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Christoph Lind 

Juden in den habsburgischen 
Lindern 1670-1848 

Auf dem Gebiet des heutigen Osterreich bestanden um das Jahr 1700 jiidische Ge- 
meinden nur in Hohenems und Sulz in Vorarlberg sowie im Burgenland; in Innsbruck 

lebte nur eine Handvoll Juden. In Wien durften sich einige Hofjuden niederlassen, um 
die sich Angehérige und Bedienstete scharten, Die Griindung einer Gemeinde war der 
im Laufe des 18. Jahrhunderts stetig wachsenden Wiener »Judenschaft« aber bis zur 

Revolution von 1848 streng untersagt. In Nieder- und Oberdsterreich, in Salzburg, der 

Steiermark und Kirnten war Juden bis 1848 die Niederlassung prinzipiell verboten. 
Ausnahmen gab es nur fiir jiidische Fabriksgriinder in Niederdsterreich nach 1782 
sowie fiir jene jiidischen Familien, die sich wihrend der franzésischen Besatzung An- 
fang des 19. Jahrhunderts in Kirnten und Krain niedergelassen hatten. 

Im Gegensatz dazu existierten in Vorderosterreich, Bohmen und Mihren alte jiidi- 
sche Gemeinden. Dies galt auch fiir die italienischen Territorien der Habsburger, 
beispielsweise fiir Mantua, das im Zuge des Spanischen Erbfolgekrieges an Osterreich 
fiel. In Ungarn, zu dem das Burgenland damals gehorte, zogen nach der Riickeroberung 
des Landes von den Osmanen vor allem Juden aus Mahren zu, die sich meist auf dem 
Gebiet der heutigen Slowakei niederliefen. Bereits bestehende Gemeinden wurden 
wihrend der Osterreichischen Eroberung schwer in Mitleidenschaft gezogen oder 
zerstdrt. Auch in den Osterreichischen Niederlanden setzte unter habsburgischer Herr- 
schaft eine Zuwanderung von Juden ein, die sich Ende des Jahrhunderts in Gemeinden 

zu organisieren begannen. In den 1770er Jahren dehnte sich die Herrschaft der Habs- 
burger auch auf die zahlreichen jiidischen Gemeinden Galiziens und der Bukowina aus. 

Mit der Haskala, der jiidischen Aufklirung, und den Toleranzpatenten Kaiser Jo- 

sephs II. begann im letzten Viertel des 18. Jahrhunderts der Weg zur Gleichberechti- 

gung der Juden der habsburgischen Linder, die jedoch ihren Abschluf erst nach der 
Revolution von 1848 finden sollte. 
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I. Juden und jiidische Gemeinden im 18. Jahrhundert 

1. Wien 

Nach der Vertreibung der Juden aus Nieder6sterreich und seiner Hauptstadt Wien 
1670/71 gab es fast 200 Jahre lang keine Gemeindegriindung. Doch schon Ende des 
17. Jahrhunderts ermdglichten einzelne privilegierte Juden religioses und kulturelles 
jiidisches Leben in Wien. Einer der ersten Juden, der sich nach der Vertreibung wieder 
in der Stadt niederlassen durfte, war Samuel Oppenheimer, der zum Hofjuden Kaiser 
Leopolds I. (1640/1658-1705) aufstieg. 

Die Hofjuden 

Die Position der Hofjuden war stark an die Person ihres jeweiligen Herrschers gebun- 
den. Die Fiirsten konnten ihre Hofjuden unter Druck setzen und sie zwingen, praktisch 
jeden Auftrag zu iibernehmen, wollten diese nicht ihre Position, ihr Vermdgen oder gar 

ihr Leben riskieren. Auch ein Thronwechsel konnte gefihrlich werden. Das bekannte- 
ste Beispiel fiir diese verhangnisvolle Abhingigkeit ist das Schicksal des Joseph Siif3 
Oppenheimer (1698/99-1738), eines Verwandten des Samuel Oppenheimer, der als 
»Jud Stif« zu trauriger Beriihmtheit gelangte. Er wurde bereits ein Jahr nach dem Tod 

seines Herrn Karl Alexander von Wiirttemberg (1684/1733—1737) hingerichtet.! 

Die Hofjuden des 17. und 18. Jahrhunderts waren ein neues Phinomen in der Ge- 
schichte der deutschen Juden, das mit dem stark wachsenden Finanzbedarf der lange 
Jahre kriegfilhrenden Staaten zusammenhing. Die Prachtentfaltung des Barock ver- 

schlang zudem enorme Summen fiir den Bau von Palisten und Schléssern sowie andere 

Repridsentationsausgaben. Auch die Errichtung der Karlskirche und von Schlof Schén- 
brunn in Wien erfolgte mit Hilfe jiidischer Kreditgeber. Aus den jiidischen Heereslie- 

feranten gingen Hoffaktoren und Hofjuden hervor, die in einem direkten Verhiltnis 
zum jeweiligen Fiirsten standen. Jeder gréfere und kleinere deutsche Territorialstaat 

verfigte {iber solche Hofjuden, die ihre Funktion oft an ihre Sohne weitergaben; 
zuweilen entstanden so ganze Hofjuden-Dynastien. Thre Zahl war betrichtlich: Ver- 

mutlich gab es zeitweise mehrere tausend Hofjuden von gréBerer oder geringerer Be- 

deutung. Manche Hofjuden dienten auch mehreren Fiirsten, wie der Frankfurter 
Bankier Moses Lob Isaak Kann (gest. 1761), Hoffaktor in Mainz, Wiirzburg, Bamberg 
und auch Wien.? 

Parallel zu den Hofjuden entwickelten sich im Alten Reich die Landjudenschaften, 

an deren Spitze meist der Hofjude desjenigen Territoriums stand, in dem sich diese or- 

ganisiert hatten.® In der Reichsgrafschaft Hohenems iibte beispielsweise der 1725 aus 
Innsbruck zugewanderte Jonathan Uffenheimer die Funktion des Hofjuden und Vor- 

stehers der jiidischen Gemeinde aus. Uffenheimer wurde 1745 Heereslieferant fiir die 
osterreichischen Truppen in Vorarlberg und erhielt 1753 auch ein sterreichisches 
»Speditions- und Hoffaktorpatent«.* 

Die Hofjuden verfiigten {iber weitverzweigte Beziehungen verwandtschaftlicher oder 
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JUDEN UND JUDISCHE GEMEINDEN IM 18. JAHRHUNDERT 

geschiftlicher Art, liber Agenten und Mittelsménner, die es ihnen erméglichten, rasch 

Kredite zur Verfiigung zu stellen oder Waren zu beschaffen. Auch Oppenheimers Neffe 
Samson Wertheimer (1658-1724), Hofjude in Wien, war in solch einem Netz einge- 
bunden: Seine Tochter war mit einem Sohn des Hannoveraner Hofjuden Leffmann 

Behrens (1634-1714) verheiratet. Ein Sohn ehelichte die Tochter von Elias Gomperz, 
Hoffaktor Friedrich Wilhelms I. (1620/1640-1688), des »Grofen Kurfiirsten« von 

Brandenburg. Behrens verheiratete seine Tochter wiederum mit David Oppenheim 
(1664-1736), Rabbiner von Nikolsburg und Oberrabbiner von Prag. Ein Beziehungs- 

netz verband also mehrere europiische Fiirstenhofe untereinander. Tatsidchlich war der 
Grofteil der Hofjuden untereinander verschwigert, was ihre Titigkeit erleichterte und 
bei heiklen Geschiften die erforderliche Diskretion gewihrleistete? 

Die Hofjuden waren aufgrund ihres Einflusses und ihrer — allerdings sehr prekiren — 
Unentbehrlichkeit in der Lage, europaweit fiir bedringte Glaubensbriider zu interve- 
nieren oder dies zumindest zu versuchen. Im Jahr 1700 ver6ffentlichte Johann Andreas 

Eisenmenger (1654-1704) das Buch »Entdecktes Judenthum, oder griindlicher und 

wahrhafter Bericht, welchergestalt die verstockten Juden die Hochheilige Drey-Einig- 
keit [...] erschrecklicher Weise ldstern und verunehren«. Eisenmenger war Professor 

fiir orientalische Sprachen in Heidelberg und hatte sich seine Talmud-Kenntnisse bei 
Juden in Frankfurt und Amsterdam erworben. Sein Buch, das den modernen Antise- 
mitismus zu jeder Zeit gendhrt hat, verdrehte rabbinische Aussagen, ri} sie aus dem 
Zusammenhang und zeichnete so ein verzerrtes Bild des Judentums. Die Frankfurter 
jiidische Gemeinde bemiihte sich iiber Vermittlung von Samuel Oppenheimer und 
Samson Wertheimer, beim Kaiser ein Verbot des Buches zu erwirken. Auch Leffmann 

Behrens wandte sich gegen diese Schrift. Das Buch wurde verboten, Eisenmenger legte 
aber Berufung ein, und der darauffolgende Prozef zog sich iiber Jahre hin. Mit Ge- 

nehmigung des preullischen Konigs Friedrich 1. (1657/1688-1713) wurde es schlief3- 
lich 1711 neu gedruckt und fand Eingang in die Bibliotheken vieler Familien, so auch 
in Goethes Elternhaus in Frankfurt.® 

Samuel Oppenheimer 

Samuel Oppenheimer (1630-1703) stammte aus einer Familie, die an Rhein und 
Main sehr angesehen war. Er wurde am 21. Juni 1630 wahrscheinlich in Heidelberg 
geboren und diente zunichst dem Kurfiirsten Karl I. Ludwig von der Pfalz (1617/1648- 
1680) als Armeelieferant und Kammeragent. Seine Lieferungen fiir Osterreich scheinen 
1672 begonnen zu haben.” Oppenheimer finanzierte fiir Kaiser Leopold I. den Hollén- 
dischen Krieg (1673—-1679) gegen die Hegemoniebestrebungen Ludwigs XIV., und es 
ist unter anderem auch sein Verdienst, dall Wien 1683 nicht von den Osmanen erobert 

wurde.? Auch im folgenden Grofen Tiirkenkrieg (1683-1699) war er fiir einen Grof3- 
teil der Heereslieferungen verantwortlich. Oppenheimer verhandelte als Vertrauens- 

mann des Kaisers mit deutschen Fiirsten, die sich, beeindruckt von den 6sterreichischen 

Erfolgen, am Feldzug gegen die Osmanen beteiligen wollten, iiber die Bedingungen fiir 
ihre Unterstiitzung.? Als sich beispielsweise im Dezember 1684 die drei braunschweigi- 
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schen Fiirsten verpflichteten, dem Kaiser 
Truppen fiir den Feldzug in Ungarn zu 
stellen, wickelte Oppenheimer gemein- 
sam mit Leffmann Behrens die finanziel- 
len Aspekte ab.!® 

Auch bei den Einnahmen von 

Ofen/Buda 1686 und Belgrad 1688 hatte 
Oppenheimer eine entscheidende Rolle 

inne. Als Frankreich 1688 in die Pfalz ein- 
fiel und damit den Pfilzischen Erbfolge- 
krieg (1688-1697) erdffnete, finanzierte 

Oppenheimer mit seinen Kontakten zu 
judischen Finanziers im Reich und den 

Niederlanden den Zweifrontenkrieg.! 

Der Frieden von Karlowitz 1699, der den 

Groflen Tirkenkrieg beendete, wurde 
ebenfalls von ihm finanziert.!? 

Oppenheimers Fahigkeiten als Armee- 

lieferant waren fiir Kaiser Leopold L. un- 
entbehrlich. Nur er war in der Lage, den 
Bedarf des Militirs an jedem Kriegs- 
schauplatz, wie zum Beispiel durch den 
Aufbau der Donauflotte, zu decken. Da 

an seinen Heereslieferungen iiber Mittelsmanner auch Adel und Hochadel beteiligt wa- 

ren, steckte in seinen Geschiften nicht nur judisches, sondern auch christliches Kapi- 
tal. Mit dieser auflerordentlichen Finanzkraft betitigte er sich als Hoflieferant und Hof- 
bankier und besorgte Luxusgiiter jeglicher Art fiir den kaiserlichen Hof.1? 

Oppenheimers Handelsbezichungen erstreckten sich auf den Westen und Siiden 
Deutschlands, auf Ungarn, Siebenbiirgen, Slawonien, Serbien, die Schweiz und Italien. 

Erbezog Pulver aus Holland, Polen und RuB8land, Salpeter aus Bohmen, Mahren, Schle- 

sien und Ungarn, Waffen aus Steyr, Steiermark, Kiarnten und Krain, Tiicher aus Hol- 

land, Wolle aus B6hmen, Dragonersticefel aus Kremsier, Pferde und FléRe aus Salzburg 
und Bayern, Getreide und Mehl aus Osterreich, Bamberg, Wiirzburg, Mainz und Trier, 

Ochsen aus Siebenbiirgen und Ungarn, Heu aus der Kurpfalz, Hafer aus Franken, Spe- 

zereien aus Hamburg, Wein vom Rhein, Neckar und der Mosel und Branntwein aus 

Mihren. Ermdglicht wurde dies durch ein umfangreiches Netz aus Korrespondenten, 
Vertretern und Agenten zwischen London, Amsterdam, Ofen und Venedig, die sich zu 

einem guten Teil aus Oppenheimers Verwandtschaft rekrutierten. !4 
Wie prekir die Position Oppenheimers war, zeigte sich 1697, als er und sein Sohn 

Emmanuel aufgrund der Verleumdung eines Oberst von Edelack verhaftet wurden. Ih- 
nen und ihrem ebenfalls festgenommenen Verwandten Ruben Elias Gomperz (1655- 
1705), Vorsteher der Juden in Cleve, wurde vorgeworfen, Samson Wertheimers Ermor- 

dung zu planen. Von Oppenheimers Inhaftierung war der Handelsverkehr in ganz 

Der kaiserliche Hoffaktor 
Samuel Oppenheimer 
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Deutschland betroffen. In Hamburg mufite Nathan Goldschmidt seine durch ihre Le- 

benserinnerungen beriihmt gewordene Mutter Gliickel von Hameln (1645/46-1724) 

um Hilfe bitten, da mit Oppenheimers Verhaftung plétzlich sein Kredit erloschen war 
und die Glaubiger die Riickzahlung forderten. Die Situation entspannte sich erst mit 
Oppenheimers Freilassung. Auch Gomperz konnte seine Unschuld beweisen. 

Oppenheimers Bedeutung fiir Hof, Staat und die Armeen wurde von der christlichen 
Bevolkerung mit Unwillen zur Kenntnis genommen. Zudem machte man ihn, den »rei- 
chen Juden, fiir die frierenden und hungernden Soldaten sowie fiir Armut und Steu- 
erlast verantwortlich. Der Hal entlud sich am 21. Juli 1700, als zwei Rauchfangkehrer 
mit einem Juden aus Oppenheimers Gefolgschaft in Streit gerieten. Es kam zu Aus- 

schreitungen gegen Oppenheimers Wiener Haus am Bauernmarkt, Fenster wurden ein- 
geschlagen, das Haus wurde gepliindert und demoliert, Geschiftsunterlagen wurden 

zerrissen. Beim Einschreiten der Rumorwache kamen zwolf Menschen ums Leben oder 
wurden verletzt. Zwei der Réddelsfithrer erhdngte man zur Abschreckung am eisernen 
Gitter iiber dem Hauseingang, die Pliinderer wurden am nichsten Tag aufgefordert, das 
Diebesgut zuriickzubringen. Der entstandene Schaden war vor allem aufgrund der 
verlorenen Geschiftspapiere betrichtlich. Infolge dieses Gewaltausbruchs erlief der 
Kaiser am 30. Juli ein Schutzpatent fiir die in Wien ansissigen sowie die in Ober- und 
Niederdsterreich handeltreibenden Juden.! 

Als Oppenheimer am 3. Mai 1703 plotzlich starb, l6ste sein Tod eine schwere Finanz- 
krise aus, da seine Kreditwiirdigkeit eng mit der des Kaiserhauses verbunden war. 

Leopold I. hatte ihm 5 Millionen Gulden geschuldet. Viele Geschiftspartner Oppen- 
heimers, darunter auch Leffmann Behrens und dessen Schwigerin Gliickel von Ha- 

meln, gerieten in teils existenzielle Schwierigkeiten. Oppenheimers Glaubiger, die auch 
die Glaubiger des Kaisers waren, verlangten von der Regierung, sich zu den Verpflich- 
tungen des Verstorbenen zu bekennen. Als diese jedoch iiber Oppenheimers Nachlaf 
den Bankrott erklérte, brachte dies im ganzen Reich das Finanzgeschift ins Stocken, 

und die Kredite an Osterreich kamen vollig zum Erliegen. In der Folge setzte eine 
verhiangnisvolle Kapitalflucht ein. Der Prisident der Hofkammer, Gundaker Thomas 
Graf Starhemberg, bezeichnete den Konkurs, der nach Oppenheimers Tod {iber sein 
Vermodgen verhidngt wurde, als derart schidlich fiir die Habsburgermonarchie, daf3 
»Frankreich fiir sich und gegen den Kaiser nichts Kriftigeres [hitte] ersinnen konnen«. 

Die kaiserliche Regierung mufte schlieflich die Forderungen der Glaubiger anerken- 
nen, und es wurde nach venetianischem Vorbild der Banco del Giro, Osterreichs erste 

Bank, gegriindet, die die Schulden tilgen sollte. Da sie v6llig unterfinanziert war, machte 
sie zwei Jahre spiter Bankrott."” 

Samson Wertheimer 

Der zweite bedeutende Hofjude Wiens war Samson Wertheimer (1658-1724), der 

Neffe Samuel Oppenheimers. Er stammte aus Worms, wo sein Vater der jiidischen Ge- 
meinde vorstand, und hatte die Talmudschule seiner Heimatstadt sowie jene in Frank- 

furt besucht.!® Wertheimer diirfte im Gefolge Oppenheimers nach Wien gekommen 
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sein, wo er sich ab dem 2. Dezember 

1684 dauerhaft niederlieB. Im Ge- 
gensatz zu seinem um 28 Jahre 
dlteren Onkel betitigte er sich aus- 
schlieflich im Bankgeschift. Wert- 
heimer diente nicht nur dem Kaiser, 

sondern auch den Kurfiirsten von 
Mainz, Trier, Sachsen und der Pfalz, 
wodurch er zwar keine Monopol- 
stellung wie Oppenheimer errei- 

chen konnte, allerdings auch nicht 
vom Wohlwollen eines einzelnen 
Fiirsten abhingig war. 

Seine finanziellen Leistungen fiir 

den Kaiser erlangten wihrend des 
Spanischen Erbfolgekrieges (1701- 
1714) besondere Bedeutung. Nach 
Oppenheimers Tod wurde er am 

29. August 1703 zum Hoffaktor er- 
4 nannt, und sein Schutzbrief, der 

Der Rabbiner und kaiserliche Hoffaktor ihm und seinem Haushalt ungestér- 
Satiison Wertheimer ten Aufenthalt und freie Religions- 

ausiibung zusicherte, wurde bis 
1735 verlingert. Im Jahr 1708, als er den Hohepunkt seines Ansehens erreicht hatte, 
setzte er sich zur Ruhe und tibergab die Geschifte seinem Sohn Wolf Wertheimer 

(1681-1765).” 

Von seinem Neffen Abraham Levy (1701/02-1785) aus Horn in Lippe-Detmold, der 

von 1719 bis 1723 Deutschland und Norditalien bereiste, wurde Wertheimer 1719 so 

beschrieben:? »Was anbelangt die Juden in dieser Stadt Wien, so sind sie die reichsten 
in ganz Europa. Die vornehmsten sind: der grofle, achtbare, weitberiihmte Herr Reb 

- Samson Wertinheim, welchen man mit dem gemeinen Sprichwort wegen seines groffen 

Reichthums den Judenkaiser heifdt. Dieser Wertinheimer hat 10 kaiserliche Soldaten 
alle Zeit vor seinem Thor Wache halten, womit er nebst viel anderen Freiheiten von 
dem Kaiser bégnadigt ist. Dieser Wertheimer hat gar viel Paldste und Girten in Wien, 

auch hat er viel Giiter und Hauser in Deutschland sowie zu Frankfurth am Main und 
zu Worms und in vielen anderen Plitzen. Auch hat er viel Schulen bauen lassen und 

. viel Geld unter die armen Juden in ganz Europa ausgetheilt, ja selbst bis in Polen hat 

man von seinem Gelde ausgetheilt, auch im heiligen Land, in Jerusalem, allwo er Herr 
von dem Land genannt wird. Auch ist er Rabbiner von Ungarn. Er ist so reich, daf} er 
jedem seiner Kinder zur Heirath hat gegeben in comptant 200000 hollindische 
Gulden, und sind der Kinder sechs. Er ist jetzund ein alter Mann in den siebziger 
Jahren. Er fiihrt sich in Kleidung gleich einem Polaken und hat einen langen weiffen 

Bart. Er kommt gar oft zum Kaiser. [...] Fremde Juden diirfen keine Nacht in Wien 
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bleiben, ohne Erlaubnis und schriftlichen Beweis von dem erstbemeldeten Herren 
Wertheimer.«?! 

Wie in diesen Zeilen anklingt, war Wertheimer nicht nur Geschiftsmann, sondern 

auch ein geistig interessierter Mensch, der das europiische Judentum nach Kriften for- 
derte. Viele grofle Gemeinden verliechen ihm den Ehrentitel Oberrabbiner, den er auch 
vom Kaiser fiir die Erblande erhielt. Wertheimer forderte die Drucklegung des babylo- 
nischen Talmud in Frankfurt am Main von 1721/22, der die Grundlage aller spiteren 
Auflagen werden sollte. Er unterstiitzte berithmte Rabbiner und jiidische Institutionen 
und verfiigte in seinem Testament, 50 Gelehrte und ihre Familien aus seinem Vermg- 
gen zu versorgen. Diese starke Anteilnahme an innerjiidischen Angelegenheiten und die 
Nihe zu Rabbinern und Gelehrten waren fiir viele Hofjuden kennzeichnend ? 

Selbst diese fiihrende jiidische Familie blieb nicht von Behinderungen bei der Aus- 
{ibung ihrer religiosen Briuche verschont. Im Jahr 1714 beschwerte sich die Wirtin des 
Mitzschen Hauses, in dem Samson Wertheimer und die seinen sowie die beiden 

»Miinzjuden« Fischhof wohnten, beim Wiener Biirgermeister dariiber, daB der junge 
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Laubhiitte auf dem Dach. Kupferstich aus Paul Christian Kirchner, Jiidisches Ceremoniel, 
Niirnberg 1726 
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Wertheimer das Laubhiittenfest vor ihrer Wohnung begehen wolle. Sie befiirchtete 
einen Auflauf von Juden und Tumult, falls diese durch das Bewerfen mit Speck von 

Christen provoziert wiirden. Da die Wirtin aber keinen »Larme, also Streit, im Haus 

anfangen wolle, zeige sie dies an, da es »doch eine #drgerliche Sache ist, daf dieser Jud 
seine abergliubischen Possen &ffentlich und im Angesicht aller im Hause wohnenden 

Christen oder wohl gar, um sie zu verspotten, treibt, wo doch der alte Wertheimer, der 

frither lange Jahre im Hause gewohnt, dieses Fest jederzeit auf dem Hausdach ohne je- - 
mands Argernis begangen hat«.2> Vermutlich hatte also Samson Wertheimer seine Sukka 
(Laubhiitte) auf einer flachen Stelle des Daches errichtet, wihrend sein Sohn sie im 

Innenhof des Hauses und damit im Fokus der christlichen Aufmerksamkeit aufbaute. 

Die entstehende »Wiener Judenschaft« 

Die besondere Stellung von Oppenheimer und Wertheimer blieb an ihre Person ge- 
bunden. Bereits ihre Sthne und Nachfolger mufiten um Stellung, Reichtum und Ver- 
mogen kimpfen. Emmanuel Oppenheimer (gest. 1721) versuchte iiber Jahrzehnte hin- 
weg, seinen Haushalt vor dem Konkurs zu bewahren, fithrte dabei aber durchaus einen 

ansehnlichen Lebensstil. Der bereits zitierte Abraham Levy beschrieb ihn 1719 mit fol- 
genden Worten: »Der andere reiche Jud ist der Herr R. Mendel Oppenheimer, welcher 
gleich R. Samson mit zehn Soldaten bedient wird, hat auch einen Lustpalast in Wien 
und noch mehrere Hiuser und Gérten draullen vor der Stadt, er hat auch einen scho- 

nen Palast gebaut in der Stadt Mannheim am Rhein. Dieser Oppenheimer ist ein Mann 
kurz von Statur, hat keinen Bart, hat auch sehr viel Bediente und ist sehr reich. Er speiset 
alle Tage an einer Tafel mit Silbergeschirr die armen sowie die fremden Juden. Wer nur 
will, kann hier zur Mahlzeit kommen.«?* Zwei Jahre nach dieser Beschreibung starb 
Oppenheimer, weitere 17 Jahre spiter hinterlie seine Witwe ein Vermdgen von 10 Gul- 

den und 38 Kreuzern. Wolf Wertheimer wiederum geriet durch seine Geschifte mit 
dem bayrischen Hof in groffe Schwierigkeiten. Als er 1765 starb, waren gewaltige finan- 
zielle Riickstinde offen.? 
Um die Hofjuden und ihren Haushalt sammelten sich Verwandte, Geschiftsfreunde 

und Bedienstete. Zum Kreis um Emmanuel Oppenheimer gehorten seine Schwager 
Herz Léw Manasses (gest. 1748) und Emmanuel Drach, Léw Sinzheim (gest. 1744), 
Lemle Moses (gest. 1724), Abraham Ulm (gest. 1740) und Isaak Leidesdorfer. Die 
Wertheimer zihlten Isaak Nathan Oppenheimer (gest. 1739), die Familien Arnstein und 

Eskeles, Markbreiter und Deutsch zu ihrem Umfeld. Zu Lazarus Hirschel (gest. 1715), 
der 1706 ein Schutzprivileg erhalten hatte, gehorten Abraham und Hirschel Spitz, Herz 
Lehmann, die Familien Michael und Schlesinger sowie Salomon Beer.?® Dazu kamen 

noch viele Juden, die sich illegal in Wien aufhielten. Ein Dekret von 1699 berichtet von 
»Juden und Jiidinnen, so ohne Paf herumvagieren« und fiir die es auch eigene »Gar- 

kucheln« gebe.?” 
Die jiidischen Geschiftsleute trugen einen wesentlichen Teil zum staatlichen Finanz- 

wesen bei, das unter Gundaker Thomas Graf Starhemberg, von 1703 bis 1715 Hof- 
kammerprisident, neu geordnet wurde. Um die abermalige Bildung einer Monopol- 
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stellung wie unter Oppenheimer zu verhindern, wurden die Geschifte auf mehrere 
Konkurrenten verteilt. Zudem erfolgte 1705/06 nach dem Bankrott des Banco del Giro 
die Griindung der Wiener Stadtbank.?® 

Die Wiener Juden haben dem Staat in der Zeit von 1698 bis 1709, als praktisch stén- 
dig Krieg gefiihrt wurde, die gewaltige Summe von 78 Millionen Gulden vorgestreckt. 
Die jahrlich zu zahlende Toleranztaxe betrug 6 000 Gulden. Im Jahr 1708 wurde eine 

Kopfsteuer eingefiihrt, deren Hohe Samson Wertheimer zu bestimmen hatte. Davon 
ging man 1715 wieder ab und besteuerte jede Familie fiir sich. Der Bedeutung der 
Hofjuden stand die Feindseligkeit der Bevélkerung gegeniiber, wie die in Levys Be- 
richt erwihnten zehn kaiserlichen Soldaten zeigen, die Tag und Nacht vor den Hau- 
sern Oppenheimers und Wertheimers Wache hielten. Diese stindige Bedrohung lief§ 
sich hervorragend als Druckmittel zur Erhéhung der Abgaben nutzen. Im Jahr 1704 
muflten die Wiener Juden mit der Begriindung, fiir die christlichen Kaufleute eine 
listige Konkurrenz darzustellen, ein Zwangsdarlehen von 205000 Gulden leisten. 
1706 muflten sie zu den Kosten der Kaiserkrénung Josephs I. (1678/1705-1711) in 
Frankfurt 200 000 Gulden beitragen. Die Krénung Karls VI. im Jahre 1711 verschlang 
148000 Gulden. 1717 muften fiir den Krieg gegen das Osmanische Reich 
1237 000 Gulden und 1727 fiir weitere Militdrausgaben 600 000 Gulden aufgebracht 
werden.? 

Karl VI. (1685/1711-1740), der den Juden allgemein nicht freundlich gesonnen war, 
begiinstigte seine Hofjuden jederzeit, wenn er sich davon Vorteile versprach, doch be- 
trieb er, gegen den Willen der Hofkammer, eine sehr restriktive Judenpolitik. Seine drei 
Judenordnungen von 1718, 1721 und 1723 zielten darauf ab, die Zahl der Wiener Juden 
zu beschrianken.?® Juden durften zudem an Sonn- und Feiertagen das Haus nicht vor 
zehn Uhr vormittags verlassen, und als einziger Christ durfte bei ihnen nur der Kutscher 
wohnen. Im Jahr 1716 wurde befohlen, alle verheirateten Dienstboten zu entlassen. Die 

Judenordnung von 1718 gestattete nur dem Familienoberhaupt die Heirat. Frauen und 
Kinder der Bediensteten sowie »Befreundete und Correspondenten« wurden aus der 
Stadt gewiesen. Diese Bestimmungen erfuhren 1721, als man die Kennzeichnung der 
Juden iiberlegte, und 1723 eine weitere Verschirfung. Alle Juden muften fortan von 
den Christen abgesondert wohnen. Bisher lebten sie, wie aus der Judenliste von 1699 
hervorgeht, teilweise unter der iibrigen Bevolkerung, Oppenheimer und Wertheimer 
besalen ihre eigenen Palais am Bauernmarkt und in der Kirntner Stralle. Die Zwangs- 
umsiedlung erwies sich aber als schwer durchfiihrbar! 

Kaiser Karls VI. Tochter und Nachfolgerin Maria Theresia (1717/1740-1780) iiber- 

nahm diese Einstellung. Noch 1777, wenige Jahre vor ihrem Tod, schrieb sie tiber die 
Juden: »Kiinfftig solle keinen Juden, wie sie Nahmen haben, zu erlauben, hier zu sein, 

ohne meiner schrifftlichen Erlaubnus. Ich kenne keine irgere Pest von Staatt als diese 
Nation, wegen Betrug, Wucher und Geldvertragen, Leiit in Bettelstand zu bringen, alle 
iible Handlungen ausiiben, die ein anderer ehrlicher Man verabscheiiete; mithin sie, 
sovill sein kan, von hier abzuhalten und zu vermindern.«32 Ihre Abneigung zeigte sich 
auch darin, daf sie Juden nur hinter einem Paravent verborgen Audienz gewihrte. Als 
ihr Mann Kaiser Franz I. Stephan (1708/1745-1765) im Jahr 1762 die Herrschaft 

_— 
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Goding kaufte, mufiten 1773 die dort ansissigen Juden den Ort verlassen, da sie Maria 
Theresia auf ihren Besitzungen nicht dulden wollte. Sie fanden bei anderen Herrschaf- 

ten Aufnahme. Im Jahr 1787 durften 13 Familien zuriickkehren.** Dennoch demon- 
strierten ihr die jiidischen Gemeinden der Monarchie entsprechend den religisen Vor- 
schriften als ihrer Schutzherrin ihre Treue. Im Siebenjihrigen Krieg betete beispiels- 
weise die Gemeinde von Mantua fiir das Wohl des Staates, fastete, wenn sich die Armee 

in schwierigen militirischen Situationen befand, und feierte deren Siege. In Prag sprach 
Rabbiner Jecheskel Landau Gebete fiir den 6sterreichischen Sieg. Aus Eisenstadt ist 
zudem das »Danck-Geschrey« der dortigen Juden nach einem Sieg der Osterreicher 

tiberliefert. Als Maria Theresia starb, hielt Rabbiner Landau in Prag eine Trauerrede.? 
Im Oktober 1752 lieR Maria Theresia eine Zihlung der in Wien anwesenden Juden 

durchfiihren. Zwolf Familienoberhdupter verfiigten iiber Schutzbriefe, durch die 452 
Juden in der Stadt leben konnten, also durchschnittlich 37 Personen pro Privileg. Sie 
hatten eine jihrliche Toleranzsteuer von 14 000 Gulden zu leisten, die jedoch wegen Un- 

cinbringlichkeit auf 8 000 Gulden reduziert wurde. Am 22. September 1753 wurde eine 
neue Judenordnung erlassen, die in 33 Artikeln die Bestimmungen der letzten Jahr- 

zehnte zusammenfaBte, Die Unzulinglichkeit der Judengesetzgebung fiihrte schlieflich 
zu einer neuerlichen Reform. Sie wurde im 1760 neu geschaffenen Staatsrat diskutiert 

und von der Bohmisch-Osterreichischen Hofkanzlei ausgearbeitet. Die Juden sollten 

fortan verstarkt in den Dienst der Volkswirtschaft gestellt werden. Ihr Aufenthalt wurde 
auf fiinf bis zehn Jahre begrenzt und konnte nur bei nachgewiesenem wirtschaftlichem 
Erfolg verlingert werden. Sie sollten, wie ihnen im Mirz 1764 nahegelegt wurde, mit in- 

lindischen Manufakturerzeugnissen Handel treiben — der Handel mit auslindischer 
Ware wurde strengstens verboten — und Fabriken griinden, in denen allerdings nur 
Christen arbeiten durften. Diese Bestimmungen wurden am 5. Mai 1764 in einer Juden- 
ordnung zusammengefafit.>’ 

Trotz aller Kontrollen und Strafen gab es in Wien nach wie vor Juden, die ungemel- 

det ldngere Zeit in der Stadt wohnten und ihren Geschéften nachgingen. Manche be- 
sorgten sich, worauf noch einzugehen sein wird, tiirkische Pisse, um die Freiziigigkeit 

zu erlangen, andere wiederum gaben vor, bei Tolerierten beschiftigt zu sein. In den 
folgenden Jahren wurden neuetlich Pline zur rdumlichen Trennung von Juden und 
Christen diskutiert. Da die vllige Isolierung, also die Errichtung einer eigenen Juden- 
stadt, zu teuer war, begniigte man sich mit der hiuslichen Trennung. Wer bereits in 

einzelnen Hiusern getrennt von Christen lebte, durfte in diesen bleiben, alle anderen 
sollten in den kommenden Jahren umziehen. Im Jahr 1772 fand die Separierung mit der 
Ubersiedlung der aus dem Haus des Grafen Wallis in der Krugerstralle ausgewiesenen 

Juden in einen Trakt des Hauses von Franz Anton von Sonnenfels, des Bruders von 

Joseph von Sonnenfels, ein vorliufiges Ende. Einzelne Privilegierte nahmen aber 
weiterhin eine Sonderstellung ein, und Ausnahmen waren méglich. Diese galten bei- 

spielsweise fiir den Hoffaktor Adam Isaak Arnstein (1721-1785) oder den Hofagenten 
Abraham Wetzlar. Auch fiir ganze Gruppen gab es Ausnahmeregelungen. So erhielten 
aus wirtschaftlichen Griinden 1776 Juden aus Triest und Gérz das Recht, frei unter 
Christen zu wohnen. Im Herbst 1777 lebten in der Stadt ungefihr 500 Juden.* 
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Da den Juden in Wien eine Gemeindegriindung verboten war, blieb das religiése Le- 
ben auf die private und familidre Ebene reduziert. Der Gottesdienst konnte nicht 
offentlich in einer Synagoge abgehalten werden, der Bau einer solchen war ebenfalls ver- 
boten. Samuel Oppenheimers erstes Ansuchen, eine Betstube einrichten zu diirfen, 
wurde abschldgig beschieden. Er durfte zwar in Padua eine Synagoge bauen, mufite sich 
aber 1688 in Wien fiir seine privaten Gebete im seinem Haus rechtfertigen. Dennoch 
hielt er mit den Angehdrigen seines Hauses den Gottesdienst ab, auch andere Wiener 

Juden nahmen daran teil. Im November 1696 wurde er ermahnt, nicht mit lauten Ge- 
beten seine Nachbarn zu belistigen, und 1706 mufte Emmanuel Oppenheimer nach 
einer Anzeige den anscheinend unter dem Dach eingerichteten Betraum abbrechen und 
Strafe zahlen.”” Auch die anderen Wiener Juden feierten den Gottesdienst privat in 
ihren Hiusern oder Wohnungen. Abraham Levy schrieb in seinem Reisebericht 1719: 
»Schulen hat Jedweder in seinem Haus [...].«*® Im Jahr 1732 bemiihte sich die Wiener 
Judenschaft vergeblich um die Erlaubnis, eine Synagoge in der Vorstadt zu errichten. 
Auch nach dem Erlal des Toleranzpatents blieb der Synagogenbau untersagt, wie die 
Ablehnung der Errichtung eines Bethauses 1784 zeigt.*® 

1763 wurde eine Chewra Kadischa (Beerdigungsbruderschaft) gegriindet, die Toten 
wurden seit dem neuerlichen Zuzug wieder auf dem alten Friedhof der friihneuzeit- 
lichen Gemeinde in der Seegasse bestattet. Im Jahr 1784 erfolgte die Errichtung des 

neuen jiidischen Friedhofs in Wien-Wahring, da derjenige in der Seegasse geschlossen 
werden mufite. Ein neues Spital wurde 1792 erdffnet.®® An dessen Finanzierung be- 
teiligten sich auch die Wiener Sefardim.* 

Eine erste Wohltitigkeitseinrichtung, die noch auf die Hiuser Oppenheimer und 
Wertheimer zuriickging, war im Lauf der Zeit »eingeschlafen«. Nun griindete die Fami- 
lie Arnstein eine neue Gesellschaft zur Forderung des Studiums und zur Pflege von 
Gottesdienst und Wohltitigkeit.*> Im Januar 1789 unternahm die Wiener Judenschaft 
den Versuch, von der Regierung die Erlaubnis zur Wahl von Deputierten zu erhalten, 
was aber abgewiesen wurde, da eine derartige Vertretung den Anschein der Bildung 
einer jiidischen Gemeinde hitte erwecken konnen. Es zeigte sich aber, dafl den Juden 
eine Reprisentation fehlte, die rechtsverbindliche Verpflichtungen eingehen konnte, 
die fiir die gesamte Judenschaft giiltig waren. Man hielt zwar Versammlungen ab, die 
offizielle Eingaben an die Behdrden beschlossen und im Namen der Wiener Judenschaft 
sprachen, bei diesen Versammlungen Abwesende fiihlten sich aber an die getroffenen 
Vereinbarungen vielfach nicht gebunden, wie ein Streit um den Neubau des alten, 1727 
errichteten Spitals zeigte. Ursache war die Weigerung einiger Juden, die ihnen vorge- 
schriebenen Beitrige fiir den Neubau zu bezahlen, da sie an der betreffenden Ver- 
sammlung nicht teilgenommen und mitgestimmt hatten. Im Jahr 1792 wurden schlief3- 
lich die ersten »Vertreter«, wie sie sich nennen muflten, bestellt. Ihre Zahl schwankte 

zwischen drei und sechs Personen, deren Wahl zunichst jahrlich stattfand. Einer der 
ersten Vertreter von 1792 war Maximilian Honig von Honigsberg (1754-1832), der der 
Kérperschaft ab 1806 durchgehend bis zu seinem Tod angehdrte. Er war der dritte Sohn 
des Tabakverlegers Israel Honig von Honigsberg und nicht nur ein bedeutender Ge- 
schiftsmann, sondern auch im jiidischen Wissen sehr bewandert.* 
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Da einige Vertreter ihr Amt nicht ausiibten und ihre Verantwortung der Judenschaft 
gegeniiber nicht wahrnahmen, erfolgte 1796 eine Ermahnung und Spezifizierung der 
Wahlbestimmungen durch die Regierung. Aber auch die Wihler {ibten ihr neues Recht 
unvollkommen aus. Im Jahr 1818 erteilte die Niederdsterreichische Regierung der 
Judenschaft eine Riige, da von 114 Wahlberechtigten nur 45 ihre Stimme abgegeben 
hatten.* 

Die Wiener Juden des 18. Jahrhunderts, die Hofjuden, ihre Verwandten, Geschifts- 
partner und Bediensteten, sollten mit ihren Organisationen den Ursprung der neuen 

Wiener judischen Gemeinde bilden, die jedoch erst Mitte des 19. Jahrhunderts ge- 
grindet werden konnte. 

Akkulturation im 18. Jabrbundert: Plankenstern, Dobruschka, Sonnenfels 

Waren die ersten Wiener Hofjuden noch mit dem traditionellen Judentum verbun- 
den, lockerten sich diese Bindungen nach und nach. Trug Samson Wertheimer noch, 
wie beschrieben, einen langen weiffen Bart, so war Emmanuel Oppenheimer bereits 
modisch bartlos. In der zweiten Hilfte des 18. Jahrhunderts mehrten sich die Ubertritte 
zum Christentum. Der Groffteil der Nachkommen der grofen Hofjudenfamilien im 
Alten Reich lieB sich taufen.® 

Zu den Wiener Hofjuden in der zweiten Hilfte des 18. Jahrhunderts gehérte auch 
der bereits erwzhnte Karl Abraham Wetzlar (1715/16-1799). Er empfing am 17. Fe- 

bruar 1776 zu St. Stephan die Taufe und wurde im Jahr 1777 mit dem Pridikat »von 
Plankenstern« geadelt.* In den drei folgenden Jahren lieBen sich auch seine Ange- 
hérigen taufen, nur seine Gattin Eleonora starb 1813 als Jiidin. Sein Sohn Raymund 
Wetzlar (1752-1810) besall das Haus auf der Hohen Briicke Nr. 412, in das Wolfgang 
Amadeus Mozart nach seiner Hochzeit mit Konstanze Weber 1782 zog. Bald darauf 
muflte das Paar iibersiedeln, und als Mozarts erster Sohn Raymund geboren wurde, 
wurde Raymund Wetzlar, sein »wahrer guter Freund«, Taufpate und Namensgeber, In 
Wetzlars Haus lernte Mozart zudem Lorenzo da Ponte (1749-1838) kennen, der die 

Libretti zu den Opern »Le nozze di Figaro«, »Don Giovanni« und »Cosi fan tutte« 
‘schrieb. Der Venezianer da Ponte, spiter Theaterdirektor in New York, war ebenfalls 

getaufter Jude und hief vor seiner Konversion Emanuele Conegliano.? 
Ein weiterer Konvertit war Moses Dobruschka (1755-1793), der sich als Christ 

Franz Thomas Schonfeld nannte. Schonfelds Vorfahren waren Frankisten, Angehorige 
einer jidischen Sekte, auf die noch einzugehen sein wird. Im Jahr seiner Taufe 1775 
verfalite er einen gelehrten hebriischen Kommentar, und auch als Christ blieb Schén- 
feld ein wichtiges Mitglied der frankistischen Bewegung. Im Jahr 1782 iibersiedelte er 
nach Wien, wo er fithrend an der Griindung der Freimaurerloge »Asiatische Briider« 
beteiligt war. Dobruschka endete 1794 nach einer Karriere als Offizier, Bibliothekar, 

Schriftsteller und unter dem Namen Junius Frey in Paris geadelt gemeinsam mit Dan- 
ton auf der Guillotine.®® 

Der Aufklirer Joseph von Sonnenfels (1733/34-1817) war ebenfalls getaufter Jude 
und stammte von Sabbatianern, auch dies eine jiidische Sondergruppe, ab. Sein Vater, 

e 
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der Hebriischlehrer Lipman Perlin, zog 
1733 von Berlin nach Nikolsburg, um 

dort in die Dienste des Fiirsten Dietrich- 

stein zu treten. Im Jahr 1735 konvertierte 

er zum Katholizismus und wurde 1736 
geadelt. Die Familie {ibersiedelte nach 

Wien, wo Joseph von Sonnenfels an der 

Universitat Philosophie und Sprachen 
studierte. Ab 1749 diente er fiinf Jahre 
lang im Infanterieregiment Hoch- und 

Deutschmeister, im Jahr 1754 nahm er 

das Studium der Rechtswissenschaften 
auf. Sonnenfels wirkte als Literat, Thea- 
terkritiker, Kameralwissenschafter und 

Rechtspolitiker. Er fithrte einen Kampf 
gegen Folter und Todesstrafe und war, 

dies sei am Rande erwihnt, 1777 als »Il- 

luminationsdirektor« fiir die Einfiihrung 

der Wiener Strallenbeleuchtung verant- : 
wortlich.4® Der Aufklirer Joseph von Sonnenfels 

Die Wiener Sefardim 

Die verstarkte Zuwanderung von Sefardim — Nachkommen von 1492 aus Spanien 

und 1496 aus Portugal vertriebenen Juden — aus dem Osmanischen Reich nach Wien 

war auf den Frieden von Passarowitz von 1718 zuriickzufiihren, der den Untertanen des 

Sultans den freien Aufenthalt in den habsburgischen Lindern gestattete. Dies galt auch 
fir dessen jiidische Untertanen, die damit in Osterreich rechtlich wesentlich besser 

gestellt waren als ihre hier lebenden aschkenasischen Glaubensbriider. Sie waren bei- 

spielsweise nicht gezwungen, die demiitigende Leibmaut zu bezahlen > 

Zu den ersten tiirkischen Juden in Wien gehérten Abraham Camondo aus Konstan- 
tinopel, Aaron Nissan, Naphtali Aschkenasi (wohl tiirkischer Jude, aber kein Sefarde, 

wie sein Nachname zeigt), Aaron Samuel Nissim, Juda Amar sowie Angehérige der 

Familien Mago und Benvenisti.’! Diego d’Aguilar war Sefarde aus Portugal. Um seine 
Flucht von der Iberischen Halbinsel und seine Ankunft in Osterreich rankt sich eine 
Legende, die in mehreren Varianten kursierte. Demnach soll er als Kind seinen Eltern 

von der Inquisition weggenommen, getauft und zum katholischen Priester geweiht wor- 

den sein. Spiter wurde er angeblich Bischof und selbst Inquisitor. Seine Mutter und 
seine Schwester seien »Marranen«, »Geheimjuden«, geblieben, die, formal getauft, 
ihren Glauben im verborgenen ausiiben mufiten. Als man die Schwester ertappte, 

wurde sie, angeblich von d’Aguilar selbst, der sie nicht kannte, zum Tod auf dem Schei- 

tethaufen verurteilt. In der Nacht vor der Hinrichtung soll ihn seine Mutter besucht 
haben, um ihm das Geheimnis seiner Herkunft zu verraten und ihre Tochter zu retten. 
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Als sie ihren Sohn mit seinem jiidischen Namen Mosche Lopez Perrera ansprach, soll 
er sich seines Judentums bewul3t geworden sein. Nach dem vergeblichen Versuch, die 
Schwester zu retten, sei er nach Wien geflohen und habe Maria Theresia einen Hand- 

schuh gezeigt, den sie ihm in jungen Jahren in Madrid, als sie sich dort mit ihrem Vater 
Karl VI. aufgehalten hatte, als Pfand fiir eine besondere Gnade geschenkt haben soll. 

Darauf sei er wohlwollend in Osterreich aufgenommen worden.” — Soweit die rithrend- 
tragische Legende. 

Uber die historische Person des Diego d’Aguilar ist dagegen nicht viel bekannt, er 

mul aber eine auflergewohnliche Personlichkeit gewesen sein. Als er 1722 aus unbe- 

kannten Griinden von Lissabon nach London ging, verfiigte er bereits iiber einen por- 

tugiesischen Adelstitel. Im Jahr 1723 wurde er nach Osterreich gerufen, um hier das 

Tabakmonopol zu reorganisieren, um das er sich bereits in Portugal mit seinem Vater 

verdient gemacht hatte. Bei Maria Theresia stand er in besonderer Gunst, wohl auch, 

weil er ihr 300000 Gulden zum Ausbau von Schlof Schénbrunn lieh. Im Jahr 1749 
kehrte er, da ihm entweder die Toleranzsteuer zu hoch war oder aber die spanische Re- 
gierung seine Auslieferung verlangte, nach London zuriick, wo er 1759 starb.? 

Diego d’Aguilar versammelte zwar die tiirkischen Juden Abraham Camondo, Aaron 

Nissim und Naphtali Aschkenasi mitsamt ihrer Dienerschaft in seinem Haus zum 
morgendlichen und abendlichen Gebet* und spendete einige der fiir den Gottesdienst 
notwendigen Ritualgegenstinde.”® Von der Entstehung und Griindung einer sefardi- 

schen Gemeinde kann aber nicht die Rede sein. Auch das kaiserliche Patent von 1736, 

das immer wieder als Griindungsurkunde der Wiener sefardischen Gemeinde durch die 

Literatur geistert und angeblich 1824 bei einem Brand vernichtet wurde, ist nicht nach- 
weisbar’® Die geringe Anzahl der Sefarden in Wien und ihre Lebensbedingungen 
sprechen ebenfalls gegen die Existenz einer eigenen, voll ausgebildeten Gemeinde zu 

dieser Zeit. Im Jahr 1761 lebten nur 17 turkische Juden in der Stadt, 15 Ménner, eine 
Frau und ein Kind. Die meisten hatten ihre Familien im Osmanischen Reich zuriick- 

gelassen. Sie lebten grofiteils in den Handelsgewdlben, einige wenige in christlichen 
Hiusern. Im Jahr 1767 wohnten 19 Sefardim in der Stadt, allesamt bereits in Hiusern, 
die Christen gehorten. Erst im letzten Drittel des 18. Jahrhunderts wurde schlieflich 

durch verstiarkten Zuzug eine richtige Gemeindegriindung mdglich. So lebten 1798 be- 
reits mehr als 20 Familien und im Jahr 1818 57 Familien, die insgesamt 217 Personen 
zihlten, in Wien. In der ersten Halfte des 19. Jahrhunderts erfuhr die Gemeinde weite- 
ren Zuwachs, und 1840 umfafte sie 569 Personen.”’ 

Das erste Dokument, das die Existenz einer sefardischen Gemeinde bezeugt, stammt 

aus dem Jahr 1778. Aufgrund finanzieller Mi8stinde brachte in diesem Jahr ein kaiser- 

licher Kommissar die Gemeindefinanzen wieder in Ordnung, und es wurde ein Ge- 

meindereglement ausgearbeitet, das in einer spanischen und hebriischen Ubersetzung 
verdffentlicht wurde.”® Es sah zwar vor, daf8 alljahrlich in Gegenwart eines kaiserlichen 
Kommissars ein Vorsteher gew#hlt wurde, beschiftigte sich aber ansonsten grofiteils mit 

der Regelung der finanziellen Verhiltnisse der Gemeinde.” In den ersten Jahren war 
Jakob Nachmias interimistischer Vorsteher. Aaron Abner fungierte als Rabbiner, Vor- 
beter waren Israel Moses und Abraham Russo.% 

—-"'__'_—_—-' 
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Die Wiener Sefardim waren Kleinhindler, die herkunftsgemil} vor allem mit dem 

Osmanischen Reich in Wirtschaftsbeziehungen standen. Im Jahr 1767 handelte Jakob 
Amigo aus Temesvar mit Waren aus Leipzig, Hamburg, Holland und England. Benja- 
min Coim aus Mazedonien, Salomon Hirschel, Ruben Benjamin, M. Calef und andere 

exportierten Waren aus Niirnberg und der Steiermark. M. Saltiel aus Konstantinopel 
importierte Baumwolle, Schwarzwurz (eine Heilpflanze) und Auripigment (eine gold- 

gelbe Farbbeimischung). Salomon Consino, der ebenfalls aus Konstantinopel stammte 

und ein eigenes Schiff besal}, handelte mit Auripigment, Vitriol (Mineral zur Gewin- 

nung von Schwefelsiure), Kupfer und Zucker, Samuel Policar mit Kaffee und Zwiebeln 

und Salomon Sadik mit »tiirkischem Zeug« wie Tabaksbeuteln und Pfeifen.®! 
Aufgrund der rechtlich besseren Situation der Sefardim kam es immer wieder vor, 

daf} 6sterreichische Juden im Osmanischen Reich Untertanen des Sultans wurden und 
als solche, mit einer giinstigeren Position, wieder nach Wien zurtickkehrten. Deshalb 

wurde 1765 bestimmt, dafd sich alle tiirkischen Untertanen innerhalb von sechs Mona- 

ten als solche zu legitimieren hitten.®? 

2. Niederosterreich 

Nach der Vertreibung von 1670/71 war Juden die Niederlassung in Niederdsterreich 
nicht mehr gestattet. Anfang des 18. Jahrhunderts flohen zahlreiche Juden vor den Ku- 
ruzzenaufstinden aus den jiidischen Gemeinden Westungarns nach Wiener Neustadt, 

das ihnen auf kaiserlichen Befehl den Aufenthalt gestatten mufite. Daraufhin erhoben 
Wiener Neustddter Biirger Klagen iiber die jiidische Konkurrenz, und 1705 setzte die 

Regierung eine Kommission zur Untersuchung der Beschwerden ein. Im Jahr 1706 
planten die Biirger schlieflich die Erstiirmung der jiidischen Wohnungen, was dem Rat 
der Stadt eine Riige der kaiserlichen Regierung eintrug. In seiner Rechtfertigung beeilte 
sich der Rat, darauf hinzuweisen, daf fiir diese Unruhen junge und unbesonnene Leute 
verantwortlich gewesen seien und man diesen Plinen sofort ein Ende bereitet habe. Ein 

besonderer Unterstiitzer der antijiidischen Agitation scheint der Wiener Neustédter Bi- 
schof Franz Anton Graf Puchheim (Bischof 1695-1718) gewesen zu sein. Einer seiner 

Lakaien griff, um einen Volksauflauf zu provozieren, auf offener Strafle einen Juden mit 
geziicktem Degen an; dafiir wurde er allerdings zu einer Geféingnisstrafe verurteilt. Am 
5. Februar 1708 forderte der Jesuitenpater Tobias Fieger von der Kanzel der Wiener 

Neustddter Dombkirche seine Gliubigen auf, die Juden aus ihren Hiusern zu vertreiben, 
sie zu erschiefen und zu erschlagen. Die aufgehetzten Biirger attackierten und priigel- 
ten nun wahllos alle Juden, auf die sie trafen, und belagerten ihre Hauser. Erst Militdr 
und Stadtwache konnten die Ordnung wiederherstellen. In der Folge riet die Regierung 

der Stadt, die Juden in einem eigenen Viertel anzusiedeln, um Zusammenst6Qe zu ver- 

hindern. Da die jiidischen Familien, insgesamt 535 Personen, aber in 28 Héuser zu- 

sammengepfercht iiber alle Stadtviertel verteilt wohnten, erwies sich dieses Vorhaben 
als undurchfithrbar. Am 23. November 1709 erging schlieflich ein erster Ausweisungs- 
befehl des Kaisers, ein weiterer erfolgte aufgrund der Pest am 18. August 1713. Der 
Grofiteil der jiidischen Fliichtlinge kehrte in die westungarischen Gemeinden zuriick. 
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Erst 1719 durften sich wieder Juden in Wiener Neustadt aufhalten, die Ubernachtung 
war ihnen jedoch nicht gestattet. Die jiidischen Kaufleute mufiten deshalb auf der un- 
garischen Seite der Grenze nichtigen, wo sie die Ortschaft Neudorfl bevorzugten, die 
nur eine halbe Stunde von Wiener Neustadt entfernt lag.% 

Auch der illegale Aufenthalt von Juden auf einigen niederosterreichischen Herr- 
schaften diirfte in Zusammenhang mit den Kuruzzenaufstinden zu sehen sein. In 

Guntersdorf, Stetteldorf, (GroR-)Wetzdorf, Oberwaltersdorf, Ebenfurth und auf dem 
Posthof bei Baden lebten sogenannte »Hof- und Hausjuden«. Im Jahr 1708 befahl der 
Kaiser der Niederdsterreichischen Regierung ihre Festnahme und Ausweisung.® 

Im 18. Jahrhundert zogen Juden vor allem als Hausierer durch Niederdsterreich. 
Hinweise auf eine lingere SeBhaftigkeit, wie 1725 fiir Tulln, als sich angeblich zwei 
jiidische Familien in der Stadt hduslich niederlassen durften, bediirften einer genaueren 
Untersuchung.®’ Der Aufenthalt und Handel in Niederdsterreich auflerhalb der Jahr- 
marktzeiten war Juden verboten, dieses Verbot wurde aber vielfach mifachtet.% Bei 
ihren Handelsreisen mufiten sie natiirlich die Leibmaut bezahlen. Die Einnahmen 
daraus betrugen 1781 in Wiener Neustadt 293,45 Gulden, in Retz 24,35 Gulden, in 

Krems und Stein 215,6 Gulden und an anderen Orten in Nieder- und Oberosterreich 

900 Gulden.? 

3. Burgenland 

Das heutige Burgenland war bis 1921 Teil des Kénigreichs Ungarn und bestand aus 
den westungarischen, deutschsprachigen Komitaten Sopron/Qdenburg, Gydr/Raab, 

Moson/Wieselburg und Teilen des Komitats Vasvar/Eisenburg. 
Die jiidischen Gemeinden in Westungarn standen unter der Schutzherrschaft unga- 

rischer Adeliger. Auf dem Besitz der Esterhdzy entwickelten sich am Ende des 17. Jahr- 

hunderts die nachmals so berithmten »Siebengemeinden«, die Scheva Kebillot. Das 
politische und geistige Zentrum dieses Gemeindeverbandes war Eisenstadt, Residenz 
der Esterhazy und kénigliche Freistadt. Die anderen sechs Gemeinden lagen in Mat- 

tersburg (damals Mattersdorf), Kittsee, Frauenkirchen, Kobersdorf, Lackenbach und 
Deutschkreutz. Unter dem Schutz der griflichen Linie der Esterhizy existierte um die 
Mitte des 18. Jahrhunderts noch eine Gemeinde in Gattendorf. Im Siidburgenland bil- 
deten sich in Rechnitz, Giissing, Stadtschlaining und im heute nach wie vor ungarischen 

Ko6rmend und Nagykanizsa Gemeinden unter dem Schutz der Fiirsten bzw. Grafen 
Batthyany.® Auf ebenfalls heute ungarischem Gebiet griindeten sich unter dem Schutz 
der Grafen Zichy die Gemeinde Karlburg/Oroszvar und unter den Grafen Forgics die 
Gemeinde Ragendorf/Rajka.®® 

Als im Jahr 1670/71 die Juden aus Wien und Niederdsterreich vertrieben wurden, 
waren auch die westungarischen jiidischen Gemeinden betroffen, da das ungarische 

Komitat Odenburg an Osterreich verpfiandet war, Am 24. April 1671 erlieR Kaiser 

Leopold seinen Ausweisungsbefehl fiir die ungarischen Juden, der zwar am 20. August 

1671 widerrufen wurde, die jiidischen Gemeinden dennoch hart traf.’® Viele Vertrie- 
bene hatten inzwischen in weit entfernten Orten wie beispielsweise Prag, Kremsier, Bet- 
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lin, Frankfurt an der Oder und Zolkiew eine neue Heimat gesucht.”! Nun durften sie 

wieder in die Gemeinden zuriickkehren, viele hatten aber ihre Hiuser verkauft und 

lieRen sich deshalb in anderen Orten der Region nieder, was zur Entstehung neuer 

Gemeinden in Westungarn fiihrte. Einige der Vertriebenen gehorten zu den Gemein- 

degriindern von Deutschkreutz, Kittsee und Frauenkirchen. Die schon linger beste- 

henden Gemeinden in Eisenstadt, Lackenbach und Kobersdorf wurden nach 1671, die 
Gemeinde von Mattersdorf erst nach 1675 wiedererrichtet.’? 

Paul Esterhdzy (1635-1713), 1687 zum Reichsfiirsten erhoben, war durchaus kein 
Freund der Juden und mallgeblich an der Vertreibung von 1671 beteiligt gewesen. Den- 
noch stellte er nach der Wiederansiedlung den Gemeinden in seinem Herrschafts- 

bereich Schutzbriefe aus. In seinen spiteren Jahren, vom Kaiserhof und der Politik weit- 

gehend ausgeschlossen, scheint er zu einer judenfreundlicheren oder pragmatischeren 
Einstellung gefunden zu haben: Fiir sein Bestreben, Luxus und Reprisentation des 

kaiserlichen Hofs zu imitieren, benétigte er die finanzielle Unterstiitzung von Samson 
Wertheimer.” 

Die gemeinsamen Interessen gegeniiber den Fiirsten Esterhizy liefen die Siebenge- 
meinden zunichst auch gemeinsam auftreten. Als 1744 Maria Theresia in Ungarn die 
Toleranztaxe einfithrte, entwickelte sich eine andere Konstellation, nun schien der Zu- 

sammenschluf} aller in einem Komitat liegenden Gemeinden sinnvoll. Der Verband der 

Siebengemeinden bestand zwar weiter, trat jedoch hinter die »Fiinf-Gemeinden« Eisen- 
stadt, Mattersdorf, Lackenbach, Deutschkreutz und Kobersdorf zuriick, die alle im 
Komitat Odenburg lagen. Zunichst fanden die Konferenzen dieser Gemeindevertreter 
unregelmilig statt, im Jahr 1797 entschloR man sich schliefllich zur Abhaltung einer 
zweimal im Jahr stattfindenden Konferenz in Odenburg oder in einer der anderen fiinf 
Gemeinden.” 

Die ungarisch-burgenlindischen Juden lebten hauptsichlich vom Handel mit Texti- 
lien, Hiuten und Fellen und vom Hausieren. Auch der Geldverleih und die Pacht herr- 
schaftlicher Rechte gehérten zu ihren Titigkeiten. Neben Mauten wurden beispiels- 
weise auch Fleischbinke gepachtet, wie dies fiir Deutschkreutz (1672), Giissing (1678), 
Strem (1770), Lackenbach, Neufeld und Kobersdorf (1752) belegt ist. Auch die Pacht 

von Branntweinbrennereien, Brauereien und Bierschankhiusern war eine hiufige Ein- 
kommensquelle. Juden verkauften zudem in den Grundherrschaften produzierte Gi- 
ter wie Schafwolle, Honig und Getreide.” 

Eisenstadt 

Die Eisenstddter Juden griindeten ihre Gemeinde noch im Jahr der Vertreibung 1671 
neu. Das jlidische Viertel hatte mit der Bezeichnung Asch einen eigenen hebriischen 
Namen, der von den beiden Buchstaben Alef und Schin als Abkiirzung fiir E(A)isen- 
Stadt gebildet wurde. Seit 1732 bestand es als eigenstindige Gemeinde »Unterberg- 
Eisenstadt«. Der jeweilige Richter, der an der Spitze der Gemeinde stand, mufite vom 
Grundherrn bestitigt werden und erhielt von diesem als Zeichen seiner Wiirde einen 
noch heute erhaltenen Richterstab. Er hatte Ruhe und Ordnung aufrechtzuerhalten, 
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Einnahmen und Ausgaben zu kontrollieren und die Steuerlast zu verteilen. Wichtige 

Angelegenheiten, beispielsweise die Ernennung von Gemeindefunktioniren, wurden 
von der gesamten Gemeinde entschieden. Der Richter hatte auch zwischen Grund- 
herrschaft und Gemeinde zu vermitteln. Die Rechtsprechung besorgte der Rabbiner, 
dem zwei Beisitzer zur Seite standen.” 

Im Jahr 1708 wurde die Eisenstidter Gemeinde im Zuge des von Franz II. Rikéczi 
gefithrten Kuruzzen- oder spater nach ihm benannten Rakdczi-Aufstandes (1703-1711) 

zersprengt, viele Gemeindemitglieder flohen nach Wien und Wiener Neustadt. Samson 
Wertheimer bemiihte sich um die Neugriindung der Gemeinde. Die entsprechenden 
Verhandlungen mit den Fliichtlingen, zu denen Wertheimer auch den Rabbiner Meir 
ben Isaak (1670-1744) — er nannte sich spiter in hdufig gebriuchlicher Abkiirzung 

Maharam (Morenu ha-Raw Meir; unser Lehrer, der Rabbiner Meir) Asch — zuzog, fan- 

den in seinem Haus in Wien statt. Wertheimer unterstiitzte den Wiederaufbau der 

Eisenstidter Synagoge tatkriftig und errichtete dort auch ein Wohnhaus fiir sich selbst. 
Dieses beherbergte ein Ritualbad und eine kleine Synagoge, die »Wertheimer-Schulk, 

und es sollte nach seinem Willen gemeinniitzigen Lehrzwecken dienen. Angeblich be- 
suchte er jedoch das Gebiude nur ein einziges Mal. Seit 1979 befindet sich in Wert- 

heimers Haus das Osterreichische Jiidische Museum.” 

Meir ben Isaak wurde 1717 Rabbiner in Fisenstadt und mit Unterstiitzung Werthei- 
mers Oberrabbiner aller Esterhdzyschen Gemeinden. Da sich diese aber nach wie vor 

in finanziellen Schwierigkeiten befanden und ihnen das Wirken des Oberrabbiners 
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wohl auch nicht immer genehm war, stellten sie nach Wertheimers Tod die Zahlungen 
an Meir ben Isaak ein. Schlieflich legte ihnen Bernhard Eskeles, der Schwiegersohn 
Wertheimers und sein Nachfolger als ungarischer Oberrabbiner, mit Nachdruck nahe, 
die Zahlungen wiederaufzunehmen, was auch geschah.’ 

Meir ben Isaaks Nachfolger wurde der Kabbalist Benjamin Wolf. Nach dessen Tod 

wihlte die Gemeinde 1770 Lemel Lewy aus Glogau, der im Ruf eines groflen Gelehr- 

ten stand und mit Jecheskel Landau in Prag und Maharam Barbi in Preflburg korre- 
spondierte. Sein Sohn Michael Lewy wurde sein Nachfolger. Nach dessen Tod blieb die 
Rabbinerstelle mehrere Jahre unbesetzt. Die rabbinischen Agenden wurden von einem 
Kollegium von »Subrabbinern« wahrgenommen.” 

Da die letztgiiltigen rabbinischen Entscheidungen der Siebengemeinden beim unga- 

rischen Landesrabbiner oder beim Eisenstddter Rabbiner lagen, waren die Rabbiner- 
stellen in den einzelnen Gemeinden mit weniger bedeutenden Gelehrten besetzt. Dies 

dnderte sich im Jahr 1730 in Mattersdorf mit dem Einsetzen eines bescheidenen wirt- 
schaftlichen Aufschwungs und der Bestellung von Arie Jehuda Lew Frankfurter zum 

Rabbiner. Die Mattersdorfer Rabbiner nahmen nun wieder selbst alle Amtspflichten 
wahr, beachteten jedoch einen Ehrenvorrang der Eisenstidter.® 

Mattersdorf (Mattersburg) 

Im Jahr 1671 muflten auch die Mattersdorfer Juden ihre Heimat verlassen. Manche 
gingen fiir immer, der Grofiteil aber wartete in miahrischen Gemeinden auf die Mog- 

lichkeit zur Riickkehr. Der genaue Zeitpunkt der Wiederansiedlung ist unbekannt, 

zunichst aber mieteten sich die Vertriebenen in christlichen Hdusern ein, bis sie schlief3- 

lich ihr Eigentum, wenn auch unter schlechten Bedingungen, zuriickkaufen konnten. 
Im Jahr 1694 stellte ihnen Fiirst Paul Esterhazy schlieBlich einen Schutzbrief aus.* Die 
Hoffnungen auf ein Leben in Frieden wurden aber zunéchst nicht erfiillt. Bereits in den 

1680er Jahren und dann wihrend des Rakéczi-Aufstandes mufiten die Mattersdorfer 
Juden gemeinsam mit den Christen immer wieder auf der Esterhazyschen Festung 
Forchtenstein Zuflucht suchen. Trotz dieser Umstinde war man bemiiht, ein Gemein- 

deleben aufrechtzuerhalten. So versammelten sich 1707 die Vorstandsmitglieder und 
Gemeindeangehérigen, die nach Wiener Neustadt und Forchtenau geflohen waren, um 
iiber die gerechte Aufteilung jener 418 Gulden zu beraten, die der Herrschaft zu be- 
zahlen waren. Bei den Gemeindemitgliedern, die nach Raab/Gyor geflohen waren, 
fruchteten die Aufrufe zur Beitragsleistung nichts, und es entwickelte sich ein Streit, der 
sich iiber mehrere Jahre hinzog. Schlieflich baten die wieder zuriickgekehrten Mat- 
tersdorfer Samson Wertheimer in seiner Funktion als Oberrabbiner von Ungarn um 

Hilfe. Wertheimer entsandte Alexander ben Menachem Mendel ha-Lewi aus Profnitz 
und Chajim ben David Pisk aus Nikolsburg und beauftragte sie mit der Bereinigung der 

Angelegenheit. Diese Vorgangsweise war kein Einzelfall: Wertheimer schickte ab den 
1690er Jahren und in den ersten Jahrzehnten des 18. Jahrhunderts stindig Gelehrte in 

diesen Raum, die Probleme an Ort und Stelle 16sen sollten. Vielfach traf er die Ent- 

scheidungen auch selbst und stellte sie der betreffenden Gemeinde dann schriftlich zu.® 
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An der Spitze der Mattersdorfer Gemeinde standen fiinf Ménner. Zwei reprisentier- 
ten die »Kultusgemeinde«, zwei die politische Gemeinde. Der fiinfte vereinigte die 
Amter beider Gemeindevorsteher in seiner Person.®® Diese fiinf Manner werden in 

nichtjiiddischen Quellen als »Richter« und »Geschworene« bezeichnet und hatten auch 
Kompetenzen in der niederen, innerjiidischen Gerichtsbarkeit. Die Strafen waren der 
Herrschaft zur Kenntnis zu bringen.® 

Der bedeutendste Mattersdorfer Rabbiner im 18. Jahrhundert war der bereits er- 

wihnte Arie Jehuda Lew Frankfurter. Als er 1738 starb, trat sein kaum dreizehnjihri- 
ger Sohn Nathan Nate Schotten die Nachfolge an. Sein Leben war von Streitigkeiten 
gekennzeichnet, da er sabbatianischer Neigungen verdéchtigt wurde, war er doch vom 

Rechnitzer Rabbiner Jehuda Léw Strallower erzogen worden, der sich mit denselben 
Anschuldigungen konfrontiert sah. Als Schotten 1768 starb, unterlie man es, auf sei- 

nem Grabstein auf seine Tatigkeit als Gemeinderabbiner hinzuweisen.® In Mattersdorf 

bestand auch eine Jeschiwa, die von ihrer Schiilerzahl her, die selten zehn iiberschritt, 

cher unbedeutend war, aber in ganz Ungarn grofRes Ansehen genof3.8 

Im beginnenden 18. Jahrhundert stagnierte die jiidische Einwohnerzahl in Matters- 

dorf aufgrund der Kriege und der damit einhergehenden Unsicherheiten, wovon auch 

der erwihnte Streit mit den Raaber Fliichtlingen zeugt. Nach dem Rakéczi-Aufstand 

stieg die Bevolkerung leicht an, bis sie 1739 einen bedeutenden Zuwachs erfuhr. In 

diesem Jahr wurde die jiidische Gemeinde von Neufeld aufgel6st und ihre Bewohner 
auf die anderen Esterhazyschen Gemeinden verteilt. Mattersdorf nahm 38 »verheiratete 

Personen« und 28 Kinder auf. In den folgenden Jahrzehnten wuchs die Bevélkerung 

auf natiirlichem Weg weiter an.* 

Anhand einer Liste von 1744 140t sich die Berufsstruktur der Mattersdorfer Juden 

darstellen. Dem Handel gingen 45 Prozent nach, 23 Prozent waren im Gewerbe 

(Schneider, Branntweinbrenner, Fleischhauer, Bierbrauer), 21 Prozent im Dienstlei- 

stungsbereich (Dienstboten, Bierschinker, Spielménner) und 13 Prozent in den religi- 

6sen Bildungsberufen als Schulmeister oder Schreiber tétig.®® Der Handelsraum reichte 

{iber die Grenzen der Herrschaft hinaus, seine Zentren waren Wien, Wiener Neustadt, 
Odenburg und PreBburg. Wegen der Abhidngigkeit vom Handel bedeuteten Ein- 

schrinkungen in Kriegs- oder Seuchenzeiten stets existenzielle Probleme. Beispiels- 

weise ordnete die Regierung 1739 an, wegen der Pestgefahr keine Jahrmirkte abzuhal- 

ten. Auch am Beginn des 19. Jahrhunderts, zur Zeit der Kriege gegen Frankreich, wag- 

ten es die Mattersdorfer Juden nicht, ihrem Erwerb nachzugehen.® 

Frauenkirchen 

Als 1671 die Riickkehr der Juden nach Ungarn gestattet wurde, lieRen sich einige ver- 
triebene Wiener und Niederdsterreicher in M8nchhof nieder, das zur Herrschaft des Zi- 
sterzienserstiftes Heiligenkreuz im Wienerwald gehorte. Die Gemeinde bestand nur aus 

wenigen Familien, scheint aber iiber einen Rabbiner und Richter verfiigt zu haben. Am 
12. Januar 1678 wurde Ménchhof von iiber 150 Husaren tiberfallen, die Juden wurden 
ausgepliindert und mifhandelt. Um derartigen Vorkommnissen kiinftig vorzubeugen, 
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befahl der Abt von Heiligenkreuz die Ausweisung der Juden. Diese, wahrscheinlich 
29 Familien, fanden Aufnahme in Frauenkirchen, das der Herrschaft von Graf Paul 

Esterhézy unterstand.”® Durch den Beginn des Grofen Tiirkenkrieges 1683 verringerte 

sich die Zahl der Frauenkirchner Juden um die Hilfte, 1696 betrug die Einwohnerzahl 
100, im Jahr 1787 aber wieder 408 Personen.” 

Der Gottesdienst wurde anfangs in einem angemieteten Betraum abgehalten, die 
Synagoge diirfte erst um 1740 entstanden sein. Im August 1778 brannte das gesamte 
jidische Viertel mit 57 Hiusern und dem Gotteshaus nieder. Drei Jahre spiter kam es 

zu einer erneuten Brandkatastrophe.? 

Deutschkreutz, Kittsee, Kobersdorf, Lackenbach 

Deutschkreutz ist neben Eisenstadt die einzige der Siebengemeinden, die mit Zelew 
einen hebriischen Namen trug. Zelem bedeutet soviel wie »Ebenbild«, aber vor allem 
auch »Gdtzenbild«, wodurch in polemischer Weise das christliche Symbol im deut- 
schen Namen vermieden wurde.” Im September 1671 hatten sich in der Ortschaft 
28 Juden mit Frauen und Kindern niedergelassen, von denen vier bereits vorher im Ort 

gewohnt hatten, also anscheinend Riickkehrer waren. Deutschkreutz gehorte urspriing- 
lich dem nach der sogenannten 

Magnatenverschwdrung 1671 in 

Wiener Neustadt hingerichteten 

Grafen Franz Nidasdy, wurde 

1672 an seinen Schwager Graf 
Nikolaus Draskovich verpfin- 
det und 1676 von First Paul 
Esterhdzy gekauft.”® Wihrend 
des Rakéczi-Aufstands fanden 
die Deutschkreutzer Juden auf 
der Esterhdzyschen Burg Forch- 

tenstein Zuflucht.” Die 1747 er- 

baute neue Synagoge der Ge- 

meinde und viele Wohnhéuser 
sowie samtliche Dokumente aus 
der Griindungszeit fielen 1777 
einem Brand zum Opfer. Die 
Synagoge wurde mit Hilfe des 
Fiirsten Esterhdzy neu errich- 
tet.% 

Die Gemeinde in Kittsee ent- 

wickelte sich ebenfalls am Ende 
des 17. Jahrhunderts. Im Jahr 

1735 umfalte sie bereits 155 Er- 
wachsene und 111 Kinder.”” Aus 
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dieser Gemeinde hat sich als Zeugnis der lebendigen jiidischen Kultur eine im Bauern- 
barock der Umgebung gestaltete Pessach-Haggada erhalten. Der Lehrer und Gemein- 
deschreiber Chaim ben Ascher Anschel war ihr Illuminator.%® 

Die Kobersdorfer Gemeinde war bereits im 16. Jahrhundert entstanden und wurde 

1670/71 wiedererrichtet.®® Auch die Lackenbacher Gemeinde erstand nach 1671 neu. 
Im Jahr 1729 lebten 45 Familien mit 171 Kindern in dem Ort. In der ersten Hiilfte des 
18. Jahrhunderts diirfte auch die Synagoge errichtet worden sein.!® 

Donnerskirchen, Gattendorf 

In Donnerskirchen bestand von den 1670er Jahren bis zum Beginn des 18. Jahrhun- 
derts eine Esterhédzysche jiidische Gemeinde, die bis zu zwdlf Familien umfafite und 

auch iiber einen eigenen Betraum verfiigte. Juden lebten in groferer oder kleinerer Zahl 
auch in Rust, St. Margarethen, DrafSburg und Schiitzen am Gebirge, bildeten hier aber 
keine Gemeinden. Sie gehérten zu Eisenstadt oder Mattersdorf. 1! 

Die Gemeinde im Griflich Esterhiazyschen Gattendorf diirfte Anfang des 18. Jahr- 
hunderts wahrscheinlich im Gefolge der Kuruzzenaufstinde, also um 1710, entstanden 

sein. Die ersten Nachrichten kennen wir aus dem Jahr 1720. Im Jahr 1726 besuchten 

die Gattendorfer Juden David Abraham und Abraham Jakob die Leipziger Messe. Im 

Jahr 1772 lebten in dem Ort 19 Familien.'®? 

Rechnitz, Schlaining, Grissing 

Die Rechnitzer Juden erhielten 1673 einen Schutzbrief der Herrschaft Batthyany, der 

ihnen die volle innere Autonomie zugestand. Wihrend des Kuruzzenaufstandes etlitten 

sie durch pliindernde Soldaten beider Seiten grofen Schaden. Eine Synagoge bestand 
bereits um 1700. Deren Neubau, geférdert von Samson Wertheimer, wurde 1718 

notwendig. Die jiidische Bevélkerung lebte mehrheitlich vom Hausierhandel. Einige 
Hindler besorgten fiir die Grundherrschaft auch Luxuswaren aus Venedig, wie dies fiir 

1677 belegt ist. Alljahrlich zogen Héndler in Gruppen von zehn, zwdlf oder mehr Mén- 

nern in die Stadt an der Adria. Fiir die erforderlichen, vom Grafen Batthyiny ausge- 
stellten Pisse muften sie pro Kopf und Reise sechs Reichstaler bezahlen. Im Jahr 1767 
waren 10 Prozent der Rechnitzer Juden Bauern.'® 

Auch in Schlaining bildeten die Juden eine eigene Gemeinde. Sie diirfte zu Beginn 
der 1670er Jahre gegriindet worden sein, der Judenrichter Joli wird erstmals 1675 ge- 
nannt.!% In den Jahren 1697/98 lebten in dem Ort 55 Juden. Um die Mitte des 18. Jahr- 
hunderts stieg die Zahl der Schlaininger jiidischen Familien von ungefihr 49 auf 68.!” 
Im Jahr 1715 wurde ihnen von der Grundherrschaft ein Platz zum Bau einer Synagoge 
zugewiesen.'% 

In den Jahren 1728/32 bat eine Gruppe von Rechnitzer Juden Graf Ludwig Batthy- 

any, sich unter seinem Schutz in Giissing niederlassen zu diirfen. Sie erhielten den 
»Stadtmeierhof« am Marktplatz zugewiesen, in dem Wohnungen und Verkaufsgewdlbe 
eingerichtet wurden. Auch ein Betraum und eine Mzkwe fanden Platz.107 
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4. Oberosterreich, Steiermark, Kiarnten und Krain, Salzburg, Tirol 

In Oberésterreich, der Steiermark, Kirnten und Krain durften sich nach den Ver- 

treibungen von 1420/21 bzw. 1496/97 keine Juden mehr niederlassen. 
Im Jahr 1721 hielt sich ein Elias Noske illegal in Linz auf und wurde deshalb gefol- 

tert.!% Spitestens ab 1767 besuchten Juden jedoch verstirkt die Linzer Markte.!” In der 
Steiermark wurden sie im 17. und 18. Jahrhundert nur ausnahmsweise und fiir kurze 

Zeit geduldet. Im Februar 1678 erteilte die landesfiirstliche Regierung in Graz den bei- 
den venezianischen Juden Salomon Vita Todesco und Levi Atias eine dreiw6chige Auf- 

enthaltsgenehmigung.!!® Elias Israel aus Rechnitz erhielt 1753 die Erlaubnis, sich 
sechs Wochen im Lande aufzuhalten, Ascher Joseph aus dem ungarischen St. Gott- 
hard/Szentgotthird durfte 1779 vier Tage bleiben.!!! 

Nach der Vertreibung aus dem Erzstift Salzburg 1498 scheint sich erst wieder im Jahr 
1695 ein Jude mit dem Namen »Haunis« ldnger in der Stadt aufgehalten zu haben, wei- 
teres ist iiber ihn nicht bekannt. Auch im 18. Jahrhundert erfolgte keine dauerhafte 

Wiederansiedlung.!? Durchreisende und durch das Land wandernde Juden dutften 
nur einige Tage in den Vorstidten bleiben und auch iibernachten, waren aber dem Leib- 
zoll und einer Begleitung und Bewachung durch einen erzbischoflichen Mautbe- 
diensteten unterworfen. Auch unter der Herrschaft des aufgeklirten Fiirsterzbischofs 
Hieronymus Graf Colloredo (1732/1772-1812), der 1782 die »Judensau« vom Salz- 
burger Rathausturm abnehmen und vernichten lief und 1786 eine Synagoge in Amster- 
dam besuchte, dnderte sich nichts am Niederlassungsverbot.!?? 

In Innsbruck muflten im Jahr 1674 bis auf die Familien May und Gétzl alle Juden die 

Stadt verlassen, da angeblich ortsfremde Juden in Gétzls Haus einen Gebetsraum ein- 
gerichtet hatten. Am Karfreitag 1675 erfolgten gegen Jakob Gotzl weitere Ubergriffe. 
Ein Jahr spiter, 1676, liefen sich einige aus Hohenems vertriebene Juden in Innsbruck 

nieder. Im Jahr 1714 verlangte die Stadt erneut eine Ausweisung, die fiir alle Juden mit 
Ausnahme der Familie May gelten sollte. Letztere wandte die Vertreibung schliefllich 

durch die Zahlung von 7 000 Gulden fiir das stiddtische Spital ab.'** 
Im Jahr 1748 wohnten nur die zwei Familien Uffenheimer und Landauer in Inns- 

bruck. Noch fast vierzig Jahre spiter, 1785, lebten in ganz Tirol, inklusive Siidtirol, nur 
sehr wenige Juden, alle in Innsbruck und Bozen.!”” In Bozen waren 1678 drei jiidische 
Makler wohnhaft. Im Jahr 1781 lebten zwei jiidische Familien in der Stadt, diejenige des 
Heinrich Hendle mit drei jiidischen Knechten sowie Marcus Gerson mit seinen beiden 

Stiefschnen. Im Jahr 1783 wird noch der italienische Jude Isaak Moravia erwihnt. 
Hendle war Hindler, mit Susanna Lewi aus Hohenems verheiratet und Anfang des 

19. Jahrhunderts kaiserlicher Hoffaktor. Angeblich errichtete er auch den Bozener jiidi- 
schen Friedhof.!'®¢ Marcus Gerson scheint eine Garkiiche in der Stadt betrieben zu 
haben, in der er die jiidischen Marktbesucher mit koscherem Essen versorgte. Anfang 

des 19. Jahrhunderts arbeitete auch ein Gerson Marx als Postmeister in Bozen.!” 
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5. Die Reichsgrafschaft Hohenems 

1617 hatte der Reichsgraf von Hohenems Juden in seine Herrschaft geholt, 1670 warf 
bereits die 1676 schlieflich vollendete Vertreibung ihren Schatten voraus. Am 9. Januar 
dieses Jahres befahl Reichsgraf Karl Friedrich die Ausweisung der Juden binnen dreier 
Monate, da sie statt sechs nur drei Pferde aus seinem Besitz zu einem von ihm fest- 

gesetzten Preis kaufen wollten. Die Juden, deren Schutzbrief noch bis 1673 Giiltigkeit 
hatte, baten nun um Verldngerung der Ausweisungsfrist, um Schulden einzufordern 
und neue Wohnorte zu suchen. Nach weiteren Interventionen hob der Reichsgraf am 
29. April 1670 die Ausweisung wieder auf. Die Juden mufiten allerdings 600 Gulden 
Strafe, 100 Dukaten neue Einstandsgebiihr und pro Jahr ein Schutzgeld von 20 Reichs- 

talern bezahlen. Sechs Jahre spiter, zu Pfingsten 1676, wurden sie, nachdem Reichsgraf 
Franz Karl noch am 9. Januar den Schutzbrief bestitigt hatte, tatsdchlich ausgewiesen, 

das leicht durchschaubare Spiel um durch Zahlungen abwendbare Vertreibungen fand 
damit ein vorldufiges Ende. Der Grofteil der Vertriebenen zog in das Gsterreichische 

Vorarlberg nach Feldkirch und insbesondere nach Sulz, ein Teil ging in andere deutsche 

Fiirstentiimer, und mehrere Familien liefen sich in Innsbruck nieder.!*® 

Die Vorarlberger Stinde dringten jedoch sehr bald auf die Ausweisung der Hohen- 

emser Juden aus den &sterreichischen Wohnorten, die 1688 auch erfolgte. In Sulz 

durften nur die drei reichsten Familien bleiben. Zehn Familien fanden neuerliche Auf- 

nahme in Hohenems, da Reichsgraf Franz Karl durch MiSwirtschaft in den Herrschaf- 

ten Vaduz und Schellenberg, dem heutigen Fiirstentum Liechtenstein, in finanzielle 

Schwierigkeiten geraten war. Die Wiederzulassung der Juden war aufs neue eintréglich, 

mufite doch jede Familie laut des auf zwanzig Jahre befristeten Schutzbriefes jahrlich 

24 Gulden Schutzgeld zahlen.!*? 
Weitere Abgaben waren an die Gemeinde Hohenems zu entrichten, und die Stadt 

Feldkirch hatte Anspruch auf Zollentschidigungen. Zur Besteuerung wurde alle zwei 

bis drei Jahre eine Kommission von Vertrauensmannern gewihlt, die alle Gemeinde- 

mitglieder einschitzte. Diese verpflichteten sich per Unterschrift, die veranlagte Summe 

anzuerkennen.!? 

Der Grofteil der Juden in Hohenems sicherte seine Existenzgrundlage durch den 

Hausierhandel, durch den es sich aber nur von einem Tag auf den anderen leben lief. 
Bis gegen Ende des 18. Jahrhunderts zogen sie durch die angrenzenden Lénder und 

blieben oft Wochen von Zuhause fort. In Vorarlberg Handel zu treiben war ihnen aller- 

dings bis 1806, als das Land an Bayern fiel, verboten.’?! Nathan Elias, Vorsteher der 
Hohenemser Gemeinde, ist 1783 als Baumwollfabrikant bezeugt, wobei die Produktion 

wahrscheinlich nicht in Hohenems erfolgte.'?? Er diirfte eher Verleger gewesen sein, das 

heillt, er kaufte die Baumwolle in der Schweiz und lief sie verspinnen, um sie anschlie- 
Rend wieder an die Schweizer Fabriken zuriickzuliefern.!?® Einige Juden waren auch im 
Pferdehandel titig.'?4 

Bedeutenden Zuwachs erhielt die Gemeinde 1725, als der reiche Hofjude Jonathan 
Uffenheimer aus Innsbruck nach Hohenems iibersiedelte und Vorsteher der Gemeinde 
wurde.'” Im Jahr 1748 fanden die aus Sulz vertriebenen, urspriinglich aus Hohenems 
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stammenden Juden neuerlich in der Gemeinde Aufnahme. Josle Levi, zur Zeit der Ver- 
treibung Vorsteher der Gemeinde Sulz, iibte diese Funktion spiter auch in Hohenems 
aus.'26 

Den Gottesdienst hielten die Hohenemser Juden im Betraum eines Privathauses ab. 
Bereits 1710 versuchten sie, die Erlaubnis zum Bau einer Synagoge zu erhalten, dies 
wurde allerdings nicht gestattet. Erst 1770 bis 1772 erfolgte die Errichtung einer Syn- 
agoge, die mit drei grofen Deckengemilden ausgestattet wurde.'? Baumeister war der 
Bregenzerwilder Christ Peter Bein (1736-1818), der wenige Jahre zuvor die Wenzel- 
Kirche in Triesenberg in Liechtenstein errichtet hatte.'?8 In der Synagoge befand sich 
auch ein Ritualbad, das zuvor wahrscheinlich im oder beim jiidischen Waschhaus 
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gelegen war. Ubrigens verfiigten mehrere jiidische Hausbesitzer {iber eigene, private 

Ritualbader.!?® Die Chewra Kadischa in Hohenems wurde spétestens 1760 gegriindet, 

jedenfalls entwarf in diesem Jahr Rabbiner Léb Ullmann die Statuten. Sein Sohn Samuel 

griindete 1795 den Verein Chewra Dowor tow (wbrtlich: die gute Sache), einen »Wohl- 

titigkeitsverein zur Beschaffung von Brennmaterialien fiir Arme«, wie es in der zeit- 

gendssischen Benennung heifit. Ein Frauenverein zu wohltitigen Zwecken entstand 

gegen Ende des 18. Jahrhunderts."™ 

Nach einem gescheiterten Versuch des Grafen, mehr Schutzsteuer zu erpressen, war 

im Jahr 1737 der Schutzbrief auf weitere zwanzig Jahre verléngert worden. Nach Ablauf 

dieser Frist entgingen die Juden der Ausweisung anscheinend nur durch den Anfang 

November 1759 etfolgten Tod des letzten Reichsgrafen von Hohenems.'*! 

Mit Franz Wilhelm III. war das Hohenemser Grafengeschlecht in ménnlicher Linie 

ausgestorben. In den nichsten Jahren regierte seine einzige Tochter Maria Rebecca Jo- 

sepha (1742-1806) unter der Vormundschaft ihrer Mutter weiter, bis die Grafschaft 

1765 als erledigtes Reichslehen von Kaiser Franz I. Stephan an das Haus Osterreich ver- 

geben wurde. Die Hohenemser Juden benétigten nun einen neuen Schutzbrief, den sie 

1769 erhielten. Er brachte eine deutliche Verschlechterung, da Maria Theresia die Zahl 

der Juden verringern wollte. Wie zuvor durfte auflerhalb von Hohenems in Vorarlberg 

kein Handel getrieben werden, und die Juden waren dem Leibzoll und besonderen 

Judenzdllen in Bregenz, Feldkirch und Bludenz unterworfen.!*? 

Im Jahr 1773 lebten in Hohenems 227 Juden, 113 Ménner und 114 Frauen in 24 Hiu- 

sern. Vier Jahre spiter, am 15. November 1777, brach ein Brand aus, dem 22 Christen- 

und 16 Judenhiuser, also zwei Drittel der jiidischen Hauser, zum Opfer fielen. Die 

Synagoge fing an einer Dachecke Feuer, blieb aber ansonsten unversehrt. Der Grof3teil der 

Gemeindemitglieder wurde obdachlos, der entstandene Schaden betrug 80000 Gulden. 

Da die Titigkeit im Fernhandel die Beaufsichtigung des Wiederaufbaus erschwerte, baten 

die jiidischen Hohenemser Maria Theresia, ihnen den Handel in Vorarlberg zu gestatten, 

was diese auch diesmal ablehnte. Auch das Schutzgeld, das 800 Gulden jihrlich betrug 

und den groften Teil des habsburgischen Einkommens aus der Grafschaft bildete, mufite 

in voller Hohe bezahlt werden. Zur Erinnerung an die Brandkatastrophe hielt die Ge- 

meinde fortan alljghrlich einen Fasttag mit besonderen Gebeten." 

Ein Jahr nach dem Tod Maria Theresias 1780 suchten die Hohenemser Juden bei der 
vorderdsterreichischen Regierung in Freiburg um eine Erneuerung ihres Schutzbriefes 

an, erhielten aber keine Antwort. Die Toleranzpatente Josephs II. dnderten schlieflich 

auch die Lebensverhiltnisse der Hohenemser Juden.'* 

6. Juden im &sterreichischen Vorarlberg: Sulz 1676-1745 

Die im Jahr 1676 aus Hohenems vertriebenen Juden, ungefahr zehn Familien, insge- 
samt 60 bis 70 Personen, fanden in Sulz Aufnahme. Im Jahr 1688 wies, wie bereits 
erwihnt, auf Dringen der Stinde ein kaiserlicher ErlaB die Juden aus dem osterrei- 
chischen Vorarlberg wieder aus. Nur die drei reichsten Familien, diejenigen der drei 

Briider Salomon, Abraham und Wolf Levi, darunter die Vorfahren des berithmten Wie- 
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ner Kantors Salomon Sulzer, durften bleiben. Ihre Zahl nahm in den folgenden Jahr- 
zehnten zu, und 1743, zwei Jahre vor der Vertreibung, lebten zehn Familien im Ort, 
grofiteils untereinander verwandt und verschwigert. Sie bewohnten gemeinsam vier 
Héuser. Die Gemeinde verfiigte auch tiber Synagoge und Rabbiner.'’ 

Die Gemeinde Sulz erhielt jihrlich 100 Taler, und an die dsterreichische Regierung 
waren zudem noch 200 Gulden an Schutzgeld zu bezahlen.”* In den 70 Jahren ihrer 
Existenz hatte sie nur zwei Vorsteher. Salomon Levi {ibte das Amt von 1676 bis 1703 
und sein Sohn Josle bis zur Vertreibung 1745 aus. Letzterer wurde spiter in Hohenems 

zum Vorsteher der dortigen Gemeinde ernannt.' 
Die Vertreibung der Sulzer Juden erfolgte 1745, wihrend des Osterreichischen Erb- 

folgekriegs (1740-1748). Als im August 1744 der preullische Konig Friedrich II. 
(1712/1740-1786) in Bohmen einfiel, mufite Karl von Lothringen mit der 6sterreichi- 
schen Armee vom Rhein abziehen. Dadurch blieb ganz Vorderésterreich ungeschiitzt. 
Die Franzosen marschierten nun im September 1744 den Bodensee entlang und be- 
drohten Vorarlberg. Der Landsturm mufite aufgeboten werden. Bei dieser Gelegenheit 
drangen am 30. Oktober Landsturmverbinde der Gerichte Rankweil und Sulz unter 
dem Befehl des Landammans Leonhard Grisz in die Hauser der Juden ein, schlugen 
Fenster und Tiiren ein und erprefiten Geld. Der Vorgang wiederholte sich nach dem 
Sieg iiber die Franzosen bei der Riickkehr des Landsturms am 17. November. Nun 
wurde auch simtlicher Hausrat zerstort, Mobiliar zerschlagen und sogar die »betten auf 
der gasse« zerschnitten, so dal} deren Federn nicht mehr verwendet werden konnten. 
Weitere am 21. Dezember unter dem Vorsitz von Grisz geplante Ubergriffe erfolgten 
am 23. und 24. Dezember. Drei der vier Judenhiuser wurden niedergerissen, die Tater 
diirften vermummt gewesen sein.*® 

Im Namen der Sulzer Juden richtete nun Josle Levi eine Eingabe an die Regierung in 
Innsbruck, worauf das Oberamt in Feldkirch den Schutz der Juden anordnete. Den- 
noch gestaltete sich deren Situation im Lauf des Jahres 1745 immer bedrohlicher; jiidi- 
sche Reisende wurden auf den Landstraflen beraubt und mif8handelt. Schlieflich erlie 
Maria Theresia am 2. September 1745 in Innsbruck ein Schutzmandat.®® Die Stinde, 
die, ebenso wie die Regierung, nicht gegen die Pliinderer vorgegangen waren — Grisz 
war nach wie vor in Amt und Wiirden und Landamman von Rankweil und Sulz -, ant- 

worteten am 22. September auf das Schutzmandat mit einer Anklageschrift gegen die 
Juden, in der sie die Ubergriffe und Pliinderungen zu rechtfertigen suchten. Auch lie 
Grisz in seinen Gerichten Sulz und Rankweil das Schutzmandat nicht veréffentlichen. 
Dies erfolgte erst nach einer Mahnung, und auch dann nur in Gétzis und Rankweil, 
nicht aber in allen 75 Pfarren und Dérfern. Das Oberamt in Feldkirch schwieg zu dieser 
Vorgangsweise und wurde erst titig, als im Mirz 1746 ein neuer Landamman fiir Sulz 
und Rankweil gewihlt werden sollte. Grisz, dessen Wiederwahl nicht sicher war, machte 
durch ein Aufgebot von 200 Bewaffneten die Abhaltung der Wahl unméglich. Darauf- 
hin schickte das Oberamt endlich dessen umfangreiches Stindenregister an die Re- 
gierung und verlangte die Absetzung. Nun erst kam eine Untersuchung gegen die 
Pliinderer und eine Priifung der Entschidigungsanspriiche der Sulzer Juden in Gang. 
Grisz und sein Komplize Sonderegger wurden im Oktober 1746 verhaftet und zu 
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Schanzarbeit, Ausweisung und Auspeitschung verurteilt. Aufgrund von Grisz’ Ver- 
diensten bei der Landesverteidigung erfolgte durch Maria Theresia seine teilweise Be- 

gnadigung. Die Juden erhielten per Vergleich Schadenersatz zugesprochen, der jedoch 

unterhalb ihrer Anspriiche lag. In das 6sterreichische Vorarlberg sollten sie nicht mehr 
zuriickkehren diirfen. Am 29. Oktober 1748 fanden sie nach kurzem Aufenthalt in 
Liechtenstein in der Reichsgrafschaft Hohenems Aufnahme. ' 

7. Vorderosterreich 

Als »Vorderosterreich« wurden seit dem 16. Jahrhundert die zerstreuten Besitzungen 

der Habsburger in Siidwestdeutschland bezeichnet.!*! Im Jahr 1797 lebten hier 1714 

Juden. Wie ein Bericht aus diesem Jahr andeutet, siedelten sie nur in der Markgrafschaft 
Burgau und in Breisach: »Die Juden wurden von jeher, wie im ganzen Deutschen Rei- 

che, auch in den oesterreichischen Landen geduldet, wohnen im Breysgaue, vorziiglich 
in Altbreysach, wo sie auch eine Synagoge haben, in Schwaben [Burgau] aber an ver- 

schiedenen Orten.«'* 
Die vorderdsterreichischen Territorien gingen im Zuge der Napoleonischen Kriege 

und endgiiltig mit dem Wiener Kongref} 1815 fiir Osterreich verloren und wurden Teil 
Badens, Wiirttembergs und Bayerns. 

Breisach 

Breisach war 1648 mit dem Westfalischen Frieden an Frankreich gefallen und wurde 
1697 nach dem Pfilzischen Krieg durch den Frieden von Rijswijk wieder habsburgisch. 

Ab 1650 wurden mehrere kénigliche Ausweisungsedikte gegen die Juden der Stadt er- 

lassen, die aber allesamt nicht durchgefiihrt wurden. Mitte 1673 scheinen sechs jiidische 
Familien in Breisach gelebt zu haben, und 1681 héren wir von einer kleinen Synagoge.!® 
Im Jahr 1695 umfafte die Gemeinde bereits 44 Familien.!# 

Nach der Riickkehr zu Osterreich im Jahr 1697 stand es den Breisacher Biirgern frei, 
die Stadt zu verlassen und sich in Frankreich anzusiedeln, was auch zu einem teilweisen 

Wegzug der Juden fithrte. Im Jahr 1710 lebten nur noch 30 jiidische Familien in Brei- 

sach.' Fiir den kaiserlichen Schutz muften sie jihrlich acht Gulden und 30 Kreuzer 

bezahlen.#¢ 
Der Gemeinde stand ein Vorsteher, ein »Barnofl« (Parnaf), vor, der der Bestdtigung 

durch den Rat der Stadt bedurfte.!¥” Von 1694 bis 1698 wirkte Arie Juda Loeb Teomim 
als Rabbiner in Breisach und Umgebung sowie in der Schweiz. IThm folgte Jeremiahu, 
Sohn des Gump aus Schnaittach, der 1702 starb. Im Jahr 1707 wissen wir von Zwi 
Hirsch Schopflich, Sohn des Oscher Anschel aus Krakau. David Kahn (um 1670-1744) 

kam 1712 als Rabbiner nach Breisach und verlegte 1730 seinen Wohnsitz nach Sulzburg, 
wo er auch starb. Von 1744 bis 1752 amtierte Isaak Weil, der sich 1759 mit seiner 

Familie in Darmstadt taufen lieB. Joseph Hirsch (um 1735-1805) hatte von 1757 bis 
1777 das Rabbineramt inne. Thm folgte anscheinend 1784 Jakob Alexander Loew (um 

1750 geboren, vor 1789 gestorben).!* 
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Im Jahr 1769 eroffnete Josua Uffenheimer (gest. 1786) in Breisach eine Hanfspinn- 
und -weberei.!*® Bereits im ersten Jahr exportierte er seine Waren nach Italien und nach 
Kolin in Bohmen, was auf bereits frither bestehende Geschiftsverbindungen hin- 
weist.’’® Im Jahr 1787 erging von der Regierung die Anweisung an den Breisacher 
Magistrat, dafiir Sorge zu tragen, daf} die Juden der Stadt nur in der Judengasse wohn- 
ten und die Biirger keine Hiuser an sie vermieteten.’ Im Jahr 1785 lebten in Breisach 
55 jiidische Familien mit 261 Personen.!*2 

Im September 1793 wurde Breisach durch franzosisches Artilleriefeuer vollig zet- 
stort. Die Judengasse war durch ihre ungeschiitzte Lage dem Beschuf} in besonderem 
Mal ausgesetzt, nur drei Hiuser und zwei Scheunen blieben stehen, auch der dahinter- 

liegende Friedhof wurde demoliert. Die Synagoge brannte nieder.'” 

Burgau 

Die Markgrafschaft Burgau bildete das agrarische Hinterland der beiden Reichs- 
stadte Augsburg und Ulm. Abgesehen von Landstidten wie Burgau, Giinzburg, Leip- 
heim oder Wertingen gab es keine urbanen Zentren, sondern viele kleine Dérfer und 
Mirkte. Die Wirtschaft stiitzte sich auf Landwirtschaft und Textilproduktion.”* Um die 
Mitte des 18. Jahrhunderts zidhlte man in Burgau 395 jiidische Haushalte in den Ort- 
schaften Binswangen, Buttenwiesen, Fischach, Hiirben, Ichenhausen, Kriegshaber, 

Pferrsee, Schlipsheim und Steppach.’ 
Die jidischen Gemeinden standen, nachdem Burgau 1665 wieder an die Hauptlinie der 

Habsburger gefallen war, unter dem Schutz des Kaisers als Landesherrn, was ihnen im 
Vergleich zur Judenpolitik kleinerer Herrschaften eine einigermalen sichere Position ver- 
schaffte.”®® Der Judenschutz in den Dorfern war zwischen der habsburgischen Landes- 
herrschaft und 6rtlichen Adelsherrschaften geteilt. Dieser geteilte Schutz wirkte sich auch 
auf die Judengesetzgebung und die Besteuerung aus. Sie war eine doppelte, da beide 
Herrschaften Abgaben verlangten. Eine einheitliche Judenordnung konnte aufgrund der 
verfassungsrechtlichen Situation nicht erlassen werden. Man behalf sich mit Dorford- 
nungen und Vertrigen zwischen Ortsherrschaften und den jiidischen Gemeinden.™ 

Fiir die burgauischen Juden von besonderer Bedeutung war der sogenannte Hor- 

maiersche Rezefl, der wihrend des Judenlandtags, der »Generalversammlung« der 

Landjudenschaft, 1708 zwischen der Regierung in Innsbruck und den jiidischen 
Landesdeputierten geschlossen wurde. Der Vertrag, benannt nach einem Rat der bur- 
gauischen Regierung, legte Abgaben und Steuern fest und befafite sich mit der inner- 
jiidischen Finanzverwaltung, der Armenfiirsorge und den Kompetenzen des Land- 

rabbiners. An den »Judenlandtagen«, die in der ersten Hilfte des 18. Jahrhunderts 
1708, 1711, 1715, 1717, 1728, 1734 und 1740 stattfanden, nahmen nicht mehr die 

schutzberechtigten Familienvorstinde teil, sondern Deputierte der einzelnen Ortschaf- 
ten. Diese wihlten die Vorsteher und die Amtspersonen, die aus den vermégenderen 
Familien stammten. An der Spitze der Vorsteher stand der Landesbarnof}, der neben 
dem Rabbiner das héchste Amt ausiibte. Er bedurfte der Bestitigung durch die vorder- 
osterreichische Regierung.’® 
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Die politische Fiihrung der jeweiligen Gemeinde lag bei den 6rtlichen Barnossen, ge- 
wihlten Vorstinden, die ein Gegenstiick zu den christlichen »Dorfvierern« bildeten. 

Die Gemeindeverwaltung in diesen »Doppelgemeinden« war nicht nur parallel zur 

Christengemeinde organisiert, sondern wurde beispielsweise in Pfersee auch in einem 

gemeinsamen Rechtsakt eingesetzt. So erschienen dort 1703 die christliche und die 
judische Gemeinde vor dem Ortsherrn, um die jeweiligen vier Vorsteher zu wihlen und 
sie anschlieBend in ihren Amtern zu bestitigen. In Binswangen wurde hnlich vorge- 

gangen. Die Vorsteher hatten die Steuereinhebung zu {iberwachen, ihre Gemeinde vor 
der Obrigkeit zu vertreten, waren fiir innerjiidische Angelegenheiten wie Finanz- 
verwaltung, Aufnahme neuer Gemeindemitglieder und Armenfiirsorge zustindig und 

tibten auch die niedere Gerichtsbarkeit aus. Die Hilfte eventuell eingenommener Straf- 

gelder verlangte die Ortsherrschaft fiir sich."® Mitglieder der Vorstinde waren meist die 

wohlhabenderen Schutzjuden, die sich aufgrund ihres Vermégens politische Betitigung 

leisten konnten. In Pfersee nahm diese Rolle die kaiserliche Hofjudenfamilie Ulman ein. 
Sowohl Léw Simon Ulman der Altere als auch Léw Simon Ulman der Jiingere hatten 

Geschiftsverbindungen zum Wiener Hof, zum Bischof von Augsburg und zu den Gra- 
fen von Hohenems.!* 

Grundlage fiir den Erfolg der Ulman war die Nihe von Pfersee zu Augsburg als be- 
deutendem Handelsplatz sowie die Zusammenarbeit mit Samuel Oppenheimer in Wien. 

Low Simon der Jingere pflegte Mitte des 18. Jahrhunderts Kontakte zu mehreren Ade- 
ligen und Fiirstenhofen, wie zu Graf Cajetan Joseph Fugger, zum Erzbischof von Mainz, 
zu Kurfiirst Karl Philipp von der Pfalz sowie zum Augsburger Fiirstbischof.!¢! 

Die in Kriegshaber ansdssigen Familien, beispielsweise die Mindle, waren fiir die 

bayrischen und wiirttembergischen Fiirstenhofe titig.'? In Buttenwiesen wirkte der 
Hoffaktor Heinrich David, der, ebenso wie David und Samuel Ulman, wihrend des 

Spanischen Erbfolgekrieges das kaiserliche Heer mit Pferden und Proviant belieferte 

und dabei eng mit Samuel Oppenheimer zusammenarbeitete. Er nahm zudem in der 
burgauischen Landjudenschaft eine bedeutende Position ein und wurde 1717 gegen der 
Widerstand der Pferseer Familien zum Landesbarnof} gewihlt.!6? 

Mit den Briidern Isaak und Mayer Landau sowie Gerson Daniel Oppenheimer und 

Lazarus Giinzburger stammten weitere Hofjuden aus Pfersee. Diese Familien enga- 

gierten sich auch intensiv fiir ihre Gemeinde. Die Ulman stifteten zahlreiche Kultgerite, 

und Giinzburger stellte ein Grundstiick fiir den Synagogenbau zur Verfiigung. 
Der Grofteil der burgauischen Juden lebte vom Handel. Der Viehhandel sowie der 

Handel mit Fellen, Hiuten und nichtkoscherem Fleisch bildeten ihre wichtigsten Exi- 

stenzgrundlagen. Gehandelt wurde vor allem mit Pferden und Kiihen, weniger mit 

Schafen und Ziegen. Schweine waren als unreine Tiere keine Handelsware. Gekauft 

wurden die Tiere, meist nur ein bis drei Stiick, im Allgdu, im Alpenvorland sowie iiber- 
regional auch im Bodenseegebiet, etwa in Vorarlberg,!% 

Am untersten Ende der Gesellschaft standen die Betteljuden. Diese machten im 

18. Jahrhundert etwa 10 Prozent der jiidischen Gesamtbeviolkerung des Alten Reiches 
aus, in Schwaben wahrscheinlich sogar mehr als 25 Prozent. Sie zogen ohne festen 
Wohnsitz durch das Land und waren auf die Wohltitigkeit der Gemeinden angewiesen. 
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In viele Furstentiimer wurden sie gar nicht erst eingelassen, aus Preuffen 1750 ver- 

trieben.!®® Die Betteljuden stellten fiir die jiidischen Gemeinden der Markgrafschaft 
Burgau ein Dauerproblem dar, das mit den Mitteln der innerjiidischen Armenfiirsorge 

kaum zu bewiltigen war und auch zu Streit mit den christlichen Nachbarn fiihrte. Diese 

warfen den Juden vor, die jidischen Bettler durch die traditionelle jiidische Fiirsorge- 
pflicht in die Dérfer zu ziehen.!% 

Bereits im 17. Jahrhundert bestand eine Synagoge in Binswangen, 1736 erfolgte ein 

Neubau inmitten der jiidischen Wohnhiuser am Ortsrand. In Buttenwiesen ist erstmals 

1700 ein Bethaus belegt, es befand sich in der Dorfmitte, am heutigen Marktplatz. Uber 

die Synagoge in Kriegshaber ist nichts bekannt. In Pfersee wurde der Gottesdienst zu- 
nichst in einem Betraum gefeiert, der gegeniiber Kirche und Pfarrhaus lag. Da dieser 

bald nicht mehr den Anforderungen entsprach, wurde ein Neubau notwendig, der erst- 
mals 1701 erwihnt wird. Das Grundstiick wurde, wie bereits angesprochen, von Laza- 
rus Giinzburger zur Verfiigung gestellt.'” 

Eigene Ortsrabbiner und Gemeindebedienstete sind nur vereinzelt nachweisbar; sie 
mufiten auch Zusatzaufgaben iibernehmen, da nicht jede Gemeinde in der Lage war, 

eigene Schulklopfer oder Schéchter zu beschiftigen. Die Amtsinhaber mufiten sich 
zudem ihren Lebensunterhalt mit Handelsgeschiften verdienen.'® 

Das burgauische Landesrabbinat in Pfersee war ab der Mitte des 16. Jahrhunderts 
ununterbrochen besetzt, seine Kompetenzen wurden aber im Zuge der Herausbildung 
des neuzeitlichen Staates nach und nach begrenzt. Unterhalb des Landesrabbinats gab 
es auch auf lokaler Ebene zumindest zeitweise Ortsrabbiner. Als Joseph II. 1789 die 

Kompetenzen des Landesrabbinats ausweiten und die 6rtlichen Rabbinate aufldsen 
wollte, riet ihm der burgauische Vogt von diesem Vorhaben ab, um nicht den Eindruck 

der Zuriickdringung der Ortsherrschaften zu erwecken. Der erste nach dem Dreifig- 

jahrigen Krieg namentlich genannte Landesrabbiner war Henoch Sundel ben Abraham, 
der 1648 vor den Chmelnickij-Pogromen geflohen und von Posen zuerst nach Prag und 

dann iiber Amsterdam nach Schwaben gelangt war. Nach einer Anstellung in Oettingen 
trat er sein Amt in Pfersee an. Auf ihn folgte um 1680 sein Sohn Jehuda Léb ben 
Henoch, der das Rabbinat bis zu seinem Tod 1705 austibte. Néchster Landesrabbiner 

war Jehuda Lob ben Isachar Bir Oppenheim aus Worms, ein Neffe des Prager Ober- 

rabbiners David Oppenheim. Ihm folgte 1732 Jizchak Sekel ben Menachem Ethausen, 
der das Amt bis 1765 innehatte. Sein Nachfolger wurde Benjamin Wolf Spiro aus Prag, 

dessen Amtszeit bis in die Zeit der Emanzipation reichte.!® Ende des 18. Jahrhunderts 
erfolgte die Neuorganisation der Landjudenschaft und die Verlegung des Oberrabbi- 
nats nach Kriegshaber.!”° 

8. Die Osterreichischen Niederlande 

Nachdem 1370 in Briissel unter dem Vorwurf der Hostienschindung iiber 500 Juden 
auf dem Scheiterhaufen verbrannt worden waren, bestand im heutigen Belgien kein 
organisiertes jiidisches Leben mehr.!”! Mit dem Ende des Spanischen Erbfolgekrieges 
und dem Frieden von Utrecht 1713 bzw. Rastatt 1714 — da der Kaiser dem Friedens- 

—_— 
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vertrag von Utrecht nicht zugestimmt hatte, fithrten er und das Reich noch ein Jahr lang 

alleine Krieg gegen Frankreich — fielen die siidlichen Niederlande (heute ungefihr 
Belgien und Luxemburg) aus dem habsburgisch-spanischen Erbe an Osterreich.172 

Mit dem Beginn der osterreichischen Herrschaft setzte auch eine Zuwanderung von 
Juden in die neue Provinz ein. Neben seiner wirtschaftlichen Bedeutung und dem Ant- 

werpener Hafen war das Land fiir Juden auch aufgrund seiner geographischen Lage 
interessant, lag es doch zwischen Regionen mit bedeutenden jiidischen Gemeinden, 
zwischen den heutigen Niederlanden, dem Rheinland, der Pfalz und Lothringen.!”? 

In Antwerpen lebte bereits ab 1710 Abraham Aron. Der erste Jude, der sich 1716 
dauerhaft in Briissel niederlief, war Hartog Joseph, dem spitestens 1722 Jacob Cantor 

aus Halberstadt folgte. In den niichsten Jahren verstirkte sich die Zuwanderung. Die- 
ser begegnete die habsburgische Verwaltung 1750 mit einem Edikt, das zwar wohlha- 
bende jiidische Kaufleute ins Land holen und dulden, arme Hausierer aber fernhalten 
sollte.'4 

Im Jahr 1756 lebte der Grofteil der Juden der Provinz in Briissel, ndmlich 76 Perso- 
nen (26 Minner, 18 Frauen und 32 Kinder), die aus Deutschland, den (heutigen) 

Niederlanden, Frankreich und Spanien stammten. Nur zwei waren im Land, in Ant- 
werpen, geboren worden.!'” 

Im November 1756 erklirte der Osterreichische Statthalter Karl von Lothringen 

(1712-1780), der Bruder des Kaisers, die Zulassungsbestimmungen fiir zu tolerant. Er 

beabsichtigte, von jedem Juden der Provinz eine Toleranzgebiihr von 300 Gulden zu 

fordern. Diesen Betrag sollten auch fremde Juden, die sich linger als 48 Stunden in 
Briissel aufhalten wollten, entrichten, andernfalls drohte eine Gefingnisstrafe. Dieses 

Vorhaben, das einer indirekten Ausweisung der Juden gleichkam, da nicht einmal die 

Briisseler Juden die verlangte Summe aufbringen konnten, stie§ — ein seltener Umstand 

— auf den Widerstand der christlichen Kaufleute. Vor allem in Antwerpen und Briissel 

waren sie auf die im Diamanten- und Spitzenhandel unabkémmlichen Juden angewie- 

sen. In einigen Stidten wie Namur oder Ypres versuchten die Behérden allerdings, die 

Anordnung umzusetzen. In Namur wurde beispielsweise Isaac Joseph mit seiner Fami- 

lie verhaftet, da er fiir seinen keine zwei Tage dauernden Aufenthalt in der Stadt nicht 
900 Gulden bezahlen wollte. 

Eine einheitliche Judenpolitik gab es wihrend der Zeit der habsburgischen Herr- 

schaft nicht. Sie scheiterte an der Autonomie der Provinzen und Stidte und den 
entsprechenden unterschiedlichen Rechtsgewohnheiten.'’® Die Anordnung von 1756 
wurde schlieflich zwei Jahre spiter wieder abgeschafft.!”’ 

Die Juden in den Osterreichischen Niederlanden besaflen Freiziigigkeit innerhalb 

des Landes, durften simtlichen Erwerbstitigkeiten nachgehen, Manufakturen errich- 
ten und die Schulen besuchen. Erste Gemeinden bildeten sich im spiten 18. Jahrhun- 
dert in Briissel, Antwerpen und Gent, und um 1790 héren wir von Gemeindevor- 
stehern in Briissel. Um 1790/1800 versah Lazare Polack aus Amsterdam das Rabbi- 
neramt in Gent.'”® Im Jahr 1786 schitzte man die Zahl der Briisseler Juden auf etwa 
100. In den 1780er Jahren stromten vor allem aus Deutschland viele weitere Juden in 
das Land.!” 
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Im Zuge der Napoleonischen Kriege fiel die Provinz 1796 an Frankreich, was die 

rechtliche Gleichstellung der Juden mit den tibrigen franzosischen Biirgern bedeutete. 
Die Zahl der Juden in der Provinz belief sich zu dieser Zeit auf mehrere hundert. Im 
Jahr 1808 waren es bereits 1429 Personen.'® Auf dem Wiener Kongref verzichtete 
Osterreich auf die Niederlande und baute im Gegenzug seine Machtposition in Italien 
aus. 

9. Die Lander der bdhmischen Krone: Bohmen, Mahren, Schlesien 

Bébmen und Mdibren 

Die Juden in B6hmen und Mahren waren dhnlich wie im Burgenland in Gemeinde- 
verbianden organisiert. Sie unterschieden sich dadurch von den anderen Landjuden- 
schaften des Alten Reiches, wie beispielsweise der Hohenemser Gemeinde.,!'®! 

In Mihren, wo bereits im 16. Jahrhundert eine Landjudenschaft entstanden war, 

hatten sich die Juden 1651, basierend auf alten Statuten, eine innere Verfassung gege- 

ben, die Wahlmethoden, Steuerwesen, Gemeindemitgliedschaft, Gerichtsbarkeit, 
Geschiftsgebarung und religiése Angelegenheiten ordnete. Diese wurde durch Be- 

schliisse, die bis 1748 auf Synoden oder »Judenlandtagen« gefalit wurden, erginzt. Im 

18. Jahrhundert griff schliefflich der Staat mit »Polizeyordnungen« in die inneren Ver- 
hiltnisse der Juden ein. 

In Bohmen trat die Prager Gemeinde bis gegen Ende des 17. Jahrhunderts auch als 

Vertreterin der bé6hmischen Landjuden auf.'® Im Jahr 1689 wihlten diese Abraham 
Broda zu ihrem ersten Landesrabbiner, da das Amt des Prager Oberrabbiners seit dem 

Tod von Aron Simon Spira-Wedeles 1679 unbesetzt war und die Prager mit der Wahl 

eines Nachfolgers lange zégerten. Broda wurde 1690 vom Kaiser bestitigt und war fiir 

14 der 15 Kreise Bohmens zustindig. Seine Wahl fithrte zu einem heftigen Streit mit den 
Prager Juden, da Wolf Wedeles, der Sohn des verstorbenen Oberrabbiners, die Wieder- 

herstellung der alten Verhiltnisse anstrebte. Wedeles wurde schliefilich 1691 ebenfalls 
zum Landesrabbiner ernannt und durfte fiir acht Kreise zustindig sein. Im Jahr darauf 
fand die Wahl des Prager Oberrabbiners statt. Da man sich auf keinen Kandidaten 
einigen konnte, bestellte man gleich zwei, Gabriel Elkesch aus Polen und Abraham 
Broda. Nach der Abreise Elkeschs im Jahr 1694 wurde Broda alleiniger Oberrabbiner. 
Da die Anfeindungen gegen ihn nicht enden wollten, ging er schlieRlich als Rabbiner 
nach Metz. Sein Nachfolger wurde 1702 David Oppenheim, der 1718 Rabbiner aller 
bohmischen Kreise wurde, also béhmischer Landes- und Prager Oberrabbiner. Mit 
dem Tod von Moses Isaak Wedeles-Spira 1749 erlosch das bohmische Landesrabbi- 
nat.'®® In Mihren sollte es dagegen noch lange bestehen bleiben. 

Ab 1679 wurde die Forderung nach Reduzierung der Juden, die nach der Schlacht 
am Weilfen Berg 1620 einen bedeutenden wirtschaftlichen Aufschwung erlebt hatten, 

immer lauter. Dieses Dringen richtete sich zunichst vor allem gegen die Prager Juden, 
schlieflich aber auch gegen die béhmischen und mihrischen Landjuden, die als Kon- 
kurrenz der christlichen Hindler angesehen wurden. In den 1670er Jahren hatte zudem 
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eine starke jiiddische Zuwanderung eingesetzt, was vor allem in Mihren zu Protesten der 

christlichen Bevolkerung fiihrte. Diese Zuwanderer waren Vertriebene aus Wien und 

Niederosterreich sowie Fliichtlinge vor Pogromen aus Polen, der Ukraine und aus Un- 

garn, wo die Pest drohte. Als die Seuche 1680 Prag erreichte, bot dies den willkom- 
menen Anlaf, die Zahl der Juden in der Stadt zu verringern. Der Plan, sie in das nahe- 

gelegene Lieben umzusiedeln, kam jedoch nicht zur Ausfiihrung. Auch die Verordnung, 
daR im Prager Ghetto kiinftig nur noch zwei Familien pro Haus leben sollten, was eine 
bedeutende Verringerung der Prager Judenschaft bedeutet hitte, wurde nicht durch- 

gefiihrt. Als die Judenstadt 1689 niederbrannte, wurde ein neuerlicher Vertreibungs- 
versuch unternommen, aber auch dieser scheiterte wie jene zuvor an fiskalischen Er- 

wigungen der B6hmischen Kammer.'$* | 
Die verstirkte jiidische Zuwanderung ging mit Unruhen unter der bauerlichen Be- 

volkerung und Absatzschwierigkeiten der herrschaftlichen Giiter einher, da Bohmen 

und Mihren nach dem Dreifigjihrigen Krieg entvolkert waren. Kaiser Leopold I 

untersagte 1680 den Grundherrschaften, den Bauern mehr als die erlaubten Steuern 
abzuverlangen und auf deren Kosten Handel zu treiben. Die Bauern waren namlich viel- 

fach gezwungen, landwirtschaftliche Produkte der Grundherrschaften, wie Butter, Kése 

oder Fische, zu einem bestimmten Preis zu kaufen. Juden boten nun den idealen Ersatz, 

da der Grundherr ihr Schutzgeld erhielt, von ihnen mit Artikeln des tdglichen Bedarfs 

versorgt wurde und sie zudem die herrschaftlichen Produkte kaufen muflten. So wies 

Fiirst Schwarzenberg im Jahr 1694 seinen Verwalter an, im siidbohmischen Dorf Vresna 
mehrere jiidische Familien anzusiedeln, um die Bevolkerung zu vergréflern und die 
Erzeugnisse leichter verkaufen zu kdnnen. Der Schutzbrief fiir Isaak Abraham aus Bzy 
sah vor, dal dieser jahrlich am 24. Juni und 25. Dezember Kise, Hiute, Felle und son- 

stige herrschaftliche Produkte zu dem gerade in der Gegend iiblichen Hochstpreis 
kaufen mufte. In Hodonin/Géding mufite die jiidische Gemeinde jederzeit das Vieh 
der Herrschaft ibernehmen, unentgeltlich schlachten und verkaufen. Juden pachteten 

zudem herrschaftliche Gewerbehiuser (Branntweinbrennereien, Pottaschesiedereien, 
Gerbereien) und Fabriken.'® 

Durch die Bindung an die jeweilige Grundherrschaft waren die Juden von einem 

Herrschaftswechsel stets stark betroffen. Meist verlangte der neue Grundherr héheres 
Schutzgeld, und es war unsicher, ob die alten Rechte bestitigt werden wiirden. So ge- 

wihrte beispielsweise Franz Maximilian Graf Czernin 1674 den Juden in Svihov/Schwi- 
hau umfangreiche Privilegien und verteidigte sie auch gegen den Schwihauer Stadtrat. 
Nach seinem Tod betrieb seine Witwe eine betont antijiidische Politik, die 1739 in einen 
mifgliickten Ausweisungsversuch miindete. Im allgemeinen aber waren die Juden fiir 

den Adel so unentbehrlich, daf er die koniglichen Niederlassungsbestimmungen mif3- 

achtete und hohe Geldstrafen hinnahm. Einem Hofdekret Leopolds I. von 1681, das 
anordnete, daf Juden in Mihren nur in jenen Orten und Hiusern bleiben durften, in 
denen sie bereits 1657 gewohnt hatten, wurde selbst unter Strafandrohung nicht Folge 
geleistet. '8 

Im Jahr 1627 war den béhmischen Juden erlaubt worden, ein Handwerk auszuiiben. 
Eine Besonderheit bildeten die Prager jiidischen Handwerksziinfte, die #hnlich den 
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christlichen Ziinften organisiert waren. Im 17. und 18. Jahrhundert entwickelten sich 

auch in mihrischen Stidten wie Nikolsburg/Mikulov jidische zunftihnliche Organisa- 
tionen, die allerdings, anders als in Prag, nicht autonom, sondern vom jeweiligen 
Grundherrn abhingig waren. Die Lage der jiidischen Handwerker auf dem flachen 

Land war eine bessere als in Prag, da die Grundherren die kaiserlichen Bestimmungen 
oft zugunsten der Juden auslegten. Die Landjuden waren allerdings weniger am Hand- 

werk als vielmehr am Handel interessiert und lieBen Waren bei christlichen »Pfu- 
schern« herstellen, um sie anschlieBend weiterzuverkaufen. Dies fithrte zwangsliufig zu 

Auseinandersetzungen mit christlichen Handwerkern. So muflte 1677 Fiirst Liechten- 

stein im mahrischen Prost&jov/Profnitz einen heftigen, gewalttitigen Streit zwischen jii- 
dischen Hindlern und christlichen Schneidern schlichten.'®’ 

Die Bedeutung der jiidischen Handler zeigt nicht zuletzt ein Beispiel aus Nikolsburg: 
Am 2. September 1682 bat die Stadt um die Verschiebung des Michaelimarktes 
(29. September), da die Juden um diese Zeit Neujahr feierten. In Mihren spezialisier- 
ten sich die Juden zudem auf den Kleiderhandel, der aus der Pfandleihe hervorgegan- 

gen und sich durch umfangreiche Heereslieferungen weiterentwickelt hatte. Sie bauten 
eine Massenproduktion und letztlich die bedeutende mihrische Textilindustrie auf. So 
hatte der Heereslieferant Emanuel Bacharacher 1714 ganze Schneiderziinfte verschie- 
dener mihrischer Stidte mit der Herstellung von Uniformen fiir die Armee beauftragt. 
Jiidische Hindler aus Bshmen, Mahren, Osterreichisch-Schlesien und Ungarn reisten 

auch zur Leipziger Messe, der wichtigsten in Deutschland, die zweimal jahrlich abge- 
halten wurde. Prager Juden stellten regelmifig die meisten Besucher.!# 

Im Jahr 1724 lebten die b6hmischen Juden in 169 Stiddten und 672 Dérfern, waren 
also tiber das ganze Land verteilt und in iiber 200 jiidischen Gemeinden organisiert. In 
Mihren durften sie, abgesehen von Gewerbehauspichtern, nicht in Dérfern leben, son- 
dern waren in 52 Stidten angesiedelt. In den 1720er Jahren wurden in vielen Orten Ju- 
dengassen eingerichtet, um die Juden von der Ortsmitte an den Rand zu dringen, woran 
auch christliche Hindler und Handwerker interessiert waren. Diese Judengassen be- 
standen bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts. Auf Wunsch der Kirche erfolgten 1727 
in vielen Landstéidten Bshmens und Mihrens zudem Umsiedlungen zur Trennung von 
christlichen und jiidischen Hiusern. Bereits ein Jahr zuvor hatte Kaiser Karl VI. be- 

schlossen, die Zahl seiner jiidischen Untertanen in B6hmen, Méhren und Schlesien zu 
beschrinken. Das 1726 von ihm erlassene Hofdekret, das die Juden eine Gesera (Ver- 
hingnis) nannten, legte die Zahl der Familien fest, die in diesen Lindern leben durften. 
Die Anzahl der Familien mufite konstant bleiben. In BShmen waren 8 541 Familien zu- 
gelassen, in Mihren 5106 und in Schlesien 119. Dieses Familiantengesetz bestimmte 
weiters, daf} in jeder Familie nur der 4lteste Sohn heiraten durfte, und auch das erst mit 
24 Jahren und nachdem der Vater gestorben war. Reiche Juden konnten sich durch die 
Zahlung entsprechend hoher Summen eine Heiratserlaubnis erkaufen. Im Jahr 1738 be- 
fahl Karl VI. schlieflich die Vertreibung der Juden aus Schlesien und die Ausweisung 
der armen Juden aus Bshmen, darunter viele polnische Einwanderer. Sein Befehl wurde 
aber nicht ausgefiihrt, da die bshmischen Stinde aus wirtschaftlichem Interesse die 
Reduzierung der Juden bekémpften.!® 
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Die driickende Lage durch das Familiantengesetz fithrte in B6Shmen und Mzhren 

zu einer Taufbewegung in der jiidischen Unterschicht, die sich auf diese Weise aus 
ihren hoffnungslosen Lebensverhiltnissen befreien wollte.!® So wohnten im mihri- 

schen Hotzenplotz 596 Juden in 39 Hiusern, also mindestens 16 Personen in einem 
Haus, wihrend bei der christlichen Bevélkerung sechs Personen in einem Haus 

lebten.!! 
Als im Zuge des Osterreichischen Erbfolgekrieges im Jahr 1742 &sterreichische Trup- 

pen in Bshmen und Mihren einmarschierten, verbreiteten »Panduren und Husaren« 

Schrecken unter der Bevolkerung. In Mahren hiuften sich die Pliinderungen und Uber- 
fille auf die Ghettos. An diesen beteiligten sich nicht nur die Soldaten, sondern auch 

Bauern und Stadtbevélkerung. Pisek wurde im Juni ausgepliindert, in Kremsier gab es 

zu Ostern 1742 zahlreiche Tote. In Mitleidenschaft gezogen wurden auch Boskowitz, 

Konitz, Austerlitz und viele andere Gemeinden.!? 
Nach der Eroberung Prags durch die Preuflen 1744 beschuldigte man die Juden 

grundlos des Verrats und der Unterstiitzung des Feindes — ein Topos nicht nur der 
jiidischen Minderheitengeschichte. Nach der 6sterreichischen Riickeroberung wurde 
das jiidische Viertel gepliindert.’”® Die groftenteils kroatischen und ungarischen Solda- 
ten »zerbrachen die Tore der Judenstadt, Hiuser und Héfe und erbeuteten Beute an 

Gold und Silber und Kleidern und Geriten, sie beraubten Mann und Frau um ihre 
ganze Habe«. Dem Pogrom im November 1744 fielen wahrscheinlich 15 Juden zum 

Opfer. Mord und Pliinderung fanden auch in Brandeis, Raudnitz, Leipnik und ande- 
ren Gemeinden statt.'” 

Aufgrund der gegen die Prager Juden erhobenen Verratsvorwiirfe befahl Maria The- 

resia im Dezember 1744 ihre Ausweisung. Schlieflich ordnete sie auch die Vertreibung 

aus Bohmen und Mihren an. Die Juden in Prag und Wien wurden sofort aktiv. Sie 
sandten Briefe an die grof8en jiidischen Gemeinden in England, Italien, Ddnemark und 

in das Osmanische Reich. Die Hofjuden des Reiches sowie die grofen Frankfurter und 

Hamburger Gemeinden entfalteten eine rege Titigkeit zur Verhinderung der Aus- 

weisung. In Wien bemiihten sich vor allem Diego d’Aguilar, der bereits 1742 eine Ver- 
treibung aus Mihren verhindert hatte, und Wolf Wertheimer um die Rettung ihrer 
Glaubensbriider. Bereits zwei Wochen nach dem Erlaf} des Vertreibungsdekrets inter- 

venierten verschiedene europiische Fiirstenhofe in Wien. Die Italiener hatten gar die 

Hilfe des Papstes erwirkt, und der Sultan sandte ein personliches Schreiben. In der 
Zwischenzeit war der Krieg mit Preufen zu Ende, und drei Tage nach Abschluf} des 

Friedensvertrages schob Maria Theresia die Vertreibung der Landjuden auf unbe- 

stimmte Zeit auf. Prag aber muften die Juden Ende Mirz 1745 verlassen. Ganz Béhmen 

stiirzte daraufhin in eine Wirtschaftskrise, weil die Juden als Kdufer und Verkiufer aus- 

fielen. Sogar manche Ziinfte, die die Vertreibung befiirwortet hatten, wiinschten nun 
ihre Riickkehr. Diese erfolgte im Sommer 1748 in die véllig ausgepliinderte Juden- 

stadt, ! 
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Sabbatianer und Frankisten 

Nachdem 1666 die Hoffnungen auf den »Messias« Sabbatai (Schabtai) Zwi durch 
dessen erzwungenen Ubertritt zum Islam ein plotzliches Ende gefunden und er die 

aschkenasischen Gemeinden in bitterer Enttduschung zuriickgelassen hatte, lebten 
sabbatianische Ideen dennoch vereinzelt und im Untergrund weiter. So bildete sich um 

den Sabbatianer Juda Chassid eine Bruderschaft, die nach langem Wandern durch 
Deutschland und Osterreich 1700 nach Jerusalem zog und sich dort nach dem im selben 
Jahr erfolgten Tod ihres Anfiihrers aufloste. Im Reich erschienen viele Schriften mit 
sabbatianischen Inhalten. In Bohmen und Mihren, wo die Bewegung besonders stark 
war, waren viele einflulreiche Juden im geheimen Anhinger der Sekte. Bohmen und 

Mihren war auch eines der Zentren der messianischen Bewegung von Jakob Frank 
(1726-1791). Frank stammte aus Polen und gab sich als Nachfolger von Schabtai Zwi 

aus. Wie dieser konvertierte auch er zum Islam, trat aber 1759 mit vielen Anhingern in 
Lemberg zum Katholizismus iiber. Von 1773 bis 1786 hielt er sich in Briinn auf und zog 
schlief8lich mit 800 Anhingern, teilweise noch gldubigen Juden, nach Offenbach, wo er 

bis zu seinem Tod weiter verehrt wurde.' 

Die Frankisten in Bohmen und Miahren gehorten zu den im Judentum verbliebenen 
Anhingern der Bewegung. In Mihren lag ihr Zentrum in Profnitz, wo sich im Mai 1773 
acht Familien, insgesamt 30 Personen, taufen lieBen. Als in Prag bekannt wurde, dafl 

einige Familien Frankisten seien, wurden sie 1792 zu Jecheskel Landau gerufen, der 
ihnen ins Gewissen redete. Als er 1793 starb, begann die Bliitezeit des bohmischen 
Frankismus, die bis 1801 andauern sollte.!? 

Die messianische Bewegung des Jakob Frank markierte das endgiiltige Ende des Sab- 

batianismus. Dieser hatte die traditionellen Gemeindestrukturen und die Autoritdt der 
Rabbiner, die vielfach den Schwindel des Schabtai Zwi nicht durchschaut hatten, sowie 

die Mystik der lurianischen Kabbala und ihren Messianismus schwer erschiittert und 
derart neben anderen Ursachen den Weg fiir die Haskala, die jiidische Aufklirung, be- 
reitet.1?? 

Schlesien 

Bis 1700 war die jiidische Bevélkerung Schlesiens durch Geburteniiberschufl und 
Zuzug betrichtlich angewachsen. Der Grofteil lebte in Glogau/Glogéw und Ziilz, 
aber auch Breslau und die lindlichen Gemeinden wie Dyhernfurth, wo Sabbatai Bass 
(1641-1718) aus Prag von der ortlichen Grundherrschaft ein Buchdruckerprivileg 
erhielt und in der Folge eine wichtige hebriische Druckerei entstand, gewannen an Be- 

deutung.?® 
In Glogau hatten sich viele polnische Juden, die im Zuge der Chmelnickij-Pogrome 

nach Schlesien geflohen waren, niedergelassen.?®! Das Aufenthaltsrecht in der Stadt 
leiteten sie von einem Familienprivileg von 1631 fiir Israel Benedikt ab. Auch in Ziilz 
entstand gegen Ende des 17. Jahrhunderts eine jiidische Gemeinde, die 1699 ein eige- 
nes Privileg erhielt.?? Sie setzte sich aus vielen Wiener Juden zusammen, die 1670/71 
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vertriecben worden waren. Die Ziilzer Juden lebten vor allem von der Pacht von Zéllen, 
Miihlen oder Brauereien.?® 

In Breslau erlief8 der Rat 1702 eine Judenordnung, die aufgrund ihrer restriktiven Be- 

stimmungen auf den heftigen Widerstand aller Juden, die in der Stadt Handel trieben, 

stielR. Die Stadt versuchte zwar vergeblich, die Genechmigung des Kaisers fiir ihre Juden- 
ordnung zu erhalten, zur Aufhebung derselben konnte sie aber nicht gezwungen wer- 

den.?™ 
Am 8. Mai 1713 verdffentlichte Karl VI. in Breslau ein Toleranzedikt, das den Auf- 

enthalt von Juden in Schlesien legalisierte. Alle schlesischen Juden, nicht nur die Privi- 
legierten von Glogau und Ziilz, erhielten nun das Aufenthaltsrecht. Das Edikt hatte vor 
allem die ErschlieBung neuer Einnahmequellen zum Ziel. Die Interessen des Landes- 
herrn wurden von den Toleranzimtern und ab 1716 vom sogenannten Kommerz-Kol- 

legium in Breslau vertreten.?® 
In den 1720er Jahren zogen béhmische Juden nach Schlesien, und Zuwanderung er- 

folgte auch aus Brandenburg, Frankfurt, Halberstadt, Hamburg und anderen deut- 

schen Stiddten. Im Jahr 1722 lebten in Breslau 775 und 1725 in Glogau 1564 Juden 

sowie in Ziilz 180 Familien. In Breslau wohnten sie zwar in der Stadt, aber vor allem in 

den unter kirchlicher Gerichtsbarkeit stehenden Vorstidten. Viele waren Hindler aus 
den privilegierten Gemeinden, es befanden sich aber auch unprivilegierte schlesische 

Juden und geschlossene Gemeinschaften auslandischer Juden unter ihnen.?® Im Jahr 

1726 erlief Karl VI. das bereits erwidhnte Familiantengesetz, das die Zahl der tolerier- 

ten bzw. privilegierten Familien in Schlesien auf 119 begrenzte.2% 
Der Breslauer Rat unternahm 1737 einen ersten Versuch, die Juden aus der Stadt aus- 

zuweisen. Am 14. Juni 1738 verfiigte der Kaiser schliefllich die Vertreibung aller nicht- 
privilegierten Juden aus Schlesien. Da die Anordnung von einigen Adeligen nicht 

befolgt wurde, konnten sich Juden im Land halten, in Breslau waren dies mindestens 
900 Personen. Maria Theresia mufite die Giiltigkeit des Ausweisungsbefehls noch am 
24, Oktober 1740 nachdriicklich bestatigen. Ein Grofteil der Vertriebenen ging in die 

an Schlesien angrenzenden polnischen Gebiete, ein kleiner Teil wandte sich auch nach 

Béhmen und Mihren. Als im Dezember des gleichen Jahres Friedrich II. in Schlesien 

einfiel, kam der Grofteil der Juden des Landes unter preufische Herrschaft.2% 
Nach dem Ende des Osterreichischen Erbfolgekrieges 1748 blieben von Schlesien 

nur noch das Herzogtum Teschen, der grofite Teil der Herzogtiimer Troppau und 
Jigerndorf sowie die Hilfte des Bistumslandes Neisse unter der Herrschaft der Habs- 

burger. In Teschen lebten 88, in Troppau-Jigerndorf 23 und in Weidenau acht Fami- 
lien. An der Spitze dieser drei »Judenschaften« stand ein gew#hlter und von den Be- 

horden bestitigter Steuereinnehmer, der auch fiir die innerjiidischen Angelegenheiten 

zustindig war. Im Jahr 1754 lebten in dem Gebiet 575, 1770 ungefihr 900 Juden. Sein 

Toleranzpatent fiir Schlesien mufite Joseph II. gegen den starken Widerstand der Be- 

amten des Koniglichen Amtes in Troppau durchsetzen.?® 
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10. Die Lander der ungarischen Krone 

Bis zur Eroberung durch die kaiserlichen Armeen ab 1683 war Ungarn dreigeteilt. In 
den westlichen und nérdlichen Landesteilen, im »koniglichen« Ungarn (heute Slowa- 

kei, Westungarn, Teile Kroatiens), herrschten die Habsburger. Im Osten des Landes war 
das Fiirstentum Siebenbiirgen Vasall des Osmanischen Reiches. Der Rest stand unter 

dessen direkter Herrschaft. Nach der Niederlage der Osmanen vor Wien 1683 begann 
der Grofle Tiirkenkrieg, der 1699 mit dem Frieden von Karlowitz endete. Ganz Ungarn 
mit Ausnahme des Temesvarer Banats stand nun unter der Herrschaft Habsburgs.2!° 

In Ofen/Buda gab es eine aschkenasische und eine sefardische Gemeinde, die jeweils 
iiber eine eigene Synagoge verfiigten. Unter den Mitgliedern der aschkenasischen Ge- 
meinde befanden sich auch 1670 aus Wien vertriebene Juden, wie beispielsweise Lebl 

Hoschl, der dem Kaiser als Spion gegen die Osmanen diente.?!! Die sefardische Ge- 
meinde bestand aus ungefihr 30 Familien. In ihren Riten und Organisationsformen 
machten sich die Orientierung nach Istanbul, die Oberhoheit des dortigen Rabbinats 

und der Einfluf grofer jiidischer Gemeinden des Osmanischen Reiches wie Saloniki 
bemerkbar.?!? 

Bei der Eroberung der Stadt durch die Kaiserlichen 1686 fiel der Grofteil der Ofe- 
ner Juden einem blutigen Massaker zum Opfer. Ein Verzeichnis der Ermordeten 

gelangte spiter in die Bibliothek David Oppenheims.?** Auch 3 000 Moslems wurden 

erschlagen, 2000 Bewohner wurden versklavt, und die Stadt wurde drei Tage lang 

gepliindert. Dem jiidischen Religionsgesetz entsprechend kaufte Samuel Oppenheimer 

rund 300 tiberlebende und gefangene Juden frei?!* Er lieB zudem ein Verzeichnis aller 

in Ungarn gefangenen Juden anlegen und die Unbemittelten auslésen, wozu seine Agen- 

ten die eroberten Linder bereisten.?’> Auch Abraham Spitz (gest. 1741 in Wien), der 

aus einer 1670 vertriebenen Wiener Familie stammte und nach Aufenthalten in Nikols- 
burg und Eisenstadt wieder nach Wien zuriickkehrte, trug grofe Summen zum Freikauf 
der Ofener Juden bei.?'¢ Unter diesen befand sich der in Prag geborene Isaak Schulhof, 
der einen Bericht {iber die Eroberung der Stadt durch die Kaiserlichen verfafite. Spiter 
wurde er Beisitzer des Prager Rabbinats unter Benjamin Wolf Spira und David Op- 

penheim 2! 
Da sich der Grofteil der Sefardim als Untertanen des Sultans verstand, l6sten sich 

die sefardischen Gemeinden, die Mitte des 17. Jahrhunderts durch Zuwanderung ent- 
standen waren, nach der habsburgischen Eroberung auf und blieben nur an wenigen 
Orten wie Temesvar und Semlin bestehen.?'8 

Infolge des Tiirkenkriegs von 1716/18, der durch den Frieden von Passarowitz 1718 
beendet wurde, fielen schlieBlich auch das Temesvarer Banat sowie Teile Serbiens mit 

Belgrad und der Walachei an die Habsburger. Letztere Gebiete gingen im Tiirkenkrieg 
von 1737 bis 1739 wieder verloren?'? 

Als Prinz Eugen von Savoyen (1663-1736) Temesvar 1716 eroberte, fliichteten 50 se- 

fardische Familien nach Belgrad und Semlin. Der Prinz stellte sie vor die Wahl, tiirki- 
sche Untertanen zu bleiben oder aber &sterreichische Untertanen zu werden und in die 
Stadt zuriickzukehren. Sieben Familien nahmen das Riickkehrangebot an. Aschke- 
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nasische Juden durften sich erst 15 bis 20 Jahre spiter in Temesvar niederlassen. Im Jahr 

1755 wurde der Turm, durch den Eugen in die Stadt eingezogen war, in eine Synagoge 

umgewandelt.? 
Nach dem Ende der osmanischen Herrschaft setzte eine starke jiidische Zuwande- 

rung nach Ungarn ein. Zwischen 1735 und 1738 fiihrten die Wiener Behorden eine 
Zihlung der jiidischen Familienoberhdupter Ungarns durch, um die Toleranzsteuer 

effizienter einheben zu kénnen. Diese »Conscriptio Judaeorum« — viele Betroffene ent- 

zogen sich allerdings der Zihlung — erfallte Geburts- und Herkunftsorte, den Wohnort 
und den Erwerbszweig. Insgesamt wurden 2531 Familienoberhdupter registriert. Der 

relativ gréfte Anteil, 38 Prozent (961 Minner), stammte aus Mihren, 35 Prozent (885 

Minner) aus Ungarn, 11 Prozent (277 Minner) aus Polen, 5,2 Prozent (133 Minner) 

aus anderen &sterreichischen Territorien, 3 Prozent (77 Minner) aus Bohmen, 1,2 Pro- 

zent (31 Familien) aus Deutschland und 6,6 Prozent (167 Familien) aus anderen bzw. 

unbekannten Lindern. Fand zwischen 1700 und 1770 die Einwanderung aus dem 

Westen statt, stieg nach der ersten polnischen Teilung 1772 der Zustrom von Juden aus 
Galizien stark an und erreichte und tiberschritt seinen Hohepunkt 1825. Insgesamt 

wuchs im Zeitraum von 1720 bis 1850 die Zahl der Juden in Ungarn von 12000 auf 
366000 an.?! 

Die eingewanderten Juden liefen sich vor allem auf dem Gebiet der heutigen Slowa- 
kei, beispielsweise in Neutra, Prefburg und Trentschin, nieder. Da ihnen die meisten 

Stidte die Niederlassung verwehrten, siedelten sie auch auf dem flachen Land. In man- 
chen slowakischen Orten bildeten Juden einen Grof3teil der Bevélkerung. In dem klei- 

nen Ort Hunsdorf/Huncovce stellte die 1650 gegriindete Gemeinde im 18. Jahrhundert 

mehr als 60 Prozent der Einwohnerschaft. Weitere Beispiele waren die 1684 gegriindete 

Gemeinde Neustadt an der Waag/Nové Mesto nad Vihom mit 57 Prozent, Dunajska 

Streda mit 50 Prozent und Senitz mit mehr als 40 Prozent jiidischen Einwohnern.??? 
Die jiidischen Einwanderer fanden Aufnahme auf den Giitern ungarischer Adelsfa- 

milien, darunter die Palffy in PreRburg, die Zichy in Obuda, die Karoly im Komitat Szat- 

mar und, wie wir bereits fiir das heutige Burgenland gesehen haben, die Esterhdzy und 
Batthy4ny im Westen. Die bedeutende jiidische Gemeinde in Prefburg erhielt 1714 

ihren Schutzbrief, der die Niederlassung von 50 Familien auf dem Palffyschen Schlof- 

grund gestattete. Diese Zahl wurde jedoch nicht eingehalten, 1736 lebten 123 Familien 

in der Stadt. Im Jahr 1776 liefen sich Juden auch auf stidtischem Grundbesitz in 
Hiusern der sogenannten Neustift nieder. Dementsprechend bestanden auf den beiden 

Seiten der Judengasse unterschiedliche Rechtsverhiltnisse. Auf dem Grund der Palffy 

konnten Juden auch als Handwerker titig sein, wihrend auf stidtischem Boden der 
Magistrat iiber den Vorrang der Ziinfte wachte. Wie in allen Herrschaften bot der Adel 

den Juden Schutz, wofiir diese bestimmte wirtschaftliche Aufgaben iibernahmen. Als 
Beispiel sei hier die Herrschaft Munkacs-Szent-Miklés im Komitat Bereg erwihnt, die 
seit 1730 im Besitz der Grafen Schénborn stand. Die Schonborn residierten in Wien 
und liefen sich auf ihrer Herrschaft durch Verwaltungsbeamte vertreten. Da die frin- 
kischen Pichter, die die Grafen auf ihren Besitz geholt hatten, fiir diese Aufgabe unge- 

eignet waren, beschlof Eugen Graf Schénborn 1752, die herrschaftlichen Pachten 
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jahrlich dem Meistbietenden zu iiberlassen, auch wenn es sich hierbei um Juden han- 
deln sollte. Die Pachten bestanden aus dem Schankrecht, dem Fleischverkauf, dem Ge- 

treidemahlen, dem Mautrecht sowie dem Kerzen- und Koscherweinverkauf und bilde- 
ten ein Drittel des Gewinns der Herrschaft.?? 

Im Jahr 1744 erkléarte Maria Theresia die Juden in Ungarn als nur geduldet und fiihrte 

die Toleranztaxe ein. Jeder jiidische Untertan unabhingig von Alter, Geschlecht oder 
Stand mufite eine jihrliche Gebiihr von zwei Gulden bezahlen. Diese Konskription 
erfolgte teilweise tiberhaupt nicht, teilweise inkonsequent, und in allen Komitaten, in 
denen Juden wohnten, wurde auf deren Armut hingewiesen. So erklirte beispielsweise 
der Obergespan des Komitats Weillenburg, Franz Esterhazy, dafl die Einhebung der 
Taxe im Gange, die Juden aber zahlungsunfihig seien.?? 

Im Siiden des Landes, im seit Beginn des 12. Jahrhunderts mit Ungarn in Personal- 

union verbundenen »dreieinigen« Konigreich Kroatien, Slawonien und Dalmatien, 

verbot 1729 Kaiser Karl VI, als Karl III. Konig von Ungarn, Juden den Aufenthalt. 

Jiidische Gemeinden konnten sich dort erst im 19. Jahrhundert bilden.?? 

11. Galizien und die Bukowina 

Die Schwiche des in sich zerrissenen polnischen Staates wurde Preuflen und Ruf’- 

land wihrend des Siebenjihrigen Krieges (1756-1763) bewul3t, als sie polnisches Terri- 
torium als Aufmarschgebiet nutzten, ohne auf Widerstand zu stoflen. Nachdem 1764 
Stanislaw Poniatowski zum Kénig gewihlt worden war, fand das Land nicht mehr zur 
Ruhe. Ab 1768 lieferten sich die russisch gesinnte Adelsféderation von Radom und die 
katholisch-nationale Foderation von Bar biirgerkriegsihnliche Auseinandersetzungen. 
Im Jahr 1772 marschierten schlieflich 6sterreichische Truppen im Zuge der ersten Tei- 
lung des Landes zwischen PreuBen, Rufland und Osterreich in Stidpolen ein. Der neue 
Besitz erhielt nach einem Bestandteil des spitmittelalterlichen ungarischen Kénigstitels 
(rex Galiciae et Lodomeriae) den Namen Galizien und Lodomerien. Im Jahr darauf 
fielen auch Zator und Auschwitz an die Habsburger, die damit nun auch den Titel eines 

Herzogs von Auschwitz und Zator fiihrten. Im Jahr 1775 mufite das Osmanische Reich 
die Bukowina an Osterreich abtreten. Das Land stand bis 1786 unter Militdrverwaltung, 

dann wurde es ein Teil Galiziens. Ab 1849 bildete es ein eigenes Kronland. An der zwei- 
ten Teilung Polens 1793 zwischen Preufen und RuBland war Osterreich nicht beteiligt. 
Bei der dritten Teilung 1795 sicherte sich Osterreich Westgalizien (Krakau, Lublin, 
Radom), das im Frieden von Schénbrunn 1809 an das GroBherzogtum Warschau 
abgetreten werden mufte, wihrend ein Teil Ostgaliziens, nimlich der Kreis Tarnopol, 
an Ruflland fiel. Nach dem Wiener Kongre kam dieses Gebiet wieder an die Habs- 
burger, Westgalizien aber blieb verloren. Krakau wurde freie Stadt und 1846 von Oster- 
reich besetzt.?2 

Die Zahl der Juden, die mit der Teilung Polens neu unter die Herrschaft der Habs- 
burger kamen, wird auf 168 000 bis 250000 geschitzt.?? An der Spitze der jiidischen 

Gemeinden stand der Kabal, die Gemeindeverwaltung, die die religidsen, politischen, 
kulturellen und dkonomischen Anliegen der Gemeindemitglieder reprisentierte. Die 

— 
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Kebalin: tibernahmen in der auf dem feudalen GroBgrundbesitz aufbauenden polni- 
schen Wirtschaft die Funktion von Banken. Aufgrund der volligen Uberforderung die- 
ses Kreditsystems durch den polnischen Adel drohte es zusammenzubrechen, und die 
jidischen Gemeinden waren dementsprechend schwer verschuldet. Aus dem Bereich 
des stidtischen Gewerbes wurden Juden mehr und mehr verdringt, und die Konkur- 
renz mit dem Biirgertum duferte sich in Ritualmordvorwiirfen und Pogromen.??8 

Begiinstigt durch die Erschiitterungen der Chmelnickij-Pogrome von 1648 und der 
messianischen Bewegung des Schabtai Zwi war in der ersten Hilfte des 18. Jahrhun- 
derts der Chassidismus (Chass:id bedeutet »fromm«), eine jlidisch-pietistische Massen- 
bewegung, entstanden. IThr Begriinder war Israel ben Elieser (1700-1760), der den 
Ehrennamen Baal Schermn Tow (»Herr des guten Namens«) trug. Der Chassidismus fand 
gewaltigen Zulauf zunichst in Podolien, dann in der Bukowina und schliefllich in 
Galizien. Die Chassidim fanden in den traditionellen Rabbinern erbitterte Gegner 
(Mitnagdim), und viele Gemeinden spalteten sich, belegten einander mit dem Bann und 
trugen zuweilen auch blutige Zusammenst6fle aus.?? 

Diese Auseinandersetzungen, die driickende Schuldenlast auch an Kirchen und Klé- 
ster, die Frankistenbewegung mit ihren Disputationen mit der Orthodoxie in Kamie- 
niec und Lemberg 1756 und 1759, die folgenden Massentaufen sowie Ritualmordpro- 
zesse in Przemysl und Wojslawice machten die Lage der polnischen Juden prekir. Im 
Jahr 1764 wurde zudem die Vierlinderversammlung (Wz’ad arba arazot) — die iiberge- 
ordnete Gemeindeorganisation — aufgeldst, und binnen drei Jahren waren Schulden in 
Héhe von 4,5 Millionen polnischer Gulden zu begleichen. 

Nach der Besetzung durch Osterreich erlieR Maria Theresia 1776 eine Judenord- 
nung. Die sechs galizischen Kreise erhielten sechs jiidische Kreisilteste, und in Lemberg 
wurden auf Vorschlag der Gemeinden sechs Landesilteste ernannt. Diese zwolf Ver- 
treter bildeten zusammen mit dem Oberrabbiner die »Galizische Judendirektion«. Der 
erste und einzige Oberrabbiner war Juda Leib Bernstein aus Brody.?! 

Die Karder 

In Galizien lebten auch Karier (von &ara, Schrift, hergeleitet), einer jiidischen Stro- 
mung, die Anfang des 8. Jahrhunderts entstanden war und deren Angehérige nur die 
biblischen Gebote befolgten und die talmudisch-rabbinische Gesetzestradition ablehn- 
ten. Seit dem 17. und 18. Jahrhundert breiteten sich die Karder auch auf der Krim und 
in Litauen aus.?? Sie lebten entsprechend biblischer Lebensformen vom Ackerbau. In 
Halicz bildeten etwa 60 Familien eine geschlossene Siedlung, weitere 20 Familien lebten 
im Kreis Zolkiew, und 200 Familien siedelten um Stanislau und Tysmienica.?**> Im Jahr 
1774 entschied Maria Theresia, daf die Karier nur die einfache Kopfsteuer und nicht, 
wie Juden, die doppelte als Toleranzgebiihr zu zahlen hatten.?* Unter der Herrschaft 
Josephs II. wurde ihnen gestattet, Boden zu kaufen und zu pachten. Das galizische 
Gubernium hatte zudem die Idee, alle Juden zu Kariern zu machen, denn man stand 

ihnen, da sie den Talmud verwarfen, wohlwollender gegentiber.?*’ 
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12. Das habsburgische Italien 

Zu den bereits bestehenden italienischen Besitzungen gelangten mit dem Frieden von 
Utrecht bzw. Rastatt 1713/14 auch die Kénigreiche Neapel und Sardinien sowie die 

Herzogtiimer Mailand und Mantua unter habsburgische Herrschaft. Sardinien wurde 
1720 gegen Sizilien eingetauscht. Im Zuge des Polnischen Erbfolgekrieges (1733-1735) 
gingen Neapel und Sizilien verloren, der Kaiser erhielt dafiir Parma und Piacenza. Letz- 
teres Territorium mufite 1748 an die Bourbonen abgetreten werden. Die Toskana fiel 
1737 an Franz Stephan von Lothringen und bildete fortan eine habsburgische Sekun- 
dogenitur.?® Ende des 18. Jahrhunderts lebten die italienischen Juden in gréferen Ge- 
meinden in Turin, Ferrara, Mantua, Venedig, Triest, Livorno, Florenz, Ancona und vor 

allem Rom. Dazu kamen Hunderte kleinere Siedlungen.?’ 

Triest 

Am Ende des 17. Jahrhunderts lebten in Triest nur wenige Juden, die auch nicht 

gemeinschaftlich organisiert waren. Im Jahr 1674 forderte der Rat der Stadt ihre Ver- 

treibung, sie wurde jedoch nicht durchgefiihrt. Leopold I. ordnete schliefflich 1693 die 

Errichtung eines Ghettos an, das 1696 im Viertel Riborgo am Hafen eingerichtet 
wurde.??8 Im Jahr 1697 zogen die zehn bis zwdlf Triestiner jiidischen Familien, 60 bis 
80 Personen, in die 13 Hiuser des Ghettos.?*’ 

1715 bestatigte Karl VI. die Rechte der Triestiner Juden.?*® Diese waren bis in die 
1740er Jahre nur lose organisiert und hielten ihre Gottesdienste in einem Privathaus ab. 
Im Jahr 1746 konstituierten sie sich schlieflich als Gemeinde. Aus diesem Jahr stam- 
men auch die ersten Statuten. An der Spitze der Gemeinde standen zwei Vorsteher, 
»capi« (Hidupter), die auf zwei Jahre gewahlt wurden.?"! Den Betraum richtete man 
1748 im dritten Stock eines den Briidern Morpurgo aus Gérz gehorenden Hauses ein. 

Mit der Zeit wurde die 120 Personen fassende »scuola piccola« zu klein, und 1798 ent- 

schloff man sich zur Errichtung der »scuola grande«. Gleichzeitig richtete die Ge- 
meinde auch eine »scuola spagnola« ein, um den religiésen Bediirfnissen der zuge- 

wanderten Sefardim gerecht zu werden. Bereits 1790 hatten die Briidder Leon und Aron 
Vivante einen privaten Betraum nach sefardischem Ritus eréffnet.?*2 

Im Jahr 1800 verfiigte die Gemeinde also iiber drei 6ffentliche (zwei aschkenasische 
und eine sefardische) und eine private (sefardische) Synagoge. Alle vier Rabbiner des 
18. Jahrhunderts stammten aus Italien. David Corinaldi iibte sein Amt von 1746 bis 

1749 aus, Jacob Capriles von 1750 bis 1765, Isaak Formiggini von 1766 bis 1788 und 
Raffael Nathan Tedesco (geb. 1750) von 1788 bis 1800.%* Isaac Formiggini (1700-1788) 

war, bevor er sein Triestiner Amt antrat, Oberrabbiner im Piemont und Rabbiner der 

Gemeinde von Livorno. Sein Neffe und Nachfolger Nathan Tedesco genof auch beim 
Bischof von Triest hohes Ansehen. Der nichste Rabbiner, Abram Eliezer Levi, tibte sein 

Amt von 1802 bis 1825 aus und war unter anderem Lehrer des beriihmten Gelehrten 
Samuel David Luzzatto.?* 

Der Aufschwung der Stadt und der jiidischen Gemeinde begann 1719 mit der Pro- 
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klamierung Triests zum Freihafen durch Karl VI. und mit den Reformen Maria There- 
sias. Triest bot grofe wirtschaftliche Entwicklungsméglichkeiten und begann in den 
spiten 1760er Jahren, ernsthaft mit Venedig und Hamburg zu konkurrieren. Dies be- 
wirkte eine starke jiidische Zuwanderung. Lebten 1697 nur die erwihnten zehn bis 
zwolf Familien im Ghetto und waren es 1748 auch erst 120 Juden, verzehnfachte sich 
diese Zahl in den nichsten fiinfzig Jahren. Bis 1758 stieg die jiidische Bevolkerung auf 
221 Personen an, 1775 waren es 404, 1788 703 und 1802 schlief8lich 1247 Menschen.? 

Die #lteren Familien der Stadt wie die Levi oder Parente betitigten sich im Handel 
und im Bankwesen. Joachim Hierschel sollte im Auftrag Maria Theresias den Textil- 
handel von Hamburg, von wo er stammte, nach Triest umleiten. Die Triestiner Textil- 
und Seidenweber kamen fast alle aus Gorz, wo ein Sechstel der Bevolkerung Arbeit bei 
jiidischen Seidenfabrikanten fand. Grassin Vita Levi, Iseppo Morpurgo und David 
Luzzatto waren seit 1755 Mitglieder der Triestiner Handelsborse. Diese hatte eine 
allwdchentliche Generaldebatte vorgesehen, die urspriinglich am Samstag, also am 
Schabbat, stattfinden sollte. Mit Riicksicht auf die jiidische Kaufmannschaft wurde sie 

zunichst auf den Freitag und schlieflich auf den Mittwoch vorverlegt.?4 
Im Jahr 1771 gestattete Maria Theresia den Triestiner Juden in einem Privileg den 

freien Handel zu Lande und zur See, motivierte sie zur Griindung von Fabriken und 
Manufakturen, bestitigte die Religionsfreiheit, hob den Leibzoll auf und erteilte die Er- 

laubnis zum Grundbesitz.2*’ Im selben Jahr erlie} die Regierung auch ein neues Statut 
fiir die jiidische Gemeinde.?*® Zudem erhielten sie, ebenso wie ihre Gorzer Glaubens- 
briider, das Recht, sich in Wien nach freiem Ermessen aufzuhalten.?®® Eine neuerliche 

Bestitigung der Privilegien etfolgte im Jahr 1781 durch Joseph I1.2° 
Neben der wirtschaftlichen Anziehungskraft fiihrte auch die judenfeindliche Politik 

der Pipste zu einer starken jiidischen Zuwanderung. Papst Pius VI. erliel} 1775 ein 
repressives Dekret, das unter anderem die Erwerbsmdglichkeiten von Juden im Kit- 
chenstaat einschriinkte. 1777 folgte in Venetien ein Erlafl, der innerhalb von sechs Mo- 
naten die Konzentration aller venetianischen Juden in Ghettos vorsah. Die Folge war 
die Auflosung von ungefihr 20 jidischen Gemeinden. Die Ereignisse in Venetien 
veranlaften die drei Vorsteher der Triestiner Gemeinde, Joachim Hierschel, David 

Luzzatto und Elia Moses Luzzatto, zur Intervention bei der kaiserlichen Regierung. Im 
Jahr 1779 erhielten die Neuankdmmlinge schliefllich dieselben Rechte und Privilegien 
wie die tibrigen Triestiner Juden zugestanden.?* 

Die starke Zuwanderung fiihrte zu einer Beengung der Wohnverhiltnisse im Ghetto. 
Bereits im August 1753 hatte ein Dekret vermégenden Juden das Recht eingerdumt, 
aufBerhalb des Riborgo in einem eigenen Judenhaus leben zu diirfen. Diese Moglichkeit 
nahmen sowohl Gemeindemitglieder als auch Funktionire wie Joachim Hierschel und 
die Briider Luzzatto in Anspruch. Die Aufhebung des Ghettos 1785 war schlieBlich nur 
noch ein Formalakt.?? 

Die Triestiner Gemeinde nahm unter den tibrigen jiidischen Gemeinden im &sterrei- 
chischen Italien eine Sonderstellung ein.?? Thre Mitglieder verfiigten {iber Rechte und 
Privilegien, die ihren Glaubensbriidern in den {ibrigen habsburgischen Besitzungen 
noch lange Zeit vorenthalten bleiben sollten. Das generell hohere Ansehen der italie- 
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nischen Juden im Vergleich zu denjenigen in den iibrigen Provinzen der Monarchie 
zeigt sich auch in einem Bericht der Hofkanzlei von 1776, in dem es heif’t: »Weder die 
Gorzer noch Triester jiidischen Handelsleute sind mit den groen Hiusern des iibrigen 
erblindischen Juden-Gesindels, die sich weitaus nur auf Schwarz- und Schleichhandel 

verleget, zu vermengen.«®* 

Die Grafschaft Gérz 

Als die Juden von G6rz 1698 in das Ghetto ziehen muften, erwarben sie dort 16 Hiu- 

ser, was auf ungefihr ebenso viele Familien hindeutet. Im Jahr 1763 lebten in der Stadt 

256 Juden, bis 1788 stieg ihre Zahl auf 270.2> An der Spitze der Gemeinde standen zwei 

Vorsteher, die »capi«.?¢ Karl VI. bestitigte 1715 ihre Rechte. Wihrend der Herrschaft 

Maria Theresias besaflen anscheinend einige Gorzer Juden Grund und Boden.?’ 
Auf wirtschaftlichem Gebiet spielte die Seidenindustrie eine bedeutende Rolle, und 

jeden Morgen stromten Hunderte von christlichen Arbeitern in das Ghetto, um hier in 
der Seidenproduktion zu arbeiten.?® Auch die Geldleihe war von Bedeutung.?® 

Die Grafschaft Gradisca 

Der Grofteil der Juden in der Grafschaft Gradisca bestand aus Mitgliedern der 
Familie Morpurgo, die aus Marburg/Maribor an der Drau stammten. Anfang des 

18. Jahrhunderts trugen sechs von acht jiidischen Familien diesen Namen. Im Jahr 1715 
bestitigte Karl VI. auch die Rechte der Juden von Gradisca. Im Jahr 1722 forderte er in 
einer Resolution von allen jiidischen Untertanen, die nicht der Familie Morpurgo an- 
gehorten, ihren Besitz innerhalb von vier Monaten zu verkaufen und die Grafschaft zu 
verlassen. Die Privilegien der Familie Morpurgo wurden hingegen bestitigt. Viele der 
Ausgewiesenen lieflen sich im nahen Gérz nieder, um dort auf eine Verbesserung der 
Lage zu warten. Die Wirtschaftstitigkeit in Gradisca bestand hauptsichlich in Land- 

wirtschaft, Seidenindustrie und Salzhandel. Im Jahr 1763 lebten 63 Juden in der Graf- 
schaft. Mit den Vertreibungen aus Venetien 1777 stieg auch ihre Zahl an. Im Ghetto 
wohnten nun 65 Personen, 32 weitere siedelten in kleineren Ortschaften der Umge- 

. bung. Im Jahr 1782 lebten 74 Personen im Ghetto, die gesamte jiidische Einwohner- 
schaft der Grafschaft zihlte 135 Personen.?% 

Die jiidische Gemeinde erhielt 1753 einen rechtlichen Status, und in diesem Jahr wur- 
den auch die ersten »capi« gewihlt. 2! 

Bereits zur Regierungszeit Karls VI. war geplant, die Juden von Gradisca ebenfalls in 
ein Ghetto einzuweisen. Das Vorhaben verzogerte sich stindig, und so erfolgte der end- 
giiltige Bezug des Ghettos erst Ende der 1760er Jahre. Die Ghettoisierung dauerte nicht 
lange, denn bereits 1781 erhielten die Juden von Joseph II. wieder die Niederlassungs- 
freiheit.?6? 
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Maaintna 

In Mantua bestand eine alte jiidische Gemeinde, die bereits unter der Herrschaft der 
Gonzaga eine Bliitezeit erlebt hatte.® Im Jahr 1707 zdhlte sie 1723 Mitglieder. Sie 
erhielt ihre Rechte von Karl VI. und Maria Theresia bestitigt und wuchs im 18. Jaht- 
hundert stindig an. Die Gemeinde war auch Ziel von Fliichtlingen aus den unter- 
driickten Gemeinden des Kirchenstaates und des Piemonts. Im Jahr 1773 lebten 
schlieBlich 2183 Juden in der Stadt.2%* 

Jacob Saraval (um 1707-1782), gebiirtiger Venezianer, war seit 1752 Rabbiner von 
Mantua und griindete in der Stadt eine Jeschiwa.® Am Ende des Jahrhunderts fiihrte die 
josephinische Gesetzgebung zur schrittweisen Entmachtung der rabbinischen innerjii- 
dischen Gerichtsbarkeit. Nachdem Maria Theresia in ihrem letzten Schutzbrief von 
1779/80 Juden die Méglichkeit gegeben hatte, vor der stddtischen Gerichtsbarkeit gegen 
die rabbinischen Urteile zu berufen, hob Joseph II. das jiidische Gericht 1786 vollstén- 
dig auf. Leopold I1. fiihrte es vorliufig wieder ein. Das endgiiltige Ende des jiidischen 
Gerichts und somit der jiidischen Autonomie kam unter franzésischer Herrschaft.2% 

Manche Mantuaner Juden besallen Grundbesitz. 1753 beschwerte sich die Kirche 
dariiber, daf jiidische Grofgrundbesitzer Christen auch an Sonn- und Feiertagen zur 
Arbeit heranzichen wiirden. Der Schutzbrief Maria Theresias erlaubte den Kauf von 
Hiusern im Ghetto, die offizielle Erlaubnis zum Grundbesitz gab jedoch erst Leo- 
pold II. im Jahr 1791.% Die wirtschaftlichen Existenzgrundlagen wihrend der dster- 
reichischen Herrschaft im 18. Jahrhundert bildeten nach wie vor Bankwesen und Han- 
del.?8 Viele Juden betitigten sich in der Produktion von und im Handel mit Seide. 
Andere Kaufleute belieferten Triest, Venedig, baltische Stidte und vor allem Hamburg 

mit Mantuaner Reis.?® 

Toskana 

Die Gemeinden in der Toskana waren in der zweiten Hilfte des 16. Jahrhunderts ent- 
standen, als die Medici sefardische Juden zur Niederlassung einluden. Diese Aufforde- 
rung galt zwar nur fiir Livorno und Pisa, aber auch in Florenz entstand neben der alten 
italienisch-jiidischen eine neue sefardische Gemeinde.?° 

Als die Toskana 1737 nach dem Aussterben der Medici an Franz Stephan von Loth- 
ringen, den spiteren romisch-deutschen Kaiser Franz I. und Gemahl Maria Theresias, fiel, 

bestitigte dieser die alten Privilegien der jiidischen Gemeinden.?”* Am 2. Januar 1739 zog 
er mit Maria Theresia an seiner Seite in Florenz ein. Wenige Tage spiter besuchte das Paar 
Livorno. Fiir den Empfang des neuen Grofherzogs errichtete die jiidische Gemeinde der 
Stadt ein pyramidenférmiges Schaugeriist, das das Schlaraffenland darstellte. Das Geriist 
war zur Ginze mit Lebensmitteln, vor allem Wildbret, behangen und wurde nach drei- 
maliger Beleuchtung dem Volk zum Abridumen freigegeben.?2 

Im 18. Jahrhundert nahm die jiidische Bevélkerung der Toskana stark zu. Lebten 
1725 in Florenz 700 und in der Hafenstadt Livorno 3 000 Juden, stieg ihre Zahl bis 1800 
auf 1100 in Florenz und 5 000 in Livorno.?” 
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Schlaraffenpyramide in Livorno 

Franz Stephans Sohn und Nachfolger Peter Leopold versuchte die Juden nach und 

nach den iibrigen Untertanen gleichzustellen. Im April 1789 ermdglichte er die Mit- 

arbeit in kommunalen Behérden und die Entsendung von Delegierten in die Ver- 

tretungskorperschaften der Stidte?* Im Jahr darauf, nachdem Peter Leopold die 

Toskana verlassen hatte, um als Kaiser Leopold II. Nachfolger seines verstorbenen Bru- 

ders Joseph II. zu werden, brachen im Grofherzogtum schwere Unruhen aus, die sich 

gegen die Kirchenreformen Peter Leopolds und die Einfiihrung des freien Getreide- 

handels richteten und zu schweren Ubergriffen gegen Juden fiihrten.? 
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II. Erziehung und Bildung im 18. Jahrhundert 

1. Judische Gelehrsamkeit 

Zwischen 1650 und 1750 verbesserte sich das Niveau des Torastudiums im Alten 
Reich wesentlich. Die Ursache war die Flucht von Juden aus Polen und Litauen, unter 
denen sich zahlreiche Gelehrte mit ihren Schiilern befanden. Viele liefen sich in Mih- 
ren nieder, wo sie dem Talmudstudium entscheidende Impulse gaben. Die Nikolsburger 
Jeschiwa entwickelte sich zu einer der bedeutendsten in Europa. Wichtige Talmud- 
schulen gab es auch in Frankfurt, Worms, Altona und Fiirth, die beriihmtesten aber 

bestanden in Prag. Am Anfang des 18. Jahrhunderts fithrten David Oppenheim und 
Abraham Broda je eine eigene Jeschiwa, die von Hunderten Schiilern besucht wurden. 
Jecheskel Landau (1713-1793) war der letzte Prager Rabbiner und Gelehrte von Welt- 
ruf und ab 1754 auch der letzte Leiter der groflen Prager Jeschiiwa 276 

Entsprechend entstanden auch bedeutende rabbinische Werke in Prag und Mahren. 
Die Responsensammlung des miahrischen Landesrabbiners Menachem Mendel Kroch- 
mal, Zemach Zedek (»gerechter Sprof«), von 1675 errang grolen Einfluf auf die Rechts- 
entscheide der Rabbiner. Krochmal war Lehrer und Schwiegervater des letzten Wiener 
Rabbiners vor der Vertreibung von 1670, Gershon Ulif Aschkenasi, der wiederum 
Lehrer von David Oppenheim war. Auch von David Oppenheim sind viele Rechts- 
gutachten tiberliefert, die sich an Adressaten zwischen Rotterdam und Brest-Litowsk 
richteten und sogar bis Jerusalem gelangten. Jecheskel Landau wiederum traf Ent- 
scheidungen, die auf die Notwendigkeiten der neuen Zeit eingingen — er gestattete 
beispielsweise als erster Rabbiner Autopsien. Seine Rechtsgutachten waren fiir alle 
aschkenasischen Gemeinden mafigeblich.?’ 

In Wien durfte zwar keine Gemeinde bestehen, mit dem Hoffaktor Samson Wert- 

heimer hatte aber ein Rabbiner in der Stadt seinen Wohnsitz, dessen Verdienste fiir die 

jidischen Gemeinden des Burgenlandes bereits beschrieben wurden, Wertheimer ver- 
heiratete seine Tochter Rebekka Eva mit dem mihrischen Landesrabbiner Bernhard 
Eskeles, der aus geschiftlichen Griinden seinen stindigen Wohnsitz in Wien hatte, 
Nach dem Tod von Samson Wertheimer {ibernahm er auch das Amt des ungarischen 
Landesrabbiners und betreute die dortigen Gemeinden von Wien aus, wo er 1753 starb, 
Eskeles’ gleichnamigen Sohn Bernhard brachte seine zweite Frau, Wolf Wertheimers 
Tochter Hanna, im selben Jahr posthum zur Welt. Er wurde in Amsterdam, wohin sich 
seine Mutter neu verheiratet hatte, sehr fromm erzogen. Als Erwachsener beteiligte sich 
Eskeles unter anderem an der Griindung der Oesterreichischen Nationalbank und 
wurde in den Adelsstand erhoben. Neben den Rabbinern Wertheimer und Eskeles 
arbeiteten in Wien weitere Gelehrte als Hauslehrer bei den tolerierten jiidischen Fami- 
lien der Stadt.?® 

Der bedeutendste Rabbiner in den westungarischen Gemeinden des heutigen Bur- 
genlands war wohl der bereits erwihnte Meir ben Isaak (Maharam Asch). An seiner 
Eisenstddter Jeschiwa studierten Schiiler aus allen angrenzenden Landern. Sein Verbot 
des Kartenspiels, das er nur zu Chanukka und Purim sowie im Haus einer Wéchnerin 
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gestattete, sollte noch Jahrhunderte spiter fiir Streit in der Gemeinde sorgen. Sein be- 
rihmtestes Werk, Panizz Me'irot (»leuchtendes Antlitz«), ist eine Responsensammlung 
und entstand zwischen 1715 und 1738. Rabbi Meirs Grab auf dem alten Eisenstidter 
Friedhof wird heute noch von orthodoxen Juden aus der ganzen Welt besucht.?”? Wei- 
tere bedeutende Jeschiwot bestanden in Mattersdorf und Deutschkreutz.?% 

Uber die Hohenemser Rabbiner ist bis 1760, als Léb Ullmann (1716-1796) sein Amt 

antrat, wenig bekannt. Die Predigten der Rabbiner L6b und seines Sohnes Samuel Ull- 
mann (1740-1824), eines Schiilers des Prager Oberrabbiners Jecheskel Landau und des 
Fiirther Rabbinats-Kollegiums, waren oft in klassischem Hebriisch verfalit und hatten 

die Auslegung schwieriger Bibel-, Midrasch- oder haggadischer Talmudstellen zum In- 
halt. Am Schabbat vor Pessach und Rosch ha-Schana (Neujahr) hielten sie eine zusitz- 
liche halachische Erorterung ab. Auf den tiglichen dreimaligen Gottesdienstbesuch 
sowie die Schabbat- und Feiertagsruhe wurde streng geachtet, die Fasttage wurden 

penibel eingehalten.?®! 
GrolRe Verdienste um das jlidische Geistesleben erwarben sich hebriische Drucke- 

reien im Alten Reich. Besonders hervorzuheben sind die Neudrucke des Talmud, dar- 

unter jener, der 1721/22 in Frankfurt mit finanzieller Unterstiitzung Samson Werthei- 

mers und in Zusammenarbeit mit seinem Frankfurter Schwiegersohn Moses Kann zu- 
stande kam. Die Ausgabe, die die Grundlage fiir fast alle folgenden Drucke bilden 
sollte, wurde zunichst von der Zensur beschlagnahmt und erst 1753 freigegeben.?®2 Thre 
Erarbeitung war das Lebenswerk des nach Frankfurt berufenen Krakauer Rabbiners 
Josef Schmuel ben Zwi. Die Drucklegung besorgte sein Sohn Arie Jehuda Lew Frank- 
furter, der spitere Rabbiner von Mattersdorf.?® 

Weitere vollstindige Talmudausgaben erschienen in Prag, Berlin, Sulzbach und 
Dyhernfurth. Der Vertrieb der Bucher erfolgte meist Giber die Leipziger Messe. Die 
Biicher waren einer Zensur einerseits von seiten der Behérden unterworfen, die eine 

Verunglimpfung des Christentums fiirchteten, andererseits aber auch von seiten der 
Rabbiner und Gemeinden, die keine ketzerischen Inhalte zulieffen.?® 

In Prag, wo die behérdliche Zensur besonders streng war, sah sich Rabbiner David 

Oppenheim 1702 gezwungen, seine iiberaus wertvolle Bibliothek nach Hannover zu sei- 
nem Schwiegervater Leffmann Behrens zu verlagern. Einen Teil der Bibliothek scheint 
David Oppenheim von seinem Onkel Samuel Oppenheimer geerbt zu haben. Darunter 
befanden sich auch hebriische Werke, die Prinz Eugen Oppenheimer aus seiner osma- 
nischen Kriegsbeute geschenkt hatte. Sie wurden 1825 von der Bodleian Library in 

Oxford angekauft.?® 

2. Schule und Unterricht 

In Prag unterrichteten im zweiten Viertel des 18. Jahrhunderts mindestens 63 Leh- 
rer, darunter auch zwei Frauen. Neben den religiosen Schriften wurde auch ein wenig 
weltliches Wissen, meist Arithmetik, gelehrt. Die Kinder reicher Familien lernten aber 

auch Fremdsprachen. Die Knaben traten meist mit 13 Jahren in das Geschift des Va- 
ters oder kiinftigen Schwiegervaters ein. Auf dem Land und in armen Familien muften 
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die Kinder aber auch schon in jiingeren Jahren arbeiten, um zum Unterhalt beizutra- 
gen. Knaben aus reicheren deutschen Familien und solche, die besonders talentiert wa- 
ren, wurden von den Eltern bis zur Eheschliefung meist auf eine Jeschiwa nach Polen, 

Bohmen oder Méhren geschickt. Madchen erhielten zwar teilweise eine biirgerliche Er- 

zichung, in der Regel aber keine schulische religiése Ausbildung. Sie lernten die Gebete 

und die Ver- und Gebote, vor allem der koscheren Haushaltsfiihrung.28¢ 
Fiir den Unterhalt der Schulen kamen die Gemeinden auf. In Mzhren hatte jede Ge- 

meinde, in der es wenigstens 30 Steuerzahler gab, die Pflicht, eine Talmudschule zu 

unterhalten, falls mindestens sechs iltere und sechs jiingere Schiiler angemeldet wur- 
den. Auch fiir ihren Unterhalt mufte die Gemeinde aufkommen.?s’ Ahnlich war die 
Situation im heutigen Burgenland, wo sich beispielsweise die Deutschkreutzer Ge- 
meinde 1762 dazu entschlof, einen Fonds fiir die Talmud-Tora-Schule einzurichten. 

Die Vorsteher muflten aus der Almosenkasse (Zedaka) jahrlich 20 Gulden in den Fonds 
einzahlen. In dem entsprechenden Beschluf heif3t es: »So soll es fiir immerdar sein, und 

die kommenden Generationen sind nicht befugt, diese Verfiigung zu dndern, damit 
nicht, Gott behiite, der Talmud-Tora Fonds abgeschafft werde. Die Welt hat nur durch 

das Lernen der kleinen Kinder Bestand, und achtet wohl auf die S6hne der Armen, denn 

von ihnen wird die Tora ausgehen.«?® 
In Wien erfolgte der Unterricht privat durch Hauslehrer, eine Religionsschule wurde 

erst Anfang des 19. Jahrhunderts eingerichtet.? 
Aus Hohenems sind die Namen einiger Schulmeister des 17. und 18. Jahrhunderts 

iiberliefert. Auch die Juden in Sulz diirften iiber einen eigenen Lehrer verfiigt haben. 

Diese Lehrer erteilten den Unterricht in ihren Privatwohnungen, die Kosten trugen die 

Eltern nach Anzahl der Kinder, die den Unterricht besuchten.?®® In Hohenems bestan- 
den auch zwei Vereine, die sich dem Studium der Heiligen Schriften widmen sollten. 
Rabbiner L6b Ullmann griindete 1783 die Chewra Talmud Tora (»Religicser Verein zur 
Beforderung des Studiums in der Heiligen Schrift«), dessen Ziel darin bestand, den 
Kindern armer Eltern Hebriisch beizubringen und sie in Religion zu unterrichten. 

Rabbiner Samuel Ullmann griindete 1796 einen #hnlichen Verein, Chewra Ketanoh 
(»kleiner Verein«), dem hauptsichlich die Schulabginger angehérten.?”! 

In Kriegshaber in Burgau beschiftigte die dortige Judenschaft 1671 einen gemeinsa- 
men Lehrer im Dorf. Reichere Familien leisteten sich eigene Hauslehrer.?*? 

In Galizien war die Erziehung 6ffentlich und durch die jiidischen Gemeinden orga- 

nisiert. Die Rabbiner bildeten die Lehrer aus, priiften und beaufsichtigten sie. Private 
Schulen gab es nur in sehr kleinem Umfang bei Reichen und Pichtern auf dem Land. 
Die Gemeinden verpflichteten die Eltern, ihre Kinder im Alter von drei bis 13 Jahren 
lernen zu lassen.?” 

In der ersten Hilfte des 18. Jahrhunderts wurde es fiir Juden auch méglich, an pro- 
testantischen Universititen in Deutschland ein Universititsstudium zu absolvieren, 
Viele entschlossen sich zum Medizinstudium, da dem Heilen von Kranken religionsge- 
setzlich ein besonderer Stellenwert zukam und andere akademische Berufe fiir Juden 
vetboten waren. Aulerdem war es vielfach nicht mehr gestattet, ohne universitdre Aus- 
bildung als Arzt zu praktizieren. Auch Juden, die Philosophie oder Naturwissenschaf- 
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ten studieren wollten, muliten sich an den medizinischen Fakultiten einschreiben, was 

der Grund dafiir war, dal viele der ersten jiidischen Gelehrten mit akademischer Aus- 

bildung Arzte waren, auch wenn sie sich anderen Disziplinen widmeten. In Prag ist der 

Arzt und Aufklirer Jonas Jeitteles zu nennen, mit dem auch Jecheskel Landau be- 

freundet war.?** Das Medizinstudium im Habsburgerreich wurde Juden 1774 gestattet. 
Viele Prager Juden hatten bis dahin in Halle studiert. Die Zahl jiidischer Medizin- 

studenten stieg nun stark an; 1777 kam es an der Prager Universitit zu einer Schligerei 

zwischen jiidischen und nichtjiidischen Studenten, was wahrscheinlich kein singulédres 
Ereignis darstellte.?” 
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III. Auf dem Weg zur Gleichberechtigung: 
Haskala und Toleranz 

1. Die Haskala 

Lokaler Ausgangspunkt der jiidischen Aufklirung, der Haskala (»mit Hilfe des Ver- 
standes aufkldren«), war Berlin. Die jiidischen Aufklirer, die Maskzlim, strebten fiir die 

Juden die Verbreitung weltlicher Bildung neben dem Studium der Tora an. Sie sollten 
zudem Deutsch lernen, um auf diese Weise Integration in die Mehrheitsgesellschaft und 

die Emanzipation, also die rechtliche und soziale Gleichstellung, zu erlangen. Beson- 

deren Wert legten die Maskilim aber auch auf die hebriische Sprache, um auch jene 
Juden, die noch nicht Deutsch konnten, mit ihren Ideen erreichen zu kénnen. Daraus 

ergab sich erstmals die Notwendigkeit, das Hebriische zu modernisieren.?% 
Zentralfigur der Haskala war der Philosoph Moses Mendelssohn (1729-1786). 

Mendelssohn wurde in Dessau, der Hauptstadt des Fiirstentums Anhalt, geboren. 

Sein Vater, der die Familie nur mithsam als Schulklopfer, Lehrer und Toraschreiber 

ernihren konnte, erzog ihn traditionell. Im Alter von sechs Jahren schickte er seinen 

Sohn zu Rabbiner David Frinkel, der ihn in den Talmud einfiihrte und mit der Philo- 

sophie des mittelalterlichen spanischen Gelehrten Moses Maimonides bekannt- 
machte. Zwischen Frinkel und seinem Schiiler entstand eine enge Bindung. Als 
Frinkel als Oberlandesrabbiner nach Berlin gerufen wurde, folgte ihm Mendelssohn 

1743 nach kurzer Zeit nach, um seine Studien fortzusetzen. Vollig mittellos, konnte er 

dank Frinkels Intervention nur deshalb in Berlin bleiben, weil ihn ein Schutzjude in 

sein Haus aufnahm. Im Jahr 1750 wurde er Hauslehrer bei dem Seidenfabrikanten 

Isaak Bernhard, der ihn zum Buchhalter und spiter auch Teilhaber seiner Fabrik 
machte. Derart wirtschaftlich abgesichert konnte Mendelssohn sich ganz der Auf- 

klirungsidee widmen. Nach ersten publizistischen Erfolgen gewihrte ihm Konig 

Friedrich II. 1763 den Status eines Schutzjuden. Im Haus des Bankiers Daniel Itzig 
(1723-1799) wurde er in den 1740er und 1750er Jahren gemeinsam mit seinem Freund 

Aron Gumpertz (1723-1769), Sohn einer Hoffaktorenfamilie, von Israel Samoscz 

(1700-1772) unterrichtet, der die beiden auch mit sefardischer Philosophie, Mathe- 

matik und Literatur bekanntmachte.?”’ 
Berlin erlebte in der ersten Hilfte des 18. Jahrhunderts einen gewaltigen Auf- 

schwung, seine Einwohnerzahl verdoppelte sich, Handel und Manufakturen blihten, 
Mit der Thronbesteigung Friedrichs II. wurde die Stadt auch zu einem Anziehungs- 
punkt fiir die Intellektuellen Europas. Um den Verleger Friedrich Nicolai (1733-1811) 

bildete sich ein Kreis wissenschaftlich und literarisch interessierter Minner, zu denen 

auch Gotthold Ephraim Lessing (1729-1781) und Moses Mendelssohn gehérten. Die- 
ses intellektuelle Klima begiinstigte gemeinsam mit der reichen jiidischen Oberschicht, 
die die wirtschaftliche Existenz der Maskilim ermdglichte, die Anfinge und das Ent- 
stehen der Haskala. Mendelssohn erarbeitete sich als Autodidakt die Werke der wich- 
tigsten europdischen Philosophen und gemeinsam mit Samoscz, Gumpertz und dem 

Prager Arzt Abraham Kisch (1725-1803) die Ideen der Aufklirung. Der Verleger 
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Herz Homberg, Kitwe Kodesch (»Heilige Schriften«; verschiedene Bibelkommentare), 

Wien 1818 

Nicolai brachte schlieflich seine wichtigsten Werke und seine grofle Bibeliibersetzung 
heraus.?%® 

In den 1770er und 1780er Jahren scharte sich ein Kreis von Anhidngern um Men- 
delssohn, darunter der in Hamburg geborene und aus Kopenhagen kommende Naftali 
Herz Wessely (1725-1805), der beim Hamburger Rabbiner Jonathan Eybeschiitz 

(1690-1764) studiert hatte. Eybeschiitz war im beriihmten Amulettenstreit sabbatiani- 

scher Neigungen verdichtigt worden. Salomon Dubno (1738-1813) ermunterte Men- 
delssohn zu seiner Bibeliibersetzung. Herz Homberg (1749-1841), geboren in Lieben 

bei Prag, hatte unter anderem bei Jecheskel Landau studiert und sich auch grofles welt- 
liches Wissen angeeignet. Er verlangte eine radikale Reform der jiidischen Schulen, wor- 
auf noch zuriickzukommen sein wird. Der Kreis umfafite schlieflich mehrere Dutzend 
junger Juden, die Mendelssohns Bibelunternehmen, literarische Werke, Schulgriindun- 
gen (Prag 1782, Triest 1784) und die Herausgabe der Zeitschrift Ha-Me’assef (»Der 
Sammler«) voranbrachten. Sie waren alle griindlich in der jiidischen Tradition ausge- 
bildet, aber gleichzeitig bereit fiir die Aufnahme neuer dufierer Einfliisse.?” 

Alle diese Maskilim lebten das prekire Dasein jiidischer Hauslehrer, die von der An- 
stellung durch einen Schutzjuden abhingig waren oder aber als Wanderlehrer umher- 

ziehen mufiten. Als Hauslehrer trugen sie die Haskala in die reichen jiidischen Fami- 
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lien. Auch die jiidischen Arzte waren durch ihr wissenschaftliches Studium fiir die Auf- 
kldrung sehr empfinglich. Der bereits erwihnte Jonas Jeitteles (1735-1806), der in 
Leipzig und Halle studiert hatte, stellte als Arzt der Prager Gemeinde erste Kontakte 

zur Berliner Haskala her und brachte die aufklirerischen Ideen in seine Heimatstadt. 
Seine S6hne Baruch und Juda und sein Enkel Ignaz Jeitteles gehorten zu den wichtig- 

sten Prager Aufkliarern. Am Ende seines Lebens war er zudem Pionier der Pocken- 

schutzimpfung. Er hatte von der Entdeckung Edward Jenners in der medizinischen 
Fachliteratur gelesen, sie an seiner Tochter ausprobiert und anschliefend 1500 Men- 

schen geimpft. Viele Christen und Juden sahen in der 1801 in Osterreich eingefiihrten 
Impfung einen Eingriff in den gottlichen Ratschluf, worauf ihnen Jeitteles entgegnete, 

dafl dann auch das Heizen im Winter verboten sein miifSte.>® 
Mendelssohns Bibeliibersetzung — die Ubertragung des Pentateuch ins Deutsche mit 

hebriischen Buchstaben samt der Anfertigung eines Kommentars (Bz’zr) — sollte der 

Tiefenwirkung seiner aufklirerischen Ideen innerhalb der jiidischen Gesellschaft 
dienen. Das Vorhaben dauerte zehn Jahre, von 1773 bis 1783, und wire ohne die Mit- 

arbeit anderer Mask:lim in dieser Zeit nicht zu schaffen gewesen. Zu diesen — sie arbei- 
teten am Kommentar, wihrend Mendelssohn die Ubersetzung besorgte — gehorten 
Salomon Dubno, Naftali Herz Wessely, Aron Jaroslaw und Herz Homberg.>** Obwohl 

Mendelssohn und seine Mitarbeiter grofRe Riicksicht auf die jiidische Tradition und die 
rabbinische Gelehrsamkeit nahmen, stie§ ihr Vorhaben auf Ablehnung und Widerstand 
seitens der Orthodoxie. Einer der wichtigsten Gegner war Jecheskel Landau, der ins- 

besondere wegen der hohen Anspriiche, die Mendelssohns Deutsch an den jiidischen 

Leser stelle, die Schwiichung der Tradition und die Entstehung einer sikularen Kultur 
innerhalb des Judentums befiirchtete>® Landau und das gesamte Rabbinat sorgten 
sich, daf Mendelssohns Deutsch »zu schwer und zu gut« sei und die Jugend dazu ver- 

leiten konnte, zu deutschen Wérterbiichern zu greifen und dadurch Deutsch zu lernen., 
Deshalb empfahlen sie die Ubersetzung eines gewissen Siissmann Glogau, die in einem 
»leichten Deutsch« und im traditionellen Geist gehalten sei’® 

Das Gesamtwerk, also Ubersetzung und Kommentar, das Netiwot Ha-Schalom 
(»Wege des Friedens«) genannt wurde, erlebte dennoch einen groflen Erfolg. Schon die 

erste Auflage verbreitete sich unter den Juden ganz Europas, und bis 1888 erlebten die 
»Wege des Friedens« 17 Auflagen. In den Schulen der Haskala wurden sie als Unter- 

richtsmittel verwendet, wie dies 1813 Joseph Perl in Tarnopol von dem italienischen Ma- 
skil Simcha Luzatto empfohlen wurde., Wessely hatte allen von Maskilirm gegriindeten 
Schulen in Mittel- und Osteuropa deren Verwendung nahegelegt.>® 

Eine besonders wichtige Trigerin der Ideen der Haskala war die Zeitschrift Ha- 

Me’assef. Thr Zweck war es, ihre Leser in hebraischer Sprache im Sinne der Aufklirung 
zu bilden und zu erziehen. Die einschligigen Beitrige wurden in den 1780er und 1790er 

Jahren von mehr als einem Dutzend Maskilin aus Deutschland, Polen, B6hmen, Oster- 
reich, Italien, Frankreich und Holland geschrieben.?% 

Die erste aufklirerisch-jiidische Zeitschrift der habsburgischen Linder erschien 1802 
in Prag. Die »Jiidischdeutsche Monatsschrift« wurde von einer »Gesellschaft junger 
Hebrder« herausgegeben und erschien in deutscher Sprache, gedruckt in hebriischer 
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Schrift. Die Herausgeber und Mitarbeiter, darunter Baruch, Ignaz und Juda Jeitteles, 
Moses Wiener, Simon Brandeis und Moses Leib Fochs, sahen sich einer innerjiidischen, 
antiaufklirerischen Opposition gegeniiber. Da die Zeitschrift nicht die erforderliche 
Zahl von Subskribenten erreichte, mufite ihr Erscheinen nach sechs Heften eingestellt 
werden.?% 

Die ersten Maskilirz in Wien verdienten sich ihren Lebensunterhalt als Hauslehrer 
oder Korrektoren. Gerson Wolf, einer der ersten Wiener jiidischen Historiker des 

19. Jahrhunderts, schrieb iiber sie: »Dieser Privatlehrer mufl besonders gedacht wert- 

den. Es waren dies fast durchgehends Autodidacten, aber sie brachten hiufig geklartere 

Anschauungen in die Familien, und nicht blof die Schiiler, auch die Eltern waren oft 
dringend des Unterrichtes und der Belehrung bediirftig.« Zu diesen Lehrern gehorten 

Ignaz Jeitteles, Beer Oppenheimer und Koppel Mandel. Weitere Maskilim arbeiteten 

als Korrektoren vor allem in der Druckerei des Nichtjuden Anton Schmid (1765-1855). 
Die ersten hebriischen Buchdruckereien der Stadt waren, da dies den Juden verboten 

war, von den beiden Nichtjuden Josef Hraschansky (1752-1806) und Josef Lorenz von 

Kurzbéck (1736-1792) gegriindet worden. Hraschansky suchte bereits 1785 bei der 
Regierung um die Erlaubnis an, eine hebriische Druckerei zu eréffnen, aber erst 1789 

wurde ihm die Genehmigung erteilt. Fast gleichzeitig erhielt auch Kurzbdck diese Er- 
laubnis. Er schickte seinen Mitarbeiter Anton Schmid nach Lemberg, um dort den 
hebriischen Buchdruck griindlich zu erlernen. Als Kurzbdck 1792 starb, wurde die 

Druckerei von Schmid tibernommen, der sie bald zur gréften und bedeutendsten der 
Monarchie machte.% 

Im Jahr 1800 wurde der Import hebriischer Druckwerke in die Lander der Habs- 
burger verboten, was Wien zu einer Monopolstellung auf diesem Feld verhalf. Die 
Druckerei Schmids versorgte ganz Osterreich und das benachbarte 6stliche Ausland 

mit hebriischen Biichern und wurde auch zu einem Zentrum des sefardischen Buch- 
drucks. Zu den Korrektoren, die bei Schmid und in anderen Druckereien arbeiteten, 

gehorten Samuel Romanelli (1757-1814) aus Mantua, Jehuda Ben-Sew (1764-1811) aus 
Polen und Salomo Levisohn (1789-1822). Sie alle sahen sich der Haskala verpflichtet.?% 

Im Jahr 1820 griindete Schalom Cohen (1772-1845), der letzte Herausgeber der Ha- 
Me’assef, die einflufreiche Zeitschrift Bikkure ba-Ittim (»Erstlingsfriichte der Zeiten«), 

die jihrlich ebenfalls bei Schmid erschien*® und Szenen aus der jiidischen Geschichte, 
Biographien bedeutender Personen, Texte aus dem Talmud und belletristische Beitrige 

mit vielen Ubersetzungen aus anderen Sprachen brachte. Sie druckte auch Beitrige aus 
Ha-Me’assef nach. Bikkure ba-Ittim stie in Wien aufgrund der hohen Zahl kiirzlich 
aus den Provinzen zugewanderter Juden auf grofen Anklang. Absatz fand sie auch in 
Bshmen und Mihren und besonders in Galizien, wo der Kampf zwischen Maskilin, 
Chassidin und Orthodoxen tobte?! 

Nach dem dritten Band beendete Cohen seine Herausgebertitigkeit. Neuer Heraus- 
geber wurde Moses Landau (1788-1852), der Enkel von Jecheskel Landau. Auch der 
Mitarbeiterkreis wurde erweitert. Neu hinzu kamen Salomo Rapoport, der Dichter 
Salomon Pergamenter (geb. um 1788) aus Briinn, Mendl Levin (1749-1826) aus 

Satanov in Podolien und der aus Brody stammende Satiriker Isaak Erter (1791-1855). 
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Ab dem sechsten Band ist der Name des verantwortlichen Redakteurs nicht mehr be- 

kannt. Als Isaak Samuel Reggio aus G6rz und Samuel David Luzzatto (1800-1865) zum 
Mitarbeiterkreis stieBen, hatte die Zeitschrift bereits mit sinkenden Abonnentenzahlen 

zu kimpfen.’!! Reggio war an der Griindung des Rabbinerseminars in Padua beteiligt, 

wo ab 1829 bis zu seinem Tod auch der in Triest geborene Luzzatto unterrichtete.'? 
1824 brachte Moses Landau, Inspektor an der jiiddischen Normalschule in Prag, erst- 

malig eine deutschsprachige Beilage auf den Markt.>”* Die letzten drei Jahrbiicher gab 
Juda Jeitteles heraus. Mit dem zwolften Jahrgang muflte das Erscheinen wegen nach- 
lassenden Interesses eingestellt werden. Die Nachfolgezeitschrift Kerenz Chemed (»Der 

liebliche Weinberg«) erschien von 1833 bis 1843 regelmilig und mit Unterbrechungen 

bis 1857. Sie wurde von Samuel Lob Goldenberg (ca. 1807-1846) mit Hilfe von Rapo- 
port, Luzzatto und Nachman Krochmal gegriindet und sollte weniger schongeistig 

als intellektuell anspruchsvoll sein. Mitarbeiter waren der Historiker Markus Jost 
(1793-1860), der in den 1820er Jahren als erster eine umfassende Geschichte der Juden 

geschrieben hatte, Adolf Jellinek (1821-1893), spiter Prediger und Oberrabbiner der 
Wiener Gemeinde, und Joseph Perl*** 

Die 1844 von Max Emanuel Stern (1811-1873) aufs neue begonnenen Bikkure ha-It- 
tim, die sich spiter Kochbe Jizchak (»Die Sterne Isaaks«) nannten und bis 1848 erschie- 

nen, blieben relativ erfolglos.*® Nach deutschem Vorbild erschienen in Wien nun auch 
jildische Zeitschriften in deutscher Sprache. Die erste war das 1842 von Isidor Busch 
gegriindete »Jahrbuch fiir Israeliten«. Die Mitarbeiter dieses Jahrbuchs gehorten der 
jidischen Elite Osterreichs an: Josef Wertheimer, Isaak Noah Mannheimer, der Ver- 
lagslektor Max (Meir Halevi) Letteris (um 1800-1871), Ludwig August Frankl (1810- 

1894), der ehemalige Hohenemser Rabbiner Abraham Kohn, aber auch deutsche 

Gelehrte wie Leopold Zunz (1794-1886), der 1822 das erste wissenschaftliche jiidische 

Periodikum, die »Zeitschrift fiir die Wissenschaft des Judentums, gegriindet hatte, und 
dessen Jugendfreund Markus Jost. Max Letteris publizierte 1847 auch eine Wiedergabe 
talmudischer Legenden unter dem Titel »Sagen aus dem Orient«. Letteris und Busch, 

dessen Vater die Schmidsche Druckerei erworben hatte, sollten im Mirz 1848 noch die 
kurzlebige Wochenzeitung »Oesterreichisches Central-Organ fiir Glaubensfreiheit, 
Cultur, Geschichte und Literatur der Juden« herausgeben.>!¢ 

2. Die Josephinischen Toleranzpatente 

Das Ziel der Toleranzgesetzgebung Josephs II. war die Steigerung des konomischen 
Nutzens der Juden fiir den Staat. Im Jahrhundert der Aufkldrung und am Vorabend der 
Franzosischen Revolution waren auch die geistigen Rahmenbedingungen fiir deren 

rechtliche Besserstellung gegeben. Christian Wilhelm von Dohm (1751-1820) publi- 
zierte im September 1781 in Berlin seine Schrift »Uber die biirgerliche Verbesserung 
der Juden, in der er die den Juden vorgeworfenen Fehler als Folge ihrer Diskriminie- 
rung erklirte. Dementsprechend forderte er ihre Gleichstellung sowie gleiche Rechte 

und Pflichten fiir alle. Den AnstoR zu seiner Schrift lieferte ihm Mendelssohn, an den 

sich der Vorsteher der Juden des Elsa8, Herz Cerfberr, mit der Bitte um Hilfe gegen 
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eine antijidische Hetzkampagne 
gewandt hatte. Mendelssohn bat 
nun seinen Freund Dohm, eine 

Verteidigungsschrift fiir die Elsis- 
ser zu schreiben, aus der die »Biir- 
gerliche Verbesserung« hervor- 
ging.*’” Am Schluf seines Buches 
wies Dohm darauf hin, daf} er in 

einer Zeitung gelesen habe, dal} 
den Juden des Habsburgerreiches 

moglicherweise bald die Gleichbe- 
rechtigung gewihrt werden wiir- 
de18 

Tatsichlich war dort die Debat- 

te bereits in vollem Gang. Ausge- 
16st wurde sie durch ein Handbil- 
let Josephs II. vom Mai 1781, in 
dem dieser seine Vorstellungen ei- 
ner neuen Judenpolitik skizzierte. 

Das Billet wurde der bohmisch- 
Osterreichischen und der ungari- 

schen Hofkanzlei vorgelegt und ' 

schlieflich auch als Bekanntma- Jubel anldflich der Bekanntmachung eines der 
chung verdffentlicht. Im Sommer Toleranzpatente Josephs II. 

1781 entbrannte zuerst in Prag 

und dann in Wien die 6ffentliche Debatte iiber die Stellung der Juden, in der Tole- 
ranzbefiirworter und -gegner ihre Argumente austauschten, Auch Dohms Schrift wurde 
nach ihrem Erscheinen im September diskutiert. In Wien war man sich {iber das Tempo, 

mit dem man vorgehen sollte, uneinig. Fiir die Toleranz traten die Hofkammer und die 
Mehrheit des Staatsrats ein, ihre Gegner fanden sich vor allem in der béhmisch-6ster- 
reichischen Hofkanzlei und der Kirche?? 

Mit Riicksicht auf die judenfeindliche Stimmung erklirte der Kaiser in einer Resolu- 
tion vom 1. Oktober 1781, daR er nicht die Absicht habe, »die jiidische Nation in den 

Erblanden mehr auszubreiten oder da, wo sie nicht toleriret ist, neu einzufiihren, son- 

dern nur da, wo sie ist, und in der Maf, wie sie als tolerirt bestehet, dem Staate niitzlich 

zu machen«.?° 
Das erste Toleranzgesetz folgte wenige Wochen spiter als Hofdekret und betraf die 

Juden Béhmens. Es trug den Titel »Verordnung zur besseren Bildung und Aufkldrung, 
wurde am 19. Oktober 1781 verdffentlicht und diente als Vorbild fiir das Toleranzpa- 

tent fiir Wien und Niederdsterreich. Das Dekret blieb bis 1797 in Kraft. Grundsitzlich 
dnderte sich nur wenig am rechtlichen Status der béhmischen Juden. Die Sondersteu- 
ern, die Vorschriften zur Eheschliefung und die Beschrinkung der Familienzahl im 
Land blieben bestehen. In der Wirtschaftstitigkeit gab es nun aber fast keine Ein- 
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schrinkungen mehr. Die deutsche Sprache sollte innerhalb zweier Jahre im 6ffentlichen 
Gebrauch verbreitet sein; es sollten jiidische »Normalschulen« errichtet werden, in de- 

nen der Unterricht auf deutsch zu erfolgen hatte, gegebenenfalls muflten christliche 
Schulen besucht werden.??! Im Jahr 1784 wurde die innerjiidische Gerichtsbarkeit auf- 
gehoben, die Juden standen fortan unter der jeweiligen Ortsgerichtsbarkeit. Die Prager 
Juden erzihlten sich den Witz, da§ Joseph II. Rabbiner Jecheskel Landau zum Gelehr- 
ten gemacht habe: Indem er ihm die Gerichtsbarkeit nahm, zwang er ihn, den ganzen 
Tag zu studieren.’? 4 

Am 15. Dezember 1781 folgte das Toleranzpatent fiir die Juden in Osterreichisch- 

Schlesien, das restriktiver als das bdhmische Hofdekret war. Der gesetzliche Status der 
Juden #nderte sich nicht, doch sie muf8ten ihre Kinder in christliche Schulen schicken, 

Gottesdienste durften nur noch privat und nicht mehr 6ffentlich gefeiert werden, und 
auch die gewdhrte Handelsfreiheit war eingeschrankt.’? 

Das Toleranzpatent fiir Wien und Niederdsterreich vom 2. Januar 1782, an dem auch 
Sonnenfels mitgearbeitet hatte, lief zur Beruhigung der christlichen Bevélkerung Be- 
schrinkungen bestehen, die urspriinglich hétten beseitigt werden sollen. Das Biirger- 
und Meisterrecht blieb den Wiener Juden weiter verwehrt, sie durften keine Hiuser 
und Giiter besitzen. Die Toleranz bezog sich ausdriicklich nur auf das Familienober- 
haupt und seine unverheirateten Kinder. Nachkommen, die einen eigenen Haushalt 
griindeten, verloren die Toleranz. Das Tragen von diskriminierenden Abzeichen und 
Trachten wurde abgeschafft, Grofhindler und Honoratioren durften einen Degen tra- 

gen, ein Privileg, das den Pragern nicht gestattet war. Lokalbesuch, freie Wohnungswahl 
und das Halten von Dienstboten waren nun gestattet. Das Ausgangsverbot fiir den 

Sonntagvormittag, die Bestimmung, sich vor Prozessionen zuriickziehen zu miissen, 
und die demiitigende Leibmaut fiir fremde Juden wurden aufgehoben. Die Juden durf- 

ten fortan die Universititen und Kunstakademien besuchen und sollten eine eigene 
Normalschule einrichten. Auch in wirtschaftlicher Hinsicht folgten Erleichterungen. 
Die freie Wahl des Gewerbe- oder Handelszweiges wurde eingefiihrt, die Griindung 
von Manufakturen und Fabriken nahegelegt, und die doppelten Gerichts- und Kanz- 

leigebithren wurden abgeschafft. Die Niederlassung in Niederosterreich, auf dem fla- 
chen Land, blieb aber, aufler im Falle einer Fabriksgriindung oder der Ausiibung eines 
»niitzlichen« Gewerbes, weiter verboten.’?* 

Das Toleranzpatent fiir Mahren folgte am 13. Februar 1782 und hatte letztlich 
restriktiven Charakter’” Die Vorbereitung des Toleranzpatentes fiir Ungarn nahm lin- 
gere Zeit in Anspruch, da die ungarische Hofkanzlei zunichst Gutachten der Komi- 
tate und anderer Kérperschaften einholte. Auch jiidische Gemeinden, darunter die aus 
der Altstadt von Ofen, St. Georgen und die Siebengemeinden des heutigen Burgen- 
landes, wandten sich in Petitionen an die Hofkanzlei, in denen sie gegen das geplante 
Verbot des Barttragens und fiir die Abschaffung der Leibmaut eintraten. Das Patent 
wurde schlieBlich am 31. Mirz 1783 verkiindet. Juden durften, im Gegensatz zu Boh- 
men und Méhren, Bauernhéfe pachten und auch ihre Zahl wurde nicht beschrinkt, 
Viele Juden liefen sich nun in Pest nieder, das Ofen/Buda gegeniiber am anderen Do- 
nauufer lag. Die Erziehungsvorschriften fiir Schulen waren sorgfiltig ausgearbeitet 
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und verpflichtend. Angesehene Juden durften Degen tragen, die Birte mufiten abra- 

siert werden. Letztere Bestimmung fiihrte aber zum erbitterten Widerstand der ortho- 
doxen Juden unter dem Prefburger Gemeindevorsteher Kopel Theben, und der 
Kaiser nahm die Bestimmung schliefllich zuriick. Trotz mancher Erleichterungen 
betrachteten die Juden das Toleranzpatent als Erschwerung, da sie beispielsweise Do- 

kumente nicht mehr auf hebriisch oder jiddisch verfassen durften und Schulen 

errichten sollten, in denen Deutsch und Ungarisch unterrichtet werden mufite’? In 
Siebenbiirgen war Juden vor der Toleranzgesetzgebung die Niederlassung nur in 
Karlsburg (bis 1715 Weillenburg, rumin. Alba Julia, ungar. Gyulafehérvar) erlaubt, 
eine Vorschrift, iiber die sich aber viele hinwegsetzten. Mitte der 1780er Jahre erfolgte 
die Aufhebung dieser Beschrinkung, und 1787 wurde das ungarische Patent auch auf 

Siebenbiirgen ausgedehnt.>?’ 
Das letzte der Josephinischen Toleranzpatente betraf Galizien und die Bukowina und 

wurde am 30. September 1789 veroffentlicht. Es gab den Juden einerseits mehr Rechte 

als in den {ibrigen Provinzen und hatte vor allem den Zweck, sie von der Auswanderung 
in den Westen abzuhalten — dazu diente unter anderem die Bestimmung, Grund und 

Boden kaufen zu diirfen, ohne sich taufen lassen zu miissen. Sie konnten auch Stadt- 

biirgerrechte erwerben und erhielten das aktive und passive Wahlrecht. Andererseits 
wurde die Gemeindeautonomie aufgehoben und auf religiése Angelegenheiten be- 
grenzt, das Gemeindesystem selbst neu organisiert.’? 

In den italienischen Provinzen der Monarchie wurden vorliufig keine besonderen 
Toleranzpatente erlassen. In Mantua, wo der Grofteil der lombardischen Juden lebte, 

wurde das bestehende Privileg 1780 erneuert und der Kaiser hob nur die Verpflichtung 

zum Tragen eines roten Kennzeichens auf. Allerdings begniigten sich die Mantuaner 
Juden nach Verdffentlichung der ersten Patente nicht mit ihrem Privileg und legten 

Beschwerde ein, da einige Toleranzbestimmungen in der Praxis nicht zur Anwendung 

kamen. Gorz und Triest erhielten erst 1790 offizielle Toleranzpatente.?? 
Fiir Hohenems, die Handvoll Tiroler Juden, Vorderésterreich und die Osterreichi- 

schen Niederlande wurden keine besonderen Toleranzpatente erlassen. 
Im Zuge der Toleranzgesetzgebung mufiten die Juden nun auch Familiennamen an- 

nehmen, wie in Europa seit dem 15. Jahrhundert bei den Christen, aber nur bei man- 
chen Juden iiblich. Juden hatten bisher nur den Rufnamen gefiihrt, dem der Name des 
Vaters hinzugefiigt wurde. Viele Privilegierte nahmen im 17. Jahrhundert Familienna- 
men an, indem sie sich nach Orten meist ihrer Herkunft benannten (z. B. Oppenhei- 

mer, Wertheimer). Kaiser Joseph II. verfiigte nun in einem Patent vom 23. Juli 1787 die 
Annahme von Familiennamen fiir Juden in allen Provinzen. Diese waren bis 30. No- 
vember 1787 dem zustindigen Magistrat oder der Grundherrschaft gemeinsam mit 
einem »Zeugniszeddel«, einer Bestitigung des Rabbiners, vorzulegen. Da in Wien kein 
Rabbiner amtieren durfte, iibernahmen hier zwei Mitglieder der Familien Wertheimer 
und Leidesdorfer die Ausstellung dieser Zeugnispapiere. Im selben Patent ordnete der 
Kaiser auch die Fiihrung der Matrikenbiicher in deutscher Sprache per 1. Januar 1788 
Aty o 
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3. Die Folgen der Toleranzpatente 

Die Reaktionen der Juden auf die Toleranzpatente waren unterschiedlich. In vielen 

Provinzen stiefen sie auf Ablehnung oder wurden beargwohnt. Die Orthodoxen fiirch- 

teten, man wiirde ihnen das Talmudstudium verbieten und die religiésen Fundamente 
untergraben. In Wien stiel das Patent jedoch auf Begeisterung, und auch in Triest 

wurde die Toleranzpolitik wohlwollend aufgenommen. Als in Gradisca der Text des 
bohmischen Toleranzpatentes bekannt wurde, veréffentlichte der Gemeindevorsteher 

Elias Morpurgo ein Loblied auf das Herrscherhaus. Auch die »Gazzette di Mantova« 

druckte den Text des Hofdekrets fiir Bohmen ab. Mendelssohn selbst stand der 

josephinischen Gesetzgebung zunichst argwoéhnisch gegeniiber — er befiirchtete unter 
anderem die Absicht, die Juden zur Taufe zu bewegen —, dulferte sich mit der Zeit aber 

positiv.**! 
Bei den Maskzli fanden die Toleranzpatente Beifall, sahen diese doch die Moglich- 

keit, in den Bildungs- und Erziehungsbestimmungen ihre eigenen Vorstellungen zu ver- 
wirklichen. Naftali Herz Wessely verfallte 1782 seine Schrift Diwre Schalom we-Emet, 

die 1798 vom Betliner Aufklirer und Freund Mendelssohns David Friedlander (1750 
1834) unter dem Titel »Worte des Friedens und der Wahrheit an die gesamte jiidische 

Nation, vorziiglich an diejenigen, so unter dem Schutze des glorreichen und grof- 
michtigen Kaisers Joseph II. wohnen« ins Deutsche {ibersetzt wurde.>*2 Sie enthielt alle 
aufkldrerischen Denkansitze philosophischer und pidagogischer Art, die auf die 

Haskala eingewirkt hatten. Wessely verlangte zudem eine Bildungs- und Erziehungs- 
reform, die weltlichem Wissen Vorrang einrdumen sollte, was auf den erbitterten Wider- 

stand des orthodoxen Rabbinats stief8. So verurteilte beispielsweise Rabbiner Jecheskel 
Landau in Prag in seiner Schabbatpredigt zu Pessach 1782 Wessely auf das schirfste und 
bat den Berliner Oberrabbiner, sich ihm anzuschlief3en.??*> Dieser war zunichst einver- 
standen, lieR sich aber von den Gemeindevorstehern und Mendelssohn wieder von 

seinem Vorhaben abbringen. In den norditalienischen Gemeinden Triest, Gorz, Vene- 
dig, Ferrara, Ancona und Reggio hingegen wurden Wesselys erzieherische Reformplédne 
begriift und gegen die Verurteilungen durch aschkenasische Rabbiner in Schutz ge- 
nommen. So bezeichnete der Triestiner Rabbiner Isaac Formiggini die Schriften von 
Mendelssohn und Wessely als lobenswert.*** 

Erziehung: Die Normalschulen 

~ Die Erziechungsreformen der Maskélim fiihrten zwischen 1778 und 1816 zur Griin- 
dung von zehn modernen Schulen im Alten Reich, darunter in Prag, Wien und Triest, 
die meist von irmeren Kindern besucht wurden, da der Nachwuchs aus reicheren Fa- 
milien nach wie vor Unterricht durch Hauslehrer genofl oder die Gymnasien besuchte. 
Diese Tatsache sowie der Widerstand der Orthodoxie fithrten dazu, daf viele dieser 
Schulen nach wenigen Jahren oder Jahrzehnten aus Geldmangel wieder schliefen 
muften. 

Die Erziehung der Kinder und ihre Unterweisung auch in weltlichem Wissen waren 
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von besonderer Bedeutung fiir die Emanzipation. Um den weltlichen Unterricht zu for- 

dern, hatte die Gsterreichische Regierung bereits 1786 die Heiratserlaubnis vom erfolg- 

reichen Besuch einer Normalschule abhingig gemacht. Im Jahr 1807 ordnete Kaiser 

Franz I. zudem an, daf} alle seine Untertanen, gleich welcher Religion sie angehérten, 

vor der EheschlieBung ausreichende Kenntnisse ihres Glaubens nachweisen muften. 

Dementsprechend durften von 1812 bis 1838 jiidische Minner und Frauen nur dann 
heiraten, wenn sie eine erfolgreiche Priifung iiber das Buch »B#e-Zion [Sohne Zions]. 
Ein religios-moralisches Lehrbuch fiir die Jugend israelitischer Nation« von Herz Hom- 
berg abgelegt hatten. Das Werk widersprach zwar nicht der Tradition und wurde, wohl 
eher irrtiimlich, auch vom mihrischen Landesrabbiner Marcus Benedict (auch Morde- 

chai Benet, 1753-1829) gebilligt, war aber kaum als Lehrbuch des traditionellen 

Judentums zu bezeichnen. In deutscher Sprache verfaf3t, lag sein Schwerpunkt auf den 
grundlegenden Zehn Geboten. Den Schabbatgeboten, dem Gebetsritual und den Spei- 
segesetzen schenkte es keine Beachtung. Den Schluf bildete ein Abschnitt iiber die 
religiosen Grundlagen des Daseins als guter Staatsbiirger. Im Jahr 1810 wurde es als ge- 
setzliches Lehrbuch in den deutschsprachigen Erblindern — hier waren Hohenems und 
Wien betroffen, wobei es in Wien noch kein jiidisches Regelschulwesen gab — sowie in 
Bohmen, Mihren und Galizien eingefiihrt.*¢ Die alleinige Giiltigkeit des Bne Zion —in 
den italienischen Provinzen war seine Verwendung nicht verpflichtend, sondern nur 
empfohlen — wurde erst 1856 abgeschafft.?¥ 

Auch Peter Beer (1758-1838) verfalite Lehrbiicher. Er stammte aus Bohmen, hatte 

an der Jeschiwa in Prefburg studiert, war Privatlehrer im Hause Arnstein, wo er von 
Sonnenfels bei der Auswahl seiner Lektiire beraten wurde, und studierte schlieflich an 

der Universitit Wien. Beer wurde zunichst Schuldirektor in Mattersdorf, dann Lehrer 

in seiner Geburtsstadt Neubidschow und schliefilich in Prag.**® Fiir den Unterricht 
seines Sohnes schrieb er ein Religionslehrbuch nach seinen eigenen Vorstellungen. 
Nach dessen frithem Tod wollte er das Buch — eine Art kindgerechte Bibelnacherzah- 
lung — allen Kindern zuginglich machen und verdffentlichte es 1796 unter dem Titel 
Toldot Israel (»Geschichte Israels«). Geschrieben war es auf hebriisch mit einer deut- 
schen Ubersetzung in hebriischer Schrift. Das Werk fand grofen Anklang, erschien 

1854 in sechster Auflage, wurde ins Franzéosische (1819), Polnische (1862) und Russi- 

sche (1870, 1883, 1905) iibersetzt und gilt als Prototyp der jiidischen Religionsleht- 
biicher des Habsburgerreiches. Zwischen 1808 und 1810 schrieb Beer zwei weitere 
Lehrbiicher, Toldot Israel IT und Dat Israel (»Religion, Gesetz Israels«).* 

In den habsburgischen Lindern trafen sich nun die Bestrebungen der Maskilin: mit 
denen der Toleranzpatente des Kaisers, die durch die verlangte Griindung von Nor- 
malschulen die weltliche Bildung der jiidischen Untertanen zu forcieren suchten. Reli- 
gion sollte in den staatlich initiierten und kontrollierten Schulen nicht unterrichtet 
werden, man beschrinkte sich auf die Unterrichtsgegenstinde Deutsch, Lesen, Schrei- 

ben und Rechnen. Der Religionsunterricht wurde weiterhin in den traditionellen 
Schulen erteilt. Dadurch war ein Kompromif} mit dem traditionellen Judentum mdg- 
lich; die Zweiteilung widersprach allerdings wiederum den Vorstellungen der Maskilin, 
die eine Integration beider Bereiche anstrebten > 

— 

399



JUDEN IN DEN HABSBURGISCHEN LANDERN 1670-1848 

Wien 

Die Wiener Juden wurden von der Regierung wiederholt vergeblich dazu aufgefor- 
dert, eine Normalschule zu griinden. Es herrschten geteilte innerjiidische Ansichten 

iber deren Notwendigkeit, da die drmeren Kinder die christlichen Schulen besuchten 

und Kinder aus reicheren jiidischen Familien ohnehin von Hauslehrern unterrichtet 

wurden. Noch 1822 gab es auller der jiidischen Religionsschule keine eigene »israeli- 
tische Elementarschule«. Juden dringten allerdings auf die Mittelschulen, und begabte 
jiidische Studenten erhielten fiir Studienzwecke eine ldingere Aufenthaltsbewilligung. 
1789 erfolgte die erste Promotion eines Juden an der Wiener Medizinischen Fakul- 
tat 4 

Hobenewns 

Im Gegensatz zu Wien wurde in Hohenems bereits im Jahr 1784 eine Normalschule 

erdffnet. Sie wurde von insgesamt 34 Kindern, 18 Buben und 16 Mddchen, besucht und 

vom Rabbiner Léb Ullmann beaufsichtigt. Der Unterricht wurde in der Wohnung des 

ersten Deutschlehrers Lazar Levi Wilsch erteilt. Levi (1761-1836), gleichzeitig Sekre- 

tir der jiidischen Gemeinde, wurde in Hohenems geboren und iibte sein Lehramt bis 

1812 aus.*#? 

Ungarn 

Im Kénigreich Ungarn versuchte als erste die Mattersdorfer Gemeinde den Briicken- 

schlag zwischen der Tradition und den neuen, von der Haskala geprigten Erziehungs- 

modellen. Im Jahr 1782 entstand die »Israelitisch-Deutsche Normalschule«. Mit Jir- 

mejéh Rosenbaum amtierte ein Rabbiner, der sich Neuerungen im Erziehungswesen 

nicht grundsitzlich verschlof. Auflerdem war zu dieser Zeit der liberale Graf Franz 

Esterhazy Hofkanzler und fiir die Unterrichtsreform in Ungarn zustdndig. Einer der 

Lehrer der Mattersdorfer Schule war der bereits erwihnte Peter Beer. Gegen Ende der 
1780er Jahre scheint sie aus finanziellen Griinden ihre Titigkeit eingestellt zu haben. 
Eine Ursache dafiir war die Weigerung vieler Grundherren, darunter auch der Ester- 

hazy, einer Empfehlung der ungarischen Statthalterei zu folgen, die sie zur finanziellen 

Unterstiitzung der jiidischen Normalschulen in ihren Herrschaften aufforderte’® Im 
Jahr 1783 wurde auch in Preflburg eine Normalschule erdffnet. Am Ende der Herr- 
schaft Josephs II. existierten in Ungarn 30 Schulen mit 2 000 Schiilern.?* 

In den 1790er Jahren wurden wegen Schiilermangels unter anderem die Schulen in 
Preflburg, Altofen, Miskolc, Trentschin und Groflwardein (ung. Nagyvirad, rum. 
Oradea) geschlossen. Der Prager Aufklirer Ignaz Jeitteles (1783—1843) berichtete 1815 
in einem Brief, daf§ die ungarischen Juden kaum iiber Schulen verfiigten und auch 
gebildete Privatlehrer fehlten. Die Entwicklung zum jiidischen Normalschulwesen er- 
folgte langsam. Die 1830er Jahre sahen die Entstehung oder Wiederer6ffnung von 
Schulen unter anderem in Pest, Arad, Pref8burg, Grofiwardein, Baja, Miskolc, Szege- 
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din, Mattersdorf, Tschakaturn, Kaposvar, Rechnitz und Csurgé. Die ungarische Spra- 
che setzte sich mehr und mehr als Unterrichtssprache durch. In Prefburg, Trentschin, 
Neutra und Liptau erfolgte der gesamte Unterricht auf ungarisch.>® 

Béhmen und Mdihren 

In den 1780er Jahren machte sich die Haskala auch in Prag bemerkbar, wo sie zu- 
néchst vor allem von der Familie Jeitteles getragen wurde. Jonas Jeitteles und seine 

Séhne Baruch (1762-1813) und Juda (1773-1838) standen mit Mendelsschn in Ver- 

bindung. Im Jahr 1782 eréffneten sie die Prager Normalschule, die als eine der ersten 
Schulen im Alten Reich jiidischen Kindern weltliches Wissen vermittelte. Rabbiner 

Jecheskel Landau hatte dem Unterricht der Kinder in weltlichem Wissen zugestimmt, 

um ihnen dadurch spiter eine moderne Berufsausbildung zu erméglichen. Das jiidische 
Wissen sollte zusitzlich auflerhalb der aufklirerischen Normalschule vermittelt werden. 
Jeitteles und die tibrigen Prager Aufklarer stimmten diesem Kompromil zu, hoben sich 

damit von der Berliner Radikalisierung der 1790er Jahre ab und umgingen damit 

vorldufig die Auseinandersetzung mit der Orthodoxie.>* 

Bereits einen Monat nach Erlal des Toleranzpatents tagte am 19. November 1781 im 

jidischen Rathaus eine Kommission, um die Modalitdten fiir die Griindung der Nor- 
malschule festzulegen. Man beschlof3, im Gemeindehaus drei beheizte Lehrzimmer und 
einen Priiffungssaal einzurichten sowie vier Lehrer anzustellen. Die Kinder sollten ab 
dem elften Lebensjahr die Schule besuchen, im Sommer von 10 bis 12 und 17 bis 
19 Uhr, im Winter nur von 17 bis 19 Uhr. Die Schulzeit war auf zwei Jahre, bis zur Bar 

Mizwa (religiése Volljahrigkeit mit 13 Jahren, wortlich »Sohn des Gebots«), bemessen. 

Als Lehrbiicher fiir die weltlichen Gegenstinde wurden die der christlichen Normal- 
schulen verwendet, aber unter der Aufsicht Landaus abgeindert. Die feierliche Eroff- 

nung erfolgte am 2. Mai 1782. Am Abend gab es ein Feuerwerk, das die Worte »Vivat 
Josephus secundus« aufleuchten lieR. Als Lehrer bestellte man Simon Gunz (1743- 
1824) fiir Mathematik, einen der ersten Ha-Me’assef-Subskribenten von 1785, und 

Moses Wiener (gest. 1814) fiir das »Sprachfach«. Der Lehrplan wurde im Laufe der 
nichsten Jahre auf béhmische Geographie, Zeichnen, Naturgeschichte, kaufminni- 
sches Rechnen, 6sterreichische Geschichte und Weltgeschichte ausgeweitet. Die Eroff- 
nung einer Midchenschule erfolgte 1785. Die Schiilerzahl blieb allerdings gering und 

verdoppelte sich erst, nachdem die Regierung 1786 die Heiratsbewilligung vom Schul- 
besuch abhingig gemacht hatte. Im Jahr 1790 wurde die Schule von 215 Burschen und 
63 Midchen besucht. In den folgenden Jahren nahm die Zahl wieder ab, bis 1813 ein 

neuer Aufschwung kam. Ein Jahr zuvor, 1812 — in diesem Jahr wurde Peter Beer Leh- 

rer an der Schule —, hatte die Regierung die Priifung aus Hombergs Bre-Zion fiir Hei- 
ratswillige eingefiihrt. Der Schulbesuch erreichte 1831 die Zahl von 416 Burschen und 
299 Midchen. Auch hier lag der Grund fiir die geringe Schiilerzahl darin, dal die Nor- 
malschulen von den drmeren Schichten besucht wurden, wihrend sich die Reichen und 

die breiten jiidischen Mittelschichten in Prag und den béhmischen und méhrischen 
Landstidten private Hauslehrer leisteten 34 

— 
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In Bohmen wurden weitere Schulen nach dem Prager Modell gegriindet, 1787 gab es 
bereits 25. In weiteren 56 Ortschaften besuchten jiidische Kinder christliche Schulen. 
In Mahren wurden aus dem Kapital der Stiftung des Landesrabbiners Bernhard Eske- 

les bis 1784 42 Normalschulen errichtet. Diese im Vergleich zu Béhmen hohe Zahl 

ergab sich aus der Siedlungsstruktur der mahrischen Juden, denen ein Zentrum wie 
Prag fehlte >*8 

Galizien und Bukowina 

Der Versuch, aufklirerische Normalschulen in Galizien einzurichten, ist untrennbar 

mit der Persénlichkeit von Herz Homberg verbunden. Homberg war von Berlin nach 
Wien gezogen, um dort eine Stelle als Lehrer anzutreten. Von Wien ging er nach Gorz 
und Triest, wo er an der Griindung der dortigen Normalschulen beteiligt war. Nach sei- 

ner Heirat tibersiedelte er wieder nach Wien und legte als erster Jude in Osterreich das 

philosophische Examen an der Universitit ab. Er erhielt ein Lektorat fiir Philosophie 

an der Universitit Prag und trug dort ein halbes Jahr lang vor. Da sich der Kaiser nicht 

dazu entschlieBen konnte, einen Juden zum Professor zu ernennen, wollte Homberg 

eine Stelle als Volksschullehrer antreten. Da traf es sich, dal} nach einem Aufseher fiir 

die in Galizien neu zu griindenden Normalschulen gesucht wurde. Im Jahr 1787 kam 

Homberg als »k. k. Oberaufseher« mit einer Reihe béhmischer Lehrer in Lemberg an. 

Bereits bei der Wohnungssuche ergaben sich die ersten Schwierigkeiten, da ihm kein 

Jude eine Wohnung vermieten wollte und Juden nicht aulerhalb des Ghettos wohnen 

durften. Homberg und seine Mitarbeiter trugen zudem europdische Kleidung, sprachen 

reines Deutsch und hatten vollig andere Manieren als die galizischen Juden, die keines- 

falls die Absicht hatten, diesen Fremden die Erziehung ihrer Jugend anzuvertrauen. 

Homberg machte sich dennoch an sein Vorhaben, und bereits 1788 bestanden 107 

Schulen fiir Knaben mit ungefihr 150 Lehrern. Erst 1792 wurden in Lemberg und 

Brody auch M#dchenschulen eingerichtet.*# 
Diese Schulen waren duflerst schlecht besucht. In Lemberg gab es 1795 insgesamt 

389 Schiiler in den Normalschulen, wihrend in den traditionellen Chadarimn (Kinder- 

schulen, wortlich; Zimmer) 1574 Schiiler unterrichtet wurden. Auf dem Land stellte 

sich die Lage noch trostloser dar. In vielen Dérfern bestand die Schule nur auf dem . 

Papier und der &rtliche Lehrer war beschiftigungslos. Die Juden suchten trotz der 
Androhung von Strafen ihre Kinder der Schulpflicht zu entziehen. Jiidische Viter er- 
klirten ihre Séhne zu notorischen Dieben, weshalb sie sie nach Polen schicken miifiten, 
oder gaben an, die Kinder seien von einer ansteckenden Krankheit befallen. Die Juden 
in Horodenka meinten sogar, sie wollten ihre Kinder aus patriotischen und assimila- 
torischen Griinden in die christliche Schule schicken, weshalb man die jiidische Schule 
auflésen konne. Schlieflich wurden die Normalschulen wegen Erfolglosigkeit 1806 per 
kaiserlichen Erlaf} aufgelost.>* 

Homberg hatte sich zuvor noch unbeliebter gemacht, als 1797 in Galizien ein Licht- 
ziindsteueraufschlag eingefiihrt wurde. Salomon Koffler aus Lemberg hatte vorge- 
schlagen, eine Steuer auf Schabbat- und Festlichter einzuheben, und angeboten, diese 
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Steuer fiir jahrlich 194 403 Gulden zu pachten. Diese Summe war hoher als die gesamte 
galizische Judensteuer. Der Kaiser wollte die Steuer nur einfiihren, wenn sie keine Be- 
schrinkung der Religion darstellte, und beauftragte Homberg mit der Ausarbeitung 

eines Gutachtens. Obwohl diesem bewul3t sein mufite, daf in allen frommen Familien 

zu den Feiertagen Kerzen entziindet wurden, die sich die Armen buchstiblich vom 

Mund absparten, sah er keine religionsgesetzlichen Hindernisse und befiirwortete die 
Einfihrung der Steuer. Als bekannt wurde, dafl Homberg daran mit 2 Prozent beteiligt 
war, wuchs der Unmut gegen ihn weiter an. Im Jahr 1810 wurde zudem die Gemeinde- 

ordnung geindert, wodurch die Gemeinden bis 1848 den Lichtsteuerpichtern véllig 
ausgeliefert waren *! 
Homberg selbst kehrte nach Wien zurtick, wo er von 1802 bis 1814 lebte. Seine Ge- 

suche um Toleranz und stindigen Aufenthalt wurden, obwohl er auf die Taufe seiner 

vier Sohne hinwies, negativ beschieden, und so ging er 1818 nach Prag, wo die Ge- 
meindevorsteher ein Jahr zuvor dem Antrag der Regierung, Homberg als Lehrer an der 
dortigen Normalschule anzustellen, zugestimmt hatten. Er sollte auch die Aufsicht iiber 

Peter Beer ausiiben, der wegen seiner radikal aufklirerischen Ideen und der nur gerin- 
gen Beachtung der Zeremonialgesetze auf Ablehnung stieff. Homberg war zu diesem 

Zeitpunkt 70 Jahre alt. In den Ruhestand trat er erst 1838, mit 90 Jahren % 

Auch in der Bukowina kam es zu dhnlichen Konflikten wie in Galizien, als hier 1789 

in Czernowitz und Suczawa die deutsche Normalschule eingefiihrt wurde. Die Ortho- 
doxie warf dem Lehrer Abraham Goldenthal die Verletzung ritueller Gebote vor.* 
Rabbiner Chaim ben Schlomo Tyrer, genannt Chaim Czernowitzer (1760-1813), der 
sein Amt 1789 antrat, bekidmpfte die Haskala massiv.>** 

Trotz ihres Scheiterns hatten die Schulversuche Hombergs in einer schmalen Bil- 
dungsschicht das Bediirfnis geweckt, sich mit den neuen Ideen der Aufklirung ausein- 

anderzusetzen. Nachman Krochmal (1785-1840) aus Brody, der die Arbeiten Mendels- 
sohns rezipierte, beeinfluflte die jungere Generation stark. Joseph Perl (1773-1839) aus 
Tarnopol und Salomo Juda Rapoport aus Lemberg wandten die neuen Lehren auch 
praktisch an. Perl griindete 1813 im zu dieser Zeit russischen Tarnopol die Israelitische 

Freischule, an der neben dem Religionsunterricht auch hoher Wert auf eine handwerk- 
liche Ausbildung gelegt wurde?” Sie bildete ein Zentrum der Aufklirung, viele ihrer 
Absolventen besuchten spiter das Gymnasium. Die Schiilerzahl wuchs stindig an und 
erreichte 1836 111 Buben und 85 Miadchen.?*® Perl, der unter den Chassidim erbitterte 
Gegner hatte, wurde 1822 in die »Gesellschaft fiir Kultur und Wissenschaft des Juden- 

tums« aufgenommen. Andere bedeutende Schulgriindungen erfolgten 1815 in Brody 

und 1844 in Lemberg durch Abraham Kohn**? 
Einen Hohepunkt erreichte der Kampf zwischen Aufklirern und Orthodoxie nach 

1815 in Lemberg. Die Aufklirer um Salomo Juda Rapoport, Hirsch Natkes und Isaak 
Erter gerieten in heftige Auseinandersetzung mit dem streng traditionellen Oberrabbi- 
ner und Fiihrer der Mitnagdim, Jakob Ornstein (1795-1839). Gegen Rapoports Kreis 

verhiingte Ornstein 1816 angeblich den Bann, was die Regierung jedoch nicht aner- 
kannte. Nach Ornsteins Tod 1839 ernannte sie durchwegs Aufkldrer zu Vorstehern der 

Gemeinde, die Abraham Kohn aus Hohenems zum Rabbiner beriefen. Als er 1844 nach 
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Lemberg kam, fithrte er den Wiener Ritus ein und reformierte auch das Schulwesen. Im 

Jahr 1848 fiel Kohn einem Mordanschlag seiner Gegner zum Opfer. Die Gemeinde war 
nun endgiiltig und offiziell zweigeteilt. Der Oberrabbiner stand der Orthodoxie vor, 
wihrend die Reformer sich mit einem Prediger begniigen muf3ten.>* 

Zur Zeit der Ssterreichischen Herrschaft wurden auch in Krakau Normalschulen 
errichtet, die allerdings ebenfalls kaum besucht und 1806 geschlossen wurden” Als 
Krakau 1815 als freie Republik unabhingig wurde, verfiigte der Senat den obligatori- 
schen Besuch der Pfarrschulen fiir die jiidischen Kinder. Ein jiidischer Lehrer sollte den 

Religionsunterricht in polnischer Sprache erteilen. Da nur wenige Juden dieser Auffor- 
derung Folge leisteten, wurde 1830 eine eigene Schule fiir jiidische Kinder eingerichtet, 
die unter der Leitung von Adolf Lewicki aus Posen stand. Im Jahr 1837 eroffnete zudem 
eine jiidische Industrie- und Handelsmittelschule. Trotz des orthodoxen und chassidi- 
schen Widerstands nahm die Schiilerzahl stindig zu und 1845, ein Jahr vor der neuer- 

lichen &sterreichischen Besetzung, wurden 298 Schiilerinnen und Schiiler von fiinf 
christlichen und drei jiidischen Lehrern unter der Leitung eines jiidischen Direktors 

unterrichtet.>¢° 

Die italienischen Provinzen 

Im italienischen Osterreich hatte es bereits vor dem Toleranzpatent jiidische Schulen 

mit weltlichem Lehrstoff gegeben, da die italienischen Juden schon seit dem Mittelalter 

Studien weltlichen Wissens betrieben.?! Im Jahr 1782 erfolgte die Errichtung der 

Triestiner Normalschule, der »Scuola Pia Normale sive Talmud Tora, die von 35 Schii- 

lern besucht wurde. Auf Wunsch des Gouverneurs Zinzendorf wandten sich die 

Triestiner Juden mit der Bitte um Empfehlungen fiir die Erziehung ihrer Kinder an 
Mendelssohn in Berlin, warteten seine Antwort aber nicht ab und verwendeten als 
modernen Ethik-Text ein Buch des Rabbiners Simcha (Simone) Calimani (1699-1784) 
aus Venedig.>¢? 

In Mantua stief die Schulpolitik Josephs II. auf offene Tiiren, und 1788 erfolgte die 
Erdffnung der »Scuola Pia Normale sive Talmud Tora«, die nicht zufillig denselben 
Namen wie die Schule in Triest trug.>¢®> In der Toskana lehnten die Rabbiner hingegen 

die Aufklirung strikt ab.>% 

Militirdienst 

Im Zuge der Josephinischen Toleranzpolitik wurden die Juden auch zum Militir- 
dienst herangezogen. Im Jahr 1771 war in Osterreich nach preuf8ischem Vorbild die 
Konskription zur Heereserginzung eingefiihrt worden. Dies bedeutete die listenmillige 
Erfassung der minnlichen Bevélkerung, wobei die Juden zunichst ausgenommen wa- 
ren. Maria Theresia. hatte nur wenige Jahre zuvor deren Zulassung zum Militir abge- 
lehnt, sie muften statt dessen eine Sondersteuer in Hohe von 50 Gulden entrichten. 
Dennoch kamen bald Vorschlige auf, auch die Juden in den Militdrdienst einzube- 
ziehen, um die Lasten gleichmiBig auf die Bevolkerung zu verteilen. Die Frage des 
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judischen Militdrdienstes stellte sich schlieflich mit der Besetzung von Galizien und der 
Bukowina zwangsweise, als eine grofle Anzahl Juden unter habsburgische Herrschaft 
kam und die Konskription auf die neuen Provinzen ausgedehnt wurde. Einen ersten 
Versuch, Juden zum Militardienst heranzuziehen, unternahm 1785 die &sterreichisch- 

bohmische Hofkanzlei, die sie im Fuhrwesen einsetzen wollte. Das Vorhaben scheiterte 

am Widerstand des Hofkriegsrats. Im Jahr 1787 unternahm die Hofkanzlei einen neuen 
Vorstof, und am 17. Februar 1788 entschied Joseph II., daf8 Juden zum Dienst heran- 
zuziehen seien, wenn auch zunichst nur im Fuhrwesen und als Stuckknechte bei der 

Artillerie. Diese Entscheidung galt zunichst nur fiir Galizien, wurde aber bereits am 

4. Juni 1788 auf alle dsterreichischen Linder ausgedehnt.*® 
Im Juli 1788 dienten in den kaiserlichen Armeen bereits 2 500 jiidische Soldaten. Der 

Hofkriegstrat lief} sie zundchst im Trof dienen, wo sie gemeinsam koscher essen konn- 
ten. Mit der Zeit wurden sie aber anderen Truppenteilen zugeteilt. In der Schlacht bei 
Belgrad im Krieg gegen die Osmanen fiel schlieflich der erste jiidische Soldat.*% Im 
folgenden Jahr, 1789, wurden Juden auch zur Infanterie zugelassen. Auch eine eigene 

Eidesformel fiir judische Soldaten wurde festgesetzt, der Schwur war auf die Tora 
abzulegen. Die Reaktion der jiidischen Gemeinden war unterschiedlich. In Béhmen, 

Wien und Triest wurde die Militdrpflicht begriiflt, wihrend orthodoxe Gemeinden im 
Osten sie als Bedrohung ansahen®” Am 26. August 1788 beschlof eine Landesver- 
sammlung der ungarischen Juden in Pest unter Fithrung des Prefburger Gemeinde- 
vorstehers Kopel Theben, eine Riicknahme der Dienstpflicht anzustreben. Auch der 
Rechnitzer Vorsteher Ahron trat gegen sie auf, Bei einer Versammlung der jiidischen Re- 

prisentanten in Rechnitz war zuvor Naphtali Rosenthal aus Moor mit seinem Vorschlag, 
sich mit dem Militirdienst abzufinden, in der Minderheit geblieben. Auch in Galizien 
sah man den Wehrdienst als Ungliick, und viele Juden versuchten, durch Selbstver- 

stiimmelung und Bestechung freigestellt zu werden oder Stellvertreter zu schicken.”®® 
Viele Gemeinden brachten Bittschriften ein und boten Zahlungen an, um dem Mili- 

tirdienst entgehen zu kénnen. Dies wurde aber erst nach dem Tod Josephs II. 1790 
moglich, als Kaiser Leopold II. den Freikauf erméglichte. In Ungarn hob er 1790 die 
Konskription fiir Juden und schlieflich auch fiir Christen iiberhaupt auf. Sie wurde je- 

doch bereits 1799/1800 wieder eingefiihrt.*® 
Die Sorge um die Einhaltung der Religionsgesetze ist auch in der friihesten bekann- 

ten deutschsprachigen Segnung von 25 jiidischen Soldaten durch Jecheskel Landau 
1789 in Prag herauszuhéren. Landau verteilte Gebetsmintel, Gebetsriemen und Ge- 

betbiicher und gab gleichzeitig seiner Hoffnung Ausdruck, dafl die Juden durch den 
Militdrdienst die endgiiltige Emanzipation erreichen wiirden. Herz Homberg, dessen 
konvertierter Sohn Ignaz Soldat wurde und 1815 das Ritterkreuz des Maria-Theresien- 

Ordens erhielt, rief dagegen zum absoluten Gehorsam gegeniiber dem Staat und seinen 

Gesetzen auf, auch wenn dadurch das Religionsgesetz verletzt werden miifite. Bis 1815 
dienten 36200 Juden in der kaiserlichen Armee, 35000 davon aus den habsburgischen 

Landern.” 
Im Gegensatz zum Grofteil der deutschen Staaten gab es in Osterreich bereits zu Be- 

ginn des 19. Jahrhunderts jiidische Offiziere. Im Jahr 1789 war das diesbeziigliche Ge- 
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such des Prager Juden Moyses Zier, der zuvor in britischen Ostindien-Diensten gestan- 

den war, noch abgelehnt worden. Einer der ersten Offiziere konnte Fanny Arnsteins 
Sohn Maximilian Arnstein (1787-1813) gewesen sein, der vor dem Krieg 1805 in die 
Armee eintrat und am 24. Dezember 1813 als Oberleutnant bei Kolmar fiel. Angeblich 
wurde er nach jiidischem Ritus bestattet.”! 

Besonders zu erwihnen ist der in Lemberg geborene Joseph Heinrich Singer (1797- 

1871). Im Jahr 1831 war er der einzige jiidische Hauptmann der Armee, brachte es 1847 
zum Oberst und eineinhalb Jahre spiter zum Generalmajor, womit er der erste jiidische 

General einer europdischen Armee war. Im Juli 1849 eroberte er ausgerechnet fiir den 
Papst die Hafenfestung Ancona zuriick. 

Bessere Karriereaussichten hatten getaufte Juden. Neben einigen ungesicherten Fil- 
len wissen wir von Franz Lindner, der 1834 Rittmeister der kaiserlichen Leibgarde 

wurde, was in etwa dem Rang eines Obersten bei den reguliren Truppen entsprach. 
Weitere getaufte Offiziere gingen aus den Familien Joelson, Kaan und Lackenbacher 

hervor.’” 

4. Von der Franzosischen Revolution zum Wiener Kongrel$ 

Dohms Schrift »Uber die biirgerliche Verbesserung der Juden« war bereits 1782 in 
die franzdsische Sprache tibersetzt und auch in Frankreich rezipiert worden. Daran 
orientierten sich Abbé Grégoire und der Comte de Mirabeau, die in Frankreich die 
Gleichberechtigung der Juden forderten. Beide waren nach 1789 Mitglieder der Gene- 
ralstinde. Die Franzosische Revolution wirkte sich auch auf die deutschsprachigen 
Juden aus, die glaubten, der Zeitpunkt ihrer endgiiltigen Emanzipation sei gekommen. 
Die Petitionen, die zum Beschluf} der Gleichstellung der Juden auf der franzésischen 
Nationalversammlung von 1791 fiihrten, wurden von den beiden Berliner Maskilim 

David Friedlinder und Lazarus Bendavid (1762-1832) ins Deutsche {ibersetzt. Die 

Zeitschrift Ha-Me’assef informierte ihre Leser iiber die entscheidenden Geschehnisse in 

Paris.?” 

Die Koalitionskriege der 1790er Jahre sowie schlichte Reformunwilligkeit verhinder- 
ten jedoch die Gleichstellung der Juden in Osterreich. Nur jene, die unter bayrische 
Herrschaft gerieten, wie beispielsweise in Tirol und Hohenems, erhielten von der neuen 
Regierung mehr Rechte zugestanden. In Kirnten und Krain durften sich unter fran- 
zdsischer Verwaltung zum ersten Mal seit Jahrhunderten wieder Juden niederlassen.®™ 

Im Jahr 1806 berief Napoleon eine Versammlung jiidischer geistlicher und weltlicher 

Wiirdentriiger nach Paris, denen ein Katalog von zwdlf Fragen vorgelegt wurde. Auf 
diese Weise wollte er feststellen, inwiefern das jiidische Gesetz, die Halacha, mit dem 

biirgerlichen Recht vereinbar war. Nach der Beantwortung der Fragen forderte Napo- 
leon die Delegierten auf, einen Rat, einen Sanhedrin, zu bilden, wie er im alten Israel 

bestanden hatte. Dieser trat 1807 unter dem Vorsitz des elsissischen Rabbiners David 
Sintzheim (1745-1812) zusammen, wurde aber noch im selben Jahr wieder aufgel6st.’” 
Die Fragen, die Napoleon der Versammlung vorgelegt hatte, wurden in Osterreich von 
Herz Homberg iibersetzt, beantwortet und kommentiert.>7 
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Da die Wiener Behdrden unerwiinschte Einfliisse dieses Sarnbedrin auf die habsbur- 
gischen Juden fiirchteten, ordnete die Polizeihofstelle deren Uberwachung an. Aus Linz 
wurde gemeldet, daf§ zwar keine Juden in Oberésterreich lebten, die jiidischen Markt- 

besucher in Linz und deren Korrespondenz aber kontrolliert wiirden. Aus Mzhren 

berichteten die Behorden, dall die Pariser Versammlung auf den Unmut der streng- 

gliubigen Juden stieB. Ahnliches galt — bis auf junge, aufgekldrte Juden, die sich fiir 

Napoleon begeisterten — ebenso fiir Bohmen, und auch der Gouverneur in Lemberg sah 

keinen AnlaR zu Befiirchtungen. In Wien erhielt Bernhard von Eskeles zwar eine Ein- 
ladung nach Paris, informierte dariiber aber umgehend die Polizei. Nur Teile der 

italienischen Juden, beispielsweise in Mantua oder Triest, schienen die Pariser Ereig- 

nisse mit Wohlwollen zu verfolgen. Der Kaiser ordnete an, weiter nachzuforschen und 

die Passantenlisten an den Grenzen genau zu kontrollieren. Zudem sollte der 6sterrei- 

chische Botschafter in Paris einreisende 6sterreichische Juden tiberwachen.*” 

Von den jiidischen Untertanen des Kaisers beteiligten sich vor allem die Reform- 

orientierten, deren Vaterlandsliebe ihre Sympathie fiir die franzdsischen Gleichstel- 

Jungsbestrebungen iiberwog, am Kampf gegen Napoleon. Im Jahr 1808 iibernahmen 

die Wiener Juden nach Aufforderung der Stadthauptmannschaft einen Teil der Kosten 

fiir die Aufstellung der neuen Landwehr. Im Jahr 1809 stellten sie zudem 25 bis 30 Mann 

fiir Schanzarbeiten .8 Durch die Wiener Judenschaft ging eine Welle des Patriotismus, 

wobei sich die Familien Arnstein und Eskeles, vor allem deren Frauen, besonders 

hervortaten. Die beiden Bankhiuser finanzierten unter anderem den Tiroler Aufstand 

Andreas Hofers (1767-1810) gegen die bayrische Besatzung mit.*” Dessen Mitkémpfer 

Josef Speckbacher (1767-1820) gehérte in Wien zu den Gésten im Hause Arnstein. Ein 

Sohn der Familie, Maximilian Arnstein, war, wie erwihnt, Oberleutnant in einem 

Husarenregiment und fiel 1813 .38 

Simon von Limel (1767-1845) erwarb sich wihrend der Kriege Verdienste als Ban- 

kier und Lieferant, Leopold Edler von Herz betreute in Metternichs Auftrag die mit den 

britischen Subsidienzahlungen zusammenhingenden Geldgeschifte. Als der Herzog 

von Wellington, der Sieger von Waterloo, spiter Wien besuchte, wurde er noch am Tag 

seiner Ankunft von Metternich im Hause Herz eingefiihrt. Markus Leidesdorf (auch 

Mardochai NaB, 1754-1838), organisierte 1813 das Lazarettwesen, wofiir er von Feld- 

marschall Fiirst Schwarzenberg, dem Oberbefehlshaber in der Vélkerschlacht von 
Leipzig, hoch gelobt wurde. Seine Nobilitierung mit dem Prddikat »von Neuwall« er- 
folgte 1817.%8 

In Prag meldeten sich wihrend des Krieges von 1809 Juden freiwillig zur Biirger- 
garde, wurden aber nicht aufgenommen.’® Dennoch erfaf8te auch sie patriotische Be- 
geisterung. Als die Spitéler der Stadt wihrend der Feldziige von 1813 mit Verwundeten 
iiberfiillt waren, bewog der Aufklirer und Arzt Baruch Jeitteles einige vermégende 
Prager Juden, ein Privatlazarett einzurichten. Er steuerte selbst eine hohe Summe bei 

und pflegte persénlich Verwundete, wobei er sich mit einem Fieber ansteckte, an dem 
er am 27. Dezember 1813 starb.® 

Auch die Hohenemser Juden trugen ihren Teil zu den Kriegen gegen das revolutio- 
nire Frankreich bei. 1813 sammelten die Kinder der Normalschule Geld und die 
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57 Mitglieder des Frauenvereins stellten am 3. Februar 1814 ein Kleiderlager zusammen 
und brachten Spenden auf. Die jiidische Gemeinde spendete zudem Geld- und Natu- 

ralbeitridge und riistete zwei Landhusaren vollstindig aus.>®* 
Nach dem Sieg tiber Frankreich fand am 19. Juni 1814 im Wiener Bethaus ein Dank- 

gottesdienst statt, den der greise Eisenstidter Rabbiner Michael mit dem Segen fiir 
Kaiser und Kaiserhaus abschlof. Anschliefend wurde das Kaiserlied gesungen.’® Der 

Dempfingerhof, in dem sich damals das Bethaus befand, wurde mit einem von 900 Lam- 

pen beleuchteten Portal zur Ehre des Kaisers versehen.*® 
Aufgrund ihres Beitrags zu den Kriegsanstrengungen hofften die Juden im gesamten 

ehemaligen Alten Reich auf eine Neuregelung ihrer Rechtsverhiltnisse auf dem Wiener 
Kongrefy 1814/15. Thre Hoffnungen sollten enttiuscht werden. Hamburg, Bremen, 

Liibeck und Frankfurt am Main forderten die Riickgingigmachung der Emanzipation, 
die in diesen Stddten von Frankreich verordnet worden war. In den folgenden Ver- 

handlungen versuchten Staatskanzler Clemens von Metternich (1773-1859) und Wil- 

helm von Humboldt (1767-1835), seit 1810 preullischer Gesandter in Wien, eine ein- 

heitliche Losung fiir ganz Deutschland zu finden, die sich am preuflischen Judenedikt 
von 1812 orientieren und Teil der Bundesverfassung sein sollte. Der Plan scheiterte am 
Widerstand der erwdhnten Hansestadte und Frankfurts sowie weiterer kleinerer Staa- 

ten. Artikel 16 der Bundesakte des 1815 gegriindeten Deutschen Bundes verwies die 
»Judenfrage« an die Bundesversammlung und iiberlieR die Judengesetzgebung bis zu 
einer einheitlichen Regelung den einzelnen Staaten. Die Emanzipation war damit auf 

die lange Bank geschoben, und in vielen Territorien verloren die Juden wieder ihre 

durch Frankreich erworbenen Rechte?® 
Die Wiener Juden hatten gemeinsam mit ihren béhmischen und mahrischen Glau- 

bensbriidern am 11. April 1815 eine Bittschrift an Kaiser Franz I. gerichtet, in der sie 
um die Gleichberechtigung baten. Sie war von Nathan Adam Arnstein, Bernhard Eske- 
les, Simon Limel und Leopold Herz unterzeichnet, die ihr Ansehen und ihre Verdienste 

wihrend der Kriege fiir die jiidische Sache in die Waagschale warfen. Sie wiesen zudem 
auf die wesentlich bessere Rechtsstellung der Juden vor allem in Lombardo-Venetien 
und Triest hin. Der Kaiser beauftragte schlieflich im Oktober 1817 die Zentralorgani- 
sierungshofkommission mit der Ausarbeitung der Grundlagen einer einheitlichen Ge- 
setzgebung fiir die Juden. Im Oktober 1820 entschied er mit Riicksicht auf die grofle 
»Verschiedenheit der Bildungsstufe der Juden in den verschiedenen Provinzen Meines 
Reiches« die Gesetze in den jeweiligen Lindern zu {iberpriifen. Die Juden sollten wei- 
ter »religios, sittlich und intellektuell« gebildet werden, um allmédhlich zur »Beseitigung 

der Isolirung und Absonderung der Juden in ihren Verhiltnissen zu dem Staatsver- 

bande« zu gelangen.’® Die Emanzipation war somit vertagt. 
Obwohl die Hoffnungen auf Gleichstellung vom Wiener Kongref nicht erfillt wor- 

den waren, hatten die Jahre zwischen 1789 und 1815, die Teilnahme zahlreicher 

jiidischer Soldaten an den Befreiungskriegen und auch die zunehmende Bedeutung von 
Juden im Wirtschaftsleben zu einer Hebung ihres Selbstbewuftseins und Selbstver- 
trauens gefiihrt. Die Frage der Emanzipation blieb im Vormirz ein beherrschendes 
Thema in den Staaten des Deutschen Bundes. Zwischen 1815 und 1850 erschienen 

409



JUDEN IN DEN HABSBURGISCHEN LANDERN 1670-1848 

2500 Publikationen jiidischer und nichtjiidischer Autoren, die sich mit der Emanzipa- 
tion und ihrem Fir und Wider beschaftigten. Kaum ein anderes Thema fand zu jener 
Zeit derart reichen publizistischen Niederschlag.?®® Auf nichtjiidischer Seite iiberwog in 
diesen Schriften ein Germanozentrismus. Nicht von ungefidhr war eines der ersten 
Biicher, die der Biicherverbrennung wihrend des Wartburgfestes von 1817 zum Opfer 
fielen, das Buch »Die Germanomanie. Skizze zu ecinem Zeitgemilde« des jiidischen Ber- 
liner Schriftstellers Saul Ascher (1767-1822). Ascher wandte sich in seinen Publika- 

tionen gegen die um sich greifende Deutschtiimelei und kritisierte ihre Vertreter, von 
Ernst Moritz Arndt (1769-1860) iiber Johann Gottlieb Fichte (1762-1814) bis Fried- 
rich Ludwig » Turnvater« Jahn (1778-1852). Auf seiten der Juden iberwogen in jenen 

Kreisen, die die Emanzipation anstrebten, Fortschrittsoptimismus und Vertrauen in 
Gleichgesinnte und die jeweiligen Regierungen. . 

Die »Hep-Hep«-Unruhen von 1819 sollten schlieflich allen den nach wie vor be- 

stchenden JudenhaB deutlich vor Augen fithren.?® Der Ursprung des Begriffes »Hep- 

Hepx ist unklar. Am hiufigsten wird er auf Hierosolyma est perdita (»]Jerusalem ist ver- 
loren) zuriickgefiihrt. Als Ursachen lassen sich neben wirtschaftlichen und sozialen 
Griinden Widerstinde der Bevolkerung gegen die Emanzipation ausmachen, vor allem 

im Gefolge entsprechender Debatten in der bayrischen Abgeordnetenkammer. Auch 

die erwihnte publizistische Kampagne hatte das ihre zur judenfeindlichen Stimmung 

beigetragen. Die Unruhen brachen am 2. August 1819 in Wiirzburg aus und griffen auf 

andere bayrische Stadte und Dérfer sowie auf Wiirttemberg, Baden, Frankfurt, einige 

rheinische Stidte und Hamburg iiber. Polizei und Militir unterdriickten die Krawalle 

sehr schnell, und in Preuflen wurden sie fast {iberall durch entsprechende Mafinahmen 

verhindert.?! Zwar kam es in Osterreich, angeblich mit Ausnahme von Krakau, zu 

keinen gewalttitigen Ubergriffen, Ausliufer der Bewegung waren aber auch hier zu 

spiiren. In Wien wurden zwei Personen fiir 24 Stunden inhaftiert, weil sie einem polni- 

schen Juden »Hep« zugerufen hatten. Zudem wurden die Tiiren von Héusern, in denen 

Juden wohnten, mit der Parole »Hep-Hep« beschmiert. Auch auf dem Grazer Markt 

war sie zu horen. Am 8. September 1819 stellte die Regierung »Hep-Hep«-Rufe in allen 

habsburgischen Léndern unter Strafe.’* Das schnelle Eingreifen von Polizei und Mili- 

tir zur Unterdriickung der Ubergriffe in den deutschen Staaten und die vorbeugenden 
MaBnahmen in Osterreich und Preuflen zielten nicht bloB auf den Schutz der Juden ab, 
sondern sollten auch »geheimbiindlerische« Umtriebe unterbinden. Patriotische, libe- 
rale und nicht zuletzt deutschnationale Kundgebungen gegen die reaktioniren deut- 
schen Fiirsten, wie das Wartburgfest von 1817, hatten schon zuvor die Polizei auf den 
Plan gerufen. Der Widerstand gegen die Reaktion und nicht zuletzt die Ermordung des 
Schriftstellers August von Kotzebue (1761-1819) durch den Burschenschafter Karl 
Ludwig Sand (1795-1820) wenige Monate vor dem Ausbruch der »Hep-Hep«-Unru- 
hen sowie die Unruhen selbst, die eine gewisse »Widersetzlichkeit« der Bevdlkerung 

anzeigten, trugen zum Zustandekommen der Karlsbader Beschliisse vom September 
1819 bei. Sogenannte »Demagogen« wurden nun verfolgt, Presse und Universitdten 
iiberwacht % 
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IV. Geistiges, kulturelles und religioses Leben 
nach 1800 

1. Reform und Orthodoxie 

Die Haskala, Dohms Schrift iber die »Biirgerliche Verbesserung« und die Toleranz- 
patente Josephs II. hatten die Frage der biirgerlichen Gleichberechtigung der Juden 
vorangetrieben. Nun stellte sich auch die Frage nach der Reform des jiidischen Gottes- 
dienstes. 

Viele Reformer, die mit dem Christentum in Beriihrung gekommen waren, sahen in 

diesem einen Rahmen fiir alle modernen Religionen. Sie empfanden die Wiirde und 
Ordnung der Gottesdienste, die deutsche Predigt, Firmung und Konfirmation sowie 
die Instrumentalmusik als reprisentativ fiir eine moderne Religion, als welche sie auch 

ihr Judentum verstanden wissen wollten. Feierliche Wiirde und Ordnung als kulturel- 

ler Wert des biirgerlichen 19. Jahrhunderts waren traditionell kein Teil des aschkenasi- 
schen Gottesdienstes, der durch akustisches Durcheinander gekennzeichnet war. Nach 
und nach erliefl nun jede Gemeinde in Deutschland, von wo die Reform ihren Ausgang 

nahm und auch auf Osterreich ausstrahlte, eine Synagogenordnung mit entsprechenden 
Vorschriften fiir einen »wiirdigen« Gottesdienst. Die deutsche Predigt war umstritte- 

ner, stellte sie doch das Deutsche gleichberechtigt neben das Hebriische 
Der Einzug der deutschen Sprache in den jiidischen Gottesdienst hatte aus patrioti- 

schen Anlissen begonnen. Mendelssohn schrieb Dankespredigten fiir Preuflens Siege 

im Siebenjahrigen Krieg. In Wien war spiter die deutsche Predigt, neben dem hohen 

Niveau des Kantors und strengen Verhaltensregeln, kennzeichnend fiir den »Wiener 
Ritus, der sich auch nach Bohmen und Galizien verbreitete.*” 

Die Reformer gestalteten auch die Bar Mizwa zu einer feierlichen Gemeindeange- 
legenheit aus, bei der als neues Element offentliche Glaubensbekenntnisse abgelegt 

wurden. Eine der ersten dieser Feiern fand 1803 in Dessau statt. Assimilierte Juden be- 
zeichneten diese Art der Bar Mizwa nun auch als »Konfirmation«, womit sie auf die 

Forderungen vor allem protestantischer deutscher Staaten einzugehen versuchten, die 
im Zuge der Emanzipation eine Konfirmation als Teil des Schulabschlusses der Kinder 
verlangten. Die Konfirmation sollte bestitigen, daf8 die Kinder den sittlichen Anforde- 
rungen des Staates an seine Biirger entsprechend in der jiidischen Religion unterrichtet 
worden waren. Da eine solche Zeremonie dem Judentum, das keine Glaubensbekennt- 
nisse, sondern ein pflichtgemilles Handeln in den Mittelpunkt stellt, widersprach, hielt 

sie sich nur in wenigen, sehr reformierten Gemeinden.**¢ Auch in Wien, wo Isaak Noah 

Mannheimer sie einzufiihren versuchte, setzte sie sich nicht durch.?% 

Eine weitere Neuerung waren deutsche Gebete und Gesinge in den Synagogen. Die 

Gegner dieser Malnahme vertraten den Standpunkt, daRl dadurch die Notwendigkeit 
des Erlernens des Hebriischen gemindert werde. Auch die Einfithrung von Instru- 
mentalmusik stief auf Widerstand, da es nach jiidischem Gesetz verboten war, am 

Schabbat ein Instrument zu spielen, weshalb seit dem Mittelalter bei Festen Nichtjuden 
diese Aufgabe libernahmen. In der ersten Jahrhunderthilfte verwendeten daher nur 
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sehr wenige deutsche Gemeinden eine Orgel, spiter sollte die Orgel ein Unterschei- 

dungsmerkmal zwischen liberalen und konservativen oder orthodoxen Synagogen 
werden. Die Reformer versuchten auch, die Frauen in das &ffentliche religidse Leben 

einzubeziehen und sie zu einer aktiveren Teilnahme am Gottesdienst zu bewegen.>% 
Den ersten reformierten jiidischen Gottesdienst feierte Israel Jacobson 1810 in seiner 

Schule in Seesen (Westfalen). Das Bethaus besal3 eine Orgel und war auch in der Innen- 
einrichtung verindert. Die Bzwza, das Torapult, war nun von der Raummitte weg an die 

Ostwand vor den Toraschrein geriickt, wodurch in Anlehnung an den Kirchenraum die 
Predigten frontal zur Gemeinde gehalten werden konnten. Nach dem Ende des unter 
franzosischer Besatzung entstandenen Kénigreichs Westfalen — nicht von ungefihr war 
Jacobsons Reform hier méglich geworden — zog er nach Berlin und hielt ab 1815 Gottes- 
dienste in seiner Wohnung ab. Diese fanden groflen Zustrom und wurden 1818 von 
einem Viertel der Berliner Gemeinde besucht. Letztendlich untersagte sie die Regierung 

wohl auf Betreiben der Orthodoxie und weil sie weitere Verinderungen und Spaltun- 
gen fiirchtete. In Hamburg stiefen die Reformer auf ein offeneres Klima seitens der 

Stadtregierung, aber sehr wohl auch auf den Widerstand der traditionsverbundenen 
Juden. Erheblichen Einfluf auf die strengglédubige deutsche Orthodoxie hatte der Pref3- 
burger Rabbiner Moses Chatam Sofer (1763-1839) durch seine Rechtsgutachten, die 
ihn zu einer fithrenden halachischen Autoritit machten. Sofer bekimpfte jegliche, auch 

die kleinste Veriinderung, da diese die Bindung zum Judentum lockern konnte.’” Er 

war 1807 von Mattersdorf nach Prefburg gekommen, wo er eine der anerkanntesten 
Jeschiwot griindete. Nach seinem Tod 1839 ging sein Nimbus auf seinen Sohn Samuel 

Wolf Sofer iiber.*® 
In den 1830er und 1840er Jahren traten in Deutschland Rabbiner auf, die ein Uni- 

versititsstudium abgeschlossen hatten, weltliche mit jiidischer Bildung verbanden und 
deren Ideen auch auf die, vor allem deutschsprachigen, habsburgischen Linder aus- 
strahlten. Dieses akademisch gebildete Rabbinat, das Neo-Orthodoxe und radikale 
Reformer einschlof, sollte in der zweiten Jahrhunderthilfte ein Charakteristikum der 
deutschen und &sterreichischen Juden werden, das es weder in Ost- noch in Westeuropa 

gab.®®! Samson Raphael Hirsch (1808-1888), der mit seinem Werk »Igrot Zafun. Neun- 

zehn Briefe iiber das Judentum« von 1836 die deutsche Neo-Orthodoxie begriindete, 
wurde in Hamburg geboren und wuchs in einer traditionsbewuften, aber aufgeklirten 
Familie auf. Im Jahr 1847 wurde er mihrischer Landesrabbiner, muflte sein Amt aber 
1851 aufgrund der Differenzen zur alten Orthodoxie niederlegen. Er ging nach Frank- 
furt am Main, wo er Rabbiner der neugegriindeten »Israelitischen Religionsgesell- 
schaft« wurde, Zacharias Frankel (1801-1875) wurde in Prag geboren, studierte in Pest, 
wirkte in Leitmeritz und Teplitz und ging schlieflich als Oberrabbiner nach Dresden. 
Seine Reformen gingen weiter als die von Hirsch, er bewahrte aber eine tiefe Bindung 
an die Tradition. Abraham Geiger (1810-1874), geboren in Frankfurt am Main, und vor 
allem Samuel Holdheim (1806-1860) vertraten radikalere Standpunkte. 

Zacharias Frankel griindete 1854 das Jiidisch-Theologische Seminar in Breslau, das 
erste moderne Rabbinerseminar in Deutschland. Als dessen Direktor erlangte er grofen 
Einflug auf die deutsche und ésterreichische Rabbinerausbildung.*? Als Vorléufer war 

— 
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ein Vierteljahrhundert friiher das allererste moderne Rabbinerseminar im damals 6ster- 

reichischen Kénigreich Lombardo-Venetien entstanden. Der Gorzer Rabbiner Isaak 
Samuel Reggio (1784-1855) hatte eine Denkschrift ausgearbeitet, auf deren Grundlage 
1826 auf einer »Israelitica Conferenza Lombardo-Veneta« Gemeindevertreter aus Ve- 
nedig, Verona, Padua, Rovigo und Mantua einen Lehrplan beschlossen. Im Jahr 1829 
wurde schlieflich das »Collegio Rabbinico Italiano« in Padua gegriindet.*® In den iibri- 
gen Osterreichischen Provinzen gab es in der ersten Hilfte des 19. Jahrhunderts mehrere 
Versuche beispielsweise von Peter Beer, Herz Homberg, dem mihrischen Landes- 
rabbiner Marcus Benedict, Joseph Perl und Ludwig Philippson, Seminare zu griinden, 
die aber allesamt nicht verwirklicht werden konnten.** Rabbinerseminare entstanden 
in der Habsburgermonarchie, von Padua abgesehen, erst in der zweiten Hilfte des 

19. Jahrhunderts. In Wien wurde 1863 ein Bet Ha-Midrasch (Lehrhaus) gegriindet, das 

auch der Rabbinerausbildung diente, bis 1893 die Israelitisch-theologische Lehranstalt 
in der Tempelgasse eréffnet wurde.*® 

Das Reformrabbinat hielt schlieRlich auf Initiative des eben erwihnten Ludwig Phi- 

lippson (1811-1889), seit 1837 Herausgeber der »Allgemeinen Zeitung des Juden- 
thums«, drei Versammlungen ab, die der Reform eine einheitliche Grundlage geben 
sollten: 1844 in Braunschweig, 1845 in Frankfurt am Main und 1846 in Breslau. Die 
Versammlungen riefen die Vertreter der Orthodoxie auf den Plan. Sie verfaliten ein 
Protestschreiben, das von 166 deutschen und ungarischen Rabbinern unterzeichnet 

war. Samson Raphael Hirsch meinte, daf die versammelten Rabbiner sich anscheinend 
nicht mehr als Juden betrachteten, und der Prager Oberrabbiner Salomo Juda Rapo- 

port (1790-1867) sprach den Versammlungen die Legitimitit ab. Und auch Isaak Noah 
Mannheimer, obwohl selbst Reformer, der in Wien einen eigenen Ritus entwickelt hatte, 
lehnte Abraham Geigers Einladung zur dritten Zusammenkunft nach Breslau entschie- 
den ab, da er die Legitimitit der Versammlung bezweifelte.*% 

Wien 

In Wien ergriff Michael Lazar Biedermann (1769-1843), der von 1806 bis zu seinem 

Tod zu den offiziellen » Vertretern« der Wiener Juden gehérte, die Initiative zur Reform. 
Biedermann, in Prefburg geboren, brachte von dort »Gemeindegeist, Kehillageist« mit 

und machte sich 1825 um die Griindung des Stadttempels in der Seitenstettengasse ver- 
dient.®” Er hatte sich in Wien bis zum Grofhindler und Bankier hochgearbeitet. Sein 
Prokurist Léb Harzfeld war auf seinen Geschiftsreisen mit den Betliner Reformern in 
Kontakt gekommen. Zu den Reformgegnern zihlten Gabriel Gétz Uffenheimer und 
Isaak Hofmann von Hofmannsthal (1761-1849), der Grofvater des Dichters Hugo von 

Hofmannsthal. Hofmann wurde in religiosen Fragen vom mihrischen Landesrabbiner 
Marcus Benedict beraten. Die Regierung stand einer Reform und weiteren Anpassung 
und Assimilation der Juden einerseits grundsitzlich positiv gegeniiber, fiirchtete aber 
eine Aufgabe von ihr als positiv empfundener religioser jiidischer Grundsitze.** Poli- 
zeiminister Josef Graf Sedlnitzky (1778-1855) brachte diese Befiirchtungen in einem 
Bericht an den Kaiser vom 8. Mai 1824 auf den Punkt: »Der sogenannte liberale Geist 
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der Zeit scheint auch einen Teil der schnell reich gewordenen Klasse hiesiger Juden 
ergriffen zu haben [...]. Deshalb wiinschen sie jene Liturgie, welche in Hamburg und 
Berlin einige durch die auf den norddeutschen Universitdten herrschenden, durch den 
Protestantismus begiinstigten philosophischen Ansichten irregeleitete Israeliten [...] 
einfithrten, nach Wien iibertragen zu konnen.«*% Tatsichlich hatte sich in Wien ein 
»Verein der Beférderer des Guten« gebildet, der die Absicht verfolgte, den Hamburger 

Ritus in der Stadt einzufiihren. Die erste Eingabe an die Regierung beziiglich einer 
Reform des Gottesdienstes erfolgte am 7. Januar 1820.41° 

Biedermann trieb die Reformwiinsche schlieflich 1825/26 in Zusammenhang mit 
dem Bau des Stadttempels in der Seitenstettengasse voran. Als Rabbiner schwebte ihm 

zunichst der ungarische Reformer Aron Chorin vor, der sich bereits 1820 um eine An- 

stellung in Wien bemiiht hatte. Er wurde jedoch als Ungar von der Regierung abgelehnt. 
SchlieBlich berief er, unter Umstinden auf Empfehlung Harzfelds, den jungen déni- 
schen Rabbiner Isaak Noah Mannheimer (1793—1865) von Berlin nach Wien, den er bei 

der Leipziger Herbstmesse predigen gehort hatte.?!! 
Mannheimer wurde in Kopenhagen geboren und studierte dort Philosophie, Philo- 

logie und orientalische Sprachen. Mit der Emanzipation der dédnischen Juden 1814 er- 
hielt die Kopenhagener Gemeinde die Aufforderung, einen »Katecheten« anzustellen. 
Mannheimer iibernahm diese Aufgabe 1816. Im Jahr 1821 besuchte er erstmals Berlin 
und Wien, wo er eindrucksvoll auf deutsch predigte. In Berlin kniipfte er Kontakte zum 
in Folge der »Hep-Hep«-Pogrome gegriindeten »Verein fiir Cultur und Wissenschaft 

der Juden« und freundete sich mit La- 

zarus Bendavid, Markus Jost und Leo- 
pold Zunz an. Auch David Friedlinder 
schitzte ihn sehr. Im September 1822 
wurde er Nachfolger von Zunz als Predi- 
ger am Beerschen Tempel in Berlin. 1824 
legte Mannheimer sein Amt nieder und 
ging nach Hamburg, wo er den dortigen 
Reformtempel kennenlernte. Anschlie- 
Rend war er Prediger in Leipzig. 2 

In Wien war Mannheimers Kompro- 
miflfihigkeit gefragt. In seinem Reform- 
werk muf3te er auf die soziale Struktur der 
Wiener Juden Riicksicht nehmen, deren 

orthodoxer Teil stindig Zustrom aus den 
Provinzen erhielt, wodurch der Zulauf, 
den die Reformer hatten, wieder ausge- 
glichen wurde. Nach vielen Auseinander- 
setzungen wurden 1826 die ersten Statu- 

Isaak Noah Mannheimer, »&ffentlicher ten und die liturgische Ordnung des 
Religionslehrer der Israeliten in Wien«, neuen Bethauses ausgearbeitet, die einen 
Portritkarte Kompromily zwischen Orthodoxie und 

——— 
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Reform darstellten. Die Statuten mufiten von allen Mitgliedern personlich unterschrie- 

ben werden, da eine Gemeindebildung nach wie vor untersagt war. Die neue Liturgie 
entsprach nicht in jeder Hinsicht den Zielen der Reformer, die beispielsweise vergeblich 

einen rein deutschsprachigen Gottesdienst wiinschten. Aber auch die Orthodoxie 
muflte Abstriche machen, und die alte Derascha, die hebriische Predigt, wurde ebenso 

abgeschafft wie einige Feiertagsgesinge.””® Entsprechend der sozialen Zusammenset- 
zung der Wiener Judenschaft entwickelte Mannheimer einen Ritus, dessen elegante 
Form dem Geschmack der wohlhabenden, akkulturierten Gemeindemitglieder ent- 
sprach, gleichzeitig aber auch fiir die traditionell Betenden akzeptabel war. Den »Wie- 

ner« oder »Mannheimer-Minhag« tibernahmen spiter viele Gemeinden der Monarchie. 

Mit dem Kantor Salomon Sulzer (1804-1890) aus Hohenems, dessen Bruder Jakob 

iibrigens dort von 1838 bis 1857 Religionslehrer war, gewann Mannheimer zudem ei- 
nen bedeutenden Komponisten, Reformer und Interpreten des Synagogalgesangs.*" 
Mannheimer hatte zwar die Absicht gehabt, die Reform in gréferem Ausmal voranzu- 

treiben, mufite diesen Plan aber enttduscht aufgeben. An Zunz schrieb er resigniert: 
»Ich fiige mich in den Ideenkreis meiner Umgebungen und thue, was mein Beruf von 

mir fordert.«4? 
Dennoch konnten diese #sthetischen Reformen die Assimilation nicht stoppen. Kon- 

versionen und blof noch formales Judesein schritten voran, die Religionsgesetze 

wurden von vielen kaum oder gar nicht eingehalten. So beschwerte sich der streng 
orthodoxe Rabbiner Moses Chatam Sofer 1833 bei der Hofkanzlei dariiber, daf die 
Wiener Juden ihre Geschifte am Schabbat offen hielten und dadurch ein schlechtes Bei- 

spiel gaben.#¢ 
Sigmund Mayer (geb. 1831), der sehr jung von Prefburg nach Wien gekommen war 

und um 1900 die dominierende Gestalt innerhalb der 1886 vom streitbaren Florids- 
dorfer Rabbiner Josef Samuel Bloch gegriindeten »Osterreichisch-Israelitischen 
Union« wurde, beschrieb die Stimmung so: »Der Tempel selbst war an Wochentagen 

so schwach besucht, dafl man die zehn zum Besuche des Tempels verpflichteten >Bat- 
lonimc< nicht entbehren konnte, und nur an Samstagen, wenn eine Predigt zu héren war, 

mehr als sehr miBig gefiillt. Was im [Prefburger] Ghetto streng verpént und von nie- 
mandem gewagt wurde, das Tabakrauchen am Samstag, die sichtbare Ubertretung der 
Speisegesetze, wurde von Niemandem beanstandet oder als auffillig angesehen. Eine 

einzige rituelle Fleischbank im Tempelgebzude der Seitenstettengasse geniigte fiir alle 
jene, welche dort ihren Bedarf holten, und deren waren nicht allzuviele. Mit der >Mik- 
wah¢, dem kleinen rituellen Bad, gleichfalls im Tempelgebzude, verhielt es sich genauso, 
sie diente nur wenigen. Bei den Provinzjuden standen darum ihre Wiener Glaubensge- 
nossen in sehr iiblem Ruf, vielen derselben. war eine solche Gottlosigkeit einfach un- 
verstiandlich. [...] Eine kleine Episode beleuchtet vielleicht am drastischesten die Hal- 
tung der damaligen jiidischen Kreise in Wien zu den rituellen Vorschriften. Einer der 
Gemeinderabbiner zur Zeit des Regime Biedermanns bat nach mehrjihriger Funktion 
den Gemeindevorstand um Entlassung. Der Prises richtete an ihn die Frage nach dem 
Grund seiner Demission und erhielt von ihm die sarkastische Antwort: >Ja, sehen Sie, 

weil dies die erste Schaile< (das hebriische Wort [Sche’z/a] bedeutet eine Frage iiber- 

415



JUDEN IN DEN HABSBURGISCHEN LANDERN 1670-1848 

haupt, wird aber von den Juden zumeist fiir spezielle Anfragen an den Rabbiner 
gebraucht) »ist, mit der man hier zu mir kémmt.<«*? 

Es gab aber auch einen Kern streng orthodoxer Juden, die es unterliefen, den Stadt- 
tempel zu besuchen und statt dessen zum Gottesdienst in die »Schul« im Lazenhof 
gingen. Zu diesen zihlte auch der bereits erwihnte Isaak Hofmann, obwohl er als Ver- 
treter der Judenschaft bei der Errichtung des Stadttempels eine Rolle gespielt hatte. Er 
holte 1828 den orthodoxen Rabbiner Eleazar Horwitz (1804—-1868) nach Wien.*!® Hor- 

witz, in Bayern geboren, stammte aus einer deutschen Rabbinerfamilie. Als Kind kam 
er mit seinem Vater nach Frauenkirchen im heutigen Burgenland und studierte spiter 
an der Prefburger Jeschiiwa des Moses Sofer. Nachdem er die Nachfolge seines Vaters 
als Rabbiner in Frauenkirchen verweigert hatte, leitete er eine eigene Jeschiwa in 
Deutschkreutz. Als orthodoxes Pendant zu Mannheimer war er zunichst Rabbiner- 
stellvertreter im Polnischen Betraum im Lazenhof. Er durfte sich ebensowenig wie 
Mannheimer Rabbiner nennen, sondern trug den Titel »Ritualien-« oder »Koscher- 

fleischaufseher«. Ab 1836 war er Rabbiner des Polnisch-Deutschen Bethauses und 1864 

griindete er die beriihmte Schiffschul 4 

Hobenens 

In Hohenems wurden zu Beginn des 19. Jahrhunderts Verordnungen erlassen, die 

den Gottesdienst wiirdiger gestalten sollten, darunter Vorschriften {iber das Verlassen 

der Synagoge und das Ausrufen der Mizwot, der Ehrendimter rund um die Toralesung. 
Das an Simchat Tora (Fest der Gesetzesfreude) {ibliche Aufrufen aller Anwesenden zur 

Tora war bereits im Winter 1791 in einer Gemeindeversammlung unter dem Vorsitz von 
Rabbiner Léb Ullmann abgeschafft worden.*”® Die deutsche Predigt fiihrte Rabbiner 
Angelus Kafka ein, der das Amt von 1830 bis 1833 ausiibte. Als einer seiner Nachfolger 
war tibrigens auch der radikale Reformrabbiner Samuel Holdheim im Gesprich, der 
der Hohenemser Gemeinde vom Prager Rabbiner Samuel Landau empfohlen wurde.*! 

Weitere Reformen des Gottesdienstes nahmen ab 1835 Rabbiner Abraham Kohn 
(1807-1848) und sein Nachfolger Daniel Ehrmann (1817-1882) vor. Kohn wurde in Za- 

luzan in Béhmen als Sohn eines Hausierers in armen Verhaltnissen geboren und erhielt 
zunichst, wohl mit Unterstiitzung der Gemeinde, Unterricht von einem Hauslehrer. 

Nach Absolvierung des Gymnasiums in Pisek studierte er bei Rabbiner Isaak Spitz 
(1764-1842) in Jungbunzlau. Spitz war zwar streng orthodox, iibersetzte aber Schiller 
ins Hebriische und schrieb aufklirerische Gedichte, die zu publizieren er sich fiirchtete. 
Seinen Lebensunterhalt verdiente Abraham Kohn zuerst selbst als Hauslehrer, anschlie- 
Rend studierte er in Prag Philosophie und lernte in der Jeschzwa des Samuel Landau. Im 
Jahr 1830 erhielt er ein Zeugnis von Herz Homberg, das ihn zum Religionslehrer an 
hoheren Schulen qualifizierte. Drei Jahre spiter iibernahm er das Hohenemser Rabbi- 
nat. Er gehérte zu einer Gruppe von Rabbinern und Intellektuellen, die sich um Abra- 
ham Geigers »Wissenschaftliche Zeitschrift fiir jiidische Theologie« scharte.*?? 

Kohn publizierte neben Geigers Zeitschrift auch in Isidor Buschs »Jahrbuch fiir 
Israeliten«. Er gab 1841 ein hebriisches Lehr- und Lesebuch heraus, das in Frankfurt 
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erschien. Im Jahr 1844 ging er als Rabbiner nach Lemberg, wo er in der erbitterten Aus- 

einandersetzung zwischen Reformern und Orthodoxie einem Mordanschlag zum Opfer 
fiel *? Das Zeugnis von Homberg, das er nach Lemberg mitgebracht hatte, diirfte dort 
nicht mit Wohlwollen aufgenommen worden sein,** 

In Hohenems bemiihte sich Abraham Kohn mit Unterstiitzung Isaak Noah Mann- 

heimers zunichst um die Abschaffung des Mizwot-Verkaufs, also der Versteigerung von 

Gottesdienstfunktionen wie den Aufruf zur Tora, die eine Form der freiwilligen Selbst- 
besteuerung darstellte. Sie wurde jedoch erst 1842 aufgehoben. Kohn nahm 1836 auch 
die erste Konfirmation in Hohenems vor. Weiters wurden die Griindung eines Synago- 

genchors, die Errichtung einer Kanzel und der Umbau der Synagoge diskutiert. Obwohl 

sich eine Gemeindeversammlung 1843 fiir die Umbauarbeiten aussprach, kam das Pro- 

jekt erst in den 1860er Jahren zur Durchfiihrung, da es auch Widerstinde gegen die 

Reform gab. In den 1860er Jahren wurde auch ein Harmonium zur Untermalung des 

Gottesdienstes angeschafft. Kohns Nachfolger Daniel Ehrmann rief ein »Kultusko- 
mitee« ins Leben, das sich im Oktober 1846 konstituierte und die religiésen Ange- 

legenheiten der Gemeinde regeln sollte.”” Das »Kultuskomitee« beschlof noch im De- 
zember 1846 mehrere wichtige Neuerungen im Gottesdienst, vom Abschaffen des 
»Schulklopfens«, also der persénlichen Abholung zum Gebet, bis hin zu Anderungen 

in der Gebetsordnung. Sie traten 1848 in Kraft.*? 

Ungarn und Burgenland 

Die unterschiedlichen Herkunftsldnder der ungarischen Juden wirkten sich auch im 
religisen und sozialen Bereich aus. Die fiihrenden Kopfe der Haskala und der reform- 
orientierten Neologen des 19. Jahrhunderts stammten aus den bohmischen Landern, vor 
allem aus Mihren: Aron Chorin (1766-1844) war Rabbiner von Arad, Leopold Low 

(1811-1875) von Szeged und Léw Schwab (1794-1857) von Pest. Die Fiihrer der Ortho- 

doxie stammten aus deutschen oder galizischen Familien, wie Moses Chatam Sofer oder 
der Rabbiner von Alt-Ofen, Moses Miinz.*? 

Der Grofteil Ungarns inklusive der »nordburgenlindischen« Gemeinden im Westen 
blieb orthodox, Giissing, Oberwart, Schlaining und Rechnitz sollten sich spiter den Neo- 
logen anschliefen. Pest, wo 1827 der erste Gottesdienst nach dem Wiener Ritus gehalten 

wurde und sehr groffen Zuspruch fand, und die kleineren Stidte Zentralungarns waren re- 
formorientiert. Der Reformer Aron Chorin aus Mihren war 1782 Student von Rabbiner 
Jecheskel Landau in Prag geworden und wurde 1789 Rabbiner in Arad. Im Jahr 1818 be- 

tonte er die Zuléssigkeit der deutschen Sprache und des Orgelspiels im Gottesdienst und 
sprach sich fiir eine umfassende Liturgiereform aus. Chorin suchte den Ausgleich mit der 

Tradition und ging einen Mittelweg. Die nichste Generation, wie beispielsweise Leopold 
L6w, seit 1840 Rabbiner in Nagykanizsa, strebte bereits radikalere Reformen an. Léw sollte 

in der ungarischen Reformbewegung noch eine grofle Rolle spielen.*® 
Der Widerstand gegen die Reformer ging immer wieder von der Prefburger Ge- 

meinde aus. Er artikulierte sich besonders heftig, als auch in der nichtjiidischen Politik 
und Gesellschaft Ungarns der Ruf nach einer Reform der jiidischen Religion laut wurde. 
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Eine reformfeindliche Bewegung, an deren Spitze die Rabbiner von Papa, Ungvir und 

Satoraljaujhely standen, forderte von Konig Ferdinand sogar ein Niederlassungsverbot 
fiir deutsche Rabbiner, die sie als Triger der Reform ansahen. Als 1833 der preufische 

Rabbiner Jonathan Alexandersohn eine dreijahrige Anstellung in Cz4ba erhielt, war das 

Einvernehmen mit seiner orthodoxen Gemeinde innerhalb eines Jahres zerstért. Die Ge- 

meinde versuchte, ihn wieder loszuwerden, was nach einem Verdikt Chatam Sofers auch 

gelang, An diesem Widerstand scheiterte 1843/44 auch der Plan der Stinde, ein eigenes 
ungarisches Rabbinerseminar zu errichten. Im Jahr 1847 bildeten sich in Arad, GroB- 

wardein, Grofbetschkerek und Fiinfkirchen/Pécs »Israelitische Reformvereine«, die 

allerdings nicht lange Bestand hatten, da sie vom Grofteil der ungarischen Juden abge- 
lehnt wurden. Die Gegensitze und unterschiedlichen Auffassungen der beiden Grup- 

pen wurden in den 1860er Jahren schlieflich derart stark, dafl ein Zusammenleben in 

den Einheitsgemeinden nicht mehr moglich war. Das ungarische Judentum zerfiel 

1868/69 in zwei sich bekimpfende Parteien.*? 

Bébmen und Mahren 

Im Gegensatz zu Ungarn blieben Bshmen und Mihren von einer Spaltung verschont. 

In Prag griindete sich 1832 auf Initiative des jungen Industriellen Ludwig Pollak ein 

reformorientierter »Verein zur Verbesserung des israelitischen Kultus«, der von Mit- 

gliedern des Gemeindevorstands, reichen Héndlern und Industriellen, einem Teil der 

jiidischen Mittelschicht und Peter Beer unterstiitzt wurde. Der Verein erlangte von der 

Regierung die Erlaubnis, die Altschul fiir seinen Gottesdienst zu adaptieren, was zu- 

néchst von Rabbiner Samuel Landau vereitelt wurde. Erst nach dessen Tod 1835 konn- 

ten die Pliine weiterverfolgt werden. Die Rede anliBlich der Ubergabe der Altschul an 

den Verein hielt Zacharias Frankel. Pollak versuchte nun, einen deutschen Prediger zu 

gewinnen, und lud Leopold Zunz nach Prag ein. Da aber auch die Reformer weiterhin 

dem orthodoxen Rabbinatsgericht unterstanden und Zunz sich in der Stadt in einem 

geistigen Exil sah, verlieB er Prag nach neun Monaten wieder. Schlieflich hielt Michael 
Sachs (1808-1864) im Jahr 1837 den ersten gemafigt reformierten Gottesdienst Prags. 

Als der Maskil Salomon Juda Rapaport Vorsitzender des Rabbinatsgerichts wurde, ent- 

wickelte sich zwischen ihm und Sachs sowie dessen Nachfolger ein gutes Verhaltnis, und 
es gelang ein gewisser Briickenschlag. Auch bshmische Gemeinden wie Teplitz, Neu- 
bidschow oder Brandeis fithrten eine gemiRigte Reform ein.**° 

Galizien 

In ganz Galizien wurden wenig iiberraschend nur zwei Reformsynagogen eingerich- 
tet, in Tarnopol von Joseph Perl und in Lemberg von Abraham Kohn.*! In Krakau, das 
1846 von Osterreich besetzt wurde, war 1844 durch den »Verein der progressiven Juden 
in Krakau« eine Reformsynagoge entstanden. Die Amtszeit des Rabbiners Dov-Berusch 
Meisels (1798-1870) von 1832 bis 1854 war von scharfen Auseinandersetzungen 
zwischen den traditionell-orthodoxen Mitnagdim, zu denen Meisels zdhlte, und dem 
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chassidischen Teil der Krakauer Juden gekennzeichnet. Einig waren sich beide Grup- 
pen jedoch im Kampf gegen die Mask:lirz und den »Verein der progressiven Juden«. 
Meisels war 1848 einer der ersten jiidischen Abgeordneten im 6sterreichischen Parla- 
ment und unterstiitzte auch zwei polnische Aufstinde gegen Ruflland.** 

Die italienischen Provinzen 

In den italienischen Provinzen der Monarchie bestand in Gemeinden wie Triest, 

Gorz und Mantua weitgehende Ubereinstimmung dariiber, daB weltliche und geistliche 
Bildung keinen Widerspruch zueinander bildeten. Die Juden sprachen selbstverstind- 
lich italienisch und nahmen seit Jahrhunderten am italienischen Kulturleben teil. Da die 
Gottesdienste zudem ohnehin auf ansprechende Weise gestaltet waren, betrachtete eine 
grofle Mehrheit eine Reform als nicht notwendig. Samuel David Luzzatto, der fithrende 
Gelehrte der italienischen Juden im 19. Jahrhundert, stand zwar in engem Briefkontakt 
mit Abraham Geiger, beklagte aber die Unterminierung des traditionellen Judentums. 
Die italienischen Rabbiner waren zwar offener fiir ihre Umgebung, blieben aber Geg- 

ner der Reform.**? 

2. Judische Schriftsteller 

Im Gefolge von Toleranz, Emanzipation und vor allem der Haskala entwickelten 
reformorientierte Juden Interesse an deutscher Literatur, und zwar nicht nur in den 
stidtischen Zentren wie etwa Wien und in der jiidischen Oberschicht. Die Deutsche 
Klassik wurde mit Leidenschaft auch in aufgeklirten jiidischen Haushalten in den 
Ghettos und Judengassen der Provinzen gelesen.®** Auch der Hohenemser Grofkauf- 
mann Lazarus Josef Levi verfiigte {iber eine biirgerliche, deutschsprachige Bibliothek.* 
Im Jahr 1813 griindeten reformorientierte Juden in Hohenems eine Lesegesellschaft, 
die sich mit der nichtjiidischen biirgerlichen Umwelt auseinandersetzte.**¢ 

Juden begannen auch, selbst als deutschsprachige Schriftsteller titig zu werden. Ein 
erstes Beispiel jiidischer deutschsprachiger Literatur in Osterreich stammt von einem 

Neffen Nathan von Arnsteins, den fiir das Wechselgeschift tolerierten Benedikt David 

Arnstein (1765-1841). Unter dem Namen Arenhof verfaBte er 1782 ein Stiick tiber das 

Toleranzpatent Josephs I1.97 

Der Satiriker Moritz Gottlieb Saphir (1795-1858) wurde in der ungarischen Klein- 

stadt Lovas-Berény geboren. Er genof eine traditionelle jiidische Erziehung und be- 
suchte die Prager Jeschiwa. Die talmudische Gelehrsamkeit, die er dort erwarb, lief ihn 

fiir ein Rabbinat geeignet erscheinen, und seine Zukunft schien vorgezeichnet. Als er 

jedoch auf Wunsch der Pester jiidischen Gemeinde aus Anlaf} des Besuchs des Kaiser- 

paares ein Gebet in deutscher Sprache schrieb, zeigte sich seine besondere Sprach- 
begabung, denn er hatte erst im Alter von 17 Jahren Deutsch erlernt. Im Jahr 1820 

verfafite er eine Farce auf jiddisch, in der er sich iiber einen jiidischen Gemeindeoberen 
lustig machte. Mit 37 Jahren konvertierte er zum Christentum und wurde drei Monate 

spiter Intendanzrat am Miinchner Hoftheater.#® Im Jahr 1834 kehrte er nach Aufent- 
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halten in Berlin, Paris und eben Miinchen nach Wien zuriick, wo er, wie bereits wenige 

Jahre zuvor, bei Adolf Béuerles (1786-1859) »Theaterzeitung« arbeitete. Im Jahr 1837 
griindete er mit grofem Erfolg sein eigenes Blatt, den »Humoristen«, und wurde in 
Osterreich und Deutschland beriihmt. Saphir trat vehement gegen die Zensur auf und 
setzte sich trotz seiner Konversion fiir die Emanzipation der Juden ein.** 

Der ebenfalls aus Ungarn stammende Karl Beck (1817-1879) konvertierte 1843 nach 
einer Phase als Atheist vom Judentum zum Protestantismus. In seinem sehr erfolg- 

reichen Werk »Lieder vom armen Mann« (1846) beschrieb er das Elend und die Not 
der Arbeiterschaft und des Proletariats. Die »Lieder vom armen Manng, in denen er 
auch die Rothschilds als Bankiers angtiff, erlebten innerhalb eines Jahres vier Auflagen 
und bereiteten in einem gewissen Grad auch den Boden fiir die Revolution. Wie Saphir 
wurde auch Beck spiter ein loyaler Untertan des Kaisers.* 

Die ersten Ghettogeschichten entstanden in den habsburgischen Landern. Leopold 

Kompert (1822-1886) gehérte wie Siegfried Kapper (1821-1879) und Moritz Hart- 

mann (1821-1872) zur ersten Generation béhmischer Juden, die mit héherer weltlicher 

Bildung aufwuchsen, ein Gymnasium besuchten und ein Studium begannen. An der 

Prager Universitit griindeten diese Schriftsteller den literarischen Zirkel »Das junge 

Bohmen, dem fast ausschlieBlich Juden angehérten. Viele von ihnen schrieben unter 

dem EinfluR eines entstehenden tschechischen Nationalgefiihls auf tschechisch. Nach 

den judenfeindlichen Unruhen in Béhmen 1844 und der Zuriickweisung der Juden 

durch die tschechischen Nationalisten wandten sie sich enttduscht der deutschen Lite- 

ratur und Kultur zu. Komperts Buch »Aus dem Ghetto« (1848) war sein erster grofe- 

rer Erfolg, dem 1850 »Bohmische Juden« folgte. Gelesen wurden seine Biicher vor 

allem von Juden. Salomon Kohn (1825-1904) hatte 1854 mit seinem Roman »Gabriel«, 

der im Prager Ghetto und wihrend des Dreifigjahrigen Krieges spielte, einigen Er- 

folg.#! Ghettogeschichten erzéhlten auch Jakob Kaufmanns »Bdhmischer Dorfjude 

(1847) und »Alt- und Jung-Israel« (1848) von Eduard Breier.** 

Salomon Hermann Mosenthals (1821-1877) Drama »Deborah« gehérte zu den 

populiirsten seiner Zeit. Das Stiick erfuhr seine Urauffilhrung 1849 am Hamburger 

Stadttheater. Es spielt historisch unrichtig 1780 in einem kleinen Dorf in der Steiermark 

und handelt vom Verhiltnis zwischen ortsansissigen Christen und zuziehenden Juden. 

Mosenthals Botschaft war, daf} die Christen den Juden mit christlicher Néchstenliebe 
begegnen sollten, da dies die besten Eigenschaften der Juden wecken wiirde. In der fol- 
genden Generation wire dann friedliches Zusammenleben méglich. Das Publikum, 
Christen wie Juden, war begeistert. »Deborah« wurde hiufig aufgefiihrt, in 13 Sprachen 
iibersetzt und noch 1890 neu aufgelegt. Mosenthal selbst, der aus Kassel stammte und 
1842 nach Wien gezogen war, wurde eine bedeutende Personlichkeit im Wiener Kul- 
turleben — er war ein begabter Librettist — und vom Kaiser geadelt.? 

An weiteren jungen jiidischen Schriftstellern im Wien jener Zeit sind neben dem be- 
reits erwihnten Ludwig August Frankl auch Isidor Heller (1816-1878), Sigmund Ko- 
lisch (1816-1886), Moritz Kuh, Ignaz Kuranda (1812-1884), Betty Paoli (eigentlich 

Barbara Gliick, 1814-1894) und Hieronymus Lorm (eigentlich Heinrich Landesmann, 
1821-1902) zu nennen,** 
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V. Die Juden der habsburgischen Linder im Vormarz 

1. Die Wiener Judenschaft 

Von Joseph II. zu Franz I. 

Nach dem Tod von Kaiser Joseph II. gestaltete sich die habsburgische Judenpolitik 
wieder restriktiver. Im Mirz 1790 verlangte der Wiener Magistrat die Riickkehr zur 
Judenordnung von 1764. Die Niederosterreichische Regierung verschirfte aber ledig- 
lich die Vorschriften und erhéhte die Toleranzgebiihr. Die Wiener Tolerierten setzten 
zudem, angeblich mit Hilfe des Fiirsten Karl von Liechtenstein, durch, daf} die neuen 
Bestimmungen nicht 6ffentlich bekanntgemacht wurden, um nicht den Eindruck zu 

erwecken, hinter das Toleranzpatent zuriickzufallen.*” 
In dieser Phase der Neuausrichtung der Judenpolitik wurde 1792 ein eigenes Juden- 

amt eingerichtet, das zunichst der Niederdsterreichischen Regierung unterstand. Im 
Jahr 1797 erfolgte seine Zuordnung zur Polizeidirektion. Es sollte bis 1848 bestehen 
bleiben.446 

Die Herrschaft Josephs II. hatte das Selbstbewuftsein der Wiener Juden erheblich 
gesteigert. Dementsprechend richteten sie im Februar 1792 ein Memorandum mit einer 

Reihe von Wiinschen an die 
Niederosterreichische Regierung. 
Sie verlangten die rechtzeitige Ver- 
stindigung beziiglich sie betref- 
fender Verordnungen, das Recht, 

Staatsgiiter und Immobilien zu er- 
werben sowie auf dem Land zu le- 
ben und arbeiten. Weitere Forde- 
rungen waren die Zulassung zu 6f- 
fentlichen Amtern, die Anderung 
der Aufschrift »Fiir Juden, Sessel- 
triager und Fiaker« beim Judenamt 
und die Weglassung der vorge- 
schriebenen Adressierung »an den 
Juden N. N.« im amtlichen 
Schriftverkehr. Dieser Katalog er- 

reichte Kaiser Leopold II 
(1747/1790-1792) nicht mehr, er 

starb am 1. Mirz 1792. Sein Nach- 

folger Franz II. (1768-1835) 
schrinkte die Rechte der Juden 
wieder ein. Seine erste Verfligung 
betraf die Einfithrung von Bollet- 
tentaxen fiir den Aufenthalt frem- Toraschild mit Ssterreichischer Kaiserkrone von 1806 
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der Juden, die als besonders demiitigend empfunden wurde, da sie an die Leibmaut er- 
innerte. Einer Bitte der Juden im Juli 1793 um Zuriicknahme der Verordnung war kein 
Erfolg beschieden, ebenso blieben die Wiinsche vom Februar 1792 unerfiillt. Als Franz 
II. 1804 die osterreichische Kaiserwiirde annahm, demonstrierten die Wiener Juden 
dennoch ihre Treue, indem sie ein Toraschild mit einer Kaiserkrone anfertigen lieflen. 47 

Eine Synagoge fiir Wien 

Als die Wiener Judenschaft 1810 eine Sammlung zugunsten eines Siechenhauses 
veranstaltete, kam sie auf die Idee, auf diese Weise auch die Mittel fiir ein neues Bet- 
haus aufzutreiben. Ein solches war dringend erforderlich. Bis dahin mietete sie nim- 
lich einen unterirdischen, diisteren und feuchten Raum im Haus zum Weiflen Stern 
in der Sterngasse — ein Paar Toraaufsitze (Rénzonim) aus diesem Betraum wurde in die 
nachfolgenden Synagogen mitgenommen und ist noch heute erhalten. Ein Darlehen 
der Firma Biedermann & Trebitsch machte es méglich, den Dempfingerhof in der 
heutigen Seitenstettengasse 4 zu erwerben. Der Landesprisident erlaubte den Kauf 
unter der Bedingung, daf nur die gesamte Wiener Judenschaft, niemals ein einzelner 
Jude, das Gebidude besitzen diirfe. Die erforderlichen Umbauarbeiten wurden im 
Sommer 1812 durchgefiihrt. Da das neue Bethaus durch die Schliefung der iibrigen 
privaten Betrdume groBen Zulauf erfuhr, wurde bereits 1817 eine Erweiterung des 

Rimonim (Tora-Aufsitze), 
Wien 1795/1806, die schon 
im Betraum in der 

Sterngasse Verwendung 
fanden. Hebriische 

Inschrift: (a): »Dies war 

schon im Jahr 1795 in der 
Synagoge des ehrwiirdigen 
Raw Aaron Todesco — 

seeligen Angedenkens — 
Gabbai der Synagoge 
Weillen Stern«; (b): »und 

wurde restauriert zur 

Verherrlichung der Krone 
des Herren von dem 

beriihmten Herren Raw 
i Hirsch Todesco, zum 
! Angedenken an die Seele 
. seines verstorbenen 

| Vaters«. 



Innenansicht des 

Wiener Stadttempels 

Das Katzensteigtor zwischen 
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Gebédudes notwendig. Als Rabbiner wirkte Moses Fischer (1759-1833), der, da die 
Wiener Judenschaft iiber keinen Rabbiner verfiigen durfte, offiziell als Schichter an- 
gestellt war. 8 

Wenige Jahre spater war ein Neubau des Bethauses erforderlich, und die Wiener Ju- 

denschaft trug sich mit dem Gedanken, den Passauer Hof anzukaufen, um an dessen 
Stelle ein neues Gotteshaus zu errichten. Der Kaiser verbot allerdings sowohl den Kauf 

als auch den Neubau eines Bethauses im Dempfingerhof. Dem »Vertreter« Michael La- 
zar Biedermann gelang es, die Baufilligkeit des Gebdudes vorzutduschen und seinen 
AbriB zu erwirken. Anstelle des alten Bethauses wurde nun der neue Stadttempel er- 

richtet, die Grundsteinlegung erfolgte am 12. Dezember 1825. Architekt war Josef 
Kornhdusel (1782-1860), ausgefiihrt wurde der Bau von Stadtbaumeister Heinz. Seine 
klassizistische Architektur und mehr noch seine Form stellten ein Bekenntnis zur Re- 

form dar: Die Bimza befindet sich nicht in der Mitte, sondern unmittelbar vor dem Tora- 

schrein, die Frauenempore ist offen und gut einsichtig. Die Er6ffnung fand am 9. April 

1826 statt.*® Das Gebdude durfte, wie alle anderen nichtkatholischen Gotteshéuser, 

nicht von aufien als Synagoge erkenntlich sein, weshalb seine Fassade bis heute schlicht 

wirkt. Seine Pracht entfaltet es erst im Inneren. 

Zu dieser Zeit, in den 1820er Jahren, entstand auch eine Art von Gemeindeorganisa- 

tion, die bereits iiber eine Reihe von Angestellten verfiigte.*° 

Der Religionsunterricht in Wien 

In Wien wurde der Religionsunterricht durch Hauslehrer erteilt. Noch 1804 mufite 

die Niederdsterreichische Regierung anordnen, in den Zeugnissen jiidischer Kinder an 

den Normalschulen keine Religionsnoten einzutragen, da diese keinen geregelten 

Unterricht erhielten. SchlieRlich wurden 1810 mit den Behérden Verhandlungen iiber 

die Errichtung einer Religionsschule aufgenommen, die auch zum Erfolg fiihrten.* 

Die Religionsschule wurde 1814 eingerichtet. Die Behorden forderten die Anstel- 

lung zweier Lehrer und die Wiener Judenschaft schlug Salomon Herz (gest. 1824) als 

ersten und Abraham Cohn als zweiten Lehrer vor. Auch Herz Homberg bekundete 

Interesse an diesem Posten, stief aber auf den massiven Widerstand der Wiener Juden, 

weshalb letztlich Salomon Herz als erster Lehrer bestitigt wurde. Nebenbei erteilte er 
einigen Schiilern privat Unterricht in den »Normallehrgegenstinden«. Zweiter Lehrer 
wurde aufgrund seiner schénen Handschrift der Aktuar der Judenschaft, Joseph Veith 
(1781-1833). Auf Herz folgte 1826 Rabbiner Isaak Mannheimer als erster Lehrer. Als 
zweiter Lehrer wirkte von 1829 bis 1835 der Konigsberger Dr. Josef Levin Saalschiitz 

(1801-1863), der auch grofen Wert auf die Vermittlung allgemeiner Bildung legte. Thm 

folgte Leopold Breuer (1791-1872), der anfangs seine Schiiler aufforderte, ohne Kopf- 

bedeckung zum Unterricht zu erscheinen, was einen Proteststurm zur Folge hatte. Er 
versah sein Amt bis 1857.42 
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Vereinswesen 

Anfang bis Mitte des 19. Jahrhunderts bliihte das Vereinswesen in Wien. Im Jahr 

1816 entstand der Frauenwohltitigkeitsverein, 1840 wurden der Waisenhausverein so- 

wie der »Verein zur Férderung der Handwerke unter den Israeliten«, 1843 die Kinder- 

bewahranstalt, 1846 der »Verein fiir Krankenpflege und Versorgung handelsangehori- 
ger Israeliten« und 1847 der wahrscheinlich unter der Leitung von Theresie Meyer 
(1813-1852) stehende »Kreuzerverein« gegriindet.* 
Handwerksvereine waren seit den 1820er Jahren in vielen deutschen Territorien und 

Stidten entstanden. Sie strebten eine Berufsumschichtung der Juden weg vom Handel 
hin zu Handwerk und Landwirtschaft an. Diese Umorientierung war in vielen Staaten 
Bedingung fiir die Emanzipation und wurde von den Juden unterstiitzt, um sich 
Zugang zu neuen Erwerbsfeldern zu verschaffen und die Gleichberechtigung zu 
erlangen.*> 

Auch die Berufsstruktur der Wiener Juden war einseitig auf den Handel ausgerich- 
tet, was Josef Wertheimer mit seinem »Verein zur Férderung der Handwerke unter den 
Israeliten« zu dndern versuchte. Er stie bei den christlich und ziinftig eingestellten 
Meistern auf einige Widerstande, und der Grofiteil der Wiener Juden blieb weiter im 
Handel titig. Siegfried Kapper schrieb trotzdem ein Wanderlied fiir jiidische Hand- 
werker, das Salomon Sulzer vertonte.*”” Handwerksvereine entstanden auch in den 

{ibrigen habsburgischen Territorien. In Hohenems bildete sich 1834 der »Verein zur 
Férderung des Handwerks unter den Israeliten«, die Genehmigung seiner Statuten 
erfolgte 1840.¢ Auch in Ungarn wurden in den 1840er Jahren Handwerkervereine 
errichtet.*”” In Mantua konstituierte sich 1825 die »Casa di Ricovero e d’industria« als 
erste derartige Institution auf italienischem Boden. Sie war ein Heim fiir alte und mittel- 
lose Gemeindemitglieder und gleichzeitig Ausbildungsstitte fiir die Jugend in den »arti 
meccaniche«.*8 

GrofSkaufleute und Industrielle 

Die Nachkriegszeit nach dem Wiener Kongref verlangte die Gesundung und Kon- 

solidierung der Staatsfinanzen, und der Aufbruch in das Industriezeitalter erforderte 
viel Investitionskapital. Diesen Finanzbedarf deckten vielfach jiidische Bankiers, Grof3- 
kaufleute und Fabrikanten — diese Titigkeitsbereiche waren noch nicht scharf abge- 
grenzt. Die erforderliche Zusammenarbeit iiber die Staatsgrenzen hinweg wurde durch 
die weitreichenden familidren Beziehungen erleichtert. Das Haus Rothschild etwa 
verfiigte neben dem Frankfurter Stammbhaus iiber Niederlassungen in London, Wien, 
Neapel und Paris. Zum sprichwértlichen Reichtum der Rothschilds gelangten aber nur 
wenige. Der Eisenbahnbau schien eine verniinftige Investitionsmdglichkeit in die Zu- 
kunft, und folgerichtig finanzierte Salomon Rothschild die Kaiser-Ferdinand-Nord- 

bahn von Wien zum Salzbergwerk Bochnia in Galizien, mit deren Bau 1837 begonnen 
wurde. Ein Mitbegriinder und spiterer Direktor der Nordbahn war Heinrich von Sich- 
rovsky (1794-1866), der das englische Eisenbahnsystem auf einer Weltreise kennen- 

—_—e 
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gelernt hatte. Das Haus Arnstein und Eskeles finanzierte die Verbindung von Mailand 
nach Venedig.*’ 

Salomon Rothschild (1774-1855), der Begriinder des Wiener Zweiges der Familie, 

war 1821 nach Wien gekommen. Da er als Jude kein Haus kaufen durfte, quartierte er 

sich im exklusiven Hotel »Zum Romischen Kaiser« in der Renngasse ein. Mit der Zeit 

wurde er der einzige Gast, der alle Zimmer mietete. In den nichsten zwanzig Jahren 
stieg er zum bedeutendsten Bankier Wiens auf.*® 

Weitere wichtige Wiener jiidische Wirtschaftstreibende waren der 1829 von Frank- 
furt zugezogene Baron Jonas von Konigswarter (1807-1871), der 1868 Prisident der 

Wiener Kultusgemeinde wurde, oder der aus Prefburg stammende Hermann Todes- 
c0.%! Hermann von Todesco (1791-1844) unternahm weite Reisen ins Ausland, um 

neue Industrien und Produktionsmethoden kennenzulernen und nach Osterreich zu 

bringen. In Marienthal errichtete er eine Maschinenbaumwollspinnerei. Er beteiligte 

sich an der Finanzierung der Eisenbahnstrecke Wien-Gloggnitz und wurde deren Di- 

rektor. Im Jahr 1835 erwarb er das Staatsgut Legnaro bei Padua und legte dort neue 

Pflanzungen von Maulbeerbdumen zur Seidenverspinnung an. Er war sozial engagiert, 

entlief in wirtschaftlich schwierigen Zeiten seine Arbeiter nicht und errichtete Wohl- 

fahrtsanstalten in Wien, Preffburg und Baden. Im Jahr 1844 wurde er in das Vertreter- 

kollegium der Wiener Judenschaft berufen, starb jedoch im selben Jahr. Die Trauerrede 

hielt Rabbiner Lazar Horwitz.*? 

Die Anpassung dieser Ménner an die verdnderten wirtschaftlichen Verhiltnisse und 

Produktionsformen beférderte mafigeblich den &sterreichischen Aufholprozef an das 

europiische Niveau. Bernhard von Eskeles war 1809 an der Griindung der Wiener 

Sparkassa und 1816, wie auch das allerdings noch nicht in Wien ansissige Bankhaus 

Rothschild, an der Griindung der Nationalbank beteiligt.*®> Ignaz Ritter von Lieben- 

berg (gest. 1844) betitigte sich in der Schafwoll-, Isaak Hofmann von Hofmannsthal in 

der Seiden- und Heinrich Wilhelm Edler von Wertheimstein (1799-1859) in der Zuk- 

ker- und Schokoladeindustrie. Letzterer errichtete die erste durch Dampf betriebene 

Schokoladefabrik Osterreichs in der damals noch selbstindigen Wiener Vorortge- 

meinde St. Veit.# Auch in den Vororten Penzing, Wihring, Hernals, Sechshaus und 

Fiinfhaus siedelten sich viele Gewerbebetriebe und kleine Fabriken an.*’ Die Hohen- 

emser Briider Philipp und Josef Rosenthal errichteten in den 1840er Jahren eine Zweig- 

stelle ihrer Textilfabrik in Wien und waren mit dem Wiener Seidenfabrikanten Salomon 

Trebitsch befreundet. Trebitsch begann Ende der 1830er Jahre als kleiner Seidenhind- 

ler und stieg in den folgenden Jahrzehnten zu einem der gr6B8ten Seidenzeugfabrikanten 
der Monarchie auf 46 

Assimilation in Wien 

Zu Beginn des 19. Jahrhunderts entstand auch in Wien nach Berliner Vorbild der Sa- 
lon. Die Salongesellschaften ermdglichten erstmals intensive Kontakte zwischen Frauen 
und Minnern, die unterschiedlichen Stinden und Religionen angehérten. Sie blieben 
jedoch eine Modeerscheinung, eine Episode von kurzer Dauer. Juden wurden nur sel- 
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Parochet (Tora-Vorhang), Wien 1818/19, 
mit der hebriischen Widmungsinschrift: 
»Dies war vor ihrem Tod als Herzensgabe 
dem Haus des Herrn versprochen, von 
ihr, der ausgezeichneten Frau Feigele 
[Fanny] Baronin von Arnstein, der 

Tochter des fiirstlichen, hochverehrten 

Daniel [Itzig] seligen Andenkens, aus 
Berlin. In Erfiillung ihres Wunsches 
wurde es nun dargebracht von ihrem 
Gatten, dem ehrenwerten Reprisentanten 
Nathan Baron von Arnstein, sein Licht 

leuchte, und ihrer Tochter [Henriette]. 

Ihre wohltitige Gabe mdge fiir immer 
bestehen [Psalm 112,9]. Im Jahre 579 der 
kleinen Zeitrechnung [1818/19].« 

ten in ein christliches Haus geladen, da dies bedeutet hitte, sie in den eigenen Kreisen 

zu akzeptieren. Der Besuch eines jiidischen Salons war meist nur eine — wenn auch 

hochst anregende — Exkursion 
Der Salon wurde nicht zuletzt von Berliner Jiidinnen, die nach Wien geheiratet hat- 

ten — hier ist vor allem Fanny von Arnstein (1758-1818), die Tochter des Berliner Ge- 

meindevorstehers Daniel Itzig, zu nennen —, in die habsburgische Hauptstadt gebracht. 
Die Salons waren »beweglicher« als die hofischen Feste. Die jiidischen Gastgeberinnen 
selbst hatten sich soeben von einer Tradition gelost und noch keine eigene entwickelt, 
was sie offener fiir alles Neue und Moderne machte. Sie brachten auch neue Briuche 
von Berlin nach Wien, wie beispielsweise den Weihnachtsbaum, den Fanny von Arn- 

stein 1814 aufstellte, was selbst die Geheimpolizei in einem Bericht vermerkte: »Bei 
Arnstein war vorgestern nach berliner Sitte ein sehr zahlreiches Weihbaum- oder Christ- 
baumfest. Es waren dort Staatskanzler Hardenberg [...], Fiirst Radziwill, Herr Bar- 
tholdy, alle getauften und beschnittenen Anverwandten des Hauses. Alle gebetenen, 

eingeladenen Personen erhielten Geschenke oder Souvenirs vom Christbaum. Es wur- 

den nach berliner Sitte komische Lieder gesungen [...]. Es wurde durch alle Zimmer 
ein Umgang gehalten mit den zugetheilten, vom Weihnachtsbaum angenommenen 

Gegenstinden. Fiirst Hardenberg amiisierte sich unendlich; Herr von Humboldt war 

nicht dabei.« 
Fanny von Arnsteins Salon, der bedeutendste in Wien, war ein Treffpunkt der aus 

Deutschland zugereisten Intellektuellen. Zu ihren Gésten zéhlten die Schriftsteller Karl 

———— 
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August Varnhagen, Friedrich und August Wilhelm Schlegel, Justinus Kerner, Ludwig 
Zacharias Werner, Theodor Korner und Karoline Pichler. Das Interesse der jiidischen 
Damen ging iiber die blofie Reprisentation weit hinaus und zeugte von profunder kul- 
tureller Bildung, wie die Sympathie zeigt, die Grillparzer der Baronin Henriette Pereira 
oder Goethe der Schwester des Freiherrn von Eskeles, Lea Flie3, entgegenbrachte. Das 
Haus Arnstein gehorte auch zu Beethovens Mazenen.#68 

Seine Hochbliite erlebte Fanny von Arnsteins Salon — sie betrieb ihn in ihrem Stadt- 
palais am Hohen Markt oder in ihrem Landhaus an der Strafle nach Schénbrunn —wih- 
rend des Wiener Kongresses.*® Jeden Dienstagabend versammelte sich eine Gesell- 

schaft aus Adeligen und Diplomaten. Zu den Gisten gehérten unter anderem der pépst- 
liche Nuntius in Wien, Kardinal Severoli, der Herzog von Wellington, Karl August von 

Hardenberg und Wilhelm von Humboldt. Fanny von Arnstein engagierte sich wihrend 
des Kongresses fiir die Emanzipation der Juden und lehnte im Gegensatz zu den Ber- 
liner Salondamen ebenso wie ihr Ehemann und dessen Schwager Bernhard von Eskeles 
(1753-1839) die Taufe strikt ab.”’° Die Berliner Einfliisse und Verwandtschaftsbe- 

zichungen — auch Moses Mendelssohns getaufte Tochter Dorothea (1763-1839) lebte 
seit 1808 mit ihrem zweiten Mann, dem Dichter Friedrich Schlegel (1772-1829), in 

Wien — spielten bei Assimilation und Taufe eine nicht unwesentliche Rolle, blieb das 

Phinomen in Wien doch auf die Oberschicht beschrinkt. Die Kinder des Rabbiner- 

sohnes Eskeles und auch die Nachkommen von Israel Hénigsberg, Ignaz Liebenberg 

und Markus Leidesdotf, traten zum Christentum iiber. Diese Ubertritte waren nicht mit 

materiellen Erwigungen zu erkliren. Vielmehr hatten die Aufkldrung und der soziale 

Aufstieg, ganz wie es die Orthodoxen befiirchtet hatten, eine Abkehr vom Judentum 

und eine intensive Taufbewegung hervorgebracht.*”! 

Manche Eltern lieRen ihre Kinder taufen, andere wiederum konnten die Konversion 

der Kinder nicht akzeptieren. So bat Joseph von Arnstein seine Eltern Nathan und 

Fanny vergeblich um ihren Segen, als er konvertierte. Fannys Tochter Henriette und ihr 

Mann Heinrich von Pereira-Arnstein lieRen sich ebenfalls taufen, und auch Dorothea 

Mendelssohns Séhne aus erster Ehe mit Simon Veit taten diesen Schritt —in diesem Fall 

bat der Vater um Verstindnis fiir seinen Verbleib im Judentum.4’2 

Lazarus Bendavid, der in seinen Vorlesungen 1796/97 erste Kenntnisse der Philoso- 
phie Kants in Wien vermittelt hatte, zeigte Verstdndnis fiir die Konvertiten, die die freu- 
digen Kirchen den kahlen und traurigen Synagogen vorzogen. Es gab aber auch innere 
Berufungen, wie etwa die des Dompredigers zu St. Stephan in Wien und katholischen 
Schriftstellers Johann Emanuel Veith (1787-1876), der als Sohn b&hmischer ortho- 
doxer Juden geboren wurde und 1816 konvertierte. Fiir sein Priesteramt gab Veith, des- 
sen Bruder Joseph wie erwihnt an der judischen Religionsschule unterrichtete, seine 
Karriere als Direktor des Wiener Tierarznei-Instituts auf. Anldflich der sogenannten 
Damaskusaffire — in Syrien wurde eine Blutbeschuldigung gegen die Juden erhoben - 
hielt er 1840 im Dom zu St. Stephan eine Predigt gegen die Ritualmordliige und be- 
schwor auf das Kreuz deren Haltlosigkeit. Einer inneren Uberzeugung folgten auch 
noch Karl Hock und Samuel Jokel. Hock konvertierte 1830 und kidmpfte fiir die Los- 
16sung der Kirche vom Staat. Im Jahr 1848 stand ihm dabei Johann Emanuel Veith zur 
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Seite, als publizistische Plattform diente ihnen Sebastian Brunners am 15, April 1848 

erstmals erschienene antisemitische »Wiener Kirchenzeitung«. Samuel Jokel war 1830 

Christ und 1846 Priester geworden. In seinem 1848 publizierten Roman »Der Jude mit 
dem Barte« versuchte er seine Konversion damit zu erkliren, dafl er einem finsteren 

Judentum ein erleuchtetes Christentum gegeniiberstellte.*” 

Die zunehmende Assimilation der Wiener Juden zeigte sich auch in einem Bericht der 
Wiener Polizei von 1823. Darin heil’t es, daf bei der Fronleichnamsprozession ein Jude 

eine Fahne der Pfarre Jigerzeile getragen habe und ein anderer als Capitain des biirger- 

lichen Artillerie-Corps an katholischen Messen teilnahm. Zudem sangen viele jiidische 

Singerinnen und Singer bei christlichen Gottesdiensten in den Kirchenchéren. ™ 
Im Gegensatz zu Preufien wurden in Osterreich viele jiidische Bankiers und Grof- 

hindler geadelt, wodurch ihre Assimilation beférdert wurde. Wurde in Berlin erst 1872 
mit Gerson Bleichrdder, dem Bankier Bismarcks, ein ungetaufter Jude nobilitiert, wa- 

ren in Osterreich bereits 1797 Bernhard Eskeles, Nathan Adam Arnstein und Salomon 

Herz geadelt worden. Bis zur Revolution von 1848 wurden in Osterreich 26 jiidische 

Familien in den Adelsstand erhoben.*” 

Zustrom nach Wien 

Trotz der Verschirfung der Vorschriften und Kontrollen waren die Behrden im Vor- 
miirz nicht in der Lage, den starken Zustrom von Juden vor allem aus BShmen, Mahren 
und Ungarn (Pref8burg, Burgenland) — Galizien spielte noch keine Rolle — in die Resi- 

denz zu kontrollieren. Viele fanden die verschiedensten Mittel und Wege, sich unter 

einem Vorwand oder auch illegal in der Stadt aufzuhalten. Auch die Lage der Tolerier- 
ten war nur eine halbsefhafte, muften sie doch, wenn der Schutz erlosch oder das 

privilegierte Familienoberhaupt starb, die Stadt verlassen. Dementsprechend befanden 
sich von den 66 Familien, die 1787 in der Stadt gelebt hatten, 1847 nur noch die Fami- 

lien Wertheimer und Eppinger kontinuierlich in Wien.# 
Die Zahl der tolerierten Familien war in diesem Zeitraum aber auch stark angestie- 

gen. Von 66 Familien im Jahr 1787 stieg sie 1793 auf 102, 1800 auf 121, 1810 auf 113, 
1820 auf 135 und sank bis 1830 auf 121. Im Jahr 1847 lebten schliefilich 197 tolerierte 
Familien in der Stadt. Zusitzlich zu den Tolerierten gab es noch jene, die sogenannten 

Regierungsschutz auf zwei Jahre genossen. Nach Ablauf dieser Zeit mufiten sie um 

neuerliche Duldung ansuchen. Die Tolerierten durften auch Bedienstete anstellen, die 

in den Familienlisten, die jahrlich dem Judenamt vorgelegt werden mufiten, anzufiihren 

waren. Mancher Jude, der in Wien wohnen wollte, lief sich nun, vielfach gegen nicht 

unbetrichtliches Honorar an den Tolerierten, als Bediensteter in dessen Familienliste 

einschreiben. Diese Lehrer, Erzieher und Buchhalter gingen teilweise vollig anderen 
Titigkeiten nach als angegeben. Wenn ein Tolerierter einen Bediensteten nicht mehr als 
Erzieher in der Familienliste eintragen konnte, da seine Kinder mittlerweile erwachsen 
waren, lie sich der Bedienstete nun als »Mesusotanschliger« und »Fleischaussalzer« 
anfiihren, was das Judenamt durchaus tolerierte. Studierende mufiten um eine Aufent- 

haltsbewilligung ansuchen und eine Inskriptionsbestitigung vorlegen. Fremde Juden 
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durften nur zweimal 24 Stunden in der Stadt bleiben, anschliefend mufiten sie ihren 

Aufenthaltsschein verlingern lassen. Wer dennoch in Wien bleiben wollte und dort be- 

reits Wohnung und Familie hatte, muf3te einen anderen Ausweg finden bzw. das Gesetz 

buchstablich umgehen. Man verlief die Stadt an einem Tor des Linienwalls und ging 
bei einem anderen wieder hinein, oder man machte iiberhaupt nur ein paar Schritte vor 
die Linie und drehte dann einfach um. An der Wache meldete man sich als Neuzugang, 
was durch deren Bestechlichkeit erleichtert wurde. Diesen Vorgang nannte man iro- 

nisch »kaschern« (koscher werden, sich rituell reinigen). Auch der Vater des bekannten 

Mathematikers Simon Spitzer (1826-1887) lebte mit Frau und acht Kindern in Wien. 
Als er eines Tages keine Zeit hatte, sich zu »kaschern«, schickte er seinen achtjdhrigen 

Sohn Simon. Dieser ging iiber die Linie und wieder zuriick, meldete sich beim zustin- 
digen Polizisten und driickte ihm den Pal seines Vaters sowie eine Bestechungssumme 
in die Hand. Der Polizist fragte den Knaben nach seinem Alter, Antwort: »54 Jahre, 

nach seinem Familienstand, Antwort: »Verheiratet«, und nach der Anzahl der Kinder, 

Antwort: »Acht.« Anschliefend erhielt das Kind seinen Aufenthaltsschein. 

Ab und zu fiihrte die Polizei nichtliche Razzien durch und mafiregelte Juden ohne 

Aufenthaltsberechtigung. Der Schriftsteller Leopold Kompert schilderte eine solche 

Razzia in seiner Novelle »Ohne Bewilligung«. Da die Judengesetze, wie diese Beispie- 

le zeigen, nur lax gehandhabt und vielfach umgangen wurden, lebten 1848 je nach 

Schitzung 4 000 bis 10000 Juden in der Stadt, obwohl es nur 197 tolerierte Familien 
ab 477 

E Sigmund Mayer hat die Anziehungskraft der Stadt folgendermaflen beschrieben: 

»Nach meiner Erinnerung sah der Ghettojude in Prefburg [...] unwillkiirlich erst in 

die Gasse der Stadt hinein, bevor er sie betrat; wenn er auf der einen Seite Leute sah, 

wihlte er die andere. In Wien bewegten sich die Juden ohne Scheu nicht nur auf der 

Strafe, sondern auch im Bierhaus, ebenso in den vornehmen Restaurants wie im Kaf- 

feehaus und in den Vergniigungslokalen; man konnte sie in gleicher Weise, wenn auch 

nicht allzu hiufig, zwanglos und ohne daf es irgendwie auffiel, mit ihren Damen auf 

allen Elitebillen, auch auf den damals vornehmsten, der Redoute in der Hofburg, dem 

Biirgerball, dem Juristenball usw. finden; sie waren gewohnt, die schéne Umgebung 

Wiens genau so wie die iibrige Bevélkerung zu geniefen. Das Milieu dieses Lebens und 

Bewegens der Juden war von dem des Prefburger Schlofiberges so sichtlich ver- 

schieden, dafl es nicht nur mir, der ich fast noch ein Knabe war, sondern jedem Juden 

sofort auffallen mufite, welcher aus irgendeinem Ghetto zum ersten Mal nach Wien ge- 

langte.«‘"® 

Auch in einem Gutachten der Hofkanzlei von 1833 heil3t es: »Die hiesigen Israeliten 
stehen in fortwihrender Beriihrung mit allen Klassen der Residenzbewohner, und zwar 
nicht bloB im Geschifts-, sondern auch im geselligen Leben; ihre frithere Isolierung hat 
seit geraumer Zeit beinahe ginzlich aufgehért. Die Abneigung der christlichen gegen 
jildische Religionsgenossen, welche letztere von den ersteren entfernt hielt, ist gréf8ten- 
teils verschwunden.«*”” Dementsprechend befiirwortete im selben Jahr auch Vize- 

kanzler Franz von Pillersdorf (1786-1862) die Beschleunigung der Emanzipation der 
Juden & 
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Im Jahr 1842 erschien Josef Wertheimers (1800-1887) anonymes Werk »Die Juden 
in Osterreich, das ebenfalls die Emanzipation verlangte. Wertheimer war von 1835 bis 
1848 Vertreter der Wiener Judenschaft und nach 1848 Prisident der Kultusge- 
meinde.*® Wenige Jahre spiter, 1846, wurde der Judeneid mit seiner demiitigenden 
Formel veriandert, blieb aber in verinderter Form noch bis 1868 bestehen. Im selben 
Jahr 1846 wandten sich die Vertreter der Wiener Judenschaft mit einer Petition an den 
Kaiser, in der sie um die Verbesserung ihrer Lage baten. Magistrat und Regierung be- 
fiirworteten das Gesuch im November 1847.%82 Wenige Monate spiter brach bereits die 

Revolution aus. 

Die Wiener Sefardim 

Die sefardische Gemeinde in Wien umfafite 1840 569 Personen. In diesem Jahr 4n- 
derte sich ihre innere Organisation. An der Spitze standen sieben gewzhlte Vorsteher, 

die aus ihrer Mitte einen oder zwei Vorstinde auf drei Jahre wihlten. Der 1778 einge- 

setzte Kommissir wurde abgeschafft. Da die Ausgaben der Gemeinde von ihren Mit- 
gliedern nicht gedeckt werden konnten, kamen die zumeist reichen Vorsteher fiir die 
Defizite auf. Naturgemil erlangten sie dadurch groflen Einfluf auf die Gemeindean- 
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gelegenheiten. Weiters gab es zwei gewihlte Bethausaufseher und einen Religionsleh- 
rer, der auch als Vorbeter, Mobel (Beschneider) und Gemeindesekretir diente. 8 

Anfang des 19. Jahrhunderts errichteten die Sefardim ein Bethaus mit einer Schule in 
der Oberen Donaustralle in der Leopoldstadt, das 1824 niederbrannte. Als Ersatz 
diente nun ein Quartier in der Groflen Hafnergasse 321, der heutigen Groflen Moh- 

rengasse. Im Jahr 1843 erhielt die Gemeinde die Bewilligung zum Bau einer Synagoge, 
mit dem 1860 in der Zirkusgasse begonnen wurde. 4 

2. Niederosterreich 

Nach den Bestimmungen des Toleranzpatents durften sich Juden in Niederdsterreich 

nur im Falle einer Fabriksgriindung oder der Ausiibung eines »niitzlichen« Gewerbes 
niederlassen. Auch Isaak Schischa und Aron Gellis, die bereits 1780 wihrend des Som- 

mers gemeinsam ein koscheres Restaurant fiir jiidische Kurgédste aus Wien in Baden be- 
trieben, muften die Winter in ihrer Heimatgemeinde Mattersdorf verbringen, da ihnen 
der Aufenthalt in Baden nicht gestattet war. Erst 1805 erwirkte Schischa fiir sich, seine 
Familie und alle Personen, die fiir ihn arbeiteten, die Erlaubnis, dauerhaft in Baden zu 

wohnen. Da Kaiser Franz II. (1.) von 1800 bis 1834 die Sommer in Baden verbrachte, 
tat dies auch die jiidische Wiener Oberschicht, darunter die Familien Arnstein, Eskeles 

und Todesco.”®® Im Jahr 1819 bestand bereits eine »Judensinagoge«, und 1820 erhielt 

Heinrich Herz die Bewilligung zur Eréffnung einer »Restauration« samt angeschlosse- 

nem Betsaal.#® Viele Juden, denen der Aufenthalt in Wien verweigert wurde, begaben 

sich, wie fiir 1816 iiberliefert, nach Baden, hielten 51ch dort mehrere Monate auf und 

pendelten téglich nach Wien.* : 

Ab den 1820er Jahren entstanden in Niederosterreich Fabriken, die von Juden be- 

trieben wurden. Die Besitzer lieBen sich ab den 1820er und dann verstirkt in den 1830er 

und 1840er Jahren im Land, vor allem rund um Wien, nieder. Im Jahr 1846 lebten Juden 

unter anderem in Baden, Médling und Klosterneuburg.*® 

Geadelte und getaufte Juden besaflen seit lingerem Grundbesitz in Niederosterreich. 

Bereits 1778 hatte Karl Abraham Wetzlar von Plankenstern die Herrschaft Neuleng- 

bach gekauft. In einer von ihm 1793 errichteten Familiengruft siidlich des alten 
Neulengbacher Friedhofs sind seine jiidisch gebliebene Gattin und sein 19jihriger Sohn 
Josef begraben 8 Wetzlar erwarb neben Neulengbach und Plankenberg, wo er wohnte, 
weitere Giiter bzw. Herrschaften wie Gutenbrunn bei Baden und Schénkirchen im 
Marchfeld.#° 

Im Waldviertel kaufte 1815 Heinrich (Aaron) von Pereira-Arnstein (1773-1835), der 
Schwiegersohn Fanny von Arnsteins, die Herrschaften Dobra und Krumau-Wetzlas 
und vereinigte sie zwei Jahre spiter mit dem Gut Waldreichs. Im Jahr 1818 erwarb er 
zusitzlich die Herrschaft Schwarzenau und 1829 das Gut Allentsteig. Zu den Unter- 
tanen Pereira-Arnsteins zihlte Maria Anna Schickelgruber, die 1837 in Strones ihren 

unehelichen Sohn Aloys, den Vater Adolf Hitlers, zur Welt brachte.*”! Zu einem ver- 
starkten Zuzug von Juden nach Niederosterreich und der Entstehung jiidischer Ge- 
meinden kam es erst nach der Revolution von 1848. 
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3. Ungarn und Burgenland 

Anfang 1790 tagten die ungarischen Juden in Pest. Sie beschlossen, einen Ausschufl 
einzusetzen, der sich mit den franzsischen Juden in Verbindung setzen sollte, um sich 
tiber die durch die Revolution erlangten Menschen- und Biirgerrechte und deren Aus- 
wirkungen auf die Juden zu informieren.*? Der erste Versuch von ungarischer nicht- 
judischer Seite, die Juden zu emanzipieren, stammt aus demselben Jahr 1790, gelangte 
aber nicht an den Landtag. Federfithrend bei den Uberlegungen zur vélligen Gleich- 
stellung nach amerikanischem Vorbild war Josef Hajnéczy (1750-1795), der wenige 
Jahre spiter als »Jakobiner« in Ofen hingerichtet wurde. Auf dem Landtag von 1792 

verlangten schlieflich die Juden selbst die rechtliche Gleichstellung, allerdings vergeb- 
lich. Weitere Versuche in diese Richtung scheiterten 1807 und 1825 bis 1827.4” 

Die wirtschaftliche Situation der ungarischen Juden verbesserte sich grundlegend 
durch die Agrarkonjunktur, die die Napoleonischen Kriege ausgeldst hatten. Durch ihre 
internationalen Handelskontakte waren sie in der Lage, diese wirtschaftliche Chance zu 
nutzen und zu Wohlstand zu gelangen. Die ungarischen Juden wurden zu einem Part- 
ner des reformorientierten ungarischen Adels, der im Vormirz politischen und dkono- 
mischen Liberalismus anstrebte. Der Adel bot den Juden die Integration in eine neue 
Mittelklasse an, in der sie zusammen mit liberalen Adeligen und Biirgern an der 

Modernisierung des Landes arbeiten sollten. Durch den Riickzug der Griechen und 

Serben aus der von diesen traditionell getragenen Handelsfunktion konnten Juden auch 
diese iibernehmen und waren im Gegensatz zu den noch im Zunftdenken verhafteten 
deutschen Stadtbiirgern Ungarns auch in der Lage, auslindisches Kapital ins Land zu 
bringen. Bei der Landtagsversammlung 1839/40 brachte die liberale Opposition 

schlieflich den Gleichstellungsvorschlag ein, der in der Deputiertentafel auch eine 
Mehrheit erlangte, in der Magnatentafel aber scheiterte. Deren konservativer Wort- 
fithrer befiirwortete die Gleichstellung zwar prinzipiell, wollte aber verhindern, dall sie 
zu einer »Uberschwemmung« des Landes durch Juden fiihre. Schlie@lich gewihrte der 
Landtag die Niederlassungsfreiheit mit Ausnahme der oberungarischen Bergbaustédte. 
Damit setzte eine Wanderbewegung von den Grenzkomitaten in das Landesinnere ein. 

Hatten bisher 80 Prozent der ungarischen Juden in Dérfern oder kleinen Landstédten 

gelebt, so wurden nun vor allem die Stddte ein Anziehungspunkt. In den 1840er Jahren 
lieBen sich zwar immer mehr Juden taufen, die Zahl der Ubertritte war aber weit gerin- 
ger als in Wien oder Berlin, die jiidische Bevolkerung blieb mehrheitlich orthodox. In 
den Stidten setzte die Magyarisierung ein. Den Befiirwortern der Emanzipation hielt 
das streng orthodoxe Preffburger Rabbinat in den 1840er Jahren entgegen, dal} nicht 

ein biirgerlicher Staat, sondern nur Erez Israel (Land Israel) die messianische Heimat 

der Juden sein kénne. In den Jahren 1843 und 1847 wandte sich die Prefburger Ge- 
meinde ausdriicklich gegen die Emanzipation, da diese die jiidische Religion schidlich 

beeinflusse. Die Gleichberechtigung kam schlieflich 1849 doch zustande, nachdem 
viele Juden gegen Habsburg fiir die ungarische Revolution gekampft hatten.** 

Die westungarischen Gemeinden des heutigen Burgenlandes diirften ebenfalls von 
der Agrarkonjunktur in Ungarn profitiert haben. Es etablierten sich einige wohlha- 

—_— 
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bende Hindler, der Grofteil der Juden lebte aber wohl nach wie vor vom Hausier- 
handel, ein Erwerbszweig, der durch kriegerische Ereignisse, wie 1809, als die Franzo- 
sen im Land standen, schwer beeintrachtigt wurde, da es zu gefihrlich war, »iiber Land 
zu gehen«. Weitere wirtschaftliche Riickschlige ergaben sich in Mattersdorf durch die 
Choleraepidemie von 1830/32 und das Feuer von 1837.4% 

Im Jahr 1817 wihlte die Eisenstidter Gemeinde nach mehreren Jahren der Vakanz, 
in denen »Subrabbiner« die rabbinischen Agenden fithrten, den Rabbiner von Un- 
garisch-Brod, Moses Perls. Er ging 1843 als Nachfolger von Wolf Boskowitz nach 
Bonyhad. Perls’ Nachfolger in Eisenstadt wurde Wolf Austerlitz.*% 
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In Mattersdorf wirkten zwischen 1770 und 1798 Rabbiner wie Jirmejah Rosenbaum 
(gest. 1805), der Sohn des Rabbiners von Auschwitz, Jissachar Beer Bloch (gest. 1798), 
der Sohn des Hamburger Rabbiners Schimschon Bloch Chassid, und Moses Chatam 

Sofer, der 1806 als Rabbiner nach Prefburg ging. Rabbiner Simcha Bunam (Eger) Giins 
(gest. 1829) war der Bruder des beriihmten Posener Oberrabbiners Akiba Eger.*”’ 

Akiba Eger (1761-1837) wurde in Eisenstadt geboren und war einer der bedeutendsten 

Gelehrten seiner Zeit. Als Vertreter der Orthodoxie wandte er sich gegen die Reform, 
trat aber auch fiir Neuerungen ein.**® 

Als 1829 Meir Popper (1767-1841) neuer Mattersdorfer Rabbiner wurde, fiihrte dies 
zu einer Spaltung der Gemeinde. Zunichst mit Begeisterung aufgenommen, l6ste Pop- 
per bald Zwistigkeiten aus, da er im Unterschied zu seinen beiden unmittelbaren Vor- 

gingern Sofer und Giins und der Mehrheit seiner orthodoxen Gemeinde dem Chassi- 
dismus anhing. Die Mattersdorfer Spaltung griff auf andere Gemeinden iiber, und auch 
die Schlichtungsversuche Moses Chatam Sofers scheinen erfolglos geblieben zu sein. 

Poppers Vertrag wurde schlielich 1839 geldst, und 1842 trat Chatam Sofers Sohn Schi- 
mon Sofer (1821-1883) das Amt an. Schimon Sofer ging 1857 nach Pdpa und 1880 nach 
Krakau. Ab 1879 gehérte er dem 6sterreichischen Reichsrat als Abgeordneter an, dar- 
tiber hinaus machte er sich als Herausgeber der hebriischen Wochenschrift Machsike 
bha-Dat (»Die am Gesetz festhalten«) verdient.+* 

Im Jahr 1835 entschlof sich die Mattersdorfer Gemeinde zur Errichtung einer offent- 

lichen Religionsschule und rief einen Schulverein ins Leben. Der Unterricht war in ein 
»Hebriisches Fach«, in dem Tora und Talmud gelehrt wurde, und in ein »Pddagogi- 
sches Fach, das Schreiben, Lesen, Deutsch und Rechnen auf dem Lehrplan hatte, ge- 
teilt. Auf Wunsch des Oberstuhlrichters von Odenburg diirfte auch Ungarisch in den 
Lehrplan aufgenommen worden sein.*® 

In Eisenstadt wurde aufgrund des Zuwachses der Gemeinde ein Neubau der Syn- 
agoge erforderlich, dessen Entwurf vom Architekten des Fiirsten Esterhdzy stammte. 
Die Fertigstellung und feierliche Eroffnung erfolgte 1833. In diesem Jahr wurde auch 
die Synagoge von Gattendorf errichtet. 1834 wurde das Deutschkreutzer Gotteshaus 
durch einen Neubau ersetzt.”®! Die Frauenkirchner Synagoge erlitt 1840 durch Feuer 

schwere Beschiddigungen. Im Jahr 1843 konnte die neue Synagoge fertiggestellt werden, 
die nach dem Vorbild von Eisenstadt gebaut worden war. Die Einweihungsrede hielt 
Oberrabbiner Israel Aaron Landesberg.’® 

Im Siidburgenland hatte Fiirst Philipp Batthyany in Giissing 1837/38 eine neue Syn- 
agoge errichten lassen, die ihm die jiidische Gemeinde 1840 abkaufen wollte. Er be- 

stand aber aus formalen Griinden auf seinem Miteigentum und erhielt zur Wahrung 
seiner Rechte jihrlich drei Dukaten.’® Mit Hilfe der Batthy4nyschen Grundherrschaft 
war 1834 auch die Rechnitzer Synagoge errichtet worden, und 1864 wurde das Schlai- 
ninger Gotteshaus von 1715 erweitert.’% 

Die Bevolkerungszahlen der westungarischen Gemeinden stiegen in der ersten Hilfte 
des 19. Jahrhunderts stark an. Im Jahr 1836 erreichte Eisenstadt mit 906 Personen sei- 

nen héchsten Einwohnerstand.>® Im selben Jahr 1836 zihlte die Deutschkreutzer Ge- 
meinde 1000 Mitglieder.’® Betrug in Frauenkirchen die Einwohnerzahl 1787 noch 408 
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Personen, stieg sie bis 1842 auf 651.°7 Die Gemeinde in Kittsee erreichte den Hohe- 
punkt der Bevélkerungsentwicklung 1821 mit 789 Personen. Im Jahr 1831 wurde dort 
der beriihmte Geiger und Komponist Joseph Joachim geboren, der spiter in Berlin als 
Direktor der neugegriindeten Hochschule fiir Musik Karrriere machte.”®® In Kobers- 
dorf wohnten 1828 746 Juden.”® Auch im Stidburgenland stieg die Zahl der Juden stark 

an; Rechnitz, das im 17. und 18. Jahrhundert ungefihr 400 Juden gezihlt hatte, hatte 
um 1850 eine jiidische Bevolkerung von tiber 800 Menschen, was 13 Prozent der Ge- 

samtbevélkerung entsprach. In Giissing und Schlaining lebten um 1750 noch 50 bis 
60 Juden, hundert Jahre spiter waren es 600 bis 700 Personen, was in Schlaining fast 
36, in Giissing 41 Prozent der Bevélkerung ausmachte.”* 

4. Oberdsterreich, Steiermark, Kiarnten, Krain 

Im Jahr 1782 stellten die beiden mihrischen Juden Lazar Isaak und Simon Jakob das 

Ansuchen, ihnen den Besuch der Jahrmirkte in Kiérnten, Krain und Steiermark zu 

erlauben.’!! Die Kirntner Stande nahmen dies dullerst positiv auf, da die heimischen 

Hindler ihre Monopolstellung zu Preistreibereien niitzen und um 25 Prozent hohere 

Preise als in Graz verlangen wiirden. Schlieflich gestattete die Regierung den Besuch 

der Jahrmirkte in Graz, Klagenfurt, Laibach und Linz.”"? Dennoch blieb eine strenge 

PaBpflicht bestehen, und die Ubernachtung in der Steiermark war ohne giiltige Auf- 

enthaltsgenehmigung verboten. Den Grazer Jahrmarkt besuchten vor allem Juden aus 

dem heutigen Siidburgenland, aus Giissing, Schlaining, Rechnitz und Olsnitz. Sie 

betrieben wihrend ihrer An- und Abreise auch regen Hausierhandel, gegen den die 

nichtjiidischen Hindler regelmiBig protestierten.”” 

In den Jahren 1839 und 1841 erhielten zwei jiidische Medizinstudenten die Erlaub- 

nis zum Studium an der Grazer Universitit. Auch dieses Beispiel zeigt, dal der Auf- 

enthalt von Juden in der Steiermark nur zeitlich befristet mdglich war’! Jiidische 

Gemeinden entstanden im Land erst nach der Revolution von 1848. 

Jiidische Hindler, die die Markte in Linz besuchten, durften ab 1789 in einem Bet- 

raum Gottesdienste feiern, jedoch nur wihrend der Markttage. Aullerhalb der Markt- 

zeiten durften sie sich nur fiir 24 Stunden in der Stadt aufhalten und mufiten ihre 

Geschifte in Oberdsterreich innerhalb von drei Tagen erledigen. Ab 1822 wurde der 

Besuch jiidischer Hindler aus Bshmen auf den Linzer Mérkten immer reger. Im Jahr 

1824 wurde anscheinend ein neuer Betraum eingerichtet.”* 

Zwischen 1812 und 1814 lieflen sich einige Juden im Villacher Kreis nieder, der 1809 
an Frankreich gefallen war. Nach der Riickkehr zu Osterreich wurden ihnen ihre Rechte 
1817 per Hofdekret belassen. In Laibach, damals zur franzésischen Provinz Illyrien (in 
etwa Osttirol, Slowenien und Dalmatien) gehorig, eréffnete ebenfalls im Jahr 1809 
Abraham Heimann aus Memmelsdorf in Bayern ein Manufakturgeschift. Auch die Fa- 
milie Heimann durfte nach dem Abzug der Franzosen im Land bleiben und war auf 
Jahrzehnte die einzige jiidische Familie in Krain.’16 
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5. Salzburg 

Im Jahr 1791 schaffte Firsterzbischof Colloredo, ein Freund Josephs II., nach einer 

Beschwerde des kurpfilzisch-bayrischen Hofjuden Anschel Lewi aus Schnaittach 

den Leibzoll ab. Auch die Verordnung, in den Vorstidten tibernachten zu miissen, fiel. 

Das Handelsverbot im Fiirstentum, das nur mit einer Ausnahmebewilligung zu um- 
gehen war, blieb jedoch in Kraft. Durch die Abschaffung des Zolls stieg die Zahl der 

durch Salzburg reisenden, aber auch der handeltreibenden und hausierenden Juden 

stark an.’"’ 
Im Zuge der Napoleonischen Kriege wurde das geistliche Fiirstentum Salzburg nach 

dem Frieden von Lunéville 1801 sikularisiert und fiel mit Berchtesgaden und einem Teil 

von Passau und Eichstitt an Ferdinand, den Grofherzog der Toskana und Bruder des 
Kaisers. Bshmische Juden muflten nun, wenn sie zu den Passauer Mirkten reisen woll- 
ten, dreimal Leibzoll bezahlen, denn dieser war nur im »Altsalzburgischen« abgeschafft. 
Die jiidischen Handler beauftragten Wolf Frisch aus Bohmen mit ihrer Vertretung, und 

dieser reichte 1804 ein Gesuch bei der Salzburger Regierung ein, den Leibzoll im gan- 
zen Land aufzuheben, was 1805 auch geschah. Im selben Jahr fiel Salzburg durch den 
Frieden von Prefburg an Osterreich, bis es 1809 von den Franzosen besetzt wurde® 

Nach dem Schénbrunner Frieden von 1809 kam Salzburg an Bayern. Als im Kénig- 
reich Bayern die sogenannte »Normalzahl« fiir Juden eingefiihrt wurde, bedeutete dies 
fiir Salzburg, daf iiberhaupt keine Juden aufgenommen werden durften, da ihr Nicht- 
vorhandensein die Normalzahl darstellte. Daran dnderte auch das bayrische Judenedikt 

von 1813 nichts.’*? 
Nach dem Wiener KongreR fiel Salzburg 1816 endgiiltig an Osterreich. Das Edikt 

von 1813 wurde aufgehoben. Erst im Jahr 1867, fast 20 Jahre nach der Revolution von 

1848, durfte sich mit Albert Pollak wieder ein Jude in Salzburg niederlassen.’® 

6. Tirol 

Anfang des 19. Jahrhunderts lebten nur wenige Juden in Tirol, alle in Innsbruck und 
Bozen. Die wirtschaftliche Benachteiligung gegeniiber Bayern, die fremde Besatzung 
und die Unterdriickung der Freiheiten des Landes, besonders im kirchlich-religitsen Be- 
reich, bildeten die Ursachen fiir den Aufstand der Tiroler gegen die Bayern und Fran- 
zosen im Jahr 1809.52' Am 15. April 1809 pliinderten die Aufstéandischen fiinf Wohnun- 

gen und drei Geschifte von Innsbrucker Juden’? Vermutlich iibetfiel man die drei ver- 

mogenden der sechs jiidischen Familien der Stadt, nimlich Lazarus Uffenheimer, Jakob 

Bernheimer und Jonas Nathan von Hohenems. Die Juden wurden miffhandelt, Abraham 
Dannhauser erhielt bei der Pliinderung seiner Wohnung einen Schlag mit einem Ge- 
wehrkolben, an dessen Folgen er spiter starb. Einige der Obdachlosen fanden in christ- 
lichen Hiusern sowie im Ursulinenkloster Aufnahme. Angeblich hatte sich der Zorn des- 
halb gegen die Juden gerichtet, da sie an der Versteigerung von Kirchengeriten teilge- 
nommen hatten.’? In einem Bericht heifit es: »Nun hielten sich die Insurgenten zu den 
schindlichsten Riubereien berechtigt. [...] Vor allem wurde die Burg, die Kasernen und 
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die Hduser der Juden gestiirmt und gepliindert. [...] Die Juden und Uhrmacher der 
Stadt wurden rein ausgepliindert. Auch verschiedene Studenten mufiten, weil sie in ji- 

dischen Hiusern wohnten, ungeachtet sie ihr Christentum mit verschiedenen katholi- 
schen Zeichen zu beweisen sich bemiihten, ohne weiteres als Juden gelten, sich ihre Habe 
rauben lassen und zufrieden sein, daf sie durch die Flucht in andere HAuser ihr Leben 

retteten.«’** Trotzdem standen die Juden auf der Seite der Aufstindischen. Als ihr An- 
fihrer Andreas Hofer nach seiner Festnahme 1810 vor das franzdsische Militdrgericht in 
Mantua kam, iibernahm der jiidische Rechtsanwalt Gioacchino Basevi die Verteidigung. 

Nach der Riickkehr Tirols unter dsterreichische Herrschaft 1814 wurde als Dank fiir die 
Unterstiitzung des Aufstands durch das Haus Arnstein ein 2000 Meter hoher Berggip- 

fel in der Nihe des Scharnitzerjochs »Arnstein-Spitze« benannt.*? 
Im Jahr 1818 bestimmte ein Dekret, da die Tiroler Juden zwar in ihren Rechten nicht 

angetastet werden sollten, ihre Zahl aber auf keinen Fall vermehrt werden diirfe. Dies 

bedeutete ein Ansiedlungsverbot im Land. Dennoch gingen in den 1840er Jahren einige 
Hohenemser Juden nach Innsbruck, Bozen und Meran.% 

Mit den beiden Briidern Daniel (1807—-1891) und Jakob Biedermann (1810-1876) lie- 
fen sich nach fast 400 Jahren die ersten Juden in Meran nieder. Zunichst nur als Kauf- 
leute tatig, griindeten sie 1832 die erste Bank Siidtirols, die hundert Jahre bestehen 

sollte. Da ihnen der Aufenthalt in Meran offiziell nicht gestattet war, wohnte Daniel 
Biedermann zwanzig Jahre lang im Meraner Gasthof zur Post als Pensionir.”?’ 

7. Hohenems 

Im Sommer 1796 drohte nach den militirischen Erfolgen Napoleons in der Lombar- 
dei der Einmarsch der Franzosen, worauf der Kreishauptmann fiir den 8. Juni 1796 den 
Landtag nach Bregenz einberief, um iiber die Landesverteidigung zu beraten. Unter der 

Abordnung aus Hohenems befanden sich auch Vertreter der dortigen Judenschaft. 
Auch in der Deputation aus allen Teilen des Landes, die am 10. August 1796 in das fran- 
zosische Lager bei Bregenz gesandt wurde, um Schonung zu erbitten, waren christliche 
und jiidische Hohenemser vertreten. Sie wollten in der Gemeinde fiireinander ein- 

stehen, »Jud fiir Christ und Christ fiir Jud«. Das Land wurde von den kriegerischen 

Auseinandersetzungen, die durch den Frieden von Campoformio 1797 ein vorladufiges 

Ende fanden, in Mitleidenschaft gezogen 528 
Heereslieferant fiir die Armee des Kaisers in Vorarlberg war der Kaufmann Lazarus 

Josef Levi (1743-18006), der seit 1785 das Amt des Judenvorstehers innehatte. Fiir seine 
Verdienste ernannte ihn Kaiser Franz II. am 19. Mai 1795 zum Hoffaktor. Auch sein 
Bruder Wolf Josef Levi (1746-1823) wurde fiir die Versorgung der Armeen am Rhein 
und in Italien 1797 zum Hoffaktor ernannt.5? 

Bereits 1799 brach der zweite Koalitionskrieg mit Frankreich aus, der zum Teil auf 
Vorarlberger Boden ausgetragen wurde. Hohenems wurde gepliindert und gebrand- 
schatzt, Der Frieden von Lunéville 1801 beendete den Krieg. Da der Hunger im ganzen 

Land und auch in Hohenems grof§ war, hatte der Kaiser bereits ein Jahr zuvor 6 000 Gul- 
den gespendet und Erzherzog Karl schickte Friichte, die von der Landammanschaft 
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verkauft wurden. Die Hohenemser Judenschaft beteiligte sich mit Geldspenden an der 
Linderung der Not.>*® Mit ihrer Spendenbereitschaft wollten die Juden ihren christ- 
lichen Nachbarn ihre patriotische Gesinnung vor Augen fithren und beweisen, daf sie 

ebenso gute Untertanen des Kaisers waren. Diesem Zweck dienten auch die Zeugnisse, 
die die Hohenemser Juden von den bei ihnen einquartierten Truppen erbaten. Ein 1803 

von den Vorarlberger Landstdnden auf Bitten der Juden ausgestelltes Zeugnis wiirdigte 
deren Opferbereitschaft und Patriotismus. > 

Mit dem Frieden von Prefburg 1805 mufte Osterreich Tirol und Vorarlberg an das 
Kénigreich Bayern abtreten. Als im Zuge des Aufstands von 1809 die Tiroler Schiitzen 
am 19. Mai nach Hohenems kamen, erprefiten ihre Anfiihrer, S. A. Fischer und Anton 

Stdckl, von der jiidischen Gemeinde einen Wechsel in Hohe von 1000 Gulden und 
drohten bei Weigerung mit einer Pliinderung wie in Innsbruck. Bereits am 18. Mai hat- 
ten die Stande unter Drohungen 20000 Gulden verlangt, die jedoch, da der Aufstand 
ins Stocken geriet, nicht bezahlt wurden. Am 9. Juni ordneten die Stinde unter Andro- 
hung von »unangenehmsten Vorkehrungen gegen die Judenschaft« die Zahlung von 
8 000 Gulden an. Die Hohenemser muflten daraufhin ein Darlehen in der Schweiz auf- 
nehmen und weitere Gelder sowie Beitrige in Naturalien an die Truppen abfiihren. Der 
Hohenemser Fabrikant Nathan Elias stellte 10 000 Gulden zur Verfiigung.?*2 

Die Nachricht vom angeblichen Sieg Erzherzog Karls bei Wagram wurde am 22. Juli 
1809 in ganz Vorarlberg wie auch in der Hohenemser Synagoge gefeiert. Anfang August 
zogen jedoch nach der Niederlage Osterreichs bereits wiirttembergische und franzosi- 
sche Truppen in Bregenz ein.””® Das Land wurde wieder bayrisch. 

Das Edikt vom 10. Juni 1813, mit dem die Miinchner Regierung die Rechtsverhalt- 
nisse aller Juden des Konigreichs regelte, wurde nach dem Ende der bayrischen Hert- 
schaft von der oOsterreichischen Regierung 1818 bestitigt und blieb bis 1849 in Kraft, 
wodurch die Hohenemser Juden teils eine bessere Rechtsstellung einnahmen als ihre 
Glaubensbriider in der iibrigen Monarchie.”** Das Edikt hatte dennoch grundsitzlich 
restriktiven Charakter. Alle Juden erhielten die bayrische Staatsbiirgerschaft, und der 
Schutzbrief wurde durch die Matrikel oder Normalzahl ersetzt, die nur auf den iltesten 

Sohn iibertragen werden konnte. Dadurch sollte die Zahl der Juden in Bayern verrin- 
gert werden. Ausnahmen gab es nur gegen hohe Zahlungen oder fiir Fabrikanten oder 
Handwerker.”** Zugleich waren bis auf ein Hausierverbot alle Beschrinkungen in Han- 
del und Gewerbe aufgehoben und der Besitz von Realititen gestattet. Die eigenstindige 
Gemeinde aber muf3te aufgeldst und in die Ortsgemeinde Hohenems eingegliedert wer- 
den.’*¢ Sie durfte nicht mehr als politische, sondern nur noch als religiose Einheit weiter- 
bestehen. In der Praxis wurde dies allerdings erst 1879 umgesetzt.>’ 
Am 3. Juni 1814 war Vorarlberg wieder in dsterreichischer Hand. Anldflich der Hul- 

digung in Bregenz am 8. Juli fand in der Hohenemser Synagoge ein Festgottesdienst statt, 

bei dem Rabbiner Samuel Ullmann eine Predigt hielt. Als am 14. Oktober 1815 Kaiser 
Franz L. in Bregenz die Huldigung der Stéinde entgegennahm, war dazu auch die Hohen- 
emser Judenschaft geladen, konnte aber nicht teilnehmen, da dieser Tag auf Jor Kippur 
fiel. Als der Kaiser zwei Tage spiter Hohenems besuchte, wurde er von der jiidischen Ge- 
meinde mit dem Rabbiner an der Spitze begriift. Die Juden hatten drei Ehrenpforten 
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errichtet. An der Eingangspforte war eine hebriische Inschrift mit dem Spruch »Es lebe 

Franz unser Kaiser« angebracht, und ein Midchen trug ein Gedicht vor.**® 

Im Vormarz entstand in Vorarlberg eine bedeutende Textilindustrie. Isaak und Eph- 

raim Lowengard richteten 1815 in der Nihe von Hohenems eine Baumwollspinnerei 
ein, die 1841 von der Firma Rosenthal gekauft wurde. Die Familie Rosenthal, die bis 

1813 den Namen Levi fiihrte, gehorte zu den iltesten jiidischen Familien Vorarlbergs.> 
Die Firma stieg in den folgenden Jahrzehnten zu einem der bedeutendsten Textil- 
produzenten der Region auf. Die Hohenemser Juden nutzten Tirol als Absatzgebiet und 

die benachbarte Schweiz und im besonderen St. Gallen als Einkaufsgebiet. Um 1800 
besuchten sie die Leipziger Messe sowie die Messen in Bozen, Miinchen, Passau, Sini- 

gaglia, Innsbruck, Hall, Zurzach, Ziirich und Frankfurt.>® 

Im Jahr 1824 beschlof die jiidische Gemeinde, eine offentliche, geregelte Religions- 

schule zu errichten und den bis dahin iiblichen privaten Religionsunterricht abzustellen. 
Alle jiidischen Kinder sollten diese Schule besuchen. Entsprechende Riumlichkeiten 
wurden angemietet, und der bisher als Privatlehrer titige Salomon Ehrlich aus Kalladey 
in Bohmen wurde als Oberlehrer angestellt. IThm standen zwei Unterlehrer, Samuel 
Menz und Bernhard Bermann, zur Seite. Fiir die anfallenden Kosten mufiten die Eltern 

schulpflichtiger Kinder halbjahrlich 6 Gulden bezahlen. Das Schulgeld fiir die Kinder 
armer Eltern bezahlten die 1808 gegriindete Wolf-Levi-Stiftung und die Chewra Kadi- 
scha. Die Schulpflicht galt fiir Knaben vom fiinften bis zum 16., fiir Mddchen vom fiinf- 
ten bis zum zwolften Lebensjahr. Im Jahr 1831 {ibernahm nach einigen innerjiidischen 
Turbulenzen Rabbiner Angelus Kafka (geb. 1792) die Aufsicht tiber den Religions- 

unterricht. Sein Lehrplan beinhaltete unter anderem Hebriisch, Bibeliibersetzung nach 
Mendelssohn, Bibelkommentare, das Auswendiglernen bestimmter Gebete und Tal- 
mudunterricht fiir Begabte. Der Unterricht wurde tiglich am Vormittag und Nachmit- 
tag im Erdgeschof} der neuerrichteten Normalschule erteilt.* 

Eine Neuorganisation in Unterricht, Aufsicht und Priifungen erfolgte schlieflich 

1834 unter dem neuen Rabbiner Abraham Kohn.**? Im Jahr 1844 wurde der Lehrplan 

auf Vorschlag von Kantor Leopold Reichenbach um obligatorischen Gesangsunterricht 

erweitert, um den Synagogenchor ergénzen zu kénnen. Aus dieser Initiative entstand 
1851 der Gesangsverein »Frohsinn«.*# 

Trotz des in Kraft gebliebenen bayrischen Edikts sahen sich die Hohenemser Juden 
in der Zeit bis 1848 Behorden gegeniiber, die jiidischen Handwerkern keine Konzes- 
sionen erteilten oder Kaufvertrige nicht bestitigten. Am unerfreulichsten war die Ma- 
trikelregelung, die die Zahl der Juden begrenzte. Daher bat die Judenschaft im Jahr 

1845 Kaiser Ferdinand, die Beschrinkung der Familienzahl aufzuheben, da die Ge- 

meinde sonst ruiniert werden wiirde. Die jiingeren S6hne und die meisten reichen 
Midchen miifiten ndmlich ins Ausland heiraten, wodurch in den letzten 30 Jahren 
400000 Gulden abgeflossen seien und nur 20 Midchen mit 70000 Gulden nach 
Hohenems geheiratet hitten. Junge Minner seien iiberhaupt nicht zugezogen. Es blie- 
ben vor allem die Armen, und die Ausgaben der Gemeinde stiegen. Trotz dieser prag- 
matischen Argumente fand das Gesuch keine Erledigung. Am 27. Februar 1848 mulfite 
die Gemeinde eine Anleihe von 600 Gulden aufnehmen. Die kurz darauf ausbrechende 
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Revolution sollte die Rechtsverhiltnisse der Juden in der Monarchie auf eine neue 
Grundlage stellen.’* 

8. Bohmen und Mihren 

Im Jahr 1797 wurde fiir die bohmischen Linder das Systemalpatent erlassen, das bis 
1848 in Kraft blieb. Es brachte keine Verbesserung der biirgerlichen Rechte, lief alle 
Restriktionen fortbestehen und griff massiv in innerjiidische Angelegenheiten ein. Die 
Macht der Rabbiner wurde beschrénkt und Einfluf auf die Besetzung religitser Amter 
genommen. Die Zulassung zum Talmudstudium war von einer Priifung in deutscher 
Sprache abhingig. Einige dieser Neuerungen gingen auf Vorschlige von Herz Homberg 

zuriick. Der Beginn des 19. Jahrhunderts sah den Aufstieg kapitalkraftiger jiidischer 

Industrieller und die Etablierung eines Bildungsbiirgertums mit sikularem Wissen. Da- 
mit einher ging ein Autoritétsverlust der traditionellen Gelehrten. Noch unter Rabbi- 
ner Jecheskel Landau war Prag eines der Zentren jiidischer Gelehrsamkeit gewesen. 
Nun verlor es trotz bedeutender Rabbiner wie Eleasar Fleckeles (1754-1826) und 

Salomo Juda Rapoport, der ab 1840 in Prag wirkte, an Bedeutung’* 
Zwischen 1816 und 1848 stieg die Zahl der Juden in B6hmen und Mahren von 70 000 

auf 108 000 Personen an.’* In dieser Zeit versuchten viele Angehérige der jiidischen 
Eliten, den Ghettos in Prag und auch auf dem Land zu entkommen. Sie liefen sich viel- 
fach in christlichen Vierteln nieder, obwohl dies bis 1849 verboten blieb. Bis 1850 zog 
dieses Vorgehen eine Fiille von Beschwerden der Christen nach sich.*¥ 

In Bohmen und Mihren entwickelte sich die bereits um 1800 gut ausgebildete Textil- 
produktion weiter und nahm enorm zu. Bis 1850 entstanden viele kleine und grofRe 
Neugriindungen, die schliefllich Zehntausende Arbeiter beschiftigten.’*® Zur Entwick- 
lung der Textilindustrie trugen vor allem jiidische Unternehmer bei. Spannungen mit 
ihren Arbeitern entluden sich 1844 in antijiidischen Unruhen. Im Juni und Juli kam es 

in Prag zu schweren Ausschreitungen, ausgehend von den Kattundruckerei-Werken in 
Smichov, die sich im Besitz der jiidischen Familie Porges von Portheim befanden. 
Wegen der Einfiihrung neuer Maschinen war der Lohn gesenkt geworden, und es 
wurden weniger Arbeitskrifte benétigt. Da sich die Werksleitung weigerte, mit den 
Arbeitern zu verhandeln, begannen diese, die Maschinen zu zerst6ren. Innerhalb weni- 

ger Stunden schlossen sich ihnen die Kattundrucker aller anderen Prager Fabriken an. 
Am 21. Juni versuchte eine Menschenmenge, das jiidische Viertel anzugreifen, Markt- 
stinde wurden umgeworfen, Liden beschidigt, einzelne Juden attackiert. Wenige Tage 
spiter wiederholten sich die Vorkommnisse, Polizei und Militér stellten die Ruhe aber 
schnell wieder her. Viele Juden erwogen nach diesen Ereignissen die Auswanderung’¥ 

Ab den 1830er Jahren tauchte ein weiteres Konfliktfeld auf. Seit dem 18. Jahrhundert 
hatten die Juden weitgehend die deutsche Sprache angenommen, was nun, mit dem 
Aufkommen der tschechischen Nationalbewegung, zu Auseinandersetzungen fiihrte. 
Ein Reihe jiidischer Intellektueller unternahm zunichst den Versuch, sich den Natio- 

nalisten anzunihern, darunter Moritz Hartmann, spiter Redakteur der »Neuen Freien 
Presse« in Wien, die Schriftsteller Siegfried Kapper und Leopold Kompert sowie der 

—_— 
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Publizist David Kuh (1818-1879). Diese Versuche einer Anniherung wurden aber zu- 
riickgewiesen. Der einflufSreiche Publizist Karel Havlicek-Borovsky etwa lehnte das Be- 
kenntnis Kappers zum tschechischen Volk mit der Begriindung ab, daf} die Juden ruhig 
Deutsche sein sollten, sei diese Sprache doch ihre zweite Muttersprache. Kapper, der 
1841 nach Wien tibersiedelte, blieb der Idee der tschechisch-jiidischen Assimilation 
dennoch treu, obwohl er selbst sein Leben lang hauptsichlich in deutscher Sprache 
schrieb. Die Ausschreitungen von 1844 und mehr noch jene wihrend der Revolution 
von 1848, die auf ganz Bohmen iibergriffen, stirkten die Verbundenheit der Juden mit 
der deutschen Kultur in den béhmischen Lindern.”*® 

9. Galizien 

Nach dem Wiener Kongref setzte aufgrund des Stillstands in der Emanzipations- 
politik ein Verarmungsprozef§ der jiidischen Massen Galiziens ein. Die Mehrheit lebte 
als Krimer und Trodler in duferst bescheidenen Verhiltnissen. Eine Méglichkeit, der 
Not zu entkommen, bot die Assimilation in Form weltlicher Bildung und des Erlernens 

der deutschen Sprache. Eine Trigerin der Assimilation war die Haskala, die in Galizien 
in der ersten Hilfte des 19. Jahrhunderts wirksam wurde. Grof8e Teile der Orthodoxie 
hielten allerdings an den traditionellen Lebens- und Ausbildungsformen fest, so dafl 
sich das galizische Judentum bis zur Jahrhundertmitte kulturell spaltete ! 

In den 1830er Jahren traten schlieBlich die ersten jiidischen Akademiker, meist Arzte 
und Juristen, in Lemberg und an anderen Orten in Erscheinung. Das neue jiidische 
Biirgertum orientierte sich an der deutschen Kultur, und Kohns Reformsynagoge in 
Lemberg trug nicht zufillig die Bezeichnung »Deutsch-Israelitisches Bethaus«. Man 
»las heimlich Schiller und Lessing, verborgen hinter Talmudfolianten«.®>? In diesen 
Kreisen stellte sich schlieflich auch die Frage nach der jiidischen Gleichberechtigung. 
Bereits im Februar 1846 kam es in Krakau zu einer ersten Revolution, und die Standes- 

unterschiede wurden ebenso abgeschafft wie die diskriminierenden Vorschriften fiir 
Juden. Der Aufstand hatte die Unterstiitzung des jiidischen Biirgertums, brach aber 
nach neun Tagen zusammen. Die Stadt wurde von sterreichischen Truppen besetat, 
und die alten Verhiltnisse waren fiir zwei Jahre wiederhergestellt.> 

10. Das 6sterreichische Italien 

Nach dem Sieg iiber Napoleon fielen auch Venedig und Venetien an die Habsburger. 
Das neue Territorium bildete nun mit der Lombardei das neue K6nigreich Lombardo- 
Venetien, Zudem waren 1814 mit den Fiirstentiimern Modena sowie Parma und Pia- 
cenza zwei neue habsburgische Sekundogenituren entstanden. 

Triest 

Die Napoleonischen Kriege dnderten zunichst nichts am Wohlstand Triests. Die 
Stadt wurde 1797, 1805 und von 1809 bis 1813 von den Franzosen besetzt, aber erst die 
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letzte Phase der Besatzung lief den Handel drastisch zuriickgehen . Bereits vor dem 
Krieg von 1809 hatte Osterreich auf franzésischen Druck Triest der Kontinentalsperre 
unterworfen. Bis dahin war die Stadt der einzige Hafen Europas, den englische Kriegs- 
schiffe und auch als Amerikaner getarnte englische Handelsschiffe anlaufen konnten.’” 

In der Napoleonischen Zeit rechtlich véllig gleichgestellt, wurden den Triestiner 

Juden auch nach ihrer Riickkehr unter 6sterreichische Herrschaft weitgehende Rechte 
belassen. Sie durften Land besitzen, genossen Reisefreiheit und mufiten aufler einer 
Heiratstaxe keine Sondersteuern bezahlen.’* 

Nach dem Wiener Kongref3 bliihte die Stadt wieder auf, und die Familien Morpurgo, 
Parente, Levi, Hirschel, Vivante und Danino hatten am Aufschwung entsprechenden 

Anteil. Reedereien und das Versicherungswesen waren von besonderer Bedeutung. An 

der ersten »compagnia d’assicurazione« waren Grassin Vita Levi, Menasse Morpurgo, 

die Briider Luzzatto, Isaac Alpron und Joachim Hierschel beteiligt. Schlieflich griin- 

dete Giuseppe Lazzaro Morpurgo aus Gérz 1831 die »assicurazioni generali austro- 

italiche«, deren erster Direktor er bis zu seinem Tod 1834 war. Auch an der Griindung 

des Osterreichischen Lloyd, die 1836 mit finanzieller Unterstiitzung des Hauses Roth- 
schild erfolgte, waren mit Philipp Kohen und Marco Parente Triestiner Juden beteiligt. 
Die jiidische Gemeinde wuchs nicht zuletzt durch die Zuwanderung von Juden, die in 
den 1840er Jahren aus dem Kirchenstaat flohen. Auch einige Hohenemser Juden liefen 

sich in der Stadt nieder.”®” Damit stieg die jiidische Bevolkerung von 1200 im Jahr 1800 
auf ungefahr 3 000 im Revolutionsjahr 1848.5%® 

Das Kénigreich Lombardo-Venetien 

Im Februar 1797 wurde Mantua von franzosischen Truppen erobert und im Januar 
1798 das Ghetto aufgehoben. Juden fanden Aufnahme im Stadtrat und in der Miliz. Als 

die Osterreicher 1799 zuriickkehrten, waren unter den Revolutioniren, die sie auswie- 

sen, drei Juden.’® Die neuerliche franzosische Besatzung dauerte von 1801 bis 1814. 
Der in Mantua geborene Rabbiner Abraham Cologna (1755-1832) war einer der Fiih- 
rer des Pariser Sanbedrin. Als die Osterreicher 1814 zuriickkehrten, belieflen sie die 

Juden im Grofteil ihrer Rechte und nahmen nur wenige zuriick, darunter allerdings das 

Recht, ein offentliches Amt auszuiiben.’® Abraham Cologna wurde spiter Ober- 
rabbiner von Triest.”®! 

Die Gemeinde schrumpfte und ersuchte 1821 die Regierung, alle kleineren Gemein- 
den der Provinz und auch die Juden von Mailand, wo nur sieben Familien wohnten, an 
sie anzugliedern, um sich finanziell konsolidieren zu kénnen. Das Vorhaben scheiterte 

am einhelligen Widerstand der Betroffenen*® 
In Venedig, wo die Franzosen 1797 einmarschiert waren, wurde noch im selben Jahr 

das Ghetto aufgehoben. Als am 17. Oktober 1797 zwischen Osterreich und Frankreich 
der Friede von Campoformio geschlossen wurde, fiel Venedig an die Habsburger, und 
osterreichische Truppen zogen in der Stadt ein. Am 18. Januar 1798 erhielt das Ghetto 
seinen alten Namen zuriick, und die eben erst errungene véllige biirgerliche Gleich- 
stellung der Juden wurde wieder aufgehoben. Sie muften sich erneut Beschriinkungen 
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unterwerfen, bis die Franzosen 1806 zuriickkehrten. Nach dem Wiener Kongrel3 fiel 

ganz Venetien an Osterreich. Im Jahr 1820 lebten in der Provinz 4 157 Juden, die in Ve- 
nedig, Verona, Padua und Rovigo eigene Gemeinden bildeten. In den iibrigen Stddten 
wohnten nur einige wenige jiidische Familien. In den ersten Jahrzehnten des 19. Jahr- 
hunderts versuchte in Venedig die »Riunite Sezioni della Fraterna Generale Israelitica« 
mehrmals, die vollstindige Emanzipation der Juden zu erreichen. Dazu sollte es aber 
erst in den Jahren nach 1848 kommen,’® 

Toskana 

Wihrend der Napoleonischen Kriege wurde die Toskana zweimal von franzésischen 
Truppen besetzt. Im Jahr 1799 kam es zu schweren antijiidischen Ausschreitungen, die 
auch Todesopfer forderten.’® Im Jahr 1808 wurde das Grofherzogtum Teil des franzo- 
sischen Kaiserreichs, womit die vollige rechtliche Gleichstellung der Juden mit den 
christlichen Biirgern erfolgte.”® Nach der Riickkehr der Habsburger baten die Juden 
von Livorno Grofherzog Ferdinand III. um die Wiederherstellung der friiheren Ge- 
meindestrukturen. Am 17. Dezember 1814 stellte der GroRherzog die Juden mit den 
iibrigen Untertanen gleich, die Ausiibung von Titigkeiten, die eine juristische Ausbil- 
dung erforderten, blieb ihnen jedoch untersagt’® Die endgiiltige rechtliche Gleich- 
stellung erfolgte durch die von Grofherzog Leopold II. am 15. Februar 1848 unter- 

zeichnete toskanische Verfassung. Einer der Abgeordneten des im Juni 1848 zu- 
sammengetretenen, neu gewihlten Parlaments war der Jude Emanuele Basevi®’ Zwei 
Jahre spiter lebten in Florenz 1800 und in Livorno 4 600 Juden.’®® Im Jahr 1852 wurde 

die Verfassung wieder aufgehoben und die Emanzipation riickgingig gemacht.’® 
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VI. Auftakt zur Revolution 

Seit dem Tod Kaiser Franz’ I. 1835 und der Thronbesteigung Ferdinands I. stagnierte 
in Osterreich die Politik, die Zensur wurde verschirft, die nationalen Bewegungen wur- 
den radikaler, Regierungsanleihen entwerteten das Geld. Es kam zu Hungerrevolten, 
Arbeiterunruhen und Robotverweigerungen.”” 

Die Zensur machte vor allem den Schriftstellern das Leben schwer. Die christlichen 
Autoren stammten grofteils aus dem Beamtenstand, wo sie sich einem starren Regle- 
ment und einer strengen Dienstaufsicht gegeniibersahen. Von ihrem Einkommen konn- 
ten nur wenige leben, da die Wirtschaftskrise der 1840er Jahre das Geld entwertet hatte. 
Trotz ihres hohen Sozialprestiges wurden sie weder von der Adelsgesellschaft noch von 
den Wirtschaftseliten akzeptiert. Sie bildeten eine Art Beamtenproletariat und den Kern 
der kritischen Intellektuellen, die die sozialen, kulturellen und politischen Forderungen 

und Erwartungen des Biirgertums formulierten.””! 
Im Gegensatz dazu war den Wiener Juden eine Beamtenkarriere unmaglich und auch 

die Ausiibung des Anwaltsberufs war erschwert. Bessere Berufsmoglichkeiten hatten sie 
als Arzte. Da auch das Lehramt an Universititen nicht erreichbar war, blieb fiir jiidische 

Universititsabsolventen nur die freie wissenschaftliche oder literarische Betétigung. Le- 

ben konnten sie davon nicht, und so bildete meist das Dasein als Hauslehrer die wirt- 

schaftliche Existenzgrundlage. Diese Schicht strebte aufgrund ihrer Lebensbedin- 
gungen eine Anderung der gesell- 
schaftlichen Verhiltnisse an und 
war auch fiir radikales und revolu- 
tiondres Gedankengut offen > 
Die christlichen und jiidischen In- 
tellektuellen stellten 1848 die Ab- 
geordneten in den Landtagen, im 
Reichstag und in der deutschen 
Nationalversammlung in Frank- 
furt. Metternich bestitigte ihre 
fithrende Rolle in der Revolution, 

wenn er schrieb, »daf} unser in all 

seinen Grundlagen feststehendes 
Reich [...] von einem elenden Stu- 
denten- und Professorenpack mit 
Zugabe einiger bedeutungsloser 
Utopisten und Ideologen platz- 
tex.””? 

Angesichts der Zensur verliefen S ot AT gy 
viele jiidische und nichtjiidische SEEAS BIRAMGE 4, Kovooda - 

Schriftsteller bereits in den 1830er gher : ' 

Jahren Osterreich und gingen Ignaz Kuranda, Der Griinder des »Grenzboten«. 
nach Deutschland. Darunter wa- Lithographie von E. Kaiser 
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ren Karl Beck, Eduard Duller, Anton Johann Grof-Hoffinger, Uffo Horn, Jakob Kauf- 

mann, Felix Korn, Ignaz Kuranda, Nikolaus Lenau, Franz Ernst Pipitz und Julius Seid- 
litz. In den 1840er Jahren folgten Julian Chowanetz, Moritz Hartmann, Isidor Heller, 
Hermann Jellinek, der 1848 als Revolutionir gemeinsam mit Robert Blum, Wenzel 

Messenhauser und Alfred Julius Becher hingerichtet wurde, Matthias Koch, Hierony- 

mus Lorm, Eduard Mautner, Alfred Meifiner, Hermann Rollet, Graf Ferdinand Leo- 

pold Schirnding, Franz Schuselka und Adolf Wiesner. In Darmstadt, Frankfurt, Leip- 

zig, Hamburg, Miinchen, Stuttgart und Ziirich konnten sie ohne Einschrinkung schrei- 

ben. Obwohl einigen die Aufenthaltsgenehmigung entzogen wurde und sie weiter nach 
Paris oder Briissel gehen mufiten, duldeten und férderten die deutschen Staaten ihre 
Kritik an Osterreich. Leipzig bildete das Zentrum der 8sterreichischen Exilschriftstel- 
ler, wo sie sich um Karl HerloRsohn, der Osterreich schon 1825 verlassen hatte, und 

seine Zeitschrift »Komet« sammelten.’” 
Im Jahr 1842 griindete Ignaz Kuranda, der vor und nach 1848 der Wortfiihrer der 

GroBdeutschen in Osterreich war, die Zeitschrift »Der Grenzbote«. Sie erschien zu- 

néchst in Briissel, spiter in Leipzig und kritisierte die Politik der dsterreichischen Re- 
gierung scharf. Fiir Kurandas Blatt schrieben Jakob Kaufmann, Karl Herloffsohn und 
Moritz Hartmann.’” In den Wiener Kaffeehiusern gab es alles zu lesen, was verboten 
war — der »Grenzbote« war bereits kurz nach der Auslieferung in Leipzig in Wien er- 
hiltlich. Im Jahr 1841 wurde in Wien der »Juridisch-politische Leseverein« gegriindet, 
den Polizeiminister SedInitzky als »Herd der Revolution« bezeichnete. Seine Mitglieder, 
vor allem Staatsbeamte und Universititslehrer, wiirden sich zu »Verbrechern lesen«.’’ 
In diesem Verein waren auch Juden Mitglieder. Ein Antrag, sie auszuschliefen, wurde 
abgelehnt.’” In Ergéinzung zum Leseverein griindete Ludwig August Frankl 1842 die 
»Sonntagsblitter«, in denen er gegen die Zensur anzuschreiben begann.*?8 
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138 Tinzer, Hohenems 80-84; Burmeister, Geschichte der Juden in Stadt und Herrschaft Feldkirch 129; vgl. 

auch das Schadensinventar in Purin, Juden von Sulz 128-148. 
139 Tinzer, Hohenems 86-88; Burmeister, Geschichte der Juden in Stadt und Herrschaft Feldkirch 130. 
140 Tinzer, Hohenems 89-104; vgl. auch Burmeister, Liechtenstein als Zufluchtsort 327-345. 
141 Detaillierte Aufzahlung der Besitzungen in Feine, Entstehung und Schicksal der vorderésterreichischen 

Lande 47 f. 
142 Statistik der Kaiserl. Konigl. Vorlande. Von Alphons Lugo, Doktor der Rechte und Professor der poli- 

tischen Wissenschaften und des Geschiftsstils an der hohen Schule zu Freyburg, 30. May 1797. 
143 Haselier, Breisach 1449 f. 
144 Blum, Juden in Breisach 49. 
145 Blum, Breisach I 54, 63. 
146 Haselier, Breisach IT 22, 
147 Haselier, Breisach II 25. 
148 Blum, Juden in Breisach 171-173. 
149 Haselier, Breisach II 99. 
150 Blum, Juden in Breisach 114. 
151 Haselier, Breisach IT 130. 
152 Kageneck, Das Ende der vorderdsterreichischen Herrschaft 51. 
153 Blum, Juden in Breisach 127. 
154 Ullmann, Nachbarschaft und Konkurrenz 54 f. 
155 Ullmann, Nachbarschaft und Konkurrenz 44. Folgende Darstellung stiitzt sich auf diese Arbeit. Kiefling, 
- Judengemeinden in Schwaben, enthilt fiir den hier zu behandelnden Zeitraum von 1670 bis zum Ende der 

osterreichischen Herrschaft nur wenige Angaben, siehe aber dort die umfangreichen Literaturhinweise, 
156 Ullmann, Nachbarschaft und Konkurrenz 53. 
157 Ullmann, Nachbarschaft und Konkurrenz 146-150. 
158 Ullmann, Nachbarschaft und Konkurrenz 210-213; zum Judenlandtag vgl. Breuer, Frithe Neuzeit und 

Beginn der Moderne 192. 
159 Ullmann, Nachbarschaft und Konkurrenz 172-175; zu den Doppelgemeinden vgl. auch den Huldi- 

gungsakt von Christen und Juden 1784 in Ichenhausen, der auf einem Olgemilde dargestellt wurde. Das 
Bild ist publiziert in: Juden auf dem Lande, und in: Geschichten einer Ausstellung. Vgl. auch Holen- 
stein/Ullmann, »Landgemeinde« und »Minderheiten« in der friihen Neuzeit 9 f. 
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Ullmann, Nachbarschaft und Konkurrenz 177 £. 
Ullmann, Nachbarschaft und Konkurrenz 332 f. 
Ullmann, Nachbarschaft und Konkurrenz 334-336. 
Ullmann, Nachbarschaft und Konkurrenz 316, 329 f. 
Ullmann, Nachbarschaft und Konkurrenz 268-270. 
Breuer, Frithe Neuzeit und Beginn der Moderne 235. 
Ullmann, Nachbarschaft und Konkurrenz 376. 
Ullmann, Nachbarschaft und Konkurrenz 154-159; zu Toravorhingen, Minteln und Kultgerit unter an- 
derem in Pfersee und Kriegshaber vgl. Weber, Synagogenausstattungen 195, 201-203, 205 f. 
Ullmann, Nachbarschaft und Konkurrenz 163-172. 
Ullmann, Nachbarschaft und Konkurrenz 199-206. 
Ullmann, Nachbarschaft und Konkurrenz 221. 
Schoeps, Neues Lexikon des Judentums 106. 
Vocelka, Glanz und Untergang 93, 154. 
Schreiber, Belgien 444. 
Kasper-Holtkotte, Im Westen Neues 18 f. 
Kasper-Holtkotte, Im Westen Neues 20 £., 39. 
Kasper-Holtkotte, Im Westen Neues 23-29. 
Schreiber, Belgien 444. 
Kasper-Holtkotte, Im Westen Neues 30, 375-376, 436. 
Schreiber, Belgien 445. 
Kasper-Holtkotte, Im Westen Neues 34 £., 40. 
Breuer, Frithe Neuzeit und Beginn der Moderne 187-189. 
Lipscher, Bshmen und Mihren 125 £., 131-134. 
Lipscher, Bshmen und Mihren 129 £.; Jakobovits, Das Prager und Bohmische Landesrabbinat 79-136; 
vgl. auch Putik, Prague Jewish Community 71-98. 
Lipscher, Bshmen und Mihren 42-46, 48-52; Rachmuth, Plan einer Verlegung 145-156; vgl. auch 
Putik, Prague Jewish Community 4-71. 
Lipscher, Bshmen und Mihren 74 £., 109-111; vgl. auch ders., Jiidische Gemeinden in Béhmen und 
Mihren 81, sowie Zacek, Jiidische Gerbereien in Mahren 175-197. 
Lipscher, Bshmen und Mihren 47, 80 £. 
Lipscher, Bshmen und Mihren 85-88, 115 £. 
Lipscher, Bshmen und Mihren 96, 98; Breuer, Friihe Neuzeit und Beginn der Modeme 130, 132; zur 
Leipziger Messe vgl. Freudenthal Leipziger Messgiste. 
Breuer, Friithe Neuzeit und Beginn der Moderne 148 f. 
Breuer, Frithe Neuzeit und Beginn der Moderne 238. 
Breuer, Frithe Neuzeit und Beginn der Moderne 175. 
Welzer, Die Lage der Juden 18 £. 
Lipscher, Bshmen und Mihren 64; Welzer, Die Lage der Juden 27. 
Plaggenborg, Maria Theresia und die bohmischen Juden 4, Zitat ebd. 
Welzer, Die Lage der Juden 33. 
Breuer, Frithe Neuzeit und Beginn der Moderne 149 £. Zur Vertreibung vgl. auch Drabek, Das Juden- 
tum der bdhmischen Liander 5-30; Mevorach, Interventionsbestrebungen 15-81; Legnerovd, Exil det 
Prager Juden 48-71. 
Breuer, Frithe Neuzeit und Beginn der Moderne 221 f.; vgl. auch Scholem, Sabbatai Zwi, sowie Davi- 
dowicz, Prophetie und Hiresie. 
Kestenberg-Gladstein, Neuere Geschichte 174 £.; Karniel, Toleranzpolitik 305. 
Breuer, Friihe Neuzeit und Beginn der Moderne 221-223. 
Rabin, Rechtskampf der Juden in Schlesien 79; Breuer, Frithe Neuzeit und Beginn der Modeme 215; 
Schmelzer, Hebrew Printing 370 f. 
Weiser, Juden in Oberschlesien 23. 
Rabin, Beitriige zur Rechts- und Wirtschaftsgeschichte 21 £, 
Weiser, Juden in Oberschlesien 23. 
Rabin, Vom Rechtskampf der Juden in Schlesien 74-76. 
Maser, Das schlesische Judentum 333, sowie allgemein Rabin, Beitriige zur Rechts- und Wirtschalts- 
geschichte. 
Rabin, Beitrige zur Rechts- und Wirtschaftsgeschichte 39. 
Breuer, Frithe Neuzeit und Beginn der Moderne 148 £, 
Maser, Das schlesische Judentum 333, sowie allgemein Rabin, Beittiige zur Rechts- und Wictschatts- 
geschichte. 

619



ANMERKUNGEN S.376-383 

209 
210 
211 
212 

213 
214 

215 
216 
217 
218 

219 
220 
221 
222 
223 

224 
225 

226 

227 

228 

230 
231 

233 

234 

238 
239 

Weiser, Juden in Oberschlesien 33 f.; Singer, Toleranzpatente in den Sudetenldndern 297. 
Winkelbauer, Stindefreiheit und Fiirstenmacht I 166-173. 
Buchberger, Lebl Hoschl 230-234. 
Kaufmann, Erstiirmung Ofens 18 f.; zum Judentum im Osmanischen Reich vgl. auch Panova, Die Juden 
zwischen Toleranz und Vélkerrecht im Osmanischen Reich. 
Kaufmann, Erstiirmung Ofens 42, 52, 
Winkelbauer, Standefreiheit und Fiirstenmacht I 166 f. Vgl. auch Pribram, Urkunden I, Nr. 119, iiber 

den Aufenthalt in Ofen gegangengenommener Juden in Wien. 
Grunwald, Oppenheimer 147. 
Markbreiter, Eisenstadt 25. 
Kaufmann, Erstiirmung Ofens 14, 48, 60. 
Till, Spanische Juden 109. Auch sefardische Gemeinden in Gebieten, die nach Kriegsende nicht unter 
habsburgische Herrschaft gericten, wurden von den Kriegsereignissen in Mitleidenschaft gezogen. So 
zerstorte Prinz Eugen 1697 einen Grofteil Sarajevos, darunter auch das jiidische Viertel. Vgl. Levy, Die 
Sephardim in Bosnien 109. 
Vocelka, Glanz und Untergang 156-162. 
Schleicher, Spaniolische Juden 47. 
Pietsch, Die jiidische Einwanderung 276-278. 
Biichler, Slowakei 12-15. 
Pietsch, Die jiidische Einwanderung 287-289; Seidenfeld, Politische und wirtschaftliche Stellung 3 £., 
7 £.; Hiusler, Westungarisches Judentum 79 £.; vgl. auch Wachstein, Die jiidischen Bewohner Pressburgs 
im Jahr 1736 2-16. 
Bergl, Ungarische Juden 69 f. 
Hiusler, Westungarisches Judentum 83. Im Jahr 1809 lebten 59 Juden in Zagreb. In der Mitte des 
19. Jahrhunderts waren nur 26 Prozent der Zagreber Juden in der Stadt geboren worden. Der Rest 
stammte aus Ungarn (28 Prozent), dem Gebiet von Tschechien und der Slowakei (15 Prozent), Oster- 
reich (11 Prozent), Nordkroatien (10 Prozent), Polen (4 Prozent) sowie Deutschland und Italien (3 Pro- 

zent). Eine Gemeinde bestand auch in Dubrovnik, vgl. Goldstein, Kroatien 151 £. 
Hiusler, Das galizische Judentum 5-8; Vocelka, Glanz und Untergang 97-100; Eisenbach, Das galizi- 
sche Judentum wihrend des Vélkerfriihlings 76, 83. 
Juadisches Lexikon Bd. 2 Sp. 865; Allerhand, Toleranzpolitik und Kulturkampf 5, 8, gibt den Mittelwert 
von 225000 an. 

Hiusler, Das galizische Judentum 15 f. 
Haumann, Polen und Litauen 236 f. 
Balaban, Herz Homberg in Galizien 189 f. 
Balaban, Herz Homberg in Galizien 194. 
Schoeps, Neues Lexikon des Judentums 450; Jiidisches Lexikon Bd. 3 Sp. 590-596. 
Hiusler, Das galizische Judentum 59; Bihl, Notizen 972; Szyszman, Kardertum 108. Die Zahlenangaben 
sind widerspriichlich, Szyszman spricht von 350 Kariern in ganz Galizien. 
Bihl, Notizen 973. 

Karniel, Toleranzpolitik 291-293, 443. 
Vocelka, Glanz und Untergang 34, 113 £., 118, 120. 
Guetta/Luzzati/Weinstein, Italien 357. 
Reitbauer, Triest, Gorz, Gradisca 35-39; Wollner, Benedetto Frizzi 27. 
Dubin, Port Jews 20. 
Reitbauer, Triest, Gorz, Gradisca 13. 

Dubin, Port Jews 22; Reitbauer, Triest, G6rz, Gradisca 49-51. 
Wollner, Benedetto Frizzi 37. 
Dubin, Port Jews 23. 
Wollner, Benedetto Frizzi 38; zu den Rabbinern vgl. Dubin, Port Jews 156164, 
Dubin, Port Jews 16; Wollner, Benedetto Frizzi 29. 
Wollner, Benedetto Frizzi 39 f.; Gasser, Triestiner Handel 246. 
Wollner, Benedetto Frizzi 32. 

Dubin, Port Jews 50; Reitbauer, Triest, G6rz, Gradisca 53-61. 
Tietze, Die Juden Wiens 104; Pribram, Urkunden I, Nr. 203, I, IV. 
Reitbauer, Triest, Gorz, Gradisca 26. 
Wollner, Benedetto Frizzi 28 f. 
Wollner, Benedetto Frizzi 30. 
Dubin, Port Jews 60. 
McCagg, Habsburg Jews 263, Anm. 9.
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Dubin, Trieste and Berlin 190 f; Kristianpoler, Die wirtschaftliche Stellung 49; Reitbauer, Triest, Gorz, 
Gradisca 93 £. 
Reitbauer, Triest, Gorz, Gradisca 63. 
Reitbauer, Triest, Gorz, Gradisca 19. 
Vielmetti, Griindungsgeschichte 5. 
Reitbauer, Triest, Gorz, Gradisca 71-73. 
Reitbauer, Triest, Gorz, Gradisca 20, 92 £.; Kristianpoler, Die wirtschaftliche Stellung 49; zur beriihm- 
ten Familie Morpurgo vgl. auch EJ XII, Sp. 348. 
Reitbauer, Triest, Gorz, Gradisca 66 £. 
Reitbauer, Triest, Gorz, Gradisca 43-47. 
Vielmetti, Griindungsgeschichte 2. 
Wollner, Benedetto Frizzi 11 f. 
Wollner, Benedetto Frizzi 44, 80. Ein alphabetisches Verzeichnis Mantuaner Rabbiner und Gelehrter 
findet sich in Simonsohn, Mantua 695-740. 
Wollner, Benedetto Frizzi 19-21. 
Wollner, Benedetto Frizzi 15. 
Simonsohn, Mantua 298. 
Wollner, Benedetto Frizzi 14 f. 
Wyrwa, Juden in der Toskana und in Preuflen 19. 
Wyrwa, Juden in der Toskana und in Preuflen 21. 
Vocelka, Glanz und Untergang 191 f. 
Wyrwa, Juden in der Toskana und in Preufen 6. 
Wyrwa, Juden in der Toskana und in Preuflen 89. 
Wyrwa, Juden in der Toskana und in Preuflen 128-133. 
Breuer, Frithe Neuzeit und Beginn der Moderne 201-203. 
Breuer, Friihe Neuzeit und Beginn der Moderne 208 £.; EJ VII, Sp. 726. 
Gastfreund, Wiener Rabbinen 94-105; Kaufmann, Wertheimer 9 £., 43, 48-60, 88-94; Taglicht, Nach- 
ldsse 131-139; Grunwald, Oppenheimer 263. 
Reiss, Sieben Gemeinden 16 f.; vgl. auch Ayali, Sittenverordnungen der Gemeinde Eisenstadt 55-61; 
Wachstein, Grabinschriften des alten Judenfriedhofs in Eisenstadt 47-93. 
Reiss, Sieben Gemeinden 16; Hodik, Mattersdorf 212; Beitrige zur Geschichte der jiidischen Gemeinde 
von Deutschkreutz 15 f. 
Tinzer, Hohenems 557, 584, 589. 
Breuer, Frithe Neuzeit und Beginn der Moderne 216; Kaufmann, Wertheimer 61-63. 
Hodik, Mattersdorf 233 £. 
Schmelzer, Hebrew Printing 369-383; Breuer, Frithe Neuzeit und Beginn der Moderne 216. 
Breuer, Frithe Neuzeit und Beginn der Moderne 155; Grunwald, Oppenheimer 147; vgl. auch Stein- 
schneider, Catalogus Librorum Hebraeorum. 
Breuer, Friihe Neuzeit und Beginn der Moderne 178 £. 
Lipscher, B6hmen und Mahren 122; Landesrabbiner Bernhard Eskeles hatte zudem in seinem Testa- 
ment 50 000 Gulden fiir eine Stiftung bestimmt, aus der jihrlich ein armes Midchen mit 100 Reichsta- 
lern unterstiitzt werden sollte. Der Rest diente der Unterstiitzung armer studierender Juden, vgl. Singer, 
Toleranzpatente in den Sudetenlindern 295 f. 
Beitriige zur Geschichte der jiidischen Gemeinde von Deutschkreutz 15. 
Gastfreund, Wiener Rabbinen 98-100. 
Tinzer, Hohenems 505-507. 
Tinzer, Hohenems 667 f. 
Ullmann, Nachbarschaft und Konkurrenz 167 f. 
Karniel, Toleranzpolitik 284. 
Breuer, Frithe Neuzeit und Beginn der Moderne 229-231; Kisch, Die Prager Universitiit 30. 
Karniel, Toleranzpolitik 277 f.; Kisch, Die Prager Universitit 27-29, 31 £, 48 £.; Singer, Toleranzpolitik 
in den Sudetenlindern 243. 
Katz, Aus dem Ghetto 141. 
Graetz, Jiidische Aufklirung 251-254; Katz, Aus dem Ghetto 59-62; zum Leben Mendelssohns vgl. Alt- 
mann, Moses Mendelssohn. 
Graetz, Jiidische Aufklirung 256-258, 260. 
Graetz, Jiidische Aufklirung 279-282; zum Kreis um Mendelssohn vgl. auch Feiner, Mendelssohn and 
»Mendelssohn’s Disciples« 133-167. 
Kestenberg-Gladstein, Neuere Geschichte 118-121; Graetz, Jiidische Aufklirung 282-287, 343; zur 
Impfung bei den Wiener Juden vgl. Pribram, Urkunden II, Nr. 334. 
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301 Graetz, Jidische Aufklirung 287 f. 
302 Graetz, Jiidische Aufklirung 290 f. 
303 Ochs, Aufklirung der Juden in Galizien 14. 
304 Graetz, Jidische Aufklirung 294, 
305 Graetz, Jiidische Aufklirung 295 £.; vgl. auch Kennecke, »Hame’assef« — die erste hebriische Zeitschrift 

171-188, sowie ders., Der »Ha Me’assef« und sein erster Herausgeber 67-83. 
306 Toury, Jiidische Presse 1 f.; Kestenberg-Gladstein, Neuere Geschichte 191-235; Roubik, Zur Geschich- 

te der Juden in B6hmen 313. 
307 Wolf, Juden in Wien 128 £., Zitat ebd.; Blum, Aufklirung und Reform 36 f.; Lemberger, Bikure Haitim 

und Kerem Chemed 5 f.; zu Kurzbéck vgl. Mayer, Buchdruckergeschichte IT 43-52, zu Hraschansky 
ebd. 133 f., zu Schmid ebd. 143-148. 

308 Pribram, Urkunden II, Nr. 296; Tietze, Die Juden Wiens 171; Seroussi, Die sephardische Gemeinde in 
Wien 146. Durch den Druck in Wien konnten Biicher und Zeitschriften auch besser von der Zensur 
liberwacht werden; vgl. dazu Cermanov4, Censorship 93-103. 

309 Meyer, Jiidische Gemeinden im Ubergang 100. 
310 Tietze, Die Juden Wiens 171 f.; Feiner, Haskalah and History 71 £. 
311 Allerhand, Hebriischsprachige Publizistik 144 f. Zu den Mitarbeitern vgl. auch die entsprechenden Ein- 

trige in Wachstein/Taglicht/Kristianpoller, Hebriische Publizistik. 
312 Schoeps, Neues Lexikon des Judentums 536. 
313 Toury, Die Jiidische Presse 9. 
314 Allerhand, Hebriischsprachige Publizistik 145 f.; zu Jellinek vgl. Kemptner, Die Jellineks 25-33, 114-154, 

216-260, sowie Rosenmann, Jellinek. 
315 Tietze, Die Juden Wiens 172. 
316 Toury, Die Judische Presse 10 f.; Glasenapp, Jiidische Kalender 78-81; Meyer, Jiidisches Selbstver- 

standnis 139 {.; Friesel, Central-Organ 117-149. 
317 Graetz, Jidische Aufklirung 317 f.; Katz, Aus dem Ghetto 70-77; vgl. auch Heinrich, »Juden miissen 

sich also gar nicht einmischen ...« 39-65; Dohm, Ueber die biirgerliche Verbesserung der Juden. 
318 Karniel, Toleranzpolitik 378. 
319 Pribram, Urkunden I, Nr. 205, I-XV; Karniel, Toleranzpolitik 381, 388-399; Tietze, Die Juden Wiens 

115; Kudela, Die historischen Wurzeln 38 f.; ders., Zeitgendssische Reaktionen 118-144. Vgl. als Bei- 
spiele auch die beiden Streitschriften: Die Christen (in Ansehung der Juden) wie sie sind und wie sie seyn 
sollen. Wien. Zu finden in der Geroldischen Buchhandlung auf dem Kohlmarkt neben dem »Schwar- 
zen Lamm, 1781, sowie: Die Juden so wie sie sind und wie sie seyn wollen, 1781. 

320 Pribram, Urkunden I, Nr. 205, VL. 
321 Karniel, Toleranzpolitik 400 f.; Singer, Toleranzpatente in den Sudetenlindern 235-274; vgl. auch Sin- 

ger, Geschichte der Juden in Bohmen 193-284. 
322 Kestenberg-Gladstein, Neuere Geschichte 67. 
323 Karniel, Toleranzpolitik 402; Singer, Toleranzpatente in den Sudetenlindern 297-301. 
324 Pribram, Urkunden I, Nr. 205, XVI; Tietze, Die Juden Wiens 117 f.; Karniel, Toleranzpolitik 411-414. 

Zum Privileg des Degentragens vgl. Battenberg, »... gleich anderen dero Diener ...« 93-106. 
325 Karniel, Toleranzpolitik 416-418; Singer, Toleranzpatente in den Sudetenliindern 275-297. 
326 Karniel, Toleranzpolitik 430-435. 
327 Karniel, Toleranzpolitik 436 f. 
328 Karniel, Toleranzpolitik 438-449. 
329 Karniel, Toleranzpolitik 402 £., 420. 
330 Kessler, Familiennamen der Juden 77-98; Albrecht-Weinberger, Zur Geschichte der »Jiidischen 

Namen« 336-338; Pribram, Urkunden I, 245; zu den Familiennamen vgl. auch: Alphabetisches Ver- 
zeichnis derjenigen Minner und Weibernamen welche zum Gebrauch der jiidischen Nazion vom 1. Jiin- 
ner 1788, nur blos nach der deutschen oder christlichen Aussprache zu filhren gestattet sind (Wien 
1787). 

331 Karniel, Toleranzpolitik 418-422, 428; Wollner, Benedetto Frizzi 27; Reitbauer, Triest, Gorz, Gradisca 
24, 

332 Graetz, Jiidische Aufklirung 321; Katz, Aus dem Ghetto 79-81; Wessely, Worte. 
333 Graetz, Judische Aufklirung 336 f.; Katz, Aus dem Ghetto 167 {.; Feiner, Jewish Enlightenment 87-104. 
334 Karniel, Toleranzpolitik 420; Graetz, Jiidische Aufklirung 343. 
335 Graetz, Jidische Aufklirung 344, 346. 
336 Meyer, Jiidische Gemeinden im Ubergang 119 f.; Pribram, Urkunden I, Nr. 240; Urkunden II, Nr. 323, 

355. Zur Entstehung und Einfiihrung von Bre Zion vgl. Pribram, Urkunden II, Nr. 325; Homberg, Bne- 
Zion; vgl. auch Grafl, Eherecht der Juden. 

337 Wolf, Geschichte des Unterrichtes 19 f.; Pribram, Urkunden II, Nr. 447. 

622



S.399-408 JUDEN IN DEN HABSBURGISCHEN LANDERN 1670-1848 

338 
339 
340 
341 

342 
343 

344 
345 
346 
347 

348 

349 
350 
351 
352 

353 
354 
355 
356 
357 

358 
359 
360 
361 
362 
363 
364 
365 
366 
367 
368 
369 
370 

371 

372 
373 
374 
375 
376 

377 

378 

Karniel, Toleranzpolitik 511; zu Beer vgl. auch Hecht, Peter Beer. 
Lemberger, Ideologie und Entwicklungen 32 £, 51 f,; Beer, Dat Iisra’el; ders., Toldhoth Yista’el. 
Hecht, »Gib dem Knaben Unterricht« 117-134; vgl. auch Pribram, Urkunden I, Nr. 209. 
Pribram, Urkunden I, Nr. 217, 220; Urkunden II, Nr. 272, 426; Tietze, Die Juden Wiens 119 f.; Barth- 
Barthenheim, Verfassung der Israeliten 257-259. Bei der von Tietze erwihnten Schulgriindung von 1813 
diirfte es sich um die Religionsschule handeln. 
Tinzer, Hohenems 507 f.; Albrich, Bildung zwischen Aufklirung und Tradition 5-19. 
Hodik, Mattersdorf 217-219; Hecht, »Gib dem Knaben Unterricht« 117-134. Hecht bezweifelt das 
Griindungsjahr der Mattersdorfer Schule. Zalmon, Kulturelle Wechselbeziehungen in den »Sieben- 
gemeinden« 86. Die Haskala-Literatur war im westungarisch-burgenlindischen Raum nicht unbekannt, 
wie entsprechende Gedichtsammlungen zeigen, ebd. 81. 
Karniel, Toleranzpolitik 526. 
Liszlé, Geistige und soziale Entwicklung 30 £. 
Graetz, Jiidische Aufklidrung 343 f.; Hecht, »Gib dem Knaben Unterricht« 117-134. 
Kestenberg-Gladstein, Neuere Geschichte 44-49; Singer, Toleranzpatente in den Sudetenlindern 264— 
268; vgl. auch Roubik, Geschichte der Juden in Bohmen in der ersten Hilfte des 19. Jahrhunderts 295- 
312; Hecht, Prager deutsch-jiidische Schulanstalt 213-252. 
Karniel, Toleranzpolitik 523; Hecht, »Gib dem Knaben Unterricht« 117-134; Singer, Toleranzpatente 
in den Sudetenlinder 269 f. 
Balaban, Herz Homberg in Galizien 200 f.; Hecht, »Gib dem Knaben Unterricht« 117-134. 
Balaban, Herz Homberg in Galizien 205, 213 f. 
Balaban, Herz Homberg in Galizien 210-212. 
Kestenberg-Gladstein, Neuere Geschichte 57, 60; Hecht, Prager deutsch-jiidische Schulanstalt 232-239; 
vgl. auch Roubik, Geschichte der Juden in B6hmen in der ersten Hilfte des 19. Jahrhunderts 307. 
Hiusler, Das galizische Judentum 46. 
Sternberg, Czernowitz 18. 
Hiusler, Das galizische Judentum 70; zu Krochmal vgl. Harris, Krochmal. 
Ochs, Aufklirung der Juden in Galizien 60 f. 
Hiusler, Das galizische Judentum 70; Eisenbach, Das galizische Judentum wihrend des Vélkerfriihlings 
82. Die Schule in Brody wurde von der jiidischen Gemeinde gegriindet und auch von Christen besucht. 
Da aber die jiidischen Lehrgegenstinde zu wenig und Religion gar nicht unterrichtet wurden, sondern 
nur Ethik nach Hombergs Bue Zion, blieb der Besuch durch jiidische Schiiler schwach. Vgl. Ochs, Auf- 
klirung der Juden in Galizien 62 £. 
Ochs, Aufklirung der Juden in Galizien 35-41; Hiusler, Das galizische Judentum 70 f., 76-78. 
Stein, Juden in Krakau 62. 
Stein, Juden in Krakau 63 f. 
Karniel, Toleranzpolitik 511 f.; Hecht, »Gib dem Knaben Unterricht« 117-134. 
Wollner, Benedetto Frizzi 34. 
Wollner, Benedetto Frizzi 18 f. 
Wyrwa, Juden in der Toskana und in Preufen 84 £. 
Schmidl, Juden in der Armee 31-35; vgl. auch Zicek, Zu den Anfingen der Militirpflichtigkeit 265-303. 
Karniel, Toleranzpolitik 451 f. 
Schmidl, Juden in der Armee 37 f. 
Karniel, Toleranzpolitik 452, 533; Bergl, Ungarische Juden 82 f. 
Schmidl, Juden in der Armee 40 f. Vgl. auch Pribram, Urkunden II, Nr. 268. 
Brenner, Vom Untertanen zum Biirger 265-267; Kestenberg-Gladstein, Neuere Geschichte 69-72; 
Schmidl, Juden in der Armee 48; Friihling, Handbuch 63. Landaus Segnung ist abgedruckt in: Schmidl, 
Juden in der Armee 175 f. 
Schmidl, Juden in der Armee 50 f. Ein Leutnant Karl Wiener fiel 1809 in der Schlacht bei Baumersdorf, 
vgl. Taglicht, Nachldsse II 161. 
Weisl, Die Juden in der Armee 6-9. 
Jersch-Wenzel, Rechtslage und Emanzipation 23; Graetz, Jiidische Aufklirung 324. 
Vgl. dazu die entsprechenden Kapitel zu Hohenems, Tirol und Kérnten. 
Benbassa, Frankreich 399 f. 
Kestenberg-Gladstein, Neuere Geschichte 57 f.; Zwdlf Fragen vom Minister des Innern in Frankreich 
der Israelitischen Deputation in Paris vorgelegt und von ihr beantwortet, tibers. und mit Anm. begleitet 
von Herz Homberg (Wien 1806). 
Wolf, Juden in Wien 113-120; Roubik, Geschichte der Juden in Béhmen in der ersten Hilfte des 
19. Jahrhunderts 285-295. 
Pribram, Urkunden II, Nr. 333; Husserl, Griindungsgeschichte 10. 
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Tietze, Die Juden Wiens 143; Spiel, Fanny von Arnstein 335-337. 
Weisl, Juden in der Armee 6; Spiel, Fanny von Arnstein 335 £. 
Tietze, Die Juden Wiens 142; Baron, Judenfrage auf dem Wiener Kongref 130-134, 138 f; vgl. auch 
Wachstein, Merkantilprotokolle 307 ., 320 £., 337 £. 
Kestenberg-Gladstein, Neuere Geschichte 341. 
Kestenberg-Gladstein, Neuere Geschichte 258; vgl. auch Saperstein, War and Patriotism in Sermons 
12 £. 

Tianzer, Hohenems 201-203. 
Wolf, Juden in Wien 126; Gastfreund, Wiener Rabbinen 108. 
Husserl, Griindungsgeschichte 74 f. 
Baron, Judenfrage auf dem Wiener Kongref§ 46-206; Timms, Metternich and the Debate about Jewish 
Emancipation 3-18. 
Pribram, Urkunden I, CXXXV; ders., Urkunden II 392, I-VII, Zitate 305; Tietze, Die Juden Wiens 
144 f.; Baron, Judenfrage auf dem Wiener Kongre8 141-45; Husserl, Griindungsgeschichte 26-37. 
Jersch-Wenzel, Rechtslage und Emanzipation 39. 

Jersch-Wenzel, Rechtslage und Emanzipation 41-43. 
Katz, Hep-Hep-Vefolgungen 14, 28-71, 79 f.; Jersch-Wenzel, Rechtslage und Emanzipation 44 f. 
Wolf, Juden in Wien 111; Rohrbacher, Gewalt im Biedermeier 122. 
Katz, Hep-Hep-Verfolgungen 72-74; Jersch-Wenzel, Rechtslage und Emanzipation 45. 
Meyer, Jiidische Gemeinden im Ubergang 126 £. 
Meyer, Jiidische Gemeinden im Ubergang 128; vgl. auch Saperstein, War and Patriotism in Sermons 
3-8. 
Jidisches Lexikon Bd. 1, Sp. 728-732. 
Wolf, Juden in Wien 149; Rosenmann, Mannheimer 66 £. 
Meyer, Jiidische Gemeinden im Ubergang 129 £. 
Meyer, Jiidische Gemeinden im Ubergang 131-133; Katz, Aus dem Ghetto 174-178; vgl. auch Spitzer, 
Der EinfluB des Chatam Sofer 111-121; zum Verhiltnis zwischen reformorientierten oder orthodoxen 
Rabbinern und ihren Gemeinden und deren Vorstinden vgl. auch Brimer, Rabbiner und Vorstand. 
Hausler, Assimilation und Emanzipation des ungarischen Judentums 41, 
Meyer, Jiidisches Selbstverstdndnis 165 f. 
Schoeps, Neues Lexikon des Judentums 260261, 287 f., 353 £., 358; zu Hirsch in Mihren vgl. auch Spit- 
zer, Landesrabbiner 124; Breuer, Jiidische Orthodoxie 27-34, 65-72; Meyer, Jiidisches Selbstverstind- 
nis 145-151; Bramer, Rabbiner Zacharias Frankel. 
Vielmetti, Griindungsgeschichte 59 f.; Schoeps, Neues Lexikon des Judentums 172. 
Landesmann, Rabbiner aus Wien 126-128, 130-132; Roubik, Zur Geschichte der Juden in Bohmen 
316-331; Pribram, Urkunden II, Nr. 493. 
Landesmann, Rabbiner aus Wien 42, 168. 
Meyer, %fidisches Selbstverstindnis 171, 175; Wiener, Jiidische Religion 99-110; Rosenmann, Mannhei- 
mer 74 f. 
Wachstein, Die ersten Statuten 12; Taglicht, Nachlisse IT 198-203; Rosenmann, Mannheimer 52 f. 
Tietze, Die Juden Wiens 153 f.; zu Hofmann vgl. auch Wachstein, Merkantilprotokolle 300-302; zu 
Benedict vgl. Spitzer, Landesrabbiner 121 f. 
Zit. nach Tietze, Die Juden Wiens 154. 
Tietze, Die Juden Wiens 153; Pribram, Urkunden II, Nr. 392, VIII-XIV; Husserl, Griindungsge- 
schichte 80. 
Tietze, Die Juden Wiens 153-155, sowie Wolf, Juden in Wien 134. 
Rozenblit, Jewish Identity and the Modern Rabbi 103-110; Steines, Hunderttausend Steine 147 f,; 
Meyer, Jiidisches Selbstverstindnis 137-140; Rosenmann, Mannheimer 21-43; Katz, Hep-Hep-Verfol- 
gungen 82-84, 
Tietze, Die Juden Wiens 155; Rosenmann, Mannheimer 66-68; Allerhand, Rabbiner des Stadttempels 
9-13. 

Tietze, Die Juden Wiens 157; Ténzer, Hohenems 522; Avenary, Kantor Salomon Sulzer; Salomon Sul- 
zer — Kantor, Komponist, Reformer. 
Meyer, Antwort auf die Moderne 220, Zitat ebd. 
Tietze, Die Juden Wiens 156. . 
Mayer, Die Wiener Juden 298 f.; zu Mayer, Bloch und der Osterreichisch-Israelitischen Union vgl. 
Wistrich, Die Juden Wiens 258-283. 
Vielmetti, Wiener Juden im Vormirz 103 f. 
Steines, Hunderttausend Steine 112; Gastfreund, Wiener Rabbinen 112-115; Genée, Wiener Synago- 
gen 61, 90. 
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450 
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454 
455 

Téanzer, Hohenems 318 f., 328. 
Téanzer, Hohenems 592, 598. 
Tanzer, Hohenems 594-596; Kaufmann, Die Hohenemser Rabbiner 46 f. 
Tanzer, Hohenems 609, 613-623. 
Balaban, Herz Homberg in Galizien 218. 
Tanzer, Hohenems 560-567, 573, 606. 
Tianzer, Hohenems 568. Zu Ehrmann vgl. ebd. 624-626. 
Bihl, Das Judentum Ungarns 18. 
Hiusler, Assimilation und Emanzipation des ungarischen Judentums 40; Meyer, Antwort auf die Mo- 
derne 231-234; Reiss, Geschichte der Juden und jiidische Geschichte 4. 
Liszlo, Geistige und soziale Entwicklung 35 f.; Brimer, Rabbiner und Vorstand 178 f. 
Brimer, Reform und Orthodoxie 146; Meyer, Antwort auf die Moderne 225-227. 
Ochs, Aufklirung der Juden in Galizien 32. 
Stein, Juden in Krakau 39 £. 
Brimer, Reform und Orthodoxie 147; Meyer, Antwort auf die Moderne 238 f. 
Tietze, Die Juden Wiens 165. 
Grabherr, »was wir fir Bicher haben« 288-292; dies., Hofjuden auf dem Lande 213-216; ders., Letters 
to Hohenems 151-157. 
Grabherr, Hofjuden auf dem Lande 222-225; dies., Letters to Hohenems 160-163; Burmeister, Lese- 
gesellschaft 45-54. 
Karniel, Toleranzpolitik 419; Wachstein, Die ersten Statuten 29; Spiel, Fanny von Arnstein 113, 159; 
Arenhof (ein jlidischer Jiingling): Einige jiidische Familienszenen bey Erblickung des Patentes iiber die 
Freyheit, welche wir, Juden, in den kaiserlichen Staaten erhalten haben (Wien 1782). 
Varga, Varianten jiidischer Selbstwahrnehmung 87-91; Meyer, Deutsch werden, jiidisch bleiben 231-233. 
Toury, Moritz Saphir und Karl Beck 140-143; Saphir stand aber auch in Metternichs Diensten, vgl. 
Corti, Haus Rothschild in der Zeit seiner Bliite 64-67. 
Toury, Moritz Saphir und Karl Beck 147; Ferguson, Metternich and the Rothschilds 21 f.; Meyer, 
Deutsch werden, jiidisch bleiben 234 f.; Robertson, Karl Beck 81-91; Beck, Lieder vom armen Mann. 
Meyer, Deutsch werden, jiidisch bleiben 235-237; Pazi, Auerbach and Hartmann 204-207; Donath, 
Kapper 323—442; Walz, Staat, Nationalitdt und jiidische Identitit 41-47. 
Tietze, Die Juden Wiens 176. 
Meyer, Deutsch werden, jiidisch bleiben 238. 
Tietze, Die Juden Wiens 173-175; vgl. auch: Handbuch &sterreichischer Autorinnen und Autoren 18. 
bis 20. Jahrhundert, sowie: Osterreichische Autoren und Autorinnen jiidischer Herkunft 18. bis 20. Jahr- 
hundert; zu Betty Paoli auch kurz Malleier, Jiidische Frauen 46. 
Pribram, U;kunden I, LXXXIX-XCII sowie Nr. 255, ITI, V, VIII, IX, X, XI, XV, XVI; Tietze, Die Juden 
Wiens 121 f. 
Pribram, Ufrkunden I, Nr. 255, XIX, XX, XXI, XXII, X3XXIII, XXXIV, XXXV; Tietze, Die Juden 
Wiens 123 f. 
Pribram, Urkunden I, Nr. 255, XIX, XXII, XXIV, XXVI, XXVII, XXXII; Tietze, Die Juden Wiens 
132 f. Zum Toraschild vgl. auch Heimann-Jelinek, Judaica 150-155. 
Pribram, Urkunden II, Nr. 342; Tietze, Die Juden Wiens 151 £.; zur Firma Biedermann & Trebitsch vgl. 
Wachstein, Merkantilprotokolle 313—315. Moses Fischer war in den 1780er Jahren Subskribent der Zeit- 
schrift Ha-Me’assef in Prag. 1829 zog er sich nach Eisenstadt zuriick. Sein Sohn Meir Fischer gehorte 
zum Kreis der Prager Aufklirer, vgl. Kestenberg-Gladstein, Neuere Geschichte 275; Vielmetti, Reform 
und Tradition 33; vgl. auch Gastfreund, Wiener Rabbinen 110-112. 
Pribram, Urkunden II, Nr. 392, XIV-XIX; Tietze, Die Juden Wiens 153 f.; Genée, Wiener Synagogen 
47-52; Israelitische Kultusgemeinde Wien (Hg.), 150 Jahre Wiener Stadttempel; Heidrich-Blaha, Korn- 
hiusels Synagoge 53-63. 
Pribram, Urkunden II, Nr. 406. 
Pribram, Urkunden II, Nr. 308; Lemberger, Ideologie und Entwicklungen 14 £. 
Pribram, Urkunden II, Nr. 367; Lemberger, Ideologie und Entwicklungen 24 f; Wolf, Unterricht 
22-24; Taglicht, Nachlisse IT 188; Barth-Barthenheim, Verfassung der Israeliten 260-266; Rosenmann, 
Mannheimer 57-64; zu Joseph Veith vgl. Stanek, Mache, Frithgeschichte 202 f., sowie: Judentum in 
Wien 231; Abraham Cohn ist nicht mit dem Hohenemser Rabbiner Abraham Kohn ident. 
Pribram, Urkunden II, Nr. 500, 513, 517; Tietze, Die Juden Wiens 158; Malleier, Jiidische Frauen 
50—531{, 58 f. Die Mitglieder des Kreuzervereins spendeten wochentlich einen Kreuzer fiir wohltitige 
Zwecke. 
Jersch-Wenzel, Bevolkerungsentwicklung und Berufsstruktur 84 f. 
Tietze, Die Juden Wiens 158, 161 f.; Pribram, Urkunden II, Nr. 273, 517. 
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456 Tinzer, Hohenems 660 f. 
457 Liszlé, Geistige und soziale Entwicklung 29. 
458 Wollner, Benedetto Frizzi 16. 
459 Jersch-Wenzel, Bevélkerungsentwicklung und Berufsstruktur 89-92; Rumpler, Eine Chance fiir Mittel- 

europa 252; Steines, Hunderttausend Steine 305; Corti, Haus Rothschild in der Zeit seiner Bliite 101 
129; Ferguson, Geschichte der Rothschilds 492-497; Chaloupek/Lehner/Matis/Sandgruber, Industrie- 
geschichte 96-99; vgl. auch: Die ersten fiinfzig Jahre der Kaiser Ferdinands-Nordbahn 1836-1886. 

460 Corti, Aufstieg des Hauses Rothschild 245; Tietze, Die Juden Wiens 159; zu den Rothschilds vgl. auch 
Ferguson, Geschichte der Rothschilds, und literarisch Morton, Die Rothschilds; zu Rothschilds Bezie- 
hungen zu Metternich vgl. auch Ferguson, Metternich and the Rothschilds 19-54. 

461 Tietze, Die Juden Wiens 159; Wolf, Juden in Wien 199. 
462 Wachstein, Die ersten Statuten 23; Wachstein, Merkantilprotokolle 347; Chaloupek/Lehner/Matis/ 

Sandgruber, Industriegeschichte 201 £.; zur Todesco-Stiftung vgl. Markhof, Wiener Stiftungen 482. 
463 Rumpler, Eine Chance fiir Mitteleuropa 148-150; Tietze, Die Juden Wiens 141 f.; Corti, Aufstieg des 

Hauses Rothschild 239-241; Pressburger, Notenbank 21-38. 
464 Tietze, Die Juden Wiens 142 £.; Steines, Hunderttausend Steine 316; Wachstein, Die ersten Statuten 14, 
465 NOLA, NO. Regierung/Statthalterei, H-Akten, Karton 3034, Verzeichnisse iiber jene Israeliten in der 

Umgebung Wiens, welche teils mit keiner, teils mit einer zu niedrigen Toleranzsteuer bemessen sind, 
H 63921, 21. Oct. 1846. 

466 Gasser, Zwischen zwei Welten 18-20. 
467 Hertz, Die jiidischen Salons; Brenner, Vom Untertanen zum Biirger 281; Meyer, Judentum und Chri- 

stentum 202; Katz, Aus dem Ghetto 68 £.; Corti, Aufstieg des Hauses Rothschild 219 f. 
468 Tietze, Die Juden Wiens 163 f.; Baron, Judenfrage auf dem Wiener Kongre§ 117—127; Malleier, Jiidi- 

sche Frauen 43 f.; Zitat nach Spiel, Fanny von Arnstein 435. 
469 Spiel, Fanny von Arnstein 423-429; Tietze, Die Juden Wiens 141. 
470 Brenner, Vom Untertanen zum Biirger 281. i 

471 Tietze, Die Juden Wiens 141, 145 £.; Allerhand, Die Juden in Osterreich 72. 
472 Spiel, Fanny von Arnstein 84 f., 251, 357 f.; Katz, Aus dem Ghetto 129; Meyer, Judentum und Chri- 

stentum 188 £.; zu den Wiener Konvertiten vgl. das umfangreiche Werk Staudacher, Jiidische Konver- 
titen; vgl. auch Staudacher, Wegen jiidischer Religion. 

473 Tietze, Die Juden Wiens 147 f.; Wolf, Judentaufen 102 f.; Stanek, Mache, Friihgeschichte 201-203; 
Rumpler, Eine Chance fiir Mitteleuropa 343; Pulzer, Entstehung 193, sowie Jockell, Der Jude mit dem 
Barte; vgl. auch Frankel, Damascus affair. 

474 Tietze, Die Juden Wiens 152. 
475 Jiger-Sunstenau, Judenfamilien; Brenner, Vom Untertanen zum Biirger 276 f.; McCagg, Austria’s Jewish 

Nobles 163-174. 
476 Tietze, Die Juden Wiens 137-139; Low, Soziale Zusammensetzung 174 f.; zur Herkunft der Wiener 

Judenschaft vgl. Gasser, Dienstboten 49-52; vgl. auch Walzer, Groflhindler und Gehilfen 107-121. 
477 Wolf, Juden in Wien 140-143; vgl. auch Gasser, Dienstboten 53—76; zu den Bevélkerungszahlen vgl. 

auch Léw, Soziale Zusammensetzung 32-35, 159-164 und Gasser, Dienstboten 48 £.; zur Kritik an Low 
vgl. Gasser, Dienstboten 46-48. 

478 Mayer, Die Wiener Juden 209. 
479 Pribram, Urkunden II, Nr. 392, XXVI, 335 £. 
480 Wolf, Juden in Wien 140; Pribram, Urkunden II, Nr. 392, XX VL. 
481 Wertheimer, Die Juden in Oesterreich. 
482 Wolf, Juden in Wien 144 f.; zum Judeneid vgl. Pribram, Urkunden II, Nr. 506. Der Beginn des neuen 

Eids lautete: »Ich N. N., schwére bei Gott, dem Alleinigen, Allmichtigen, Allgegenwirtigen und All- 
wissenden, dem heiligen Gotte Israels der Himmel und Erde geschaffen hat, mit reifer Ueberlegung 
einen reinen, unverfilschten Eid nach der Meinung und dem Sinne des Gerichts, ohne geheimen Vor- 
behalt, Zuriickhaltung oder Zweideutigkeit, ohne Arglist, Betrug oder Verstellung, ohne Riicksicht auf 
Geschenk oder Versprechen, Nutzen oder Schaden, Zuneigung oder Abneigung, Freundschaft oder 
Feindschaft, ohne was immer fiir eine zur Unterdriickung der Wahrheit oder des Rechts gereichende 
Absicht.« — Pribram, Urkunden II, Nr. 506, IX. 

483 Schleicher, Spaniolische Juden 163. 
484 Till, Spanische Juden 112; Genée, Wiener Synagogen 87; Burstyn, Tiirkisch-Spaniolische Juden 42—44, 
485 Kraupp, Geschichte der Juden in Baden 5. 
486 Meissner/Fleischmann, Die Juden von Baden 34. 
487 Barth-Barthenheim, Verfassung der Israeliten 37. 
488 NOLA, NO. Regierung/Statthalterei, H-Akten, Karton 3034, Kreisamt VUWW [Viertel unter dem 

Wiener Wald] legt vor die Erhebungen tiber die Familienlisten der im Kreise ansissigen Israeliten, 
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H 13098, 24. Febr. 1846. Die »niederdsterreichischen« jiidischen Fabrikanten durften sich nur an ihren 
Produktionsstandorten dauerhaft aufhalten, vgl. Pribram, Urkunden II, Nr. 494. 
Lind, Landmenschen 20. 
Edel, Plankenstern 197-221. Zu Gutenbrunn vgl. Meissner/Fleischmann, Die Juden von Baden 22 . 
Pollerof, »Ich will mich nicht gerne erinnern« 236-239. 
Karniel, Toleranzpolitik 527. 
Hiusler, »Aus dem Ghetto« 53; Bihl, Das Judentum Ungarns 19-21; zu Hajnéczy vgl. Die Geschichte 
Ungarns 102 f. Es sei hingewiesen auf: Dankgebet bey dem Einzuge der allerhchsten kaiserlich-kdnig- 
lichen Majestiiten in Prefburg zum ungerischen Landtage. Feierlich gehalten von der Judengemeinde in 
Preflburg im Namen der simmtlichen Juden im Kénigr. Ungarn (Prefburg 1802). 
Pietsch, Die jiidische Einwanderung 286, 289 f.; Laszl6, Geistige und soziale Entwicklung 20, 22 £, 27; 
Hiusler, Assimilation und Emanzipation des ungarischen Judentums 41; Hanak, Jews and the Moder- 
nization 23-39; vgl. auch Evans, Progress and Emancipation 55-65. 
Hodik, Mattersdorf 40 f. 
Markbreiter, Eisenstadt 53-55. 
Hodik, Mattersdorf 237-243; Grunwald, Mattersdorf 429-435. 
Schoeps (Hg.), Neues Lexikon des Judentums 216. 
Hodik, Mattersdorf 245-249; Grunwald, Mattersdorf 435437. 
Hodik, Mattersdorf 221-226. N 
Markbreiter, Eisenstadt 92 f.; Genée, Synagogen in Osterreich 88, 90, 92. Genée gibt fiir Eisenstadt als 
Jahr der Fertigstellung 1834 an. 
Brettl, Frauenkirchen 31; Genée, Synagogen in Osterreich 90 f. 
Salzer Eibenstein, Judentum in Siidoststerreich 118; Genée, Synagogen in Osterreich 96. 
Salzer-Eibenstein, Judentum in Siidostésterreich 101; Genée, Synagogen in Osterreich 97-99. 
Reiss, Sieben Gemeinden 15 f.; Markbreiter, Elsenstadt 45 f. 
Spitzer, Deutschkreutz 27. 
Brettl, Frauenkirchen 24 £. 
Reiss, Sieben Gemeinden 107 f. 
Reiss, Sieben Gemeinden 165. 
Salzer-Eibenstein, Judentum in Siidostdsterreich 101. 
Friedlander, Kore Haddoroth 41 f. 
Wadl, Geschichte der Juden in Kirnten 236-238. 
Lamprecht, Das Werden der Gemeinde 130. 
Salzer-Eibenstein, Judentum in Siidostdsterreich 126. 
Kurrein, Juden in Linz 324 £.; Frohlich, Jiidische Gemeinde in Linz 23. 
Lohrmann/Wadl/Wenninger, Die Entwicklung des Judenrechtes 51 . 
Altmann, Salzburg 245-252. 
Altmann, Salzburg 257-262. 
Altmann, Salzburg 267 £. 
Altmann, Salzburg 269-273; Ellmauer/Embacher/Lichtblau, Geduldet, geschmiht und vertrieben 7 f. 
Rumpler, Eine Chance fiir Mitteleuropa 101. 
Tinzer, Hohenems 177. 
Tinzer, Das Jahr 1809 448-450; Hirn, Tirols Ethebung 314-317; Rapp, Tirol im Jahre 1809 115-117. 
Daney, Tiroler Volksaufstand 44 f., auch 69 f., 74. 
Steurer, »Undeutsch und jiidisch« 41; Spiel, Fanny von Arnstein 354 f. 
Rimalt, The Jews of Tyrol 379. 
Gamper, Meran 11-18, sowie Hager-Strobele, Jiidische Kultusgemeinde von Meran 16. 
Tédnzer, Hohenems 139 f., Zitat ebd. 140. 
Tinzer, Hohenems 141 f. 
Tinzer, Hohenems 143-147. 
Ténzer, Hohenems 148-155. 
Tinzer, Hohenems 177-180, Zitat 179; Tinzer, Das Jahr 1809 451 f.; Walser, Emanzipation und Aus- 
grenzung 89 f. 
Tinzer, Hohenems 181 f. 
Tinzer, Hohenems 187; vgl. auch Albrich »Zweierlei Klassen?« 7-44, 
Jersch-Wenzel, Rechtslage und Emanzipation 32. 
Tinzer, Hohenems 196. 
Tinzer, Hohenems 170 f., 198 f. 
Tinzer, Hohenems 205 f. 
Tinzer, Hohenems 470-472. 
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540 Tinzer, Hohenems 430432, 500. 
541 Tinzer, Hohenems 514-516. 
542 Tinzer, Hohenems 519. 
543 Tinzer, Hohenems 524, 662 f. 
544 Tinzer, Hohenems 219, 231. Beispiele zu von im Widerspruch zum bayrischen Edikt stehenden Behin- 

derungen von Juden durch die Behdrden im Geschiftsverkehr finden sich in: Héfle, »... den Juden die 
freie Ansiedlung in der Christengasse fiir die Zukunft untersagt sein solle ...«. 

545 Hecht/Lichtblau/Miller, Osterreich, BsShmen und Mihren 108; Singer, Juden-Systemalpatent 199-263; 
Adler, Judenpatent 199-229; Roubik, Drei Beitridge 313-337, 392—416. 

546 Jersch-Wenzel, Bevélkerungsentwicklung und Berufsstruktur 58. 
547 Kudela, Die historischen Wurzeln 52. 
548 Jersch-Wenzel, Bevélkerungsentwicklung und Berufsstruktur 93. 
549 Riff, Jiidische Schriftsteller und das Dilemma der Assimilation im Bohmischen Vormirz 68 f. 
550 Hecht/Lichtblau/Miller, Osterreich, Bshmen und Mihren 109; Tietze, Die Juden Wiens 175; Riff, 

Jiidische Schriftsteller und das Dilemma der Assimilation im B6hmischen Vormirz 59; Donath, Kapper 
341. 

551 Eisenbach, Das galizische Judentum wihrend des Vélkerfriihlings 79-81. 
552 John/Lichtblau, Mythos »deutsche Kultur« 84. 
553 Eisenbach, Das galizische Judentum wihrend des Volkerfriihlings 83. 
554 Wollner, Benedetto Frizzi 41. 
555 Rumpler, Eine Chance fiir Mitteleuropa 98. 
556 McCagg, Habsburg Jews 165. - 

557 McCagg, Habsburg Jews 167; Wollner, Benedetto Frizzi 27, 41; Fiinfundsiebzig Jahre Osterreichischer 
Lloyd; Corti, Haus Rothschild in seiner Bliite 179; Vielmetti, Einwanderung und Wirtschafistitig- 
keit 140. 

558 McCagg, Habsburg Jews 165. 
559 Simonsohn, Mantua 95 £. 
560 Simonsohn, Mantua 97. 
561 Vielmetti, Griindungsgeschichte 50. 
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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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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 
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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
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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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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 

Abraham der Bohme s. Abra- 
ham bar Zemach ha-Levi 

Abraham, David 360 
Abraham, Jude in St. Pélten 173 
Abraham, Miinzmeister in Ober- 

vellach 191 
Abraham, sagenhafter Griinder 

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, 
516 

Beethoven, Ludwig van 428 
Behrens, Leffmann 341-343, 387 
Bein, Christ Peter 363 
Béla 1V., Kénig von Ungarn 141, 

177 

Belgien 526 
Belgrad 335, 342,377, 405 
Bendavid, Lazarus 407, 414, 428 
Benedict, Marcus (auch: Morde- 

chai Benet) 399, 413 

710 

Benedike XII., Papst 215, 217 
Benedikt, Isracl 375 
Benedikt, Salomon 270 
Benet, Mordechai s. Benedict, 

Marcus 
Benisch, Jakob 282 
Benjamin, Ruben 353 
Benvenisti 351 
Bereg 378 
Berg, Armin 517 
Bergammer, Fritz 561 
Bergheim 247 
Berlin 231, 335, 351, 354 f., 387, 

390, 392, 394, 398, 401 f., 404, 

407,410, 412-414, 420, 427— 

429, 433, 436, 449 f., 458, 487, 

523,533,560 
Bermann, Bernhard 440 
Bernhard von Siena 91 
Bernhard von Spanheim, Herzog 

von Kiirnten 186 
Bernhard, Isaak 390 
Bernhard, Thomas 561 
Bernheimer, Jakob 437 
Bernstein 300 

Bernstein, Juda Leib 380 
Berthold, Graf von Hardegg 143 
Bettauer, FHlugo 508 
Bibas, Jude in Krems 172 
Biedermann, Daniel 438 
Biedermann, Jakob 438 
Biedermann, Michael Lazar 

413415, 424 

Bing, Seligmann 114 
Binswangen 243 f., 256, 304, 

367-369 
Birnbaumer, Nathan 476 
Bischheim 247 
Bischofszell 195 
Bisenz/Bzenec 334 
Bismarck, Otto Graf 429 
Blau, Tina 486 f. 
Bleiburg 190 
Bleichréder, Gerson 429 
Bloch, Jissachar Beer 435 
Bloch, Joseph Samuel 415, 463, 

470, 503 
Bloch-Bauer, Adele 545 
Bloch-Bauer, Ferdinand 545 
Bludenz 197, 364 
Blum, Robert 446 
Blumenegg 245 f. 
Bochnia 425 
BockflieR 239-241, 296-300, 

334 
Bodenwieser, Gertrud 487 
Boéhmen 15,27, 53, 63, 73, 99, 

127, 141, 150, 169, 186, 217, 
224, 230, 237, 241, 247-250, 

255,261 f., 265 f., 270, 273, 

278, 283, 289, 298, 309-312, 

334-336, 339, 342, 365, 367, 

371-376, 378, 388,392 f., 

395 f., 398 £., 401 £., 405, 

408 f., 411, 416418, 420, 

441 £., 452, 456, 458, 461, 464, 
467,474,479 £., 497, 527 

Bojan 478 
Béklin, Jude in Vorarlberg 197 
Boleslaw, Herzog von Polen - 141 
Bolzano s. Bozen 
Bonisak (von Goérz) 191 
Bonyhad 434 
Borgo di Valsugana 242 
Borodajkewycz, Taras 546 
Boskowitz 374, 531 
Boskowitz, Wolf 434 
Bozen/Bolzano 192 f,, 242, 255, 

263,273,322, 329, 361,437 £., 

440 

Brandeis 374, 418 
Brandeis, Simon 393 
Brandenburg 376 
Bratislava s. Preflburg 
Brauer, Arik 559 
Braunau am Inn 179,219 
Braunschweig 17,413 
Breclav s. Lundenburg 
Bregenz 129, 195, 198, 220, 246, 

327,364,438 f., 498,512, 523, 

540 
Bregenzerwald 363 
Breier, Eduard 420 
Breisach 247,366 f. 
Breisgau 247 
Bremen 409 
Breslau 294,375 f., 412 f. 

Bressanone s. Brixen 
Brest-Litowsk 386 
Brettauer, Hugo 513, 518, 539 
Breuer, Leopold 424 
Breuer, Mordechai 27 
Brixen/Bressanone 192 f., 242 
Brno s. Briinn 
Brod, Abraham 282 
Brod, Familie 268 
Brod, Lew 282 
Brod, Max 484 
Brod, Veit 264, 278 
Broda, Abraham 371, 386 
Brody 380, 393, 402 f., 451, 463 

Bronner, Gerhard 517 
Brown, Edward 241, 287 

Bruck an der Leitha 17-19, 174 f. 
Bruck an der Mur 24, 180 
Briinn/Brno 32, 67,74, 278, 375 

393, 450, 473, 488, 497 
Brunner, Sebastian 429, 451 
Briissel 369 f., 446 
Buchara 542
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Buchau 245 
Buchdrucker, Isak 282 
Buchenwald 518,561 
Buchhorn 195 
Buczacz 463, 547 
Buda 342,377 
Budapest 29, 65, 454, 460, 474, 

528 
Bukowina 339, 379f., 397, 

402 f., 405, 458, 460462, 
464 f., 472474, 477481, 490, 

497 £., 501, 527 

Bulgarien 523 
Bunzl, John 552 
Bunzl, Matti 552,558 
Biirckel, N. 523 
Burgau 230, 234, 242-245, 247, 

252f., 256,261 f., 272 £., 275, 

295 £.,303-305, 312, 315, 325, 

366-369, 388 
Burgau, Karl Markgraf von 252, 

256 

Burgenland 36, 230, 234, 237, 

248, 250, 274, 296, 300-302, 

339, 355, 371, 378, 388, 396, 

416 £., 429, 433, 435 f., 492, 

494-500, 502, 512, 534, 540 

Burger, Anton 524 
Burgschleinitz 239 f. 
Busch, Isidor 394, 416 
Buttenwiesen 243 f., 304 f., 

367-369 
Byzanz s. Konstantinopel 
Bzenec s. Bisenz 

Caldaro s. Kaltern 
Calef, M. 353 
Calimani, Simcha/Simone 404 

Camondo, Abraham 351 f. 
Canetti, Elias 513-515 
Canetti, Veza, geb. Taubner- 

Calerdon 514 f. 
Cantor, Jacob (von Halberstadt) 

370 

Capriles, Jacob 381 
Carben, Victor von 328 
Carpel, Judenmeister in Volker- 

markt 68 
Celan, Paul 477 
Celje s. Cilli 
Cerfberr, Herz 394 
Chabad, Beth 563 
Chaim (von Mestre) 32 _ 
Chaim bar Izchak (auch: Meister- 

lein (von Wiener Neustadt)) 
46, 64, 67 

Chaim bar Izchak Or Sarua 
(auch: Chaim von Wien, 
Chaim bar Machir) 30, 32 £., 
49,53,65 f. 

Chaim bar Machir s. Chaim bar 
Izchak Or Sarua 

Chaim bar Mosche 39, 67, 175 
Chaim bar Paltiel (von Magde- 

burg) 31f.,53,93 
Chaim Elieser bar Izchak 28 
Chaim Hadgim bar Elieser 65 
Chaim Hetschel bar Israel 66 
Chaim von Wien s. Chaim bar 

Izchak Or Sarua 
Chaim, Abraham 290 
Chajes, Zwi Perez 503 f. 
Chalfan, Elias 265 
Charim, Isolde 554 
Chasdai, Sohn des Schénman, 

Jude in Klosterneuburg 173 
Chassid, Juda 375 
Chassid, Schimschon Bloch 435 
Chatschim, Sohn des Schiblein, 

Judein Cilli 184 £, 
Chazzim (aus Engelberg) s. En- 

gelberger, Franz Ferdinand Chelm 481 - China 526,537 
olman s. Kalman 

Chorherrn 238, 240 
orin, Aron 414, 417 Chotek, Sophie Grifin 487 .Owanetz, Julian 446 
1, Grafen von 163, 183-185; S. a. Hermann . von C.; 
€rmann II. von C ; Ulrich I. 

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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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 

712 

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
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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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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 
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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 
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PERSONEN- UND ORTSREGISTER 

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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PERSONEN- UND ORTSREGISTER 

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 
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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 
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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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