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Barbara Staudinger 

Die Zeit der Landjuden und der 
Wiener Judenstadt 1496-1670/71 

I. Kontinuitat und Wandel: 
jidisches Leben in der Frithen Neuzeit 

1. Die Situation nach 1496: Raum und Zeit 

Mit der Vertreibung aus den Herzogtiimern Steiermark und Kirnten 1496/97 endete 

fiir die Juden in den &sterreichisch-habsburgischen Lindern eine Zeit relativer recht- 

licher Sicherheit. Nachdem im Herzogtum Osterreich bereits seit 1420/21 keine Juden 

mehr geduldet waren, rill nun auch in der Steiermark und in Kirnten die Siedlungs- 
kontinuitdt ab. Und auch fiir das benachbarte Erzbistum Salzburg stellte ihre Aus- 

weisung im Jahr 1498 fiir lange Zeit das Ende jiidischer Besiedlung dar.! Allein in den 

kleinteiligen vorderdsterreichischen Gebieten, in Teilen der Grafschaft Tirol, in der 

habsburgischen Grafschaft Gérz und in den Kiistenlindern (Istrien, Triest) kam es trotz 

lokaler Vertreibungen zu keiner Unterbrechung der Siedlungskontinuitit.? Ebenfalls 

keine generellen Ausweisungen konnten in den nach der Schlacht von Mohics (1526) 

habsburgisch regierten b6hmischen Kronlindern durchgesetzt werden.’ 
Zu Beginn des 16. Jahrhunderts lebten daher nur mehr in wenigen Gebieten des heu- 

tigen Osterreich Juden. Im Gegensatz zu Niederdsterreich, wo ab dem dritten Jahrzehnt 

des 15. Jahrhunderts wiederum einzelne Juden belegt sind, verweigerten ihnen Steier- 

mark und Kirnten die Ansiedlung bis in das 19. Jahrhundert ganzlich. Die von dort Ver- 

triebenen wandten sich, sofern sie nicht in Niederosterreich aufgenommen wurden, in 

die Nachbarlinder Ungarn und Mihren, von wo aus im 17. Jahrhundert wiederum zahl- 

reiche Juden nach Osterreich unter der Enns kamen. 
Nicht nur siedlungsgeschichtlich ist die jiidische Geschichte Osterreichs mit der 

seiner Nachbarlinder verkniipft, sondern auch kulturell. Vor der Griindung der judi- 

schen Gemeinde in Wien im ausgehenden 16. Jahrhundert war es vor allem das 

Zentrum Prag, das fiir die ostosterreichischen Juden den wesentlichen kulturellen, reli- 

giosen und auch wirtschaftlichen Orientierungspunkt darstellte. Im Westen, wo insbe- 
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DIE ZEIT DER LANDJUDEN UND DER WIENER JUDENSTADT 1496-1670/71 

sondere in der Markgrafschaft Burgau und im Bodenseeraum in der Frithen Neuzeit 
judische Siedlungen entstanden, waren hingegen die rabbinischen Zentren in Friedberg 
und Frankfurt am Main von gréferer Bedeutung, wobei Frankfurt fiir die Juden aus 
dem vorderdsterreichischen-schwibischen Raum auch einen wirtschaftlichen Anzie- 
hungspunkt darstellte. 

Aufgrund der starken Beziehungen der Juden in den Ssterreichischen Lindern zu 
den jiidischen Zentren der angrenzenden Riume kann die jiidische Geschichte Oster- 
reichs nicht isoliert betrachtet werden: Sowohl die habsburgischen Nachbarlinder als 
auch der herrschaftlich zersplitterte Stidwesten Deutschlands miissen in die Darstellung 
mit einbezogen werden, wenn es darum geht, Vergleiche zu ziehen oder gréfere Ent- 
wicklungen zu erkliren bzw. einzuordnen. Daher umfaflt der historische Raum, inner- 
halb dessen die frithneuzeitliche Geschichte der Juden in Osterreich angesiedelt ist, den 
gesamten habsburgischen Linderkomplex und damit Gebiete vom habsburgischen 
Oberelsaf im Westen bis zu den bis ins 17. Jahrhundert von der Niederosterreichischen 
Kammer verwalteten burgenlindischen Gebieten im Osten, von Triest/Trieste im Sii- 
den bis Bshmen und Schlesien im Norden. 

Der Zeitraum zwischen 1496 und 1670/71 stellt innerhalb der jiidischen Geschichte 
Osterreichs eine eigene Epoche dar, die von den Auswirkungen der Vertreibung der 
Juden aus der Steiermark und Kirnten ausgehend bis zur Ausweisung der Juden aus 
Wien und Niederdsterreich reicht. In dieser Zeit konnte sich jiidisches Leben wegen 
der anfinglich duferst diinnen Besiedlung nur langsam konsolidieren. Neben einer 
Vielzahl von kleineren Landgemeinden entwickelte sich in Wien ein neues Zentrum, 
wo sich im Laufe des 17. Jahrhunderts eine der gréften jiidischen Gemeinden in Asch- 
kenas etablierte. Die rechtliche Situation verbesserte sich durch kaiserliche, landes- 

fiirstliche und auch stdndische Privilegien, und einigen Familien gelang ein 6konomi- 
scher Aufstieg. Eigens privilegierte Hofjuden standen bereits ab dem Ende des 
16. Jahrhunderts in engem wirtschaftlichem Kontakt mit dem Kaiserhof. Alle diese 
Entwicklungen wurden durch die Ausweisung der Wiener und niederdsterreichischen 
Juden in den Jahren 1669 bis 1671 unterbrochen. 

2. Die Situation der Juden im Heiligen Rémischen Reich 

Nicht nur die direkten Nachbarlinder, auch die allgemeine Situation der Juden im 

Heiligen Rémischen Reich hatte Auswirkungen auf die dsterreichischen Linder. Als 
Folge der spitmittelalterlichen Vertreibungen von der Mitte des 14. Jahrhunderts bis 
zum beginnenden 16. Jahrhundert hatten sich in weiten Teilen des Reichs die Voraus- 
setzungen jiidischen Lebens grundlegend gewandelt.* Die Stidte waren Juden weit- 
gehend versperrt, mit wenigen Ausnahmen wie Frankfurt am Main, Worms, Prag oder 
Friedberg in der Wetterau, wo sie, wie spiter auch in Wien, in Ghettos innerhalb oder 
aullerhalb der Stadt von den Christen separiert lebten. Die Vertriebenen wandten sich 
vor allem in diese noch bestehenden Zentren oder siedelten sich — zeitlich verzégert — 
auf dem Land an, in Dérfern und Mirkten.” Aus zahlreichen Territorien wurden die 
Juden im 15. und 16, Jahrhundert ebenfalls vertrieben. Die Verlédndlichung des aschke- 
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nasischen Judentums und die Zersplitterung der ehemals grof8en stidtischen Gemein- 
den in Kleinstsiedlungen bewirkten sowohl den Untergang innerjiidischer Strukturen 
als auch einen wirtschaftlichen Niedergang. 

Ein Umschwung und eine Konsolidierung jiidischen Lebens erfolgten erst im 
17.Jahrhundert. Neue Gemeinden entstanden in der Residenzstadt Wien oder im frin- 

kischen Fiirth. Besonders nach dem Ende des DreilRigjahrigen Krieges, als die jiidische 
Bevolkerung im Reich in Folge der Chmielnicki-Pogrome in der Ukraine von 1648 und 
dem polnisch-russischen Krieg stark angestiegen war, erklirten sich die Territorialher- 
ren wieder zunehmend bereit, Juden aufzunehmen oder diese auch gezielt anzusiedeln 
(Peuplierungspolitik), um die durch den Krieg erlittenen Bevélkerungsverluste wieder 
auszugleichen.® Einige Gemeinden vergroferten sich in der Folge, nicht zuletzt durch 

die Aufnahme von aus Wien und Nieder6sterreich vertriebenen Juden nach 1670/71, 
oder wurden, wie in Berlin, neu gegriindet. Die Neukonsolidierung brachte auch einen 

sozialen Wandel innerhalb der Judenschaft im Reich mit sich. Durch die merkantilisti- 
sche Wirtschaftspolitik und Privilegienpraxis verschirften sich besonders ab der zwei- 
ten Halfte des 17. Jahrhunderts die sozialen Unterschiede zwischen privilegierten 
Schutzjuden oder direkt an den Fiirsten- bzw. Kaiserhof gebundenen Hofjuden und 
umherziehenden »Betteljuden«.’ 

Geprigt wurde die Epoche zwischen 1520 und circa 1650 auch durch zwei Entwick- 
lungen, die sich auf die prinzipielle Stellung der Juden auswitkten: Zum einen setzten 

sich Reformation und katholische Kirche polemisch, zeitweilig auch aggressiv mit dem 

Judentum auseinander. Unter den Reformatoren tat sich besonders Martin Luther in zu- 
nichst missionarischer Absicht, bald jedoch mit unverhohlen judenfeindlicher Polemik 

hervor.® Auf der Ebene des Kirchenrechts blieben die mittelalterlichen Judengesetze in 
ihrem antijiidischen Charakter erhalten oder wurden sogar verschirft. Mit der Bulle 

Cum nimis absurdum (1555) erneuerte Papst Pius IV. die antijiidischen Bestimmungen 

des 4. Laterankonzils; Kennzeichnungspflicht und soziale Segregation wurden vorge- 
schrieben, die Juden als »ewige Sklaven« verdammt. 1566 folgte eine weitere Bulle, die 
Christen das Betreten jiidischer Ghettos verbot.’ 

Auf der anderen Seite verbesserte sich die rechtliche Stellung der Juden durch die 
Rezeption des rémischen Rechts und die Territorialisierung langsam.!° Die »Kammer- 
knechtschaft« der Juden, also die direkte Unterstellung unter die kaiserliche Kammer, 

vetlor, nicht zuletzt durch das Wirken des humanistischen Juristen Johannes Reuchlin, 

ebenso wie die kaiserliche Judengesetzgebung zunehmend an Bedeutung. So konnte die 
Zahlung der noch im Mittelalter von allen Juden des Reichs erhobenen Steuern, der 

»Kronsteuer« und des »Goldenen Opferpfennigs«, nicht mehr allgemein durchgesetzt 

werden.!! Neben die kaiserliche Schutzherrschaft traten spitestens ab dem 16. Jahr- 

hundert — in Osterreich bereits wesentlich frither — die Territorialfiirsten, die als Inha- 

ber des Judenregals eigenstindig Judenpolitik betrieben und fiskalischen Nutzen von 
den unter ihnen ansissigen Juden zogen. Dennoch erhob auch noch in der Frithen Neu- 

zeit der Kaiser den Anspruch, oberster Schutzherr aller Juden des Reichs zu sein und 

letztendlich {iber Aufnahme und Verbleib der Juden im Reich bestimmen zu kénnen. 
1544 erwirkte der unterelsissische Vorsteher (Parnaf) Josel von Rosheim (circa 1478- 
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1554)*2 als »Befehlshaber« und Fiirsprecher der »Gemeinen Judenschaft« als Gesamt- 
heit der Juden des Reichs auf dem Reichstag von Speyer ein kaiserliches Privileg,’* das 
den Juden neben Schutz und Geleit das Wohnrecht im Reich zusicherte, die Kenn- 
zeichnungspflicht auferhalb des Wohnorts aufhob sowie die SchlieBung von Synago- 
gen und die Vertreibung der Juden ohne kaiserliche Zustimmung verbot. Ritualmord- 
beschuldigungen, die bereits im Mittelalter zu zahlreichen Pogromen gefiihrt hatten, 
sollten in Zukunft nur mehr vor kaisetlichen Gerichten verhandelt werden.!* Dariiber 
hinaus wurde Juden zugestanden, einen hdheren Zinssatz als Christen in dem fiir sie 
existenziellen Pfand- und Geldleihgeschift nehmen zu diirfen. Das Speyrer Privileg, das 

von den nachfolgenden Kaisern bestitigt wurde, konkretisierte den allgemeinen kaiser- 
lichen Judenschutz, der iiber dem Schutz territorialer Obrigkeiten stehen sollte. Seine 
Durchsetzung blieb jedoch problematisch. 

Weitere Instrumente kaiserlicher Judenpolitik waren die in den Reichspoliceyord- 
nungen (1530, 1548 und 1577) sowie im Reichstagsabschied von 1551 erlassenen Ver- 

ordnungen zur Kennzeichnungspflicht, also das Tragen eines gelben Ringes an der 

Oberbekleidung (1530), zu Handels- und Gewerbebeschrinkungen fiir Juden und zum 

Zinsgeschift.”” Zwar galten die Reichspoliceyordnungen als den judenrechtlichen Ver- 

ordnungen der Judenregalieninhaber untergeordnet, sie gaben jedoch zumindest den 

Anspruch auf Grundlinien vor, an denen sich die territoriale Judenpolitik orientieren 
solite. Eine Kontrollfunktion iiber die Judenpolitik der Reichsstinde versuchte der 

Kaiser nicht nur iiber die Gesetzgebung, 
sondern auch iiber die Reichsgerichte 
und iiber Interventionen in Einzelfillen 
zugunsten von bedringten Judenschaften 
auszuiiben.!¢ So konnte sowohl die Ver- 
treibung der Frankfurter Juden im Zuge 
des sogenannten »Fettmilch-Aufstandes« 
als auch die der Wormser Juden zu Be- 
ginn des 17. Jahrhunderts durch das Ein- 
schalten des Kaisers verhindert werden.” 

Josel von Rosheim hatte wesentlich 
dazu beigetragen, die Position der »Ge- 
meinen Judenschaft« gegeniiber dem 
Kaiser zu stirken, nicht zuletzt durch die 
Inanspruchnahme der Reichsgerichte.!® 
Die interne Organisation der Judenschaft 
wurde im 16. Jahrhundert nicht nur 
durch die Implementierung eines starken, 
kaiserlich legitimierten Fiirsprechers, 
sondern auch durch die Ernennung eines 
Reichsrabbiners ausgebaut.!” Nach dem 

Josel von Rosheim (aus einem zeitgendssischen Tod Josels bestand die Organisation der 

antijiidischen Flugblatt) »Gemeinen Judenschaft« des Reichs zwar 
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noch einige Jahrzehnte weiter, erlangte jedoch nicht mehr ihre friihere Bedeutung.”® Thr 
Ende fand sie schlieflich in dem jahrzehntelangen Konflikt, der aus der sogenannten 
»Frankfurter Rabbinerversammlung« resultierte:?! Auf der im Herbst 1603 einberufe- 

nen Versammlung von Rabbinern und Parnassim sollten vor allem die Einrichtung von 

fiinf Rabbinatsgerichten sowie eine einheitliche Besteuerung aller Juden im Reich 

durchgesetzt werden. Dariiber hinaus wurden Richtlinien zur jiidischen Geschiftspra- 

xis und zum Zusammenleben mit Christen formuliert. Die dort beschlossenen Verord- 

nungen (Takkanot) traten jedoch nicht in Kraft. Das Projekt von 1603 wurde durch den 

Kurkélner Juden Levi von Bonn friihzeitig bekannt gemacht, worauf dieser Versuch 

einer iiberterritorialen Organisation von Kurfiirst Ernst von Kéln in Absprache mit 

Kaiser Rudolf IT. als Verschworung hingestellt wurde, die gegen die Verfassung des Hei- 

ligen Romischen Reichs gerichtet sei. 
Innerjiidische Organisationsformen verlagerten sich in der Folge von der Reichs- auf 

die territoriale Ebene, von der »Gemeinen Judenschaft« auf die Landjudenschaften. 

Wihrend noch Ende des 16. Jahrhunderts zeitweise die Prager Altesten die Vertretung 

der »Gemeinen Judenschaft« iibernahmen, ist die in der Literatur héufig erwahnte Fiir- 

sprecherrolle der Wiener Judenschaft 1620 nicht zu belegen. In weiterer Folge traten 

zwar die Judenschaften von Frankfurt und Worms im Namen der »Gemeinen Juden- 

schaft« auf, eine tatsichliche Vertretung der Gesamtheit der Juden des Reiches waren 

sie allerdings nicht mehr.?? 
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II. Regionen und Gemeinden: 
Siedlungsraum und Bevolkerungsentwicklung 

Eine Geschichte der Juden in Osterreich in der Frithen Neuzeit kann weitestgehend 
ohne die heutigen Bundeslinder Steiermark, Kéarnten und Salzburg geschrieben wer- 
den, wo sich bis ins 19. Jahrhundert keine Juden niederlassen durften.?? Etwas anders 
stellte sich die Situation in den iibrigen innerdsterreichischen Gebieten dar. Hier gab es 
judische Siedlungen in der Grafschaft G6rz und im Kiistenland mit grofleren Gemein- 
den in den Stidten Gradisca, Triest und Go6rz/Gorizia,?* wo einige Juden kaiserliche 
Privilegien innehatten. 1496 hatten auch die Krainer Stinde die Ausweisung der Juden 
aus dem Herzogtum verlangt, die sie jedoch erst 1515 durchsetzen konnten. Betroffen 
war vor allem die einzig groflere Gemeinde in Laibach/Ljubljana, allerdings mufiten of- 
fenbar nicht alle Juden der Ausweisung Folge leisten.?” Im Gegensatz zu Niederdster- 
reich konnten Juden nach den Vertreibungen des 15. Jahrhunderts auch im Land ob der 
Enns nicht dauerhaft siedeln. Nachdem nach 1494 wieder einige Juden ins Land ge- 
kommen waren, muf3ten sie dieses auf Druck der Landstinde wahrscheinlich im Jahr 
1572 wieder verlassen?® Aus dem 16. Jahrhundert ist jedenfalls keine Gemeinde in 
Oberésterreich bekannt. 

Jidische Siedlungen beschrinkten sich also im wesentlichen auf den Osten und den 
dulersten Westen der 6sterreichischen Linder. In Wien, Niederdsterreich und im Bur- 
genland, im heutigen Vorarlberg und in der habsburgischen Markgrafschaft Burgau 
(heute in Bayern) entstand im Laufe des 16. und 17. Jahrhunderts eine Vielzahl jiidi- 
scher Gemeinden. 

1. Wien 

Nach der Wiener Gesera von 1420/21 hielten sich bis ins 16. Jahrhundert zunichst 
nur fallweise und fiir beschrinkte Zeit einzelne privilegierte Juden in der Stadt auf. Ei- 
nen ersten konkreteren Hinweis findet man 1511 in einem Dekret Maximilians I., das 

fir alle Juden auferhalb der Stadt Wien eine besondere Bekleidung vorschrieb?” und 
von dem abgeleitet wird, daf sich zu diesem Zeitpunkt Juden in Wien aufhielten. Auch 
eine von Ferdinand I. 1528 und 1536 erlassene erste »Judenordnung« fiir die nieder- 
osterreichischen Linder erwdhnt Juden, die zumindest zeitweilig in der Stadt anwesend 
waren.?® Um wie viele es sich dabei handelte, ist nicht bekannt. An dem generellen Auf- 
enthaltsverbot von Juden in der Stadt 4dnderte sich jedoch zunéchst nichts. 

Erst fiir 1571 liegt mit der Ansiedlung von sieben privilegierten Familien durch Kai- 
ser Maximilian II. ein erster genauerer Anhaltspunkt zur jiidischen Bevélkerung in 
Wien vor.? Trotz des Ausweisungsbefehls von 1572/73 sowie weiterer Vertreibungen, 
die auch die Wiener Juden betrafen, ist anzunehmen, daf nicht alle Juden die Stadt 
verlieBen, sondern eine kleine Gemeinde privilegierter Schutzjuden bestehen blieb 
und die Siedlungskontinuitit damit wihrend des gesamten folgenden Jahrhunderts bis 
1670 gewahrt war. 

Fiir die letzten beiden Jahrzehnte des 16. Jahrhunderts ist ein Anstieg der jiidischen 
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Bevolkerung in Wien zu verzeichnen. 1582 wohnten sieben bis zehn jiidische F amilien 

in der Stadt.*® Fiir das Jahr 1599 sind bereits 35 Haushaltsvorstinde belegt. Bei einer 

angenommenen HaushaltsgroBe von durchschnittlich sechs Personen diirften damit 

insgesamt circa 200 Juden in Wien gelebt haben. Im Zuge eines Ausweisungsbefehls um 
1600 verlieBen jedoch wahrscheinlich einige Juden wieder die Stadt. 1601 werden 

schlieBlich in einem Verzeichnis der Hofkammer iiber die in Wien anséssigen Juden nur 

mehr 14 Haushalte im »Stubenviertel« (Ruprechtskirche bis Stubentor) mit insgesamt 72 

Personen (inklusive Dienstboten) aufgefiihrt; im »Widmerviertel, zwischen Wipplin- 

gerstralle, Naglergasse und Stock-im-Eisen-Platz, lebte nach dieser Auflistung aufler- 

dem ein jiidischer Arzt mit seiner sechsképfigen Familie?! Insgesamt wohnten damit 

um die Jahthundertwende 78 Juden und Jiidinnen in Wien als Mieter in 14 christlichen 

Hiusern, »fremde«, das heilt nicht offiziell ansissige Juden ohne Freibrief nicht ein- 

berechnet. Auch fehlen in diesem Verzeichnis einige privilegierte Juden, wie etwa Veit 

Munk oder Leb Goldschmidt, so dafl von einer etwas hoheren Gesamtzahl ausgegan- 

gen werden mulf. 
Nach der Jahrhundertwende stabilisierten sich nicht nur die rechtlichen Rahmenbe- 

dingungen, sondern die Gemeinde vergrdBerte sich auch durch neue Zuziige. Im Jahr 

1614 lebten laut einem Steuerverzeichnis bereits 45 jiidische Familien in Wien.”? Der 

wachsende Finanzbedarf der Habsburger hatte zur Folge, daff vermehrt Juden in die 

Stadt aufgenommen wurden, die aus fiskalischen wie Skonomischen Griinden unter 

personlichem kaiserlichem Schutz standen. 1615 wurden kaiserliche Hofjudenprivile- 

gien an elf jiidische Familien vergeben, von denen ein Teil bereits in Wien ansissig war 

und im Steuerverzeichnis von 1614 aufscheint, andere sich hingegen neu in der Stadt 

niedergelassen haben diirften.? Insgesamt diirfte damit die jiidische Bevélkerung auf 

rund 50 Familien und bei einer durchschnittlichen Haushaltsgréfe von sechs Personen 

auf ungefihr 300 Personen angewachsen sein.?* 

Nach der Riickiibersiedlung des Kaiserhofes von Prag nach Wien kam es zu einem 
verstirkten Zuzug von Juden in die Residenzstadt. Zunichst wohnten die Juden noch 
innerhalb des Stadtgebietes, bevor ihnen 1624 ein Bereich im sogenannten »Unteren 

Werd« zugewiesen wurde. Dort wurden der Judenschaft zunichst 14 Hauser zur Ver- 
figung gestellt, die jedoch nicht genug Platz boten.”” 1632 zihlte die sogenannte 

»Judenstadt« laut Grundbuch 104 Hiuser und ungefihr 120 Eigentiimer von Héu- 

sern oder Wohneinheiten.?® Erginzungen aus den Jahren bis 1660 zeigen, daf} der 

Hausbestand in der Judenstadt im Vergleich zum rasanten Wachstum in den ersten 

Jahren des Bestehens des Ghettos — die meisten Hauser wurden in den Jahren 1624 

und 1625 erbaut — in den folgenden Jahren nur noch langsam wuchs, wihrend die Be- 

volkerungszahl des Ghettos weiter anstieg.’’ Im Jahr 1660 waren es laut Grundbuch 

111 Huser und 131 Eigentiimer, und in einer letzten Schitzung aus dem Jahr 1670 

wurden schlieflich 132 Hiuser verzeichnet, die nach der Ausweisung verkauft wer- 
den sollten.*® 

Eine Schitzung der Bevolkerungszahl ist allerdings auf der Basis des Hausbestandes 

im Ghetto nicht méglich, da keine konkreten Informationen dariiber vorliegen, wie 

viele Menschen in einem Haus lebten. Hinweise geben uns die 13 erhaltenen Totenbe- 
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schauprotokolle aus dem Zeitraum von 1648 bis 1668, nach denen die jiidische Bevélke- 
rung Wiens in den Jahren von 1650 bis 1660 zwischen 1250 und 1500 Personen gezihit 
haben diirfte.’® Nicht zuletzt wegen hoher Zu- und Abwanderungsquoten sowie starken 
Schwankungen in den Sterbezahlen sind diese Schitzungen jedoch sehr ungenau. 

Im letzten Jahrzehnt des Bestands der Judenstadt scheint es zu einer verstirkten 
Zuwanderung gekommen zu sein, zeitgendssische Angaben berichten fiir das Jahr 1669 
sogar von circa 3 000 Juden und Jiidinnen (500 Familien).®® Die in der Forschungslite- 

ratur hédufig genannte Zahl von 1346 Personen, die aus einem zeitgendssischen Ge- 
sandtschaftsbericht stammt, ist nicht als Gesamtzahl zu werten, da sie sich nur auf jene 
Personen bezieht, die zum ersten Ausweisungstermin die Stadt verlassen mufiten. Auch 
wenn die Genauigkeit dieser Zahl nicht iiberpriift werden kann, ist sie doch ernst zu 
nehmen, zumal auch in Wien verbliebene Juden in einer Supplikation an den Kaiser 

anfiihrten, dafl 1400 Juden und Jiidinnen die Stadt bereits verlassen hitten.* 
Da sich zahlreiche Juden und wohl auch ihre Familien noch nach dem ersten Aus- 

weisungstermin in der Stadt aufhielten, kann die Gesamtzahl der Gemeinde zum 
Zeitpunkt der Vertreibung tatsichlich auf circa 2 000 bis 3 000 Personen geschitzt wer- 
den.”? Bei einer ungefihren Einwohnerzahl Wiens von 50 000 Personen inklusive der 
Vorstadte® betrug der Anteil von Juden an der Gesamtbevdlkerung vor der Ausweisung 

also 4 bis 6 Prozent. 

Tabelle 1: Ubersicht diber die Entwicklung der jiidischen Bevilkerung Wiens 

Jahr Anzahl der Familien/Haushalte Personen 

1571 7 circa 40 

1582 7-10 circa 40-60 

1599 35 circa 200 

1601 14 78 

1614 45 circa 270 

1615 50 circa 300 

1632 mind. 120 mind. 780 

1650/60 ' .mind. 1250-1500 

1670 circa 2 000-3 000 

Quelle: Barbara Staudinger, »Gantze Dérffer voll Juden«. Juden in Niederdsterreich 1496-1670 (Geschichte 
der Juden in Niederdsterreich von den Anfingen bis 1945 2, Wien 2005) 72. 

2. Niederosterreich 

Auch in Niederésterreich hatte die Vertreibung von 1420/21 ein Ende der jiidischen 
Besiedlung bedeutet. Ein Neubeginn jiidischen Lebens war schwer. Zwar hielten sich 
bereits im 15. Jahrhundert einzelne privilegierte Juden in Niederosterreich auf, zu einer 
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dauerhaften Niederlassung kam es zunichst jedoch nicht.* Dies d@nderte sich erst zu Be- 
ginn des 16. Jahrhunderts. Die Wiederbesiedlung dauerte lange, an alte Traditionen 
konnte kaum angekniipft werden. Die neuerliche Ansiedlung von Juden in Osterreich 
unter der Enns war Folge der Ausweisungen aus den Herzogtiimern Steiermark und 
Kirnten 1496/97. Mit kaiserlicher Erlaubnis liefen sich die vertriebenen Juden, sofern 
sie sich nicht nach Gorz, Triest oder Istrien wandten oder nach Ungarn, Béhmen oder 

Mihren zogen, zunichst in der Grenzregion zu Ungarn im heutigen Burgenland, bald 
aber auch in Niederdsterreich selbst nieder. In Eisenstadt und Giins/Ké&szeg sowie in 
Marchegg sind Juden bereits seit dem frithen 16. Jahrhundert belegt, in Giins allerdings 
nur bis zu der Vertreibung der Juden 1540/44.*° Von Eisenstadt zog der bekannte 
Hirschl von Graz wahrscheinlich um das Jahr 1511 nach Zistersdorf weiter, wo sich ein 
Zweig seiner Familie dauerhaft niederlieR.* Die vertriebenen Laibacher Juden durften 
sich voriibergehend in Eggenburg ansiedeln, von wo sie wohl bereits um das Jahr 1544 
wieder ausgewiesen wurden.” Einige der 1526 und damit bereits kurz nach der habs- 
burgischen Machtiibernahme in Ungarn ausgewiesenen Prefburger und Odenburger 
Juden zogen ebenfalls in die Grenzregion, nach Eisenstadt, Mattersdorf (heute Matters- 
burg), Kobersdorf und eventuell auch nach Lackenbach, Giissing und Stadtschlaining. 
Fiir die 1540er Jahre kann schlieflich die Anwesenheit von Juden in Wolkersdorf be- 
legt werden,*® 

Insgesamt war die jiidische Besiedlung jedoch in der ersten Hilfte des 16. Jahr- 
hunderts duflerst marginal. Auch wenn keine Zahlen tiberliefert sind, weisen erhal- 
tene Steuerverzeichnisse, wie etwa aus dem Jahr 1509, darauf hin, daf Juden in den 

genannten Orten eine kleine und zumeist kaum vermégende Minderheit darstellten. 
Ein weiteres Verzeichnis aus dem Jahr 1560, das allerdings unvollstindig sein diirfte, 
weist nur fiinf Juden bzw. jidische Familien in Niederdsterreich auf. Neben Zisters- 
dorf und Marchegg wird in dieser Aufstellung wiederum Wolkersdorf genannt.*® Gro- 
fere Gemeinden bestanden nur in den heute burgenldndischen Gebieten, in Eisen- 
stadt, Mattersdorf und Kobersdorf, daneben sind Juden im 16. Jahrhundert in Lacken- 
bach und Neckernmarkt erwihnt. 
Ausgehend von dieser sehr diinnen Besiedlung zur Mitte des 16. Jahrhunderts kam 

es in den letzten beiden Jahrzehnten zu einem verstirkten Zuzug von Juden nach 
Niederosterreich. Auler in den oben genannten Orten liefen sich Juden in Litschau 
(1575), Achau (um 1590), Grof3-Schweinbarth (1586), Gobelsburg (circa 1610), Ho- 

henau (um 1600), Weitersfeld (1619), Ebenfurth (1614) und Niederthal bei Waidho- 

fen an der Thaya (vor 1617) nieder. Eine Schitzung der jiidischen Bevélkerung in 
Niederosterreich im 16. Jahrhundert ist auf Basis der wenigen Informationen aller- 
dings nicht méglich. Einen punktuellen Hinweis gibt lediglich ein Steueranschlag aus 
dem Jahr 1567, der fiir die Gemeinden von Marchegg, Wolkersdorf und Zistersdorf 22 
salte« und 16 »junge« Juden bzw. Familien verzeichnet. Bei einer Haushaltsgrofle von 
durchschnittlich fiinf Personen und unter der Annahme, daf es sich nur bei den 22 
salten Juden« um Haushaltsvorstinde handelte, wihrend die »jungen« minnliche Kin- 
der oder Jugendliche gewesen sein konnten, wiirde das 110 Personen ergeben; eine 
Schitzung auf der Basis von insgesamt 36 Haushaltsvorstinden kdme dagegen auf 180 
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Tabelle 2: Jiidische Siedlungen in Niederosterreich 16521671 

Gemeinden (moderne Ortsnamen) Anzahl der besteuerten Personen 

1652 [1661% | 1662-1665 | 1666/67 [ 1668 | 1669-1671 
Viertel ob den: Manhartsberg (VOMB) 
Waidhofen/Thaya 18| - — - — — 
Waidhofen/Thaya und Weitra - 16 18 18 18 — 
Waidhofen/Thaya, GroB-Taxen, 
Dobersberg - - — - - 23 

Langenlois 12| 14 12 12 12 15 
Gobelsburg - - - - 1 4 

Weitersfeld 20| - 21 21 21 33 

Schrattenthal 1 = 1 1 1 2 

Weitersfeld, Schrattenthal, Starrein - 23 - - - - 

Mollands - 3 — - - - 

Haindorf 4| - 4 2 2 3 

Greillenstein - 4 4 4 4 - 

Greillenstein und Stockern - — - - - 6 

Windigsteig 3 5 3 3 3 3 
Heidenreichstein 5 5 5 5 4 

Schrems - = - 1 1 - 

Schrems und Litschau - - - - - 2 

Weitenegg 2 3 2 4 4 5 

Spitz 5 7 : 5 5 5 8 

Stein 1 2 1 1 1 3 

Hohenstein - N - 3 3 3 

Kremsthal 2 1 2 - - - 

Viertel ob den Wienerwald (VOWW) 

Mautern 2 - 2 2 2 3 

NuRdorf ob der Traisen 2| - 2 4 4 11 
Zwentendorf - - - 4 4 5 
Chorherrn . - 3 3 3 5 

Schonbiihel/Donau 2| - 2 3 3 4 
Viertel unter dem Manbartsberg (VUMB) 
Stra 3 4 3 3 3 3 

Stetteldorf/Wagram 6 6 6 3 3 5 
Grafenw6rth und Haitzendorf 11 - 11 - - - 

Grafenworth - 9 - 13 13 18 
Haitzendorf - 1 - - - — 

Seebarn 2 1 2 1 1 2 

Neuaigen 3| - 3 - - - 
Neuaigen und Chorherrn ~ 2 - - - - 
GrofRwetzdorf 2| - 2 4 4 6 

Oberfellabrunn 3 - 3 - - - 

GrofRwetzdorf und Oberfellabrunn - 3 - — - - 
Stranzendorf 7 7 7 3 3 7 
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Burgschleinitz 2 4 2 2 2 2 j 
Haugsdorf 6 4 6 6 6 4 
Sitzendorf und Zellerndorf - 6 9 - - - 

Sitzendorf 8 - - 7 7 6 

Zellerndorf - - N - —~ 2 

Wolfpassing - - 1 2 2 1 
Schmida 5 - 5 6 6 4 

Sierndorf 2 - 3 2 2 3 

Hohenau/March 6 - 7 7 7 8 

Jedenspeigen 2| - 2 2 2 - 

Niederabsdorf 6 - 6 4 4 10 | 

Loosdorf 2 - 2 2 2 5 

Matzen 6 - 6 6 6 7 

GroB-Schweinbarth 16 - 16 16 16 22 
Grofkadolz = — - 3 3 3 

Bockflie 16 = 16 16 16 21 

Marchegg 16 | - 16 16 16 17 

Sachsengang 1 - 1 1 - — 

Hollabrunn 5 - 5 3 3 5 

Immendorf - - . 3 3 N 

Michelstetten 6 - 6 6 6 7 

Feldsberg/Valtice, CZ, 
und Hauskirchen - - 9 = - - 

Feldsberg/Valtice, CZ 9| - - 7 7 14 

Viertel unter dem Wienerwald (VUWW) 

Achau 18 - 18 18 18 21 

Zwolfaxing 20 - 20 20 20 25 

Rannersdorf 8 - 8 8 8 9 

Oberwaltersdorf 10 | — 10 10 10 15 
Tribuswinkel 8 . 8 8 8 12 

Maria Enzersdorf - - 3 3 3 1 

Ebenfurth 24 - 24 24 24 45 

Frohsdorf 8| - 8 7 7 8 

Wolfsthal 10 - 10 10 10 13 

Bad Deutsch Altenburg 1| - 1 2 2 5 

Oberlaa - - - - - 2 
Gesamtzahl der Steuersubjekte 337 | -~ 352 350 | 350 480 

Gesamtzahl der Gemeinden 48 - 52 54 54 54 

* Nur fragmentarisch erhalten 

Quelle: Steuerverzeichnis 1652: Gerson Wolf, Statistik der Juden in Nieder&sterreich im Jahre 1652. Blitter 
fiir Landeskunde von Niederdsterreich 2/4 (1866) 113 f. (unvollstindig); zuverléssiger: ders., Die Juden in 
der Leopoldstadt (,Unterer Werd“) im 17. Jahrhundert in Wien (Wien 1864), Beilage VI, 77 f. Steuerver- 
zeichnis 1661: Ubersicht iiber die Steuern der Landjuden [Fragment], o. O., 0. D. [1661], HKA, NOHA, 
W 7/D, fol. 1864r—1875v. Steuerverzeichnisse 1662-1671 : HKA, VDA, Biicher 518-525. 
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REGIONEN UND GEMEINDEN: SIEDLUNGSRAUM UND BEVOLKERUNGSENTWICKLUNG 

Personen.”® Ab den 1620er Jahren kam es zu einer weiteren Zuwanderung von Juden 

nach Niederdsterreich, mehrheitlich aus Bshmen und Mihren, aber auch aus dem 

Reich, wo durch die Kriegswirren in den ersten Jahren des Dreilfigjahrigen Krieges gro- 
Bere Fluchtbewegungen ausgelost worden waren. Obwohl Juden bereits in der ersten 
Hilfte des 17. Jahrhunderts zum Beispiel in Matzen (1622), Langenlois (1623), Bock- 
flief (1636), aber auch Feldsberg (Valtice) (1625) oder Hohenau (nach 1620)*! lebten 
und an diesen Orten auch gréfere oder kleinere Gemeinden entstanden, liegt umfang- 
reiches Material zur Siedlungsstruktur erst ab Mitte des 17. Jahrhunderts in Form der 
Steuerverzeichnisse der niederdsterreichischen Landjuden vor. 

Im gesamten 17. Jahrhundert wohnten in mehr als 70 Gemeinden Niederosterreichs 
fiir kiirzere oder lingere Zeit Juden. Die einzelnen Niederlassungen waren allerdings 
unterschiedlich grof8. Wahrend fiir eine Reihe von Orten nur eine steuerpflichtige Per- 
son und damit ein Haushalt verzeichnet ist, konnten andere Gemeinden, allen voran 

Ebenfurth, aber etwa auch Waidhofen an der Thaya, eine durchaus ansehnliche GréRe 

annehmen. Allein fiir Ebenfurth, der nach Wien gréften jiidischen Gemeinde in Oster- 
reich unter der Enns, listen die Steuerverzeichnisse zwischen 24 (1652—1668) und 48 

(1669-1671) Familien auf, das wiren 120 bis 225 Jiidinnen und Juden und damit circa 

20 bis 30 Prozent der Gesamtbevdlkerung.>? 
Insgesamt lebten in der zweiten Hilfte des 17. Jahrhunderts zwischen 337 und 480 

jiidische Familien in Osterreich unter der Enns; die jiidische Bevolkerung Niederdster- 
reichs kann also vorsichtig auf 1750 bis 2 400 Personen® geschitzt werden, wobei eine 
relativ hohe Schwankungsbreite einberechnet werden muf. Der deutliche Anstieg der 
besteuerten Personen in den einzelnen Gemeinden im Jahr 1669 ist wahrscheinlich 

nicht auf ein tatsichliches Wachstum der jiidischen Bevdlkerung zuriickzufiihren, son- 
dern auf einen neuen Modus in der Verteilung der Steuersumme; davor waren wohl 

nicht alle jiidischen Familien beriicksichtigt worden.>* 
Trotz aller Unsicherheiten ist festzuhalten, daf} sich Niederdsterreich, nachdem in 

den 1620er Jahren ein verstarkter Zuzug von Juden eingesetzt hatte, zu einem der jiidi- 
schen Siedlungszentren im Heiligen Rémischen Reich entwickelte, wo es laut dem 
englischen Arzt und Reisenden Edward Brown »gantze Dorffer voll Juden« gegeben 
habe” Jiidische Siedlungen konzentrierten sich entlang der Hauptverkehrsachsen, also 
entlang der Donau und vor allem in der Nachbarschaft von Krems, das selbst keine 
Juden aufnahm, jedoch wegen des tiberregionalen Marktes einen Anziehungspunkt 
nicht zuletzt auch fiir jiidische Handler darstellte, und im Siiden Wiens an der Han- 
delsstrafle nach Ungarn. Mehrere Siedlungen bestanden auch im nérdlichen Waldvier- 
tel, wo in Waidhofen an der Thaya mit iiber 100 Personen eine der grof$ten Gemeinden 
des Landes lag,’¢ sowie im Gebiet westlich und 6stlich des Manhartsbergs entlang der 

wichtigen Handelsrouten nach Béhmen und Mihren. Mit der Vertreibung der Juden 

aus Wien und Niederésterreich in den Jahren 1669 bis 1671 endete schliefllich auch die 

Geschichte der jiidischen Landgemeinden in Osterreich unter der Enns. 
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3. Die Grafschaft Tirol 

In der Grafschaft Tirol existierten in der Frithen Neuzeit im Gegensatz zu den 
vorderdsterreichischen Lindern nur vereinzelt jiidische Gemeinden, etwa in Hall, Bo- 
zen oder Innsbruck. Der Schwerpunkt jiidischer Besiedlung lag im Siiden der Graf- 
schaft. In die Gemeinden von Bozen, Riva, Meran, Latsch, Innsbruck, Trient, Brixen 

und Lienz kamen 1496 vertriebene Juden aus der Steiermark und Kirnten.”” Insgesamt 
blieb die Zahl der Juden in der Grafschaft Tirol im 16. Jahrhundert aber klein. Erst mit 
dem zunehmenden Aufwand fiir die fiirstliche Hofhaltung in Innsbruck ab der zweiten 
Hilfte des 16. Jahrhunderts sind mit der Familie May einzelne privilegierte Schutzjuden 
in Innsbruck belegt. Bis 1670 blieb die Familie May die einzige jiidische Familie mit 
Wohnrecht in der Residenzstadt,”® auch wenn dort insgesamt die Zahl der Juden im 
17. Jahrhundert anstieg. 

Auf dem Land zu leben war Juden generell verboten. Im heutigen Nordtirol fand sich 
daher mit Ausnahme von Innsbruck keine jiidische Gemeinde.” Anders war die Lage 
in Stdtirol, wo in Riva um 1560 sogar eine jiidische Druckerei existierte, in Rovereto 
zwar die Juden um 1500 vertrieben wurden, jedoch bald zuriickkehrten und in Bozen 
zahlreiche Juden im 16. Jahrhundert siedelten. Daneben bestanden in Meran und Bri- 
xen grofere jiidische Siedlungen,®® und auch in Mori, Borgo di Valsugana, Riva di 
Trento, Pergine und eventuell auch in Neumarkt lebten Juden.®! In Bozen vetloren sie 
nach Bauernunruhen und Pliinderungen das generelle Ansiedlungsrecht in der Stadt. 
In der Folge sind nur mehr einzelne privilegierte Juden belegt, die allerdings auch nach 
der 1558 erfolgten Ausweisung in der Stadt blieben. Auch wenn genauere Forschungen 
noch ausstehen, 148t sich doch feststellen, daf sich besonders im Siiden der Grafschaft 
die Lebensbedingungen fiir Juden im 17. Jahrhundert verbesserten, da vermehrt 
Niederlassungsprivilegien an einzelne Personen verliehen wurden. Eine wesentliche Be- 
deutung hatte Tirol dariiber hinaus fiir jiidische Hiandler wegen seiner geographischen 
Lage zwischen den Finanzzentren des oberdeutschen Raums (vor allem Augsburg) und 
den norditalienischen Stddten wie etwa Verona als Handelspldtzen. 

4. Die vorderosterreichischen Liander 

Die Markgrafschaft Burgau 

Neben Niederdsterreich zdhlten auch die vorderdsterreichischen Linder, insbeson- 

dere die Markgrafschaft Burgau, zu den jiidischen Siedlungszentren im Reich. Nach- 
dem die habsburgischen Landesherren 1559 die Markgrafschaft aus der Pfandschaft 
der Augsburger Bischéfe ausgeldst hatten, begannen sie, Juden im Umland der Reichs- 
stadt anzusiedeln. Zu Beginn des 16. Jahrhunderts diirften nur in den Kameralorten 
Burgau und Giinzburg, die beide gegen Ende des Jahrhunderts eine Gréf8e von unge- 
fihr 30 jiidischen Familien aufwiesen,? bedeutendere jiidische Siedlungen bestanden 
haben, die Mehrzahl der Juden lebte in den zumeist nahe der Reichsstadt Augsburg ge- 
legenen Klein- und Kleinstsiedlungen, wie etwa in Pfersee, Oberhausen (1555-1574), 

242 



REGIONEN UND GEMEINDEN: SIEDLUNGSRAUM UND BEVOLKERUNGSENTWICKLUNG 

Grenzen der Markgrafschaft Burgau 
(Anspruchsgrenzen von 1611-1806) 
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Steppach (1584) und Kriegshaber (um 1560), Ichenhausen (1541/43), Fischach (1573) 

und Buttenwiesen (1571) sowie in Neuburg an der Kammel. Der friiheste urkundliche 
Beleg fiir die Anwesenheit von Juden in Binswangen stammt aus dem Jahr 1539, wih- 
rend fiir die abseits der Reichsstadt Augsburg gelegenen Orte Thannhausen (1510) und 
Hiirben (1504) Juden schon zu Beginn des 16. Jahrhunderts bezeugt sind. Weitere 
jiidische Siedlungen gab es in Leipheim und Waldenheim.% 

Auch wenn allein in der Markgrafschaft im ausgehenden 16. Jahrhundert 29 jiidische 
Siedlungen bestanden, konnten sich in der Folge nur wenige davon zu stabilen Ge- 
meinden entwickeln.* Ungefahre Bevolkerungszahlen lassen sich nur fiir einige Orte 
ermitteln: So lebten zu Beginn des 16. Jahrhunderts in Hiirben vier jiidische Familien, 
spiter vergrofRerte sich diese Anzahl durch Fliichtlinge aus Donauwdrth sowie im Jahr 
1540 aus Neuburg an der Kammel. In Kriegshaber bestand um 1570 wohl nur ein Haus, 
das von Juden bewohnt wurde, bis 1653 wuchs die Ansiedlung auf zwdlf jiidische Fa- 
milien an. In Pfersee verlief die Entwicklung zhnlich: Wihrend 1580 nur eine jiidische 
Familie belegt ist, bestanden 1583 vier und 1682 bereits 19 Haushalte. In anderen Or- 
ten stieg die jiidische Bevdlkerung noch stirker an: In Buttenwiesen erhohte sich die 
Zahl der jiidischen Familien von sieben (1576) auf 32 (1625), in Ichenhausen von sechs 

(1567) auf 150 (!) Familien im Jahr 1657. 
Relativ genaue Angaben existieren auch zu Thannhausen. Dort diirften ab 1541 min- 

destens zehn jiidische Familien ansissig gewesen sein, 1582 war die Gemeinde auf min- 
destens 18 Familien angewachsen. In den folgenden Jahren ging die Bevolkerung leicht 
zuriick. 1591 lebten in Thannhausen 31 steuerpflichtige jiidische Familien in insgesamt 
18 Hiusern, 1595 waren es 28 Steuerpflichtige. Eine markante Verschiebung im Ver- 
hiltnis zwischen christlicher und jiidischer Einwohnerschaft 148t sich zu Beginn des 
17. Jahrhunderts feststellen. Zwischen 1603 und 1610 werden 45 Juden als Haushalts- 
vorstdnde genannt. Bis 1618 entwickelte sich Thannhausen zur groften Gemeinde in 
Schwaben.® 1627 lebten im Ort 51 jiidische Familien. Seuchen und Hungersnéte in 
Folge des Dreifigjahrigen Krieges dezimierten auch dort die jiidische Bevélkerung. 
Eine verstirkte Wiederbesiedlung setzte erst gegen Ende des 17. Jahrhunderts ein. 

Wegen der Kleinrdumigkeit der einzelnen Herrschaften konnte es zu keinen gréfe- 
ren Vertreibungen kommen.% Nachdem durch ein kaiserliches Ansiedlungsprivileg aus 
dem Jahr 1618 Juden der Aufenthalt in der habsburgischen Markgrafschaft, namentlich 
in den Orten Neuburg an der Kammel, Hiirben, Thannhausen, Binswangen, Ichen- 
hausen und Pfersee, langfristig gestattet wurde, wuchsen die einzelnen Gemeinden zah- 
lenmifRig an. Aber erst mit der Stabilisierung und Konsolidierung jiidischer Gemeinden 
im Heiligen Romischen Reich nach dem Dreifigjihrigen Krieg begann auch in Burgau 
eine zweite Phase der Siedlungsgeschichte, die von den sogenannten »Judendorfern, 
also von Orten, in denen die jiidische Bevolkerung einen hohen Prozentsatz ausmachte, 
geprigt war. Da es anders als in Osterreich unter der Enns zu keiner Ausweisung kam, 
erreichte diese Entwicklung erst im 18. Jahrhundert ihren Héhepunkt. In einer Be- 
schreibung von Burgau aus dem Jahr 1753 wurden insgesamt 395 jiidische Haushalte in 
der Markgrafschaft gezihlt, die sich auf die Ortschaften Binswangen, Buttenwiesen, 
Fischach, Hiirben, Ichenhausen, Kriegshaber, Pfersee, Schlipsheim und Steppach ver- 

244 



REGIONEN UND GEMEINDEN: SIEDLUNGSRAUM UND BEVOLKERUNGSENTWICKLUNG 

teilten. Die jiidische Bevoélkerung konnte dort bis iiber 60 Prozent der Gesamtein- 
wohnerzahl ausmachen.’ 

Vorarlberg und Bodenseeraum 

Nicht ganz so dicht wie in der Markgrafschaft waren im 17. Jahrhundert die jiidischen 
Siedlungen weiter stidwestlich gestreut. Wihrend im historischen Vorarlberg nur sehr 
wenig Juden lebten, gab es im Bodenseeraum eine relativ hohe Dichte von Landge- 
meinden auf reichsunmittelbaren Besitzungen. Auf der schwibischen Seite des Boden- 
sees waren dies zum Beispiel die Gemeinden Tettnang, Langenargen, Wasserburg un- 
ter den Grafen Montfort,%® Buchau und Aulendorf. Daneben siedelten Juden im Hegau, 
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im eidgendssischen Kanton St. Gallen und in der Reichsgrafschaft Hohenems, deren 
Gebiet heute zu Vorarlberg gehort.® 

Vielleicht wohnten Juden bereits im 16. Jahrhundert in den Herrschaften Bregenz 
und Hohenegg, was jedoch 1559 durch ein Privileg Ferdinands I. an die Stadt Bregenz 
(spater auch die Herrschaft), das den Geldverleih durch Juden verbot, unterbunden 
wurde.”® Kurzfristigere Aufenthalte von Juden sind im 16. Jahrhundert in Horbanz bei 
Bregenz (1572) und Heiligenstein (1606) zu vermuten.”* In gréferer Zahl liefen sich 
Juden in Vorarlberg und Liechtenstein erst wahrend des Dreiigjahrigen Krieges nie- 
der. Es bildeten sich einige Gemeinden, die auch vertriebene Juden aus der Eidgenos- 
senschaft, insbesondere aus Rheineck, der nach Hohenems bedeutendsten jiidischen 

Gemeinde im Rheintal,’? aufnehmen konnten. Diese und wihrend des Dreifigjdhrigen 
Krieges gefliichtete schwibische Juden fanden in der Herrschaft Feldkirch in Tisis 
(1637-1640), Rankweil (1638-1640), Gotzis (1636), Mider (1636), Gailau (1636) und 

Fufach (1636-1640) sowie in Heiligenkreuz in der Nihe der Stadt Feldkirch, aber auch 
in der Reichsgrafschaft Blumegg Zuflucht.”> Von Anfang an war der Aufenthalt von 
Juden in der Herrschaft Feldkirch als voriibergehend gedacht, in den Jahren 1638 bis 
1640 wurden die Juden schlielich ausgewiesen. Uber die Siedlungsdichte lassen sich 
so gut wie keine Aussagen treffen. Bei den aus der gesamten Herrschaft Feldkirch na- 
mentlich bekannten 20 Juden handelt es sich wohl um eine unvollstandige Auflistung.” 

In der Reichsgrafschaft Hohenems, die erst 1765 von den Habsburgern erworben 
wurde, sind Juden ab 1617 belegt. Eine dauerhafte Niederlassung von vier Familien, die 

aus Rheineck und Langenargen zuzogen, 146t sich allerdings erst ab 1632 belegen.” Die 
ersten Hohenemser Schutzjuden lebten bis 1640 nicht in einer Gemeinde, sondern in 
verschiedenen Orten der Grafschaft. Am Eschnerberg in der hohenemsischen Herr- 
schaft Schellenberg (heute Fiirstentum Liechtenstein) existierten in den Jahren 1637 bis 
1651 jiidische Siedlungen, die sich im wesentlichen auf Eschen und Mauren konzen- 
trierten.”® In einem Schuldregister von 1649 werden 16 Juden genannt, fiir die Jahre 
1640 bis 1649 sind mindestens 20 Familienvorstinde namentlich belegt. Somit ist von 
einer ungefihren Grofe von 100 Personen fiir die Gesamtgemeinde am Eschnerberg 
auszugehen, deren rechtliche Stellung allerdings besonders labil war. Bereits zwischen 
1650 und 1651 wurde die Gemeinde wieder aufgeldst.”” In Hohenems wuchs die Juden- 
schaft in den 1640er Jahren auf zumindest 16 Familien an, iiber die weitere Bevolke- 
rungsentwicklung liegen nur Schitzungen vor. In den 1650er Jahren kdnnten circa 100 
bis 120 Juden und Jiidinnen in Hohenems gewohnt haben.”® Nach der Ausweisung aus 
Hohenems zu Beginn des Jahres 1663 liefen sich die Vertriebenen — wahrscheinlich elf 
Haushalte — voriibergehend in Heiligenkreuz bei Altenstadt in der &sterreichischen 
Herrschaft Feldkirch nieder. 1667 wurde den Altenstadter Juden die Riickkehr gestat- 
tet, im Hohenemser Rechnungsbuch von 1668 scheinen acht Familienoberh4upter bzw. 
Familien auf.” 

Auch in der zweiten Hilfte des 17. Jahrhunderts blieb in Hohenems die Lage fiir die 
Juden gespannt. Als sie im Jahr 1676 wiederum aus der Reichsgrafschaft ausgewiesen 
wurden, fanden sie ein weiteres Mal in der Herrschaft Feldkirch, in Sulz, voriiber- 

gehend Aufnahme.®® 1688 kehrten von dort die ersten Juden nach Hohenems zuriick, 
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doch dauerte es noch einige Jahrzehnte, bevor die tibrigen Sulzer Juden sich 1745/48 
wieder in Hohenems niederlieflen. 

Breisgau und Oberelsafl 

Anders als in der Markgrafschaft Burgau wurde im habsburgischen Teil des Elsaf} 
(OberelsaB)?! keine prononcierte Judenpolitik verfolgt. Die Griinde dafiir diirften vor 

allem in der relativen Bedeutungslosigkeit der wenigen jiidischen Gemeinden, die wie 
im gesamten Reich durch die Verfolgungen des Spatmittelalters stark reduziert worden 
waren, gelegen haben.® Nachdem es in Ensisheim 1522 zu einer Verfolgung gekommen 

war, wurden mit der Judenordnung von 1526 nur zwei jiidische Haushalte geduldet, 
1540 ist nur ein Jude belegt. 1574 kam es bereits zur Vertreibung. Daneben diirften 

zumindest in Thann Anfang des 16. Jahrhunderts Juden gelebt haben.®’ Eine der weni- 
gen grofleren und bedeutenderen Gemeinden diirfte Bergheim gewesen sein, das auch 

Sitz des Rabbinats von Oberelsal’ war. Im 16. Jahrhundert wohnten hier ungefihr 17 
Familien. Insgesamt diirften im gesamten Ober- und Unterelsal}, so eine Schitzung, im 
16. Jahrhundert 100 bis 120 jiidische Familien gelebt haben.® 

Im Gegensatz zum Mittelalter sind in der Frithen Neuzeit keine Juden in Freiburg im 
Breisgau belegt. Hingegen wurde Breisach wieder ein jiidischer Siedlungsort. Nach der 

Vertreibung von 1424 wohnten wohl im restlichen 15. und im 16. Jahrhundert keine 
Juden in der Stadt. Erst als Breisach im Dreifigjahrigen Krieg an Frankreich gekommen 

war, liefen sich wieder Juden in der Stadt nieder.® Auch in der Reichslandvogtei 

Hagenau diirften Juden gelebt haben, doch waren es wahrscheinlich zu wenige, um 
groflere Gemeinden zu bilden. Mehrere Familien sind in Bischheim und der Reichsstadt 

Hagenau, wo im Mittelalter eine groflere jiidische Gemeinde bestanden hatte, vor allem 

aber in den zahlreichen Reichsdorfern nachgewiesen.®® Auch fiir die Zeit nach dem 
Westfilischen Frieden sind fiir das Elsall und der Grafschaft Hagenau nur wenige 
Gemeinden belegt, wobei auch fiir die Siedlungsgeschichte die Memoiren des Elsisser 
Juden Ascher Levy aus Reichshofen eine wichtige Quelle darstellen.¥” Grundlegende 

Forschungen fiir diesen Raum stehen jedoch noch aus. Ebenso fehlen Forschungen zu 
anderen vorderdsterreichischen Besitzungen der Habsburger, so etwa zur Grafschaft 

Hohenberg, wo zumindest im 16. Jahrhundert Juden lebten.®® 

5. Die Krone B6hmen und das Konigreich Ungarn 

Die Geschichte der Juden in Osterreich kann ohne einen Blick auf die Nachbarldn- 
der, die nach der Schlacht von Mohdcs 1526 von den Habsburgern regiert wurden, nicht 
verstanden werden. Insbesondere von den angrenzenden Lindern der béhmischen 
Krone zogen im 16. und 17. Jahrhundert Juden nach Osterreich unter der Enns, und 
jene Linder waren es auch, wohin sich ein Grofteil der in den Jahren 1669 bis 1671 vet- 
tricbenen Wiener und niederdsterreichischen Juden wandte. 

Im Gegensatz zu den habsburgischen Lindern existierten in Mihren bereits im 
16. Jahrhundert gréfere jiidische Gemeinden, so etwa in Nikolsburg/Mikulov® und 
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Profnitz/Prost&jov. Die Juden waren bereits im ausgehenden 15. Jahrhundert aus den 
koniglichen Stidten vertrieben worden und lebten dann vorwiegend auf den Besitzun- 
gen des Adels, also in kleineren Orten auf dem Land und nicht in den stddtischen Zen- 

tren. Ahnlich wie in den vorderdsterreichischen Lindern und in Niederdsterreich ent- 
wickelten sich auch in diesen Riickzugsorten bedeutendere jiidische Gemeinden. 

Dem dichten Netz an jiidischen Gemeinden in Méhren stand eine im Vergleich etwas 
kleinere bohmische Landjudenschaft gegeniiber. Eine gréere Gemeinde gab es aufler 
in der béhmischen Hauptstadt Prag nur in Kolin/Kolin, die anderen Juden lebten in 
etwa 200 Siedlungsorten in zumeist kleinen Gemeinden am Land verstreut.” Allerdings 
beherbergte Prag die neben Frankfurt bedeutendste jiidische Gemeinde in Aschkenas. 
Wihrend noch Mitte des 16. Jahrhunderts Bestrebungen bestanden, die Juden auch aus 
der koniglichen Residenzstadt auszuweisen, stand dies bereits unter Maximilan II. nicht 
mehr zur Debatte. In der Folge wuchs die Judenstadt besonders unter den Kaisern 
Rudolf II. und Ferdinand II. zu einer Gréfe an, neben der sich sogar die Frankfurter 
Gemeinde vergleichsweise klein ausnimmt. Im 16. Jahrhundert entwickelte sich Prag 
zur grofiten jiidischen Gemeinde im Alten Reich, um 1620 diirfte sie circa 10000 Per- 
sonen umfaflt haben. Gemessen an der Gesamteinwohnerzahl, die um die Wende des 
16. zum 17. Jahrhundert 60000 bis 70000 Einwohner betrug,” waren zwischen 14,3 
und 16,7 Prozent der Bevélkerung Prags Juden. Prag war allerdings die einzige jiidische 

Gemeinde in einer koniglichen Stadt. 
Ebenso wie die b6hmischen Lander war auch das Konigreich Ungarn (heute Ungarn 

und die Slowakische Republik) fiir die jiidische Geschichte Osterreichs von Bedeutung. 
Schlieflich kamen nicht zuletzt vertriebene Juden aus den kéniglichen Stidten Ungarns 
(Odenburg, PreBburg, Giins, Tyrnau/Trnava)® — in Odenburg lebten vor der Vertrei- 
bung etwa 400 Juden, in Prefburg vielleicht sogar 800 — nach Niederésterreich. Im 
kéniglichen Ungarn konnten sich im 17. Jahrhundert aufler im heutigen Burgenland vor 
allem in Oberungarn grofere jiidische Gemeinden etablieren, wie etwa auf den Besit- 
zungen der Grafen Palffy bei PreBburg und auf den Herrschaften der Magnaten, wo- 
hin auch zahlreiche Wiener Juden nach der Vertreibung von 1670 fliichteten.” Der 
Grofteil der ungarischen Juden wohnte jedoch im Osmanischen Reich, das durch eine 
tolerantere Politik relativ grofere Rechtssicherheit bot. 

248



III. Landesfiirstliche Judenpolitik, Steuern und Kirche 

1. Privilegierung und Ausweisung: 
landesturstliche Judenpolitik und die Stinde 

Die Rahmenbedingungen jiidischer Existenz in den &sterreichischen Lindern schuf 
der Landesfiirst. Der habsburgische Herrschaftskomplex hatte sich im 16. Jahrhundert 
wesentlich vergréflert und umfalte nun neben den &sterreichischen Erblindern auch 
die beiden Kénigreiche Béhmen und Ungarn. Aufgrund dieses territorialen Zugewinns 
lag der Herrschaftsschwerpunkt Ferdinands I. und auch seiner Nachfolger als Kaiser im 
Osten. Nach dem Tod Ferdinands I. wurden die habsburgischen Linder 1564 unter 
dessen Sthnen geteilt und in Folge getrennt regiert. Erst unter Kaiser Leopold I. wur- 
den 1665 nach Aussterben der habsburgischen Nebenlinie Tirol und die Vorlande 
wieder den Zentralbehdrden in Wien unterstellt.* 

Landesherrliche Judenpolitik bedeutete daher im Westen und Osten Osterreichs, wo 
sich die jiidischen Siedlungen konzentrierten, etwas anderes, nicht zuletzt da die habs- 
burgische Landesherrschaft in den einzelnen Lindern sehr unterschiedlich ausgeprigt 
war. Wihrend es den Landesfiirsten im Osten ihres Herrschaftsbereichs ab den 1620er 
Jahren gelang, die zuvor schwache Landeshoheit gegeniiber den niederdsterreichi- 
schen, aber auch den béhmischen Stinden massiv zu stirken, entwickelten sich die 
vorderosterreichischen Linder in eine andere Richtung. Dort schlugen von der zweiten 
Hilfte des 16. Jahrhunderts bis in die 1620er Jahre Versuche der Habsburger, ihre lan- 
desfiirstlichen Herrschaftsanspriiche gegeniiber den adeligen oder geistlichen Obrig- 
keiten durchzusetzen, fehl. Letztendlich zog sich die Landesherrschaft nach dem Drei- 
Bigjihrigen Krieg zurlick, der Adel blieb hier politisch eine entscheidende Kraft.” 

Niederésterreich und Wien 

Die habsburgische Judenpolitik im 16. und 17. Jahrhundert in den 8stlichen Erblan- 
den® ist in mancher Hinsicht mit der Entwicklung in anderen Territorien des Reiches 
vergleichbar. Auch hier bildeten die Judenvertreibungen des spiten Mittelalters eine ge- 
wisse Zdsur, die es im Westen, also in Tirol und den vorderdsterreichischen Lindern, 
nicht gab. Die Landesfiirsten hatten seit dem Mittelalter das sogenannte jus tenere 
judaeos inne. Thnen war es daher vorbehalten, iiber die Aufnahme von Juden zu ent- 
scheiden, die Juden zu besteuern und die rechtlichen Rahmenbedingungen ihrer Exi- 
stenz festzulegen.” Bereits 1496 erlaubte Kaiser Maximilian I. den vertriebenen Kirnt- 
ner und steirischen Juden, nach Osterreich unter der Enns zu ziehen. Er tat dies aus 
fiskalischen Uberlegungen: Um die Juden weder insgesamt als Steuersubjekte noch ein- 
zelne Personen als Kreditgeber zu verlieren, wurden sie in Eisenstadt und anderen 
Grenzgemeinden sowie in Zistersdorf, Marchegg und Eggenburg, allesamt landesfiirst- 
liche Kommunen, angesiedelt. In den folgenden Jahrzehnten entwickelte sich langsam 
wieder jiidisches Leben in Niederdsterreich, das jedoch im 16. Jahrhundert immer wie- 
der von Ausweisungen bedroht war. Hatten die Stiinde bereits 1496 die Vertreibung der 
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Juden aus der Steiermark und Kérnten durchgesetzt, verlangten dies nun die nieder- 
osterreichischen Stidnde, die im Gegensatz zum Landesfiirsten aus der Anwesenheit der 
Juden keinen Nutzen zogen. Zwar konnten die auf den Ausschufllandtagen von 1508 
und 1518 geforderten Ausweisungen nicht durchgesetzt werden,”® doch gab der Lan- 
desfiirst in den folgenden Jahrzehnten dem Dringen der Stinde mehrmals nach. Es 
wurden zahlreiche Ausweisungsdekrete erlassen, die allerdings nur unvollstandig bzw. 
gar nicht umgesetzt wurden.®® In Folge der gréfBeren Ausweisungen in den Jahren 1544 
und 1572/73, von denen nicht nur die niederdsterreichischen Juden im engeren Sinn, 
sondern auch zum Teil die jiidischen Gemeinden des spiteren Burgenlandes betroffen 
waren, mufiten zwar viele Juden das Land verlassen, und einige Gemeinden horten auf 
zu bestehen, zu einem Abbruch der Siedlungskontinuitit in Osterreich unter der Enns 
kam es jedoch nicht. Mehrmalige Fristerstreckungen sowie die Ausnahme privilegierter 
Juden von der Ausweisung sorgten dafiir, dal zumindest eine kleine Zahl von Juden 
weiter im Land blieb. 

Die Ausweisungen des 16. Jahrhunderts sind nicht nur als Ergebnis des standischen 
Drucks, sondern auch als Versuch der Landesfiirsten zu werten, in Niederdsterreich 

und dem angrenzenden Kénigreich Béhmen eine starke Zentralgewalt und damit auch 
eine einheitliche Judenpolitik, die vor allem auf die Ausweisung nicht privilegierter 
Juden abzielte, durchzusetzen.!® 

Im Konigreich Bohmen bestitigte Maximilian II. 1567 den Juden ein endgiiltiges 
Wohnrecht.'® Auch dort war es vorher zu mehreren Ausweisungsprojekten in den 
1540er Jahren gekommen, die allerdings nur teilweise, etwa in Prag oder in Teilen Béh- 
mens, realisiert wurden, ein weiterer Ausweisungsbefehl Mitte der 1550er Jahre schei- 

terte nicht zuletzt an der Opposition der mahrischen Stinde. Brachten in B6hmen und 
Niederésterreich die Stande auf den Landtagen ihre Klagen gegen die Juden vor, trat in 
Mihren der Adel, der aufgrund der geringen Bedeutung des landesherrlichen Judenre- 
gals die Wirtschaftskraft der Juden fiir sich nutzen konnte und von der Anwesenheit der 
Juden profitierte, explizit fiir die Judenschaft ein.!%? 

Eine dhnliche Politik wie in Bshmen wurde von landesfiirstlicher Seite in Wien 
verfolgt: Nachdem sich an der Wende zum 17. Jahrhundert eine Gemeinde in der Stadt 
etabliert hatte, versuchte der Landesfiirst, regelmifige Kontributionszahlungen von der 
Judenschaft zu erpressen. Ein wesentliches Druckmittel war dabei die Drohung mit Aus- 
weisung. 1611 erging etwa der Befehl, alle »unbefreiten« Juden, das heil’t diejenigen, die 
iiber keinen landesfiirstlichen Schutzbrief verfiigten, aus der Stadt auszuweisen.!® 
Offensichtlich wurde dies nicht umgesetzt, denn bereits 1614 wurde die Ausweisung 
neuerlich angeordnet. Nur mehr die privilegierten Hofjuden durften gegen Zahlung in 
der Stadt bleiben. Erst 1617 wurden die Vertriebenen wieder aufgenommen.'% 

Zu Beginn des 17. Jahrhunderts dnderten sich die Rahmenbedingungen jiidischen Le- 
bens in Osterreich unter der Enns und der Residenzstadt Wien. In Niedersterreich hat- 
ten seit den 1620er Jahren adelige Grundherren begonnen, Juden auf ihren Besitzun- 
gen aufzunehmen. Nun waren es nicht mehr die Stéinde, die gegen den weiteren Auf- 
enthalt von Juden auf dem Land opponierten. Landesfiirstliche Ausweisungen bzw. 
Ausweisungsdrohungen hatten jetzt vor allem das Ziel, Geld zu lukrieren — sowohl von 
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Tabelle 3: Judenausweisungen aus den Niederdsterreichischen Lindern 
1496-1671 

Jahr Geltungsbereich Anmerkung 

1496/97 Steiermark, Kdrnten, 
Wiener Neustadt, Neunkirchen 

1515 Krain 

1543 Osterreich unter der Enns Ausweisung unbefreiter Juden 

1544 Osterreich unter der Enns Ausweisung unbefreiter Juden 
(Sonderbefreiung fiir Méandl von 
Zistersdorf sowie fiir die Giinser und 
Eisenstidter Juden) 

1546 Osterreich unter der Enns 
(ebenso in Mahren) 

1554 Niederdsterreichische Linder Dreimalige Fristerstreckung, letzte 
(= Osterreich unter und ob der Enns, | Verldngerung bis 1557 
Steiermark, Kédrnten, Krain, Gorz) 

1565 Niederosterreichische Lander Ausweisung aller unbefreiten Juden 
(= Osterreich unter und ob der Enns) 

1572/73 Osterreich ob und unter der Enns Einmalige Fristerstreckung fiir ein Jahr 

1585 Osterreich ob und unter der Enns 

1600 Osterreich unter der Enns 

1611/12 | Wien Ausweisung aller unbefreiten Juden 

1614 Osterreich unter der Enns Ausweisung aller unbefreiten Juden 
(1 Jahr spiter zurtickgenommen) 

1625 Osterreich unter der Enns 

1629 Osterreich unter der Enns 

1650 Osterreich unter der Enns Ausweisung aller unbefreiten Juden 

1651 Osterreich unter der Enns Ausweisung aller unbefreiten Juden 

1652 Osterreich unter der Enns (ohne Wien) | Nicht exekutiert 

1661 Wien Ausweisung aller unbefreiten Juden 

1669-1671 | Osterreich unter der Enns Ende der jiidischen Besiedlung in 
Niederdsterreich und Wien 

Quelle: Barbara Staudinger, »Gantze Dérffer voll Juden.« Juden in Niederdsterreich 1496-1670 (Geschichte 
der Juden in Niederdsterreich von den Anfingen bis 1945 2, Wien 2005) 26. 

den Landjuden als auch von der Wiener Judenschaft. Parallel dazu wurden die Juden 
Niederdsterreichs und Wiens jedoch privilegiert, was ihre Rechtsstellung wesentlich 
verbesserte. 1652 stimmte die Landjudenschaft zu, als Gegenleistung fiir ihren weiteren 

Aufenthalt in Niederdsterreich ein einmaliges sogenanntes Tributgeld sowie ein jahrlich 
filliges Toleranzgeld, also eine Steuer, zu zahlen. In Wien mufiten die Juden zwar 
1624/25 von der Stadt iiber die Donau in ein Ghetto iibersiedeln, gleichzeitig wurde 
aber die Gemeinde in zwei aufeinanderfolgenden Privilegien 1624 und 1625 mit weit- 
reichenden Rechten ausgestattet. Die Stadt Wien opponierte jedoch gegen die Anwe- 
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senheit der Juden. Bereits in den 1620er Jahren war es zu heftigen Protesten gekommen, 
die auch nach der Ubersiedlung in das Untere Werd nicht nachlieBen und in den 1660er 
Jahren ihren Hohepunkt erreichten.!®® Erst durch die Entscheidung Leopolds I, alle 
Juden aus Wien und Niederdsterreich zu vertreiben, fand jiidisches Leben im Osten der 

osterreichischen Linder vorliufig ein Ende. 

T7rol und Vorderdsterreich 

Auch im Westen, in Tirol und den vorderdsterreichischen Gebieten, war es der habs- 

burgische Landesherr, der sich fiir die Aufnahme von Juden entschied. Fiir die Tiroler 

Landesherren waren der Judenzins und die Zolleinnahmen aus dem vorgeschriebenen 

Leibzoll fiir Juden ein fester Bestandteil des landesfiirstlichen Einkommens, die An- 

siedlung von Juden in Tirol wurde daher von seiten der Landesfiirsten geférdert.'® Der 

stindische Widerstand gegen diese Politik verstirkte sich jedoch Ende des 15. und zu 

Beginn des 16. Jahrhunderts. In einem Abschied der Oberdsterreichischen Regierung 

vom 28. Februar 1520 wurde den Tiroler Landstinden zugestanden, in Zukunft keine 

weitere Ansiedlung von Juden in Tirol zu gestatten. Zu einer génzlichen Vertreibung der 

Juden aus der Grafschaft kam es allerdings nicht.!” 

Fiir die Vorlande li8t sich ein hnlicher Befund wie fiir die Grafschaft Tirol feststel- 

len: Die Ansiedlung von Juden war ein wesentliches Interesse der landesherrlichen Poli- 

tik,1%8 das der wirtschaftlichen Bedeutung der jiidischen Bevélkerung in dieser Region 

entsprach. Um die Mitte des 16. Jahrhunderts wurden Juden in der Umgebung von 

Augsburg angesiedelt, eine politische Entscheidung, die das zunehmende Interesse der 

Habsburger an der Markgrafschaft dokumentierte. Auch hier war, wie im Osten der Erl')- 

lande, die Judenpolitik Teil der landesherrlichen Territorialisierungspolitik, die damit in 

Konkurrenz zu den anderen — meist stadtischen oder reichsritterlichen Obrigkeiten — 

trat. 1587 kam es zu einem Vergleich (»Interimsvertrag«) zwischen Erzherzog Ferdinand 

von Tirol und den sogenannten »Insassen«, den Adeligen, die neben dem Landesfiirsten 

Herrschaftsrechte in der Markgrafschaft besaffen. In Paragraph 40 wurde festgelegt, daf 

die Juden der Markgrafschaft mit Auslaufen ihrer Schutzbriefe ausgewiesen und bis zu 

diesem Zeitpunkt keine weiteren Juden mehr aufgenommen werden sollten. Gleichzei- 

tig wurden (Paragraph 41) die Judengemeinden der jeweiligen Ortsherrschaft unter- 

stellt.’®® Trotzdem kam es zunichst zu keiner Vertreibung, da die habsburgischen Lan- 

desherren entgegen den Vereinbarungen die Schutzbriefe der Juden verldngerten. Auf 

nachhaltiges Dringen der Biirgerschaft von Giinzburg erlie erst Karl von Burgau 

(1609-1618) 1617 ein Vertreibungsdekret, das zwar den Juden langfristig die Niederlas- 
sung in den sogenannten »Kameralorten« Giinzburg, Burgau, Scheppach und Hoch- 
wang versagte und auch auf die Siedlungsstruktur nachhaltige Auswirkungen hatte, ih- 
ren weiteren Aufenthalt in der Markgrafschaft jedoch nicht endgiiltig unterband. 

1618 stellte Ferdinand II. durch ein Privileg die Existenz der Juden in der Markgraf- 

schaft unter kaiserlichen Schutz. Zu einem weiteren Vertreibungsversuch kam es von 
landesherrlicher Seite nicht mehr. Im Gegenteil: Bereits im Dreiligjihrigen Krieg ver- 
stirkten die Landesherrn den Judenschutz und bereiteten damit die zweite Siedlungs- 
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phase in der Markgrafschaft Burgau, die nach dem Westfilischen Frieden beginnen 
sollte, vor. So erlieR Erzherzog Leopold V. 1631 ein Patent an die untergeordneten 

Obrigkeiten in Tirol und Vorarlberg, die vor dem Krieg geflohenen Burgauer Juden auf- 
zunehmen.!!® Aber auch die Haltung der Insassen gegeniiber den Juden hatte sich ge- 
andert. War ihre Ablehnung zunichst dadurch begriindet gewesen, daf} sich die Insas- 
sen durch die landesfiirstliche Ansiedlung in ihren Rechten beschnitten fiihlten, iiber- 

wogen bereits im Dreifigjdhrigen Krieg die fiskalischen Interessen, die zur Aufnahme 

von Juden fiihrten.!"! So enthielt dann auch der 1653 erneuerte Vertrag zwischen 
Landesherrn und Insassen keinen Paragraphen mehr, in dem die Ausweisung der Juden 

festgeschrieben war. Nach dem Dreifligjahrigen Krieg stand eine Vertreibung der Juden 
in Vorderdsterreich nicht mehr zur Disposition. 

Ahnlich war die Situation in Vorarlberg, wo ab dem 16.Jahrhundert kaum Juden leb- 

ten, jedoch von ihren Siedlungsorten in den benachbarten Herrschaften aus auch in 
Vorarlberg Handel betrieben. Auch hier reagierten sowohl die Stinde als auch die 
Stidte mit der Bitte an den Landesherrn, die Juden auszuweisen, der vom Landes- 
fiirsten nur insofern entsprochen wurde, als er den Geldhandel durch Juden verbot.!!? 

Wo allerdings Juden aufgenommen wurden, so etwa in der Reichsgrafschaft Hohenems 
und am Eschnerberg, konnten sie nur auf beschrinkte Zeit bleiben. Als schlieflich im 

Zuge des Dreifigjahrigen Krieges Juden auch in Vorarlberger Herrschaften eingelassen 
wurden, kam es immer wieder zu lokalen Ausweisungen, wie etwa um 1640 aus der 

Herrschaft Feldkirch, aber auch aus der benachbarten Reichsgrafschaft Hohenems in 
den Jahren 1663 und 1676. Wieder waren es, wie auch in den benachbarten Herr- 
schaften, vor allem die Stadtbiirger und der landsissige Adel, die gegen die Anwesen- 
heit von Juden opponierten, wihrend der sterreichische Landesfiirst seine Schutz- 
herrschaft iiber die Juden zumindest in den Kriegszeiten auch wahrnehmen wollte.!*? 

2. Verordnungen, Kennzeichnungspflicht und Schutzbriefe 

Ansiedlung und Ausweisung waren nicht das einzige Mittel landesfiirstlicher Juden- 

politik. Schutzbriefe und Judenordnungen bzw. landesfiirstliche Mandate und Verord- 
nungen gaben die Rahmenbedingungen fiir die Existenz der Juden vor. Diese Verord- 
nungen betrafen hauptsichlich die wirtschaftliche Titigkeit von Juden, vor allem den 
sogenannten »Wucher«, also die Geldleihe, und die Kennzeichnungspflicht. In den 
Schutzbriefen fiir Einzelpersonen, fiir Gemeinden oder auch fiir die Juden eines Herr- 
schaftsgebietes wurden die Rechte, aber auch Pflichten der Juden festgeschrieben. 

Die Kennzeichnungspflicht 

Bereits 1511 erlie@ Maximilian I. ein Dekret, dal alle Juden, die sich in Wien auf- 
hielten, an der Kleidung von Christen unterscheidbar sein mufiten. Vorgesehen war ein 
gelber Stoffring (der sogenannte »gelbe Fleck«), der am Obergewand zu tragen war.!* 
1516 wurde fiir die vorderdsterreichische Grafschaft Hohenberg eine Judenordnunger- - 
lassen — und 1530 bestitigt —, die vorrangig die Geldleihe durch Juden verbot und die 
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senheit der Juden. Bereits in den 1620er Jahren war es zu heftigen Protesten gekommen, 
die auch nach der Ubersiedlung in das Untere Werd nicht nachliefen und in den 1660er 
Jahren ihren Héhepunkt erreichten.’® Erst durch die Entscheidung Leopolds I., alle 
Juden aus Wien und Niederésterreich zu vertreiben, fand jiidisches Leben im Osten der 

osterreichischen Linder vorldufig ein Ende. 

Tirol und Vorderosterreich 

Auch im Westen, in Tirol und den vorderésterreichischen Gebieten, war es der habs- 

burgische Landesherr, der sich fiir die Aufnahme von Juden entschied. Fiir die Tiroler 
Landesherren waren der Judenzins und die Zolleinnahmen aus dem vorgeschriebenen 
Leibzoll fiir Juden ein fester Bestandteil des landesfiirstlichen Einkommens, die An- 

siedlung von Juden in Tirol wurde daher von seiten der Landesfiirsten geférdert.'® Der 

standische Widerstand gegen diese Politik verstirkte sich jedoch Ende des 15. und zu 

Beginn des 16. Jahrhunderts. In einem Abschied der Oberdsterreichischen Regierung 

vom 28. Februar 1520 wurde den Tiroler Landstinden zugestanden, in Zukunft keine 

weitere Ansiedlung von Juden in Tirol zu gestatten. Zu einer génzlichen Vertreibung der 

Juden aus der Grafschaft kam es allerdings nicht.'” 

Fiir die Vorlande 148t sich ein dhnlicher Befund wie fiir die Grafschaft Tirol feststel- 

len: Die Ansiedlung von Juden war ein wesentliches Interesse der landesherrlichen Poli- 

tik,1%8 das der wirtschaftlichen Bedeutung der jiidischen Bevélkerung in dieser Region 

entsprach. Um die Mitte des 16. Jahrhunderts wurden Juden in der Umgebung von 

Augsburg angesiedelt, eine politische Entscheidung, die das zunehmende Interesse der 

Habsburger an der Markgrafschaft dokumentierte. Auch hier war, wie im Osten der Erb- 

lande, die Judenpolitik Teil der landesherrlichen Territorialisierungspolitik, die damit in 

Konkurrenz zu den anderen — meist stidtischen oder reichsritterlichen Obrigkeiten — 

trat. 1587 kam es zu einem Vergleich (»Interimsvertrag«) zwischen Erzherzog Ferdinand 

von Tirol und den sogenannten »Insassen«, den Adeligen, die neben dem Landesfiirsten 

Herrschaftsrechte in der Markgrafschaft besa8en. In Paragraph 40 wurde festgelegt, dafl 

die Juden der Markgrafschaft mit Auslaufen ihrer Schutzbriefe ausgewiesen und bis zu 

diesem Zeitpunkt keine weiteren Juden mehr aufgenommen werden sollten. Gleichzei- 

tig wurden (Paragraph 41) die Judengemeinden der jeweiligen Ortsherrschaft unter- 

stellt.’® Trotzdem kam es zunichst zu keiner Vertreibung, da die habsburgischen Lan- 

desherren entgegen den Vereinbarungen die Schutzbriefe der Juden verlingerten. Auf 
nachhaltiges Dridngen der Biirgerschaft von Giinzburg erlief erst Karl von Burgau 

(1609-1618) 1617 ein Vertreibungsdekret, das zwar den Juden langfristig die Niederlas- 
sung in den sogenannten »Kameralorten« Giinzburg, Burgau, Scheppach und Hoch- 
wang versagte und auch auf die Siedlungsstruktur nachhaltige Auswirkungen hatte, ih- 
ren weiteren Aufenthalt in der Markgrafschaft jedoch nicht endgiiltig unterband. 

1618 stellte Ferdinand II. durch ein Privileg die Existenz der Juden in der Markgraf- 
schaft unter kaiserlichen Schutz. Zu einem weiteren Vertreibungsversuch kam es von 
landesherrlicher Seite nicht mehr. Im Gegenteil: Bereits im Dreifigjahrigen Krieg ver- 
stirkten die Landesherrn den Judenschutz und bereiteten damit die zweite Siedlungs- 
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phase in der Markgrafschaft Burgau, die nach dem Westfilischen Frieden beginnen 

sollte, vor. So erlie} Erzherzog Leopold V. 1631 ein Patent an die untergeordneten 
Obrigkeiten in Tirol und Vorarlberg, die vor dem Krieg geflohenen Burgauer Juden auf- 
zunehmen.!!® Aber auch die Haltung der Insassen gegeniiber den Juden hatte sich ge- 
indert. War ihre Ablehnung zunachst dadurch begriindet gewesen, daf sich die Insas- 
sen durch die landesfiirstliche Ansiedlung in ihren Rechten beschnitten fiihlten, iiber- 
wogen bereits im Dreifligjahrigen Krieg die fiskalischen Interessen, die zur Aufnahme 
von Juden fiihrten.!’! So enthielt dann auch der 1653 erneuerte Vertrag zwischen 

Landesherrn und Insassen keinen Paragraphen mehr, in dem die Ausweisung der Juden 
festgeschrieben war. Nach dem Dreiligjahrigen Krieg stand eine Vertreibung der Juden 
in Vorderdsterreich nicht mehr zur Disposition. 

Ahnlich war die Situation in Vorarlberg, wo ab dem 16. ]ahrhundert kaum Juden leb- 

ten, jedoch von ihren Siedlungsorten in den benachbarten Herrschaften aus auch in 
Vorarlberg Handel betrieben. Auch hier reagierten sowohl die Stinde als auch die 

Stadte mit der Bitte an den Landesherrn, die Juden auszuweisen, der vom Landes- 
fiirsten nur insofern entsprochen wurde, als er den Geldhandel durch Juden verbot.!'? 
Wo allerdings Juden aufgenommen wurden, so etwa in der Reichsgrafschaft Hohenems 
und am Eschnerberg, konnten sie nur auf beschrinkte Zeit bleiben. Als schlieflich im 
Zuge des Dreifigjihrigen Krieges Juden auch in Vorarlberger Herrschaften eingelassen 
wurden, kam es immer wieder zu lokalen Ausweisungen, wie etwa um 1640 aus der 

Herrschaft Feldkirch, aber auch aus der benachbarten Reichsgrafschaft Hohenems in 
den Jahren 1663 und 1676. Wieder waren es, wie auch in den benachbarten Herr- 
schaften, vor allem die Stadtbiirger und der landsissige Adel, die gegen die Anwesen- 
heit von Juden opponierten, wihrend der Gsterreichische Landesfiirst seine Schutz- 
herrschaft {iber die Juden zumindest in den Kriegszeiten auch wahrnehmen wollte.!? 

2. Verordnungen, Kennzeichnungspflicht und Schutzbriefe 

Ansiedlung und Ausweisung waren nicht das einzige Mittel landesfiirstlicher Juden- 
politik. Schutzbriefe und Judenordnungen bzw. landesfiirstliche Mandate und Verord- 
nungen gaben die Rahmenbedingungen fiir die Existenz der Juden vor. Diese Verord- 
nungen betrafen hauptsichlich die wirtschaftliche Titigkeit von Juden, vor allem den 
sogenannten »Wucher«, also die Geldleihe, und die Kennzeichnungspflicht. In den 
Schutzbriefen fiir Einzelpersonen, fiir Gemeinden oder auch fiir die Juden eines Herr- 
schaftsgebietes wurden die Rechte, aber auch Pflichten der Juden festgeschrieben. 

Die Kennzeichnungspflicht 

Bereits 1511 erlie® Maximilian I. ein Dekret, da} alle Juden, die sich in Wien auf- 
hielten, an der Kleidung von Christen unterscheidbar sein muflten. Vorgesehen war ein 

gelber Stoffring (der sogenannte »gelbe Fleck«), der am Obergewand zu tragen war.!!* 
1516 wurde fiir die vorderosterreichische Grafschaft Hohenberg eine Judenordnung er- 
lassen — und 1530 bestitigt —, die vorrangig die Geldleihe durch Juden verbot und die 
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Kennzeichnungspflicht vorschrieb. Zudem wurde Juden das Tragen von Waffen inner- 

halb von Ortschaften verboten. Nach einem Vorldufer von 1526 fiir den Verwaltungs- 
bezirk Ensisheim wurde die Kennzeichnungspflicht in einer Judenordnung von 1534 

fiir die vorderdsterreichischen Lander festgeschrieben. Daneben fixierte diese Ordnung 
umfassende Bestimmungen fiir jiidische Kreditgeschafte, verbot Juden die Appellation 
an die Reichsgerichte — eine Regelung, die bereits ein Jahr spiter zuriickgenommen 
wurde — und das Tragen von Waffen.!” 

Letztendlich sollte die Frage nach der Kennzeichnungspflicht fiir die gesamten &ster- 
reichischen Erblande geregelt werden. Nachdem 1530 der »gelbe Fleck« als Kenn- 
zeichnung fiir Juden in der Reichspoliceyordnung vorgeschrieben worden war, erging 
1551 ein Mandat Ferdinands I. fiir die gesamten osterreichischen Erblande, das den 
Juden das Tragen des »gelben Flecks« befahl. Dieses Mandat wurde vielfach an die Lan- 
desordnungen, so etwa in Tirol, angehéingt und mehrfach bestitigt.!** Ebenso wurde die 
Kennzeichnungspflicht in den Policeyordnungen aus den Jahren 1552 fiir die fiinf 
niederdsterreichischen Linder, die durch eine spitere Ordnung von 1566 in manchen 
Punkten reformiert wurde, neben einigen Bestimmungen zum Handel (Verbot des Ver- 
kaufs einiger Stoffarten) festgeschrieben.!!? 

Die Kennzeichnungspflicht galt, da ein gewisses Risiko bestand, kérperlich angegrif- 
fen zu werden, wenn man als Jude/Jiidin auf offener LandstraBe erkannt wurde, nicht 
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auf Reisen, sondern nur wihrend des Aufenthalts in Ortschaften. Ziel war die Segrega- 

tion der Juden von der christlichen Bevélkerung.!'® Auf Dauer konnte die diskriminie- 
rende Kennzeichnung jedoch nicht durchgesetzt werden. Nachdem ihre Einfiihrung in 

den béhmischen Lindern wegen des Protests der mihrischen Stinde, die fiir ihre Ju- 
den keine Nachteile dulden wollten, nur miihsam erfolgt war,'*? diirfte es bereits einige 
Jahrzehnte spiter zu einer Aufweichung der Verordnung gekommen sein. So be- 
schwerten sich der Landmarschall und die Verordneten in Osterreich unter der Enns in 
einem Gutachten aus dem Jahr 1597, daf} es bei den Juden nur noch in einigen Orten 

iiblich sei, den »gelben Fleck« zu tragen.?® Zwar forderten die Landstinde vehement 
die Erneuerung der Kennzeichnungspflicht, ob dies allerdings in der Praxis durch- 

gesetzt wurde, ist zu bezweifeln. Auch im Westen diirfte diese Bestimmung vielfach 

umgangen worden sein. Von der landesfiirstlichen Kanzlei in Innsbruck wurde etwa 

festgestellt, da} am Bozener Markt nur wenige Juden den »gelben Fleck« triigen und 
tiberhaupt der Kennzeichnungspflicht kaum nachgekommen wiirde.'* 

Obwohl also die Umsetzung der Kennzeichnungspflicht problematisch war, blieb sie 
theoretisch fiir alle Juden in den &sterreichischen Lindern giiltig. Allerdings bestand die 
Moglichkeit, durch ein landesfiirstliches oder kaiserliches Privileg davon befreit zu wer- 
den. So wurde in allen Hofjudenprivilegien festgehalten, dal8 der oder die Privilegierte 
kein »jiidisches Zeichen« tragen miisse,'? und auch in anderen landesfiirstlichen Schutz- 

briefen wurden einzelne von der Kennzeichnungspflicht befreit. Mit der Festigung der 
judischen Rechtsstellung kam es schlieflich im 17. Jahrhundert zu weiteren Exemtionen: 
1624 wurde zunichst der gesamten Wiener Judenschaft in Verbindung mit einem um- 

fassenden Privileg die Kennzeichnungspflicht erlassen.’? Fiir die niederdsterreichischen 
Juden bestand sie hingegen, zumindest theoretisch, fort. Und auch im Privileg Ferdi- 
nands ITI. fiir die Landjuden aus dem Jahr 1656 wurde sie offiziell nicht aufgehoben. 

Schutzbriefe und Verordnungen 

Neben der Aufhebung der Kennzeichnungspflicht wurden der Wiener Gemeinde im 
Privileg von 1624 weitgehende Rechte gegeben, die 1625 noch erweitert wurden: Die 
Wiener Juden wurden der Jurisdiktion des Obersthofmarschallamts unterstellt, sie wur- 

den von stidtischen Abgaben befreit, und es wurde ihnen die Einrichtung von Syn- 

agoge, rituellem Bad und der ndtigen Gemeindeimter gestattet. Dariiber hinaus wurde 
der Judenschaft die Einquartierungspflicht von Militér und Hofpersonal erlassen. Ahn- 
liche Rechte enthielt das Privileg fiir die Landjuden von 1656.** Man erlaubte den 
Juden, im Land wohnen zu bleiben, und nahm sie in den landesfiirstlichen Schutz auf, 

der ihnen die Ausiibung des Kultus und ein Leben nach den jiidischen Religionsgeset- 

zen gestattete. Sie durften eigene Fleischbinke haben und Schichter anstellen, Schulen 

und Synagogen einrichten und die dafiir notwendigen Personen anstellen, ihre Ge- 
meindevorstinde selbst wihlen und eigenen koscheren Wein erzeugen. In Kriegszeiten 
waren sie davon befreit, Kriegsvolk einquartieren zu miissen. Daneben durften die 
Landjuden an ihren Wohnorten und auf den &ffentlichen Jahr- und Wochenmirkten in 
offenen Verkaufsgewdlben handeln. Hohere Zollgebiihren, Leibmaut, Schutzgeld oder 

—e. 
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doppeltes Standgeld, wie es bisher an den Mautstellen tiblich gewesen war, sollten nicht 
mehr gefordert werden. In strafrechtlichen Angelegenheiten sowie in christlich-jiidi- 
schen Streitigkeiten waren sie jurisdiktionell grundsitzlich den obrigkeitlichen Gerich- 
ten unterworfen, fiir innerjiidische Streitsachen war das Wiener Rabbinatsgericht zu- 
standig, das nach jlidischem Recht zu entscheiden hatte. 

Damit riumte das Privileg den niederdsterreichischen Landjuden ausdriicklich das 
Recht ein, auf dem Land gemeindliche Infrastrukturen aufzubauen. Auflerdem betonte 

es, daf die Landjuden, obwohl sie in weiten Bereichen vom Schutz der adeligen Grund- 

herren abhingig waren, in erster Linie unter landesfiirstlichem Schutz standen. 
Die vorderdsterreichischen Juden hatten bereits 1618 einen dhnlichen Schutzbrief er- 

halten. Nachdem Karl von Burgau die Vertreibung der Juden aus der Markgrafschaft 
angeordnet hatte, gelang es ihnen, durch Intervention beim Kaiser einen Schutzbrief zu 
erhalten, der ihre weitere Existenz sicherte.'” Das Privileg von 1618, das fiir die Juden 

in Neuburg an der Kammel, Thannhausen, Hiirben, Binswangen, Ichenhausen und 

Pfersee erlassen wurde, wurde zum zentralen Dokument fiir die Rechtsstellung der 
Juden in der Markgrafschaft und bildete die Grundlage fiir die kontinuierliche Weiter- 
entwicklung der jiidischen Gemeinden in der Region. Inhaltlich wie auch im Wortlaut 
waren die Bestimmungen des Schutzbriefes an das Privileg fiir die Frankfurter Juden- 
schaft aus dem Jahr 1612 angelehnt. Sie sicherten den Juden grundsitzlich das Wohn- 
recht in der Markgrafschaft Burgau sowie die Ausiibung des Handels und des Kultus 
zu, wie es ihnen in ihren fritheren Privilegien garantiert worden war. 

Ahnliche Schutzbriefe wie in der Markgrafschaft sind fiir Vorarlberg nicht belegt, 
wohl aber fiir die angrenzenden Herrschaften, allen voran die Reichsgrafschaft Ho- 
henems. Dort lief Graf Kaspar 1617 einen ersten Schutzbrief entwerfen, der eine Auf- 

nahme von Juden gegen eine Zahlung von zehn Gulden jihtlichem Schutzgeld vorsah 
und die rechtliche Stellung der Schutzjuden umfassend regelte. 1648 folgte ein weiterer 
Schutzbrief, der im wesentlichen die Bestimmungen von 1617 bestitigte. 26 

Wie in den &sterreichischen Landern kam es auch in den anderen habsburgischen 
Territorien zu einer Konsolidierung der Rechtsstellung der Juden. Nachdem 1623 der 
Prager Gemeinde ein weitreichendes Privileg verliehen worden war, wurden im Zuge 
der Verneuerten Landesordnung in den Jahren 1627 bis 1629 Schutzbriefe erlassen, die 
den Juden auf der einen Seite weitreichende Freiheiten in Handel und Gewerbe zuge- 
standen, andererseits jedoch jiidisches Leben auch stirker reglementierten.!? Zu einer 

Anderung der Judenpolitik kam es tendenziell in der zweiten Hailfte des 17. Jaht- 

hunderts. In Folge der Vertreibung der Wiener und niederdsterreichischen Juden 1670 
verstirkte sich die judenfeindliche Stimmung im béhmischen Landtag, der sich bereits 
zuvor fiir eine restriktivere Judenpolitik eingesetzt hatte, Ausdruck fand diese schlief3- 
lich in der Einfiihrung einer Kennzeichnungspflicht fiir die Prager Juden in Form einer 

gelben oder griinen Halskrause, die erst 1741 offiziell abgeschafft wurde.'? 
Die Kennzeichnungspflicht war nicht die einzige Regelung, die in den Verordnungen 

und Privilegien der einzelnen Judenschaften enthalten war. Das Wohnrecht sowie das 
Recht, Handel zu betreiben, sind neben der freien Religionsausiibung und dem allge- 
meinen Schutz durch den Landesherrn bzw. den Kaiser zentrale Punkte der erhaltenen 
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Judenordnungen und Schutzbriefe. Konkret ausformuliert wurden einzelne Rechte und 
Bestimmungen einerseits in weiteren landesfiirstlichen Verordnungen, andererseits in 
Privilegien und Schutzbriefen, die zumeist an FEinzelpersonen vergeben wurden. Lan- 
desfiirstliche Verordnungen bezogen sich vor allem auf die Handelstitigkeit der Juden, 
etwa den Fleischhandel, die Hausiererei'® oder auch andere Gewerbe, die fiir die 

christlichen Kaufleute eine Konkurrenz darstellten, aber auch auf die jiidischen Pich- 
ter adeliger Privatmauten.'*® Generell sollte der Handel, vor allem die Geldleihe durch 
Juden beschrinkt werden. Sogenannte »Wucherpatente«, die mehrheitlich in der zwei- 
ten Hilfte des 16. Jahrhunderts erlassen wurden, sollten einen einheitlichen Zinssatz 

von 5 bis 7 Prozent fiir die dsterreichischen Linder durchsetzen und damit »unchrist- 
lichen« Wucher unterbinden.* 

Auch in den Landgerichtsordnungen wurden Juden betreffende Verordnungen fest- 
gehalten. So sah etwa die Landgerichtsordnung des Erzherzogtums Osterreich unter 
der Enns vor, dal Juden, Zigeuner und andere »leichtfertige Leute« (in begriindeten 
Fillen) auch zwei- oder dreimal peinlich befragt werden kdnnten, da sie die Folter nicht 
in dem Mal3e wie andere Menschen spiiren wiirden. Daneben gab es Verordnungen zum 

verbotenen Geschlechtsverkehr zwischen Juden/Jiidinnen und Christen/Christinnen, 
und auch beim Paragraphen zum Kirchendiebstahl und zur Hehlerei werden Juden 
erwahnt, denen vor allem der Handel, aber auch magische Praktiken mit geweihten 
Hostien vorgeworfen wurden.!* 

Privilegien fiir einzelne 

Anders als landesfiirstliche Mandate und Verordnungen, die das Leben der Juden im 
allgemeinen regelten, enthielten individuelle Privilegien Rechte, die nur einzelne Juden 
genieflen konnten. Dabei ist zwischen landesfiirstlichen und kaiserlichen Privilegien, 
einfachen Schutzbriefen und Hofjudenprivilegien zu unterscheiden. Sowohl vom Lan- 
desfiirsten als auch vom Kaiser — in den Landern ob und unter der Enns zumeist ein 
und dieselbe Person — wurden bereits ab dem frithen 16. Jahrhundert Privilegien an 
Einzelpersonen vergeben. Zu Beginn standen diese Privilegien zumeist in Zusammen- 
hang mit einer Niederlassungserlaubnis. So erhielt Hirschl von Graz bereits vor seiner 
Ansiedlung in Zistersdorf von Maximilian I. einen kéniglichen Schutzbrief,”* der ihm 
die Niederlassung in Eisenstadt sowie die Ausiibung seiner Handelsgeschifte gestattete. 
Spiter durfte sich Hirschl mit landesfiirstlicher Erlaubnis im niederésterreichischen Zi- 
stersdorf niederlassen. Hirschls Witwe und sein Schwiegersohn Mindl erhielten 
schlieflich von Erzherzog Ferdinand 1523 Schutzbrief und Aufenthaltserlaubnis.’*! 
Rund vier Jahrzehnte spiter wurde Moses Kaufmann privilegiert, sich mit seiner Fami- 
lie in Zistersdorf niederzulassen.”®” Wie schon Mindl war auch er vom Tragen eines 
Kennzeichens befreit und mufite an den Mautstellen nicht mehr zahlen als andere 
privilegierte Personen. Aufgrund seiner Titigkeit als Kaufmann wurde dariiber hinaus 
festgehalten, dafd er seine Waren ungehindert zwischen Wien und Zistersdorf transpor- 
tieren kdnne. Die Schutzbriefe von Hirschl von Graz und Moses Kaufmann stehen in 
engem Zusammenhang mit ihrer Tatigkeit als Kreditgeber bzw. Hindler, die sie in Be- 

—— 
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ziehung zum Landesfiirsten brachte. Niederlassungsbewilligungen und Schutzbriefe 
bekamen etwa auch Juden, die an der kaiserlichen Miinze in Wien titig waren. 

Doch nicht nur Juden, die direkt am landesfiirstlichen bzw. kaiserlichen Hof anwe- 
send waren, sondern auch vorderdsterreichische Juden erhielten kaiserliche Schutz- 

briefe. Bereits im 16. Jahrhundert war etwa Simon Giinzburg, beriihmt fiir seinen 
Reichtum'® und gleichsam Begriinder einer Dynastie von mit dem habsburgischen 
Herrscherhaus in Verbindung stehenden Hofjuden, kaiserlich privilegiert worden. Er 
und sein Bruder Jakob wurden unter anderem von der Kennzeichnungspflicht sowie 
von den fiir Juden vorgeschriebenen hoheren Zollgebiihren befreit.’*” Und auch in Tirol 

finden wir bereits im 16. Jahrhundert einzelne Familien, die kaiserliche oder auch lan- 
desfurstliche Privilegien innehatten. 

Gegen Ende des 16. Jahrhundert vermehrten sich die kaiserlichen Privilegien, vor al- 
lem fiir die in der kaiserlichen Residenzstadt Prag anwesenden Juden, die als Kreditge- 
ber bzw. Hoflieferanten titig waren. Aus dieser Funktion entwickelte sich schlieflich 
das Hofjudentum, das in der ersten Hilfte des 17. Jahrhunderts besonders fiir die Wie- 
ner Judenschaft kennzeichnend sein sollte. Die Vergabe von Privilegien an einzelne 
Juden war ein Mittel, rechtlich innerhalb der Judenschaft zu differenzieren. Grund- 
sitzlich wurden zwei Gruppen von Juden unterschieden: befreite Juden, die entweder 
kollektiv als Gemeinde oder als Einzelperson tiber einen Schutzbrief verfiigten und sich 
daher legal im Land aufhielten, und unbefreite Juden, die ohne landesfiirstliche Er- 

laubnis zugezogen waren. Als im 17. Jahrhundert zunehmend ganze Judenschaften iiber 

kaiserliche Privilegien verfiigten, differenzierte sich die Privilegienhierarchie ein weite- 
res Mal aus - von kaiserlicher wie von landesfiirstlicher Seite wurden mehr und mehr 
Individualprivilegien an einzelne Juden vergeben. Mit den Hofjuden wurde schlielich 
unter den befreiten Juden eine speziell vom Kaiser privilegierte Gruppe geschaffen, die 
mit weiterreichenden Rechten ausgestattet wurde. 

3. Das fiskalische Interesse des Landesfiirsten 

Grundlage fiir das Engagement des Landesfiirsten in der Judenpolitik war sein fiska- 
lisches Interesse, also die Moglichkeit, Steuern und Abgaben von einer Judenschaft oder 
von vermogenden Einzelpersonen zu fordern. Als »kaiserliche Kammerknechte« waren 
alle Juden des Heiligen Romischen Reichs prinzipiell der kaiserlichen Kammer unter- 
stellt und dieser abgabenpflichtig. Bereits im Spatmittelalter war das Judenregal jedoch 

auf die Landesfiirsten {ibergegangen, die damit iiber den Aufenthalt von Juden in ihren 
Territorien entschieden und fiir sich Abgaben beanspruchten.’” Auch in den &sterrei- 
chischen Lindern war dies so, auch wenn Landesherr und Kaiser ein und dieselbe Per- 

son sein konnten. Schon aufgrund der unterschiedlichen Herrschaftsverhiltnisse im 
Osten und im Westen der osterreichischen Lander war allerdings die Entwicklung der 
landesfiirstlichen Besteuerung der Judenschaft unterschiedlich, 

Die in Osterreich unter der Enns und Wien lebenden Juden waren dem Landesfiir- 

sten als Inhaber des Judenregals steuerpflichtig. Von den Landesfiirsten wurden dabei 
neben den »ordentlichen Kontributionen, also den Steuern bzw. »Toleranzgeldern, 
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wie sie spiter genannt wurden, auch auBerordentliche Abgaben erhoben. Allerdings 
waren, bis sich um die Mitte des 17. Jahrhunderts ein einheitliches Steuersystem ent- 
wickelte, die Abgabenforderungen seitens des Landesfiirsten recht unterschiedlich. Be- 
reits aus dem Jahr 1509 stammt ein Steuerverzeichnis, in dem von den Juden aus Giins 
80 Pfund 4 Schilling an Urbarsteuer, von der Eisenstidter Judenschaft 27 Pfund und 
von den Marchegger Juden 16 Pfund an Steuern gefordert wurden. Als Einzelperson 
zahlte hingegen allein Hirschl von Graz 48 Pfund 2 Schilling 20 Pfennig.”® Die vom 
Landesherrn geforderten Abgaben wurden also nicht nur von den Gemeinden kollek- 

tiv ethoben und intern je nach Vermdgensverhiltnissen auf ihre einzelnen Mitglieder 
umgelegt, vielmehr wurden vermégende Einzelpersonen auch gesondert besteuert. 

Ob und wann in der Folgezeit diese Steuern eingehoben wurden, ist nicht zu ermit- 
teln.'*® Ein konkreter Hinweis stammt erst aus dem Jahr 1556, als Ferdinand I. der 

Niederdosterreichischen Kammer befahl, die ausstidndigen Steuern der Landjuden, die 
jahrlich pro Kopf fiinf Pfund »gesponnenes Gold« zu erlegen hatten, einzuheben.#! 
Auch nach der Ausweisung von 1557 blieben Juden im Land, von denen Abgaben ge- 
fordert wurden. Ein Verzeichnis von 1560, das fiinf Juden ausweist, die eine Goldsteuer 

zwischen zwei und drei Pfund bezahlt hatten, beinhaltet sicherlich nicht alle in Oster- 
reich unter der Enns wohnenden Juden.}*? Vielleicht handelte es sich dabei, wie in der 

Forschung vermutet wurde, um eine Steuer fiir wohlhabende Handelsleute, da die 
Kopfsteuer mit zwdlf Schilling fiir einen erwachsenen Juden/Jiidin bzw. sechs Schilling 
fiir ein Kind hoch angesetzt war.! In einer Zeit, die von mehreren Ausweisungserldssen 
geprigt war, kann jedoch davon ausgegangen werden, daf diese Steuern nicht regel- 
milig erhoben wurden. 

Unter Maximilian II. verstirkte sich das fiskalische Interesse des Landesfiirsten an 

den Juden. Als sich schlieflich gegen Ende des 16. Jahrhunderts in Wien eine jiidische 
Gemeinde zu etablieren begann, konzentrierten sich seine fiskalischen Forderungen in 

erster Linie auf die Wiener Judenschaft. Einerseits versuchten die Kaiser als Landes- 
herren, ihren Zugriff auf die jiidische Bevolkerung, insbesondere die Wiener Juden, zu 

intensivieren und sie in einem groferen Umfang zu auflerordentlichen Zahlungen und 
im Laufe des 17. Jahrhunderts vermehrt zu regelmifigen Steuerleistungen heranzu- 
ziehen. Andererseits wurden einzelne Juden in verstirktem Mafe privilegiert. Die 

Entwicklung der Steuerleistungen der Juden korrespondierte also mit der Entwicklung 

ihrer Rechtsstellung. 
Der Grund fiir die kaiserliche Duldung von Juden in Wien lag in erster Linie an den 

steigenden finanziellen Unterstiitzungen, zu denen sich die Wiener Juden im Zuge des 

Tiirkenkrieges Rudolfs II. (1593-1606) bereit etklarten. Ab 1596, als Rudolf IT. von der 
Wiener Judenschaft das erste Mal ein zinsloses Darlehen fiir die Begleichung der Kriegs- 
kosten verlangt hatte,'** wiederholten sich regelmifig die kaiserlichen Forderungen 
nach Kontributionen, aber auch nach immer héheren Krediten. 1599 verhandelte der 

Kaiser gleichzeitig tiber eine Darlehensforderung von 20000 bis 30000 Gulden und 
eine Kontribution der Judenschaft und drohte ihr im Falle einer Weigerung mit Aus- 
weisung.'*® Eine Kopfsteuer, die von den Juden angeboten wurde, aber nur einen 
Bruchteil der geforderten Summe eingebracht hitte, war hingegen nicht durchsetzbar. 
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DIt ZEIT DER LANDJUDEN UND DER WIENER JUDENSTADT 1496-1670/71 

Ab Ende des 16. Jahrhunderts zahlte also die Wiener Gemeinde an den Kaiser in 
mehr oder weniger regelmifigen Abstinden Kontributionen und vergab Kredite, die 
vor allem fiir den Tiirkenkrieg, spiter dann im Dreifigjahrigen Krieg verwendet wur- 

den. Dabei wurde immer so vorgegangen, dall der Wiener Judenschaft eine Summe 
vorgeschrieben wurde, die sie dann je nach Vermogen des einzelnen auf die Gemein- 

demitglieder umlegen konnte. Schon fiir die Zeit um 1600 ist davon auszugehen, daf§ 
nicht nur die Wiener Juden, sondern auch die niederésterreichischen Landjuden zu die- 
sen Zahlungen beitrugen. Regelmifige Steuern waren dies allerdings nicht, sondern Zah- 

lungen, die vom Landesfiirsten unter Androhung der Ausweisung erpreft wurden.!#¢ 
Fast jahrlich wurde eine sogenannte »aullerordentliche Kontribution« gefordert, wobei 
die Hauptlast der aufzubringenden Summe bei der Wiener Gemeinde lag. Die nieder- 
osterreichischen Landjuden, die weniger begiitert waren und auch an die Grundherr- 
schaft Abgaben zu leisten hatten, konnten wohl nur einen geringen Teil dazu beitragen.'¥’ 

In den ersten Jahrzehnten des 17. Jahrhunderts hatten die Wiener Juden bereits eine 

wirtschaftliche Potenz erreicht, die fiir die kaiserliche Finanzverwaltung vor allem hin- 

sichtlich des Kreditgeschiftes und der Kontributionen interessant war. Daher wurde be- 
sonders unter Ferdinand IL. die Judenschaft privilegiert und ihre rechtliche Stellung ver- 
bessert, eine Politik, die unter seinen Nachfolgern im wesentlichen bis zur Vertreibung 
fortgesetzt wurde.'*® Parallel zu den immer wieder an die Judenschaft herangetragenen 
Kredit- und anderen Zahlungsforderungen wurde von den Wiener Juden ab 1629 eine 
regelmilige Steuer, eine sogenannte »ordentliche Kontribution«, in Héhe von 10000 
Gulden jihrlich eingehoben.!* Nach mehreren Steuerskandalen in den 1640er Jahren 
mufte allerdings ein neuer Modus der Steuereinhebung gefunden werden.'® 
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LANDESFURSTLICHE JUDENPOLITIK, STEUERN UND KIRCHE 

Im Gegenzug zu einer Bestitigung ihrer Privilegien hatte die Wiener Gemeinde 1652 
einer jahrlichen Steuerleistung von 10000 Gulden zugestimmt. Und auch die Land- 
juden konnten eine Ausweisung nur durch eine einmalige Zahlung von 35 000 Gulden 
und durch die Zusage einer fixen jihrlichen Kontribution von 4000 Gulden abwen- 
den.?! Aufgrund dieser Zahlungen wurde den niederosterreichischen Juden nicht nur 
gestattet, weiterhin im Land zu bleiben, sondern es wurde ihnen auch ein Privileg in 
Aussicht gestellt, das sich dann allerdings um vier Jahre verzégerte. 

Die Steuern der niederdsterreichischen Landjuden wurden nun also nicht mehr durch 

die Wiener Judenschaft eingehoben. Nachdem diese Aufgabe zunichst der Wiener Hof- 
jude Hirschl Mayr tibernommen hatte, wurde nach mehreren Skandalen die Steuerein- 
hebung in die Hinde des niederdsterreichischen Vizedoms, also eines landesfiirstlichen 
Beamten, gelegt. Dieser iiberwachte von 1662 bis zur Ausweisung der Juden aus Nieder- 
osterreich die Einhebung der Steuern der Landjuden. Die Umlage der geforderten 
Steuersumme auf die einzelnen Gemeinden und Familien blieb eine innerjiidische An- 
gelegenheit und wurde durch eigens gewihlte Deputierte der niederdsterreichischen 
Landjuden in Form einer kombinierten Kopf- und Vermogenssteuer vorgenommen.* 

In den bohmischen Lindern war die Entwicklung dhnlich. Wihrend die b6hmischen 
und mihrischen Juden als konigliche Kammerknechte urspriinglich nur an die konigli- 
che Kammer Abgaben zu leisten hatten, ging die Einhebung der Judensteuer 1526 auf 
die Landstinde tiber und bestand aus einem fixen Prozentsatz der Zinserldse der jiidi- 
schen Untertanen.””® Im Zuge der steigenden Kriegslasten wurden die Juden im 
16. Jahrhundert zu direkten Steuern herangezogen, ab 1567 zu einer Kopf- und Haus- 

steuer. Diese Steuer wurde wegen des wachsenden Geldbedarfs mehtfach erhoht.* 
Wie in Wien und Niederdsterreich ging man auch in den bohmischen Léindern im 
17. Jahrhundert schlieflich zu einer fixen Judenkontribution iiber. Die Privilegien der 
Jahre 1627 bis 1629 legten eine jahrliche Steuer in Héhe von 40000 Gulden von den 
bshmischen und schlesischen Juden bzw. 12000 Gulden von den mihrischen Juden 
fest.”” Nach dem Ende des Dreilligjahrigen Krieges wurde von den bohmischen Juden 
kein fixer Betrag, sondern eine Beteiligung an der Landeskontribution erthoben. Nach- 
dem die Stinde 1661 beschlossen hatten, daf ein Fiinfundvierzigstel aller Steuern des 
K6nigreichs von den Juden aufzubringen war, wandte sich der Kaiser entschieden gegen 
eine zusitzliche Besteuerung, die eine Verringerung der kaiserlichen Kontributions- 
leistungen erwarten lieR.7¢ 

Anders sah es mit den Steuern der Juden in den westlichen Lindern aus. Zwar wa- 
ren die 6sterreichischen Juden aufgrund der habsburgischen Hausprivilegien prinzipiell 
von der Zahlung des »Goldenen Opferpfennigs« und der »Kronsteuer, also der aus 
dem Mittelalter stammenden allgemeinen Steuer fiir die Juden des Reichs, die jahrlich 
bzw. zur Kronung eines neuen Kaisers zu entrichten war, befreit, doch kam es in Bur- 
gau zu einer Sonderentwicklung. Nachdem hier bereits im 16. Jahrhundert der Goldene 
Opferpfennig eingehoben worden war, verstirkte sich seit dem Privileg von 1618 die 
Bindung der Burgauer Juden an den Kaiser. Und diese Bindung war auch finanzieller 
Natur: Als Gegenleistung fiir den Schutzbrief sicherten die Judenschaften der sieben 
privilegierten Orte die jahrliche Zahlung des Goldenen Opferpfennigs in Héhe von 
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200 Gulden zu. Auch wenn die Burgauer Juden in der Folge der Steuerforderung de 

facto nur sehr ungeniigend nachkamen, blieb der kaiserliche Anspruch bestehen.’ Da- 

neben hatten die vorderdsterreichischen Juden auch Schutzgelder an die habsburgische 
Landesherrschaft abzuliefern. Auch wenn anders als fiir Nieder&sterreich keine Ver- 
zeichnisse der landesfiirstlichen Steuern fiir die gesamten Vorlande tiberliefert sind, so 

ist anhand der bekannten Daten festzustellen, daf} die Besteuerung — wohl nach indivi- 

duellem Vermégen der Gemeinde — unterschiedlich war. Neben den Schutzgeldern, die 
von der Landes- bzw. Ortsherrschaft eingehoben wurden, hatten die Juden auch Ab- 
gaben an die Markgrafschaft Burgau zu zahlen, das sogenannte Jigergeld sowie das 
Gans- und Lebzeltengeld.'® 

Insgesamt laf3t sich fiir die dsterreichischen Linder nur ein disparater Befund erstel- 

len. Zwar war im Osten wie im Westen das fiskalische Interesse des Landesfiirsten aus- 

schlaggebend fiir die Duldung von Juden, zu einer habsburgischen Ansiedlungspolitik 
kam es jedoch — nimmt man die sieben privilegierten Familien, die 1571 von Maxi- 

milian II. nach Wien geholt wurden, aus — im Land unter der Enns nicht. Die Abhin- 
gigkeit der jiidischen Rechtsstellung von der Zahlungsbereitschaft der Juden zeigt sich 

allerdings im engen Konnex, der zwischen den Kontributionsleistungen und der Ge- 
wihrung von groferen Darlehen vor allem der Wiener Juden und ihrer rechtlichen 
Anerkennung und Privilegierung bestand. 

Auch gaben die unterschiedlichen Machtverhaltnisse in den Landern den Modus der 
Besteuerung vor. Wihrend es nach der Entmachtung der Stinde in Niederdsterreich, 
aber auch in Béhmen und Mzhren ab den spiten 1620er Jahren dem Landesherrn még- 

lich war, eine Steuersumme vorzuschreiben, war dies in den vorderosterreichischen 
Lindern nicht der Fall. Trotz der aktiven Judenpolitik der habsburgischen Landesherrn 
im Westen kam es zu keiner einheitlichen Besteuerung der Juden in den »oberoster- 
reichischen« Landern. 
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IV. Die frithen Hofjuden 

Die Privilegierung einzelner war eines der zentralen Mittel kaiserlicher wie landes- 
fiirstlicher Judenpolitik. Ab dem Ende des 16. Jahrhunderts, als sich die jiidische Ge- 
meinde Prags wesentlich vergroferte und sich auch in Wien eine jiidische Gemeinde 
etablieren konnte, vergaben die Kaiser — zunéchst Kaiser Rudolf II. (ab circa 1580), in 

wesentlich groferem Male jedoch seine Nachfolger — Hofjudenprivilegien an einzelne 
okonomisch potente Juden, die nun gegeniiber der restlichen Judenschaft nicht nur eine 
gesonderte Rechtsstellung einnahmen, sondern auch in einem besonderen Mafl an den 
Hof gebunden waren.”® Die Institution des Hofjudentums war daher grundlegend mit 
dem wachsenden Finanzbedarf der habsburgischen Kaiser fiir die Hofhaltung und 
Kriegfiithrung ab dem spiten 16. Jahrhundert verbunden. Hofjudenprivilegien waren 

von der Zahlungsbereitschaft bzw. -fahigkeit einzelner abhingig, sie waren zeitlich be- 
fristet und muliten von den Erben (zumeist Ehefrauen und Kinder) des Privilegierten 
oder auch bei einem Herrscherwechsel erneuert werden. 

Bereits im frithen 16. Jahrhundert waren Privilegierungen fiir wenige einzelne Fami- 
lien in den osterreichischen Erblanden ausgestellt worden. Uber inhaltlich dhnliche 
Schutzbriefe verfiigten zum Beispiel die Familie Liebermann aus Bozen, deren Privile- 

gien bis zum Jahr 1509 zuriickreichen,'®® oder die Familie Marburger (Mopurgo) aus 
der gleichnamigen Stadt an der Drau, die nach der Ausweisung von 1496 in Triest an- 
sissig und ebenfalls seit dem Jahr 1509 privilegiert war.!é! Diese frithen Privilegierun- 

gen, mit denen noch nicht der Titel »Hofjude« verbunden waren, stellten jedoch eine 
Ausnahme dar. Auch wenn schon im 16. Jahrhundert einzelne privilegierte Juden im 
Reich, wie der bekannte Michel von Derenburg,!¢? als Kreditgeber von Fiirsten fun- 
gierten, entwickelte sich das Hofjudentum generell erst im Zuge des Ausbaus der Ter- 
ritorialstaatlichkeit im 17. Jahrhundert. 

Im Gegensatz zu den Hofjuden (Hoffaktoren), die erst nach der Mitte des 17. Jahr- 

hunderts an den deutschen Fiirstenhéfen eine entscheidende Rolle im Wirtschafts- und 
Finanzwesen spielten,'® hatte sich in den kaiserlichen Residenzstadten Prag und Wien 
bereits im spaten 16. Jahrhundert eine vom Kaiser besonders privilegierte jiidische Elite 
etablieren kénnen, die — zum Teil anders als die spateren Hofjuden — trotz ihrer Sondet- 
stellung in die Judenschaft der jeweiligen Stadt integriert blieb. 

1. Die Privilegien der Hofjuden 

Unter den ersten Hofjuden waren zwei Prager Juden: Jakob Bassevi, der wohl be- 
reits vor 1600 privilegiert worden war'® und in spiterer Zeit fiir seine Verdienste ein 
Wappen verliehen bekam, und Jakob Froschl, bereits 1582 koniglicher Hofjude, der 
sich nach seiner Ubersiedlung nach Wien und neuerlicher Privilegierung »koniglicher 
und kaiserlicher Hofjude« nennen durfte.!®®> An Wiener Juden wurden Hofjuden- 
privilegien ab dem beginnenden 17. Jahrhundert vergeben, als sich unter den Kaisern 
Matthias und vor allem Ferdinand II. vermehrt Juden in der Stadt niederliefen. Eines 
der friihesten Privilegien ist die Hofbefreiung von Veit Munk aus dem Jahr 1612 
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durch Kaiser Matthias, in dem auch die »befreite Hofjudenschaft« von Wien erwihnt 
wird.'® Obwohl schon Rudolf II. derartige Privilegien vergeben hatte, diirfte, nach- 
dem die Freibriefe 1611 eingezogen und auf ihren Inhalt gepriift worden waren, die 
Institution der Hofbefreiungen erst unter seinem Nachfolger formalisiert worden 
sein. 1615 wurden mehrere Wiener Juden mit Hofjudenprivilegien ausgestattet, un- 
ter ihnen Veit Brod.'” Mit der Regierung Ferdinands II. setzte sich das Hofjudentum 
schlieflich endgiiltig durch. Man kann davon ausgehen, dal} ein standardisiertes 
Formular dieses Privilegs in der kaiserlichen Kanzlei vorhanden war, zu dem dann 
zusitzlich verschiedene Rechte verlichen werden konnten. Allgemein lassen sich 
folgende Punkte benennen, die eine sogenannte »Hofbefreiung«, das heillt ein Hof- 
judenprivileg, ausmachten:!6 

Dem Privilegierten wurde besonderer kaiserlicher Schutz und Geleit versprochen. 
Dariiber hinaus wurde ein generelles Niederlassungsrecht in den habsburgischen Erb- 
landen wie auch im gesamten Reich in allen Orten, an denen Juden ansissig waren, ga- 

rantiert. In manchen Hofjudenprivilegien war ein Wohnrecht in der Residenzstadt fest- 
geschrieben, manchmal auch das Recht, dem Kaiserhof nachzureisen, wenn dieser sei- 

nen Aufenthaltsort verlegte. Wesentlich war die Zusicherung, an den Mautstellen nicht 
mehr als die christlichen Kaufleute zahlen zu miissen, sowie das (nicht in allen Hofju- 
denprivilegien enthaltene) Recht, nicht eingeloste Pfinder nach Jahresfrist verkaufen 
zu diirfen. Handels- und Gewerbeerlaubnis in der Residenzstadt sowie freies Reise- 
und Handelsrecht und das Verbot der Anklage oder Verhaftung wegen eigener oder 
fremder Schulden waren ebenfalls Teil des Hofjudenprivilegs. Wihrend der Wiener 
Judenschaft insgesamt im Privileg von 1625 der Handel in offenen Gewdlben oder La- 
den in der Stadt sowie der Verkauf nicht eingeloster Pfander nach Jahresfrist gestattet 
wurde,'®® konnten weitere individuelle Handelsrechte, wie etwa der Detailverkauf von 
Tuchwaren, der in der Regel ortsansissigen Hindlern vorbehalten war, in den einzel- 
nen Hofjudenprivilegien enthalten sein.'’® Zudem wurden Hofjuden von der Kenn- 
zeichnungspflicht, die bis 1624 fiir alle Wiener Juden galt, befreit. Jurisdiktionell wa- 
ren sie wie alle Hofangehérigen und im iibrigen auch (bis auf wenige Jahre) die gesamte 
Wiener Judenschaft dem Obersthofmarschallamt unterstellt, der stadtischen Gerichts- 
barkeit also grundsitzlich entzogen und der des Hofes zugeordnet. Dartiber hinaus 
wurden die Hofjuden, wie auch die Wiener Judenschaft 1625 insgesamt, abgesehen 
von den kaiserlichen Kontributionen von jeder weiteren Besteuerung ausgenommen, 
Zusitzlich zu diesen Rechten, die vor allem den wirtschaftlichen Bereich betrafen, 
wurde Hofjuden auch die Ausiibung der jiidischen Zeremonien, also ein ungestortes 
religiéses Leben, zugesichert. 

Neben diesen Punkten konnten noch weitere Rechte in einem Hofjudenprivileg fest- 
geschrieben sein. So wurde bereits dem Wiener Hofjuden Veit Munk zu Beginn des 
17. Jahrhunderts das Recht gewihrt, eine Synagoge einzurichten und das dafiir nétige 
Personal anzustellen.'”* Dies wurde auch den Hofjuden Abraham Ries und Abraham 
Marburger (beide 1620), Aron Lucerna und Marx Léb (1623) sowie Zacharias Mayr 
(1656) zugesichert.” Dariiber hinaus konnten vor allem weitere Handelsbestimmun- 
gen in das Privileg eingeschlossen sein, aber auch zusitzliche Schutzbestimmungen 
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Wappen von Lazarus Aron von Lichtenstadt ~ Wappen von Jakob Bassevi von Treuenberg 

konnten getroffen werden: Der Hofjude Isak Ulmann aus Pfersee besal} gemeinsam mit 
dem Wiener Hofjuden Model Ries das Recht, das kaiserliche Wappen auf Reisen mit 
sich zu fithren und dieses gemeinsam mit dem Reichsadler an seinem Haus anbringen 
zu lassen.!'” 

Der Prager Jude Jakob Bassevi (1622) und nach ihm auch der béhmische Jude 

Lazarus Aron aus Lichtenstadt (1637) erlangten mit ihrem Hofjudenprivileg auch Wap- 
penbriefe — die hochste Auszeichnung fiir Juden in der Frithen Neuzeit. Diese wurden 
freilich nur fiir besondere Verdienste vergeben. So erwarb sich Lazarus Aron wihrend 
des Dreifigjahrigen Krieges Verdienste im kaiserlichen Heer unter Octavio Piccolo- 
mini, Jakob Bassevi nahm am béhmischen Miinzkonsortium unter Hans de Witte teil !4 
Thm wurde gemeinsam mit dem Wappen auch der Beiname »von Treuenberg« verlie- 
hen. Eine Adelsstandserhebung, wie in jiingerer Zeit in der Forschung diskutiert, war 
dies allerdings nicht. Eine Nobilitierung war im 16. und 17. Jahrhundert fiir Juden nur 
unter der Voraussetzung der Konversion maglich.'” 

In die Hofbefreiung eingeschlossen war meist nicht nur der Privilegierte selbst, son- 
dern auch seine Familie und alle dem Haushalt angehorigen Personen. Der privilegierte 
Personenkreis konnte auch noch weiter ausgedehnt werden, wie bei dem Wiener Arzt 
Elias Chalfan oder bei Abraham Ries, beide Minner, die nicht nur grofen Familien vor- 

standen, sondern auch eine wichtige Position innerhalb der Wiener Hofjudenschaft 
besetzten.'’®¢ Auch Frauen konnten den Titel »Hofjiidin« fiihren, wie dies etwa fiir Ger- 
traud Munk oder fiir Anna Perlhefter belegt ist. Gertraud Munk erhielt nach dem Tod 
ihres Mannes Veit Munk d. A., einer der Griinder der Wiener Gemeinde, ein eigenes 
Privileg.t?? 
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Mit dem Hofjudenprivileg verbanden sich allerdings nicht nur Rechte, sondern es 
setzte die privilegierte Person auch in ein persénliches Abhingigkeitsverhaltnis zum 

Privilegiengeber, also zum Kaiser, der dieses Privileg auch wieder entziehen konnte. Es 

wire allerdings zu weit gegriffen, wiirde man fiir die Hofjuden eine exklusives Dienst- 
und Abhingigkeitsverhilinis vom Kaiserhof vermuten, denn die meisten Hofjuden 
fihrten neben ihren Auftrigen, die sie fiir den Kaiserhof zumeist im Bereich des Han- 

dels, aber auch der Kreditfinanzierung und -vermittlung iibernahmen, auch ein Ge- 

schaft innerhalb der Stadt.'”® Die 6konomische Bindung an den Kaiserhof konnte im 
Einzelfall sehr unterschiedlich aussehen. Die Kredittitigkeit von Mordechai Meisl, dem 
Prager Juden und Finanzier Rudolfs I1., blieb in ihrem Umfang sicherlich einzigartig; in 

geringerem Umfang fiir den Hof titig waren aber viele: So lieferten zahlreiche Hofju- 
den verschiedene Waren an den Kaiserhof '’ oder an die Tiirkengrenze, waren in der 

kaiserlichen Miinze tétig oder erhielten sogar den Titel eines Hofmedicus, wie der Arzt 

Mosche Lucerna aus Mantua, der sich um 1600 in Wien niederlief3.'® Jedoch war auch 
mit dieser Privilegierung keine feste Funktion am Hof verbunden. 

Auch wenn Wien als kaiserliche Residenzstadt das Zentrum des frithen Hofjuden- 

tums bildete, hatten nicht nur jene Hofjuden, die tatsichlich in der Residenzstadt an- 
wesend waren, eine besondere Verbindung zum Kaiser, sondern auch einige privile- 

gierte Hofjuden in den habsburgischen Lindern, in B6hmen oder in Vorderdsterreich, 
wie etwa die Hofjuden Clement Gutscher aus Prag oder Isak Ulmann aus Pfersee. Eine 

Ausnahme stellten Juden auferhalb des habsburgischen Herrschaftsraums dar, die ein 

kaiserliches Privileg erhielten: 1637 wurden etwa die Wormser Juden Kaiphas zum Fal} 

und Jakob zum Biren als kaiserliche Hofjuden privilegiert.®! 
Auch in der Residenzstadt Innsbruck konnten sich gegen Ende des 16. Jahrhunderts 

Juden etablieren, deren Funktion der von Hofjuden gleichkam. Hier war es vor allem 
die Familie May, die fiir den Hof dauerhaft als Hiindler tétig war und ihn mit Krediten 
versorgte. Begriindet wurde das »Handelshaus May« durch Samuel May, dessen Her- 

kunft in der Forschung umstritten ist. Wahrend einerseits angenommen wird, er sei aus 
Polen iiber Prag nach Innsbruck gekommen, vermuten andere Vorderdsterreich oder 

Ttalien als seine Heimat.'® Im Gegenzug zu seiner Titigkeit als Hoflieferant — in erster 

Linie von wertvollen Tuchen — wurde Samuel May mit zahlreichen Privilegien ausge- 

stattet, wie der Befreiung vom iiblichen Judenzoll und von der Kennzeichnungspflicht 
fiir Juden sowie mit einem Wohnrecht in der Residenzstadt, wo er ein Haus erwerben 
durfte. Nach seinem Tod fiihrte sein Sohn Marx die Geschifte weiter und begriindete 
damit das jahrzehntelang bestehende Handelshaus. Bis 1670 blieb jedoch die Familie 
May die einzige jiidische Familie mit Wohnrecht in der Residenzstadt.'®® Etwa gleich- 
zeitig mit den ersten Mitgliedern der Familie May kam auch Daniel Levi nach Inns- 

bruck, der unter Erzherzog Ferdinand II. von Tirol als Tanzmeister und Harfenspieler 
am Hof titig war.'® Eine andere Familie, deren Privilegien mit denen von Hofjuden ver- 
gleichbar waren und die in einem #hnlich engen Verhiltnis zum Innsbrucker Hof stand, 
ist die des Gerson von Bozen.!® 
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2. Netzwerke und Lebensstil 

Besonders in der kaiserlichen Residenzstadt Wien war jiidisches Leben durch das 
Hofjudentum geprigt. Die Hofjuden waren dabei nicht nur die 6konomische Ober- 
schicht, sondern nahmen auch innerhalb der jiidischen Gemeinde fiihrende Stellungen 
ein: Sie vertraten als Vorsteher bzw. »Judenrichter« die jiidische Gemeinde nach auflen, 
wurden mit Gemeindedmtern betraut und hoben die Steuern der Judenschaft ein. Be- 

sonders der seit dem Beginn des Dreifigjahrigen Krieges erhohte Finanzbedarf des 
Kaisers trug dazu bei, daBl parallel zum Anstieg der Kontributionen und Kredite der 
Wiener Juden auch die Zahl der Hofjuden in der Residenzstadt stark zunahm.'® Als die 
Gesamtheit der Wiener Gemeinde vom Kaiser weitreichende Privilegien erhielt, gingen 

die Privilegierungen einzelner zuriick. Das bedeutete jedoch nicht, dafl die Zahl der 
Wiener Hofjuden sank; bis zur Ausweisung von 1670 war die Anzahl der privilegierten 
Familien sehr hoch. 

Im Gegensatz zu den Hofjuden des 18. Jahrhunderts, die innerhalb der Stadt in ei- 
genen Hiusern lebten und ein in weiten Teilen an den Adel angepaltes Leben fiihr- 
ten,'® war dies fiir die Wiener Hofjuden des 17. Jahrhunderts nicht denkbar. Sie lebten 
wie die anderen Juden in der »Judenstadt«, wo man sie in den erhaltenen Quellen hiu- 
fig als Hausbesitzer wiederfindet.!® Ein reprisentatives Leben war ihnen nur innerhalb 
der jiidischen Gemeinde méglich. Doch verfiigten gerade die Hofjuden nicht nur iiber 
Kontakte in der Judenstadt, sondern auch zu einzelnen kaiserlichen Behorden: So traute 

man Hirschl Mayr aufgrund seiner guten Beziehungen zum Obersthofmarschall sogar 
eine Beeinflussung der gegen ihn eingesetzten kaiserlichen Untersuchungskommission 
zu, und Abraham Ries nutzte seine Verbindungen zum Wiener Stadtrichter, um seinen 

Konkurrenten im Miinzgeschift, Lew Kallstatt, loszuwerden.!® Grundlage dieser Be- 
ziehungen waren wirtschaftliche Kontakte, die Abraham Ries durch seine Titigkeit als 
Hindler hatte. Wie die meisten Hofjuden kaufte und verkaufte er die unterschied- 
lichsten Produkte, so zum Beispiel Wein und Tuch oder auch Blei, er konnte im Auf- 

trag des Hofzahlamts einen Diamantring besorgen und war dariiber hinaus im Miinz- 
wesen engagiert.!* 

Viele Hofjuden waren ausgesprochen wohlhabend: Jakob Fréschl zum Beispiel 
unterhielt als Juwelenhindler sowohl in Wien als auch in Prag einen — wohl entspre- 
chend reprisentativen — Haushalt, in beiden Stidten besal’ er ein Haus.'! Freilich war 

der Platz in den meisten Hausern beschriankt, da die friihneuzeitlichen Judenstidte 
Wien und Prag an einem Mangel an Baugrund litten. Dennoch diirfte es méglich ge- 
wesen sein, nicht nur die eigene Familie, sondern besonders im Fall der Hofjuden auch 

einige Dienstboten unterzubringen. Daneben konnte sich die jiidische Oberschicht 
" durchaus auch Luxusgiiter leisten, wie dies durch Zufall erhalten gebliebene Briefe, die 

im Jahr 1619 von Prag nach Wien geschickt wurden, ihre Empfinger jedoch nie er- 
reichten, bezeugen. Die Spitzen, Borten, Mintel oder andere Kleidungsstiicke, die 
zwischen Wien und Prag hin- und hergeschickt wurden, waren zu einem grofen Teil fiir 
den personlichen Gebrauch bestimmt und wurden nach der neuesten Mode bestellt.' 
Und auch fiir Wohltitigkeit waren oft reichlich Mittel vorhanden: So finanzierte Abra- 
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ham Ries angeblich sogar ein Lehrhaus in Jerusalem.'” Hinweise auf das Vermogen ein- 

zelner Familien sowie deren wirtschaftliche Verflechtungen geben auch die erhaltenen 
Inventare und Nachldsse von Wiener Juden. So wurden durch das Obersthofmar- 

schallamt die Hzuser der beiden Hofjuden Joel Herlinger und Jakob Levi del Banco auf 

1600 bzw. 5861 Gulden geschitzt. Letzterer besal’ dariiber hinaus noch Stiihle in der 
Synagoge im Wert von 200 Gulden und Gold und Silber im Wert von 2770 Gulden.!* 

Ungewohnlich reich war er damit allerdings nicht; ein dhnlich grofles Vermdgen hatten 
andere Christen und Juden auch. 

Zwei aullergewohnliche Hofjudenfamilien waren die Familien Mayr und Munk. Die 
Familie Munk (Theomim) stammte aus Prag'” und war offenbar bereits in den siebzi- 

ger Jahren des 16. Jahrhunderts in Wien ansissig geworden. Die Familienoberhdupter, 
die in Wien lebenden Gebriider Veit und Salomon Munk, betrieben wohl eine aktive 

Heiratspolitik — ihre Schwester heiratete innerhalb der jiidischen Oberschicht Wiens, 

deren Tochter wurde die Frau des beriihmten Rabbiners Jomtow Lippmann Heller.!* 

Die dominierende Stellung der Familie spiegelt sich in der Anzahl der Familienmitglie- 

der wider: Im 1614 erstellten Steuerverzeichnis der Hofkammer, das insgesamt 51 Per- 

sonen umfaft, gehoren 18 Personen der Familie Munk an. Veit Munks Frau Gertraud 

war eine Ausnahmeerscheinung in der Wiener Judenstadt. Bereits zu Lebzeiten ihres 

Mannes war sie eine einflufireiche Kauffrau und blieb dies auch in ihrer Witwen- 

schaft.’” Die Kinder von Veit Munk und seiner Frau, die ebenso wie ihr Mann iiber aus- 

gezeichnete Kontakte zum Kaiserhof verfiigte, heirateten selbstverstiandlich innerhalb 

der jiidischen Oberschicht Wiens. Zu ihren Schwiegersohnen zihlten der Gelehrte 

Abraham Flesch, Abraham Ries, der zu8erst wohlhabende Michael Schlesinger und der 

Arzt Aaron Lucerna, der ebenfalls von einer bedeutenden Wiener Familie (Maor Ka- 

tan) abstammte. p 

Wihrend Veit Munk d. A. als einer der Griinder der Wiener Gemeinde bereits friih 

den Hofjudenstatus erhalten hatte, wurde der eine Generation jlingere Zacharias Mayr, 

Stifter der Klaussynagoge im Wiener Ghetto, der als Hof- und Landschaftsjude im gro- 

Ren Stil fiir die niederdsterreichischen Stinde titig war, erst 1656 privilegiert —iibrigens 

das spiteste erhaltene Hofjudenprivileg.””® Wie die anderen Hofjudenfamilien heiratete 

auch die Familie Mayr innerhalb der Hofjudenschaft: Zacharias Mayr hatte verwandt- 

schaftliche Beziechungen mit den Hofjudenfamilien Frinkl und Brod. Auch Hirschl 

Mayr (nicht verwandt mit Zacharias) hatte sich mit der Familie Frankl verschwigert. 

Jakob Frinkl, ebenfalls Hof- und Landschaftsjude und einer der einflu8reichsten Per- 

sonlichkeiten der Wiener Judenstadt in der zweiten Hilfte des 17. Jahrhunderts, zihlte 

wiederum die Familien Spira und Mitls zu seinen Verwandten.'”” Ebenso weite Fami- 

lienverbindungen hatten jene Hofjuden, die nicht in der Residenzstadt Wien wohnten, 

wie etwa die Tiroler Familie May oder die Familie Marburger (Mopurgo), die in Gérz, 

Gradisca und Triest und schliefllich auch in Wien ansissig war.2® 

Um geeignete Eheverbindungen kniipfen zu kénnen, muflte man nicht in der glei- 

chen Stadt bleiben. Abraham Ries verheiratete eine seiner Tochter nach Krakau; durch- 

aus iiblich waren auch Ehen mit Prager Juden und Jiidinnen.?* Einen Einblick in die 

Heiratsbeziehungen und familidren Verflechtungen der jiidischen Oberschicht von 
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Wien und Prag geben uns die bereits erwahnten Privatbriefe. Aus einem Brief des Pra- 
ger Rabbiners Jomtow Lipmann Heller an seine Schwigerin Edel, Witwe des Salomon 

Malkes, geht nicht nur hervor, dafl der bekannte Rabbiner in die jiidische Oberschicht 
Wiens einheiratete, sondern auch, daf fiir die Vermittlung der Ehe Geld zu bezahlen 

war — in diesem Fall an die Schwigerin und Heiratsvermittlerin, die auch die zu 
zahlende Mitgift noch etwas driicken sollte.?®? Mit Hochzeiten oder ihrer Vorbereitung 
beschiftigen sich noch andere Briefe, und wir erfahren, daf auch bei den Wiener Juden 
eine sehr frithe Verlobung tiblich war: In einem Brief wird von einer neunjahrigen Braut 
gesprochen.?® 

Schon allein aufgrund dieser Verbindungen ist davon auszugehen, daf} die Bezie- 
hungen der Hofjuden untereinander bzw. zur gesamten Judenschaft oft komplizierter 
waren, als sie auf den ersten Blick scheinen. Wihrend zum Beispiel der Steuerpzchter 
Hirschl Mayr, der durch einige Steuerskandale in der Wiener Judenschaft in Verruf ge- 
kommen war, von der alteren Literatur als der »grofle Bose« der Judenstadt dargestellt 
wurde, dem eine geschlossene Gemeinde gegeniiberstand,?®* legen Hirschl Mayrs 

Familienverbindungen nahe, dafl die Parteiungen vielmehr durch die gesamte Juden- 
schaft gingen. Und schlieflich verweist ein zeitgenossischer Bericht darauf, daf die 
1651 ermordete Eleonore — in ihrer zweiten Ehe verheiratet mit Ascher del Banco — 
nicht nur als Denunziantin eines Steuerskandals fiihrende Persénlichkeiten der jiidi- 
schen Gemeinde gegen sich aufgebracht hatte, sondern vielleicht auch das Opfer der 
Rivalitdten zwischen italienischen (sefardischen) und aschkenasischen Hofjuden in 

Wien geworden sein konnte.?® 
Offenbar hatte es bereits frither gréfere Konflikte innerhalb der Wiener Judenschaft 

gegeben: 1633 hatten insgesamt sechs Hofjuden, Israel Wolf (Auerbach), Joseph Plan, 

Samuel Auerbach (Samuel Linz) und David Auerbach sowie Scheuch David und Salo- 
mon Mayr, wohl auf eigene Intervention eine Ausnahme von der innerjiidischen 
Gerichtsbarkeit erlangt. Zwei Jahre spiter wurde die Befreiung jedoch auf Befehl des 
Kaisers wieder aufgehoben, nur Salomon Mayr behielt fiir weitere drei Jahre diese Aus- 
nehmung von der tibrigen Judenschaft.? Die Hofjuden der Residenzstadt waren jeden- 
falls keine geschlossene Gruppe, sondern in verschiedene Parteiungen gespalten, die 
zum Teil scharf miteinander rivalisierten. Auf der anderen Seite bildeten sie kleinere 
soziale und 6konomische Einheiten, die durch geschickte Heiratspolitik miteinander 
verkniipft waren. 
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Die Vertreibung der Juden aus den spitmittelalterlichen Stadten hatte nicht nur we- 
sentliche Auswirkungen auf die Siedlungsstruktur, sondern auch auf die wirtschaftliche 
Lage der Juden. In den &sterreichischen Lindern konnte sich, wie auch in vielen ande- 
ren Regionen des Heiligen Romischen Reichs, zunichst keine grofere stidtische Ge- 
meinde etablieren. Die meisten Juden und Judinnen lebten in der Frithen Neuzeit auf 

dem Land. In den kleinen Dorfern, Mirkten und Stidten konnte das Pfandleih- und 

Kreditgeschift, das zuvor im stidtischen Raum eine gréfere Rolle gespielt hatte, nur 
mehr in kleinem Umfang aufrechterhalten werden. Dariiber hinaus war den Juden 
wegen des Verbots, landwirtschaftlich nutzbaren Grund zu besitzen oder ein ziinfti- 
sches Handwerk auszutiben, der Zugang zu den wichtigsten Wirtschaftszweigen ver- 
wehrt. Zwar konnten Juden faktisch hin und wieder Grund erwerben, dies diirfte aller- 
dings nicht die Regel gewesen sein.?”” Und auch das Verbot, auflerhalb der jiidischen 
Gemeinde ein Handwerk auszuiiben, konnte zumeist wohl nicht umgangen werden. So 

war der Wiener Hofjude Salomon Benedikt zwar durch den Kaiser privilegiert worden, 

aber auch er durfte als Schneider nur innerhalb der Judenschaft titig sein, mit der Auf- 

lage, keinesfalls den eingesessenen christlichen Schneidern zu schaden.?® 

Anders war dies in den bohmischen Lindern. Dort war Juden gegen den Widerstand 

der christlichen Ziinfte nicht nur die Ausiibung eines Handwerks, sondern zum Teil 

auch die Organisation in Ziinften gestattet worden.?” Hinweise auf handwerkliche 

Betitigung, sei es nur innerhalb der jiidischen Gemeinde oder an einem fritheren Wohn- 

ort in Bshmen oder Mihren, geben uns Familiennamen &sterreichischer Juden wie Perl- 

hefter, Balbierer (Barbier), Seifensieder und Glaser. 

Eine Ausnahme des Handwerksverbots fiir Juden stellte die Fleischhauerei dar, de- 

ren Ausiibung ihnen wegen der religiésen Speisegesetze (Kaschrut) erlaubt war. Neben 

Handwerkern gab es auch andere Berufe, die innerhalb der jiidischen Gemeinde ge- 

braucht wurden, etwa Rabbiner oder auch Dienstboten. 

Der wichtigste Wirtschaftszweig fiir die Juden der Friihen Neuzeit aber war der Han- 

del, vom Hausier- bis zum Groffhandel. Eine Spezialisierung auf ein Produkt gab es da- 

bei ebenso selten wie eine ausschliefliche Erwerbstitigkeit als Kaufmann. Die meisten 

Juden sowohl in der Stadt wie auf dem Land waren sowohl Hindler als auch Pfand- und 

Geldleiher, freilich in unterschiedlichem Umfang.?*° Weitere Erwerbsméglichkeiten er- 

dffneten sich durch die Ansiedlung von Juden auf adeligen Grundherrschaften, insbe- 
sondere in Niederdsterreich und Mihren. Zum einen konnte der Absatz der grund- 
herrschaftlichen Produkte von Juden iibernommen werden, zum anderen konnten sie 

auch adelige Regalrechte, so etwa Aufschlige, Mauten oder auch Branntweinbrenne- 
reien, pachten und damit ihren Lebensunterhalt verdienen.?!! 

Nicht nur Ménner sicherten durch ihre Erwerbstitigkeit das Familieneinkommen, 
sondern auch Frauen. Dies war kein frithneuzeitliches Phinomen. Bereits im Spit- 
mittelalter sind Jiidinnen als Geldleiherinnen zahlreich belegt. Insbesondere in den 
urbanen Zentren spielten Frauen eine nicht zu unterschitzende Rolle im Geld- und 
Pfandleihgeschift.?'? Als Folge der Zersplitterung nach den spdtmittelalterlichen Ver- 
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treibungen aus den Stddten wandelten sich die wirtschaftlichen Erwerbsméglichkei- 
ten allerdings auch fiir Jiidinnen. Gegeniiber der Geldleihe diirfte der Handel weni- 
ger Moglichkeiten fiir Frauen geboten haben; zahlenmifig gehen die Hinweise auf 
wirtschaftlich titige Jiidinnen jedenfalls in der Friihen Neuzeit stark zuriick.?"®> Die 
Wiener Hofjiidin Gertraud Munk stellte — #hnlich wie die berithmte Hamburger 
Kauffrau Gliickl von Hameln — schon allein wegen des Umfangs ihrer Geschifte eine 
Ausnahme dar.? 

Ginzlich endete die wirtschaftliche Titigkeit von Frauen allerdings nicht: Witwen 
fiihrten die Geschifte ihrer Eheménner weiter, und Ehefrauen vertraten ihre Minner, 

wenn diese wegen einer Geschiftsreise nicht vor Ort waren.?’” Sowohl allein zu rei- 

sen als auch allein zu Hause zu bleiben konnte aber fiir Frauen Probleme nach sich 
ziehen. In einem Brief riet der Wiener Arzt Aaron Maor Katan (Lucerna), der sich ge- 

rade in Prag aufhielt, seiner Frau Resl, sich vorzusehen und nicht allein das Haus zu 

verlassen. Auch fiir eine Oberschichtfrau wie Resl war es also nicht leicht, allein in der 

Offentlichkeit aufzutreten — man sorgte sich um ihre Ehre und mufte béses Gerede 
fiirchten.?16 

Grundsitzlich gilt fiir Jiidinnen das gleiche wie fiir ihre Ménner: Jiidische Frauen, so- 
fern sie iiberhaupt einem Gelderwerb nachgingen, waren keineswegs ausschliefllich 
Kauffrauen oder Geldleiherinnen, sondern arbeiteten auch in anderen Berufen, etwa als 

Dienerinnen oder K&chinnen in wohlhabenden Haushalten und wahrscheinlich auch 
im Bereich der Textilherstellung.?”’ Und auch sie waren nur selten ausschlieflich in 
einem Bereich titig. 

1. Stadte und Mirkte: Handelszweige und Handelszentren 

Lebensgrundlage fiir viele Juden in den &sterreichischen Lindern, nicht nur auf dem 
Land, sondern auch im stiddtischen Zentrum Wien, war der Handel. Einige Handels- 

zweige waren dabei von gréferer Bedeutung: Fiir die jiidische Oberschicht stellte 
insbesondere der Tuchhandel, nicht zuletzt aufgrund der generellen Bedeutung des 
Textilgewerbes in der Frithen Neuzeit, einen wichtigen Erwerbszweig dar. Bekleidung 
war nicht nur ein Produkt des tiglichen Bedarfs, Ausdruck von Stand und Wiirde so- 
wie modisches Accessoire, Tuche bildeten auch einen Bestandteil der Soldzahlungen fiir 
die Truppen an der Tiirkengrenze. Bei den Tuchlieferungen an die Grenze hatten die 
Hof- und niederdsterreichischen »Landschaftsjuden« Zacharias Mayr, Jakob Frénkl 
und zeitweilig L6b Austerlitz beinahe eine Monopolstellung inne.?!® 

Auch von der Zivilbevélkerung wurden Tuche gebraucht, ob nun billiger Stoff zur 
Kleidungsproduktion oder teures Gewebe, und auf regionalen und iiberregionalen 
Mirkten umgesetzt. Lokal konnte der Tuchhandel fiir die Landjuden grofte Bedeutung 
haben, so etwa fiir die Langenloiser Juden, die in den 1640er Jahren mit in Horn pro- 
duzierten billigen »Judentuchen« handelten, bevor sie ihren Schwerpunkt um 1660 auf 
den Wollhandel verlagerten.?®® Freilich konnten sich Juden auch in diesem Handels- 
zweig nicht ohne den Protest der Ziinfte, vor allem der Schneiderzunft, aber auch der 

christlichen Kaufleute etablieren. Beschwerden iiber die jiidische Konkurrenz, die Pro- 

— 
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dukte billiger verkaufte als die christli ; g SR 

durch die jidische \Wirtschaftsgesclfitclzlhct};(::n Kauflente, siehen sich vicl e lER 

b e e Lot 7 2 Pt 
e : che, sondern auch religiose Griinde: Da 

nach den jiidischen Speisegesetzen eine Sehne im Hinterlauf des Rindes nicht koscher 

ist, wurde fiir gewohnlich nur der vordere Teil verzehrt und der hintere an Christen ver- 

kauft. Der Verkauf der nichtkoscheren Teile wurde meist von der Obrigkeit gestattet 

und fiihrte in manchen Orten sogar zu einer Monopolstellung der ansissigen Juden im 

Fleischhandel, rief aber iiberall scharfe Proteste der christlichen Fleischhauer hervor 

deren alleiniges Recht auf Fleischverkauf damit angegriffen wurde.?*® Diese Protesté 

hatten unterschiedliche Auswirkungen. So wurde etwa in Hohenems 1658 der Fleisch- 

verkauf von Juden an Christen schlichtweg verboten. In Niederdsterreich hatten die Be- 

schwerden der Fleischhauer aus dem Jahr 1660 weniger Erfolg: Zwar versuchten die 

landesfiirstlichen Behorden, dem illegalen Aushacken von Fleisch, das sowohl Juden als 

auch Christen betrieben, einen Riegel vorzuschieben, an der prinzipiellen Erlaubnis des 

Fleischverkaufs, die auch im Privileg fiir die nieder&sterreichischen Landjuden festge- 

schrieben worden war, dnderte dies jedoch nichts.?! 

Eng mit dem Fleischhandel verbunden war der Handel mit Vieh, also mit Schafen, 

Rindern und Pferden, der fiir die Juden der &sterreichischen Linder, aber auch in 

bedeutende wirtschaftliche Rolle spielte.?”? Die Handelswege 
Mihren eine nicht un 

dabei in den verschiedenen Regionen unterschiedlich aus. 
und Absatzmirkte sahen 

der Viehhandel vor allem zwischen dem schwiibischen Raum und 
Wihrend im Westen 

der Bodenseeregion florierte, traten die jiidischen Viehhindler in Niederdsterreich 

und der Residenzstadt Wien in Konkurrenz mit den Ochsenhindlern aus dem Kénig- 

reich Ungarn. 

Nicht nur mit Tieren selbst wurde gehandelt, sondern auch mit tierischen Produk- 

ten. Felle, Haute, Wolle und Unschlitt, also Rindertalg, und nicht zuletzt Federn waten 

beliebte Handelsgtiter, die von Juden auf den Mirkten umgesetzt wurden. In Osterreich 

unter der Enns, wo die Juden in den Absatz der landwirtschaftlichen Produkte der ade- 

ligen Grundherrschaft cingebunden waren, war der Wollhandel von groflerer Bedeu- 

tung. Oft sibernahmen Juden dabei die gesamte Jahresproduktion an Wolle von einem 

fiar diesen zu verkaufen.?? Nicht nur die Landjuden engagierten sich 
Adeligen, um sie 

im Woll- und Viehhandel, sondern auch die Wiener Juden, in erster Linie die Hofjuden, 

die als GrofRabnehmer fungierten. 

Ein weiterer, insbesondere im Siiden des Reichs nicht unwichtiger Handelszweig war 

der Weinhandel. Sowohl in Schwaben wie in der Wachau gab es Weingebiete, in denen 

Wein angebaut wurde. Den nieder&sterreichischen Landjuden war dies 
auch koscherer 

explizit in ihrem Privileg gestattet worden, aber auch die Burgauer und Elsisser Juden 

diirften mit koscherem Wein gehandelt haben.?* 

Ein bedeutenderes Weingebiet befand sich im Koénigreich Ungarn. Von dort kam ein 

Grofiteil des in Wien und Niederdsterreich gehandelten koscheren Weins, dessen 
. 

H 7 
’ 

Import im Gegensatz zum nichtkoscheren Wein erlaubt war. Wein war nicht nur zum 

Verbrauch bestimmt, sondern diente, wie am Beispiel des grofflen Weinlagers, das der 
) 
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Wiener Hofjude Abraham Ries besal3,? gezeigt werden kann, auch als Handelsware so- 
wie als Versorgungs- und Zahlungsmittel der Grenztruppen. Vor allem Wiener Juden, 
allen voran die Hof- und niederé&sterreichischen Landschaftsjuden Zacharias Mayr und 
Jakob Frinkl, importierten koscheren Wein aus Ungarn. 

Ein weiteres Produkt, mit dem vor allem die nieder&sterreichischen Juden handelten, 

waren Federn, die regional und iiberregional verkauft wurden.??¢ In diesem Bereich 

standen sie in starker Konkurrenz zu den béhmischen und mahrischen Juden. Andere 

Handelswaren wie Luxusgiiter, also Tabak, Pfeffer, Safran, Spitzen oder Perlen, aber 

auch Kleider, Garn, Flachs, Schmalz, Leder, Honig, Wachs, Altmetall, Bier und Brannt- 

wein wurden wohl in kleinerem Umfang vertrieben.??’ 

Am iiberregionalen Handel oder auch Fernhandel konnte sich nur die jiidische Ober- 

schicht beteiligen, und auch nur sie konnte ein breites Warenspektrum inklusive Luxus- 
giiter anbieten. Die Mehrzahl der Waren wurde jedoch von kleineren Hiandlern oder 

Hausierhindlern vertrieben, bei denen sich die Gewinnspanne wohl in engen Grenzen 
hielt. So unterschiedlich wie der Umfang der Geschiftstitigkeit einzelner jidischer 
Hindler waren auch ihre Geschiftspartner: Gehandelt wurde sowohl mit Juden als 
auch mit Christen, mit Biirgern, Adeligen und sogar Geistlichen. 

Jiidische Hindler waren auf regionalen Mirkten in ihren Wohnorten oder der nihe- 
ren Umgebung, aber auch auf iiberregionalen Mirkten vertreten. Fiir den ostosterrei- 
chischen Raum waren dies Linz, Freistadt und Krems, alles Stidte, die Juden den Auf- 

enthalt verwehrten, sowie Wien, das vor allem durch die Anwesenheit des Kaiserhofes 

ein Absatzmarkt fiir Luxuswaren und daneben auch ein Umschlagplatz fiir den Och- 
senhandel aus Ungarn war. Besonders Linz und Krems wurden nicht nur von den Wie- 

ner und niederdsterreichischen Juden frequentiert, sondern auch von béhmischen und 
méhrischen Juden, fiir die Ober- und Niederésterreich ein wichtiger Absatzmarkt von 
Textilien und grundherrschaftlichen Produkten war.?? In Tirol war zunichst Bozen ein 
wichtiger Handelsplatz und gleichzeitig ein Knotenpunkt zwischen dem oberitalieni- 
schen und dem schwibischen Raum. Das Handels- und Finanzzentrum Augsburg ver- 
bot die Ansiedlung von Juden, die deshalb in den Dérfern um die Reichsstadt wohnten. 
Der Handel von Juden blieb hier auf den lokalen und regionalen Bereich beschrinkt 
oder orientierte sich an den grofferen Handelszentren wie Frankfurt am Main, wohin 
auch die Burgauer Juden Verbindungen pflegten. Ahnliches ist fiir die Juden in Vorarl- 
berg festzustellen. Wirtschaftlich interessant diirfte die Rolle der Juden gerade im Siid- 
westen im iiberregionalen Handel zwischen Norditalien und dem Reich bis hinauf in 
die Niederlande gewesen sein. 

2. Privilegien und Handelshindernisse 

Mehr als fiir christliche Kaufleute verteuerten die zahlreichen Binnenzélle und Mau- 
ten den Warentransport fiir jiidische Hindler. An den meisten Mautstellen wurde zwi- 
schen Christen und Juden unterschieden, wobei die sogenannte »Judenmaut« entweder 
einen hoheren Tarif fiir transportierte Waren oder eine Leibmaut, also eine Abgabe auf 
die Person, bedeutete.?” Eine einheitliche Leibmaut fiir Juden gab es nur in den vorder- 
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osterreichischen Landern und Tirol. So schrieb die Tiroler Zollordnung von 1558 vor, 
dal jeder Jude und jede Jiidin zu Pferd 20 Kreuzer und zu FuR 10 Kreuzer zu bezahlen 
habe. In der Markgrafschaft Burgau wurde 1611 ein Zolltarif von 24 bzw. 12 Kreuzer 
fir Juden/Judinnen zu Pferd oder zu Ful3 festgesetzt. 1628 wurde dieser Tarif verdop- 
pelt.?° In den anderen &sterreichischen Lindern wichen die Tarife fiir Juden je nach 
Mautstelle stark voneinander ab. Grundsitzlich konnte der Mauttarif einen gewissen 
Prozentsatz des Warenwerts betragen, oder es wurde Juden einfach die doppelte 
Summe wie fiir Christen verrechnet.?! 

Die von den Juden erhobenen (héheren) Abgaben hatten zur Folge, daf sich die Ge- 

winnspanne beim Verkauf der Waren fiir Juden verringerte und gegentiber christlichen 

Hindlern kleiner war. Aufgrund dieser Benachteiligung wundert es nicht, daB haufig 

versucht wurde, die Judenmaut zu umgehen. Die Méglichkeiten waren dabei jedoch be- 

schrinkt: Entweder versuchte man, die mitgefithrte Ware nicht zu verzollen, also zu 

schmuggeln — ein Vorwurf, der hiufig gegen Juden erhoben wurde; der Mautner zog 

jedenfalls grofen Gewinn aus einem solchen Fall von »Konterbande, da ihm ein Drit- 

tel der beschlagnahmten Waren zustand. Eine andere Moglichkeit, die Judenmaut zu 

umgehen, war, die Waren einem christlichen Kaufmann mitzugeben, der sie tiber die 

Mautstelle brachte und somit nur den christlichen Tarif zu bezahlen hatte. Da mehrere 

dahingehende Verbote erhalten sind, diirften solche Kooperationen zwischen Christen 

und Juden keine Einzelfille gewesen sein.”? ' bk < 

Durch ein Privileg konnten Juden von den fiir sie geltenden Mauttarifen bef.ren.: sein, 

Ein entsprechender Passus, der festlegt, daB die/der Privilegierte nur den christlichen 

Mautsatz zu bezahlen hatte oder ginzlich von Abgaben befreit war, ist etwa in den Hof- 

judenprivilegien des 17. Jahrhunderts enthalten.?®® Aber auch vor den Hc?fjudenprivi- 

legien gelang es der jiidischen Oberschicht im 16. Jahrhundert, eine Befreiung von der 

Judenmaut zu erlangen. Belege dafiir finden sich sowohl aus Tirol wie auch aus Nieder- 

Ssterreich.2* Diese Privilegienpraxis war jedoch heftiger Kritik ausgesetzt, da etwa die 

Hofkammer betonte, dafl dem Kaiser damit wesentliche Zolleinnahmen entgehen wiir- 

den.? Trotzdem wurden die Wiener Juden in ihrem Privileg aus dem Jahr 1625, wie die 

bohmischen Juden bereits zwei Jahre zuvor, insgesamt von der Judenmaut befreit.?¢ 

Damit lste der Landesherr scharfe Proteste aus, was in den folgenden Jahren ein Hin- 

und-her-Schwanken der kaiserlichen Politik zwischen Aufhebung und Wiederbewilli- 

gung der Mautprivilegien bewirkte. Zwar wurde der Wiener Judenschaft 1629 die Be- 

freiung von der Judenmaut endgiiltig zugestanden, zu einer vollstindigen Gleichstel- 

lung von Juden und Christen an den Mautstationen kam es jedoch nicht, da weitethin 

einige Stidte bzw. Mautstellen eine Leibmaut von Juden forderten.?” Nach jahrzehnte- 
langem Ringen wurde mit dem Privileg von 1656 eine Gleichstellung mit christlichen 
Kaufleuten auch von den niederésterreichischen Landjuden erreicht. 

Jiidische Kaufleute kamen nicht nur als Durchreisende mit Mautstellen in Beriihrung, 
sondern auch als Pichter adeliger Mauten. In Niederésterreich und auf dem Gebiet des 

heutigen Burgenlandes waren viele Mauten durch Verpachtung oder Verkaufin den Be- 
sitz von Adeligen gelangt, die ihrerseits einen Mautpichter einsetzten, der als Gegen- 
leistung fiir die Etlegung einer Pachtsumme die Mautgebiihren einheben durfte, In 
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vielen Fallen waren solche Mautpichter Juden.?® Vor allem 6konomische Griinde wa- 
ren dafiir ausschlaggebend. Von Juden konnte eine hohere Pachtsumme fiir die Maut 
verlangt werden als von Christen. Da sich so der Gewinn des Mautinhabers wesentlich 

erhdhte, verwundert es nicht, dafl die Adeligen, auch als es zu heftigen Protesten und 
kaiserlichen Verordnungen gegen die Mautpacht durch Juden kam, an ihren jiidischen 
Bestandmautnern festhielten. Aber auch fiir die Juden diirfte sich dieses Geschift ge- 
lohnt haben, wie regelmifige Erneuerungen der Pachtvertrige belegen. 1627 kam es 
schlieBlich zu einem kaiserlichen Verbot der Mautpacht durch Juden, das jedoch erst in 
den folgenden Jahrzehnten gegen grofRere Widerstinde umgesetzt wurde und fiir die 
westungarischen Herrschaften gar nicht in Kraft trat.?° 

3. Zinsen und Pfander: die 6sterreichischen Juden im Kreditwesen 

Wenngleich der Handel den wichtigsten Erwerbszweig fiir die osterreichischen 
Juden darstellte, spielte die Geldleihe auch im 16. und 17. Jahrhundert eine nicht ge- 
ringe Rolle. Bereits bei der Ansiedlung von Juden in Niederdsterreich in den Jahren 
nach 1496 privilegierte der Kaiser einige bedeutendere Kreditgeber speziell und siedelte 
sie in den &sterreichischen Lindern an. Allen voran war dies Hirschl von Graz, der ein 
wichtiger Kreditgeber niederdsterreichischer Adeliger war und auch an den Landes- 
herrn Geld verlieh.2*° Nach dem Tod Hirschls fithrte wohl sein Schwiegersohn Méndl 

von Zistersdorf die Geschifte weiter und wurde ebenfalls zu einem Kreditgeber sowohl 

des Landesherrn Ferdinand I. als auch anderer Adeliger. Auch Simon Giinzburg war 
ein bedeutender Kreditgeber, nicht nur fiir den Adel in der Markgrafschaft Burgau, son- 

dern wohl auch fiir den 6sterreichischen Landesherrn und Kaiser.? 
Diese Kreditgeber waren allerdings die Ausnahmen. Besonders im 16. Jahrhundert, 

als sich die Landgemeinden in den Ssterreichischen Lindern noch nicht konsolidiert 
hatten, gab es wohl nur wenige Juden, die in groferem Umfang in der Geldleihe tatig 

waren. Dies 4dnderte sich nur bedingt, als im 17. Jahrhundert die Zahl der Landge- 

meinden stark angewachsen war. Fiir grofere Kreditgeschifte, wie sie etwa die Hof- 

juden titigen konnten, bestanden auf dem Land nur wenige Moglichkeiten. Wichtiger 

waren dort wie auch in der Stadt der Pfandleihhandel und die Geldleihe von kleinen 

Summen, mit denen téglich fillige Zahlungen vorfinanziert wurden. Kreditnehmer wa- 

ren sowohl Stidte und Biirger als auch adelige Obrigkeiten oder Geistliche.?** Aller- 

dings konnten jiidische Pfand- und Geldleiher den Bedatf an kleineren und kurzfristi- 

gen Darlehen der Landbevélkerung keinesfalls decken.?* Auch wenn das Gesamtvolu- 

men der Darlehensgeschifte nicht ermittelt werden kann, mufl davon ausgegangen wer- 

den, dafl die meisten Geschifte von christlichen Kreditgebern, sei es von Verwandten, 

Mitbiirgern, der Grundherrschaft oder kirchlichen oder stidtischen Institutionen, ge- 

tatigt wurden und daB durch Juden betriebene Geldleihe nur einen geringen Prozent- 

satz ausmachte. 
Anders als im Spatmittelalter spielten in der Frithen Neuzeit bis auf einige Aus- 

nahmen Kredite an den Landesfiirsten eine sehr untergeordnete Rolle. Erst nach der 

Etablierung der jiidischen Gemeinde und der Hofjudenschaft in Wien nahmen die 
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kaiserlichen Behérden wieder vermehrt Kredite bei Juden auf, sowohl bei der Wiener 
Judenschaft insgesamt a]s auch bei Einzelpersonen.?* Besonders die niederdster- 
reichischen Landstinde erwiesen sich dabei als gréfere Schuldner. So war die 
Landschaft den beiden \jener Hofjuden Jakob Frinkl und Zacharias Mayr im Jahr 
1653 iiber 156000 Gulden schuldig*” Auch in den vorderdsterreichischen Lin- 
dern stellten einzelne privilegierte Juden dem Landesherrn und dem lokalen Adel 

Kredite bereit. 
Weit bedeutender als dje &sterreichischen jidischen Kreditgeber war der Prager Jude 

Mordechai Meisl. Der um 1600 in Prag titige, hoch privilegierte und in der Gemeinde 

als Primas und Wohltitiger geachtete Meisl stieg zu einem der wichtigsten Finanziers Ru- 
dolfs II. auf, eine Position, die Juden bis zur Bliite der Hofjudenzeit im 18. Jahrhundert 
nicht mehr einnehmen soljten. Innerhalb von nur vier Jahren von 1597 bis 1600 vergab 
Meisl Kredite von insgesamt mindestens 340000 Gulden an den Kaiser.2%¢ Dies war ihm 

nur durch persénlichen Reichtum moglich — und dieser war im Vergleich auch zu ande- 
ren Vermégenden der Prager Ju denstadt grof: Mit zumindest einer halben Million Gul- 
den, davon rund 230000 Gulden an Bargeld, hinterlief} er ein gewaltiges Vermogen, das 

allerdings nach seinem Tod 1601 von Rudolf II. eingezogen wurde?"” Argumentiert 
wurde dies damit, da die Geldgeschéifte Meisls der Landesordnung zuwiderlaufen wiir- 

den. Seine Privilegien und auch sein Testament wurden posthum fiir ungiiltig erklrt, 
seine Erben kamen trotz jahrzehntelanger Prozesse nicht zu ihrem Geld. 

Mordechai Meisl war wohl in vieler Hinsicht ein Sonderfall; er zeigt aber sehr dra- 
stisch die gegenseitigen Abhingiglkeiten auf: einerseits die Abhingigkeit der habsbur- 
gischen Landesherren von potenten Kreditgebern, die trotz der schlechten Zahlungs- 

moral der Habsburger bereit waren, ihnen Darlehen zu gewéhren, und andererseits die 

Abhingigkeit der Juden von landesfiirstlichen bzw. kaiserlichen Privilegien, die siesich 

zum Teil durch Kredite erlcauften. Die Kredite, die etwa die Wiener Judenschaft ne- 

ben ihren Kontributionen jmmer wieder gewihren muf3te, wurden, soweit dies aus den 

Quellen erschlossen werden kann, vom Landesfiirsten nicht zuriickbezahlt. So konnte 
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das Kreditgeschift zwar Vorteile bringen, war aber grundsitzlich mit grofen Unsi- 
cherheiten verbunden. 

Das Geldgeschift war zudem als unehrenwerte Betitigung schlecht angesehen und 
trug mehr zur Verfestigung und Verschirfung antijiidischer Stereotype bei, als dies bei 
jeder anderen Titigkeit von Juden der Fall war. Wucher und Betrug waren die zentra- 
len Vorwiirfe gegen Juden in der Frithen Neuzeit. Die Polemik gegen die »wucherischen 
Kontrakte« der Juden wurde wesentlich durch die &sterreichischen Landstinde vor 
allem im 16. Jahrhundert, nicht zuletzt aber auch durch die Kirche getragen. Be- 
schwerden gegen Juden und Forderungen nach Ausweisung wurden haufig mit ihrem 
Engagement im Kreditgeschift begriindet.?*® Zielpunkt der Kritik waren die geforder- 
ten Zinsen. Im Speyerer Privileg von 1544 war den Juden des Heiligen Rémischen 
Reichs zwar zugestanden worden, wegen ihrer hoheren Steuerleistungen mehr Zinsen 
als Christen zu nehmen, sowohl die Reichspoliceyordnungen als auch landesfiirstliche 
Verordnungen versuchten jedoch, den allgemeinen Zinssatz fiir christliche wie jiidische 
Kreditgeschifte auf einem wesentlich geringeren Niveau festzulegen.?*® Offensichtlich 
konnten diese Verordnungen aber nicht durchgesetzt werden, in der Praxis waren 
weiterhin deutlich hohere Zinssitze iiblich. In Prag wurden Kredite etwa hiufig mit 6 
bis 10 Prozent Zinsen vergeben. Die Kredite Mordechai Meisls an den Kaiser wurden 
mit einem sogenannten »Judenzins« von — umgerechnet auf einen jihrlichen Zinssatz — 
24,8 Prozent verzinst. Die Griinde fiir einen so hohen Zinssatz lagen einerseits in der 
kurzen Laufzeit der Kredite, die meist nur wenige Wochen betrug, zum anderen aber 
sicherlich auch in der schlechten Zahlungsmoral der kaiserlichen Behérden und dem 
damit verbundenen hohen Risiko fiir den Kreditgeber.?® Wahrscheinlich hatte auch die 
Wiener Judenschaft das Recht, héhere Zinsen als die allgemein iiblichen zu nehmen. In 
den 1620er Jahren lag der Zinssatz fiir kurzfristige Kredite — wiederum auf eine jahr- 
liche Laufzeit umgerechnet — zumindest theoretisch bei circa 30 Prozent.?! In der 
Praxis wurden jedoch nur wenige Kredite zu diesem Zinssatz vergeben. Auch be- 
schrinkten sie sich allein auf die 6konomische Oberschicht der Juden, wihrend die 
Mehrzahl der Darlehen zu geringeren Zinsen gewdhrt wurde. 

4. Vom Pagamenthandel zur Miinzpacht: 
das Engagement der Juden in der Miinzproduktion 

Ein nicht unbedeutender Erwerbszweig war der Handel mit Edelmetall, ein Wirt- 

schaftszweig, der fiir Juden jedoch nur in einem sehr eingeschrinkten Maf} zuginglich 
war. Durch das Verbot, sich in den Bergstidten der habsburgischen Linder, in denen 
Erz abgebaut wurde, aufzuhalten, war Juden der direkte Handel mit dem Rohstoff, also 
vor allem Silber, aber auch Gold, nicht méglich. Abnehmer des Edelmetalls waren 

neben Goldschmieden in erster Linie die Miinzstitten. Wihrend jedoch die Miinzen in 
den westlichen &sterreichischen Lindern auf eigene Edelmetallressourcen zuriickgrei- 
fen konnten, war dies bei der Miinzstitte Wien nicht der Fall. Ohne direkte Verbindung 

zu einem der groflen Edelmetallproduzenten war sie auf eine Belieferung mit soge- 
nanntem »Pagament, also mit Bruchsilber, angewiesen.”? Und genau unter diesen Be- 
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dingungen konnten sich Juden, anders als in den westlichen Lindern, auch in groferem 
Umfang am Edelmetallhandel mit der Miinze beteiligen. 

Schon vor der Mitte des 16. Jahrhunderts waren einige Juden, die im Umfeld derWie- 
ner Miinzstitte tétig waren, in Niederdsterreich angesiedelt und mit Privilegien ausge- 
stattet worden. Von einem nicht ndher benannten Israel, der aus dem oberungarischen 
Posing stammte, und einem Moses ist uns bekannt, dal} sie die Miinzstitte mit Bruch- 

silber versorgten und dadurch in den Genul} einer Aufenthaltserlaubnis in Osterreich 
unter der Enns kamen. Ein dritter Jude, Israel Gutmann — eventuell auch identisch mit 

dem oben genannten Israel —, war offensichtlich als Scheider fiir die Wiener Miinzstitte 
tatig.?>> Wahrscheinlich bestand daher ein Zusammenhang zwischen der Ansiedlung 

von Juden in Wien und Niederosterreich und den Pagamentlieferungen an die Wiener 
Miinzstitte, deren Mangel an Rohstoff durch den Riickgang der Silberressourcenin den 
habsburgischen Lindern ab dem spiten 16. Jahrhundert noch verschirft wurde. So lie- 
ferten auch in den folgenden Jahrzehnten Juden immer wieder Bruchsilber an die Wie- 
ner Miinzstitte. Aber erst mit der Etablierung einer jiidischen Gemeinde in Wien kam 

es zu Geschiften in grofferem Umfang, vor allem als ab 1618 mit dem enormen Fi- 

nanzbedarf wegen des Dreiffigjahrigen Krieges das Miinzgeschift »boomte«. Da fiir die 

Bezahlung der Truppen zu wenig gemiinztes Geld vorhanden war, begann man, den 

Edelmetallgehalt des Geldes bei gleichbleibendem Nominalwert zu senken, was| die 

Geldmenge erhdhte und den Gewinn der Miinzproduzenten erheblich steigerte. Folge 

davon war jedoch eine rasante Inflation. Ab 1619 wurden in b6hmischen und mahri- 

schen Miinzstitten minderwertige Miinzen, sogenannte »Kippermiinzen«, gepragt, ab 

1621 schlieBlich auch an den kaiserlichen Miinzstitten.* Zur kurzfristigen Geldbe- 

schaffung, die unabhingig von der Miinzproduktion sein sollte, wurden die Miinzstit- 

ten an private Unternehmer, darunter auch Juden, verpachtet. In der Folgezeit waren 

Juden neben dem Pagamenthandel auch im Umtausch von »gutem« gegen »schlechtes« 

Geld im Auftrag des Kaisers engagiert, was zu einem Aufflammen der Judenfeindschaft 
fihrte.?” 

Bereits 1618 hatten die Wiener Hofjuden Abraham Ries und Veit Brod die Miinz- 

stitte von Graf Paul Sixt Trautson gepachtet. Um das Jahr 1620 konnten sich die Wiener 
Hofjuden schlieflich im kaiserlichen Miinzwesen etablieren. Auch wenn der kaiserliche 
Reichshofrat explizit davon abriet, gelang es 1621 einem Konsortium von Wiener Juden 
unter der Federfithrung von Abraham Ries, an dem auch der Hofjude Salomon Wolf 
(Auerbach) beteiligt war, die kaiserliche Miinze fiir ein Jahr zu tibernehmen.?¢ Ab 1622 
wurde schliefllich in Wien zusitzlich eine »Spanische Miinzstitte« eingerichtet, die spa- 
nische Hilfsgelder fiir die Kriegfiihrung ummiinzte und der ebenfalls Wiener Juden 
angehorten. Und auch an anderen Miinzstitten, wie in Prefburg, Olmiitz/Olomouc 
und Briinn/Brno, engagierten sich Wiener Juden.?” Der Héhepunkt der »Kipper-und 
Wipperzeit« wurde im selben Jahr erreicht, als alle b6hmischen, mihrischen und 
niederdsterreichischen (darunter auch die Wiener) Miinzstitten an ein 15k6pfiges Kon- 
sortium unter dem aus den Niederlanden stammenden Prager Kaufmann Hans de Witte 
verpachtet wurden. Beteiligt an dieser Pacht, die nach einem Jahr allerdings nicht mehr 
verldngert wurde, waren unter anderen die Adeligen Albrecht von Wallenstein, Karlvon 
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Liechtenstein, Hans Ulrich von Eggenberg und der Vorsteher der jiidischen Gemeinde 
von Prag, Jakob Bassevi.?® 

Bereits 1623 wurde das Ausprigen von minderwertigem Geld durch die »Miinz- 
calada« Ferdinands II. beendet und den Wiener Juden unter Androhung des Verlusts 
aller ihrer Privilegien der Silber- und Pagamenthandel sowie die Einschmelzung und 
Ausfuhr von Miinzen verboten.?® Die zuvor geprigten minderwertigen Miinzen wur- 
den eingezogen, eingeschmolzen und in hochwertige Miinzen umgeprigt. Fiir diese 

Aufgabe reichten allerdings die bestehenden Miinzstitten nicht aus. In den Jahren 1624 
bis 1626 muflte daher eine zusitzliche Miinzstétte in St. Polten eingerichtet werden, wo 

man zur Ummiinzung des Geldes wiederum auf Wiener Juden zuriickgriff, die zuvor in 
der spanischen Miinzstitte titig gewesen waren.?® 

Mit der Miinzcalada war die Titigkeit von Juden an den kaiserlichen Miinzstitten 
allerdings nicht beendet. Schon ein Jahr spiter wurde die Wiener Miinze ein weiteres 
Mal an eine Miinzgesellschaft um den Wiener Hofjuden Israel Wolf verpachtet. Auch 
wenn diese Pacht bereits kurz darauf wieder aufgekiindigt wurde,?! arbeiteten Juden 

auch weiterhin fiir die Wiener Miinzstitte. Ein Jude, Salomon Wexler, war dort als 
Scheider titig, und ab den 1640er Jahren waren Juden als Miinzlieferanten an der 
kaiserlichen Miinze beschiftigt, wie etwa der Hofjude Juda Pollack, der sogar den Titel 
eines »kaiserlichen befreiten Miinzlieferanten« fiihrte, aber auch die Hofjuden Jakob 

Prager und Jakob Levi del Banco.?62 Bis zu ihrer Ausweisung aus Wien versorgten jiidi- 

sche Pagamenthindler die Wiener Miinze mit Silber. Offensichtlich hatten sie dort eine 

so zentrale Rolle inne, daf die Silberversorgung der Miinzstitte nach der Vertreibung 
vollstindig zusammenbrach. Doch obwohl der kaiserliche Miinzmeister Matthias Mit- 

termayr von Waffenberg dringend darum bat, zumindest die zwei wichtigsten kaiser- 
lichen Miinzlieferanten wieder in die Stadt einzulassen, da sonst der Fortbestand der 

Miinze gefdhrdet wire, blieb der Kaiser bei seinem Entschluf, keine Juden mehr dul- 

den zu wollen.?® Da trotz intensiver Verhandlungen den Wiener Juden eine Riickkehr 
in die Residenzstadt verwehrt blieb, wurde zumindest im Bereich der Miinze versucht, 

schnell Ersatz zu finden. Angeblich holte bereits 1673 Hans Graf Kollonitsch zur Um- 
miinzung des verrufenen polnischen Geldes heimlich Juden nach Wien, wo er sie im 

Garten des Grafen Falkenstein (= Trautson) versteckt hielt.?** Von lingerer Dauer 

diirfte dieses Arrangement jedoch nicht gewesen sein. Erst ab den 1720er Jahren wur- 
den wieder sogenannte Miinzjuden in Wien geduldet, deren Aufenthalt in der Stadt 
durch »Miinzpisse« geregelt war.? 

279



VI. Wien — das Zentrum jiidischen Lebens 
in Osterreich 

1. Von den ersten Spuren zur ausstrahlenden Gemeinde 

Eine jiidische Gemeinde 143t sich in Wien erst im letzten Viertel des 16. Jahrhunderts 
nachweisen. Doch die Anfinge jiidischen Lebens in Wien nach der » Wiener Geserakvon 
1420/21 reichen bis in das frithe 16. Jahrhundert zuriick. In den ersten Jahrzehnten nach 
1500 hielten sich wohl nur wenige privilegierte Juden tiber lingere Zeit in Wien auf. Dem- 
entsprechend wurden auch zunichst keine gesetzlichen Bestimmungen fiir die Anwe- 
senheit von Juden in Wien erlassen, sieht man von der 1511 ergangenen Kennzeich- 
nungspflicht ab.?¢¢ Eine erste Judenordnung Ferdinands I. aus dem Jahr 1528, die 1536 
ein weiteres Mal publiziert wurde, gewihrte unter scharfen Auflagen einen befristeten 
Aufenthalt in der Stadt. In Wien anséssige Juden werden darin nicht erwihnt, ein Indiz, 

da wohl zu dieser Zeit keine dauerhaft in der Stadt wohnten. So regelte diese erste Ju- 
denordnung vor allem die Modalititen fiir einen voriibergehenden Aufenthalt in Wien, 
die Kennzeichnungspflicht, die fiir alle Juden vorgeschrieben war, sowie das Verbot von 

sHantierung, Gewerb und Wechsl«.? An einem grundsitzlichen Aufenthaltsverbot fiir 

Juden in der Stadt wurde allerdings auch in den folgenden Jahren weiterhin festgehalten. 

Da zunichst nur einzelne Juden iiber lingere Zeit in der Stadt bleiben konnten, diirf- 

ten sich die verschiedenen Ausweisungsmandate Ferdinands I. in den 1540er Jahren 

nicht wesentlich auf Wien ausgewirkt haben.?’® Nur wenige Personen, die sich umdiese 

Zeit in Wien aufhielten, sind namentlich bekannt, so etwa der Arzt Elieser (Lazarus) aus 

dem vorderdsterreichischen Giinzburg, der wahrscheinlich im Jahr 1545 vom Inns- 

brucker Hof, wo er eine Weile titig gewesen war, nach Wien kam. Obwohl es ihm nicht 

gelang, eine Niederlassungserlaubnis zu erlangen, blieb er einige Zeit in der Stadt bzw. 

in Wolkersdorf, wohin er offensichtlich ausgewichen war.?% In den 1550er Jahren diirf- 

ten sich einige weitere Juden zeitlich befristet in Wien aufgehalten haben, denn im Zuge 

der 1554 erlassenen und aufgrund dreimaliger Fristerstreckung erst 1557 durchgefiihr- 

ten Ausweisung aus den niederdsterreichischen Landern wurden einigen Juden, darun- 
ter auch dem erwihnten Lazarus Giinzburg, Pal8briefe zur Abwicklung ihrer Rechtsge- 
schifte in Wien oder iiberhaupt eine verlingerte Aufenthaltserlaubnis erteilt.?”? Bereits 
in den 1560er Jahren lebten wieder einige Juden in der Stadt, beispielsweise Moses 

Kaufmann, der aus dem niederdsterreichischen Zistersdorf nach Wien gezogen war.?’! 
In ihren ersten Ansitzen wird eine jiidische Gemeinde in den 1570er Jahren faBlbar, 

als sich mehrere Juden dauerhaft in der Stadt niederlassen konnten. 1571 erlaubte Maxi- 
milian II. sieben jiidischen Familien, in der Stadt zu wohnen. Im selben Jahr ergingeine 
schriftliche Anfrage an die Niederdsterreichische Regierung und Kammer, wo die in 
Wien anséssigen Juden in Zukunft untergebracht werden sollten.?’2 Nachdem die Idee, 
sie aullerhalb der Stadt anzusiedeln, verworfen worden war, wurde vorgeschlagen, den 
Juden in der Stadt ein Wohnhaus zuzuweisen, das einem christlichen Aufseher sowie 
einem jiidischen Vorsteher (»Obrist-Jud«) unterstellt sein sollte. Vor allem sollte ver- 
hindert werden, daf fremde Juden in der Wohnstitte der Wiener Juden Aufnahme fiin- 
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den. Das Haus bei der »Himmelpforten« (ein Kloster im Bereich der heutigen Rau- 

hensteingasse/Himmelpfortgasse), das schlieflich von der Stadt zur Verfiigung gestellt 

wurde, erwies sich jedoch als zu klein, um die sieben Familien sowie die sich voriiber- 

gehend aufhaltenden Juden beherbergen zu kénnen.?”? 
Zwar schlof der Ende des Jahres 1572 von Maximilian II. erlassene Ausweisungsbe- 

fehl fiir alle Juden aus Osterreich ob und unter der Enns auch die Juden Wiens mit ein, 

allerdings verliefen wahrscheinlich nur wenige die Stadt bzw. kehrten die ausgewiese- 
nen bald wieder zuriick.?’* Denn bereits 1582 wurden im Zuge von Geldforderungen 
an die Wiener Judenschaft Nachforschungen iiber Zahl und Vermogen der in Wien 
wohnenden Juden angestellt. Im gleichen Jahr stellte die Wiener Judenschaft ein Ansu- 
chen um Weiterfiihrung ihrer Geldgeschifte.?” Da der erste unzweifelhaft datierbare 

Grabstein des jiidischen Friedhofs in der Seegasse ebenfalls aus dem Jahr 1582 stammt, 

ist davon auszugehen, daf bereits vor der Jahrhundertwende eine jiidische Gemeinde 

mit zumindest rudimentirer Infrastruktur bestand. Daneben weist die Selbstbezeich- 
nung der Wiener Juden als »befreite Judenschaft von Wien« auf eine bereits erfolgte In- 

stitutionalisierung der Gemeinde hin. Eines der ersten Gemeindemitglieder war der 
wahrscheinlich schon von Maximilian IT. privilegierte Veit Munk, der spitere Vorsteher 
der Gemeinde.?’¢ 

Da in Wien 1598 eine Synagoge, ein rituelles Bad (Mzkwe) und ein Friedhof bestan- 
den, kann spitestens um die Jahrhundertwende von einer jiidischen Gemeinde gespro- 

chen werden.?’” Um 1600 gab es bereits 

zwei kaiserlich sanktionierte (»befreite«) 
Synagogen bzw. als solche genutzte Pri- 

vatriume in der Stadt.?’® Die Gemeinde 
hatte trotz der Gegnerschaft der Stadt 
und der nach 1596 regelmilig erhobenen 
Geldforderungen seitens des Landesfiir- 
sten an Selbstbewufltsein gewonnen. 

1608 trat sie anldBlich des feierlichen Ein- 
zugs des ungarischen Konigs und gleich- 

zeitigen Statthalters der Gsterreichischen 
Linder Matthias (II.) offentlich auf, wie 

etwa in einem zeitgenossischen Bericht 
des Hieronymus Ortelius berichtet 
wird.?”? Auch Johann Holzmiiller be- 
schrieb diese Huldigung der Wiener Ju- 
denschaft: »Interim auch die Juden sich / 
Etwas erzaigten ghorsamlich, / Vnterm 
Lubegg nemblich zur frist / (Wos Haus 
bey der gulden Gans ist) / In schon Prie- 
sterlichem Ornat, / Mitihrm Talmuthvnd & 

zehn Gebott / Sambt einem Himel, somit  Ehrenpforte der Wiener Judenschaft fiir Kénig 
Zier / Formiert viad gmacht nach ihr Mo- Matthias 1608, Kupferstich von Georg Keller 

s < Bedr w LA, 
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nier / Sich sehen liessen an dem ort«. Vor der Burg hatten die Wiener Juden eine eigene 
Ehrenpforte erbauen lassen, um dem Kénig ihre Referenz zu erweisen.?® 

Die Rechtsstellung der Wiener Judenschaft blieb jedoch trotz dieser 6ffentlichen Ge- 
ste unsicher, nicht zuletzt wegen neuerlicher Ausweisungsbefehle oder -drohungen: 
1611 wurde die Wiener Judenschaft mit der Sperrung ihrer Geschiftsgewolbe durch die 

Stadt konfrontiert. Zwar wurde diese durch kaiserlichen Befehl wieder aufgehoben, 
diirfte aber AnlaR fiir den im selben Jahr ergangenen Ausweisungsbefehl fiir alle Juden 
ohne landesfiirstlichen Schutzbrief gewesen sein.?®! Da die Ausweisung nicht umgesetzt 
wurde, erging 1614 ein weiterer Befehl, demgemél die Schutzbriefe eingezogen wur- 

den und alle mit Ausnahme der privilegierten Hofjuden die Stadt verlassen muften. 

Den Hofjuden wurde angeboten, gegen eine Zahlung von 15000 Gulden sowie der 

Hilfte einer in Zukunft einzuhebenden jdhrlichen Steuer in Wien bleiben zu diirfen. 

Zwei Jahre spiter bot der Hofjude Isak Buchdrucker an, 10 000 Gulden fiir die Wieder- 

aufnahme der vertriebenen Wiener Juden zu zahlen; diese erfolgte schlieBlich 1617, je- 

doch wurden die Riickkehrer der Gerichtsbarkeit der Stadt Wien unterstellt.?®2 Damit 

gab es in der Stadt drei Gruppen von Juden mit unterschiedlicher Rechtsstellung: die 

Hofjuden, die befreiten und die unbefreiten Juden. Das Interesse des Kaisers galt dabei 

im besonderen einzelnen finanzkriftigen Juden, die durch individuelle Privilegien an 

den Hof gebunden und gleichzeitig dem rechtlichen und fiskalischen Zugriff der .Stadt 

entzogen werden sollten. In Folge der Ausweisung von 1614 verlieh Kaiser Matthias an 

elf Juden ein Hofjudenprivileg: Salomon und Israel Wolf, Abraham Brod, Salomon 

Munk, Lew Brod, Lew Pinkas, Moses und Markus Lew, Gerstl und Samson, David und 

Lasl Lazarus, Gerstl und Joachim Gerstl sowie Jakob Benisch.?® Diese fithrenden Min- 

ner standen an der Spitze der bereits grof8eren, circa 300 Personen umfassenden Wie- 

ner Gemeinde. 
Der finanzielle Druck, unter den die Wiener Judenschaft seit 1596, verstirkt jedoch 

im Zuge der Ausweisung von 1614 geraten wat, lieB auch in den Folgejahren nicht nach. 

Der Ausbau der rechtlichen Stellung der Gemeinde blieb de facto direkt von den Zah- 

lungen der Juden an die Obrigkeit abhingig, so wie auch die Privilegierung einzeh?er 

Juden mit deren 6konomischem Nutzen fiir den Kaiserhof verbunden war. Der obrig- 

keitliche Druck auf die Wiener Judenschaft sowie ihre Kontrolle, etwa durch den Be- 

fehl, auch die verstorbenen Juden wie die Christen beschauen zu lassen,?® verschirften 

sich. 
In Folge der Ubersiedlung des Kaiserhofes von Prag nach Wien 1612/13 zogen ge- 

gen Ende des Jahrzehnts weitere Juden in die Residenzstadt?® Unter Ferdinand IL. 

wuchs die Wiener Judenschaft nicht nur zahlenméBig stark an, sondern spielte auch eine 

grofere Rolle innerhalb der kaiserlichen Finanzwirtschaft, was sich nicht zuletzt in der 

vermehrten Aufnahme von Hofjuden sowie durch kontinuierliche Geldforderungen 
des Kaisers, die sich zu einer regelmdfigen Steuer entwickelten, duflerte. Im Gegenzug 

wurde die Gemeinde rechtlich auf ein stabiles Fundament gestellt: 1619 nahm der neue 
Kaiser Ferdinand II. die Wiener Juden wegen wiederholter Ubergriffe in besonderen 
kaiserlichen Schutz. Im folgenden Jahr erhielt die Wiener Judenschaft das Recht, eine 

Gemeinde mit allen dazugehérigen Institutionen aufzubauen.?®¢ Eine Synagoge, ein 
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Lehrhaus und ein fiir innerjiidische Streitsachen zustindiges Rabbinatsgericht wurden 

eingerichtet, ein Altestenrat zur Vertretung der Gemeinde nach auBen sowie Rabbiner, 

Kantor, Schulklopfer, Schichter und Gemeindeschreiber eingesetzt. Damit war die 

jiidische Gemeinde Wiens mit ihren Institutionen rechtlich voll anerkannt worden. Wa- 
ren bereits unter Kaiser Matthias Tendenzen einer Vereinheitlichung der Rechtsstellung 
der Wiener Juden zu erkennen, so wurde mit der Verordnung von 1620 eine Gemeinde 
geschaffen, die gegeniiber der Obrigkeit als Einheit auftreten konnte. 

Ab Beginn der 1620er Jahre erhob die Stadt verstarkt Protest gegen die Anwesenheit 

der jiidischen Bevolkerung in Wien. Nachdem der Hofjude Abraham Ries 1622 ein Haus 
mieten konnte, begannen kurz darauf Verhandlungen um den Ankauf eines Geb4udes 

zur Einrichtung einer Gemeindesynagoge. Zwar wehrte sich die Stadt Wien heftig gegen 
dieses Ansinnen, schlufendlich konnte sie sich jedoch nicht durchsetzen. Die Wiener 
Judenschaft erwarb das Haus des verstorbenen Biirgers Maximilian Schwanser am Kien- 
markt (heute Sterngasse 6) — freilich gegen entsprechende Kompensationszahlungen an 
die Stadt: Sie mullten ein weiteres Haus in der Stadt erwerben, das sie gegen das Haus 
am Kienmarkt eintauschten und an die Stadt abgaben. Gegen zusitzliche Zahlungen 
sollten sie von allen stddtischen Steuern befreit sein.?’” Am selben Tag erhielt die jiidische 
Gemeinde ein Privileg, das den Kauf des Hauses sowie dessen Umbau zur Synagoge ge- 
stattete. Voraussetzung war allerdings, dal das Gebiude von auflen nicht als Synagoge 
erkennbar war. Daneben wurden mit diesem Privileg die rechtlichen Kompetenzen der 
Gemeinde ausgebaut:?® So wurde ihr ein Mitbestimmungsrecht bei der Aufnahme frem- 
der Juden in die Stadt sowie die Mdglichkeit, unliebsame Zuwanderer mit dem Bann zu 
belegen, eingerdumt. Ausgewiesene Personen hatten dariiber hinaus ein Strafgeld an die 
kaiserliche Kammer zu entrichten. Damit versuchte sowohl die kaiserliche wie auch die 
judische Seite, den Zuzug von weiteren Juden in die Stadt zu kontrollieren. 

Die Erlaubnis zum Umbau des erworbenen Hauses in eine Synagoge zog schnell neu- 
erliche Konflikte nach sich: Bereits ein Jahr spiter warf man den Juden vor, daf sie sich 
entgegen dem Verbot der Erkennbarkeit einer Synagoge von auflen unterstanden hitten, 
»fast einen Tempel zu erbauen«.? Dies diente als Anlal fiir eine breit angelegte Unter- 
suchung der Privilegien der Wiener Juden, in deren Verlauf bereits tiberlegt wurde, die 

Juden von der christlichen Stadtbevélkerung raumlich zu separieren.?” 
Bis 1624/25 lebten die Wiener Juden als Mieter in christlichen Hausern im Bereich 

des sogenannten Kienmarkts (im Bereich der heutigen Judengasse — Desider-Fried- 
mann-Platz — Seitenstettengasse), also innerhalb der Stadt. Zwar war dies kein zentra- 

ler Platz, die Nihe zum Hohen Markt, wo die Geschiftsgewdlbe der Juden lagen, 
machte ihn jedoch zu einem guten Wohnort. Mit dem Rotenturm, wo auch das Haupt- 
mautamt untergebracht war, war ein weiterer Verkehrsknotenpunkt fiir jiidische Han- 

delsleute leicht erreichbar. Und auch zur Schlagbriicke (eigentlich Schlachtbriicke, 
heute Schwedenbriicke), iiber die man den vor der Stadt gelegenen siidlichen Donau- 
arm (heute Donaukanal) iiberqueren konnte und von wo aus ein Hauptverkehrsweg in 
das nordliche Niederdsterreich bzw. nach Bohmen und Mihren ging, war es nicht weit. 

Die Tatsache, daf die Juden Wand an Wand mit christlichen Stadtbewohnern lebten, 
war immer wieder Gegenstand von Beschwerden oder auch Aktionen gegen die juidi- 

283



Dig ZEIT DI 
- R LANDJUDE JUDEN UND pig WiENER JUDENSTADT 1496-1670/71 

sche Bevglker , 

1624 d(;\:glllgi;l:;éilNlcllt zuletzt in Folge des Konflikts um die Synagoge wurde im Juni 
Chen i Olfen des Hofkriegsrats, Rom.bald Graf Collalto, der Auftrag erteilt, 

sollte es SiZ]1 g It aullerhalb der Stadt fi'u: eine neue »Judenstadt« zu finden. Dabei 

leben sollten, Als mlell? be_gl'efl.zten Wo.hnberelch handeln, in dem in Zukunft nur Juden 

_— Gemeinéleb SCll ieflich ein Platz im »Unteren Werd« (heute Leopoldstadt, 2. Wie- 

nungsanweisun GZB.{ ) gefm.lden word§n war, erfolgte im Dezember 1624 die W?h- 

jedoch bis 1 625g" g e 'endgfiltige f}b\mcklung der Ubersiedlung dauerte letztenfihch 
hatten, 2 » da sich die bereitgestellten Hiuser zunichst als zu klein erwiesen 

2. In der Judenstads 

. Die neu eingerichtete Judenstadt befand sich jenseits der Schlagbriicke in einem von 

Uberschwemmungen bedrohten Gebiet aullerhalb der Stadt.?*2 Durch Mauern von der 

Ulngebung abgegrenzt, kam diese Lebenssituation der in einem Ghetto gleich. Heute 
eines der urbanen Zentren Wiens, war dieser Bereich zu Beginn des 17. Jahrhunderts 

nur wenig bebaut. Die genaue Lage des Ghettos im Unteren Werd ist bekannt: Es lag 
in dem Geviert zwischen GroRer Sperlgasse (damals die Hauptgasse), Tandelmarkt- 

gasse, Kleiner Pfarrgasse und Taborstrafe. Seine raumliche Ausdehnung dnderte sichin 
den 45 Jahren zwischen 1625 und 1670 
nicht, nimmt man den Zukauf eines 

Grundes aullerhalb des Ghettos fiir die 
Anlage eines Spitals fiir Pestkranke aus.?” 

Wohl wurde es aber enger in der Juden- 

stadt, denn die Bevdlkerung nahm stark 

zu und erreichte bis zur Ausweisung 

1669/70 ein Maximum von wahrschein- 
lich 3 000 Personen. 

Eine ungefihre Vorstellung tiber die 
Lebensverhiltnisse gibt ein Hauserver- 

zeichnis aus dem Jahr 1660, das im Zuge 
einer Schitzung der Judenstadt entstan- 
den ist.?** Es zeigt, dal die meisten Hau- 

ser im Ghetto aus Stein oder Holz gebaut, 

ebenerdig oder einstéckig waren und zu- 

meist nur - wenig mehr Platz als eine 
Stube, eine Kiiche und eine oder zwei 
Kammern boten. Neben dem Wohnbe- 
reich war hiufig auch das Geschiftsge- 
wolbe im Haus untergebracht. Selten 
bewohnte nur eine Familie ein Haus, zu- 

meist teilte man sich den engen Raum mit 
Mietern oder, bei reicheren Familien, zu- 

e , 
- ~* 

Grenzstein des Ghettos im Unteren Werd 1656 
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mindest mit Dienstboten. Der Eindruck von beengten und wenig komfortablen Ver- 
hiltnissen in der Judenstadst ist allerdings etwas zu relativieren: Trotz der Enge, die vor 
allem nach dem starken Anwachsen der Bevolkerung herrschte, waren die Hauser wohl 
nicht schlechter als viele andere Hiuser der Vorstidte oder auch innerhalb der Stadt. 
1627 wurde etwa das Ghetto von einem Reisenden wie folgt beschrieben: »Sonst haben 
sie [die Juden] diese ihre Stadt damals innerhalb zweier Jahre ziemlich erbaut, feine 
Hiuser von Holz und Stein aufgerichtet und schon alles ziemlich in Gassen und Ord- 
nung gebracht gehabt.«?” 

Die Ubersiedlung in das Untere Werd lag nicht nur im Interesse des Kaisers und der 

Stadt, sondern hatte auch fiir die Judenschaft einige Vorteile: Auch wenn die Juden 
fortan tiglich zwischen dem Ghetto und der Stadt pendeln mufiten, war innerhalb der 
schiitzenden Mauern der Judenstadt jiidisches Leben relativ sicher.??¢ Und auch dem 
Wunsch nach groferer Autonomie entsprach ein Zusammenleben in einem gemein- 
samen Wohnviertel. Zudem wurde 1624 mit der Ubersiedlung die Judenschaft von Fer- 
dinand II. neuerlich unter kaiserlichen Schutz gestellt und privilegiert.?” So sollten die 

Juden mit ihren Familien und Angestellten in den Hausern im Unteren Werd nur so viel 
Steuern zahlen, wie zuvor die christlichen Untertanen zu entrichten hatten, sowie einen 
mit dem Magistrat von Wien, dessen Biirgerspital der Grundherr des Unteren Werds 

war, auszuhandelnden Betrag. Von allen anderen stidtischen Abgaben sollte die Ge- 
meinde hingegen befreit bleiben. Durch die Unterstellung unter das obersthofmar- 
schallische Gericht, das zuvor nur fiir die Hofjuden zustindig gewesen war, unterstand 
die Judenschaft der alleinigen Jurisdiktion des Kaisers, der damit die Juden dem Zugriff 
der Stadt Wien entzog. Zudem wurde den Juden der freie Eintritt in die Stadt, in der 

sie weiterhin ihre Handelsgew6lbe am Kienmarkt haben durften, gestattet, und sie wur- 
den von der Kennzeichnungspflicht befreit. Ihnen wurde erlaubt, weitere Hiuser in der 

Judenstadt zu bauen, ein rituelles Bad, eine Fleischbank und eine Synagoge einzurich- 
ten und das hierfiir nétige Personal selbst zu bestellen. »Judenrichter«, also die Ge- 
meindevorstiande, denen auch die Vertretung der Gemeinde nach aulen oblag, durften 

ebenfalls von der Judenschaft selbst gewzhlt werden. 

Ein Jahr spiter folgte ein weiteres kaiserliches Privileg, das die Rahmenbedingungen 
fiir die Handelstétigkeit der Wiener Juden festlegte. Unter anderem wurde ihnen zuge- 
billigt, auf Wochen- und Jahrmirkten ihre Waren frei zu verkaufen und an Mautstellen 

nicht die sogenannte Judenmaut, sondern christliche Mautsitze zu zahlen.??® Damit 
wurden die Wiener Juden gegeniiber den anderen, »auslindischen« bzw. »fremden« 

Juden privilegiert, die kein Handelsrecht in Wien besafen. Wiederum wurde die kai- 
setliche Schutzherrschaft iiber die Juden bestitigt und der Bruch oder die Miflachtung 
der jiidischen Privilegien unter Strafe gestellt. 

Diese Privilegierungen hatten allerdings auch ihren Preis: Im Gegenzug wurden den 
Wiener Juden in den folgenden Jahren nicht nur regelmifig Steuern abverlangt, son- 

dern auch sogenannte auflerordentliche Kontributionen. Besonders ab den 1620er Jah- 
ren war die Residenzstadt Wien ein Anziehungspunkt fiir 6konomisch starke und pri- 
vilegierte Juden, die vor allem im Umfeld des Hofes ihre wirtschaftlichen Chancen aus- 
zunutzen verstanden. Der 6konomische Aufstieg der Judenschaft legte gemeinsam mit 
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den Kontributionsleistungen das Fundament fiir weitere Privilegierungen der jidischen 
Gemeinde. 1632 wurde den Wiener Juden ein neues kaiserliches Privileg ausgestellt. 
Dieses erlaubte der Gemeinde, in innerjiidischen Zivilklagen, die sich auf die jiidischen 
Religionsgesetze bezogen, selbst Recht zu sprechen und Strafen zu verhingen. Zu die- 
sem Zweck durfte ein eigenes Gefingnis im Ghetto errichtet werden, das nicht zuletzt 
gewihrleistete, daf jiidische Gefangene gemill den Speisevorschriften versorgt werden 
konnten. Fiir alle anderen Klagen war jedoch weiterhin der Obersthofmarschall zu- 
standig.?® Offenbar gab es zu diesem Zeitpunkt bereits grofere Konflikte innerhalb der 
jidischen Gemeinde, da sechs Hofjuden, wohl auf eigenen Wunsch, von der Zustin- 
digkeit der innerjiidischen Rechtsprechung ausgenommen wurden — eine Sonderrege- 
lung, die jedoch nach heftigen Auseinandersetzungen und Protesten seitens der Juden- 
schaft bald wieder zuriickgenommen wurde.>® 
Regierungswechsel bedeuteten fiir die jiidische Gemeinde immer eine Zeit recht- 

licher Unsicherheit, da der neue Kaiser die Privilegien der Judenschaft bestitigen und 
erneuern mullte. Der Regierungsantritt Ferdinands III. im Jahr 1638 zog fiir die Wie- 
ner Judenschaft zunichst eine Einschrinkung ihrer Rechte nach sich.>® Der neue Kaiser 
lief8 sich nicht nur mit der Konfirmation der Privilegien der Judenschaft Zeit, sondern 
unterstellte im Jahr seines Regierungsantritts alle Wiener Juden dem stidtischen Magi- 
strat, schloB sie also von der Jurisdiktion des Hofes aus. Auflerdem sollten in Zukunft 
keine weiteren Hofjuden mehr ernannt werden, und Juden durften sich nicht mehr am 
kaiserlichen Hof oder in der Burg aufhalten. Die grof8te Beschrinkung bestand darin, 
dafl den Wiener Juden jeglicher Handel innerhalb der Stadtmauern verboten wurde. Sie 
mullten ihre Geschiftsgewdlbe in der Stadt aufgeben und durften nur mehr zwei zur 
Aufbewahrung von Pfindern benutzen.>®? 

De facto waren die Juden damit sowohl aus dem hofischen wie aus dem stidtischen 
Raum verbannt. Doch bereits im November desselben Jahres gelang es der Judenschaft, 
wiederum einen kaiserlichen Schutzbrief zu erhalten, wenn auch einen eingeschrink- 

ten: Zwar erneuerte der Kaiser seinen Schutz tiber die Judenschaft, belief sie aber un- 
ter der Jurisdiktion der Stadt Wien. Auch das Verbot der Handelsgew®lbe innerhalb 
der Stadt wurde aufrechterhalten, jedoch wurden den Juden nun vier Gewdlbe zuge- 
standen. In den folgenden Jahren erhielt die Judenschaft einen Teil ihrer fritheren 
Rechte zuriick. Zunichst wurden wieder 18 Geschiftsgewdlbe in der Stadt zugelassen, 
und nachdem 1640 alle Juden ohne Schutzbrief die Stadt hatten verlassen miissen, 

unterstellte der Kaiser die Judenschaft wieder dem obersthofmarschallischen Gericht. 
Damit war die friihere Rechtsstellung wiederhergestellt, auch wenn Ferdinand III. erst 
1645 alle Privilegien seines Vorgingers an die Wiener Juden bestitigte >® Ein letztes Mal 
wurden die Privilegien, nachdem sie auch 1652 bestitigt worden waren, noch einmal 

1659 unter Kaiser Leopold I. erneuert.>* 
Obwohl sich unter Ferdinand ITI. und Leopold I. die Konflikte zwischen dem Magi- 

strat und den Wiener Juden verschirften, verschlechterte sich die Rechtsstellung der 
Wiener Juden bis zur Ausweisung 1669/70 grundsitzlich nicht. Die Judenstadt vergro- 
Rerte sich und wurde im barocken Wien zu einer Attraktion, die auch von ausldndischen 

Touristen besucht wurde.*® Nicht nur Edward Brown, Leibarzt Karls II. von England, 
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der als Abgesandter der medizinischen Gesellschaft in London Europa bereiste und da- 
bei auch Wien besuchte, war Gast bei einem reichen Wiener Juden, auch der Gelehrte 

Johann Christoph Wagenseil erwarb sich zum Teil seine Kenntnisse tiber das Judentum 

im Wiener Ghetto, wohin er auch noch nach seiner Wiener Zeit Kontakte unterhielt.3% 

Trotz einer relativ gesicherten Rechtsstellung gestaltete sich jiidisches Leben in Wien 

aufgrund wiederkehrender und eskalierender Konflikte immer schwieriger. Bereits in 
den 1640er Jahren war es zu Ausschreitungen seitens der Studenten der Wiener Univer- 

sitit gegen die Judenstadt gekommen. Der Protest der Stadt gegen die Anwesenheit der 
Juden verschiirfte sich in den folgenden Jahren, es kam zu zahlreichen Ubergriffen, die 
schlieflich auch Todesopfer forderten.’” 1645 fiihrte die Festnahme und Hinrichtung 
des Konvertiten Franz Ferdinand Engelberger, der eine Hostienschandung gestanden 
hatte, zu Gewaltakten gegen Juden.>® Die scharfsten Gegner der Juden aber waren die 

Wiener Kaufleute. Diese fiirchteten ihre Konkurrenz im Handel und versprachen sich 
von einer Ausweisung wirtschaftliche Vorteile. Aber auch Konflikte innerhalb der Ju- 
denschaft fithrten dazu, daB die Wiener Gemeinde sich des Drucks von aullen nur 

schwer erwehren konnte: Bereits in den 1640er Jahren hatte ein Steuerskandal zur Ver- 

haftung mehrerer fiilhrender Gemeindemitglieder gefithrt>® 1651 kam es schlieflich zu 
einem Mord in der Judenstadt. Eleonore, wahrscheinlich die Tochter des Hofjuden 
Michael Schlesinger, wurde von einem unbekannten Reiter am Rotenturm erschossen. 

Die Vorstinde der jiidischen Gemeinde wurden inhaftiert, jedoch schliefflich mangels 
Beweisen auf freien Fuf} gesetzt. Wahrscheinlich waren tatsdchlich namhafte Juden an 
der Ermordung Eleonores beteiligt gewesen:*° Da sie den Steuerskandal bei den kaiser- 

lichen Behorden denunziert hatte, bestanden wohl handfeste Interessen, die »Verrite- 

rin« Eleonore mit Gewalt zu beseitigen. Nach einem weiteren Steuerskandal um den 
Steuerpichter Hirschl Mayr sowie aufgrund immer lauter werdender Vorwiirfe der Stadt 
gegen die wirtschaftliche Konkurrenz der Juden dnderte sich schlieflich auch die Stim- 

mung bei Hof. Waren noch zehn Jahre zuvor die Privilegien der Juden bestitigt worden, 
dachte man nun {iber ihre Vertreibung nach — und realisierte diese schlieflich auch. 

3. Das innere Leben: Institutionen und Gemeindeorganisation 

Im Gegensatz zur dufleren Entwicklung der jiidischen Gemeinde Wiens wissen wir 
nur wenig von ihrer inneren Verfaltheit. Spatestens um 1600 besall die Wiener Juden- 

schaft als Gemeinde alle dazu gehérigen Institutionen: Rabbiner, Synagoge, rituelles 
Tauchbad (Mzkwe) und Friedhof sind ab dieser Zeit belegt. Schon frith bestanden zwei 

Synagogen, davon eine die Privatsynagoge Veit Munks.?!! Dieser hatte in seinem Privi- 
leg von 1603 vom Kaiser das Recht zugesprochen bekommen, einen Rabbiner, Kantor, 

Schulklopfer und Lehrer zu bestellen. 1620 wurde die Gemeinde schlieflich offiziell an- 
erkannt und ihr gestattet, eine Synagoge oder Schule einzurichten, den Gemeindevor- 
stand zu wihlen und einen unparteiischen Rabbiner, einen Kantor, Schulklopfer und 

Fleischhacker aufzunehmen "2 
Eine Synagoge lag am Kienmarkt (heute Sterngasse 6), eine weitere Synagoge befand 

sich in der Parisergasse, Ecke Judenplatz3" Unklar ist, ob es sich dabei um eigene Ge- 
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biude oder um einzelne Riume handelte, die als Betstuben dienten. Daneben existier- 

ten weitere Privatsynagogen, das heil3t als solche genutzte Betrdume in Privathdusern, 
wie zum Beispiel die des Abraham Ries, der ein entsprechendes Privileg 1620 erhalten 
hatte. Wahrscheinlich wurde in diesen Synagogen auch gelehrt und gelernt, eine Je- 
schiwa scheint jedoch vor der Etablierung der Gemeinde in der Judenstadt im Unteren 
Werd nicht bestanden zu haben. Lehrer, bei denen vor allem Jungen, seltener belegt 
auch Midchen lernen konnten, gab es allerdings sehr wohl. Die Tatsache, daf® nicht we- 
nige S6hne Wiener Juden in Prag studierten, zeigt aber, dall wohl die Ausbildung in der 
bdhmischen Hauptstadt als besser angesehen wurde !4 

Wo die anderen Gemeindeeinrichtungen lagen, ist bis auf den Friedhof unbekannt. 
Von der Wiener Judenschaft konnte wahrscheinlich schon um 1570 ein Grundstiick in 
dem ebenfalls auflerhalb der Stadtmauern gelegenen »Oberen Werd« (Rofau, heute 9. 
Wiener Gemeindebezirk, Seegasse 9) vom Biirgerspital angekauft werden. Offensicht- 
lich hatten die Juden gemeinsam um die Zuweisung eines Grundes angesucht und die 
obrigkeitliche Erlaubnis erhalten, dort ihre Toten zu begraben. Spitestens ab 1582 — ein 
erster Grabstein stammt vermutlich schon aus dem Jahr 1540 — wurde dieses Geldnde 
als Begribnisstitte von der Gemeinde genutzt®®® und mufite mit deren Anwachsen 
schlieflich auch vergrofert werden. Nicht nur Wiener Juden wurden in der Folge hier 
begraben, sondern auch etliche Juden aus Niederdsterreich, die iiber keinen eigenen 
Friedhof verfiigten. So war beispielsweise Meir Enzersdorf aus dem gleichnamigen Ort 
nicht weit der Stadt als alter Mann nach Wien gezogen, um, wie es auf seinem Grabstein 
am jiidischen Friedhof heifit, in einer jiidischen Gemeinde zu sterben.>'¢ Nach der Aus- 
weisung von 1670 sorgten die Erben Jakob Frinkls durch eine Zahlung von 4 000 Gul- 
den an die Stadt Wien dafiir, daB der Friedhof, auf dem auch ihr am 17. April 1670 ver- 
storbener Vater begraben lag, erhalten blieb.?’” Heute befindet sich der Friedhof im 
Innenhof eines stddtischen Altersheimes. Noch vor den Verwiistungen durch die Na- 
tionalsozialisten hat Bernhard Wachstein eine vollstindige Dokumentation der beste- 
henden Grabsteine des Friedhofes vorgelegt.*'® 

Veit Munk unterhielt in Wien nicht nur eine Synagoge, sondern war auch der erste 
Vorsteher (»Judenrichter«) der Gemeinde. Bereits 1596 wird eine judenschaft aus des 
Veits Miincke judenschuel genannt, die sich iiber den — wahrscheinlich von Munk be- 
stellten — Rabbiner Wolf Abraham beim kaiserlichen Reichshofrat beschwerte.** Bis zur 
Ubersiedlung der Judenschaft in das Ghetto im Unteren Werd wissen wir nur sehr we- 
nig iiber die Gemeindeinstitutionen. Rabbiner waren nach Abraham Wolf vielleicht 
Isak Jomtow ben Uri und Manoach Handl ben Schemarja. Besser belegt ist, dafl der aus 
Polen stammende Rabbiner Jesaia Horwitz zwischen 1608 und 1614 in Wien wirkte. 32 
Ebenfalls aus Polen kam Simeon Wolf Auerbach — ein Familienname, der in Wien hiu- 
fig zu finden ist —, der das Amt zwischen 1615 und 1620 bekleidete und wie sein Vor- 

ginger anschliefend nach Prag wechselte. Die intensiven Beziehungen zwischen Prag 
und Wien, oder allgemeiner zwischen Osterreich unter der Enns und den béhmischen 
und mihrischen Lindern zeigen sich nicht zuletzt in der Tatsache, daf etliche Rabbiner 
nach ihrer Titigkeit in Wien in das im Vergleich zu der noch recht kleinen Wiener Ge- 
meinde viel gréf8ere, vor allem aber hinsichtlich der religios-kulturellen Ausstrahlungs- 
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kraft wesentlich bedeutendere Prag {ibersiedelten. Aber auch in die entgegengesetzte 

Richtung war ein Austausch moglich: Der niichste Wiener Rabbiner, Abraham Chaim, 

titig bis zu seinem Tod 1623, stammte aus dem bdhmischen Nikolsburg.??! 

Nach der Etablierung der Judenstadt im Unteren Werd wirkte erstmals ein {iberregio- 

nal bedeutender Rabbiner in der jiidischen Gemeinde: Nachdem er zunédchst Rabbinats- 
assessor in Prag und ab 1624 Rabbiner in Nikolsburg gewesen war, kam der gelehrte 
Rabbiner Jomtow Lippmann Heller (1579-1654), Schiiler des als Rabbi Low bekannten 

Maharal von Prag und Autor der bekannten Tosefot Jomtow, 1625 nach Wien. In seiner 

Selbstbiographie beschreibt er seinen zweijahrigen Aufenthalt nur kurz — bereits 1627 

wechselte er wieder nach Prag. 2 Erwdhnt ist, dafl er die Gemeindestatuten (Tzkkarot) 

verfaBt habe, die sich allerdings nicht erhalten haben’? Warum Heller die Wiener 

Gemeinde bereits nach zwei Jahren wieder verlieB, la3t sich nicht feststellen. »Wiewohl 

die Gemeinde von Wien durch Ehrenbezeugungen und Geldspenden mich zu behalten 

suchte, trug mich mein Herz dennoch nach Prag«,’? schreibt er in seinen Erinnerungen 
- hinzuzufiigen ist, daR es sich bei dem Wechsel nach Prag eindeutig um einen beruf- 

lichen Aufstieg handelte, Aber auch in dieser Position blieb er nicht lange. Wahrschein- 
lichim Zusammenhang mit seiner Funktion bei der Einhebung der Kriegskontributionen 
von der Judenschaft wurde er 1629 beim Kaiser wegen Bestechlichkeit und Verletzung 

der Religion durch seine Schriften denunziert,*®” worauf er nach Wien gebracht wurde 
und dort 40 Tage inhaftiert war, bis die Wiener Judenschaft eine Kaution in Héhe von 

10000 Gulden fiir ihn erlegen konnte. Einen wesentlichen Teil dieser Summe zahlte der 
mit ihm verwandte Jakob Bassevi von Treuenberg.’?® Unehrenhaft entlassen, war Heller 

nun an verschiedenen Rabbinaten titig, bis er schlieflich 1654 in Krakau verstarb. 

Auf Jomtow Lippmann Heller folgte wahrscheinlich Veit Munk der Jiingere, Sohn 

des gleichnamigen Gemeindegriinders.>?” Bis zur Ausweisung wirkten in der Judenstadt 
noch mehrere Rabbiner, von denen nur einige genannt werden sollen: Wiederum aus 
der Familie Auerbach stammte Menachem Mend! Auerbach (Menachem Man ben 

Isak), der nach seiner Ausbildung in Wien ungefihr zwischen den Jahren 1639 und 1645 
Rabbiner war. Bekannter war Schabtai Scheftel Horowitz (Schabtai Scheftel ben R. 

Jesaia ha-Levi Horowitz), der ebenfalls aus einer traditionsreichen Wiener Familie 
stammte. Er trat das Rabbinat wahrscheinlich erst nach 1655 an und verstarb 1660 in 
Wien. Horowitz unterhielt in Wien eine Jeschzwa, war ein bekannter Kabbalist und 
Verfasser mehrerer Werke.?2® Dal sich Schabtai Horowitz fiir Wien als Wirkungsstitte 
entschied, konnte ein Indiz dafiir sein, daf die in seiner Zeit nunmehr stark angewach- 

sene Gemeinde langsam auch an kulturellem und religiosem Prestige gewann. Denn 
auch sein Nachfolger war eine — in der Literatur so bezeichnete — rabbinische Grofe: 
Gerschon Ulif Aschkenasi, Schiiler von Joel Sirkes und Menachem Mendel Krochmal, 
war der letzte Rabbiner der Gemeinde vor der Vertreibung der Juden aus Wien.*?® Wie 
schon einige seiner Vorginger stammte auch Aschkenasi aus Polen und kam iiber 

Rabbinate in Mihren (Profnitz, Landesrabbiner von Mihren) nach Wien. Als Wiener 
Rabbiner war er auch fiir die Steuerzahlungen der Wiener und niederdsterreichischen 

Juden mitverantwortlich — daher auch seine Bezeichnung als »Landesrabbiner von 
Osterreich«. In sein Rabbinat fielen die Aufregungen um den angeblichen Messias 

—_— 
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Schabtai Zwi, in den wohl auch Teile der Wiener Juden Hoffnungen gesetzt hatten.**° | 
Aschkenasi wird in der Literatur vor allem als groffer Lehrer beschrieben: In Wien soll 
er sowohl in einer Jeschiwa (Talmudakademie) als auch in einem Bet ha-Midrasch (Lehr- : 
haus) unterrichtet haben, auch seine halachischen Rechtsgutachten als Rabbiner sind B 
erhalten geblieben.?** Nach 1670 ging Aschkenasi nach Metz.?* 

Noch spirlicher als die Informationen iiber die Rabbiner sind jene {iber andere Funk- 
tionére in der Gemeinde und {iber deren Organisation. Um 1620 bestand der Gemein- : 
devorstand der Wiener Gemeinde aus 16 Mitgliedern:*** Die oberste Spitze der Ge- : 
meinde bildeten fiinf »Judenrichter« in ihrer Doppelfunktion als Vorsteher (Parnassiz) HHsE | 
und Richter, gefolgt von zwei Beisitzern, also Geschworenen (Tow ha-Kahbal, »Vorneh- | SHEEEE 
mer der Gemeinde«), sechs Rabbinatsassessoren, die sowohl Streitigkeiten innerhalb R 
der Gemeinde als auch im Gesamtvorstand zu schlichten hatten, und drei Kassierern fh 

(Gabai Zedatka, »Raithindler«). Die fiinf Richter (Rosch ha-Kahal, »Haupt der Ge- H i 
meinde«) teilten sich die Gemeindefiihrung, der Ratsvorsitz, dem die laufenden Ge- PR 
schifte oblagen, wurde unter ihnen monatlich gewechselt und mit dem Amtstitel HIBRLR L 
Parnass ha-Chodesch (»Monatsrichter«) bezeichnet. Den Vorstand der Gemeinde bil- i _ 
dete ein Kollegium, sie wurde also nicht von einem Oberhaupt, wie in anderen Ge- | (HE G 
meinden, geleitet. Die Wahl des Vorstandes wie auch der Rabbiner erfolgte zwar selb- il - 

Toravorhang (Parochet), Wien vor 
1670. Seidensamt bestickt mit : 1 
Metallfiden, Pailletten und : il 
Glassteinen. Moses und Elkele , Wil 

Mirl, die nach der Ausweisung I !r H [ 

von 1670 von Wien nach Prag P LI 
kamen, stifteten diesen il M A 
Toravorhang der Prager ' 
Altneuschul. St 
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staindig durch die Gemeindemitglieder, mufte aber, wie beispielsweise auch in der Pra- 
ger Gemeinde, vom Kaiser bestitigt werden.?* Der Rabbiner hatte jurisdiktionelle 
Rechte gegeniiber der Judenschaft, wenn es um innerjiidische Angelegenheiten, alsoum 
Fragen des halachischen Rechts, ging. Daf} jedoch auch die Rabbiner innerjiidischen 
Klientelsystemen angehérten, zeigen mehrere interne Konflikte, die sich um einige von 
ihnen entspannen. 1601 etwa bat die Wiener Judenschaft — vielleicht im Zusammenhang 
mit den Auseinandersetzungen um den Rabbiner Abraham Wolf —, Prozesse in erster 
Instanz vor den Gemeindevorstehern fiihren zu diirfen.?* 

Mit der Ubersiedlung in die Judenstadt im Unteren Werd festigten sich die Gemein- 
destrukturen. Die erste Synagoge in der Judenstadt, die sogenannte »Alte Synagoge, 
befand sich in der Oberen Gasse (heute GrofRe Pfarrgasse 12). Mitte des 17. Jahrhun- 

derts, nicht zuletzt wohl als Folge des starken Anwachsens der Einwohnerschaft des 
Ghettos, kam eine weitere Synagoge hinzu, an deren Stelle heute die Leopoldskirche 
steht. Diese Synagoge, die als Klaussynagoge — eine zumeist von wohlhabenden Ge- 
meindemitgliedern getragene Stiftung, die Schiilern das kostenlose Lernen ermdglichte 

— bezeichnet wird, wurde von Zacharias Mayr (Zacharias Levi, Secharia ha-Levi) einge: 
richtet,®® seine Frau spendete die kostbaren Stickereien fiir Toramantel und -vorhang, 

Ein weiterer Toravorhang, der von Elkele bat Tanchum Meinster, der Frau von Moses 

Mirls ben Jakob ha-Levi (Heller-Wallerstein), fiir die Wiener Synagoge gestiftet worden 
war, wurde nach der Vertreibung 1670 nach Prag mitgenommen und dort 1686/87 re- 
stauriert. Er befindet sich heute als eine der wenigen nichtschriftlichen Quellen der 

Wiener Gemeinde im Jiidischen Museum Prag.?%’ 
Dariiber hinaus lie Zacharias Mayr neben der Synagoge ein Lehrhaus errichten. Um 

den Bestand dieser Schule iiber seinen Tod (1664) hinaus zu gewihrleisten, stiftete er 
auflerdem eine nicht unbetrichtliche Summe.>*® Daneben bestand auch in der zweiten 
Jahrhunderthilfte eine Jeschiwa. Ab circa 1660 ist schlieflich eine dritte Synagogeinider 

Judenstadt erwihnt, deren Standort jedoch unbekannt ist.>*® 
Alle diese Einrichtungen zeugen davon, daf die Wiener Judenstadt nicht nur zah: 

lenmiRig angewachsen war, sondern auch an religios-kultureller Ausstrahlungskraftge- 
wann. Fiir die Krankenfiirsorge wurde 1632 ein Spital aullerhalb des Ghettos einge- 
richtet, ein zweites, kleineres Spital war mit der Synagoge verbunden. Wegen! der 
Seuche im Jahr 1666 muflte zusitzlich ein eigenes Hospital auf dem Friedhofsgelande 
errichtet werden. Daneben existierte im Ghetto nicht nur ein Ritualbad (Badgasse);son- 
dern auch eine Strallenreinigung, die im Vergleich zur Stadt Wien fiir hygienischere\Ver- 
héltnisse sorgte**® Neben den drei Synagogen sowie den anderen Gemeindeinstitutio- 
nen verfiigte die Wiener Gemeinde in ihrer Hochbliite auch iiber ein eigenes Sxegelfitfilt; _ 

der hebriischen Umschrift »heilige Gemeinde von Wien«. > LS 
Zwei Memorbiicher, die eine Aufzihlung lokaler Personlichkeiten enthalten; zeige 

sich die Wiener Gemeinde im 17. Jahrhundert in der Tradition der groffen aschken 
Gemeinden sah. Das Memorbuch der Alten Synagoge wurde von den Erben]Jakob 
nach Fiirth nntgenommen WO es lange Ze1t verschollen war und erst 1998 Wlede 
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Memorbuch der ]udlschen Gemeinde Wiens (Furth) 

verdiente Wiener Juden bis zum Jahr 1670. Das Memorbuch der Klaussynagoge wurde be- 
reits im 19. Jahrhundert von David Kaufmann im mahrischen Mifllitz aufgefunden’* 

Mehr iiber das religiose Leben in der Judenstadt erfahren wir aus einem Reisebericht 
des sidchsisch-weimarischen Legationskanzlisten Johann Sebastian Miiller; der den Ge- 

heimen Rat und Kanzler Dr. Rudolf Wilhelm Krauf} anldflich des Regierungsantritts 
Leopolds I. nach Wien begleitete. Unter anderem besuchte er auch die Judenstadt und 

schilderte ausfiihrlich die Synagogen sowie einen Gottesdienst, an dem er teilnehmen 

konnte:>** »Sonnabend den 14. (24.) Aprilis Friih Morgens in die vor den Rothen- 
Thurm iiber der Schlag-Briicken absonderlichen gelegene / und mit ihren Thoren und 

Mauern ziemlich verwahrte Jiiden-Stadt gefahren / und erstlich die also genante alte- 

dann die neue Synagogen oder Kirchen besehen / welche ein Jude / auf erhaltene Kay- 
serl. allergniddigste Concession, auf seine Kosten bauen lassen / und wegen Erlangung 
solcher Freyheit / dem Kayser zwey Regimenter eines zu Rof} / dal’ andere zu Full mit 

aller Zugehdr mundiren und kleiden miissen / in beyden stehen die Weibs-Persohnen 
oben auf einen vergitterten Chor / die Manns-Personen aber unten / fast ein ieder vor 

sich auf einen hohen Pult ein Hebriisch-Buch habend.« Weiters schildett er von der 
Innenausstattung der Synagogen in erster Linie die Leuchter sowie die B#a, das Lese- 

pult fiir die Tora-Lesung: »In der Mitte ist ein etwa drey Ellen hoch erhabener steiner- 
ner Chor / darauf die von Ihnen also genanten Musicanten sitzen / in der alten'sung 
damals ein Altist und Bassist, welcher letzere 6fters in der Kayserl. Capelle mit aufwar- 

ten muss.« Offensichtlich war also einer der Vorsanger, der sicherlich'sehr gefillig sang, 
zuweilen auch in kaiserlichen Diensten tatig, 
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Miillers Schilderung des Gottesdienstes sowie der Bekleidung und Ausstattung 
orientiert sich vor allem an christlichen Vorstellungen, etwa wenn er den Toravorhang 
wie folgt beschreibt: »Oben an den Vorhange hiengen etliche weile Quasten / und drey 

Hiite fast dem Bischoflichen gleich.« Aber schlieBlich verfalte er seinen Bericht ja auch 

fiir ein nichtjiidisches Publikum. Daf er sich dabei }vohl nicht nur an selbst Beobach- 
tetes bzw. selbst Gehdrtes hielt, legt die auffillige Ubereinstimmung seiner Beschrei- 

bung mit zwei anderen Reisetagebiichern nahe,* etwa in folgendem Abschnitt: »Als 

nun die zehen Geboth verschlossen / trat einer von denen Aeltisten / vor einen bey obi- 

gen Schrank stehenden Tisch oder Altar / sunge und murmelte etwas / darin der gantze 
Haufe mit einstimte und ein grof Geschrey machten / mit den K6pfen nickend und in 

die Hghe hiipfend.« Authentizitit vermittelt hingegen die Feststellung, daf der Stifter 

der Synagoge, Zacharias Mayr, mit seiner Familie einen Ehrenplatz in der Néhe des 
Toraschreins hatte. 

Keine Parallelen zu anderen Berichten finden sich in der Beschreibung Miillers von 

der Begehung des Schabbats im Ghetto. »Die Speiffe / welche die Jiiden auf ihrem Sab- 
bath verzehren wollen / wird alle am freytag vorher zu gerichtet / und in einem heiflen 

Ofen / oder Asche warm behalten / denn sie am Sabbath gantz nichts kochen / auch 

kein Feuer anrithren / und fihet [fingt] sich der Sabbath am Freytag auf den Abend 

noch bey Sonnenschein an / sie essen keine Henne oder ander Fleisch / wie késtlich und 
rein es auch seyn m&ge / daran die Rabbinen das geringste / so wieder ihr Gesetz lauf- 
fet / finden; Auch handlen sie auf ihren Sabbathen gantz nichts / wann einer gleich noch 
so viel erwerben konte / rithren auch auf solche Zeit keine Miintze an / und darff kei- 

ner diesen Tag iiber eine halbe Meile zu Full reissen / reiten und fahren aber gar nicht 
/ die andern Fest-Tage / welche sie das Jahr iiber zu halten pflegen / werden gleich dem 
Sabbath gefeyeret / ausser daf sie Feuer und Licht anrithren auch sieden und braten / 
aber keinen Christen zu Gast laden mogen / welches sie doch am Sabbath thun diirfen.« 

Doch 14t sich auch davon nicht ableiten, dall diese Hinzufiigung aus eigenen Beob- 
achtupgen heraus gemacht wurde, zumal sie — wie tibrigens der gesamte Bericht —in vie- 

ler Hinsicht nicht tiber allgemein Bekanntes hinausgeht. Auch andere Publizisten, so 
etwa der Diener des Breslauer Stadtsyndikus Dr. Reinhard Rosa, Zacharias Allert, blei- 

ben im Allgemeinen, wenn es um die »seltsamen Zeremonien« in den Wiener Synago- 
gen geht.? 
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VII. Judische Gemeinden auf dem Land 

Jiidisches Leben spielte sich in der Frithen Neuzeit mehrheitlich nicht in stiddtischen 
Zentren, sondern auf dem Land ab. Mit den spitmittelalterlichen Vertreibungen waren 
die meisten stadtischen Gemeinden aufgelost worden. Zu einer Wiederbesiedlung kam 
es in Osterreich mit Ausnahme von Wien nur auf dem Land. Dies dauerte jedoch lange: 
Erst im letzten Drittel des 16. Jahrhunderts fand allmihlich eine Verdichtung jiidischer 
Siedlungen statt. Bis ins 17. Jahrhundert war jiidische Existenz durch Klein- und 
Kleinstsiedlungen geprigt, die sich nur langsam etablieren konnten. Viele Siedlungen 
blieben jedoch zu klein, um gemeindliche Strukturen aufbauen zu kénnen. Dieses 
Phinomen der Zersplitterung der einstigen grofferen Gemeinden, von denen nur we- 
nige ihre mittelalterliche Tradition fortsetzen konnten, in Kleinstsiedlungen wurde mit 
dem Begriff der »Atomisierung«** umschrieben. Sogenannte »Judendérfer«, in denen 
die jidische Bevélkerung einen wesentlichen Prozentsatz ausmachte und sogar die Zahl 
der Christen iibersteigen konnte, waren erst ein Phanomen des spiten 17. und des 
18. Jahrhunderts, besonders im vorderdsterreichisch-schwibischen, aber auch im frin- 
kischen Raum. Anders als in den meisten jiidischen Siedlungsorten konnten dort 
»christlich-jiidische Doppelgemeinden« entstehen** 

Grundsitzlich lassen sich die frithneuzeitlichen Landgemeinden nur sehr bedingt mit 
den mittelalterlichen Gemeinden vergleichen. Weitgehend gleichgeblieben waren ihre 
Tradition und auch ihre Funktion, wonach die religiése Gemeinde zentraler Baustein 

fiir das religidse wie das soziale und politische Leben war, doch die Rahmenbedingun- 
gen hatten sich geidndert. In den meisten Landgemeinden konnten die Strukturen und 
Institutionen der idealtypischen jidischen Gemeinde nur rudimentir ausgebildet wer- 
den.* Wihrend noch im Spitmittelalter genau zwischen einer vollgiiltigen Gemeinde 
(Kebhilla), einer Gemeinschaft ohne vollen Rechtsstatus (Chawura) und einer blofen An- 

siedlung (Jischuw) unterschieden wurde, entsprach dies nicht mehr der Siedlungs- 
realitdt der Friihen Neuzeit, in der vollwertige Gemeinden selten geworden waren, 
jedoch auch Siedlungen mit einem geringeren Institutionalisierungsgrad als Kebilla be- 
zeichnet wurden. Im 16. Jahrhundert waren nur Eisenstadt, Mattersburg, wahrschein- 

lich auch Kobersdorf, gegen Ende des Jahrhunderts Wien sowie einige Orte in den 
vorderésterreichischen Lindern wie das schwibische Thannhausen oder Ichenhausen 
vollstindige Gemeinden, die iber eine ausdifferenzierte Infrastruktur verfiigten. 

Ein grofer Teil der jiidischen Landbevdlkerung lebte hingegen in Klein- und Kleinst- 
siedlungen, in denen sich gemeindliches Leben kaum entwickeln konnte. Insbesondere 
im 16., aber auch noch im 17. Jahrhundert waren zahlreiche Siedlungen nicht einmal 
imstande, selbstindig einen Minjan, also mindestens zehn erwachsene Ménner fiir den 

Gottesdienst, zustande zu bringen. Eine Gemeinde von 20 bis 30 jiidischen Haushalten 
galt zu dieser Zeit schon als {iberaus gro.>’° Um tiberhaupt den religiosen Geboten 
nachkommen zu kénnen, waren die Juden auf {iberértliche Zusammenschliisse ange- 
wiesen, wie zum Beispiel zwischen den nahe beieinander gelegenen Orten Kriegshaber, 
Pfersee und Steppach in der Markgrafschaft Burgau.*! Auch in Niederdsterreich gab 
es Friedhéfe und Synagogen, die von mehreren Gemeinden gemeinsam genutzt wur- 
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S "“:x: *7. v das 17, Jahrhundert kann man, nachdem sich eine jiidische Elite auf dem 

L and coablicrr hattes von ciner gewissen Verfestigung der gemeindlichen Strukturen 

N,‘\\; ot Diese Entwicklung nahm im Osten und im Westen der sterreichischen Lin- 

Jor rum Teil unterschiedliche Formen an. Auch die Quellenlage ist héchst uneinheit- 

Bclw \\ .‘bv‘ud sich in Niederdsterreich nach der Vertreibung kaum Quellen der jidi- 

SN b\m:mdgn selbst erhalten haben, trifft dies auf Vorderdsterreich, insbesondere 

aut Je Markgratschatt Burgau, nicht zu. 

1. Die Landgemeinden in Nzedelosterrelch 

/
 

’
J
 = Jer ersten Ansiedlung der vertriebenen steirischen, Kdrntner und Krainer Juden 

susgehend. war die Dichte jiidischer Siedlungen in Niederdsterreich im 16. Jahrhundert 

ssor gering. Nicht umsonst wurde diese Zeit oft als eine »Zeit ohne Juden« bezeich- 
==2."F Zunichst waren es die dsterreichischen Landesfiirsten, die — vor allem einzelne, 
o=ivilegierte — Juden im von der Niederdsterreichischen Kammer verwalteten Osterrei- 

=isch-ungarischen Grenzgebiet (dem heutigen Burgenland), aber auch im eigentlichen 
Tz=2 unter der Enns ansiedelten. Mit Marchegg, Eggenburg, Zistersdorf bzw. Wol- 
"::::.a: lebten sie auf landesfiirstlichem — zum Teil verpfindetem — Kammergut.>** Erst 
g=z= Ende des Jahrhunderts konnten sich auch Juden in Grof8-Schweinbarth auf den 
Eesizungen der Kuenringer und damit erstmals auf einer adeligen Grundherrschaft 
oizdzrassen. Ebenfalls im spiteren 16. Jahrhundert kamen Achau und Hohenau als 

Sizdlungsorte in Niederdsterreich hinzu. Einzelne Juden sind im spiten 16. Jahrhundert 
=z BockilieBl, Matzen, Sitzendorf und Zwoélfaxing belegt, sie blieben jedoch waht- 
schazinlich nicht langerfristig dot. 

#ls direkt vom Landesfiirsten abhingig hatten die Juden eine besondere Rechtsstel- 
g. Bereits im ersten Schutzbrief fiir die Juden aus Giins, Eisenstadt, Zistersdotf, 

:'archegg, Mattersburg und Kobersdorf aus dem Jahr 1529 wurde die direkte Untet- 
czellung der Juden unter den Landesfiirsten festgehalten.?* Dies betraf freilich nur die 

Jandesfiirstlich privilegierten Juden, die auch von den Ausweisungen nur selten betrof- 
fers wraren. Und auch spiter diirften diese Gemeinden besonders privilegiert gewesen 
«in. Im Kontext der Ausweisung der unbefreiten Juden aus Wien 1614 wurde der 
iederbsterreichischen Regierung befohlen, den Juden von Ebenfurth, Grof-Schwein- 
barth und Achau weiterhin den Aufenthalt zu gestatten und sie bei ihren alten Rechten 
715 belassen, Die ausgewiesenen Wiener Juden durften sich um eine Bleibe auf dem 
Iand bemniihen, was sicherlich zu einer VergréBerung der jiidischen Landbevolkerung 
beitrug?” 

Yon den niederosterreichischen Landgemeinden im 16. Jahrhundert ist im allgemei- 
et niicht viel bekannt, Die Landjuden zahlten zwar Abgaben an den Landesfiirsten, 
yerfiipten jedoch {iber keine grofle rechtliche Sicherheit. Immer wieder waren sie mit 
Ausweisimpsbelehlen konfrontiert, von denen nur wenige Personen ausgenommen wa- 

sen, Pereits in den 1540¢r Jahren (vielleicht im Zuge der Ausweisung von 1544) wurde 

dies Vgpenburper Judenschalt, deren Aufenthalt von Beginn an nur voriibergehend sein 

sollte, antpewicnen, Auch wenn vom Ausweisungserla 1544 nur Mindl von Zistersdorf 
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gemeinsam mit den Eisenstddter und Giinser Juden ausdriicklich ausgenommen 
wurde,””® blieben auch andere Gemeinden, wie etwa Marchegg, weiter bestehen, Eben- 
falls betraf die Ausweisung von 1572/73 nicht alle am Land lebenden Juden. Allein in 
Wolkersdorf, wo einzelne jiidische Familien gewohnt hatten, bildet diese Vertreibung 

auch das Ende der Ansiedlung. Andere Juden, wie etwa in Zistersdorf, hatten wohl nur 
kurzfristig ihren Wohnort verlassen miissen. Ob alle Ansiedlungen im 16. Jahrhundert 
iiber eine Gemeindestruktur verfiigten, ist nicht zweifelsfrei zu beantworten. Zumin- 
dest in Hohenau und wohl auch in Marchegg diirfte jedoch bereits friih eine entspre- 
chende Infrastruktur vorhanden gewesen sein. 

Die rechtliche Situation der niederdsterreichischen Landjuden inderte sich im 

17. Jahrhundert. Bereits 1597 war von Erzherzog Matthias eine Nachforschung initiiert 

worden, ob die Landstinde Privilegien besitzen wiirden, die es ihnen erlaubten, Juden 
auf ihren Besitzungen aufzunehmen. Nicht zuletzt ist das ein Hinweis darauf, daf einige 
Adelige wohl schon zu diesem Zeitpunkt Juden die Niederlassung gestattet hatten?”’ 
Damit 1aft sich fiir die Entstehung jiidischer Siedlungen in Niederosterreich folgendes 

Modell zeichnen: Wihrend im frithen 16. Jahrhundert die — allerdings begrenzte — In- 

itiative zur Ansiedlung von Juden in Niedergsterreich vom Landesfiirsten kam, so wa- 

ren es spitestens ab dem 17. Jahrhundert Adelige, die eine aktive Judenpolitik betrie- 
ben und Juden auf ihren Herrschaften ansiedelten. Wirtschaftliche Uberlegungen diirf- 
ten, auch wenn dies noch im Einzelfall untersucht werden miifte, die ausschlaggebende 
Rolle gespielt haben. Dazu trug sicherlich die Tatsache bei, daf viele adelige Grund- 
herren in Niederdsterreich nicht nur von den Renten ihrer Untertanen lebten, sondern 

auch Eigenwirtschaft betrieben. Die Ansiedlung von Juden, die den Absatz der grund- 
herrschaftlichen Erzeugnisse auf den regionalen und iiberregionalen Mirkten iiber- 
nahmen, konnte daher wesentliche wirtschaftliche Vorteile haben.>>® Allerdings konnte 
das Interesse der Adeligen auch anders gelagert sein: Sigmund Adam von Traun etwa 
siedelte Juden wahrscheinlich deshalb in BockflieR an, weil er sich von ihnen Kredite 
fiir die von ihm geforderte Kriegshilfe an Ferdinand III. erwartete.>> Und auch in an- 
deren Gemeinden konnte ein Konnex zwischen der Aufnahme von Juden und den stei- 

genden Kriegsausgaben bestanden haben. Festzuhalten ist, dafl eine Initiative zur 
Ansiedlung nicht von den adeligen Grundherren ausgehen mufite. Wie es etwa fiir Lan- 

genlois belegt ist, konnte sie auch von jiidischer Seite aktiv betrieben werden. In diesem 
Fall waren es die Wiener Hofjuden Abraham und Isak Ries, die von der Marktgemeinde 
das Recht zur Gemeindegriindung erhielten > 

Parallel zum Aufstieg Wiens zu einer der fithrenden jiidischen Gemeinden im Heili- 
gen Rémischen Reich nahm auch die Zahl von jiidischen Siedlungen auf dem Land zu. 

Zu einer »Griindungswelle« kam es wahrscheinlich ab den 1620er, sicherlich jedoch in 
den 1630er Jahren. Schon vorher waren Juden in Ebenfurth, Gobelsburg, Waidhofen 

an der Thaya und Weitersfeld anséssig geworden. In den 1620er Jahren folgten dann zu- 

mindest Langenlois und Feldsberg, spitestens ab 1630 sind dariiber hinaus jiidische 
Siedlungen in Bockflie}, Schmida und Stein nachgewiesen, wenig spiter in Grafen- 
worth, Hohenstein und Sitzendorf.*®! Zu den meisten jiidischen Siedlungen im 17. Jahr- 

hundert (sieche Tabelle 2 auf Seite 328 f.) fehlt uns aber die Quellenbasis, um Aussagen 
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iiber den Zeitpunkt der Ansied]lung zu treffen. Auch wenn fiir die meisten Siedlungsorte 
die ersten Hinweise mit den Steuerverzeichnissen der niederdsterreichischen Land- 

judenschaft 1652 vorliegen, so kann doch davon ausgegangen werden, dafl es zumin- 
dest cinige der Siedlungen schon frither gab. Wahrscheinlich ist, daf es bereits wihrend 
der ersten Jahre des Dreifigjahrigen Krieges zu einem verstirkten Zuzug von Juden aus 

den Kriegsgebieten — aus B6hmen und Mihren, aber auch aus dem Reich — kam. So 
waren etwa die ersten in Bockfliefl belegten Juden aus dem schwibischen Raum emi- 

griert.’62 
Viele jiidische Gemeinden Niederdsterreichs waren sehr klein und daher oft von kur- 

zer Dauer. Besonders im DreifYigjahrigen Krieg, der auch in Nieder6sterreich vor allem 

mit dem Schwedeneinfall 1645 grofiere Zerstérungen nach sich gezogen hatte,*®* kam 

es in vielen Orten zu einem Abbruch der Siedlungskontinuitit. In Grafenworth diirfte 

die Judenschaft den Ort zumindest kurzfristig verlassen haben, bevor sie 1646 wieder 

aufgenommen wurde, In anderen Orten, wie etwa in Gobelsburg, kann man davon aus- 

gehen, daR etliche Juden sich nur kurzfristig dort niederlieRen** Eine grofere Stabi- 

litdt diirfte erst ab der Mitte des Jahrhunderts erreicht worden sein, als mit dem lan- 

desfiirstlichen Privileg fiir die niederdsterreichische Landjudenschaft die rechtliche 
Stellung der Juden gesichert war. Auch waren nach dem Krieg viele Hauser zerstort bzw. 
standen leer, was ebenfalls ein Motiv fiir die Aufnahme von Juden gewesen sein kénnte. 

Kleine Sjedlungen waren jedoch stdndig von Auflésung bedroht. So wurden auf der 

einen Seite zwischen 1662 und 1671 acht Orte (Jedenspeigen, Kremsthal, Immendorf, 
Haitzendorf, Neuaigen, Oberfellabrunn, Sachsengang und Hauskirchen) aus der Steu- 

eranlage der niederdsterreichischen Landjudenschaft herausgenommen, weil die Juden 
weggezogen waren. Auf der anderen Seite entstanden auch immer wieder kleine Sied- 
lungen, wie 1669 in Oberlaa. Neben diesen mehr oder weniger kurzfristig von Juden 

bewohnten Orten gab es aber auch jahrzehntelange Siedlungskontinuititen, beispiels- 
weise in Waidhofen an der Thaya oder in Langenlois. 

Generell verbesserte sich dije rechtliche Lage der Landjuden im 17. Jahrhundert. 
Obwohl unter Ferdinand II. 1625 ein Ausweisungsbefehl fiir unbefugt im Land le- 
bende Juden erging, der festhielt, da} Schutzbriefe von landsdssigen Adeligen keine 
Geltung hitten, ist nicht davon auszugehen, dafl die Mehrzahl der Juden das Land ver- 
lieB.¢* Die Realitit in den Gemeinden war eine andere: Trotz der Forderung des Kai- 

sers, die adeligen Schutzbriefe einzuziehen, tibten die Grundherren den Judenschutz 
in den Gemeinden aus. Zwar bestimmte auch weiterhin bis zur Ausweisung 1670/71 
der Landesfiirst iiber den Aufenthalt von Juden im Land und forderte von der Land- 

judenschaft Steuern, die konkreten Vertrige iiber die Rechte und Pflichten von Juden 

in den einzelnen Herrschaften wurden jedoch mit den adeligen Schutzherren abge- 
schlossen. : 

Nur fiir wenige Orte sind Ansiedlungsprivilege bzw. obrigkeitliche Schutzbriefe er- 
halten, so etwa fiir Langenlois, Gobelsburg und Bockflief. In ihnen wurde im allge- 
meinen festgeschrieben, wie viele Juden sich im betreffenden Ort niederlassen durften. 
Ihnen wurde ermdglicht, Hauser zu kaufen oder zu mieten, alle nétigen Institutionen 

fiir eine Gemeinde einzurichten und den religidsen Gesetzen nachzukommen, was zum 
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Beispiel auch die Einstellung eines Schichters erforderte. Im Schutzbrief fiir Gobels- 
burg finden sich noch weitere Bestimmungen: Hier wurde auch die Wahl des Richters 
und der beiden Geschworenen geregelt. Es wurde festgehalten, daf} die Judenschaft ne- 
ben der innerjiidischen Rechtsprechung auch dem herrschaftlichen Pfleger unterstellt 
war. Eigene Vorschriften betrafen wirtschaftliche Belange: Juden wurde der Handel mit 
Fleisch und der Ausschank von koscherem Wein gestattet. Auferdem wurden die 

Abgabenleistungen an die Grundherrschaft geregelt.*® Es ist davon auszugehen, daf} 
dhnliche Vereinbarungen auch mit den anderen Judenschaften, die auf den adeligen 
Herrschaften wohnten, getroffen wurden. 

Die Lebenssituation fiir Juden war auf dem Land eine andere als in der Stadt. Von 

der christlichen Bevélkerung abgeschlossene Wohnbereiche wie das Ghetto in Wien 
fanden sich hier kaum. In Bockfliel§ etwa gab es zwar ein umgangssprachlich als »Ju- 
denstadt« bezeichnetes ummauertes Hiusergeviert, das nach mehreren Erweiterungen 
16 Hiuser umfalte und mit dem restlichen Ort durch zwei Tore verbunden war’¢ Und 
auch in Ebenfurth lebten die Juden in einem abgegrenzten Bereich um die Judengasse. 
Einem ghettodhnlichen Leben kam dies jedoch nicht gleich.?®® Die Juden wohnten ent- 
weder in Héusern, die ihnen von der Herrschaft zur Verfiigung gestellt worden waren, 

oder sie lebten als Mieter bei Christen. 
Wesentlich weniger als iiber die dulleren Bedingungen ist iiber das innere Leben der 

Gemeinden bekannt. Da viele Ansiedlungen sehr klein waren, gab es wohl nicht iiber- 
all ein Bethaus, geschweige denn einen Friedhof. Manche Einrichtungen wurden von 
Juden aus mehreren Orten genutzt. Die Juden von Nuldorf ob der Traisen mufiten zum 
Beispiel ihre Toten iiber die Donau in das ungefahr 15 Kilometer entfernte Grafenworth 
bringen, um sie am dortigen Friedhof begraben zu kénnen. Synagogen, von denen we- 
nige heute noch erhalten sind, kénnen in 
Nieder6sterreich in BockflieB, Eben- 

furth, Gobelsburg, Kiihnring, Langen- 
lois, Marchegg, Tribuswinkel, Waidhofen 
an der Thaya, Grafenwérth, Spitz, 

Weitersfeld und Wolfsthal belegt werden, 
wahrscheinlich gab es dariiber hinaus 
eine Synagoge in Achau, Oberwalters- 
dorf, Schénbiihel, Michelstetten, Nieder- 

absdorf, Stein, Zwélfaxing bzw. Ranners- 

dorf und Hohenau*® Vielleicht existierte 
im oberdsterreichischen Linz im 17. Jahr- 

hundert ein Bethaus im sogenannten 
Peschkehaus, das wohl von am Markt an- 

wesenden jlidischen Hiéndlern genutzt 
wurde.?’® Eigene Gebdude waren diese 

Synagogen zumeist nicht, oft waren sie in 

Gemeindehdusern untergebracht, die 
auch anderen Zwecken dienten, aber Ehemalige Synagoge in Bockflie§ 
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auch ein privater Wohnraum konnte als Betstube fungieren. Von den frithneuzeitlichen 

Friedhofen in Niederdsterreich, die zumindest in Tribuswinkel, Rannersdorf, Schoén- 
biihel, Spitz, Langenlois, Hohenau und Ebenfurth, Grafenworth, Schmida, Stetteldorf 

am Wagram sowie in Bockflief bestanden, ist heute kein einziger mehr erhalten >”* Auch 
wenn fiir viele Gemeinden Belege fehlen, kann davon ausgegangen werden, daf} zu- 

mindest an Orten mit mittelgrofen Gemeinden ab circa zehn Familien Synagoge, 

Tauchbad und Friedhof vorhanden waren. Mit der Anstellung eines Rabbiners ist aller- 

dings nicht in jedem Fall zu rechnen, mit Sicherheit gab es einen solchen nur in Grof3- 
Schweinbarth, Langenlois, Tribuswinkel und Ebenfurth.?"? 

2. Die burgenldndischen Gemeinden 

Im Unterschied zu Niederdsterreich erlebten die jiidischen Gemeinden des Burgen- 
landes ihre Bliite erst nach 1670. Stabile Gemeinden entwickelten sich dhnlich wie im 
Land unter der Enns unter dem Schutz adeliger Grundherren. Zum Zeitpunkt der er- 
sten Ansiedlung der Juden wurde das Gebiet an der Grenze zum Kénigreich Ungarn, 

also die heute grofiteils im Burgenland gelegenen Herrschaften Eisenstadt, Giins, 
Forchtenstein, Kobersdorf, Hornstein und Bernstein, von der Niederdsterreichischen 
Kammer verwaltet. Bis 1626 bzw. 1647 gehorten diese von Ungarn an Osterreich ver- 
pfandeten Herrschaften zum landesfiirstlichen Kammergut, danach wurden sie wieder 
in das Konigreich Ungarn integriert.’” _ 

Aus diesem Grund konnte bereits Maximilian I. einen Teil der ausgewiesenen steiri- 
schen und Kirntner Juden in diesem Gebiet ansiedeln. Nach der Vertreibung der Ju- 
den aus Prefburg und Odenburg 1526 wuchs die Zahl der jiidischen Einwanderer im 

Grenzraum weiter an. Wihrend in Giins nur voriibergehend eine Siedlung entstand, 
konnte sich in Eisenstadt, das ab 1495 an die Freiherren von Prueschenk, ab 1508 an 

die Familie Fiirst und ab 1553 an die Herren von Weispriach verpfindet war, schnell 
eine groflere jiidische Gemeinde etablieren. Aber auch in den Herrschaften Forchten- 
stein und Mattersburg, die sich ebenfalls, nachdem zunichst die Freiherren von Prue- 

schenk Pfandnehmer waren, im Pfandbesitz der Herren von Weispriach befanden, so- 

wie in Kobersdorf — ebenfalls im Pfandbesitz der Weispriach — bildeten sich jiidische 
Gemeinden. Auch diirften Juden bereits im 16. Jahrhundert in Lackenbach und Nek- 
kenmarkt gelebt haben, vielleicht auch in Giissing und Stadtschlaining.*’* Damit be- 
standen bereits im 16. Jahrhundert vier der in spiterer Zeit so genannten Esterhizy- 
schen »Siebengemeinden« (Schewa Kebillot), die im 17. Jahrhundert dem Komitat 
Odenburg angehorten’” 

Wie in Niederdsterreich ging zunichst die Initiative zur Ansiedlung von Juden vom 
habsburgischen Landesfiirsten aus. Der Grenzbereich zu Ungarn war aus vielen Ge- 
sichtspunkten ein strategisch giinstiger Platz, Juden anzusiedeln: In der unmittelbaren 
Nizhe zum Konigreich Ungarn lebten die Juden nicht im niederésterreichischen Kern- 

land, jedoch trotzdem auf landesfiirstlichem Besitz. Dadurch konnte der Landesherr 

sowohl fiskalisch von ihrer Anwesenheit profitieren als auch die stindischen Proteste 
zumindest teilweise abwehren, Aber auch fiir die Juden scheint der Standort nicht un- 
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giinstig gewesen zu sein. Die Nihe zur ungarischen Grenze brachte Vorteile im grenz- 

iiberschreitenden Handel und bot die Méglichkeit, weit nach Ungarn hineinreichende 
Kontakte aufzubauen. 

Zu Ausweisungen kam es, wie im gesamten Niederosterreich, auch hier in den fol- 

genden Jahrzehnten. 1544 waren zwar die Eisenstidter Juden davon ausgenommen 
worden, von allen anderen Ausweisungen waren sie jedoch ebenso wie die anderen 
Juden betroffen. Dabei brach die Siedlungskontinuitit allerdings nicht ab, auch wenn, 

wie in Mattersburg, etliche Juden 1572/73 ihre Wohnorte verlassen mufiten. Wie der 

Landesfiirst konnte auch der Pfandinhaber aus der Anwesenheit der Juden finanziel- 
len Nutzen ziehen, ja er hatte sogar einen besseren Zugriff auf die jiidische Bevolke- 

rung. Aus diesem Grund traten etwa die Herren von Weispriach immer wieder gegen 
deren Ausweisung ein. Als Gegner der Juden erwiesen sich hingegen die Biirger, zum 

Beispiel von Eisenstadt, bzw. christliche Untertanen.?’® Adelige Grundherren waren 
hier ebenso wie in Niederosterreich Forderer jlidischer Ansiedlungen, und sie waren 
es wohl auch, obwohl fiir die Zeit vor 1670 kein Schutzbrief iiberliefert ist, die in den 

Gemeinden den Judenschutz ausiibten und Abgaben von der Judenschaft erhielten. 

1622 wurden, nach einem Intermezzo nach dem Tod Hans’ von Weispriach, wihrend- 

dessen die Juden direkt der Verwaltung der Niederosterreichischen Kammer unter- 
stellt worden waren, die Herrschaften Eisenstadt und Forchtenstein an Graf Nikolaus 

Esterhdzy verpfindet, eine Entwicklung, die in der Forschungsliteratur einmiitig posi- 
tiv dargestellt wird.?”” Die Juden wurden in ihrem Rechtsstatus belassen, leisteten, ob- 
wohl sie nominell auch weiterhin dem Landesfiirsten unterstellt blieben, nur an den 

Pfandinhaber Abgaben und erhielten von diesem im Gegenzug Schutz. Mit dem Ver- 
kauf der Herrschaften an die Familie Esterhazy im Jahr 1649 wurde diese de facto 

schon praktizierte Rechtsstellung nun auch legitimiert. Zu einem Anwachsen der bur- 
genlindischen Gemeinden sowohl hinsichtlich der Anzahl als auch ihrer Grofe kam 
es unter der Herrschaft der Grafen Esterhdzy, Batthyidny und N4dasdy in der zweiten 

Hilfte des 17. Jahrhunderts in Deutschkreuz, Kittsee, Nikitsch, Rechnitz und Neufeld 
an der Leitha,’” besonders aber nach der Vertreibung der Juden aus Wien und Nieder- 
osterreich. Nicht wenige diirften in den grenznahen Gemeinden, die nun zum Kénig- 
reich Ungarn gehérten, Zuflucht gefunden haben. 
Wihrend in Niederdsterreich im engeren Sinn im 16. Jahrhundert wohl kaum eine 

voll ausgebildete Gemeinde vorhanden war, war die Situation in den spiter burgen- 
landischen Herrschaften schon zu dieser Zeit eine andere. Besonders Eisenstadt und 
Mattersdorf, wohl aber auch Kobersdorf und Lackenbach hatten sich schon in der 

zweiten Hilfte des 16. Jahrhunderts zu ansehnlichen Gemeinden entwickelt. Ein 
innerhalb der Stadt gelegenes, nach aullen abgeschlossenes Ghetto mit Bethaus, 
Mikwe und Friedhof ist in Eisenstadt bereits im 16. Jahrhundert nachgewiesen, im 
17. Jahrhundert wurde es mit einer Mauer umgeben. 1617 ist auch eine jiidische 
Fleischbank erwihnt.’”” Synagogen, die gemal} der Gréfe und Bedeutung der Ge- 
meinden wohl eigene Gebdude waren, bestanden auch in Mattersburg und Lacken- 
bach, vielleicht bereits im 16. Jahrhundert in Kobersdorf und unter Umsténden auch 

im 17. Jahrhundert in Rechnitz sowie in Kittsee.”® Heute ist keine dieser Synagogen 
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mehr erhalten. Wie in den westdsterreichi- 
schen Gebieten wurden auch im burgen- 
lindischen Raum die meisten zu klein ge- 
wordenen und kaum reprasentativ wirken- 

den idlteren Synagogen durch Synagogal- 

bauten aus dem 18. und 19. Jahrhundert 
ersetzt. Ahnlich wie mit den Synagogen 
verhilt es sich mit den Friedhéfen. Zwar 

; ST sind in einigen burgenlandischen Gemein- 
Jiidischer Friedhof von Mattersdorf (heute den, etwa in Eisenstadt, Kobersdorf oder 

Mattersburg) um 1910 Lackenbach, Friedhofe erhalten geblieben, 

ihre heute noch sichtbaren Grabsteine 

stammen allerdings erst aus dem spiten 17., vor allem aber dem 18. Jahrhundert.*8! 
Uber die Institutionen und Amtstriger dieser Gemeinden wissen wir fiir die Zeit vor 

dem Jahr 1670 nur sehr wenig. Rabbiner sind fiir diese Zeit auch in der grofiten Ge- 
meinde Eisenstadt nur sporadisch belegt:*® Um 1600 war Mose Eisenstadt Rabbiner- 
stellvertreter, vor 1670 war David Levi Rabbiner, der in der Literatur als gelehrt be- 
schrieben wird und sicherlich der jiidischen Oberschicht in Eisenstadt angehorte. 
Ebenfalls noch vor der Ausweisung sind dort die Rabbiner Kalman und Rafael belegt. 
Noch weniger Informationen liegen fiir Mattersburg vor, wo nur bekannt ist, dal’ ein 

Mosche aus Mattersburg Rabbiner war, von dem der Rabbiner Eleasar — vielleicht sein 
Sohn — wohl das Amt bis zur Ausweisung tibernahm *% 

3. Die Landgemeinden im Westen 

Auch in den westlichen Landern Osterreichs konnte sich im 17. Jahrhundert reiches 
jidisches Leben entfalten. Das 16. Jahrhundert war noch gekennzeichnet durch zer- 
splitterte Kleinstsiedlungen in den lindlichen Riickzugsrdumen. In Tirol, insbesondere 
in Nordtirol, bestand nur in der Residenzstadt Innsbruck eine kleine Gemeinde unter 

landesfiirstlichem Schutz, das Haus der Familie May war gleichzeitig auch Versamm- 
lungsort fiir die wenigen Gemeindemitglieder.®® In Vorderdsterreich hingegen und 
auch im Bodenseeraum stieg die Dichte der institutionalisierten Gemeinden ab der 
zweiten Hilfte des 16. Jahrhunderts und verstérkt im 17. Jahrhundert an. Verantwort- 
lich dafiir waren die herrschaftlichen Rahmenbedingungen. Nach den Vertreibungen 
des Spatmittelalters entstanden insbesondere im herrschaftsrechtlich umstrittenen zer- 
ritorium non clausum Schwibisch-Osterreichs®® jiidische Siedlungen auf dem Land, 

allerdings in einem lingeren Prozef, ohne dal sich ein direkter Umzug von den alten 
Zentren in die Landgemeinden feststellen lieRe® Uberlappende Herrschaftsrechte 
und konkurrierende Obrigkeiten stellten in Vorderdsterreich eine Chance fiir Juden 
dar, sich in diesem Raum niederzulassen. 
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Vorderdsterreich — die Markgrafschaft Burgau 

Auch aus der Markgrafschaft Burgau, wo sich in der zweiten Hilfte des 16. Jahr- 

hunderts langsam etliche Gemeinden, die tiber einen zumindest rudimentiren Institu- 

tionalisierungsgrad verfiigten, etablieren konnten, sind nur relativ wenige Zeugnisse 

iiber die Gemeindeinstitutionen erhalten. Fiir viele Siedlungsorte kann davon ausge- 
gangen werden, dal sie nicht die nétige Grofe und Infrastruktur fiir die Abhaltung 
eines Gottesdienstes besallen. Wenn sich einerseits zum Beispiel in Neuburg an der 
Kammel schon im 16. Jahrhundert ausgeprigte Gemeindestrukturen entwickeln konn- 

ten, wohnten andererseits zahlreiche Juden, wie etwa zeitweilig in Leitershofen, ein- 

zeln auf dem Land. Weitere sporadische Nennungen existieren daneben fiir Auerbach 

und Lauterbrunn.*® Institutionalisierte Gemeinden bestanden im friihen 16. Jahrhun- 
dert im wesentlichen in den Kameralorten Giinzburg, dem regionalen Zentrum und 
Sitz des Landesrabbinats, und Burgau. Dies dnderte sich allerdings wihrend der zwei- 
ten Hilfte des 16. und im frithen 17. Jahrhundert. In Folge der Siedlungspolitik der 
habsburgischen Landesherren, die nicht zuletzt auch iiber die Judenpolitik die habs- 
burgische Landesherrschaft gegeniiber den Insassen in der Markgrafschaft durch- 

setzen wollten, kam es zu vermehrten Gemeindebildungen und zu einem gewissen 
Konzentrationsprozef jiidischer Siedlungen in der Markgrafschaft. Ahnlich wie in 

Niederosterreich konnen auch in der Markgrafschaft Burgau zwei wesentliche Ent- 
wicklungsstringe festgestellt werden., Zum einen entwickelte sich aus instabilen 

Kleinstsiedlungen bis zum frithen 17. Jahrhundert — und damit etwas friiher als in 
Niederdsterreich — ein Netz groferer und kleinerer, in der Regel stabiler Gemeinden, 
von denen mit Pfersee, Kriegshaber und Steppach drei Orte unmittelbar vor den Toren 
der Reichsstadt Augsburg lagen. Ein Beispiel fiir die wachsende Bedeutung dieser 
Gemeinden ist Pfersee, wohin die Familie Ulma-Giinzburg, begiinstigt.durch die 
landesherrliche Ansiedlungspolitik, im Zuge derer bereits 1569 Juden aufgenommen 
wurden, ihren Schwerpunkt verlagerte*® In Thannhausen bestand bereits um 1600 
eine Gemeinde, die sich nach der Ausweisung der Juden aus den Kameralorten 1617 
stark vergroferte und zum religiosen Zentrum der Region avancierte.?® Als Folge der 
Ausweisung stellte das kaiserliche Privileg von 1618 jiidisches Leben in der Markgraf- 
schaft auf ein neues rechtliches Fundament. 

Die Ansiedlung von Juden wurde — wie in Niederosterreich — zunichst durch die 
habsburgischen Landesherren betrieben. Teilweise bereits vor dem Dreiligjihrigen 
Krieg und verstirkt danach wurde der weitere Zuzug von Juden durch Reichsritter, die 

nun eine aktive Judenpolitik verfolgten, gefordert. In den Splitterherrschaften wurden 

die dort ansissigen Judenschaften aus fiskalischem Interesse zunehmend aus den 

bestehenden tiberterritorialen Verbindungen — hier der schwiabischen Judenschaft — 
herausgelost.** Eine zweite Siedlungsphase setzte nach dem Westfilischen Frieden ein. 

Erst nach 1648 konnte sich die Mehrzahl der jiidischen Siedlungen zu voll funktionie- 
renden Gemeinden entwickeln. Zur Herausbildung einer » christlich-jiidischen Doppel- 
gemeinde« mit vergleichbaren Strukturen kam es vor dem Ende des 17. Jahrhunderts 
nicht.** 
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Auch in der Markgrafschaft Burgau waren die Siedlungsbedingungen fiir Juden in 

den einzelnen Orten der Markgrafschaft von den verschiedenen obrigkeitlichen Rech- 
ten abhiingig. Da die Markgrafschaft oft keine Grundherrschaften im Dorf besal, 
wurde die Dorfherrschaft auf Basis der Gassengerichtsbarkeit gezwungen, Juden ent- 
lang von StrafRen anzusiedeln oder ihnen den Bau von Hiusern auf der Gemeindeweide 
zu gestatten. So lebten etwa die zwélf jiidischen Familien von Kriegshaber in vier Hiu- 
sern entlang der Reichsstrafe’® Im Streit mit der Ortsherrschaft um die Ansiedlung 
von Juden war es nicht méglich, Juden als Mieter in christlichen Hiusern einzuquartie- 
ren, daher herrschte wohl besonders in Zeiten stirkeren Zuzugs Platzmangel. Die An- 
siedlungspraxis dnderte sich jedoch spidtestens zu dem Zeitpunkt, an dem auch die Orts- 
herrschaft am Zuzug von Juden interessiert war. 

Auch wenn die Quellenlage fiir die Markgrafschaft gegeniiber Niederésterreich we- 
sentlich besser ist, wissen wir auch hier nicht allzuviel tiber die institutionelle Verfaf3t- 

heit der einzelnen Gemeinden. 1570 ist eine Synagoge in Kriegshaber urkundlich er- 

wihnt.>”* In Burgau und Giinzburg hingegen miissen schon in der ersten Hilfte des 

16. Jahrhunderts Synagogen bestanden haben. Zunichst waren das wohl Privatraume 
oder kleinere Betsile. Eigene, reprisentative Synagogenbauten wurden erst spéter und 

iiberwiegend in den bedeutenderen Gemeinden errichtet. Bauliche Uberreste sind von 
keiner der 6sterreichisch-schwibischen Synagogen aus dem 16. und 17. Jahrhundert er- 

halten. Die meisten Synagogen der Markgrafschaft wurden im spiteren 17. (etwa Ichen- 
hausen um 1687) bzw. 18. Jahrhundert erbaut oder grofziigig umgestaltet, der heutlge 
Baubestand stammt zum Teil aus dem 19. und 20. Jahrhundert.** 

Wesentlich mehr Quellen als zu Synagogen finden sich zu Friedhofen: Begribnis- 
stitten lassen sich bereits im 16. Jahrhundert in Burgau, wo der Friedhof auch von um- 
liegenden Gemeinden genutzt wurde, Ichenhausen (1567), Neuburg an der Kammel 
(1561) und Thannhausen (1566) nachweisen. Von den neuen Siedlungen ist zunichst 

der Friedhof von Kriegshaber (1627) zu nennen. Er wurde eingerichtet, nachdem der 
Burgauer Friedhof auswirtigen Juden wegen Seuchengefahr verschlossen wurde, und 
diente auch den Steppacher, Pferseer und Fischacher Juden als Begribnisstitte. Dane- 
ben entstanden Friedhofe in Hiirben (1628), in Buttenwiesen (1632/33) und Binswan- 

gen (1663/64).>% In Steppach diirfte es bereits zu Beginn des 17. Jahrhunderts eine — 
zundchst nicht tiberdachte — Mikwe gegeben haben, in Ichenhausen hingegen erst in 
den 1660er Jahren.**® Allein die Dichte der Friedhofe in der kleinen Markgrafschaft 
weist darauf hin, daB jiidisches Leben hier im 17. Jahrhundert prosperierte. Wie auch 
in Niederdsterreich nahmen sowohl Gréfe als auch Dichte der Gemeinden zu, parallel 
entwickelte sich eine den Gemeinden tibergeordnete Organisation, aus der spiter die 
Landjudenschaft hervorging. 

Die Einrichtung eines eigenen Rabbinats war wegen der dafiir nétigen Ausgaben auch 
eine finanzielle Frage, da der Rabbiner von der Gemeinde bezahlt werden mufite. Eine 
Losung fanden die kleinen und sporadischen Gemeinden des 16. Jahrhunderts in der 
Institution eines Landesrabbinats, was jedoch nicht bedeuten mufite, daf} in einzelnen 

finanzstarken Gemeinden nicht auch Rabbiner titig waren, wie in Kriegshaber ab der 

zweiten Hilfte des 17. Jahrhunderts oder in Pfersee bereits seit dem 16. Jahrhundert.>*? 
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Wihrend der Sitz des Landrab- | . i ‘ i 
biners zunichst in Giinzburg be- : 7 R : 
heimatet war, wurde er zu Beginn AR ROt L e 

des 17. Jahrhunderts nach Thann- ! e o DA N E Y CapaBb 
hausen verlegt, das sich bis 1618 e maTh N cel 
zur grofiten Gemeinde in Schwa- | B o s e . PR a1 T 
ben entwickelt hatte*® So war es o ‘ fifigf ""“"’,'.,,"2"' i 
nur folgerichtig, daf sich dorthin M :—l’;, om‘-,:?m';xmii.‘ 
auch das religios-geistige Zentrum - mirw TR PP s [ 
der schwiibischen Judenschaftver- | 1 
lagerte. Bereits Ende des 16. Jahr- 
hunderts wurde dort eine eigene | - = i- 
Druckerei betrieben, die jedoch R FRRR A A 

bald wieder wegen angeblich anti- | o O e s s 
christlicher Stellen in einem dort R T L R 
gedruckten Machsor geschlossen 
wurde’” Um die Mitte des 
17. Jahrhunderts wechselte unter 
mafigeblichem Einfluff der Fami- i St AR 3 
lie Ulmann (Ulma-Giinzburg) g et 3 
schlieflich das Landesrabbinat gt ¥R Bt | 
nach Pfersee.®® Aber auch Ichen- K 2R i T ERETe - 5 ; 

hausen war eine ausstrahlende Ge- o 
Titelseite von Josef ben Jakar, Ein Tefille vom gantzn 

memd;’{;]nfe ng:ht fgleit ile 13 der jor. Jiddisches Gebetbuch fiir Frauen. Druck in 
ersten te des 16. Jahrhunderts 1 pcohaysen 1544 
von Chaim ben David Schwarz 
und Josef ben Jakar betriebene Druckerei zeigt. Ein besonders wertvoller Druck, ein 
Gebetbuch fiir Frauen, ist in der Bayerischen Staatsbibliothek erhalten geblieben. ! 

Zwar sagen die erhaltenen Memorbiicher nichts tiber die Gemeindestrukturen aus, 
berichten jedoch tiber verdiente Ménner der Region. So enthilt das Memorbuch der 
Gemeinde Pfersee ein Seelengebet fiir Simon Giinzburg und Informationen zur Fami- 
lie, wie etwa zum Sohn Simons, Samuel, der fiir den Synagogenbau in Burgau gespen- 
det hatte.*? Im Memorbuch von Kriegshaber wird tiber den schwibischen Rabbiner 
Jehuda Léb ben Chanoch berichtet. Und auch im Memorbuch der Gemeinde Butten- 
wiesen gibt es einige Hinweise auf lokale und iiberregionale Grofen, allerdings vor 
allem aus spiterer Zeit.*® 

Hobenewms 

Anders als in den vorarlbergischen Herrschaften, in denen sich die Stinde gegen die 
Aufnahme von Juden zur Wehr setzten, etfolgte ihre Ansiedlung in der Reichsgtrafschaft 
Hohenems zu Beginn des 17. Jahrhunderts relativ konfliktfrei. Um den Handel in dem 
1605 zum Markt erhobenen Ort zu beleben, versuchte Kaspar von Hohenems zunichst 
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Handwerker und Kaufleute zu einem Zuzug zu bewegen. Als dies nicht den erwiinsch- 

ten Erfolg hatte, entschied er sich fiir die Ansiedlung von Juden. Bereits frith verfolgte 

der Reichsgraf eine planmifige Ansiedlungspolitik: Es sollten nicht irgendwelche Ju- 
den in seine Herrschaft zuzichen, sondern ausgewihlte Familien. So lief er sich 1617 
vom montfortischen Schutzjuden Wolf von Langenargen cine Liste von einwande- 
rungswilligen Familien — alle kamen aus dem siiddeutschen Raum — zusammenstellen, 
die sich in Hohenems niederlassen sollten.”® Aus dem gleichen Jahr stammt auch der 

erste Schutzbrief, der den Hohenemser Juden die freie Ausiibung ihres Glaubens und 
den Aufbau einer gemeindlichen Struktur, jeglichen Handel (Tuch, Silbergeschirr, Klei- 

der, Korn, Wein), den Verkauf in offenen Liden, Geldverleih (zu 5 Prozent Zinsen) und 

den Bau von Hzusern gegen ein jahtliches Schutzgeld gestattete. Auferdem wurde fest- 

gelegt, dal die Juden dieselben Rechte wie alle anderen Untertanen bekommen sollten, 
also auch den Gemeindewald zum Holzsammeln nutzen konnten und ihr Vieh auf die 
Gemeindeweide stellen dutften.*® Auch wenn es wahrscheinlich zunédchst nicht zu ei- 

ner Ansiedlung kam, sondern diese mit einzelnen Ausnahmen erst in den 1630er Jah- 
ren erfolgte, sind die Bestrebungen des Reichsgrafen, relativ schnell eine jiidische Ge- 

meinde in Hohenems zu etablieren, deutlich erkennbar. 

Nach 1632 diirfte es zu einem raschen Zuzug von Juden gekommen sein. Bereits ein 
Jahr spiter wird als erster Amtstriger ein Schulmeister und Beschneider genannt. 1640 
ist der erste Rabbiner, Herz Abraham — der einzige namentlich bekannte Rabbiner vor 
1676 —belegt und zwei Jahre spiter eine Synagoge, die wohl ein Betraum in einem Haus 

eines wohlhabenderen Juden war, sowie ein Vorsteher (»Judenamman«). Dieses Amt 

hatten 1659 Josle Levi und Mayer Moos inne.*% Ein Friedhof, der am Hang des soge- 

nannten »Schwefelberges« lag und in den folgenden Jahrhunderten mehrmals ver- 
... .. groRert wurde, diirfte vielleicht nach 
e 72 1624 (dem Jahr der Ermordung Wolfs 

.- .5 von Langenargen) eingerichtet worden 

* - sein, seine Anfinge gehen eventuell auf 
das Jahr 1617 zuriick. Die altesten 

Grabsteine sind heute jedoch nicht 

- mehr erhalten.*” 
ey Damit war Hohenems in der ersten 

“. Halfte des 17. Jahrhunderts eine voll 
ausgebildete jiidische Gemeinde. Wie 
in anderen Gemeinden auch lebten die 

~ : Hohenemser Juden in Hiusern, die 

~+- jhnen von der Herrschaft gegen Miete 

. zur Verfiigung gestellt wurden, jedoch 
e ». nicht abgetrennt von der christlichen 

=, 7 .. 22" Bevolkerung. Der weitere Aufenthalt 

b o e ST ui<d von Juden in Hohenems blieb yvom 

Siegel des Mayer (Maierle) Moos (ca. 1582-1663) Willen des Reichsgrafen abhingig, der 
von Hohenems und Altenstadt die Schutzbriefe regelmifig verlin- 
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gern muflte. Ob er das tat, hing wahrscheinlich mit der Zahlungsbereitschaft der Juden 
zusammen. Die jiidische Gemeinde in Hohenems erlebte allerdings nur eine kurze 
Bliite. Bereits 1647 war sie Verfolgungen ausgesetzt, restriktivere Bestimmungen, wie 
zum Beispiel das Verbot, an Christen Fleisch zu verkaufen, sowie eine Erhéhung des 
Schutzgeldes folgten. Nach zwei Vertreibungen konnte erst im letzten Drittel des Jaht- 
hunderts eine stabile Gemeinde entstehen.?® 

4. Religioses Leben in den Landgemeinden 

Aufgrund der Instabilitit und geringen Grofe vieler jiidischer Siedlungen litt auch 
die religiése Observanz auf dem Land. Besonders im 16. Jahrhundert, als sich jiidisches 
Leben noch nicht konsolidiert hatte, mehrheitlich aber auch im 17. Jahrhundert kann 
davon ausgegangen werden, dal® nur in den wenigsten Gemeinden ein Rabbiner tatig 
war. Dabei handelte es sich wohl nur selten um einen fixen Gemeindeangestellten, son- 
dern um eine Person, die iiber ausreichend halachisches Wissen verfiigte, um nach dem 

Religionsgesetz Entscheidungen treffen zu kéonnen. Eine spezifische Ausbildung war 
wahrscheinlich nicht notwenig, auch das Handauflegen (Sezicha), durch das ein Rab- 

biner theoretisch seine Gerichts- und Lehrbefugnis erhielt, war in der Frithen Neuzeit 

noch nicht verbreitet. Trifft man in den Quellen auf den Titel »Rabbi«, so mufte die 
Person keineswegs immer ein Rabbiner sein. Vielmehr bezeichnete man in der Frithen 
Neuzeit damit wohl gebildete Minner, die auch mehr oder weniger in der Halacha, dem 

Religionsgesetz, bewandert waren. Noch viel drastischer wurde die Situation von einem 
siiddeutschen Rabbiner Ende des 16. Jahrhunderts geschildert, der meinte, daf es auf 
dem Land niemanden gibe, der eine halachische Entscheidung verstehen wiirde 4 

An Orten allerdings, wo sich jiidisches Leben in einem gewissen Mafe verdichtete, 
kann beobachtet werden, daf trotz der Kleinheit der meisten Siedlungen erstaunlich 
viele Strukturen entstanden. So gab es beispielsweise im niederdsterreichischen Straf, 
das in den Steuerbiichern nur mit drei jiidischen Familien verzeichnet ist und damit zu 

den kleinsten Siedlungsorten gehorte, zumindest in Ansétzen ein gemeindliches Leben. 
In einem Konflikt unter den Gemeindemitgliedern ging es um Mingel in den »Zere- 

monien, also wohl bei der Abhaltung des Gottesdienstes oder in der Begehung der 
Feiertage, und um Streitigkeiten um einige Gemeindeimter (wahrscheinlich Vorsteher 
und Synagogenvorsteher).?? Eine zufillig iberlieferte Ordnung fiir die Gemeindekasse 
(Zedaka) aus Nulidorf ob der Traisen spiegelt ebenfalls ein gewisses Maf an Selbstver- 
waltung wider.#!! Und auch Friedhéfe und Betrdume oder sogar Synagogen gab es nicht 
nur in den gréBeren Gemeinden, sondern manchmal auch in relativ kleinen Siedlungs- 
orten. Trotzdem verfiigten bei weitem nicht alle Siedlungen {iber eine gemeindliche 
Infrastruktur, und man war auf iibergemeindliche Zusammenschliisse bzw. auf die An- 
bindung an eine funktionierende Gemeinde angewiesen, etwa um einen Minjan fiir den 

Gottesdienst zu bilden oder zumindest an den hohen Feiertagen eine Torarolle zu ha- 
ben.*? Denn weder eine Torarolle noch andere religiose Schriften, etwa der Talmud, 
diirften am Land verbreitet gewesen sein. Religiése Bildung und Ausbildung hatten 
wohl, ausgenommen fiir eine diinne Oberschicht, keine gréfere Bedeutung.*® 
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Fehlten gemeindliche Strukturen, war religidses Leben oft nicht ohne Einschrin- 
kungen mdglich. Jiidische Feiertage konnten in Orten, in denen einzelne Juden oder Fa- 
milien isoliert lebten, meist nur begangen werden, wenn man improvisierte. So ver- 
mochte der jiidische Mautner, der im Mauthaus von Wilfersdorf nahe bei Mistelbach 
wohnte, den jiidischen Fast- und Trauertag zum gemeinsamen Gedenken der Tempel- 
zerstorung (Tzscha be-Aw) nur halten, weil durchreisende Juden aus Nikolsburg mit ihm 
gemeinsam einen Minjan bildeten. Seine Arbeit durfte er deswegen allerdings nicht ver- 
nachléssigen.*! 

Ebenso konnten sich Schwierigkeiten hinsichtlich der Einhaltung der Speisegesetze 
ergeben. Zwar war der Fleischhandel unter den Landjuden besonders verbreitet, war 
jedoch kein Schéchter am Ort, konnte die Versorgung mit koscherem Fleisch zu einem 
Problem werden. Der Handel mit koscherem Wein spielte vor allem in Niederdster- 
reich, aber auch im Elsaf eine nicht unmaBgebliche Rolle. Obwohl den niederdsterrei- 
chischen Landjuden mit dem Privileg von 1656 auch der Anbau von koscherem Wein 
erlaubt worden war, kann nicht abgeschitzt werden, ob iiberall geniigend Wein vor- 
handen war. 

Sowenig intensiv das religidse Leben auf dem Land im 16. und 17. Jahrhundert auf 
den ersten Blick scheint, so sorgte das im Osten und Westen der sterreichischen Lin- 
der relativ dichte Netz jiidischer Siedlungen dafiir, daf vieles aufrechterhalten werden 
konnte. Jiidische Gemeinden standen miteinander in mehr oder weniger enger Bezie- 
hung, Kommunikation und iiberdrtliche Zusammenschliisse ersetzten, was es in den 
einzelnen Gemeinden oft nicht gab. 
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VIII. Innerjiidische Organisationsformen: 
zwischen Gemeinde und Landjudenschaft 

Die religiose Gemeinde bildete das Riickgrat jiidischen Lebens. Daher war man in 
einer Zeit, in der die Mehrzahl der Juden am Land lebte und sich gemeindliches Leben 
nur in grofleren Ansiedlungen institutionalisiert hatte, mehr denn je auf {iberkommu- 
nale Zusammenschliisse angewiesen. Und auch gegeniiber dem Landesherrn konnte die 
Judenschaft einer Region als Korporation besser auftreten. Um einen solchen Zu- 

sammenschlul} bilden zu kénnen, muflten die einzelnen Siedlungsorte iiber einen mini- 
malen Organisationsgrad verfiigen, der oft auch vorhanden war. Ein Vorsteher hatte 

nicht nur interne Aufgaben, wie etwa die Umlage der geforderten Steuern auf die ein- 

zelnen Gemeindemitglieder, sondern vertrat auch die Gemeinde nach auflen und stellte 
das Bindeglied sowohl zu den anderen jiidischen Gemeinden als auch zur Obrigkeit dar. 
Thren organisatorischen Rahmen bekamen diese gemeindeiibergreifenden Kooperatio- 
nen in der Landjudenschaft. 

Landjudenschaften als jiidische Gebietskérperschaften auf iibergemeindlicher 
Ebene entwickelten sich vor allem nach dem Dreifigjéhrigen Krieg in verschiedenen 
Regionen und Territorien des Heiligen Rémischen Reichs. Zusammen mit dem Lan- 

desrabbinat war die Landjudenschaft besonders im spiten 17. und 18. Jahrhundert die 
innerjiidische Organisationsform mit Vertreterfunktion gegeniiber der Obrigkeit, ihre 

Waurzeln reichen jedoch bis weit in das 16. Jahrhundert zuriick und hatten vielfach auch 
mittelalterliche Vorbilder.*”” Der Zusammenschluf} der Judenschaften erfolgte nicht im- 
mer aus freiem Willen,*'¢ sondern konnte auch, wie nicht zuletzt in den dsterreichischen 

Lindern, das Ergebnis des massiven Dringens der Landesherrschaft sein, eine inner- 
jiidische Organisation zur Einhebung der vom Landesfiirsten geforderten Steuern zu 
schaffen. 

Die durch die Umlage der Steuer auf die einzelnen Gemeinden und Gemeindemit- 
glieder notwendig gewordenen Zusammenkiinfte der Vertreter der Gemeinden des 
jeweiligen »Landes« (Medina), das sich nicht an Herrschaftsgrenzen wie etwa in 
Osterreich unter der Enns, Bshmen oder Mihren — orientieren muflte, sondern auch 
traditionelle Siedlungszusammenhinge, wie in Schwaben, widerspiegeln konnten, 
gaben den entscheidenden Impuls fiir die Entwicklung gemeindeiibergreifender Struk- 

turen.* 

Strukturell wie institutionell waren die Organisationsformen des 16. und 17. Jahr- 
hunderts im allgemeinen noch nicht gefestigt, auch wenn auf den sporadisch stattfin- 
denden Versammlungen der Gemeindevertreter neben der Verteilung der Steuerlast 
auch verschiedene Funktionstriger gewihlt sowie gegebenenfalls Ordnungen verab- 
schiedet wurden.*® Allerdings waren Positionen und Funktionen noch nicht klar abge- 
grenzt, das Agieren der Vertreter war in einem hohen Malle vom Engagement und (im 

doppelten Sinne) Vermdégen des einzelnen abhingig. So war etwa der Fiirsprecher 
(Stadlan) der Juden des »Landes« kein fixes Amt, auch wenn einzelne Personlichkeiten 

fallweise und punktuell in einer konkreten »diplomatischen Mission« als solche auftra- 
ten. Neben den Vertretern fungierte der Landesrabbiner als religiés-rechtliche Auto- 
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ritat. By war Vorsitzender des rabbinischen Gerichtshofes des »Landes«, auch wenn 

seine Zustindigkeitsbereiche angesichts der Ausstrahlungskraft des Frankfurter, aber 
auch des Prager Rabbinats zuweilen durchaus umstritten waren. Neben der Rechtspre- 

chung unterstand dem Landesrabbiner auch die Leitung einer weiteren Institution des 
»Landes«, der Jeschiwa. Der Landesrabbiner hatte Heiratsgenehmigungen fiir Ehe- 

schlieRungen innerhalb des »Landes« auszustellen und iibernahm auch allgemeine 
Fiihrungsaufgaben innerhalb der Gemeinden.*® Im 16. und 17. Jahrhunderts waren 
diese Strukturen jedoch nur schwach ausgebildet, sie wurden erst langsam — vor allem 
im Westen — nach dem Dreifigjahrigen Krieg gefestigt und ausgebaut, so daf} die Land- 

judenschaft in ihrer letztendlichen Funktion erst im spiten 17. bzw. 18. Jahrhundertin 
Erscheinung trat. 

Die Entwicklung der Landjudenschaften in Niederdsterreich und Schwaben reicht 

ebenfalls bis in das 16. und 17. Jahrhundert zuriick; sie vollzog sich aber unter ver- 
schiedenen Bedingungen und hatte auch einen unterschiedlichen Ausgang: Wihrend 

sichim Medinat Schwaben die Landjudenschaft weiter institutionell verfestigen konnte, 
wurde sie in Niederdsterreich bereits am Anfang ihrer Entwicklung durch die Auswei- 

sung von 1670/71 wieder beseitigt. Auch in anderen habsburgischen Lindern bildeten 
sich wihrend des 16. und 17. Jahrhunderts {ibergemeindliche Organisationsstrukturen. 

In Bohmen kam es dabei zu einer dhnlichen Entwicklung wie in Niederosterreich, 
besonders was die Abhingigkeit vom religidsen und kulturellen Zentrum des Landes — 
Prag bzw. Wien — betrifft. Dagegen entstand in Mzhren bereits um die Mitte des 
16. Jahrhunderts eine Landjudenschaft, die in der Folge nicht nur einen eigenen Lan- 

desrabbiner besetzte, sondern auch relativ autonom agierte. 

1. Die Entstehung der niederdsterreichischen Landjudenschaft 

In Niederdsterreich wurde der Aufbau einer partiell autonomen Verwaltung der 
Landjuden durch die Steuerforderungen des Landesfiirsten bestimmt*?® und schlof$ 

nicht wie anderswo an #ltere Traditionslinien an. Bereits seit dem 16. Jahrhundert hat- 
ten die Landesfiirsten zwar immer wieder Kontributionen von den niederdsterreichi- 
schen Juden gefordert, die Einhebung einer regelmifigen Steuer konnte jedoch zu- 
nichst nicht durchgesetzt werden. DemgemiR kam es auch nicht zu einem kooperati- 
ven Auftreten der Landjuden gegeniiber dem Landesfiirsten. Vor der rechtlichen An- 
etkennung der Wiener Gemeinde agierten einzelne Personen ohne offizielle Funktion 

als Fiirsprecher der Wiener Judenschaft, aber auch der Landjuden. Nachdem die jiidi- 
sche Gemeinde in Wien ihre Rechtsstellung durch Privilegien abgesichert hatte, vertrat 
sie gegeniiber dem Kaiser nicht nur ihre eigenen Interessen, sondern auch diejenigen 

der auf dem Land lebenden Juden. Dies snderte sich in den folgenden Jahrzehnten, als 
die stark angewachsene Landjudenschaft fiir den Landesherrn auch fiskalisch interes- 
sant wurde. 
Um die von der Wiener Judenschaft geforderten, von den Landjuden jedoch mitge- 

tragenen landesfiirstlichen Steuern einheben zu kénnen, wurden der Wiener Juden- 

schaft 1632 offiziell Rechtsbefugnisse iiber die Landjuden iibertragen und im Falle von 
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Zahlungsverweigerung auch die Anwendung von Zwangsmalinahmen erlaubt.*?! Damit 

ibernahm die Wiener Gemeinde nicht nur die Funktion eines kulturellen und religio- 
sen Zentrums gegeniiber den Landjuden, die dem Wiener Rabbinat unterstellt waren, 

sondern auch die Steuerverwaltung und die Vertretung gegeniiber dem Landesfiirsten. 
Ganz dhnlich war auch die Rolle der Prager Judenschaft, deren Alteste ebenfalls fiir die 
Besteuerung der bohmischen Landjuden verantwortlich waren. 

Die Einhebung der Steuern von den niederdsterreichischen Landjuden gestaltete sich 

trotz der Befugnisse der Wiener Judenschaft in den nichsten Jahren schwierig. 1652 
wurde der Modus der Besteuerung schlieflich gedndert und die Steuerleistung der Land- 
juden von der Wiener Gemeinde getrennt. Die Landjuden muflten, um ihre Ausweisung 
zu verhindern, eine selbstindige jihrliche Steuerleistung zusagen. Das im Gegenzug in 

Aussicht gestellte Privileg lief allerdings mehrere Jahre auf sich warten. Erst nachdem 

die Landjudenschaft sich an Graf Ernst von Traun gewandt und fiir dessen Vermittlung 
2400 Gulden gezahlt hatte, wurde das Privileg 1656 schlieflich ausgestellt.* 

Durch die Privilegierung der Landjuden und die Ubernahme der Steuer kam es Mitte 

des 17. Jahrhunderts zu einer Trennung der niederésterreichischen von der Wiener Ju- 
denschaft auf Verwaltungsebene, ein Vorgang, der zwangslaufig den Aufbau einer or- 

ganisatorischen Struktur zur Einhebung der Steuern in den einzelnen Landgemeinden 
Niederdsterreichs nach sich ziehen multe. Zu einer weiteren Ausdifferenzierung durch 
die Bestellung eines eigenen Landesrabbiners kam es jedoch nicht. In den angrenzen- 

den Lindern Bohmen und Mihren lief die Entwicklung anders: Bereits um die Mitte 
des 16. Jahrhunderts hatte sich in Méahren mit der Organisation der Landjudenschaft 
auch ein eigenes Landesrabbinat etabliert. In Béhmen gab es ebenfalls einen Landes- 
rabbiner, der allerdings von der Prager Gemeinde eingesetzt wurde. Erst im spiten 

17. Jahrhundert gelang es den Landjuden, Einfluf auf dieses Amt zu bekommen.*? 
Auch wenn es in Niederdsterreich nicht so weit kam, war mit einer landesweiten Or- 

ganisationsstruktur zur Einhebung der Steuern die Grundlage einer Gebietskdrper- 
schaft geschaffen worden. Das erste korporative Auftreten der Landjudenschaft erfolgte 
1652. In einem Schreiben an den Obersthofmarschall Graf Heinrich Wilhelm von Star- 
hemberg baten Vertreter der »im Land Unterdsterreich wohnenden Juden«um die Aus- 
stellung eines Privilegs, das ihnen den weiteren Aufenthalt im Land sichern sollte.*?* De- 
putierte, deren Namen in den Steuerverzeichnissen der Landjudenschaft belegt sind, 
beschlossen in den folgenden zwei Jahrzehnten auf in Wien abgehaltenen Versamm- 
lungen die Umlage der vom Landesfiirsten geforderten Steuersumme auf die einzelnen 
Gemeinden.*? Die sieben Deputierten, die erstmals 1652 bestellt wurden, stammten 
aus allen Landesvierteln, jeweils zwei aus den Vierteln ob und unter dem Manhartsberg 
und unter dem Wienerwald, wihrend das Viertel ob dem Wienerwald, das kaum von 

Juden bewohnt wurde, nur einen Vertreter entsandte. In den Jahren 1662 bis 1671 kam 
es zu einer organisatorischen Weiterentwicklung der Landjudenschaft. Waren zunichst 

zumindest theoretisch alle Landjuden zu den Versammlungen nach Wien gekommen, 
um iiber die Steueraufteilung zu beraten, wurden nun von den Gemeinden nur mehr je 

zwei Deputierte entsandt, wihrend die kleinen Ansiedlungen iiberhaupt keinen Ver- 
treter mehr schickten.*?® Die Abgeordneten der Gemeinden wihlten einen Ausschull 

——— 
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von 13 Personen, der fiir die Steueranlage, die jeweils fiir zwei Jahre gelten sollte, zu- 

standig war. Jeweils vier Personen kamen aus den Vierteln ob und unter dem Man- 

hartsberg und unter dem Wienerwald, das Viertel ob dem Wienerwald stellte nur einen 

Vertreter. Im Juli 1662 wurde diese Versammlung schlieflich von {iber 100 Abgeord- 

neten in Wien abgehalten, aus deren Kreis 13 Verordnete gewéhlt wurden, die nun 

ihrerseits sieben (1669 zwolf) Deputierte, wiederum aus allen Landesvierteln, ernann- 

ten. Mafgeblich fiir ihre Wahl war nicht nur die Herkunft, sondern auch das Vermé- 

gen: Es wurden Deputierte der »reichen, der »mittleren« und der »armen« Landjuden 

gewahlt.¥?’ 

Als sich 1662 Steuerschulden angehiduft hatten und die betreffenden Gemeinden sich 

nicht fihig sahen, diese zu begleichen, wurde von den Deputierten ein »interner« Aus- 
gleich vorgeschlagen. Die Tatsache, dal8 dies von den kaiserlichen Behorden gebilligt 

wurde, spricht in einer gewissen Weise fiir die »Anerkennung der inneren Autono- 

mie«*?® der Juden von seiten des Landesfiirsten. Zur Besetzung eines von der Wiener 
Gemeinde unabhingigen Landesrabbiners kam es jedoch nicht. Vielmehr blieben die 
Landjuden dem Wiener Rabbinat zugeordnet, doch nannte sich der Wiener Rabbiner, 

der auch die Steueranlagebiicher unterschrieb, kiinftig auch Landesrabbiner (Aw Bet 
Din ha-Medina).*”® Die Unterstellung der Landgemeinden unter das Wiener Rabbinat 

war bereits im Privileg der Landjudenschaft aus dem Jahr 1656 festgeschrieben wor- 

den.®° 

Zur Ausbildung einer Landjudenschaft im Sinne einer Gebietskérperschaft war es 
daher in Niederdsterreich nur in Ansitzen gekommen. Im Gegensatz zum Nachbarland 
Béhmen wurde die Entwicklung durch die Ausweisung der Jahre 1669/71 in Nieder- 
osterreich abgebrochen, das »Medinat Austreich« hérte auf zu bestehen. 

2. Judische Selbstorganisation im »Medinat Schwaben« 

In Schwaben war die Entwicklung eine andere. Die lang zuriickreichende Siedlungs- 
tradition und die zahlreichen groferen jidischen Gemeinden, die seit dem 17. Jahr- 

hundert existierten, diirften trotz der lockeren Landesherrschaft verantwortlich dafiir 

gewesen sein, daf} sich im »Medinat Schwaben« mit der Markgrafschaft Burgau als Zen- 
trum schon frith Ansitze einer Landjudenschaft entwickelten.*! Der Zusammenhalt der 
schwibischen Judenschaft griindete sich zudem in weiten Teilen auf einem gemein- 
samen Selbstverstindnis und der Verbundenheit mit den untergegangenen Zentren jii- 
dischen Lebens Augsburg und Ulm, wie sich dies etwa an der Familie Ulma-Giinzburg, 
einer der vornehmsten Familien im aschkenasischen Raum, zeigen l48t: Sie pflegte die 
Erinnerung an ihre Herkunft aus Ulm auch noch im 18. Jahrhundert. Weiterer Zu- 
sammenhalt erwuchs der schwibischen Landjudenschaft aus dem wahrscheinlich schon 
im Spitmittelalter entstandenen Minhag Schwaben, dem regional spezifischen Brauch- 
tum, und der religiosen Observanz, die die jiidischen Gemeinden der Markgrafschaft — 
aber auch von Hohenems und des Bodenseeraums — eng miteinander verbanden.”? Da- 
neben standen die schwibischen Gemeinden in Kontakt zu den jiidischen Zentren 
Polens und Norditaliens, was sich unter anderem durch Familienbeziehungen, vor 
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allem aber durch die Bestellung von Rabbinern aus diesen Regionen belegen ld8t. Und 
auch innerhalb der Organisation der Landjudenschaften hatte Polen, wo auf den soge- 
nannten Vierlindersynoden landesweite Beschliisse gefat wurden, eine Vorbildwir- 
kung.* 

Insgesamt erfolgte in Schwaben die Bildung einer {ibergemeindlichen Selbstorgani- 
sation relativ frith und ist ab circa 1525 mit Rabbi Jona ben Jakob Weil als Landesrab- 
biner und in regionalen Ausschiissen, die im 16. und 17. Jahrhundert zusammenkamen, 

falbar.*4 Nachdem diese Strukturen bereits im 16. Jahrhundert einen relativ hohen Or- 
ganisationsgrad aufgewiesen hatten, kam es erst zu einer weiteren Verdichtung, als sich 
das Interesse der jliidischen Gemeinden an {iberkommunalen Organisationsstrukturen 
mit dem der Landesherrschaft an stirkerer Kontrolle der Juden, vor allem aber nach ei- 
ner effektiven Einhebung der Steuern deckte. So wurde die Landjudenschaft in der er- 
sten Hilfte des 17. Jahrhunderts mit der Umlage der landesherrlichen Steuerforderun- 

gen betraut, eine Aufgabe, die eine regelmifige Zusammenkunft der Vertreter der ein- 

zelnen Gemeinden des Landes erforderlich machte. Etwa um die gleiche Zeit trat der 

Ausschufl der Juden des »Landes« bereits als Vermittler der jiidischen Gemeinden 

gegeniiber der Obrigkeit auf,®> dessen Firsprecherschaft allerdings zunichst nur 
sporadisch war. Gemeinsam mit dem Landesrabbinat, das in Schwaben nicht nur frith 

belegt war, sondern auch als weit ausstrahlendes geistiges Zentrum die einzelnen Ge- 
meinden zusammenhielt,*”® wurde damit langsam eine Korporation auf der Ebene des 

»Landes« greifbar. Nachdem diese Strukturen im DreifSigjahrigen Krieg weitgehend 
zerstort worden waren, kam es zu einer neuen Bliite und institutionellen Verfestigung 

der Landjudenschaft gegen Ende des 17. Jahrhunderts, bevor sie im 18. Jahrhundert 
schlieflich einen héheren Grad an Organisation gewann. 
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IX. Juden in der christlichen Gesellschaft: 
jiidischer Alltag im 16. und 17. Jahrhundert 

Das christlich-jiidische Verhltnis allein von seiten der obrigkeitlichen Normen, also 
der landesfiirstlichen Judenpolitik, zu bewerten wire zu kurz gegriffen. Gerade fiir die 
Friihe Neuzeit — und hier insbesondere fiir die Landgemeinden — konnten jiingste For- 
schungen belegen, daf sich das Spektrum christlich-jiidischer Beziehungen von Kon- 
takten wirtschaftlicher oder auch geselliger Natur bis zu antijiidischen Ausschreitungen 

erstrecken konnte.¥” Besonders auf dem Land, wo in kleinen rdumlichen Einheiten 

Christen und Juden nebeneinander lebten, war das Verhiltnis von Nachbarschaft auf 
der einen und Konkurrenz auf der anderen Seite geprigt. 

den »gelben Fleck« am Mantel), Holzschnitt aus der Folge der Monate von Hans Sebald 
Beham (Ausschnitt) 
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Die Koexistenz von Juden und Christen in der Stadt verlief grundsitzlich anders als 
auf dem Land. In Wien lebten die Juden ab 1625 in einem Ghetto auflerhalb der Stadt- 

mauern, und obwohl sie Geschiftsgew6lbe in der Stadt besaflen und auch christliche 
Kaufleute in die Judenstadt kamen, gab es wohl nur wenige Kontakte zwischen Chri- 

sten und Juden, die iiber das rein Geschiftliche bzw. Amtliche hinausgingen. Zwar war 

etwa Johann Christoph Wagenseil regelmifiger Gast in der Judenstadt und konnte 
wohl auch, wie sein Briefwechsel nahelegt, soziale Kontakte kniipfen, er bildete jedoch 
sicherlich eine Ausnahme.**® 

Vor allem aber auf dem Land gab es grofle Unterschiede in der Qualitit des Zu- 

sammenlebens: Abhingig war sie in erster Linie vom Grélenverhiltnis zwischen christ- 
licher und jiidischer Gemeinde. Die sogenannten »Judendérfer« der Markgrafschaft 
Burgau, wo bereits im 17. Jahrhundert eine zahlenmiaRig starke jiidische Bevélkerung 

eine ernstzunehmende wirtschaftliche Konkurrenz zum christlichen Handel bildete, 
stellten eine Ausnahme dar.®*® Ahnliche Verhiltnisse kann man nur in Mahren vermu- 

ten, wo ebenfalls eine grofRe Dichte von jiidischen Gemeinden bestand. So lebten etwa 
in der zweiten Hilfte des 17. Jahrhunderts in Profnitz mindestens 143 jiidische Fami- 

lien in 64 Hiusern, in Nikolsburg sogar 146 Familien in 98 Hiusern.*® In den meisten 
Landgemeinden stellten Juden hingegen nur einen geringen Teil der Bevolkerung dar. 

Zudem schufen die unterschiedlichen Herrschaftsverhiltnisse verschiedene Rahmen- 

bedingungen in den einzelnen Landgemeinden, die sich auch auf die Koexistenz zwi- 
schen Christen und Juden auswirkten. 

1. Wirtschaftliche Beziehungen: Konkurrenz und Kooperation 

Wihrend Juden auf der einen Seite teilweise Liicken in der lindlichen und stadti- 
schen Wirtschaft ausfiillten, traten sie auf der anderen Seite in Konkurrenz zu christ- 
lichen Hindlern. Beschwerden christlicher Kaufleute, die Juden wiirden ihnen die Nah- 
rung streitig machen und quasi »das Brot vor dem Maul abschneiden«,**! waren nicht 
selten. Trotzdem konnte es zu Kooperationen zwischen Christen und Juden kommen. 

Sowohl bei der Beférderung von Waren als auch im Verkauf unterschiedlicher Produkte 

arbeiteten Christen und Juden zusammen. Als Beispiele kénnen die Vorwiitfe gegen 
einige Langenloiser Ratsmitglieder, sie wiirden mit Juden gemeinsame Geschifte ma- 
chen, die Kooperation zwischen einem Waidhofener Juden und den dortigen Fleisch- 
hauern beim Absatz von Rindertalg oder auch die Zusammenarbeit des Krakauer Juden 

Jakob Eser mit einem christlichen Kaufmann in Wien dienen.*# 
Ein Grof3teil der wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Christen und Juden spielte 

sich beim tdglichen Warenhandel und im Kontext des Pfandleih- und Kreditgeschiftes 
ab. Dabei hatten die Mirkte, die von christlichen wie jiidischen Kaufleuten genutzt wur- 
den, eine wichtige Funktion inne. So besuchten den Linzer Markt zwischen 1628 und 
1634 durchschnittlich 153 Juden pro Jahr und die Jahrmirkte in Krems 1630 bis 1635 

durchschnittlich 79 jiidische Hindler.* 
Allerdings waren wirtschaftliche Kontakte zwischen Christen und Juden nicht grund- 

sitzlich friedlich. Die wirtschaftliche Konkurrenz fithrte haufig zu massiven Protesten 
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gegen jiidische Hiindler. Vor allem im Fleisch-, Pferde- und Viehhandel entstanden viele 

Konflikte.** Nicht nur der Fleischhandel durch Juden bot den Ziinften aller Regionen 
des Reichs AnlaB zu heftigen Auseinandersetzungen, auch der Handel mit Luxuswaren 

und der Tuchhandel waren umkdmpft. Dabei konnten sich die christlichen Hindler, 

nicht zuletzt aufgrund ihrer besseren rechtlichen Stellung, in vielen Fillen durchsetzen. 

In Langenlois etwa fiihrte eine Beschwerde der biirgerlichen Leinwandhindler zum 
Verbot fiir Juden, mit Leinwand und bestimmten anderen Waren zu handeln, da sie die 

biitgetlichen Kaufleute damit schidigen wiirden.*” 
Besonders fiir den schwibischen und den Bodenseeraum gibt es eine Fiille von Bei- 

spielen fiir zum Teil friedliches, zum Teil konfliktbeladenes wirtschaftliches Zu- 

sammenleben von Juden und Christen. Im lindlichen Alltag stand Juden eine grofle 

Bandbreite an wirtschaftlichen Betétigungen, etwa im Handel mit Agrarprodukten, im 
Pferde- und Viehhandel, im Kauf und Verkauf von Gegenstinden des tdglichen 

Gebrauchs, aber auch an Rechten, vor allem in der Nutzung der Allmende, also der 
Gemeindeweide, offen. Die Nutzung der Allmende war im Schutzbrief der Juden von 

Hohenems festgeschrieben worden, wo die Juden vor allem im Viehhandel beschiftigt 
waren. Offensichtlich hatte sich gegen diese Praxis Widerstand innerhalb der christ- 

lichen Gemeinde formiert, denn bei einer folgenden Verordnung 1632 verbot Kaspar 
von Hohenems den Juden, Pferde und Vieh, das zum Verkauf bestimmt war, auf die 
Gemeindeweide zu treiben.#¢ Die Allmende stellte auch weiterhin einen Streitpunkt 

zwischen der Judenschaft und der christlichen Gemeinde dar. 1657 wurde schlieflich 
cin Vergleich geschlossen, wonach die Juden gegen Bezahlung ihr eigenes Vieh auf der 
Gemeindeweide weiden lassen durften, wihrend Vieh, das fiir den Weiterverkauf 
bestimmt war, dort nicht stehen durfte.*” 

2. Das Zusammenleben von Christen und Juden in der Stadt und auf 
dem Land: Kontakte und Konflikte im Alltag 

Abgeschen von wirtschaftlichen Kontakten lebten Christen und Juden insbesondere 
auf dem Land als Nachbarn neben- und miteinander. Aus dem gemeinsam zu bewalti- 
genden Alltag ergab sich eine Fiille von Kontakten, aber auch Konflikten. Jiidische und 

christliche Kinder spielten miteinander, man unterhielt sich iiber den Gartenzaun, oder 
man safl gemeinsam im Wirtshaus, wo nicht nur gemeinsam getrunken wurde, sondern 
wo vor allem auch Geschifte abgeschlossen werden konnten. 

Fiir das gemeinsame Trinken sind wenige Nachrichten tiberliefert, auch wenn es hiu- 
fig vorgekommen sein mag. Der Grund dafiir liegt nicht zuletzt daran, daf dies in obrig- 
keitlichen Akten entweder nur zufillig erwdhnt wurde oder erst dann zur Sprache kam, 
wenn sich ein Rechtstreit daran anschlof. So berichtete der Jude Josle Levit von Ho- 
henems als Zeuge in einem Prozel gegen einen Christen wegen Gottesldsterung, dafl er 
gemeinsam mit dem Beklagten und anderen Zeugen im Wirtshaus »bei einem nach- 
mittagtrunk« gesessen sei.** 

Kontakte zwischen Christen und Juden konnten aber auch das gesetzlich und mora- 
lisch erlaubte MaR sprengen. Bei einer Klage des Hohenemser Juden Maierle Moos ge- 
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gen den Schulmeister Isak Jakob ging es beispielsweise in erster Linie um das unziich- 
tige Verhalten des Schulmeisters gegeniiber den Téchtern des Kligers. Der Beklagte 
habe, so lautete der Vorwurf, sowohl mit Christinnen als auch mit Jiidinnen getrunken 
und wohl auch mit ihnen Unzucht gehabt. Man wisse daher nicht, ob er Christ oder 

Jude sei, da es ihm gleich sei, mit Christinnen oder Jiidinnen zu schlafen.*® Auch wenn 
es dem Klidger in erster Linie darum ging, den Schulmeister zur offentlichen Ent- 
schuldigung zu zwingen, so ist diese Quelle auch ein Hinweis darauf, dafl sexuelle 
Kontakte zwischen Christen und Juden, auch wenn sie von beiden Seiten moralisch 

verdammt wurden und verboten waren, durchaus denkbar waren,” Allerdings waren 

sie nicht immer freiwillig, wie einige Prozesse gegen Juden wegen Notzucht an Chri- 
stinnen zeigen. 

Diese engen Beziehungen konnten nur in einem Alltag entstehen, in dem Christen 

und Juden sehr nah nebeneinander lebten. In vielen Orten auf dem Land wohnten Chri- 
sten und Juden unter einem Dach — oder sogar noch enger beieinander: So stellte etwa 
die Inquisitionskommission im Jahr 1669 — freilich in antijiidischem Kontext — fest, daf§ 
die Kontakte zwischen Juden und Christen auf dem Land viel enger seien als in der 
Stadt, denn es komme sogar vor, dall sie nicht nur in einem Haus, sondern sogar im glei- 
chen Raum wohnten.”! Diese beengten Lebensverhiltnisse schufen eine besondere 

Qualitit des Zusammenlebens, nachbarschaftliche Hilfe einerseits, Streitereien ande- 

rerseits waren daher nicht selten. So konnte es etwa, wie dies aus dem niederdster- 
reichischen Ort Gro3-Schweinbarth belegt ist, passieren, daf eine Jiidin tiber die Mauer 

im Hinterhof mit ansehen mufite, wie ihre christliche Nachbarin von deren Ehemann 

so brutal geschlagen wurde, »das das pluet in die hch gespriizt hat«,*? worauf sie ihr 
sofort zu Hilfe eilte. 

Dieses enge Zusammenleben forderte in gewissem Malle eine gegenseitige Vertraut- 

heit im Alltag, was allerdings keineswegs zu harmonischen nachbarschaftlichen Bezie- 
hungen fithren mufite, sondern heftige Auseinandersetzungen zur Folge haben konnte. 
Konfliktpotential barg zum Beispiel die Titigkeit von christlichen Dienstboten in jiidi- 
schen Haushalten. Da die Schabbatgebote Juden das Arbeiten am Feiertag untersagten, 

konnten fiir die nétigen Arbeiten am Samstag Christen angestellt werden. Diese Dienst- 
boten, die zwar nicht in Wien und Niederésterreich, jedoch im Bodenseeraum und in 

Vorderdsterreich belegt sind, nannte man »Schabbesgojim« oder auch »Schabbat- 

migde«.*? Zwar war dies hiufig obrigkeitlich sanktioniert — in Hohenems etwa wurde 

im Schutzbrief fiir die Judenschaft 1617 ausdriicklich festgehalten, daf die Juden am 
Schabbat und an Feiertagen Christen fiir den Haushalt anstellen durften®* — blieb 
jedoch heftig umstritten. Man argumentierte nicht zuletzt damit, dafl es nicht anginge, 

wenn Christen Juden dienten. 
Insgesamt l4Bt sich die gesamte Spannbreite des christlich-jiidischen Alltags kaum er- 

fassen, da Quellen in den meisten Fallen nur dann tiberliefert sind, wenn sich aus dem 
Zusammenleben gerichtlich ausgetragene Streitigkeiten ergaben. Allerdings ist sicher 

von keinem hohen Mal} an Gemeinsamkeiten auszugehen. Vielmehr war die Koexistenz 
oft von einem Nebeneinander gekennzeichnet, in dem man zwar wirtschaftliche Kon- 
takte pflegte, in vielen Bereichen —vor allem im Religidsen, aber auch in der Familie und 
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Verwandtschaft — aber ein getrenntes Leben fithrte. Und der Frieden, der im Alltag zu- 

meist aufrechterhalten wurde, konnte schnell zerbrechen. 

3. Geachtet und miflachtet: 
Ehrenhindel zwischen Christen und Juden 

Wihrend die dltere Forschung betonte, die Stellung von Juden sei dadurch gekenn- 

zeichnet gewesen, daf ihnen keine Ehre zugeschrieben wurde, haben jiingere Unter- 
suchungen zur Praxis von Ehrkonflikten zwischen Christen und Juden gezeigt, daf Ju- 

den keineswegs »ehrlos« waren,” sondern sowohl an ihrer Ehre verletzt werden als 

auch andere an ihrer Ehre verletzen konnten. Juden standen zwar auflerhalb der 

Stiindegesellschaft, jedoch nicht auBerhalb der frithneuzeitlichen Ehrhierarchie, die 

zwischen christlicher und jiidischer Ehre ebenso unterschied wie zwischen dem Ehr- 
vermdgen der verschiedenen Stinde. Wiahrend theoretisch ein Jude einen Adeligen 

oder ein anderes Mitglied eines hoheren Standes nicht beleidigen konnte,”¢ war dies, 
wie es etwa fiir Grafenworth aus der Mitte des 17. Jahrhunderts oder auch aus Hohen- 

ems belegt ist, in der Praxis nicht so klar.®? Bei Ehrverletzungen spielten in einem 
hohen MaRe individuelles Empfinden und nicht nur allgemeine Werte eine Rolle. 

Ehrenhindel waren — sowohl zwischen Christen und Juden als auch jeweils unter 

Christen und Juden — eine durchaus gingige Form von Auseinandersetzungen, die in 
vielen ProzeRakten (sogenannten »Injurienklagen«) dokumentiert sind. Der haufigste 

Tatbestand war dabei die Beschimpfung, aber auch korperliche Attacken, die eben- 

falls ehrenriithrig waren, kamen vor. So klagte der Hohenemser Jude Josle Levit gegen 

den Miiller Jakob Hayli, der ihn Schelm, Dieb und Hundsfut genannt und ihn schlief3- 

lich auch geschlagen hatte. In diesem wie in vielen anderen Fillen, die uns aus den 

dsterreichischen Lindern bekannt sind, wehrten sich Juden oft auch mit Einsatz kor- 

perlicher Gewalt gegen die Verletzung ihrer Ehre.**® Dabei konnte die Ehre nicht nur 
durch die Beschimpfung der eigenen Person verletzt werden, sondern auch durch die 
Beleidigung der Frau. In der Geschlechterordnung der Frithen Neuzeit betraf eine 
Ehrverletzung der Frau die gesamte Hausgemeinschaft, in erster Linie natiirlich den 
Hausherrn. Die Beleidigung der Frau wurde daher auch als strategisches Mittel 
angewandt, um den Hausherrn und damit die gesamte Familie an der Ehre zu ver- 
letzen.*? 

Nicht nur Juden wurden durch Christen beleidigt, sondern auch Christen durch 
Juden. 1658 klagte Madlena Jeger gegen die Hohenemser Jiidin Ester, Ehefrau von 

Baruch Moises. Die Kligerin hatte Ester in den April geschickt, worauf diese sie eine 
Hure genannt hatte.*® Fiir die gegenseitigen Beleidigungen gebrauchten Christen 

wie Juden die gleichen Schimpfworte. Beschimpfungsrituale wurden von allen Grup- 

pen gebraucht, um sich gegenseitig abzugrenzen und die jeweiligen Interessen durch- 

zusetzen, sie waren eine Form ritualisierter Gewaltausiibung und Inszenierung 
von Ehre, die nicht zuletzt ihren Ursprung im engen Zusammenleben von Christen 

und Juden hatte.*! Man kannte die Ehre des anderen und wufte, wo sie angreifbar 
war, 
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4. Soziale Beziehungen und Konflikte innerhalb der 
jiudischen Gemeinde 

Nicht nur das christliche Umfeld prigte die konkreten Rahmenbedingungen jiidi- 
schen Lebens, auch die sozialen und wirtschaftlichen Beziehungen und die Konflikte 
innerhalb der Judenschaft beeinfluiten die Lebenssituation. Jiidische Oberschichten- 
familien zeichneten sich durch eine dichte iiberregionale Vernetzung in die Zentren des 

mitteleuropaischen Judentums Frankfurt am Main, Worms, Wien, Prag und Krakau 
aus. Aber auch die familiiren Verbindungen jener Juden, die nicht zur Oberschicht 
zihlten, reichten hiufig weiter als nur in die nichste Umgebung. Nicht zuletzt war dies 
durch die Mobilitit der jiidischen Bevdlkerung bedingt. So kamen etwa durch den 
Krieg vertriebene schwibische Juden nach Vorarlberg, aber auch nach Niederdster- 

reich. Teilweise gegen grofle Widerstinde der dortigen Bevélkerung versuchten sie in 

ihrer neuen Heimat Handelsnetze aufzubauen, die sich auch hiufig an verwandtschaft- 
lichen Verbindungen orientierten.*? 

Anhand von iiberlieferten Konflikten lassen sich Einblicke in die jiidische Lebens- 
welt gewinnen. So ist die Injurienklage des Innsbrucker Juden Abraham May gegen den 
Schulmeister aus Hohenems, Lazarus Jecosiel,® nicht nur als Quelle fiir einen Ehren- 

handel zu lesen, sondern bietet auch Informationen zu verwandtschaftlichen oder 
freundschaftlichen Beziehungen. Die Zeugen in diesem Prozef kamen ausschlieflich 
aus dem Schwibischen (etwa Neuburg an der Kammel) und dem Frinkischen (Schnait- 

tach), wohin beide Prozefparteien enge verwandtschaftliche und freundschaftliche Be- 

ziehungen unterhielten. 

Ein weiterer Prozel, der Aufschluf8 tiber verwandtschaftliche Verhiltnisse gibt, ist 
der des Abraham May gegen seine Stiefmutter, die Veroneser Jiidin Gentilia Donati, bei 

dem es um die Auszahlung ihres Witwendeputats ging.*** Gentilia war nach dem Tod 
ihres Mannes zu ihrem Sohn aus erster Ehe, dem Hofjuden Leon Bassevi, nach Prag ge- 

zogen. Bereits dieser Umstand zeigt die verwandtschaftliche Vernetzung der jiidischen 
Elite, die iiberregionale Heiratsbeziehungen einging und dadurch besonders mobil war. 
Als May nach einigen Jahren das Deputat nicht mehr weiter zahlen wollte, wandte sich 
seine Stiefmutter an das Rabbinat in Prag, wihrend Abraham May 1630 bei der Ober- 
dsterreichischen Regierung klagte, die jedoch zwei Jahre spiter den Fall zu seinen Un- 

gunsten entschied. May appellierte darauthin an den Hof und versuchte die zustindi- 
gen Kommissionsmitglieder durch Geschenke zu beeinflussen. Der Prozef wurde 
schlieflich vor dem Geheimen Rat in Innsbruck verhandelt. 

Diese beiden Prozesse illustrieren, dafl verwandtschaftliche und freundschaftliche 

Kontakte und Solidaritit auf der einen Seite und Streitereien auf der anderen Seite das 
Leben in der jiidischen Gemeinde kennzeichneten. Streitereien entstanden, wo viele zu- 
sammenkamen, etwa im Jahr 1655 auf einer Hochzeit in Hohenems, auf der sich zwei 
Frauen in die Haare gerieten und einander spiter wegen Ehrverletzung verklagten.’® 
Solche Auseinandersetzungen muflten sich nicht auf verbale Attacken beschrinken, 
immer wieder wurden sie auch gewalttitig ausgetragen. 

Nicht zuletzt waren diese Konflikte durch das enge Zusammenleben sowohl im Wie- 
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ner Ghetto als auch in den Landgemeinden bedingt, wo oft mehrere Familien auf eng- 
stem Raum unter einem Dach wohnten. Entgegen idlteren Studien, die vor allem die 

Harmonie innethalb der jiidischen Gemeinde in der Stadt oder auf dem Land beton- 

ten,*” gab es durchaus Parteiungen, die einander bekimpften. Die Konflikte um den 

Steuerpichter Hirschl Mayr und die Einhebung der Kontributionen, aber auch die 

Streitigkeiten, die am Land mit den jeweiligen Steuereinhebern entstanden, legen Riva- 

lititen innerhalb der Gemeinden deutlich offen. 

Die Konfliktregelungsmechanismen waren vielfiltig. In erster Linie wandten sich 

Juden bei internen Streitigkeiten an das Rabbinatsgericht, das Recht sprach, die Par- 

teien miteinander verglich oder auch Strafen verhingte.%® Innerhalb der 6sterreichi- 

schen Linder war dabei das Rabbinatsgericht von Wien von wesentlicher Bedeutung, 

das jedoch bisher kaum erforscht ist. Kiinftige Forschungen, die sich insbesondere mit 

der Responsenliteratur aus der Frithen Neuzeit auseinandersetzen, werden das Bild der 

jiidischen Gerichtspraxis vervollstindigen und weitere Erkenntnisse zur jiidischen 

Konfliktpraxis beitragen kénnen. 
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X. Christen gegen Juden: 
Judenfeindschaft im frithneuzeitlichen Osterreich 

Auch wenn gewalttitige Verfolgungen und Vertreibungen von Juden in der Frithen 

Neuzeit gegeniiber dem Spitmittelalter deutlich abnahmen, blieb die allgemeine aus- 
grenzende und durch antijiidische Vorurteile geprigte Haltung der christlichen Bevél- 
kerung auch im 16. und 17. Jahrhundert weiter bestehen.*® So konnte schon die An- 

siedlung von Juden an einem Ort auf heftigen Widerstand seitens der christlichen Be- 
volkerung stoflen. Der Bau von Synagogen oder das Feiern religioser Feste riefen nicht 
nur Beschwerden hervor, sondern waren immer wieder auch Anlaf}, die Ausweisung der 

ansissigen Juden zu fordern.™ 
Judenfeindschaft war allerdings kein ausschlieflich osterreichisches Phinomen. So- 

wohl Blutbeschuldigungen als auch antijiidische Stereotype prigten im gesamten 
(christlichen) Mitteleuropa die Auseinandersetzung mit dem Judentum. Mafgeblich 
daran beteiligt war nicht zuletzt die Kirche. Obwohl sich diese mit der Reformation be- 
reits zu Beginn des 16. Jahrhunderts gespalten hatte, kam es mit Luther zu keinem 
grundlegenden Wandel in der Bewertung des Judentums. Und auch die habsburgischen 
Landesfiirsten hielten trotz Privilegierungen an einer prinzipiell judenfeindlichen Poli- 

tik fest. Kennzeichnungsbestimmungen wie der »Gelbe Fleck« von 1551 stigmatisier- 
ten die jiidische Bevolkerung,*! andere Verordnungen schrinkten die wirtschaftliche 

Titigkeit von Juden ein. Diese prinzipielle rechtliche Schlechterstellung dnderte sich 
weder durch die Privilegierung von Einzelpersonen noch durch verbesserte Méglich- 
keiten der Rechtsnutzung. 

1. Blutlegenden: Ritualmord und Hostienschindung 

Gegeniiber dem Mittelalter ist fiir die Frithe Neuzeit vor allem ein signifikantes 
Zuriickgehen von Blutbeschuldigungen gegeniiber Juden festzustellen.””? Antijiidische 
Mythen wie die Ritualmordbeschuldigungen waren aber auch in der Frithen Neuzeit ein 
Stiick »Allgemeinbildung«. 

Konkrete Ritualmordbeschuldigungen waren in der Friihen Neuzeit selten gewor- 

den. Wo es allerdings dazu kam, konnte es schlimme Folgen haben: So wurden die 
Juden in dem nahe bei Prefburg gelegenen Pésing/Pezinok 1529 des Mordes an einem 
christlichen Kind beschuldigt. Trotz der Intervention des Fiirsprechers der Gemeinen 

Judenschaft, Josel von Rosheim, den die miahrischen Juden zur Hilfe gerufen hatten, 

wurden 30 Jiidinnen und Juden vom dortigen Grafen verurteilt und auf dem Scheiter- 
haufen verbrannt.?? Nicht nur die Pésinger Judenschaft, auch einige Juden aus March- 
egg waren in Verdacht geraten, an diesem Mord beteiligt gewesen zu sein. Bevor auch 

ihnen der Prozef} gemacht werden konnte, wurde das vermeintliche Mordopfer aller- 
dings lebendig gefunden. Fiir die Marchegger Juden hatte sich auch der Landesherr 
Ferdinand I. vehement eingesetzt, der den alleinigen Zugriff auf seine Kammerknechte 
beanspruchte. Er wufite auch, daf handfeste finanzielle Interessen der Pgsinger Gra- 
fen, die bei den angeklagten Juden verschuldet gewesen waren, den Hintergrund fiir die 
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Ritualmordbeschuldigung gebildet hatten. Das Beispiel von Pésing wurde nur wenige 

Jahre spiter in Tyrnau wiederholt, als 1539 ein Ritualmordvorwurf als Vorwand fiir die 
Vertreibung der Juden, bei denen die Biirgerschaft verschuldet war, diente.*’ 

Der Ritualmordvorwurf von Posing, eine der wenigen derartigen Anschuldigungen, 

bei denen es auch zu einer Verurteilung kam, schlug weit tiber die Ssterreichischen Lan- 

der hinaus Wellen. 1540 verfalSte der Reformator und Humanist Andreas Osiander, 

mafgeblich beeindruckt von diesem Fall, ein Gutachten gegen den Ritualmordvorwurf, 

auf das der katholische Theologe und prononcierte Luthergegner Johannes Eck mit 

einer polemischen Gegenschrift antwortete.’” Die Frage nach der Legitimitit des 

Ritualmordvorwurfs wurde — trotz diesbeziiglicher negativer Gutachten der Kirche — 

nicht zuletzt durch diese Schriften in der Frithen Neuzeit noch breit diskutiert. 

Wie sehr die Ritualmordlegende im kollektiven Gedachtnis verankert war, belegt eine 

erst im 17. Jahrhundert entstandene Sage um den angeblich im Jahr 1462 von Juden er- 
mordeten Andreas von Rinn in Tirol.*7¢ Sie erzihlt im wesentlichen bekannte Topoi: 

Zum Fronleichnamsmarkt nach Bozen ziehende Niirnberger Juden hitten ein zweijah- 

riges Kind von dessen Paten gekauft und im nahen Wald rituell ermordet. Die Mutter 

des Jungen habe das Leid ihres Sohns geahnt, sei nach Hause gelaufen und habe ihn 

nicht gefunden. Als sie den Paten bedringte, habe dieser schlieflich gestanden, ihn 

jiidischen Kaufleuten iiberlassen zu haben. Die veringstigte Mutter sei daraufhin in den 

Wald gelaufen, wo sie ihren ermordeten Sohn gefunden habe. Wundertitiges wird im 
Zusammenhang mit seinem Grab berichtet. 

So weit die Geschichte, die wohl nach der Vorlage des angeblichen Ritualmords des 

Simon von Trient 1475 entstand. Beachtenswert ist, dafl der Vorwurf erst fast 200 Jahre 
nach der angeblichen Mordtat erhoben wurde. Zeitgendssische Chronisten erwihnen 
keinen Ritualmord fiir diese Zeit, nicht einmal, als im Zusammenhang mit dem Ritual- 
mordvorwurf in Trient die Stimmung antijiidisch aufgeladen war. Der kaiserliche Leib- 

arzt und Arzt des Haller Damenstiftes Hippolyt Guarinonius von Hoffberg und Vol- 
derthurn (gest. 1654), Urheber und Verbreiter dieser Geschichte, setzte sich bis zu 
seinem Tod fiir den Bau einer Kirche auf dem sogenannten Judenstein bei Rinn ein, die 
1670 tatsichlich errichtet und Ziel einer Wallfahrt wurde. Es ist anzunehmen, dal} 
Guarinonius, selbst ein grofer Verehrer des Simon von Trient, den Rinner Ritualmord 
erfand, um dem Damenstift eine Wallfahrt zu bescheren — was ja auch gelang.#”7 Als be- 
sonders nachhaltig erwies sich das Weiterwirken des Kultes um das » Anderl von Rinn, 
wie er im Volksmund genannt wurde. Guarinonius’ Geschichte wurde vielfaltig tradiert 
und ausgeschmiickt, der Kult um das Anderl von Rinn erfreute sich noch iiber drei Jahr- 
hunderte lang grofier Beliebtheit. Seine Verehrung wurde erst im Jahr 1994 (!) nach hef- 
tigen Protesten endgiiltig verboten, 8 

Genauso wie die Ritualmordlegende fithrte auch der Vorwurf der Hostienschdndung 
in der Frithen Neuzeit ein Fortleben, wie dies nicht zuletzt eine Sage iiber einen 

Hostienraub im niederdsterreichischen Weiten zeigt.#’? Als im 17. Jahrhundert die 
Hexenverfolgungen ihren Hohepunkt erreichten, wurde auch die Hostienschandungs- 
legende reaktiviert, und es kam zu Prozessen, etwa gegen den Gorzer Juden Bera Pin- 
cherle.*® In die von Zaubereivorwiirfen aufgeheizte Stimmung pafite der Vorwurf des 
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Hostienfrevels — dessen auch Hexen bezichtigt wurden — gut. Ein besonders spektaku- 
ldrer Fall einer angeblichen Hostienschindung spielte sich Mitte des 17. Jahrhunderts 
in Wien ab. 1636 war der aus dem béhmischen Engelberg stammende Jude Franz Fer- 
dinand Engelberger (Chazzim aus Engelberg) zum Christentum konvertiert. Zunzchst 

missionarisch tdtig, verfalite er das Werk »Catholischer Wegweiser«, geriet spiter je- 

doch auf die schiefe Bahn. Nachdem er zusammen mit zwei Juden einen Einbruch in 
die kaiserliche Schatzkammer begangen hatte, wurde er festgenommen und sollte 6f- 
fentlich exekutiert werden. Auf der Richtstitte widerrief er seinen christlichen Glauben, 

bekannte sich zum Judentum und »gestand« eine Hostienschindung. Daraufhin wurde 
die Hinrichtung abgebrochen —bei dem ausbrechenden Tumult wurden mehrere Juden 

getotet und zahlreiche jiidische Hiuser gepliindert. Engelberger wurde schliefilich 1642 

in Wien auf verschiedenen Plitzen zunichst hart gemartert und dann hingerichtet.! 
Die Hostienschiandungslegende wurde auch durch kiinstlerische Darstellungen be- 

reits vergangener Vorfille immer wieder in Erinnerung gerufen: Eine Bilderserie aus 
dem Jahr 1660 widmete sich der Hostienschindungslegende von Korneuburg aus dem 

Jahr 1305, die von Pulkau wurde in einem Zyklus von 1652 verewigt.*® Beide Darstel- 
lungen zeigen zwar mittelalterliche Legenden, iibertragen jedoch den Vorwurf durch 
Kleidung und Asthetik in das 17. Jahrhundert. 

Einen Zusammenhang zwischen Zauberei und Hostienschindung sah nicht nur der 
»Volksglaube«, sondern auch die Gesetzgebung. So wurden Juden in der niederdster- 

reichischen Landgerichtsordnung von 1656 des Kaufs geweihter Hostien, aber auch ge- 
nerell der Hehlerei von gestohlenem Kirchengut verdichtigt.*® Dabei war nicht nur der 
Diebstahl an sich der Anklagepunkt, sondern auch der Verdacht, die christliche Reli- 

gion geschindet zu haben. Sicherlich in diesem Zusammenhang ist ein Fall aus Ho- 
henems zu interpretieren, in dem ein Agnus Dei, also ein Wachsmedaillon mit der Ab- 

bildung des Lamms Gottes, vor dem Haus eines Juden gefunden wurde.*® Mayer Moos 

hatte das Agnus Dei, das vielleicht von einer christlichen Frau entwendet worden war, 

bei einem Krimer eingetauscht. Die Sache ging in diesem Fall glimpflich aus. Da man 
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der beschuldigten Frau nicht nachweisen konnte, daf sie das Medaillon gestohlen hatte, 
wurde die Klage fallengelassen. Von den Juden, die in die Sache verwickelt gewesen 

waren, wurde ebenfalls keine weitere Stellungnahme verlangt. 
Ein weiterer, bereits im Mittelalter und vor allem im Kontext der Pestepidemien 

ethobener Vorwurf gegen Juden war derjenige der Brunnenvergiftung. Auch diese Be- 

schuldigung wurde in der Friihen Neuzeit in der Regel nicht mehr erhoben. Als es je- 

doch Mitte des 17. Jahrhunderts wieder zu Pestepidemien, vor allem in Niederéster- 

reich, kam, wurde dies nicht zuletzt mit der Anwesenheit der Juden in Zusammenhang 

gebracht. Dabei ging es weniger um verschworerische Brunnenvergiftungen, vielmehr 

wurde Juden vorgeworfen, als dulerst mobile Bevélkerungsgruppe zur Verbreitung der 
Pest beizutragen. Besonders herumziehende arme Juden standen im Verdacht, von be- 

reits infizierten Orten die Pest einzuschleppen.®® 
Waren noch Ende des 15. und zu Beginn des 16. Jahrhunderts Ritualmord, Hostien- 

schindung und Brunnenvergiftung Argumente, mit denen die Ssterreichischen Lan- 

desfiirsten Vertreibungen von Juden legitimierten,* so war dies spiter nicht mehr der 
Fall: Der Hinweis der Inquisitionskommission 1669, daf} die Juden in der Vergangen- 
heit Brunnen vergiftet hitten, konnte in ihrem Votum fiir die Ausweisung der Juden 
nicht mehr als Argument gebraucht werden, wohl aber zur llustration, dafl es der Stadt 

Wien ohne Juden besser ergehen wiirde.® 

Trotz des Riickgangs entsprechender Beschuldigungen zihlten Vorwiirfe des Ritual- 
mords, der Hostienschindung und der Brunnenvergiftung zu jenen Angriffen gegen 

Juden, die lebensbedrohend sein konnten und daher auch von jiidischer Seite entspre- 

chend ernst genommen wurden. Zu blutigen Verfolgungen kam es in der Regel jedoch 

nicht mehr. Gegeniiber anderen judenfeindlichen Stereotypen, wie denen des jiidischen 

Wucherers und Betriigers, verloren die Blutlegenden an Bedeutung. 

2. Symbolische Entehrungen: 
Wiirfelzoll und andere antijiidische Schikanen 

Judenfeindschaft bedeutete im frithneuzeitlichen Alltag nicht nur Angriffe gegen 
Leib und Gut von Juden, sondern auch gegen ihre Ehre. Die Ungleichheit der Ehre und 
die daraus folgende Diskriminierung von Juden waren nicht zuletzt auch normativ fest- 

geschrieben. So gab es neben dem Leibzoll, den Juden an den Mautstellen entrichten 

muBten, an manchen Mautstellen auch einen sogenannten Wiirfelzoll, der eine rein dis- 

kriminierende Variante des Leibzolls darstellte.*® Dabei muflten Juden keine Gebiihr 

in Geld entrichten, sondern an und fiir sich wertlose Wiirfel als Zoll abfiihren. Ent- 

scheidend war dabei die symbolische Entehrung: Einerseits sollten die Wiirfel wohl an 
das Spielen der Soldaten um den Mantel von Jesus erinnern, andererseits verwies die 

Wertlosigkeit der Wiitfel auf die verminderte Ehre von Juden. 
Im Gegensatz zum Leibzoll, der bis in das 17. Jahrhundert in allen dsterreichischen 

Lindern verbreitet war, beschriinkte sich der Wiitfelzoll auf den Westen, also auf Tirol 

und die vorderasterreichischen Linder® Im Vaduzer Zollbuch aus dem Jahr 1552 war 

etwa fiir jeden Juden cin Mauttarif von 30 Plennig und drei Wiirtel vorgeschrieben, fiir 
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tote Juden waren 30 Pfennig und 30 Wiirfel zu entrichten. Und auch in der Zollordnung 
von Reute aus dem Jahr 1550 wurden Wiirfel von Juden gefordert. In der Mehrzahl der 
Zollordnungen des 16. und 17. Jahrhunderts waren hingegen nur Geldzahlungen pro 
Kopf vorgesehen.*? 

Ein Wiirfelzoll wurde also bei weitem nicht von allen Obrigkeiten vorgeschrieben. 
Allerdings war das Abpressen von Wiirfeln auch auflerhalb der Mautstellen iiblich und 
wurde vor allem von der Bevolkerung praktiziert. Zahlreiche Beispiele aus dem Vorarl- 
berger Raum, aber auch aus der Markgrafschaft Burgau belegen, wie verbreitet diese 
Ubergriffe waren. Zumeist gingen sie Hand in Hand mit kérperlichen Angriffen und 
anderen entehrenden Handlungen. 1641 wurde etwa ein Jude in Hohenems von zwei 
Minnern vor der Kirche iiberfallen, die ihm Wiirfel und Geld abpref8ten und seine 

Kappe mehrmals zu Boden warfen.** Mehrere Wiirfelzollforderungen endeten in 
Schligereien, nicht zuletzt, weil sich die Angegriffenen korperlich zur Wehr setzten. In 

Ostosterreich war diese Praxis kaum verbreitet, und auch die erhaltenen Zollordnun- 

gen weisen keinen Wiirfelzoll auf. Dennoch wurden auch hier Juden von der Bevélke- 
rung attackiert und zur Abgabe von Wiirfeln gezwungen. Zwei Fille von Wiirfelzoll- 
forderungen, in Waidhofen an der Thaya und Klosterneuburg, sind aus dem 17. Jahr- 
hundert tiberliefert.**? 

Eine weitere ehrverletzende Handlung war das Werfen mit Steinen gegen Juden, wie 
dies etwa in der Markgrafschaft Burgau hiufiger passierte.*” Auch in Wien diirfte es zu 
dhnlichen Ubergriffen gekommen sein. So wurde im Schutzbrief fiir die Wiener Juden- 
schaft aus dem Jahr 1638 festgehalten, daf die Juden von niemandem innerhalb oder 

aullerhalb der Stadt geschlagen, gestofen oder beworfen werden durften. Dieser Schutz 
diirfte nicht ohne Grund in den Privilegientext aufgenommen worden sein.*** Andere 
Ehrverletzungen bestanden darin, Juden — in Verletzung der jiidischen Speisegesetze — 
mit Schweinefleisch zu bewerfen, wie aus dem oberdsterreichischen Freistadt iiberlie- 

fert, oder, wie dies der Hauptmann der mihrischen Gemeinde Profnitz tat, mit Speck 

zu beschmieren. Solche Ubergriffe blieben jedoch selten — zum christlich-jiidischen All- 
tag gehorten sie nicht. 

3. Antijiidische Stereotypen: von Wucherern und Betriigern 

Mehr noch als die religiosen Vorurteile waren im Zusammenleben von Juden und 
Christen wirtschaftliche Vorbehalte fiir Konflikte und judenfeindliche Ubergriffe ver- 
antwortlich. Die Stereotype des jiidischen Wucherers und Betriigers waren zwar schon 
im Mittelalter entstanden, wurden jedoch in der Frithen Neuzeit, wahrscheinlich auch 
im Kontext der zunehmenden Kapitalisierung der Wirtschaft und der daraus entste- 
henden Probleme, zu zentralen Vorwiirfen gegen Juden.*” Zielscheibe waren Juden, die 
im Pfandleih- und Kreditgeschift oder an der Miinze titig waren, aber auch jiidische 
Hindler, denen man eine generelle Bereitschaft zum Betrug und Wucher unterstellte. 

Dies zeigt sich auch im Wandel des Begriffes »Wucher«. Wihrend dieser urspriing- 
lich jede Art von Darlehen oder Leihegeschiften bzw. jedes Geschiift, das mit der Hoff- 
nung auf Gewinn verbunden war, bedeutete, schrinkte sich das Begriffsfeld seit dem 
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»Der Juden Ehrbarkeit«. 
Diffamierende Darstellung 

gegen den jiidischen 
Wucher. Druck 1571 

Spitmittelalter immer mehr auf den sogenannten »jiidischen Wucher« ein.*¢ Im 

16. Jahrhundert wurde schlieflich der Begriff »Wucher« generell mit der wirtschaft- 
lichen Titigkeit von Juden identifiziert, was nicht zuletzt verschiedene landesfiirstliche 
Verordnungen zur Eindimmung des Wuchers zeigen.*” 

Unter grundsitzlichem Betrugsverdacht standen Juden auch in verschiedenen Berei- 
chen des Handels, insbesondere dort, wo die Konkurrenz zu den christlichen Kauf- 
leuten und Ziinften am grofiten war. Wegen der vielen Konflikte zwischen Christen und 
Juden im Fleischhandel war es auch dieser Handelszweig, bei dem verstirkt auf das 

judenfeindliche Stereotyp des Betriigers zuriickgegriffen wurde, wie etwa bei einer Be- 
schwerde der Fleischhauerinnung iiber das Fleischhacken und den Fleischhandel der 
Juden in Osterreich unter der Enns aus dem Jahr 1660, in der den Juden unter ande- 

rem vorgeworfen wurde, bereits verdorbenes Fleisch zu verkaufen.*® Ahnliche antijii- 
dische Stereotype spielten auch in Schuldprozessen eine Rolle. 

Der generelle Vorwurf, Juden seien Wucherer, Betriiger und wiirden das Gemeinwe- 
sen schidigen, war freilich nicht auf Osterreich beschrinkt, sondern spielte in ganz Eu- 

ropa eine zentrale Rolle. Wenn man die Ausweisung von Juden legitimieren wollte, wur- 
den diese Argumente vorgebracht, so unter anderem 1669 durch die Inquisitionskom- 
mission und nicht zuletzt durch die Stadt Wien. Es schlossen sich aber noch weitere Ar- 
gumente an, die etwas spezifischer auf den ostosterreichischen Raum zugeschnitten wa- 
ren. Den Juden wurde vorgeworfen, mit dem Osmanischen Reich zu kollaborieren bzw. 

fiir dieses zu spionieren, ein Stereotyp, das vom Bild des Juden als Feind der Christen- 
heit ausgeht und das bereits zur Hussitenzeit verwendet wurde. Da, wie es in der Be- 

griindung heiflt, der gemeine Mann durch die wuchetlichen Kontrakte der Juden ge- 
schidigt und zum Diebstahl angeleitet wiirde und »daruber bey disen beschwirlichen 
Kriegsliufen, sonderlichen dieweil sich der Erbfeind gemainer Christenheit, der Turk, 
Unsern Erblanden nunmalen leider an die Sciten gesezt, allerley Verriiterey und boser 
Practicen bey inen zu besorpens,™ war man nicht mehr bereit, Juden in Wien und 
Niederdsterreich zu dulden, 
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Von den Untertanen, die sich gegen die Anwesenheit der Juden wehren wollten, ka- 

men ahnliche Argumente. So argumentierte die Wiener Biirgerschaft, dafl die Stadt 
durch die wucherischen und betriigerischen Juden Schaden nehmen wiirde. Im Hin- 
blick auf die von der Stadt nach der Ausweisung der Juden zu iibernehmenden Tole- 
ranzgelder meinte sie, »E. K. M. kenden und werden besagte 10000 fl. [= Gulden] von 
dero treugehorsambist mit Eyd und Pflicht zugethanen christlich catholischen Burger- 

schaft vil lieber und auch weith ersprieflicher als von denen Gottslasterer, Gottes Sohns 
Mbrderer, dem ganzen christlichen Geschlecht feindhassigen, von Gott und ihnen 
selbst vermaledeiten, betriieglichen Juden annemben«’® Auch die Einwohner kleine- 
rer Gemeinden, wie etwa die Biirgerschaft von Bregenz, die den Vorwurf erhob, daf} die 
Juden viele Biirger durch ihr Kreditgeschift ruinierten, so daf sie sich dem Trinken oder 

auch der Spielsucht hingeben wiirden,’®! versuchten eine Ausweisung der Juden von der 
Obrigkeit zu erzwingen. Wirtschaftliche Argumente waren dabei geschickt mit morali- 

schen Anliegen, die ein Landesherr kaum vom Tisch wischen konnte, verkniipft. 

4, Mission und Polemik: die Kirche und die Juden 

Stereotype und Topoi, die im Alltag verwendet wurden oder auch zur Legitimation 
antijiidischer Mallnahmen dienten, waren wesentlich durch die Stellung der Kirche zu 
den Juden beeinflult. Hier hatte sich gegeniiber dem Mittelalter, als insbesondere die 
Bettelorden durch ihre Predigten mafigeblich zur Verstirkung der Judenfeindschaft 

beigetragen hatten, einiges geindert. Durch die Reformation war die Kirche selbst in 
ihrem Innersten erschiittert worden. In Hinsicht auf das Judentum reagierten beide 
Konfessionen im Grunde genommen gleich. Um ihren Wahrheitsanspruch zu festigen, 

wurde zum einen verstirkt auf die Judenmission gesetzt. Die Konfession, die sogar die 

vermeintlich »verstockten« Juden zu bekehren verméchte, habe, so argumentierte man, 

einen gréBeren Wahrheitsanspruch. Zum anderen bildete sich, auch bedingt durch das 

neue Medium des Buchdrucks, eine spezifisch antijiidische Polemik heraus, die in — 

allerdings bei weitem nicht nur im kirchlichen Umfeld entstandenen — Flugblittern und 
-schriften verbreitet wurde. Von der bekannten Schrift Luthers »Von den Juden und 
ihren Liigen« (1543), die in zahlreichen Auflagen nachgedruckt wurde und zu antijiidi- 
schen Ausschreitungen fiihrte, iiber diskriminierende Flugblitter (zum Beispiel »Der 

Juden Badstub« von 1535), die dazu beitrugen, antijiidische Stereotype zu transportie- 
ren, bis hin zu literarischen Texten, wie Schwinken, wurden judenfeindliche Klischees 

verwendet.’® Aber auch in den (fiir die Friihe Neuzeit kaum erforschten) Passions- oder 

Fronleichnamsspielen wurden Juden als Gottesmdrder und »Feinde der Christenheit« 
oder einfach auch als Wucherer und Betriiger diffamiert.’® Nicht zuletzt hatte die 

katholische Kirche einen erheblichen Einfluf} bei der Legalisierung und Verbreitung 
von Ritualmord- und Hostienschindungslegenden. Freilich waren diese Polemiken 
nicht auf den Osterreichischen Raum beschrinkt. Vielmehr entstanden nicht nur 
Luthers Schriften, sondern vermutlich die meisten Flugblitter in Deutschland, wurden 

aber wohl auch in den 6sterreichischen Lindern rezipiert. Spezifisch dsterreichische 
Inhalte kennen wir durch die Flugschriften, die anldflich der Hinrichtung des Konver- 
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titen Franz Ferdinand Engelberger 1642 verfaft wurden,** sowie durch ein Flugblatt 
und Spottverse zur Vertreibung der Juden aus Wien’” 

Missionarische Unternehmungen wurden in den Gsterreichischen Landern auf unter- 

schiedliche Arten durchgefiihrt. 1630 wurden die Wiener Juden auf Anraten Kardinal 

Khlesls wochentlich am Schabbat zum Besuch von Zwangspredigten verpflichtet. Ein 
im Hebriischen bewanderter Jesuitenpriester, der jedoch auf deutsch vorzutragen 
hatte, wurde eigens dazu eingestellt. Zumindest 200 Personen sollten an den Predigten 

teilnehmen. 3 Strafgelder, die fiir das Fernbleiben zu bezahlen waren, sollten den Be- 

kehrten zugute kommen. Der Erfolg, den man sich von den Missionspredigten erhoffte, 
stellte sich jedoch nicht ein. Auch wenn uns genauere Angaben fehlen, spricht die Tat- 
sache, dafd sie schnell wieder aufgegeben wurden, nicht fiir eine grofe Empfinglichkeit 

der Wiener Juden. 
Obwohl Konvertiten zahlenmiRig keine grofiere Rolle gespielt haben diirften, enga- 

gierten sich doch einige in der christlichen Missionsbewegung und antijiidischen Publi- 

zistik, traten in einer breiteren Offentlichkeit auf und konnten durchaus auch Karriere 

machen.’ Eines der bekanntesten Beispiele ist der Leibarzt Kaiser Rudolfs IT. und Rek- 

tor der Wiener Universitit, Paulus Weidner von Billerburg (1525-1585). Urspriinglich 

in Italien geboren und an der Universitit Padua medizinisch ausgebildet, kam er 1558 

nach Wien, wo er sich gemeinsam mit seiner Familie im Stephansdom taufen lieB. Zwei 

Jahre spiter wurde er sogar in den Adelsstand erhoben. Ein dhnlicher Aufstieg gelang 

dem urspriinglich Prager Juden Elchanan Paulus, der 1568 in Polen konvertierte. Ab 

1581 lebte er in Wien, wo er schlieflich — dhnlich wie der Konvertit Victor von Carben, 
der als Mitglied der theologischen Fakultit der Universitét K6ln ebenfalls publizistisch 

titig wurde — ein antijiidisches Pamphlet ver&ffentlichte. Wie alle anderen Konvertiten 

bekam auch er von der Obrigkeit eine Provision ausbezahlt.’%® 

Auch weniger exponierte Personen beugten sich dem missionarischen Druck der Kir- 

che. GroReres Aufsehen rief zum Beispiel die Konversion von Samuel May, des erst 
15jahrigen Sohns des Innsbrucker Hofhandelsjuden Abraham May, hervor.’® Nachdem 
Samuel Anfang Mai 1648 zuniichst abgéngig war, verweigerte er nach seiner Auffindung 

die Riickkehr zu seinem Vater und kiindigte seinen Willen an, zum Christentum zu 

konvertieren. Sein Anliegen wurde vom Hof protegiert. Trotz erheblicher Proteste 
Abrahams wurde Samuel schlieflich kurz darauf auf den Namen Ferdinand Sigmund 
getauft. Erzherzog Ferdinand Karl war sein Taufpate. Auch weitere Kinder aus der 
Familie May konvertierten, so ein weiteres Kind Abrahams, Katharina May (1650), und 

vielleicht auch einer seiner Briider, der spitere Jesuitenpater Matthidus May. Inwieweit 
diese Konversionen véllig »freiwillig« waren, wissen wir nicht. Auf jeden Fall er6ffnete 
sich durch den Ubertritt zum Christentum die Chance auf eine Karriere im politischen 
oder kirchlichen Umfeld, die Juden sonst verschlossen blieb. Freilich gelang ein solcher 
sozialer Aufsticg nur wenigen getauften Juden aus entsprechender sozialer Schicht. 

In erster Linie aus dem Tiroler bzw. vorderdsterreichischen Raum ist die Entfithrung 
von jiddischen Kindern, die anschliefend getauft und christlich erzogen wurden, be- 
kannt. Mchrere Fille sind im 16, und 17, Jahrhundert in Tirol belegt, so daf Joseph 
Hirn davon spricht, dafl es »fast ¢in hofischer Brauch« gewesen sei, ein getauftes jiidi- 
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sches Kind unter seiner Dienerschaft zu haben. Besonders bekannt wurde die Entfiih- 
rung der beiden Tochter des einflufireichen Bozener Kaufmanns Gerson durch den Re- 
gimentsprisidenten Engelhard Dietrich Wolkenstein, die in die Obhut der Erzherzogin 
Anna Katharina kamen > 

Das Spektrum der Haltung der Kirche zu den Juden changierte zwischen missiona- 
rischer Vereinnahmung und Verdammung. Dabei mufte dies keiner zeitlichen Abfolge 

gehorchen, auf mifllungene Mission mullte nicht zwangsldufig Verdammung folgen, 
und Verdammung war auch ohne vorherigen Missionsversuch moglich. Es war, wie 

auch schon anhand der Einstellung Luthers zu den Juden untersucht wurde, durchaus 
miteinander vereinbar, in Juden sowohl Objekte der Mission als auch verdammens- 
werte, verstockte Individuen zu sehen. 

5. Gewalt gegen Juden 

Judenfeindschaft beschrinkte sich nicht auf antijiidische Polemik bzw. obrigkeitliche 

Mafnahmen, sondern entlud sich auch in der Frithen Neuzeit in Gewalttaten gegen- 
tiber Juden. Wihrend in der obrigkeitlichen Uberlieferung zahlreiche Belege von Ge- 
walt gegen Juden erhalten blieben, sind alltéigliche Formen der Gewalt, Beleidigung und 
Entwiirdigung quellenmifig nur schwer zu fassen. Die Ubergriffe gegen Juden reich- 

ten vom Hetzen eines Hundes auf ein jiidisches Kind, wie dies fiir den Vorarlberger 

Raum belegt ist,’!! iiber das gewaltsame Abpressen des Wiirfelzolls bis hin zu pogrom- 
artigen Aktionen. 

Zu breiten Ubergriffen und Plilnderungen kam es in Wien ab den 1640er Jahren sei- 
tens der Studenten, aber auch in Folge der Hinrichtung des Konvertiten Franz Ferdi- 

nand Engelberger. Kurz vor der Ausweisung der Wiener Judenschaft gab es Ende der 
1660er Jahre erneut blutige Ausschreitungen.”*? Auch in Hohenems wurden im Zuge 
antijiidischer Ausschreitungen im Jahr 1647 die Hauser der ansissigen Judenschaft ge- 

plindert.’? 
Solche Gewalteskalationen gegeniiber Juden, an denen sich bestimmte gesellschaft- 

liche Gruppen beteiligten, waren jedoch in der Frithen Neuzeit, nimmt man Vorfille 
wie den Fettmilchaufstand in Frankfurt am Main oder die antijiidischen Aufstinde in 
Worms und Fulda aus, selten. Antijiidisch motivierte Angriffe auf einzelne Personen 
kénnen hingegen nur schwer von einer allgemein hohen Gewaltbereitschaft innerhalb 
der Bevélkerung abgegrenzt werden. 

329



XI. Die Vertreibung der Juden aus Wien und 
Niederosterreich 1669-1671 

1. Der Ausweisungsbefehl: Motive und Hintergriinde 

Rund 150 Jahre hatten Juden in Wien und Niedergsterreich gelebt. Als sich dies 
inderte, wurden in anderen Territorien des Heiligen Romischen Reichs Juden gerade 

erst wieder aufgenommen. Ausschlaggebend fiir diese Sonderentwicklung war vor 

allem die Situation in Wien, wo sich Ende der 1660er Jahre die Spannungen zwischen 

Judenschaft und Biirgern wesentlich verschirft hatten. 
Nach Ausschreitungen gegen die Juden in den 1640er Jahren und Steuerskandalen, in 

deren Zuge es zu Schuldspriichen gegen etliche Wiener Juden wegen Betruges am Kai- 

ser gekommen wat, wurden die Proteste der Stadt Wien gegen die Anwesenheit der Ju- 

den immer lauter. Noch vor dem Regierungsantritt Leopolds I. hatte die Ermordung der 
Jiidin Eleonore 1651 fiir Aufsehen erregt und den Verdacht der Korruption auf fithrende 

Mitglieder der Wiener Gemeinde gelenkt. 1665 war es zu einem weiteren Mord in der 

Nihe der Judenstadt gekommen. Der Korper einer christlichen Frau wurde zerstiickelt 
in einer Pferdetrinke der Judenstadt gefunden. Wiederum konnte die Tat nicht aufge- 

klirt werden, fithrte aber zu neuerlichen Ausschreitungen gegen die Judenschaft. Die 
Gewaltausbriiche konnten nur durch ein kaiserliches Schutzpatent beendet werden”* 

Ende der 1660er Jahre spitzte sich die Lage entscheidend zu und fithrte angesichts 

neuerlicher antijiidischer Randale, der Agitation der Geistlichkeit unter dem Wiener 

Neustidter Bischof und spateren Erzbischof von Wien, Leopold Kollonitsch, und nicht 

zuletzt wohl auch aufgrund der judenfeindlichen Einstellung der Kaiserin Margarita 

Teresa zur Entscheidung des Kaisers, die Juden aus Wien und Osterreich unter der Enns 

auszuweisen.’!® Als 1668 die Hofburg brannte, wurde die Feuersbrunst den Juden an- 

gelastet. Zu Ostern 1669 kam es zu von der Wiener Studentenschaft initiierten anti- 

jildischen Ausschreitungen. Die Stralenschlachten, die nur mit Miihe durch die Stadt- 
carde beendet werden konnten, kosteten zahlreichen Menschen das Leben !¢ Weitere 

Ereignisse betrafen das Kaiserhaus direkt: 1668 war der Thronfolger, Ferdinand Wen- 

zeslaus, im Kindesalter verstorben. Ein Jahr spiter brachte die Kaiserin zwar eine ge- 

sunde Tochter zur Welt, aber die Schwester Leopolds, die spanische Konigin, erkrankte 

schwer. Auch diese Ereignisse wurden in der antijiidisch aufgeheizten Stimmung in der 

Stadt mit der Anwesenheit der Juden in Wien in Zusammenhang gebracht.’"” Nur einen 

Tag bevor das endgiiltige Ausweisungsdekret erlassen wurde, erlitt die Kaiserin eine 

Fehlgeburt. Der schwedische Resident am Hof, Esaias Pufendorf, notierte dazu in sein 

Tagebuch: »Dann sie [die Kaiserin] hette sich eingebildet, daf} sie weder einen Printzen 

kriegen noch behalten kénte, so lange Juden in der Stadt waren. Voicy la veritable rai- 

son de I'eloignement des Juifs [= Dies also war der wahre Grund fiir die Vertreibung 

der Juden].«*'s Aus welcher Quelle Pufendorf seine Information hatte, wissen wir aller- 

dings nicht. 

Tatsichlich war die Aktion von langer Hand vorbereitet worden: Bereits 1668 war 

cine kaiserliche Inquisitionskommission eingesetzt worden, die zu untersuchen hatte, 
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ob und wie die Judenschaft »reduziert« werden kdnnte. Diese Kommission sprach sich 
1669 gemeinsam mit der Geheimen Konferenz unter der Fiithrung von Obersthof- 
meister Fiirst Wenzel Eusebius von Lobkowitz und den Geheimen Riten Fiirst Johann 
Weikhard von Auersperg und Fiirst Ferdinand Josef von Dietrichstein fiir die vollstin- 
dige Ausweisung der Juden aus.’'® Thr Votum fiihrte die zahlreichen Vorteile einer Aus- 

weisung der Juden an: Ein solches Unternehmen sei im Interesse Gottes (Interesse 
Divinum), weil die Juden Feinde der Christenheit seien, deren heilige Schriften sie ver- 
hohnten. Die Juden wiirden Brunnen vergiften und Hostien schinden, christliche Kin- 
der stehlen, beschneiden und in jiidischem Glauben groRziehen — kurz: es findet sich 

hier ein Uberblick iiber die antijiidischen Stereotype der Zeit. Die finanziellen Interes- 
sen des Kaisers (Interesse principis camerale) seien durch das Angebot der Stadt Wien, 
die Kontributionsgelder der Juden in Zukunft zu tibernehmen, gewahrt’? Im politi- 
schen Interesse (Interesse politicum) sei die Vertreibung wegen der Kooperation der 

Juden mit dem Osmanischen Reich, mit dem man sich nahezu stindig in Kriegszustand 

befinde. Mit dem Interesse des Landes (Interesse provinciae) wird argumentiert, dafl die 
Juden durch ihren Wucher der Stadt- und Landbevélkerung schadeten und zudem auf- 
grund ihrer Mautbefreiungen kaum Zolleinnahmen von ihnen zu lukrieren seien. Ja 
sogar der Adel, der sich wirtschaftlich mit den Juden eingelassen habe, wiirde Schaden 

erleiden, weshalb eine Ausweisung auch in seinem Interesse wiire (Interesse nobilitatis). 

Und schlieflich zdhlt das Votum die Nachteile auf, welche die Anwesenheit der Juden 
fiir die christlichen Kaufleute und Biirger habe (Interesse civitatis Viennensis et merca- 
torum). In einem weiteren Bericht bezog sich die Kommission vor allem auf die Verge- 
hen des Steuerpichters Hirschl Mayr und kam zu dem Schluf}, daf eine Beschrinkung 

der Juden auf die reicheren Familien nicht méglich sei, da ein neuerlicher Zuzug abzu- 
sehen wire. 

Die Entscheidung, die Juden aus Wien und Niederdsterreich auszuweisen, stiefl je- 
doch nicht auf einhellige Zustimmung. So verfalite etwa die Hofkammer Gutachten, in 

denen vor den negativen Folgen fiir die Wirtschaft und den Fiskus im Fall einer Aus- 

weisung der Juden gewarnt wurde. Auf ein Votum der niederdsterreichischen Land- 

stinde, die sich ohne Zweifel fiir einen weiteren Verbleib der Juden ausgesprochen 
hitten, wurde hingegen ganz verzichtet. 

Letztendlich ist nicht zu kliren, welche Griinde ausschlaggebend fiir die Entschei- 
dung des Kaisers waren. Nachdem die Verhandlungen abgeschlossen waren, ergingen 
am 26. Juli und 29. August 1669 kaiserliche Erldsse zur Ausweisung einer bestimmten 

Anzahl Juden aus Wien und dem Land unter der Enns.*?! Zunichst hatten wohl die 

weniger begiiterten Familien die Residenzstadt und das Land zu verlassen — circa 1400 
Jiidinnen und Juden waren von der ersten Ausweisung betroffen. Da die Frist fiir den 
Abzug mit 28 Tagen sehr knapp angesetzt war, waren viele nicht darauf vorbereitet. So 
berichteten die verbliebenen Wiener Juden in einer Bittschrift, daf »die Eltern von den 
Kindern und diese von ihnen abgerissen worden, andere wegen so kurzen Termins zum 
unversehenen Abzug ihre wenige Substanz um einen Spott verkaufen lassen, die mei- 
sten aber mit leeren Hénden aufer eines geringen Zehrpfennigs fortziehen miissen, aber 
alle mit Leib- und Lebensgefahr exuliren, unwissend wo sie mit ihren unmiindigen Kin- 
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dern nur {iber Nacht herbergen, geschweige wo sie sich héuslich niederlassen und ihre 
Nahrung suchen sollen, das Leben gleichsam fiir eine Straf und den Tod fiir eine Er- 
quickung halten miissen; ungemeldet wie unterschiedliche alte Leute aus Schwachheit 
und Betriibnis auf der Reise von den Wigen gefallen und jener einen Arm, dieser ein 
Bein gebrochen, etliche gar ermordet worden und jimmerlich um jhr Leben kommen 

sind, Gott wei}, wie es den iibrigen ergangen und noch ergehet.«>22 
Alle anderen Wiener Juden, die nach diesem Ausweisungsbefehl noch in der Stadt 

verbleiben durften, hatten eine »Spezialerlaubnis«. Doch weder die Interventionen der 
Wiener Judenschaft selbst noch von Juden auferhalb, wie etwa des Hamburger Manuel 
Texeira de Mattos, konnten eine vollstindige Ausweisung verhindern, sie erreichten nur 

cinen kurzen Aufschub.’? Am 28. Februar 1670 erging schliefilich das letzte Auswei- 
sungsdekret, nach dem sich mit einer Frist bis zum 5. Juni kein Jude oder Jiidin mehr 

in der Stadt aufhalten durfte. Der Kaiser habe, wie es in dem Dekret heifft, »aus hoch- 

antringenden Ursachen diese wolerwogene Resolution geschépft, dafl sie, Juden, insge- 
sambt (keinen darvon ausgenommen) von hinnen und aus dem ganzen Land Osterreich 
wegzuschaffen« seien. Nachdem dieser Termin noch ein letztes Mal verlangert worden 
war, verlieRen schlieBlich Ende Juli desselben Jahres die letzten Juden das Ghetto im 

Unteren Werd, das 45 Jahre lang bestanden hatte.”?* Der Wiener Rabbiner Gerson Ulif 
Aschkenasi beschrieb die Betroffenheit der Wiener Juden mit folgenden Worten: »Bis 
nun hatten wir keine Ruhe; viele Leiden umgaben uns, unter denen das letzte die 

fritheren tibertrifft, denn ein Verhingni} von Oben traf uns und wir sind sehr erschiit- 

tert; ich kann mich daher nicht fassen, aus der Verstorung, mit Besonnenheit schriftlich 

mitzutheilen«.’? 

2. Reaktionen und Auswirkungen 

Die Vertreibung der Wiener Juden erregte {iberregionales Aufsehen. Flugblitter und 
Spottgedichte, wie etwa von dem Juristen und Schriftsteller Matthias Abele, wurden ge- 
druckt, die das Ereignis in antijiidischem Sinne kommentierten. Gesandte wie auch zeit- 
gendssische Periodika berichteten von der Vertreibung, die nicht nur aufgrund der 

Grdle der Wiener Gemeinde bemerkenswert erschien, sondern auch, da die grofle Zeit 

der Vertreibungen im Heiligen Rémischen Reich bereits vorbei war. So war diese Aus- 
weisung ein besonderes Ereignis, das in den Blickpunkt einer weiteren Offentlichkeit 
geriet.>% 

Die Hiuser der Judenstadt wurden geschitzt und von der Stadt tibernommen, die sie 
zum Verkauf anbot. Bis 1673 waren allerdings noch immer 23 Hauser unverkauft ge- 
blieben.’”” Die ehemalige Judenstadt bekam einen neuen Namen: Leopoldstadt. Die 
grofe Synagoge des Ghettos, die Zacharias Mayr gestiftet hatte, wurde zu der noch 
heute bestehenden Pfarrkirche St. Leopold umgebaut und bereits am 18. August 1670 

eingeweiht. Heute erinnert nur mehr die antijiidisch-triumphierende Inschrift tiber dem 
Eingang der Kirche an ihre Geschichte, Die Alte Synagoge wurde zur Margarethen- 

kirche umgebaut und im 19. Jahrhundert abgerissen.’”® Nur noch wenig erinnert daher 
heute an das Ghetto im Unteren Werd. Der Weiterbestand des Friedhofs in der Rofau 
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konnte jedoch gesichert werden, indem er umziunt und ein Wichter eingestellt 
wurde.’?? 

Die niederdsterreichischen Landjuden hatten nicht gemeinsam mit den Wiener Ju- 
den das Land verlassen miissen. Nachdem zahlreiche Juden ihren Landgemeinden wohl 
bereits vor dem eigentlichen Ausweisungstermin den Riicken gekehrt hatten, ging wohl 
der Grofteil mit dem letzten Ausweisungsmandat. Spitestens bis Ostern 1671 mufiten 
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die Landjuden Niedersterreich gerdumt haben.””® Uber ihren Abzug sind wir im ein- 

zelnen zumeist nur schlecht informiert. Die Juden mufiten, wie etwa in Langenlois, for- 

mell auf ihre Privilegien verzichten, Ausstinde und Verbindlichkeiten der Juden wur- 

den beglichen, und simtliche Immobilien, die sich im Besitz von Einzelpersonen oder 

auch der Gemeinden befanden, wurden verkauft. Die Herrschaft bzw. die christliche 

Gemeinde iibernahm so nicht nur Privathiuser, sondern auch die Synagogen, die zu- 
meist, wie etwa in BockflieR, Langenlois oder Niederthal, umgebaut und einem ande- 

ren Bestimmungszweck zugefiihrt wurden.®! Ein Umbau zu einer Kirche wie in Wien 
ist nicht belegt. 

Im Gegensatz zu Wien ist heute kein einziger der jiidischen Friedhofe in Nieder- 

ssterreich mehr erhalten. Wie in Wien versuchten die Landgemeinden durch Zahlun- 

gen die Aufrechterhaltung der Friedhofe zu gewdhren. Noch in den 1690er Jahren 
diirfte eine Mchrzahl der Friedhofe bestanden haben, so etwa in Langenlois, fiir dessen 
Erhalt die Nikolsburger Judenschaft bis 1695 zahlte.**> Dann wurden sie jedoch suk- 
zessive aufgeldst und eingeebnet. Die konkreten Griinde, warum es in den einzelnen 
Gemeinden zur Auflésung der Friedhofe kam, konnen nicht mehr rekonstruiert wer- 

den. Fest steht jedoch, daB es den niederdsterreichischen Juden verwehrt blieb, nach 

der Ausweisung die Begrabnisstitten zu besuchen. Anders als in Wien, wo sich im spa- 
ten 17. Jahrhundert wieder Juden ansiedeln konnten und der Friedhof weiterbenutzt 
wurde, konnte in Niederosterreich, wo erst gegen Ende des 18. Jahrhunderts wieder 

Juden lebten, keine Kontinuitit aufrechterhalten werden. 
Das Ausweisungsdekret von 1670 betraf nicht nur die niederdsterreichischen Juden, 

sondern auch jene Gemeinden, die sich unter dem Schutz der Familien Esterhazy, Bat- 

thyany und Nadésdy im ungarischen Grenzgebiet gebildet hatten. Anders als in Nieder- 

osterreich, wo die Landesherrschaft wesentlich stirker durchgreifen konnte, kam es hier 

jedoch zu keiner dauerhaften Ausweisung der Juden. In Eisenstadt etwa mufSten sie am 
24. April 1671 die Stadt verlassen, konnten allerdings — wahrscheinlich nach einer Inter- 

vention Esterhdzys — bereits am 20. August desselben Jahres wieder in die Stadt zuriick- 

kehren. Die anderen jiidischen Gemeinden der Esterhdzyschen Besitzungen wurden 
mitunter erst nach einigen Jahren wiederbegriindet.”? 

3. Die 6sterreichischen Juden im Exil 

Die vertriebenen Wiener und niederdsterreichischen Juden konnten nicht in ihre 
Heimat zuriickkehren. Sie fanden mehrheitlich Aufnahme in Bohmen und vor allem in 
Mihren, insbesondere in den grenznahen Gemeinden:*** In Nikolsburg nahm Fiirst 
Dietrichstein Wiener Juden, darunter einen Teil des Vorstands und des Rabbinats, aber 
auch niederdsterreichische Exulanten auf.®®® In Schaffa konnten sich Vertriebene aus 
dem niederdsterreichischen Weitersfeld unter Graf Maximilian Starhemberg nieder- 
lassen, und auch die Liechtensteiner nahmen Juden in ihren Herrschaften auf. In Pul- 
litz/Police, Althart/Staré Hobzi, Eisgrub/Lednice, Lundenburg/Bfeclav, Kostel, Jam- 
nitz/Jemnice, Pohrlitz/Pohotelice, Miflitz/Miroslav, Kremsier, Nikolsburg, Profnitz, 

Bisenz/Bzenec, Trebitsch, Piesling/Piseéné, Goding/Hodonin, Ungarisch-Brod/Uhersky 
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Brod, Rausnitz/Rousinovec, Austerlitz/Slavkov u Brna und Leipnik/Lipnik nad Beévon 
vergroferte sich nach 1670 die Zahl der jiidischen Einwohnerschaft mafigeblich. Da 
sich erst wenige Jahre zuvor auch Opfer der Chmelnickij-Pogrome in Mzhren nieder- 

gelassen hatten, stellte diese Zuwanderung eine finanzielle Belastung fiir die Gemein- 
den dar, und es kam zu nicht unerheblichen inneren Spannungen. 

Auch in Ungarn wurden ausgewiesene Juden, vor allem auf den Besitzungen der Fa- 
milien Esterhizy und Batthyany, aufgenommen. Viele der Vertriebenen versuchten, in 
der Nihe ihrer alten Heimat wieder Full zu fassen. Andere, vor allem wohlhabende 

Wiener Familien, fanden in weiter entfernten Territorien des Reichs Aufnahme. So sind 
Exulanten in Fiirth bei Niirnberg, wohin die Erben Jakob Frinkls das Memorbuch der 
Klaussynagoge brachten, und in anderen Territorien des Reichs belegt. In Brandenburg 
waren einige vertriebene Familien an der Griindung der jiidischen Gemeinde in Berlin 
beteiligt, nachdem Kurfiirst Friedrich Wilhelm I. im Mai 1671 ein Edikt erlassen hatte, 
das 50 jiidischen Familien gestattete, sich in Berlin und einigen brandenburgischen 
Stidten niederzulassen.”?® Neben den béhmischen Lindern, Ungarn und dem Reich 

diente auch das Kénigreich Polen als Auffangbecken fiir ehemalige dsterreichische 

Juden. Mehrere Wiener Exulanten zogen nach Krakau, unter ihnen einer der letzten 
Gemeindevorsteher, Juda Pollack. Er war zuvor von ehemaligen Mitgliedern der Wie- 
ner Gemeinde beschuldigt worden, die ihm anvertrauten Gemeindegelder nicht ord- 
nungsgemild verwaltet zu haben, und hatte sich auf einer Versammlung im mahrischen 
Goding dariiber rechtfertigen miissen.”’ 

Ein nicht unbetrichtlicher Teil der Vertriebenen zog in das Osmanische Reich. In Bel- 
grad scheint sich unter anderem deswegen das Gewicht von der urspriinglich sefardi- 
schen mehr zur aschkenasischen Gemeinde verschoben zu haben.’*® Méglicherweise 
waren jene Juden, die 1688, als Belgrad von den Kaiserlichen erobert wurde, nach 
Nikolsburg flohen, zugewanderte Wiener und Niederdsterreicher.” 

4. Verhandlungen um die Wiederaufnahme: 
die Initiative Hirschl Mayrs und ihr Scheitern 

Die finanziellen Vorteile, die sich die Wiener Biirgerschaft durch die Ausweisung der 
Juden versprochen hatten, traten nicht ein. Und auch die kaiserlichen Finanzbeh6rden 
hatten grofle Einbuflen zu verzeichnen. Drei Jahre nach der Ausweisung erstellte die 
Hofkammer ein Gutachten und schitzte den finanziellen Verlust, der sich aus Mietaus- 

fillen, verminderter Handelstitigkeit und Mauteinnahmen zusammensetzte, auf rund 
eine halbe Million Gulden pro Jahr. Der Gewinn, den man sich erhofft hatte, war also 
in einen veritablen wirtschaftlichen und finanziellen Schaden umgeschlagen. Nicht nur 
die Stadt hatte zu kimpfen, die zugesagten Kontributionsgelder der Wiener Judenschaft 
zahlen zu kénnen, auch die niederdsterreichischen Landstinde beklagten Verluste und 
forderten eine Wiederaufnahme der Juden > 

Bereits direkt nach dem Abzug der Juden wurden daher erste diplomatische 
Schritte fiir ihre mogliche Riickkehr gesetzt. Die Initiative scheint von Hirschl Mayr 
ausgegangen zu sein, der 1672 Kontakt mit dem Kaiserhof suchte und die Wieder- 
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aufnahme der Juden in Wien zu lancieren versuchte. Doch erst nach seinem Tod kam 
es 1675 zu ersten Verhandlungen, bei denen sechs ehemalige Wiener Juden, Markus 
Schlesinger, Herz Coma, Wolf Salomon, Hirschl Austerlitz, Salomon Auspitz und Si- 
mon Hirschl, die Judenschaft vertraten.’! Im Gegenzug zu einer Zahlung von 300 000 
Gulden, so das Angebot der Juden, sollte mit 250 Familien die Hilfte der urspriing- 
lichen Einwohner der Judenstadt wieder zuriickkehren diirfen. Dabei sollte es sich 
vor allem um vermdgendere Juden handeln, sogenanntes Gesindel sollte keine Auf- 

nahme finden. Die Juden sollten die Hilfte ihrer Handelsgewdlbe in der Stadt zu- 
riickerhalten, und die Judenschaft erklirte sich bereit, wieder die jahrlichen Tole- 

ranzgelder zu entrichten. Daf} auch eine Riickkehr der Landjuden angedacht wurde, 
zeigt der Vorschlag, daf auch diese kiinftig wieder ihre 4 000 Gulden an landesfiirst- 
lichen Steuern zahlen sollten. Der neuerliche Zuzug von weiteren Juden sollte strikt 
untersagt sein.’* Trotz allem scheiterten jedoch die Verhandlungen um eine Wieder- 
aufnahme” Es mochten persénliche Griinde Leopolds I. oder auch Sorgen um die 
kaiserliche Reputation gewesen sein, die zu der negativen Entscheidung fiihrten — den 
Juden blieb die Riickkehr verwehrt. 

In Wien kam es zu einer neuen Ansiedlung erst mit Samuel Oppenheimer in den 
1680er Jahren, in Niederésterreich jedoch erst wesentlich spiter. Das heif’t nicht, daf} 
sich {iberhaupt keine Juden mehr in Osterreich unter der Enns aufhalten konnten. Be- 
reits 1672 wurde jiidischen Kaufleuten aus BShmen, Mihren und Schlesien der Besuch 
der Gsterreichischen Jahr- und Wochenmirkte gestattet. Doch war es den vertriebenen 
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Juden verboten, das Erzherzogtum zu betreten, und auch die auswirtigen jiidischen 

Kaufleute hatten das Land nach dem Ende der Mirkte sofort wieder zu verlassen.’* 
Dem Wunsch der Stinde, auch den Vertriebenen die Jahr- und Wochenmirkte zu &ft- 

nen, wurde nicht entsprochen. Als 1708 bekannt wurde, daf einige Adelige sogenannte 
»Haus- und Hofjuden« auf ihren Herrschaften in Stetteldorf, Grofwetzdorf, Oberwal- 
tersdorf, Ebenfurth, Guntersdorf und im Posthof bei Baden angesiedelt hatten, mu- 

ten diese auf kaiserlichen Befehl das Land wieder verlassen, und es kam — auler in Wie- 

ner Neustadt, wo voriibergehend ungarische Juden aufgenommen wurden — zu keiner 
Ansiedlung von Juden in Niederosterreich.>* So war mit der Vertreibung der Jahre 1669 
bis 1671 die Zeit, in der Wien und NiederGsterreich zu den jiidischen Siedlungszentren 
im Heiligen Rémischen Reich gehérten, vorbei. 
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dies., Suche 287; Messing, Beitrige zur Geschichte der Juden in Wien 18 f.; Markbreiter, Beitrige 7-9; 
Grunwald, Mattersdorf 406 f.; Prickler, Beitriige zur Geschichte der burgenlindischen Judensiedlungen 
74. Zu Wolkersdorf: Hadl, Suche 287; dies., Juden in Niederdsterreich 74-85. 
Steuerempfang von den niederésterreichischen Juden, [Wien], 1560 Oktober 15, in: Messing, Beitrige 
zur Geschichte der Juden in Wien 22, Anm. 41; falsch datiert bei Wolf, Geschichte der Juden in Wien, 
Beilage XX1V, 254.; vgl. H5dl, Zur Geschichte der Juden 92, 121, Anm. 418. 

Vgl. Staudinger, Dorffer 49 f. 
Loderer, Bockflief§ 339; Hoss, Geschichte der Stadt Feldsberg 50; Kippes, Feldsberg 40; Schultes, Hei- 
matbuch der Marktgemeinde Hohenau 412 f. 
Vgl. Philapitsch, Der »Richtige Glaube« 54; vgl. Staudinger, Dérffer 90-93. 
Andere Zahlen bei Moses, Juden in Niederdsterreich 23. 
Dazu ausfiihrlich Staudinger, Dérffer 176-179.
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Brown, Gutachten 219. 
Vgl. Rauscher, Juden in Waidhofen 92 £.; Fiihrer/Hitz, Juden in Waidhofen 335; Staudinger, Dérffer 
131-133. 
Palme, Sozial- und Rechtsgeschichte 187; Pinzer, Streiflichter 8. Sehr kurz: Sella, Juden Tirols 17-21; Ri- 
malt, Jews of Tyrol 377. 
Zur Familie May: Kéfler, Geschichte der Juden in Tirol (1980) 2733 f.; Hirn, Erzherzog Ferdinand IL 
424; ders., Erzherzog Maximilian 519 £.; ders., Kanzler Bienner 19 £.; Scherer, Rechtsverhiltnisse 621 £., 
627. Kurz: Pinzer, »Dem Juden traut kein wahrer Christ« 9 £.; Rimalt, Jews of Tyrol 377 £. 
Vgl. Hirn, Erzherzog Ferdinand II. 423 f£. 
Vgl. Lohrmann/Wadl/Wenninger, Uberblick 76; Kéfler, Geschichte der Juden in Tirol (1979) 2535; 
Scherer, Rechtsverhiltnisse 617 f. Zu Rovereto: GJ ITI/2 1279 {.; Bidermann, Judenthum 9. Zu Bozen: 
GJ III/1 144; Bidermann, Judenthum 9 f. Zu Meran und Brixen: GJ III/1 172. 
Kofler, Geschichte der Juden in Tirol (1979) 2536; Vgl. auch Stainer, Beitrag zur Geschichte der Juden 
in Innsbruck 20. Zum Folgenden auch: Scherer, Rechtsverhaltnisse 622-627, mit Korrektur von Bider- 
mann, Wohnplitze. 
Vgl. Rohrbacher, Medinat Schwaben 104, Anm. 44. 
Insgesamt: Ullmann, Nachbarschaft und Konkurrenz 41—45; Juden auf dem Lande 51 (Karte); dane- 
ben: Layer, Die Juden und ihre Niederlassungen 105 f. Zu den einzelnen Orten siehe die dort angege- 
bene Literatur sowie (auch zum Folgenden): Schroder, Stadt Augsburg 175-177; Wiist, Judenpolitik 
131; Seitz, Religionsgemeinde 107; Ullmann, Nachbarschaft und Konkurrenz 66-68; Juden auf dem 
Lande 19, 53 f.; Hohnle, Ortsherrschaft 64-68; Wiist, Giinzburg 154 £.; Piller, Juden in Fischach (1976) 
302; Illian, Landgemeinden 210; Fassl, Dokumentation Teil 1, 61; Stegmann, Aspekte 337-344; Kief- 
ling/Ullmann, Christlich-jiidische Doppelgemeinden 524 f.; Ullmann, Kontakte und Konflikte 294, 
Anm. 24, 
Kiefling/Ullmann, Christlich-jiidische Doppelgemeinden 517 £.; Ullmann, Nachbarschaft und Konkur- 
renz 44. 
Zur Ausnahmestellung von Thannhausen vgl. Rohrbacher, Medinat Schwaben 101. 
Vgl. Kieflling, Zwischen Vertreibung und Emanzipation 166-169; Ullmann, Nachbarschaft und Kon- 
kurrenz 71-75; Auer, Giinzburg 60 f.; Wiist, Giinzburg 69. 
Kolleffel, Schwibische Stiddte 20. Auf breiterer Quellenbasis: Ullmann, Nachbarschaft und Konkurrenz 
346-348; vgl. daneben: Kiefling/Ullmann, Christlich-jiidische Doppelgemeinden 518. 
Burmeister, Spuren jiidischer Geschichte 39-90. Zur ersten Aufnahme von zwei Juden um 1600 vgl. 
auch Tinzer, Hohenems 12-14. GJ ITI/2 1456 £.; GJ I11/1 718 (nach 1453 erst wieder 1553 ein Jude be- 
legt); GJ ITI/2 1555 (Vertreibung der Juden 1451). 
Zu Vorarlberg vgl. auch die Bibliographie (bis 1995) in: Grabherr, Juden in Hohenems 169-197. Zu- 
sammenfassend (bis 1618): Burmeister, medinat bodase. 
Tinzer, Hohenems 11; Burmeister, Judenschaft 25-27; ders., Geschichte der Juden in Feldkirch 32 £. 
Scherer, Rechtsverhiltnisse 669. 
Burmeister, Landgemeinde in Rheineck 32 f. zur Auflésung der Gemeinde. 
Burmeister, Geschichte der Juden in Feldkirch 45-51, 70 f.; ders., Gemeinde am Eschnerberg 158 £; 
siche auch die Quellen in: Burmeister/Niederstitter, Dokumente 23 f., Nr. 9. 
Burmeister, Geschichte der Juden in Feldkirch 59-61, Namensliste ebd. 55-58. 
Téinzer, Hohenems 16-18; vgl. dazu Burmeister/Niederstitter, Dokumente 15, Nr. 1. Daneben: Tanzer, 
Hohenems 25 f.; Purin, Teufel 66; ders., Landjudentum 23. 
Vgl. zum Folgenden: Burmeister, Gemeinde am Eschnerberg; ders., Geschichte der Juden in Feldkirch 
64-68. 
Burmeister, Gemeinde am Eschnerberg 172. 
Vgl. Tinzer, Hohenems 30, 35; Burmeister, Judenschaft 34; ders., Geschichte der Juden in Feldkirch 68; 
Tinzer, Hohenems 35. Vgl. daneben die Schutzgeldverzeichnisse in: Burmeister/Niederstitter, Doku- 
mente 42, Nr. 23; 57, Nr. 36. Andere Zahlen bei Stainer, Beitrag zur Geschichte der Juden in Innsbruck 
17. 
Vgl. Burmeister, Juden in Altenstadt; ders., Geschichte der Juden in Feldkirch 47-51, 73-92. 
Purin, Juden von Sulz; Burmeister, Geschichte der Juden in Feldkirch 97-114. 
Einfiihrend z. B. Bischoff, Ziige, mit der Forschungsliteratur. 
Zu den jiidischen Siedlungen im Elsal} im Zeitraum 14801520 siche Mentgen, Studien, Karte G (im An- 
hang) sowie die Karten H-J zu den Vertreibungen. Vgl daneben Blumenkranz, Histoire 139. 
GJ I1/1 305; GJ 1I1/3 2028 f.; GJ I1I/2 1458. 
Blumenkranz, Histoire 139. 
Vgl. GJ III/1 396 £., 155 f. Im Uberblick: Blum, Juden in Breisach 26-53. 
GJ I11/3 1861. 
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Raphaél/Weyl, Juifs 133; Assall, Juden im Elsal S(Q;bGinsbur)ger, Memoiren. 
Vgl. Hirn, Erzherzog Ferdinand II. 424, Anm. 1 (iiberzogen). . ) 
P Malien vgl. Teufel, Zur politischen und sozialen Geschichte; Lipscher, Kaiser; Go'l_d, Gedex,]kbuch 
der untergegangenen Judengemeinden Mihrens; ders., Juden und Judengemeinden Mahrens; d’Elvert, 
Geschichte der Juden 91-115. Zu Nikolsburg auferdem: Buiiatova, Nikolsburger Juden. 
Vgl. Drabek, Judentum 7. Eine neuere Untersuchung zu den bohmischen Landjuden steht noch immer 
aus. 
Jandcek, Prag 137; Knittler, Stadt 273. 
Z. B. Bariska, Judentum 45. 
Zusammenfassend Patai, Jews of Hungary 182-186. 
Siche Nebinger, Entstehung. . 
Dazu: \‘Uiist,g ftj,s supcrioritags territorialis; ZUVF J L(lidenpolitil_c:ldcrs., Judenpolitik. Insgesamt zur habsbur- 
ischer itik i rosterreich: Press, Vorderdsterreich. ‘ 

%’lg I-I%gfli[;}ilalgl:?::h?: [:15::1 Juden 66-82; Staudinger, Dorffer 25-42. Von der élteren Lltera}‘tur_vgl. 
bes. Schwarz, Geschichte der Juden; Grunwald, Ge_s_;chicht_c der J_udgzn; Scherer, 'Rechtsverhaltplsse; 
Messing, Beitriige zur Geschichte der Juden in Wien. Uberblicke bei: qulmettx, Beglpn der Neuzeit 59— 
77; Gold, Geschichte der Juden in Osterreich; Lohrmann/Wadl/W cnninger, "Ent'wmklung dcEs Juden- 
rechtes; Priebatsch, Judenpolitik des fiirstlichen Absolutismus. Wcmger ausfuhrhchs Werthelmer, Ju- 
den in Oesterreich; Barth-Barthenheim, Politische Verfassung; Pittermann, Judenpolitik. 
Vgl. Scherer, Rechtsverhiltnisse 422-425, 436-438; Schwarz, Geschichte der Juden 47; Dauber, Juden 
in Osterreich 129 f.; Hodl, Suche 275 f. 
Rosenberg, Juden in Steiermark 102; Zeibig, Augchuss:Landtag 302. _ . i 
Zu den verschiedenen Ausweisungsdekreten in Osterreich unter der Enns, ihren Einschrinkungen und 
Fristerstreckungen vgl. Hodl, Zur Geschichte der Juden 69-71. o ~ ) ] 
Vgl. hierzu: Teufel, Juden im Stéindestaat 57. Zum Engagement der bohmischen Sténde vgl. auch Tisch- 

ler, Bohmis dengemeinden 44. ) . ’ 
Zuden Vcrtcrll(i:g:nger% vgl. ']rfi'leufel, Zur politischen und soz_ialen Geschichte 23-48; ders., Juden im Stéin- 
destaat 59 £.; Lipscher, Kaiser 22 f.; zum Ende der Vertreibungen auch Drabek, Judentum 5. 
Zum Vergleich der dsterreichischen Linder, Béhmen und Méhren siche Teufel, Zur.pol:t{schen und so- 
zialen Geschichte 22 £., zum Verhiltnis Juden — Adel ebd. 113—1?2; ders., Juden im Standgstaat_; vgl. 

auch Hadl, Zur Geschichte der Juden 82, mit Anm. 282. Zum wirtschafts- und sozialgeschichtlichen 
Kontext: Weinstock, Versuch. 
Patent Kaiser Matthias’, Wien, 1611 September 30, in: Pribram, Urkunden Bd. 144 f,, Nr. 28. Zum Kon- 
flikt davor siehe Hodl, Zur Geschichte der Juden 45 £., 145; Pribram, Urkunden Bd. 2 566 f., Nr. I und 
11, sowie ebd, Bd. 1 46, Nr. 29. ] . 
Kaiser Matthias an die Geheimen und deputierten Rite, Linz, 1614 September 11, in: Pnbra.m, Urlfun- 
den Bd. 147 f., Nr. 31 (bei Wolf, Geschichte der Juden in Wien 42, auf den 8. Se]_ptember datlert).. Siehe 
dazu Hédl, Zur Geschichte der Juden 45 f., 146-153; Hodl/Staudinger, Juden in dep habsl':turglschen 
Lindern 264 f. Zur Wiederaufnahme der Juden: Der Kaiser an die hinter]as.senen. geheimen Rithe durch 
die N.O. Regierung an die ausgeschafften Juden, Wien, 1617 Februar 18, in: Pribram, Urkunden Bd. 1 
50, Nr. 34; Schwarz, Geschichte der Juden 55 £. ) 
Vgl. dazu Pribram, Urkunden Bd. 1 XXXV, XXXVIII; Kaufmann, Vertreibung 36-39, 46, 105-108. 
Vgl. grundlegend Scherer, Rechtsverhiltnisse 572-667, bes. 615-629. By . 
Vgl. Palme, Sozial- und Rechtsgeschichte 187-189; Scherer, Rechtsverhiltnisse 615; Hirn, Lanc}tage' 7.; 

Kofler, Zur Geschichte der Juden in Tirol (1979) 2535; kurz: Rimalt, Jews of Tyrol 377. In antisemiti- 
schem Kontext: Neugebauer, Tirol 225 f. 
Vgl. Press, Vordersterreich 22-24. 
Ullmann, Nachbarschaft und Konkurrenz 43 f., 65-73; kurz bei Kiefling, Zwischen Vertreibung und 
Emanzipation 163 f. 
Patent Leopolds 1., Innsbruck, 1631 Juli 18, in: Burmeister, Geschichte der Juden in Feldkirch 46. 
Vgl. Ullmann, Nachbarschaft und Konkurrenz 74-76. 
Siehe Bittschrift [1559] in: Schwiirzler, Kleine Beitrige 87 £.; Privileg Ferdinands I. an Stadtamman, Rat, 
Gericht und Biirgerschaft der Stadt Bregenz, Augsburg, 1559 Juli 5, in: Niederstitter, Quellen zur Ge- 
schichte der Stadt Bregenz 107-112, Nr. 21. Siche auch Stadtbrauch der Stadt Bregenz, [1582/90] 1594, 
in: ebd. 158-185, Nr. 6, hier 176. ) s 
Vgl. zusammenfassend Burmeister, Judenschaft; ders., Geschichte der Juden in Feldkirch 32-34; Tin- 
zer, Hohenems 41-46; sowie die Akten in Burmeister/Niederstitter, Dokumente 23-28, Nr, 9-13; et- 
was tendenzids: Bilgeri, Geschichte Vorarlbergs 198, 332, 
Dekret Maximilians I, 0. O., 1511 September 12, in: Pribram, Urkunden Bd. 1 12, Anm. 4. Vgl. dazu: 
Singermann, Kennzeichnung 42. 
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Vgl. GJ III/3 2047. Zur Judenordnung von 1534 grundlegend Mix, Judenordnung; zusammenfassend 
Ullmann, Nachbarschaft und Konkurrenz 114 f. 
Vgl. Patent Ferdinands I. zum »Gelben Fleck«, Wien, 1. August 1551, in: Pribram, Urkunden Bd. 1 10- 
12, Nr. 5; Palme, Sozial- und Rechtsgeschichte 188; Pinzer, Streiflichter 9. Zur Landesordnung: Palme, 
Frithe Neuzeit 135-137. 
Policeyordnung fiir die fiinf Niederosterreichischen Lander und die Grafschaft Gérz 1552, in: Pribram, 
Urkunden Bd. 1 13 f., Nr. 6 (nur die Juden betreffenden Punkte). 
Jiitte, Stigma-Symbole 65, 68-73. Zur Kennzeichnungspflicht der Juden allgemein: Deneke, Kenn- 
zeichnung; Aschoff, Judenkennzeichnung; Kisch, Yellow Badge. 
Vgl. Teufel, Zur politischen und sozialen Geschichte 28-33; ders., Juden im Stdndestaat 58, 60; d’Elvert, 
Verwaltungs-Geschichte 111 . Zu den Verhandlungen K&nig Ferdinands I. um die Einfithrung des Gel- 
ben Ringes im Kénigreich Bohmen vgl. Jakobovits, Judenabzeichen 150-152. 
Landmarschall und Verordnete in Osterreich unter der Enns an N.O. Regierung und Kammer, o. O. 
[Wien], 1597 Juli 23, NOLA, Stindische Akten, B-I-24, fol. 34r-37v. 
0.0. Regierung und Kammer an Stadt und Landrichter von Bozen, o. O., 1613 Oktober 2, TLA, Re- 
gierungskopialbuch 105, fol. 125rv. 
Staudinger, Privilegien der Wiener Hofjuden 23; Schwarz, Geschichte der Juden 53 £; Hodl, Zur Ge- 
schichte der Juden 54 f., mit kleinerer Quellengrundlage. 
Judenprivileg Ferdinands II., Wien, 1624 Dezember, in: Pribram, Urkunden Bd. 1 84-88, Nr. 52 (zur 
Kennzeichnungspflicht ebd. 86). Vgl. Hodl, Zur Geschichte der Juden 34 £., 167; Staudinger, Dorffer 
32; Grobl/H6d)/Staudinger, Steuern 172 f. 
Privileg der niederdsterreichischen Landjuden, Wien, 1656 Dezember 18, in: Rauscher, Langenlois 141 
144, Nr. 5, Zitat 141. Zum Folgenden siehe ebd.; vgl. dazu auch Staudinger, Dérffer 32-34. 
Vgl. dazu Ullmann, Nachbarschaft und Konkurrenz 72 f.; Kieflling, Die schwébischen Judengemeinden 
236 f. 

Schutzbrief Graf Kaspars von Hohenems, Hohenems, 1617 April 3, Druck in: Tinzer, Hohenems 21— 
24; die Abweichungen des 2. Schutzbriefes (1648 Mirz 1) sind ebd. 31-33 abgedruckt; weiterer Schutz- 
brief (1657 Mirz 1), Druck der Abweichungen ebd. 35 f.; zusammenfassend etwa Purin, Teufel 65 f. 
Zum Schutzgeld vgl. z. B. Schutzgeldverzeichnis der Judenschaft von Hohenems 1650/52, in: Burmei- 

ster/Niederstitter, Dokumente 42, Nr. 23. 
Privileg fiir die Prager Juden (1623), in: Celakovsky, Privilegia 516-523, Nr. 305. Die folgenden Privile- 
gien sind abgedruckt in: Celakovsky, Privilegia 551-555, Nr. 312 (Wien, 12. August 1627), und 561-563, 
Nr. 315 (Znaim, 30. Juni 1628). Druck des Privilegs fiir die méhrischen Juden in Miiller, Juden in Mzh- 
ren 19-22. Zur rechtlichen Entwicklung vgl. Lipscher, Jiidische Gemeinden 73 f.; ders., Kaiser 29-31; 
Drabek, Judentum 9-14; Prokes, Antisemitismus 55-58; Spiegel, Die Prager Juden 128-130; ausfiihr- 
lich: Staudinger, Juden am Reichshofrat 91-99. Zur Judenpolitik im 16. Jahrhundert bis 1620: Teufel, 
Zur politischen und sozialen Geschichte 21-64. Zu den politischen Umstinden siehe ausfiihrlich Win- 

kelbauer, Stindefreiheit. 
Zur Judenpolitik vgl. Prokes, Antisemitismus 71; zusammenfassend: Hoensch, Geschichte Bshmens 

257-259. Zur Kennzeichnungspflicht: Jakobovits, Judenabzeichen 154-170. 
Vgl. z. B. Patent Leopolds I. zur Abstellung unbefugten Fleischhackens und Fleischverkaufs, 0. O., 1659 
April 5, in: Pribram, Urkunden Bd. 1 176-178, Nr. 102 (wiederholt 1663, 1669); Verbot fremder Hau- 
sierer und Juden, kaiserliches Mandat, Wien, 1657 Januar 10, NOLA, Kaiserliche Patente 1657-1662 
(Karton 14), unfol. Vgl. Ullmann, Nachbarschaft und Konkurrenz 134. 
Kaiserliches Verbot der Mautverpachtung an Juden, Wien, 1627 Mirz 1, in: Pribram, Urkunden Bd. 1 
103—105, Nr. 64. Zu weiteren Verboten, die in dieser Sache ergingen, vgl. Rauscher, Christen 326 £, 
Anm. 110. 
Vgl. Hodl, Zur Geschichte der Juden 37—41; General iiber die »wucherlichen Contract« der Juden, 1567 
Oktober 31, in: Codex Austriacus Bd. 1 565 £.; Patent Rudolfs II. gegen den Wucher, 1589 Juli 18, in: ebd. 
Bd. 2 297 £.; Generalmandat Ferdinands II. iiber den Wucher, 1626 September 11, in: ebd. 509 f.; Verbot 
wucherischer Geldgeschiifte, 0. O., 1633 Dezember 5, in: Pribram, Urkunden Bd. 1 120 f,, Nr. 75. 
Landgerichtsordnung Ferdinands IIL fiir das Erzherzogtum Osterreich unter der Enns, [Wien], 1656 
Dezember 30, in: Codex Austriacus Bd. 1 659-728, hier 674, Art. 39, § 5; 720, Art. 85, § 11. Vgl. auch 
Valentinitsch, Prozef; ders., Vorwurf der Hostienschindung. 
Kéniglicher Passbrief fiir Hirschl von Graz, 0. O., 1497 August 12, HKA, GB 34, fol. 593v. Schutzbrief 
fiir Hirschl von Graz, o. O., 1496 Dezember 12, ebd., fol. 444rv. 
Schutz- und Geleitbrief fiir Mindl und die Witwe des Hirschl, Wiener Neustadt, 1523 August 6, HKA, 
GB 20, fol. 320rv. 
Erneuerung des Schutzbriefs fiir Moses Kaufmann, Wien, 1566 August 6, HHStA, RHR, Schutzbriefe 
7-8/M, fol. 63r-66v. 
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Raphaél/Weyl, Juifs 133; Assall, Juden im Elsal 50; Ginsburger, Memoiren. 
Vgl. Hirn, Erzherzog Ferdinand II. 424, Anm. 1 (iiberzogen). 

Zu Mihren vgl. Teufel, Zur politischen und sozialen Geschichte; Lipscher, Kaiser; Gold, Gedenkbuch 
der untergegangenen Judengemeinden Mihrens; ders., Juden und Judengemeinden Mihrens; d’Elvert, 
Geschichte der Juden 91-115. Zu Nikolsburg auflerdem: Buriatova, Nikolsburger Juden. 
Vgl. Drabek, Judentum 7. Eine neuere Untersuchung zu den béhmischen Landjuden steht noch immer 
aus. 
Jandcek, Prag 137; Knittler, Stadt 273. 
Z. B. Bariska, Judentum 45, 
Zusammenfassend Patai, Jews of Hungary 182-186. 
Siche Nebinger, Entstehung. 
Dazu: Wiist, Ius superioritas territorialis; zur Judenpolitik: ders., Judenpolitik. Insgesamt zur habsbur- 
gischen Politik in Vorderdsterreich: Press, Vorderdsterreich. 
Vgl. Hodl, Zur Geschichte der Juden 66-82; Staudinger, Dorffer 25-42. Von der dlteren Literatur vgl. 
bes. Schwarz, Geschichte der Juden; Grunwald, Geschichte der Juden; Scherer, Rechtsverhiltnisse; 
Messing, Beitriige zur Geschichte der Juden in Wien. Uberblicke bei: Vielmetti, Beginn der Neuzeit 59—~ 
77; Gold, Geschichte der Juden in Osterreich; Lohrmann/Wadl/Wenninger, Entwicklung des Juden- 
rechtes; Priebatsch, Judenpolitik des fiirstlichen Absolutismus. Weniger ausfithrlich: Wertheimer, Ju- 
den in Oesterreich; Barth-Barthenheim, Politische Verfassung; Pittermann, Judenpolitik. 
Vgl. Scherer, Rechtsverhiltnisse 422-425, 436-438; Schwarz, Geschichte der Juden 47; Dauber, Juden 
in Osterreich 129 f.; Hodl, Suche 275 f. 
Rosenberg, Juden in Steiermark 102; Zeibig, Ausschuss-Landtag 302. 
Zu den verschiedenen Ausweisungsdekreten in Osterreich unter der Enns, ihren Einschrinkungen und 
Fristerstreckungen vgl. Hodl, Zur Geschichte der Juden 69-71. 
Vgl. hierzu: Teufel, Juden im Stindestaat 57. Zum Engagement der bohmischen Stdnde vgl. auch Tisch- 
ler, BShmische Judengemeinden 44. 
Zu den Vertreibungen vgl. Teufel, Zur politischen und sozialen Geschichte 23—48; ders., Juden im Stén- 
destaat 59 {.; Lipscher, Kaiser 22 f.; zum Ende der Vertreibungen auch Drabek, Judentum 5. 
Zum Vergleich der dsterreichischen Linder, B6hmen und Mihren siehe Teufel, Zur politischen und so- 
zialen Geschichte 22 f., zum Verhiltnis Juden — Adel ebd. 113-192; ders., Juden im Stidndestaat; vgl. 
auch Hédl, Zur Geschichte der Juden 82, mit Anm. 282. Zum wirtschafts- und sozialgeschichtlichen 
Kontext: Weinstock, Versuch. 
Patent Kaiser Matthias’, Wien, 1611 September 30, in: Pribram, Urkunden Bd. 144 £., Nr. 28. Zum Kon- 
flikt davor siche Hédl, Zur Geschichte der Juden 45 £., 145; Pribram, Urkunden Bd. 2 566 £., Nr. T und 
I, sowie ebd. Bd. 1 46, Nr. 29. 
Kaiser Matthias an die Geheimen und deputierten Rite, Linz, 1614 September 11, in: Pribram, Urkun- 
den Bd. 1 47 f., Nr. 31 (bei Wolf, Geschichte der Juden in Wien 42, auf den 8. September datiert). Siehe 
dazu H&dl, Zur Geschichte der Juden 45 f., 146-153; Hédl/Staudinger, Juden in den habsburgischen 
Lindern 264 f. Zur Wiederaufnahme der Juden: Der Kaiser an die hinterlassenen geheimen Rithe durch 
die N.O. Regierung an die ausgeschafften Juden, Wien, 1617 Februar 18, in: Pribram, Urkunden Bd. 1 
50, Nr. 34; Schwarz, Geschichte der Juden 55 £. 
Vgl. dazu Pribram, Urkunden Bd. 1 XXXV, XXXVIIT; Kaufmann, Vertreibung 36-39, 46, 105-108. 
Vgl. grundlegend Scherer, Rechtsverhiltnisse 572-667, bes. 615-629. 
Vgl. Palme, Sozial- und Rechtsgeschichte 187-189; Scherer, Rechtsverhiltnisse 615; Hirn, Landtage 7; 
Kofler, Zur Geschichte der Juden in Tirol (1979) 2535; kurz: Rimalt, Jews of Tyrol 377. In antisemiti- 
schem Kontext: Neugebauer, Tirol 225 f. 
Vgl. Press, Vorderdsterreich 22-24. 
Ullmann, Nachbarschaft und Konkurrenz 43 f., 65-73; kurz bei Kiefling, Zwischen Vertreibung und 
Emanzipation 163 f. 
Patent Leopolds I., Innsbruck, 1631 Juli 18, in: Burmeister, Geschichte der Juden in Feldkirch 46. 
Vgl. Ullmann, Nachbarschaft und Konkurrenz 74-76. 
Siehe Bittschrift [1559] in: Schwirzler, Kleine Beitrige 87 £.; Privileg Ferdinands I. an Stadtamman, Rat, 
Gericht und Biirgerschaft der Stadt Bregenz, Augsburg, 1559 Juli 5, in: Niederstitter, Quellen zur Ge- 
schichte der Stadt Bregenz 107-112, Nr. 21. Siehe auch Stadtbrauch der Stadt Bregenz, [1582/90] 1594, 
in: ebd. 158-185, Nr. 6, hier 176. 

Vgl. zusammenfassend Burmeister, Judenschaft; ders., Geschichte der Juden in Feldkirch 32-34; Tin- 
zer, Hohenems 41-46; sowie die Akten in Burmeister/Niederstitter, Dokumente 23-28, Nr. 9-13; et- 
was tendenzids: Bilgeri, Geschichte Vorarlbergs 198, 332. 
Dekret Maximilians I, 0. O., 1511 September 12, in: Pribram, Urkunden Bd. 1 12, Anm. 4. Vgl. dazu: 
Singermann, Kennzeichnung 42. 
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115 

116 

117 

118 

119 

120 

121 

122 

123 

124 

125 

126 

127 

128 

129 

130 

131 

132 

133 

134 

135 

Vgl. GJ III/3 2047. Zur Judenordnung von 1534 grundlegend Mix, Judenordnung; zusammenfassend 
Ullmann, Nachbarschaft und Konkurrenz 114 f£. 
Vgl. Patent Ferdinands I. zum »Gelben Fleck«, Wien, 1. August 1551, in: Pribram, Urkunden Bd. 1 10— 
12, Nr. 5; Palme, Sozial- und Rechtsgeschichte 188; Pinzer, Streiflichter 9. Zur Landesordnung: Palme 
Friihe Neuzeit 135-137. : 
Policeyordnung fiir die fiinf Niederdsterreichischen Linder und die Grafschaft Gérz 1552, in: Pribram 
Urkunden Bd. 1 13 f., Nr. 6 (nur die Juden betreffenden Punkte). 3 
Jiitte, Stigma-Symbole 65, 68-73. Zur Kennzeichnungspflicht der Juden allgemein: Deneke, Kenp. 
zeichnung; Aschoff, Judenkennzeichnung; Kisch, Yellow Badge. 
Vgl. Teufel, Zur politischen und sozialen Geschichte 28-33; ders., Juden im Sténdestaat 58, 60; d’Elvet 
Verwaltungs-Geschichte 111 f. Zu den Verhandlungen K6nig Ferdinands I. um die Einfithrung des Gel: 
ben Ringes im Kénigreich BShmen vgl. Jakobovits, Judenabzeichen 150-152. 
Landmarschall und Verordnete in Osterreich unter der Enns an N.O. Regierung und Kammer, o, O 
[Wien], 1597 Juli 23, NOLA, Stindische Akten, B-I-24, fol. 34r-37v. b 
O.0. Regierung und Kammer an Stadt und Landrichter von Bozen, o. O., 1613 Oktober 2, TLA, Re- 
gierungskopialbuch 105, fol. 125rv. 
Staudinger, Privilegien der Wiener Hofjuden 23; Schwarz, Geschichte der Juden 53 f.; Hsdl, Zur Ge. 
schichte der Juden 54 £., mit kleinerer Quellengrundlage. 
Judenprivileg Ferdinands II., Wien, 1624 Dezember, in: Pribram, Urkunden Bd. 1 84-88, Nr. 52 (zur 
Kennzeichnungspflicht ebd. 86). Vgl. Hodl, Zur Geschichte der Juden 34 £., 167; Staudinger, Dot 
32; Grobl/Hodl/Staudinger, Steuern 172 £. 
Privileg der niederdsterreichischen Landjuden, Wien, 1656 Dezember 18, in: Rauscher, Langenlois 141 
144, Nr. 5, Zitat 141. Zum Folgenden siehe ebd.; vgl. dazu auch Staudinger, Dérffer 32-34. 
Vgl. dazu Ullmann, Nachbarschaft und Konkurrenz 72 £.; Kiefling, Die schwz}ibischenJudengemeinden 
236 £ 
Schutzbrief Graf Kaspars von Hohenems, Hohenems, 1617 April 3, Druck in: Ténzer, Hohenems 21— 
24; die Abweichungen des 2. Schutzbriefes (1648 Mirz 1) sind ebd. 31-33 abgedruckt; weiterer Schutz 
brief (1657 Mirz 1), Druck der Abweichungen ebd. 35 f.; zusammenfassend etwa Purin, Teufel 65 f‘ 
Zum Schutzgeld vgl. z. B. Schutzgeldverzeichnis der Judenschaft von Hohenems 1650/52, in: Burmej. 
ster/Niederstdtter, Dokumente 42, Nr. 23. 
Privileg fiir die Prager Juden (1623), in: Celakovsky, Privilegia 516-523, Nr. 305. Die folgenden Privile 
gien sind abgedruckt in: Celakovsky, Privilegia 551-555, Nr. 312 (Wien, 12. August 1627), und 5 61—-563- 

Nr. 315 (Znaim, 30. Juni 1628). Druck des Privilegs fiir die mhrischen Juden in Miiller, Juden in Mib, 

ren 19-22, Zur rechtlichen Entwicklung vgl. Lipscher, Jiidische Gemeinden 73 £.; ders., Kaiser 29-3 1: 
Drabek, Judentum 9-14; Prokes, Antisemitismus 55-58; Spiegel, Die Prager Juden 128-130; ausfiih,. 
lich: Staudinger, Juden am Reichshofrat 91-99. Zur Judenpolitik im 16. Jahrhundert bjs 162b. Teufeli_ 
Zur politischen und sozialen Geschichte 21~64. Zu den politischen Umstéinden siehe ausfiihrlich Wi 
kelbauer, Stiandefreiheit. : = % 
Zur Judenpolitik vgl. Prokes, Antisemitismus 71; zusammenfassend: Hoensch, Geschj s 
257-259. ZE:JI.‘ Kennzeichnungspflicht: Jakobovits, Judenabzeichen 154-170. chte Bshmens 
Vgl. z. B. Patent Leopolds I. zur Abstellung unbefugten Fleischhackens und Fleischverkaufs 0.0, 16 
April 5, in: Pribram, Urkunden Bd. 1 176-178, Nr. 102 (wiederholt 1663, 1669); Verbot fr:am‘ de;H 59 

sierer und Juden, kaiserliches Mandat, Wien, 1657 Januar 10, NOLA, Kaiserliche Patente 1657 16a % 
(Karton 14), unfol. Vgl. Ullmann, Nachbarschaft und Konkurrenz 134. -1662 
Kaiserliches Verbot der Mautverpachtung an Juden, Wien, 1627 Mirz 1, in: Pribram, Urkunden B4 
103-105, Nr. 64. Zu weiteren Verboten, die in dieser Sache ergingen, vgl. Rauscher, Christenn32 L 
Anm. 110. 6f, 
Vgl. Hodl, Zur Geschichte der Juden 37-41; General iiber die »wucherlichen Contracte der Jud 
Oktober 31, in: Codex Austriacus Bd. 1565 £.; Patent Rudolfs I. gegen den Wucher, 1589 Juli 1 Se_n’.1567 

Bd. 2 297 £,; Generalmandat Ferdinands II. iiber den Wucher, 1626 September 11, in: ebd 509 f’-u\}. B 
wucherischer Geldgeschifte, o. O., 1633 Dezember 5, in: Pribram, Urkunden Bd. 1 120 f .Nr 7;3‘, zbot 
Landgerichtsordnung Ferdinands IIL. fiir das Erzherzogtum Osterreich unter der Enpg. [\X}i ] 
Dezember 30, in: Codex Austriacus Bd. 1 659-728, hier 674, Art. 39, § 5; 720, Art. 85 é i %fll, 1656 

Valentinitsch, Prozef; ders., Vorwurf der Hostienschindung. 4 - Vgl auch 
Koniglicher Passbrief fiir Hirschl von Graz, 0. O., 1497 August 12, HKA, GB 34 ; 
fii;l Hirschl von Graz, o. O., 1496 Dezember 12, ebd., fol. 444rv. »fol. 593v. Schutzbrief 
Schutz- und Geleitbrief fiir Méindl und die Witwe des Hirschl, Wiener Neustadt, 1 - 
GB 20, fol. 320rv. 223 August 6, HKA, 
Erneuerung des Schutzbriefs fiir Moses Kaufmann, Wien, 1566 August 6, HH ‘ 
7-8/M, Fol. 631-G6v. 3 StA, RHR, Schutzbriefe 
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136 Vgl. Gans, Zemah David 144. . 
137 Schutzbrief Katls V. fiir die Briider Jakob und Simon Giinzburg, Speyer, }?44 April 17, HHStA, RHR 

Schutzbriefe, Kart. 6-7/], fol. 3r—5v. Zu Simon Giinzburg und seiner Familie vgl. Rohrbacher, Medinat 
Schwaben 87; ders., Ungleiche Partnerschaft; Maggid, Geschichte der Familien Giinzburg 150 (Stamm- 
baum); Léwenstein, Giinzburg. 

138 Vgl. z. B. Battenberg, Rechtliche Rahmenbedingungen 72-76. 
139 Vgl. Hédl, Suche 287, mit Quellenangabe. ) . 
140 Siche die Zusammenfassung zu den Steuern der niederdsterreichischen und Wiener Juden in Grunwald, 

Samuel Oppenheimer 21-28, Anm. 1. 
141 Ferdinand L an die N.O. Kammer, Wien, 1556 Juli 7, in: Wolf, ]udentz}ufen 188 £, Nr. IV; dazu auch 

Hédl, Zur Geschichte der Juden 69. Vgl. auch N.O. Kammer an den Vizedom in Osterreich unter der 
Enns, 1556 Dezember 23, HKA, NOHA, W 61/C 43/A, fol. 38v. _ 
Vgl. Messing, Beitrige zur Geschichte der Juden in Wien 21; Hodl, Zur Geschichte der Juden 69 £. ) 
Messing, Beitrige zur Geschichte der Juden in Wien 42. Zur Kopfsteuer vgl. auch ders., Kontributio- 
nen 14 f. 
Vgl. Hédl, Zur Geschichte der Juden 72 f.; Schwarz, Geschichte der Juden 54, und Tietze, Juden Wiens 
49, mit falscher Angabe der Summe. 
Vgl. Messing, Kontributionen 18 f.; Hdl, Zur Geschichte der Juden 73 £.; H6dl/Staudinger, Juden in 
den habsburgischen Lindern 246-248. .. 2 
Vgl. Grobl/Hodl/Staudinger, Steuern 155-157; Messing, Kontributionen 70 f.; H6dl/Staudinger, Juden 
in den habsburgischen Lindern 262-266. 
Vgl. Messing, Kontributionen 40; Grébl/Hédl/Staudinger, Steuern 158, mit Anm. 42. 
Vgl. Kaufmann, Vertreibung 32-65; Grunwald, Geschichte der Juden; Schwarz, Wiener Ghetto 161- 
171. 

149 Austihrlich: Grobl/Hsdl/Staudinger, Steuern 158-167. 
150 Vgl. Messing, Kontributionen 52-57; Moses, Neue Ergebnisse 277-279. _ o 
151 Vgl. Messing, Kontributionen 59; Moses, Juden in Niederdsterreich 23—44, mit Berichtigung der Inter- 

pretation von Kaufmann, Vertreibung 50-55; Staudinger, Dorffer 167 f£. 
Vgl. Staudinger, Dérffer 168-170; Rauscher, Langenlois 117-126, mit Korrekturen zu'Kaufmann, Ver- 
treibung 55, Anm. 1, und Moses, Juden in Niederdsterreich 30. Zur Analyse der Landjudensteuern vgl. 
Staudinger, Dérffer 170-179; Rauscher, Langenlois 48-50. ) 
Vgl. Teufel, Juden im Stindestaat 61 f.; Lipscher, Kaiser 21; Demel, Geschichte des Fiskalamtes 15, 
Gindely, Geschichte der bshmischen Finanzen 35 f. ) i g 
Vgl. Spiegel, Die Prager Juden 165-177; Drabek, Juden in den bdhmischen Lindern 125; erginzend 
Lipscher, Kaiser 27, Anm. 10; Griinwald, Contribution 448. Wolf, Ferdinand II. 17; d’Elvert, Ge- 
schichte der Juden in Méhren 163, bringen zu Prag andere Zahlen; zu Mihren richtig ebd. 168. 

156 Vgl. Lipscher, Kaiser 40; Drabek, Judentum 15 f. 
157 Rauscher/Staudinger, Widerspenstige Kammerknechte 326-328, mit der Literatur. 
158 Zur Doppelbesteuerung der jidischen Gemeinden in Burgau vgl. Ullmann, Nachbarschaft und Kon- 

kurrenz 103-113. i 
Vel. Hodl, Zur Geschichte der Juden 44 f. Heimann-Jelinek, Osterreichisches Judentum 9; Schnee, Hof- 
finanz Bd. 3 237. Problematisierend hinsichtlich der Datierung Pribram, Urkunden Bd. 1 XXVI, Anm. 
14; falsch bei Schwarz, Geschichte der Juden 53, Anm. 5. ) 
Vgl. Staudinger, Privilegien der Wiener Hofjuden 33. Anm. 12; auferdem z. B. Hirn, Erzherzog Maxi- 
milian 520; Scherer, Rechtsverhaltnisse 62 1; Palme, Sozial- und Rechtsgeschichte 189. Die Privilegien 
sind {iberliefert in HHStA, RHR, Confirmationes Privilegiorum 94/2, fol. 263r—288v; desgleichen in 
TLA, HS 4389, 

161 Zur Herkunft der Familie vgl. Rosenberg, Juden in Steiermark 100. Zu ihren Privilegien vgl. Staudinger, 
Privilegien der Wiener Hofjuden 27, mit Anm. 69; Wolf, Ferdinand IIL., Beilage IV, 39-41. 

162 Vgl. Aufgebauer, Hoffaktor; Litt, Thiiringen 92, 94, 176. 
163 Vgl. Stern, Hofjude; Schnee, Hoffinanz; Ries/Battenberg, Hofjuden; Mann/Cohen, Court Jews; 

Battenberg, Hofjuden. Zu Wien: Grunwald, Samuel Oppenheimer; Kaufmann, Samson Werthei- 
mer. 

164 Vgl. Staudinger, Privilegien der Wiener Hofjuden 26; Schnee, Hoffinanz Bd. 5 223-225, Nr. 199 (Pri- 
vileg Jakob Bassevi); ebd. Bd. 3 234 f.; Breuer, Frithe Neuzeit 107; Battenberg, Privilegierung der Juden 
181. 
Zu Froschl: Staudinger, Handlungsstrategien 160 f.; Klein, Wohltat und Hochverrat 332 f.; Brilling, Pra- 
ger jiidische Gemeinde 194 £.; Grunwald, Samuel Oppenheimer 15 f. 

166 Vgl. dazu Hodl, Zur Geschichte der Juden 44 f. 
167 Vgl. Ersuchen um Gutachten iiber die Privilegien der Hofjuden, Matthias an die niederdsterreichischen 
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Stinde, 1611 August 26, in: Pribram, Urkunden Bd. 1 43, Nr. 27; Bd. 2 567. Vgl. Wolf, Juden in der Le- 
opoldstadt 4, Anm. *, Privileg von Veit Brod, Druck in: Wolf, Geschichte der Juden in Wien 260 f., Nr., 

Vgl. Staudinger, Privilegien der Wiener Hofjuden 23; Hédl, Zur Geschichte der Juden 54 f.; Schwarz 
Geschichte der Juden 53 f.; Pribram, Urkunden Bd. 1 XXVI; Heimann-Jelinek, Osterreichisches ]u: 

dentum 9; Schnee, Hoffinanz Bd. 3 237. Daneben Battenberg, Hofjuden 316. Uberzogene Interpreta- 
tion bei Wolf, Juden in der Leopoldstadt 4. 
Patent Ferdinands II., Wien 1625 Mirz 8, in: Pribram, Urkunden Bd. 1 93-96, Nr. 56, hier 93; vgl. dazu 
Grobl/Hodl/Staudinger, Steuern 173. 
Vgl. dazu Staudinger, Privilegien der Wiener Hofjuden 36, Anm. 58, mit Angabe der Quellen; Batten- 
berg, Hofjuden 316. 

Vgl. das Privileg Munks von 1612 September 25, WStLA, H.A. Serie A, 1/1614, das diese Angaben ent- 
hilt; dazu: Wolf, Geschichte der Juden in Wien 40; ders., Aus der israel. Gemeinde 14 f., Anm. *; Hadl 
Zur Geschichte der Juden 45, 139 f.; Grunwald, Vienna 82; Pribram, Urkunden Bd. 1 61, Anm. d. : 
Zu Albraham Marburger: Staudinger, Privilegien der Wiener Hofjuden 35, Anm. 41, mit Angabe der 
Quellen. 
Vgl. Kieflling, Die schwiibischen Judengemeinden 239; Ullmann, Nachbarschaft und Konkurrenz 145; 
Staudinger, Privilegien der Wiener Hofjuden 26, mit den Quellen. } 

Zu den L?istungen von Lazarus Aron siche Wolf, Ein Jude rettet Jesuiten. Zu Bassevi: Israel, European 
Jewry 29 £. N 
Vgl. Breuer, Friihe Neuzeit 99; Heimann-Jelinek, Osterreichisches Judentum 10, 57; Porta, Nobilitie- 
rung; Grunwald, Vienna 81. Kritisch: Schnee, Hoffinanz Bd. 3 235. Zur Diskussion vgl. Staudinger, Pri- 
vilegien der Wiener Hofjuden 27. 
Zu den Privilegien: Staudinger, Privilegien der Wiener Hofjuden 25 £.; Rauscher, Langenlois 56. Zu Elias 
Chalfan vgl. Wachstein, Inschriften 98 f., Nr. 118; zu Abraham Ries vgl. Wachstein, Inschriften 173— 
175, Nr. 222. Zur Familie Ottingen-Ries: Rauscher, Langenlois 55-57; Kaufmann, Mordechai Model 
Oettingen. 
Privileg Ferdinands II. fiir Gertraud Munk und ihre Familie, Wien, 1620 Mai 9, HKA, NOHA W 61/C 
43 B, fol. 424r-427r. Vgl. Hédl, Zur Geschichte der Juden 51, 241 £, 
Ullmann, Nachbarschaft und Konkurrenz 328, Anm. 490; vgl. auch Taglicht, Nachlisse 23 £., sowie die 
folgenden Inventare bis 1670. 
Zu Lieferungen an den Hof vgl. H6dl/Staudinger, Juden in den habsburgischen Lindern 258-262. 
Treue, Verehrt und angespien 160. 
HHStA, RHR, Schutzbriefe 6-7/], fol. 39r—43v, fol. 51rv. 
Vgl. Hirn, Erzherzog Ferdinand IIL. 424; Kéfler, Geschichte der Juden in Tirol (1980) 2733. 
Zur Familie May und ihre Niederlassung in Innsbruck: Kéfler, Geschichte der Juden in Tirol (1980) 
2733 £.; Hirn, Erzherzog Ferdinand II. 424; ders., Erzherzog Maximilian 519 £.; ders., Kanzler Bienner 
19 £; Scherer, Rechtsverhiltnisse 621 f., 627. Vgl. auch kurz Pinzer, Streiflichter 9 f.; Rimalt, Jews of Ty- 
rol 377 £. 
Hirn, Erzherzog Ferdinand II. 424. 
Hirn, Erzherzog Maximilian 520. 
Vgl. Staudinger, Privilegien der Wiener Hofjuden 23; Grobl/Hé6dl/Staudinger, Steuern 169. 
Vgl. Battenberg, Hofjuden; Ries, Identititsfindung; dies., Hofjudenfamilien; Schmidt, Interkulturalitit. 
Siche die edierten Quellen in Schwarz, Wiener Ghetto. 
Zu Hirschl Mayr vgl. Rauscher, Langenlois 117-126; ders., Ein dreigeteilter Ort 98-100; Staudinger 
Dérffer 169. Zur Auseinandersetzung zwischen Lew Kallstatt und Abraham Ries vgl. Grbl/Hadl/Stau. 
dinger, Steuern 183-188; Staudinger, Handlungsstrategien 158-160. 
Nachweise zu den Titigkeiten von Abraham Ries bei: Staudinger, Handlungsstrategien 180 f., Anm. 89— 
91; Rauscher, Eine dreigeteilter Ort. 
Siche Staudinger, Handlungsstrategien 160 f. Nach Froschls Tod 1624 besa sein Sohn Moses in Wien 
ein Haus. Vgl. Schwarz, Wiener Ghetto 224. 
Vgl. z. B. Freidel an Mirl, in: Landau/Wachstein, Privatbriefe 29 f., Nr. 10; Nechama an Mordechai Zo- 
ref, in: ebd. 59, Nr. 25. 
Wachstein, Inschriften 175; Rauscher, Langenlois 56. 
Verlassenschaft des Jakob Levi del Bancho, 1666 April 5, in: Taglicht, Nachlisse 59 f., Nr. 10; Inventar 
des Joel Herlinger, 1663 April 6, in: ebd. 59, Nr. 9. 
Zur Familie Munk vgl. Wachstein, Prager Munk; Léwenstein, Familie Teomim; vgl. Hédl, Zur Ge- 
schichte der Juden 230-234, 288 (Stammbaum). 
Zu den Familienverbindungen siche auch Wachstein, Inschriften 188; Landau/Wachstein, Privatbriefe 
50, Nr. 4. 
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197 Vgl. Hédl, Zur Geschichte der Juden 240-243. 
198 Hofjudenprivileg fiir Zacharias Mayr und seine Familie, Wien, 1656 Dezember 18, AVA, SB 62, fol. 

240v-242v. Zu Zacharias Mayr vgl. auch Wachstein, Inschriften 446—450, Nr. 590, mit der ilteren Lite- 
ratur. : 

199 Zur Familie vgl. Lazarus, Neue Beitrige 340 f. Zur Familie Mirls: Kaufmann, Vertreibung 79 f. 
200 Zur Familie Marburger vgl. kurz Staudinger, Privilegien der Wiener Hofjuden 27; Wolf, Ferdinand II. 

39 (fehlerhaft); Wachstein, Inschriften 199, Nr. 257; 377 £., Nr. 501. 
201 Zur Verheiratung der Tochter von Abraham Ries nach Krakau vgl. Rauscher, Langenlois 56; dort auch 

kurz zum Lebensweg seiner anderen Kinder. 
202 Lipmann ha-Levi Heller an Edel, in: Landau/Wachstein, Privatbriefe 49, Nr. 20 A. Vgl. Hodl, Briefe 67; 

zu diesem Thema ebd. 67-70. 
203 Israel Isserl Lipschitz an Rechel, in: Landau/Wachstein, Privatbriefe 51-55, Nr. 21, hier 52. 
204 Vgl. Kaufmann, Vertreibung 48; vgl. auch Wolf, Juden in der Leopoldstadt 33 f., bzw. mit antisemiti- 

schem Hintergrund Messing, Kontributionen 59; differenzierend: Moses, Juden in Niederésterreich 31. 
205 Reisebeschreibung des Pater Reginbald Mdhner, in: Czerny, Tourist in Oesterreich 121 f. Zur Familie 

del Banco vgl. Wachstein, Inschriften 458-460, Nr. 605; zu Ascher ebd. 283, Nr. 375. 
206 Intimation im Auftrag des Kaisers an die Wiener Juden, Wien, 1635 Mirz 3, in: Pribram, Urkunden 

Bd. 1122 f., Nr. 76. Unklar ist die Darstellung bei Kaufmann, Vertreibung 29 f. 
207 Vgl. Moses, Neue Ergebnisse 272; Schéner, Geschichte des Marktes Spitz 68. Ein Hinweis auch in: Pa- 

tent Ferdinands 1., Wien, 1554 April 23, in: Pribram, Urkunden Bd. 1 17-19, Nr. 8, hier 17. 
208 Privileg Ferdinands II. fiir den Wiener Hofjuden Salomon Benedict zur Ausiibung des Schneiderhand- 

werks, Wien, 1621 Juni 16, AVA, Salbuch 27, fol. 460r—461r. 
209 Lipscher, Kaiser 82-99, 112—116; Teufel, Zur politischen und sozialen Geschichte 166-199; Rachmuth, 

Wirtschaftsgeschichte 13 f. 
210 Vgl. Toch, Geldleiher. Was Toch hier fiir das Spatmittelalter feststellt, hat auch fiir die Friihe Neuzeit 

Geltung. 
211 Beispiele bei Prickler, Beitrige zur Geschichte der burgenlindischen Judensiedlungen 98 f.; Staudinger, 

Juden am Reichshofrat 218. Zur Mautpacht: Rauscher, Christen 301-307. 
212 Toch, Die jiidische Frau; Baskin, Jewish Woman 114 f.; Keil, »Maistrin«; dies., Geschiftserfolg; dies., 

Nambhaft im Geschift. 
213 Vgl. Toch, Jiidische Unternehmerinnen 257. 
214 Zu Gertraud Munk: H&dl, Zur Geschichte der Juden 240-243. 
215 Insgesamt: Toch, Jiidische Unternechmerinnen 257-260; Hinweise bei Ulbrich, Shulamit 211-213; Stau- 

dinger, Dérffer 225-227; Ries, Jiidisches Leben 472 f.; Deventer, Abseits 51, 72 f£. 
216 Landau/Wachstein, Privatbriefe 4-7, Nr. 2, hier 6. Vgl. dazu Hédl, Briefe 55. Zu seiner Person vgl. auch 

Wachstein, Inschriften 216-218, Nr. 283. 
217 Vgl. Schwarz, Wiener Ghetto 279, 281 f.; Staudinger, Dorffer 227. 
218 Vgl. Trawnicek, Tuchsold. 
219 Siehe: Rauscher, Langenlois 77 f.; Hruschka, Geschichte der Juden in Krems Bd. 1 133. Zur Tuchpro- 

duktion in Horn: Klein, Beitrige zur Geschichte; Winkelbauer, Manufaktur. 
220 So z. B. auch in Prag: Proke$, Antisemitismus 62—65. 

Zu Hohenems: Burmeister/Niederstitter, Dokumente 60, Nr. 38. Zu Niederosterreich: Kinzl, Chronik 
546-548, Nr. IV; vgl. auch Moses, Juden in Niederdsterreich 102 f.; Kerschbaumer, Geschichte der Stadt 
Krems 286 f.; Menczer, Geschichte der Juden 110-114. Insgesamt auch Staudinger, Dérffer 212-215. 

222 Zu Niederdsterreich siche Moses, Juden in Niederdsterreich 99 f.; zu Weststerreich vgl. Burmeister, 
Pferdehandel; Ullmann, Nachbarschaft und Konkurrenz 268-275. 

223 Beispiele bei Staudinger, Dérffer 216 f. Vgl. daneben Prickler, Beitridge zur Geschichte der burgenlin- 
dischen Judensiedlungen 97. 

224 Privileg Ferdinands III. fiir die niederdsterreichischen Landjuden, Wien, 1656 Dezember 18, in: Rau- 
lS(cher, Langenlois 141-144, Nr. 5, hier 142. Beispiele aus Burgau in Ullmann, Nachbarschaft und Kon- 
urrenz 134. 

225 Vgl. Rauscher, Langenlois 69 f.; Staudinger, Handlungsstrategien 181, Anm. 91. 
226 Beispicle bei Rauscher, Langenlois 80 f. 
227 Rauscher, Juden in Waidhofen 93; Péppl, Ausbau im Merkantilismus 49 f.; Fiihrer/Hitz, Juden in Waid- 

hofen 303; Bohm, Waidhofen 89; Staudinger, Dorffer 218 f. 
228 Zum Kremser Markt vgl. Staudinger, Dérffer 210 f. mit weiterer Literatur. Zur Bedeutung von Linz vgl. 

Aigner, Juden in Linz 6; Janacek, Handelsbezichungen 55-63; Teufel, Linz-Kremser Affire; ders., Zur 
politischen und sozialen Geschichte 259-283. Zu beiden siche auch Rauscher, Christen 295 f., Tabellen 
1 und 2. 

229 Zum Folgenden grundlegend: Rauscher, Christen; Staudinger, Dorffer 201-205. 
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230 Vgl. Stolz, Geschichte des Zollwesens 106; ders., Quellen 97-99, Nr. 38, hier 98. Zu den in Vorarlberg 
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ab 1618 giiltigen Tarifen siehe ebd. 115-123, Nr, 50-52; Burmenster/Nledcrstatter Dokumente 22, Nr. 
8. Zur Markgrafschaft Burgau vgl. Ullmann, 'Nachbarschaft und Konkurrenz 112, mit Quellenangabe 
Siche die Beispiele bei Rauscher, Christen 290. 
Vgl. die Verbote in: Stralenpatent Ferdinands III., Wien, 1641 Januar 12, in: Codex Austriacus Bd. 3 
106-108, bes. 108. Vgl. Rauscher, Christen 299 {., mit Beispielen. 
Vgl. Staudinger, Privilegien der Wiener Hofjuden 23; H6dl, Zur Geschichte der Juden 55; Schwarz, Ge- 
schichte der Juden 53 f. 
Quellenhinweise bei Staudinger, Dorffer 203, mit Anm. 34. 
Vortrag der Hofkammer und der kaiserlichen Kommissare vor dem Kaiser wegen der Judenmaut, 0. O., 
o. D. [pris. 1624 Juli 91, HKA, NOHA, M 54/B/2, fol. 805r-816v, Zitat fol. 807v. Vgl. dazu Rauscher 
Christen 292. 
Judenprivileg Ferdinands II., Wien, 1625 Mirz 8, in: Pribram, Urkunden Bd. 1 93-96, Nr. 56, hier 94; 
vgl. auch Wolf, Juden in der Leopoldstadt 15. 
Vgl. Rauscher, Christen 293 £; Pittermann, Judenpolitik 35. Dekret Ferdinands II., 0. O., 1629 Miirz 30, 
in: Pribram, Urkunden Bd. 1 106 Nr. 67; HKA, NOHA, W 61/C 43/B, fol. 4951:—496v Dazu: Kersch- 
baumer, Geschichte der Stadt Krems 286; Kmzl Chronik 216; Kéck, Schliisselamt Krems 158 f. 
Vgl. Bowman, Mautwesen 23-25, 97-103. Einzelne Beispiele mit Quellenbelegen bei Staudinger, Dérf- 
fer 205; daneben: Hiusler, Streitfall. Zum Burgenland: Prickler, Beitrige zur Geschichte der burgen- 
lindischen Judensiedlungen 97. Insgesamt Rauscher, Christen 301-307. 
Kaiserliches Verbot der Verpachtung von Mauten an Juden, Wien, 1627 Mirz 1, in: Pribram, Urkun- 
den Bd. 1 103-105, Nr. 64. 
Vgl. Herzog, Urkunden XXXVIII-XL; Rosenberg, Juden in Steiermark 101 £.; Hédl, Suche 291 £; Rill, 
Fiirst 312 £. 
Zur Geschiftstitigkeit Simons: Rohrbacher, Ungleiche Partnerschaft; zu ihm als Kreditgeber siehe etwa 
die ProzefRakten in HHStA, RHR, Judicialia Miscellanea 41/1 (J1). 
Fiir Niederdsterreich vgl. Staudinger, Dérffer, 221 £., 250; zur jiidisch-christlichen Kreditbeziehungen 
in der Markgrafschaft Burgau: Ullmann, Nachbarschaft und Konkurrenz 290-300, hier bes. 294. 
Vgl. Ullmann, Nachbarschaft und Konkurrenz 290. Allgemein: Wenninger, Juden und Christen; Gilo- 
men, Wucher; Neumann, Geschichte des Wuchers. 
Vgl. Hdl/Staudinger, Juden in den habsburgischen Landern 258-266. 
Ubersicht iiber die Schuldbriefe der Landschaft in Osterreich unter der Enns bei Jakob Frinkl und Za- 
charias Mayr, o. O., 0. D., NOLA, Stindische Akten, G-IV-8, Karton 1, fol. 31rv. 
Vagl. Hodl/Staudmger Iuden in den habsburgischen Landern 254-257. 
Inventar des hinterlassenen Geldes von Mordechai Meisl, o. O., o. D. [16011, HHStA, Osterreichische 
Akten, Bhmen 3 (1600-1615), fol. 254r-259v; Nachricht iiber d1e Beschlagnahme des Vermdgens, 1601 
April 23, in: Bondy/Dworsky, Geschichte der Juden in Bohmen 759 f., Nr. 972. Vgl. daneben Kisch, Te- 
stament 37; Wolf, Kleine historische Schriften 180-192. Zu Meisl als Kreditgeber: H6dl/Staudinger, Ju- 
den in den habsburgischen Lindern 252-257; Veltri, Ohne Recht. 
Siche z. B. Staudinger, Dérffer, 219; Kiefling, Zwischen Vertreibung und Emanzipation 167 f. Zu den 
Beschwerden gegen die swucherlichen Kontrakte« der Juden vgl. auch den Bestand NOLA, Stiindische 
Akten B-1-23, 
Privileg Karls V. an die Gemeine Judenschaft des Reichs, Speyer, 1544 April 3, HHStA, RHR, Confir- 
mationes Privilegiorum 95, Konv. 1, fol. 4r-9v, hier fol. 7r. Die einzelnen Verordnungen vgl. Hirter, 
Deutsches Reich 54-79. 
Vgl. Hédl/Staudinger, Juden in den habsburgischen Lindern 254-257, 259 f. 
Vgl. Grobl/Hédl/Staudinger, Steuern 190. Daneben: Wlenerjudenschaft an die N.O. Regierung, 0. O., 
0. D. [1582], NOLA, Stindische Akten, B-I-23, fol. 1r-5v. 
Vgl. z. B. Newald, Das sterreichische Miinzwesen 30. 
Zu den genannten Personen: Hodl, Suche 288 f.; Staudinger, Dorffer 223; Messing, Beitrage zur Ge- 
schichte der Juden in Wien 35; Wolf, Geschichte der Juden in Wien, Beilage XXV, 256 f. (falsch da- 
tiert). 
Grundsitzlich: Winkelbauer, Geld. Zur Kipper- und Wipperzeit vgl. Newald, Miinze; Luschin von 
Ebengreuth, Geld; Roth, Kipper- und Wipper-Zeit; Trawnicek, Miinzjuden; Redlich, Inflation. 
Redlich, Inflation 30. 
Vgl. Hodl, Zur Geschichte der Juden 209-212; Newald, Miinze 93-95; Schwarz, Geschichte der Juden 
56 £.; Roth, Kipper- und Wipper-Zeit; Trawnicek, Miinzjuden 80-84; Fajkmajer, Handel 581. Zu Salo- 
mon Wolf vgl. Taglicht, Nachlisse 53, Anm. 1. Daneben: Gutachten des Reichshofrats zum Miinzver- 
lag durch die Juden, o. O., 1621 Januar 28, HHStA, RHR, Vota 39, unfol. 
Vgl. Grébl/Hédl/Staudinger, Steuern 184; Grunwald, Vienna 84 f. 
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Vgl. Trawnicek, Miinzjuden 102-147; Ernstberger, Hans de Witte; Probszt, Miinz- und Geldgeschichte 
428-433. 
Dekret an die Wiener Judenschaft, Wien, 1623 Dezember 22, HKA, N.O. Miinz- und Bergwesen, r. Nr. 
15 (1622-1623), fol. 930rv, 933rv. 
Vel. Herrmann, Geschichte der 1.-f. Stadt St. Pélten 446-451; Trawnicek, Miinzjuden 197-215; Gutkas, 
Geschichte der Juden in St. Pslten 81 f. 
Trawnicek, Miinzjuden 177. 
Jungwirth, Beitriige zur Miinzgeschichte 32 f. 
Schreiben der Hofkammer an die kaiserlichen Miinzbeamten, Wien, 1678 Dezember 30, HKA, GB 208, 
fol. 469r—472r. 
Grunwald, Samuel Oppenheimer 14, Anm. 5. ; 
Codex Austriacus Bd. 4 673; vgl. Taglicht, Nachlésse 53, Anm. 1. Zum 18. Jahrhundert vgl. z. B. Kai- 
serliche Resolution an die Niederdsterreichische Regierung und Kammer, Laxenburg, 1735 Mai 23, 
NOLA, Maria Theresianische Verwaltung und Varia: Hof Resoluta in Publ., Konv. 1735, Nr. 108. 
Kleiderordnung, Dekret Maximilians I., 1511 September 12, in: Pribram, Urkunden Bd. 1 12, Anm. 4, 
Judenordnung Ferdinands I, 0. O., 1536 Mai 18, in: Pribram, Urkunden Bd. 1 1-5, Nr. 1. Zur Ordnung 
von 1528 vgl. ebd. 3 f., Anm. 9; Wachstein, Inschriften V. 
Vgl. Ausweisung unbefugter Juden, 1543 November 17, in: Pribram, Urkunden Bd. 1 5-8, Nr. 2; Aus- 
weisung unbefugter Juden, 1544 Januar 31, in: ebd. 8 f., Nr. 3; Ausweisung der Juden aus Niederdster- 
reich und Mihren, 1546, in: ebd. 9, Nr. 4, und Wolf, Geschichte der Juden in Wien 24. 
Hadl, Suche 293-295; Rohrbacher, Medinat Schwaben 85 f.; Messing, Beitrige zur Geschichte der Ju- 
den in Wien 44. Zu seinem Aufenthalt in Wien und Niederdsterreich vgl. auch: Passbrief fiir Eleosar 
[Elieser] von Wolkersdorf, Prag, 1557 Dezember 24, HHStA, Osterreichische Akten, Niederdsterreich 
4b, fol. 124r-125r. Zu seiner Titigkeit als Arzt: Treue, Verehrt und angespien 158 £.; Beispiele zur An- 
wesenheit einzelner Juden in Wien z. B. bei Grunwald, Vienna 77 £. i 
Siehe dazu: Mandat Ferdinands I fiir Gerstl, Wien, 1557 Juni 3 (Konzept), HHStA, Osterreichische Ak- 
ten, Niederdsterreich 4b, fol. 37rv (weitere Passbriefe fiir niederdsterreichische Juden befinden sich 
ebenfalls in diesem Karton); Ferdinand I. an Maximilian (IL.), der Witwe Kaufmann den weiteren Auf- 
enthalt in Wien zu erlauben, Prag, 1561 Oktober 17, ebd., Niederdsterreich 5, fol. 242r-242v. 
Weitere Belege bei Messing, Beitrige zur Geschichte der Juden in Wien 25; Hédl, Zur Geschichte der 
Juden 132. 
Wohnungsanweisung Maximilians II., Prag, 1571 Juni 5, in: Pribram, Urkunden Bd. 1 27-29, Nr. 15. 
Vgl. H6dl, Zur Geschichte der Juden 132. Messing, Beitrige zur Geschichte der Juden in Wien 25; 
Wachstein, Inschriften XV. 
Wohnungsanweisung Maximilians I., 1572 Januar 22, in: Pribram, Urkunden Bd. 1 29-31, Nr. 16. Siehe 
dazu ebd. XXV f.; Schwarz, Geschichte der Juden 52. 
Ausweisung, Generalmandat Maximilians II., Wien, 1572 Dezember 1, in: Pribram, Urkunden Bd. 131~ 
33, Nr. 17/11. Ausweisungserstreckung, 1573 Januar 28, in: ebd. 34, Nr. 18. Zum weiteren Aufenthalt 
von Juden in Wien: Hodl, Zur Geschichte der Juden 133. 
Hodl, Zur Geschichte der Juden 39. 
Hodl, Zur Geschichte der Juden 136 f.; Messing, Beitrige zur Geschichte der Juden in Wien 45. Zum 
Grabstein: Wachstein, Inschriften XIV f., 5 f, Nr. 5. Zu den Privilegien Munks vgl. Hédl, Zur Geschichte 
der Juden 44 f. 
Vgl. Kaiserliches Dekret im Auftrag von Erzherzog Matthias, 1598 September 24, in: Pribram, Urkun- 
den Bd. 137 f.,, Nr. 21; Wolf, Aus der israel. Gemeinde 17—19. 
Vgl. Supplikation der Wiener Judenschaft an Erzherzog Matthias (vor 1601 Mai 22), in: Pribram, Ur- 
kunden Bd. 2 561-563, Nr. I; Wolf, Aus der isracl. Gemeinde 25-28; dazu: Hodl, Zur Geschichte der 
Juden 138. 
Ortelius, Appendix 133. 
Holzmiiller, Kéniglicher Einritt 127 (Zitat), 131, dort auch eine Beschreibung der Ehrenpforte. Vgl. 
dazu auch Schwarz, Geschichte der Juden 64 (Nachtrag). Ortelius, appendix 134, erwihnt allerdings 
nicht, daB diese Ehrenpforte von der Judenschaft erbaut worden war. 
Patent K6nig Matthias’, Wien, 1611 September 30, in: Pribram, Urkunden Bd. 1 44 f., Nr. 28. Zum Kon- 
flikt davor siehe Hodl, Zur Geschichte der Juden 45 f., 145; Pribram, Urkunden Bd. 2 566 f., Nr. I und 
II; ebd. Bd. 1 46, Nr. 29. 
Schreiben Kaiser Matthias’ an die geheimen und deputierten Rite, Linz, 1614 September 11, in: Pri- 
bram, Urkunden Bd. 1 47 £, Nr. 31. Vgl. dazu Hédl, Zur Geschichte der Juden 45 f., 146-153; 
Ho6dl/Staudinger, Juden in den habsburgischen Lindern 264 f. Zur Wiederaufnahme: Schreiben Kaiser 
Matthias’ durch die N.O. Regierung an die ausgeschafften Juden, Wien, 1617 Februar 18, in: Pribram, 
Urkunden Bd. 1 50, Nr. 34. 
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Pribram, Urkunden Bd. 1 48, Anm. 3. Von den Hofjudenprivilegien ist nur mehr jenes von Abraham 
Brod in Abschrift erhalten: Wolf, Geschichte der Juden 260 f., Nr. XXXIX; Faksimile bei Schwarz, Ge- 
schichte der Juden, Tafel IX. 
Intimation der N.O. Regierung an den Magistrat von Wien, Wien, 1615 September 10, in: Pribram, Ur- 
kunden Bd. 1 49, Nr. 33. 
Zum Folgenden siehe die zitierte Literatur sowie die unterschiedlich ausfiihrlichen Zusammenfassungen 
in Vielmetti, Beginn der Neuzeit 62-77; Bato, Juden im alten Wien 11-19; Tietze, Juden Wiens 50-74; 
Héd|, Juden; Spielman, City 123-132. 
Supplikation der Wiener Juden an Ferdinand II., [Wien], 1620 Februar 29, in: Pribram, Urkunden Bd. 
159 £, Anm. 1; Patent Ferdinands II., Wien, 1620 Juli 25, in: ebd. 58 f., Nr. 37. Zum Folgenden vgl. 
Grébl/Hodl/Staudinger, Steuern 169-179; Hédl, Zur Geschichte der Juden 132-158; Pribram, Urkun- 
den, Bd. 1 XXV-XXXVII; Kaufmann, Vertreibung 1-32; Schwarz, Geschichte der Juden 52-58; dane- 
ben Wachstein, Inschriften. Emphatisch: Wolf, Ferdinand II. 
Siehe dazu die entsprechenden Akten bei Pribram, Urkunden Bd. 1 64—72, Nr. 40/I-VII, v. a. aber: Pa- 
tent Ferdinands II., Wien, 1622 Oktober 7, in: ebd. 72-76, Nr. 40/IX. Zu den vorhergehenden Ver- 
handlungen vgl. Supplikation der Wiener Hofjuden an den Kaiser, Wien, 1622 Juni 19, in: ebd. 64 f., 
Nr. 40/T; H6dl, Zur Geschichte der Juden 158-161. Zur Topographie: Perger, Straflen 77. 
Privileg Ferdinands I., Wien, 1622 Oktober 7, in: Wolf, Judentaufen 183-187, Nr. II. Vgl. Hédl, Zur 
Geschichte der Juden 160-162. 
Intimationsdekret im Auftrag des Kaisers an einige Reichshof- und niederdsterreichische Regimentsrite, 
0. 0., 1623 Juni 26, in: Pribram, Urkunden Bd. 1 79 £, Nr. 45, Zitat 79. 
Vgl. Grobl/Hédl/Staudinger, Steuern 171 f.; Kaufmann, Vertreibung 4-7; Schwarz, Geschichte der Ju- 
den 58; Rotter/Schmieger, Ghetto 29; Wolf, Geschichte der Juden in Wien 44. 
Wohnungsanweisung, Patent Ferdinands II., Wien, 1624 Dezember 6, in: Pribram, Urkunden Bd. 1 84— 
88, Nr. 52; Intimation im Auftrag des Kaisers an den Hofkriegsratsprisidenten Graf Collalto, 0. O., 1625 
Juli 16, in: ebd. 97 £., Nr. 59; Intimation im Auftrag des Kaisers an den Magistrat von Wien, o. O., 1625 
August 5, in: ebd. 98 f., Nr. 60. Zur Ubersiedlung vgl. auch Kaufmann, Vertreibung 6-12; Schwarz, Wie- 
ner Ghetto 164 f.; Grébl/Hodl/Staudinger, Steuern 171-173. 
Geographische Beschreibung bei Rotter/Schmieger, Ghetto 33-38. 
Vgl. Rotter/Schmieger, Ghetto 43 f. 
Beschreibung und Schitzung der Judenstadt, in: Schwarz, Wiener Ghetto 227-247; vgl. auch 
Rotter/Schmieger, Ghetto 46 f. 
Krebs, Zacharias Allerts Tagebuch 56. 
So berichtet das der Rabbiner Jomtow Lipmann Heller in seiner Selbstbiographie: Heller, Me’gilath 
ebah 8 (hebr.), 7, 9 (deutsche Ubersetzung). Vgl. dazu: Wolf, Ferdinand II. 16; ders., Judentaufen 5; 
ders., Wienerisch Judenschaft; Pribram, Urkunden Bd. 1 XXXT; Hodl, Zur Geschichte der Juden 171, 
Anm. 610; Grobl/Hédl/Staudinger, Steuern 174 f., Anm. 141. Eine andere Bewertung bei Kaufmann, 
Vertreibung 10, Anm. 2. 
Patent Ferdinands II., Wien, 1624 Dezember 6, in: Pribram, Urkunden Bd. 1 84-88, Nr. 52; 
Grobl/Hédl/Staudinger, Steuern 172-176; Kaufmann, Vertreibung 7-16, 27-31; Hédl, Zur Geschichte 
der Juden 166 f. 
Patent Ferdinands IT., Wien, 1625 Mirz 8, in: Pribram, Urkunden Bd. 1 93-96, Nr. 56; zu den Mautge- 
bithren Rauscher, Christen 293. 
Supplikation der Altesten und Judenrichter an Ferdinand II., o. O., 1632 September 2, in: Pribram, Ur- 
kunden Bd. 1 116 f., Anm. 1; Bericht des Obersthofmarschalls, Wien, 1632 September 30, in: ebd. 118, 
Anm. 3; Patent Ferdinands II., Wien, 1632 November 23, in: ebd. 113-119, Nr. 72; zusammenfassend 
Grobl/Hsdl/Staudinger, Steuern 175; Kaufmann, Vertreibung 28 £.; Rotter/Schmieger, Ghetto 50 £. 
Intimation im Auftrag des Kaisers an die Wiener befreite Hofjudenschaft, Wien, 1635 Mirz 2, in: Pri- 
bram, Urkunden Bd. 1 122 f., Nr. 76; vgl. Meynert, Nachlese 383-387. 
Zum Folgenden: Grunwald, Geschichte der Juden 67; Grsbl/Hédl/Staudinger, Steuern 177-179; Wolf, 
Ferdinand II. 23-25. 
Intimation im Auftrag des Kaisers durch die N.O. Regierung an den Magistrat von Wien, Wien, 1638 
Juni 2, in: Pribram, Urkunden Bd. 1 125, Nr. 80/I; Intimation im Auftrag des Kaisers durch die N.O. 
Regierung an den Wiener Magistrat, Wien, 1638 Juni 30, in: ebd. 128, Nr. 81; dazu: Grunwald, Ge- 
schichte der Juden 67. 
Siehe dazu die Dokumente bei Pribram, Urkunden Bd. 1, Nr. 80/11, 82, 85, 88, 92. Zusammenfassend 
bei Grébl/Hodl/Staudinger, Steuern 178 £, 
Privilegienbestitigung, Prag, 1652 August 6, in: Pribram, Urkunden Bd. 1 159-166, Nr. 98; Cl}fi{- 
XXXVI; Grunwald, Geschichte der Juden 67; Wolf, Ferdinand II. 30 £,; weiters: Bestitigung der Privi- 

legien, Patent Leopolds I, PreBburg, 1659 August 26, in: Pribram, Urkunden Bd. 1 179-186, Nr. 103. 
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Siche dazu Tersch, Kategorisierung 118 f. 
Vgl. Grunwald, Geschichte der Juden 69. Zur Stellung Wagenseils zum Judentum vgl. Blastenbrei, Jo- 
hann Christoph Wagenseil. Zu den Wiener Kontakten Wagenseils vgl. demniichst eine Quellenkunde 
zur Geschichte der Juden in Wien und Niederdsterreich von Martha Keil und Peter Rauscher. 
Zu den Konflikten um die Wiener Judenschaft vor der Ausweisung ausfiihrlich Kaufmann, Vertreibung 
65-100. 

Vgl. Kaufmann, Vertreibung 36-38; Hiusler, Judenhaf} 373; Valentinitsch, Prozef 153; Tietze, Juden 
Wiens 61 {.; Heimann-Jelinek, Osterreichisches Judentum 13. 
Moses, Neue Ergebnisse 275. Harmonische Darstellung bei Kaufmann, Vertreibung 48-50; danach z. B. 
Tietze, Juden Wiens 62 f. ] 
Zur Ermordung von Eleonore: Mordtat an einer Jiidin, Hofdekret Ferdinands III., 1653 Mirz 18, in: 
Codex Austriacus Bd. 2 15; Zusammenfassung bei Pribram, Urkunden Bd. 1 165 f., Anm. 5. Vgl. zu den 
Vorgéngen Moses, Mirtyrerin; ders., Neue Ergebnisse 278-280; Rauscher, Langenlois 118, 
Wolf, Juden in der Leopoldstadt 4 f.; ders., Geschichte der Juden in Worms 17, Anm. 1; ders., Ge- 
schichte der Juden in Wien 40; Hodl, Zur Geschichte der Juden 139 f.; Grunwald, Vienna 82. 
Patent Ferdinands II., Wien, 1620 Juli 25, in: Pribram, Urkunden Bd. 1 58 {., Nr. 37. 
Vgl. Wolf, Juden in der Leopoldstadt 7; Gastfreund, Wiener Rabbinen 39. 
Zu Wien: David an Salomon Flesch, in: Landau/Wachstein, Privatbriefe 48, Nr. 19; Vgl. daneben Hédl, 
Briefe 62-66. 
Vgl. Wachstein, Inschriften, XIV f. und ebd. 2-6, Nr. 1-5; Wolf, Friedhofe 3. Zusammenfassend zum 
Friedhof vgl. Veran, Archiv; Steines, Tradition 50-58; Korner, Fiihrer. 
Wachstein, Inschriften 441 ., Nr. 582. 
Wachstein, Inschriften 482-484, Nr. 634. 
Wachstein, Inschriften; siehe auch die friiher erschienene Aufnahme von Frankl, Inschriften. 
Vgl. Hédl, Zur Geschichte der Juden 139; Wachstein, Inschriften 18, Nr. 16; Gastfreund, Wiener Rab- 
binen 38. 
Vgl. zu den genannten Personen Wachstein, Inschriften 11 f., Nr. 11 (J. b. Uri), 38-41, Nr. 46 (H. b: 
Schemarja); Gastfreund, Wiener Rabbinen 34—37 (Horwitz; nicht ident mit Isaiah ben Abraham ha-Levi 
Horowitz, dem Vater oder Cousin von Schabtai Scheftel Horowitz, vgl. EJ 8, Sp. 990-994, 1003). 
Siche Gastfreund, Wiener Rabbinen 38-41; zu Chaim auch Wachstein, Inschriften 92-97, Nr. 117. Seine 
Herkunft ist bei Wolf, Friedhofe 12, falsch angegeben. 
Zu Heller vgl. EJ 8, Sp. 311-314; Davis, Yom-Tov Lipmann Heller; Gastfreund, Wiener Rabbinen 41— 
48 (teilweise ungenau); Winter/Wiinsche, Geschichte der Rabbinischen Litteratur 586-591; Zunz, Ge- 
schichte und Literatur 296; Willman, Famous Rabbis 320 f. Zu seinem Leben: Heller, Me’gilath ebah. 
Heller, Me’gilath ebah 6 (hebr.), 7 (deutsch). Vgl. Wolf, Wienerisch Judenschaft 79; ders., Juden in der 
Leopoldstadt 18; falsch bei Gastfreund, Wiener Rabbinen 42 f. 
Heller, Me’gilath ebah 8 (hebr.), 9 (deutsch). 
Gastfreund, Wiener Rabbinen 44 f.; vgl. auch Heller, Me’gilath ebah 16 (hebr.), 17 (deutsch). Zum Vor- 
wurf des Betrugs bzw. Bestechlichkeit vgl. Wolf, Kleine historische Schriften 151; Willman, Famous 
Rabbis 320. Die Anklagepunkte gegen Heller sind nicht mehr erhalten; so Wolf, Ferdinand II. 17 £. 
I(iIeller, Me’gilath ebah 16-26 (hebr.), 17-27 (deutsch); vgl. auch Heimann-Jelinek, Osterreichisches Ju- 
entum 11. 

Wolf, Friedhofe 13; Wachstein, Inschriften 116-119, Nr. 148; Kaufmann, Vertreibung 173, Anm. 3. Fal- 
sche Identifizierung bei Gastfreund, Wiener Rabbinen 37. 
Zu Auerbach: Gastfreund, Wiener Rabbinen 50-54; Kaufmann, Vertreibung 42. Zu Horowitz: Wach- 
stein, Inschriften 389-392, Nr. 517; Gastfreund, Wiener Rabbinen 56-59; EJ 8, Sp. 1003; vgl. auch 
Grunwald, Vienna 92, 97 f. 
Gastfreund, Wiener Rabbinen 59-78; EJ 3, Sp. 726; Kaufmann, Vertreibung 84-87; siehe zu ihm auch 
Willman, Famous Rabbis 321 f.; Grunwald, Vienna 99 f. 
Zu Schabtai Zwi vgl. das Standardwerk von Scholem, Sabbatai Zwi. Zu Aschkenasis Stellung zu Schab- 
tai Zwi siche etwas widerspriichlich bei Grunwald, Vienna 99 f.; Gastfreund, Wiener Rabbinen 60. 
Aschkenasi, RGA Avodat ha-Gerschuni; Willman, Famous Rabbis 321; Grunwald, Vienna 99. 
Vgl. Kaufmann, Vertreibung 224-228. 
Zum Folgenden v. a. Meynert, Wienerischen Judenschaft; Wachstein, Inschriften XXXIX-XLI. Dane- 
ben Grunwald, Geschichte der Juden 66; Kaufmann, Vertreibung 43; Gastfreund, Wiener Rabbinen 39; 
Wolf, Juden in der Leopoldstadt 19 f.; ders., Geschichte der Juden in Wien 43. 
Gastfreund, Wiener Rabbinen 39 f., mit Berichtigungen zur ilteren Literatur (ebd., Anm. 22). 
Vgl. Wolf, Kleine historische Schriften 151; ders., Aus der israel. Gemeinde 23 f. 
Dazu u. a. Grunwald, Vienna 96 f. 
Vgl. Heimann-Jelinek, Osterreichisches Judentum 15. 



S$.292-300 DIE ZEIT DER LANDJUDEN UND DER WIENER JUDENSTADT 1496-1670/71 

338 
339 
340 
341 
342 
343 
344 
345 
346 
347 

348 
349 

350 
351 
352 

373 

374 

Wachstein, Inschriften 447 f.; Gastfreund, Wiener Rabbinen 69 mit Anm. 36. 
Pribram, Urkunden Bd. 1 XXXVIII. 
Vgl. Grunwald, Geschichte der Juden 71 £.; ders., Vienna 100; Schwarz, Mortalitatsstatistik 53. 
Kaufmann, Vertreibung 151 mit Anm. 1. 
Vgl. Purin, Wiener Memorbuch; Stern, Memorbuch. 
Siehe Kaufmann, Memorbuch Mislitz. 
Miiller, Reiffe-Diarium 67 £., § 55. Siehe auch Tietze, Besuch 55. 
Vgl. Tersch, Vom Tagebuch zum Reisebericht 198. 
Krebs, Zacharias Allerts Tagebuch 56. 
Cohen, Landjudenschaften in Hessen-Darmstadt 152 £; vgl. dagegen Kiefling/Ullmann, Christlich-jii- 
dische Doppelgemeinden 516. 
Vgl. KieRling/Ullmann, Christlich-jiidische Doppelgemeinden. 
Grundlegend zur mittelalterlichen Gemeinde: Breuer/Guggenheim, Die jiidische Gemeinde. Zur Frii- 
hen Neuzeit: Rohrbacher, Die jiidischen Gemeinden; ders., Organisationsformen; Kiefling, Religioses 
Leben. 
Vgl. Rohrbacher, Organisationsformen 141. 
Zahlreiche Beispiele etwa bei Rohrbacher, Stadt und Land. 
Vgl. Hédl, Suche. Das 16. Jahrhundert findet kaum in den Darstellungen zur Geschichte der Juden in 
Osterreich Erwihnung. Vgl. Vielmetti, Beginn der Neuzeit; Gold, Geschichte der Juden in Osterreich; 
Pittermann, Judenpolitik; Lohrmann/Wadl/W enninger, Entwmklung des Judenrechtes; dies., Uber- 
blick. 
Zu den einzelnen Gemeinden ausfiihrlich in: Staudinger, Dérffer 79-163; zu den Gemeinden vor 1620 
auch Hédl, Zur Geschichte der Juden 87-131. 
Kaiserliches Generalmandat zum Schutz der Juden in Giins, Eisenstadt, Zistersdorf, Marchegg, Mat- 
tersburg und Kobersdorf 1529, in: Wolf, Geschichte der Juden in Wien, Beilage XXIII, 252-254; vgl. 
dazu Hédl, Zur Geschichte der Juden 32. 
Wiedemann, Beitriage 260; Hédl, Zur Geschichte der Juden 90; Wertheimer, Juden in QOesterreich 120; 
Moses, Juden in Niederésterreich 119; Gold, UntergegangeneJudengememden 105. 
Ausweisung der Juden aus Osterreich unter der Enns unter Ausnahme von Eisenstadt, Giins und Mindl 
von Zistersdorf, Prag, 1544 Januar 31, HKA, NOHA, W 61/C 43/A, fol. 11rv. 
Siche dazu Hédl, Zur Geschichte der]uden 88, sowie die Akten in Pribram, Urkunden Bd. 2 557 f. 
Vgl. Hadl, Zur Geschichte der Juden 87. Ahnlich verhielt es sich in Mihren: Teufel Zur politischen und 
sozialen Geschichte 125-143; Lipscher, Kaiser 74-79. Zur adeligen Grundherrschaft vgl. Knittler, 
Grundherrschaft; ders., Adel. 
Vgl. Weyrich, Bezirk 159. 
Vgl. dazu Rauscher, Langenlois 9; Ansiedlungsprivileg, Langenlois, 1623 November 13, ebd. 139 f., Nr. 
3. Zur jiidischen Gemeinde von Langenlois auch Schwinghammer, Langenlois 64-75; Staudinger, Dorf- 
fer 107-110. 
Siche im einzelnen Staudinger, Dorffer 79-163, mit der Literatur. Zu Stein: Grobl, Juden in Stein. 
Vgl. Staudinger, Dorffer 86. 
Vgl. Landsteiner/Weigl, Krieg und lokale Gesellschaft 231, auch zu fritheren Zerstérungen. 
[Pekarek], Markt Grafenwerd 53; vgl. auch Staudinger, Dorffer 98. Zu Gobelsburg ebd. 96 £. 
Generalmandat Ferdinands II., Wien, 1625 Januar 7, in: Pribram, Urkunden Bd. 1 88-91, Nr. 53. Vgl. 
Hodl, Zur Geschichte der Juden 90 £.; Moses, Juden in Niederdsterreich 23 f. 
»Freiheiten der Juden zu Gobelsburg, in: Rechenmacher, Freiheit 22 f., ebenfalls abgedruckt in: Mo- 
ses, Juden in Niederdsterreich 127-129. Zusammenfassend Staudinger, Dorffer 96, mit der élteren Li- 
teratur. 
Loderer, Bockflief 339 f.; Weyrich, Bezirk 159; Staudinger, Dérffer 88 £., mit den Quellen. 
Urbar der Herrschaft Ebenfurth, in: Moses, Juden in Nieder6sterreich 199-201. Vgl. auch Philapitsch, 
»Der Richtige Glaube« 54; ders., Juden in Ebenfurth 12. 
Vgl. insgesamt Moses, Synagogenbauten, Moses/Genée, Niederosterreichische Synagogen; Genée, Syn- 
agogen in Osterreich 40-45; ders., Synagogen in Niederdsterreich, sowie zu den einzelnen Nachweisen 
in den Gemeinden Staudinger, Dérffer 79-163. 
Vgl. Genée, Synagogen in Osterreich 46. 
Belege fiir die einzelnen Friedhofe bei Staudinger, Dorffer 79-163, zusammenfassend 272-274. 
Einzelne Nachweise bei Staudinger, Dérffer 276. Vgl. daneben Rauscher, Langenlois 104 £.; Moses, Ju- 
den in Niederdsterreich 107 f.; Kaufmann, Vertreibung 62, 316 £. 
Vgl. Graf, Grenzgebiete; Ernst, Frage; Scherer, Rechtsverhiltnisse 443; Prickler, Beitriige zur Ge- 
schichte der burgenlindischen Judensiedlungen 71. 
Zu den Verpfindungen und Ansiedlungen vgl. H6dl, Zur Geschichte der Juden 93-111, zu Eisenstadt 
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vgl. auch Markbreiter, Beitrige; Klampfer, Eisenstddter Ghetto 11-17. Einen Uberblick iiber die rest- 
lichen Gemeinden bietet Prickler, Beitrige zur Geschichte der burgenlindischen Judensiedlungen; il- 
tere Darstellung z. B. in Gold, Gedenkbuch der untergegangenen Judengemeinden; zu Mattersburg vgl. 
auch Grunwald, Mattersdotf 404411, Hodik, Beitrige 7-29. Insgesamt (mit Schwerpunkt auf dem 
19. Jahrhundert) z. B. Vielmetti, Schicksal; Reiss, Geschichte der Juden. 
Vgl. Hodik, Beitriige 13-15; Prickler, Beitrige zur Geschichte der burgenliandischen Judensiedlungen 
75. 
Zu derartigen Konflikten in Eisenstadt ausfiihrlich Markbreiter, Beitriige 14-17; Klampfer, Eisenstid- 
ter Ghetto 16 {.; H6dl, Zur Geschichte der Juden 98-100. 
Vgl. Markbreiter, Beitrige 19; Klampfer, Eisenstiadter Ghetto 17. 
Vgl. Prickler, Beitrige zur Geschichte der burgenlindischen Judensiedlungen 74-82; zu den einzelnen 
Orten siche die Artikel in Gold, Gedenkbuch der untergegangenen Judengemeinden; Moses, Vergan- 
genheit 212 f. 
Hadl, Zur Geschichte der Juden 105 mit Anm. 354; Markbreiter, Beitrige 14, Anm. *. Vgl. zum Fol- 
oenden Genée, Synagogen im Burgenland 113-125; ders. , Synagogen im Burgenland und deren Schick- 
sal ders., Synagooen in Osterreich, Zu Lackenbach siehe auch Krauss, Lackenbach 79-82. 
Dies bezweifelt Prickler, Beitrige zur Geschichte der burgenlindischen Judensiedlungen 79; anders bei 
Moses, Vergangenheit 212 f.; Genée, Synagogen im Burgenland 125. 
Siche den Uberblick bei Steines , Judische Friedhofe. Befriedigend wissenschaftlich aufgearbeitet ist nur 
der Friedhof von Eisenstadt. Vgl. Wachstein, Grabinschriften. 
Zum Folgenden Stein, Beitrige 58-60; weitere Hinweise bei Kaufmann, Vertreibung 196-198. 
Vgl. Grunwald, Mattersdorf 424; Hodik, Beitrige 230. 
Genée, Synagogen in Osterreich 46. 
Vgl. Wiist, Ius superioritas territorialis; ders., Die partielle Landeshoheit. 
Rohrbacher, Entstehung der jiidischen Landgemeinden; Battenberg, Aus der Stadt; dltere Forschungs- 
meinung bei Layer, Die Juden und ihre Niederlassungen 1056. 
Vgl. Rohrbacher, Stadt und Land 3842, 51-53; ders., Ungleiche Partnerschaft 192. Zu den letztge- 
nannten Kiefling, Religitses Leben 327. 
Vgl. Ullmann, Nachbarschaft und Konkurrenz 41 £.; sieche auch Schréder, Augsburg 178; zum Umzug 
der Familie Giinzburg nach Pfersee vgl. Rohrbacher, Medinat Schwaben 104. 
Vgl. Rohrbacher, Medinat Schwaben 104. 
Rohrbacher, Organisationsformen 144; KieRling, Zwischen Vertreibung und Emanzipation 165 f., 169 f. 
Siehe dazu: Kiefling/Ullmann, Christlich-jiidische Doppelgememden 
Vgl. Ullmann, Nachbarschaft und Konkurrenz 66-69, mit Angabe der Quellen. 
Kiefling, Rellgloses Leben 331. 
Uberblick zu den einzelnen Gemeinden bei Schwierz, Steinerne Zeugnisse 227-267; vgl. auch Illian, 
Landgemeinden 214. 
Uberblick bei Schwierz, Steinerne Zeugnisse 227—-267; Ullmann, Nachbarschaft und Konkurrenz 94-97; 
einzelne Belege bei Kxeflhng, Religioses Leben 332; Rohrbacher, Medinat Schwaben 101, Anm. 36; 
Lamm, Friedhofe 9-21; Seitz, Religionsgemeinde 108; Juden auf dem Lande 19; Stegmann, Aspekte 341; 
Illian, Landgemeinden 214; Fassl, Geschichte und Kultur 27. 
Stepé)ach: Seitz, Religionsgemeinde 107 f.; KieBling, Religidses Leben 331; Ichenhausen: Juden auf dem 
Lande 19. 
KieBling, Religiéses Leben 332 f.; vgl. daneben Rohrbacher, Organisationsformen 145. 
Stegmann, Aspekte 340-344; Rohrbacher, Medinat Schwaben 101. 
Vgl. Perles, Nachtrag. 
Vgl. KieBling, Religicses Leben 334. 
Striedl, Geschichte der Hebraica-Sammlung 20 £., mit der ilteren Literatur. 
Perles, Memorbuch der Gemeinde Pfersee 509-511. 
Vgl. Lamm, Memorbuch in Buttenwiesen. 
Konzept des Antwortschreibens der emsischen Kanzlei an Wolf von Langenargen, Hohenems, 1617 Juli 
1, in: Burmeister/Niederstétter, Dokumente 19, Nr. 5. Vgl. auch ebd. 18, Nr. 4. Vgl. daneben Welti, Graf 
Kaspar 157 f., 160 f. 
Schutzbrief Graf Kaspars von Hohenems, Hohenems, 1617 April 3, in: Ténzer, Hohenems 22-24; zu- 
sammenfassend z. B. bei Burmeister, Gemeinde in Hohenems 16. 
Purin, Teufel 66-68; Burmeister, Gemeinde in Hohenems 18; ders., Judenschaft 47; ders., Geschichte 
der Juden in Feldkirch 68; Ténzer, Hohenems 30, 314, 554; vgl auch Genée, Synagogen in Osterreich 
46. 
Vgl. Tinzer, Hohenems 396 f. Zum Friedhof: Rothschild, Friedhof. 
Zusammenfassend: Téanzer, Hohenems 33—46; Purin, Teufel. 
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Nach Rohrbacher, Organisationsformen 142. 

Bericht {iber die notorischen internen Streitigkeiten der Judenschaft von StraB, 0. O., 0. D. [zwischen 
1645 und 1652], HHStA, Schlossarchiv Grafenegg, Buch 27: Verbschaidtbuch 1645-1652, unfol. 
Ordnung der Judenschaft von Nufdorf, Nudorf, 1664 Juni 5, HHStA, Schlofarchiv Grafenegg, Kart. 
670, Konv. 2, unfol. Vgl. Staudinger, Dorffer 278 f. 
Vgl. Rohrbacher, Stadt und Land 38 f.; ders., Frommigkeit und religidse Praxis 271. Insgesamt im 
niederdsterreichischen Kontext dazu Staudinger, Dorffer 267. 
Vgl. fiir Wien z. B. Landau/Wachstein, Privatbriefe 7-14, Nr. 3A; dazu Hodl, Briefe 62—66. Fiir den lind- 
lichen Raum vgl. die Beobachtungen bei Rohrbacher, Stadt und Land 44 f.; Treue, Eine kleine Welt 265. 
Vgl. Staudinger, Dérffer 278. 
Vgl. Rohrbacher, Organisationsformen 149; Lipscher, Kaiser 125-128; Cohen, Entwicklung der Lan- 
desrabbinate 230-233; Cohen, Landjudenschaften in Deutschland. Zum Mittelalter insbes. auch: Zim- 
mer, Harmony and Discord; ders., Jewish Synods. 
Baer, Protokollbuch; danach Cohen, Landjudenschaften in Deutschland, z. B. Bd. 1, XIII. Dagegen z. B. 
Rauscher, Langenlois 42; Litt, Organisationsformen 247, Anm. 11; zusammenfassend: Battenberg, Ju- 
den in Deutschland 105 £. 
Siche dazu auch Rohrbacher, Medinat Schwaben; ders., Organisationsformen 145 f. 
Vgl. zum Folgenden Rohrbacher, Organisationsformen 146-149. 
Rohrbacher, Organisationsformen 148; Cohen, Entwicklung der Landesrabbinate 237, 
Zum Folgenden vgl. ausfiihrlich in Staudinger, Dorffer 188—198; Rauscher, Langenlois 40-46. 
Patent Ferdinands II., Wien, 1632 November 23, in: Pribram, Urkunden Bd. 1 113-118, Nr. 72, hier 
114 f. 

Vgl. Obligation Hirschl Mayrs und der niederdsterreichischen Landjuden fiir Ernst Graf von Abens- 
perg-Traun iiber 2400 Gulden, Wien, 1657 Januar 5, HKA, N.O. Kammer, Akten, r. Nr. 339, Konv. 
August, unfol. 
Lo6w, Geschichte des mihrisch-schlesischen Landesrabbinates; Teufel, Zur politischen und sozialen Ge- 
schichte 306-310; ders., Juden im Stéindestaat 69—71; Willmann, Landesrabbiner 45, 49; Lipscher, Kai- 
ser 124-134; Jakobovitz, Landesrabbinat; Nosek, Soziale Differenzierungen. 
Supplikation der niedersterreichischen Landjuden an Heinrich Wilhelm von Starhemberg, 0. O., 0. D. 
[nach Juni 1652], abgedruckt in: Moses, Juden in Niederdsterreich 25 f., Zitat 26. 
Zu den einzelnen Deputierten siehe Rauscher, Langenlois 43; Wolf, Statistik 113; Moses, Juden in 
Niederdsterreich 105; Staudinger, Dorffer 192-194. 
Vgl. Supplikation eines Teils der Landjuden an die Hofkammer, o. O., 0. D. [1662], HKA, N.O. Kam- 
mer, Akten, r. Nr. 358, Konv. Oktober, unfol.; vgl. dazu auch Rauscher, Langenlois 43. 
Vgl. Rauscher, Langenlois 44; Staudinger, Dérffer 192 £., insgesamt 192-195. 
Moses, Juden in Niederdsterreich 65 f. 
Siche Moses, Juden in Niedersterreich 105 f.; Rauscher, Langenlois 45; Kaufmann, Vertreibung 86, 
Anm. 3; ungenau bei Gutkas, Geschichte des Landes Niederdsterreich 274. 
Privileg Ferdinands III. fiir die niederdsterreichischen Juden, Wien, 1656 Dezember 18, in: Rauscher, 
Langenlois 141-144, Nr. 5, Zitat 143. 

Zum Folgenden: Ullmann, Nachbarschaft und Konkurrenz 207-209; Rohrbacher, Medinat Schwaben; 
ders., Organisationsformen. Daneben: Purin, Teufel. 
Siehe Rohrbacher, Medinat Schwaben 84; Kiefling, Religioses Leben 330; Rohrbacher, Organisations- 
formen 146 mit Anm. 23; Purin, Juden in Vorarlberg 124; ders., Landjudentum 24 f. 
Rohrbacher, Organisationsformen 148. 
Vgl. Rohrbacher, Medinat Schwaben 81 f. 

Zum Organisationsgrad im 16. und frithen 17. Jahrhundert vgl. Rohrbacher, Organisationsformen 145- 
147; ders., Stadt und Land 56 f.; zur spiteren Entwicklung: Ullmann, Nachbarschaft und Konkurrenz 
208 f. 

Zu den einzelnen Landesrabbinern vgl. Ullmann, Nachbarschaft und Konkurrenz 196-200. 
Vgl. Ullmann, Nachbarschaft und Konkurrenz; dies., Kontakte und Konflikte; Staudinger, Dérffer; 
Treue, Eine kleine Welt; Kiefling, Judengemeinden in Schwaben; Kiefling/Ullmann, Landjudentum; 
Richarz/Riirup, Jiidisches Leben auf dem Lande; Landjudentum im Siiddeutschen und Bodenseeraum; 
Rauscher, Langenlois. 
Vgl. Blastenbrei, Johann Christoph Wagenseil; Kaufmann, Vertreibung 68-70. 
Kiefling/Ullmann, Christlich-jiidische Doppelgemeinden. 
Zahlen in Gold, Gedenkbuch der untergegangenen Judengemeinden Mihrens 93, 103 f,; vgl. allgemein 
Teufel, Zur politischen und sozialen Geschichte. ? 
Bericht des Landmarschalls und der Verordneten des Landes Osterreich unter der Enns iiber die Ver- 
treibung der Juden, o. O., o. D. [1601], NOLA, Stindische Akten, B-1-24, fol. 72v. 

— 

611



ANMERKUNGEN S.315-322 

442 
443 
444 
445 
446 

447 
448 

449 

450 

451 

452 

453 
454 
455 
456 
457 

458 

459 
460 
461 
462 
463 
464 
465 
466 
467 

468 

469 
470 
471 
472 

473 

474 
475 
476 

477 

478 

Vgl. Rauscher, Christen 300; ders., Langenlois 96; Staudinger, Dorffer 244 f. 
Vgl. Rauscher, Christen 295 £. 
Zum RofBhandel vgl. Burmeister, Pferdehandel. 
Vgl. Rauscher, Langenlois 86. 
Schutzbrief und Verordnung in Tinzer, Hohenems 26 f. Zur Allmendenutzung in der Markgrafschaft 
Burgau vgl. Ullmann, Streit. 
Ténzer, Hohenems 36 f. 

Burmeister/Niederstitter, Dokumente 58 f., Nr. 37. Weitere Beispiele bei Ullmann, Kontakte und Kon- 
flikte 304 f. 

Verhdrprotokoll der Klage des Maierle Moos, o. O., 1657 August 16, in: Burmeister/Niederstitter, Do- 
kumente 55, Nr. 34. Siehe auch Urfehde des Schulmeister Isak Jakob, [gleiches Datum], in: ebd. 56, Nr. 
35. 
Vgl. Staudinger, Dorffer 255-258, mit Beispiclen. Zum Verbot: Landgerichtsordnung Ferdinands III. 
fiir das Erzherzogtum Osterreich unter der Enns, [Wien], 1656 Dezember 30, in: Codex Austriacus Bd. 
1 659728, hier Art. 82,715 f. 

Votum der Inquisitionshofkommission an den Kaiser, o. O., 0. D. [1669], in: Pribram, Urkunden Bd. 1 
197-210, Nr. 115/1, Zitat 199. . 
Verordnete in Osterreich unter der Enns an Georg Hal}, 0. O., 0. D., NOLA, Stiindische Akten, F-XXII- 
10, unfol. Siche dazu auch noch weitere Akten in diesem Bestand. 
Vgl. Ullmann, Sabbatmigde. 
Schutzbrief Graf Kaspars von Hohenems, 1617 April 3, in: T#nzer, Hohenems 22-24, hier 23, Punkt 8. 
Vgl. Ullmann, Kontakte und Konflikte 288 £.; dies., Nachbarschaft 453-458; Jiitte, Ehre 145-147. 
Vgl. van Diilmen, Mensch 5. 
Vgl. Urfehde des David, Hohenems, 1648 Januar 17, in: Burmeister/Niederstitter, Dokumente 37 £., Nr. 
19, hier 37. Vgl. auch Staudinger, Dérffer 259. 
Klage des Josle Levit, 1663 August 1, in: Burmeister/Niederstitter, Dokumente 68, Nr. 45. Insgesamt: 
Staudinger, Dérffer 258-261; Ullmann, Kontakte und Konflikte; dies., Nachbarschaft und Konkurrenz 
451-458. 
Vgl. Burghartz, Rechte Jungfrauen. 
Klage der Madlena Jeger, 1658 Mai 9, in: Burmeister/Niederstitter, Dokumente 62, Nr. 39. 
Vgl. Schnyder-Burghartz, Alltag 392. 
Vgl. etwa die Quellen bei Bilgeri, Geschichte Vorarlbergs 480 f., Anm. 312, 314, 315. 
Siehe die Quellen bei Burmeister/Niederstitter, Dokumente 43—46, Nr. 24-25. 
Vgl. zum Folgenden die Darstellung bei Hirn, Kanzler Bienner 20-27. 
Burmeister/Niederstitter, Dokumente 47, Nr. 26. 
Beispiele bei Staudinger, Dérffer 289 f. Daneben z. B. Linnemeier, Alltagskonflikte. 
Zu Wien: Kaufmann, Vertreibung, dagegen: Moses, Neue Ergebnisse 275; zu den Landgemeinden: 
Schwab, Jewish Rural Communities; kritisch: Rohrbacher, Stadt und Land; ders., Frdmmigkeit und re- 
ligiése Praxis; Ullmann, Nachbarschaft und Konkurrenz. 
Vgl. z. B. Androhung der Acht fiir Josle Levit von Hohenems, Hohenems, 1656 Februar/Mirz (5416 
Adar 17), in: Burmeister/Niederstitter, Dokumente 49, Nr. 28. Vgl. auch den Fall bei Rohrbacher, Un- 
gleiche Partnerschaft. 
Vgl. insgesamt Rohrbacher/Schmidt, Judenbilder. 
Beispiele bei Staudinger, Dérffer 240 £. 
Vgl. Jiitte, Stigma-Symbole 68-73. 
Vgl. Priebatsch, Judenpolitik des fiirstlichen Absolutismus 602; insgesamt Toch, Spitmittelalterliche 
Rahmenbedingungen; ders., Verfolgungen. 
Wolf, Geschichte der Juden in Wien, Beilage XXV, 254-256; Kaufmann, Mirtyrer; insgesamt Batten- 
berg, Das Europiische Zeitalter 185 f.; Hidl, Studien zur Judenfeindschaft 37 f.; Stern, Josel von Ros- 
heim 72 £.; Treue, JudenprozeR 457 £.; Patai, Jews of Hungary 183 f. 
Vgl. zusammenfassend Patai, Jews of Hungary 184. 
Vgl. dazu Frey, Ritualmordliige; Hsia, Myth of Ritual Murder 124-131, 136-143. 
Im Uberblick: Scherer, Rechtsverhiltnisse 592-596; Palme, Frithe Neuzeit 224 f. Zur Sage: Zach, Aus- 
fithrliche Beschreibung; Eybl, Anderle von Rinn. Zu Guarinonius mit ausfiihrlichen Hinweisen auf des- 
sen hinterlassene Manuskripte und Druckschriften sowie die einschlégige Forschungsliteratur siehe: 
Tilg, Guarinonius. Ein anonymer Druck zu dem Fall erschien in Innsbruck unter dem Titel »Summari- 
scher Innhalt der Action. [...]«. 
Scherer, Rechtsverhiltnisse 594 f. Schr wohlmeinende Wertung der Motive bei Palme, Frithe Neuzeit 
124, 
Vgl. Erb/Lichtblau, Ritualmord; Fresacher, Anderl von Rinn. 
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Geschichten und Sagen Bd. 1 42 £,, Nr. 52. 
Vgl. Valentinitsch, Prozef; ders., Vorwurf. 

Vgl. Kaufmann, Vertreibung 36-38; Hausler, Judenhaf 373; Valentinitsch, ProzeB 153; Tietze, Juden 
Wiens 61 f.; Heimann-Jelinek, Osterreichisches Judentum 13. 
Kaupe, Hostienwunder; Stelzer, Beispiel Korneuburg; Reich, Pulkau, Abb. 31. 
Landgerichtsordnung Ferdinands II1. fiir das Erzherzogtum Osterreich unter der Enns, [Wien], 1656 
Dezember 30, in: Codex Austriacus Bd. 1 659728, hier 720, Art. 85, § 11. Vgl. daneben: Hiusler, Ju- 
denhafl 373; kritisch Rauscher, Langenlois 29 f. 

Zum Fall siche Verh6r des Meyer Moses von Hohenems im Proze8 gegen die Frau des Kutzen, 1657 Mai 
17, in: Burmeister/Niederstitter, Dokumente 54, Nr. 33. 
Rauscher, Langenlois 101; zur Pestepidemie in Niederdsterreich: Olbort, Pest; ders., Vergessene Pest- 
jahre. 
Patent Maximilians I. zur Ausweisung der Juden aus der Steiermark, Schwibisch Werda (Donauwérth), 
1496 Mirz 18, in: Herzog, Urkunden 10 £., Nr. VIIL. Vgl. H6dl, Studien zur Judenfeindschaft 48-50; ins- 
gesamt: Keil, Grenzgemeinden. 
Votum der Inquisitionshofkommission an den Kaiser, o. O., 0. D. [1669], in: Pribram, Urkunden Bd. 1 
197-210, Nr. 115/1, hier 197 £. 

Zum Wiirfelzoll siche Burmeister, Wiirfelzoll der Juden; ders., Wiirfelzoll; ders., Wiirfelzoll, eine Vari- 
ante des Leibzolls. Mentgen, Wiirfelzoll. 
Vgl. Rauscher, Christen 291; Ullmann, Kontakte und Konflikte 310 f. 
Burmeister, Judenschaft 30; Stolz, Quellen 97-120, Nr. 51: Tarif des Zolles zu Feldkirch und Haochst, 
120 zum Judenzoll. 
Burmeister/Niederstitter, Dokumente 29, Nr. 14. 
Vgl. dazu: Staudinger, Dérffer 307 £.; Rauscher, Eine vergessene Geschichte 319 f. 
Vgl. Ullmann, Kontakte und Konflikte 311 f. 
Schutz- und Schirmbrief fiir die Wiener Judenschaft, Wien, 1638 November 5, in: Pribram, Urkunden 
Bd. 1 128-130, Nr. 82, hier 129. Siehe auch Staudinger, Dérffer 308 f. 
Vgl. Hsia, Usurious Jew; Ginzburg, Representation. 
Vgl. Neumann, Geschichte des Wuchers 83-94; Breuer, Frithe Neuzeit 106. Insgesamt: Gilomen, Wu- 
cher. 
Siche Rohrbacher/Schmidt, Judenbilder 92-94. 
Eingabe der Fleischhacker von Niederésterreich an die Hofkammer gegen die Juden, 0. O., 0. D. [1660], 
in: Kinzl, Chronik 546-548, Nr. IV. 
Ausweisungspatent Ferdinands ., Prag, 1544 Januar 31, in: Pribram, Urkunden Bd. 1 8 f,, Nr. 3, Zitat 
8. Siche auch Hédl, Studien zur Judenfeindschaft 52 f. 
Supplikation von Biirgermeister und Rat der Stadt Wien an den Kaiser, [Wien], o. D. [1669], in: Pri- 
bram, Urkunden Bd. 1 208-210, Anm. 7, Zitat 209. 
Vgl. Beschwerde der Biirgerschaft von Bregenz (1559), in: Schwirzler, Kleine Beitrige 87 f. 
Zu Flugblittern und Schwinken vgl. Wellmann, Linguistik; Frey, »Es ist kein gliick wo Juden sein; 
ders., Ritualmordliige; ders., Gottesmorder. 
Vgl. Wenzel, Rolle und Funktion; Frey, Pater Noster; ders., Endinger Judenspiel, alle mit dem Schwer- 
punkt auf das Spatmittelalter. 
Wahrhaffter Bericht. 
Abele, Vivat; Druck des Flugblatts: Grunwald, Geschichte der Juden, Tafel I1T. 
Vgl. Wolf, Judentaufen 7-10. Druck des dementsprechenden Dekrets ebd. 8 f. Vgl. daneben Kaufmann, 
Vertreibung 23 £. 
Zum Folgenden vgl. Diemling, Christliche Ethnographien; Diamant, Elchanan Paulus; ders., Paulus 
Weidner. 
Vgl. z. B. Provisionsbrief fiir Elchanan Paulus, Wien, 1583 Oktober 1, HKA, GB 144, fol. 251rv. 
Vgl. Hirn, Kanzler Bienner 289-291. 
Hirn, Erzherzog Maximilian 522 f. 
Vgl. Burmeister/Niederstitter, Dokumente 50, Nr. 29. 
Vgl. dazu Staudinger, Dérffer 309; vgl. die Dokumente bei Pribram, Urkunden Bd. 1195-197, Nr. 114/1 
und I1. 
Purin, Teufel 75-80. 
Zum Fund der Leiche: Diarium Europaeum, Continuatio 12, 28 f.; zu den Ausschreitungen: Diarium 
Europaeum, Continuatio 17, 443 f. Vgl. Schutzpatent fiir die Judenschaft in Osterreich ob und unter der 
Enns bei Gelegenheit einer veriibten Mordtat, Patent Leopolds I., Wien, 1665 September 2, in: Pribram, 
Urkunden Bd. 1 192 £,, Nr. 110; dazu Kaufmann, Vertreibung 89 £, 97 £.; Tietze, Juden Wiens 68; un- 
genaue Angaben bei Renner, Beitrige 9. 
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515 Zum Folgenden: Kaufmann, Vertreibung 89-142; Pribram, Urkunden Bd. 1 XXXVIII-XLII und 197- 
253, Nr. 115; Rauscher, Ein dreigeteilter Ort 100-108; Tietze, Juden Wiens 68-73; Renner, Beitrige 6- 
13; Cerman, Anti-Jewish Superstitions; Hodl, Juden 294 f.; kurz bei Grunwald, Geschichte der Juden 
68; ders., Samuel Oppenheimer 18 f. 

516 Intimation im Auftrag des Kaisers durch die N.O. Regierung an den Magistrat von Wien, Wien, 1669 
April 27, in: Pribram, Urkunden Bd. 1, 195 f., Nr. 114/1; Cerman, Anti-Jewish Superstmons 14 (falsch 
datiert be1 haufmann Vertreibung 107) 

517 Vgl. Kaufmann, Vertreibung 99. Zu magischen Vorstellungen vgl. Evans, Werden der Habsburger- 
monarchie 271-293, zu Juden 292 f. Ubertrieben in der Bewertung Cerman Anti-Jewish Superstitions. 

518 Vgl. Kaufmann, Vertrelbung 99, 121; Cerman, Anti-Jewish Superstitions 18 f., und Tagebucheintrag 
Juni 1671, in: ebd., Appendix 4, 32 (Zitat). 

519 Vgl. Kaufmann, Vertreibung 101-104, 109-111; zum Folgenden: Bericht der Wiener Hofinquisitions- 
kommission, [Wien], o. D. [1669], in: Pribram, Urkunden Bd. 1 213-222, Nr. 115/I1I; Votum der 
Inquisitionskommission an den Kaiser, [Wien], o. D. [1669], in: ebd. 197-210, Nr. 115/I; Resolution 
Leopolds I. zur Ausweisung der Juden, [Wien], 1669 Juni 19, in: ebd. 222 f., Nr. 115/1V. 

520 Pribram, Urkunden Bd. 1 XXXIX; Bittschrift um die Ausweisung der Juden, Supplikation von Biirger- 
meister und Rat der Stadt Wien an den Kaiser, o. D. [1669]; in: ebd. 208-210, Anm. 7. 

521 Kaiserliche Intimation an die Richter und Beisitzer der Wiener Judenschaft, [Wien], 1669 Juli 26 (August 
29), in: Pribram, Urkunden Bd. 1 225-227, Nr, 115/VI; ebd. XXXIX f.; Kaufmann, Vertreibung 112, 

522 Supplikation der Wiener Judenschaft an den Kaiser, [Wien], o. D. [1669 im September], in: Schudt, 
Merckwiirdigkeiten Teil 1 345, danach Pribram, Urkunden Bd. 1 235-237, Anm. 1, Zitat 236. 

523 Pribram, Urkunden Bd. 1 XL f.; Kaufmann, Vertreibung 133-135. 
524 Intimation des Kaisers an die Wiener Judenschaft, [Wien], 1670 Februar 28, in: Pribram, Urkunden Bd. 

1235, Nr. 115/X11. 

525 RGA Awodat ha-Gerschuni, § 1; zitiert nach Gastfreund, Wiener Rabbinen 63. Vgl. auch andere Bei- 
spiele ebd. 61 f. 

526 Abele, Vivat 304-325. Vgl. dazu Kaufmann, Vertreibung 126 £f. und 141 £. Diarium Europaeum, Conti- 
nuatio 18, 322; Brown, Gutachten 268; Schudt, Merckwiirdigkeiten Teil 1 344-350. Vgl. dazu Rauscher, 
Langenlois 126. 

527 Vgl. Schwarz, Wiener Ghetto 248-252, sowie die Dokumente bei Pribram, Urkunden Bd. 1, Nr. 
115/XVI-XXVII. 

528 Zusammenfassend: Pichler, Synagoge; vgl. auch Bato, Juden im alten Wien 17 f.; zum Bau der Marga- 
rethenkirche vgl. Kaufmann, Vertreibung 157. 

529 Vgl. die Dokumente bei Pribram, Urkunden Bd. 1254-257, Nr. 117; zusammenfassend Kaufmann, Ver- 
treibung 148 f.; Wolf, Friedhofe 5. 

530 Einleitung zu den Abschriften der Privilegien der Langenloiser Judenschaft im Memorialbuch der 
Marktgemeinde Langenlois, [Langenlois], o. D. [1671], in: Rauscher, Langenlois 138, Nr. 2. Zum Weg- 
zug vieler Juden bereits nach dem ersten Vertreibungspatent vgl. Kaufmann, Vertreibung 113 f. 

531 Vgl. Rauscher, Langenlois 129 {.; Staudinger, Dérffer 317 £. 
532 Siehe Rauscher, Langenlois 131. Zu anderen Friedhofen vgl. Moses, Juden in Niederdsterreich 149; Ples- 

ser, Beitrdge zur Geschichte 521, 600; Fiihrer/Hitz, Juden in Waidhofen 305; Rauscher, Juden in Waid- 
hofen 94 f.; Staudinger, Dérffer 318. 

533 Gold, Geschichte der Juden in Eisenstadt 18; Prickler, Beitrige zur Geschichte der burgenlidndischen 
Judensiedlungen 84 f. 

534 Vgl. dazu Teufel, Aufnahme 203-214; Winkelbauer, Bedeutung der Grenze 207; Gutkas, Geschichte 
des Landes Niederdsterreich 274 f. 

535 Kaufmann, Vertreibung 167-168. 
536 Vgl. dazu allgemein: Kaufmann, Vertreibung 166-228; Priebatsch, Judenpolitik des fiirstlichen Absolu- 

tismus 580-601; zu Brandenburg und Berlin: Stern, Der preuffische Staat 10-14; dies., Niederlassung; 
Jersch-Wenzel, Juden und Franzosen; zusammenfassend: Battenberg, Tolerierte Juden; zu Franken: 
Endres, Markgrafentiimer 764 f.; Renda, Fiirth 228; Léwenstein, Geschichte der Juden in Fiirth. Fiir die 
Langenloiser Juden siehe Rauscher, Langenlois 135 f. 

537 Balaban, Dokument 7—-11. 
538 Buchberger, Lebl Héschl 228 f. 
539 Kaufmann, Vertreibung 170. 
540 Siehe Gutachten der Hofkammer, o. O., 0. D. [Sommer 1673], in: Wolf, Juden in der Leopoldstadt, Bei- 

lage XTI, 97-109. Zusammenfassung bei Pribram, Urkunden Bd. 1 257-261, Nr. 118/1. Vgl. dazu Kauf- 
mann, Vcrtreibung 162 £.; Wolf, Juden in der Leopoldstadt 57. 

541 Zu den Verhandlungen um die Wiederaufnahme vgl. die Akten bei Wolf, Juden in der Leopoldstadt 57— 
63. Daneben: Vollmacht fiir die sechs Vertreter der vertriebenen Wiener und &sterreichischen Juden, 
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542 

543 

544 

545 

Nikolsburg, 1674 April 18, HKA, N.O. Kammer, Akten, r. Nr. 331, Konv. Dezember, Nr. 30, unfol. Fal- 
sche Interpretation bei Renner, Beitrige 16. 

Siche zusammenfassend Wolf, Juden in der Leopoldstadt 57 £., 62 £.; Messing, Kontributionen 65-67. 
Angebot der Vertreter der ehemaligen Gsterreichischen Judenschaft an den Kaiser, Wien, 1675 Februar 
28, HKA, N.O. Kammer, Akten, r. Nr. 331, Konv. Dezember, Nr. 29, unfol. 
Sitzung der Geheimen Konferenz wegen Wiederaufnahme der Juden, o. O., 1675 Juni 12, HKA, N.O. 
Kammer, Akten, r. Nr. 331, Konv. Dezember, unfol. 

Vgl. Moses, Juden in Niederosterreich 93 f.; kaiserliche Resolution fiir die mahrischen, schlesischen und 
bshmischen Juden zum Besuch der 8sterreichischen Jahrmirkte, 1673 Juni 28, in: Codex Austriacus 
Bd. 1563 f. 

Intimation im Auftrag des Kaisers an die N.O. Regierung, Wien, 1708 Januar 23, HALW, Herr- 
schaftsarchiv Feldsberg [Archiv noch ungeordnet], fol. 72r-73r, Zitat fol. 72rv. Vgl. Staudinger, Dérf- 
fer 322. 

Christoph Lind: Juden in den habsburgischen Landern 1670-1848 
Seite 339-446 

1 Breuer, Frithe Neuzeit und Beginn der Moderne 111, 116-117; zum Hofjudentum vgl. auch Schnee, 
Hoffinanz, allerdings in der NS-Zeit konzipiert und antisemitisch gefirbt; Stern, The Court Jew; Israel, 
European Jewry in the Age of Mercantilism; Schubert, Osterreichische Hofjuden; zu Joseph Sii Oppen- 
heimer vgl. Haasis, Joseph Siil Oppenheimer genannt Jud Siif%. 
Breuer, Frithe Neuzeit und Beginn der Moderne 106-107, 110; Battenberg, Jiidische Wirtschaftselite 
54-58, 62-64; Battenberg, Hofjuden in Residenzstiddten 302-310. 
Breuer, Friihe Neuzeit und Beginn der Moderne 193. 
Tinzer, Hohenems 314, 417. 
Breuer, Friihe Neuzeit und Beginn der Moderne 112-113; zum Beziehungsnetz der Hofjuden vgl. auch 
Battenberg, Jiidische Wirtschaftselite 31-66. 
Breuer, Frithe Neuzeit und Beginn der Moderne 152 f.; Grunwald, Oppenheimer 149; Kaufmann, 
Wertheimer 11-14; Eisenmenger, Entdecktes Judenthum. 
Tietze, Die Juden Wiens 84; vgl. auch Wachstein, Inschriften des alten Judenfriedhofs in Wien IT 6-19. 
Grunwald, Oppenheimer 39-55. 
Grunwald, Oppenheimer 56-61. 
Schedlitz, Leffmann Behrens 56. 
Breuer, Friihe Neuzeit und Beginn der Moderne 109. 
Grunwald, Oppenheimer 129-130. An der Aushandlung des Friedens hatte im Gefolge des venetia- 
nischen Gesandten auch der jiidische Arzt und Diplomat Israel Conegliano Anteil. Er konnte ein Vor- 
fahre von Mozarts Librettisten Emanuele Conegliano gewesen sein, besser bekannt unter dem Namen 
Lorenzo da Ponte, vgl. Kaufmann, Doctor Israel Conegliano. 
Grunwald, Oppenheimer 69-71, 78-81; Tietze, Die Juden Wiens 85-86. 
Grunwald, Oppenheimer 71-76. 
Grunwald, Oppenheimer 118-128; Kaufmann, Urkundliches aus dem Leben Wertheimers 6-59; Denk- 
wiirdigkeiten der Gliickel 247-249; zu Gliickel vgl. auch: Richarz, Die Hamburger Kauffrau Glikl. 
Grunwald, Oppenheimer 134-137; Pribram, Urkunden I, Nr. 123, 124. 
Grunwald, Oppenheimer 150-156, Zitat ebd. 153; Winkelbauer, Stiindefreiheit und Fiirstenmacht I 
523; Fuchs, Die Wiener Stadtbank 14-20; Wachstein, Inschriften des alten Judenfriedhofes in Wien IT 
11 £,; Holl, Starhemberg 103-106; vgl. auch Mensi, Finanzen 88, 91, 101, der Oppenheimers Wirken 
zu Unrecht hochst negativ beurteilt. Oppenheimers Testament abgedruckt in: Taglicht, Nachlisse I 
264-272. 
Grunwald, Oppenheimer 217; Kaufmann, Urkundliches aus dem Leben Wertheimers 1-6; Wachstein, 
Inschriften des alten Judenfriedhofs in Wien II 129-145. 
Tietze, Die Juden Wiens 89 £.; zu Wolf Wertheimer vgl. auch Battenberg, Ein Hofjude im Schatten sei- 
nes Vaters 240-255; Mevorah, Wertheimer as Diplomatic Mediator 184-213. 
Zu Levy vgl. Berger, Desire to Travel 497-506. Der Titel seines Berichtes lautet: »Rayz beshraybung fun 
Abraham Levy durch Taytch Land un’ Behmen, Mehten, Ungaren, Shtayermark, Estraych, Tirohl in 
Italia als in Friul, Lombardia, Marka, Romania, Toskania, Boloniensis« und wurde 1764 fertiggestellt. 
Mandl, Beschreibung Wiens 412; vgl. auch Tietze, Die Juden Wiens 90 £. 
Tietze, Die Juden Wiens 91, sowie Breuer, Friihe Neuzeit und Beginn der Moderne 120 f.; Kaufmann, 
Wertheimer 54-62; sein Testament ist abgedruckt in: Taglicht, Nachlisse I 272-275; zu seinem Nach- 
laR vgl. ebd. 102-110. 
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553 Embacher, Neubeginn 46 f. 
554 Beckermann, Unzugehdrig 9 £. 
555 Vgl. dazu »Die Hoffnung der Rabbinerinnen, in: Der Standard vom 17./18. April 2004, 15. 
556 Bunzl, Symptoms 181. : 
557 Adunka, Vierte Gemeinde 371, vgl. auch 357, 460, 505, 507, 512, 522. Vgl. auch Wilder-Okladek, Die 
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Anhang 

Zeittafel 

903-906 
981 
1103 
1194 

1196 
1204 
1215 
1226 
1236 
1238 
1239 
1244 
1247 

1252 
1255 
1257 
1261 
1264 
1267 
1277 

1293 
1297 
1298 
1300-1325 
1305 
1331 
1338 
1348/49 
1362 
1370-1375 
1377 
1383 
1391/92 
1404 
1406 
1416 
1417 
1420/21 
1437/38 
1475 
1496/97 
1496/97 
1498 
1511 

Raffelstettener Zollordnung 
Erster Beleg fiir die Ansiedlung von Juden in Bayern 
Aufnahme der Juden als besonders geschiitzte Gruppe in den Reichslandfrieden 
lS)tr(:}it des Juden Schlom, Miinzmeister Herzog Leopolds V., mit dem Kloster Form- 

ac 
Ermordung Schloms und seiner Familie in Wien 
Erwihnung einer Synagoge in Wien 
Viertes Laterankonzil ) 
Nennung des jiidischen Friedhofs in Uberlingen 
Bau der Synagoge am Wiener Judenplatz 
Privileg Kaiser Friedrichs IL. fiir die Wiener Juden 
Rabbiner in Wien und Wiener Neustadt nachweisbar 
Privileg Herzog Friedrichs IL. fiir die Juden Osterreichs 
Papst Innozenz IV. erweitert die Sicut-Judaeis-Bulle um das Verbot der Blutbeschuldi- 
ung 

gAltester erhaltener Grabstein (Wiener Neustadt) 

Privileg Pfemysl Otakars fiir die Juden Osterreichs 
Jitdische Kammergrafen Pfemysl Otakars in Osterreich 
Erwihnung der Judengasse in Graz 
Nennung eines Judenrichters in Krems 
Wiener Konzil mit ausfiihrlichen Bestimmungen fiir Juden 
Privileg Rudolfs von Habsburg fiir die Juden Osterreichs, Erwihnung einer Judensteuer 
in Laa an der Thaya 
Ritualmordvorwurf gegen Juden in Krems 
Der Salzburger Erzbischof Konrad IV. kauft Gastein mit Hilfe jiidischer Kreditgeber. 
Verbrennung einer Jiidin in Salzburg 
Bau der Synagogen in M&dling, Tulln, Korneuburg, Sopron 
Judenverfolgung nach einer angeblichen Hostienschindung in Korneuburg 
Kaiser Ludwig der Bayer belehnt die Habsburger mit dem Judenregal. 
Pulkauer Verfolgung, Wiener Zinsrevers 
Pestverfolgungen 
Herzog Rudolf IV. belehnt die Grafen von Cilli mit dem Juden Chatschim. 
Bau der Synagogen in Bruck an der Leitha, Médling, Maribor, Sopron 
Neue Judenprivilegien fiir Osterreich, die Steiermark und Kérnten 
Herzog Albrecht III. 1d8t David Steuss gefangennehmen. 
Kremser Ketubba 
Judenverfolgung in Salzburg 
Brand der Wiener Judenstadt 
Steuertakkana fiir die Steiermark 
Kénig Sigismund schreibt den Juden Osterreichs den »Dritten Pfennig« vor. 
Wiener Gesera, Vertreibung der Juden aus Osterreich 
Vertreibung der Juden aus Graz 
Trienter Ritualmordprozef um den Tod des Kindes Simon 
Vertreibung der Juden aus der Steiermark und Kirnten 
Erste Ansiedlung von Juden in Eisenstadt, Giins/Ké&szeg und Marchegg 
Vertreibung der Juden aus Salzburg 
Erste Kleiderordnung fiir Juden, die sich in Wien aufhalten 
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ZEITTAFEL 

1540/44 
1543/44 

1551 

1559 

ab ca. 1560 

1571 
1572/73 

ab ca. 1580 
1582 

um 1600 

1614 

1617 

1617 
1618 

ab ca. 1620 

1621 

1622 

1622 

1624/25 

1627 
1629 

1632 
1640cr Jahre 
1642 

ca. 1650 
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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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6. 4.2000 :i)cmonstration jidischer Jugendorganisationen gegen die FPO-OVP-Regierungskoali- 
on 

25. éO. 2000 fi”d?fi”‘_‘"g des Mahnmals yon Rachel Whiteread am Wiener Judenplatz 
200 estitution fiinf wertvolley Bjlder Gustav Klimts aus der Sammlung Ferdinand Bloch- 

Bauer nach jahrelangem Rechgsstreit 
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PERSONEN- UND ORTSREGISTER 

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



PERSONEN- UND ORTSREGISTER 

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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PERSONEN- UND ORTSREGISTER 

Dubno, Salomon 391 f. 
Dubnow, Simon 476, 518 
Duller, Eduard 446 
Dunajska Streda 378 
Diirnkrut 174 
Dyhernfurth 375, 387 

Ebenfurth 237, 239-241 296 f., 
2991., 337, 354 

Ebcnscc 544 
Eberhard 111., Erzbischof von 

Salzburg 68,71, 184, 200 f., 
203, 220 

Eberl, Irmfried 523 
Eberlin, Jude in Feldkirch 196 
Eberlin, Sohn des Meisters Lieb- 

kind 196 
Ebro, Sohn des Ebro (auch: 

Mendel), Einwohner von 
Eisenstadt 177 

Eck, Johannes 322 
Edzclé, Witwe des Salomon Malkes 

9 

Edelack, Oberst von 342 
Eferding 509 
Eger 66 

Eger, Akiba 435 
Eger, Simcha Bunam s. Giins, 

Simcha Bunam 
Eggenberg, Hans Ulrich von 279 
Eggenburg 23,174 £, 217, 237, 

249, 296 

Ehmgen 243 
Ehrlich, Jakob 531 
Ehtlich, Salomon 440 
Ehrmann, Daniel 416 f. 
Elchmann Adolf 520 f., 523, 

531f.,535,542 

Elchstatt 437 
Eisack (von Graz) s. Izchak 

Mahu, Sohn des Merchlein 
(von \X/lenex Neustadt) 

Eisak Levi 61 
Eisak, Jude in Graz 180 
Elsenberg, Akiba 551 
Eisenberg, Paul Chaim 554 
Eisenburg/Vasvir 177, 354 
Eisenmenger, Johann Andreas 

341 

Eisenstadt 177 £., 226, 237, 249, 
251, 257, 259, 295—297 300- 
302, 334, 348, 354-357,359¢., 
377,386 f., 396, 409, 434f 
457f 498—500 540, 543, 549 

Elscnstadt Mose 302 
Elsg,lub/L(.dmce 334 
Eisik Segal s. Izchak bar Joel ha- 

Levi 
Eisik Tirna (von Wiener Neu- 

stadt) 32,57, 74 
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Elchanan, Sohn des Nachman 
26 

Elcasar, Rabbiner 302 
Eleonore, Mordopfer 269, 288, 

330 

Elia (von Prefburg) 59 
Elias (von Prag) 116 
Elias, Nathan 362, 439 
Elieser »von Tuch« 65 f. 
Elieser bar Abraham Klausner 

76 
Elieser bar Joel 65 
Elieser bar Schalom 90 f. 
Elieser, Jude aus Giinzburg 

280 

Elisabeth von Gérz-Tirol, Frau 
Albrechts I. 170 

Elisabeth von Luxemburg, Frau 
Albrechts V./II. 178 

Elkele bat Tanchum Meister 
s. Mirls, Elkele 

Elkesch, Gabriel 371 
Elsal 230, 247, 272, 308 

Emmersdorf 174, 217, 536 
Engelberg 323 
Engelberger, Franz Ferdinand 

288,323, 328 f. 

England 209, 353, 374, 526, 538, 
560 

Enns 179, 222, 224 
Ensisheim 247, 254 
Enzersdorf, Meir 289 
Eo6tvos, Jozsef 451 
Eppinger, Familie 429 
Epstein, Familie 483 
Epstein, Nathan 58, 75 
Erdberg/Hridek 217 
Erfurt 53, 65, 67 f. 
Ernersacker 243 
Ernst der Eiserne, Erzherzog 47, 

224 
Ernst, Kurfiirst von Koln 233 
Ernustus iudeus 125 
Erter, Isaak 393, 403 
Eschen 246 
Eschnerberg 245 £., 253 
Eser, Jakob 315 ) 
Eskeles, Bernhard d. A. 357, 

386, 402 

Eskeles, Bernhard d. J. 386, 
408 f., 426,428 f. 

Eskeles, Familie 346, 408, 426, 
432 

Eskeles, Hanna, geb. Wertheimer 
386 

Eskeles, Rebekka Eva, geb. 
Wertheimer 386 

Ester, Frau von Baruch Moises, 
Jidin in Hohenems 318 

Esterhdzy, Familie 301, 334 £,, 

354-356, 358, 360, 378, 400, 

499 
Esterhazy, Franz Graf 379, 400 
Esterhdzy, Nikolaus Graf 301 
Esterhdzy, Paul Fiirst 334, 355, 

357,359 
Ethausen, Jizchak Sekel ben Me- 

nachem 369 
Eugen, Prinz von Savoyen 377 f., 

387 
Eybeschiitz, Jonathan 391 
Eysachk (von Herzogenburg) 

s. Isak (von Herzogenburg) 
Eysler, Edmund 517 

Falkenstein 174, 217 
Falkenstein, Grafen 279 
Fall, Leo 517 
Fanta, Bertha 487 
Farkas, Karl 517 
Feingold, Marko M. 562 
Feldkirch 129, 151, 195-198, 

204, 220, 246, 253, 362, 364 £. 
Feldsberg, Ernst 494 
Feldsberg/Valtice 217, 239-241, 

297 
Fellheim 243 3 
Ferdinand 1., Kaiser von Oster- 

reich 418, 440, 445 
Ferdinand 1., rém. Kaiser 234, 

246, 249, 254, 257, 259, 275, 
280, 321 

Ferdinand II., Erzherzog von 
Osterreich-Tirol 252, 266 

Ferdinand II., rém. Kaiser 248, 
252, 260, 263 £., 279, 282, 286, 

298 
Ferdinand III., GroRherzog der 

Toskana 437, 444 
Ferdinand III., rém. Kaiser 255, 

287,297 
Ferdinand Karl, Erzherzog von 

Osterreich 328 
Ferdinand Wenzeslaus, Erzher- 

zog von Osterreich, dsterr. 
Thronfolger 330 

Ferrara 381, 398 
Fichte, Johann Gottlieb 410 
Fieger, Tobias 353 
Fischach 243 f., 304, 367 
Fischer, Erica 560 
Fischer, Heinz 546 
Fischer, Moses 424 
Fischer, S. A. 439 
Fischhof, Adolf 449-451, 455 
Fischhof, Miinzjuden 345 
Fleckeles, Eleasar 441 
Fleischmann, Trude 487 
Flesch, Abraham 268 
Flief, Lea 428



PERSONEN- UND ORTSREGISTER 

Florenz 381, 384, 444 
Floridsdorf 463, 470 
Fochs, Moses Leib 393 
Forchtenau 357 
Forchtenstein, Schlof 300 £,, 

357,359 
Forgacs, Familie 354 
Formbach 166 
Formiggini, Isaak 381, 398 
Forster, Ludwig von 460 
Frank, Jakob 375 
Frinkel, David 390 
Frankel, Zacharias 412, 418 
Franken 295,319, 342 
Frankfurt am Main 65, 230, 

232 f., 248,273, 310, 319, 329, 

340 £, 343-345, 347, 374, 376, 
386f.,409f., 412 f., 416, 

425 £., 440,445 £., 515 
Frankfurt an der Oder 355 
Frankfurter, Arie Jehuda Lew 

357 f., 387 
Frinkl, Familie 268 
Frankl, Jakob 268, 271, 273, 

276, 289, 292, 335 

Frankl, Ludwig August 394, 
420, 446, 455, 486 

Frankreich 27, 57, 65, 209, 342, 
366, 370, 392, 526 

Franz Ferdinand, Erzherzog von 
Osterreich, sterr. Thronfol- 
ger 487 

Franz I. Stephan, rom. Kaiser 
347,364,384 f. 

Franz I1./1., rom. Kaiser, Kaiser 
von Osterreich 399, 408 £., 
421 f., 432, 438-440, 445 

Franz Joseph 1., Kaiser von 
Osterreich 456 £., 466, 469 

Franzhausen 240 
Franzos, Karl Emil 476, 483, 

486 
Fratting/Vraténin 217 
Frauenkirchen 354 f., 358 f., 

396, 416, 435, 499, 534 
Freiberg 484 
Freiburg im Breisgau 247, 364 
Freidenreich, Harriet Pass 497 
Freistadt (Ober6sterreich) 53, 

273,325 

Freud, Anna 485 
Freud, Sigmund 484 {. 
Freudman, Bruder des Hiislein 

(von Friesach) 208 
Freund, Florian 525 
Frey, Junius s. Schénfeld, Franz 

Thomas 
Friaul 129 
Fried, Erich 561 
Friedau/OrmoZz 180 

Friedberg (Hessen) 63,230 
Friedell, Egon 513,518 
Friedlander, David 398, 407, 

414 

Friedmann, Desider 495, 531 
Friedmann, Ella 531 
Friedmann, Erich 511 
Friedmann, Israel 478,495 
Friedrich I. Barbarossa, rém. 

Kaiser 83,136,138 
Friedrich 1., Herzog von Oster- 

reich 126 
Friedrich 1., K6nig von Preuflen 

341 

Friedrich I./I11., Herzog von 
Osterreich und Steiermark, 
rom. Konig (»der Schéne«) 
145 £, 167, 182,186  _ 

Friedrich II., Herzog von Oster- 
reich 127 f., 137-142, 144, 

147, 149-152, 154, 156 £, 175, 

185, 189, 193 
Friedrich II., K6nig von Preufien 

365,376,390 
Friedrich II., rom. Kaiser 136— 

138, 146, 150, 152, 166, 169, 

175, 207, 210 

Friedrich III., Erzbischof von 
Salzburg 183, 200-202 

Friedrich II1./V., rom. Kaiser, 
Herzog von Osterreich 46, 49, 
59, 66, 68,71,178,180f., 

187 f., 225 
Friedrich IV., Herzog von Tirol 

192 f. 

Friedrich Wilhelm I., Kurfiirst 
von Brandenburg 335, 341 

Friedrich, Bischof von Bamberg 
189 

Friedrich, Priester in Korneu- 
burg 212 

Friedrich, Vikar in Korneuburg 
212 

Friedrichshafen 195 
Friesach 24-26,71, 107, 128 £., 

149, 162, 166, 181 £., 185, 

188-190, 198-201, 221 

Frisch, Wolf 437 
Fritsch, Esther 555 
Frohlich, Nikolaus 189, 208 
Frohsdorf 239 {. 
Froschl, Jakob 263, 267 
Fuchs, Ernst 559 

Fuchsenhof bei Freistadt 53 
Fugger, Cajetan Joseph Graf, 

Erzbischof von Mainz 368 
Fulda 129, 136, 329 

Fiinfkirchen/Pécs 418 
Fiirst, Familie 300 

Fiirstenfeld 180f., 216 

Fiirth 231,292,335, 386f. 

Fuflach 245 f, 
Futterweit, Norbert 508 

Gicherl s. Petachja bar Israel 
Isserlein 

Gad (auch: Gedl), Gelehrter und 
Vorbeter in Wien 66 

Gaifau 245 f. 
Galizien 339, 378-380, 388,393, 

397, 399, 402 f., 405, 411, 418, 

425,429, 442, 454, 456, 438, 

460463, 469475, 477481, 

490, 497, 528 

Gars 174,217 

Gastein 162, 201 
Gattendorf 354, 360,435 
Gay, Peter 484 
Gebirtig, Mordechai 486,5 18 

Gedel (von Odenburg) 67 
Gedl s.Gad 
Geiger, Abraham 412 ., 416, 

419 

Gelein, Tochter der Peslan und 

Frau des Sussel (von Tachau) 

116 

Gellis, Aron 432 
Genée, Pierre 17,460 

Gent 370 
Gerschom bar Jehuda (von 

Mainz) 33 
Gerschom bar Schalom 90 f. 

Gerschom der Beschneider 

s. Gerschom ha-Mohel 

Gerschom ha-Mohel (auch: Ger- 

schom der Beschneider) 107 

Gerschom Meor ha-Gola 105, 

115 

Gerschon, Rabbiner 65 

Gerson (von Bozen) 266,329 
Gerson, Marcus 361 
Gerstel, Jude aus Klagenfurt 188 
Gerstl, Elfriede 560 
Gerstl, Hofjude in Wien 282 
Gerstl, Joachim 282 
Gerstlein, Jude in Pettau 201 

Gerung, Bergmeister in Kloster- 
neuburg 159 AT 

Gfollner, Johannes Maria, Bi- 
schof von Linz 508 £. 

Glikl (Gliickel) (von Hameln) 

271,343 
Globocnik, Odilo 523 
Glogau, Siissmann 392 
Glogaw/Glogéw 357,373 £ 

Gloggnitz 426 
Glogéw s. Glogau 
Glorenza s. Glumns 
Gliick, Barbara s. Paoli, Betty 

Glurns/Glorenza 192 

o 
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PERSONEN- UND ORTSREGISTER 

Gmiind 174 
Gnesen 134 
Gobelsburg 237 f., 240, 297-299 
Goding/Hodonin 334 f., 348,372 
Gocthe, Johann Wolfgang 428 
Goldenberg, Samuel Lob 394 
Goldenthal, Abraham 403 
Goldhammer, Leo 501, 504 
Goldmann, Arthur 35 
Goldmann, Max 516 
Goldmark, Joseph 455 
Goldner, Lucie 507 
Goldschmidt, Leb 235 
Goldschmidt, Nathan 343 
Gomperz, Elias 341 
Gomperz, Familie 483 
Gomperz, Josephine s. Wert- 

heimstein, Josephine 
Gomperz, Ruben Elias 342 f. 
Gonzaga, Familie 384 
Goodman-Thau, Eveline 555 
Goring, Hermann 520 
Gorizia s. Gorz 
Gorlitz 560 
Gorz, Grafen von 129, 162, 166, 

183, 191;s. a. Elisabeth von 
G.-Tirol; Heinrich von G.-Ti- 
rol; Meinhard VII. von G.; 
Meinhard von G.-Tirol 

Gorz/Gorizia 146, 183, 185 f., 
229, 234,237, 251, 268, 322, 

348, 381-383, 394, 397 £., 402, 
413, 419,443, 461 

Gostling 536 
Goswin von Marienberg 192 
Gészeg s. Giins 
Gottfried, Kimmerer der Pfarre 

St. Stephan 169 
Gotzis 245 f., 365 
Gotzl, Familie 361 
Gotzl, Jakob 361 
Gradisca 234, 268, 383, 398, 461 
Grafenworth 238, 240, 297-300, 

318 

Gran 65 
Graz 17,24 f£.,68,70f.,90¢f., 

128, 180 f., 190, 220, 225 f., 

361,410,436, 457, 483, 498, 
534, 540f., 557 

Grégoire, Abbé 407 
Gregor IX., Papst 131f., 136 
Gregor X., Papst 201 
Gereillenstein 238, 240 
Grillparzer, Franz 428 
Grisz, Leonhard 365 f. 
Grossberg, Mimi 515, 538, 561 
Grofbetschkerek 418 
GroR-Enzersdorf 556 
GroR-Hoffinger, Anton Johann 

446 
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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 

715
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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 

716 

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
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Kallstatt, Lew 267 
Kalman (von Marburg) 68 
Kalman (von Salzburg) 70f. 
Kalman, Rabbiner in Eisenstadt 

302 
Kalonymus bar Jehuda 121 
Kaltenbrunner, Ernst 523 
Kaltern/Caldaro 192 
Kamieniec 380 
Kanada 542 
Kandel, Eric 539 
Kann, Moses L6b Isaak 340, 387 
Kant, Immanuel 428 
Kaposvir 401 
Kapper, Siegfried 420, 425,441 f. 
Karl Alexander Herzog von 

Wiirttemberg 340 
Karl I. Ludwig von der Pfalz 341 
Karl 1., Kaiser von Osterreich 

488 
Karl Philipp Kurfiirst von der 

Pfalz 368 
Karl VI/IIL,, r6m. Kaiser, Kénig 

von Ungarn 137, 145, 189, 
198, 347, 352, 373, 376, 379, 
381-384 : 

Karl, Erzherzog von Osterreich 
438 f. 

Karlburg/Oroszvir 354 
Karlsburg/Alba Julia/Gyulafe- 

hérvar/Weiflenburg 397 
Kirnten 25, 64, 102, 128 £, 144— 

146, 149 £., 153, 162 f., 165 {., 
169, 178, 181, 184-190, 203, 

209, 216, 218-220, 224-227, 

229 f., 234, 237, 242, 249-251, 

296, 300, 339, 342, 361, 407, 

436,457,459, 461, 494, 498, 
500 f£., 527, 530, 540 

Kiroly, Familie 378 
Kassel 420 
Katz, Avigdor s. Avigdor bar 

Elijah ha-Kohen Zedek (von 
Wien) 

Katz, Josmann s, Joschua ha- 
Kohen 

Katz, Leo 561 
Katz, Salman (von Niirnberg) 67 
Katzenelenbogen, Abraham 100 
Kaufmann, David 293 
Kaufmann, Isidor 456 
Kaufmann, Jakob 420, 446 
Kaufmann, Moses 257, 280 
Kecherl s. Petachja bar Israel 

Isserlein 
Kehuz, Jiidin in Salzburg 71 
Kemmelbach 457 
Kemnitz, Michel, ehemals Isaak 

(von Wien) 59 
Kerner, Justinus 428 

Khlesl, Melchior, Bischof von 
Wien, Kardinal 328 

Kirchberg am Wagram 240 
Kirchweger, Ernst 546 
Kisch, Abraham 390 
Kisch, Egon Erwin 484 
Kittsee 301,354 £.,359, 396, 

436,499 
Klagenfurt 186, 188 £., 436, 498, 

540 
Klaus, Josef 548 
Kleinerdlingen 243 
Klein-Low, Stella 515 
Klimt, Gustav 545 
Klosterbeuren 243 
Klosterneuburg 17, 20, 66, 92, 

159, 161, 164, 171, 173 £,, 217, 

223, 325,432,534, 556 

Kliiger, Ruth 561 
Knobloch, Josef 42,59 
Kobersdorf 237,295 f.,300-302, 

354 £,,359f.,396, 436,499 

Koch, Matthias 446 
Koffler, Salomon 402 
Kohen, Philipp 443 
Kohl, Helmut 565 
Kohlbauer, Martin 557 
Kohn, Abraham 394, 403 £, 

416418, 440, 455 

Kohn, Salomon 420 
Kohn, Walter 539 
Kolin s. Kolin 
Kolin/Kolin 248, 367 
Kolisch, Sigmund 420 
Koller Pinell, Broncia 486 
Kollonitsch, Hans Graf 279 
Kollonitsch, Leopold, Erzbischof 

von Wien 330 
Kolmar 407 
Koéln 59,233,328 

Kolomea 463 
Kompert, Leopold 420, 430, 

441, 453, 486 

Ko6nig, Franz, Kardinal, Erz- 
bischof von Wien 549 

Konig, Raphael 450, 473 
Konigsberg 424 
Konigswarter, Familie 483 
Konigswarter, Jonas Baron von 

426 
Konitz 374 
Konrad auf der Hochstrale, Biir- 

ger in Korneuburg 213 
Konrad IV., Erzbischof von Salz- 

burg 162, 201 f. 
Konrad von Aufenstein 187, 189 
Konrad, Vikar in Leobendorf 

212 

Konstantinopel/Byzanz/Istanbul 
99, 351, 353, 377 

Konstanz 195 f., 198 
Kopenhagen 391,414 
Koppel (von Odenburg) 45 
Kérber, Lily 561 
K6rmend 177,354 

Korn, Felix 446 
Korner, Theodor (6sterr. Prisi- 

dent) 546 
Kérner, Theodor (Schriftsteller) 

428 

Korneuburg 17, 19, 119, 123, 
174,211-217, 223,323 

Kornhiusel, Josef Theodor 424 
Kossuth, Lajos 451 £, 
Kostel 334 
Kotzebue, August von 410 
Krain 64, 102, 163,184, 224 £, 

227,234,251 f.,296, 339, 342, 

361, 407, 436, 461 
Krakau 30, 35, 268, 290, 315, 

319, 335, 379, 387,404, 410, 

418 £., 435, 440, 454456, 483, 

486 

Kramer, Theodor 561 
Kraus, Gina 515 
Kraus, Karl 448, 488,513,515 
KrauB}, Rudolf Wilhelm 293 
Kreisky, Bruno 546-548, 550, 

552 

Kreisler, Georg 517 
Krems 23-25,36f.,45,62,65 £, 

74, 88,92, 121, 125, 128, 149, 

151, 172-175, 211, 218 f., 223, 
241,273, 315, 354, 457,494, 

535,556 
Kremsier 334, 342, 354, 374,455 

Kremsmiinster 170 
Kremsthal 238, 240, 298 

Kriegshaber 243 f.,295,303- 
305, 367-369, 388 

Kroatien 379 
Krochmal, Menachem Mendel 

290,386 

Krochmal, Nachman 394, 403 
Krumau-Wetzlas 432 
Krumbach 243 
Kuenringer, Familie 296 
Kuh, Anton 513 
Kuh, David 442 
Kuh, Moritz 420 

Kithnring 299 
Kunschak, Leopold 472, 509, 

548 

Kuranda, Ignaz 420, 445 f. 
Kurz, Selma 487 
Kurzbdck, Josef Lorenz von 393 
Kistenland 229, 234, 458, 474 

Laa an der Thaya 128, 147, 174, 
211,217 

117
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Laces s. Latsch 

Lachs, Minna 490 
Lackenbach 237,300-302, 

354 1., 359f., 396, 499 

Lackenbacher, Familic 407 
Laibach/Ljubljana 186, 227, 

234,237,436 
Limel, Simon von 408 f. 
Landau in der Pfalz 67 
Landau, Isaak 368 
Landau, Jecheskel 348, 357, 375, 

386f.,389,391-393, 396, 398, 

401, 405, 417, 441 

Landau, Mayer 368 
Landau, Moses 393 f. 
Landau, Samuel 416, 418 
Landauer, Familie 361 
Landesberg, Isracl Aaron 435 
Landesmann, Heinrich s. Lorm, 

Hieronymus 
Landolf, Bischof von Brixen 191 
Landshut 119 

Landsteiner, Karl 485,513 
Langenargen 245 f. 
Langenlois 174,217, 223, 238, 

240 f., 271,297-300, 315 f., 
334 

Langer, Ruth 507 
Latsch/Laces 192, 242 
Laubmann s. Liecbmann 
Laufen 199,219 
Lauingen 243 
Lauterbrunn 243, 303 

Lazarus Aron (aus Lichtenstadt) 
265 

Lazarus, David 282 
Lazarus, Jude aus Giinzburg 

s. Elieser, Jude aus Giinzburg 
Lazarus, Lasl 282 

Lea (von Voitsberg) 106 
Lea, Jiidin in Vélkermarkt 187 
Lebel 34 
Lebman s. Marlevi ha-Kohen 
Lednice s. Eisgrub 
Legnaro 426 
Lehdr, Franz 517 
Lehmann, Herz 346 
Leibnitz 202 

Leichter, Kithe 493 
Leidesdorf, Markus (auch: Mar- 

dochai NaR) 408, 428 
Leidesdorfer, Familie 397 
Leidesdorfer, Isaak 346 
Leipheim 243 f., 367 
Leipnik/Lipnik nad Be¢von 335, 

374 
Leipzig 353, 360, 373, 387,392, 

414, 440, 446 
Leitershofen 303 
Leitmeritz 412 

718 

Lcitomischl/Litomysl 36 
Lemberg/L'viv/Lwéw 59, 375, 

380, 393, 402-404, 407 f., 

417 £., 442, 454-456, 463, 476, 

483, 486, 490f.,516 
Lenau, Nikolaus 446 
Leningrad 562 
Leobendorf 212 
Leonhard von Keutschach, Erz- 

bischof von Salzburg 203, 227 
Leopold I., rom. Kaiser 249, 

252,287,292 f.,330f., 336, 

340-343, 354, 372, 381 

Leopold II., GroBherzog der 
Toskana 444 

Leopold II., rém. Kaiser 384 f., 
405, 421 : 

Leopold II1., Herzog von Oster- 
reich, Steiermark und Kirnten 

144, 183, 220 ] 
Leopold 1V., Herzog von Oster- 

reich 145 
Leopold V., Erzherzog von 

Osterreich-Tirol 253 
Leopold V., Herzog von Oster- 

reich 126,143,170 
Leopold VI., Herzog von Oster- 

reich 126, 166, 175 
Leopoldi, Hermann 517 f. 
Lesir, Judenmeister in Wien 50, 

172 

Lesir, Sohn des Héschel, Jude in 
Judenburg 181 

Lessing, Gotthold Ephraim 390 
Letteris, Max (auch: Meir Ha- 

levi) 394 
Levi (von Bonn) 233 
Levi, Abraham 364 
Levi, Abram Eliezer 381 
Levi, Daniel 266 
Levi, Familie (Hohenems) s. Ro- 

senthal, Familie 

Levi, Familie (Wien) 382, 443 
Levi, Grassin Vita 382, 443 
Levi, Josle 363, 365 
Levi, Lazarus Josef 419,438 
Levi, Salomon 364 f. 
Levi, Sohn des Walch, Leb, Jude 

in Vélkermarkt 187 f. 
Levi, Wolf 364 
Levi, Wolf Josef 438 

Levin, Mendl 393 
Levisohn, Salomo 393 
Levit, Josle (von Hohenems) 

306,316,318 

Levy, Abraham 344, 346 f., 349 
Levy, Ascher 247 
Lew, Markus 282 
Lew, Moses 282 
Lewi, Susanna 361 

Lewicki, Adolf 404 
Lewy, Lemel 357 
Lewy, Michael 357 
Lichtenberger, Sabine 512 
Lieben bei Prag 372,391 
Lieben, Familie 483 
Liebenberg, Ignaz Ritter von 

426,428 

Liebermann, Familie 263 
Liebmann/Laubmann, Rabbi- 

ner/Judenmeister in Wiener 
Neustadt 67 

Liechtenstein 246, 362 £., 366 
Liechtenstein, Familie 181 £, 

334;s. a. Ulrich von L. 
Liechtenstein, Karl Eusebius 

Fiirst 373 
Liechtenstein, Karl I. Fiirst 

278 f., 421 

Lienz 41, 191 f., 242 
Lind, Jakov 561 
Lindau 195 f., 198 
Lindner, Franz 407 
Linz 24, 66, 128, 178-180, 

217 £, 223, 273, 299, 315, 361, 

408, 436, 459, 494, 498, 506, 
508, 534, 540-542, 557, 562 

Linz, Samuel s. Auerbach, 
Samuel 

Liphart 34 
Lipnik nad Be¢von s. Leipnik 
Liptau 401 
Lissabon 352 
Litauen 380, 386 
Litomyzl s. Leitomischl 
Litschau 237 £., 240 
Livorno 381,384 £., 444 
Liwa (von Passau) 67 
Liwa Landau 67 
Ljubljana s. Laibach 
Lob, Jehuda ben Chanoch 305 
Lob, Marx 264 
Lobe, Mira 560 
Lobkowitz, Wenzel Eusebius 

Fiirst von 331 
Lédz 528 

Loew, Jakob Alexander 366 
Loéhner-Beda, Fritz 517 f. 
Lohrmann, Klaus 20, 104 
Lombardei 438, 442 
Lombardo-Venetien 409, 413, 

443 
London 288, 342, 352, 425 
Loosdorf 239f. 
Lopez Perrera, Mosche 

s. d’Aguilar, Diego 
Lorm, Hieronymus (auch: Hein- 

rich Landesmann) 420, 446 
Los Angeles 505 
Lothringen 370



PERSONEN- UND ORTSREGISTER 

Lothringen, Karl von 365, 370 
Lovas-Berény 419 
Low, Leopold 417 
Lowengard, Ephraim 440 
Loéwengard, Isaak 440 
Ldwenherz, Josef 531 f., 534 f. 
Libeck 409 
Lublin 379 
Lublin, Kammergraf von Kénig 

Otakar Pfemysl, Sohn des He- 
nel 141, 161, 166, 177 

Lucerna, Aron 264, 268, 271 
Lucerna, Mosche 266 
Lucerna, Resl, Frau von Lucerna, 

Aron 271 
Ludesch 245 
Ludwig (IV.) das Kind, ostfrink. 

Konig 124 
Ludwig IV. der Bayer, rém. Kai- 

ser, Herzog von Bayern 144 f., 
153, 178, 184, 190 

Ludwig von Brandenburg, Graf 
von Kirnten-Tirol 192 

Ludwig XIV., Konig von Frank- 
reich 341 

Lueg 191 
Lueger, Karl 466,509, 548 
Lumiére, Gebriider 485 
Lundenburg/Bieclav 334 
Luther, Martin 231, 321, 327, 

329 
Luzatto, Simcha 392 
Luzzatto, David 382, 443 
Luzzatto, Elia Moses 382, 443 
Luzzatto, Samuel David 381, 

394, 419 
L’viv s. Lemberg 
Lwéw s. Lemberg 

Mider 245 f. 
Madrid 352 
Magdeburg 53,73, 79 
Mago, Familie 351 
Mabharal von Prag 290 
Maharam Asch s. Meir ben Isaak 
Maharam Segal 86 
Maharil s. Jakob bar Mosche ha- 

Levi Molin (von Mainz) 
Mahler, Gustav 486 
Mihren 15, 36, 53, 65,73 f., 99, 

141, 150, 169 £., 217, 224, 229, 

237,241, 247 £., 250 f., 255, 
261 f£., 270,272 f., 278, 283, 
289f.,298,309-311, 315, 321, 
334-336, 339, 342, 371-376, 
378, 386, 388, 393, 396, 399, 
401 £., 408 f., 413, 417 £., 441, 
452,456, 458 £., 461, 464 £., 
467, 469, 473 £., 479 £., 497, 
506, 527 

Mihrisch Budweis/Moravské Bu- 
dijovice 217 

Maiberg 240 
Mailand 381, 426, 443 
Maimonides, Moses 43,77, 390 
Mainz 42, 46, 65, 67,73,75, 

113, 203, 224, 340, 342 
Mainz, Kurfiirst von 344 
Manasses, Herz Low 346 
Mandel, Koppel 393 
Mindl (von Zistersdorf), Schwie- 

gerson des Hirschl (von Graz) 
251, 257, 275, 296 

Mindle, Familie 368 
Mank 509 
Mannheim 346 
Mannheimer, Isaak Noah 394, 

411, 413417, 424,450 £., 455 
Manoach Handl ben Schemarja 

289 
Mantua 266, 339, 348, 381, 384, 

393, 397, 404, 408, 413, 419, 
425,438, 443 

Maor Katan, Aron s. Lucerna, 
Aron 

Maor Katan, Familie 268 
Marburg/Maribor 19, 21-24, 

32 f., 46, 49, 64, 67 £., 71,76, 

82, 88,90, 173, 180, 182 £, 
190, 202, 263, 383 

Marburger, Abraham 264 
Marburger, Familie s. Mor- 

purgo, Familie 
Marchegg 174, 177, 223, 226, 

237,239 f., 249, 259,29 £., 

299,321 
Marcus, Ivan 97 
Margarethe von Kirnten-Tirol, 

gen. Maultasch 192 
Margarethe, Witwe Ulrichs von 

Silberberg 187 
Margarita Teresa von Spanien, 

Kaiserin, Frau Leopolds I. 330 
Margulies, David 533 
Maria Anna, Kdnigin von Spa- 

nien 330 
Maria Enzersdorf 239 f. 
Maria Taferl 509 
Maria Theresia, rém. Kaiserin 

347 1., 352, 355, 364-366, 374, 
376,379f.,382-384, 404 

Maribor s. Marburg 
Marienberg im Vintschgau 192 
Marienthal 426 
Markbreiter, Familie 346 
Miirklein, Rabbiner/Judenmei- 

ster in Marburg 68 
Marlevi ha-Kohen (auch: Leb- 

man), Jude in Wien 41, 104, 
163, 170 £. 

Marquard, Sohn des Schwirzlein 
s. Mordechai, Sohn des 
Schwirzlein 

Martin V., Papst 224 
Marx, Gerson 361 
Masaryk, Tomas G. 469 
Massary, Fritzi 487 
Matejka, Viktor 537 
Matsch/Mazia 192 
Mattersburg/Mattersdorf 237, 

295 £.,300-302, 354 f., 357 £., 
360, 387, 396, 399401, 412, 
432,434 £.,499£.,534 

Mattersdorf s. Mattersburg 
Matthias Corvinus, K6nig von 

Ungarn 178 
Matthias, rom. Kaiser 263 f., 

281-283,297 

Mattsee 509 
Matzen 239-241,296 
Mauren 246 
Mautern 174, 238, 240 
Mauthausen 535 £., 542 £. 
Mautner, Eduard 446 
Maximilian I., rom. Kaiser 

177 £., 180, 225-2217, 234, 249, 

253, 257,300 
Maximilian II., t6m. Kaiser 234, 

248, 250, 259, 262, 280 £. 
May, Abraham 319, 328 
May, Familie 242, 266, 268,302, 

361 
May, Ferdinand Sigmund 

s. May, Samuel 
May, Katharina 328 
May, Marx 266 
May, Matthdus 328 
May, Samuel, Begriinder des 

Handelshauses May 266 
May, Samuel, Sohn von May, Ab- 

raham 328 
Mayer, Sigmund 415, 430, 467 
Mayr, Familie 268 
Mayr, Hirschl 261, 267-269, 

288, 320,331,335 
Mayr, Salomon 269 
Mayr, Zacharias 264, 268, 271, 

273, 276, 292, 294, 332 
Mazedonien 353 
Mazia s. Matsch 
McCagg, William O. 485 
Medici, Familie 384 
Meinhard VIL., Graf von Gorz 183 
Meinhard, Graf von Gérz-Tirol 57 
Meinhard I1., Graf von Kimten- 

Tirol 146, 153,185 f. 
Meir (von Rothenburg) 28,32, 

40£., 44,47, 57, 61, 65, 70, 105 
Meir bar Baruch (von Wien) 65 f£., 

100 
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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 

121



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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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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Veith, Johann Emanuel 428 
Veith, Joseph 424, 428 
Veit-Schlegel, Dorothea, geb. 

Mendelssohn 428 
Venedig 30, 84, 153, 224, 342, 

360 f., 381 f., 384, 398, 404, 

413, 426, 442444 

Venetien 382 f., 442 
Verona 242,319, 413, 444 
Vertlib, Vladimir 562 
Veyol, Hans 59 
Viertel, Berthold 513, 561 
Viertel, Salka 561 
Villach 24, 26, 41, 128, 144, 147, 

180 f., 186, 188-191, 208, 219 

Vitia 240 
Vivante, Aron 381 
Vivante, Familie 443 
Vivante, Leon 381 
Vivlin, Jude in Oberésterreich 53 
Vogelsang, Karl 548 
Voitsberg 24, 180 
Volkermarkt 24, 68, 128, 186— 

188 

Vorarlberg 129, 195 f., 198, 220, 

234, 245 f., 254, 256, 273, 319, 

325,329,339f., 364 f., 368, 

438-440, 458, 461, 493, 498, 

501 £., 530, 540, 555 

Vérdsmarty, Mihaly 453 
Vranitzky, Franz 548 
Vraténin s. Fratting 

Wachstein, Bernhard 24, 289 
Wagenseil, Johann Christoph 

288,315 

Wagner, Richard 486, 514 
Wagram 439 
Waidhofen an der Ybbs 174 
Waidhofen an der Thaya 238, 

240f.,297-299, 315, 325 

Walachei 377 
Walch, Leb, Jude in Vélkermarkt 

187 

Waldenheim 244 
Waldheim, Kurt 547-549, 561 
Wallenstein, Albrecht Graf 278 
Wallerstein 243 
Wallis, Familie 348 
Wallsee, Herren von 163, 183 
Wailsch, Lazar Levi 400 
Waltersdorf 174 
Wander, Fred 561 
Waroch, Jude in Vélkermarkt 187 
Warschau 528 
Wasserburg 245 
Weber, Konstanze s. Mozart, 

Konstanze 
Wedeles, Wolf 371 

Wedeles-Spira, Moses Isaak 371 

726 

Weichsel (Wyschna), Frau des 
Marlevi ha-Kohen (auch: Leb- 
man), Jude in Wien 104 

Weidenau 376 
Weidenfeld, George 497 
Weidner von Billerburg, Paulus 

328 

Weikersdorf 174 
Weil, Isaak 366 
Weil, Jakob 34, 45 f., 58, 62, 64, 

67,71,73 f. 

Weil, Jona ben Jakob 313 
Weiniger, Otto 448 
Weishut, Alfred 553 
Weispriach, Hans von 301 

Weispriach, Herren von 300 £. 
Weill, Alfred 18 
Weilenburg s. Karlsburg 
Weillenburg (Komitat) 379 
Weiten 24, 174,217, 322 
Weitenegg 238, 240 
Weitersfeld 237 f., 240, 297, 

299, 334 

Weitra 174, 238, 240 

Wellington, Arthur Wellesley 
Lord 408, 428 

Wels 179, 223 

Welzer, Veit 226 
Wenzel, rém. Kénig 48 
Werchartsdorf 217 
Werfel, Franz 484, 513 
Wergand, Wiener Biirger 126 
Werner, Ludwig Zacharias 428 
Wernhard, Bischof von Passau 

212,214, 217 

Wertheim 483 
Wertheimer, Familie 349, 397,429 
Wertheimer, Hanna s. Eskeles, 

Hanna 
Wertheimer, Josef 394, 425, 

431 

Wertheimer, Rebekka Eva 
s. Eskeles, Rebekka Eva 

Wertheimer, Samson 341-347, 
350, 355-357, 360, 386 £. 

Wertheimer, Wolf 344, 346, 

374,386 
Wertheimstein, Heinrich Wil- 

helm Edler von 426 
Wertheimstein, Josephine, geb. 

Gomperz 450 
Wertingen 243, 367 
Wessely, Naftali Herz 391 f., 398 

Westfalen 412 
Wettenhausen 243 
Wetzdorf 354 
Wetzlar von Plankenstern, Karl 

Abraham 348, 350, 432 
Wetzlar, Eleonora, Frau des Karl 

Abraham Wetzlar 350 

Wetzlar, Raymund 350 
Wexler, Salomon 279 
Whiteread, Rachel 562 
Wieliczka 469 
Wien 15,17, 19 f.,23-25, 29, 32, 

35f£.,40f., 43,45, 47-50, 52— 
54,59, 61 f., 64-68,70,73 f., 
76, 81, 88, 98, 100, 104, 108, 

118-123, 126 £., 137 £, 140, 

142 f., 146 f., 150-152, 155, 

158, 161-164, 166 £., 169-175, 

179, 181, 188, 190, 207, 218, 

220 f., 222225, 229-231, 233- 

236, 241, 247-251, 253, 255—- 
283, 286-297, 299, 301, 310~ 
312,315,317,319f,,323-337, 
339-341, 343 {., 346-353, 356, 
358, 368,372,374 £.,377 £, 
382, 386, 388, 393400, 402— 

405, 408-411,413-416,419- 
422,424-433,442,445f., 

449 f.,453-458,460 £., 466 f., 
470 f., 474-480, 482484, 
486 £., 490-495, 497-504, 506— 
508,510,512-517, 520-523, 

525,528, 530-534, 536,538 
543, 546, 549-551, 553-564 

Wiener Neustadt 23-26, 30, 
32-34,39-42, 45 £., 48-52, 
54,59, 61-68,70f., 73 £., 76, 
78 £., 82-84, 88, 90-92, 96, 
100, 104, 106, 119, 122, 128, 
137,145 £., 167, 172-178, 
180, 182, 218, 225, 227, 251, 

337,353 £., 356-359, 457, 
523,535,556 

Wiener, Moses 393, 401 
Wieselburg/Moson 354 
Wiesenthal, Simon 523, 542, 

546 f.,554, 562 
Wiesner, Adolf 446 
Wilfersdorf 308 
Wilfingseder, Franz 178 
Wilhelm I., Kénig von Preuflen 

465 
Wilhelm IV., Herzog von Oster- 

reich 145, 176, 179 
Wilhelm, Graf von Montfort- 

Bregenz 198 
Windigsteig 238, 240 
Windischfeistritz/Slovenska 

Bistrica 180 
Windischgraz/Slovenjgradec 190 
Wittgenstein, Ludwig 448, 514 
Wiznitz 478 
Wojslawice 380 
Wolf (von Langenargen) 306 
Wolf, Abraham 289, 292 
Wolf, Benjamin 357 
Wolf, Christa 561 



PERSONEN- UND ORTSREGISTER 

Wolf, Gerson 393 
Wolf, Israel 269, 279, 282 
Wolf, Salomon 278, 282 
Wolff, Rabbiner in Krems 66 
Wolfgang von Stubenberg 187, 

226 
Wolfger, Sohn des Ebro (auch: 

Mendel), Einwohner von 
Eisenstadt 177 

Wolfpassing 239 f. 
Wolfsberg 188, 190, 219 
Wolfsthal 239 £., 299 
Wolkenstein, Engelhard Dietrich 

von 329 
Wolkersdorf 174,237,280,296f. 
Worms 61, 65, 67, 73, 136, 138, 

230,232 f.,266,319,329,343 £, 

369, 386 
Wsetin 469 
Wulfing von Stubenberg, Bischof 

von Bamberg 180, 189 f. 
Wullersdorf 174 

Wiirttemberg 366, 410 
Wiirzburg 65, 224, 340, 342, 410 
Wyschna s. Weichsel 

Ybbs 174,223 
Ypres 370 
Yuval, Israel 85,120 

Zablotow 490 
Zacharias Levi s. Mayr, Zacharias 
Zacharias, Jude in Pettau 201 
Zaluzan 416 
Zator 379 
Zecherl s. Petachja bar Israel 

Isserlein 

Zeisl, Eric 545 
Zell 174 
Zellerndorf 239 £. 
Zelman, Leon 543 £. 
Zemac bat Aharon 37 
Zerkel, Jude in Korneuburg 

212-216 

Zichy, Familie 354,378 
Zier, Moyses 407 
Zimmer, Eric 31,73 
Zinzendorf, Karl Graf 404 
Zistersdorf 170, 174, 223, 237, 

249, 257,280,296 f. 
Znaim/Znojmo 74, 217 
Znojmo s. Znaim 
Zobing 509 
Zolkiew 355,380 
Zuckerkandl, Berta 487 
Zuckmayer, Carl 512 
Zilz 375§, 
Zunz, Leopold 394,414 f,, 418 
Ziirich 53 £., 113, 198, 440, 446, 

515 
Zurzach 440 
Zusmarshausen 243 
Zweig, Stefan 484,513 £, 517 
Zwentendorf 238,240 
Zwett 65 £., 128,174,217 

Zwélfaxing 239 £., 296,299 
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KORREKTUREN 

Korrekturen 

Martha Keil, Gemeinde und Kultur 
S. 66, Z. 4-5, Jekel von Eger, statt: »1413 in Wien« korrekt: »spitestens 1413 in Wien«. 
S.66,7Z.31, Krems, Jekel von Eger, statt: »1408 nach Wien berufen« korrekt: »zwischen 1408 und 1413 nach Wien berufen«. 

8.76,Z.21,25,28;S. 100, Z. 13, statt: »Pastida« korreke: »Pasteda«. 
S. 120, 2. Abs., Z. 1, statt: »Als zu Pessach 1421 (17.-24. Miirz) ...« korrekt: »Als am 12, Mirz 1421, sieben Tage vor 

Pessach, ...«. 
S. 573, Anm. 36, statt: »Wachstein, Inschriften Wien 76« korrekt: »Wachstein, Inschriften Wien I, 76«. 
S. 660, Martha Keil, Orte der jiidischen Offentlichkeit ..., statt: 2006« korrekt: »2007«. 
S. 661, Martha Keil, »Und wenn sie dic heilige Sprache nicht verstehen, statt: »im Druck« korrekt: »171-189«. 

S. 671, vollstindiger Titel des Kurzzitats auf S. 584, Anm. 471: Michael A. Signer, Honour the Hoary Head: The Aged in the 
Medieval European Jewish Community, in: Aging and the Aged in Medieval Europe. Selected Papers from the Annual 
Conference of the Centre for Medieval Studies, University of Toronto, Held 25 (hg. von Michael M. Sheehan, Toronto 

1990) 39-48. 

- 

Eveline Brugger, Von der Ansiedlung bis zur Vertreibung 
S. 131, Das Vierte Laterankonzil: Nach dem 1. Abs. zu ergiinzen: »Kanon 67 sah vor, daB allen Juden, die von Christen 

driickende oder iiberhohte Zinsen verlangten, die Teilnahme am Leben der Christen entzogen werden sollte. (Schrecken- 

berg, Adversus-Judaeos-Texte 11.-13. Jh. 422)«. 

S. 133, letzter Abs., statt: »Kanon 19 richtete sich gegen die Gewinne der Juden aus der Geldleihe, wobei die Einschrin- 
kungen nicht mehr wie im Vierten Lateranum auf Kreuzfahrer beschriinkt wurden« korrekt: »Kanon 19 richtete sich ge- 
gen die Gewinne der Juden aus der Geldleihe, wobei die Bestimmungen aus Kanon 67 des Vierten Laterankonzils iiber- 
nommen wurden«. 

S. 182, Z. 5-6, statt: »Im darauffolgenden Jahr ist Hislein jedoch im landesfiirstlichen Judenburg nachzuweisen« korrekt: 
»1356 ist Hislein dann im landesfiirstlichen Judenburg nachzuweisen«. 

Dazu S. 591, Anm. 266, statt: »Lohrmann, Judenrecht 219, Anm. 785« korrekt: »Eveline Brugger/Birgit Wiedl, Regesten zur 
Geschichte der Juden in Osterreich im Mittelalter. Bd. 2: 1339-1365 (Innsbruck — Wien — Bozen 2010) 178f., Nr. 822«. 

S. 214 nach dem vorletzten Abs. zu ergiinzen: »Aufgrund des Verhdrprotokolls lisst sich dieser Priester mit ziemlicher 
Sicherheit als der Leobendorfer Vikar Konrad identifizieren, der als einziger behauptet hatte, konkretes Vorwissen iiber 
den Kauf der Hostie durch Zerkel zu besitzen.« 

S. 221, Z. 5-6, statt: »Am 5. November dicses Jahres brach in der Wiener Synagoge ein Feuer aus, das auch auf die Nach- 
barhiuser tibergriff.« korrekt: »Am 5. November dieses Jahres brach in der Wiener Judenstadt ein Feuer aus.« 

Dazu S. 596, Anm. 466, statt: »Nach einem hebriischen Bericht, der allerdings erst aus der zweiten Hilfte des 16. Jahrhun- 
derts stammt, wurde im Zuge der Pliinderungen ein Jude getétet.« korrekt: »Sie geht auf einen hebriischen Bericht zu- 
riick, der allerdings erst aus der zweiten Hiilfte des 16. Jahrhunderts stammt; nach diesem wurde aufierdem im Zuge der 
Pliinderungen ein Jude get&tet.« 

Barbara Staudinger, Die Zeit der Landjuden 
S. 291, Bildunterschrift, korrekt: »Toravorhang (Parochet), Wien vor 1670. Seidensamt bestickt mit Metallfiden, Pailletten 

und Glassteinen. Stiftung von Elkele bat Tanchum Meinster, Frau des Moses Mirl ben Jakob ha-Levi Heller-Wallerstein 
fiir die Wiener Synagogec. 

S. 297, letzte Z., statt: »(siche Tabelle 2 auf Seite 328 f.)« kotrekt: »(siche Tabelle 2 auf Seite 238 f.)«. 
S. 323, Z. 3-6, statt: »1636 war der aus dem bohmischen Engelberg stammende Jude Franz Ferdinand Engelberger (Chaz- 

zim aus Engelberg) zum Christentum konvertiert. Zuniichst missionarisch titig verfaBte er das Werk »Catholischer Weg- 
weisers, geriet spiiter jedoch auf die schiefe Bahn.« korrekt: »1636 war der aus dem bohmischen Engelberg stammende 
Jude Chazzim zum Christentum konvertiert und erhielt den Namen Ferdinand Franz Engelberger. Zuniichst missionarisch 

titig verfalite er verschiedene Werke, darunter die Werke »Catholischer Wegweiser« oder »Wider die Juden, welche 
Christum und die christliche Religion verfluchens, gerict jedoch auf die schiefe Bahn.« 

Christoph Lind, Juden in den habsburgischen Lindern 
S.374, 2. Abs., statt: »Als im Zuge des 8sterreichischen Erbfolgekrieges im Jahr 1742 ésterreichische Truppen in B6hmen 

und Miihren einmarschierten« korrekt: »Als im Zuge des &sterreichischen Erbfolgekrieges im Jahr 1742 habsburgische 
Truppen durch Bohmen und Miihren marschierten«. 

S. 407, Z. 3, statt: »der vor dem Krieg 1805 in die Armee eintrat« korrekt: »der vor dem Krieg von 1805 in die Armee cin- 
trat«. 

S. 407, Kap. 4, 2. Abs,, statt: »Die Koalitionskriege der 1790er Jahre sowie schlichte Reformunwilligkeit ...« korrekt: »Die 
Napoleonischen Kriege sowie schlichte Reformunwilligkeit ...« 

S.439, vorletzter Abs., letzte Z., statt: »In der Praxis wurde dies allerdings erst 1879 umgesetzt« korrekt: »In die Praxis wurde 
dies allerdings ...« 
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