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Reinliclie Sclieidung.

Die ervvartete Wirkung des Aufrufes, in dem 
der Verein „Ahawath-Zion“ Tarnow, das Protec- 
torat Sr. Ehrwtirden des Grossrabb^ners von 
Czortkow uber die zu griindende Colonie in Pa- 
lastina ankiindigt, ist nicht ausgeblieben. Die zwei- 
felhaften neuhebraischen Freunde des Zionismus, 
denen .der Baseler Congress ein Dorn im Auge 
war, sind aus dem Hauschen gerathen. Die neu- 
hebraische Zeitschrift „Kaschilauach“ Berhn, wel- 
che in ihrem Januarheft eine scharfe Kritik des 
Congresses brachtp, lasst im Februarhefte einen 
fulminanten Artikel gegen Dr. Salz los, der als 
Verrather an der Reform, sich von den Chassidim 
hatte gefangen nehmen lassen. Der Verfasser, der 
die Fuhlung mit dem confessionellen Judenthum 
verloren, seheint die mit dem Neuhebraismus noch 
nicht recht gewonnen zu haben, denn er gebraucht 
Sprachwendungen, die seinem GecUichtnisse noch 
aus dem Beshamidrasch anhaften, in durchaus 
verfehlter Bedeutung. Er eiinnert dabei an den 
von Benjehuda neuerfundenen, von der neuheb
raischen Journalistik, das Aschdodische genannten 
Dialekt. Er schreibt: 'm  iSfNI p m  llBpHA
n k m n  a; ivt a'^Jnn n^Dilm
npim in n  -by lifebF .ai-pdaa an ntsiis
5itvij ink pny naira &? nteirnn Der „Doctor“ hat 
sein Haupt gebeugt vor dem „Rabbi‘‘ und die 
an Symbole gewohnten Chassidim konnten glau- 
ben, clie Aufklarung hatte den Fuss gestreckt vor 
dem Chassidismus. Zu unserem Gliicke ist der 
W eg noch weit. Die Aufklarung hat noch den 
Fuss nicht gestreckt«. Mit Fuss strecken hat er 
wohl den deutschen Ausdruck Kniebeugen in 
einer nicht sehr gliicklich ge wall 1 ten Verwandt- 
bC'haft ubersetzen wollen, dabei ist ihm das Malheur

passirt, dass der in der Mischna gebrauchte Aus* 
c l r u c k an ISSS etwas ganz anderes bedeutet. 
knn an airai ijAn  ̂ Aiya paian heisst, er zeigte 
ihm verachtlich den Fuss, eine Bedeutung die 
eine „Symbolik“ in den Satz unisotveniger hinein- 
deuteln konnte, als clie Ant.ithese dann geradezu 
sinnlos ware. ,

Der Ausdruck wircl noch einmal. in Tractat , 
Chulin vom Iniere gebraucht, welches, wenn es 
drohen der Verendung wegerj geschlachtet wird, nur 
dann als geschachtet betracht^t werden clarf, wenn 
es auch durch Ausstrecken cles Hinterfusses noch 
ein Lebenszeichen von sich -igegeben hat. Sollte... 
der Verfasser die Aufklarung mit einem veren- 
denuen Vierftissler haben vergleichen wollen ? Da 
hatte die Symbolik freilich grosseren Spielraum. 
Von llinterfussen der Haskoloh horen wir jedoch 
zum ersten Male.

Noch eir soPF;er Si eg, ruft er mit Emphase; 
and wir sind verloreTn, mildert dann diese schreck- 
liche Aussicht insoweit, dass er sich nicht ganzI
verloren, sondem hochsteus als »lau lonu«, nicnt 
zu uns gehorig. betrachtet wissen will. Er seheint 
jedoch den Eindruck abschwachen zu wollen, den 
seine fanatische Intoleranz gegen Andersdenken- 
de hervorzurufen geeignet ist. Die Gefahren, wel
che das Judenthum bedrohen, haben, wie bei 
einem Prairiebrande, Puma und Hirsch Schulter 
an Scnulter zusammengebracht, der Appetit muss 
aber noch unterdriickt werden.

Hort doch das Schreckliche, was geschehen 
ist! Man hat dem von alien Schichteri unserer 
Gesellschaft hochgeehrten Exilarchen, das Recht 
eingeraumt, einen Rabbiner und Schachter auszu- 
wahlen und sein Gutachten dariiber abzugeben,

, ob die sich meldenden Colonisten in reli<>ibser 
und moralischer Beziehung Leute sind, welche 
geeignet erscheinen, im heiligen Lande durch 
ihr Betragen keinen Anstoss zu erregen. Glaubt 
der Herr wirklich dass das schadlich oder gar 
uberfliissig sei ? Kennt er die Chronique scanda- 
leuse nicht, welche die Spalten der Chawazeles 
und anderer keinesvvegs ar Uberfluss von From 
migkeit laborirender Zeitschriften fiillen, tincl die 
hebraischc Satyrik in einer noch nie dagewese- 
nen Schneidigkeit vorfiihren ?



Es ist beinahe unglaublich, schreibt er, class 
unsere Collegen in Galizien sich so weit demuti- 
gen konnten, Alles zu vergessen, unsere. Kampfe 
im letzten Jahrhundert, die Forderungen des Zeit- 
geistes, unsere Bestrebungen zur Cultur. Und mit 
ekelerregendem frommen Pathos ruft er aus: 
Dr. Salz und seine Collegen j^n nN jri'b D'TilJ?. 
Der talmudische Ausclruck bedeutet, werclen Re- 
chenschatt abzuleg-en haben vor dem hochsten 
Richter. Das ist wohl der hochste Grad neologer 
Kiihnhejt. Der brave Mann denkt an sich zuletzt 
nicht einmal. W ir werden mit der Rechenschaft 
fruhcr und glanzender fertig werden, als der 
schreibselige Seelsorger mit der seinigen.

Ihre Kampfe im letzten Jahrhundert waren 
Kampfe gegen das Judenthum, gegen seine Hei- 
ligthumer, urn derentwillen es Jahrtausende hin- 
durch gelitten. Es war nicht offener, ehrlicher 
Kampf des unversohnlichen Feindes, sondern 
heimtuckischer Hochverrath an der Majestat des 
Judenthums. W ir machen im Kampfe um den 
Zionsgedanken, schreibt Dr. Max Nordau, schau 
erliche Erfcihrungen mit entarteten Juden. In sei
ner denkwurdigen Eroffnungsrecle am Congresse 
zu Basel, hat er uns Ghettojuden als diejenigen 
bezeichnet, die sich vor der Entartung zu schutzen 
gewusst haben, und als »Entartete« eben diese 
Art Kampen des letzten Jahrhunderts characte- 
risirt, die das Stigma der Entartung, die Ichsucht 
an der Stirne tragen, die aus jedem Satze des 
Pamphletes spricht. Wenn der Zionismus diesen 
Grundgedanken rein erhalten und das durch den- 
selben vermittelte, tolerante Zusammengehen zum 
Nutzen der Judenheit ermoglichen will, so wird 
er einen ganzen Tross von Nachziiglern abzu- 
schiitteln haben, die sich aus egoistischen Ruck 
sich ten an seine Ferse heften.

Wer braucht jetzt die Colonie? fragt der 
Naive weiter. Das wissen nur die Cassirer in 
Tarnow. Die galizische Colonie wird die Juden- 
frage nicht losen, unseren Zustancl in Galizien 
nicht bessern, das galizische Elend um nichts 
verringern, trotzdem die Yorbereiter in Tar
now schon seit einem Jahre ihre Bemiihungen 
in die Welt hinausposaunen.

„Aber einige wenige Manner finden dabei 
geraumige Weicle fur ihren Lebensunterhalt. 
Kurzsichtige, deren Begeisterung im Augenblicke 
verraucht, beschaftigen sich mit naheliegenden 
Zielen, deren Lohn bei der Hand ist. Die Grun- 
der des Tarnower Vereines wollen diese Seelen 
fangen, und machen den Nationalgedanken zum 
Geschaft, mit billigem Ausverkauf. Die Erlosung 
Israels, Erziehung des Volkes, Auferstehung 
der Cultur, davon will das Volk nichts horen, 
aber eine galizische Colonie, das lasst sich mit 
Handen greifen, da beginnt ein neuer Schacher, 
da wird man in den ersten Monaten sagen kon- 
nen, das Geschaft geht sehr gut."

.Gut gebriillt, Gregorig-Bchneider! W ir wer
den clich zur Einweihung der Colonie einladen 
und dir den Ehrenplatz unter den Hinterfiisslern 
der Haskoloh einraumen.

Die Zeitschrift begnl'igt sich mit diesem einen 
Kampfer nicht. Ein Ubel kommt selten allein. 
Ein leibhaftiger Doctor wird dem vorigen zuge- 
sellt, um gegen den unerhorten Anschluss an die 
Chassidim zu protestiren. Der Mann tritt aber 
merkwiirdig kleinlaut auf. Er verstecxt sich hin- 
ter eine ziemlich fadenscheinige Autoritat, die den 
Congress und Dr. Herzl wie Eingangs erwahnt, 
ad absurdum zu fuhren versucht hat, durch den 
Hinweis auf die Gefahren, wenn man dem Juden
thum in seiner heutigen Gestalt Toleranz gewah- 
ren, ihm die Menschenrechte zuerkennen wolle. 
Die Angriffe des Zweiten beschranken sich auf 
dieses Citat und die etwas schiichterne Behaup- 
tung, class ein Vorgang wie ihn die Tarnower 
befolgt, fur ihn gleichbedeutend sei, mit dem 
Verkaufe der Erstgeburt um ein Linsengericht. 
Da er sich dabei mit Esau und die Chassidim 
mit Jakob vergleicht, so haben wir nichts dage- 
gen einzuwenden. Zur Characteristik des Mannes 
moge folgendes Actenstiick dienen, das er als 
Schreiben an den Magicl Nr. 38 Aug. 1897 
veroffentlicht hat. Im Auszuge:

l Tber  C h a s s i d i s m u s :

Ich muss das Missverstandniss, das meine 
Schilderungen in nnx nj/i'iX hervorgerufen haben, 
richtigstellen:

Ein neues Geschlecht mit neuen Anschauun- 
gen ist bei uns hei angewachsen, wo unsere Va- 
ter, als »Aufklarer« hassten, fangen wir zu lieben 
an, wo sie einrissen, bauen wir auf. W as sie mit 
beiden Handen von sich stiessen, driicken wir 
an’s Herz. Die Tage des Kampfes der Aufkla- 
rung gegen die sog. Unkultur sind voruber. Wir 
sehen die Geistesschatze Israels mit anderem Auge 
an. W o jene Aberglauben und Schwarmerei sahen, 
sehen wir eine hohe Richtung und erhabenes 
Geistesleben. W o das »Kennerauge> trilgte und 
was mit semer engen Schulweisheit nicht uberein 
stimmte, als vernichtenswerth betrachtete, erken- 
nen wir ein grosses geistiges und naturgemasses 
Bediirfniss, das ebenso Anspruch auf geistiges 
Biirgerrecht hat, wie alle die verschiedenen Sys- 
teme, und den Vorzug, class mit dem Denken 
iiber die Welt und die Natur, ein Herz sich 
vereint, das nach religioser Verehrung diirstet. 
Unsere Vater, als Manner der cliirren Aufklarung 
begannen die neue Culturwendung mit Men
delsohn und seiner Winkel - Aufklarung, wir die 
Manner des Herzens, feiern die geistige Aufers
tehung seit den Tagen des Geistesriesen Balschem, 
dessen grosser Geist Israel erleuchtete, und wo 
jene Spottschriften schrieben (von denen er zwei 
citirt) sehen wir grosse Manner, die im hochsten
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Schatten weilen. Manchen von uns befallt dieser 
hohe Geist, entlockt unseren Herzen Lobeshvmnen 
iiber diese Heiligen, die die geistige Schonneit 
der Chassidim geformt, mil: ihrer Bescheidenheit, 
ihrem feurigen Dienste, ihrer liefen Anschauung, 
so begreifen wir die Vater des Chassidismus, die 
die Welt umspannt und neue Wege der Unster- 
blichkeit gebahnt.

Aber wahrend wir diese Ideen verbreiten, 
fallen Steine auf uns von den Handen der Cha- 
sidim, die in ihrer Zuriickgezogenheit diese An- 
derung nicht wahrgenommen haben u. in ihrer 
Einfalt glauben, dass wir noch immer die Ver- 
mittler der Mendelsohn’schen Aufklarung seien, 
die Ihrer, und ihrer Rebbes spotten.“

In diesem Style geht es noch 20 Druckzei- 
len fort, abcr es ist Schade um die Zeit und 
das Papier.—  Deis Gleichniss vervollstandigt sich 
I'SS "PS heisst es von Esau: Er fiihrt Lockspeise 
im Munde. Aber mit Speck fangt man nur Gim- 
pel. Reb Ginipel antwortet mit Steinen.

Anstandig abgeftihrt hat den Mann Hr. D r  
N. Scharfstein, London in Nr. 28 desselben Blat 
tes, in einem Artikel betitelt: »Sturm im Glase
Wasser» wo er ohne Riicksicht: auf seine abstos- 
sende Busstibung, die Hohlheit seiner verkappten 
Angriffe wurdevoll dargelegt hat.

Wir konnen uns zu solchen Eeinden nur 
gratuliren. Im Pantheon der Entartung von Se- 
miten, ward ihnen bei Gelegenheit der passende 
Platz angewiesen werden.

Ueber eine Organisation der Juden in Galizien 
und Bukowina.

(Schmss).

Hier wollen wir auf einige wunde Puukte in 
iiusercm bffontlichen Lebcn aufmerksam inaclieu, um 
die Nothwendigkeit einer gcmeiusamcn Vertretung zu 
beweiscn.

Scit dem Untcrgange des Gaonats, d. i. seit aclit- 
Jiundert Jabren, war der Rabbinismus der Mittelpunkl 
jedes geistigen Lebens in Israel. Die Rabbiner, durcli 
ibr musterhaftes religiiises und sittliclics Leben Allen 
voranleuclitend, haben immer mit Auiopferung und 
Hingebung sicli emzig und allein dem Stadium des 
Gesetzes und der Verbreitung der Religiositat unter 
dem Yolk gewidmet, durcli die Kraft ihrcs Geiste.s 
und ihre lautere Frommigkcit, scliritten sie in den 
iinsteren Zeiten des Mittelalters dem Volke ,in alien 
seinen Wandorungen voran. Bald die Perlen aus deni 
'Vlecre unserer Rcligionsquellen hervorzieliend, um das 
Volk zu belehrcn, und es in seiner Trtibsal und driick- 
endsten Notli zu trosten, bald erhoben sie ihre ma'hn- 
ende Stiinme, um das Yolk vor Sittenverdci bni ss und 
Irreligiositat zu warncn. Und stets waren die Bemiihnn- 
gen der Rabbiner von guten F.rfolge begleitet, was 
■sowohl zum Rulimc der Lelirer wie der die Lehrc Em- 
pfangenden diente.

Und nun, wclcher Vcrfall ihrcs Anseliens und 
Besclirankung ihrer Thatigkeitsphare im unserem Zeit- 
alter! Es ist niclil jctzt mcinc Aufgabe alle die weit-

verzweigten Ursachen des Niederganges des Rabbinis
mus aufzuzalilen. Eines jedoch will icli liervorlicben. 
weil es geradezn fortwalirend peinliclies Aufsehen er- 
regt, und fiir Jedermann als beeintrachtigend fur die 
Stcllung der Rabbiiier leichthin erkennbar ist.

Trotz des Verbotes des Gesetzes (Ghosclien 
Mischpot c. 8), werden in vielen Gemeinden nur solche 
Rabbiner angcstcllt, die ihre Stellen durcli Geld und 
zwar verhaltnissmassig vicl Geld erkaufen miissen. Ziu 
Steuer der Wahrlieit und zu Eliren unserer grosseren 
Gemeinden sei es gesagf. dass diesei Untug nur in den 
kleinoren odcr sogar allerkleiusten Gemeinden betrie- 
bcn wird. Ei wirkt aber doch sehr verderblich auf 
unsere offentliche Angelegcnheiten. Bei den jnngen 
Leuten, welclie in den kleinen Gemeinden um die Stellen 
werben und aucli aiigenommcn werden, die dock die 
zukuiiftigc religiose Intelligcnz repriisentiren sollen. 
hat der Wettstrcit um die Palme der Geistigen Ueberlc- 
genheit aufgehort, einziges Ziel Sires Strebens zu scin. 
Der junge Candidat und zukiinftige Lelirer in Israel 
ist gezwungen, vorerst Geld, viel Geld ziisanimenzu- 
bringen, um auch nui eine kargliche Rabbinerstclle zn 
bekommen. Der armere gelehrte Tlieil siecht leider 
hoffnungslos dahin, vermelirt furchtbar das Gelelirten- 
Prole,tariff, odcr muss sich aus Noth vom Studium des- 
Gesetzes ab und piofanen Beschaftigungen zuwenden. 
So welket manclics ,]unge Reis hin, das in bcsseren \ er- 
lialtnissen zuin machtigen Baunie emporwachsen wiirde,. 
an dessen Friichten die kiinftige Generation sich gelabt 
und gestarkt liatte. Eine organisirte, legale Vertretung 
der Gemeinden ware bevufen, alles aufzubieten und 
dahin zu wirken, dass dieser Missbrauch bei Ernenn- 
ungen von Rabbinern ill den Gemeinden vcrschwindeii 
moge.

„Jacob sagte seinen Sohncn, warum sullet ilir- 
„euch hervortliun (Genesis 42) d. h. Jacob erinalinte 
„seine Kinder sich nicht im Ueberfluss lebend vor 
,.den Volkern zu zeigen, denn sonst werden sie nur 
„Neid und Hass auf sich laden1' (Taanith X1).

Leider ist aber in unserer Zeit ein bedeutender 
Tlieil unseres Volkes dem Luxus in Klcidung und 
Wolinung sehr ergeben. Icli spreche nicht von den diinn 
gesaeten Wohlhabenden unseres Yolkes, deren Flott- 
heit im Geldausgeben noch manclicn Vortheil hat. Diese 
Gier aber, ail thcueren Kleidern und Schnmckstiicken 
cinander zu iibcrbieten, libersteigt grosstentheils die 
Vermogensverhaltnisse unserer meisten Glaubcnsge- 
nossen. Solche Lebensweise ist nur geeignet bei unse- 
rcn Feinden den Glauben zu erwecken, dass die meisten 
Juden Krdsusse sind, wahrend in der That, der aller- 
grosste Theil dieser in Samint und Seidc Parauircnden 
in knapper Noth kaum ilir I) as ein fristeu konnen.

Eine gemeinsame Vertretung konnte aucli lner 
ihre Stimme eJjicben.’erfoliflcicli uiul heilbriugend wirken. 
dem Volke die ernste Bahn des Lebens zeigen und 
von Neid und Hass bringciiden Luxus- Tiindeleien 
nachdriicklichst abhalten.

LYnd wcr kennt nicht die peinliche Lagc dei 
Eltcrn, die in unserem Zeitalter Kinder zu crzielien 
haben? Hier sehen wir den gcsetztreuen -Tuden, der 
die Gebotc seiner angestanimtcn Religion beobachtet, 
seine ganze Lebensweise unserer uralten Tradi
tion angepasst hat. Er ist und bleibt couservativei 
,)ude in Gesinnnng mid That, und in Beobaclitung der 
Gcbote stclit er fest da. Nun iiberlauft den armen Vater 
ein Schauer, wenn er sich fragt „bin icli vfelleiclit der 
letzte Sprossling meiner Ahnen, der die- jiidisclien Re- 
ligionsgesetzc beobachtet11? Und das Horz briclit, ohnv 
sich Rath zu schaffen. Nur einer gemeinsameu Bera-



tilling, der emsten Manner in Israel, konnte es gclixi- 
geii den richtigcn Weg zn finden, die Jugend anf 
riclitige Isakncn zu lenken, und sie sowol zu tliclitigen 
Buigern als gcsctzestreuen Israeliten lxeraiiznbilden.

Soldier vitalen Fragen die der Losixng lxarren, 
g ilt c js  die Mexxgc mid ich wcxde nock die Gelegenlieit 
ei’greifen darliber ausfiikrliclicr zu sclxreiben. Jetzt 
xnochte icli ml* in allgemeinen Unirissen darlegen, anf 
welche Ait cine Organisation der Jiidexi in Galizien 
nnd Bukowiixa zu denkcn ware. Iclx ketone, Galizien 
End Bukowina, das Zu.^amiiiengekeii mit Genieinden in 
anderen Kronlandcrn der Monarckie, wlirdc fur un- 
scre Interessen nix-fit fordcrlick seiu. Die rcligiosen 
und volklicken Ansckaungen in nnscni und in jenen 
Landein sind leidcr in der Kcuzeit zu weit aiiseinaii- 
dergeheinl gcwordcn, , wie bcrexts ini vorigen Artikcl 
bei Angolegcuhcil der Sonntagsrulic crortcrt wurde. 
Die organisiite Vertretung der Judcn in Galizien und 
Bukowina kaim nieines Fraclitens auf folgende Weise 
gebildet werden. .ledc Gemcinde entsende ikren Rab- 
bmer und cincn rcsp. ciuige Mitglieder vom Laienpnb- 
likum, die mit, Genekniigung der Obrigkeit zu eincx 
allgemeinen Synode zusaiiiiiieiiticten. Die Synode walxlt 
axis ahier Mitte einen standigen Ausscliuss, zur Halfte 
von Rabbinern, zur Halfte vom .Laienpublikunr dem dir 
Aufgabe znfallen wiirde, geeigncte Mitel und Wegi 
zu sudxen, die Rcsoiutionen der Synode in Tkatcn 
umziisctzcn. Der Ausscliuss wil d auf besckranktc Zcit 
go wall It, und kat bei der naclistcn Synode liber seine 
Tkatxgkcit Berickt zu eistatten. Dem Aussckiisse fallt 
die Aufgabe zu, Antragc flir die nacliste Synode vor- 
zubercitcn. Zwcck der Synode ist, nnr liber die allgc- 
mcinen Angclegcnkciteii des Jiidcutkuuis ein waclisaiiies 
Auge zn h abend olme eiiie Ingerenz auf die iuneren 
Verkaltnissc der cinzelneu Gemeinden. Miigc cs gelingen 
den nrnan ijm zu emeuern und den jetzigen Verhalt- 
nisscn angepasst, wicder in’s Lebcn zu rufen.

Krakau, ini Adar 5658.
Ch. L. Horowitz, Rabbiner-ijtellvertrelei

M A I M O N I D E S .
(Fortsetzung).

Bevor wir uns mit der Person des Verfassers 
beschaftigen, wollen wir den 'I ext vornehmen. Der 
Kalonymide schreibt in seiner Vorrede zur Mischna 1. 
Sef. Jezirah Ed. Warschau Pag. 14. Es ist bekannt 
dass die Umhfillung der Nieren voll von Nerven D’3lfj? 
ist, welche besonders gefuhlsreich sind, das Getfihl ge- 
langt zu ihnen vom Gehirne, dem Sitz des obersten 
Willens, auf dem W ege der Nerven babnen niD'Acn 
D’hry msoptn Pag. 25 *|’pa EliO p i ebenso beim Men
schen umhfillt die vier Gehirnsubstanzen in einer Ge- 
hirnkammer eine sehr feine Hulle in welcber das 
Gehirn liegt. Wenn unsere Weisen sagen : 2 Hautl 
hat das Gehirn, dieobere, welche mit der Hirnschale ver- 
bunden ist, die untere am Gehirne, so ist der eigent- 
liche Lebenssitz des Menschen und aller Gehirnkrafte 
in dem feincn Gewande zu suchen, welches das Gehirn 
selbst umgibt. Ebenso findet sich zwischen beiden 
Hirnhafiten ein schr feines Fluidum npn ,33' nnP 
3«a8- welches in einem Mittelzustand zwischen Elfissig- 
ke.it und I .uft steht, und gleichsam den Ihroix der 
Lebenskraft bildet. Yon diesem Centrum erstreeken 
sich vielfache Norvenbahnen DUl i im i; ljSD D’t3tP£i30 
durch welche die Eahigkeit des Geffihles und Bewusst- 
seins in jedes Glied naeh seiner Empfanglichkeit ge- 
schickt wird. -TDK 838 83t£>m t£03n,3 133 rPltP’ D.33 3t£>M
.o n n  m n T u n  p m i  t m n  d i»  kite’ m8 '3  j n i  p  ’l a i n

Und Vvisse dass kein Gefuhl und kein Wille existiren 
kann, ohne diese Nervenpfade. Der erste Pfad zweigt 
sich von der Vorderstirne bis gegenfiber der oberen 
Nase ab, da eine Grube in diesem Knochen ist, durch 
welche der Nerv bis zur Nase geht, die Lebenskraf' 
sendet durch denselben den Genxchsinn in die Nase.

Der Commentar geht rmn zum Ohm erven fiber 
wie aus seinem biblischen Citat miMm irrMn hervorgeht 
es fehlt also eine Zeile aus der Handschrift die der 
Copist fibersprungen hat. Er bringt tfir die Wicntigkeit 
des tiehor-Sinnes ein Talmudcitat: Der Taubstumme ist 
als unzurechnungsfahig zu betrachten. Und ]nu lt£nn 
Pits ’133 p  Wenn Jemand einen Andern taub gemacht 
hat, so muss er seinen ganzen Schatzungswerth (laut 
Sklavenwerth) bezahlen, wahrend lj’jl 'ST l8 pllj 1MSD 
J383 der beigebrachte Verlust des Augenlichtes gerin- 
ger taxirt wird.

Die neueste Wissenschaft constatirt ebenso die 
iiohere Zusammengehorigkeit des Geistes mit dem 
Gehorsinne als mit dem Gesichtssinne. Der Blinde hat 
eher gescharfte Geistesfahigkeiten, wahrend der Taube 
dieselben einbfisst. Der Kalonymide fahrt fort. 3t£>K31 
p8nm vk cttinn n8nn8 |\n osya apSj 3'ru wik ms' 
i&M 8k '3m ’ten pyn 8m ana 'Kn D’j n  p  3’ntn

: n;ti pMOtrn 
W ie der Nerv aus der Oetfnung 

austritt und in das Anfangsgebiet der 
Nase kommt, verteilt er sich in 2 W e 
ge, deren einer in das nschte, der an- 
dere in das linke Auge ffihrt laut 
beilolgender Zeichnung (des Chiasma). 
(Anmerkung: Chiasma nennen es die 

Arzte nach dem Chi des griechischen Alphabets, des- 
sen Form es tragt. Es ist nun keine kleiiie Merkwfir- 
digkeit, dass der Talmud ffir die Salbung des Hohen- 
priesters fiber den Augen das Clii vorschreibt, int l̂ttl 
D’fll’ ’3 |’i33) Wenn nun von dem Seelensitze der Pfad 
zu den Augen dringt, so umgeben die Pfade den 
Saphirstein (Krystalllinse) welcher einem Throne gleicht 
auf dem das Bewusstsein des Sehgeffihls thront, durch wel- 
chen alle Bilder sichtbar werden mit Beihilfe Gner 
Leuchtkratt, durch welche sich dieselben wie in einer 
Wasserquelle reflektiren, 8m nMntn nM Tin’ 3’Dtn ’ "Jil 
n’nn und durch den Nervenpfad vermittelt er das Ge- 
sehene an den oberen Lebenssitz. Daher wird der 
Blinde nicht als unzurechnungsfahig betrachtet, wie 
der Taube, aber er wird als Todter betrachtet MI31D 
na3 3itl*n weil diese obere Lebenskraft ihn verlassen 
hat. Und du musst wissen, dass so wie im Universuili 
jede Bewegung auf das erste Wesen zuruckzufuhrer 
ist, so sind alle Bewegunger iin Menschen im Rapport 
mit der Kraft, die zwischen den beiden Hirnhafiten 
(oben symbolisch Himmel genannt) tlvont. (Anm. Ich 
glaube, dass es merkwfirdig mit den letzten Resultacen 
der inductiven modernen Psychologie stimi t, wel
che den Sitz der hochsten Erkenntnisscentrer, in die 
graue Hirnrinde verlegt, wozu sie auf dem durchaus 
nicht zuverlassigen W ege  der Viv isectiou bei Thi sren 
und den daran geknfipften Schlussfolgerungen gelangte). 
jm  Und wisse, dass das Vorderhirn die feinste Substanz 
hat,, das mittlere grober ist und das Hinterhirn der Ein- 
bildungsk^aft zuneigt. Auch die Nerven die im Hintei-- 
hirn entspringen, sind starker und deashalb geeignet 
die Bewegungen hervorzurufen. (Anm. Ich hore immer 
dass das eine neue Entdeckung {von Bell sein soli). 
Desshalb geht ein zweiter Nervenstrang von dem hin- 
teren Gehirne zu beiden Augen, um sie nach Willen 
zu bewegen ’ntP nion ’mME 3’D3 MV1’ -|3’fi8l

.plfin ’£3 Dy*’3n8 ’33 D’3'?n ■
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Der dritte Nervenstrang entspringt ebendaselbst 
hinter dem zweiten, und pin Theil von ihm geht zur 
Zunge um ihr den Gesehmacksinn zu vermitteln, ein 
anderer Theil ini die Zahne mit dem Gefuhlssinne. 
Und wisse, dass durch das leichte Fluidum in der Zun
ge durch Vermittlung der Feuchtigkeit die verschiede- 
nen Gesc hmacksarten entstehen, denn die Zunge ist ein 
weicher Muskel der den physischen Veranderungen 
zuganglich ist, der IPJinn 133, die Thatigkeit des Ge- 
fuhls hingegen kommt ihr von dem 3 ten Nervenpfa- 
de. (Anm. Ich glaube darauf aufmerksam machen zu 
sollen, dass R. Josef hier zwischen Muskelsinn und 
Nervensinn untcrscheidet, ersterer bildet ein Problem, 
das die neueste Wissenschaft bisher veigeblich zu 
losen bemuht ist. (Nordau, Entartung II 15). Der Ver- 
fasser fahrt fort: Der Gefuhlssinn der Zahne unterschei- 
det die physikalischen Verschiedenheiten der Gegen- 
stande. Der 4 te Nervenstrang entspringt hinter dem 
Jritten, u. theilt dem Gaumen den Gesehmacksinn mit. 
Der 5 te bringt theilweise Gehorsinn zum Ohre, 
theilweise wirkt er an den Bewegungen der Gesichts- 
muskeln mit. Der sechste zvveigt theilweise zur Zunge 
teils zur Kehle ab, erstere mit Geschmackssin, letztere 
mit Tastsinn versorgend, zwuigt zur Schulter ab, zum 
Halse, zur Lultrohre, Lunge, Speiserbhre und Zwerch- 
fell, dem Vorhange der das Heiligthum der Athmungs- 
organe von den Speiseorganen trennt, setzt sich von 
dort an den Magen, dann an die Hiille der Leber 
und Milz und einiger Eingeweide wo er mit einigen 
Theilen des dritten Nervenpaares zusamrnentrifft. Die 
Milz ist ein Organ, das gewisse Absonderungen der 
Speisesafte in sich vorbereitet. Der 7 te Nervenstrang 
entspringt vom Hinterhirn u. geht zu Zunge und 
Schlund um lhnen die Bewegung zu vermitteln. Diese 
7 Pfade vermitteln alle Wahmehmungen der Glieder. 
tlnd wisse dass vom Ruckenmark sich 31 Nervenpaare 
abzweigen ausser dem ersten, der kein Paar bildet 
zusammen 32 Nervenstrange.

Der erste tritt aus dem Halswirbel und steigt um 
den K opf herum. Der zweite aus dem zweiten zur 
Kopfhaut, weicher er Gefuhlssinn gibt, und zu den 
Augenmuskeln D'j'3/3 U'b'iyb und den Gesichts- 
muskeln, denen er Bewegung mitteilt. Der 4. zwischen 
den 3. und 4. W-rbel bis zur Stirne und hoher hinauf. 
Der 5. zwischen 4. und 5. Wirbel, teilweise zur Schei- 
dewand (Zwerchfell ?) teilweise als Bcwegungsnerv des 
Kopfes, theils zur Schulter.. Der 6. zwischen 5. und 6. 
Der 7. zwischen 6. und 7. gehen theils zum Kopfe, 
theils zu Ruckenmark und Zwerchfell. Der 8. zwischen 
7. und 8. Wirbel theils zu Ober- und Unterarm, theils 
zur Schulter. Der 9. zwischen 8. und 9. trifft mit dem 
(i-ten in der Schulter zusammen und bringt den Sinn 
in den Oberarm. Der 6. geht in den Arm als Bewe- 
gungsnerv und theils als Gefuhlsnerv fur die Haut des 
Armes und ein fheil des achtcn, als ( refuhls- una als 
Bewegungsnerv der Schulter. Der 10. zwischen 9. und 
10. geht theils seinen W<>g zwischen den Rippen, 
theils an der Wirbelsaule, theils zur Schulter als Be- 
wegungs und als (Jefuhlsvermittler. Der 11. zwischen 
10. und 11. geht zur Kbrperhaul, gibt ihr das Gefuhl, 
theils tritt er in das Innere des Kbrpcrs, vertheilt. sich 
zwischen den Ripper in die Brust und zur Wirbelsaule 
bis zu seiner Vereinigung mit dem 19-ten, so dass er 
.7 Pfade dure hrnacht. Der 20. ist der letzte der zwi
schen dem 19. und 20. austritt, sich schliesslich in 5 
Pfade theilt, die in das Innere zu den Bauchmuskeln 
treten, theils in die Lenden, um sich mit 3 Nerven- 
strangen die vom Gehirn kommen, zu vereinigen. 2 die 
bn ter diesen drei liegen, gehen in die Schenkel und

von dort in die Fusse. Vom Steissbein gehen drci 
Strange von jeder Seite, die vereint in die Fusse ge
hen uud drei an das Zeugungsglied. Ebenso gibt es 
im Universum 32 Planeten die in fortwahrendem Kreis- 
lauf sind. Pag. 29. Und diese Pfade entspringen aus 
dem verborgenen und verhullten Urgrunde, dess3n 
Wes°nheit kein Geschbpf kennen kann, dessen Sinn 
kein Gedanke begreift, und bei dessen Begriff erinla
den muss. Es besteht eine Grenze zwischen dem Nichts 
und dem Sein, denn unter Nichts versteiien wir das 
LTnbegreifliche (subjectiv), im Sein das theilweise Beg- 
riffene. 3^wT '3 D'OtP ’flit  n,33n3 D-pnt2> 15C' '3  Den 
einzig richtigen Sinn dieses Verses hat das wunder- 
bare Seherauge dieses Weisen erschaut wie kein Exeget 
vor ihm, wenn er abersetzt: W er stimmt die Spharen 
in Musik n3x8e .nrxi naan leisr nypn und wer legt die 
Himmelsharfen zurecht? '3 71331 83; ps>8f3 D'*33’ '83;; 
3"8 jntr niyn- m;’ j;3 Dvn D'p8x mi -|&* m3 von -|-n3 
S&rcian 8a’ fmx naxi ;n3 na8nna nmnna1 n ft ;;

’0
Die Nervenbahnen sind die Leiter des gottli- 

chen lebendigen Geistes in bestimmter Meiodien, 
den 32 Tonstufen welche das Triebwerk der Thora 
bilden, die Frage lautet also: W er ordnet diese Melo- 
dien der Musik. «An der Hand desselben Verfassers 
kann man ubrigens die Harmonie der Spharen schon 
bei Jesaia nachweisert i;y?3S’ nn'Di J-nxn tp3i!? das er so 
iiberseLzt wissen will, wenn er Seite 8, sagt ms;33 nnx'8 
p.S’H wiss< dass die Erde 'Flugel hat, mit denen sie 
sich nach alien 0 Richtungen bevvegt, es sind die H 
Flugel bei Jesaia,' die Morgenrothe erfasst diese Flii- 
gel der Erde auf Befehl des Schopters. als Erklarung 
der Frage: Hast Du Jemals dem Morgen geboten 
weisst Du den Ursprung der Dammerung.s Er ftihrt 
aber auch gleichzeitig das Wesen der Musik auf die 
Harmonie der Zahlen und der Nervenbahnen zurtiok, 
das Tiefste was Leibnitz und die Neuesten dariiber 
geahnt. Indem er auf dieses Them a Seite 62 zuriick- 
kommt, lasst er uns, trotz seiner Anonymitat, einen 
Blick in sein Verhaltniss zu Maimomdes thun. Pag. 60. 
Abschnitt 1. Mischna 10. nn 8e> nrmx z" ’3 18 iX3n; n;m 
Du hast die Erklarung, dass es geistige Buchstaben 
gibt, die heilig sind, desshalb heisst das Hebraische 
ampn pa*8 die heilige Sprache, im Gegensatz zu den 
anderen, weil sie der Quelle der Heiligkeit entslammt. 
Doch sollst Du keinen Anstoss daran nehmen, wenn 
sich Weise finden, die als Ursache angegeben haben, 
dass es die heilige Sprache heisst, weil die Genitalien 
m derselben keine Benennung haben (More Nebuchim 
den er aber riicht nennt) doch ist diese Behauptung 
keineswegs sprachlich begriandet. Wenn dagegen die 
Faseler die Faselei aufgestellt haben, dass die Erht- 
bung des Gemiithes zur Poesie, prophetischer Geist 
genannt werde, D';ix;3 Dp vm 8''’ a'Gn n*8 pvySl V'n 
l'nniQ 83pc* ,aL’ D';3ir; n*pi£ 'tyfla vi3T 73 djcn imsD 
p;;n '3173 mBwfri '3Ti3 msvv nvm«n nr 8jii ns 8n n£D 
T’a>n 8ipa Rssvi d'c;d; nna’ ■’£8 nmn ’aye me inn 
bchute, als ob etwa Maimonides im En Tern teste n da- 
rauf angespielt hatte, wer ist ihm denn unter den 
Gaonim zu vergleichen. Abe- alle seine Behauptungen 
die er angedeutet hat, sind klar fur den, der Gelegen- 
heit gehabt hat, seine wirklichen Ansichten mundlich 
von ihm zu horen. Demgemass entstehen die Buchsta
ben in den Nervenbahnen mit melodischer Entwicklung, 
das ist das Geheimniss der Noten der Thora "ayK 
mm weil sie ein und ausgehen mit Musiktonen. Da- 
mit kannst Du begreifen, was man unter D’l'pn n n ' 
Prophetengeist, versteht, der auf dem W ege der Me- 
lodie iiber die Propheten kommt, wie es heisst nnyi
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jjJC ’fj inp Bringet mir einen Banger, weil dieser Geist 
aus der obersten Willensphare durch die lange Ner- 
venbahn (Sympathicus) ? zum aestetischen Gefiihl he- 
rabgelangt, Schonheitssinn und Geist mi genannt 
wird. Diese Buchstaben sind die Kervenbahnen 
selbst. Der Mensch als (Bild des Schopterwillens) ver- 
sin.ibildlicht in seinem inneren Bau die Schopfung in 
welcher Mineralreich. Pflanzenreich, Thierreich und 
Mensch und das ganze Univ'ersum aus der ersten Ur- 
sache, sammt Willenssphare und Weisheitssphare aus 
diesem Geiste hervorgegangen sind, der auf der Bahn 
zwischen Willen und .Schonheit sich entwickelt hat».

Es geht aus dem Obigen hervor, dass der Ver- 
fasser Maimonides personlich gekannt und von ihm 
die Behandlung der Anatomie erlernt hat, die im Mit- 
telalter gewiss ihres Gleichen nicht hatte. Er muss 
auch vor dem Streite geschrieben haben, der 30 Jahre 
nach" Ableben Maimonidis die ganze judische Welt in 
Brand setzte, sonst hatte er das Obige nicht schreiben 
konnen, wenigstens nictit so leidenschaftslos und er der 
Kabbalist anf Seiten Maimonides, ohne sich der gross- 
ten Anfeindung im eigenen Eager auszusctzen. Aber 
wir haben directe Beweisc dafi'ir, und wollen zuvor- 
derst noch Einiges von diesem grossen Weisen mittei- 
len, was den grossen I orschern mit Respekt zu 
sagen — ebenso entgangen ist, wie die Person und 
die Schritt dieses Mannes iiberhaupt, obwol sie sie un- 
zahlige Male in H^lnden gehabt haben, woruber spater.

Dieser Weise wollte eine Neuerung einfuhren, die 
jedoch, wie sein ganzes wissenschaftliches Streben,'nicht 
zum Durchbruche kommen konnte, in einer Zeit, wo 
die judischen Weisen unter den Henkershanden der 
arischen Kannibalen ihren edlen Geist aushauchten. 
Er wollte das Dekadensystem in das judische Schrifl- 
wesen einfuhren, anstatt der schwerfalligen Schreibart 
wo mail fur 5995 n"Ypnnn schreiben muss. So finden 
wir in dem Abschnitt II Mischne 5 die Rechnung 
3"Xin aj&VS D"“ip 144 mal 22 betragen j"Mn.
Ich habe mich lange Zeit gefreut, der Erste gewesen 
zu sein, der diese Hieroglyphe entziffert hat, bis ich 
in dem von Goldmann-Warschau gedruckten Sefer 
Jezira die Eussnote gefunden habe : X"1J1G Sxtt‘3 ni l i l
3 1 (is pjrs’x nvmw Dins m  sMiip ruron Kn’pS b"\
daesaberim  Hebraischen keinen Buchstaben gibt, der 
dem Nullzeichen enstpricht, so entsteht die Frage, wo- 
her die Null nehmen?

Nun finden wir in Abschnitt 4 Mischna 12, dass 
n"D1D i'ilSt i"3D, die Fussnote beruft sich zwar auf
die obige Stelle JMn findet aber keine Frklarung fur 
den Buchstaben D. Es heisst natiirlich 720 mal 7 ist 
5040. Der Kalonymide hat also das D des hebraischen 
Alphabets als 0 benutzt, und da besteht ein merk- 
wurdig tiefer, nahezu mystischer Zusammenhang mit 
dem Sefer Jezira und mit dem altesten Zalilensystem 
iiberhaupt. Die neuesten Eorschungen haben ergeben, 
dass im altesten, babylonischen Zahiensystem die Zahl 
60 in derselben Stellung als Schlusszahl des Dekaden- 
systems gebraucht wurde, wie Av Zahl 100. Beiden 
musste daher die Null der 10 zu Grunde liegen.

Nun ist es ein Irrthum oder .vielmehr eine Ten- 
denzliige, wenn man lehrt, dass die europaeischen Zif- 
fern, die vor etwa 600 Jahren, zur Zeit des Kalonymi- 
den das erste Mal nach Europa kamen, indischer oder 
wenigstens arabischer Erfindung sind. Sie sind ganz 
einfach die Buchstaben des althebraischen Alphabets, 
die seit Erfindung des Alphabets durch die Urhebraer 
gleichzeitig als Zahlen benutzt wurden. Das ist un- 
widerlcglich aus dem griechischen, dem ersten jeuropa- 
ischen Alphabet bewiesen, das nicht nur die hebraischen

Buchstabennamen unversehrt behalten hat, sondern 
trotz mancher Aenderungen der Reihenfolge und 
trotz mancher Eliminirung von Buchstaben, wie des 
koppa, in den altgriechischen Zahlen die Reihenfolge 
des hebraischen Alphabets und auch das Koppa als 
1.00 beibehalten hat. 1, 2, 3, 5, 8, 9, sind sogar noch 
die unveranderten altsemitischen Buchstaben. Dass die 
Inder ihre Cultur von der altesten Cultur-Statte dem 
Vaterlande Abraham’s am Euffat entlehnt haben, wird 
heute nicht mehr bestritten. Der Name Ziffer bedeutet 
nun eigentlich die Null, m£D, soil eigentlich (typher 
geRsen werden, der Araber und Spaniolische Jude 
verwechselt aber mit Vorliebe die hebraischen Z. u. S. 
Er sagt Ssadik fur p’Ti, Zukka fiir n3lD. Siffa heisst 
Kreis, das Zeichen D im 'Hlti'N 3n3. Wenn nun auch 
das Althebraische kein Kreiszeichen fiir den Buchsta
ben -pD hat, so konnte derselbe doch als Bezeichnung 
der Null gebraucht verden, weil er den Anfangsbuch- 
staben des Wortes niSD bildet. Die Wurzel 1SD im 
hebraischen bedeutet Kreis, Rundung, Rolle. Davon 
heisst das Buch, als Rolle, welches erst seit den Zeiten 
der Konige unter dem Namen vorkommt, in
Thora, Josua, Richter, und Samuel ausschliesslich 1£D 
was ganz dasselbe bedeutet. A uf den altesten Sculp- 
turen hat man in der Neuzeit Schriftrollen abgebildet 
gefunden, so alt wie die Thontafeln. Ebenso heisst 
i£C die Grenze, i£CE die Zahl, als I orm des Gedan- 
lcenkreises der eine g e w i s s e  A n z a h l  umschlRst, 
zu einem Ganzen vereinigt, und davon USD die Er- 
zahlung, gerade so wie im Deutschen von Zahl, wo- 
bei schliesslich der Gedanke und die Spracha unbewusst 
ebenso auf das Zahiensystem zuriickgefuhrt wird, 
wie die Harmonie der Musik bei Leibnitz nach uralten 
judischen Vorbildern. Da stehen wir aber mitten in dem 
Grundsystem des n i'if i£D das auf 10 Nullzahlen auf- 
gebaut ist, denn Null ist die wortliche Uebersetzung 
von ein Mittelding zwischen Pti dem negativen
unbegrifilichen u. nc, dem »Was» dem Ding an sich, das 
nicht begriffen wird (Kant). Aristoteles hac weder ,das 
Zahiensystem Abrahams, noch den Begriff der Null ge
kannt, weder den Begriff des Unendlichen noch den 
Begrhf des Anfangs uberhaupt, deshalb steht seine 
heidnische Anschauung von der Unveranderlichkeit 
der Welt nach ruckwarts, im directen Gegensatz zu 
ltt‘B rrnn die auf n'a'tiia, den Anfang der Welt basirt 
ist, doch kehren wir zu unserem Thema zuruck.

(Fortsetznng folgt)

r v m b -R
Archaologische Studien.

I. Sfune tmune Chaul.
Im Sande verborgene Schdtyc.

(Fortsetzung).
Um die erstaunlichen Ergebnisse der babylo- 

nisch— assyrischen Ausgrabungen in’s hellste Licht 
zu setzen, ist eine systematische Behandlung der 
Schrift und Sprache und der Geschichte ihrer 
Entzifferung zwar unumganglich nothwendig, 
wir wollen dieselbe jedoch heute iiberspringen, 
um Angesichts des Purirn-Festes auf die Bezie- 
hungen derselben zu Megillas-Ester zu kommen. 
Dieses Buch, eine Perle von unvergleichlicher 
Schonheit in dem unschatzbaren Diadem der 
24 heiligen Bucher, ist wie alle Geistesschatze 
des fudenthums, von der Zerstorungssucht
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vandahscher Feinde nicht verschont geblieben. 
Das zu Neige gehende Jahrhundert, welches, 
wie Mcritz Hess, 1 „Rom und Jerusalem", scharf- 
sichtig bemerkt, die Epoche der grossten Gefahren 
bezeichnet, die das Judenthum seit seinem Be^tande 
zu iiberwinden hatte, zeigt dem Beubachter eine 
ganz neue Taktik des Angriffes, deren erstem 
Ansturm die occidentalen Juden erlegen sind 
Selbst im heidnischen Rom war die, mit einem 
Gefiihle der Ehrfurcht gemischte Scheu vor dem 
iiberlegenen Geiste der Prophetie eine so grosse, 
dass auch Tacitus sich auf die jiidischen Bucher 
beruft, welche die Weltherrschaft der Romer bis 
ans Ende der Tage prophezeiet hatten, was die 
verstockten Juden auf sich bezogen. Der schmu- 
tzige Anion steht als Vorlaufer der modernen 
Kritik ganz vereinzelt da, und es mussten sieb- 
zehn Jahrhunderte vergehen, bis seiner wiirdige 
Nachfolger ihm zur Auferstehung verhalfen. 
Das Mittelalter schlug den Weg, den ihm Taci
tus gewiesen hatte ein, es erkannte die Gottlich- 
keit der heiligen Schrift an, suchte dieselbe in 
seinen Dienst zu stellen und ihre Bekenner zu 
vernichten, wobei freilich nur zu hauiig auch die 
heiligen Rollen im Feuer aufgingen. Aber der 
lebendige Geist des Judenthums war starker als 
Feuer und Schwert. Erst die Neuzeit verfiel 
auf die 1 aktik die der Talmud vorausgesagt hat : 

den Schutzgeist des Judenthums anzu- 
greifen. Die listige Poliak des alten Fritz im 
Vereine mit Voltaire uud Mendelsohn hielt sich 
an die Parabel von der Sonne, die dem Wande
rer durch liebevolle Warme den Mantel entreisst, 
den der rasende Sturm ihm nicht rauben kann. 
Die antisemitische Bibelkricik, so lange sie in 
arischen Handen war, wegen ihrer Dummheit 
und Unwissenheit ein Gegenstand des jiidischen 
Spottes— ,war dazu ausersehen, ohne Feuer und 
Schwert, vereint mit den Lockungen des Mate 
rialismus und indem man die Juden zum Kampfe 
gegen alle positiven Religionen als willkommene 
VorkLi mpfer begriisste, die Judenfrage zu losen. 
Man loste damit auch das Problem, den Pelz zu 
waschen, ohne ihn nass zu machen.

Im Mittelalter bedurfte es abtriinniger Tauf- 
linge, welche den Juden die Auslegung der Schrift 
im christllchen Sinne mundgerecht machen sollten. 
Die Neuen erkannten dies als verfehlte Takiik 
und liessen die Feinde des Judenthums trocken, 
ungetaufte Prediger iibernahmen es, den Massen- 
abfall vorzubereiten, und jene bis zu hellem 
Wahnsinne gesteigerte Wissenschaft, sit venia 
verbo, Bibelkritik genannt, einzufiihren. Das Buch 
Ester hatte schon langst den Hass der gntisemi- 
ten auf sich gezogen. Es war das spezifisch 
"iudische* Buch, da es von den Juden im Go- 
lus, und nicht mehr von Israeliten, sondern bios 
von leibhaftigen »Jehudim> spricht.

Der Talmud nennt Nachkommen Hamans

welche zum Judenthum iibergetreten, uud Gesetzes- 
lehrer geworden waren. Aber derselbe Talmud 
sagt, dass die Proselyten ein Uebel fur Israel seien, 
weil sich nach Generationen immer wieder ein 
Ruckfall geltend mache. W ir erkennen heutzuta- 
ge in so manchem modernen Kritiker den Nach
kommen des Parschandosso (wortlich Bibelexeget) 
u. an seiner Geistesarmuth und Thorheit die Ver- 
wandtschaft mit Dalfon una Wajsoso. .Wir wol- 
len uns bei den abgeschmackten, hirnverbrannten 
Hypothesen. dieser Herren iiber das Buch Ester 
nicht aufhalten, da die Aufwarmung dieses abge- 
standenen Kohles fur denjenigen der sie kennt- 
iiberflussig ist, und wer sie nicht kennt, nichts 
dabei verliert.

c r o n s  \T1 Es war in den Tagen des-
Achaschwerosch. Uber die Person dieses Konigs 
herrschten seit den altesten Zeiten Zwi dfel und 
divergirende Ansichten. Josephus und Targum 
Scheni ’dentificiren ihn mit Artaxerxes.

Aus den Inschriften von Behistun, Nakshe- 
Rustem und Persepolis ist seine Idenutat mit 
Xerxes festgestellt und durch die Entdeckung 
seines Palastes und Blosslegung desselben unter: 
mehr als zweitausendjahrigem Schutte zur Gewiss- 
heit erhoben. Eine der Riesensaulen dieses Pa
lastes ist im Pariser Louvre aufgestellt, hat sie 
vielleicht den Geist Hamans daselbst zu neuem 
Leben erwecken helfen ?

Schon n der Schreibart dieses Namens in 
der Megilla hat Oppert (Revue des Etudes Jui- 
ves, Tome 28 p. 33) das merkwiirdige Moment 
gefunden, dass sie die alteste und correcteste 
Schreibart, dieses selbst m den heimischen In
schriften vielfach corrumpirten Namens ist. Unter 
den drei Namen die Grotefend 1802 entziffertv 
war der eine wie bereits erwahnt Kh-sh-a-r-s-a. 
Die richtige Aussprache wurde erst 45 Jahre 
spater festgestellt. Khasyarsa, ausgesprochen wie 
Xayarsa ein rauher persischer Kehllaut von so 
eigenthiimlicher Natur, dass ihn weder die tura- 
nischen Meder, am allerwenigsten aber die alles 
radebrechenden Griechen aussprechen, geschweige 
denn richtig nachschreiben konnten, Die letzteren 
verstiimmelten ihn noch dazu durch die unnothi- 
ge Wiedernolung des X  in der zweiten Sylbe. 
Die Meder schrieben Iksersa, die semitiscnen 
Uebersetzer in den Inschriften: Khisiyarsa, Khi 
siarsa, Khisiyarsu, (man muss beachten dass das 
Kh eine unvollkommene Wiedergabe unseres n 
Ches ist das wiederum Franzosen und Romanen 
iiberhaupt kaum nachspreohen konnen. Es pra- 
sentirte sich, aus den abweichenden Vokalein- 
schiebseln zu urteilen, die persische Inschritt den 
Semiten in den Consonanten aafefn, richtige 
Lesart Khsayarsa, anstatt welcher sich in officiellen 
koniglichen Kundgebungen die Lesarten Kharsi- 
arsi, 5ksivarsu, Akhsiarsu und Akkisarsu finden. 
Anstatt Akhsiars haben die Syrer Ahasyeros.
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Man ware daher versucht zu glauben, dass da:; i 
des hebraischen BnnwiK ein dem hebraischen Ohre 
angepasstes Einschiebsel sei. Merkwiirdiger Weise 
findet sich dasselbe gerade in der altesten Jn- 
schrift von Sippara (Sepharvaim) drei Monate 
nach seiner Thronbesteigung, datirt vom 7. l'ebet, 
geschrieben Aksuvarsi.c~>

Das war also die alteste und richtigste Les- 
art. Einen Monat spater hatte der semitische 
Schreiber schon Miihe, den richtigen Laut wie- 
derzugeben und schreibt am 22 Schewat Akki- 
sarsu, am 27 Schewat, fiinf Tage spater, wieder- 
um Akhsiwarsu. Im Adar wieder eine Inschrift 
von Sahira mit Aksiyarsu, welche von 5 Kor 
Getreide spricht, die eine Frau Namens Artin, 
Am me (museniqtu) der Itaksak, der Tochter des 
Konigs, an Kurundu und Sapa- Kalbi geliefert 
hatte. Vom 1 Tamus des 4 ten Regierungsjahres, 
Lieferungsauftrag von /iegeln, beordert durch 
Kibi-Bel, Sohn des Persers Mardiniya, wo der 
Kbnigsname schon Akkasiarsigeschrieben erscheint. 
Um so bezeichnender ist es, dass das hebraische 
Buch aus diesem Chaos von Schreibarten, die 
alteste und entsprechendste gewahlt hat.

Ein merkwiirdiges Licht wirtt die Entdeckung 
cler altpersischen Sprache, welche seit dem Stur- 
ze des Achamenidenreiches durch Alexander den 
Grossen wie vom Erdboden verschwunden ist, auf 
das Buch Esther. Da sind sammtliche Eigenna- 
men und Fremdworter, von deren Abstammung 
man bisher kaum < ine Ahnung hatte, erklart. 
Eben so iiberraschend ist die treue Schilderung 
der Verhaltnisse des Achamenidenhofes, dessen 
Herrlichkeit selbst dem republikanischen Philo- 
sophen Plato als „Hof des Sonnenkonigs" als das 
Grossartigste vorkam, das die menschh'che Gesell- 
schaft hervorbringen konne. Die 127 Froviazen 
entsprechen der Anzahl der verscliiedenen Vol- 
kerschaften, welche in den Inschriften als unter 
persischem Scepter stehend, aufgezahlt sind. Die 
crams finden sich n den Texten des Darius als 
frathama, Chefs. Wtfl dort Vahisti heisst die Prach- 
tige. Dem 11 m  'tfTT1 entspricht dort das datan 
uta daina. Die 7 Kammerer C’D'ID tragen altper- 
sische IS! amen :

pmD Vahumana, wobei zu bemerken ist, dass 
die assyrische Schrift keineri Unterschicd zwischen 
M und V feststellt, so dass man anstatt Madai 
und Daryavus ebenso gut Vadai und Daryamus 
lesen kann. (Vgl. in Nr. 1 die erste Reihe der 
Inschrift). Die Megilla setzt also nier erst den 
richtieen Laut fest. Mahumana heisst der Gross-o
miithige. Mah kommt uberhaupt vielfach als 
»grosc vor in den japhetischen Sprachen, Makros 
im griechischen, magnus lateinisch, mag im irani 
sehen. Kfia dort Barita der Gliickliche. rtiiain dort 
Uvarbava, Sonnenglanz, im Genitiv Uvarbauna, 
ausgesprochen Chvarbauna, was Oppert (das. S. 
37) aus dem altpersischen Uvarazmya beweist,

das die Griechen Chorasmia, die Perser Chvarizm 
schreiben. Ebenso Uvakhsatara, bei den Griechen 
Kyaxares, aus Uvaspa — ' Choaspes. Das Uva 
wurJe also mit einem starken Kehllaut gesprochen, * 
wie da  ̂ n bei den orientalischen Juden. dort 
Bagita der Gottliche (Bog). dort Abagita
Untcrrichter, Instructeur. “int dort Satar, Sieger. 
Djre Kadcaga Geier. Als Eigenname mx bei njjn.

Die 7 '33 dort Uruthanha. SfciJMbj, dort
Karsana =  Todter Cmtsn Tw. —  in‘w* Saitar Be- 
fehlshaber. Nnmx Admata, der Unbezahmte. Tar- 
schisch, Darsis oder Dadarsis, Name eines Ge
nerals des Darius, did dort Marca. njdid Marithna, 
Gedachtnissmensch. pica Vimuchna, der Befreite. 
Dagegen sind die Namen der Eunuchen, welche 
die Frauen hiiten, 'in und nicht altpersisch
weil zu diesem Berufe durch die grausame Ver- 
stummelung keine freien Perser, sondern Gefan- 
gene fremder, uns unbekannter Volker verwendet 
werden mussten, an denen die Castration in der 
Jugend vorgenommen wurde.

Xerxes regierte nach dem ptolemaischen 
Canon von 4 8 5 — 465. Nachdem Xerxes das 
aufstandische Agypten geziichtigt hatte, gab er 
im 3. Jahre seiner Regierung das grosse Fest, 
bei welchem er alle seine Grossen versammelte, 
um den Zug gegen die Griechen vorzubereiten. 
Zwei Jahre dauerten die Vorbereitungen 482, 481. 
Im Fruhjahr 481 Zug nach Griechenland, Schiacht 
bei Thermopylae, im Semptember Niederlage bei 
Salamis, am 2. October 481, Tag der Sonnen- 
finsterniss ist Xerxes wieder in Asien, iiberwintert 
in Sardes. Sommer 479 ist er wieder in Schuschan, 
im 7. Jahre seiner Regierung. Sein Regisrungs- 
antritt fallt in den Herbst 485. Nach chaldaeo 
persischem Gebrauche beginnt das officielle Re- 
gierungsjahr mit dem nachstfolgenden Nissan. 
Die vorhergehenden Monate werden mit dem Aus- 
druck „Regierungsanfang“ bezeichnet. Nisan 484  
beginnt somit das erste Jahr, Nisan 478 das 7. 
im ®  desselben Jahres wird Hadassah Kbnigin, 
die den persischen Namen ((’tara, Stern annimmt, 
im Talmud inriDN clieselbe Ableitung.

Die Uberlieferung berichtet von cler Grau- 
samkeit der Konigin welche kleine Kinder
tOten Hess um sich in deren Blut zu baden (wie die 
ungarische Grafin Marie Nadasdj im vongen 
Jahrhundert dies als Schonheitsmittel gebrauchte). 
Merkwlirdigerweise erzahlt die .persische Geschich- 
te von einer ersten Gemahlin des Xerxes, Amaij- 
tris Zauberin, welche zu Ehre des Hollengottes 
vierzig Kinder lebendig begraben liess.

pn altpersisch Hamana heisst »der Geehrte«. 
xmon HaumKlatta, Geschopf des Gotzen Hauma. 
Der Name kommt als Zeuge be" einem Akte des 
Artaxerxes vor. dT Saris die »Goldene«. yin Ha- 
tak, Hataka »der Gute«. Die Namen der 10 
Sohne Hamans:

altpersisch Prasnadata. Darpava,
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Genit, Darpauna der Stolze. (nt« tor). Kna'jfK Aq- 
patha, Soldat, persisch Sipah, davon das indische 
Sepoy, smis Puruvata der Alte. Adalia,
auch Adardya der Muthige. KnTHK Aryadata, Ge- 
schopf des Herrn. xntrans altpers. und Zend Pa 
ramaista, der den ersten Rang einnimmt. 'DDN A- 
riĉ aya, Schatten eines Ariers. Knw Vahyazdata, 
Geschopf des Machtigen (des Gotzen Ormuzd).

Ebenso, sagt Oppert daselbst, gehoren sammt- 
liche Fremdworter strengstens der Achameniden- 
epoche an, und kommen ni ; mehr im Parsischen 
dernachfolgenden Dynastien noch im Neupersischen 
vor. pTi m  data und daina, Gesetz und Lehre. 
D’sm s frathama, die Ersten. pans patithanhana, 
das th immer wie den englischen Zischlaut th 
ausgesprochen. Bei Esra pans ebenfalls im altper- 
slchen dafiir parithanhana. CJSntrnK Chatrapava- 
na, woraus die Griechen Satrapes machten. 
D'iViBTiK achsatara, Maulthiere. Purim, Pur, altper- 
sisch Pura, Wurfel, dessen Form wir spater ken- 
nen lernen werden. W;,s wie bei SOiJl und 
altpersisch patijama, neupersisch peygam, das 
Wort, aans bei Daniel palibaga Portion, pniM bef 
Esra nistavan Befehl, neupersisch nishan.

Oppert kdmmt nun zur Beantwortung der 
Frage, warum die ausserjiidischen Geschichts- 
schreiber die Begebenheit nicht erwahnen, und 
erklart dies sehr einfach, dass wrir aus der Re- 
gierungszeit des Xerxes nach den griechischen 
Kriegen iiberhaupt keine Berichte haben. Wir

Dieser Palast, das Memnonium der griechischen 
Geschichtsschreiber, hat keine Mmliohkeit mit den Pa- 
lasten"der Assyrer die in Kujundsrhuk, Nimrod, Klior- 
sabad zu Tage gefordert worde.n sind, aber auch die 
Palaste der Perserkonige in Persepolis, Pasargada, Fi- 
rouz Abad, Hatra, Ktesiphon, Eivan-Kernha, sind ganz 
verschieden von diesem gruppirt. Um so iiberraschen-

wissen nur,. dass Xerxes um 465 nebst seinem 
Sohne Darius von seinem Vertrauten, Artaban, 
getodtet wurde, und dass sein noch sehr junger 
.">ohn Artaxerxes den Morder seines Vaters und 
Bruders todtete. Auch gibt es kein altes Ge- 
schichtswerk das die Persergeschichte behandelt. 
Wir besitzen von der untergangenen reiehen Li- 
teratur nur Plutarch’s Leben des Artaxerxes Mne- 
mon. Die persische Geschichte, welche Ktesias 
und Knidos aus den Dial "HE ’ite1 aBvi DEI den 
persischen Annalen verfassten, ist verloren, ebenso 
wie die von Dinon von Rhodes, Denis u. Aristi
des von Milet, Charon von Lampsacus, Agathar- 
chides von ' amos, Baton von Sinope, Chrysermos, 
Ktesiphon, Pharnucus von Nisibis und ancle- 
ren. Ebenso sind die allgemeinen Weltgeschich- 
ten, in denen auch der persischen Raum gegeben 
war, verloren gegangen, Thoopompos, Duris, Ni
kolaus von Damascus, fur welche uns die Inschriften 
erst in neuester Zeit Entschadigung bieten. Aber 
bei Xerxes lassen uns auch die Inschnften im 
Stiche, am nicht weiter als bis in das 9-te Re- 
gierungsjahr dieses Konigs gefunden sind.

Weit interessanter als diese philologischen Entde- 
ckungen ist - jedoch die Auffindung des Palastes des 
rniB'nK iiber welche der franzusische Ingenieur 
en chef des ponts et chausset; M. Dieulatoy geschrie- 
ben hat. Revue d’ E. Juives Tom X V I. 265. Wir las
sen hier den Grundriss des Palastes folgen, wie ihn 
die Ausgra jungen zu Tage gefordert haben.

der wirkt die Schilderung der Megillah, welche die 
kleinsten Details der Anlage so getreu wiedergibt, dass 
der Franzose bewundernd ausruft: Jamais plan d’edifice 
ne fut decrit avec plus de clarte. Es ist niemals der 
Plan eines Gebaudes mit grosserer Klarheit beschrie- 
ben worden. Die Konigin verlasst das fP3 Ande-
roun (im Talmud Niinat) Maison des femmes, durch



das Thor welches in den Biroun, Maison du Roi 
"pfM j"T 3  fuhrt und befindet sich gegeniiber dem 
jTD’JSn n'3 Tin Cour interieure de la Maison du
Roi, in deren Hintergrund der Konig auf dem Throne 
sitzt. Hama.i dagegen, der zur Audienz kommen will, 
wartet im ausseren Vorhofe niivnn jS'on n’3 Tin weil 
er, der in der Stadt wohnt, vermoge seines Ansehens 
wohl durch qten ~\yW Porte fortifiee de la Maison du 
Roi eingelassen wird, aber in Cour exterieure stehen 
bleiben muss, welche als Place d’ armes, Exerzierplatz 
zwischen dem tester 1 Hauptthore, der koniglichen
Wohnung, und dem Apadana ]iT3 liegt. Dieser frra
wird niemals erwahnt, wo es sich um das Haus des 
Konigs handelt. Erst bei den Gastmalem, die Esther in 
ihren eigenen Gemacherr veranstaltet, ist die Rede 
vom JiTE und seinem Garten. Der Konig erhebt sich 
vom Gelage in seinem Zorne und geht in den Garten 
des Bitan, und kehrt aus demselben in das p*n iTE zu-
ruck. Wir sehen auf dem Plane die Pforte, welche aus
dem Anderoun, der Wohnung Esthers direct in den 
Garten des fiTE fuhrt. Wenn wir aus der Megillab, 
sagt er, den Plan des Palastes construiren sollen, so 
stimmt er vollstandig mit dem iiberein, den uns die 
Ausgrabung zeigt. Die Scene, wie der Konig, auf sei
nem Throne sitzend, sein langes goldenes Soepterrohr 
als Zeichen der Gnade, seiner Favoritin reicht, fmdet 
sich als Bild auf den Mauern der Palaste von Perse- 
polis. Thron und Scepter waren die ausschliesslichen 
Privilegien des Perserkdnigs, alle sonstigen Insignien 
selbst Krone und medisches Kleid trugen die beson- 
ders ausgezeichneten Wiirdentrager der Konige. Das 
moblD anab Holkleid, nennen die Perser Chalat und be- 
zeichnen die Verleihung desselben an einen auszuzeich- 
nenden Giinstling: Chalatra pouschid. Er hat den Cha
lat angelpgt. Ein derartiges mm nban mobD Jt'iaP me- 
dische Robe aus weisser und himmelblauer Wolle, hat 
man im Palaste ausgegraben als Bekleidung der Leib- 
garden des Darius. Der weisse Byssusmantel mit Pur- 
pur verbramt, wird bei den alten Schriftstellem er
wahnt, die ihn mit der Toga des romischen Consuls 
vergleichen. Ebenso genau ist die Beschreibung der 
Beforderung der Ordonnanzen die in der Sprache jedes 
Volkes geschrieben waren, durch die Post, welche Da
rius eingefiihrt hattc; durch Schnellreiter, Angarse "Utits’ 
im Talmud, die eine bestimmte Racje ritten, ffipom 'ja 
die von medischcn Hengsten aus dem koniglichen 
Gestiite stammte.

Das Memnonium zerfallt in drei Gruppen, von 
denen jede eine besondere Umfassungsmauer hat, das 
Ganze wird von einer Hauptmauer umschlossen. 
Enceinte generate. Das Apadana tolEN, bei Daniel 
lriEN im Nordwesten der Akropolis ist der Thronsaal, 
der Ahnlichkeit mit einem griechischen Tempel hat, 
in welchem der Konig den Platz der Gotterstatue ein- 
nimmt. Der Saal hat einen Flacheninhalt von mehr 
als einem Hectar, die Vorhallen, Freit-eppen, Garten 
und die Terasse vor demselben ist 18 mal so gross 
und wird durch eine Saulenhalle in 2 Halften getheilt. 
Eine dieser gigantischen Saulen befindet sich wie be- 
kannt im Louvre. Eine riesige Freitreppe fuhrt auf den 
ausgedehnten Paradeplatz, w to  die Gesandten der frem- 
den Nationen vor dem Throne defilirten. Weit entfernt 
von dem Thronsaale erhebt sich die eigentliche koC 
nigliche Wohnung, welche in zwei Theile zerfallt, im 
spateren Persisch Biroun aiisseres und Anderoun, inne- 
res Palais genannt. Letzteres enthalt die Gemacher 
der Kbnigin und die Wohnungen der Odalisken und 
Eunuchen. Dieses Festungsartige Gebaude wird durch 
den Biroun im Siiden und den Bitan im Nordwesten

geschiitzt. Die Pri vat wohnung des Konigs ist noch be- 
sonders durch einen festen Thurm, Donjon, gescniitzt. 
Sie zerfallt in zwei Theile, der siidliche rupan n’E 
Maison de la Royaute und der nordliche Biroun ou 
Maison du Roi jbcri fi'2 Haus des Konigs, und enthalt 
um den inneren H of g-uppirt, den Audienzsaal, Schlaf- 
sale, Archive, militarische Appartements fiir die Leib- 
wache u. a. m. Bald im Eingange der Erzalung ist 
vom ]iT3 Bitan die Rede, wo das Fest der Grossen 
abgehalten wird, dann ist von inm weitei keine Erwah- 
nung bis zum Gastmal Esthers. Das Pilaster von buntem 
Marmor ist noch heute erhalten, und der Bitan ist der 
Platz um die grosse Menschenmenge zu fassen, spielt 
auch die Hauptrolle in der Representationen der Acha- 
menidenkonige. Dieulafoy macht sich uber die Kritiker 
welche nbpn 2&V Emai Dnn ubersetzt haben,
Mordeehai liess sich im Palaste nieder, da nach ihrer 
Ansicht "pbl 1JTE> nur -eine Dmschreibung fur Palast 
bedeuten konne, um darauf in ihrer boshaften Einfalt 
die Frage zu construiren, wieso ein unbekannter Jude 
sich in der Wohnung des Konigs einquartieren konnte. 
Ein Thor konnte doch nicht gemeint sein, denn wie 
konnte er im Thore sitzen und dann wurde n’3 nn£ 
"jian stehen. ~\yw heisst vielmehr Pforte, die hohe 
Pforte, das heisst die Wohnung des Bultans. Nun war 
aber der Perserkonig nicht der Sultan und das Thor 
bildet ein vollstandiges Gebaude fiir sich, mit zahlrei- 
chen, tiefen Nischen, und in die Tiefe’ der Mauern 
eingefiihrten Banken, als Rendezvousplatz fur die Be- 
wohner des Palais sowohl wie der Stadt, und zwarist 
darunter nicht das innere Festungsgebaude Porte for- 
titiee de la Maison du Roi sondern das im aussersten 
stidostlichen Winkel vor dem Erkertburm gelegene 
Tlior Porte do la royaute zu verstehen, welches auf 
den grossen Freiplatz von Schuschan mundet. Das 
Geschenk, welches der Meister dem Konige gibt um 
von ihm Erfiillung seiner Bitte zu erlangen, wie dies 
Haman thut, wird bei den Perserr Pichkach genannt. 
Das mrfen rP3 Regierungshaus enthalt den grossten 
Scial unter alien Privatgemaehern, wie dies aucb aus 
Cap. I, 9, hervorgeht, da die Konigin Vaschti die Frauen 
in diesem Saale mjD̂ Dn n’E bewirthet, wahrend die 
Manner unter den Vorhangen im Porticus des p ’3 
tateln, auf Teppichen sitzend, nach Art der Ori^ntalen 
mit Ausnahme des Konigs.

Unter den Gegenslanden die sich in der Tiefe 
der Ruinen des Memnonium’s gefunden haben, ist auch 
das Pour, der J.oosstein, ein Wurfel von 1 Centimeter 
Breite und 4 V2 Hohe, mit Zahlen von 1 bis (i. Der 
Losende stellte eine Frage:. Eine gerade Nummer be- 
deutete »Ja« eine ungerade »Nein«. Ging Haman die 
Monate der Reihe nach durch, und erhielt eine ungerade 
so war der Monat abgesagt, die gerade musste erst 
auf Adar gefallen sein.

Nachdem sich Dieulafoy viel mehr als nothig mit 
den gehassigen Dummheiten der deutschen Antisemiten 
seit Luther und der ihm atfilierten Assimiiationsjudeh 
der Neuzeit beschaftigt und ihre Angriffe ad absurdum 
getiihrt hat, und ihre Beurteilung der altpersischen 
Verhaltnisse aus der Lexikonw’issenschaft mit der Be- 
trachtung der Welt durch eine Camera obscu-a ver- 
gleicht, wo die Menschen auf dem K opf gehend er- 
scheinen, beweist er, dass der Verfasser der Megillah 
ein Jude aus Schuschan gewesen sein muss, der den 
Palast genau gekannt .hat, und dass das Buch nicht 
lange nach der Begebenheit und mindestens 400 Jalire- 
vor der Zerstorung Jerusalems geschrieben ist, denn der 
Palast wurde durch Alexander den Grossen zerstftrt 
und die Todfeinde der Perser, dit Parther, machten ihr.
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dem Erdboden gleich, bedeckten ihn mit Schutt, wie 
es die Perser mit den Palasten ihrer Vorfahren gethan 
hatten. Schon wahrend der Herrschaft der ersten 
Arsaciden, bald nach Alexander und der kurzen 
Seluncideherrschafty ungefahr 300 Jahre vor der Zer- 
storung Jerusalems, diehte der Platz als Begrabniss- 
platz fur die Bewohner von Susa, wie Tausende von 
Grabumen bezeugen.

Ausserdem beweisen die gefundenen Inschriften 
welche in drei Sprachen in die Satilen des Apadana 
eingravirt sind, dass der erste Bau, welchen die elami- 
tischen Konige aufgef jhrt hatten, von Darius zerstori 
und auf seinen Rumen der Palast, der besehrieben ist. 
aufgefuhrt wurde. Dieser Palast wurde an Ende der 
Regierung des Xerxes ein Raub der Flammen, und 
von Artaxerxes Mnemon wieder aufgebaut, bis die 
Parther ihn und die Erinnerung an denselben, vom 
Erdboden vertilgten.

Es bieibt noch zu bemerken, dass '3"nQ was
unsere Weisen erklaren, S'Gb xapny -ny Morlchai 
iiberschritt den Fluss, sicli auf die Brucke des Dlai 
'bix Pmx beziehen diirlte, an dessen Ufern der Palast 
lag, der wohl die Stadt und v ielleicht ein besonderes 
Judenviertel von demselben trennte.

(Fortsetznug fo lg t).

Kuntris hahispaalus.
AbliaiHllung iifoer die GefiiMsaffecte

v on  Rabbiner Ber Seniorsohn, Lubawitsch 1813 .

(Fortsetzung).
Nun gehnren diese Rangordnungen in ihrer Ge- 

sammtheit in die Kategorie des sogenannten physi- 
schen Begriffsvermogens, welches die aussere physisch< 
Stele genannt wird, |nnd bei der religiosen Beschatti- 
gung zur Erkenntniss und zur Emotion in Him und 
Herz gebracht wird. bis zur hochsten Potenz von An- 
dacht und Willenseinheit. Der Mensch heisst dabei 
ein Gottesverehrer durch seine korperlichen Anlagen, 
aber nicht mit der Seele, denn die Seele an sich ist 
eine wirklich gottliche Kraft, und alle ftinf Rangstufen 
Nefesch, R . N. Ch. J. stehen bei ihr in einer gottlichen 
Emotion, die mit der physischen keine eigentliche 
Verwandtschaft hat, obwohl sie sich durch das Kleid 
des korperlichen Gehirns und Herzens aiissert und ihr 
Licht und ihre Bewegung bis in diese hinaberstreckt 
wo sie sich ebenso in filnf Rangordnungen aiissern, 
deren unterste sich dahin bestimmen lasst, dass dabei 
das Herz die Emotion der Seele wahrnimmt.

W ir mussen jedoch zuerst uns dariiber klar werden, 
was unter einer seelischen Emotion zu verstehen ist, 
weil darin die eigentliche Grundlage jeder wahrhaften 
Gotteserkenntniss und der Zweck des ganzen Hieo- 
sophischen Studiums zu suchen sein wird, als Vereini- 
gung im hochsten Lebensquell, wodurch dann der 
Unterschied zwischen physischer„ und psychischer Er- 
kenntniss und Emotion festzustellen sein wird.

W ir mussen dieses schone Thema griindlich er
klaren. Wir beobachten eine besondere Art der Auf- 
merksamkeit, welche sich im Verstande bei der durch 
religiose Betrachtung hervorg erufenen Emotion mit 
einer eigentumlichen Starke entwickelt. Man kjann nicht 
sagen. dass die Ursache in der objektiven Eigenthiim- 
lichkeit der besonderen Tiefe der religiosen Thesen liegen 
soli, da es viele wissenschaftliche Lehrsatze gibt, die 
qualitativ und quantitativ tieter und breiter angelegt 
sind. Wir beobachten ferner eine mannigfaltige Ver- 
schiedenheit der Emotionsfahigkeit bei den einzelnen

Individuen, von hochster Stnnmungsfahigkeit bis zur 
Gleichgiltigkeit gegenuber einer Wahrheit die e'-kannt 
wird, aber gleichgiltig bieibt. Man sollte meinen, dass 
die natiirliche Anlage zur Frommigkeit in ihrer ver- 
schiedenartig in Entwicklung dafiir massgebend sein 
soil, in der That ist es aber nicht der Fall, denn wir 
sehen Leute von strengster Frommigkeit und eifrig im 
Studium, denen aber der Sinn fur hoheres religiose s 
Gefiihl im eigentlichen Sinne abgeht.

Die Ursache ware also in der seelischen Disposi
tion zu suchen, die nach ihrer seelischen Ueberlegen- 
heit und Anlage sich lebendiger oder in niedrige’-em 
Masse aiissert.

Wir theilen das Seelenleben in zwei Gebiete ein: 
tin und px Begriffenes und Unbegiffenes, ersteres nennen 
wir die physische, letzteres die gottliche Seele. In der 
letzteren tritt die Emotion zwar ebenfalls durch die 
Einwirkung des Erkenntnissprocesses in Thatigkeit 
aber die Thatigkeit ist eine gottliche, wie die Erkennt- 
niss die eine wahrhaft gottliche ist, mit welcher die 
Erkentniss der korperlichen Seele ganz imcommensu- 
rabel ist bb  ̂ E.TbX ■pry px. Denn obwohl auch in der 
physischen Seele die religiose Emotion durch das Gott
liche des Begriffes hervorgerufen wird, denn ein anderes 
Thema wird ja diese Emotion nicht hervorbringen, so 
ist der Begriff selbst jedoch in materialistische Eormen 
gekleidet, durch das Gehirnkleid, das aus dem physi
schen Stoffe des profanen njlj stammt, der das Wesen 
des Gottlichen verdunkelt und verdeckt zum Ausdrucke 
bringt. Der Ursnrung dieser Seele mit ihren zehn 
Kraften: 1, Willenskraft, 2. Vernunft und 3. Phantasie, 
4—9 Gefuhlssystem (als bekannt vorausgesetzt die Ge- 
fuhlsarten, 4. Liebe, 5. Furcht, C. Schonheitssinn als 
Vermittlung zwischen Zuneigung u‘ Abneigung entstan- 
den, daher bei den Kabalisten gleichzeitig Erbarmen, 
Schonheit und Wahrheitssinn iiBX mX£n □'em. Merk- 
wurdigerweise entspricht diese Anschauung auch dem 
alten Sprachgeiste im Deutschen, da Schonheit und 
Wahrheit von schonen und wahren abstammt, ein Ge- 
fiihl ftir einen Gegenstand, der Schonung und Wahrung 
verdient, wahrend Erbarmen das Liebegefiihl und zu- 
gleich den Gegensatz der Abstossung in »erbarmlich« 
andeutet, 7. Selbstgefuhl der Ueberlegenheit, 8 Gefiihl 
der Unterwiirfigkeit. 9. Lustgefuhl) und 10. der einfache 
Gedanke, bei den alteren 'JX nxipJ niite das Ich als 
leitende Regierung. Alle diese zehn Krafte sind in der 
physischen Seele in einer Mischung von Gut und Bose, 
wie dies schon die talmudische Agada andeutet: Der 
Mensch hat drei Compagnons bei seiner Schopfung: 
Den Vater, der das Gehirnsystem liefert. die Mutter 
die das Blutsystem liefert, und den Schopfer der die 
Seele gibt, namlich die gottliche, wahrend die physi
sche mit ihren Kraften den Anlagen der Eltern ent- 
stammt.

Die physische Seele bildet das Kleid der eigent 
lichen Psyche, welche an sich keiner harmonischen 
Stimmung (Tikun) bedarf, da sie der Welt der praesta- 
bilirten Harm on ie entstammt. (Ich ubersetze das Wort 
Azilus mit dem Leibnitzschen Ausdruck, da dieser 
selbst das hebraische Wort bringt, wie er zum grossen 
Aerger der Neologen, der jiidischen Lehre, die er durch 
hollandische Juden kennen gelernt, seine Anerkennung 
nicht versagt. Die Identitat ist in Hartmann’s inductive 
Philosophie Cap. IV  besprochen. Amti. d. Red.) Selbst 
die niudrigste Stufe der auf die organische Welt gerich- 
teten Seelenthatigkeit N efesch erhalt ihr Licht aus dieser 
hohen Region und der Zweck ihres Herabsteigens ist 
die Selection, Birur, der hohcen Lebenskrafte welche 
in der physischen Seele schlummern, weldie Selec-
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tion das eigentliche Leitmotiv der Be^chaftigung mit 
der Lehre nnd die Handhabnng der Gebote bildet, 
(Der Verfasser setzt hier d.e Bekanntschaft mit der 
Selectionstheorie voraus, wie sie in einem merkwiirdigen 
Parallelismus zu der neuesten Naturwissenschaft in der 
alten Ueberlieferung niedergelegt ist, woriiber ausfiir- 
lich im Cap. I der oberwahnten Schrift Seite 1.0 bis 18 
Amn. d. Red.) wie auch der Liebe und Furcht, welche 
Thatigkeiten durch die phj'sischen Seelenkrafte zur 
praktischen Geltung kommen.

Deutlich gemacht ist damit noch immer nicht, 
der Unterschied zwischen beiderlei Kmotionen, da wir 
doch auch fur die eigentliche Seele eine Emotion durch 
Willen, Denken und Gefuhle gerade so wie fur die 
physische annehmen miissen. Wir finden einen Anhalts- 
punct in der Erklarung des Talmud, von dem Zustande 
der Seele in der Seeligkeit, welche als Wonne im &e- 
nusse des Abglanzes der gottlichen Majestat geschildert 
wird, wobei noch immer an ein ausserst feines Seelen- 
kleid nach der Laiiterung gedacht wird, in welchem 
ebenfalls die veredelten Seelenkrafte Willen, Wonne 
da sind. pm  TJ 838 y3tP»l pm “ 3ti> Gns; im Hebrai- , 
schen Wonne identisch mit Wille, weil Wille eigent- 
lich nur als Tatigkeit zur Erfiillung eines Wonnege- 
fuhles gedacht wird pm wortlich Laufen, driickt als 
Wille nur die Bewegung des Wonnestrebens aus, ebenso 
heisst ]3 'yinxi ’3i er wollte uns iEnxn 838 xin nv 
Es ist die Wonne aller I. an der, wovon das Synonym 
laufen sich in der Benennung des Hirsches "3V erhal- 
ten hat).

Wenn nun die Gotteserkenntniss der Seele nach 
Abstreifung alles Ph)'sischen so wie die Wonne der 
Seele durch das gottliche Licht welches keine 
Verdunkelungen mehrzu durchbrechen hat, sich aiissert, 
so tritt dieselbe doch immer noch in gewissem Grade 
als Begriffsthatigkeit auf, die eine 1 ndividualitat voraus- 
setzt. Andererseits miissen wir dabei jede Conc
retion als ausgeschlosSen betrachten, jede m iUTD und 
kdnnen uns dieselbe nur als pN nichts, d. h. transcen
dental ubcr unserem Begriffsvermogen liegendes vor- 
Stellen. Donnoch muss irgend eine beg iffliche Verwandt- 
schaft jener rbSri mit unserer geistigen Begriffstatigkeit 
bestehen, wie sie in der Umhiillung durch das physi
sche Gewand sich manifestirt, und auch die Wonne, 
wenn wir sie uns noch so abstract und yergcittlicht 
denken. Folglich konnen wir auch die hcichste Seelen- 
emotion immer noch mit dem Begriffo der Emotion 
in gewissem Grade identifiziren W ir haben ja auch im 
physischen Leben verschiedene Arten des Vergniigens 
wie z. B. die groben Geniisse der Speise oder des 
Gelderwerbes, und die viel zarteren des Ruhmes, die 
weit intenSiver sind und jene ganzlich uuterdriicken, 
wenn sie ihnen im W ege stehen, so dass wir auch in 
dem Wonnegefuhl der religicisen Andacht himmelweitc 
IJnterschiedc zwischen physischer und psychischer ma
chen kOnnen. Wir konnen uns die Seele in ihrem Ver- 
haltnisse zurhochsten Wesenheit als ein Etwas vorstellon, 
in dessen irgendwie besehranktem Wesen sich*ein Funke 
von einer unendlichen Flamme betindet, die Jechida, 
Einheit, weicher sich durch das Einheitsprincip zu 
jener hingezogen fiihlt, was wir hochstes Wonnegefuhl 
nennen. Uud diese Kraft bleibt der Seele auch bei 
ihrer Niederung in die physischen Korperverhaltnisse 
und bleibt gleichsam als Schatten und Schutzengel, 
im Talmud Masla das Gluck, auch der Schutzengel, 
xjbtS ,t 8 njjjp D1X Kurz, wir konnen uns aus diesem, 
Beispiele die Vorstellung construiren, dass in der Seele 
selbst, wie sie von der physischen Seele umkleidet ist 
nocn immer eine Ahnlichkeit der gottlichen Emotion

ihres Ursprunges in Willen, Denken, u. Gefuhlen be- 
steht, trotzdem sie sich in grundverschiedenen Verbalt- 
nissen befindet. Nun hat zwar auch die sogenannte 
physische Seele von n3U ein gewisses Licht, das aber 
wegen seiner ausserordentlichen Beschranktheit eben 
nur n.n; Abglanz genannt wird;

Ein Licht das durch schwtre Vorhange leuchtet 
wird noch immer Licht genannt, aber kein eigentliches 
sonderr. ubertragenes nip;. Die Seele selbst kann zwar 
nicht ohne irgend eine Hiille gedacht werden, die sie 
vor dem vcilligen Aufgehen ihrer Individualist schiitzt 
aber dieselbe ist von unendlicher Feinheit. Wir kommen 
somit auf unser Thema zuriick. Das physische Begreifen 
nimmt die gottlichen Begrifh auf, ohne zuvoraerst 
durch dieselben in Emotion zu gerathen. Erst durch 
combinirtes Denken, aus. welchem sich ein kurzes 
Resultat bildet, entsteht die Emotion. Es liegt also 
zwischen der Denkthatigkeit und der Gefiihlsthatigkeit 
eine Pause von einem oder einigen Augenblicken, 
welche beweist, dass das Gottliche, das in der Begriffs
thatigkeit enthalten ist, nur sehr dunkel auftritt, Er 
hort also nur mit dem Verstande, ohne damit in inni- 
ger Verbindung zu stehen, und wenn er diese Verbin- 
dung durch Denkthatigkeit hergestellt hai, so bleibt nur 
'das blosse Product, welches ins Gefuhl tritt, wahrend 
der eigentliche Begriff fern bleibt, ohne die direete 
Uebereinstimmung der Geisteskrafte hergestellt zu 
haben. Hoher steht die Katogorie bei weicher diese 
Uebereinstimmung fur die ene-gische Thatigkeit in 
Austibung der Gebote hergestellt wird, noch hoher die 
Kawonoh bei weicher die Emotion ohne Unterbrechung 
der Begrilfsthatigkeit auftritt. Alle diese Grade bewe- 
gen sich aber immer noch im Kreise der physischen 
Verdunkelung und aiissern sich hauptsachlich durch das 
Organ der physischen Phantasie, die fast incommen- 
snrabel ist, mit der eigentlichen Vorstellungskraft der 
Seele, in weicher noch immer die reine himmlische 
Seelenthatigkeit bis zu einem gewissen Grade gelim- 
den werden kann.

Damit ware also der Unterschied zwischen phy
sischer und psychischer Begriffsemotion so weit als 
moglich erklart.

Wir kbnnen dem Thema noch auf andere Weist 
beikommen. Es bestcht ein merkwiirdiger Unterschied 
zwischen den Arten der Einwirkung der Begriffe auf 
das Gefuhl bei verschiedenen Individuen, der eine word 
in Emotion versetzt durch die 73Dn d. h. durch die 
Harmonie der Logik, das combinirte Zusammenwi-ken, 
wohlgeordneter logischer Satze, die sich harmoniscli 
ins Gehirn legen, diese Emotion) beruht hauptsachlich 
auf der Harmonie. der Andere w.rd unmittelbar von 
dem (Tottlichen iffl Thema ergrillen, hat einen viel 
umfassenderen .Sinn, als der vorige, er fasst das Facit 
voraus und mit Blitzesschnelle zugleich fast sammtliche 
Praemissen die dazu fiihren sollen, init einer Frucht- 
barkeit die denselben noch ganz neue in endloser Zahl 
associirt, und den Gesichtskreis des Gedankens in seiner 
I.ange, Breite und Tiefe erweitert. Die Schlimmsten 
sind dabei diejenigen, welche nur von dem Geistreichen 
das im Begriffe steckt, ergriffen werden, eine blosae 
Einbildung. welche von der Einbildungskraft der 
schoplerischen Phantasie hervorgebracht wird, und die 
tief unter wirklichen Begriffe steht. Davon stammt dann 
die liigenhafte falsche Vorstellungskraft weil die Gehirn- 
organe nicht in Ordnung sind ni3n '83 81373 n’3n.‘3 oder 
dassanguinische Temperament die Gedanken fortreisst. 
Diese taiischen sich arg. machen aus Licht Finsterniss 
und umgekehrt, verdrehen und vermischen Wahrheit 
und Unrichtigkeit, u. dieser Irrthum herrscht bei dem
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grossten Theil unserer Freunde, die darin eine mysti- 
sche BegrifFsweise von Gedanken erblicken, die mil 
der wirklichen Gedankenfluchtartigen BegrifFsweise 
die wir vor dieser erwahnt haben, ungefahr ebensoviel 
zu thun hat, wie Extreme von Eicht und Finsterniss. 
Die Probe ist, dass die wirklich machtvolle BegrifFsweise 
jedes Detail der combinirten Praemissen nicht nur Fest- 
halt, sondern auch in demselben die Zugehorigkeit init 
dem Resultatr findet und fruchtbar entwickelt, dieselben 
vertieFt, Gleichungen dafur herbeischafFt, die den Ge- 
sichtskreis erweitern und neue Schlussfolgerungen her- 
vorbringen, deren Ausdehnung das Gehorte oder Ge- 
lesene vielfach ubertrefFen. Der schlechte KopFhingegen 
der die blosse Essenz des Themas an sich gerissen hat, 
dem bleiben nur die blossen Worte als nain 
mVi Formlose Klumpen, wahrend der Esprit sich lang- 
sam verFltichtigt und ihm schliesslicli eine hohle Phrase, 
ein Gemeinplatz in seiner ganzen Atisserlichkeit zuruck- 
bleibt. Und wenn er auch alles wortlich im Gedacht- 
niss beha.lt durch vielfaches Memoriren und Gewohn- 
heitsbekanntschaft, so bleibt doch keine Kraft davon 
fur das Gemiith, sondern gewonlicher proFaner Gedacht- 
nisskram ohne Lichtspuren. Noch ein zweiter Fehler 
ist bei unseren Horern haiifig. Mancher wird von dem 
Facit der Gedankenthatigkeit ergrifFen. halt das Fur 
religiose Emotion, und findet die Praemissen selbst 
Fur iiberllussigen Ballast. Das ist ebenFalls eine Tau- 
schung der EinbildungskraFt, denn das ist kein gott- 
liches BegreiFen, sondern natiirliche Frommigkeit des 
judischen Herzens, das ohm Griinde und GeFuhlursa- 
chen von dem religiosen Thema ergrifFen wird. Das 
ist ebon nur der Kleinheitsstand der Seele, die unterste 
StuFc von Xetesch.

Aber sie hat den Vorteil gegen die fruhern, dass 
das Organ dieser BegrifFsthatigkeit identisch ist mit 
demjenigen, welches den bedeutenden Geist befahigt 
die ganze njB>n wie im P'luge zu erfassen.

Damit ist nun ein Beispiel erbracht Fiir den 
Unterschied zwischen rpjncn nJ&’rQ"* mpFS' Al^"£nn 
physischer Emotion und psycliischer Emotion, an dem 
Unterschied der Emotion durch das Thema und seinen 
harmonischen Schluss gegen die Emotion durch das 
eigentlich Gbttliche im Thema, welche erstere nur die 
Unterlage und Handhabe Fur die zweite bildet, und 
sie verdunkelt. Ebenso verdunkeln der physische Wille 
und Wonne die psychischen. Es ist demnach der Klein- 
heitszustand der Seele, ihre unterste StuFe, wie wir 
sie beim Auszuge aus Aegypten kennen gelernt haben, 
wo unsere Vater dem blossen instinctiven Triebe 
Folgend, ohne BegrifFsthatigkeit und UrsachenFolgerung, 
wie ein Kind dem Vater nachgingen, wie der Prophet 
sagt nnx jr o 1? '121 qmyj non ^  ’m3?
njm? Ich gedenke Dir die Liebe deiner Jugend, wo 
du mir in die Wiiste Folgtest, in unbebautes Land, viel 
holier als selbst die grosste Kawonoh der hochsten 
Kategorie der physischen Seele, selbst wenn sie es 
zur Willenseinheit iiber jedem Grutid und Ursaclie 
gebraclit hat. Trotzdem sind die Krafte der Seele auF 
die Organe der physischen angewiesen, es deckt sich 
Wonne mit Wonne, Willen mit Willen, Gedanken mit 
Gedanken, Gefuhl mit Gefuhl, es kommt nur darauF an, 
ob die innere Kraft die Leitung ubernimmt oder die 
aiissere, wie bei der BegrifFsthatigkeit ob, die Hyle 
Fvnn n3 der m&'n die Flerrschaft, oder der S'atzbau 
~i3Dnn. Das ist der Unterschied beider in der Art, wir 
miissen uns noch mit dem Unterschiede dierselben in ihrer 
Wesenheit befassen. W ir miissen also das Wesen der. 
seelischen Emotion betrachten, Die Seele wird ein Theil 
der Gottheit genannt Syaa plbN pbn. Jedenfalls ist ihre

Emotion ganz incommensurabel mit der Physischen, 
da sie ihrem Wesen nach gottlichen Ursprungs ist, 
ahnlich wie die Engel, die doch gewiss keiner physi
schen Emotion zuganglich sind, wahrend umgekehrt 
die physische Seele, die ihren Ursprung in der KOrper- 
welt hat, durch physische Einwirkungen in Emotion 
gerath und der gottlichen Frenid gegenfiber steht. Wenn 
es dennoch mOglich ist, durch grosse Anstrengung sie 
soldier zuganglich zu machen, so liegt das darin, weil 
sie doch immer eine Wuizel in ihrem Ursprunge aus 
dem gottlichen Schopferwillen hat, der die SchOpfung 
belebt, wenn dies auch durch aiisserst dunkle Verbin- 
dungen geschieht.

Es kann demnach die Emotion der Seele als ganz 
abgezogen von allem Korperlichen, in keinen andern 
zusammenhang mit der physischen gebracht werden, 
als wie hochstens das Wesen des Menschen mit dem 
Wesen seines Kleides. Wenn wir dennoch ein gleicli- 
zeitiges Zusammemvirken der seelischen Emotion mit 
der physischen sehen, im ganzen Gefuhlsysteme, so 
bleibt die aiissere Emotion der physischen Seele ihrem 
Wesen nach dem Gottlichen Frernd, wahrend die innere 
der Seele eine natiirliche, ihrer Wurzel nach gottliche 
ist. Es bedient sich der Wille der Seele, des physischen 
Willenkleides, das BegrifEsvermogen des Begriffsvermo- 
gens, Gefuhl des Gefiihles, u. iiber diesen ist dasKleid des 
Willens die Sprache, des BegrifFvermogens der Gedanke, 
des Gefiihles die That. Nichtsdestoweniger gibt es auch 
in der Seele, Zustande der Kleinheit und der Grosse 
die sich in den Massen der Emotion aussern. Es werden 
diejenigen bei denen die seelischen Kraft zum vollen 
Durchbruche gekommen ist, Gottesdiener mit der Seele, 
und nicht bloss mit dem Korper genannt. D’p^Tn DDNl 
eine Vereinigung die eine einige und natiirliche genannt 
werden kann.

Dieselben fiinf Kategorien, die wir bei den Letz- 
teren gefunden habeu, finden wir nun auch bei den 
Ersteren. Auch die unterste Kategorie, die so wenig 
Gottliches in sich hat, dass sie nur die Emotion sucht, 
ohne dass die religiose Absicht recht in’s Bewusstsein 
getreten ist, und nur dunkel u. allgemein gefiihlt wird, 
findet sich bei dem aiissersten Kleinheitsstande auch 
bei der hbheren Classe. Dazu miissen wir aber den 
Begriff, Kleinheitsstand der Seele naher betrachten. 
Gewiss hat jeder Jude die unbeschrankte Wahl zwischen 
Gut und Bose, Frommigkeit und Leichtsinn oder 
Widerspanstigkeit. Das ist unbestreitbar der Fall bei 
der Ausiibung der Gebote und der Einhaltung der 
Verbote im fortgesetzten Keligionsdienste. Dagegen 
gibt es eine Art natiirlicher Anlage bei jedem Juden 
von Seiten seiner Seele, die seine Neigung zum Guten 
und seine Abneigung gegen das Bose belierrscht ohne 
Walil und Uebung, so dass in dieser unfreiwilligen 
Naturanlage der Eifrige und Fromme mit dem Leichten 
und Unabhangigen gleich sind, wie z. B. in der 
Scheii vor Entweihung des Sabbath, GOtzendienst und 
vor anderen schvveren Verbrechen wie Blutschande, 
Mord etc. Ebenso in der Liebe zu Mizwaus, wie Mazzoh, 
Pesach, Sukkoli, Zizis, Tefillin, welche gleichsam zur 
Natur geworden sind auch bei dem Amhoorez u. den 
untersten Classen, ohne Nachdenken und Gefuhl und 
nicht als blpsse angewohnte Werkthatigkeit, sondern 
aus innerstem Wesen. W ie auch die Weiber und Un- 
wissenden mit aiisserster Strenge auch die leichtesten 
Verbote einhalten. Wenn es dagegen Viele gibt die 
sich dariiber hinwegsetzen, so  ist das eine F'olge des 
Umstandes, dass ihre materialistische Natur mit schlech- 
ten Anlagen, die Natur der Seele zuriickgedrangt hat, 
die ihrem Wesen und ihrer Natur nach das Gute im
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Gottesdienste will und das Bose meidct. Offenbart sich 
diese Natur der Seele nur mit Bezug auf blosse 
Thatigkeit der Mizwaus, wie bei dem Eingangs er- 
wahnten kalten gleichgiltigen Gedanken der Class'3 1. 
so ist das ein Beweis von dem Kleinheitszustand der 
Seele, deren unterste Stufe die Thatigkeit n'B’j? ist.

Ware diese Naturanlage im Juden nicht vorlian- 
den, so ware trotz aller Frommigkeit und Werkthatig- 
keit schon langst jeder Funke erloschen. Der Dienst und 
die Disciplin dient nur dazu, die Anlage zu erhalten, 
zn entwickeln und auszubilden, uud dadurch entstehen 
dann die Untersnhiede von Zadik gomur und Roscho 
gomur bei welch letzterem auch die schwachste Aus- 
serung der religiosen Thatigkeit in seiner Seele erlo
schen ist, durch die aussergewohnliche Kraft des Bo- 
sen das in seiner materialistischen Seele steckt, wie 
Salomo sagt -|JTP D’J/tJH "ij das Liclir der Frevler er- 
lischt, vollstandig bis zur untersten Stufe der Thatkraft 
Nichtsdestoweniger bleiben auch die Frevler noch immer 
voll von Mizwaus, wie der Talmud sagt '“ B’lE
p!2“D nVSaj wie der Granatapfel voll Kernen, und
deshalb hat jeder Jude Antheil an der Seeligkeit
.son □SijN pbn anb a-"1 Ssna’1’ bz p 5;n

__________  (Fortsetzung folgt).

Krakau. Die Gemeiuderathswaliien sind so aus- 
gefallcn, wie wir voraussagton. Der Friede ist sornit 
in die Gemeinde eingekelirt und in den heutigen Zeit- 
ladften ware es ein Frevel, ihn zu brechen. Die Ge- 
sammtheit hat andere Sorgen, als die Befriedignng 
vcrletzter Eitelkeit.

Gewahlt wurdcn: Curie I. die Herren Dr. Leon 
Horowitz, Dr. Sigmund Klein, Dr. Propper, l)r. Lust- 
gartcn, Dr. Titles, Dr. Hirsch, Ehrenpreis, Goldwasser, 
Kamslei, Schneid. - - Curie II. Die Herren Hirsch 
Landau, N. Jacobsohn, M. Tsenberg, JVC Pair.in, B. 
Eichhorn, Jacob Bober, A. ivlargnlies, Emanuel Tilles, 
S. Siis’ser, S. Bittern)aim. Curie III. E. Rakower, 
B Schonberg, J. Anisfeld, J. Bauminger, M. Landau, 
S. Wasserlierger, M. L. Orenstein, S. Anisfeld, N. Ros- 
bacli, J. Bandet.

In der ersten Sitzung am 28 Fcbruar wurdcn 
der friihere Priisident Herr Dr. Horowitz und der 
friiherc Viccprasident Herr Hirsch Landau, fiir diesel- 
ben Functionen wi cdergewahlt. Der vom Prasidenten 
gestcllte Antrag, zur wiirdigen Feier des Kaiserjubila- 
ums aus dem Cultusfonds eine grossc Stiftnng anzu- 
legen, wurde einer Commission zur Berichterstattung 
iiberwiesen.

S Commission- u. Yorschiiss-Credit-Verein 1
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M T  Auswartige Ordres finden umgehende Erledigung. * 3 M

v

Agent en
finden lolmenden Erwevb bei einer grossen Unfallver. 
sicherungs- Gesellschaft. Offerte untei A. W. Post- 

restanto Krakau.

^  H O T E L  c l  L O N D R E S
Krakau, Stradom Nr. II.

im  C e n tru m  d e r  Stad t, T r a m w a y  &  E q u i -  
p a g e n  -  H a lte ste lle .

Piaclitvolle geraumige, grosse Localitaten, Ansscham 
vorziiglicher Okocimer Merzen Bockbier, wie aucb 
Saybusclier Porter, streng rituelle, nsi’fi Kliche, (Cliamb- 
res pour Syonistes) fiir Hochzoiten, Balle, Versamm- 
lungen bestens geeignet, mit schonem prachtvollen Garten 

Um zahlreichcn Znspruch bittet ergebenst
Salomon Wasserlauf.

4 ‘

V ersicherungsge sell schaft 
sucht

G e b i l d e t e n  P r a k t i k a n t e n .

Naheres bei der Redaction.
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Knaben - Ponsionat!
unter Leitung des Provincial Bablners Dr. Calm, Fulda (Deutschland.)

Der Unterzeichnete empfiehlt den Eltern, welche Ihre Sohne nach Deutschland 
zu wissenschaftlicher oder kaufmamscher Ausbildung resp. um Gymnasial odor Real- 
schulen zu besuchen senden, und Ihnen Gelegenheit zu $QJ HID Tift1? auc^
D^DDIBl D"t^ unter einer padagogisch sittlich und streng religiosen Erziehung bieten 
wollen, sein Pensionat.

Das Haus bietet Nachhilfe (auf Verlangen auch Privatausbildung) in alien Gym
nasial und Realfachern, Franzosische und Englische Konversationen.

Es befindet sich in gesunder Page mit Garten u. schoner Umgebung, Die 
Zimmer sind schon, geraumig u. comfortabel eingerichtet.

Die Pensionare finden liebevolle familiare Behandlung.

Nahere Auskunft ertheilt Dr. M. Calm, Provinzial-Rabb., Fulda.

11E FE R E R Z fi N :
1) Rabb. Direktor Dr. J. Hildesheimer Berlin
2 )  Prof. Dr. J. Barth Berlin an der Universitat zu Berlin.
3 )  Rabb. Dr. Herrmann Adler London, Finsbury Square 16.
4 )  Oberrabb. Dr. Ritter Rotterdam.
5 ) Dr. Klein, Paris.
6 ) Feriessa Freues, Paris.

Die altest.e hebraische W o c h e n s c h r i f t  fiir 
zionistische und saimntliche Interessen des Juden- 
tlnuns und der judischen Literatur ist

Hamagd“
der seit 7 Jahren ununterbrochen in Krakau unter 
der bewahrten Redaction des Herrn Samuel Fuchs 
und M’ twirkung der hervorragendsten Hchriftsteller 
erscheint.. 

„Hamagid“ zeichnet sich (lurch die Classicitat 
der Sprache und Yielseitigkeit seines Inhaltes am 
vortheilhaftesten aus.

Bezugspreis 6 fl. fur’s Inland, 8 fl. fiir’s Ausland. 

A d r .: Redaction d. „Hamagid“, Krakau.

Hartmann’s inductive Philosophic 
im Chassidismus

^  v o n  A  I I R  O  IV  M A R C U S ,  a*  

Zwei Hefte. Preis 2 fl.

n r f f l p p
A  r- o  l i  ii  o  1 o  g  i  s  o  l i  e  S t u d i e n  

von demselben.

Zwei Hefte Preis 2 fl.

n e i o n  n o p

T 3 1 1 3 B  ’ n n o  m ts>  t y  e u t d
Preis 50 kr.

Verlag ,,Krakauer Jiidische Ze,itung“ , Podgorze.

A U S K U R F T S H A U S

BRPDER EIBENSCHUTZ
Krakau, Ringplatz Hr. 5

hesojgt Credit-Auskiinfte iiber Kaufleute in alien W eltteflen; beschafft Agenten, sowie Adressen 
fiir Bezugs- und Absatzquellen fiir jede Branche &  an alien Orten.

Annoncen-Expedition fiir alle Zeitungen der Welt. —  Conditionen coulant. —  Prospecte gratis.
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Herausgegeben und redigirt 
von

Dr. 3L T . S c l i p  i r e r  in W ien .

%  gSfr.
Die „Thorapeutische Wochcnschrift44 ist pr

die reichhaltigste und billigste deutsche medicinische s ?
Zeitschrift. Jeder Jahrgang bildet einen Band von jg?
1300—-1400 Seiten Lexikonformat. jg?1

Abonnements-Preis pro Jahr 4 fl. —  8 Mk. j|>

Man abonnirt am einfachsten durch Einsendung ||
dieses Betrages per Postanweisung an die

Administration der 
,, Tlierapeutischen Wodhenschriftet Wien 

XIX/], Doblinger Hauptstrasse 36.

ins & Cognacs
de Palestine. il

M m  Marcus I Er. Horowitz
PODGORZE bei KRAKAU

empfehlen ihre echten Naturweine und Cognacs aus den jiidischen Colonien des Baron 
Edmond v. Rothschild in Palastina, analysirt von Prof. Pouchet, Paris, und als heil- 
kraftig und der Gesundheit zutraglich, von medicinischen Autoritaten anerkannt.

Weiss weine
Sauterne W ane  
H aute Sauterne

Preis per Flasclie
fl. — -95

Rotliweine:
Esra A licante, sliss wie ^Malaga . . . , „ 1 '—
Rouge sup6rieur, h e r b ...................................................... „ - - 80
Julien R ordeauxreben, hoohfein . . . . „ 1 1 0

Cognac 4 1 ° ............................................................................ „ 3-50
(lto . . . .  per halbe Flasclie „ 1‘75

Loco Podgorze. —  Einsatz per Eiasehe 6 ki;.

F1LIALE: KRAKAU, DIETELSGASSE 54;
A lles m it Certiftcaten der R abinate von  Paliistina.

n a e  n t r a

w i

|§i

Verantwortlicher Redacteur S. L. D eutscher. Druck von S. L. Deutscher in Podgorze.


