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(Eine miffelalferttcfje 3uöenfcf)ute in Ö3ra3? 
Ranöbemerkungen 3U bem unter biefem (Eitel erfcqienenen fluffa^e, 8. Jahr

gang, fjeft 6, S. 91 ff. 

Don 0 . fj e r 3 o g. 

Die oon Johann Sdjmut (3eitfdjr. b. tjift. Der. f. Stink., 21. Jarjrg. 1925, 
S. 109) erroäbnte Urimnbe, in ber mitgeteilt roirb, bafs Reimpredjt ber 
UJinöifdjgrä^er unb Gbunrat fein Sobn in ber 3 u b e n f d] u I 3U <Era3 ifjre 
Scbulbbriefe fjaben berufen laffen1, eine Urbunbe übrigens, öie bereits Jlroof 
unb Peters erröärjnen^, befinbet fidj im (Driginal im fürftlicb, rDinbifcf)grä§ifcben 
ardjin 3u Ctadiau (Böhmen), unter Hr. J20::, unb befi^t bas fteiermärRifdie 
£anbesard)io unter 31. 3967b eine oon 3abn am 16. September 1872 in dadjau 
angefertigte Kopie berfelben, bie mir it/rer IDidjtigkeit rollten bjer 3ur (Eän3e 
abbrudten: 

1 Über öie Berufung ngl. Sa) er er, Die Red)tsüerbältniffe öer Hüben in öen 
ceutfd)öfterreid)ifd!en Cänbern, £eip3ig 1901, S. 246, 489, unö Ro J enbe rg , 
Beiträge 3ur ßefd)id)te öer Juöen in Stetermark (in „©uellen unö Jorfdjungen 3ur 
Q3cfd)id)te öer 3uöen in Deutfd)öfterrdd)"), IDien unö £eip3tg 1914, S. 12 ff. (Rof.) 

- 31 ro o f 5ran3 unö P e t e r s Karl 2., (Era3, <5efd)id)te unö dopograpbie öer 
Staöt unö il)rer Umgebung, <Era3 1875, S. 115; Rof., o. a. ©., S. 12, flnm. 2. 

• ffiriginalpergamenturkunöe mit angebängtem Siegel, öie am 13. ITTär3 1399 
in IDien ausgefertigt rooröen ift. 

u 

„EDir IDillialm oon gotes gnaben rjerc3og 3c ©efterreid), 3e Stepr, 3e Kern
ben onb 3e Krain, graf 3e Sprol etc. bedjennen als onfer getreron Reimpredjt 
öer IDinbifdigräfcer onb Hfjunrat ber TDinbifdigräljer fein fun, onfer Ramrär, 
ettlid) geltfcbulbbrief oon unfern juben 32 <Bräc3 gelebigt unb getöft ijabenbt 
onb bie fp barnad] Imbent sefniten1 onb Ijabent aud] in ber j u b e n f d] u I 
öafelbs 3e <Eräc3 offenlid) laffen berueffen als geroonlid] ift, ob inbert ain 
juö roär, ber mer brief pnne tjet bie auf fp lauteten, ba3 er bie fuerbrädjt, 
mann fp bie aud; gern roolten tofen, bas roas in ber 3eit Rain jub ber btjainer-
lap fölidjer geitfdjulbbrief fürbradjt f]iet, unb babent in onfer juben bafelbs 
baruber ainen tötbrief gegeben ber jübifdjen ift gefdjriben", benfelben brief 
mit famt ben gelöften brieuen uns ber egenant onfer bamrär fuerbradjt onb 
geroeift ljat onb pet ons bpemuticlid], ba3 roir in onfern tötbrief baruber aud] 
gerudjten 3e geben. Das fjaben roir getan onb fjaben in öif-en onfern tötbrief 
baruber geben, bauon Kämen fürbaffer pdjt" geltfcbulbbrief l)erfur, bie auf 
bie obgenannten H)innbifd]grec3er lauteten, bie füllen tob fein onb roiber fp 
ftairt Rraft ijaben nodj geroinnen in bfjainem roeg. mit orfeunb bic3 briefs 
geben 3e IDienn an ptjinc3tag cor bem funtag fo man finget Jubica in ber 
oaften nad] Cr/rifti gepurbe breroc3el)enf!unbert jar, öarnadj in bem neron 
onb neronc3igiften jare. Dominus buj per Zfofjannem (Erabner." 

Jn biefer Urimnbe fjaben roir nun einen roeiteren Beleg bafür, bafj in ber 
„Jubenfdnil", roas nidjts anberes als ber dempel ober bie Spnagoge ift, 
berufen rourbe. (Eine Clatfadje übrigens, bie ja allgemein bekannt ift7. Käs 
aifo bei Berufungen uon üidjtjuben bie £anbfd)ranne oeranlafct fjat, bas follte 
im QjelboerRef/r oon Hüben unb Ilidjtjuben im dempel uerlautbart roerben, 
roeil er bie (Beroärjr für bie roeitefte öffentlidjkeit geboten b,at. Seljr treffenb 
fagt hierüber (Elbogen: „Hm ITIittelalter rourbe bie Spnagoge für ben Kuben 
nidjt blofj ber ©rt bes (Bebetes, fonbern gerabe3u bie Stätte bes gefamten 
Qjemeinöelebens. Die Spnagogen unb iljre Hebenräume bienten bafyer nidjt 
nur ber (Demeinbeoerroaltung, fie rourben roie in alter 3eit aud] für OTit-

4 Urkunben rouröen im ITIittelalter öaöurä) roertlos gemadjt, baf; fie einge-
fdmitten rouröen. Dgl. öarüber meine bemnäcbft erfdjeinenbe Arbeit: „Urkunben 
unö Regeften 3ur <Eefd)id)te öer Juöen in Steiermark", Regelten, Ilr. 30, flnm. 1. 

s £eiöer bat fid) öiefer jüöifd) (folt roobl beifjen bebrnifd)) gefd)riebene dötbrief 
nidjt mel]r erbatten. Dod) befî en roir einen fold) nbnlid)en, ben 3 a b n im XI. tjefte 
öer irtitt. ö. tjift. Der. f. Steierm. ueröffentlid)t bat. Bei biefer (Eelegenbeit möd)te 
id) gleid)3citig bemerken, öafe öie IInterfd)riftcn öer mangelbaft tranfkribierten 
Urkunöe (ogl. S. 6, (Enöe) fo lauten muffen: Binjamin, Sobn öes t)errn flron, dempel-
biener; IKenabem (Sobn) unferes Cebrers, öes tjerrn ITIoseb, er lebe nod; lange, 
glüdtlidie läge, über öiefe teuere (Eupbemie sj. I. j . t., ugl. 3 un3 , 3ur <5efd|id)te 
unö titeratur, Berlin 1845, I, 313. 

ö 3rgenö ein, irgenö etroas, oergl. meine „llrkunöen unö Regeften ufro.", 
S. 65, Hr. 117, flnm. 1. 

7 Dgl. 3 a b n, a. a. ©., Sonöeraböruck, S. 7 f. 
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teiiungen unb Aufgebote aller Art oerroenbet, bie Regierungsbebörben for
derten oielfad], öafe ßnkünbigungen an biefer Stätte erfolgten, roeldje öie 
(Beroäljr für bie roeitefte (Dffentlidjkeit botv". 

IDas nun bie genetifdje (EntroidUung ber Be3eid]nung bes jübifdjen (Bottes-
fjaufes anbelangt1', über roeldje eine feljr umfangreidje £iteratur oorfjanben 
ift, möd]te id] Ijier nur kur3 folgenbes mitteilen. Die ältefte Be3eid]nung öer 
Kultftätte, alfo bes (Bebetl]aufes, mar bei öen Ijelleniftifdj orientierten Hüben: 
izpoaeo^, xposeuxT^ptov (LXX olxcx; tyj; Tpoozuyffi)10, roas öem in Hef. 56T 

ftebenben be t tepillälj11 entfpridjt. lieben öiefem „(Eebetsljaufe" beftanb fdjon 
frübjeitig ein „Derfammlungsljaus", ein fogenanntes Derroaltungsgebäube, 
bas entfpred]enö öem in Her. 39R fteljenöen bet fjä-äm unö bet mö-eb = 
aram. kenistä, bei ben Ijelleniftifdjen Hüben „ auvaroyp^" genannt rourbe12. 
Spnagoge roar alfo, roenn aud] urfprünglid] bie Be3eid]uung für (Bemeinbe, 
Derfammlung, gar balb bie Be3eid]nung für Derfammlung (im flmtsgebäube) 
geroorben. Später biente ouva^p^ 3ur Be3eid]nung oon Derfammlungen be-
ftimmter Kultoereine13. Hn biefem Sinne bient es aud; 3ur Be3eidjmmg griedji-
fdjer Kultoereine unb be3eidjnete enblid] öas gottesbienftlidje (Bebäube14. 
Durd] bie Dermittlung bes Cateinifdjen ift bann bas IDort ins Htalienifdje, 
(Englifdje, Hran3öfifdje unb Deutfdje übergegangen. Hm Spanifdjen rourbe es 
in bas „(Efnoga" umgebilbet1"'. 

(Ein äbnlidjer TDedjfel im Spradjgebraud] liegt in bem IDorte „fdjola" oor. 
flud] b,ier bebeutete bas IDort nod] im 12. Hab,rf;unbert bie „(Bemeinfdjaft", 
unb bie in Rom lebenöen fremben Hationalitäten nannten ibren Derein, 3U 
bem fie fid] 3ufammenfd]Iojfen, bie fdjola. So erfd]einen aud] bie Hüben im 
12. Hafjrfjunbert in Rom als fdjola, bie 3ur 3eit ber ffittonen, ebenfo roie 

8 Der jübifdje (Eottesöienft in feiner gefd)id)tlid)en (Entroicklung-, Frankfurt 
a. IR. 1924, S. 453, unö Hüb. £ejikon, Berlin o. 3., B. IV,2, S. 790 ff., f. v. Spn
agoge. 

8 Hd) meine natürlid; in öer Diafpora. 
10 IDoraus Hunenal fogar ein Iateinifdjes Profeudja bilöete. Dgl. (Elbogen, 

a. a. ©., 445, unö S d) ü r e r, u5efd). b. jüö. Dolkes im 3citalter Hefu (Ibrifti4, £eip3tg 
1907, II., 499, flnm. 4 u. 517, flnm. 59. 

11 (Bebetsbaus. 
12 Diefe meine b i " geäußerte flnfidjt ftebt im tDiöerfprudj 3u öer fonftigen 

lanötäufigen fluffaffung. Dod) gebort bie Darlegung biefer meiner (Brünöe nid)t in 
öen Rabmen öiefes fluffages. 

13 S d) ü r e r, a. a. ©., 505, Dogelftein unö Rieger, (Eefdjidjte ber Hüben in 
Rom, Berlin 1896, T., 39. 

14 S d jü re r , a. a. ©., 504, flnm. 11; (Elbogen 445; Hüb. £e|ikon, a. a. fl>. 
Sidjer ift, öofe fotoobl öas Ueue deftam. (ngl. Sd jü re r , a. a. ©., 517, flnm. 58) als 
aud) flquila (<E I b o g e n, a. a. ©., 444) öas IDort fo aufgefaßt baben. 5ür ein djrift-
Iid)es, gottesöienftlid)es (Bebäuöe ift öiefe Be3eid)nung bis je|t nur einmal nadjtoeis-
bar, ngl. Sd jü re r , 517, flnm. 58. 

" (Elbogen, a. a. ©., 445. 
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öie anberen Saroten ber (Briedjen unb Römer, bie laubes bes Kaifers beim 
t)inauf3iel]eu 3um Kapitol fangenr,i. (Ein roeiterer Beöeutungsroanöel be3eidj-
nete bie in einem religiöfen Derein Dereinigten als fdjola unb in roeiterer 
Umbilbung bebeutete es bann öen „(Tempel". Don Htalien aus roanberte bas 
IDort bann in biefer leereren Bebeutung nadj Deutfdjlanb unb uon ba in 
anbere (Begenben. (Es ift alfo irrig, roenn man, roie bies fo Ijäufig gefdjietjt, 
ber flnfidjt ift, bafe erft feit tutljer, ber tatfädjlidj überall bort, roo öas IDort 
„Spnagoge" im neuen deftament oorkommt, es mit „Sdjule" überfe|t, bas IDort 
Sdjule 3ur Be3eidjnung bes (Tempels oerroenbet toorben ift. Denn roie audj unfere 
Urkunbe beroeift, rourbe fdjon oiel früljer 3ur Be3eidjnung bes (Tempels bas 
IDort „Hubenfdjul" ober „Hubenjdjule" gebraudjt17. (Ein flusöruck, ber fid] in 
oielen £änbem bis 3um Ijeutigen Gage erljalten ljat. So 3um Beifpiel fagt 
man nodj beute in Süöbeutfdjlanb: „fdjulen geljen" - „in bie Spnagoge 
geljen"11*. 

Daf5 nun ber dempel nidjt allein als (Bebetsort, fonbern audj als Belelj-
rungsftätte biente, liegt in ber Struktur bes jübifdjen (Bottesbienftes, ber nidjt 
altein aus bem (Jebete befteljt, fonbern audj aus bem Dorlefen ber tjeiligen 
Sdjrift, aus ber allroödjentlidj ein größerer flbfdjnitt oorgetragen roirb, unb 
bann aud) aus ber Prebigt. So roirb benn fdjon audj im Ileuen (Teftament bas 
äääcxsw als ein roidjtiger Beftanbteil öes (Bottesöienftes be3eidjnetln. Dafj 
aber öie (lempel audj als Sdjulen, namentlidj als Celjrftätten öer Hugenö 
geöient bätten, ift nidjt ridjtig2". (Beunfs, es roirb kleinere (Bemeinöen ge
geben Ijaben, roo man in (Ermanglung anöerer Räumlidjkeiten audj öen 
Unterridjt öort erteilt Ijaben bürfte, im großen unb gan3en aber roar geroöbn-
lidj, roie bies audj Ijier in <Bra3 ber Hall ift, neben öem (Tempel audj ein 
Gjemeinöe(Derfammlungs)t]aus unö eine Sdjule angeglieöert, äljnlidj roie 
bei mandjen Kircben öie Klöfter unö Stifte, otjne öaf3 aber öiefe (Bebäuöe 
Beftanbteile bes (Tempels geroefen roären ober gar religiös oerpflidjtenbe 
Binbungen an bas (Jottesfjaus befeffen Ijätten. Diefe letzteren (Bebäuöe konn
ten ebenfo gut audj anbersroo unb mußten nidjt gerabe in öer Iläfje bes 

16 B e r l i n e r , (Eefdjidjte ber Hüben in Rom, Hrankfurt a. ITlain 1893, II/1, 
S. 8; (Elbogen, a. a. ©., 571, § 48, 1. 

17 (Es ift barum unridjtig, roenn S d) m u t (3tfd)r. b. t)ift. Der. f. Stmfe., Habrg. 
21, 1925, S. 109, bebauptet, öaf; öer Uarne „Uuöenfdjul" 3um erften- unö letjtenmale 
in einer Urkunöe auftaudjt. Dgl. uielmebr (E I b o g e n, a. a. ©., 446. 

l s Hüö. £e|ikon, a. a. ©. 
18 Dgl Hit. 423; fllk. l t l , 62; £uk. 4,,, :n, 6„, 13,,,; Hob- 6,,,, 18^. Dgl. aud) 

Sd jürer , a. a. ©., 499. überbaupt Dgl. 3u öen obgenannten TDeiben: S. Kr aufs, 
Spnagogale Altertümer, Berlin 1922; K. Kob l e r , The origins of the Symigogue 
and the church, £onöon 1930. Sür öas Altertum überöies nodj K o b I unb 
tüafcinger, Antike Spnagogen in (Ealiläa, 1916, unö für bas RTittelaiter: 
A b r a b a m s , Jewisch Life in the Middle Ages, S. 77 f. 

20 Dgl. K i a u J , dalm. Ardjäologie, £eip3ig 1912, III., 204, unb Hüb. £ejikon, 
Bö. IV/2, S. 286, f. o. Sdjulroefen. 
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dempels fteben. (Es ift alfo irrig, roenn es in öem berange3ogenen Auffatje 
rjeif5t, öie heutige (Bra3er Spnagoge beftet]t aus 3roei deilen, unö 3roar aus 
öem „dempel" unb aus bem ,,(Bemeinbel]aus". Dielmebr ift bie Spnagoge 
etroas gan3 gefonbertes für fid] unb rourbe bas flmtsgeböube unb bie Sdjule 
nur barum bort erbaut, roeil genügenö piaij uortjanöen roar. ItTit ber Spn
agoge felbft aber ijaben biefe (Bebäuöe nidjts 3U tun, es fei öenn, öafe fie unter 
einer gemeinfamen Derroaltung fteljen21. 

(Eben öiefer Sonöerung roegeu roirb es audj fdjroer fallen, 3U fagen, auf 
roeldjes Hnftitut bie fpridjroörtlidje Rebensart: „ds getjt 3u roie in einer 
Hubenfdjule" fidj be3ieljen mag, ob auf ben dempel ober aber auf bie Sdjule. 
Hdj perfönlid] bin rool]l öer flnfidjt, ba% fie fidj auf öen dempel be3ogen ljat. 
Darum fjalte idj audj für feljr treffenö, roas Sdjraöer in feinem prädjtigen 
Budje: Der Bilöerfdjmuck öer öeutfdjen Spradje22 fjierüber fagt: „Die Rebens
art redjnet mit Unredjt öen Sdjulen ber Hüben fotd) finnlofes, lärmenbes 
Durdjeinanber 3U. Denn in öen jüöifdjen Sdjulen gefjt's of]ngefäf]r ebenfo 
ruljig unb georbnet Ijer, roie in unfern djriftlidjen. — Die Rebensart lehnt 
fidj an ben Spradjgebraudj bes Ileuen deftaments, roo öie Betfjäufer, bie 
Spnagogen in ber Regel Sdjulen genannt roerben, 3um Beifpiel £uk. 415, 16, 
et ging in bie Sdjule nadj feiner (Beroobnbeit am Sabbatbtage. Durdj ben 
3ufa§ „am Sabbatljtage" ift's offenbar, öafj bie Spnagogen gemeint fein 
muffen. Hn biefen aber ift's nodj beute (Bebraudj, öafe öie auf ben dag oor-
gefdjriebenen flbfdjnitte bes Alten deftaments in ber fjebräifdjen Spradje in 
einem eigentümlidjen, fdjnellen Re3itatio gelefen... roerben." Hdj glaube 
aber, bies lektere allein genügt nodj nidjt für bie (Erklärung. Dielmerjr bin 
idj ber ttieinung, öafj nodj folgenbes Ijin3ukommt, um biefe im ITIittelalter 
entftanöene fpridjroörtlidje Reöensart 3U erklären. (Einmal, öafj öie jüöifdjen 
(Bebete Ijauptfädjlidj (Bemeinfd]aftsgebete finö, öas tjcifet, oon öer gan3en 
(Bemeinbe 3U gleidjer 3eit gebetet roerben, roas felbftrebenb an unb für fidj 
fdjon einen lauteren don oeranlaf3t, unb bann nnmentlidj nodj folgenbes: 
lüir roiffen, ba% öie Huöen öes ITIittelaltets mitunter namenlofes tDelj unb 
£eib 3U ertragen Ijatten. UJas roar ba natürlidjer, als öafj fie bei iljren (Bebeten, 
in roeldjen fie iljren, iljr gan3es Hnnere öurdjroüljlenöen Sdjmer3 tjemmungslos 
3um Alloater Ijinauffenöen öurften, oiel geroeint unb gefdjtudj3t Ijaben, unb 
roas roar öa begreiflidjer, als öafj iljr (Bebet lauter unb für Ilidjtjuben befrem-
benb geroirkt Ijaben mufjte? 

DJas ben „Sdjulklopfer" (Scbulklöpper) anbelangt, lag feine Aufgabe 
öarin, öie (Bemeinbemüglieber burdj Klopfen mit einem fjammer an iljrer 

21 So 3. B. beftanben fdjon im alten Rom neben ben icpossuyot ((Bottesbäufern) 
jübifdje £ebrbäufer, riergl. D 0 g e 1 ft e i n u. R i e g e r , a. a. ©., 1., 49, unö 
(Eüöemann, (Befdjidjte öes (Er3ieIjungsroejens u. ö. Kultur ö. Hüben in Hranb-
reidj u. Deutfdjlanö, DJien 1880, S. 92 ff. 

22 Berlin 1912, 7. Aufl., S. 409. 
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düre 3um (Bottesbienfte 3u rufen. Diefe Hnftitution, bie fid] nodj beute in 
(Bemeinben bes ©ftens oorfinbet, ift uralt unb entfpradj bie Ceiftung biefes 
Sdjulklopfers bem Dienfte bes (Elöckners ber Kirdje unb roirb er bemgemäfe 
in Urkunben audj ber dampanator, (Blockener genannt2*. 

3um Sdjluffe möchte idj nodj folgenbes bemerken. tDenn Rof. in feinem 
Budje bem Sdjul- unö Unterridjtsroefen, roie öenn überhaupt öem Hnnen-
leben ber Hüben in ber Steiermark keinen Raum geroäbrt, lag bies barin, 
öafj er ja nidjt eine erfcrjöpfenbe (Befdjidjte ber Hüben in Steiermark liefern 
raollte, fonbern nur Beiträge 3U einer foldjen. Audj barf man nidjt glauben, 
öafj bie Darfteilung ber Hnnengefdjidjte bei ber gerabesu fträflidjen Der-
müftung ber alten Denkmäler fo leicbt fei, roie idj bies ja audj in meiner foeben 
erfdjienenen Arbeit: „Hübifdje (Brabfteine unb Urkunben aus ber Steiermark" 
bargelegt baoe-'4. Audj öürften Rof. öie fjebräifdjen Kenntniffe für öie 
Sdjaffung einer foldjen Arbeit gemangelt Ijaben. IDas er aber in feinem 
Budje öarftellen roollte, ljat er geroif? in muftergüftiger UJeife getan. Dielleidjt 
gelingt es mir, öer idj feit Haljr unö dag öaran arbeite, eine fofdje (Befdjidjte 
ber Hüben in ber Steiermark balb 3U oollenöen. Baufteine öa3U fjabe idj 
bereits oeröffentlidjt. So konnte icb öie £age öer (Bra3er „Spnagoge" — fo 
f}ieJ3 bamals ber dempel2', im 15. Haljrfjunbert unsroeifelfjaft nadjroeifen, 
roorüber mein in öen „UTitteilungen öer israelitifdjen Kultusgemeinöe 05ra3" 
erfdjienener Auffag uolle Aufklärung fdjafft2'1. 
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