien, Frankfurt am Main und Ziirich lebte. Er 

kam, wie seine sehr viel spiter als Schriftstellerin bekannt gewordene Frau Veza Canetti, 

aus einer sefardischen Familie >! 

Wie schon zur Zeit der Monarchie war kulturelle Kreativitit héchster Ausdruck 
einer intellektuellen Lebenshaltung. Das galt nicht nur fiir die beriithmt gewordenen 
Minner, die nach wie vor in den Cafés hofhielten, sondern immer mehr auch fiir Frauen. 

Die Fixierung auf die groflen Namen verstellt den Blick auf das vielfaltige Werk jiidi- 

scher Autorinnen. Dabei feierten Literatinnen, die spiter allerdings in Vergessenheit ge- 
rieten, beachtliche Erfolge. Gina Kaus etwa, 1893 in Wien geboren: Ihr Stiick »Toni. 
Eine Schulmidchen-Komédie in 10 Bildern« wurde an 50 Biihnen aufgefiihrt>” Viele 

zur Zeit der Monarchie geborene Frauen wurden erst nach dem Ersten Weltkrieg oder 

im Exil bekannt, beispielsweise die in Wien geborene Vicki Baum (1888-1960), deren 

Roman »Menschen im Hotel« 1930 in Deutschland verfilmt wurde und in einer Thea- 
terfassung am New Yorker Broadway grofe Erfolge feierte. 

Die Exilschriftstellerinnen Stella K. Hershan und Mimi Grossberg sind Beispiele fiir 
die Begeisterung junger Frauen fiir Literatur. Beide veroffentlichten noch in Wien ihre 
ersten literarischen Arbeiten in Zeitungen, die fiir junge Talente offen waren?' Viele 
Autorinnen beschreiben, dafl Kultur schon in friihester Kindheit eine wichtige Rolle in 

biirgerlichen jiidischen Familien spielte. So wiinschte sich etwa die sozialdemokratische 
Politikerin und Psychologin Stella Klein-Low zu ihrem sechsten Geburtstag zehn 
Theaterbesuche’?” 

Kultur hatte nach der Katastrophe des Ersten Weltkrieges und des Zusammenbruchs 
von Grofireichen eine wichtige Funktion zu erfiillen: Sie sollte Orientierungen und 
alternative Lebenswelten in einer von Ungewilheiten, sozialer Not, politischer Gewalt 

und Krisen geprigten Zeit anbieten. Wenn Stella Klein-Léw schreibt, sie habe die von 
Karl Kraus herausgegebene Zeitung »Die Fackel« wie »die Frommen die Bibel« gele- 
sen, und die Sozialforscherin Marie Jahoda, dafl »Kraus auch unser Familiengott 
wurde, so legt das die Frage nahe, ob Kultur nicht tatsichlich zur »Religion der Reli- 
gionslosen« geworden war, zu einem Ersatz fiir die in vielen jiidischen biirgerlichen 
Familien nur mehr rudimentir oder gar nicht mehr vorhandene Spiritualitit.*’® Aber 
dabei wird die Funktion der Religion unzutreffend in ein sikular orientiertes Weltbild 
tibertragen. 
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Dije soziale Struktur der GroBstadt Wien mit ihrem vergleichsweise hohen Anteil an 
gebildetem Mittel- und Grofbiirgertum pridestinierte die Stadtbevolkerung zur Offen- 
heit fiiy kulturelle Innovation. Fiir die jidische Bevolkerung war Kultur eine der weni- 
gen Maglichkeiten, innerhalb der Gesamtgesellschaft Resonanz und Anerkennung zu 
finden, DaR kulturelle Innovation nicht unbedingt Fortschrittlichkeit im gesellschafts- 
politischen Sinn bedeuten mulf, ist am Beispiel der vom kongenialen Kiinstlertrio Hugo 

von Hofmannsthal, Richard Strauss und Max Reinhardt 1920 begriindeten Salzburger 

Festspiele zu sehen. Hofmannsthals Stammbaum verweist auf die Melange des Viel- 

volkerstaates. Sein Urgrofivater war Isaak Low Hofmann Edler von Hofmannsthal, 
einer der Erbauer der Wiener jiidischen Vormirzgemeinde. Sein Sohn, Augustin Emil, 
der GrofRvater Hugo von Hofmannsthals, trat frith zum katholischen Glauben iiber?"” 

Max Reinhardt entstammte einer jiidischen Familie aus Baden bei Wien. Er wechselte 

1890 bei seinem ersten Auftritt den Namen, Max Goldmann, um nicht sofort als Jude 

identifizierbar zu sein*® Das Projekt der drei Kiinstler schlof an die Bayreuther Fest- 
spiele an und war der Salzburger Versuch von Mozart-»Weihespielen«. Im kulturpoli- 

tischen Kontext der Ersten Republik entwarfen Hofmannsthal und Reinhardt ein neues 
Identifikationsmodell fur das krisengeschiittelte Land und versuchten den »konservati- 
ven« Bezug zur katholischen Tradition herzustellen** Dabei gelang es, eine universelle 
Perspektive einzubringen, weswegen der amerikanische Historiker Michael P. Steinberg 
diese Konzeption mit dem Begriff des »nationalen Kosmopolitismus« beschrieb. Von 
dieser Konzeption iiberlebte das alljahrlich vor dem Salzburger Dom aufgefiihrte 
Drama »Jedermann, das in der NS-Zeit abgesetzt wurde.??? 

Die Aktivititen der jidischen Kulturschaffenden waren sehr breit gesit, drei Berei- 
che seien noch erwihnt: die Unterhaltungskultur von Kabarett und Musik sowie das jid- 

dische Theater. Im Unterschied zu fritheren Jahrzehnten war das jiddische Theater un- 
ter der Wiener jiidischen Bevolkerung erstaunlich populdr. Noch 1890 hatte die Wie- 
ner Israelitische Kultusgemeinde aus Angst vor antisemitischen Ausschreitungen er- 
reicht, daf} ein Gastspiel eines jiddischen Ensembles aus Lemberg verboten wurde*? 
Der 1908 gegriindeten »Jiidischen Bithne« gelang es bis 1938 ihren Spielbetrieb in der 
Wiener Leopoldstadt aufrechtzuerhalten. Wien galt den jiddischen Schriftstellern 
wegen seiner Rolle fiir die deutschsprachige Literatur als Vorbild und iibte eine grofle 
Anzichungskraft aus. Als die galizischen Fliichtlinge im Ersten Weltkrieg nach Wien 
kamen, schien Wien fiir kurze Zeit ein Zentrum der jiddischen Literatur in Europa wer- 
den zu konnen. Stiicke wurden aufgefiihrt, Biicher verlegt. Es gab nun ein — wenn auch 
armes — Publikum fiir die Theaterauffithrungen, und zahlreiche jiddische Schriftsteller 
lebten voriibergehend hier. Die »Jiidische Bithne« war fiir die Intellektuellen allerdings 
ein negatives Beispiel, da sie zwar spezifisch Jiidisches, allerdings auf niedrigem Unter- 
haltungsniveau im Repertoire hatte. Ein Versuch, jiddisches Theater mit hohem kultu- 
rellem Anspruch zu bieten, war die 1919 gegriindete Volksbiihne, die aber 1922 wieder 
zusperrte. Die jiddischen Biihnen, von denen vermutet werden darf, daf sie sich schon 

aufgrund der Sprachbarriere an ein rein jiidisches Publikum richteten, waren erstaun- 
licherweise auch bei einem nichtjiidischen beliebt.’* Und auch jiidische Vertreter der 
Hochkultur wie Arthur Schnitzler, Richard Beer-Hofmann oder Max Reinhardt be- 
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suchten Auffiihrungen jiddischer Theaterstiicke und waren davon fasziniert. Verband 
beide Seiten die Méglichkeit, sich im Theater eine Gegenwelt, cine Traumwelt zu er- 
schaffen? Besonders im jiddischen Theater wurden das beschwerliche Leben und das 
Scheitern mit melancholisch-ironischem Blick dargestellt.?? 

Den jiddischen Kulturschaffenden ging es nach wie vor um die Anerkennung ihrer 
Sprache innerhalb der jiidischen Bevélkerung, um eine Wertschitzung der »ostjiidi- 
schen« Kultur, um eine Inklusion innerhalb der jiidischen Minderheit.?6 

Erfolgreich waren jiidische Darsteller auch mit einer weiteren Unterhaltungsform, 
dem Kabarett. Manche Komiker unterhielten ihr Publikum mit »jiddelnden« Einlagen, 
in denen sie sich iiber die unbeholfen wirkende jiddisch-deutsche Sprachmischung der 
in Wien lebenden ostjiidischen Bevélkerung lustig machten. Die erfolgreichen jiidi- 
schen Kabarettisten kreierten jedoch eine spezifisch 6sterreichische Ausdrucksform, die 
durch die einflufireichen Personlichkeiten von Karl Farkas, Gerhard Bronner oder Ge- 

org Kreisler nach der Shoah eine Fortsetzung fand. Der populirste Kabarettist der 
Zwischenkriegszeit war Fritz Griinbaum, Armin Berg war ein weiterer beliebter Kaba- 
rettist.’? 

Ein bemerkenswertes Phinomen dieser Zeit ist es, daf viele jiidische Librettisten und 
Komponisten am Erfolg der urtiimlichen Musik Osterreichs grofien Anteil hatten: an 
der Operette und dem Wienerlied. Schon Gustav Pick hatte Ende des 19. Jahrhunderts 
mit dem »Fiakerlied« eine Art Wiener Lokalhymne komponiert, Hermann Leopoldi 
zdhlt zu den wichtigsten Wienerliedkomponisten, und die Librettisten Fritz Lohner- 

Beda und Alfred Griinwald schrieben Texte fiir Operetten von Franz Lehdr. Oscar 
Straus, Leo Fall und Edmund Eysler gehorten zu den erfolgreichen Operettenkompo- 
nisten jener Zeit.’?8 

War dies Ausdruck héchster Anpassung und eines volligen Aufgehens in einer Art 
osterreichischer Lokalkultur? Stefan Zweig legt diese Vermutung nahe, wenn er in 
seiner Autobiographie schreibt: »Nun ist Anpassung an das Milieu des Volkes oder des 

Landes, inmitten dessen sie wohnen, fiir Juden nicht nur eine dufRere Schutzmafinahme, 

sondern ein tief innerliches Bediirfnis. Ihr Verlangen nach Heimat, nach Ruhe, nach 

Rast, nach Sicherheit, nach Unfremdheit dringt sie, sich der Kultur ihrer Umwelt 

leidenschaftlich zu verbinden.« Die Bindung habe sich kaum wo »gliicklicher und 
fruchtbarer als in Osterreich« verwirklicht 32 Die jiidischen Kulturschaffenden entwik- 
kelten offensichtlich ein Sensorium dafiir, was die Menschen ihrer Zeit kulturell und 

emotional beschiftigte. Dies kann sowohl von ihrer Minderheiten- und Auflenseiter- 
erfahrung herrithren als auch von ihrem Bemiihen um Anerkennung.?* 

Was befihigte die jiidischen Kulturschaffenden zu diesen auflergewdhnlichen Lei- 
stungen? Es kann und wird zukiinftig viel spekuliert werden, ob und wie sehr in- 
dividuelles Talent, soziales Milieu, die Ausstrahlung eines Ortes, der Zeitgeist, sich 

verandernde Identitdten und Herkunft eine Rolle spielten. Die Biographien der Kul- 
turschaffenden — auch der nichtjiidischen — und ihre Werke werden weiterhin Basis fiir 
sozial- und kulturwissenschaftliche Interpretationen bieten, wie sie bereits von Carl E. 
Schorske in seinem Buch »Fin-de-Siécle Vienna« vorgelegt wurden. Schorke beschreibt 
darin den Zusammenhang von sozialer und politischer Desintegration im Kontext des 
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Niedergangs des Liberalismus und dem Engagement fiir Rationalitdt und Fort- 
schrite. ! 

Das Schicksal der Genannten ist bereits auf tragische Weise mit dem Nationalsozia- 
lismus verbunden, der ihre Leistungen nicht honorierte, im Gegenteil. »Den Griinbaum 
haben wir!« jubelte der »V6lkische Beobachter« nach dessen Verhaftung hohnisch. 
Fritz Léhner-Beda und Hermann Leopoldi wurden ebenfalls in den ersten Tagen nach 
dem »Anschluli« verhaftet und zunéchst ins KZ Dachau gebracht, spiter ins KZ Bu- 
chenwald, wo sie gemeinsam das »Buchenwaldlied« schrieben. Hermann Leopoldi ge- 
lang es, nach Amerika zu fliichten, Griinbaum und Lohner-Beda kamen 1941 bzw. 1942 

im KZ um **2 Auch andere der bereits genannten Personen haben den NS-Terror nicht 
iiberlebt, etwa Simon Dubnow, Mordechai Gebirtig, Milena Jesenski, Egon Friedell. 

Die Liste konnte noch lange fortgesetzt werden. Der Nationalsozialismus zerstorte mit 

der Vertreibung und Ermordung jiidischer Kiinstlerinnen und Kiinstler die spezifische 
Vielfiltigkeit des dsterreichischen Kulturschaffens auf noch viel grausamere Weise, als 
dies Hugo Bettauer in seinem Roman »Die Stadt ohne Juden« vorausgeahnt hatte. 
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Eine Vorbemerkung: Uber die Shoah in dieser kurzen Form zu schreiben ist proble- 

matisch, denn der kalte Blick der Analyse verstellt den Blick auf die individuellen 
Schicksale der Opfer. Kurze Zitate des Grauens konnen die zeitliche Dimension und 

menschliche Katastrophe des Hineingeschraubt-Werdens in den Opferstatus nicht 
addquat wiedergeben, sondern bestenfalls illustrieren, weswegen ich hier darauf ver- 
zichte.” 

Die Geschichte aus der Sicht der Opfer zu schreiben kann den Vorgang der Radika- 
lisierung im Kontinuum der Gewalt nur begrenzt erkliren. Abgesehen von umfangrei- 
cher Erinnerungsliteratur wurden ab den 1980er Jahren viele Gespriiche mit Opfern 
aufgezeichnet und damit wertvolle historische Dokumente gesammelt und archiviert.?* 
In der Nachkriegsgeschichte hat sich herausgestellt, daf} die Téter und Titerinnen nur 
vor Gericht bereit waren zu reden. Und selbst dort sahen sie sich immer wieder selbst 
als bedauernswiirdige Opfer, als willenlose Befehlsempfangende, die im Auftrag fiir das 
vermeintlich Gute gehandelt hatten3* 

Was brachte eine Gesellschaft und die in ihr lebenden Menschen dazu, ihre Mit- 

menschen, egal welchen Alters und Geschlechts, zu ermorden?** Ein Prinzip xeno- 
phober, rassistischer oder antisemitischer Argumentation ist die verbale Aggression, die 

jede daraus abgeleitete Handlung als defensiven Akt legitimiert. Die beriichtigten 

»Niirnberger Gesetze« von 1935 mit ihrer Definition des »jiidischen Menschen« hielen 
dementsprechend »Gesetz zum Schutze des deutschen Blutes und der deutschen 
Ehre«.**” Fiir die dsterreichischen Nationalsozialisten war der »Anschlufi« ein Befrei- 
ungsschlag von der »jiidischen Fremdherrschaft« 8 

Ist es schon schwer genug, die Shoah adiquat zu beschreiben, so ist es noch schwie- 
riger, den Massenmord zu verstehen und zu erkléren. Einige »Schulen« haben sich her- 
ausgebildet. Die intentionalistische Richtung sieht den rassistischen Antisemitismus 
und den Vernichtungswillen bei den Anhingern dieser Ideologie als Hauptursache. Die 
funktionalistisch genannte Richtung sieht eher das Zusammenspiel von Ideologie und 
»kumulativer Radikalisierung« als Ursache fiir die Shoah. Wihrend sich einige um das 
»Verstehen« der Titer und Téterinnen bemiihen,?® weigert sich eine andere Richtung, 

die Shoah erkliren zu wollen, und bezeichnet sie als »unverstehbar«?*° Hinzu kommen 

die Debatte {iber die Einzigartigkeit der Shoah und die Einbettung in vergleichbare Ge- 
nozide. Vergleich bedeutet hierbei keineswegs, die Shoah und die zahlreichen anderen 
Genozide des 20. Jahrhunderts gleichzusetzen, sondern aus dem Vergleich heraus- 
zufinden, wie es zu derartigen Katastrophen kommen konnte und immer noch kommen 
kann4 

1. Phasen der Gewaltsteigerung 

Als die Nationalsozialisten am 11. Mérz 1938 den Riicktritt der Regierung Schusch- 
nigg erzwangen, begann fiir die jiidische Bevolkerung Osterreichs, von den meisten 
vollig unerwartet, eine Verfolgungswelle unvorstellbaren AusmaRes. Die Nationalsozi- 

—_— 
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alisten hatten vorgesorgt: In Deutschland gab es bereits fiinf Jahre Vorarbeit. In Ostet- 
reich hatte die Schuschnigg-Regierung dem Druck aus Deutschland schon vor dem 
»Anschlufl« nachgegeben und das Agieren der Nationalsozialisten in Osterreich akzep- 
tiert. Als verhingnisvoll erwies sich, da Osterreich tiberhaupt keinen Widerstand ge- 
gen den Einmarsch deutscher Truppen leistete. Schuschnigg begriindete dies sogar mit 

einer deutschnationalen Argumentation, als er in seiner im Radio {ibertragenen Riick- 
trittsrede meinte, es diirfe um keinen Preis »deutsches Blut« vergossen werden. Er ver- 

abschiedete sich vom 0Osterreichischen Volk mit einem »deutschen Wort«, namlich: 

»Gott schiitze Osterreich!« Auf Betreiben von Adolf Hitler war bereits im Februar 1938 
Arthur Seyss-Inquart als Vertreter der Nationalsozialisten Minister fir Inneres und 
Sicherheit geworden, der tiber die Polizei verfiigen konnte. Diese sah dann auch taten- 
los den antijiidischen Ubergriffen der dsterreichischen Bevélkerung zu, viele Polizisten 
hatten zum Entsetzen der Opfer bereits das Hakenkreuz angesteckt. Seyss-Inquart 

sollte, wie so viele andere Osterreicher, noch eine grausame Rolle im NS-Vélkermord 

spielen: Als Reichskommissar lie} er ab 1940 in den besetzten Niederlanden die Depor- 
tation der jiidischen Bevolkerung vornehmen. Im Deutschen Reich hatte die SS bereits 
die Polizei unter ihre Kontrolle gebracht, und dies tat sie auch in Osterreich. Schon am 
12. Mirz 1938 landete der »Reichsfiihrer SS und Chef der deutschen Polizei« Heinrich 
Himmler in Wien-Aspern, und er vereidigte wenige Tage danach die &sterreichische 
Polizei auf dem Heldenplatz. 

Die Entwicklung hin zum Genozid ging schrittweise vor sich, fiir Osterreich lassen 
sich folgende Phasen benennen:*# 

1. Ab 11. Mirz 1938 begann die von Pogromen begleitete Machtiibernahme mit sofor- 
tiger Entrechtung, Beraubung und Installierung der Vertreibungspolitik. Hermann 
Goring versprach im April 1938, Wien innerhalb von fiinf Jahren »judenfrei« zu 
machen?® Mit der Ubernahme der Niirnberger Gesetze in Osterreich am 20. Mai 
1938 wurde klar bestimmt, wer als jiidisch galt bzw. als »Mischling« definiert 
wurde.** Die Kategorisierung und Definition der jiidischen Gruppen war Voraus- 
setzung, um gegen sie gezielt vorgehen zu kénnen. 
Als erstes galt es, die Vertreibung zu organisieren. Osterreich wurde von Beginn an 
zur Versuchsstation der Shoah, denn der SS-Mann Adolf Eichmann entwickelte mit 

seinem Team hier ein Modell, das er spiter fiir die Deportationen der jiidischen Be- 
volkerung Europas in die Konzentrations- und Vernichtungslager anwenden sollte: 
Die Funktionire der jiidischen Gemeinden wurden gezwungen, der SS zuzuarbeiten 
und alle Schritte der steigenden Gewalt hin bis zur Vernichtung administrativ zu be- 
gleiten.*¥ 
Damit waren vier von acht Schritten auf dem Weg zum Genozid bereits in der frii- 
hen Phase des Nationalsozialismus in Osterreich gesetzt: Klassifizierung, Symboli- 
sierung (»der Jude« als das Bose), Dehumanisierung mit den ersten Schritten der 
Ausgrenzung und Organisation.>* 

2. Der fiinfte Schritt, die Polarisierung, fand noch im selben Jahr im gesamten Deut- 
schen Reich statt. Mit dem Novemberpogrom 1938 artete die Form der Ausgrenzung 
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endgtiltig aus. Kriminelle Gewalt, nimlich Mord und Folter, wurde von der Gesell- 
schaft widerspruchslos hingenommen. 
Die darauffolgende verschirfte Gesetzgebung machte es fiir die jiidische Bevélke- 
rung nahezu unmoglich, weiterhin zu arbeiten und materiell zu iiberleben. Das 
Programm der Dehumanisierung durch Marginalisierung wurde fortgesetzt. Zum 
Zeitpunkt der Zahlung vom 17. Mai 1939 waren nur mehr 3,8 Prozent der jiidischen 
Bevolkerung berufstitig.*#” Fiir die Betroffenen begann ein Wettlauf mit der Zeit, die 
Suche nach Asyllindern. 

. Der Ausbruch des Zweiten Weltkrieges im September 1939 brachte die nichste gra- 
vierende Verschirfung der Situation. Manche Bedrohte hatten irrtiimlich gehofft, 

dafl dadurch von ihnen abgelassen wiirde. Das Gegenteil war der Fall. Genozide wer- 
den nahezu immer von kriegerischen Auseinandersetzungen begleitet. Die organisa- 

torischen Vorbereitungen fiir die spateren Deportationen wurden getroffen und mit 
ersten Transporten in das Sumpfgebiet des polnischen Nisko am San erprobt. Schon 
bald nach Ausbruch des Zweiten Weltkrieges, in der zweiten Oktoberhilfte 1939, 

wurden circa 1500 jiidische Manner unter Vorspiegelung, sie knnten sich im polni- 
schen Gebiet ansiedeln, dorthin verschleppt. Hunderte wurden mit Schreckschiissen 
iiber die sowjetische Grenze gejagt.*® Eine euphemistische Sprache gaukelte »Um- 
siedlungen« vor. Zu diesem Zeitpunkt zielte die NS-Politik nicht mehr auf Auswan- 
derung, sondern auf Ausweisung und Konzentration der jiidischen Bevdlkerung in 
den neubesetzten Gebieten im &stlichen Polen, wihrend die westlichen Regionen im 
Sinne der NS-Lebensraum-Ideologie fiir die Ansiedlung deutscher Bevilkerungs- 
gruppen vorgesehen waren. 

. Eine Voraussetzung fiir Genozide sind Diktatur-Regime, die sich durch Ideologie 
und Einbindung ihrer Anhiinger der Ausfiihrung des Massenmordes sicher sein kon- 
nen. Um einen Genozid auszufithren, bedarf es eines »genozidalen« Fiihrers, dessen 
Wunsch und Auftrag erfiillt wird. Mit dem Uberfall auf die Sowjetunion am 22. Juni 

1941 begann der Genozid endgiiltig. Im September 1941 gab Adolf Hitler den Be- 
fehl, das »Reichsgebiet« »judenfrei« zu machen. Bei der Wannsee-Konferenz am 

20. Januar 1942 wurden die Modalititen besprochen und erste Erfahrungen ausge- 

tauscht. ; 
Die Anhinger des Nationalsozialismus glaubten, die Wiinsche des »Fiithrers« zu er- 
kennen, und wollten sie erfiillen. Die sogenannte Judenfrage war dafiir zentral: »Es ge- 
horte zum guten Ton«, meinte Adolf Eichmann wihrend des Verhars in Israel, »sich 
in Judenangelegenheiten dreinzumengen. Kaum hatte Hitler eine Rede gehalten — hat 

er ja ganz bestimmt dabei die Judenfrage angeschnitten —, fihlten alle Zentralinstan- 
zen bei Partei und Staat sich bemiiht, ihrerseits nun auch wieder etwas zu tun.«<**’ 

Wien war mit seinem im August 1940 ernannten neuen Reichstatthalter Baldur von 
Schirach einen Schritt voraus, Schirach schlug Hitler unter dem Vorwand der Woh- 
nungsnot bereits im Oktober 1940 vor, die jiidische Bevolkerung Wiens in das be- 
setzte Polen zu deportieren. Adolf Hitler ordnete daraufhin Anfang Dezember 1940 
die Deportation von 60000 jiidischen Menschen aus Wien an. Zu diesem Zeitpunkt 

lebten gar nicht mehr so viele dort. Schon im Februar 1941 begannen die grof an- 
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gelegten Deportationen aus Wien.>® Die &sterreichische Bevdlkerung war lingst ge- 
fiigig gemacht worden. 

Die zur Shoah fiihrende Ausgrenzungspolitik war alles andere als geheim, denn sie 
wurde von vielen Gesetzen, Verordnungen und Durchfithrungsbestimmungen be- 
gleitet, die der Vernichtungspolitik einen scheinlegalen Rahmen geben sollten. Nach 
Beginn der Deportationen wurde mit der 11. Verordnung zum Reichsbiirgergesetz 
vom 25. November 1941 cin Instrument geschaffen, mit dem der Staat auf das 
zuriickgelassene Eigentum der Vertriebenen und dem Tod Ausgelieferten zugreifen 
konnte.”! Die Deportierten und Vertriebenen wurden in Annoncen aufgefordert, 
sich zu melden, ansonsten wiirden sie ihre Staatsbiirgerschaft verlieren und damit den 
Anspruch auf ihr Eigentum. Giiter, die bis dahin noch nicht »arisiert« worden waren, 
fielen damit ganz offen dem Deutschen Reich anheim. 
Das Verschweigen und Geheimhalten der Massenmorde gehdrt zur Durchfiihrung 
von Genoziden, so auch der Shoah. Teile dieser Verschleierungstaktik waren das Ver- 

brennen von Leichen, Massengriber, die Schaffung von Vernichtungslagern in abge- 
schiedenen Gegenden auflerhalb des Deutschen Reiches. Mit dem Vélkermord — er 
betraf auch andere Gruppen wie Roma und Sinti oder die sowjetischen Kriegsgefan- 
genen — wurde die letzte Stufe des Genozids erreicht. Der gegen die jiidische Bevol- 

kerung gerichtete Tétungswille, vor allem jener der SS, hielt bis in die letzten Stun- 
den der NS-Macht an, auch das ist ein Charakteristikum von Genoziden. 

Eine Chronologie kann zwar die Schritte zum Genozid nachzeichnen, doch sie trigt 
nur beschrankt zum Versténdnis des Geschehens bei. Viele Faktoren wiren dafiir noch 
zu berlicksichtigen, einige seien aufgelistet. Die europiischen Staaten gerieten im Er- 
sten Weltkrieg in schwerwiegende Verinderungsprozesse, die von den Menschen als 
sehr belastend empfunden wurden. Der Zusammenbruch von Staaten, die Inflation, 

okonomische Depression, Arbeitslosigkeit und Armut, die Krise des politischen Sy- 
stems und die kriminelle politische Gewalt wurden von vielen als Chaos und Bedrohung 
erlebt. Individualpsychologische Erklarungsmodelle verweisen nicht nur auf die auto- 
ritiren Erziehungsmethoden und das damit verbundene Abverlangen eines blinden 
Gehorsams gegeniiber Autorititen, sondern auch auf die scheinbar kurzfristig von 
vielen erlebte Befreiung von allgemeiner Frustration und das Gefiihl der Menschen, es 
gibe gute Griinde, das neue Regime zu beflirworten. Autoritire Regime versprechen im 
allgemeinen, Frustration und Spannung aufzulésen und zu iiberwinden. Die demokra- 
tische Option — in Osterreich bereits 1933 aufgegeben — verlor in vielen europiischen 
Staaten ihre Attraktivitit, sie wurde von monolithischen, totalitidr gefiihrten Ideologien 

abgelost. Die zwei wesentlichen Angebote waren Sozialismus und Faschismus. Der Na- 
tionalsozialismus gab vor, Versatzstiicke beider Ideologien zu vereinen. Das Angebot 
des Nationalsozialismus an die Bevolkerung war, sich als Einheit zu fiihlen, als ras- 
senreines »Wir«, als »Arier« zu erleben, und dazu bedurfte es der jiidischen Kon- 

trastgruppe. Daf die Volkermischung Wiens den Phantasien der NS-Ideologen von 
Reinrassigkeit ganz besonders widersprach, war schon in Adolf Hitlers »Mein Kampf« 
nachzulesen: »Widerwirtig war mir das Rassenkonglomerat, das die Reichshauptstadt 

522



INATIONALSOZIALISMUS 

zeigte, widerwirtig dieses ganze Volkergemisch von Tschechen, Polen, Ungarn, Ruthe- 
nen, Serben und Kroaten usw., zwischen allem aber als ewiger Spaltpilz der Menschheit 

Juden und wieder Juden.«**? Eine von Simon Wiesenthal vertretene These besagt, dafl 
in den KZs besonders osterreichische SS-Angehdrige mit nichtdeutschen Namen ge- 
farchtet waren, da sie mit brutalen Handlungen um so stiirker beweisen wollten, ordent- 

liche Deutsche zu sein.>> 
Daf die Diskriminierung der jiidischen Bevdlkerung ohne viel Widerstand hinge- 

nommen wurde, hat mit der tiefen Verwurzelung des Antisemitismus in der Oster- 
reichischen Bevélkerung zu tun, der nach wie vor von der katholischen und evange- 
lischen Kirche gepredigt und gelehrt wurde. Das vom Berliner Historiker Heinrich von 
Treitschke 1879 geprigte Schlagwort »Die Juden sind unser Ungliick« hatte sich tief in 
das Denken der Menschen eingeschrieben. Der Erste Weltkrieg und seine Folgen hat- 
ten nochmals eine Radikalisierung des Antisemitismus mit sich gebracht. Damit war es 
fiir die Nationalsozialisten ein leichtes, die jiidische Bevolkerung als »Gegengruppex, 
Feindbild und Siindenbock zu verwenden und sie mit einem groflen Instrumentarium 
an vertrauter antijiidischer Argumentation abzuwerten. 

In Diktaturen Widerstand zu leisten erfordert Mut. Er hitte vieles verhindern 
konnen, wie die Beispiele Bulgarien oder Dinemark zeigen. Es ist kein Zufall, daf die 
wenigen, die sich in Osterreich fiir die bedrohten Menschen einsetzten, entweder 

politisch davon zutiefst iiberzeugt oder selbst gesellschaftlich marginalisiert waren.?* 
Die Nationalsozialisten benutzten den Terror gegen die jiidische Bevdlkerung vom 
ersten Moment an auch, um damit zu drohen, wie sie auf die Auferung von poli- 
tischem Dissens reagieren wiirden, nimlich mit Gewalt. Die fatale Folge davon war, 

daf diejenigen, die sich indifferent zu verhalten versuchten, durch ihr Schweigen eine 
passive Komplizenschaft eingingen. Nur einzelne driickten anfangs Empathie fiir die 
Opfer aus und versuchten zu helfen. In den an den Wiener Gauleiter Biirckel anonym 
geschickten Briefen kann dies nachgelesen werden. Anfingliche Proteste gegen die 
MiBhandlung wurden jedoch bald von Verleumdungen abgelést, in denen angeb- 
liche Juden und Jiidinnen oder Personen, die mit ihnen Kontakt pflegten, denunziert 

wurden > 
Auf den bedeutenden Anteil der dsterreichischen Bevolkerung an den NS-Verbre- 

chen verwies Simon Wiesenthal in einem der osterreichischen Regierung 1966 vorge- 
legten Memorandum. Eine umfassende Analyse dieses Anteils steht allerdings nach wie 
vor aus.”*® Adolf Eichmann wurde in Osterreich sozialisiert und meinte heimzukom- 
men, als er vom Sicherheitsdienst nach Wien gesandt wurde.?” Andere an der Vernich- 
tungsmaschinerie prominent beteiligte Osterreicher waren beispielsweise der in Ried im 
Innkreis geborene Ernst Kaltenbrunner, der einer der Hauptverantwortlichen an der 
Judenvernichtung war, Odilo Globocnik als Leiter der »Aktion Reinhard, der in 

Wiener Neustadt geborene Lothar Rendulic, der als Generaloberst der Deutschen 
Wehrmacht Verbrechen an der zivilen und jiidischen Bevolkerung Jugoslawiens zu ver- 
antworten hatte, der in Bregenz geborene »Euthanasie«-Arzt und erste Kommandant 

des Vernichtungslagers Treblinka, Irmfried Eberl, der Kommandant der Vernichtungs- 
lager Sobibor und Treblinka, Franz Stangl, oder die drei Kommandanten des Ghettos 
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Theresienstadt, Siegfried Seidl, Anton Burger und Karl Rahm, die alle aus Niederoster- 

reich stammten.>® 
Osterreich spielte auf dem Weg des Nationalsozialismus hin zur Shoah unmittelbar 

nach dem »Anschluf« 1938 eine Schliisselrolle. Der von der 8sterreichischen Bevolke- 
rung getragene Pogrom im Zuge des » Anschlusses«, die wilden »Arisierungen« und die 
Hime des Publikums bei der 6ffentlichen Demiitigung von Jiidinnen und Juden signa- 
lisierten den NS-Machthabern, dal8 die Menschen bereit waren, eine radikalere Politik 

gegentiiber der jiidischen Bevélkerung mitzutragen. Das angeblich »Goldene Wiener 

Herz« verdiisterte sich und wandelte sich in seiner Bésartigkeit zu einem sadistisch fin- 
steren. In den ersten Wochen nationalsozialistischer Regentschaft wurden Juden und 
Jiiddinnen zusammengefangen und 6ffentlich miffhandelt, sie mufiten zum Gaudium des 
Publikums die Parolen der Schuschnigg-Regierung fiir die nicht mehr zustande ge- 
kommene Volksabstimmung tiber die Unabhzngigkeit Osterreichs entfernen.* Dieses 
Vorfiihren animierte einige dazu, sich Opfer auszusuchen, die ihnen Autos oder ande- 
res zu reinigen hatten. Der Sozialneid spielte auch unter dsterreichischen Nationalsozi- 
alisten cine grof8e Rolle, denn die jiidische Bevolkerung galt ihnen als ungerechtfertigt 
reich. Das Sozialneid-Motiv entpuppte sich sehr rasch als ein vordergriindiges. Die 

»Ariseure« und »Ariseurinnen« behaupteten namlich, daf das Eigentum, das sie iiber- 
nehmen wollten, eigentlich nur Plunder und Geriimpel und deswegen wertlos sei. In 
Wirklichkeit wollten sie nur so wenig wie méglich dafiir bezahlen. 

LS PPrryy -\l‘ > T 
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2. Aufgezwungene Opferrolle 

Was hief dies alles fiir die jiidische Bevolkerung??® Das Ausmall an Aggression, dem 
sie von Beginn an ausgesetzt war, schien kaum jemand erwartet zu haben. In zahlreichen 

Berichten wird beschrieben, daf Nachbarn und Nachbarinnen plétzlich stahlen, ge- 
walttitig wurden und denunzierten. Ein Klima zwischenmenschlichen Terrors verbrei- 
tete Angst und Schrecken. Es begann ein Wettlauf mit der Zeit, und die Schicksale der 
einzelnen Menschen erweisen sich trotz der Ahnlichkeit als tausendfach verschieden. 
Die restriktive Einwanderungspolitik zerrif} Familien und Beziehungen. Als sich Eng- 
land bereit erklirte, Kinder aufzunehmen, mufiten diese ihre Eltern zuriicklassen ! 

Besonders Frauen und iltere Menschen konnten sich nicht dazu aufraffen, das Land zu 

verlassen, ebenso jiidische Manner, die im Ersten Weltkrieg gekdmpft hatten und dar- 
auf hofften, daf dies — und zu Beginn hatte es mit Ausnahmen bei etlichen Verord- 
nungen den Anschein — von den Nationalsozialisten honoriert werden wiirde. Die 

Vertreibung verinderte auch die demographische Struktur der Bevélkerung. Kamen in 
Wien 1934 nur 938 jiidische Frauen auf 1000 jiidische Minner, so hatte sich das Pro- 
portionsverhaltnis aufgrund der Auswanderung drastisch umgekehrt, denn 1939 kamen 

auf 1000 Minner 1470 Frauen*¢? 
Die Unmaéglichkeit, Geschifte weiter zu fiihren und Berufe auszuiiben, brachte viele 

Minner als Familienoberhiupter in eine tiefe Sinnkrise, konnten sie doch auf einmal 

nicht mehr die Rolle als Versorger und Beschiitzer ihrer Familien erfiillen. Uber die erste 

Phase des Exils wird berichtet, daf die Frauen hiufig die Rolle der Starken iibernah- 
men und unter den Niedriglohnberufen nicht so furchtbar litten wie ihre Partner’®’ 

Vertreibung 

Der massive Verfolgungsdruck brachte es mit sich, daB aus Osterreich ungefihr ein 
gleich hoher Prozentsatz der jiidischen Bevélkerung fliichtete — namlich zwei Drittel - 
wie in Deutschland, wo der Nationalsozialismus die jiidische Bevolkerung fiinf Jahre 
linger unter Druck gesetzt hatte. Wer in ein Asylland gelangte, das wihrend des Zwei- 
ten Weltkrieges von der Deutschen Wehrmacht erobert wurde, geriet abermals in die 
Finge der nationalsozialistischen Mordmaschinerie. Der Historiker Jonny Moser er- 

rechnete in seinen demographischen Studien, daB 16692 der insgesamt mehr als 
130000 aus Osterreich Vertriebenen in ihren Fluchtlindern aufgegriffen und ermordet 
wurden.>* Gemeinsam mit 48 767 &sterreichischen Opfern der Shoah kommt er auf die 
Mindestzahl von 65 459 — Florian Freund und Hans Safrian beziffern die Opferzahl mit 
s»ca. 65 000 Personen« — ermordeten &sterreichischen jiidischen Opfern, das entsprach 

knapp einem Drittel der jiidischen Bevolkerung Osterreichs. ¢ 
Bei der zweiten Gruppe der rassistisch Verfolgten, den dsterreichischen Roma und 

Sinti, lag der Prozentsatz der Ermordeten noch wesentlich héher. Nur 1500 bis circa 
2000 &sterreichischer Roma und Sinti iibetlebten den Nationalsozialismus. Es wird 
angenommen, daf} vor dem Nationalsozialismus 11000 Roma und Sinti in Osterreich 

gelebt hatten ¢ 
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Viele potentielle Asyllinder taten so, als ginge es nicht um Lebensgefahr. Die Ver- 
einigten Staaten etwa hielten am Quotensystem fiir die Einwanderung fest, das zwar ge- 
nerell »weifle«, »gesunde« nichtkommunistische Zuwanderer aus Europa bevorzugte, 
doch manche Staaten hatten wesentlich geringe Jahresquoten als andere. Das Quoten- 
system orientierte sich nicht an der Staatsbiirgerschaft der Einwanderungswilligen, son- 

Tabelle 15: Asyllinder nach Kontinenten der bis zum Kriegsausbruch vertriebenen 
dsterreichischen Juden und Jiidinnen 

Asylland in Zahlen in Prozent 

Europa 55505 43,9 

Davon: 

Grofbritannien 30850 24,4 

Italien 4460 3,5 

Belgien 4270 3,4 

Schweiz 2265 1,8 

Polen 2260 18 

Jugoslawien 1644 1,3 

Frankreich 1615 1,3 

Holland 1151 0,9 

Ungarn 915 0,7 

Nordamerika 28700 ' 227 

Davon: 
Vereinigte Staaten 28615 22,6 

Mittel- u. Siiddamerika 11580 9,2 

Asien, Naher Osten 28172 22,3 

Davon: 

Palistina 9195 7,3 

China/Shanghai 18124 14,3 

Australien, Neuseeland 1880 1,5 

Afrika 644 0,5 

Gesamt 126481 100,0 

Quelle: Peter Eppel, Osterreicher in der Emigration und im Exil 1938 bis 1945 , in: Vertriebene Vernunft, 
Emfigration und Exil 6sterreichischer Wissenschaft, Bd. 2 (hg. von Friedrich Stadler, Wien-Miinchen 1988) 
69 f. 
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dern an deren Geburtsort. Es konnte also sein, daf} eine Familie dadurch gespalten 
wurde, weil die jiingere Generation bereits in Osterreich geboren wurde und somit auf 
die grofziigigere deutsche Quote — sie betrug 27 370 Personen pro Jahr - fiel, wihrend 
Angehdrige der ilteren Generation noch in einem der Kronlinder geboren worden wa- 
ren und damit auf eine Warteliste gerieten. Die ungarische Quote erméglichte die Ein- 
wanderung von nur 689 Personen pro Jahr in die Vereinigten Staaten, jene fiir B6hmen 

und Mihren 2 874 Personen. Die ruminische Quote, sie betraf die in der Bukowina 
Geborenen, war mit 295 Personen besonders gering.*’” Auferdem mufte eine Biirg- 

schaftserkldarung (Affidavit) vorgelegt werden, die garantierte, dafl die Einreisenden der 
amerikanischen Offentlichkeit nicht zur Last fallen wiirden. Der Wettlauf um Formu- 
lare und Bewilligungen war einer, der iiber Leben und Tod entschied. 

Die Schweiz fiihrte sehr rasch verschirfte Einreisebedingungen ein und unterstiitzte 
auf diese Weise sogar noch die rassistische Ausgrenzungs- und Kennzeichnungspolitik 
des Nationalsozialismus. Dal} die Reisepisse jiidischer Fliichtlinge mit einem »J« mar- 
kiert wurden, geht auf die Forderungen der Schweiz zuriick, die damit jiidische Fliicht- 
linge von Touristinnen und Touristen unterscheiden wollte. Das spitere Istael, Pali- 
stina, stand noch unter britischem Mandat und gewihrte nur auf besonderen Druck 
eine Einreiseerlaubnis fiir die Asylsuchenden. Circa 9000 Osterreicher und Osterrei- 

cherinnen fanden in Palistina Zuflucht. Diese Zahl wire wesentlich geringer, wiren 
nicht so viele Menschen mit Unterstiitzung zionistischer Organisationen illegal und viel- 
fach auf abenteuerlichen Wegen und unter grofien Strapazen ins Land gekommen.® Es 
fallt auf, daf der Anteil der nach Paléstina Entkommenen unter den aus den Land- 

gemeinden Vertriebenen hoher liegt. Aus Oberdsterreich fanden tiber 30 Prozent, aus 
Tirol ungeféhr ein Viertel der Vertriebenen Zuflucht in Palistina, und der Anteil der 
Paldstinawanderung unter den aus Kérnten Vertriebenen war ebenfalls sehr hoch’® 
Jene, denen niemand zu helfen schien, muflten es wagen, in Regionen dieser Erde zu 

fliichten, die sie zum Teil nicht einmal vom Hérensagen kannten, etwa nach Shanghai, 

denn dort war es moglich, ohne Visum einzureisen. 
Die Vertreibungspolitik wurde nach Kriegsbeginn fortgesetzt, aber fiir die Be- 

drohten wurde es noch viel schwieriger, ein Asylland zu finden. Mit dem Beginn des 
Massenmordens ordnete Heinrich Himmler im Oktober 1941 an, dafl die Auswan- 

derung ab sofort zu unterbinden sei.’™® Vom Ausbruch des Zweiten Weltkrieges bis 
zum Jahresende 1941 gelang nur mehr knapp 11000 Personen die Flucht aus Oster- 

reich.’" 

Isolation und Ghettoisierung 

Um die Empathie mit den jiidischen Opfern zu verhindern, mufiten sie vom Rest der 
Bevélkerung getrennt werden. Die antisemitische Politkultur hatte dazu bereits Strate- 
gien entwickelt, auf die zuriickgegriffen werden konnte, den Boykott und die Aus- 

grenzung. Zu Beginn des Nationalsozialismus war nicht nur die jiidische Bevolkerung 

Angriffspunkt der Rassisten, sondern sie attackierten auch Menschen, die angeblich mit 
ihr Kontakt pflegten. Einzelne wurden 6ffentlich an den Pranger gestellt, um andere 
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dadurch einzuschiichtern. Der »Amstettener Anzeiger« verdffentlichte — wie andere 
Medien auch — Photographien von Leuten, die in von jiidischen Personen geleiteten Ge- 
schiften eingekauft hatten.’”? Die Aggression richtete sich auffallend hiufig gegen 

nichtjiidische Frauen. Im niederésterreichischen Mistelbach wurde eine Frau, die bei 

einem jiidischen Geschiftsmann eingekauft hatte, gezwungen, ein Plakat zu tragen, auf 
dem es hief3: »Ich arisches Schwein kaufe bei einem Juden ein«.>”? Dies war vermutlich 
einer der Beweggriinde, warum sich frithere nichtjiidische Freundinnen und Freunde 

abwandten, so als hitten sie die Bedrohten nie gekannt. 
Die Einfithrung der Niirnberger Gesetze verbot den intimen Kontakt zwischen der 

nun als »jiidisch« und »arisch« definierten Bevolkerung. Liebende, die bis dahin nicht 
geheiratet hatten, sahen sich auf einmal als »Rassenschinder« kriminalisiert. Auch die 

jiidischen Schulkinder wurden von der Ausgrenzungspolitik erfaft. Sie wurden un- 

mittelbar nach dem »Anschluf« von den nichtjiidischen Mitschiilerinnen und -schiilern 

separiert und muf8ten bald darauf eigene Schulen besuchen. 

Die Ausgrenzungspolitik lif3t sich an sehr vielen Beispielen nachzeichnen, und wer 

die Fiille an Verordnungen betrachtet, kann sich ausmalen, wie schwer es die jiidische 

Bevélkerung hatte, all dem zu entsprechen, um nicht straffillig zu werden. Dies reichte 

vom Verbot, bestimmte Orte wie Parks und Bider zu besuchen, bis hin zur Anord- 

nung vom September 1941, einen Judenstern zu tragen. Damit sei die »Ausscheidung 

des Judentums aus dem deutschen Volkskérper nach auflen hin sichtbar vollzogen 

worden, hieB8 es dazu im »Reichsarbeitsblatt«.>’* Eine Auflistung der Separierungs- 

verordnungen wiirde Seiten fiillen, sie betrafen den Kauf von Lebensmitteln, Klei- 

dung, die medizinische Versorgung, arbeitsrechtliche Bestimmungen fiir die Zwangs- 

arbeit, regelmiRig revidierte Bestimmungen iiber das Beniitzen von Verkehrsmitteln. 

Die konsequent betricbene Verarmung der jiidischen Bevélkerung gehérte zur Mat- 

ginalisierungspolitik der NS-Rassisten. Angste, Trauer um den Verlust von Menschen, 

Verzweiflung ob der Bedrohung und Verarmung und die Verdringung der Gefahr 

bzw. die immer wieder neue Hoffnung, dal nun ein Ende der Erniedrigung erreicht 

worden sei, waren Bestandteil der Stimmungslage der Betroffenen. Zu der unmittel- 

baren Gefahr kamen noch zusitzlich verdngstigende Geriichte. Schon kurz nach dem 

Uberfall auf die Sowjetunion sickerten Geriichte {iber Massenmorde in Galizien 

durch.’” 
Im Gegensatz zu anderen okkupierten Lindern wurden in Osterreich keine abge- 

schlossenen Ghettos errichtet, in denen die jiidische Bevélkerung zusammengepfercht 
wurde, wie etwa in L6d%, Budapest oder Warschau. Doch die Ghettoisierung im Sinne 

einer Konzentration wurde von Beginn an vorangetrieben. Mit dem Novemberpogrom 
und der Internierung der Minner im KZ wurde der Druck auf die Familien, die noch 

in einer der Provinzen lebten, abermals erhoht. Viele sahen sich nun gezwungen, nach 
Wien auszuweichen, und es waren die Frauen, die alles daransetzen muf3ten, ihre Part- 

ner aus den KZs herauszuholen. Eine Voraussetzung dafiir war, daf} die Internierten sich 
per Unterschrift verpflichteten, sofort auszureisen. Nach der groflen Deportationswelle 
im Frihjahr 1941 wurde am 21. Mai angeordnet, da’ die Wiener jiidische Bevélkerung 
nur mehr im IIL., IX. oder XX. Bezirk wohnen durfte.?7¢ 
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Kategorisierung 

Die rassistische Ausgrenzungspolitik betraf in gleichem Malle Menschen, die mit ihrer 
jiidischen Herkunft gebrochen hatten, und zahlreiche Personen, die aus gemischt-religi- 
osen Beziehungen stammten. Auf ersten Blick mul es iiberraschen, dal8 1938 und 1939in 
Wien 1528 Personen der Israelitischen Kultusgemeinde beitraten. Dahinter stand die 
Hoffnung, dal} ihnen jiidische Organisationen bei der Flucht helfen wiirden. Die Austritte 
aus der jiidischen Religionsgemeinschaft waren aber weitaus zahlreicher. In den beiden 
genannten Jahren traten 6 186 Personen aus, darunter vermutlich viele urspriinglich nicht- 
jiidische Ehepartnerinnen und -partner>”” Um Personen, die von der NS-Gesetzgebung 

zwar als judisch klassifiziert wurden, aber nicht den Israelitischen Kultusgemeinden an- 

gehorten, kiimmerten sich andere Organisationen wie die Gildemeester-Auswanderungs- 
Hilfsaktion, die evangelische »Schwedische Mission« oder die Quaker. 

Die in Osterreich iibernommenen Niirnberger Gesetze definierten Personen als 
judisch, wenn sie: 

»a) der jiidischen Religion angehorten oder 

b) [...] mindestens drei jiidische GrofReltern hatten bzw. 

— zweli jiidische Grofeltern und mit einem jiidischen Ehepartner verheiratet waren 
oder 

— Nachkommen aus einer Ehe mit einem Juden, die nach Inkrafttreten der Niirn- 
berger Gesetze geschlossen wurde bzw. 

— Nachkommen, die aus einer auflerehelichen Verbindung, die nach diesem Zeit- 

punkt eingegangen wurde.«’’® 

Damit nicht genug, wurde eine Typologie entworfen, die Menschen mit zwei jidi- 
schen Grofleltern oder mit einem jiidischen Grofelternteil als »Mischlinge 1. Grades« 
bzw. »Mischlinge 2. Grades« kategorisierte. Der Begriff »Geltungsjude« wurde fiir 
»Mischlinge« verwendet, die rechtlich den »Volljuden« gleichgestellt und damit den 
Verfolgungen voll ausgesetzt waren. »Glaubensjude« bedeutete, dafl die von den NS- 
Rassegesetzen als »Volljuden« bezeichneten Personen der jiidischen Religionsgemein- 
schaft angehorten. 

Weitere Kategorisierungen betrafen Personen, die in »Mischehen« lebten. Wie bei 

der Frage der »Mischlinge« waren die damit befalten NS-Institutionen uneinig, wie mit 
dieser Personengruppe umzugehen sei. Die Vorgangsweise war keineswegs konsistent 
oder absehbar. Jiidische Ehepartner und -partnerinnen waren anfangs dhnlichen Re- 
pressionen ausgesetzt wie die jiidische Bevolkerung generell. Jiddische Ehemanner, die 
in »Mischehen« lebten, wurden wihrend des Novemberpogroms ebenfalls verhaftet, 
und in »Mischehen« lebende Juden und Jiidinnen muften zur »Sithneabgabe« — das 
heift, die Opfer hatten fiir die von den Nationalsozialisten angerichteten Schiden 
wihrend des Novemberpogroms aufzukommen — beitragen. Im Dezember 1938 be- 

nannte Adolf Hitler zwei Klassen von »Mischehen«, wobei die Geschlechtszugehorig- 

keit und die Frage der Kinder relevant waren. 
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NATIONALSOZIALISMUS 

In privilegierter »Mischehe« lebten ab nun Paare, bei denen 

1. die Frau jiidisch und der Mann nichtjiidisch war, keine Kinder vorhanden waren bzw. 
diese nichtjiidisch erzogen wurden; 

2. der Mann jiidisch und die Frau nichtjiidisch war und nichtjiidisch erzogene Kinder 
vorhanden waren. 

War nur der Mann jiidisch und die Ehe kinderlos, galt die »Mischehe« als »nichtpri- 
vilegiert«. Die Abwertung der Frauen im Nationalsozialismus machte sich selbst hier 
bemerkbar.??® Der Tod des nichtjiidischen Parts konnte das Todesurteil fiir den Rest der 
Familie bedeuten, die danach als »Volljuden« galten und deportiert wurden. Die Frage 
der »Mischlinge« wurde von den Nationalsozialisten immer wieder diskutiert, und 
gegen Kriegsende vergroferte sich die Gefahr nochmals, dafl sie ermordet werden 
wiirden.”® Es waren insbesondere Juden und Jiidinnen in »Mischehen, die den Na- 
tionalsozialismus iiberlebten. 

Administrativer Terror 

Auf institutioneller Ebene wurde die Israelitische Kultusgemeinde zum Spielball der 
neuen Machthaber und ihrer diversen Institutionen, die darum wetteiferten, wer fiir die 

»Judenfrage« primir zustindig sei — Gestapo, Sicherheitsdienst, Reichstatthalterei bzw. 
Gauleitung oder im Falle der Zwangsarbeit die Arbeitsverwaltung. Im Amtsgebéude 
der Wiener Israelitischen Kultusgemeinde wurde unmittelbar nach dem »Anschlufi«, 

am 18. Mirz 1938, eine Razzia durchgefiihrt. Alle anwesenden Gemeindebeamten wur- 
den verhaftet, und die Kultusgemeinde wurde geschlossen. Der Prisident der Israeliti- 
schen Kultusgemeinde Desider Friedmann, die Vizeprisidenten Robert Stricker und 
Josef Ticho, Jakob Ehrlich und der Amtsdirektor Josef Lowenherz sowie zahlreiche 
andere Funktiondre wurden verhaftet. Die frithe Verhaftungswelle traf vor allem be- 
kannte jiidische Unternehmer, die so zur »Arisierung« und Ausreise gezwungen werden 
sollten.’®! Beim ersten Transport der Gestapo von »Schutzhiftlingen« in das KZ Dachau 
am 1. April 1938 waren von 151 Minnern 60 jiidisch, darunter die Mitglieder des Pra- 
sidiums der Israelitischen Kultusgemeinde Wien. Jakob Ehrlich wurde im Juni 1938 von 
einem »Kapo« zu Tode gestoflen. Robert Stricker und Desider Friedmann kamen erst 
nach zahlreichen Interventionen und Loskaufversuchen im Februar 1939 frei. Sie durf- 
ten aber nicht ausreisen und saflen damit in Geiselhaft. Beide wurden schlieflich am 
24. September 1942 ins KZ Theresienstadt deportiert. Robert Stricker und seine Ehe- 
frau Paula wurden im Oktober 1944 in Auschwitz-Birkenau ermordet. Als Zeitungs- 
herausgeber und exponierter Zionist hatte Stricker eine wichtige Rolle im jiidischen 
Leben gespielt.*8? Kultusgemeindeprisident Desider Friedmann, 1880 im mahrischen 
Boskowitz geboren, wurde ebenfalls im Oktober 1944 gemeinsam mit seiner Frau Ella 
in Auschwitz ermordet. 

Der in Wien fiir das Sonderkommando des SD (Sicherheitsdienst) Judenreferat zu- 
stindige Adolf Eichmann nahm beteits an der Razzia in der Israelitischen Kultusge- 
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meinde teil und liel sich eine Woche danach die Funktionire vorfiihren. Eichmann ent- 

schloB sich, den fritheren Amtsdirektor Josef Léwenherz mit den Geschiften der am 
2. Mai 1938 wieder eréffneten Kultusgemeinde zu betrauen. Dal} er Léwenherz bei der 
Vorsprache geohrfeigt hatte, ist einer der wenigen Vorfille, fiir die der Organisator der 

Shoah im Verfahren, das gegen ihn in Israel durchgefiihrt wurde, Bedauern ausdriicken 
konnte. Adolf Eichmann arbeitete bewul3t mit den Zionisten zusammen, da er sie fiir 

seine Vertreibungsabsichten besser geeignet hielt als die »Assimilanten« oder Ortho- 
doxen. Er besetzte die Amter der Israclitischen Kultusgemeinde und zwang sie zur Zu- 

sammenarbeit. Dadurch erhielt er alle wichtigen Informationen und konnte von innen 
Druck auf die veridngstigte jiidische Bevlkerung ausiiben. Aus Sicht der bedrohten 
Bevolkerung war die Leistung der in der Israelitischen Kultusgemeinde arbeitenden 
Personen zun#chst enorm, denn es gelang ihnen innerhalb kurzer Zeit, die Flucht zu 
ermOglichen und jenen, die wegen der gezielten Verarmung auf Fiirsorge angewiesen 
waren, zu helfen. Eichmann gestattete die Herausgabe einer anfangs von ihm zensu- 

rierten Zeitung, die bis November 1938 »Zionistische Rundschau« hiefl und danach 

»Jlidisches Nachrichtenblatt Wien«. Die Zeitung berichtete ausfiihrlich iiber die immer 
geringer werdenden Moglichkeiten fiir die Flucht. Zum »Wiener Modell« gehérte die 
Installation einer zunichst von Eichmann geleiteten »Zentralstelle fiir jiidische Aus- 

wanderung«, die sich im ehemaligen Rothschild-Palais in der Prinz-Eugen-Strafle be- 
fand.*® Viele fiirchteten sich davor, sich dort anzustellen, denn die Menschenschlange 

wurde von SS-Leuten mit Hundepeitschen drangsaliert. 
Mit dem Fortschreiten der Gewaltspirale gerieten die ausgewihlten jiidischen Funk- 

tiondre zusehends in das Dilemma der Kooperation »mit dem Teufel« und der Kolla- 
boration, ein Vorwurf, der von Hannah Arendt im Zuge des Eichmann-Prozesses vor- 

gebracht wurde.?*®* Immerhin wurden die jiidischen Funktionire in das Zusammenstel- 
len der Transportlisten und in die Durchfiihrung der Deportationen einbezogen. Josef 

Lowenherz hoffte dabei immer noch, die Situation mildern zu kénnen?® Umstritten 

war der zweitwichtigste Funktionir jener Zeit, Rabbiner Benjamin Murmelstein, vor 
allem wegen seiner spiteren Rolle im KZ Theresienstadt. Die Mitarbeiter der ihm unter- 

stellten Auswanderungsabteilung der Israelitischen Kultusgemeinde agierten in Wien 
als Ordner und »Ausheber« bei den Deportationen. Als ihm nach Kriegsende der 
Prozefl gemacht wurde, endete dieser dessenungeachtet mit einem Freispruch.?® Dafl 
judische Ordner die veringstigten Menschen aus ihren Wohnungen abholten und in 

Sammellager brachten, war eine der ekelhaften Instrumentalisierungen der bedrohten 

Opfergruppe durch die NS-Herrschaft. Selbst bei den gefiirchteten jiidischen Ordnern 

und »Aushebern« sollte nicht vergessen werden, dal} sie unter menschenunwiirdigem 

Druck standen und zur Ausiibung dieser Funktion oft unter Androhung der Deporta- 
tion ihrer Verwandten gezwungen wurden.*®’ 

Nach Abschlufy der grofen Deportationswelle verlor die Israelitische Kultusge- 
meinde Wien mit 31. Oktober 1942 ihren 6ffentlich-rechtlichen Status. Fiir die noch 
nicht deportierten Juden und Jiidinnen, insbesondere jenen, die in »Mischehen« lebten, 
war ab 1. November 1942 ein neu installierter »Altestenrat der Juden in Wien« zustéin- 
dig, der ab Januar 1943 von Josef Lowenherz geleitet wurde.?®8 Im Mirz 1943 wurde die 
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»Zentralstelle fiir jiidische Auswanderung« geschlossen. Die weiteren, bis zum Kriegs- 

ende stattfindenden Deportationen — es handelte sich um Gruppen von 100 bis 150 Per- 
sonen — fithrte die Gestapo durch.*® 

Ende 1943 lebten nur mehr 7 989 »Juden« im Sinne der NS-Gesetzgebung in Wien, 
darunter 1080 Personen, die nicht der jiidischen Religionsgemeinschaft angehérten, 
3702 Personen, die in einer »privilegierten Mischehe« lebten, 1392 Personen, die in 

einer »nicht-privilegierten Mischehe« lebten, und 85 mit auslindischer Staatsbiirger- 
schaft.*® Juden und Jiidinnen, die in »Mischehe« lebten, wurden nach dem Abschluf 
der groflen Deportationswelle immer mehr zu Zwangsarbeiten herangezogen, meist zu 
»ausgesucht schweren und schmutzigen Titigkeiten«.”®! Ende 1943 waren circa 60 Pro- 
zent der jiidischen Bevolkerung zwangsbeschiftigt, Ende 1944 iiber 90 Prozent. Riick- 
sicht auf Alter oder Krankheit wurde dabei nicht genommen. 

3. Das religiose Leben unter der NS-Herrschaft 

Noch in der ersten, am 20. Mai 1938 erschienenen »Zionistischen Rundschau« wurde 

an Einheit und Gottvertrauen appelliert, und fiir die bevorstehenden Umwilzungen 

wurde empfohlen: »Es gilt, an Gott zu glauben und bereit zu sein.«’*” Das religiose 
Leben erlitt nach dem »Anschlufi« massive Eingriffe. Wie schon vor der national- 
sozialistischen Machtiibernahme, nun aber massiver, tiberfielen uniformierte Nazi- 

Trupps Bethduser und Synagogen, zerstorten Einrichtungen und bedrohten Glaubige. 
Im niederdsterreichischen Stockerau wurde die jiidische Gemeinde zum Verzicht auf 
die Synagoge gezwungen, damit diese von der Evangelischen Kirche »arisiert« werden 
konnte.>® Die »arisierte« Synagoge wurde nachtriglich mit einem Glockenturm ver- 
sehen?** In etlichen Landgemeinden brach das religise Leben bald zusammen, da 

manche Rabbiner die Gefahr rechtzeitig erkannten und die Flucht ergriffen.” Weil das 
weitere religidse Leben keinen Sinn zu machen schien, wurden die Ritualgegenstinde 
der Israelitischen Kultusgemeinde Wien tibergeben. 

Das weitgehende Ende der religiésen jiidischen Einrichtungen brachte der Novem- 
berpogrom 1938, als die Nationalsozialisten den Mordanschlag von Herschel Grynspan 
auf den Legationsrat der deutschen Botschaft in Paris, Ernst vom Rath, zum Anlafl 
nahmen, im gesamten Deutschen Reich Synagogen, Bethiuser, Geschifte und Woh- 
nungen der jiidischen Bevélkerung zu verwiisten, Manner zu verhaften und ins KZ zu 

deportieren. Der von oben verordnete Pogrom wurde von SS und SA mit aller Gewalt 
ausgefiihrt. Fast alle jiidischen Gotteshiuser fielen der nationalsozialistischen Zer- 
stdrungswut zum Opfer. Lediglich der Wiener Seitenstettentempel blieb verschont, da 
er —wie die Synagoge am Prenzlauer Berg in Berlin — in einen Baukomplex eingefiigt ist 

und eine Brandlegung zu gefahrlich gewesen wire. Viele Synagogen und Bethduser wur- 
den in Brand gesteckt, und die Feuerwehr versuchte nicht, die Bréinde zu loschen, son- 

dern sah nur zu, dall keine umliegenden Gebdude zu Schaden kamen’* Wiederum 
suchten sich die nationalsozialistischen Sadisten mit Vorliebe religiése Juden aus, die sie 

folterten. Der im Zuge des Novemberpogroms verhaftete Salzburger Rabbiner David 
Margulies wurde im KZ Dachau so schwer gefoltert, dafl er nach seiner Freilassung und 
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Flucht nach England seinen Beruf nie mehr austiben konnte.*” Der 70jahrige Grazer 

Rabbiner David Herzog wurde nachts zur brennenden Synagoge und zum jiidischen 

Friedhof verschleppt, wo er sein eigenes Grab ausschaufeln sollte. Da der Friedhof ver- 

schlossen war, wurde er auf einem Feld bis zur Bewul3tlosigkeit verpriigelt.>*® Thora- 
rollen der im Novemberpogrom zerstérten Provinzsynagogen wurden an jiidische Ge- 

meinden in Palistina und den Vereinigten Staaten geschickt und konnten auf diese 

Weise gerettet werden.?” 
Im Mirz 1939 bat der Leiter der Israelitischen Kultusgemeinde Wien die dafiir zu- 

stindigen NS-Behorden, wieder Gottesdienste abhalten zu diirfen. Erst kurz vor dem 
Pessachfest im darauffolgenden Monat durften Rdume in der Synagoge in der Seiten- 

stettengasse abermals dafiir beniitzt werden. Unter den schwierigen Bedingungen des 

Krieges versuchte die bedrohte Gemeinde, das religidse Leben aufrechtzuerhalten und 

der Vielfalt der religiosen Richtungen zu entsprechen. Orthodoxen und sefardischen 

Glaubigen wurde jeweils ein eigener Betraum zur Verfiigung gestellt.*® Selbst kurz vor 

Ende des Nationalsozialismus, im Mirz 1945, gelang es, fiir die ungarischen Juden und 

Jiidinnen zum Pessachfest in der Malzgasse ein Bethaus einzurichten.*®! 

Landgemeinden 

Die Mitglieder der Landgemeinden waren dem Gewaltpotential besonders exponiert 
ausgeliefert, da ihre Zahl so gering und damit ein Entkommen vor der antisemitischen 

Gewalt, die Opfer brauchte, kaum mdglich war. Die Gaue hatten von Anbeginn der NS- 

Herrschaft darum gewetteifert, welcher am frithesten »judenrein« sei. Burgenldndische 

Juden und Jiidinnen wurden bereits im April 1938 tiber die tschechische oder ungari- 
sche Grenze gejagt.*®? Im niederésterreichischen Horn verordnete die NSDAP-Kreis- 

leitung, daf die judische Bevélkerung den Ort innerhalb von 24 Stunden zu verlassen 
habe. Sie mufte sich in der Synagoge versammeln und wurde am 19. September 1938 
mit Lastautos nach Wien gebracht. Die Gemeinde »arisierte« die Synagoge und die 

meisten Hauser der Vertriebenen.*® 

In Innsbruck toteten die Rollkommandos der SS in Zivil wihrend des November- 
pogroms vier jidische Minner, zerstdrten und pliinderten Wohnungen.*® Die Gewalt 
des Novemberpogroms nutzten die Nationalsozialisten in den Lindern, um die Ver- 
treibung zu forcieren. Nachdem die jiidischen Manner ins KZ gebracht worden waren, 

forderten die Nationalsozialisten unter Drohungen die Frauen und Familien der Inter- 
nierten auf, die Wohnung und den Wohnort zu verlassen. In den Landgemeinden wur- 
den wihrend des Novemberpogroms ebenfalls zahlreiche Synagogen — in Graz, Linz, 

Modling, Atzgersdorf, Klosterneuburg — in Brand gesetzt, ausgenommen dort, wo 
Brandgefahr fiir nahe stehende Gebidude bestand oder die Nationalsozialisten die Ge- 
biude fiir eigene Zwecke nutzen wollten. Nahezu in allen anderen Synagogen und Bet- 
hiusern wurde das Innere vollig demoliert, einige — jene in Mattersburg, Deutschkreuz, 
Frauenkirchen, Hohenau — wurden noch wihrend des Krieges gesprengt oder abge- 

tragen.*® Ein Weiterleben in den Landgemeinden war fiir die jiidische Bevolkerung 
nicht mehr denkbar. 
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Die Vertreibung ging nicht so rasch, wie sich das die Nationalsozialisten wiinschten. 
Besonders dltere und drmere Menschen wullten nicht, wie sie sich helfen konnten. Zum 
Zeitpunkt der Volkszihlung am 17. Mai 1939 lebten noch 1969 »Volljuden« in Nieder- 
Osterreich, vier Monate spiter waren es nur mehr 377.%% Etliche kleine Israelitische Kul- 
tusgemeinden mufiten schon vor dem Novemberpogrom schliefen, danach versuchten 

nur mehr einzelne, fiir die wenigen verbliebenen Mitglieder die ramponierte Infra- 
struktur aufrechtzuerhalten, die Auswanderung zu erméglichen und die in Not Gera- 

tenen zu unterstiitzen. Gegen Jahresende 1939 bestanden von den 15 ehemaligen Is- 
raelitischen Kultusgemeinden in Niederosterreich nur mehr jene in Baden, Krems, 
St. Polten und Wiener Neustadt. Im Marz und April 1940 lésten die NS-Behdrden die 
Israelitischen Kultusgemeinden auflerhalb Wiens endgiiltig auf und bestellten Josef 
Lowenherz zum Vertreter der ehemaligen jiidischen Landgemeinden.’” »Judenrein« 
wurden die Provinzregionen im Nationalsozialismus dennoch nie, denn einzelnen Per- 
sonen, die als »U-Boote« versteckt oder in »Mischehen« lebten, gelang es, zu iiber- 

leben.*® Der Druck auf die nichtjiidischen Partnerinnen und Partner war hier be- 
sonders grof3, da ein Beharren auf der Ehe meist eine véllige Isolation bedeutete.® 

4. Zwangsarbeit und Vernichtung bis zum Schluf§ 

Die 6sterreichische Wahrnehmung der Shoah tibersieht, da am Ende des Krieges 
viele Juden und Jiidinnen aus anderen Staaten im Land waren. Die alleinige Nennung 
der Zahl der 8sterreichisch-jiidischen Uberlebenden greift daher zu kurz. In der letzten 
Phase des Nationalsozialismus kam die Inkonsistenz der Vernichtungspolitik nochmals 
zum Tragen. Die SS stellte ihre Vernichtungsstrategie in den KZs um, da sie gemerkt 
hatte, daf mit dem Arbeitskriftepotential der Internierten in der Riistungsindustrie 
hohe Gewinne erzielt werden konnten. Fiir das KZ Mauthausen bedeutete dies den 
Aufbau zahlreicher Auenlager, in denen die SS aber weiterhin auf die Vernichtung von 
Menschenleben durch Arbeit setzte *1° 

Gegen Kriegsende kam noch eine andere Gruppe jidischer Uberlebender nach 
Osterreich. Mit dem Vorriicken der Alliierten mufiten die Nationalsozialisten zahl- 
reiche Konzentrationslager aufgeben, und die Internierten wurden in Ziigen und 
Todesmairschen ins Landesinnere transferiert, Stark bedroht waren auch alle jiidischen 
Internierten im KZ Mauthausen und dessen Nebenlagern. Sie muften bis zur Befreiung 

Massaker befiirchten. 
In der letzten Phase des Krieges erlangten die Nationalsozialisten Zugriff auf die un- 

garische jiidische Bevolkerung — es handelte sich um circa 795 000 Menschen —, und die 
nun schon wiederholt erprobte Vernichtungsmaschinerie arbeitete unter Adolf Eich- 
mann bedngstigend effektiv.*!! Zwischen Mai und Juli 1944 wurden mehr als 430000 
Personen grofteils nach Auschwitz deportiert, wo ungefihr drei Viertel der Ankom- 
menden vergast wurden.*? Ein Teil der ungarischen Juden wurde als »Leihjuden« — 
gleich einem Sklavenmarkt — zur Zwangsarbeit nach Osterreich gebracht*? Etwa 
35 000 ungarische Juden und Jiidinnen wurden zu verschiedenen Arbeiten gezwungen: 
zu Schanzenarbeiten am Stidostwall im Festungsabschitt Niederdonau, zu Ernte- 
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arbeiten oder zu Schuttaufrdumarbeiten in Wien.*™ Selten erbarmten sich einzelne und 

wagten es trotz der Gefahr von Denunziation den Bedrohten Hilfe in Form von Lebens- 

mitteln, yztlicher Versorgung oder Unterschlupf zu leisten.*” Die Gefahr dauerte fiir die 
ungarisch-jiidische Zwangsarbeiterschaft bis zur letzten Minute der NS-Herrschaft an, 
Wer nicht mehr fiir Arbeit gebraucht wurde, mufite mit Deportation rechnen. Wie viele 
ungarische Zwangsarbeitende zu Kriegsende noch am Leben waren, 146t sich angesichts 
der Krieggwirren nicht genau feststellen. Viele versuchten unterzutauchen oder verliefien 
Osterreich schnell, um in Ungarn nach Schutz und ihren Familien zu suchen. 

Noch im Mirz und April 1945 kam es zu zahlreichen Massakern in sterreichischen 

Landgemeinden. In der Nihe des niederésterreichischen Emmersdorf erschof eine SS- 
Einheit gechs Juden, die zuvor ihr Grab schaufeln muften.*¢ Im April 1945 sollten un- 

garisch-jiidische Internierte aus dem Lager Gostling ins KZ-Mauthausen gebracht wer- 
den. Um zwei Uhr friih des 13. April — kurz vor der geplanten Abfahrt — steckte eine 
Waffen-SS-Einheit die Baracken in Brand. 25 Minner, 42 Frauen und neun Kinder ka- 

men dabej ums Leben.*'” Ende Mirz 1945 ereignete sich im burgenldndischen Rechnitz 

ein Massaker, das zwischen 180 und 200 ungarischen Juden das Leben kostete. Ausge- 
fiihrt wurde es von Teilnehmern eines sogenannten Kameradschaftsfestes im Schlof§ 

Batthyany, darunter der NSDAP-Ortsgruppenleiter von Rechnitz, Franz Podezin 8 

Noch in den neunziger Jahren des 20. Jahrhunderts wehrte sich die Rechnitzer Ortsbe- 
volkerung gegen die Aufarbeitung dieser Geschichte und die Suche nach dem Massen- 

grab unter dem Vorwand, dies wiirde dem »Image« des Ortes schaden.*? 
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Dokumente und Bilder von Personen, die in der Nacht vom 2, zum 3. Mai 1938 in Hofamt 

Priel erschossen wurden. Aufgrund des Regens fingen die Leichen nicht Feuer, und so blicben 
auch die Dokumente erhalten, man sieht noch die Brandspuren. 
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IV. Neubeginn und Riickbesinnung: 
Die Zweite Republik 

1. Riickkehr und Exil 

Unmittelbar nach dem Zusammenbruch der NS-Schreckensherrschaft waren von 
den Gsterreichischen Juden und Jiidinnen nur mehr jene im Land, die in sogenannten 
»Mischehen« mit nichtjiidischen Partnerinnen und Partnern oder als »U-Boote« ver- 
steckt hatten iiberleben kénnen. Wie viele Menschen tatsichlich als »U-Bootex, also in 

Verstecken, tiberlebt hatten, 13t sich nicht genau eruieren, die Zahlenangaben schwan- 
ken zwischen 280 und 619 Personen.*2° 

Allmihlich kamen die Uberlebenden aus den KZs zuriick in ihre ehemaligen Wohn- 
orte, geschwicht und mit der Ermordung ihrer Familien und ihres Freundeskreises 
konfrontiert. Sie mufften mit dem Unverstdndnis oder gar der Unfreundlichkeit der 
osterreichischen Bevélkerung zurechtkommen. Im August 1946 meinten bei einer Um- 
frage 46 Prozent der Befragten, die vertriebenen Juden und Jiidinnen »sollen nicht 
zuriickkehren«. Nur 28 Prozent standen einer Riickkehr positiv gegeniiber.??! Véllig 
ausgeraubt, waren die Uberlebenden oftmals auf Hilfe angewiesen. Wihrend die Bahn- 

hofe von sehnsiichtig Wartenden gesdumt waren, wenn Heimkehrer aus der Kriegsge- 

fangenschaft — es handelte sich um 490 000 Personen — ankamen, wartete auf die Riick- 

kehrenden aus den KZs und dem Exil kaum jemand.*?2 Thre Familien und ihr jiidischer 
Bekanntenkreis waren ausgerottet worden, frithere nichtjiidische Bekannte erinnerten 
sich ihrer nur selten. Jene jiidischen Vertriebenen, die in anderen Lindern Asyl gefun- 
den hatten und zuriickkehren wollten oder muften, waren — mit wenigen Ausnahmen 
— nicht willkommen, im Gegenteil. Diejenigen, die in Shanghai unter schwierigen Um- 
standen iiberlebt hatten, waren von den mit den Nationalsozialisten kollaborierenden 

Japanern in ein Ghetto gepfercht worden. Die politischen Verhiltnisse liefen kaum an 
ein Weiterleben in Shanghai denken, weswegen nach Kriegsende die meisten China ver- 
lieBen. Da sich die 6sterreichischen Behorden nicht um die Riickholung der Vertriebe- 

nen bemiihten, dachten die Exilierten sogar daran, sich von China ausweisen zu lassen, 

um auf diese Weise die Riickholung zu erzwingen. 
Es wird immer wieder der kommunistische Wiener Stadtrat Viktor Matejka genannt, 

wenn ein Beispiel dafiir gesucht wird, daf einzelne sich fiir die Riickkehr der jidischen 
Vertriebenen engagierten. Dies ist wohl ein eindeutiger Nachweis fiir das klégliche Ver- 
sagen der Osterreichischen Nachkriegspolitik. Osterreichische Politiker befiirchteten 
etwa, da} die grofle Zahl der vertriebenen jiidischen Arzte und Arztinnen zur Uber- 

filllung des Arztestandes fithren oder dafl es zu Schwierigkeiten bei der Wohnungs- 
versorgung kommen wiirde.*? Das zeigt, da} das offizielle Nachkriegsosterreich die 
judischen Opfer nicht als Osterreicher und Osterreicherinnen sah, sondern weiterhin 

als Juden und Jiidinnen. Damit wurde eine Konstante des Antisemitismus in die Zweite 
Republik {ibernommen, nimlich die jiidische Bevélkerung als »Fremde« abzustempeln, 

vor denen die »Unsrigen« in Schutz genommen werden miifiten.*?* 
Von den circa 113 000 Personen jiidischer Herkunft, die ihr Leben wihrend der NS- 
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Zeit durch Fluchy hatten retten kdnnen, kehrten bis 1959 nur etwa 8 000 nach Oster- 
reich zuriick — eine genaue Zahl Ia6t sich nicht eruieren.*”” Meist war es ein Biindel an 
Motiven, das die Vertriebenen zur Riickkehr bewog. Die kleine Gruppe der in der KPO 
Engagierten kam aus politischen Griinden zuriick, manche kehrten aus persénlichen 
oder familidren Gyiinden zuriick, andere, weil sie nach Familienangehéorigen suchen 
wollten oder die einstigen, meist heruntergewirtschafteten Betriebe wieder aufzubauen 
versuchten. Einigen war die Integration in den Asyllindern nicht gelungen, oder sie 
hatten unter der Exilkrankheit »Heimweh« gelitten. Andere ertrugen das Klima in 
asiatischen oder afrjkanischen Lindern nicht.*6 

Viele, denen die Flucht gelungen war, sagten von sich, sie hitten Gliick gehabt. Ge- 
meint ist dies in Relation zu Menschen, die bleiben muften, ermordet wurden oder 
unter widrigen Umstéinden iiberleben konnten. Dabei gibt es kaum Uberlebende, die 
nicht F amilienangehérige durch die Shoah verloren haben. Juden und Jiidinnen, die 
sich von der Religion und der Zugehorigkeit eigentlich schon entfernt gehabt hatten, 
wurden durch diese bittere Erfahrung zu einer »Schicksalsgemeinschaft« zusammen- 
geschweillt, 427 

Fiir manche Vertriebene horte das Gefiihl der Entwurzelung nie auf, anderen gelang 
es, sich mit den neuen Lindern und Kulturen zu identifizieren, und immer wieder gin- 
gen die Bruchlinien durch die Familien. In Lindern mit grolSen Exil-»Communities, 
USA, England und — aber hier ist es am problematischsten, von »Exil« zu sprechen — 
Israel, entstanden Organisationen, in denen die Verbundenheit mit &sterreichischer 

Kultur gepflegt wurde.#2# Die Frage, wie lange Menschen ihr Dasein als ein »Leben im 
Exil« verstanden, 158 sich nur am Beispiel individueller Schicksale verdeutlichen. Die 
Klubs der Emigrantinnen und Emigranten waren Zufluchtsorte, an denen Menschen 
getroffen werden konnten, die im selben Kulturkreis aufgewachsen waren, mit denen 
in der Muttersprache — die Schriftstellerin Mimi Grossberg nannte das Osterreichische 
»Mutterlaute, Herzenssprache« — kommuniziert werden konnte und die Probleme der 
neuen und alten Heimat diskutiert wurden.*?® Die Liebe zur &sterreichischen Kultur, 
sei es Literatur oder Musik, zur Sprache im besonderen, zur &sterreichischen Natur- 

Tabelle 17: Diejiidische B evolkerung Wiens (obne die jiidischen Displaced Persons) 
am 31. Dezember 1945 

Mainner Frauen Gesamt 

Uberlebt in Wien 1096 881 1977 

KZ-Uberlebende 822 205 1727 

Rickkehrer 
aus dem Ausland 138 113 251 
Gesamt 2056 1899 3955 

Qgellc: Frieda Wilder-Ofladet, Die jiidische Bevélkerung nach dem Zweiten Weltkrieg, in: Judentum in Wien. Sammlung Max Berger (Wien 1988) 87. 
—_— 
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landschaft und den kulinarischen Geniissen des Landes wurde in das Exilleben trans- 
feriert. 

Welch enormes Potential an Intellektualitit und Kreativitit Osterreich durch die 
Vertreibung der jiidische Bevélkerung verloren ging, weisen die Forschungen tiber die 
Leistungen von Wissenschaft und Kunst im Exil nach.®® Die Nobelpreistriger Walter 
Kohn (1998 fiir Chemie) und Eric Kandel (2000 fiir Medizin) entstammen Wiener jidi- 

schen Familien und erhielten die Auszeichnung als amerikanische Staatsbiirger.”! In 
autobiographischen Aussagen driicken die beiden Wissenschafter ihre bleibende — na- 
tiirlich mit der dem Schicksal angemessenen Ambivalenz — Verbundenheit mit Oster- 
reich aus.*? Hugo Bettauers Vision im Roman »Stadt ohne Juden« von einer Provin- 
zialisierung Osterreichs nach der Vertreibung der jiidischen Bevolkerung traf zum Teil 
ein, denn fiir den Verlust des jiidischen Biirgertums und der Intellektuellen konnte es 
keinen Ersatz geben, schon gar nicht durch die im Nationalsozialismus protegierte neue 
Elite. 

2. Orte und Bevolkerungsentwicklung 

Fiir die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg gibt die Statistik nicht mehr so detaillierte 
Auskiinfte iiber die Bevolkerung in Hinsicht auf die Religionsbekenntnisse. Das ist gut 
so, denn manche Datenerhebung kam einer Schniiffelei im Privatbereich von Menschen 
gleich und war durchaus politisch motiviert, wie an der nationalistisch geprigten Um- 

gangssprachenerhebung gezeigt wurde. Bei der Betrachtung der Statistiken ist dennoch 
auf einen Blick zu sehen, daf sich die jiidischen Gemeinden bis heute nicht vom 
Vernichtungsversuch der Nationalsozialisten erholen konnten. Es zeugt von einem 
absurden Verkennen der Tatsachen, wenn in Osterreich der Anteil der jiidischen Be- 

volkerung vollig iiberschitzt wurde. In einer Umfrage 1980 vermuteten 47 Prozent 
der Befragten, der Anteil der jiidischen Bevélkerung liege in Osterreich iiber 5 Prozent, 
29 Prozent glaubten sogar, daf iiber 10 Prozent der Osterreichern und Osterreicherin- 
nen jiidisch seien.#** Realiter waren es bei der Volkszihlung 2001 nur 0,1 Prozent. Ob- 
wohl die Volkszihlungen nicht alle Personen mit jiidischer Religion erfassen, wiirde 
selbst bei der Annahme einer doppelt so hohen Zahl der Bevdlkerungsanteil gering 
bleiben. Der Prisident der Israelitischen Kultusgemeinde Wien, Ariel Muzicant, ver- 

mutete, daf héchstens 2 000 bis 3 000 Personen die jiidische Religionszugehorigkeit bei 

der Volkszihlung 2001 nicht angeben wollten. ) 
Im Jahr 2003 zihlten die fiinf Israelitischen Kultusgemeinden Osterreichs 7300 Mit- 

glieder, davon lebten 7000 in Wien.** Somit leben nach der Shoah abermals mehr als 
90 Prozent aller Ssterreichischen Juden und Jiidinnen in Wien. Doch die einstmals so 
bedeutende jiidische Bevdlkerung Wiens hilt bei einer Zahl, die sie kurz nach der Revo- 

lution 1848 erreicht hatte, und ist mit 0,45 Prozent weit vom ehemaligen 10prozentigen 

Bevolkerungsanteil entfernt. Fiir die Bundeslinder ist es sogar notwendig, zweistellige 
Prozentwerte nach dem Komma anzufiihren, um den Anteil der jiidischen Bevélkerung 

{iberhaupt erkennen zu kénnen, denn er ist ausnahmslos duflerst geringfiigig. 
Wie schwer es den jiidischen Gemeinden in den Bundesldndern fillt, wieder ein jii- 
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Tabelle 18: Bevélkerung Osterreichs nach Religion und Bundeslindern, 
Volkeszihlung 2001 

Gesamtbevélkerung Israelitisch Anteil 
in Zahlen in Zahlen in Prozent 

Burgenland 277569 33 0,01 

Kirnten 559404 56 0,01 

Niederosterreich 1545 804 399 0,03 

Oberosterreich 1376797 216 0,02 

Salzburg 515327 125 0,02 

Steiermark 1183303 161 0,01 

Tirol 673504 29 0,01 

Vorarlberg 351095 63 0,02 

Wien 1550123 6988 0,45 

Gesamt 8032926 8140 0,10 

Quelle: http://www.statistik.at/gz/vz_religion2.shtml (16. Februar 2006). 

Tabelle 19: Bevélkerung nach Religion und ésterreichischen Landeshauptstidten, 
Volksziblung 2001 

Gesamtbevolkerung Israelitisch Anteil 
in Zahlen in Zahlen in Prozent 

Eisenstadt 277 569 5 0,002 

Klagenfurt 90141 22 0,024 

St. Polten 49121 18 0,037 

Linz 183504 77 0,042 

Salzburg-Stadt 142 662 86 0,060 

Graz 226244 92 0,041 

Innsbruck 113392 38 0,034 

Bregenz 121123 12 0,010 

Wien 1550125 6988 0,451 

Hauptstidte 2753879 7338 0,266 

Quelle: Volkszihlung, Hauptergebnisse I — Osterreich (hg. von Statistik Austria, Wien 2002) 58-60. 
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disches Leben in Gang zu bringen, machen die geringen Zahlen der in den Hauptstid- 
ten lebenden Bevolkerung deutlich. In Salzburg wurde beispielsweise in den neunziger 
Jahren ein der Lubawitscher Richtung angehdrender Rabbiner aus den USA geholt, um 
der kleinen Gemeinde ein religidses Leben zu ermdglichen. Seine Arbeit war davon ge- 
prigt, fiir die Gottesdienste mit Rundrufen innerhalb der Gemeinde die zehn dafiir er- 

forderlichen Minner, die Voraussetzung fiir das Zustandekommen eines Miénjanz sind, 
zusammenzubringen. Wie die anderen kiampft die Gemeinde in Salzburg mit der Uber- 
alterung der Gemeindemitglieder und damit, daf die Jungen die Stadt oder Osterreich 
verliefen und damit keine familisire Kontinuitidt méglich wurde.*> 

Von den ehemaligen Israelitischen Kultusgemeinden wurden nur mehr wenige Syn- 
agogen reaktiviert. Im Jahr 2003 gab es sieben Synagogen in Wien und je eine in Baden, 
Graz, Innsbruck, Linz und Salzburg. Doch nur fiir Wien kann von einem regen religi6s 

jidischen Gemeindeleben gesprochen werden, die anderen Gemeinden sind schlicht- 
weg zu klein. Trotzdem iibernahmen die Funktionére der Provinzgemeinden eine wich- 
tige Rolle im gesellschaftspolitischen Diskurs der Regionen. Die Leiter der jeweiligen 
Kultusgemeinden bezogen in den lokalen Medien regelmifig Stellung zu tagespolitisch 
aktuellen Themen, die fiir das jiidische Leben und die dsterreichische Vergangenheits- 

politik relevant sind. 
Bis 1955 lebten 250 000 bis 300 000 jiidische Uberlebende der Shoah voriibergehend 

als Displaced Persons (DPs) in Osterreich, iiberwiegend in der US-Zone. Nur die aller- 

wenigsten blieben hier.*¢ Die jiidischen Fliichtlinge waren nicht die einzige Gruppe von 
Menschen, die im Gefolge des Zweiten Weltkrieges und der politischen Nachkriegs- 
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wirren ihre Heimatorte hatten verlassen miissen und nach Osterreich kamen. Es wird 
davon ausgegangen, daf sich nach dem Kriegsende ungefihr 1650000 »Nichtdster- 
reicher« im Land aufhielten, das war mehr als ein Viertel der Gesamtbevélkerung. Auch 
wenn, abgesehen von den sogenannten »Volksdeutschen«, die wenigsten in Osterreich 
blieben, richteten sich in der Bevélkerung traditionell verankerte xenophobe Reflexe 
rasch gegen die jiidischen DPs. Zeitungsberichte schrieben antisemitisch gefirbt iiber 
die von jiidischen DPs betriebenen Schwarzmarktgeschifte.*” 

Fiir die von Paldstina aus wirkenden Zionisten waren die jungen KZ-Uberlebenden 
eine wichtige Stiitze im geplanten Aufbau des Staates Israel, weswegen tiber die ameri- 
kanische Zone Osterreichs versucht wurde, sie illegal nach Paléstina zu bringen. Die 
US-amerikanischen Truppen unterstiitzten diese Migration. Fiir einige Jahre ent- 

wickelte sich innerhalb der DP-Lager Wiens, Oberosterreichs und Salzburgs ein reges 
jidisches Leben mit Kultur- und Sportveranstaltungen, politischen Diskussionen, Schu- 

len und religi6ser Praxis.®® Aus der Gruppe der DPs, die in Osterreich blieben, wurde 
Simon Wiesenthal (1908-2005) anlidf8lich der Gefangennahme von Adolf Eichmann 

und wegen seiner Suche nach NS-Titern und NS-Titerinnen weltberiihmt.®? Er hatte 
mehrere KZs iiberlebt und wurde 1945 im KZ Mauthausen befreit. 1947 griindete Wie- 
senthal mit anderen in Linz das Dokumentationszentrum zur Aufkldrung von NS- 
Kriegsverbrechen und war auch Vizeprisident der Israelitischen Kultusgemeinde Linz. 
1954 wurden die Akten dem Archiv von Yad Vashem in Israel iibergeben. Nach seiner 
Ubersiedlung nach Wien 1961 arbeitete Wiesenthal fiir das vom Bundesverband der 
Israelitischen Kultusgemeinden gegriindete Dokumentationszentrum und fiihrte es 
nach seiner Kiindigung ab 1963 selbstindig weiter. 

Uberalterung und Auswanderung waren eine fortdauernde Bedrohung der kleinen 
jidischen Gemeinden Osterreichs, und auf eine neue Zuwanderung konnte nach der 
Vernichtung der mittelosteuropiischen jiidischen Bevdlkerung und dem Exodus der 
Uberlebenden aus Europa kaum mehr gehofft werden. Die Ungarnkrise 1956 brachte 
keine dauerhafte Entspannung. Es kamen zwar circa 17000 ungarische Fliichtlinge 
jidischer Herkunft nach Osterreich, aber die meisten fanden in anderen Lindern, 

hauptsichlich in den USA und in Kanada, Asyl.#% 
Erst die Emigration aus den Gebieten der ehemaligen Sowjetunion half mit, die de- 

mographische Krise zu iiberwinden. Aber es gelang den jiidischen Gemeinden Oster- 
reichs nicht, einen Bevélkerungsaufschwung wie in Deutschland zu erzielen, da die Ein- 
wanderungsbestimmungen in Osterreich wesentlich restriktiver gehandhabt wurden. 
Eine wichtige Gruppe der aus der ehemaligen Sowjetunion Stammenden sind die »bu- 
charischen Juden«, die 2005 ihr 30jdhriges Jubilium in Wien feierten.*! Die Bezeich- 
nung bezieht sich auf die Stadt Buchara, meint jedoch die jiidische Bevélkerung der 
Grofregion in Usbekistan. Im Jahr 2005 verfiigten die bucharischen Juden und Jiidin- 
nen in Wien iiber drei Synagogen, an Wochenenden besuchten im Durchschnitt 100 
Personen die Gottesdienste, an den hohen Feiertagen bis zu 500.4%2 Die ersten blieben 
in Osterreich, als sie eigentlich iiber Osterreich nach Israel ausreisen wollten. Es wird 
davon ausgegangen, daf in den sechziger, siebziger und achtziger Jahren circa 300 000 
Juden und Jiidinnen aus der ehemaligen Sowjetunion iiber Osterreich nach Israel und 
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in andere Linder auswanderten. Da es keine direkte Flugverbindung zwischen der 
Sowjetunion und Israel gab, wurde Osterreich zum wichtigsten Transitland. Warum 
bereits damals einige in Osterreich blicben, hatte unterschiedliche Ursachen. Manche 
versuchten beispielsweise, aus Israel {iber Osterreich wieder in die Sowjetunion zu ge- 
langen, doch die Riickkehr wurde ihnen nicht gestattet. 

Mit der Ankunft der bucharischen Juden und Jiidinnen war die Wiener jiidische Ge- 
meinde mit einer ihr fremden jiidischen Kultur konfrontiert, von der in Mitteleuropa 
wenig bekannt war. Die Israelitische Kultusgemeinde in Wien bemiihte sich erfolgreich 
um die Integration der russischen Migranten und Migrantinnen. Bis 1993 sind fast 4 000 
Menschen aus der ehemaligen Sowjetunion von der Wiener Israelitischen Kultusge- 
meinde aufgenommen worden, die damals an die 7000 Personen umfafite.* Ein 
besonderer Verlust konnte damit jedoch nicht wieder revidiert werden, nimlich die 
Zerstorung der traditionellen »tiirkisch-spaniolische« Gemeinden in Wien mit einem 
sefardischen Ritus und dem »Judenspanisch«.** Obwohl sich die bucharische Ge- 
meinde eine sefardische nennt, hat sie mit dieser Tradition nichts zu tun. 

3. Zusammenleben unter dem Vorzeichen von Osterreichs Opferthese 

Bis die jiidischen Uberlebenden in Osterreich als Opfer anerkannt wurden, dauerte 
es nach Kriegsende noch lange. Zunichst standen sie in Konkurrenz zu den politisch 
Verfolgten. Die ersten NS-Opferfiirsorgegesetze ignorierten die jiidischen Opfer 
schlichtweg, und danach wurden sie unter die politischen Opfer subsumiert, um auf 
diese Weise deren Zahl zu erhéhen. Es dauerte bis in die siebziger Jahre, bis die jiidi- 
schen Opfer gleichgestellt wurden.** Ein nach wie vor sichtbarer Ausdruck dieser 
ignoranten Haltung ist die 1947 installierte Gedenktafel am Eingang zum KZ Maut- 

hausen. Die Tafel nennt nur Opfergruppen nach nationalen Kriterien und schlief3t 
damit all jene Opfer aus, die iiber keine nationale Zugehérigkeit verfiigten: die jiidi- 
schen Opfer, die Zeugen Jehovas, Homosexuelle, Roma und Sinti.**¢ Erst seit den neun- 
ziger Jahren des 20. Jahrhunderts findet das Gedenken an die jiidischen Opfer gesamt- 
gesellschaftlichen Ausdruck, beispielsweise durch das Mahnmal am Wiener Judenplatz. 
Die Bedeutung der jiidischen Bevélkerung fiir die Geschichte und Kultur Osterreichs 
riickte durch die Ausstellungen des 1991 erdffneten Jiidischen Museums Hohenems 
und des 1990 in Betrieb genommenen und seit 1993 im Palais Eskeles beheimateten Jii- 
dischen Museums in Wien ins BewuRtsein der Offentlichkeit.*? So lange dauerte es, bis 
die Fortsetzung einer die jiidische Bevolkerung marginalisierende Sichtweise iiberwun- 
den war und sich der integrative, die jiidische Bevolkerung in die dsterreichische Ge- 
schichte hereinholende Zugang durchsetzen konnte.** Das 1972 in Eisenstadt erffnete 
Jiidische Museum hatte diesbeziiglich eine Vorreiterrolle gespielt. 

Einige Initiativen deuteten auf den anstehenden Paradigmenwechsel hin, ein Hin- 
wenden zur Ubernahme von Verantwortung fiir die Folgen der Vertreibung und Er- 
mordung der jiidischen Bevélkerung. Ende 1980 wurde das von Leon Zelman initiierte 
»Jewish Welcome Service« gegriindet. Damit konnten in 25 Jahren circa 4 000 Vertrie- 
bene das ehemalige Heimatland mit einer 6sterreichischen Einladung besuchen. Leon 
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Zelman wurde 1928 im polnischen Szczekociny geboren, tibetlebte die KZs Auschwitz 

und Ebensee, wo er befreit wurde.**® 
Wie kam es zur erneuten Marginalisierung nach Kriegsende, der abermaligen Identi- 

fizierung der jiidischen Bevolkerung als einer »fremden«, »nicht zu Osterreich gehd- 
renden«? Abgesehen von der Fortdauer des latenten Antisemitismus liegt der Schliissel 
dazu in der »Opferthese, mit der es Osterreich gelang, sich zunzchst weitgehend aus 
der Mitschuld am Nationalsozialismus zu 16sen.”®® Geschickt nahm bereits die Unab- 
héingigkeitserkldrung den fiir Osterreich positiven Passus der am 30. Oktober 1943 von 
den drei alliierten Auflenministern beschlossenen Moskauer Deklaration auf, in dem es 

hieR, Osterreich sei das erste freie Land gewesen, das der »typischen Angriffspolitik 
Hitlers zum Opfer fallen sollte«. Die Moskauer Deklaration, die sich die Wieder- 
herstellung eines freien unabhingigen Osterreichs wiinschte und den Widerstand in 
Osterreich unterstiitzen sollte, erinnerte allerdings auch daran, dal Osterreich »fiir die 

Teilnahme am Kriege an der Seite Hitler-Deutschlands eine Verantwortung trégt, der es 
nicht entrinnen kann«.*! Doch dieser Passus wurde weitgehend ignoriert. Der Kalte 
Krieg, das Hinauszdgern von Vereinbarungen und die Erlangung des Staatsvertrages er- 
leichterten es Osterreich zusitzlich, sich seiner Verantwortung zu entziehen.*?2 

Die Opferthese wurde zum zentralen Griindungsmythos der Zweiten Republik, und 
dies bedeutete, daf der Staat sich erfolgreich darum bemiihte, die Verantwortung fiir 

die NS-Verbrechen auszulagern.*”> Die Bundesrepublik Deutschland bot sich dafiir an 
und mufite die Hauptverantwortung iibernehmen. Die Hervorhebung der Opfer des 
politischen Widerstands und der politisch motivierten Unterdriickung bedingte, dafl 
andere Opfergruppen und Titer und Taterinnen externalisiert wurden. »Die Konzen- 
trationslager wurden mit Entsetzen wahrgenommen, aber als Werk der Deutschen.«** 
Die unterschiedliche Haltung driickte sich in den Wiedergutmachungsregelungen in 
den Nachkriegsjahrzehnten deutlich aus. In der BRD iibernahm der Staat die Verant- 
wortung dafiir, wihrend die osterreichische Riickstellungsgesetzgebung die Opfer 
zwang, das ihnen geraubte Eigentum in direkten Prozefverfahren mit den »Ariseuren« 
und »Ariseurinnen« zuriickzuerlangen. Fiir gestohlenes Eigentum, das nicht mehr auf- 
findbar war — etwa Waren, Mobiliar, Geschiftsinventar, Fahrzeuge oder Maschinen —, 
gab es keinen Anspruch auf Ersatz.#’ Die meisten »Ariseure« und » Ariseurinnen« woll- 
ten zunichst nicht einsehen, daf sie das von ihnen im Nationalsozialismus geraubte Ei- 
gentum zuriickgeben miissen. Wie die Arbeiten der &sterreichischen »Historikerkom- 
mission« beschreiben, handelte es sich oftmals um illegale Nationalsozialisten, die sich 
bereits vor der Machtiibernahme wegen des Verbots der Partei als Opfer ihrer politi- 
schen Ideale verstanden hatten und daraus im Nationalsozialismus ein Anrecht auf 
Entschidigung fiir ihr Engagement in den Jahren der Illegalitit ableiteten.*”® Sie sahen 
sich moralisch im Recht, auf das jiidische Eigentum zuzugreifen und es billig zu erwer- 
ben. Nach dem Zweiten Weltkrieg fehlte diesen Titern und Titerinnen meist jedwedes 
Schuldbewuftsein, im Gegenteil, sie verschanzten sich abermals hinter der Opferbe- 
miéntelung und versuchten mit kruden Ausreden nachzuweisen, daf} die jiidischen Ent- 
eigneten nicht aufgrund politischer Verfolgung auf ihr Eigentum verzichtet hitten. 
»Auch ich bin ein Opfer«, war von den »Ariseuren« und »Ariseurinnen« zu héren, die 
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sich durch die &sterreichische Riickstellungsgesetzgebung gezwungen sahen, das ge- 
raubte Eigentum — vor allem Haus- und Grundbesitz — zum Teil zuriickzuerstatten.*” 
Diese Opfer-Téter-Umkehrung war eine der Wurzeln der 6sterreichischen Lebensliige 
in den folgenden Jahrzehnten. 

Erst 1995 wurde der »Nationalfonds der Republik Osterreich fiir die Opfer des 
Nationalsozialismus« ins Leben gerufen, dessen Ziel es war, allen noch lebenden NS- 
Opfern rasch und unbiirokratisch eine einmalige Unterstiitzung in Hohe von je 
7000 US-Dollar zukommen zu lassen. Auf zahlreiche Sammelklagen, die eine Ent- 
schiadigung fiir »arisierte« Unternehmen anstrebten, reagierte die Republik 2001 mit 
der Einrichtung des sogenannten Entschiadigungsfonds in der Hohe von 210 Millio- 
nen US-Dollar. Da die Republik Osterreich Rechtssicherheit verlangte, wurde erst 
nach dem Zuriickziehen der letzten Sammelklage im November 2005 mit den Aus- 
zahlungen begonnen.*® 
Wihrend der Nationalfonds noch mafgeblich auf die Initiative des Uberlebenden 

Albert Sternfeld zuriickzufiihren war, stand die Einrichtung des Entschidigungsfonds 
im Zusammenhang mit dem internationalen Druck und @hnlichen Klagen gegen Unter- 
nehmen in der Schweiz und der BRD.*? Ohne internationalen Druck wire es ebenfalls 
kaum moglich gewesen, mit dem 1998 in Kraft getretenen »Kulturgiiter-Riickgabe- 
gesetz« den Fall des Kunstraubs im Nationalsozialismus neu aufzurollen. Viele Riick- 
stellungsverfahren endeten in der ersten Nachkriegsphase unter fadenscheinigen 
Griinden mit Ausfuhrverboten und erpresserischen Vergleichen zuungunsten der Be- 
raubten. Der bislang spektakulirste Fall betrifft die Sammlung des Grofindustriellen 
Ferdinand Bloch-Bauer.#® Als Anwalt der Erbin Maria Altmann agierte E. Randol 
Schoenberg, ein Enkel der vertriebenen Komponisten Arnold Schonberg und Eric 
Zeisl.*6! Jahrelang zog sich der Rechtsstreit um sechs Bilder von Gustav Klimt aus der 
Osterreichischen Galerie im Belvedere hin, bis er 2005 entschieden wurde. Fiinf Bil- 

der — darunter zwei beriihmte Bilder, die Ferdinand Bloch-Bauers Ehefrau Adele 

zeigen — wurden restituiert.?%2 
Zurtick zur unmittelbaren Nachkriegszeit: Bei den rund 20000 bis 21000 Hauptver- 

handlungen der nach Kriegsende eingerichteten vier sterreichischen Volksgerichte 
kam es zu 13 607 Schuldspriichen, 15 Prozent betrafen NS-Gewaltverbrechen. 30 von 
43 Todesurteilen wurden vollstreckt, und 29 Angeklagte wurden zu lebenslanger Haft 
verurteilt. 90 Prozent aller Urteile wurden in den Verfahren bis 1950 gefillt, danach 
wurde es immer schwieriger, juristisch gegen NS-Verbrechen vorzugehen.*® Nach Ein- 
fiilhrung des Entnazifizierungsgesetzes 1947 wurden lediglich 42 000 von 537000 ehe- 
maligen, noch lebenden &sterreichischen NSDAP-Mitgliedern als »belastet« befun- 
den.*** Die Wiedereingliederung minderbelasteter ehemaliger NSDAP-Mitglieder und 
ihre rasche Zulassung zu den Wahlen hatten zur Folge, daf die Parteien in ihrer Wahl- 
werbung auf sie als Wihlerpotential Riicksicht nahmen, jedoch nicht auf die jiidischen 
Opfer, die zum groften Teil nicht mehr zuriickgekehrt waren und damit kein relevan- 
tes Stimmenpotential waren. Im Gegenteil, die jiidischen Opfer stérten den Opfer- 
mythos.* Und schon gar nicht sollte der Antisemitismus als Bestandteil der Ssterrei- 
chischen Mentalitdt gelten. Dementsprechend behauptete der damalige sozialdemo- 
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kratische Wiener Biirgermeister und spitere Bundesprasident Theodor Kérner 1947, es 
hitte in Wien nur zur Zeit des Nationalsozialismus Ausschreitungen gegeben, »denn 

der Wiener ist Weltbiirger und daher von vornherein kein Antisemit«.46¢ 
Die ehemaligen Nationalsozialisten hitten den &sterreichischen Opfermythos eben- 

falls storen konnen, doch sie versteckten sich nach dem Abschlufl der Entnazifizie- 
rungsverfahren unter dem neuen demokratischen Mintelchen, schwiegen oder kom- 

munizierten in abgeschlossenen Zirkeln. Osterreich verpalite sich eine anti-deutsche, 
erstmals konsensual dsterreichische Identitit.*e” Dazu gehorte das friedlich Anmutende. 
Mit dem Bekenntnis zur immerwiahrenden Neutralitdt, der Sozialpartnerschaft, die 
Klassengegensitze konfliktscheu auf den politischen Hinterbiihnen im Verhandlungs- 
stil 16ste, und der wohlwollenden Haltung gegeniiber Fliichtlingen aus den krisen- 
geschiittelten kommunistischen Lindern Ungarn (1956) und der Tschechoslowakei 
(1968) wurde am Image des friedliebenden, aggressionsfreien Osterreich gebastelt. Der 
Film »1. April 2000« aus dem Jahr 1952, ein Regierungsprojekt, ist ein skurriles Beispiel 
fiir das Umschreiben 6sterreichischer Geschichte. In ihm wird die &sterreichische 
Bevolkerung als leutseliger, trinkfreudiger und liebenswiirdiger Menschenschlag por- 
tratiert, dem alleine schon wegen seiner Charaktereigenschaften nichts vorgeworfen 
werden diirfe.*® Die Verwicklung dieser Menschen in die Shoah oder ihr Antisemi- 

tismus hatten keinen Platz. Irritiert wurde dieses Bild dennoch mehrmals, wobei der 
Fall des wegen seiner Vorlesungen mit antisemitischen Haltungen bekannten Professors 
fiir Sozial- und Wirtschaftsgeschichte an der Hochschule fiir Welthandel, Taras Boro- 
dajkewycz, grofes Aufsehen erregte. Bei einer von im Widerstand Kédmpfenden orga- 

nisierten Anti-Borodajkewycz-Demonstration am 31. Mirz 1965 in Wien wurde ein 
Demonstrant, Ernst Kirchweger, von einem Neonazi derart schwer verletzt, daff er 

daran starb. Den Fall Borodajkewycz hat der spatere Bundesprasident Heinz Fischer 
detailliert dokumentiert.**’ 

Menschen, die auf die Briichigkeit des Opfermythos verwiesen, wurden gleichsam als 
»Nestbeschmutzer« abgestempelt. Simon Wiesenthal war wie ein ssRufer in der Wiiste, 
der lange Zeit vergeblich auf den 8sterreichischen Anteil unter den namhaften NS-Ver- 

brechern hinwies.#”° Im heuchlerischen Umgang mit der Vergangenheit wurden die 
Aussagen von NS-Opfern zur rufschidigenden Provokation umdefiniert und die, die 
Verbrechen begangen hatten oder Mitwissende waren, zu den Bedrohten, also Opfern. 
Damit nahm der Nachkriegsantisemitismus eine merkwiirdige Qualitit an.*’! Bei einer 

1973 durchgefithrten Meinungsumfrage stimmten nur 5 Prozent der Befragten voll 
zu auf die Frage: »Manchmal wird behauptet, die Osterreicher miissen sich besonders 

fiir die Juden einsetzen, weil Osterreicher an den Verbrechen gegen die Juden in der 
Hitler-Zeit beteiligt gewesen sind. Stimmen Sie dieser Ansicht zu, oder stimmen Sie ihr 
nicht zu?« 67 Prozent der Befragten stimmten der Feststellung nicht zu.*? In diesem 
Jahrzehnt verteidigte die Regierung des Sozialdemokraten Bruno Kreisky die Opfer- 
these abermals. Bundeskanzler Kreisky war jiidischer Herkunft und hat Familienmit- 

glieder im Nationalsozialismus verloren. Obwohl er schon in den 1920er Jahren aus der 
Israelitischen Kultusgemeinde ausgetreten war, konnte und wollte er seine jiidische 
Herkunft nicht verleugnen. Kreiskys Regierungszeit steht durchaus fiir eine Offnung 
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nach auflen und mehr Toleranz. Als Kreisky jedoch 1970 und 1975 von Simon Wiesen- 
thal kritisiert wurde, weil er vier ehemalige NSDAP-Mitglieder in sein Regierungsteam 
aufgenommen hatte und mit dem Vorsitzenden der FPO, Friedrich Peter, einem ehe- 

maligen Mitglied der I. SS-Infanteriebrigade, fiir ministrabel hielt, entspann sich ein »al- 
ter Konflikt«: Bei Kreisky brachen Animosititen aus, die vor dem Nationalsozialismus 
assimilierte, »eingesessene« Juden und Jiidinnen gegen die »ostjiidischen« Zugewan- 

derten verspiirten.*”” Simon Wiesenthal wurde 1908 in Buczacz geboren, einem Ort, der 

zum Zeitpunkt seiner Geburt in Ostgalizien lag und damals einen jiidischen Bevélke- 
rungsanteil von 57,3 Prozent aufwies.¥* Mit der Heftigkeit seiner Reaktion gegen 

Wiesenthal bedienten Kreisky und manche seiner sozialdemokratischen Parteigenossen 
antisemitische Gefiihle der 6sterreichischen Bevolkerung. Sie reaktivierten den Schul- 
terschlufl mit den ehemaligen Nationalsozialisten, die zu Demokraten geworden seien, 
und untermauerten damit abermals den Opfermythos.*”” 

Die Uberwindung des Opfermythos bedurfte einer internationalen Aufwiihlung. 
Diese geschah rund um die Kandidatur und Wahl von Kurt Waldheim als Bundespri- 
sident 1986. Er war zwischen 1971 und 1981 Generalsekretir der UNO gewesen, doch 

erst 1986 wurde seine Mitgliedschaft in nationalsozialistischen Organisationen — er war 
Mitglied eines SA-Reiterbundes und des NS-Studentenbundes — international bekannt 
und als Skandal ersten Ranges diskutiert. Auflerdem wurde sein Dienst in der Deut- 
schen Wehrmacht aufgerollt, da er Truppenteilen angehért hatte, die die Deportation 
der jiidischen Bevdlkerung in Thessaloniki mitzuverantworten hatten. Eine direkte Ver- 
wicklung in NS-Verbrechen konnte Waldheim jedoch nicht nachgewiesen werden. Kurt 
Waldheim und mit ihm die ihn verteidigende OVP appellierten in ihrer Verteidigung 

an antisemitische Gefiihle und kommunizierten die Klischees von jiidischer Weltver- 
schworung, verkérpert durch den »Jiidischen Weltkongref«, von der Macht der 
»Juden« in der Presse usw.#’¢ Bundesprisident Waldheim war der letzte Exponent der 
Kriegsgeneration, der eine wichtige politische Position in Osterreich einnahm. Er trug 
die Zwiespaltigkeit der ungelosten Aufarbeitung der NS-Vergangenheit seiner Genera- 
tion in sich. Unwillig, die eigene Involvierung in der NS-Zeit kritisch zu reflektieren und 
dafiir eine adiquate Sprache zu finden, versuchte er wie andere, seine damalige Einbe- 
zogenheit als »Pflichterfiillung« zu kaschieren. Damit reprisentierte er das Dilemma 
einer Generation, die tatsichlich unfihig war, Mitleid mit den Opfern zu duflern.*’ 
Waldheim verkorperte das Scheitern der »Vergangenheitsbewiltigung« in Osterreich, 
ein Begriff, der danach nur mehr selten gebraucht und durch den Begriff Vergangen- 
heitsaufarbeitung ersetzt wurde. 

Das vergebliche Schweigen von Kurt Waldheim ist ein Beispiel dafiir, da der immer 
wieder eingeforderte »Schluflstrich« eine Illusion war.*’® Eines der revitalisierten anti- 
semitischen Klischees war jenes, daB »die Juden« Osterreich von auflen her attackieren 
und somit die Loyalitit der hier lebenden Juden und Jiidinnen gegeniiber Osterreich 
zweifelhaft wire. Mit den »Wir wihlen, wen wir wollen«-Wahlplakaten der OVP fiir 
Waldheim wurden abermals Zeichen der Fremdstigmatisierung gegeniiber der kriti- 
schen jiidischen Offentlichkeit gesetzt. Schon bei den Parlamentswahlen 1970 hatte sich 
die OVP dieser Strategie bedient, als sie auf ihren Wahlplakaten den OVP-Kandidaten 
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Josef Klaus mit »Ein echter Osterreicher« bewarb und damit dem Gegenkandidaten 
Bruno Kreisky diese Eigenschaft absprach.*”® Galt der 6ffentlich artikulierte Antisemi- 
tismus bis zur Waldheim-Wabhl als unerwiinscht, hauften sich nun die antisemitischen 

Verbalattacken. Jene, die sich zuvor in Meinungsumfragen als indifferent vor klaren 

Aussagen driickten, sahen sich nun dazu ermutigt, sich ungehemmt antisemitisch zu 
dullern.’® Ein abermaliges routiniertes innerdsterreichisches Abweichen in den Opfer- 

mythos war danach nicht mehr moglich, denn die Debatte tiber die Beteiligung der 

osterreichischen Bevdlkerung an den NS-Verbrechen war auf internationaler Ebene 
diskutiert worden. 

Die Waldheim-Affire hatte auch positive Effekte, denn nun stief die Erinnerungs- 

politik auf breites Interesse, und die politische Dimension der Sichtweise auf die NS- 
Vergangenheit wurde klar. Das offizielle Osterreich nahm Abschied vom Opfermythos, 

als am 8. Juli 1991 der sozialdemokratische Bundeskanzler Franz Vranitzky im Namen 

der OVP-SPO-Koalition die Beteiligung der Ssterreichischen Bevolkerung am Natio- 
nalsozialismus erstmals eingestand.”®! Dafl der Opfermythos in einen Tatermythos 
kippte, kann bezweifelt werden, denn die Vergangenheitspolitik steht weiterhin kon- 

trovers zur Debatte, %2 
Mag das Aufbrechen der Diskussion {iber den Umgang Osterreichs mit seiner NS- 

Vergangenheit auch positive Effekte gezeitigt haben, so war es fiir die von antisemi- 

tischen Aggressionen Betroffenen eine beingstigende Phase. Die Allgegenwirtigkeit 

antisemitischer Gefiihle im 6ffentlichen Alltagsleben war ein Schock, manche erwogen 

sogar, deswegen das Land zu verlassen. Mit ihrer zurlickhaltenden und beschwich- 
tigenden Politik waren die Funktionire der Israelitischen Kultusgemeinden an eine 

Grenze geraten. Immerhin wihlte die 6sterreichische Bevolkerung mit 53,9 Prozent der 

Stimmen in der Stichwahl Kurt Waldheim zu ihrem Bundesprasidenten, obwohl es ab- 

sehbar war, daf er auf internationaler Bithne — abgesehen vom arabischen Raum — eher 

gedchtet sein wiirde. 
Die Nachfolgepartei der antisemitischen Christlichsozialen Partei, die Osterreichi- 

sche Volkspartei, hat nie wirklich mit ihrer antisemitischen Geschichte gebrochen. IThr 
gehérten nach Ende des Zweiten Weltkrieges etliche Politiker an, die antisemitisch so- 
zialisiert waren, allen voran Leopold Kunschak, der bis in die Gegenwart innerhalb der 

Partei hohes Ansechen geniefit. Kunschak, immerhin einer der Griinderviter der Zwei- 

ten Republik, erklarte im Dezember 1945 bei einer Massenkundgebung, stets Antisemit 

gewesen zu sein, und sprach sich gegen die Einwanderung polnischer Juden und 
Jidinnen aus.*® Seit 1965 wird ein Leopold-Kunschak-Preis verliechen, und zum 25. To- 

destag wurde Kunschak 1988 von der Osterreichischen Post mit einer Briefmarke ge- 
wiirdigt. Auch andere prononcierte Antisemiten der ehemaligen Christlichsozialen 

Partei werden weiterhin durch Namensgebungen verehrt, etwa im Dr.-Karl-Lueger- 
Ring und -Platz oder im Karl-von-Vogelsang-Institut, benannt nach dem antisemiti- 

schen Programmatiker der Christlichsozialen Partei, das alle zwei Jahre einen gleichna- 

migen Staatspreis verleiht, 8 
Trotz mancher Kontinuititen geriet mit dem Ende der NS-Herrschaft jene Politik in 

MiRkredit, die seit den 1880er Jahren die 6sterreichische Parteienlandschaft pragte: der 
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antisemitisch verbrimte Deutschnationalismus.*® Diese Spielart des Antisemitismus 
hatte ihr gewalttitiges Potential voll ausgeschépft und Millionen vertriebener und er- 
mordeter Menschen auf ihr Konto zu schreiben. Eine der wichtigsten Agenturen des 
traditionellen Antijudaismus, die katholische Kirche, wandte sich davon grundlegend 

ab, und der langjihrige Wiener Erzbischof Kardinal Franz Konig verkdrperte einen 
gelungenen christlich-jiidischen Dialog.*® Dal} antijiidische Vorurteile trotz der 

menschlichen Katastrophe der Shoah nicht plétzlich abgelegt werden konnten, 143t sich 
am Beispiel der Abschaffung des Kultes um das vermeintliche Ritualmordopfer Anderl 
von Rinn zeigen. Es dauerte immerhin nach Kriegsende noch fast 50 Jahre, bis die Ver- 
ehrung seitens der Kirche unter grolem Engagement des Innsbrucker Diézesanbischofs 
Reinhold Stecher mit einem Schuldeingestindnis fiir das Fehlverhalten der rémisch- 
katholischen Kirche eingestellt wurde. Nach der Shoah war eine Distanzierung von die- 

ser spezifisch katholischen Form des Antijudaismus, die hier auf eine mehr als 300jih- 
rige Tradition zuriickblickte, unausweichlich ¢’ 

Das Leben der Riickkehrenden und Uberlebenden wird als ein Leben mit gepackten 

Koffern beschrieben. Es sollte nicht noch einmal passieren, dafl die bedrohlichen Zei- 

chen der Zeit im eigenen Land zu spit erkannt wurden.*® Der Antisemitismus rund um 
die Waldheim-Kandidatur und der Aufstieg der als fremdenfeindlich und damit latent 
antisemitisch geltenden FPO griffen das von realer Angst geprigte diinne Nervenkorsett 

der Betroffenen an.*® Bis 1986 war der Antisemitismus in Osterreich zwar unterschwel- 
lig vorhanden und in Meinungsumfragen durchaus nachweisbar, schien aber generell im 
Riickgang begriffen. Es war ein »unheimlicher Antisemitismus«, da er sich vor allem auf 
den Hinterbiithnen der Gesellschaft abspielte.**® Wiirde die dsterreichische Demokratie 

stark genug sein, um die von gewaltbereiten Antisemiten bedrohte jiidische Bevolkerung 
zu schiitzen? Personen, die sich 6ffentlich engagierten, muflten mit Drohungen rechnen. 

Als 1993 bis 1997 Briefbomben versandt wurden, spitzte sich die Lage zu: Hier ging es 
um realen, gegen Menschen gerichteten, hausgemachten neonazistischen Terror. 

4. Vandalismus und Terror 

Bereits nach 1945 war es zu Vandalenakten gekommen, und die antisemitischen Kri- 

minellen hatten wie schon zuvor nicht einmal vor den jiidischen Friedhdfen Respekt. 
Dies waren keinesfalls »Lausbubenstreiche« oder witterungsbedingte Schiden, wie 
immer wieder beschwichtigend gemeint wurde, denn die Grabsteine wurden mit ein- 
deutigen neonazistischen Zeichen versehen.*! Einen traurigen Hohepunkt erlangten 

derartige Zerstorungsaktionen 1992, als in der Nacht vom 31. Oktober auf 1. Novem- 
ber am jiidischen Friedhof in Eisenstadt 80 Grabsteine mit »Heil Haider«- und Nazi- 
parolen wie »Juden raus« beschmiert wurden.*”? Im Juni 2001 wurden am einzigen 
jiudischen Friedhof in Hohenems 18 Grabsteine umgeschmissen und teilweise zerstort. 

Inzwischen sind nicht nur Graber der jiidischen Friedhofe Ziele des rassistischen Van- 

dalismus, sondern auch islamische Grabstitten. 

Eine neues Bedrohungspotential ging von Gewalt- und Terrorakten aus, die im Zu- 

sammenhang mit den Konflikten in Palédstina/Israel standen. Im Oktober 1973 iiber- 
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fielen zwei palistinensische Terroristen einen Zug mit Auswandernden aus der Sowjet- 
union, die iiber Osterreich nach Israel emigrieren wollten. Osterreich war damals das 
dafiir wichtigste Transmigrationsland. Die Terroristen forderten die Einstellung dieser 
Transmigration, und die osterreichische Bundesregierung unter Bundeskanzler Kreisky 

akzeptierte die Forderungen zum Teil, um das Leben der drei jiidischen Geiseln zu 

schiitzen. Die beiden Terroristen konnten Osterreich unbehelligt verlassen, Schlof§ 
Schonau, das als Transitlager fiir die sowjetisch-jiidischen Auswandernden diente, 

mulite geschlossen werden. Das Eingehen auf die Forderungen der Terroristen glich 

international einer Kapitulation gegeniiber der Politik durch Gewalt, und die &sterrei- 
chische Regierung wurde deswegen, besonders von israelischer Seite, heftig kritisiert.® 
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In den beiden darauffolgenden Jahrzehnten kam es mehrmals zu weiteren terroristi- 
schen, gegen jiidische Einrichtungen und Menschen gerichtete Attacken. Am 22. April 

1979 explodierte eine Zeitbombe im Hausflur zur Synagoge in der Seitenstettengasse, 
die »nur« Sachschaden anrichtete. Folgenschwerer war der Anschlag am 29. August 
1981 wahrend eines Gebetsgottesdienstes am Schabbat, der zwei Todesopfer und 21 

zum Teil schwer Verletzte forderte. Oberrabbiner Akiba Eisenberg appellierte an die 
junge Generation der jiidischen Gemeinde, die bis dahin geschaffene Freiheit der jiidi- 
schen Gemeindemitglieder »im Kampf gegen Terror und Neonazismus bis zur letzten 
Konsequenz zu verteidigen«.*” Im selben Jahr — am 1. Mai — wurde der Wiener Stadt- 
rat und Prisident der Osterreichisch-Israelischen Gesellschaft Heinz Nittel vor seinem 
Wohnhaus erschossen. Am 27. Dezember 1985 rollten am Flughafen Schwechat drei 

palistinensische Terroristen Handgranaten in die Menschenmenge, die sich bei der 
israelischen Luftfahrtsgesellschaft El-Al angestellt hatte. Zustzlich schossen sie in die 
Menge und verletzten 45 Personen. Ein israelischer Passagier wurde erschossen, ein 
Osterreicher und eine Osterreicherin erlagen den Verletzungen. Der Plan der Terrori- 
sten war es gewesen, die El-Al-Passagiere als Geiseln zu nehmen, das Flugzeug zu ka- 

pern und tiber Israel zu sprengen. Der Terror hatte zur Folge, daf jidische Einrich- 
tungen bewacht werden missen. 

5. Israel und Diaspora 

Eine wichtige Anderung fiir das Leben der jiidischen Bevélkerung in Osterreich nach 

1945 im Vergleich zu jenem vor 1938 war die Griindung des Staates Israel 1948. Die 

Verbundenheit mit Israel wurde ein wichtiger Faktor fiir die osterreichisch-jiidische 

Nachkriegsgeschichte, aber auch fiir die osterreichische. Nach der Griindung des 
Staates Israel niitzte Osterreich die rasche Anbahnung diplomatischer Bezichungen 
dazu, den Aufbau des Opfermythos von Israel legitimieren zu lassen. Wihrend Israel 
mit der BRD bis 1965 keine diplomatischen Beziehungen aufnahm, bestanden zwischen 
Osterreich und Israel bereits seit 1950 konsularische Vertretungen.*’ 

Die Stimmungslage der &sterreichischen Offentlichkeit gegeniiber Israel schwankte 
im Zeitverlauf beachtlich. Wahrend des Sechstagekrieges zwischen Israel und Agypten 
1967 gehérten die Sympathien der dsterreichischen Medien Israel, dessen Sieg — abge- 
sehen von der an der israel-feindlichen sowjetischen Politik orientierten kommunisti- 
schen Presse*® — in euphorischer Weise mit jenem von »David gegen Goliath« ver- 

glichen wurde.*” Es schien, als kdnne sich das kleine Osterreich mit dem kleinen Israel 
emotional identifizieren. In Osterreich wurden Blutspenden gesammelt, und sogar Frei- 

willige meldeten sich, um auf israelischer Seite zu kimpfen. Anscheinend wirkte das 
Bild der erfolgreichen jiidischen Krieger wie eine mentale Entlastung fiir die Sster- 
reichische Kriegsgeneration und als Méglichkeit zu einer Art Schulterschluf® von ehe- 

maligen Gegnern. 

Die Euphorie Osterreichs fiir Israel flachte schon wihrend des nichsten Krieges, dem 
Jom-Kippur-Krieg vom Oktober 1973, deutlich ab. Er brach kurz nach dem gegen das 
Transitlager flir russisch-jiidische Auswandernde im niederdsterreichischen Schlofl 

551



INTEGRATION, VERNICHTUNGSVERSUCH UND NEUBEGINN 

Schénau gerichteten Terroranschlag aus.®® Wihrend der Regierungen von Bruno 
Kreisky (1970-1983) verschlechterten sich die Bezichungen Osterreichs mit Israel. Als 
Bundeskanzler brach Kreisky mit der bedingungslosen Loyalitit, die die iiberwiegende 
Mehrheit der 6sterreichischen Juden und Jiidinnen mit Israel empfand. Kreisky stellte 
die Daseinsberechtigung des Landes jedoch nie in Frage. 

Konnten sich die Vertreter der Israelitischen Kultusgemeinden bis dahin weitgehend 
im Konsens mit der osterreichischen Regierungspolitik sehen, gerieten sie nun in die 

Defensive und in ein bis in die Gegenwart andauerndes Dilemma, da jede Israel-Kritik 
die Frage aufwarf, inwiefern sich dahinter nicht genereller Antisemitismus verstecke 
und welche kodierten antijidischen Botschaften damit gesendet werden. Wie weit 
Kritik an Israel innerhalb der jiidischen Gemeinde gehen darf, wird ebenfalls immer 

wieder von neuem abgesteckt, und der prononcierte Kritiker israelischer Politik gegen- 
tiber der palistinensischen Bevolkerung, der jiidische Nahostexperte und Politologe 
John Bunzl, wurde wegen seiner Positionen scharf angegriffen.*? 

Die Anerkennung der Paldstinensischen Befreiungsbewegung (PLO) durch Oster- 

reich 1980 war fiir die Israelitischen Kultusgemeinden unzumutbar, zeichnete diese 
Organisation doch fiir zahlreiche Terroranschldge verantwortlich. Doch der scharfe 
Protest der Kultusgemeinden blieb wirkungslos.’® Wahrend der Regierungen Kreisky 
kippte die positive Stimmung der 6sterreichischen Offentlichkeit gegeniiber Israel in 
das Gegenteil, was durch die aggressiv wirkende Libanon-Invasion 1982 und das von 
falangistischen Milizen im Zeitraum von 16. bis 18. September 1982 ausgefiihrte Mas- 

saker in den paléstinensischen Fliichtlingslagern Sabra und Schatila noch verstirkt 
wurde® Nach der Regierungsira Kreisky schienen sich die Wogen zu glitten. Wih- 
rend der Krise der diplomatischen Beziehungen zur Waldheim-Zeit ab 1986 versuchten 
beide Lander eine Image-Korrektur durch gegenseitigen Kulturaustausch. Das Israel- 
Bild in Osterreich erholte sich aber trotz der zahlreichen Friedensbemiihungen Israels 
vom Imageschaden nicht mehr. Das »David gegen Goliath«-Bild wurde umgedreht, als 

wihrend der Ersten (1987-1993) und Zweiten Intifada (ab 2000) Bilder um die Welt 
gingen, in denen paléstinensische Kinder und Jugendliche gegen schwer bewaffnete 
israelische Soldaten kdmpften. 

Fiir die jiidische Bevélkerung war das Leben in Osterreich oft mit einer Art schlech- 
tem Gewissen gegeniiber Israel verbunden, es entwickelte sich eine Art Diasporakom- 
plex, da eigentlich der Aufbau Israels unterstiitzt werden sollte. Laut den Thesen des 
Anthropologen Matti Bunzl loste sich der Diasporakomplex erst Ende des 20. Jahr- 
hunderts auf. Selbst zionistische Jugendorganisationen wie Haschowmer Hazair bereite- 
ten nunmehr die bei ihnen engagierten Jugendlichen nicht mehr auf die Auswanderung 
nach Israel vor. Das heilt, das Leben in Osterreich wurde trotz Israel als lebenswerte 
und dauerhafte Alternative angesehen.”” 

DalR dies moglich wurde, hatte auch mit dem Beitritt Osterreichs zur Europdischen 
Union am 1. Januar 1995 zu tun, denn damit verdnderte sich das Selbstbild des Landes. 

Gemeinsam mit dem Zusammenbruch der kommunistischen Regierungen in den ost- 
lich und nérdlich gelegenen Nachbarlidndern fithrte dies zu einer Offnung des Landes, 
das sich damit ein Stiick weit aus seiner Selbstbezogenheit 16ste. Galt fiir viele Jiidinnen 
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und Juden bis dahin Israel als Sicherheitsnetz im Falle erneuter Bedrohung, erfiillte nun 
zusehends die EU diese Funktion.’® Immerhin konnte zu dieser Zeit die populistische 
auslinder- und EU-feindliche FPO unter der Fiihrung von J6rg Haider ab 1986 beacht- 
liche Stimmenzuwichse erlangen, die sie von einer 5-Prozent-Partei zu knapp 27 Pro- 
zent Stimmenanteil und zur zweitstirksten Partei bei den Nationalratswahlen 1999 
emporhoben. Bei den Protesten gegen die Regierungsbeteiligung der FPO standen die 
judischen Vertreter und Vertreterinnen nun nicht mehr alleine, sondern waren in eine 
breite politische Bewegung innerhalb Osterreichs eingebunden. Die Frage des Um- 
gangs mit der NS-Vergangenheit wurde zu einem der Priifsteine dieser Regierung inner- 
halb der EU. Die FPO versuchte mit der Hereinnahme des jiidischen Publizisten Peter 
Sichrovsky zunichst als EU-Abgeordnetem und danach als Partei-Generalsekretér 
judenfreundlich zu wirken, was ihr jedoch nicht gelang, da antisemitische AuBerungen 
und NS-Zeit-Apologie fortdauerten.”® 

6. Judisches Gemeindeleben 

Nach dem Zusammenbruch der NS-Herrschaft dachten selbst jene, die aus den KZs 
oder aus der Emigration zuriickkamen, nicht an den Wiederaufbau der jiidischen Ge- 
meinden. Ein Bericht von Alfred Weishut, der im Auftrag des World Jewish Congress 
im November 1945 in Wien weilte, vermerkt, daf ein Bleiben unter den bedriickenden 

Verhiltnissen den Menschen nicht zugemutet werden kénne und deswegen eine Auf- 
16sung der Gemeinde stattfinden miisse. Der &sterreichische sozialdemokratische 
Bundesprisident Karl Renner sah ebenfalls keine Perspektive fiir eine neue jiidische 
Gemeinde, allerdings aus anderen Griinden. Er meinte, Osterreich wiirde den Aufbau 

der Familienmonopole oder den Aufbau einer neuen jiidischen Gemeinde mit den aus 
Osteuropa Kommenden nicht nochmals erlauben % 

Das anfinglich jiidische Gemeindeleben wider Willen gestaltete sich unter vollig an- 
deren Bedingungen als jenes vor dem Nationalsozialismus. In der ersten Nachkriegs- 
phase konnten die Kommunisten die Mehrheit innerhalb der Israelitischen Kultusge- 
meinde Wien erlangen, eine politische Konstellation, die in der Ersten Republik vollig 
undenkbar gewesen wire. Aber zunichst waren es Kommunisten, die von ihrer Partei 

nach Osterreich zuriickbeordert wurden und die ihrer Ideologie entsprechend darauf 
bauten, dafl nach der radikalsten Stufe des Kapitalismus, dem Faschismus, der Sozia- 

lismus folgen wiirde. Die Kommunisten genossen zu Beginn die Sympathie vieler Uber- 
lebender, war es doch die Rote Armee, die die meisten Ubetlebenden befreit hatte 5% 

Dal sich die Kommunisten als Areligiése einer Institution bemichtigen konnten, die 
eigentlich als Organ jiidisch-religiosen Lebens gedacht war, bleibt ein auflergewShn- 
liches Phinomen. Bei der zweiten Wahl der Israelitischen Kultusgemeinde Wiens ge- 
wann 1948 die sozialdemokratische Liste des »Bundes werktitiger Juden« die Mehrheit. 
Es waren iibrigens die ersten Kultusgemeindewahlen, bei denen Frauen wahlberechtigt 

waren. Ein derart grofer Einfluf} der Sozialdemokratie war neu und ungewdshnlich. Die 
Sozialdemokraten konnten bis in die siebziger Jahre innerhalb der Wiener Israelitischen 
Kultusgemeinde mit satten Mehrheiten rechnen. Noch 1972 erhielten sie mit 14 Man- 
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daten die absolute Mehrheit, die Zionisten erzielten vier, orthodoxe Listen drei und die 

Liste von Simon Wiesenthal vier Mandate.>” 
Die Anbindung an die SPO schwiichte die autonome Vertretung von jiidischen Inter- 

essen. Mitte der siebziger Jahre gelang die Bildung einer Liste mit dem Namen »Ver- 
einigter Jiidischer Wahlblock — Unabhingige, Zionisten und Religiése«, die darauf 

abzielte, die Israelitische Kultusgemeinde aus der parteipolitischen Vereinnahmung zu 
16sen.’® Bei den darauffolgenden Kultusgemeindewahlen 1976 wirkte sich die israel- 
kritische Politik der Regierung Kreisky aus, die sozialdemokratische Liste verlor die 
absolute Mehrheit, behielt jedoch die relative. Erst bei den Wahlen 1981 gelang es ande- 
ren Listen, die sozialdemokratische Majorisierung zu brechen.’®” Die Wahlbeteiligung 
lag bei weniger als 60 Prozent, und die orthodoxen Listen erzielten dhnlich wie in der 
Zwischenkriegszeit um die 10 Prozent der Stimmen.”*® Mit Ivan Hacker tibernahm erst- 

mals cin parteipolitisch ungebundener Mandatar die Prisidentschaft der Wiener 
Israelitischen Kultusgemeinde. Damit begann sich das Angebundensein an ein partei- 
politisches Kalkiil aufzulésen und ein neues autonomes Selbstbewufitsein zu bilden. 
Paul Grosz, der Nachfolger von Ivan Hacker, war ebenfalls ein Uberlebender der 
Shoah. 

1998 wurde Ariel Muzicant zum Prisidenten der Israelitischen Kultusgemeinde 
Wiens gewihlt; er ist der erste Angehorige der Nach-Shoah-Generation in dieser Funk- 

tion. Er wurde 1952 in Haifa geboren und lebt seit seinem vierten Lebensjahr in Wien. 
Der promovierte Mediziner fiihrt eines der erfolgreichsten Immobilienmaklerbiiros in 
Osterreich. Mit ihm kehrte ein vollig anderes Politikverstédndnis ein, Als die OVP als 

drittgereihte Partei mit der zweitgereihten FPO Anfang 2000 eine Koalition einging, 
trat der Prisident der Israelitischen Kultusgemeinde als exponierter Gegner der Regie- 
rungsbeteiligung der FPO auf. Im Unterschied zu seinen Vorgéngern scheute sich Ariel 

Muzicant nicht, im &ffentlichen politischen Diskurs des Landes offensiv kritische Posi- 
tionen zu beziechen. Damit symbolisierte er die Abkehr von jener Politik, die eine Aus- 

tragung derartiger Konflikte in der Offentlichkeit gescheut hatte. 
Das neue jiidische Selbstbewul3tsein, das sich auch im Nach-aullen-Gehen von Kul- 

turschaffenden wie den politisch engagierten Literaten Doron Rabinovici und Robert 

Schindel manifestierte, fand nun seinen Niederschlag in einer eigenstindigen Présenz 
judischer Interessen. Sie forderten, als Teil des Ssterreichischen politischen Spektrums 
betrachtet zu werden, und lehnten eine Fortsetzung der Ausgliederung als »Fremde« 

und »Andere« ab. »Die Kinder der Uberlebenden sind [...] nicht mehr bereit, still zu 
sein, mit Antisemiten zu diskutieren oder um Mitleid zu werben«, schrieb Ruth Becker- 

mann schon 19895 Wihrend sich die (nichtorthodoxen) Eltern darum bemiihten, 
nicht als »judisch« aufzufallen und ein »normales«, sprich von Antisemitismus unbe- 

helligtes Leben zu fithren, empfanden die Kinder diese Zuriickhaltung nicht mehr als 
zielfiihrend. Fiir den 6. April 2000 organisierten die »Vereinigung jidischer Hoch- 
schiiler Osterreichs« und andere jiidische Jugendorganisationen eine Demonstration . 

gegen die blau-schwarze Regierungskoalition, auf der Oberrabbiner Paul Chaim Eisen- 

berg, Ariel Muzicant, die Philosophin und Publizistin Isolde Charim, Doron Rabinovici 
sowie zwei Vertreterinnen der Vereinigung sprachen. Nach der Kundgebung schlossen 
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sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der anfangs allwdchentlichen Donnerstags- 
demonstration gegen die Regierungskoalition an. 

Der gesetzliche Rahmen fiir die Kultusgemeinden in Osterreich basiert immer noch 

auf dem Israelitengesetz von 1890 und schweif3t die jiidische Bevolkerung trotz der ver- 
schiedenen, einander manchmal diametral entgegengesetzten Richtungen nach wie vor 
in eine Gemeinde zusammen. Wie vor 1938 gab es nach 1945 — bislang erfolglose — Be- 

mithungen der wiederum in sich gespaltenen Orthodoxie, autonome Gemeinden griin- 
den zu kénnen.’*? Das religidse Spektrum reicht von chassidischen Gruppierungen wie 
jenen der Lubawitscher Richtung bis zu »Or Chadasch«, der »Bewegung fiir progressi- 

ves Judentume, die 1990 in Wien gegriindet wurde. Sie brachte mit Eveline Goodman- 
Thau und ihrer Nachfolgerin Irit Shillor erstmals Rabbinerinnen nach Wien und durch- 
brach damit die patriarchale Tradition.” Seit 1986 amtiert Esther Fritsch als Prasiden- 
tin der Israelitischen Kultusgemeinde fiir Tirol und Vorarlberg und ist damit die erste 
Frau in einer derartigen Position. Selbst in den kleinen jiidischen Gemeinden der 
Bundesliander waren die religiésen Orientierungen der Mitglieder sehr heterogen. Die 

kleine Zahl nétigte sie zum Miteinander. 

7. Neubeginn 

Die meisten Uberlebenden der Shoah fiihrten ein unauffilliges und abgeschiedenes 
Leben im Privaten. Ein Beispiel dafiir ist die Familie des Historikers und Schriftstellers 
Doron Rabinovici: »Mein Vater hat [...] immer gesagt: >Zieh doch die Kippah aus.< Aus 

mehreren Griinden: Er wollte nicht, daf} in der Strafle jeder sieht, dal} wir zur Synagoge 
fahren.«’" Die jiidische Gemeinde in Wien riickte nach der Shoah noch enger zusam- 

men als zuvor. Dies kann auf die Privatisierung des Lebensstils in den jiidischen Fami- 

lien und auf die Suche nach Nihe zu Menschen mit einem #hnlichen Schicksal zuriick- 

gefiihrt werden. Die Konzentration des Zusammenlebens laf3t sich statistisch mit dem 
Segregationsindex messen, der einen zwischen Null und 100 liegenden Wert annehmen 
kann. Null wiirde bedeuten, daf} die beiden Gruppen véllig gleichmifig im Stadtgebiet 

verteilt wohnen, was dem hdchsten Grad an rdumlicher Integration entsprechen wiirde. 
Der Wert von 100 hingegen bedeutet, dal beide Gruppen voéllig getrennt voneinander 
leben. Der fiir die jiidische und nichtjiidische Bevélkerung zum Zeitpunkt der Volks- 
zihlung 2001 nach Stadtbezirken berechnete Segregationsindex von 50,25 weist auf 

eine ausgeprigte unterschiedliche Wohnortwahl beider Gruppen hin. Dies kann durch- 
aus als Vorteil fiir die jiidische Minderheit gewertet werden — geographische Nihe er- 

moglicht Zusammenhalt, innere Vernetzung, dichte Infrastruktur, méglichen Schutz. 
Zugleich kann ein dichtes Zusammenleben zu einer Abschottung gegentiber dulleren 
Kontakten fithren. Und es gibt eine erstaunliche Kontinuitét: Der am stirksten bevor- 

zugte Wiener Wohnbezirk ist nach wie vor die Leopoldstadt, die schon vor dem Natio- 

nalsozialismus wegen des hohen jiidischen Bevélkerungsanteils Mazzesinsel genannt 
wurde.””’ Zum Zeitpunkt der Volkszihlung 2001 wohnten 40,5 Prozent bzw. 2 828 Per- 

sonen in diesem Bezirk.’'¢ Damit konzentrierte sich die jiidische Bevélkerung wesent- 

lich stdarker in der Leopoldstadt als zur Zeit der Ersten Republik. Damals lebten 
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Tabelle 20: Die riumliche Verteilung von fiidischer und nichtyiidischer Bevilkerung 
in Wien gemessen an den Segregationsindizes, 1880—1934, 2001 

Volkszahlung Segregationsindex 
judische Bevélkerung — nichtjiidische Bevolkerung 

1880 43,1 

1890 43,7 

1900 45,0 

1910 44,2 

1923 42,3 

1934 42,6 

2001 50,25 

Quelle: Albert Lichtblau, Antisemitismus und soziale Spannung in Berlin und Wien 1867-1914 (Berlin 1994) 
26-30; Statistische Nachrichten, 3. Jg. (1925) 105 £,; Die Ergebnisse der &sterreichischen Volkszihlung vom 
22. Mirz 1934 (Statistik des Bundesstaates Osterreich, Heft 3, Wien 1935) 2 £.; Volksziahlung. Hauptergeb- 
nisse I - Wien (hg. von Statistik Austria, Wien 2003) 82. 

28,9 Prozent der Wiener Juden und Judinnen dort. Die Langzeitperspektive der Tabelle 

20 zeigt, dal die jiidische Bevélkerung in Wien gegenwirtig noch enger zusammenlebt 

als vor der Shoah. 

Wie mit den im Nationalsozialismus zerstorten Synagogen umgegangen wurde, steht 
paradigmatisch fiir den Bezug zur Vorgeschichte. An etlichen Orten wurden sie zerstort, 
vernachldssigt oder einfach anders genutzt. Die Synagoge in St. Pélten ist ein Beispiel 

fiir den vergeblichen Versuch einer Revitalisierung jiidischen Lebens. Die vorbildliche 
Wiedergestaltung der Synagoge konnte bisher keinen Ausdruck in einem realen Leben 

einer judischen Gemeinde finden, da in St. Pdlten kaum jemand mit jiidischer Reli- 
gionszugehorigkeit lebt’'” Immerhin bietet die Synagoge dem Institut fiir Geschichte 
der Juden in Osterreich eine Heimstatt, und damit ist wenigstens eine historisch kom- 
petente Betreuung der Besuchenden gesichert. Die ehemalige Synagoge in Stadt Schlai- 

ning ist nun eine Friedensbibliothek. In Hohenems wurde die ehemalige Synagoge bis 

2001 als Feuerwehrhaus verwendet. Erst die Aktivitdten des Jiidischen Museums in 
Hohenems riickten dies ins BewufStsein der Offentlichkeit, und nach Umbauten wurde 

ab 2004 eine Musikschule in der ehemaligen Synagoge untergebracht. Ein nach dem in 
Hohenems geborenen Kantor und Komponisten Salomon Sulzer benannter Saal wird 

firr kulturelle Veranstaltungen verwendet.”® An vielen anderen Orten, in denen bis zum 
Nationalsozialismus jiidische Gemeinden existiert hatten, wurde mit dem Abtragen der 

Ruinenreste oder der Gebiude der ehemaligen Synagogen auch die Erinnerung an die 

Zerstorung im 6ffentlichen Raum weggerdumt. Dieses Beseitigen ging bis in die 1990er 
Jahre und betraf die ehemaligen Synagogen in Giissing, M&dling, Klosterneuburg, 
Mistelbach, Neunkirchen, Wiener Neustadt, Gro-Enzersdorf oder Krems.!? 
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In vielen Fillen, wo an den Fassaden von Hiusern daran erinnert werden sollte, dal 

an dieser Stelle frither eine Synagoge gestanden hatte, die von den Nationalsozialisten 

zerstort worden ist, wehrten sich die Menschen, die die Hiuser besallen oder darin 
wohnten. Manche Tafeln sind derart unscheinbar, daf sie besser das schlechte Gewis- 

sen und den verschimt versteckenden Umgang mit der Vergangenheit dokumentieren 

als das Bemiithen um Erinnerung und Gedenken. Etwa die Gedenktafel in der Huber- 

gasse 8 in Wien, dem Ort der ehemaligen Synagoge von Ottakring: Wer nicht zuvor 
darauf hingewiesen worden ist, wird die Kupfertafel mit der schwer zu lesenden Schrift 
kaum registrieren. Als im Jahr 1988 eine Biirgerinitiative im achten Wiener Gemeinde- 

bezirk mit zahlreichen Aktivitdten an die friihere jiidische Bevolkerung des Bezirks er- 
innern und dort, wo sich die Synagoge zuvor befunden hatte, eine Fassadeninstallation 

errichten wollte, die das Aussehen und die GréRe der ehemaligen Synagoge dargestellt 
hitte, war dies wegen des Unwillens der Hausbewohnerschaft nicht méglich, weswegen 
auf das kooperationsbereitere Nachbarhaus ausgewichen werden muf3te.’?° 

Inzwischen gibt es allerdings tiberaus beeindruckende Beispiele fiir das Geschichts- 
bewulitsein im offentlichen Raum, eines davon befindet sich in der Wiener Tempel- 

gasse. Der Architekt Martin Kohlbauer verweist mit den vier alleinstehenden Sdulen auf 

die Dimension und damit zugleich auf die Bedeutung der ehemals groften Synagoge in 
der Leopoldstadt. Ein Teil des ehemaligen Synagogenkomplexes, in dem bis zum Na- 

tionalsozialismus die Jiidische Theologische Lehranstalt untergebracht war, beherbergt 

nun zwei orthodox-jiidische Bethiuser. 
Sofern es um die Wiederbelebung des religits jiidischen Lebens ging, wurden nach 

1945 unterschiedliche Wege eingeschlagen, denn es stand offen, ob die Synagogen re- 
konstruiert wurden oder ob sie durch Neubauten den Neubeginn zum Ausdruck brin- 

gen sollten. Als in Salzburg die Synagoge 1968 wieder in Betrieb genommen wurde, han- 
delte es sich um eine Rekonstruktion, mit einer Ausnahme: Die Oberlichten beziehen 

sich auf das Vorbild der Prager Altneusynagoge, und es wurde damit bewul3t ein archi- 
tektonischer Kontinuititsbogen in die Zeit der Habsburgermonarchie gezogen. Im 
Buch, das zur Eréffnung der Synagoge erschien, schrieb Manfred Altmann, der Sohn 

des im Nationalsozialismus ermordeten ehemals in Salzburg wirkenden Rabbiners 
Adolf Altmann: »Der jiidischen Tradition entsprechend bedeutet der Hinweis auf das 
>Verdienst der Viter< keine Lobpreisung, sondern Bewultsein der dadurch um so stir- 
keren eigenen Verpflichtung, das Erbe wiirdevoll zu tragen und zum Anruf im stillen 

Gebet.«?? 
An anderen Orten, in Graz und in Linz, wurde mit der Tradition gebrochen: Hier 

setzten die Verantwortlichen auf architektonische Weise ein Zeichen des Neubeginns 
und driickten damit den Bruch der Geschichte durch die Zerstérungen im National- 
sozialismus aus.”?? In Linz wurde der grofere Teil des Areals der ehemaligen Synagoge 
nach dem Zweiten Weltkrieg zunichst als Abstellplatz fiir unbrauchbar gewordene 
Fahrzeuge der amerikanischen Truppen genutzt. Erst als die Israelitischen Kultusge- 
meinde Entschidigungszahlungen erhielt, konnte daran gedacht werden, die zerstdrten 

Gebiude wiederherzustellen. Sie entschied sich 1966 fiir einen Neubau der Synagoge, 
die am 2. April 1968 in Betrieb genommen wurde. Die Linzer Synagoge gilt als eine der 
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architektonisch bedeutsamsten modernen jiidischen Sakralbauten Mitteleuropas’? 
Daneben gibt es inzwischen Mischformen, die einerseits in einem direkten Bezug zum 
ehemaligen Gebdude stehen und andererseits mit moderner Architektur eingreifen, wie 
dies bei der Synagoge in Baden bei Wien vorgenommen wurde 2 

8. Kultureller Riickbezug und neue Kreativitit 

Der aus Wien stammende und in den USA lehrende Anthropologe Matti Bunzl hat 
aus eigener Erfahrung und auf Grundlage seiner Feldforschungen beschrieben, wie im 
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judischen = Nachkriegsbewuftsein 

ein Kontinuitdtsbogen zur Zeit der 
Habsburgermonarchie und des Fin 

de si¢cle gezogen wurde. Als es galt, 
der heranwachsenden, nach 1945 

geborenen Generation eine positive 

osterreichisch-jiidische Identitét zu 
vermitteln, verwiesen die Lehren- 

den auf die Berithmten, die Zirkel 
von literarisch, kiinstlerisch Schaf- 

fenden und Intellektuellen, die sich 

in den Kaffeeh4usern getroffen und 
mit ihren Werken das Bild Oster- 
reichs nachhaltig gepragt haben. 
Eine der Interviewpartnerinnen er- 
innert sich an die spiten flinfziger 

Jahre, als sie noch ein Teenager war. 

In ihrer kindlichen Phantasie be- 
wegte sie sich wie eine Muse in einer 

imaginierten Stadt jiidischer Intel- 
lektueller und Kinstler: »In my gir- 

lish fantasies, I wanted to live at the 

turn of the century. I so longed to sit 
in the Kaffeehaus with Schnitzler 

and all these other people, to have a 

salon — all these things greatly excit- 

ed me. I would have loved to have 
the clothes of the time. I wanted to 
be surrounded by all these smart 
men — the fantasies of a young girl. I 
imagined that this city was a fasci- 

Die Tempelgasse heute: Siulen symbolisieren die nating place, and that I played an 
chemalige GroRe der Synagoge important role in it.«’® 

Dabei bedarf es eigentlich nicht 

mehr der Riickbesinnung auf die Leistungen der jiidischen Kulturschaffenden vor dem 
Nationalsozialismus, denn auch nach 1945 prigten Kiinstler und Kiinstlerinnen jdi- 
scher Herkunft das 6sterreichische Kultur- und Geistesleben, wie etwa das Multitalent 

André Heller oder der 1929 in Wien geborene Maler und Singer Arik Brauer, der die 

NS-Zeit als »U-Boot« iiberlebte.”?¢ Ein anderes Mitglied der »Wiener Schule des Phan- 

tastischen Realismus«, Ernst Fuchs, liberstand den NS-Terror als »Mischling 1. Gra- 

des«.”?” Hiufig waren es Kinder aus Beziehungen zwischen jiidischen und nichtjiidi- 
schen Partnerschaften, die das Kulturleben mitgestalteten, wie Friedensreich Hundert- 

wasser (1928-2000), dessen Mutter Jiidin war. 
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Wie obsolet manchmal der Versuch einer eindeutigen Zuschreibung als »juidisch« ist 
und wie wichtig es ist, Kiinstlerinnen und Kiinstler im Kontext des Schaffens und ihrer 
vielfiltigen biographischen Wege zu verstehen, kann am Beispiel der Autorinnen El- 
friede Gerstl und Elfriede Jelinek diskutiert werden. Elfriede Gerstl wurde 1932 in 
Wien geboren, ihr Vater, ein Zahnarzt, war Jude. Den Nationalsozialismus hat sie mit 

ihrer Familie zum Teil im Versteck tiberlebt. Elfriede Jelinek, 1946 in Miirzzuschlag 
geboren, 2004 mit dem Nobelpreis ausgezeichnet, hatte ebenfalls einen jiidischen Va- 
ter. Beide Autorinnen befassen sich in ihrer Arbeit intensiv mit der &sterreichischen 
nach-faschistischen Lebenskultur. Auch Ilse Aichinger entstammt einer gemischten 
Partnerschaft. Thre Mutter war Arztin und Jiidin. Im Nationalsozialismus wurden viele 
Mitglieder der miitterlichen Familie ermordet. Ein #hnliches Schicksal hatte der 1924 
in Wien geborene Erfolgsautor Johannes Mario Simmel: Sein Vater war Jude, und ihm 
gelang die Flucht unter abenteuerlichen Umstinden. Johannes Mario Simmel blieb mit 
seiner Mutter in Wien, Familienmitglieder der viterlichen Familie wurden ermordet. 

Die Auseinandersetzung mit Identititen, Zuschreibungen von auflen, Rollenbildern 

und Zugehorigkeiten, besser gesagt »Unzugehorigkeiten, ist ein wichtiges Thema der 
Literatur geworden. Die Schriftstellerin und Journalistin Erica Fischer wurde 1943 im 
Exilland ihrer Eltern, England, geboren. Als sie fiinf Jahre alt war, kehrten ihre Eltern 

nach Osterreich zuriick. In einem »Ich bin Jiidin betitelten Text beschreibt sie 

vielschichtig die Suche nach ihrer jidischen Identitdt: »In Israel wire ich Jiidin. Meine 
Mutter ist Jidin. Jidin — das Wort klingt fremd und bedrohlich, fast obszon, ein 

Schimpfwort, ein Tabu. Scham klingt durch, die Scham, zu den Opfern zu gehdren, aber 

auch die Scham, den anderen — den >normalen< Deutschen und Osterreichern — die 
Peinlichkeit des Tabubruchs antun zu miissen. >Ich bin Jiidin< — ich weil} nicht, ob ich 

das jemals so grad heraus gesagt habe. sHalbjiidin< schon eher, das entschuldigt meine 
Ignoranz. Denn Jiidin heifft fiir mich KZ, sonst nichts. Ich habe keine Ahnung von der 
Religion, keine Ahnung von jiidischen Traditionen, es hat mich nie besonders interes- 
siert.«’? Es scheint kein Zufall zu sein, daf} das verfilmte Buch, mit dem sie einem brei- 

ten Publikum bekannt wurde, »Aimée und Jaguar«, die Liebe zwischen einer Jiidin und 

einer Nichtjiiddin im Berlin des Nationalsozialismus behandelt.”?® »Ich bin Jiidin« ist ein 
Beispiel fiir die Problematik, Menschen auf eine Identitit zu reduzieren. Erica Fischer 

war auch Mitbegriinderin der Wiener feministischen Zeitschrift »AUF« und sieht das 
damalige Engagement innerhalb der Frauenbewegung im Zusammenhang mit ihrer 
Suche nach Zugehérigkeit: »Die Frauenbewegung brachte den Durchbruch, endlich 
hatte ich eine Heimat gefunden. Als Frau konnte ich mein Anderssein mit den ster- 

reichischen Frauen teilen. Doch die Fremdheit blieb bestehen.«>*° Sie lebt seit 1988 in 
der Bundesrepublik Deutschland und bezeichnet sich als »ExilSsterreicherin. 

Eine der erfolgreichsten Kinderbuchautorinnen Osterreichs war Mira Lobe, die sich 
in ihrem Buch »Das kleine Ich bin ich« intensiv mit der Identit4tsfindung der Menschen 

allgemein befaf8te.”*! Sie wurde 1913 im schlesischen Gbotlitz geboren und fliichtete 

1936 als Jiiddin vor dem Nationalsozialismus nach Paldstina. Seit 1950 lebte sie mit 
Unterbrechung bis zu ihrem Tod 1995 in Wien. Einige erreichten einen breiteren Be- 
kanntheitsgrad, etwa Hilde Spiel, die 1963 aus England nach Osterreich zuriickkehrte, 
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Frederic Morton, der mit »Die Ewigkeitsgasse« eine faszinierende mythologisierte 

Geschichte seiner Familie schrieb, oder Ruth Kliiger, deren Erinnerungen »Weiter le- 

ben. Eine Jugend« iiber eine beeindruckende literarische Qualitit verfiigen.’*? 

Zu diskutieren wire die Frage, was unter dsterreichischer Literatur zu verstehen ist, 

denn die Kategorie nationaler Zuschreibungen erweist sich als problematisch. In den 
Asyllandern der Vertriebenen entstanden unzihlige Werke, die in einem weiteren Sinn 
— also ohne den Beigeschmack der Vereinnahmung — sehr wohl der &sterreichischen 
Literatur zugerechnet werden konnen. Sie sind differenzierte Dokumente der Erfah- 

rungen und Verarbeitung der Demiitigung, des Uberlebens und der Vertreibung, der 
Entwurzelung, des Verlusts von nahestehenden Menschen, der Anpassung an neue Kul- 
turen. Eine Reduktion auf das Osterreichische oder das Jiidische wiirde abermals zu 
kurz greifen. Viele wichtige Autoren und Autorinnen scheinen vergessen, etwa der 
Lyriker Fritz Bergammer oder die Schriftstellerin Mimi Grossberg, eine Hutmacherin, 

die sich in New York darum bemiihte, die Werke anderer Exilautoren und -autorinnen 

zu edieren.’®® Robert Neumann befaflte sich schon im 1946 veréffentlichten Roman 
»Die Kinder von Wien« mit der Frage des Jtidischen. Der aus Wien stammende Autor 
Fred Wander, ein Uberlebender des KZ Buchenwald, veréffentlichte 1971 in der DDR 

»Der Siebente Brunnen«. Das Vorwort dazu schrieb Christa Wolf.”** In diesem Roman 
verarbeitet Wander seine Erfahrungen in 13 Konzentrationslagern auf literarische 
Weise. Er ist einer jener Autoren, die erst spét nach Osterreich zuriickkehrten, nimlich 

1983. 

Weitere Namen wie Jean Améry, Alfredo Bauer, Erich Fried, Leo Katz, Lily Korber, 
Theodor Kramer, Jakov Lind, Alfred Polgar, Stella Rotenberg oder Berthold und Salka 

Viertel zu erwihnen bedeutet, viele andere nicht zu nennen und damit ein Defizit zu 

produzieren. Deswegen sei an dieser Stelle auf Lexika verwiesen, die das Schaffen der 

Exilliteratur dokumentieren.”” Da die »Exil«-Autorinnen und -Autoren sich intensiv 
mit Fragen befassen, die uns auch gegenwirtig beschiftigen, nimlich Migration, Ver- 
folgung, Rassismus, Entwurzelung, Identititen, Sexismus, wire es hochste Zeit, ihre 

Werke stirker in den Kanon &sterreichischer Literatur aufzunehmen. 
Es bedurfte nicht unbedingt jiidischer Herkunft, um sich mit den Folgewirkungen 

der Shoah auseinanderzusetzen.”®® Ingeborg Bachmann beschrieb Ende der 1950er 
Jahre in der Erzihlung »Unter Mérdern und Irren« auf beklemmende Weise das 
Zusammenleben im Wien der Nachkriegszeit und 148t einen der Protagonisten {iber die 
Sinnlosigkeit des Opferdaseins sinnieren: »Juden sind gemordet worden, weil sie Juden 
waren, nur Opfer sind sie gewesen, so viele Opfer, aber doch wohl nicht, damit man 
heute endlich draufkommt, schon den Kinder zu sagen, daf} sie Menschen sind? Etwas 
spit, findest du nicht? Nein, das versteht eben niemand, da8 die Opfer zu nichts sind! 
Genau das versteht niemand und darum beleidigt es auch niemand, daf diese Opfer 

auch noch fiir Einsichten herhalten miissen. Es bedarf doch dieser Einsichten gar nicht. 

Wer weiff denn hier nicht, da man nicht téten darf?«**? Das Theaterstiick »Helden- 

platz« von Thomas Bernhard loste in der Waldheim-Ara einen Theaterskandal aus. 

Waldheim bezeichnete das Biihnenwerk sogar als grofle Beleidigung des &sterreichi- 
schen Volkes.”*® Gerhard Roth mit seinem Romanzyklus »Die Archive des Schweigens«, 
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Norbert Gstreins »Die englischen Jahre« und andere konfrontierten in ihren Arbeiten 
die Lesenden mit der Verstrickung des Landes in seine NS-Vergangenheit.”®® Es gibt 

noch andere Wege, wie die Biographie der zum Judentum iibergetretenen Schriftstelle- 
rin Anna Mitgutsch zeigt. Sie wurde 1948 in Linz geboren und engagiert sich nun in der 
Israelitischen Kultusgemeinde Linz. Ihre Romane »Abschied von Jerusalem« und 
»Haus der Kindheit« befassen sich mit der Verstrickung von Vergangenheit und Gegen- 

wart jiidischer Identititen.># 
Wihrend vor dem Nationalsozialismus die meisten beriithmten Literaturschaffenden 

judischer Herkunft die Thematisierung des »Jiidischen« in ihren Arbeiten eher ver- 

nachlissigten, riickte sie die jiingere Generation nach dem Zweiten Weltkrieg in den 
Vordergrund, etwa die bereits erwihnten Autoren Doron Rabinovici und Robert Schin- 
del oder Eva Menasse, Robert Menasse und Vladimir Vertlib.>#! Letzterer wurde 1966 
in Leningrad geboren, lebt seit 1981 in Osterreich und befaft sich in seinen auf deutsch 
geschriebenen Werken intensiv mit der Geschichte, der Emigration und den Erinne- 
rungen der russisch-jiidischen Bevolkerung.># 

Die kulturelle Auseinandersetzung mit der osterreichisch-jiidischen Vergangenheit 

fand auch im 6ffentlichen Raum statt. Das Mahnmal am Wiener Judenplatz bezieht sich 

sowohl auf das bedeutsame jiidische Bildungsbiirgertum der Zeit vor dem Nationalso- 
zialismus als auch auf die Shoah. Es entstand als eine Reaktion auf das von Alfred 

Hrdlicka gestaltete Mahnmal mit dem die Stralle waschenden Juden vor der Wiener 
Albertina, ein Mahnmal, das der Opfer des Krieges und Faschismus ganz allgemein ge- 
denkt>* Auf Initiative von Simon Wiesenthal wurde fiir die jiidischen Opfer der Shoah 
am 25. Oktober 2000 ein eigenes Mahnmal enthiillt, das von Rachel Whiteread gestal- 

tet worden war. Neben den Inschriften der Vernichtungslager zeigt es eine nach aufien 
gewendete Bibliothek als Symbol fiir das Erbe, die Tradition und Kontinuitit der Dia- 

spora, aber auch fiir die Abwesenheit und Unzuginglichkeit der Bibliotheken der Ver- 
gangenheit’* Dall am Judenplatz durch Grabungen die Fundamente der mittelalter- 

lichen Synagoge freigelegt werden konnten und damit historisch an die Ermordung der 

judischen Bevolkerung Wiens im Mittelalter erinnert wird, daf die Ausgrabungen in 

den Mahnmalkomplex einbezogen wurden und die Namen aller 6sterreichischen Opfer 

der Shoah in der Dependance des Jiidischen Museums am Judenplatz abgerufen wer- 
den konnen, macht diesen Ort einzigartig. 

Zugleich ist das Mahnmal ein Ausdruck der gednderten Haltung Osterreichs in der 

Nach-Waldheim-Ara. Das Hrdlicka-Denkmal war ein letzter Versuch der &sterrei- 
chischen Politik gewesen, fiir die jiidischen Opfer das Gedenken zu {ibernehmen. Die 

Neugestaltung des Judenplatzes ist Ausdruck dafiir, da} die Zeiten des Riickzugs in das 
Private und ins innerjiidische Leben vorbei sind. Das Salzburger Mahnmal fiir die 
jiidischen Opfer der Shoah wurde 1985 noch im umzaunten und abgeschlossenen Gar- 
ten der Synagoge errichtet, da der Vorsteher der Israelitischen Kultusgemeinde Marko 
M. Feingold antisemitische Ubergriffe befiirchtete.’ 
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9. Neue Generationen 

Obwohl die jiidischen Gemeinden angesichts des Verlustes an Menschen nicht an die 
GroBe der Vorkriegszeit anschlieBen konnten, sind die Aktivititen ihrer Mitglieder 
beeindruckend. Nach der Jahrtausendwende gab es alleine in Wien iiber 100 jiidische 
Vereine, die sich der Kultur, Jugendforderung, Politik, Fiirsorge oder dem Sport 
widmeten. Fast tdglich finden Veranstaltungen dieser Organisationen statt, und sie rich- 
ten sich auch an die nichtjiidische Bevolkerung, etwa die Kurse des 1989 gegriindeten 
»Judischen Instituts fiir Erwachsenenbildung« oder die Programme der »Jiidischen 
Filmwoche«. > 

1980 wurde die jiidische Volksschule erdffnet, 1984 begann die erste AHS-Klasse der 
Zwi-Perez-Chajes-Schule, und 1992 schloff der erste Maturajahrgang dort ab. Damit 
war es gelungen, den Kindern nach dem Nationalsozialismus wieder eine spezifisch 
judische Schulbildung zu ermdoglichen. Der Name erinnert an das jiidische Chajesreal- 
gymnasium, das 1919 gegriindet worden war>¥ 1986 griindete Beth Chabad eine 

Hauptschule, die von der Wiener Israelitischen Kultusgemeinde gefordert wird und im 

Sinne einer Gesamtschule den Mittelschulabschlufl erméglicht. 1997 initiierte Chabad 
in Kooperation mit der Pidagogischen Akademie der Stadt Wien eine Pddagogische 
Akademie fiir jiidische Ficher.’*® 1998 nahm auflerdem ein Jiidisches Berufliches Bil- 
dungszentrum den Betrieb auf. Es richtet sich an Jugendliche, junge Erwachsene und 
Erwachsene, die in den Arbeitsprozel} eingegliedert werden sollen.”* 

Nicht nur die Erfahrungen der Eltern und GroReltern wihrend des Nationalsozia- 
lismus waren zutiefst unterschiedlich, ebenso Prigungen durch die Herkunft, die poli- 
tischen, religidsen und lebensphilosophischen Orientierungen. Die hier geborenen oder 
aufgewachsenen Kinder distanzieren sich manchmal von ihren nicht in Osterreich auf- 
gewachsenen Eltern, wie Michael Toch in einem Beitrag iiber die jiidische Jugend- 
bewegung Haschomer Hazair beschreibt: »Mit diesen Eltern taten wir uns schwer. Wir 
schimten uns fiir ihr Kleinbiirgertum, fiir ihre, wie es uns schien, begrenzten Horizonte, 

ihren Akzent und die mangelhafte Beherrschung der deutschen Sprache, ihre auf das 

materielle Hier und Jetzt beschrinkte Kleinmiitigkeit. Ich glaube nicht, daf wir viel Ein- 
sicht in das so schwierige Leben unserer Eltern zeigten.«”® Auch wenn sich die Eltern 
bemiihten, ihre traumatischen Erfahrungen nicht auf die Kinder zu tibertragen, so war 
das angesichts der tiefen Einschnitte schwer moglich, und die Kinder haben dies ge- 
spiirt, selbst wenn dariiber lange Zeit »Schweigen« geherrscht hat. Da es fiir die Ge- 
schichten der Opfer keinen 6ffentlichen Kommunikationsraum gab, war es besonders 
schwierig, einen privaten dafiir zu finden. Die Uberlebenden der Shoah waren lange 
Zeit auf sich selbst gestellt und konnten nur auf ihre Intuition vertrauen. Muflten die 
Ubetlebenden eine Méglichkeit finden, ihre Erfahrungen zu verarbeiten und sich mit 

Menschen zu arrangieren, die ihre Mérder oder Morderinnen hitten sein kdnnen, so 

mullten die Kinder die Belastung ihrer Eltern verarbeiten. Das Schweigen der Eltern 
dauerte lange, und das Weitergeben der Geschichten war individuell und somit duflerst 

vielfaltig.”! Erst 1994 wurde in Wien mit Esra (zu deutsch: Hilfe) ein psychosozialer 
Dienst fiir durch die Shoah geschidigte Menschen eingerichtet.>> 
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Fiir die Uberlebenden waren der Aufbau einer Familie, die Riickkehr in eine schein- 

bare »Normalitit« und das Weiterleben tiber die Kinder und nachfolgenden Genera- 
tionen von besonderer Wichtigkeit. Die »Wunschkinder« erhielten oftmals Namen von 
ermordeten Familienmitgliedern und bekamen schon auf diese Weise eine aufleror- 
dentliche Bedeutung, die im Kontext mit der Katastrophe der Shoah stand und mit der 
sie selbst klarkommen mufiten.”®® Die Kinder wuchsen im Milieu eines Lebens auf Ab- 
ruf auf. Viele der Jungen verlieBen Osterreich und lieRen ihre Eltern zuriick. Die Filme- 
macherin Ruth Beckermann erinnert sich an eine Kinderjause in den fiinfziger Jahren. 
Sie und die anderen Kinder hatten jidische Eltern aus Osteuropa, die erst kurze Zeit in 
Wien lebten. In einer lingeren Perspektive zeigte sich, daf} die nachwachsende Gene- 
ration ihrerseits abwanderte: Zwei Drittel der Freundinnen und Freunde Ruth Becker- 
manns zerstreuten sich spiter in »alle Welt«.>** 

Das Nach-aulRen-Gehen, das offene Austragen der politischen Konflikte seitens der 
jungen Generation und die gesellschaftspolitischen Anderungen im Sinne einer Off- 
nung des Landes in Folge der Waldheim-Krise und des EU-Beitrittes diirften positive 
Effekte fiir das Zusammenleben gehabt haben.”” Die in den neunziger Jahren herange- 
wachsene Generation spricht weitaus 6fter von intensiver Freundschaft zu Nichtjuden 
und -jiiddinnen.?¢ 

Die mannigfaltigen Aktivititen und statistischen Daten geben Anlaf} zu einer opti- 
mistischen Perspektive, zumindest fiir das jiidische Leben in Wien. Die Uberalterung 
der Gemeindemitglieder wurde immer wieder als Bedrohung fiir einen Fortbestand the- 
matisiert, besonders die kleinen Gemeinden waren und sind davon betroffen. Eine 1963 
durchgefiihrte Erhebung der Israelitischen Kultusgemeinde Wien ergab, daf 41,5 Pro- 

Tabelle 21: Bevilkerung nach Altersklassen und Religion, 1963 (Wien) und Volks- 
2idhlung 2001 (Osterreich) 

Mitglieder Jidische Nichtjiidische 
Israelitische Bevolkerung Bevolkerung 

Kultusgemeinde (Osterreich) (Osterreich) 
Wien, in Prozent, 2001 in Prozent, 2001 

in Prozent, 1963 

Bis 19 Jahre 12,6* 27,4 22,9 

20 bis 39 Jahre 5. 2% 26,7 29,7 

40 bis 59 Jahre 32,5 245 26,4 

60 bis 79 Jahre 36,8 15,0 17,4 

80 Jahre und glter 4 Eeee= 6,4 3,6 

Gesamt 100,0 100,0 100,0 

* bis 18 Jahre; ** 19 bis 40 Jahre; *** 41 bis 60 Jahre; **** 61 bis 80 Jahre; ***** 81 Jahre und &lter 
Quelle: Volkszihlung, Hauptergebnisse I — Osterreich (hg. von Statistik Austria, Wien 2002) 77; Der Le- 
bensbaum. Die Titigkeit der Israelitischen Kultusgemeinde 1960 bis 1964 (Wien 1964) 148. 
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zent der Mitglieder dlter als 60 Jahre waren. In den sechziger und siebziger Jahren 
wurde gar schon von der »letzten Generation« gesprochen.” Erst spiter entspannte 
sich dies. Bis zur Volkzihlung 2001 sank der Anteil der iiber 60jihrigen auf 21,4 Pro- 

zent, wihrend der Anteil der bis 40jihrigen von 25,8 auf 54,1 Prozent stieg. Damit liegt 

der Anteil der mittleren Altersgruppen im Vergleich zur nichtjiidischen Bevolkerung 
sogar etwas hoher. 

Dennoch: Wihrend in den sechziger Jahren neunmal so viele Menschen starben, als 
auf die Welt kamen, waren es in den 1990er Jahren immer noch sechsmal und im Zeit- 
raum 2000 bis 2005 knapp viermal so viele.”® Die Neuzuwanderung wirkte der demo- 
graphischen Krise entgegen, und nur deswegen konnte sich die Wiener Gemeinde in 

den achtziger und neunziger Jahren erholen. Die jiidische Bevolkerung Osterreichs 

wird auch weiterhin auf Zuwanderung angewiesen bleiben, allein deswegen sollte diese 
unbedingt erleichtert werden. Wie es gehen kdnnte, hat die konservativ-liberale Regie- 
rung Deutschlands unter Helmut Kohl gezeigt, als sie zuwanderungswilligen Juden und 
Jidinnen die Tore 6ffnete. 

Es wire schon, mit einer optimistischen Perspektive enden zu konnen. Doch die 
Erfahrung aus der dargestellten Geschichte sollte eine Warnung davor sein, waren doch 
die Briiche viel wichtiger als die Kontinuititen. 
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stische Kampf 80 ff., und »Aus Pressburgg, in: Die Grenzboten 7. Jg. (1848), 1. Semester, 2. Bd,, 
223 f, 

Vgl. Hiusler, Assimilation und Emanzipation 62 f. 
Kestenberg-Gladstein, Jews 25 f.; Miller, Die Nationalgarde. 
Riff, Jews of Bohemia 56 ff. . 
Osterreichisches Central-Organ fiir Glaubensfreiheit, Cultur, Geschichte und Literatur der Juden 
(1848) 83, zit. in: Abrams, Austro-Czech Jewish Intelligentsia 13. Vgl. auch Friesel, Central-Organ. 
Zum Begriff Pébel vgl. Hartmann, Revolutionire Erinnerungen 24. 
Hartmann, Revolutioniire Erinnerungen 28. 
Stélzl, Kafkas boses Bshmen 28 ff. Fiir Wien vgl. Weiss, Der publizistische Kampf. ) 
Osterreichisches Central-Organ fiir Glaubensfreiheit, Cultur, Geschichte und Literatur der Juden 
(1848) 77. Vgl. auch Iggers, Juden in Bohmen und Mihren 142 f.; Goldhammer, Jewish Emigration. 
Kempter, Die Jellineks 65 ff., 88 ff. 
Bauernfeld, Erinnerungen 305. 
Zit. in: Hiusler, Assimilation und Emanzipation 62 f. 
Horel, Juifs de Hongrie 90 ff. 
Horel, Juifs de Hongrie 189; Wangermann, 1848 und die Emanzipation. 
Vgl. Patai, Jews 278 ff., 284. 
Andlauer, Modernisierungsprozess 111 ff. y i 
Andlauer, Modernisierungsprozess 113; McCagg, Habsburg Jews 114. Vgl. au§h E1§e'nbach, Das galizi- 
sche Judentum 83 f,; ders., The Emancipation of the Jews 340 ff.; Friedmann, Die galizischen Juden. Vgl. 
auch Kaufmann, Die Hohenemser Rabbiner. . 
Zit. z. B. in Hiusler, Konfessionelle Probleme 69 f. In einem europiischen Kontext: Barqn, Irnpz}ct. 
Mehrere mihrische Gemeinden richteten Petitionen an den Reichstag, die Gleichberechtigung nicht zu 
gewihren.Vgl. Hammer, Judenfrage 117 ff. ) b 
Vgl. die Rede Isaak Noah Mannheimers iiber die Aufhebung der Judensteuer im Reichstag am 26. Sep- 
tember 1848 in: Rosenmann, Mannheimer 171 f£. 9 b 
Vgl Fall, Die rechtliche Stellung der Juden; Mischler/Ulbrich, Osterreichisches Staatsworterbucl} 971. 
Die staatliche Anerkennung als ungarische Religionsgemeinschaft erfolgte erst 1895. Vgl. Patai, Jews 
361 ff. 

Duschak, Geschichte der Verfassung 13; vgl. auch Leitner, Judenpolitik. 
Vgl. EJ 6, Sp. 1162-1164. 
Leitner, Judenpolitik 63 ff. Zur Vorgeschichte vgl. Petryschyn, Die Judenviertel. 
Wolf, Juden in Galizien 207 ff. : 
Zu negativen Haltungen in Salzburg, der Steiermark, Tirol und Oberésterreich vgl. Leitner, Judenpoli- 
tik 29, 35 £. 
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53 
54 
55 
56 
57 

58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 

95 

Vgl. Altmann, Salzburg. 
Walzl, Juden in Kérnten 14 ff. 
Vgl. Lamprecht, Werden der Gemeinde. 
Wolf, Juden in Wien 152 f. 
Zur Debatte iiber die »Besitzfihigkeit« vgl. Leitner, Judenpolitik 112 ff. 
Lind, Der letzte Jude 12 ff., 56, 74, 87, 94, 105, 116, 126, 137, 151, 168, 179 £., 192, 208, 219, 213. Vgl. 

auch Schitrf, Jiidisches Leben in Baden, und Sulzgruber, Wiener Neustadt. 
Eliav, Wirken Rabbiner Esriel Hildesheimers. 
Zu Ungarn vgl. z. B. Domjin, Kongref; Stern, Kiimpfe. 
Kaul, Die Spanischen Juden 38 ff.; Burstyn, Geschichte der tiirkisch-spaniolischen Juden. 
Zu Oberasterreich vgl. Slapnicka, Israelitengesetz; Marckhgott, Fremde Mitbiirger. 
Vgl. Urbanitsch, Judengemeinden in Mihren. 
Vgl. insgesamt Gold, Gedenkbuch Mihren. ’ 
Moritz Giidemann, Mein Leben (Wien 1899-1918, Abschrift; Leo Baeck Institute, New York). Uber 
die Vermischung von Weihnachten und Chanukka vgl. Embacher, Weihnukka; Kugelmann, Weih- 
nukka. 
Die Diskussion dariiber wurde bereits in der ersten Hilfte des 19. Jahrhunderts gefiihrt. Vgl. Izsdk, Die 
Orgel in der Synagoge. Vgl. auch Avenary, Kantor Salomon Sulzer 166 ff. 
Genée, Synagogen in Osterreich 67. 
Genée, Wiener Synagogen 76; Krinsky, Europas Synagogen 153 ff. 
Zu Ungarn und der Slowakei vgl. Gazda, Zsinagbgik és zsidé kozosségek Magyarorszdgon; Borsky, Syn- 
agogue Architecture. 
Krinsky, Europas Synagogen 146 ff., 181 ff. 
Genée, Synagogen in Osterreich 56. 
Manekin, Galician Jewish Vote 101; Wrébel, Jews of Galica 105 ff. 
Stourzh, Juden als Nationalitat. 
Vgl. auch Bihl, Juden in der Habsburgermonarchie 27 ff.; Wrébel, Jews of Galicia 112 ff. 
Brix, Umgangssprachen 385 ff. 
Vgl. auch Haas, Die sprachlichen Verhiltnisse 3. 
Der Unterschied zwischen minnlichen und weiblichen Befragten war nur sehr gering, in diesem Fall 
nannten 92,3 Prozent der Juden und 93,1 Prozent der Jiidinnen Polnisch. 
Vgl. etwa Buszko, Die jiidische Frage in Galizien 287 £.; Everett, The Rise of Jewish National Politics in 
Galicia 168. Zur Koexistenz der ukrainischen und jiidischen Bevélkerung vgl. insgesamt Potichnyj/ 
Aster, Ukrainian-Jewish Relations; Hofmeister, Die Juden in der ukrainischen Geschichte. 
Bloch, Erinnerungen 212 ff.; Ley, Abschied von Kakanien 61 ff. Zur Parteienlandschaft in Galizien vgl. 
Binder, Galizien in Wien. 
Vgl. auch Staudacher, »Wenn Sie sich taufen lassen«. 
Dabrowa, Kultur in Galizien 223. 
Shanes, National Regeneration 13 ff. Vgl. auch John/Lichtblau, Jewries in Galicia and Bukovina. 
Vgl. auch Holzer, Zur Frage der Akkulturation 221 ff.; Holzer, Jiidisches Leben und Akkulturation 77 ff. 
Zur Entwicklung des Antisemitismus vgl. Bergmann, Geschichte des Antisemitismus. 
Vgl. Cohen, Politics of Survival; Kieval, The Making of Czech Jewry 60 ff.; Rauchberg, Der nationale 
Besitzstand 391 ff.; Brix, Umgangssprachen 257. 
Cohen, Jews in German Society 313. 
Vgl. z. B. Kieval, Die Linder dazwischen 48. 
Vgl. auch Riff, Assimilation and Conversion. 
Leslie, Ausgleich 129; Stourzh, Der nationale Ausgleich in der Bukowina 1909/10. Vgl. insgesamt auch 
Broszat, Von der Kulturnation zur Volksgruppe. 
Whiteside, Schénerer. 
Vgl. Der Procef Schénerer, in: Die Neuzeit. Wochenschrift fiir politische, religise und Cultur-Interes- 
sen vom 11. Mai 1888, 184 f. Vgl. auch Lichtblau, Antisemitismus und soziale Spannung. 
Dr. Bloch’s Oesterreichische Wochenschrift. Centralorgan fiir die gesammten Interessen des Juden- 
thums vom 27. September 1895, 703. 
Zum Antisemitismus der christlichsozialen Presse vgl. Baudisch, Der Antisemitismus der Christlichso- 
zialen. 
Vgl. z. B. Die Neuzeit. Wochenschrift fiir politische, religiése und Cultur-Interessen (1896) 105, 181 f. 
Seliger/Ucakar, Wahlrecht 121 ff, 
Dies wurde detailliert untersucht von Boyer, Political Radicalims; vgl. auch Pulzer, Anti-Semitism; 
Judson, Exclusive Revolutionaries 223 ff. 
Hamann, Hitlers Wien; Heer, Der Glaube des Adolf Hitler 53 ff. 
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Vgl. Pauley, Antisemitismus 64 f. 
Mayer, Ein jiidischer Kaufmann 289. 
Kieval, The Making of Czech Jewry 71 ff. 
Vgl. auch Stolzl, Kafkas boses B6hmen 62 ff. 
Enzenberger, Der Antisemitismus in Ungarn; Patai, Jews 347 ff. 
Cervinka, The Hilsner Affair; Frankl, Hilsner Case; Schroubek, Der »Ritualmord« von Polna. 
Lichtblau, Debatten tiber die Ritualmordbeschuldigungen 270 ff. 
Vgl. Golczewski, Polnisch-jiidische Beziehungen 62 ff.; Andlauer, Modernisierungsprozess 254 ff. 
Vgl. Struve, Gentry, Jews, and Peasants. 
Golczewski, Polnisch-jiidische Beziehungen 72. 
Golczewski, Polnisch-jiidische Beziechungen 76. 
Golczewski, Polnisch-jiidische Beziehungen 78; Wrébel, Jews of Galicia 130 ft. 
Spérk, Das Bild von Juden; Brenner/Reuveni, Emancipation through Muscles; Ujvari, Max Nordau. 
Die Neuzeit. Wochenschrift fiir politische, religise und Cultur-Interessen vom 10. April 1896, 149. 
Vgl. Hellwing, Der konfessionelle Antisemitismus; Ley, Abschied von Kakanien 49 ff.; ders., Wiener 
Antisemitismus-Streit; Bloch, Erinnerungen 59 ff. 
Bloch, Erinnerungen 197 ff. 
Vgl. Toury, Defense Activities 168 f. 
Vgl. z. B. Weltsch, Zionismus als Reaktion. 
Vgl. Shanes, Neither Germans nor Poles 42 ff. 
Rahe, Friithzionismus 140 ff., 175 ff. 
Gaisbauer, Davidstern 125. Vgl. insgesamt auch Beller, Herzl; Berkowitz, Zionist Culture; Kornberg, 
Theodor Herzl; Robertson/Timms, Theodor Herzl. 
Vgl. Gaisbauer, Davidstern 414 ff. 
Vgl. The Jewish Background of Victor and Friedrich Adler. Vgl. auch Wistrich, Socialism and the Jews 
232 4F 

Wistrich, Socialism and the Jews, bes. 332 ff. 
Otto Bauer, Galizische Parteitage. In: Bauer, Werkausgabe, Bd. 8, 589. 
Bauer, Werkausgabe, Bd. 1, 434 £. 
Otto Bauer, Die Nationalititenfrage und die Sozialdemokratie, in: ders., Werkausgabe Bd. 1, bes. 414— 
435; Wistrich, Socialism and the Jews. 
Vel. Wistrich, Austrian Social Democracy 111 ff. 
Rathkolb, Sozialdemokratische Politiker. 
Mitterauer, Zehn Generationen 150. 
Vgl. Buszko, Consequences 96. 
Vgl. vor allem Raggam-Blesch, Zwischen Ost und West; Rose, Jewish Women; Grandner/Saurer, Die 
jiidischen Frauenbewegungen. 
Vgl. Malleier, Jiidische Frauen. 
Haas, Ergebnisse der Volkszihlung vom 31. December 1910 147. 
Gruber, Biirger 18 ff. 
Bihl, Das Judentum Ungarns 18. Vgl. Zeitschrift fiir Demographie und Statistik der Juden, 8. Jg. (1912) 
168. 
Haas, Ergebnisse der Volkszihlung vom 31. December 1910 147. 1880 lebten unter Einbeziehung der 
Vororte 21405 Personen mit jiidischem Religionsbekenntnis in Prag und 28 888 zum Zeitpunkt der 
Volkszihlung 1910. Vgl. auch Cohen, Jews in German Society 310. 
Haas, Ergebnisse der Volkszihlung vom 31. December 1910 147. 
Dies wird detailliert beschrieben bei: Walzl, Juden in Kirnten 24 ff., 43, 66 ff. 
Scholem, Menachem Mendel 249. 
Haodl, Shtetl 76 £. 
Fallmann, Auswanderung 34. 
Falmann, Auswanderung 41. 
Thon, Die Juden in Osterreich 60. 
Rosenfeld, Die jiidische Auswanderung 39. 
Hodl, Shtetl 44 ff., 48 £. und 91 ff. Vgl. auch Andlauer, Modernisierungsprozess 287 ff.; Wrébel, Jews 
of Galicia 108 ff. . 
Horator, Bevolkerungsbewegung 10; vgl. auch Osterreichische Statistik N.F. 14/1 (Wien 1918) 38* {f. 
Vgl. Hodl, Wiener Juden 123 ff. 
Dubnow, Buch des Lebens 332. 
Ahnliche Beschreibungen finden sich in zahlreichen literarischen Zeugnissen. Vgl. Pollack, Nach Gali- 
zien; Dohrn, Reise nach Galizien. Vgl. auch Weiner, Jewish Roots. 
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148 
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Herzl, Judenstaat 244. 
Zu Birnbaum vgl. etwa Gaisbauer, Davidstern 44 f., 362 ff., und Wistrich, Jews of Vienna 381 ff.; zur 
Person von Max Diamant vgl. z. B. Stourzh, Juden als Nationalit:it 81 ff. 
Vgl. Fishman, Birnbaum; Wistrich, Birnbaum. 
Gold, Juden in der Bukowina Bd. 2, 34 f. und 46. Uber die Sprachenfrage in jiidischen Medien vgl. vor 
allem Toury, Jiidische Presse; Marten-Finnis/Winkler, Die jiidische Presse im europiischen Kontext. 
Vgl. Corbea-Hoisie, Czernowitz; Colin/Kittner, Versunkene Dichtung. Vgl. auch Felstiner, Paul Celan; 
Cordon/Kusdat, An der Zeiten Riinder; Rychlo, Holocaust-Lyrik aus der Bukowina; ders., Europa erle- 
sen. 
Vgl. Mahler, Hasidism. 
Vgl. z. B. Gelber, Aus zwei Jahrhunderten 117-121; Gold, Juden in der Bukowina Bd. 2, 98-105. 
Gold, Juden in der Bukowina Bd. 1, 86 ff. Zur Lebensrealitit der chassidischen Bevélkerung im Osten 
der Monarchie vgl. z. B. H&d|, Bettler 26 ft., 46 ff., 55 ff., bzw. Schwara, Jiidische Kindheit; Kfanska, 
Schtetl. 
John, Zur wirtschaftlichen Bedeutung 41 f. 
Rozenblit, Die Juden Wiens 55 ff. 
1910 lag der Anteil der jiidischen Erwerbstitigen in Handel und Verkehr in Galizien bei 60,5 Prozent 
und in der Bukowina bei 62,3 Prozent. Vgl. auch Haumann, Juden in der lindlichen Gesellschaft Gali- 
ziens. 

Vgl. z. B. Schwara, Luftmenschen. 
Vgl. Monica Riither, Frauenleben verindern sich, in: Haumann, Luftmenschen 230 f.; Parush, Jewish 
Women. 
Vgl. Freidenreich, Female, Jewish, and Educated 23 f.; Iggers, Die jiidische Frau in Bshmen und Mih- 
ren. 
Raggam-Blesch, Zwischen Ost und West 59 ff.; Deichmann, Leben mit provisorischer Genehmigung; 
Streibel, Eugenie Schwarzwald. 
Raggam-Blesch, Zwischen Ost und West 185 f. 
Vgl. Embacher, AufRenseiterinnen 59; Raggam-Blesch, Zwischen Ost und West 180 ff.; Heindl/Wytek, 
Die jiidischen Studentinnen. 
Vgl. Cohen, Education. 
Ansull, Karl Emil Franzos 41. 
Osterreichische Statistik N.F. 14/3 (Wien 1917); Thon, Anteil am Hochschulstudium. 
Diesen Begriff verwendet z. B. Otruba, Wirtschaftsleben 215. Vgl. insgesamt John, Zur wirtschaftlichen 
Bedeutung. 
Fuks/Kohlbauer, Die Liebens. Vgl. auch Rossbacher, Literatur und Biirgertum; Arnbom, Familienpor- 
trits; McCagg, Jewish Wealth. Zu Ungarn vgl. Silber, Jews in the Hungarian Economy; Patai, Jews 367 ff. 
McCagg, Habsburg Jews 153 £. 
Weinzierl, Hofmannsthal 19 ff. Zur Frage der Nobilitierungen vgl. McCagg, Austria’s Jewish Nobles; 
Patai, Jews 385 ff. . 
Ein »Klassiker« dieser Uberlegungen ist Sombart, Die Juden und das Wirtschaftsleben. 
John, Zur wirtschaftlichen Bedeutung 78. 
Zweig, Die Welt von Gestern 25 f. 
Vgl. z. B. Gelber, Interfaces; Kerschbaumer, Stefan Zweig; Le Rider, Arthur Schnitzler; Riedmann, Ich 
bin Jude; Weinzierl, Arthur Schnitzler; Barker, Telegrammstil der Seele; Stach, Kafka; Jungk, Franz 
Werfel; Birsch, Max Brod; Gold, Max Brod; Patka, Egon Erwin Kisch; Hofmann, Egon Erwin Kisch; 
Bronsen, Joseph Roth; Lunzer/Lunzer-Talos, Joseph Roth. 
Freud, »Selbstdarstellung« 8. 
Lieberman, Rank 30, 50 £., 168 £., 220, 406. 
Gay, Freud 670 ff. 
Freud, »Selbstdarstellung« 8. Zu dem Werk Freuds iiber Moses vgl. Freud, Der Mann Moses; Assmann, 
Moses der Agypter; Yerushalmi, Freud’s Moses. Zur Frage der »jiidischen« Urspriinge der Psycho- 
analyse vgl. dariiber hinaus Klein, Jewish Origins of the Psychoanalytic Movement. 
McCagg, Habsburg Jews 157. 
Freud, »Selbstdarstellung« 9. 
Vgl. auch Le Riders Auseinandersetzung mit den »Krisen der jiidischen Identitit«: Le Rider, Ende der 
Tlusion 259 ff. 
Vgl. auch Volkov, Die Ambivalenz der Bildung. . 
Simon, Juden und die Medizin; Atlas, Grofie jiidische Arzte; Hubenstorf, Vertriebene Medizin. 
Tietze, Juden Wiens 164. 
Der Israelit. Central-Organ fiir das orthodoxe Judenthum vom 21. Dezember 1881 (5642) 1 ff. 
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Den Begriff »Selbstbetrug« verwendet Botstein, Modernitit 145. 
Ein Beispiel von vielen wire Marcel Prawy, Leben, bes. 84 f., bzw. zahlreiche Hinweise bei Botstein, Mo- 
dernitit; Fischer, Richard Wagners »Das Judentum in der Musnk« Katz, Richard Wagner. 
Vgl. Fritsch/Kriegleder, Jiidische Dichter. Uber jiidische Literaturschaffende in Ungarn vgl. Patai, Jews 
404 ff. 
Eidherr, Zentren der jiddischen Kultur 24; Schneider, Gebirtig. 
Eidherr, Zentren der jiddischen Kultur 24; Eidherr, Aus der Finsternis. 
Vgl. Blumesberger/Doppelhofer/Mauthe, Handbuch 6sterreichischer Autorinnen und Autoren jiidi- 
scher Herkunft. 
Natter, Tina Blau; ders., Im Glanz. Uber zahlreiche andere Kiinstlerinnen vgl. Brenner, Jiidische Frauen 
in der bildenden Kunst, 
Vgl. Gimpl, Prager Salon, und Redl, Berta Zuckerkandl; Zuckerkandl, Erinnerungen; Iggers, Women of 
Prague 247 ff. 
Iggers, Jiidinnen; dies., Women of Prague 142 ff. 
Vgl. insgesamt Dick/Sassenberg, Jiidische Frauen; Geber/Rotter, Madame d’Ora. 
Lichtblau, »Als hiitten wir dazugehdrt« 320. 
Vgl. insgesamt Rozenblit, National Identity; Rechter, Jews of Vienna. 
Ein Beispiel von vielen: Kérber, Rassesieg 202, 
Lowenstein/Mendes-Flohr/Pulzer/Richarz, Umstrittene Integration 366 ff. 
Altmann, K.u k. Feldrabbiner Dr. Adolf Altmann, 
Schmidl, Armee 75. 
Vgl. vor allem Schmidl, Armee. 
Vgl. Deik, Beyond Nationalism. 
Hoffmann-Holter, Jiidische Kriegsfliichtlinge; Rechter, Galicia in Vienna. 
Lachs, Warum schaust du zuriick 48. 
Vgl. auch Vansant, Reclaiming Heimat. 
Hecht, Anitta Miiller-Cohen 140 ff. 
Vgl. Hecht, Biirgerlich jiidische Frauen. 
Sperber, Wassertriger Gottes 173 ff.; Lachs, Warum schaust du zuriick 46 ff.; Patka/Stanéié¢, Manés 
Sperber. 
Vgl. Prusin, Borderland 75 ff. 
Seliger/Ucakar, Wahlrecht 62 ff., 134 ff. 
Ein Beispiel von vielen ist der Artikel »Das jiidische Wien, in: Salzburger Volksblatt vom 16. Februar 
1928. 
Seliger/Ucakar, Wahlrecht 169 f. 
Vgl. Lichtblau, Partizipation und Isolation; Seliger/Ucakar, Wahlrecht 163 ff. Vgl. auch Simon, The 
Jewish Vote in Austria; ders., The Jewish Vote in Vienna; Zuckerman, Wechselwirkungen. 
Der Begriff »Ostjudenschutztruppe« wurde beispielsweise verwendet im Artikel »Die Zuwanderung 
nach Wien, in: Reichspost vom 29. Januar 1919. 
Hinteregger, Der Judenschwindel 70. 
Vgl. z. B. den Artikel »Geld stinkt nicht!«, in: Arbeiter-Zeitung vom 28. Mai 1920; Binder, Der »reiche 
Jude«; Riitgen, Antisemitismus in allen Lagern. 
Arbeiter-Zeitung vom 16. Oktober 1920. ) 
Shoshana Duizend-Jensen nennt fiir die Steiermark allerdings noch eine Israelitische Kultusgemeinde 
Leoben. Auch fiir das Burgenland verweist sie darauf, da die genannte Zahl von elf Israelitischen Kul- 
tusgemeinden nicht eindeutig sei, da Stadt Schlaining iiber eine eigene verfiigte. Vgl. Duizend-Jensen, 
Jiidische Gemeinden 162 und 170 f. Zu Steyr vgl. Neuhauser-Pfeifer/Ramsmaier, Vergessene Spuren. 
Amstetten, Baden, Ginserndorf, Grofienzersdorf, Hollabrunn, Horn, Krems a. d. Donau, Mistelbach, 
Médling, Neunerchen St. Pélten, Stockerau, Tulln, Waidhofen a. d. Thaya, Wiener Neustadt. Vgl. etwa 
Central Archives for the History of the Jewish People A/W 299: Uberblick iiber das jlidische Organisa- 
tionswesen im Lande Oesterreich. Vgl. auch Burger/Rinner/Strobl, Vom Leben der Juden in Madling; 
Milchram, Heilige Gemeinde Neunkirchen; Pollerof, Jiidisches Leben und Antisemitismus im Waldvier- 
tel; Schddbock Geschichte der Juden in Modhng, Sch\varz Tulln ist judenrein; Verdringt und vergessen. 
Streibel, Plfitzlich waren sie alle weg 18. 
Bei der Wiener Kultusgemeindewahl 1932 traten z. B. vier sozialdemokratische Listen an, wobei die zio- 
nistisch orientierten stirkeren Zulauf fanden. Vgl. Freidenreich, Jewish Politics 108 f. 
Bericht des Prisidiums 1933-1936 29. 
Freidenreich, Jewish Politics 110 f. 
Vgl. z. B. Protokoll der Unterredung von Gemeinderat Plaschkes mit Bundeskanzler Dr. Ramek am 
27. Februar 1925: Tagblatt-Archiv vom 27. Februar 1925; Pauley, Antisemitismus 154 ff. 
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Maderegger, Stindestaat 95. 
Freidenreich, Jewish Politics 219. 
Vgl. Kohlbauer-Fritz, Galizische Juden in Wien. 
Vgl. Genée, Wiener Synagogen 61 f. Die Schiffschul vertrat eine Adass Jisroel — hebr. fiir »Gemeinde 
Israels« — genannte Gruppierung. 
Freidenreich, Jewish Politics 120; vgl. auch Taubes/Bloch, Jiidisches Jahrbuch 5693 32 ff. 
Vgl. Freidenreich, Orthodoxy and the Kultusgemeinde. 
Z. B. Freidenreich, Jewish Politics 131 f. 
Lichtenberger, »Es war Heimat, das Burgenland« 53 ff. 
Marten-Finnis/Winkler, Die jiidische Presse im curopiischen Kontext; Nagel, Deutsch-jiidische Zei- 
tungen. 
Vgl. Malleier, Jiidische Frauen 74 ff. Vgl. auch Binder/Reitter/Riitgen, Judentum in einer antisemiti- 
schen Umwelt 85 ff. 
Vgl. auch Mertens, Das jiidische Vereinswesen. 
Weidenfeld, Von Menschen und Zeiten 29. 
Vgl. Dalinger, Verloschene Sterne; dies., Quellenedition.; Kohlbauer-Fritz, Galizische Juden in Wien. 
Datenbankauswertung Matriken der Israelitischen Kultusgemeinde Wien 1918-1938, Albert Lichtblau. 
Bei der iibrigen jiidischen Bevolkerung lebten 29,5 Prozent in der Leopoldstadt bzw. 8,6 Prozent in der 
Brigittenau. Vgl. Statistische Nachrichten (Wien 1925) 105. 
Vgl. Kolonovits/Burger/Wendelin, Staatsbiirgerschaft 47 ff.; Hoffmann-Holter, Jiidische Kriegsfliicht- 
linge 225 ff.; Besenbock, Die Frage der jiidischen Option. 
Freidenreich, Jewish Politics 26 £., 55, 57 £., 86, 116, 215. 
Zu diesem Phénomen vgl. Elias/Scotson, Etablierte und Auflenseiter. 
Roth, Juden auf Wanderschaft 40 f.; Lunzer /Lunzer-Talos, Joseph Roth 154 ff. 
Zu den »Siebengemeinden« siehe das Kapitel »Burgenland« im Beitrag von Christoph Lind in diesem 
Buch. 
Central Archives for the History of the Jewish People A/W 299. Vgl. auch Baumgartner/Fennes/Grei- 
feneder/Schinkovits/Tschdgl/Wendelin, »Arisierungen« 55 f£. 
Reiss, Geschichte der Juden und jiidische Geschichte 4. 
Reiss, Jiidisches Leben im Burgenland 108-113; ders., Sieben Gemeinden; Lichtenberger, »Es war Hei- 
mat, das Burgenland«. 
Vgl. Die Ergebnisse der 6sterreichischen Volkszihlung vom 22. Mirz 1934. Textheft (Statistik des 
Bundesstaates Osterreich, Heft 1, Wien 1935) 45 ff. 
Vgl. z. B. Albrich, Lebensgeschichten; Inama, Ein Viertel Stadt. 
Hoffmann-Holter, Jiidische Kriegsfliichtlinge 283. Im Zeitraum zwischen 1910 und 1934 sank die Zahl 
der in Wien lebenden Bevélkerung um mehr als 150 000 Personen. 
Leo Goldhammer zog Vergleiche zu Berlin. Vgl. Die Stimme vom 16. August 1928, 7 (»Das sterbende 
Wiener Judentum«). Vgl. auch Die Stimme vom 9. April 1935, 1 f. 
Anderl/Jensen, Zionistische Auswanderung 209. Vgl. auch Central Zionist Archives S6, Palistina-Amt 
Wien. 
Honigmann, Austritte aus dem Judentum in Wien 460 £.; ders., Austritte aus der jiidischen Gemeinde 
Berlin 77 ff. Zu Prag vgl. Riff, Assimilation and Conversmn 73 ff 
Dr. Bloch’s Wochenschrift (1919) 99. 
Chajes, Flucht aus dem Judentum 98. Vgl. auch Gold, Chajes. 
Chajes, Flucht aus dem Judentum 103. 
Die Zahl der Eintritte in die jiidische Religionsgemeinschaft belief sich fiir die genannten Zeitriume jihr- 
lich auf durchschnittlich 76 bzw. 338 Personen. 
Vgl. Bericht Kultusgemeinde 1929-1932, Tabelle XXIITI; Bericht des Prasidiums 1933-1936 111; Gold- 
hammer, Die Juden Wiens 17, 23, 26, 29, 65. Zur Frage der Konversion vgl. bes. die Arbeiten von Anna 
Staudacher: Staudacher, Wegen jiidischer Religion; dies., Jiidische Konvertiten in Wien; dies., Jiidisch- 
protestantische Konvertiten; Thon, Taufbewegung. 
Gilman, Der jiidische Kérper. 
Korber, Rassesieg 243. 
Z. B. Langer, Wege einer Psychoanalytikerin 36. 
Auskunft: The Joseph Yekutieli Maccabi Sports Archive. 
Baar, 50 Jahre Hakoah 111 ff. 
Vgl. Baar, 50 Jahre Hakoah 160 ff.; Bunzl, Hoppauf Hakoah 84 ff. 
Jiidische Schicksale 42, 
Bunzl, Hoppauf Hakoah 155 f. 
Vgl. Horowitz, Hakoah in New York. 
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Baar, 50 Jahre Hakoah 75 ff. 
Baar, 50 Jahre Hakoah 233; Eggers, Hugo Meisl; Franta/Weisgram, Ein rundes Leben. 
Vgl. John, Antisemitism in Austrian Sport, in: Brenner/Reuveni, Emancipation through Muscles 119-141. 
Baar, 50 Jahre Hakoah 233. 
Vgl. Dokumentarfilm von Yaron Zilberman, Hakoah — Club der Sirenen, Frankreich 2004. 
Vgl. Walter, Antisemitische Kriminalitit. 
Vgl. Botz, Gewalt 133 ff.; Hall, Der Fall Bettauer. 
Der Roman wurde 1924 fiir eine Verfilmung adaptiert, bei der unter anderem Hans Moser in der Rolle 
des Rates Bernart mitspielte. Vgl. Geser/Loacker, Stadt ohne Juden. 
Hall, Der Fall Bettauer 27. 
Botz, Gewalt 216. 
Vel. auch Pauley, Antisemitismus 123 ff.; Fellner, Antisemitismus in Salzburg 128 ff.; Hofinger, Anti- 
semitismus in Tirol 85 ff. 
Reichspost vom 11. Mai 1921. Vgl. auch Melichar, Who is a Jew? 
Reichspost vom 27. November 1919. 
Reichspost vom 24. Januar 1933; Pauley, Antisemitismus 216 ff. 
Die Stimme vom 2. Februar 1933, 7; Maderegger, Stindestaat 130 f. 
Vgl. Klésch/Scharr/Weinzierl, Irene Harand. 
Reichspost vom 8. November 1920. 
Vgl. 6sterreichische Tageszeitungen vom 30. April 1920. 
Pauley, Antisemitismus 219. 
Vgl. Amstidter, Alpinismus 287 ff.; Wachter, Antisemitismus im &sterreichischen Vereinswesen. 
Pauley, Antisemitismus 165; Schmidl, Der Deutsche Turnerbund. 
Lichtblau, Chiffre. 
Kriechbaumer, Jiidische Sommerfrische. 
Maderegger, Stindestaat 224 ff., 166. 
Vgl. Die Stimme vom 21. September 1934, 1. Der Erlafl wurde im Verordnungsblatt des Wiener Stadt- 
schulrates vom 15. September 1934 veréffentlicht. Auch einige Volks- und Hauptschulen diirften das 
Modell iibernommen haben. Vgl. Die Stimme vom 8. Oktober 1934, 2. 
Die Stimme vom 19. Oktober 1934, 2. 
Bericht des Prisidiums 1933-1936 48 f.; Wohnout, Januskdpfigkeit 11. 
Vgl. Rath, Autobiographie 517. 
Jiidische Schicksale 64. 
Lachs, Warum schaust du zuriick 149; Wimmer, Erinnerungen &sterreichischer Juden 32 und 103 £.; 
Jiidische Schicksale, z. B. 57; Austrian Heritage Collection am Leo Baeck Institute, Datenbank. 
Seewann, Zirkel und Zionsstern. 
Pauley, Antisemitismus 169 f. 
Andererseits kamen jiidische Studentinnen und Studenten aus Lindern — etwa Ruminien —, in denen 
fiir sie ein Numerus clausus galt, nach Wien, um hier zu studieren. 
Vgl. Dreier, Antisemitismus in Vorarlberg. 
Zuckmayer, Erinnerungen 24. 
Zuckmayer, Erinnerungen 24. 
Strasser, Zuckmayer 23. 
Lang/Tobler/Tschogl, Erinnerungen 503 ff. 
In Lang/Tobler/Tschogl, Erinnerungen, wird auf den Seiten 51, 123, 144, 156, 294 und 383 von anti- 
semitischen Erfahrungen berichtet, wahrend auf den Seiten 16, 20, 43, 64, 108, 123, (160), 175, 206, 346, 
402, 423 und 443 das Zusammenleben als antisemitismus-frei beschrieben wird. 
Austrian Heritage Collection am Leo Baeck Institute, Datenbank; Beckermann, Mazzesinsel. 
Timms, Kraus 323. 
Vgl. Canetti, Die Fackel im Ohr. 
Zit. in: Gilman, Die schlauen Juden 70. Vgl. auch Nordmann, »Der Intellektuelle«. 
Gilman, Die schlauen Juden 145, 184 ff. 
Zweig, Die Welt von Gestern 330; Kerschbaumer, Stefan Zweig. 
Tietze, Juden Wiens 272. Es lassen sich zahlreiche Beziige dazu herstellen, auch in der jiddischen 
Literatur, etwa im Gedicht »Is wu franen noch Ejrope?« (Gibt es noch irgendwo Europa?) - zit. in 
Eidherr, Zentren der jiddischen Kultur 42 f. Oder: Embacher, AufRenseiterinnen 61, zitiert Erin- 
nerungen einer Autorin an ihren Vater, der sich der europiischen, vor allem deutschen Kultur zu- 
gehorig fihlte. ' 
Vgl. Hanuschek, Elias Canetti; Schaber, Veza Canetti; Bolbecher/Kaiser, Lexikon Exilliteratur 133 ff. 
Bolbecher/Kaiser, Lexikon Exilliteratur 368 f.; Kaus, Und was fiir ein Leben. 
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Vgl. den Dokumentarfilm von Helga Embacher und Albert Lichtblau: Wien-New York. Riickkehr in 
Biichern, 1992; Bolbecher/Kaiser, Lexikon Exilliteratur 257 ff., 301 f. 
Klein-Léw, Erinnerungen 24. 
Klein-Low, Erinnerungen 26; Jahoda, Lebenserinnerungen 13. Vgl. auch Bicnenfeld, Die Religion der 
religionslosen Juden; Elon, Zu einer anderen Zeit 256. 
Vgl. Weinzierl, Hofmannsthal 19 ff.; Steinberg, Salzburger Festspiele 171 f£. 
Fiedler, Max Reinhardt 17; Hofinger, Max Reinhardt. 
Steinberg, Salzburger Festspiele; Silverman, Jewish Identity in Vienna. 
Kerschbaumer, Drittes Reich 115 ff.; Hofinger, Akte Leopoldskron. 
Dalinger, Verloschene Sterne 41. 
Dalinger, Verloschene Sterne 45 £., 80. 
Eidherr, Zentren der jiddischen Kultur 29. Vgl. auch Dalinger, Quellenedition. 
Ein Beispiel fiir die Aversion Assimilierter gegeniiber dem Jiddischen ist zu finden in: Clare, Letzter 
Walzer 109 f. 
Vgl. auch Reisner, Kabarett; Veigl, Luftmenschen. 
Vgl. Trampuz/Dosch, Verherrlichung Wiens; Dachs, Sag beim Abschied; Csiky, Ideologie der Ope- 
rette; Grunwald, Ein Walzer muf es sein. 
Zweig, Die Welt von Gestern 35. 
Zu Operette und Wienerlied vgl. Tietze, Juden Wiens 234 f. 
Schorke, Fin-de-Siecle. Vgl. auch Beller, Wien und die Juden 9 ff.; Gombrich, Jiidische Identitit; Zohn, 
Fin-de-Siécle Vienna. 
Schwarberg, Dein ist mein ganzes Herz; Arnbom/Wagner-Trenkwitz, Fritz Griinbaum. 
Vgl. insgesamt Hilberg, Die Vernichtung. 
Die wichtigsten Interviewsammlungen befinden sich in der Shoah Visual History Foundation (Los An- 
geles), in Yad Vashem (Jerusalem), im Dokumentationsarchiv des Osterreichischen Widerstands 
(Wien), in der Osterreichischen Mediathek (Wien), der Austrian Heritage Collection am Leo Baeck 
Institute (New York). Am Leo Baeck Institute befindet sich auch eine umfangreiche Sammlung 
unverdffentlichter Lebensgeschichten. Ahnliche Sammlungen befinden sich am Institut fiir Wirtschafts- 
und Sozialgeschichte der Universitit Wien und dem Institut fiir Geschichte der Juden in Osterreich 
(St. Pélten). 
Vgl. Langbein, Auschwitz-Prozef. 
Vgl. Bukey, Hitler’s Austria; Botz, Nationalsozialismus in Wien. 
Vgl. Ley, »Rassenschande«-Gesetze. 
Korber, Rassesieg 271. 
Z. B. Browning, Ganz normale Minner. 
Vgl. Bauer, Die dunkle Seite der Geschichte; Levi/Rothberg, The Holocaust; Herbert, Nationalsoziali- 
stische Vernichtungspolitik. 
Vgl. Staub, Roots of Evil. 
Vgl. auch Botz, The Dynamics of Persecution in Austria. 
Vélkischer Beobachter (Wien) vom 26. April 1938, 2. 
Kolonovits/Burger/Wendelin, Staatsbiirgerschaft 287 ff. 
Vgl. Anderl/Rupnow, Zentralstelle; Safrian, Eichmann 23 ff. 
Ich orientiere mich hierbei an http://www.genocidewatch.org/8stagehtm (29. August 2005). 
Rosenkranz, Verfolgung und Selbstbehauptung 196. 
Vgl. z. B. Safrian/Wittek, Dokumente 68 ff. 
Von Lang, Eichmann Protokoll 56. 
Vgl. z. B. Gruner, Zwangsarbeit und Verfolgung 215 ff. 
Kolonovits/Burger/Wendelin, Staatsbiirgerschaft 296 ff. 
Hitler, Mein Kampf 135. 
Wiesenthal, Doch die Mérder leben 315. 
Vgl. Weinzierl, Zu wenig Gerechte. 
Vgl. Putz, Judenverfolgung. 
Das Memorandum von Simon Wiesenthal hatte die Absicht, die Prozesse gegen NS-Verbrechen wieder 
in Gang zu bringen. Vgl. Rathkolb, Die paradoxe Republik 377 ff. 
Vgl. Cesarani, Eichmann. 
Safrian, Land der Titer. 
Safrian/Witek, Dokumente 20 ff. 
Vgl. Hilberg, Titer, Opfer, Zuschauer 123 ff. 
Rosenkranz, Verfolgung und Selbstbehauptung 189. 
Rosenkranz, Verfolgung und Selbstbehauptung 198.
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Vgl. Kannonier-Finster/Zicgler, Frauen-Leben. 

Vgl. auch Freund/Safrian, Vertreibung und Ermordung 37 ff. 
Moser, Osterreich 72 ff.; Freund/Safrian, Die Verfolgung der dsterreichischen Juden 783. 
Vgl. Freund/Baumgartner/Greifeneder, Vermogensentzug 49 ff. 
Eppel, Osterreicher im Exil 30 f£., 49. Die Quote fiir Polen, relevant fiir die in Galizien Geborenen, be- 
trug 6524 Personen. 
Vgl. z. B. Anderl, Wunschland. 
Vgl. Albrich, Lebensgeschichten 76 £.; Walzl, Juden in Kirnten 226; John, Bevolkerung 277. 
Rosenkranz, Verfolgung und Selbstbehauptung 284. 
Moser, Demographie 38 ff. 
Vgl. z. B. Lind, Der letzte Jude 61 f. 
Lind, Der letzte Jude 139. 
Gruner, Zwangsarbeit und Verfolgung 257. 
Rosenkranz, Verfolgung und Selbstbehauptung 280. 
Gruner, Zwangsarbeit und Verfolgung 222. Vgl. auch Yad Vashem O-30/52 [Léwenherz 1938-45] 33 £. 
Honigmann, Austritte 454 ff. 
Kolonovits/Burger/Wendelin, Staatsbiirgerschaft 293. 
Vgl. insgesamt Meyer, »Jiidische Mischlinge« 30. 
Vgl. z. B. Rosenkranz, Verfolgung und Selbstbehauptung 289 (zur Frage der »Mischehen« und »Misch- 
linge« auch 27 £., 30 ff.,, 55, 66, 128, 173, 191 ff., 194, 210, 238, 242, 254, 260, 265 ff., 280, 292, 294, 298, 

301, 304); Rabinovici, Instanzen der Ohnmacht 391, 
Rosenkranz, Verfolgung und Selbstbehauptung 34 £.; Walzl, Juden in Karnten 145. 
Vgl. Miihl, Robert Stricker 125 f. 
Rosenkranz, Verfolgung und Selbstbehauptung 123 f.; Anderl/Rupnow, Zentralstelle. 
Arendt, Eichmann in Jerusalem. 
Offenen Widerstand zu leisten war fiir Menschen in dieser Position nahezu unmdglich. Als Robert 
Stricker in Theresienstadt im Altestenrat wirkte, initiierte er dennoch eine Untergrundorganisation. Vgl. 
Bondy, »Elder of the Jews« 302 f. 
Vgl. Rosenkranz, Verfolgung und Selbstbehauptung 287, 299; Moser, Murmelstein. Vgl. auch Anderl, 
Retter oder Kollaborateur? 
Rabinovici, Instanzen der Ohnmacht 350. 
Rosenkranz, Verfolgung und Selbstbehauptung 293 f., Rabinovici, Instanzen der Ohnmacht 259. 
Rabinovici, Instanzen der Ohnmacht 275. 
Rabinovici, Instanzen der Ohnmacht 313. 
Gruner, Zwangsarbeit und Verfolgung 284. 
Zit. in Rosenkranz, Verfolgung und Selbstbehauptung 75. 
Vgl. Lind, Der letzte Jude 183 ff. 
Genée, Synagogen in Osterreich 86. 
Beispielsweise der Klagenfurter Rabbiner Babad und der Innsbrucker Rabbiner Rimalt; vgl. Walzl, 
Juden in Kirnten 209; Rosenkranz, Verfolgung und Selbstbehauptung 93. 
Vgl. z. B. John, Bevélkerung 245. 
Ellmauer/Embacher/Lichtblau, Salzburger Juden erzihlen 236 ff. Vgl. auch die Erinnerungen der Toch- 
ter des Salzburger Rabbiners Margulies: Lieberman, The Salzburg Connection. 
Herzog, Erinnerungen eines Rabbiners 45 ff. 
Rosenkranz, Verfolgung und Selbstbehauptung 202. 
Vgl. Rosenkranz, Verfolgung und Selbstbehauptung 201, 251 £., 276, 277. 
Rabinovici, Instanzen der Ohnmacht 315. 
Rosenkranz, Verfolgung und Selbstbehauptung 45 ff.; Baumgartner/Fennes/Greifender/Schinkovits/ 
Tschogl/Wendelin, »Arisierungenc. 
Lind, Der letzte Jude 120. 
Vgl. auch Sella, Die Juden Tirols 45 ff. 
Genée, Synagogen in Osterreich 74 ff. 
Lind, Der letzte Jude 40. 
Duizend-Jensen, Jiidische Gemeinden 149 f. 
Vgl. Lind, Der letzte Jude 50 f.; Achrainer, »U-Boote« in Tirol. 
Vgl. Lind, Der letzte Jude 47 ff.; Walzl, Juden in Kirnten 234 f. 
Marsilek, Geschichte des Konzentrationslagers Mauthausen. 
Vgl. Gerlach/Aly, Mord an den ungarischen Juden. 
Lappin, Waffen-SS 77. Vgl. insgesamt Braham/Miller, Holocaust in Hungary. 
Gerlach/Aly, Mord an den ungarischen Juden 375 ff. 
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414 Vgl. Lappin, Schicksal; dies., Death Marches. 
415 Vgl. z. B. Lind, Der letzte Jude 49, 217, 226, 228 . 
416 Lind, Der letzte Jude 135 f. 
417 Lappin, Waffen-SS 106. 
418 Holpfer, Massaker von Deutsch Schiitzen und Rechnitz. 
419 Dies dokumentiert der Film »Totschweigen« von Margareta Heinrich und Eduard Erne aus dem Jahr 

1994. Die Initiative RE.F.U.G.L.U.S widmet sich der Erinnerung an das Massaker und {ibergab 1993 den 
von ihr angekauften Kreuzstadl in Rechnitz dem Bundesverband der Israelitischen Kultusgemeinden. 
2005 wurde abermals vergeblich nach dem Massengrab gesucht. Vgl. auch Kuretsidis-Haider, Verbre- 
chen. Vgl. insgesamt auch Litschauer, 6/44-5/45. 

420 Embacher, Neubeginn 45; Bailer, Wiedergutmachung 145 ff.; Ungar-Klein, U-Boote in Wien; Achrai- 
ner, »U-Boote« in Tirol; Lind, Der letzte Jude 50 f. 

421 Albrich, Opfermythos 61. 
422 Der Photograph Ernst Haas dokumentierte den Empfang von Kriegsgefangenen. Vgl. Husslein-Arco, 

Welt in Triimmern. 
423 Embacher, Neubeginn 123 ff. 
424 Vgl. auch Rathkolb, Zur Kontinuitit antisemitischer und rassistischer Vorurteile. 
425 Wilder-Okladek, Return Movement, berechnete z. B. 4500 Riickwanderer. Vgl. auch Wilder, Allge- 

meine und jiidische Migration. 
426 Vgl. Reinprecht, Zuriickgekehrt 37 ff.; Doderer, Jiidische Remigrantinnen und Remigranten; Embacher, 

Zur Riickkehr der Vertriebenen in Osterreich; Vansant, Reclaiming Heimat. 
427 Whiteman, Die Entwurzelten. . 
428 Vgl. Eppel, Osterreicher im Exil, und ders., Osterreicher in der Emigration. Einige Institutionen be- 

fassen sich intensiv mit der Geschichte des Exils, der Orpheus-Trust mit Exil-Musikschaffenden, die 
Exilbibliothek des Wiener Literaturhauses und die Zeitschrift »Zwischenwelt. Literatur — Widerstand 
— Exil« mit den vertriebenen Autorinnen und Autoren. Uber den Stand der Exilforschung vgl. 
Adunka/Roessler, Rezeption des Exils. 

429 Grossberg, Road to America 29; Wiesinger-Stock/Weinzierl/Kaiser, Vom Weggehen. 
430 Bolbecher/Kaiser; Lexikon Exilliteratur; Stadler, Vertriebene Vernunft; Douer, Israelische Kiinstler; 

Douer/Seeber, Lateinamerika als Exil; Seeber, Schriftsteller. 
431 Kandel, Suche nach dem Gedichtnis. 
432 Vgl. http://nobelprize.org/chemistry/laureates/1998/kohn-autobio.html (27. Juli 2005) und http://no- 

belprize.org/medicine/laureates/2000/kandel-autobio.html (28. Juli 2005). 
433 Bunzl/Marin, Antisemitismus in Osterreich, Anhang. 

434 »Vielmehr ist wahr ... Dr. Muzicant antwortet Peter Sichrovsky, in: hagalil.com vom 18. Mai 2003 bzw.: 
http://www.hagalil.com/austria/gemeinde/sichrovsky.htm (27. Juli 2005). 

435 Vgl. Embacher/Lichtblau, Die Jiidische Gemeinde in Salzburg. 
436 Vgl. Rolinek, Identitit und Zugehérigkeit 34; Albrich, Exodus. 
437 Vgl. z. B. Reiter, »Milchprozef«; Ramp, DPs in Salzburg und Oberésterreich. 
438 Eine Auflistung der DP-Lager in den cinzelnen Lindern findet sich bei Oertel, Jiidische Displaced 

Persons 110 ff. (Wien), 137 . (Oberdsterreich) und 139 ff. (Salzburg). Vgl. auch Rolinek, Identitit und 
Zugehérigkeit; John, Zwischenstation Oberdsterreich. 

439 Pick, Simon Wiesenthal. 
440 Vgl. Albrich, Traum. 
441 Vgl. Kejda, Buchara-Juden; Vertlib, Osteuropiische Zuwanderung. 
442 Rabbiner Moshe Israelov in der ORF-Sendung Orientierung vom 29. Mai 2005. 
443 Paul Grosz in Friedmann/Hofstdtter/Knapp, Jiidische Emigrantinnen und Emigranten 14. 
444 Vgl. Kaul, Die Spanischen Juden; dies., Wiens »spanische« Juden. 
445 Bailer, Wiedergutmachung 135 ff. 
446 Perz, KZ-Gedenkstitte Mauthausen 210 f. 
447 Vgl. Ostow, Longing and Belonging. 
448 Vgl. insgesamt dazu Bunzl, Symptoms. 
449 Zelman, Leben nach dem Uberleben. 
450 Vgl. Utgaard, Remembering & Forgetting; Albrich, Opfermythos. 
451 Gehler/Chwatal, Die Moskauer Deklaration; Keyserlingk, Die Moskauer Deklaration. 
452 Vgl. Knight, Wortprotokolle. 
453 Vgl. Sternfeld, Betrifft: Osterreich 31 ff. 
454 Hanisch, Opfererzihlung 256. Eine vergleichende Perspektive wird eingenommen von Blinsdorf, NS- 

Zeit; Uhl, Das »erste Opfer«. 
455 Vgl. Forster, »Wiedergutmachung«, bzw. Goschler/Lillteicher, »Arisierung« und Restitution. 
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Vgl. Jabloner/Bailer-Galanda/Blimlinger/Graf/Knight/Mikoletzky/Perz/Sandgruber/Stuhlpfarrer/Tei- 
chova, Schlussbericht. 
Vgl. Beckermann, Unzugehorig 92. 
Zu erwihnen wire noch der Versdhnungsfonds. Vgl. Feichtlbauer, Zwangsarbeit. 
Zu Albert Sternfeld vgl. Sternfeld, Betrifft: Osterreich; Mayr, Die Sternfelds, Pelinka/Mayr, Entdeckung 
der Verantwortung. 
Vgl. Lillie, Was einmal war 203 ff.; Czernin, Die Filschung. 
Zu Eric Zeisl vgl. Hanak/Haas/Wagner, Endstation. 
Vgl. auch Anderl/Caruso, NS-Kunstraub; Pawlowsky/Wendelin, Enteignete Kunst. 
http://www.doew.at/thema/vg/vg.html (13. Februar 2004); Kuretsidis-Haider/Garscha, Keine »Ab- 
rechnung«. 
Manoschek, Verschmihte NS-Herrschaft 9. 
Zum Opfermythos vgl. Utgaard, Remembering & Forgetting. 
Mitten, »Die Siihne ... moglichst milde zu gestalten« 111. 
Vgl. Rathkolb, Die paradoxe Republik 17 ff. 
Kieninger/Langreiter/Loacker/Loffler, 1. April 2000. 
Fischer, Taras Borodajkewycz. 
Wiesenthal, Doch die Morder leben; Pick, Wiesenthal. 
Vgl. Heimann -Jelinek, Tennenbaum 7 £, 
Bunzl/Marin, Antisemitismus in Osterreich, Anhang. 
Wiesenthal, Recht nicht Rache 360 ff; Rathkolb Die paradoxe Republik 383 ff. 
Vgl Zeitschrift fiir Demographie und Statistik der_]'uden, 3.Jg. (1907) 188; Adunka, Vierte Gemeinde, 
bes. 386 f. 
Vgl. auch Bohler, Kreisky-Peter-Wiesenthal-Affire. 
Detailliert analysiert von Wodak/Nowak/Pelikan/Gruber/de Cillia/Mitten, Nachkriegsantisemitismus. 
Vgl. auch Mitten, Waldheim Phenomenon. 
Vgl. Beckermann, Unzugehorig 28. 
Die Schlufstrich-Forderung, daf die Aufarbeitung der NS-Vergangenheit endlich zu einem Ende 
kommen sollte, wiederholte sich regelmifig. Vgl. Adunka, Vierte Gemeinde 417, 419, 429 £. 
Z. B. Adunka, Vierte Gemeinde 390. 
Vgl. Weiss, Antisemitische Vorurteile; Sottopietra, Variationen eines Vorurteils; Bunzl/Marin, Anti- 
semitismus in Osterreich. 
Bunzl, Symptoms 175. 
Rathkolb, Die paradoxe Republik 377 ff; Reiter, Die Generation danach. 
Pauley, Antisemitismus 365; insgesamt: Hod!/Lamprecht Kontinuitiit und Transformation. 
Bislang wurde die Integration ehemaliger NSDAP-Mitglieder erst fiir die SPO umfassend aufgearbeitet. 
Vgl. Neugebauer/Schwarz Der Wille zum aufrechten Gang; Mesner, Entnazifizierung. 
Vgl. insgesamt Wassermann, Antisemitismus in Osterreich. 
Vgl. Lettl, Kirche und Judentum 203 ff. 
Vgl. dazu Schroubek, Andreas von Rinn; Erb/Lichtblau, Andreas von Rinn; Hauer, Judenstein. Vgl. 
auch das Kapitel »Blutlegenden: Ritualmord und Hostienschindung« im Beitrag von Barbara Staudin- 
ger in diesem Band. 
Mooslechner, Juden nach 1945 in Osterreich 48 f. 
Vgl. Adunka, Vierte Gemeinde 460 f. 
Vgl Fleck/Mfiller, Zum nachnazistischen Antisemitismus. 
Vgl. z. B. Der Lebensbaum 60 ff.; Adunka, Vierte Gemeinde 535. 
Vegl. auch Reiss, Hier in der heiligen jiidischen Gemeinde Eisenstadt. 
Vgl. z. B. Adunka, Vierte Gemeinde 402 f. 
Adunka, Vierte Gemeinde 454. 
Embacher/Reiter, Gratwanderungen 57 ff., bes. 66 £. 
Reiter, Antisemitismus-Verdacht 110 £f. 
Embacher/Reiter, Gratwanderungen 122 ff, 
Embacher/Reiter, Gratwanderungen 146 ff. 
Vgl. Adunka, Vierte Gemeinde (siche: Namensregister). 
Adunka, Vierte Gemeinde 440; Bunzl, Between Vienna and Jerusalem. 
Embacher/Reiter, Gratwanderungen 199 ff. 
Bunzl, Symptoms 182 f. 
Bunzl Symptoms 183 f. Vgl. auch Pinto, Europa. 
Jorg Haider suchte immer wieder die Nihe zu jiidischen Kreisen, etwa zum KZ-Uberlebenden Viktor 
Frankl. Vgl. Zéchling, Haider. 
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507 
508 
509 
510 
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513 
514 
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518 
519 
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524 

525 
526 
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528 
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530 
531 

532 
533 
534 
535 

Adunka, Vierte Gemeinde 21 £, 27, 3¢ f. Vgl. auch Embacher, Neubeginn 29, 152, 183. 
Vgl. . B. ein Interview mit Leon Zelmap jn Embacher, Neubeginn 166; vgl. auch Zelman, Leben nach 
dem Uberleben. 
Adunka, Vierte Gemeinde 349. 
Adunka, Vierte Gemeinde 351, 
Adunka, Vierte Gemeinde 470 £, 
Sie erhielten drei der 24 Mandate. 
Beckermann, Unzugehérig 11. 
Embacher, Neubeginn 234 ff.; Adunky v: : 
Goodman-Thau, Rabbinerin in Wien."’ R i 
Vgl. Mooslechner, Juden nach 1945 in (Y<rorre 
Vgl. Beckermann, Mazzesinsel. OsteREich. 5 

Volkszihlung. Hauptergebnisse I (hg. von Statistik Austria, Wien 2003) 103. 
Zur Geschichte der jiidischen Bevélkerung in St. Pélten vgl. Lind, Die zerstérte jiidische Gemeinde 
St. Pélten; ders., Der »Landsprengel«. 

Vgl. Inama, Ein Viertel Stadt; Inama/ Loewy, Geschichte und Gegenwart der Hohenemser Synagoge. 
Genée, Synagogen in Osterreich 76, 78 ff, 82, 84, 86, 96. 
Kratz/Schén/Gaisbauer/Litsauer, Verlorene Nachbarschaft. 
Altmann, Synagoge zu Salzburg 42. 
Zu Graz vgl. Strempfl, Grazer Synagogen, 
Genée, Synagogen in Osterreich 104 ff.; John/Lichtblau, Synagogen in Linz und Salzburg; John, Ge- 
brochene Kontinuitit. 

Zum Sanierungskonzept der Synagoge in Baden bei Wien vgl. http://www.juedischegemeinde.at/ 
(16. Juli 2005); Schirf, Jiidisches Leben i Baden 240 fE£. 
Bunzl, Symptoms 53. 
Brauer, Farben meines Lebens. 
Fuchs, Phantastisches Leben. 

http://www.erica-fischer.de/texte/ juedisches/Ich_bin_Juedin_Juedisches.html (14. Mai 2006). 
Fischer, Aimée & Jaguar. : 

http://www.erica-fischer.de/texte/juedisches/Ich_bin_Juedin_Juedisches.html (14. Mai 2006). 
Vgl. auch Bolbecher/Kaiser, Lexikon Exilliteratur. Zu Kinder- und Jugendliteratur vgl. auch Seeber, 
Kleine Verbiindete. 
Kliiger, Weiter leben; Morton, Die Ewigkeitsgasse; ders., Durch die Welt; Spiel, Welche Welt. 
Grossberg, Amerika im austro-amerikanischen Gedicht. 
Griinzweig, Fred Wander. 

Bolbecher/Kaiser, Lexikon Exilliteratur; Blumesberger/Doppelhofer/Mauthe, Handbuch &sterreichi- 
scher Autorinnen und Autoren jiidischer Herkunft. Vgl. auch Strelka, Des Odysseus Nachfahren. 
Vgl. auch Miiller, Literatur und Kultur des Judentums. Fiir deutsche Literatur vgl. Schlant, Die Sprache 
des Schweigens. 
Bachmann, Unter Mérdern und Irren 177, 
Bernhard, Heldenplatz. 
Vgl. bes. Roth, Die Geschichte der Dunkelheit; Gstrein, Die englischen Jahre; Zeyringer, Osterreichi- 
sche Literatur. 
Mitgutsch, Abschied von Jerusalem; dies., Haus der Kindheit. 
Vgl. z. B. Rabinovici, Suche nach M.; Schindel, Gebiirtig; Vertlib, Abschiebung; Menasse, Die Ver- 
treibung aus der Hoélle. Zur Familiengeschichte vgl. auch Menasse, Vienna. 
Vgl. insgesamt auch Doll, Les écrivains juifs autrichiens; Gelber, Von Franzos zu Canetti; Schmid-Bor- 
tenschlager, »Juden« und »Jiidisches«. 
Vgl. Bunzl, On the Politics and Semantics of Austrian Memory. 
Milchram, Judenplatz 26 ff.; Comay, Memory Block. 
Feingold, Ein ewiges Dennoch 380. 
Vgl. Stifter/Ungar-Klein, Bildung gegen Vorurteile. 
Vgl. Shimron, Chajesrealgymnasium. 
Adunka, Vierte Gemeinde 510 f. Aktuelle Informationen sind zu finden unter: http://www.chabad.at 
(4. Mdrz 2006). 
Vegl. http://www.jbbz.at/ (4. Mirz 2006). 
Toch, Erinnerungen 169. 
Vgl. Bar-On, Furcht und Hoffnung; Brainin, Transmission von Trauma; Mooslechner, Juden nach 1945 
in Osterreich; Rosenthal, Holocaust im Leben von drei Generationen. 
Adunka, Vierte Gemeinde 520; 10 Jahre Esra.
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553 Embacher, Neubeginn 46 f. 
554 Beckermann, Unzugehorig 9 f. 
555 Vgl. dazu »Die Hoffnung der Rabbinerinnen, in: Der Standard vom 17./18. April 2004, 15. 
556 Bunzl, Symptoms 181. 
557 Adunka, Vierte Gemeinde 371, vgl. auch 357, 460, 503, 507, 512, 522. Vgl. auch Wilder-Okladek, Die 

jiidische Bevolkerung. 
558 Auskunft des Matrikenamtes der Israelitischen Kultusgemeinde Wien; Adunka, Vierte Gemeinde 513; 

Wilder-Okladek, Die jiidische Bevélkerung 90 f. 

Bildnachweis 

Bregenz, Vorarlberger Landesarchiv: 245, 306; Budapest, Széchényi-Nationalbibliothek: 28 links; Cincinnati, 
Hebrew Union College: 85, 232, 333; Diisseldorf, Salomon Ludwig Steinheim Institut: 391; Eisenstadt, Oster- 
reichisches Jiidisches Museum: 302, 356, 359, 395; Friesach, Stadtmuseum: 189; Fiirth, Jiidisches Museum: 
293; Graz, Universalmuseum Joanneum: 209; Graz, Stadtmuseum: 24; Halle, Stiftung Moritzburg, Kunst- 
museum des Landes Sachsen-Anhalt: 113; Heidelberg, Universitiitsbibliothek: 135; Hohenems, ]fid1§c1}es 
Museum: 363; Jerusalem, Schocken-Institut: 112; Jerusalem, Yad Vashem: 541; Klosterneuburg, Stiftsbiblio- 
thek: 28 rechts, 215; Korneuburg, Stadtmuseum: 211; Krems, Institut fiir Realienkunde: 132, 208; Krems- 
miinster, Stiftsbibliothek: 159; Leipzig, Universititsbibliothek: 97; Linz, Landesmuseum, Institut fiir Rea- 
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Bayerische Staatsbibliothek: 305; New York, YIVO: 454, 489; New York, Leo Baeck Institute: 459; Niirn- 
berg, Schedelsche Weltchronik: 194, 219; Odenburg, Stadtmuseum: 89; St. Plten, Institut fiir jiidische Ge- 
schichte Osterreichs: 326; St. Pélten, Niederdsterreichisches Landesarchiv: 36, 37; Villach, Museum' der Stadt 
Villach: 26; Wien, Bundesdenkmalamt: 217, 223; Wien, Edition Skye: 485; Wien, Das jiidische Wien 1860 
1938: 558; Wien, Graphische Sammlung Albertina: 385; Wien, Haus-, Hof- und Staatsarchiv: 143, 202, 254, 
265 links; Wien, Hofkammerarchiv: 172, 260; Wien, Josef Vorlaufer, Anlaufstelle der Ismeliti;chen Kultus- 
gemeinde: 536; Wien, Jiidisches Museum: 291, 414, 421, 422, 423 oben, 431, 450, 471, 477; \‘.Vlen,. MA 7 .RC- 
ferat Stadtarchiologie: 43, 100; Wien, Martin Kohlbauer: 559; Wien, Moses, Die Juden in Nlederosterrefch: 
299; Wien, Nationalbibliothek, Bildarchiv: 38, 139, 281, 342, 445, 466, 468, 487, 505, 507, 524, 550; Wien, 
G. Tobias Natter, Rabbiner — Bocher — Talmudschiiler, Bilder des Wiener Malers Isidor Kaufmann: 45_6; 
Wien, Peter Rauscher — DI Lintner, NOGIS: 240; Wien, Sabine Hédl: 336; Wien, Stadt- und Landesarchiv: 
158, 265 rechts, 276; Wien, Wien Museum: 284, 323, 344, 406, 423; Wiener Neustadt, Stadtmuseum: 176; 
Privatarchiv: 314, 434, 481 

Autoren 

PD Dr. Martha Keil ist Direktorin des Instituts fiir jiidische Geschichte Osterreichs (INJOEST), Dr. E‘vehne 
Brugger und Dr. Barbara Staudinger sind wissenschaftliche Mitarbeiterinnen am INJOEST. Dr. Ch}'lstoph 
Lind fiihrt am Institut fiir historische Intervention Projekte durch. Univ. Prof. Dr. Albert Lichtblau ist Pro- 
fessor fiir Zeitgeschichte am Institut fiir Geschichte der Universitit Salzburg und Stellvertretender Leiter des 

Zentrums fiir jiidische Kulturgeschichte der Universitit Salzburg. 
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Anhang 

Zeittafel 

903-906 
981 
1103 
1194 

1196 
1204 
1215 
1226 
1236 
1238 
1239 
1244 
1247 

1252 
1255 
1257 
1261 
1264 
1267 
1277 

1293 
1297 
1298 
1300-1325 
1305 
1331 
1338 
1348/49 
1362 
1370-1375 
1377 
1383 
1391/92 
1404 
1406 
1416 
1417 
1420/21 
1437/38 
1475 
1496/97 
1496/97 
1498 
1511 

Raffelstettener Zollordnung 
Erster Beleg fiir die Ansiedlung von Juden in Bayern 
Aufnahme der Juden als besonders geschiitzte Gruppe in den Reichslandfrieden 
lS)tr(:}it des Juden Schlom, Miinzmeister Herzog Leopolds V., mit dem Kloster Form- 

ac 
Ermordung Schloms und seiner Familie in Wien 
Erwihnung einer Synagoge in Wien 
Viertes Laterankonzil ) 
Nennung des jiidischen Friedhofs in Uberlingen 
Bau der Synagoge am Wiener Judenplatz 
Privileg Kaiser Friedrichs IL. fiir die Wiener Juden 
Rabbiner in Wien und Wiener Neustadt nachweisbar 
Privileg Herzog Friedrichs IL. fiir die Juden Osterreichs 
Papst Innozenz IV. erweitert die Sicut-Judaeis-Bulle um das Verbot der Blutbeschuldi- 
ung 

gAltester erhaltener Grabstein (Wiener Neustadt) 

Privileg Pfemysl Otakars fiir die Juden Osterreichs 
Jitdische Kammergrafen Pfemysl Otakars in Osterreich 
Erwihnung der Judengasse in Graz 
Nennung eines Judenrichters in Krems 
Wiener Konzil mit ausfiihrlichen Bestimmungen fiir Juden 
Privileg Rudolfs von Habsburg fiir die Juden Osterreichs, Erwihnung einer Judensteuer 
in Laa an der Thaya 
Ritualmordvorwurf gegen Juden in Krems 
Der Salzburger Erzbischof Konrad IV. kauft Gastein mit Hilfe jiidischer Kreditgeber. 
Verbrennung einer Jiidin in Salzburg 
Bau der Synagogen in M&dling, Tulln, Korneuburg, Sopron 
Judenverfolgung nach einer angeblichen Hostienschindung in Korneuburg 
Kaiser Ludwig der Bayer belehnt die Habsburger mit dem Judenregal. 
Pulkauer Verfolgung, Wiener Zinsrevers 
Pestverfolgungen 
Herzog Rudolf IV. belehnt die Grafen von Cilli mit dem Juden Chatschim. 
Bau der Synagogen in Bruck an der Leitha, Médling, Maribor, Sopron 
Neue Judenprivilegien fiir Osterreich, die Steiermark und Kérnten 
Herzog Albrecht III. 1d8t David Steuss gefangennehmen. 
Kremser Ketubba 
Judenverfolgung in Salzburg 
Brand der Wiener Judenstadt 
Steuertakkana fiir die Steiermark 
Kénig Sigismund schreibt den Juden Osterreichs den »Dritten Pfennig« vor. 
Wiener Gesera, Vertreibung der Juden aus Osterreich 
Vertreibung der Juden aus Graz 
Trienter Ritualmordprozef um den Tod des Kindes Simon 
Vertreibung der Juden aus der Steiermark und Kirnten 
Erste Ansiedlung von Juden in Eisenstadt, Giins/Ké&szeg und Marchegg 
Vertreibung der Juden aus Salzburg 
Erste Kleiderordnung fiir Juden, die sich in Wien aufhalten 
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ZEITTAFEL 

1540/44 
1543/44 

1551 

1559 

ab ca. 1560 

1571 
1572/73 

ab ca. 1580 
1582 

um 1600 

1614 

1617 

1617 
1618 

ab ca. 1620 

1621 

1622 

1622 

1624/25 

1627 
1629 

1632 
1640cr Jahre 
1642 

ca. 1650 

568 

Vertreibung der Juden aus dem Herzogtum Krain. Den Laibacher Juden wird gestattet, 
sich voriibergehend in Eggenburg niederzulassen. 
Die Tiroler Stinde beschliefen die Ausweisung der Juden aus der Grafschaft. Diese wird 
jedoch nicht durchgefiihrt. 
Schlacht von Mohics: Die Kénigreiche Ungarn und B6hmen kommen zum habsburgi- 
schen Herrschaftskomplex. . 
Vertreibung der Juden aus PreBburg/Bratislava und Odenburg/Sopron 
Die »Judenordnung« Ferdinands I. (1536 erneuert) regelt einen zeitlich eng befristeten 
Aufenthalt von Juden in Wien. 
Ritualmordvorwurf gegen die Juden von Bésing/Pezinok. Nach einem Prozefl werden 
alle Juden verbrannt. 
Die Reichspoliceyordnung sicht eine Kennzeichnungspflicht fiir alle Juden des Heiligen 
Romischen Reichs vor. 
Die Judenordnung fiir die vorderdsterreichischen Linder schreibt die Kennzeich- 
nungspflicht fiir Juden fest, verbietet ihnen, Waffen zu tragen, und regelt das Kredit- 
geschiift. 
Vertreibung der Juden aus Giins/Készeg 
Ausweisung aller unbefreiten Juden aus Niederdsterreich. Sonderregelungen sowie eine 
nicht vollstindige Durchfiihrung lassen die Siedlungskontinuitit jedoch nicht generell 
abbrechen. 
Patent Ferdinands L. zur Kennzeichnungspflicht fiir Juden durch einen gelben Ring, der 
am Obergewand getragen werden mufl. Dieses Mandat gilt fiir die gesamten habsburgi- 
schen Linder. 
Ferdinand 1. lost die Markgrafschaft Burgau aus der Pfandherrschaft des Augsburger 
Bischofs aus. 
{\nsicdlung von Juden in der Markgrafschaft Burgau durch die habsburgischen Landes- 
herren 
Maximilian II. siedelt sieben jiidischen Familien in Wien an. 
Ausweisung der Juden aus Ober- und Niederdsterreich einschlieflich Wien 
Verleihung von Hofjudenprivilegien an einzelne Juden 
Erster mit Sicherheit datierbarer Grabstein des jiidischen Friedhofs in Wien (Seegasse) 
In Wien existiert eine jiidische Gemeinde: Zwei Synagogen, ein Ritualbad und ein Fried- 
hof sind belegt. 
Ausweisung der unbefreiten Juden aus Wien. Nur die Hofjuden diirfen im Gegenzug 
zur Zusicherung von Zahlungen bleiben. Gleichzeitig verleiht Kaiser Matthias an elf 
Wiener Juden ein Hofjudenprivileg. 
Karl von Burgau erlift ein Mandat zur Vertreibung der Juden aus der Markgrafschaft 
Burgau. Umgesetzt wird dies nur in den Kameralorten Giinzburg, Burgau, Scheppach 
und Hochwang. 
Schutzbrief fiir die Juden von Hohenems 
Kaiserliches Privileg fiir die Juden der Markgrafschaft Burgau 
Niederdsterreichische Adelige nehmen vermehrt Juden auf ihren niederdsterreichischen 
Herrschaften auf. 
Einjahrige Pacht der kaiserlichen Miinzstitte in Wien durch ein Konsortium von Wie- 
ner Juden 
Verpfindung der Herrschaften Eisenstadt und Forchtenstein 1622 an die Grafen von 
Esterhézy (Erwerb durch Kauf 1649) 
Pacht aller bohmischen, mihrischen und niederésterreichischen Miinzstétten durch ein 
Konsortium um Hans de Witte. Der Prager Jude Jakob Bassevi ist an diesem Konsor- 
tium beteiligt. 
Ubersiedlung der Wiener Juden in ein Ghetto im »Unteren Werd« (Leopoldstadt) aufler- 
halb der Stadtmauern. Gleichzeitig wird der Judenschaft ein umfassendes kaiserliches 
Privileg ausgestellt: offizielle Befreiung der Wiener Juden von der Kennzeichnungspflicht 
Verbot der Mautpacht durch Juden in Niederdsterreich 
Einfithrung einer regelmifBigen Steuer der Wiener Juden an den Landesfiirsten; Befrei- 
ung der Wiener Judenschaft von der Leibmaut 
Die Judenstadt umfaflit 104 Hiuser. 
Ausschreitungen der Wiener Studentenschaft gegen die Juden 
Hinrichtung des Konvertiten Ferdinand Engelberger in Wien 
Erbauung der Klaussynagoge in der Wiener Judenstadt



ZEITTAFEL 

1651 
1652 

1656 

1669-1671 
1670 

1670er Jahre 

1676 

1688 

2.12.1684 

ab 1700 
1718 

1718, 1721, 1723 
1726 
1744 
1745 

1753 
1764 
1772 
ab 1773 
1776 

1778 
19. 10. und 
15.12.1781 

2.1.und 
13.2.1782 

31.3.1783 

1788 
30.9. 1789 
1797 
1809 
1815 
1819 

9.4.1826 

1829 
1839/40 
1844 
Mirz 1848 

1849 

1849 

31.12.1851 

1852 
1853 
1859 

1860 

1867 

Mord an der Wiener Jiidin Eleonore 
Den niederdsterreichischen Landjuden wird die Ausweisung angedroht. Fiir die Riick- 
nahme sagen sie die Zahlung regelmifiger Steuern zu. 
Privileg fiir die niederdsterreichischen Landjuden: Sie erhalten dadurch shnliche Rechte 
wie die Wiener Judenschaft. 
Ausweisung der Juden aus Wien und Niederdsterreich 
Bau der Kirche am »Judenstein« bei Rinn zur Verechrung des »Andreas von Rinn«. Die 
im 17. Jahrhundert erfundene Sage erzihlt von einem Ritualmord von Juden, der 1462 
stattgefunden haben soll. 
Samuel Oppenheimer beginnt sein Wirken in Wien. Ab 1671 Neugriindung jiidischer 
Gemeinden im Burgenland. Starke Zuwanderung von Juden nach Mihren. 
Vertreibung der Juden aus der Reichsgrafschaft Hohenems. Ein Teil der Vertriebenen 
I3t sich in Sulz nieder. 
Teilweise Vertreibung aus Sulz. Neuaufnahme der Juden in Hohenems 
Samson Wertheimer ldft sich dauerhaft in Wien nieder. 
Starke Zuwanderung von Juden nach Ungarn 
Friede von Passarowitz ermdglicht freie Niederlassung tiirkischer Juden in den habs- 
burgischen Lindern. 
Judenordnungen Karls VI. fiir Wien 
Familiantengesetz Karls VL. fiir Bohmen, Mihren und Schlesien 
Maria-Theresianische Toleranztaxe fiir Ungarn und Burgenland 
Vertreibung der Juden aus Prag. Ihre Riickkehr erfolgt drei Jahre spiter. Endgiiltige Ver- 
treibung der Juden aus Sulz 
Judenordnung Maria Theresias fiir Wien 
Neue Judenordnung Maria Theresias fiir Wien 
Erste Teilung Polens. Die galizischen Juden geraten unter dsterreichische Herrschaft. 
Mendelssohns Bibeliibersetzung (bis 1783) 
Judenordnung Maria Theresias fiir Galizien 
Gemeindeordnung fiir die Wiener Sephardim 

Toleranzpatente fiir Bshmen und Osterreichisch-Schlesien 

Toleranzpatente fiir Wien und Niederdsterreich sowie Mihren 
Toleranzpatent fiir Ungarn 
Militsirdienst fiir Juden 
Toleranzpatent fiir Galizien 
Systemalpatent fiir die béhmischen Lander (bis 1848) 
Ubergriffe gegen Juden in Innsbruck 
Vergebliche Emanzipationsbemiihungen auf dem Wiener Kongref} 
Ausliufer der Hep-Hep-Unruhen in Wien und Graz 
Erdffnung des Wiener Stadttempels. Reformen Isaak Noah Mannheimers 
Griindung des Collegio Rabbinico Italiano in Padua 
Teilweise Niederlassungsfreiheit in Ungarn und Burgenland 
Judenfeindliche Unruhen in Prag 
Ausbruch der Revolution unter reger Teilnahme jiidischer Aktivisten. Zahlreiche von re- 
aktiondrer Seite angezettelte antijiidische Unruhen 
Aufnahme der Gleichberechtigung der jiidischen Bevolkerung in beiden Verfassungen 
knapp vor dem Scheitern der Revolution 
Strafgelder fiir ungarisch-jiidische Gemeinden wegen ihrer Beteiligung an der Revolu- 
tion 
Teilweise Wiederherstellung des vorrevolutioniren Rechtszustands durch Authebung 
der Mirzverfassung von 1849 
Konstituierung der Israelitischen Kultusgemeinde Wien 
Erneute Einschrinkung der Grundbesitzfihigkeit der jiidischen Bevélkerung 
Verbreiterung der Berufsmdglichkeiten durch Vereinheitlichung des Gewerberechts 
und Einfithrung der Gewerbefreiheit 
Kaiserliche Verordnung iiber die Berechtigung der »Israeliten« beziiglich des Erwerbs 
von Immobilien. Aufrechterhaltung des Erwerbsverbots in zahlreichen Lindern 
Staatsgrundgesetz, Gleichstellung aller 6sterreichischen Biirger und Biirgerinnen, Aner- 
kennung der »israelitischen Religionsgesellschaft« in der dsterreichischen Reichshilfte 
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1867 
1871 

1895 

1896 

29.-31. 8. 1897 
1897 
1898 
1899 

1907 

1908 
1909 
1914 

1918 

1919 

1921 
1921 

1925 
1925 

18.-31. 8.1925 
1933 

Juni 1933 

19.6. 1933 

Februar 1934 

12.3.1938 

18.3.1938 

2.5.1938 

9.und 10. 11. 1938 

September 1939 

Emanzipationsgesetz in der ungarischen Reichshilfte 
Organisation voneinander getrennter orthodoxer, Status-quo-ante-, neologischer (re- 
formorientierter) und sephardischer Gemeinden in der ungarischen Reichshalfte 
Priigung des Begriffs » Antisemitismus« im Umbkreis des deutschen Journalisten Wilhelm 
Marr. Beginn der Ideologisierung und Parteipolitisierung der Judenfeindschaft 
Vermeintlicher Ritualmordfall im ungarischen Tisza Eszlar. Grofles internationales 
Interesse und Agitation seitens antisemitischer Politiker 
»Israelitengesetz« zur Regelung der »dufleren Rechtsverhiltnisse der israelitischen Reli- 
gionsgemeinschaft« in der ésterreichischen Reichshiilfte. Gesetzlich geforderter Zusam- 
menschluf der jiidischen Bevélkerung ciner Region, unabhingig von unterschiedlichen 
religiésen Orientierungen 
Sieg der antisemitischen Christlichsozialen Partei um Dr. Karl Lueger bei Wiener Ge- 
meinderatswahlen 
Staatliche Anerkennung der jiidischen Religion in der ungarischen Reichshilfte 
Verdffentlichung der zionistischen Programmschrift »Der Judenstaat« von Theodor 
Herzl 
Erster Zionistenkongref in Basel 
Antisemitische und antideutsche Ausschreitungen beim »Dezembersturm« in Prag 
Antijiidische Ausschreitungen in Galizien 
Vermeintlicher Ritualmordfall im béhmischen Polna; gewalttitige antijiidische Aus- 
schreitungen 
Einfilhrung des allgemeinen und gleichen Minnerwahlrechts. Erstmalige Konstituie- 
rung eines »Jiidischen Klubs« im 6sterreichischen Reichsrat, bestehend aus vier Abge- 
ordneten 
Erste Jiddische Sprachkonferenz in Czernowitz 
Griindung des Sportvereins »Hakoah« 
Ausbruch des Ersten Weltkrieges. Flucht der jiidischen Bevélkerung aus Galizien und 
der Bukowina Richtung Westen, vor allem nach Wien 
Griindung der Republik verindert die Bevolkerungsverhiltnisse, iiber 90 Prozent der 
osterreichisch-jiidischen Bevdlkerung ab nun in Wien 
Wahl des Prisidenten der zionistischen Landespartei Robert Stricker in die konstitu- 
ierende Nationalversammlung 
Griindung des »Jiidischen Privatrealgymnasiums«, spiter umbenannt in Chajesgymna- 
sium 
Burgenlandische jiidische Gemeinden mit langer Tradition werden Teil der Republik 
Massive Einschrinkung des Optionsrechtes fiir Juden und Jiidinnen durch den Erlaf des 
Innenministers Leopold Waber (Grofdeutsche Partei) 
Hakoah gewinnt dsterreichische Fuflballmeisterschaft 
Hugo Bettauer, Schriftsteller und Journalist jiidischer Herkunft, wird von Nationalsozia- 
listen schwer verletzt; erliegt den Verwundungen 
XIV. Zionistenkongref in Wien, antisemitische Demonstrationen 
Erstmaliger Sieg der zionistischen Listen bei den Wahlen der Israelitischen Kultusge- 
meinde Wien 
Hohepunkt nationalsozialistischer Terrorwelle; der jiidische Juwelier Norbert Futter- 
weit wird in Wien getétet. A 
Verbot der nationalsozialistischen Partei in Osterreich 
Biirgerkrieg, Verbot sozialdemokratisch orientierter jiidischer Gruppierungen und Auf- 
16sung der Vereine 5 
Einmarsch deutscher Truppen; Beginn »wilder Arisierungen« und pogromartiger Uber- 
griffe 
Razzia im Amtsgebiude der Israelitischen Kultusgemeinde in Wien, Verhaftung der an- 
wesenden Gemeindebeamten und Funktionire 
Wiedererdffnung der Israelitischen Kultusgemeinde in Wien unter Leitung des fritheren 
Amtsdirektors Josef Lowenherz 
Novemberpogrom; Zerstérung der Synagogen durch SA und SS, Demolierung zahl- 
reicher Geschifte, Verhaftung jiidischer Minner, Verschleppung in das KZ Dachau 
Dramatische Verschlechterung der Fluchtméglichkeiten nach Ausbruch des Zweiten 
Weltkrieges 

20. und 26. 10. 1939 Erste Deportationen von 1584 Personen nach Nisko, danach Einstellung der Depor- 
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Mirz/April 1940 
15.2. 1941 
September 1941 
Oktober 1941 
1.11. 1942 

1942 
30.10. 1943 
1944 

Aufldsung noch bestehender Israelitischer Kultusgemeinden in den Provinzen 
Beginn der grof angelegten Deportationen und des Massenmordes 
»Judenstern«-Polizeiverordnung zur »Kennzeichnung der Juden« 
Ausreiseverbot aus dem Deutschen Reich fiir Juden und Jiidinnen 
Aufldsung der Israelitischen Kultusgemeinde Wien, statt derer »Altestenrat der Juden in 
Wien« 
Hohepunkt der Deportationswelle mit 32 445 Personen 
Moskauer Deklaration 
Einsatz von ungarischen Juden und Jiidinnen bei Zwangsarbeiten in Osterreich 

bis Kriegsende 1945 Todesmirsche und zahlreiche Massaker 
April 1945 
1945 
September 1945 
1948 
August 1949 
1950 
1956 

1960 
31.3; 1965 

1966 

Juni 1967 
1970-1983 

1972 
28.9.1973 

22.4.1979 

11.3. 1980 

1980 
1.5.1981 

29.8.1981 

27.12. 1985 

1986 
1989 

10. 4. 1991 
8.7.1991 

1993 
1993-1997 
1994 

1995 

5.5.1998 

Neugriindung der Israelitischen Kultusgemeinde Wien 
Osterreich wird zu einer wichtigen Zwischenstation jiidischer Displaced Persons (DPs) 
Provisorische Wiedereroffnung des Wiener Stadttempels 
Staatsgriindung Israels 
Exhumierung der Gebeine Theodor Herzls, Uberfithrung nach Israel 
Aufnahme konsularischer Bezichungen zwischen Osterreich und Israel 
Flucht von ca. 17000 Juden und Jiidinnen aus Ungarn nach Osterreich als Zwischen- 
station 
Entfithrung von Adolf Eichmann aus Argentinien nach Israel 
Demonstration politisch Verfolgter gegen den antisemitischen Universititsprofessor 
Taras Borodajkewycz. Tédliche Verwundung des Demonstranten Ernst Kirchweger 
durch neonazistischen Studenten 
Memorandum von Simon Wiesenthal iiber die Beteiligung der &sterreichischen Bevdl- 
kerung an den NS-Verbrechen ) 
Sechstagekrieg, pro-israelische Stimmung in Osterreich 
Regierungen des sozialdemokratischen Bundeskanzlers jiidischer Herkunft Bruno 
Kreisky. Konflikte mit Simon Wiesenthal wegen Regierungsimtern fiir ehemalige 
NSDAP-Mitglieder 
Beginn der Ausstellungstitigkeit des Jiidischen Museums in Eisenstadt 
Erster palastinensischer Terroranschlag in Osterreich. Kaperung eines Zuges mit jiidi- 
schen Auswanderern aus der Sowjetunion im Bahnhof Marchegg. Unbehelligte Ausreise 
der Terroristen, SchlieBung des Transitlagers Schonau 
Explosion einer Zeitbombe im Hausflur der Synagoge in der Wiener Seitenstettengasse, 
Sachschaden . 
Anerkennung der PLO (Palestine Liberation Organization) durch Osterreich als ersten 
nichtkommunistischen Staat in Europa. Tiefpunkt der bilateralen Beziehungen zwischen 
Israel und Osterreich 
Griindung des »Jewish Welcome Service« - 
Ermordung des Wiener sozialdemokratischen Stadtrats und Prisidenten der Osterrei- 
chisch-Israelischen Gesellschaft Heinz Nittel 
Bombenanschlag (zwei Todesopfer, zahlreiche Verletzte) wihrend der Schabbatfeier auf 
die Synagoge in der Seitenstettengasse durch zwei paldstinensische Attentiter 
Anschlag auf Passagiere eines El-Al-Fluges am Flughafen Schwechat (drei Todesopfer — 
darunter einer der drei Attentiter —, zahlreiche Verletzte) 
Affire Waldheim 
Griindung des »Jiidischen Beruflichen Bildungszentrums« und des »Jidischen Instituts 
fiir Erwachsenenbildung« in Wien 
Eroffnung des Jiidischen Museums in Hohenems 
Erklirung von Bundeskanzler Franz Vranitzky iiber die Beteiligung der 6sterreichischen 
Bevélkerung am Nationalsozialismus. Offizieller Bruch mit der dsterreichischen Opfer- 
legende 
Eroffnung des Jiidischen Museums Wien im Palais Eskeles 
Briefbombenterror 
Sistierung des Kultes um das vermeintliche Ritualmordopfer Anderl von Rinn 
Griindung von Esra, einem psychosozialen Dienst fiir durch die Shoah geschidigte Men- 
schen 
Installation des »Nationalfonds der Republik Osterreich fiir die Opfer des Nationalso- 
zialismus« zur Unterstiitzung von NS-Opfern 
Erster »Gedenktag gegen Gewalt und Rassismus« in Erinnerung an die Befreiung des 
KZs Mauthausen 
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6. 4.2000 :i)cmonstration jidischer Jugendorganisationen gegen die FPO-OVP-Regierungskoali- 
on 

25. éO. 2000 fi”d?fi”‘_‘"g des Mahnmals yon Rachel Whiteread am Wiener Judenplatz 
200 estitution fiinf wertvolley Bjlder Gustav Klimts aus der Sammlung Ferdinand Bloch- 

Bauer nach jahrelangem Rechgsstreit 
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Personen- und Ortsregister 

Abele, Matthias 332 
Abner, Aaron 352 
Abraham (auch: Hendl), Sohn 

der Plume 66 
Abraham (von Friesach) 45 
Abraham Aron, Jude in Antwer- 

pen 370 
Abraham bar Chaim Klausner 

(von Wien) 31f.,47, 62, 
64-67, 74, 79 £. 

Abraham bar Zemach ha-Levi 
(auch: Abraham der B6hme) 
68 
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ham bar Zemach ha-Levi 

Abraham, David 360 
Abraham, Jude in St. Pélten 173 
Abraham, Miinzmeister in Ober- 

vellach 191 
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einer jiidischen Fiirstendyna- 
stie in der Herrschaft Oster- 
reich 123 

Abrech (von Friesach) 188 
Achau 237, 239f,, 296, 299 
Adler, Alfred 484 
Adler, Friedrich 493 
Adler, Victor 472, 493 
Admont 182 
Agypten 83, 86, 106 
Ahron, Vorsteher in Rechnitz 

405 
Aichinger, Ilse 560 
Alauntal 25 
Alba Julia s. Karlsburg 
Albrecht 1., rém. Konig 144, 170 
Albrecht II., Bischof von Passau 

173, 217 k 
Albrecht I1., Herzog von Oster- 

reich 145, 148, 171, 182, 187, 

189, 215, 217-219 . 
Albrecht I11., Herzog von Oster- 

reich 144,171 f., 179, 183 {., 
220 5 

Albrecht IV., Herzog von Oster- 
reich 145,176,179 

Albrecht V., Herzog von Oster- 
reich 44, 47, 148, 172, 179, 
222-224 . 

Albrecht VI., Herzog von Oster- 
reich 145 

Albrecht, Graf von Werdenberg- 
Bludenz 197 

Alejchem, Scholem 475 
Alexander III., Papst 130 f., 205 
Alexandersohn, Jonathan 418 

Allensteig 432 
Allert, Zacharias 294 
Alpron, Isaac 443 
Altenberg, Peter 484,513 
Altenstadt 245 f. 
Althart/Staré Hobzi 334 
Altmann, Adolf 489, 557 
Altmann, Manfred 557 
Altmann, Maria 545 
Altofen/Obuda 378,400, 417 
Altona 386 
Amar, Juda 351 
Ambrosius von Heiligenkreuz 

212-215 

Améry, Jean 561 
Amigo, Jakob 353 
Amnon (von Main) 78 
Amsterdam 341 f., 361,369 £, 

386 

Ancona 381, 398, 407 
Andreas (»Anderl«) von Rinn 

195, 322, 549 
Andreas II., Konig von Ungarn 

126 
Andreas, Sohn des Ebro (auch: 

Mendel), Einwohner Eisen- 
stadts 177 

Anhalt 390 
Anna Katharina, Erzherzogin 

von Osterreich 329 
Anschel (von Kéln) 67 
Anschel Lewi (von Schnaittach) 

437 
Anschel Marburg 68 
Anschel, Chaim ben Ascher 360 
Antwerpen 370 
Arad 400,417 f. 
Aram, Meister Mirkleins Sohn 

s. Aron Merher, Meister 
Arbo, Markgraf 124 
Arendt, Hannah 532 
Arenhof s. Arnstein, Benedikt 

David 
Arigs, Philip 109, 111 
Arn, Erzbischof von Salzburg 

123, 167 

Arndt, Ecnst Moritz 410 
Arnstein, Adam Isaak 348 
Arnstein, Benedikt David 419 
Arnstein, Familie 346, 349, 399, 

408, 426, 428, 432, 438 
Arnstein, Fanny 407, 427 £., 432 
Arnstein, Henriette s. Pereira, 

Henriette 
Arnstein, Joseph 428 
Arnstein, Maximilian 407 f. 

Arnstein, Nathan Adam 409, 
419, 427429 

Aron (von Korneuburg) 19 
Aron (von Salzburg) 202 
Aron Bliimlein ha-Kadosch (von 

Wien) 32, 62, 6468, 75, 86, 
105, 121, 172, 223 

Aron ha-Levi bar Jehuda (auch: 
Gumprecht Kassel) 121 

Aron Merher, Meister 68 
Aron Muskat (von Wiener Neu- 

stadt) 46, 49,71, 105 

Ascher bar Jechiel 27,29 
Ascher, Joseph 361 
Ascher, Jude aus Klagenfurt 188 
Ascher, Saul 410 
Ascheri 54,116 
Aschkenas 15, 17, 35, 42, 55, 60, 

63,78, 88f., 103, 105, 108 f., 

114, 119-121, 230, 248 

Aschkenasi, Gerschon Ulif 290 £., 
332,386 

Aschkenasi, Naphtali 351 f. 
Asriel (auch: Schwirzlein), Jude 

in Wien 52f., 63, 159, 170 

Atias, Levi 361 
Atzgersdorf 534 
Auerbach 303 
Auerbach, David 269 
Auerbach, Israel s. Wolf, Israel 
Auerbach, Menachem Mendl 290 
Auerbach, Salomon s. Wolf, 

Salomon 
Auerbach, Samuel 269 
Auerbach, Simeon Wolf 289 
Auersperg, Johann Weikhard 

Fiirst 331 
Aufensteiner, Familie 182 f., 

187, 190; s. a. Konrad von A. 

Augsburg 67, 242-244, 252, 273, 
303, 312, 367 f. 

Aulendorf 245 
Auschwitz 379, 435, 531, 535, 

544 
Auslinder, Rose 477 
Auspitz, Izik Wolf 36 
Auspitz, Salomon 336 
Austerlitz, Friedrich 493 
Austerlitz, Hirschl 336 
Austerlitz, Lob 271 
Austerlitz, Wolf 434 
Austerlitz/Slavkov u Brna 53, 

335,374 
Australien 526 
Avigdor bar Elijah ha-Kohen 

Zedek (von Wien) (auch: 
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Katz, Avigdor) 27, 65, ¢7. 73. 
98 

Avigdor, Bruder des Jakoly, jude 
in Judenburg 181 ’ 

Baal Schem Tow s. Israel ben 
Elieser 

Babylon 83, 120 
Bacharacher, Emanuel 373 
Bachmann, Ingeborg 561 
Bad Decutsch-Altenburg 239 f. 
Baden (Grofherzogtum) 410 
Baden bei Wien 426, 432 457, 

516, 535, 541, 558 

Badeni, Kasimir Felix Graf 467 
Baja 400 
Bamberg 68, 189, 224, 340,342 
Barany, Robert 485 
Barbi, Maharam 357 
Barcelona 53 
Bartholdy, N. 427 
Baruch bar Isaak 68 
Basel 471 
Basevi, Emanucle 444 
Basevi, Gioacchino 438 
Bass, Sabbatai 375 
Bassevi, Jakob 263, 265, 279, 

290 

Bassevi, Leon 319 
Batthyiny, Familie 301, 334 f., 

354, 360, 378 

Batthyiny, Ludwig Graf 360 
Batthyany, Philipp Fiirst 435 
Bauer, Alfredo 561 
Bauer, Otto 472,493 
Biuerle, Adolf 420 
Bauernfeld, Eduard 453 
Baum, Vicki 515 
Baumkirchner, Andreas 71 
Bayern 52, 124,128 f., 179, 192, 

199, 222, 224, 234, 342, 366, 

410, 416, 437, 439 
Becher, Alfred Julius 446 
Beck, Karl 446 
Beckermann, Ruth 554, 564 
Beer, Peter 399401, 403, 413, 

418 

Beer, Salomon 346 

Beer-Hofmann, Richard 513, 
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Beethoven, Ludwig van 428 
Behrens, Leffmann 341-343, 387 
Bein, Christ Peter 363 
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Belgien 526 
Belgrad 335, 342,377, 405 
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ti/Celje 180, 184, 1 Cividale 186, 191 % leve 345 
Cohen, Schalom 393 

Obn, Abraham 424 olm, Benjamin 353 Collalto, Rombald Graf 283 Olloredo, Hiero 
o nymus Graf, 43; ischof vop Salzburg 361, 

» Emanye] onte, Loy e s.da 
Onsing, Salomop 353 orin:tldi, Davidg 381 

01 

» Fran, M 

i al‘) Die“ errery 80 (JUC h: Tohe LOpez 
351 k., 374 

da Ponte, Lorenzo (auch: Conegli- 
ano, Emanuele) 350 

Dachau 518,531, 533 
Dalmatien 379, 458, 461 
Dédnemark 374, 414, 523 
Daniel David, Jude in Triest 185 
Danino, Familie 443 
Danneberg, Robert 493 
Dannhauser, Abraham 437 
Danton, Georges 350 
Darmstadt 17, 366, 446 
David Frank 116 
David Schweidnitz 68 
David Tebel Sprinz 66, 68, 116 
David, Enkel des Schwiirzlein 

170 
David, Ferenc 17-20, 23 
David, Heinrich 368 
David, Jude in V6lkermarkt 187 
David, Jude in Wien 53 
de Witte, Hans 265, 278 
Deggendorf 179,218 
del Banco, Ascher 269 
del Banco, Levi Jakob 268,279 
Derenburg, Michael von 263 
Dessau 390, 411 
Deutsch, Familie 346 
Deutsch, Judith 507 
Deutschkreuz 301,354 £, 359, 

387 f., 396, 416, 435, 499, 534 
Deutschland 17, 27, 29, 36, 40, 

45, 47, 65, 99, 103, 106, 343 £, 
370, 373, 375, 378, 388, 392, 
409, 411 £, 420, 445, 489, 495, 307,509,520, 525, 542, 545, 
560, 565 

Dexinger, Ferdinand 36 
iamant, Max 476 
iessenhofen 195 

D{etrich von Pillichsdorf 171 tetrichstein, Ferdinand Josef First 331,334, 355, ° 
illingen 243 

Dobersberg 238,240 
obra 432 

quruschka, Moses s, Schon- teld, Franz Thomas Dohm . Christian Wilh ’ 394 £, 407, 411 i Dol]f_ufi\ Engelbert 503 Dominicj, Giovanni 97 Donati, Gentilia 319 Oonauwdsrth 243 £ 
onnerskirchen 360 D:dcll:‘ Emmanuel 346 askov ik F 

Dmlf\bL: :;héal)lkolalus Graf 359 
resden 41> 
rosendorf 174, 217 ruckner, Ehepaar 25 
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PERSONEN- UND ORTSREGISTER 

Dubno, Salomon 391 f. 
Dubnow, Simon 476, 518 
Duller, Eduard 446 
Dunajska Streda 378 
Diirnkrut 174 
Dyhernfurth 375, 387 

Ebenfurth 237, 239-241 296 f., 
2991., 337, 354 

Ebcnscc 544 
Eberhard 111., Erzbischof von 

Salzburg 68,71, 184, 200 f., 
203, 220 

Eberl, Irmfried 523 
Eberlin, Jude in Feldkirch 196 
Eberlin, Sohn des Meisters Lieb- 

kind 196 
Ebro, Sohn des Ebro (auch: 

Mendel), Einwohner von 
Eisenstadt 177 

Eck, Johannes 322 
Edzclé, Witwe des Salomon Malkes 

9 

Edelack, Oberst von 342 
Eferding 509 
Eger 66 

Eger, Akiba 435 
Eger, Simcha Bunam s. Giins, 

Simcha Bunam 
Eggenberg, Hans Ulrich von 279 
Eggenburg 23,174 £, 217, 237, 

249, 296 

Ehmgen 243 
Ehrlich, Jakob 531 
Ehtlich, Salomon 440 
Ehrmann, Daniel 416 f. 
Elchmann Adolf 520 f., 523, 

531f.,535,542 

Elchstatt 437 
Eisack (von Graz) s. Izchak 

Mahu, Sohn des Merchlein 
(von \X/lenex Neustadt) 

Eisak Levi 61 
Eisak, Jude in Graz 180 
Elsenberg, Akiba 551 
Eisenberg, Paul Chaim 554 
Eisenburg/Vasvir 177, 354 
Eisenmenger, Johann Andreas 

341 

Eisenstadt 177 £., 226, 237, 249, 
251, 257, 259, 295—297 300- 
302, 334, 348, 354-357,359¢., 
377,386 f., 396, 409, 434f 
457f 498—500 540, 543, 549 

Elscnstadt Mose 302 
Elsg,lub/L(.dmce 334 
Eisik Segal s. Izchak bar Joel ha- 

Levi 
Eisik Tirna (von Wiener Neu- 

stadt) 32,57, 74 
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Elchanan, Sohn des Nachman 
26 

Elcasar, Rabbiner 302 
Eleonore, Mordopfer 269, 288, 

330 

Elia (von Prefburg) 59 
Elias (von Prag) 116 
Elias, Nathan 362, 439 
Elieser »von Tuch« 65 f. 
Elieser bar Abraham Klausner 

76 
Elieser bar Joel 65 
Elieser bar Schalom 90 f. 
Elieser, Jude aus Giinzburg 

280 

Elisabeth von Gérz-Tirol, Frau 
Albrechts I. 170 

Elisabeth von Luxemburg, Frau 
Albrechts V./II. 178 

Elkele bat Tanchum Meister 
s. Mirls, Elkele 

Elkesch, Gabriel 371 
Elsal 230, 247, 272, 308 

Emmersdorf 174, 217, 536 
Engelberg 323 
Engelberger, Franz Ferdinand 

288,323, 328 f. 

England 209, 353, 374, 526, 538, 
560 

Enns 179, 222, 224 
Ensisheim 247, 254 
Enzersdorf, Meir 289 
Eo6tvos, Jozsef 451 
Eppinger, Familie 429 
Epstein, Familie 483 
Epstein, Nathan 58, 75 
Erdberg/Hridek 217 
Erfurt 53, 65, 67 f. 
Ernersacker 243 
Ernst der Eiserne, Erzherzog 47, 

224 
Ernst, Kurfiirst von Koln 233 
Ernustus iudeus 125 
Erter, Isaak 393, 403 
Eschen 246 
Eschnerberg 245 £., 253 
Eser, Jakob 315 ) 
Eskeles, Bernhard d. A. 357, 

386, 402 

Eskeles, Bernhard d. J. 386, 
408 f., 426,428 f. 

Eskeles, Familie 346, 408, 426, 
432 

Eskeles, Hanna, geb. Wertheimer 
386 

Eskeles, Rebekka Eva, geb. 
Wertheimer 386 

Ester, Frau von Baruch Moises, 
Jidin in Hohenems 318 

Esterhdzy, Familie 301, 334 £,, 

354-356, 358, 360, 378, 400, 

499 
Esterhazy, Franz Graf 379, 400 
Esterhdzy, Nikolaus Graf 301 
Esterhdzy, Paul Fiirst 334, 355, 

357,359 
Ethausen, Jizchak Sekel ben Me- 

nachem 369 
Eugen, Prinz von Savoyen 377 f., 

387 
Eybeschiitz, Jonathan 391 
Eysachk (von Herzogenburg) 

s. Isak (von Herzogenburg) 
Eysler, Edmund 517 

Falkenstein 174, 217 
Falkenstein, Grafen 279 
Fall, Leo 517 
Fanta, Bertha 487 
Farkas, Karl 517 
Feingold, Marko M. 562 
Feldkirch 129, 151, 195-198, 

204, 220, 246, 253, 362, 364 £. 
Feldsberg, Ernst 494 
Feldsberg/Valtice 217, 239-241, 

297 
Fellheim 243 3 
Ferdinand 1., Kaiser von Oster- 

reich 418, 440, 445 
Ferdinand 1., rém. Kaiser 234, 

246, 249, 254, 257, 259, 275, 
280, 321 

Ferdinand II., Erzherzog von 
Osterreich-Tirol 252, 266 

Ferdinand II., rém. Kaiser 248, 
252, 260, 263 £., 279, 282, 286, 

298 
Ferdinand III., GroRherzog der 

Toskana 437, 444 
Ferdinand III., rém. Kaiser 255, 

287,297 
Ferdinand Karl, Erzherzog von 

Osterreich 328 
Ferdinand Wenzeslaus, Erzher- 

zog von Osterreich, dsterr. 
Thronfolger 330 

Ferrara 381, 398 
Fichte, Johann Gottlieb 410 
Fieger, Tobias 353 
Fischach 243 f., 304, 367 
Fischer, Erica 560 
Fischer, Heinz 546 
Fischer, Moses 424 
Fischer, S. A. 439 
Fischhof, Adolf 449-451, 455 
Fischhof, Miinzjuden 345 
Fleckeles, Eleasar 441 
Fleischmann, Trude 487 
Flesch, Abraham 268 
Flief, Lea 428



PERSONEN- UND ORTSREGISTER 

Florenz 381, 384, 444 
Floridsdorf 463, 470 
Fochs, Moses Leib 393 
Forchtenau 357 
Forchtenstein, Schlof 300 £,, 

357,359 
Forgacs, Familie 354 
Formbach 166 
Formiggini, Isaak 381, 398 
Forster, Ludwig von 460 
Frank, Jakob 375 
Frinkel, David 390 
Frankel, Zacharias 412, 418 
Franken 295,319, 342 
Frankfurt am Main 65, 230, 

232 f., 248,273, 310, 319, 329, 

340 £, 343-345, 347, 374, 376, 
386f.,409f., 412 f., 416, 

425 £., 440,445 £., 515 
Frankfurt an der Oder 355 
Frankfurter, Arie Jehuda Lew 

357 f., 387 
Frinkl, Familie 268 
Frankl, Jakob 268, 271, 273, 

276, 289, 292, 335 

Frankl, Ludwig August 394, 
420, 446, 455, 486 

Frankreich 27, 57, 65, 209, 342, 
366, 370, 392, 526 

Franz Ferdinand, Erzherzog von 
Osterreich, sterr. Thronfol- 
ger 487 

Franz I. Stephan, rom. Kaiser 
347,364,384 f. 

Franz I1./1., rom. Kaiser, Kaiser 
von Osterreich 399, 408 £., 
421 f., 432, 438-440, 445 

Franz Joseph 1., Kaiser von 
Osterreich 456 £., 466, 469 

Franzhausen 240 
Franzos, Karl Emil 476, 483, 

486 
Fratting/Vraténin 217 
Frauenkirchen 354 f., 358 f., 

396, 416, 435, 499, 534 
Freiberg 484 
Freiburg im Breisgau 247, 364 
Freidenreich, Harriet Pass 497 
Freistadt (Ober6sterreich) 53, 

273,325 

Freud, Anna 485 
Freud, Sigmund 484 {. 
Freudman, Bruder des Hiislein 

(von Friesach) 208 
Freund, Florian 525 
Frey, Junius s. Schénfeld, Franz 

Thomas 
Friaul 129 
Fried, Erich 561 
Friedau/OrmoZz 180 

Friedberg (Hessen) 63,230 
Friedell, Egon 513,518 
Friedlander, David 398, 407, 

414 

Friedmann, Desider 495, 531 
Friedmann, Ella 531 
Friedmann, Erich 511 
Friedmann, Israel 478,495 
Friedrich I. Barbarossa, rém. 

Kaiser 83,136,138 
Friedrich 1., Herzog von Oster- 

reich 126 
Friedrich 1., K6nig von Preuflen 

341 

Friedrich I./I11., Herzog von 
Osterreich und Steiermark, 
rom. Konig (»der Schéne«) 
145 £, 167, 182,186  _ 

Friedrich II., Herzog von Oster- 
reich 127 f., 137-142, 144, 

147, 149-152, 154, 156 £, 175, 

185, 189, 193 
Friedrich II., K6nig von Preufien 

365,376,390 
Friedrich II., rom. Kaiser 136— 

138, 146, 150, 152, 166, 169, 

175, 207, 210 

Friedrich III., Erzbischof von 
Salzburg 183, 200-202 

Friedrich II1./V., rom. Kaiser, 
Herzog von Osterreich 46, 49, 
59, 66, 68,71,178,180f., 

187 f., 225 
Friedrich IV., Herzog von Tirol 

192 f. 

Friedrich Wilhelm I., Kurfiirst 
von Brandenburg 335, 341 

Friedrich, Bischof von Bamberg 
189 

Friedrich, Priester in Korneu- 
burg 212 

Friedrich, Vikar in Korneuburg 
212 

Friedrichshafen 195 
Friesach 24-26,71, 107, 128 £., 

149, 162, 166, 181 £., 185, 

188-190, 198-201, 221 

Frisch, Wolf 437 
Fritsch, Esther 555 
Frohlich, Nikolaus 189, 208 
Frohsdorf 239 {. 
Froschl, Jakob 263, 267 
Fuchs, Ernst 559 

Fuchsenhof bei Freistadt 53 
Fugger, Cajetan Joseph Graf, 

Erzbischof von Mainz 368 
Fulda 129, 136, 329 

Fiinfkirchen/Pécs 418 
Fiirst, Familie 300 

Fiirstenfeld 180f., 216 

Fiirth 231,292,335, 386f. 

Fuflach 245 f, 
Futterweit, Norbert 508 

Gicherl s. Petachja bar Israel 
Isserlein 

Gad (auch: Gedl), Gelehrter und 
Vorbeter in Wien 66 

Gaifau 245 f. 
Galizien 339, 378-380, 388,393, 

397, 399, 402 f., 405, 411, 418, 

425,429, 442, 454, 456, 438, 

460463, 469475, 477481, 

490, 497, 528 

Gars 174,217 

Gastein 162, 201 
Gattendorf 354, 360,435 
Gay, Peter 484 
Gebirtig, Mordechai 486,5 18 

Gedel (von Odenburg) 67 
Gedl s.Gad 
Geiger, Abraham 412 ., 416, 

419 

Gelein, Tochter der Peslan und 

Frau des Sussel (von Tachau) 

116 

Gellis, Aron 432 
Genée, Pierre 17,460 

Gent 370 
Gerschom bar Jehuda (von 

Mainz) 33 
Gerschom bar Schalom 90 f. 

Gerschom der Beschneider 

s. Gerschom ha-Mohel 

Gerschom ha-Mohel (auch: Ger- 

schom der Beschneider) 107 

Gerschom Meor ha-Gola 105, 

115 

Gerschon, Rabbiner 65 

Gerson (von Bozen) 266,329 
Gerson, Marcus 361 
Gerstel, Jude aus Klagenfurt 188 
Gerstl, Elfriede 560 
Gerstl, Hofjude in Wien 282 
Gerstl, Joachim 282 
Gerstlein, Jude in Pettau 201 

Gerung, Bergmeister in Kloster- 
neuburg 159 AT 

Gfollner, Johannes Maria, Bi- 
schof von Linz 508 £. 

Glikl (Gliickel) (von Hameln) 

271,343 
Globocnik, Odilo 523 
Glogau, Siissmann 392 
Glogaw/Glogéw 357,373 £ 

Gloggnitz 426 
Glogéw s. Glogau 
Glorenza s. Glumns 
Gliick, Barbara s. Paoli, Betty 

Glurns/Glorenza 192 

o 
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PERSONEN- UND ORTSREGISTER 

Gmiind 174 
Gnesen 134 
Gobelsburg 237 f., 240, 297-299 
Goding/Hodonin 334 f., 348,372 
Gocthe, Johann Wolfgang 428 
Goldenberg, Samuel Lob 394 
Goldenthal, Abraham 403 
Goldhammer, Leo 501, 504 
Goldmann, Arthur 35 
Goldmann, Max 516 
Goldmark, Joseph 455 
Goldner, Lucie 507 
Goldschmidt, Leb 235 
Goldschmidt, Nathan 343 
Gomperz, Elias 341 
Gomperz, Familie 483 
Gomperz, Josephine s. Wert- 

heimstein, Josephine 
Gomperz, Ruben Elias 342 f. 
Gonzaga, Familie 384 
Goodman-Thau, Eveline 555 
Goring, Hermann 520 
Gorizia s. Gorz 
Gorlitz 560 
Gorz, Grafen von 129, 162, 166, 

183, 191;s. a. Elisabeth von 
G.-Tirol; Heinrich von G.-Ti- 
rol; Meinhard VII. von G.; 
Meinhard von G.-Tirol 

Gorz/Gorizia 146, 183, 185 f., 
229, 234,237, 251, 268, 322, 

348, 381-383, 394, 397 £., 402, 
413, 419,443, 461 

Gostling 536 
Goswin von Marienberg 192 
Gészeg s. Giins 
Gottfried, Kimmerer der Pfarre 

St. Stephan 169 
Gotzis 245 f., 365 
Gotzl, Familie 361 
Gotzl, Jakob 361 
Gradisca 234, 268, 383, 398, 461 
Grafenworth 238, 240, 297-300, 

318 

Gran 65 
Graz 17,24 f£.,68,70f.,90¢f., 

128, 180 f., 190, 220, 225 f., 

361,410,436, 457, 483, 498, 
534, 540f., 557 

Grégoire, Abbé 407 
Gregor IX., Papst 131f., 136 
Gregor X., Papst 201 
Gereillenstein 238, 240 
Grillparzer, Franz 428 
Grisz, Leonhard 365 f. 
Grossberg, Mimi 515, 538, 561 
Grofbetschkerek 418 
GroR-Enzersdorf 556 
GroR-Hoffinger, Anton Johann 

446 

714 

Grof3kadolz 239 f. 
Grofkrut 174 
Grof-Schweinbarth 237,239f., 

296, 300,317 

GroB-Taxen 238, 240 
GroRwardein/Nagyvarad 400, 

418 

GrofRwetzdorf 238, 240, 337, 
354 

Grosz, Paul 554 
Griinbaum, Fritz 517 f. 
Griinwald, Alfred 517 
Grynspan, Herschel 533 
Gstrein, Norbert 562 
Guarinoni von Hoffberg und 

Volderthurn, Hippolyt 195, 
322 

Giidemann, Moritz 460 
Guggenheim, Yacov 27, 48, 59 
Guido, Kardinallegat 133 f., 143, 

200 

Gumpertz, Aron 390 
Gumprecht Kassel sieche Aron 

ha-Levi bar Jehuda 
Gundelfingen 243 
Giins (auch: Eger), Simcha Bu- 

nam 435 
Giins/Goszeg 70, 177, 237, 248, 

251,259,296 £., 300 
Guntersdorf 337, 354 
Gunz, Simon 401 
Giinzburg 242 f., 252, 280, 303- 

305, 367 
Giinzburg, Jakob 258 
Giinzburg, Samuel 305 
Giinzburg, Simon 258, 275, 305 
Giinzburger, Lazarus 368 f. 
Giissing 237, 300, 354 f., 360, 

417,435 £., 499 £., 556 

Gutenbrunn bei Baden 432 
Gutman, Sohn des Lebman 171 
Gutmann, Israel 278 
Gutscher, Clement 266 
Guttmann, Bela 506 
Gybr s. Raab 
Gyulafehérvir s. Karlsburg 

Haas, Hans 505 
Hacker, Ivan 554 
Hadassa/Rachel 43 
Hadersdorf a. Kamp 24, 174, 

217 
Hagenau 247 
Hager, R. Mendel 478 
Haider, J6rg 553 
Haifa 554 
Hainburg 17,21, 174 £., 223 
Haindorf 240 
Hainsfahrt 243 
Haitzendorf 238, 240, 298 

Hajnéczy, Josef 433 
Halberstadt 376 
Halicz 380 
Hall 192, 195, 242, 322, 440 
Halle 389, 392 
Hallein 24, 129, 199 £., 203, 

219 f., 227 
Hamburg 271,332, 342 f., 353, 

374,376, 382, 384, 391, 409 £, 

412, 414, 420, 435, 446 

Hanna, Jiidin in Salzburg 35, 

199 
Hannover 341, 387 

Hansiif, Tochter von David 

Steuss 61, 65 
Harand, Irene 509 

Harburg 243 
Hardenberg, Karl August Fiirst 

427 £. 
Hartberg 24, 180 

Hartmann, Moritz 420, 441, 446 

Hartog Joseph, Jude in Briissel 

370 
Harzfeld, Léb 413 £. 
Hislein (von Friesach) 181f., 

188 

Hatschim, Sohn des Peter bar 

Mosche ha-Levi, Jude in Re- 
gensburg 202 

Haugsdorf 239 f. 
Haunis, Jude in Salzburg 361 
Hauscher, Auguste 487 
Hauskirchen 239 f., 298 
Havlicek-Borovsky, Karel 442 
Hayli, Jakob 318 
Hegau 245 
Heidelberg 341 
Heidenreichstein 238, 240 
Heiligenkreuz 246 
Heiligenstein 246 
Heimann, Abraham 436 
Heindorf 238 
Heinrich II., Bischof von Bam- 

berg 189 
Heinrich IV., rom. Kaiser 136, 

138 
Heinrich VII., rom. Kaiser 190 
Heinrich von Admont 182 
Heinrich, Graf von Gorz-Tirol 

146, 188, 191 

Heinrich, Graf von Karnten- 

Tirol 145 f., 185, 191 
Heinrich, Graf von Montfort- 

Bregenz 198 
Heinz, Stadtbaumeister 424 
Heller, André 559 

Heller, Isidor 420, 446 
Heller, Jomtow Lippmann 

268 f., 290 

Hendel (von Graz) 49



PERSONEN- UND ORTSREGISTER 

Hendl s. Abraham 
Hendle, Heinrich 361 
Hendlein, Witwe des Paltiel Katz 

(von Breslau) 102 
Henel, Kammergraf von Kénig 

BélaIV. 141,177 

Henndorf 512 
Henoch Sundel ben Abraham 

369 

Herlinger, Joel 268 
HerloRsohn, Karl 446 
Hermann 1., Graf von Cilli 184 f. 
Hermann II., Graf von Cilli 185, 

225 

Hermann, Ritter von Montfort 
197 

Herschmann, Bernhard 449 
Hershan, Stella K. 515 
Herz, Abraham 306 
Herz, Heinrich 432 
Herz, Leopold von 408 f. 
Herz, Salomon 424, 429 
Herzl, Theodor 460, 470 f., 476, 

485 
Herzog, David 534 
Herzogenburg 66, 174 f., 223 
Hess, Moses 471 
Hetschel (von Herzogenburg) 

64,172,175 

Hetschlein, Jude in Linz 179 
Hierschel, Joachim 382, 443 
Hildesheimer, Esriel 457 f. 
Hillel bar Schlomo (von Erfurt) 

65, 67 
Hilsner, Leopold 467, 469 
Himberg 174 
Himmelbauer, Markus 122 
Himmler, Heinrich 520, 527 
Hinterstoder 509 
Hirn, Joseph 328 
Hirsch, Joseph 366 
Hirsch, Samson Raphael 412 f. 
Hirschel, Familie 443 
Hirschel, Lazarus 346 
Hirschel, Salomon 353 
Hirschl (von Graz) 237, 257, 

259,275 
Hirschl, Mickey 505 f. 
Hirschl, Simon 336 
Hirschl, Sohn des Eisak, Jude in 

Graz 180 
Hitler, Adolf 432, 467, 508, 512, 

520-522, 529, 544 

Hoéchstide 243 
Hochwang 243, 252 
Hock, Karl 428 
Hock, Simon 452 f. 
Haédl, Giinther 13 
Haodl, Klaus 475 
Hodonin s. Géding 

Hofer, Andreas 408, 438 
Hoffmann-Holter, Beatrix 501 
Hofmann von Hofmannsthal, 

Isaak Low 413, 416, 426,516 
Hofmannsthal, Augustin Emil 

516 

Hofmannsthal, Familie 483 
Hofmannsthal, Hugo von 413, 

514,516 
Hofschlein, Jude in Kérnten 145 f. 
Hohenau an der March 237, 

239-241,296 £., 299 ., 534 
Hohenberg 247, 253 
Hohenegg 246 
Hohenems 245-247, 253, 256, 

272,305-307,312,316-319, 
323,325,329,339f., 361-366, 
371,387f£.,394,397,399 £, 
403, 407 f., 415-417, 419, 
425 £.,437-440, 443, 455, 459, 
473 £.,494, 543, 549, 556 

Hohenems, Franz Karl Reichs- 
graf von 362 

Hohenems, Franz Wilhelm IIL. 
Reichsgraf von 364 

Hohenems, Karl Friedrich 
Reichsgraf von 362 

Hohenems, Kaspar Reichsgraf 
von 256, 305 £., 316, 362 

Hohenems, Maria Rebecca Jose- 
phavon 364 

Hohenems, Reichsgrafen von 
368 

Hohenstein 238, 240, 297 
Holdheim, Samuel 412, 416 
Hollabrunn 239 f. 
Holleschau 469 
Holzmiiller, Johann 281 
Homberg, Herz 391 £., 399, 

401-403, 405, 407, 413, 416 £, 
424,441 

Homberg, Ignaz 405 
Honig von Hénigsberg, Israel 

349,428 
Honig von Honigsberg, Maximi- 

lian 349 
Horbranz 246 
Horn 174, 217, 271,457, 534 
Horn (in Lippe-Detmold) 344 
Horn, Uffo 446 
Hornstein 300 
Horodenka 402 
Horowitz, Elliott 57 f., 108 
Horowitz, Schabtai Scheftel 290 
Horwitz, Eleazar 416 
Horwitz, Jesaia 289 
Horwitz, Lazar 426 
Hbschel, Jude in Judenburg 181 
Hoschl, Lebl 377 
Hotzenplotz 374 

Hrédek s. Erdberg 
Hraschansky, Josef 393 
Hrdlicka, Alfred 562 
Hriizova, Agnezka 467 
Hugo von Trimberg 132 
Hugo, Graf von Montfort-Bre- 

genz 198 
Humboldt, Wilhelm von 409, 

427 £. 
Huncovce s. Hunsdorf 
Hundertwasser, Friedensreich 

559 
Hunsdorf/Huncovce 378 
Hiirben 243 f., 256, 304, 367 

Ichenhausen 243 f., 256, 295, 
304 £., 367 

Tllereichen-Altenstadt 243 
Immendorf 239 f.,298 
Innozenz III., Papst 131-133 
Innozenz IV., Papst 131, 136, 

141, 210 

Innsbruck 36,71, 191-193, 219, 
242, 255, 266, 280, 302,319, 
328,339f.,361f., 365,367, 

437440, 483, 498, 534, 540 §., 
549 

Innviertel 179,218 

Isaac Joseph, Jude in Namur 370 
Isaak (von Wien) s. Kemnitz, 

Michel 
Isaak Abraham (aus Bzy) 372 
Isaak, Lazar 436 
Isak (Eysachk) (von Herzogen- 

burg), Sohn des Smerl 66 
Isak (von Lienz) 191 
Isak Jomtow ben Uri 289 
Isak, Jude in Friesach 201 
Isak, Jude in Radkersburg 44, 

148 
Isak, Sohn des Schwirzlein 170 
Israel (von Briinn) 57 
Israel (von Krems) 27, 64,66 f., 

172 £. 
Israel bar Jonathan 26 
Israel ben Elieser (auch: Baal 

Schem Tow) 380 
Israel Bruna 67 
Israel Iserl bar Aron (von Kor- 

neuburg) 29 
Israel Isserlein bar Petachja (von 

Marburg/Wiener Neustadt) 
16£., 22,27 £, 30,32, 34 £, 41, 
43-49,51f., 54 £., 58 £., 61-64, 
66-68, 74-84, 89-94, 96, 99~ 
102, 104 £., 107 f,, 111, 114, 
116, 118f., 121 £, 173 

Israel Susslein bar Joel 88, 121 
Israel, Elias 361 
Israel, Jude in Pésing 278 
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Isracl/Palastina 16, 121, 502, 
512,521, 5261.,532,534, 538, 

542 f., 549-552, 560 

Isserl, Jude in Pettau 183, 202 
Isserl, Sohn des Aron (von Kor- 

ncuburg) 19, 54, 185 
Isserlein (von Korneuburg) 49 
Isserlein (von Odenburg) 23 
Isserlein bar Schalom, Jude in 

Linz 179 
Istanbul s. Konstantinope] 
Istrien 229, 237, 461 

Italien 27, 65,77, 84, 266, 328, 
342,367,371, 374, 381, 392, 
455, 526 

Itzig, Daniel 390, 427 
Izchak (von Salzburg) 71 
Izchak bar Joel ha-Levi (auch: 

Eisik Segal) 67 f. 
Izchak bar Mosche (von Wien) 

(auch: Izchak Or Saruas) 

27 1., 64-67,101, 127, 175, 
206 

Izchak Mahu (auch: Eisack (von 
Graz)), Sohn des Merchlein 

(von Wiener Neustadt) 70 f. 
Izchak Or Saruas s. Izchak bar 

Mosche (von Wien) 
Izchak, Schwiegersohn des Kal- 

man (von Salzburg) 71 

Jachnet, Tochter des Izchak 
Mahu, Sohn des Merchlein 

(von Wiener Neustadt) 70 f. 
Jacobson, Israel 412 
Jagerndorf 376 
Jahn, Friedrich Ludwig 410 
Jahoda, Marie 515 
Jakob (von Troppau) 66 
Jakob bar Ascher 29 
Jakob bar Jechiel 32 
Jakob bar Jechiel Loans 66, 179 
Jakob bar Mosche ha-Levi Molin 

(von Mainz) (auch: Maharil) 
31f.,41,50,64,67 £.,71, 73— 
75,78, 80-82, 86,91, 93, 95, 
101, 106, 110, 113, 115, 118 f., 

203 
Jakob bar Nathan 67 
Jakob zum Biren 266 
Jakob, Abraham 360 
Jakob, Isak 317 
Jakob, Jude in Feldkirch 198 
Jakob, Schwiegervater des Siis- 

lein, Jude in Judenburg 181 
Jakob, Simon 436 
Jakob, Sohn des Peter bar Mo- 

sche ha-Levi, Jude in Regens- 
burg 202 

Jamnitz/Jemnice 217, 334 
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Jana (auch: Jona, Jonatan) (von 
Graz) 54 

Jaroslaw, Aron 392 
Jasto 469 
Jechiel 116 
Jecosiel, Lazarus 319 
Jedenspeigen 239 f., 298 
Jedidja bar Israel (von Niirnberg) 

65 
Jeger, Madlena 318 
Jehuda bar David 65 
Jehuda Ben-Sew 393 
Jchuda he-Chassid (von Regens- 

burg) 32,65,73,98 
Jehuda Lob ben Henoch 369 
Jehuda Obernik 30 
Jehuda, Rabbiner/Judenmeister 

in Salzburg 68 
Jeiteles, Eleonore 482 
Jeitteles, Baruch 392 f., 401, 408 
Jeitteles, Tgnaz 392 f., 400 
Jeitteles, Jonas 389, 392, 401 
Jeitteles, Juda 392-394, 401 
Jekel (von Eger) 62, 64, 66, 68 
Jekel, Sohn des Schalom (von 

Wiener Neustadt) 64 
Jelinek, Elfriede 560 
Jellagi¢ von BuZim, Joseph Graf 

453 
Jellinek, Adolf 394, 453 
Jellinek, Hermann 446, 453 
Jemnice s. Jamnitz 
Jenner, Edward 392 
Jennersdorf 500 
Jeremiahu, Sohn des Gump (aus 

Schnaittach) 366 
Jerusalem 17, 21, 39, 80, 88, 93, 

119, 268, 344, 375, 386, 448 
Jesenskd, Milena 486,518 
Jindfichav Hradec s. Neuhaus 
Joachim, Joseph 436 
Joelson, Familie 407 
Johann V., Bischof von Trient 

193 f. 
Johann von Diessenhofen 181, 

197 
Johann von Viktring 107 
Johannes IV., Bischof von Triest 

185 
Jokel, Samuel 428 f. 
Joli, Judenrichter 360 
Jona 116 
Jona 120 
Jona 35 
Jona (von Graz) s. Jana (von 

Graz) 
Jona bar Izchak Sekel (von Wie- 

ner Neustadt) 58, 67 
Jona bar Schalom (von Wiener 

Neustadt) 64, 66 

Jona, Rabbi in Wien 223 
Jona, Sohn des Maul (von Mar- 

burg), Jude in Graz 226 
Jona, Sohn des Morenu Schalom 

62 
Jonas Nathan (von Hohenems) 

437 
Jonatan (von Graz) s. Jana (von 

Graz) 
Joschua ha-Kohen (auch: Katz, 

Josmann) 67 
Josef bar Schlomo Kolon 70f. 
Josef Bechor Schor 109 
Josef ben Jakar 305 
Josef Jossel bar Mosche (von 

Hochstidt) 30, 32, 40,42 £, 

48-50, 54, 58, 62, 67,77 £., 84, 
94, 96, 99 ., 102, 104, 108, 
121 

Josef Schmuel ben Zwi 387 
Josef, Jude in Wiener Neustadt 

45 
Josef, Schwiegersohn von Aron 

Muskat 71 
Josel (von Rosheim) 66,231 f., 

321 
Joseph L., rém. Kaiser 347 
Joseph 1L, rom. Kaiser 23, 339, 

364, 369, 376, 380, 382-385, 

394-400, 402405, 411, 419, 
421,437,456 

Joseppine, Jiidin in Regensburg 
49 

J6slin, Jude in Volkermarkt 187 
Jost, Markus 394, 414 
Josua, Enkel des Isserl, Jude in 

Pettau 183 
Juda (von Prefburg) 104 
Juda bar Schalom 50 
Juda Minz 68, 84 
Juda Murklein 68 
Judenburg 24, 59, 68, 165, 180— 

182, 189 f. 
Judendorf bei Friesach 125 
Judendorf bei Villach 26, 125 
Judlein, Jude in Linz 178 
Jugoslawien 523, 526 
Jungbunzlau 416 . 
Juspa Josef bar Nechemia Oster- 

reicher 31, 67 f. 

Kaan, Familie 407 
Kaendlein, Jiidin in Regensburg 49 
Kafka, Angelus 416, 440 
Kafka, Franz 484, 486 
Kahn, David 366 
Kaiphas zum Fa} 266 
Kalhoch von Ebersdorf 163, 170f. 
Kalladey 440 
Kallmus, Dora 487



PERSONEN- UND ORTSREGISTER 

Kallstatt, Lew 267 
Kalman (von Marburg) 68 
Kalman (von Salzburg) 70f. 
Kalman, Rabbiner in Eisenstadt 

302 
Kalonymus bar Jehuda 121 
Kaltenbrunner, Ernst 523 
Kaltern/Caldaro 192 
Kamieniec 380 
Kanada 542 
Kandel, Eric 539 
Kann, Moses L6b Isaak 340, 387 
Kant, Immanuel 428 
Kaposvir 401 
Kapper, Siegfried 420, 425,441 f. 
Karl Alexander Herzog von 

Wiirttemberg 340 
Karl I. Ludwig von der Pfalz 341 
Karl 1., Kaiser von Osterreich 

488 
Karl Philipp Kurfiirst von der 

Pfalz 368 
Karl VI/IIL,, r6m. Kaiser, Kénig 

von Ungarn 137, 145, 189, 
198, 347, 352, 373, 376, 379, 
381-384 : 

Karl, Erzherzog von Osterreich 
438 f. 

Karlburg/Oroszvir 354 
Karlsburg/Alba Julia/Gyulafe- 

hérvar/Weiflenburg 397 
Kirnten 25, 64, 102, 128 £, 144— 

146, 149 £., 153, 162 f., 165 {., 
169, 178, 181, 184-190, 203, 

209, 216, 218-220, 224-227, 

229 f., 234, 237, 242, 249-251, 

296, 300, 339, 342, 361, 407, 

436,457,459, 461, 494, 498, 
500 f£., 527, 530, 540 

Kiroly, Familie 378 
Kassel 420 
Katz, Avigdor s. Avigdor bar 

Elijah ha-Kohen Zedek (von 
Wien) 

Katz, Josmann s, Joschua ha- 
Kohen 

Katz, Leo 561 
Katz, Salman (von Niirnberg) 67 
Katzenelenbogen, Abraham 100 
Kaufmann, David 293 
Kaufmann, Isidor 456 
Kaufmann, Jakob 420, 446 
Kaufmann, Moses 257, 280 
Kecherl s. Petachja bar Israel 

Isserlein 
Kehuz, Jiidin in Salzburg 71 
Kemmelbach 457 
Kemnitz, Michel, ehemals Isaak 

(von Wien) 59 
Kerner, Justinus 428 

Khlesl, Melchior, Bischof von 
Wien, Kardinal 328 

Kirchberg am Wagram 240 
Kirchweger, Ernst 546 
Kisch, Abraham 390 
Kisch, Egon Erwin 484 
Kittsee 301,354 £.,359, 396, 

436,499 
Klagenfurt 186, 188 £., 436, 498, 

540 
Klaus, Josef 548 
Kleinerdlingen 243 
Klein-Low, Stella 515 
Klimt, Gustav 545 
Klosterbeuren 243 
Klosterneuburg 17, 20, 66, 92, 

159, 161, 164, 171, 173 £,, 217, 

223, 325,432,534, 556 

Kliiger, Ruth 561 
Knobloch, Josef 42,59 
Kobersdorf 237,295 f.,300-302, 

354 £,,359f.,396, 436,499 

Koch, Matthias 446 
Koffler, Salomon 402 
Kohen, Philipp 443 
Kohl, Helmut 565 
Kohlbauer, Martin 557 
Kohn, Abraham 394, 403 £, 

416418, 440, 455 

Kohn, Salomon 420 
Kohn, Walter 539 
Kolin s. Kolin 
Kolin/Kolin 248, 367 
Kolisch, Sigmund 420 
Koller Pinell, Broncia 486 
Kollonitsch, Hans Graf 279 
Kollonitsch, Leopold, Erzbischof 

von Wien 330 
Kolmar 407 
Koéln 59,233,328 

Kolomea 463 
Kompert, Leopold 420, 430, 

441, 453, 486 

Ko6nig, Franz, Kardinal, Erz- 
bischof von Wien 549 

Konig, Raphael 450, 473 
Konigsberg 424 
Konigswarter, Familie 483 
Konigswarter, Jonas Baron von 

426 
Konitz 374 
Konrad auf der Hochstrale, Biir- 

ger in Korneuburg 213 
Konrad IV., Erzbischof von Salz- 

burg 162, 201 f. 
Konrad von Aufenstein 187, 189 
Konrad, Vikar in Leobendorf 

212 

Konstantinopel/Byzanz/Istanbul 
99, 351, 353, 377 

Konstanz 195 f., 198 
Kopenhagen 391,414 
Koppel (von Odenburg) 45 
Kérber, Lily 561 
K6rmend 177,354 

Korn, Felix 446 
Korner, Theodor (6sterr. Prisi- 

dent) 546 
Kérner, Theodor (Schriftsteller) 

428 

Korneuburg 17, 19, 119, 123, 
174,211-217, 223,323 

Kornhiusel, Josef Theodor 424 
Kossuth, Lajos 451 £, 
Kostel 334 
Kotzebue, August von 410 
Krain 64, 102, 163,184, 224 £, 

227,234,251 f.,296, 339, 342, 

361, 407, 436, 461 
Krakau 30, 35, 268, 290, 315, 

319, 335, 379, 387,404, 410, 

418 £., 435, 440, 454456, 483, 

486 

Kramer, Theodor 561 
Kraus, Gina 515 
Kraus, Karl 448, 488,513,515 
KrauB}, Rudolf Wilhelm 293 
Kreisky, Bruno 546-548, 550, 

552 

Kreisler, Georg 517 
Krems 23-25,36f.,45,62,65 £, 

74, 88,92, 121, 125, 128, 149, 

151, 172-175, 211, 218 f., 223, 
241,273, 315, 354, 457,494, 

535,556 
Kremsier 334, 342, 354, 374,455 

Kremsmiinster 170 
Kremsthal 238, 240, 298 

Kriegshaber 243 f.,295,303- 
305, 367-369, 388 

Kroatien 379 
Krochmal, Menachem Mendel 

290,386 

Krochmal, Nachman 394, 403 
Krumau-Wetzlas 432 
Krumbach 243 
Kuenringer, Familie 296 
Kuh, Anton 513 
Kuh, David 442 
Kuh, Moritz 420 

Kithnring 299 
Kunschak, Leopold 472, 509, 

548 

Kuranda, Ignaz 420, 445 f. 
Kurz, Selma 487 
Kurzbdck, Josef Lorenz von 393 
Kistenland 229, 234, 458, 474 

Laa an der Thaya 128, 147, 174, 
211,217 

117
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Laces s. Latsch 

Lachs, Minna 490 
Lackenbach 237,300-302, 

354 1., 359f., 396, 499 

Lackenbacher, Familic 407 
Laibach/Ljubljana 186, 227, 

234,237,436 
Limel, Simon von 408 f. 
Landau in der Pfalz 67 
Landau, Isaak 368 
Landau, Jecheskel 348, 357, 375, 

386f.,389,391-393, 396, 398, 

401, 405, 417, 441 

Landau, Mayer 368 
Landau, Moses 393 f. 
Landau, Samuel 416, 418 
Landauer, Familie 361 
Landesberg, Isracl Aaron 435 
Landesmann, Heinrich s. Lorm, 

Hieronymus 
Landolf, Bischof von Brixen 191 
Landshut 119 

Landsteiner, Karl 485,513 
Langenargen 245 f. 
Langenlois 174,217, 223, 238, 

240 f., 271,297-300, 315 f., 
334 

Langer, Ruth 507 
Latsch/Laces 192, 242 
Laubmann s. Liecbmann 
Laufen 199,219 
Lauingen 243 
Lauterbrunn 243, 303 

Lazarus Aron (aus Lichtenstadt) 
265 

Lazarus, David 282 
Lazarus, Jude aus Giinzburg 

s. Elieser, Jude aus Giinzburg 
Lazarus, Lasl 282 

Lea (von Voitsberg) 106 
Lea, Jiidin in Vélkermarkt 187 
Lebel 34 
Lebman s. Marlevi ha-Kohen 
Lednice s. Eisgrub 
Legnaro 426 
Lehdr, Franz 517 
Lehmann, Herz 346 
Leibnitz 202 

Leichter, Kithe 493 
Leidesdorf, Markus (auch: Mar- 

dochai NaR) 408, 428 
Leidesdorfer, Familie 397 
Leidesdorfer, Isaak 346 
Leipheim 243 f., 367 
Leipnik/Lipnik nad Be¢von 335, 

374 
Leipzig 353, 360, 373, 387,392, 

414, 440, 446 
Leitershofen 303 
Leitmeritz 412 

718 

Lcitomischl/Litomysl 36 
Lemberg/L'viv/Lwéw 59, 375, 

380, 393, 402-404, 407 f., 

417 £., 442, 454-456, 463, 476, 

483, 486, 490f.,516 
Lenau, Nikolaus 446 
Leningrad 562 
Leobendorf 212 
Leonhard von Keutschach, Erz- 

bischof von Salzburg 203, 227 
Leopold I., rom. Kaiser 249, 

252,287,292 f.,330f., 336, 

340-343, 354, 372, 381 

Leopold II., GroBherzog der 
Toskana 444 

Leopold II., rém. Kaiser 384 f., 
405, 421 : 

Leopold II1., Herzog von Oster- 
reich, Steiermark und Kirnten 

144, 183, 220 ] 
Leopold 1V., Herzog von Oster- 

reich 145 
Leopold V., Erzherzog von 

Osterreich-Tirol 253 
Leopold V., Herzog von Oster- 

reich 126,143,170 
Leopold VI., Herzog von Oster- 

reich 126, 166, 175 
Leopoldi, Hermann 517 f. 
Lesir, Judenmeister in Wien 50, 

172 

Lesir, Sohn des Héschel, Jude in 
Judenburg 181 

Lessing, Gotthold Ephraim 390 
Letteris, Max (auch: Meir Ha- 

levi) 394 
Levi (von Bonn) 233 
Levi, Abraham 364 
Levi, Abram Eliezer 381 
Levi, Daniel 266 
Levi, Familie (Hohenems) s. Ro- 

senthal, Familie 

Levi, Familie (Wien) 382, 443 
Levi, Grassin Vita 382, 443 
Levi, Josle 363, 365 
Levi, Lazarus Josef 419,438 
Levi, Salomon 364 f. 
Levi, Sohn des Walch, Leb, Jude 

in Vélkermarkt 187 f. 
Levi, Wolf 364 
Levi, Wolf Josef 438 

Levin, Mendl 393 
Levisohn, Salomo 393 
Levit, Josle (von Hohenems) 

306,316,318 

Levy, Abraham 344, 346 f., 349 
Levy, Ascher 247 
Lew, Markus 282 
Lew, Moses 282 
Lewi, Susanna 361 

Lewicki, Adolf 404 
Lewy, Lemel 357 
Lewy, Michael 357 
Lichtenberger, Sabine 512 
Lieben bei Prag 372,391 
Lieben, Familie 483 
Liebenberg, Ignaz Ritter von 

426,428 

Liebermann, Familie 263 
Liebmann/Laubmann, Rabbi- 

ner/Judenmeister in Wiener 
Neustadt 67 

Liechtenstein 246, 362 £., 366 
Liechtenstein, Familie 181 £, 

334;s. a. Ulrich von L. 
Liechtenstein, Karl Eusebius 

Fiirst 373 
Liechtenstein, Karl I. Fiirst 

278 f., 421 

Lienz 41, 191 f., 242 
Lind, Jakov 561 
Lindau 195 f., 198 
Lindner, Franz 407 
Linz 24, 66, 128, 178-180, 

217 £, 223, 273, 299, 315, 361, 

408, 436, 459, 494, 498, 506, 
508, 534, 540-542, 557, 562 

Linz, Samuel s. Auerbach, 
Samuel 

Liphart 34 
Lipnik nad Be¢von s. Leipnik 
Liptau 401 
Lissabon 352 
Litauen 380, 386 
Litomyzl s. Leitomischl 
Litschau 237 £., 240 
Livorno 381,384 £., 444 
Liwa (von Passau) 67 
Liwa Landau 67 
Ljubljana s. Laibach 
Lob, Jehuda ben Chanoch 305 
Lob, Marx 264 
Lobe, Mira 560 
Lobkowitz, Wenzel Eusebius 

Fiirst von 331 
Lédz 528 

Loew, Jakob Alexander 366 
Loéhner-Beda, Fritz 517 f. 
Lohrmann, Klaus 20, 104 
Lombardei 438, 442 
Lombardo-Venetien 409, 413, 

443 
London 288, 342, 352, 425 
Loosdorf 239f. 
Lopez Perrera, Mosche 

s. d’Aguilar, Diego 
Lorm, Hieronymus (auch: Hein- 

rich Landesmann) 420, 446 
Los Angeles 505 
Lothringen 370



PERSONEN- UND ORTSREGISTER 

Lothringen, Karl von 365, 370 
Lovas-Berény 419 
Low, Leopold 417 
Lowengard, Ephraim 440 
Loéwengard, Isaak 440 
Ldwenherz, Josef 531 f., 534 f. 
Libeck 409 
Lublin 379 
Lublin, Kammergraf von Kénig 

Otakar Pfemysl, Sohn des He- 
nel 141, 161, 166, 177 

Lucerna, Aron 264, 268, 271 
Lucerna, Mosche 266 
Lucerna, Resl, Frau von Lucerna, 

Aron 271 
Ludesch 245 
Ludwig (IV.) das Kind, ostfrink. 

Konig 124 
Ludwig IV. der Bayer, rém. Kai- 

ser, Herzog von Bayern 144 f., 
153, 178, 184, 190 

Ludwig von Brandenburg, Graf 
von Kirnten-Tirol 192 

Ludwig XIV., Konig von Frank- 
reich 341 

Lueg 191 
Lueger, Karl 466,509, 548 
Lumiére, Gebriider 485 
Lundenburg/Bieclav 334 
Luther, Martin 231, 321, 327, 

329 
Luzatto, Simcha 392 
Luzzatto, David 382, 443 
Luzzatto, Elia Moses 382, 443 
Luzzatto, Samuel David 381, 

394, 419 
L’viv s. Lemberg 
Lwéw s. Lemberg 

Mider 245 f. 
Madrid 352 
Magdeburg 53,73, 79 
Mago, Familie 351 
Mabharal von Prag 290 
Maharam Asch s. Meir ben Isaak 
Maharam Segal 86 
Maharil s. Jakob bar Mosche ha- 

Levi Molin (von Mainz) 
Mahler, Gustav 486 
Mihren 15, 36, 53, 65,73 f., 99, 

141, 150, 169 £., 217, 224, 229, 

237,241, 247 £., 250 f., 255, 
261 f£., 270,272 f., 278, 283, 
289f.,298,309-311, 315, 321, 
334-336, 339, 342, 371-376, 
378, 386, 388, 393, 396, 399, 
401 £., 408 f., 413, 417 £., 441, 
452,456, 458 £., 461, 464 £., 
467, 469, 473 £., 479 £., 497, 
506, 527 

Mihrisch Budweis/Moravské Bu- 
dijovice 217 

Maiberg 240 
Mailand 381, 426, 443 
Maimonides, Moses 43,77, 390 
Mainz 42, 46, 65, 67,73,75, 

113, 203, 224, 340, 342 
Mainz, Kurfiirst von 344 
Manasses, Herz Low 346 
Mandel, Koppel 393 
Mindl (von Zistersdorf), Schwie- 

gerson des Hirschl (von Graz) 
251, 257, 275, 296 

Mindle, Familie 368 
Mank 509 
Mannheim 346 
Mannheimer, Isaak Noah 394, 

411, 413417, 424,450 £., 455 
Manoach Handl ben Schemarja 

289 
Mantua 266, 339, 348, 381, 384, 

393, 397, 404, 408, 413, 419, 
425,438, 443 

Maor Katan, Aron s. Lucerna, 
Aron 

Maor Katan, Familie 268 
Marburg/Maribor 19, 21-24, 

32 f., 46, 49, 64, 67 £., 71,76, 

82, 88,90, 173, 180, 182 £, 
190, 202, 263, 383 

Marburger, Abraham 264 
Marburger, Familie s. Mor- 

purgo, Familie 
Marchegg 174, 177, 223, 226, 

237,239 f., 249, 259,29 £., 

299,321 
Marcus, Ivan 97 
Margarethe von Kirnten-Tirol, 

gen. Maultasch 192 
Margarethe, Witwe Ulrichs von 

Silberberg 187 
Margarita Teresa von Spanien, 

Kaiserin, Frau Leopolds I. 330 
Margulies, David 533 
Maria Anna, Kdnigin von Spa- 

nien 330 
Maria Enzersdorf 239 f. 
Maria Taferl 509 
Maria Theresia, rém. Kaiserin 

347 1., 352, 355, 364-366, 374, 
376,379f.,382-384, 404 

Maribor s. Marburg 
Marienberg im Vintschgau 192 
Marienthal 426 
Markbreiter, Familie 346 
Miirklein, Rabbiner/Judenmei- 

ster in Marburg 68 
Marlevi ha-Kohen (auch: Leb- 

man), Jude in Wien 41, 104, 
163, 170 £. 

Marquard, Sohn des Schwirzlein 
s. Mordechai, Sohn des 
Schwirzlein 

Martin V., Papst 224 
Marx, Gerson 361 
Masaryk, Tomas G. 469 
Massary, Fritzi 487 
Matejka, Viktor 537 
Matsch/Mazia 192 
Mattersburg/Mattersdorf 237, 

295 £.,300-302, 354 f., 357 £., 
360, 387, 396, 399401, 412, 
432,434 £.,499£.,534 

Mattersdorf s. Mattersburg 
Matthias Corvinus, K6nig von 

Ungarn 178 
Matthias, rom. Kaiser 263 f., 

281-283,297 

Mattsee 509 
Matzen 239-241,296 
Mauren 246 
Mautern 174, 238, 240 
Mauthausen 535 £., 542 £. 
Mautner, Eduard 446 
Maximilian I., rom. Kaiser 

177 £., 180, 225-2217, 234, 249, 

253, 257,300 
Maximilian II., t6m. Kaiser 234, 

248, 250, 259, 262, 280 £. 
May, Abraham 319, 328 
May, Familie 242, 266, 268,302, 

361 
May, Ferdinand Sigmund 

s. May, Samuel 
May, Katharina 328 
May, Marx 266 
May, Matthdus 328 
May, Samuel, Begriinder des 

Handelshauses May 266 
May, Samuel, Sohn von May, Ab- 

raham 328 
Mayer, Sigmund 415, 430, 467 
Mayr, Familie 268 
Mayr, Hirschl 261, 267-269, 

288, 320,331,335 
Mayr, Salomon 269 
Mayr, Zacharias 264, 268, 271, 

273, 276, 292, 294, 332 
Mazedonien 353 
Mazia s. Matsch 
McCagg, William O. 485 
Medici, Familie 384 
Meinhard VIL., Graf von Gorz 183 
Meinhard, Graf von Gérz-Tirol 57 
Meinhard I1., Graf von Kimten- 

Tirol 146, 153,185 f. 
Meir (von Rothenburg) 28,32, 

40£., 44,47, 57, 61, 65, 70, 105 
Meir bar Baruch (von Wien) 65 f£., 

100 
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Meir bar Baruch ha-Levi (von 
Erfurt/Fulda) 48, 61 f., 64-66 

Meir ben Isaak (auch: Maharam 
Asch) 356f.,386f. 

Meir ha-Kohen 73 
Meir ha-Levi 70 
Meir Halevi s. Letteris, Max 
Meisels, Dov-Berusch 418 f,, 454 f. 

Meisl, Hugo 506 
Meisl, Mordechai 266, 276 f. 
Meifiner, Alfred 446 

Meisterlein (von Perchtoldsdorf) 
66, 223 

Meisterlein (von Wiener Neu- 
stadt) s. Chaim bar Izchak 

Memmelsdorf 436 
Memmingen 243 
Menachem (von Merseburg) 44, 

94 

Menachem Man ben Isak s. 
Auerbach, Menachem Mendl 

Menasse, Eva 562 

Menasse, Robert 562 
Mendel ha-Lewi, Alexander ben 

Menachem 357 
Mendel Klausner 67 
Mendelssohn, Dorothea s. Veit- 

Schlegel, Dorothea 
Mendelssohn, Moses 390-392, 

394 f., 398,401,404, 411, 428 

Menz, Samuel 440 
Meran/Merano 191 f., 242, 438 
Merano s. Meran 
Merchlein (von Murau) 104 
Merchlin, Jude in Pulkau 217 
Messenhauser, Wenzel 446 
Mestre 30, 70 
Metternich, Clemens Wenzel 

Fiirst 408 f., 445, 449 

Metz 291, 371 

Meyer, Theresie 425 
Michael, Familie 346 
Michael, Rabbiner in Eisenstadt 

409 

Michael, Sohn des Ebro (auch: 
Mendel), Einwohner von 
Eisenstadt 177 

Michelstetten 239 f., 299 
Migutsch, Anna 562 
Mikulov s. Nikolsburg 
Miltenberg 23 
Mindelheim 243 
Minna, Jidin in Ziirich 53 
Minz, Mutter der Scharlat 57 
Mirabeau, Honoré Gabriel de 

407 

Mirls, Elkele 291 f. 

Mirls, Familie 268 
Mirls, Moses 291 f. 
Miroslav s. Miflitz 

720 

Miskolc 400 
Millitz/Miroslav 293, 334, 450 
Mistelbach 174, 217, 308, 528, 

556 

Mittermayr von Waffenberg, 
Matthias 279 

Mittersill 509 
Modena 442 
Maodling 19-21, 35, 66, 120, 174, 

432, 534,556 

Mohdcs 229, 247 
Moholy, Lucia 487 
Mollands 238, 240 
Ménchesdeggingen 243 
Moénchhof 358 
Monheim 243 
Montfort, Grafen von 196 f., 

245; s. a. Heinrich von M.-Bre- 
genz; Hermann von M.; Hugo 
von M.-Bregenz; Ulrich von 
M.-Feldkirch; Wilhelm von 
M.-Bregenz 

Moos, Mayer (Maierle) (von Ho- 
henems und Altenstadt) 306, 
316f.,323 

Moravia, Isaak 361 
Moravské Budgjovice s. Mih- 

risch Budweis 
Mordechai (Marquard), Sohn des 

Schwiirzlein 170 
Mordechai bar Hillel 28, 44, 91, 

106 

Mordechai bar Mosche 25 
Mordechai, Sohn des Abrech 26, 

189 

Mordechai, Verfasser des Pijut 
»Maos Zur« 83 

Moérderlin (von Linz) 179 
Mori 242 

Morpurgo, Elias 398 
Morpurgo, Familie 263, 268, 

381, 383, 443 
Morpurgo, Giuseppe Lazzaro 

443 
Morpurgo, Iseppo 382 
Morpurgo, Menasse 443 
Morton, Frederic 561 
Mosche (von Windischgraz) 

188, 190 

Mosche bar Chissdai 67 
Mosche bar Elieser ha-Levi Minz 

30, 68 
Mosche bar Gamliel 65 
Mosche bar Tanchum 29 
Mosche Chanukka ha-Kadosch 

66 

Mosche Minz (von Bamberg) 34, 
42,110,113 

Mosche Médling 66 
Mosche Taku 67 

Mosche, Sohn des Schwiirzlein 
170 

Mosenthal, Salomon Hermann 
420 

Moser, Jonny 525 
Moses Isserles 30 
Moses Mirls Jakob ha-Levi (Hel- 

ler-Wallerstein) s. Mirls, Moses 
Moses, Israel 352 
Moses, Lemle 346 
Moses, Leopold 20, 36 

Moses, Silberhindler 278 
Moskau 448 
Moson s. Wieselburg 
Mossburger, Andreas 187 
Mozart, Konstanze, geb. Weber 

350 
Mozart, Raymund 350 
Mozart, Wolfgang Amadeus 350 
Miihldorf 129, 162, 199, 219 

Miiller, Johann Sebastian 293 f. 
Miinchen 29, 65, 419 f., 440, 446 
Munk, Familie 268 
Munk, Gertraud, Frau von 

Munk, Veit 265, 268, 271, 276 
Munk, Salomon 268, 276, 282 
Munk, Veit 235, 263-265, 268, 

280, 288 f. 
Munk, Veit d.J. 290 
Munkaécs-Szent-Miklés 378 
Miinsterhausen 243 
Miinz, Moses 417 
Murau 24, 180-182, 189 
Murkel s. Mirklein 
Murmelstein, Benjamin 532 
Miirzzuschlag 560 
Musch, Enkel des Isserl, Jude in 

Pettau 183 
Musch, Sohn des Schiblein, Jude 

in Cilli 184 f. 
Muschel (von Znaim) 65, 67 
Muschel, Jude in Wiener Neu- 

stadt 45, 52 
Muschmann, Sohn des Sekel 

(von Judenburg) 46, 49, 68 
Muzicant, Ariel 539, 554 

Nachlib (von Regensburg) 
s. Nechemja bar Jakob 

Nachlifa (von Regensburg) 
s. Nechemja bar Jakob 

Nachman (von Friesach) 187 f. 
Nachman, Sohn des Hoschel, 

Jude in Judenburg 181, 188 
Nachman, Sohn des langen Aram 

(von Marburg) 54 
Nachmias, Jakob 352 
Nachod 468 
Nidasdy, Familie 301, 334 
Nadasdy, Franz Graf 359



PERSONEN- UND ORTSREGISTER 

Nagykanizsa 354, 417 
Nagyszombat 452 
Nagyvarad s. GrofSwardein 
Namur 370 
Napoleon 1., Kaiser der Franzo- 

sen 407 f., 442 
Naf, Mardochai s. Leidesdorf, 

Markus 
Nathan (von Eger) 67 
Natkes, Hirsch 403 
Nazzon, Jude in St. Veit 187 
Neapel 381, 425 
Nechemja bar Jakob (auch: 

Nachlifa/Nachlib von Regens- 
burg) 25, 62, 66 

Neckenmarkt 237, 300 
Nekelo, Kammergraf von Konig 

Otakar Premysl, Sohn des He- 
nel 141, 161, 166, 177 

Neuaigen 238, 240, 298 
Neubidschow 399, 418 
Neuburg an der Kammel 243 £, 

256,303 f., 319 
Neudorfl 354 
Neufeld an der Leitha 301, 355, 

358 
Neuhaus/Jindfichav Hradec 217 
Neulengbach 17, 20, 174, 432 
Neumann, Robert 513, 561 
Neumann, Wilhelm 189, 208 
Neumarkt 242 
Neunkirchen 24, 145, 175-177, 

180, 225, 227, 251, 556 
Neuseeland 526 
Neusiedl am See 500 
Neustadt an der Waag/Nové Me- 

sto nad Vdhom 378 
Neutra 378, 401 
New York 350, 448, 475, 509, 

561 
Nicolai, Friedrich 390 f. 
Niederabsdorf 239 f., 299 
Niederlande 15, 273, 278, 342, 

353, 369-371, 392, 397, 520, 
526 

Nieder6sterreich 19, 23, 35, 64, 
72,119, 145, 161, 170-174, 

178, 217, 229-231, 234, 236~ 
238, 240-242, 247-251, 255~ 
262, 270-276, 278, 281, 283, 
289 £., 295-301, 303 f., 308- 
312,317,319, 323 f,, 326, 

330f.,333-337,339¢f.,353 {., 
372,395 £., 432, 457 £., 461, 
474,479 £., 493 £., 498, 502, 
524,530, 535, 540 

Niederthal bei Waidhofen an der 
Thaya 237, 334 

Nikitsch 301 
Nikolaus, Sohn des Ebro (auch: 

Mendel), Einwohner Eisen- 
stadts 177 

Nikolsburg/Mikulov 36, 247, 
290, 308, 315, 334 £., 341, 351, 

357,373,377, 386, 459 

Nisko am San 521 
Nissan, Aaron 351 
Nissim bar Aron 25 
Nissim, Aaron Samuel 351 f. 
Nittel, Heinz 551 
Nonnberg 227 
Nordau, Max 470 
Nordlingen 243 
Noske, Elias 361 
Nové Mesto nad Vihom s. Neu- 

stadt an der Waag 
Niirnberg 28, 34 £., 45, 65, 68, 

104, 113 £, 116, 187, 322, 335, 

353 
NuRdotf ob der Traien 238, 240, 

299,307 

Obadja, der Normanne 88 
Oberfellabrunn 238, 240, 298 
Oberhausen 242 f. 
Oberlaa 239f.,298 

Oberbdsterreich 53, 92, 128, 145, 
172, 178 £., 234, 251, 257, 273, 

281, 299, 339, 354, 361, 408, 

436, 458, 461, 494, 498, 501 £, 

527,530, 540, 542 

Oberpullendorf 499 f. 
Oberschonenfeld 243 
Obervellach 191 
Oberwaltersdorf 239 f£.,299, 

337,354 

Oberwart 417,499 £. 
Obuda s. Altofen 
Odenburg/Sopron 18f.,23 £, 

45, 68, 89, 177 £., 237, 248, 

300, 354 £., 358,435 

Odessa 471 
Oesch, Josef 36 
Oettingen 243, 369 
Ofen 59,71, 342, 377, 396, 433 
Offenbach 375 
Ollersdorf 240 
Olmiitz/Olomouc 142, 278 
Olomouc s. Olmiitz 
Olsnitz 436 
Oltman, Sohn des Henel 177 
Oppenheim, David 369, 371, 

377,386 f. 

Oppenheim, Jehuda L&b ben 
Isachar Bir 369 

Oppenheimer, Beer 393 
Oppenheimer, David 341 
Oppenheimer, Emmanuel 342, 

346,349 f. 
Oppenheimer, Familie 349 

Oppenheimer, Gerson Daniel 
368 

Oppenheimer, Isaak Nathan 346 
Oppenheimer, Joseph St 340 
Oppenheimer, Samuel 336, 340- 

344,346 £., 349, 368,387 
Ormoz s. Friedau 
Ornstein, Jakob 403 
Oroszvir s. Karlburg 
Ortelius, Hieronymus 281 
Ortlein Cholb, Richter in Juden- 

burg 181 
Ortlfingen 243 
Ortolf, Erzbischof von Salzburg 

201 
Oser (von Schweidnitz) 67 
Osiander, Andreas 322 
Osmanisches Reich 351-353, 

374,371 
Osterberg 243 
Osterwitz, Schenken von 183, 

187 
Otakar Pfemysl, bhm. Konig 

141 f,, 144, 155, 161, 166, 177, 
210 

Otto, Graf von Kirnten-Tirol 
191 

Otto, Graf von Ortenburg 208 
Otto, Herzog von Bayern 201 
Otto, Herzog von Osterreich, 

Steiermark und Kamten 145, 
148, 171, 188, 218 

Oxford 35, 387 

Padua 328, 349, 394, 413, 426, 

444 

Paldstina s. Israel 
Pilffy, Grafen 248,378 
Paltram, Jude in St. Pélten 173 
Paoli, Betty (auch: Barbara 

Gliick) 420 

Pipa 418, 435 
Parente, Familie 382, 443 
Parente, Marco 443 
Paris 210, 350, 407 £., 420, 425, 

443, 446, 470,533 
Parma 381, 442 
Parsch 541 
Part, Hans 34 
Passau 224, 437,440 
Paul s. Freudman, Bruder des 

Hislein (von Friesach) 
Paulus, Elchanan 328 
Pécs s. Fiinfkirchen 
Perchtoldsdorf 24, 174 
Pereira, Henriette, geb. Arnstein 

427 f. 

Pereira-Arnstein, Heinrich 
(Aron) 428,432 

Pergamenter, Salomon 393 
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PERSONEN- UND ORTSREGISTER 

Pergine 242 
Perl, Joseph 392,394,403, 413, 

418 

Perlhefter, Anna 265 
Perlin, Lipman 351 
Perls, Moses 434 
Perutz, Leo 513 
Peslan, Mutter der Gelein 116 
Pessach bar Paltiel Katz 66 
Pessach, Sohn des Schwiirzlein 170 

Pest 396, 400, 405, 412, 417, 

419,433, 452 
Petachja bar Israel Isserlein 

(auch: Zecherl, Kecher] oder 
Giicherl) 34, 68 

Peter bar Mosche ha-Levi 53 
Peter, Friedrich 547 
Petofi, Sandor 453 
Pettau/Pruj 24, 128 1., 149, 153, 

162, 180 f., 183 f., 199201, 

220f. 

Pezinok s. Pésing 
Pfalz 342, 370 

Pfalz, Kurfiirst von der 344 
Pfersee 242-244, 265 f., 295, 

303-305, 367-369 

Philipp von Polheim 178 
Philippson, Ludwig 413 
Piacenza 381, 442 
Piccolomini, Octavio 265 
Pichler, Karoline 428 
Pick, Gustav 517 
Piemont 384 
Piesling/Pise¢né 334 
Pillersdorf, Franz Xaver Freiherr 

von 430 
Pinchas, Sohn des Mirtyrers Jo- 

natan von Schweidnitz 30, 68 
Pincherle, Bera 322 
Pinkas, Lew 282 
Pinsker, Leon 471 
Pipitz, Franz Ernst 446 
Pisa 384 
Piseéné s. Piesling 
Pisck 374, 416 
Pisk, Chajim ben David 357 
Pius IV, Papst 231 
Pius VI, Papst 382 
Plan, Joseph 269 
Plankenberg 432 
Plume (von Klosterneuburg) 20, 

66,161,171, 173 
Podezin, Franz 536 
Podolien 380 
Pogoriach 26 
Pohofelice s. Pohrlitz 

Pohrlitz/Pohorelice 36, 334 
Polack, Lazare 370 
Polen 15, 65,73 f., 266, 289 f., 

312 f., 328,335, 342, 344,372, 

3740 

375f.,378f., 386, 388, 392, 

402, 521, 526 

Polgar, Alfred 513, 561 
Policar, Samuel 353 
Police s. Pulitz 
Pollack, Juda 279, 335 
Pollak, Albert 437 
Pollak, Ludwig 418 
Polna 467 
Poniatowski, Stanislaw 379 
Poniky 208 
Popper, Meir 435 
Porges von Portheim, Familie 

441 

Portugal 351 f. 
Posen 68,369, 404, 435 

Pésing/Pezinok 278,321 f. 
Posthof bei Baden 337 
Prag 65, 68, 89, 117, 133, 142, 

175,229 £., 233, 235, 248, 250, 
256, 258, 263, 265-269, 271, 

276-279, 282, 289-292, 310 f., 

319, 328, 341, 348, 354, 357, 
369, 371-375, 377, 386 f., 
389-392, 394-396, 398 f., 

401-403, 405, 407 f., 412 £,, 
416420, 441, 452, 464, 467, 

469 f., 474, 483, 487, 557 
Prager, Jakob 279 
Prein an der Rax 511 
Prerau 469 
Prefburg/Bratislava 32 f., 59, 

71,119,177, 223, 237, 248, 
278,300, 321, 357 £., 378, 397, 

399-401, 405, 412 f., 415417, 
426,429 f.,433, 435, 452 

Preuflen 369, 410 
Priel 536 
Profnitz/Prostéjov 248, 290, 

315,325, 334, 357, 373, 375, 

452,459 
Prostéjov s. Profinitz 
Prueschenk, Freiherren von 300 
Przemysl 380, 463 
Ptuyj s. Pettau 
Puch 165 
Puchheim, Franz Anton Graf, Bi- 

schof von Wiener Neustadt 
353 

Pufendorf, Esaias 330 
Pulitz/Police 334 
Pulkau 35, 171, 174, 215-218, 

323 
Pyschoff, Hans 108 

Raab/Gyor 354, 357 f. 
Raabs 174, 217 
Rabbi Léw s. Maharal von Prag 
Rabenu Jakob Tam 90 
Rabinovici, Doron 554 f., 562 

Rachel, Dienerin des Nathan Ep- 
stein 58 

Radkersburg 24, 44, 148, 180 f., 

220 

Radolfzell 195 
Radom 379 
Radziwill, Fiirst 427 
Rafael, Rabbiner in Eisenstadt 

302 
Raffelstetten 124 
Ragendorf/Rajka 354 
Rahm, Karl 524 
Rajka s. Ragendorf 
Rakéczi, Franz II. 356 
Rank, Otto 484 
Rankweil 197,245 f., 365 
Rannersdorf 239 £, 299 f. 
Rapoport, Salomo Juda 393 £, 

403, 413,418, 441 
Rapperswil 195 
Raschi s. Schlomo bar Izchak 

(von Troyes) 
Rastenfeld 174, 217 
Rath, Ari 510 
Rath, Ernst vom 533 
Raudnitz 374 
Rausnitz/Rousinovec 335 
Ravensburg 195 £, 198 
Rechnitz 301, 354, 358, 360 £,, 

401, 405, 417, 434436, 499, 

536 
Redel, Schwiegertochter des 

Israel Isserlein 102 
Regensburg 18, 49, 53, 57, 59, 

65-68, 73, 94, 98, 103, 107, 
124, 162, 175, 199, 202 

Reggio 398 
Reggio, Isaak Samuel 394, 413 
Reichenbach 174 
Reichenbach, Leopold 440 
Reichersberg 179 
Reichshofen 247 
Rein 162 
Reinhardt, Max 516 
Reinprecht von Ebersdorf 148 
Rendulic, Lothar 523 
Renner, Karl 472, 553 
Retz 174,217 £., 354 
Reuchlin, Johannes 66, 231 
Reus, Konrad 213 
Reute 325 
Rheineck 245 f. 
Rheinland 28, 44, 49, 73 £., 81, 

103 f., 118, 370 

Ried im Innkreis 523 
Ries, Abraham 264 f., 267 £., 

273, 278, 283, 289, 297 
Ries, Isak 297 
Ries, Model 265 
Rinn 322



PERSONEN- UND ORTSREGISTER 

Riva 242 

Riva di Trento 242 
Roggenburg 243 
Rohling, August 470 
Rollet, Hermann 446 
Rom 29, 39, 43, 82 f., 381 
Romanelli, Samuel 393 
Ros(en)miiller, Familie 19 
Rosa, Reinhard 294 
Rosenbaum, Jirmejah 400, 435 
Rosenfeld, Otto s. Rank, Otto 
Rosenthal (aus Moor), Naphtali 

405 
Rosenthal, Familie 440 
Rosenthal, Josef 426 
Rosenthal, Philipp 426 
Ré&slein, Frau des Hislein (von 

Friesach) 102 
Rotenberg, Stella 561 
Roth, Gerhard 561 
Roth, Joseph 484,498,513 
Rothschild, Familie 420, 425, 443 
Rothschild, Salomon 425 f., 449 
Rothstock, Otto 508 
Rotterdam 386 
Rousinovec s. Rausnitz 
Rovereto 242 

Rovigo 413, 444 
Rozenblit, Marsha L. 475, 478 
Rubein, Meister, Jude in Tirol 

193 
Ruben 105 
Ruben 95 
Ruchama, Frau des Juda (von 

Prefburg) 102 
Rudolf 1., Herzog von Bayern 

153,178 
Rudolf I., rt&m. Kaiser 142-144, 

147, 155, 210 
Rudolf II., rdm. Kaiser 233, 248, 

259, 263 £., 266, 276, 328 
Rudolf ITI., Herzog von Oster- 

reich 173,214,216 _ 
Rudolf IV., Herzog von Oster- 

reich 145, 150, 171, 182-184 
Rudolf von Rosegg 189 
Ruprechtshofen b. Linz 92 
Ruschtschuk 515 
Ruflland 342, 449, 471, 490 

Russo, Abraham 352 
Rust 360, 500 
Ruzyn 477 

Saadja Chaim bar Schneur 65 
Saalschiitz, Josef Levin 424 
Sabra 552 
Sachs, Michael 418 
Sachsen 65,222,293 
Sachsengang 239 {., 298 
Sadagora 478 

Sadik, Salomon 353 
Safrian, Hans 525 
Salman (von St. Goar) 31 
Salman Segal 116 
Salman, Gelehrter in Salzburg 

68,71, 203 
Salmen (von Innsbruck) 192 
Salomon, Rabbiner/Judenmeister 

in Wien 65 
Salomon, Schreiber 29 
Salomon, Wolf 336 
Saloniki 377 
Salten, Felix 513 
Saltiel, M. 353 
Salzburg 24, 35, 68,71, 88, 121, 

127,129, 133 £, 142, 149, 153, 
162, 169, 181, 184 £., 188, 

198-203, 219 £., 224, 227, 229, 

234, 339, 342, 361,437,457, 

459, 461, 494, 498, 501 f., 512, 

514, 516, 530, 533, 540-542, 

557,562 
Samoscz, Israel 390 
Samson (von Miihldorf) 202 
Samson, Hofjude in Wien 282 
Samuel (von Bamberg) 65 
Samuel (von Miinchen) 192 
Samuel ha-Levi (von Diiren) 99 
Samuel, Jude in Trient 193 
Sand, Karl Ludwig 410 
Sano di Pietro 91 
Saphir, Moritz Gottlieb 419 f. 
Sarajevo 487 
Saraval, Jacob 384 
Sardinien 381 
Satanov 393 
Satoraljaujhely 418 
Savonarola 91 
Sch., Alexander 513 
Sch., Josef 489 
Schabatai Zwi 291, 375, 380 
Schiblein, Jude in Cilli 184 
Schabtai Scheftel ben R. Jesaia 

ha-Levi Horowitz s. Horo- 
witz, Schabtai Scheftel 

Schaffa 334 
Schaffhausen 195 £., 198 
Schalom bar Izchak Sekel (von 

Wiener Neustadt) 31f£,57f., 
63 f., 66-68,70,73 f., 76 ., 81— 

83,93 f., 99, 106, 110, 117 f. 
Schalom bar Menachem 37 
Schalom Brunner 101 
Schirding 128, 153, 178 f. 
Scharlat, Witwe des Schalom 57 
Schatila 552 
Schellenberg 245, 362 
Scheppach 243, 252 
Scheuch, David 269 
Schickelgruber, Aloys 432 

Schickelgruber, Maria Anna 432 
Schimon ha-Levi 41 
Schindel, Robert 554, 562 
Schirach, Baldur von 521 
Schirnding, Ferdinand Leopold 

Graf 446 
Schischa, Isaak 432 
Schlagl 179 
Schlaining 360, 417,435 £., 556 
Schlegel, August Wilhelm 428 
Schlegel, Friedrich 428 
Schlesien 73,99, 230, 261, 336, 

342,371,373,375 £, 396,458, 
461,474,479 €. 

Schlesinger, Familie 346 
Schlesinger, Markus 336 
Schlesinger, Michael 268, 288 
Schlesinger, Therese 493 
Schlipsheim 243 £.,367 
Schlom, Miinzmeister von Her- 

zog Leopold V. 126 f., 166, 
169 £.,208 

Schlomo bar Aderet 53 
Schlomo bar Izchak (von Troyes) 

(auch: Raschi) 98 
Schmid, Anton 393 
Schmida 239 £.,297, 300 
Schmuel (Mul) (von Marburg) 49 
Schnaittach 319,437 
Schnitzler, Arthur 484 f., 508, 

513,516 
Schoenberg, E. Randol 545 
Schonau, Schlof 550, 552 
Schénberg, Amold 545 
Schonborn, Christoph, Erzbi- 

schof von Wien 122 
Schonborn, Eugen Graf 378 
Schonborn, Familie 378 
Schonbiihel an der Donau 238, 

240,299 f. 
Schondlein (von Wiener Neu- 

stadt) 34 £., 90, 102, 111 
Schénerer, Georg Ritter von 465 £. 
Schonfeld, Franz Thomas (auch: 

Dobruschka, Moses; Frey, 
Junius) 350 

Schonkirchen 432 
Schonman, Jude in Wien oder 

Klosterneuburg 173 
Schopflich, Zwi Hirsch, Sohn des 

Oscher Anschel (aus Krakau) 
366 

Schorske, Carl E. 517 
Schotten, Nathan Nate 358 
Schrattenthal 238, 240 
Schrems 238,240 
Schubert, Kurt 122 
Schulhof, Isaak 377 
Schultz, Magdalena 110 
Schurff, Michel 50 
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PERSONEN- UND ORTSREGISTER 

Schuschnigg, Kurt 510,512, 520 
Schuselka, Franz 446 
Schiitzen am Gebirge 360 
Schwab, Léow 417 

Schwaben 244, 273, 295, 298, 
305,309¢.,312f., 316, 319, 

366, 369 

Schwanberg 180 
Schwanser, Maximilian 283 
Schwarz, Chaim ben David 305 
Schwarzenau 432 
Schwarzenberg, Felix Fiirst 408 
Schwarzenberg, Ferdinand Wil- 

helm Fiirst 372 
Schwiirzlein s. Asriel 

Schwarzwald, Eugenie 482 
Schweidnitz 68 
Schweinburg-Eibenschitz, S. 34 
Schweiz 15,342,362,439f., 526f., 

545 
Schwihau/Svihov 372 
Secharia ha-Levi s. Mayr, Zacha- 

rias 

Seckau 181 
Sedlnitzky, Josef Graf 413, 446 
Seebarn 238, 240 
Seesen (Westfalen) 412 
Seidl, Siegfried 524 
Seidlitz, Julius 446 
Seipel, Ignaz 508 
Seitzersdorf 240 
Selda, Jiidin in Radkersburg 44, 

148 

Seldman, Jude in Vélkermarkt 187 
Seligman, Jude in Innsbruck 193 
Selikmann 43 
Semetkowski, Walter 25 
Semlin 377 
Senitz 378 
Serbien 342,377 
Sever, Albert 493 

Severoli, Kardinal, pipstl. Nun- 
tius 428 

Seyss-Inquart, Arthur 520 
Shanghai 526f., 537 
Shem, Heinrich 213 
Shillor, Irit 555 

Sichrovsky, Heinrich von 425 
Sichrovsky, Peter 553 
Siebenbiirgen 342,377, 397 
Siena 91 
Sierndorf 239 f. 
Sigismund, Erzherzog von Tirol 

146, 193, 195, 198 

Sigismund, rém. Kénig 47, 72, 
148, 178, 224 

Sigmund Neukrist 193 
Simcha bar Samuel (von Speyer) 

65 
Simmel, Johannes Mario 560 

724 

Simon 95 
Simon von Trient 192-194, 322 

Singer, Joseph Heinrich 407 
Sinigaglia 440 
Sintzheim, David 407 
Sinzheim, Low 346 
Sirkes, Joel 290 
Sitzendorf 239 f., 296 f. 
Sizilien 381 
Skala 486 
Slata, Jidin in Klagenfurt 188 
Slavkov u Brna s. Austerlitz 
Slawonien 342,379 
Slovenjgradec s. Windischgraz 
Slovenska Bistrica s. Windisch- 

feistritz 
Slowakei 208, 339, 378, 449, 497 
Slowenien 15, 17, 21, 180 
Smichov 441 
Smoiel, Judenmeister in Krems 

66,172 
Sniatyn 463 
Sobibor 523 
Sofer, Judel 102 
Sofer, Moses Chatam 412, 415— 

418, 435 

Sofer, Samuel Wolf 412 
Sofer, Schimon 435 
Sonderegger, N. 365 
Sonnenburg 191 
Sonnenfels, Franz Anton von 

348 

Sonnenfels, Joseph von 348, 
350f., 396, 399 

Sonnleitner, Andrea 17 f. 
Sopron s. Odenburg 
Sowjetunion 528, 542 f., 550 
Spanien 27, 53, 58, 120, 351, 370 
Speckbacher, Josef 408 
Sperber, Manés 490 f. 
Speyer 59,73, 81, 92, 138, 206, 

232,277 
Spiel, Hilde 560 
Spira, Benjamin Wolf 369, 377 
Spira, Familie 268 
Spira-Wedeles, Aron Simon 371 
Spiro, Benjamin Wolf s. Spira, 

Benjamin Wolf 
Spitz 238, 240, 299 f. 
Spitz, Abraham 346, 377 
Spitz, Hirschel 346 
Spitz, Isaak 416 
Spitzer, Karl Heinrich 449 
Spitzer, Simon 430 
St. Gallen 195, 198, 246, 440, 474 
St. Georgen 396 
St. Gotthard/Szentgotthard 361 
St. Johann im Pongau 509 
St. Margarethen 177, 360 
St. Petersburg s. Leningrad 

St. Polten 134, 155, 161, 173, 
216f.,279, 457, 535, 540, 556 

St. Veit a. d. Glan 24, 128, 146, 
153, 186-188 

Stadtschlaining 237, 300, 354 
Stangl, Franz 523 
Stanislau 380, 463 
Staré Hobzi s. Althart 
Starhemberg, Gundakar Thomas 

Graf 343, 346 
Starhemberg, Heinrich Wilhelm 

Graf 311 
Starhemberg, Maximilian Graf 

334 
Starrein 238, 240 
Stecher, Reinhold, Di6zesan- 

bischof von Innsbruck 549 
Stefan Zapolyai, ungarischer 

Palatin 178 
Steiermark 15,33 f., 39,46 f., 

64, 72-74,79, 102, 128, 142, 
144-146, 149 £., 153, 163, 169, 
175-178, 180-184, 188, 199 £,, 
203, 216, 218, 220, 224-227, 
229 f., 234, 237, 242, 249-251, 
296, 300, 339, 342, 353, 361, 
420, 436, 457 {., 461, 494, 498, 

500f., 530, 540 
Stein 92, 238, 240, 297, 299, 354 
Steinberg, Michael P. 516 
Steinschneider, N. 35 
Stendal 40 
Stephan, Herzog von Bayern 201 

Steppach 243 £., 295,303 f., 367 

Stern, Max Emanuel 394 
Sternfeld, Albert 545 
Stetteldorf am Wagram 238, 

240, 300, 337, 354 

Steuss, David 42, 49, 61, 65 f., 
161, 171-173, 220 

Steyr 179,223,342, 459, 494 
Stock (Schtok), Fradl 486 
Stockerau 123,533 
Stockern 238, 240 

Stockl, Anton 439 
Stockstall 174 
Stranzendorf 238, 240 
Strall 238, 240, 307 

Strafburg 188, 190 
Stralower, Jehuda Léw 358 
Straucher, Benno 473, 477 
Straus, Oscar 517 
Strauss, Richard 516 
Strem 355 
Stricker, Robert 492, 497, 531 
Strobach, Josef 466 
Strones 432 
Stryi 463 
Stubenberger, Familie 180, 226; 

s. a. Wolfgang von S.; Wul- 
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PERSONEN- UND ORTSREGISTER 

fing von S., Bischof von Bam- 
berg 

Stuttgart 446 
Suczawa 403 
Sulz 245-247, 339, 362-365, 388 

Sulzbach 387 
Sulzburg 366 
Sulzer, Jakob 415 
Sulzer, Salomon 365, 415, 425, 

450, 556 
Siislein, Jude in Judenburg 181 
Sussel (von Tachau) 116 
Siiman, Jude in Judenburg 181 
Sussman, Schwager des Schalom 

Brunner 101 
Sussmann, Steuereinnehmer in 

Krems 66 
Svihov s. Schwihau 
Szatmar 378 
Szczekociny 544 
Szegedin 400 £., 417 
Székesfehérvar 452 
Szentgotthard s. St. Gotthard 
Szombathely 452 

Tachau 67 
Tackau b. Merseburg 67 
Tanchum bar Avigdor (auch: Te- 

nichlein) 29, 65 
Tandler, Julius 512 
Tannhausen 243 f., 256, 295, 

303-305 
Tarnopol 379, 392, 403, 418, 

463, 488 
Taube, Jiidin in Villach 189, 208 
Taubensohn, Nikolaus 189, 208 
Taubner-Calerdon, Veza s. Ca- 

netti, Veza 
Tedesco, Raffael Nathan 381 
Teka, Kammergraf des Konigs 

von Ungarn 126f,, 142,177 
Tel Aviv 29 
Temesvar 353,377 f. 
Tenichlein s. Tanchum bar Avig- 

dor 
Teomim, Arie Juda Loeb 366 
Teplitz 412, 418 
Teschen 376 
Tettnang 245 
Texeira de Mattos, Manuel 332 

Thann 247 
Thaur 192 
Theben, Kopel 397, 405 
Theresienstadt 524, 531 f. 
Thessaloniki 547 
Thorl 209 
Thiiringen 245 
Ticho, Josef 531 
Tietze, Hans 514 
Tirol 128 f., 145, 157, 162, 166, 

191-193, 195, 219, 227, 242, 
249, 252-254, 258,273 {., 302, 
322,324,328, 361,397, 408, 
437-440, 456 £., 459, 461, 494, 
498, 501 f£., 527, 530, 540, 555 

Tisis 245 £. 
Tisza Eszlar 467 
Tittmoning 227 
Toch, Michael 563 
Todesco, Aaron 422 
Todesco, Familie 432, 483 
Todesco, Hermann 426 
Todesco, Hirsch 422 
Todesco, Salomon Vita 361 
Toll 191 
Toltza, Jiidin in Vorarlberg 197 
Torberg, Friedrich 513 
Toskana 381,384 f., 404, 444 

Touques 66 
Tovi, Jude in Klagenfurt 188 
Tovit 188 
Traiskirchen 174 
Traun, Ernst Graf 311 
Traun, Sigmund Adam Graf 297 
Trautson, Graf s. Falkenstein, 

Graf 
Trautson, Paul Sixt Graf 278 
Trebi¢ s. Trebitsch 
Trebitsch, Salomon 426 
Trebitsch/Tiebi¢ 217,334 

Treblinka 523 
Treischke, Heinrich von 523 
Tremblowa 490 
Trento s. Trient 
Trentschin 378, 400 f. 
Treviso 68 
Tribuswinkel 239 £.,299 f. 
Trient/Trento 192-195, 242, 322 

Trier 342 
Triesenberg 363 
Triest 185,229 £., 234,237, 263, 

268, 348, 381-384, 391, 394, 
397 £.,402, 404 £., 408 £., 419, 
442 f., 461,479 £. 

Trnava s. Tyrnau 
Troller, Norbert 488 
Troppau 376 
Trostein, Jude in Wolfsberg 188 
Trostel (von Villach) 187 
Tschakaturn 401 
Tschechoslowakei 546 
Tschogl, Gert 512 
Tuchheim b. Magdeburg 66 
Tulln 17,19, 123, 128, 174 £,, 

217,354 
Turin 381 
Tyrer, Chaim ben Schlomo 403 
Tyrnau/Trnava 32, 248, 322 
Tysmienica 380 

Uberlingen 195 £, 198 
Uffenheimer, Familie 361 
Uffenheimer, Gabriel Gotz 413 
Uffenheimer, Jonathan 340, 362 
Uffenheimer, Josua 367 
Uffenheimer, Lazarus 437 
Uhersky Brod s. Ungarisch-Brod 
Ukraine 231,372 
Ullmann, Lob 364, 387 £., 400, 

416 

Ullmann, Samuel 364,387 £, 
439 

Ulm 89,243,312, 367 
Ulm, Abraham 346 
Ulma-Giinzburg, Familie 303, 

305, 312, 368 
Ulman, David 368 
Ulman, Familie s. Ulma-Giinz- 

burg, Familie 8 
Ulman, Low Simon d. A. 368 
Ulman, Low Simon d. J. 368 
Ulman, Samuel 368 
Ulmann, Isak 265 f. 
Ulrich von Liechtenstein 199 
Ulrich, Bischof von Brixen 145, 

192f. 
Ulrich, Graf von Cilli 184 
Ulrich, Graf von Montfort-Feld- 

kirch 197 
Ulrich ITI. von Spanheim, Her- 

zog von Kirnten 186 
Ulten 192 
Ultimo s. Ulten 
Ungarisch-Brod/Uhersky Brod 

334,434 
Ungam 17,32,35,59,73£,,79, 

99, 126 f,, 141, 169, 177 £, 
201, 224, 226 f., 229, 237, 241, 
247-249, 272 £., 215,300 f., 

334 £, 337,339, 342, 344, 
353-355,357f.,372¢.,377- 
379, 386, 396, 400, 405,417 £, 
420, 425, 429, 433, 433, 449, 
451455, 457, 495, 4917, 506, 

526,536, 546 
Ungvar 418 
Utsberg 243 
Ursula, angebliches Ritualmord- 

opfer in Lienz 192 
USA 475,506,518,526f., 534, 

538,541 £, 558 
Usbekistan 542 

Vaduz 324,362 
Vigujhely 452 
Valtice s. Feldsberg 
Varnhagen von Ense, Karl 

August 427 f. 
Vasvir s. Eisenburg 
Veit, Simon 428 

125



PERSONEN- UND ORTSREGISTER 

Veith, Johann Emanuel 428 
Veith, Joseph 424, 428 
Veit-Schlegel, Dorothea, geb. 

Mendelssohn 428 
Venedig 30, 84, 153, 224, 342, 

360 f., 381 f., 384, 398, 404, 

413, 426, 442444 

Venetien 382 f., 442 
Verona 242,319, 413, 444 
Vertlib, Vladimir 562 
Veyol, Hans 59 
Viertel, Berthold 513, 561 
Viertel, Salka 561 
Villach 24, 26, 41, 128, 144, 147, 

180 f., 186, 188-191, 208, 219 

Vitia 240 
Vivante, Aron 381 
Vivante, Familie 443 
Vivante, Leon 381 
Vivlin, Jude in Oberésterreich 53 
Vogelsang, Karl 548 
Voitsberg 24, 180 
Volkermarkt 24, 68, 128, 186— 

188 

Vorarlberg 129, 195 f., 198, 220, 

234, 245 f., 254, 256, 273, 319, 

325,329,339f., 364 f., 368, 

438-440, 458, 461, 493, 498, 

501 £., 530, 540, 555 

Vérdsmarty, Mihaly 453 
Vranitzky, Franz 548 
Vraténin s. Fratting 

Wachstein, Bernhard 24, 289 
Wagenseil, Johann Christoph 

288,315 

Wagner, Richard 486, 514 
Wagram 439 
Waidhofen an der Ybbs 174 
Waidhofen an der Thaya 238, 

240f.,297-299, 315, 325 

Walachei 377 
Walch, Leb, Jude in Vélkermarkt 

187 

Waldenheim 244 
Waldheim, Kurt 547-549, 561 
Wallenstein, Albrecht Graf 278 
Wallerstein 243 
Wallis, Familie 348 
Wallsee, Herren von 163, 183 
Wailsch, Lazar Levi 400 
Waltersdorf 174 
Wander, Fred 561 
Waroch, Jude in Vélkermarkt 187 
Warschau 528 
Wasserburg 245 
Weber, Konstanze s. Mozart, 

Konstanze 
Wedeles, Wolf 371 

Wedeles-Spira, Moses Isaak 371 

726 

Weichsel (Wyschna), Frau des 
Marlevi ha-Kohen (auch: Leb- 
man), Jude in Wien 104 

Weidenau 376 
Weidenfeld, George 497 
Weidner von Billerburg, Paulus 

328 

Weikersdorf 174 
Weil, Isaak 366 
Weil, Jakob 34, 45 f., 58, 62, 64, 

67,71,73 f. 

Weil, Jona ben Jakob 313 
Weiniger, Otto 448 
Weishut, Alfred 553 
Weispriach, Hans von 301 

Weispriach, Herren von 300 £. 
Weill, Alfred 18 
Weilenburg s. Karlsburg 
Weillenburg (Komitat) 379 
Weiten 24, 174,217, 322 
Weitenegg 238, 240 
Weitersfeld 237 f., 240, 297, 

299, 334 

Weitra 174, 238, 240 

Wellington, Arthur Wellesley 
Lord 408, 428 

Wels 179, 223 

Welzer, Veit 226 
Wenzel, rém. Kénig 48 
Werchartsdorf 217 
Werfel, Franz 484, 513 
Wergand, Wiener Biirger 126 
Werner, Ludwig Zacharias 428 
Wernhard, Bischof von Passau 

212,214, 217 

Wertheim 483 
Wertheimer, Familie 349, 397,429 
Wertheimer, Hanna s. Eskeles, 

Hanna 
Wertheimer, Josef 394, 425, 

431 

Wertheimer, Rebekka Eva 
s. Eskeles, Rebekka Eva 

Wertheimer, Samson 341-347, 
350, 355-357, 360, 386 £. 

Wertheimer, Wolf 344, 346, 

374,386 
Wertheimstein, Heinrich Wil- 

helm Edler von 426 
Wertheimstein, Josephine, geb. 

Gomperz 450 
Wertingen 243, 367 
Wessely, Naftali Herz 391 f., 398 

Westfalen 412 
Wettenhausen 243 
Wetzdorf 354 
Wetzlar von Plankenstern, Karl 

Abraham 348, 350, 432 
Wetzlar, Eleonora, Frau des Karl 

Abraham Wetzlar 350 

Wetzlar, Raymund 350 
Wexler, Salomon 279 
Whiteread, Rachel 562 
Wieliczka 469 
Wien 15,17, 19 f.,23-25, 29, 32, 

35f£.,40f., 43,45, 47-50, 52— 
54,59, 61 f., 64-68,70,73 f., 
76, 81, 88, 98, 100, 104, 108, 

118-123, 126 £., 137 £, 140, 

142 f., 146 f., 150-152, 155, 

158, 161-164, 166 £., 169-175, 

179, 181, 188, 190, 207, 218, 

220 f., 222225, 229-231, 233- 

236, 241, 247-251, 253, 255—- 
283, 286-297, 299, 301, 310~ 
312,315,317,319f,,323-337, 
339-341, 343 {., 346-353, 356, 
358, 368,372,374 £.,377 £, 
382, 386, 388, 393400, 402— 

405, 408-411,413-416,419- 
422,424-433,442,445f., 

449 f.,453-458,460 £., 466 f., 
470 f., 474-480, 482484, 
486 £., 490-495, 497-504, 506— 
508,510,512-517, 520-523, 

525,528, 530-534, 536,538 
543, 546, 549-551, 553-564 

Wiener Neustadt 23-26, 30, 
32-34,39-42, 45 £., 48-52, 
54,59, 61-68,70f., 73 £., 76, 
78 £., 82-84, 88, 90-92, 96, 
100, 104, 106, 119, 122, 128, 
137,145 £., 167, 172-178, 
180, 182, 218, 225, 227, 251, 

337,353 £., 356-359, 457, 
523,535,556 

Wiener, Moses 393, 401 
Wieselburg/Moson 354 
Wiesenthal, Simon 523, 542, 

546 f.,554, 562 
Wiesner, Adolf 446 
Wilfersdorf 308 
Wilfingseder, Franz 178 
Wilhelm I., Kénig von Preuflen 

465 
Wilhelm IV., Herzog von Oster- 

reich 145, 176, 179 
Wilhelm, Graf von Montfort- 

Bregenz 198 
Windigsteig 238, 240 
Windischfeistritz/Slovenska 

Bistrica 180 
Windischgraz/Slovenjgradec 190 
Wittgenstein, Ludwig 448, 514 
Wiznitz 478 
Wojslawice 380 
Wolf (von Langenargen) 306 
Wolf, Abraham 289, 292 
Wolf, Benjamin 357 
Wolf, Christa 561 



PERSONEN- UND ORTSREGISTER 

Wolf, Gerson 393 
Wolf, Israel 269, 279, 282 
Wolf, Salomon 278, 282 
Wolff, Rabbiner in Krems 66 
Wolfgang von Stubenberg 187, 

226 
Wolfger, Sohn des Ebro (auch: 

Mendel), Einwohner von 
Eisenstadt 177 

Wolfpassing 239 f. 
Wolfsberg 188, 190, 219 
Wolfsthal 239 £., 299 
Wolkenstein, Engelhard Dietrich 

von 329 
Wolkersdorf 174,237,280,296f. 
Worms 61, 65, 67, 73, 136, 138, 

230,232 f.,266,319,329,343 £, 

369, 386 
Wsetin 469 
Wulfing von Stubenberg, Bischof 

von Bamberg 180, 189 f. 
Wullersdorf 174 

Wiirttemberg 366, 410 
Wiirzburg 65, 224, 340, 342, 410 
Wyschna s. Weichsel 

Ybbs 174,223 
Ypres 370 
Yuval, Israel 85,120 

Zablotow 490 
Zacharias Levi s. Mayr, Zacharias 
Zacharias, Jude in Pettau 201 
Zaluzan 416 
Zator 379 
Zecherl s. Petachja bar Israel 

Isserlein 

Zeisl, Eric 545 
Zell 174 
Zellerndorf 239 £. 
Zelman, Leon 543 £. 
Zemac bat Aharon 37 
Zerkel, Jude in Korneuburg 

212-216 

Zichy, Familie 354,378 
Zier, Moyses 407 
Zimmer, Eric 31,73 
Zinzendorf, Karl Graf 404 
Zistersdorf 170, 174, 223, 237, 

249, 257,280,296 f. 
Znaim/Znojmo 74, 217 
Znojmo s. Znaim 
Zobing 509 
Zolkiew 355,380 
Zuckerkandl, Berta 487 
Zuckmayer, Carl 512 
Zilz 375§, 
Zunz, Leopold 394,414 f,, 418 
Ziirich 53 £., 113, 198, 440, 446, 

515 
Zurzach 440 
Zusmarshausen 243 
Zweig, Stefan 484,513 £, 517 
Zwentendorf 238,240 
Zwett 65 £., 128,174,217 

Zwélfaxing 239 £., 296,299 
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KORREKTUREN 

Korrekturen 

Martha Keil, Gemeinde und Kultur 
S. 66, Z. 4-5, Jekel von Eger, statt: »1413 in Wien« korrekt: »spitestens 1413 in Wien«. 
S.66,7Z.31, Krems, Jekel von Eger, statt: »1408 nach Wien berufen« korrekt: »zwischen 1408 und 1413 nach Wien berufen«. 

8.76,Z.21,25,28;S. 100, Z. 13, statt: »Pastida« korreke: »Pasteda«. 
S. 120, 2. Abs., Z. 1, statt: »Als zu Pessach 1421 (17.-24. Miirz) ...« korrekt: »Als am 12, Mirz 1421, sieben Tage vor 

Pessach, ...«. 
S. 573, Anm. 36, statt: »Wachstein, Inschriften Wien 76« korrekt: »Wachstein, Inschriften Wien I, 76«. 
S. 660, Martha Keil, Orte der jiidischen Offentlichkeit ..., statt: 2006« korrekt: »2007«. 
S. 661, Martha Keil, »Und wenn sie dic heilige Sprache nicht verstehen, statt: »im Druck« korrekt: »171-189«. 

S. 671, vollstindiger Titel des Kurzzitats auf S. 584, Anm. 471: Michael A. Signer, Honour the Hoary Head: The Aged in the 
Medieval European Jewish Community, in: Aging and the Aged in Medieval Europe. Selected Papers from the Annual 
Conference of the Centre for Medieval Studies, University of Toronto, Held 25 (hg. von Michael M. Sheehan, Toronto 

1990) 39-48. 

- 

Eveline Brugger, Von der Ansiedlung bis zur Vertreibung 
S. 131, Das Vierte Laterankonzil: Nach dem 1. Abs. zu ergiinzen: »Kanon 67 sah vor, daB allen Juden, die von Christen 

driickende oder iiberhohte Zinsen verlangten, die Teilnahme am Leben der Christen entzogen werden sollte. (Schrecken- 

berg, Adversus-Judaeos-Texte 11.-13. Jh. 422)«. 

S. 133, letzter Abs., statt: »Kanon 19 richtete sich gegen die Gewinne der Juden aus der Geldleihe, wobei die Einschrin- 
kungen nicht mehr wie im Vierten Lateranum auf Kreuzfahrer beschriinkt wurden« korrekt: »Kanon 19 richtete sich ge- 
gen die Gewinne der Juden aus der Geldleihe, wobei die Bestimmungen aus Kanon 67 des Vierten Laterankonzils iiber- 
nommen wurden«. 

S. 182, Z. 5-6, statt: »Im darauffolgenden Jahr ist Hislein jedoch im landesfiirstlichen Judenburg nachzuweisen« korrekt: 
»1356 ist Hislein dann im landesfiirstlichen Judenburg nachzuweisen«. 

Dazu S. 591, Anm. 266, statt: »Lohrmann, Judenrecht 219, Anm. 785« korrekt: »Eveline Brugger/Birgit Wiedl, Regesten zur 
Geschichte der Juden in Osterreich im Mittelalter. Bd. 2: 1339-1365 (Innsbruck — Wien — Bozen 2010) 178f., Nr. 822«. 

S. 214 nach dem vorletzten Abs. zu ergiinzen: »Aufgrund des Verhdrprotokolls lisst sich dieser Priester mit ziemlicher 
Sicherheit als der Leobendorfer Vikar Konrad identifizieren, der als einziger behauptet hatte, konkretes Vorwissen iiber 
den Kauf der Hostie durch Zerkel zu besitzen.« 

S. 221, Z. 5-6, statt: »Am 5. November dicses Jahres brach in der Wiener Synagoge ein Feuer aus, das auch auf die Nach- 
barhiuser tibergriff.« korrekt: »Am 5. November dieses Jahres brach in der Wiener Judenstadt ein Feuer aus.« 

Dazu S. 596, Anm. 466, statt: »Nach einem hebriischen Bericht, der allerdings erst aus der zweiten Hilfte des 16. Jahrhun- 
derts stammt, wurde im Zuge der Pliinderungen ein Jude getétet.« korrekt: »Sie geht auf einen hebriischen Bericht zu- 
riick, der allerdings erst aus der zweiten Hiilfte des 16. Jahrhunderts stammt; nach diesem wurde aufierdem im Zuge der 
Pliinderungen ein Jude get&tet.« 

Barbara Staudinger, Die Zeit der Landjuden 
S. 291, Bildunterschrift, korrekt: »Toravorhang (Parochet), Wien vor 1670. Seidensamt bestickt mit Metallfiden, Pailletten 

und Glassteinen. Stiftung von Elkele bat Tanchum Meinster, Frau des Moses Mirl ben Jakob ha-Levi Heller-Wallerstein 
fiir die Wiener Synagogec. 

S. 297, letzte Z., statt: »(siche Tabelle 2 auf Seite 328 f.)« kotrekt: »(siche Tabelle 2 auf Seite 238 f.)«. 
S. 323, Z. 3-6, statt: »1636 war der aus dem bohmischen Engelberg stammende Jude Franz Ferdinand Engelberger (Chaz- 

zim aus Engelberg) zum Christentum konvertiert. Zuniichst missionarisch titig verfaBte er das Werk »Catholischer Weg- 
weisers, geriet spiiter jedoch auf die schiefe Bahn.« korrekt: »1636 war der aus dem bohmischen Engelberg stammende 
Jude Chazzim zum Christentum konvertiert und erhielt den Namen Ferdinand Franz Engelberger. Zuniichst missionarisch 

titig verfalite er verschiedene Werke, darunter die Werke »Catholischer Wegweiser« oder »Wider die Juden, welche 
Christum und die christliche Religion verfluchens, gerict jedoch auf die schiefe Bahn.« 

Christoph Lind, Juden in den habsburgischen Lindern 
S.374, 2. Abs., statt: »Als im Zuge des 8sterreichischen Erbfolgekrieges im Jahr 1742 ésterreichische Truppen in B6hmen 

und Miihren einmarschierten« korrekt: »Als im Zuge des &sterreichischen Erbfolgekrieges im Jahr 1742 habsburgische 
Truppen durch Bohmen und Miihren marschierten«. 

S. 407, Z. 3, statt: »der vor dem Krieg 1805 in die Armee eintrat« korrekt: »der vor dem Krieg von 1805 in die Armee cin- 
trat«. 

S. 407, Kap. 4, 2. Abs,, statt: »Die Koalitionskriege der 1790er Jahre sowie schlichte Reformunwilligkeit ...« korrekt: »Die 
Napoleonischen Kriege sowie schlichte Reformunwilligkeit ...« 

S.439, vorletzter Abs., letzte Z., statt: »In der Praxis wurde dies allerdings erst 1879 umgesetzt« korrekt: »In die Praxis wurde 
dies allerdings ...« 
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