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W as w ird aus uns A elteren  und den K indern  und K leinen  
w erd en ? E ilet mit der H ilfe, bevor es zu. spat ist, denn 
wend uns unsere .erwa®h&eq£ii o a i jk s s e n ..^ s iM \ + m

d-er 8ehi-ift:. .—  Palastina.—  Die >fldi ieSIk .’Nac ad&enliebs. 
fcV' IlJ§dl*‘9't6.

j\[othschrei aus J lrgen tid en !
8it,te an die Direction der J. C. A. in B uenos-Ayres.

(Uebersetzt au» dem Hebraischen)

Colonie Maurieio, Mai 1899.

S)cs $ lu t Surer Cruder schreit zu Such!

Nach 8 Jahren des Elends und der Leiden, in 
denen wir uns und unsere Angehdrigen in der Achweren 
Arbeit in Argentinien gepeinigt haben, und nach Ablauf 
dieses Emtejahres, das wir zu den noeh nicht dagewe- 
",enen rdutyne  ̂ konfien, da wir in Maurieio 50000 Eanega 
Weizen geeriket naben, steben wir nunmebr brotlos und 
yon ailem dMrlosst. .fede Hoffnung, die Widerwartigkeit 
dep ^.efhaltnisse und des Klima’s zu besiegen 1st ge- 
sehwunden. Alie Opfer an GeJd, weiche die Uohe J.
C: A. gebyacht hat, sind ebenso nutzlos vergeudet, wie 
unsere achtjahrigen Anstrengungen. ,-Tedes Jahr hat sein 
specielles Missgesehiek gehabt, eines brachte Diirre, das 
andere F.oste, die die Saaten vernichteten, dazu fehU^n1- 
die Heusehreeken nicht, dann kanAn die tropischen Regen- 
^iisse, die Alles vernichteten. Endlich haben wir ein 
Jain w tb t , wie ca* bier besser nicht erwastefc werden 

■ ksnn, und nach der groesen Anstrengung ist dar Preis 
filr das dfngeheimste Getreide so niedrig, dass wir nicht 
einmal. auf die Kosten der Saat und die Schnitt- und 
Dreschkosten kommen. Wie gross ist unser Ungliick 
dass von den 4 bis 500 Eanega Weizen, die ieder Colonist 
einbeimste, nicht einmal troo^enes Brot genug fiir die 
Arbeiter gebliebOn jsf. Seibsfverstiindlieh sind die Meisten 
nicht un Stande 1 eine Abzahlung der S< huiden zu 

^' ieisten, die wir im vfedgangenen Heusehreckenjahr auf- 
jieliinen mussten.

Hohe Herren! T*reue Hirten! Preigebige f^ h n e  des
-'t-^rwike's des Gottes Abraham’s ! Wer kennt so wie Ihr

-I 'ere Armuth, nns.ere Leiden, unsere Drangsale! Habt
Mitleid mit uns, uml i* g t  das Mitleid der entfernten

Vvkhlthater aiN Lasst uns nicht Hungers sterben in
diesem Lande. Unser %g<3pci. jsl ein furehterlicher.
Unsere erwachsenen '
mude*'di§-4 Sehmach .
Harfiissigkeit zu ertrageip "^^W W en  flTicbten, wol h siq
ihre FfiSse tragen werdei'br■ |7.i^^fa^i^.>hereits gethan.

t. r. hfo

Lvedoveri. W a s ' d ie M eierei (D ecU ijiiaj «,nbelangt;' von' 
aereii E rriclirung 6i$ d i l ’’ E m a M y ig .. .der G oloiiie
versprechen , ist der E r fo lg  zw eifelhaft, auch feh len  uns 
die noth igen  M ilchkuhe, Das w en ige  Vieh., da« i^tis -H err 
L apin  g e g teben  hat, ist zu Grumde gega n gen  an^ M ange, 
an Putter. Jetzt, w o wir etwas Puttei dab'en ist kein 
V ieh  da. W ie  br ich t uns das H erz, w enn d ie ,1 n ach  sc 
viel D rangsalen  erlernte P e ldarbeit uns' n ich t ernahren 
kann, je tzt w ieder n e u e 1 V ersuche rnit uns anstellen  zu 
sehen. W ie  langt w erden  w ir n ocb  uns Ms A ersu chs- 
ob jecte  au f diesem  A ltare zu opfern  h a b e n ?
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Zweite Bitte an den Prasic’enten der J. C. A.
N ach  den vielen  Bitten, d ie wir den J ierren  D irec- 

toren  in B uenos A yres tiberreiehi..haben, w orin  w ir unsere 
L age gesch ildert, und unsure hns.seio H offnungslosigkeit 
sind w ir verpflichtet uns an E v  . W on ig eb oren  zu w end on 
und Ih n en  die L age Threr H eerde in dev aigentin isehen  
W iiste klarzustdllep. WnS w ollen  1 n icht unsere b isberige 
L eiden sgesch ichte 'S n flfoH en , auch n jch t von der V ergeu - 
dung der Kraftu un-d G eld. r s p r e c h e ^  sondern  nur von 
den  letztep zwei Jahren, d ie uns die letzte H offnung 
geraubt hahen. W ir  hhfften^der U n bilden  dieses Kiim as 
doch  einm al Hprr zu w en jen . U m sonst. D as Jahr 1898  
brachte uns H eusehreeken  jVeremt mit D iirre und W asser- 
m angel. Die gan/fe F eeh su n g  vern icbteten  die H eusehreeken. 
D ie Diin'ft rodtece fast a'lies V jcn  wine Ih nejt bdkannt ist. 
AIs |>irecro1 H irsch  »im N oveihner 4 ie  U o iia ie  hed'uehrf 
und die ^ r c h tb a r e  Z erstorun g  ,sfc| brachte e - u p s  J 5000  
D ollar, dam it w ir -  n ich t vo i H^mgei Slerbefi, ^bis zur 
n dch sicn  Ernte. D id nacbste ^ in t e  brach u t, uns, n ich t 
soviel ein, um die Rchulden  un Schnitt- u iid ^ itre s ch - 
spesen zu bezahlen. A ir  E Lerr^^irectoi 'Giizes tE nsiAlai 
v. J eintraf und w iederum  u n sem ^ ch lech tc ; '^ a g s  sah, 
gab er uns -SOOoO P esos fur den Jia^shalt unfr ^ 5 0 0 0  
auf Saatenankauf unter der Bedingaijig- dass 'vvjr^insgr^r

rem

W g e -

.schli*'

seits fiir w eitere 2 5 0 0 0  P esos ^a(w 
kaufen batten. ^

Da der E inkanfspreis ^des liftmgjels''
itiegen war, so m.ussten w ir fiir Ith Aussaat 

H ektaren 6 0 ,0 0 0  P esos bezah le*  ‘  Selbstve 
m ussten w ir die 3 0 0 0 0  P esos fiir 'unsereL- Uausha 
m ehr fiir d ie Saaten*angreifen , sc ^dass 
w ieder den O onsnm vereinen in o k  JjJinde fie l 
zu .doppelten  Prev?ei borgten,. D is ^ m i e  dieses 'J a h r e s  
liick te  -an. U n sefe  Nadhb^#n errablen* uns, dass es se i ' 
36  Jam*5ea jp  A-rgenunien s ^ r c ie h  > E rnte g egeb en
hat. DdJ, ipreii D r & ^ z u m

 ' , % M

fe  uns
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(Hilos) erhohte sich auf das Yierfache. Der Weizen karri 
durch die tropischen Regengiisse nass aus der Dresch- 
rnasehme, und der Preis sank auf 3 bis 4 Pesos das 
Fttnega (100 KoJ. Die Consumvereine und die Glaubiger- 
fielen iiber unsere Y7orriithe her, wie die Raubvogel. Wir 
hatten 50,000 Fanega Weizen, aber sie reichten nicht 
zur Tilgung der Schulden. Manche von uns ruussten 
das letzte Yieh verkaufen. Manche mussten bei Nacht 
fluchten vor den Glaubigern. Manche, die ihre letzte 
Hoffnung begraben sahen, verkauften das Bettzeug, das 
sie von Europa mitgebracht hatten, und vvanderten, wohin 
sie ihre Fiisse trugen.

Wie bncht uns das Herz, wenn wir sehen, das alle 
nnsere Arbeit und Hoffnung in Niehts zerrinnt, wie unsere 
erbarmenswerten Leidensgenossen seit 8 Jahren uns 
verlassen. Wie unsere erwachs^nen Sohne den Hunger 
und die Nacktheit nicht mehr ertragen, und naclj Buenos 
Ayres in Lumpen fluchten. Was wird dort ihr Ende 
sein? Was wird hier unser Ende sein? Gott weiss es!

Wir sind ein Wrack un Meere, ohne Mast und 
Steuer. Wir konnen uns nicht lsinger halten. Die Krafte 
und Hoffnungen verlassen uns.

Yor dem Edlen, der an der Spitze der Argentini- 
schen Colonisation steht, legen wir die Bitte nieder:

Erbarmen Sie sich unserer elenden, verstossenen 
Brtider, ei'barmen sie sich unserer so miihselig erlernten 
Ackerbaukunst, lassen Sie dieselbe nicht nutzlos zu 
Grande gehen.

Folgen die Unterschriften von 131 Colomsten.

J. C. A.
Die englische Gesellschaft hat, wie verlautet, das 

Gut Slobodka neben Rolomea angekauft, als Ver- 
suchsstation fur Erziehuug jiidischer Ackerbauer in Ga- 
lizien. Obwohl die Action der J. C. A . in Argentinien 
ein furchtbares Fiasco gemacht hat, lasst sich gegeu den 
Versuch einer Ackerbauschule nichts einwenden. Denn 
wenn die Ansiedlung galizisc.her Juden als Ackerbauer 
in Galizien auch nicht die geringsten Chancen hat, so 
konnte die Ausbildung derselben t(ir zionistische Zwecke 
immerhin von Nutzen sein. Wir glauben nicht, dass 
die J. C. A . die Verblendung soweit treiben soli, an 
grosseren Liindereienkauf in Galizien zu denken. Das 
hiesse den Antisemitismus, der taglich tollere Orgien feiert, 
geradezu herausfordern, und ihm das Schlagwort der 
Bedronung durch das Grosscapital in einer Weise auf 
die Zunge drunken, die auch die Socialisten stutzig 
machen miisste. Die Herren kennen die Verhaltnisse in 
Galizien vom Horensagen noch weniger als die in Argen
tinien. Dort hatte man es wenigstens mit einer jung- 
fraulichen Wiistenei zu thun, wo die Theoretiker nach 
ihr hi' Schablone einen von Grand auf modemen Bau 
auffiihren konnten. Auf Gauchos und Heuschrecken 
brauchten sie nicht gefasst zu sein. Ganz anders liegen 
die Verhaltnisse in Galizien. Da heisst es mittelalterliche 
Complicationen der mannigfachsten Art entwirren, urn 
aus Euinen Neubauten zu gestalten. Die Englander 
haben keine Ahnung von dem Zustande des galizischen 
Bauern, der nur bei Gelegenheit einer Hochzeit oder 
besonderer Fesfe"tage Rrot backt, das so nass ist, dass 
es, an die Wawd geworfen, daran kleben bleibt. Er wobnt 
in der Gegend der neuen Versuchssiation in Lehmlo- 
chern, die nicht einmal den Namen Hutten verdienen. 
1st es die physische Lage des zum Wanderstab greifen- 
den galizischen Bauem oder ist es sein gesellschaftbches

und geistiges Niveau, das den Herren Englanctern so 
verloekende Perspectiven fur den galizischen Juden er- 
offnet? Farming pays, but it watits a german. Acker- 
bau zahlt sich aus, aber nur fur einen anspruchslosen 
Teufel, sagt der den vollendet hochsten kckerbau be- 
treibende Amerikaner auf seinem unennessnch reichen 
sen Jiihitausenden jungfraulichen Ackerboden.

Zydzi nie orali r orac iiie bgda. Die Juden haben 
nicht geackert und werden nicht ackern, sagt das pol- 
nische Sprichwort. Sowie sie aber nur angefangen haben 
den Versuch zu machen, da war sofort der Chauvinismus 
los, dass der polnische Boden in judische Hiinde iiber- 
gehe. Die Englander sind kiihn. Sie fordern aus ihren 
Himmelbetten das Jahrhundert in die Schranken. Aber, 
wenn sie die kleinen Sehreekrusse des vorigen Jahves 
mitgemacht hatten. dann mochten sie v7eniger zuversicht- 
lich thun. Da tagte Anfangs d. M. die Versammlung 
der antisemitischen Consumvereine in Krakau unter cle- 
rical-feudaler Leitung. Unter Anderm wurde beschlossen, 
die Juden aus den seit 1000 Jahren mnegehabten Karcz- 
mas (Dorfschanktm) zu vertreiben, mit alien Mitteln des 
Boycotts. Der Aniisemitismus wird gewiss von der J. 
C. A . als maniakalische Erseheinung aufgefasst, und da. 
si an der Gesundheit der Menschheit ebensowenig zwei- 
feln, wie an inrer eigenen, so' sind sie uberzeugt, dass 
er verschwinden muss. Die Drej'fusaffaire ist lhnen 
zwar bekannt, aber sie hat ihre Ueberzeugung nicht 
erschiittert.

Nervositat kennt der Englander uberhaupt mcht. 
Aber er traut den Franzosen des Ostens zuviel zu, wenn 
er glaubt, dass sie den Einfliissen einer machtigen Clique 
ebenso erfolgreichen Wide;stand leisten werden, wie die 
oberen Zehntausend des intelligenten Volkes. Wir werden 
also wieder einen Stab von Beamten a la Gerber, Iiapin 
und Kogan um unsere Versuchskaninchen bemiiht sehen. 
Ware es nicht einer Gesellschaft, die in den Traditionen 
Monteliore’s und Disraeli’s aufgewachsen ist, wiirdiger, 
diese abderitischen Experimente mit einer 1 lateiligung an 
der tiirkischen Eufratbahn zu vertauschen? S’e hatte 
Gelegenheit das Nationalvermogen zu verdoppeln und 
dem grenzenlosen Elend, den wie ein Wild gehetzten 
miiden Wanderern der Geschichte, in einem mensehen- 
freundlichen Lande ein Asyl zu schaffen.

3 ie Yogekiamen in der 3 ioel
nach talmudischen Quellen mit Beriicksichtigung dor Septua- 

ginta und Targumim 
von Eabbiner 0. gugeuheim in Saarunion (Elsassl.

Mit vielem Vergnugen habe ich die durch Freundes- 
hand zugesandten Abhandlungen iiber die zoologischen 
Tafeln im Pentateuch durchgesehen. Es freut niich herz- 
lich, dass von anderer Seite auch einmal die grosse Be- 
deutung der b i b l i s c h e n  Systematik und deren unge- 
mein grosse Bedeutung als zoologische Wissenschaft an- 
erkannt wird. Doch glauoe ich mich der Bemerkung 
nicht enthalten zu sollen, dass, was die Vogelnamen an- 
belangt, eine Bestimmung erst moglich wird, wenn man 
die ganze Vogelwelt in Gruppen und Ecihen wieder auf- 
gestellt hat, wie man sie damals dachte. Durch das 
Anordnen und Zusammenreihen der Gesammtvogel nach 
ihrer Charakteristik mnts ’JttD miisste notwendigerweise 
die Systematik der talmudischen Ornitologie neu ent- 
stehen. Hierzu bedarf es vor allem eines Sammelns der 
CJDD, wie sie in den verschiedenen WerKen zerstreut 
gefunden, eines ernsthaften Durchlesens der Vogelbe- 
schreibungen selbst und endlich eLer ziemlichen Anzahl



Selbst-Untersuchungen an Vogel exemplaren, reinen und 
unreinen, wie sie Feld und Wald bietet. Der letzte Punkt 
ist einer der Hauptsachlichsten, und wenn man eine 
Anzahl Raubvogel, Sperlinge nebst den versehiedenen 
Hausvogeln secirt und die Diversitat ihrer Eingeweide, 
sp. Kropf und Magen gesehen, sowie auch die Diversitat 
ihrer Zehenbeuger-Formation nicht unberiieksichtigt ge- 
lassen hat, lasst sieh mit Hilfe des in den omitologischen 
Museen seit 1 50 Jahren gesammelten Materiales etwas 
Brauehbares und Zuverlassiges erwarten. Dann erst erkennt 
man auch zugleich die eminent grosse Bedeutung, wel- 
che die biblisch-talmudischen omdd fur ornithologische 
Zwecke verdienen.

Ieh gestatte mir vor allem weiteren, zur Naherbe- 
stimmung des Merkmals zu gehen, welches bis jetzt 
durchaus unverstanden blieb, es ist die mm J?3SS. Die 
Bedeutung des Wortes selbst ist Zuriickbleiben, wie 
i-o1? apv "inn. Hier handelt es sich auch um eine Zehe, 
welche zuruckbleibt, wahrend die anderen Zehen in Be- 
wegung gesetzt werden. Die Taube, bei ihrem gewohn- 
lichen Gange schon. bei jeder anderen Fussbewegung 
lasst die Hinterzehe unbeweglich. Die Huhner, das Giinse- 
volk, der Storch, der Kranich u. s. w. haben ihre Hinter
zehe entweder hoher eingesetzt oder nicht an die Erde 
reichend, sie ist also .Tin’ jnxN, bei der Bewegung der 
anderen zuriickbleibend. sSie entfaltet keinerlei Thatigkeit. 
Der Adler, wenn er seine Beute packt, krallt alle 4 
Zehen ein, das Rabenvolk jedoch nur drei Die Wurger 
selbst benutzen alle 4 Zehen bei ihren Bewegungen, die 
Rallen nur drei. Die Sperlinge und Finken, obwohl 
nicht Raubvolkartig, haben doch eine ungemeine Beweg- 
lichkeit an ihrer Hinterzehe, sie haben also keine yaiN 
mn\ Auch die Vogelarten, welche uberhaupt nur 8 Zehen 
besitzen, also keine Hinterzehe haben, haben keine JDXN 
m m : B. die Stunnvogel, die Aiken, die Regenpfeifer 
u. s. w. Aber nicht allein eine Hinterzehe kann niff 
sein, auch eine seitliche, so die Fledermaus, bei welcher 
man frilher kein mnts jD'D zu entdecken wusste. Ebenso 
der Kukuk ist ein Wettervogel, die Paarzehen gegen- 
einandergestellt, doch ist eine seiner Zehen unbeweglich, 
sie wird nur nachgeschleift. Ohne dies miisste man dem 
Kukuk gleiche Charaktere DMOD, wie dem Adler zuschreiben. 
Der Kukuk, und gewisse Afrikaner haben keinen Kropf 
und dessen Magen hat keine sich ablosende Innehaut.

In zoologischer Sprache ist mn' y3XN mit Rudiment 
wiederzugeben, und es hat die gleiche Bedeutung. Darwin, 
in seinem Werke „Die Entstehung der Arten“ sagt, dass 
auch schon der Nichtgebrauch eines Organs bei voller 
Ausbildung als Rudiment zu gelten habe und zu bezeichnen 
sei. Siehe das Rudimentale der Organe daselbst. In diesem 
Darwin’schen Artikel findet sieh die beste Erklarung, 
warum die mm JHXN als zuriickgebliebenes Organ als 
■Tints p ’B, Reinheits-Charakter gelten kann. Nur bei Rabe 
und Taube sind die Zehen bis an die Erde reichend, bei 
alien anderen Vogeln fast, wo sie als mm yavs zu gelten 
hat, kommt sie nur als hoher eingesetzt, nicht an die 
Erde reichend oder verkummert vor. Uber die anderen 
tMOD ein ander Mai vielleicht, da noch eine grosse 
Dunkelheit uberhaupt und allgemein in Bezug auf dieses 
Thema herrscht.

Ich gebe in Folgendem die bibl. Vogelnamen, wie 
sie sich mir ergeben nach dem Zusammenstellen der 
D’iDD, so weit sie wissenschaftlich festgestellt sind, also 
nach Widerherstellung der talmudischen Systematik. Doch 
zuerst die tUT-Q, die Hauptquelle zur ganzen Arbeit.

, p’iisc ymjo nn d’nbis nciji ymtn antry ’moj. Es, gibt 
2.4 Grupper. unreine \ ogel und drei Bestimmungsmerk-

male. rw bv nwbv arm ts* inViro rnn srbn, drei dieser 
Merkmale kommen bei alien 19 Vogeln, immer je die 
gleichen drei. Rabinowitsch hat eine ndi'H wo n v b v  
n v b v  fehlt und ist also besser. Die Lesart der Nina 
ist die Folge einer fehlerhaften Verbesserung, um eine 
hohere Zahl herauszubringen ‘CDin hat B"' richtig. Zwei 
dieser am Raben, anya nm — mnya im dim  in Ein und 
dasselbe Reinheitszeichen befindet sich bei den Aiken, 
Alcidae und bei den Sturmvoneln Tubinares ’fena wi'NTT 
W 2  M'f? und doch obgleich ein und dasselbe Reinheits
zeichen bei beiden vorkommt Dm nVi. dass keiner krallt, 
sind deren D’JOD doch nicht iibereinstimmend. Die Aiken 
haben einen grossen Hautmagen, die mny Tubinares, 
Stunnvogel haben Qberhaupt keinen Magen. er besteht 
nur noch rudimentar. Bis vor 25 Jahren noch war 
deren Inneres uberhaupt noch nicht untersucht, erst seit 
1876 bestehen wissenschaftliche Angaben uber deren 
Verhalten. Nun zur Nm'ia zuriick.

Hierin, um die Anzahl voll zu haben, fehlen zwei 
Vogel, die ist namlich nicht ganz gegeben, der
Talmud bringt nur, was er fur sein Thema nothig hat. 
Die noch fehlenden Vogel sind 1. *itw ohne Reinheits
zeichen und njyn na der Strauss mit drei Reinheitszeichen. 
Denn es ist eine durchaus falsche Ansicht, dass der Strauss 
□in  ist, das kann er seiner ganzen Natur nach nicht; 
nur solche Vogel, welche von animalischer Kost leben, 
bedurfen ihrer Krallen, um die notwendige Beute zu 
halten. Der Strauss lebt aber nur von Vegetabilien. 
Er hat also folgende drei dudd : 1. er ist nicht Din,
2. Seinem Magen lasst sich die Innenhaut ablosen, und
3. er hat eine mm von seinen zwei Zehen ist eine 
total rudimentar und unbeweglich.

Ich habe ja schon mitgetheilt, dass eine jede Zehe, 
welche unbeweglich ist. als mm der talmudischen Ansicht 
nach gelten muss. Die neueste Zoologie nach Darwiii 
stimmt dieser Ansicht voll bei. Dass die Septuaginta 
nun n’JTjn DID anders zu ubersetzen scheinen, kommt nur 
daher, dass sie aus sehr wichtigen Griinden, die niich- 
stens mitgetheilt werden, nur die Reihenfolge nicht 
einhalten, wie es im Pentateuch geschieht. Das l^oin 
hat vor allem die Reihenfolge und Varietat der DMisD 
genau wie sie im Talmud angefuhi’t werden, berucksich- 
tigen miissen, also itt’J ohne Reinheitszeichen, mjiyi did 
mit einem und demselben doch variabel, nm n'X wieder 
mit einem anderen. Das Reinheitszeichen von mnyi did 
ist: nicht krallend, das Reinheitszeichen von ms ist der 
Besitz eines Kropfes, dann kommt any mit zwei Reinheits
zeichen, der ubrigen Zehe und fjbpi ppip. Dann kommt 
njyn, na mit drei mnts UBD. Daher die bis jetzt nicht 
verstandene Talmudstelle sn^n Dim rm ganz
sachgemass ist, da sie sich auf einen bestimmten Vogel 
bezieht.

Das naehste Mai die genaue Ubersetzung und Be- 
stimmung derniDiy T'3 nebst Angabe ihrer mnts ’jdd sowie 
auch die Aufstellung der noch iiberbleibenden Vogel, 
welche uberhaupt Din sind. (Fortsetzung tolgt.)

1. S ^ u n e  tm u n e  C h a u l*
(Fortsetzung.)

Uralte Tradition.
W ir iiberlassen dem selbstandigen Denker 

das Them a zutn Weiterspinndn und wenden uns 
dem zweiten Puncte zu, der Beweisfuhrung, dass
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Luzzato’s Lehren uralter jfidischer Tradition ent- 
stammen.

So sehr Talm ud und Midrasch auch bemfiht 
waren, die geistigen Schatze des Judentums vor 
Rauberhanden zu bewahren, so unterliessen sie 
es dennoch nicht, die wichtigsten Grundlehren 
an geeigneter Stelle einzuflechten, wo sie der 
Eingeweihte leicht entdecken kann. So im Mid
rasch R aba I, 3 . R . Juda bar Simon: Es heisst 
nicht: Es werde Abend, sondern wajhi erew und 
es ward Abend. Daraus erhellt, dass ein Seder 
Semanim, ein Zeitsystem  vorangegangen ist. R. 
Abuha sagt; Das lehrt uns, dass Gott Welten er- 
schaffen und untergehen lassen hat, bis Er diese 
erschuf, Er sprach nam licb: Den hanjen li, jass- 
hon lo hanjen li. Diese gefallen mir, jene frfi- 
heren gefallen mir nicht.

Im ganzen Mittelalter wusste ausser den 
weiiigen Eingeweihten Niemand mit diesen lako- 
nischen, im tiefsten Lapidarstyl gehaltenen Satzen 
etwas anzufangen, und doch enthalten sie die 
ausreichende Grundformel ffir die ganze neueste 
Schopfungslehre. R. Juda bar Simon erblickt in 
der Conjunctur „und es ward Abend* den Ab- 
schluss eines den SchOnfungstagen vorausgegan- 
genen Zeitsystem s, das wir zwar in unsere Zeit- 
begriffe nicht einreihen konnen, das wir daher 
unter den Namen: * Seder Semanim - Zeitschema, 
subsummiren. Ganz conform finden wir in Cha- 
gigah 13 , 2 diesen Zeitbegriff von R . Simon 
Chassid in dem Verse Job 22, 16 Ascher kumtu 
welo ess die dahingerafft wurden, als es noch 
keine Zeit gab, definirt. Tossefot, in pnai m acht 
schon auf den scheinbar uulosbaron Widerspruch 
aufmerksam, dass es eine Vorschbpfung gab, die 
keine SchOpfung war, und eine Zeit, die kerne 
Zei! war und sucht daher eine abweichende Er- 
klarung. Um jedoch keinen Zweifel an dem 
wahren Sinne des Lehrsatzes R . Juda b. Sim on’s 
aufkommen zu lassen, kommt. R . Abuha mit 
der bereits citirten Erklarung, welche zugleich 
das Bindeglied fur die zwei gegens&tzlichen The- 
sen L uzzato ’s liefert. Nach der einen hat der 
SchOpfer nach Menschenart stufenweise und probe- 
weise zuerst Unvollkommenes,. dann immer Voll- 
kommeneres geschaffen, nach der anderen ware 
der SchOpfung eine freie selbstandige Entwicklung 
unter Hervorbringung der aussersten Unvoll- 
kommenheit gestattet worden. Der Lehrsatz R. 
A buha’s stellt beides in den richtigen Zusammen- 
hang. Der SchOpferwille schuf den SchOpfungs- 
pian stufenweise in den nneKa m wy 10 SchOpfungs- 
befehlen der Mischnah (Abot V) und fiberliess 
der SchOpfung die freie Entwicklung der .Aus- 
ffihrung. W o dieselbe nicht in Uebereinstimmung 
erfolgte, da griff die prfifende Richterhand ein, 
das Misslungene ging unter, bis das Gelungene 
erreicht war.

W ir finden diese Lehre in der talmudischen 
Schopfungslehre consequent durchgefiihrt. Die 
erste SchOpfung, das Licht, dem auch die neu
este exact e Forschung die Erstgeburt unter den 
Formationen emraumt, ist nach der Ueberlieferung 
(vgl. R aschi Gen. I. 1, 14) nicht mit dem jetzi- 
gen Lichte der HimmelskOrper identisch, sondern 
es hat wahrend der SchO pfungszeit. ein ganz 
anderes Licht geherrscht, als das Astrallicht.

Bei der Bil&ung des Himmels wird deiselbe 
Vorgang berichtet, mit Ankniipfung an Job’s 
Schilderung der SchOpfungsvorgange des Himmels 
26 , 10. „ Einen Kreis zog er fiber die W asser,
bis dort wo die Greuze von Licht uud Finster- 
niss ist. Die Festen der Himmel schwanken 
und bleiben erst stehen vor seiner Drohung". 
W egen der Unvollkommenheit der Ausfuhrung 
des SchOpfungsbefehles, heisst es bei der Rimmels- 
schOnfung am zweiten ^age nicht ki tow, dass 
es gut sei, sagt der Talmud. Es soli hier nicht 
unerwahnt bleiben, dass Humboldt im Kosmos, 
trotz der vielfachen Verbeugungen, die er vor 
der GrOsse und Erhabenheit der hebraischen 
Naturanschauung in 'ipsj ’ 212 und Job macht, 
der sich keine andere von den, der W issenschaft 
ins Gesicht schlagenden antiken, an die Seite 
stellen lasse -- trotzdem einer an tendenziOse 
Falschung streifenden Behauptung sich schuldig 
gemacht hat. W eil es hier heisst Amude Scha- 
majim, die Saulen des Himmels, hat er eine von 
den zallosen Allegorien der Agada herausgesucht, 
und den alten Hebraern den Glauben vindieirt, 
dass sie sich die Erde von Saulen getragen vor- 
stellten. W ar er denn blind dagegen, dass es 
in demselben Capitel Vers 7 heisst: p s  nbin 
00^3 by, Er lasst die Erde haugen auf Nichts!

In demselben Midrasch R aba Cap. IV finden 
w ir eine schOne Etymologie der Benennung d,dB’ 
ffir Himmel, die aer Zusam m enstellungin Jer. 2 ,1 2 . 
mcta 112V entspricht. weil der Himmel den Aus- 
druck des bis zur Unbegreiflichkeit gesteigerten 
Erstaunens (nDinawi) im Menschen hervorruft. 
Es soli hier noch auf den hOchst merkwfirdigen 
Dual in n'Dti? aufmerksam gemacht werden. Die 
wahrhaft gOttliche Sprache drfickt darin die Er- 
kenntniss aus, dass wir zu der uns sichtbaren 
Himmelshalbkugel noch eine zweite ffir uns un- 
sichtbare zuzudenken haben. Derartigen Seher- 
blicken werden wir in der Sprache noch mehr- 
fach zu begegnen Gelegenheit haben.

Am  dritten SchOpfungstage wird der Frde 
bei Bildung der Pflanzen eine Abweichung von 
dem SchOpfungsplane vindicirt. HVlidr. R aba V  R 
Juda bar Salom und R . Pinchas), ebenso dem 
Monde am vierten Tage. Ebenso spricht der 
Talm ud Chulin 60 , von einem selbstaudigen Vor- 
gehen der Pflanzen bei der Artenbildung. Die- 
sem Satze geht unmittelbar voran ein Lehrsatz 
des R. Josua ben L evi: Alle smd in ihrer Ge
stalt, nach ihrem W issen, nach ihrer eigenen 
W ahl DJV2X3 beschaffen worden. Zum Ueber- 
fluss bemerkt noch R aschi dazu ar6 nnntr rntn3 
in der Form, die sie sich gewahlt haben.

Nun, was konnten unsere armen Rationa- 
listen der aristotelischen Schule mit solchen 
Talm udsprfichen anfangen ? Man begnfigte sich 
im besten Falle mit der Pietat, die man altehr- 
wfirdigen Ruinen einer langst untergegangenen 
Culturepoche entgegenbringt, ohne zu ahnen, 
dass die ari^totelische W eltweisheit so bald unter 
den alten Plunder geworfen werden konnte.

In Cap. 9 kommt der Midrasch Raba noch- 
mals auf den Lehrsatz R . Abuha’s zurfick. An- 
statt ihm aber R . Juda’s Seder Semanim voraus- 
zuschicken, stellt er ihm einen ahnlichen Satz 
R . Tanchum a’s voran. R . Tanchum a erfiffnete 
seinen Vortrag mit dem Verse: Alles hat Er zur



rechten Zeit gemacht. Zu ihrer rechten Zeit wurde 
die W elt erschaffen, sie konnte nicht frtiher er- 
schaffen werden. Dazu bemerkt R . A buha: Hier 
(weil es steht inj72 ns’ , also vor dieser Zeit war es 
nicht nE') ist angedeutet, dass er W elten schuf 
und untergehen liess, nochtnals W elten schuf 
uiid untergehen ‘liess, bis er diese schuf und 
sprach: Diese sind mir recht, jene nicht!

Mit dem Eischeinen der ersten kabbalist5- 
schen Schriften wird diesei Satz noch ausfuhr- 
licher behandelt.

In einer Boraita heisst e s :
Ein Erbteil, das im Anfange tibersttirzt war, 

dessen Ende wird nicht gesegnet (Mischle 20) 
das lebrt uhs, dass der Schopfer zuerst W elten 
entstehen und untergehen liess, Baume, die wieder 
entwuizelt wurden, weil sie tiberstiirzt waren 
und einander das Dasein nicht gonnten. Bei- 
SDiel: 10 Baume, die in einem Felde der Lange 
nach hintereinander gepflanzt sind und zwischen 
einem Baume und dem andern ist nicht eines 
Haaresbreite an Zwischenraum, so dass jeder 
Baum alle Safte an sich reissen will, dabei gehen 
dann alle zu Grunde, das Ende ward nicht ge
segnet, denn Gott nahm ihnen sein Licht und 
sie blieben im Finstern, um die Frevler zu 
strafen. “

Diese Lehren haben sogar Anlass zu schwe- 
ren Judenverfolgungen gegeben. A ls die be-*' 
ruhmten Kalonymiden am Hofe der Karolinger 
Einfluss auf die hohe Politik gewannen, da ver- 
suchte der bose Agobert von Toulouse die Juden 
und den Talmud als Ketzer hinzustellen, da diese 
Lehren der Bibel widersprachen, und so entstand 
eine der ersten und seh&rfsten Verfolgungen auf 
franzosischem Boden.

In spanisch maurischen Kreisen, in welchen 
das Karaerthum eine talmudfeinaliche Tendenz 
geschalfen, die nur durch die ausserordenthche 
geistige Ueberlegenheit der grossen Gelehrten 
jener Epoche ausgem erzt werden konnte, gesellte 
sich der innere Feind, der arabische Hellenismus 
zu den ausseren, und wenn es auch Alfassi und 
Maimonides gelang, die Halacha, das Gesetz zu 
retten, so schoh man die Agada und den ganzen 
Geist der talmudischen W eltanschanung, den 
Lebensborn des Judenthums bei Seite, und war 
niemals um Interprclationsktinste vcrlegen, Man 
zwangte die Agada auf die abgesehmacicteste 
W eise in griechische Lumpen, ganz unbekummert 
um die groteske L&cherlichkeit, der man sich 
preisgab.

Die sonst so skeptischen gebildeten Classen 
hatten sich in den W ahnsinn des aristotelischen 
Stabilitatsprincips derart verbissen, dass man 
sich nicht scheute, die Schopfungsgeschichte der 
Thora allegorisch auf aristotelische Manier um- 
zudeutelu.

Die uralte, vom  Prophetengeiste durchleuch- 
t.ete SchOpfungstradition hatte sich seit Jahr- 
hunderten in die verhorgensten Schlupfwinkel 
zurtickgezogen. Ihre Harfe war zerrissen, wie 
die Gliedmassen derer, die ihr hehre Tone zu 
entlocken verstanden. Die Teufelsm sel, Europa 
genannt, war ein Kafig voll wilder Thiere, deren 
unarticulirtes Geheul keine Musik aufkom m en 
liess. Vereinzelte Adelsfamilien der Kalonymiden 
'n den Rheinlanden und in Navarra hatten von

der uralten jtidischen W eisheit soviel gerettet, 
wie viel sich in der Ahronsurne, der Zinzenet 
hamann von der Riinmelsspeise Mosis als Wahr- 
zeichen hatte retten lassen.

Als der Unfug in der philosophirenden Halb- 
bildung immer grosser wurde, und der Glaube 
in wirkliche Gefahr gerieth, sahen sich die Edel- 
sten und Grossten unter Ftihrung der R. Todros, 
R. Meir Abualafia, Ben Aderet, Ram ban veran- 
lasst aus der Zurtickgezogenheit hex’auszutreten 
und die uralte jiidische Lehre gegen die seichie 
Aufklarerei ins Feld zu fiihren.

Der Streit, der iiber den More entbrannte, 
hat eine Generation von Mannern der Vergessen- 
heit entrissen, deren liohe Geistesgaben und um- 
fassende Bildung, deren tiefe W eltanschauung, 
verbunden mit adeliger W urde der Sprache und 
hochster Eleganz des Styls den Hohepunct mensch- 
licher Cultur bezeichnet in Gegenden, die wie 
die Berge von Navarra, seit Jahrhunderten nur 
m ehr von den Schiissen der Raubsehutzen wider- 
hallen.

W ir haben in dem Commentator des Sehop- 
fungsbuches den Namen des Kalonymiden R. 
Josef der Deutsche, der Vergessenheit zu enD 
reissen das Gluck gehabt, der auf dem Gebiete 
der Anatomie und Nervenkunde, der Psychologie 
und tiefsten urjiidischen Schopfungslehre seinem 
Zeitalter um mindestens sechs Jahrhunderte 
voraus war. (Vgl. Jahrg. I. No. 3 .) Aber die 
barbarische Rohheit jener Zeiten gab die jiidi- 
schen W eisen dem Henkerbeile oder dem Feuer- 
tode preis. Die Lehren der auserlesenen Grossen 
gingen in der seichten Scholastic unter, und 
was von diesen Schopfungsthesen citirt wurde, 
commentirte man auf allegorisch-philosophisehe 
W eise ganz nach A rt der Gegner. W ir haben 
auf uinzelne Ausnahm en wie R . Bechaja und 
R. Avigdor Kroh bereits hinge wie sen, deren merk- 
wurdige Ausspruche citirt.

Mit der furchtbaren Katastrophe von 1492 
trat eine fundamentale Umw&lzung in dem Gei- 
stesleben des jtidischen Volkes ein, m  geheimniss- 
vollem  Zusam m enhange mit dem allgemeinen 
Umschwunge im Geistesleben der Menschheit, 
dessen Ausgangspunct jenes denkwtirdige Jahr 
bildet.

Der halb assim ilatorische Hellenismus, der 
den einst so glanzenden Geist der spanischen 
Juden entnervt, veraltert, in trage Stumpfheit 
verwandelt hatte, wurde von dem Sturm der 
Ereignisse hinweggefegt. W as der grausigen Ver- 
folgung entrann, war ein Hauilein seelenstarker 
Helden, das alien Qualen des Todes mit unge- 
ahnter Seelenstarke ins Antlitz geschaut hatte, 
und der uralte gOttliche Prophetengeist fuhlte 
sich zu diesen iiber die Niedrigkeit der W elt 
hervorragenden Spitzen unwiderstehlich hinge- 
zogen, wie der Blitz aus dunklem GewOlke.

Der moderne halb assimilatorische Geschichts- 
schreiber Gratz, mit dem Janushaupte, vorn 
Talm udist hinten Spinozist, hat bier, uberwaltigt 
von der geistigen Ueberlegenheit der Keroen jener 
Epoche, ausnahmsweise einmal ein unparteiisches 
Zeugniss abgelegt fiir die Kabbala, das mit seinem 
sonstigen Gezanke in strictem W iderspruch steht. 
Der bbse Engel sagt Angesichts der Sabbatlichter 
Am en gegen seinen W illen. Es gebiihrt ihm das
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Verdienst, die Erscheinung Salomon Molcho’s 
der Yergessenheit entrissen zu haben, in welche 
ihn die alberne, jede Existenz ltiugnende Kritik 
zu versenken suchte.

A n der Hand der portugiesischen und p&pst- 
lichen Archivquellen hat er sogar den Sprung 
ins Supranaturalistische, eine schonende Um- 
hilllung des W ortes „U ebernaturlich‘ nicht ge- 
scheut. Er hat auch nachgewiesen, dass dieses 
in finsterster Nacht aufleuchtende Meteor nicht 
spurlos verschwunden ist, sondern in dem gros- 
sen Verfasser des Gesetzbuches Schulchan Aruch, 
in R . Josef Karo, einen Schuler hinterlassen hat. 
Er hat ferner unum stdsslich nachgewiesen, dass 
die von R. Josef Karo hinterlassenen Aufzeich- 
nungen unter dem Namen Magid Mescharim, 
prophetische Lehren eines ,, Familiengeisl.es* oder 
wie Grdtz mit Gelehrtenmiene iibersetzt, spiritus 
familiaris, unbedingt von der Hand dieses Ober- 
hauptes der Judenheit herriihren.

W ie er sich nachtraglich diese Verhaltnisse 
in seine moderne Anschauungsweise einzurahmen 
sucht, bleibt schliesslich gleichgiltig.

Uns beschaftigt nur ein Capitel im W ochen- 
abschnitt Achre, worin zum ersten Male in der 
betreffenden Literatur eine hochst merkwiirdige, 
der Luzzatini’schen SchOpfungslehre vollstdndig 
entsprechende Definition der uralten geheimen 
Kosmogonie gegeben wird. Gespdch von Donner- 
stag 8. Tischri (Jahreszahl fehlt.) „Ueber das 
Geheim niss des Siindenbockes gibt es viele Zwei- 
fel, und obwohl Vieles dariiber gesagt wurde, 
wird der Verstand damit nicht beruhigt, da er 
diese H ypothesen weder um fassen noch dulden 
kann, denn wie ist es mOglich, dieses gleichsam 
als eine Bestechung des bosen Engels aufzu- 
fassen, damit dieser seinen Antheil vom  Altare 
erhalte. Aber das Geheimniss ist eines der 
tiefsten, das keinem Gelehrten bekannt ist, und 
von keinem ergriindet werden kann, es sei denn, 
dass es ihm mundlich uberliefert worden, wie 
diese W issenschaft ja  auch Kabbala, d. h. wOrt- 
lich Ueberlieferung sich nennt.

Es hat auch Niemand etwas dariiber der 
Schrift anvertraut, nur Sim eon (der Sohar) hat 
etwas angedeutet, was ohne Ueberlieferung un- 
verstandlich bleibt. Dieses Geheimniss ist eine 
theure Perle, ein gutes Geschenk, das ich Dir 
gebe, ftir dein fleissiges Mischnahstudium. Es 
steht im Zusammenhange mit der ilberlieferten 
Erkldrung der Sym bolik der 8 edomitischen 
Konige, die vor Israel herrschten. Darunter sind 
die untergegangenen Schoptungen zu verstehen, 
welche der Talmud in dem Satze erwdhnt, dass 
es ein (transcendentales) Zeitmass Seder Semanim 
vor der SchOpfung gegeben hat, und hangt ab 
von dem Geheimniss der Seinsfeindlichen Schop- 
fungen, die wir Klifin. Schalensystem  nennen, 
aus denen sich das W esen der Existenzen ab- 
hebt, wie das Licht aus der Finsterniss. Die- 
selben waren k i den ersteren verborgen, wie eine 
F rach t in Seha'en auf Schalen, deren wir 8 ver- 
schiedene Stufen zahlen. Alles entsprang aus 
dem Unendlichen, dem Unbegreiflichen, wie es 
heisst: W er gibt Reines aus Unreinem, nicht der 
Eine, Unbegreifliche ? Und so wie eine Frucht 
nicht gegessen werden kann, bis die Schale zer- 
brochen und entfernt wird, so gab es eine Herr-

schaft der Schalen, vor der des Bestehenswerten, 
die sich in Epochen nacheinander ablosten, bis 
endlich das Bestehenswerte (Heilige) seine Herr- 
schaft antrat und stufenweise fortsetzt bis da, 
wo das Denken aufhort und verboten, weil ver- 
geblich ist.*

Folgt die allegorische Auslegung der ein- 
zelnen Namen, die alle mehr oder weniger Daseins- 
feindlichkeit, Verschlingung, Verheerung, unge- 
heure Kraftentwicklung und Schrecken etc. be- 
deuten.

W ahrend in den Epochen des Guten die 
Beschrdnkung, der daseinsfeindliche Din, die 
Strenge (das schlichte Recht, welches auch im 
Deutschen schlecht und recht, schlechterdings, 
schlecht mit schlicht identificirt) immer mehr 
schwindet, tritt es in jenen Epochen in immer 
stdrkerem Grade auf.

Dies ist der tiefere Sinn von Haasinu, des 
Sterbeliedes Mosis:

„Gedenke der Tage der Welt-‘ , das sind 
die Epochen des Guten.

„Begreifet die Jahre der Geschlechter*, das 
sind die vorweltlichen Epochen, vo n  denen alle 
Leiden und Drangsale der Menschheit herriihren, 
die mit diesen (atavistischen) Resten kampft. 
Und seit das System  des Guten herangebrochen 
ist, geht das ganze Bestreben dahin, jene Rich- 
tung von sich abzustossen.

5) as ist das 0eheimniss sammtHcher 
Sebote und Verbote.

Der Versohnungstag ist nun das Sym bol 
der reinen W elt des Guten, in der die niedere 
Sphare sich zu der hoheren erhebt, desshalb 
m iissen wir das Daseinsfeindliche von dem Guten 
abstossen. Dies sym bolisiren wir durch das 
Hinstellen der zwei Opferbocke vor das Heilig- 
thum, um  anzudeuten, dass ursprtinglich beide 
System e von einer Quelle ausgehen, eines als 
Frucht, eines als Schale. Nachher schicken wir 
den Stindenbock in die W fiste, als Symbol, dass, 
nachdem die Herrschaft der Schale ihre Zeit 
gewahrt hat, die Herrschaft des Guten begonnen, 
so dass das Bose sich an seinen Ort abzusondern 
hat. Die Hiitten, in denen auf dem W ege von  
Jerusalem zum W tistenfels W asser und Speise 
bereit gehalten wurde ftir den Ftihrer, bezeich- 
neten die untergegangenen W elten. Man sagte 
ihm in jeder Htitte, da ist Speise und Trank, 
obwohl es nie vorkam , dass davon Gebrauch 
gemacht wurde, eben nur als Sym bol, dass jene 
Herrschaft des Chaos und der allgemeinen Mangel- 
haftigkeit voriiber sei, an deren Stelle der Segen 
herrscht, wahrend alles Schlechte an seinen 
Ursprung zurtickgeftihrt, die Stinde gesiihnt wird*.

Mit so hohen Inspirationen ging der V er
fasser des Schulchan Aruch an den Abschluss 
der Halacha, als Schlussstein des seit R . Juda 
Hanassi, R . Aschi undMaimonides immer grosserer 
Vollendung zugefiihrten Gebaudes.

Dass er bei seinem Neubau den Grund bis 
auf die geheimsten Anfange der SchOpfung bloss- 
legte, beweist, dass der Geist Gottes nie auf- 
gehdrt hat, die Hand seiner Gesetzgeber zu fiihren.

Ich glaube nicht, dass es nothig ist, weitere 
Beweise fur die Uebereinstimmung der Lehre



Luzzato’s mit unserer uralten Tradition zu ffihren.
Es wird sich noch Gelegenheit bieten, auf das 
reichhaltige Them a zuriickzukommen.

Der Schopfungstext.
W ir kommen nun zu dem dritten Puncte, 

die Tradition mit dem W ortlaute der Genesis 
in Einklang zu bringen.

Die Schwierigkeiten dieser Aufgabe ergeben 
sich schon aus dem Umstande, dass die Mischnah 
selbst von  einer geheim gehaltenen Ueberlieferung 
spricht, die nur unter ganz besonderen Bedin- 
gungen verfiffentlicht werden kann. A us der 
Natur einer solchen ergibt sich von selbst, dass 
sie aus dem Schrifttexte nicht ohne Weiteres 
herausgelesen werden kanu, denn sonst ware sie 
entweder fiberflussig oder es ware keine Geheim- 
lehre.

W ir hatten im Gegenteil den unumstfiss- 
lichsten Beweis fur den seit Jahrtausenden, seit 
die heilige Schrift zum ersten Mai in fremde 
Hande, in die Hande der Cutaer und Samaritaner 
gefallen ist, der Reihe nach von diesen, dann 
von den Sadducaern, dann von den Karaiten 
und schliesslich von der sogenannten Reform- 
secte angefochtenen Grundsatz unseres Glaubens 
dass die Thora in zwei Theilen: rrorty m in 
und ns byzo m in  Schrifttext und mundlicher 
Ueberlieferung uns durch Moses fiberkommen ist. I 
Wir haben bereits den von Sem ag gebrachten 
Midrasch citirt, dass diese Teilung von Gott zu 
dem Zwecke vorgenommen wurde, um Israel 
den alleinigen Besitz der Thora zu sichern. 
Schrift und Ueberlieferung bilden zusammen die 
W eltenuhr, fur sich getrennt bildet die Schrift 
das Ziffei’blatt, die Ueberlieferung das W erk den 
Organismus.

Beide sind von einander unzertrennlich. 
Ohne Zifterblatt verliert das W erk die Fahigkeit 
der Erffillung seiner Bestimmung.

W er aber das leere Gehause mit blossem 
Zifferblatt in Handen hat, der gleicht dem Kinde, 
das die W eiser seiner Spieluhr mit eigenen 
Handen nach der Zeit rttckt.

Obwohi dieses Gleichniss, wie jedes Gleich- 
niss fiberhaupt, in betrachtlichem Maasse hinkt, 
so kann es doch fur den Hauptpunkt unserer 
Betrachtung Anwendung finden.

Horen wir, was R . Mose Chaim Luzzato 
selbst im Maamar Haikkarim fiber das W esen 
der nr byzv m in  sagt:

„Der Allm achtige wollte die Thora nicht in 
einer Form  niederschreiben, die eine Erklarung 
fiberflfissig machen sollte. Im Gegentheil, er 
schrieb viele unerklarte Gegenstande, die kein 
Mensch jem als nach ihrem wesentlichen Inhalte 
ohne die gottliche Ueberlieferung zu begreifen 
im Stande ware, wie z. B. selbst bei den Ge- 
boten wie Tefillin, Mesusa u. dgk, worflber Ge- 
bote, aber keine Besclireibungen da sind. Dieser 
Vorgang hat seine verborgenen Grunde. Hin- 
gegen ist alles, was in der Schrift im Unklaren 
gelassen, mfindlich an Moses und von ihm weiter 
an die W eisen fiberliefert worden.

In dieser Ueberlieferung ist der wahre Sinn 
der Schrift niedergelegt, und zwar in 3 Rich- 
tungen.

1. Durch Detaillirang der in der Schrift nur 
allgemein gehaltenen Gegenstande.

2. Durch Angabe der wirklichen Erklarung, 
wo der Sinn des Textes verschiedene, abwei- 
chende Erklarungen zulasst.

3 . Ueberlieferungen, welche anscheinend nur 
schwer mit dem W ortlaute des Textes in E in
klang zu bringen sind, so dass unsere W eisen 
von ihnen sagen: snpcn ns nspij? n ^ n . Die 
Ueberlieferung zwingt den Text. Die Letzteren 
sind jedoch nur von geringer Zahl und eine 
ernste, tiefe Untersuchung zeigt uns dann, dass 
der Widerspruch ein nur scheinbarer ist und auf 
welche W eise wir den nchtigen Gesichtspunct 
ffir die Yereinigung von T ext und Ueberlieferung 
zu erfassen haben".

Dieser gottlichen Taktik einzig und ahein 
verdankt das Judentum den ungeschmalerten 
Besitz seines Glaubens und seiner Lehre, in dem 
ungeheuren Kampfe um das kostbarste Gut, das 
fast alle Nationen des Erdenrunds an sich zu 
reissen trachteten und durch Uebersetzung des 
Textes in 1000 Sprachen und Dialecte an sich 
gerissen zu haben glauben. Wahrend auf diese 
A rt die Thora als Herrscherfahne fiber den 
ganzen Erdball webt, ist ihr Herz bei ihrem 
Volke geblieben. Dieses VerhaltnUs war bislang 
nur Behauptung, der sich der glaubige Jude 
beugte.

Die Beweiskraft unum stosslicher W alirheit 
hat sie erst mit der neuesten Schopfungsforschung 
erlangt, die alle frttheren Anschauungen, seit 
Mensclien denken, als null und nichtig fiberwiesen 
zu haben glaubte. und sich ohne es zu ahnen, 
als missverstandene und missrathene Entzifferung 
der uralten jfidischen Schopfungstradition heraus- 
gestellt hat.

W ir hatten damit die Aufgabe jedoch nur 
negativ gelost, etwa nach dem Grundsatze des 
R. Israel Balschemtow: Torat haschem temimah, 
schelo naga bah adam meolam. Die Thora ist 
noch ganz, es hat sie noch kein Mensch recht 
beruhrt.

W ir wollen jedoch versuchen, dem directen 
Verstandniss des kostbaren Them a’s, des W esens 
unserer heiligen Schrift, direct naher zu kommen, 
und auf diesem W ege, die feindlichen W erke zu 
zerstoren, die uralter Hass, Unverstand und 
tendenzifise Falschung gegen unsere unbezwing- 
liche Burg aufgefuhrt haben.

W ir mttssen fur dieses Them a etwas weiter 
ausholen, bevor wir* uns an die letzte Aufgabe 
machen, die deductiven Schopfungsgesetze L uz
zato’s zu erklareu, an deren Hand der von der 
Wissensch'aft entweder gar nicht oder willkttrlich 
falsch erklart.e Zusammennang der, inductiv in 
Uebereinstimmung mit Luzzato's deductiver Schil- 
derung gefundenen, Thatsachen auf die Hchtige 
B asis gestellt wird.

Die Slteste Tradition.
Die Erzahlungen der Genesis sind unbe- 

stritten alter als Moses und die Offenbarung 
am Sinai.

Unsere schlimmsten Feinde, die inneren 
und fiusseren, die Pseudosemiien und Antisemiten 
der W issenschaft, die seit den Zeiten des, mit 
giftigem Hasse gegen das jfidische Schriftthum
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erftillten, unelirlichen Halbrenegaten Spinoza (man 
vgl. F. Mieses, Geschichte der neueren Philoso
phic und dessen VerOffentlichuug aus Spinoza’s 
Schriften) in der, Bibelkritik genannten W issen- 
schaft, sit venia verbo, so hassliche Producte 
gehassiger Entartung geliefert haben, sind dureh 
die neuesten archaologischeu Forschungen aufs 
Haupt gescblagen.

Rommel weist an der Hand der Ausgra- 
bungen in Babylonien nach, dass das alteste 
historische Schriftsttick, die Erzahlung des Kamp- 
fes Abraham ’s mit Kedorlaomer und seinen 
KOnigen aus Abraham ’s Zeiten herrtihrt.

Die Auffindung der Erzahlung von der 
Stindfluth, wie sie Nimrod Istobar aus dem Munde 
Noah Hasisadras vernommen haben will, die von 
der biblischen nur in dem einen Detail abweiclit, 
dass zu dem Kaben und der Taube noch die 
Schwalbe zugesellt erscheint, hat seiner Zeit 
einen wahren Sturm der Ueberraschung eut- 
fesselt, der die ganz« bis dahin tibliche Behand- 
lung der jiidischen Literaturgeschichte als ganz- 
lich verfehlt brand markte.

Hommel lasst seinem Unmuthe tiber das 
Treiben der Pseudosemitischen sogenannten Ge- 
lehrten die Zilgei schiessen, die in ihrem erbarm- 
lichen, heuchlerischen Treiben gegentiber arischen 
Am tscollegen, das Alter und die Originalitat auf 
die abgeschmackteste W eise zu verdacbtigen 
suchen. So hat einer dieser Schwarm er heraus- 
geschntiffelt, dass die letzten Capitel in Mischle, 
Anspielungen auf die ROmer enthalten, daher 
erst in der ROmerzeh geschrieben wurden. Der 
Mann gehort offenbar in ’s Irrenhaus. Seine 
Behauptung grtindet si'ch auf den Vers 
icy  Alkum ist unbedingt lateinisch. Man
braucht nur Alkus zu corrigiren, und daraus 
Aleks zu machen, um einen fertigen ROmer vor 
sich zu sehen. VVoher soil er wissen, dass 
Dip^s im Altarabischen (Bagdader Uebersetzung 
von n n  bei R. Saadia Gaon) Volk bedeutet.

Jedenfalls wusste man diese Anspielungen 
so zu verhtillen, dass kein Jud’ und kein gewOhn- 
licher Goj darauf kommen konnte, bis es nach 
1800  Jahren diesem aussergewOhnlichen judischeu 
Goj vorbehalten war, den feinen Trik zu ver- 
stehen. Und so sind aile diese Forscher ge- 
backen.

Hommel weist nach, dass die Form der 
jiidischen Poesie, wie sie sich in den Psalm en 
aussert, schon zu Abraham ’s Zeiten eine tau- 
schend ahnliche war.

Er weist weitlaufig nach, dass der Geist 
der socialen Gesetzgebung wie er in der Thora 
als Erbteil Jacob’s und Abraham ’s herrscht, als 
Einfluss der Urhebraer in der Gesetzgebung der 
altesten Sumerier Eindriicke und Spuren hinter- 
lassen hat.

Wenn unsere W eisen behaupten, dass die 
Tradition der SchOpfungslehre, des Sabbath und 
vieler Gesetze der Thora nicht nur bis zu A bra
ham, sondern bis zu Noa und Adam  hinaufreicbt, so 
bringt die neue Forschung Beweise daftir.

W ir haben gerade bei der zoologischen 
Tafel der Thora einen classischen Beweis dafiir, 
denn wir finden schon bei Noa die Einteilung 
in reine und unreinfe Thiere. Nur eine wissen- 
schaftlose Kritik, die den feinen Zusam m enhang

der mosaischen Gesetze mit den verborgensten 
Na+urgesetzen nicht ahnen konnte, hielt diese’ben 
ftir willktirliche und verlegte sich auf die Ver- 
dachtigung, da sie eine entsprechende Anschau- 
ung bei den Urvatern nicht zugeben konnte.

Aber auch die ganze modern-kannibalische 
Anschauung, welche die Anfange des Menschen- 
geschlechts vom  thierischen Standpuncte aus 
behandelt, fusst auf einer durchaus falschen 
Grundlage. Die wirklichen Forscher, wie Darwin, 
gestehen ja, auch wenn sie mit ihren Hypothesen 
auf Abwege gerathen sind, rtickhaltslos ein, dass 
wir tiber die Anfange ganz und gar nichts 
wissen. Die Anfange sind sowohl auf dem Ge- 
biete der Chemie, wie auf dem der Physiologic, 
im Mineralreich sowohl wie im Pflanzenreich, 
im Thierreiche wie im Menschenreiche nicht nur 
unerforsrht, sondern geradezu unbegreiflich. Fer- 
ner steht der krankhaft entarteten mechanisch- 
materialistischen W eltanschauung eine durchaus 
freie, experimentell-psychologische Forschung der 
Charcot-Duprel’schen Schule gegentiber, welche 
eine Feinheij der Psyche und ihrer Fahigkeiten 
nachweist, die mit dem Kannibalismus jener 
Richtung in untiberbrtickbarem Contraste steht, 
uud ftir die Zustande der Urahnen des Menschen- 
geschlechts ganz ungeahnte Verhaltnisse scliafft, 
die sich in ganz anderen Richtungen bewegen, 
als die Verhaltnisse der kannibalischen Urb.e 
vtilkerung Europa’s.

Die mechanisch-kannibalische T heoiie muss 
daher zum mindesten ill den „W inkel der Ge
schichte" gestellt werden.

Dagegen haben wir in der hebraischen 
Sprache Bilder eines geistigen Lebens, auf das 
schon d h  Genesis autmerksam macht, wenn sie 
uns II, 19 die W eislieit des Menschen bei Be- 
nennung der Thiere scliildert (S. Raschi). Der 
Talmud rtihmt an der hebrSischen Sprache, dass 
sie kein verstandnissloses, conventionelles Liallen 
willktirlicher Benennungen duldet, sondern be- 
strebt ist, die sinnlichen Eindriicke nach ihren 
Einwirkungen auf Vorstellung und Vers tan-1 
wiederzugeben.

Ohne das schlupfrige Gebiet der Philologie, 
dieses Trunkenboldes unler den W issenschafteu 
betreten zu wollen. welche aer phantastischsten 
W illkur upbegrenzten Spielraum lasst. mtissen 
wir dennoch versuchen, uns durch dieses Trtim- 
merfeld einen Weg zu bahnen.

Als Stichprobe ftir die uns Lacherliche strei- 
fende Methode selbst der alteren, noch halb- 
ntichternen Philologen, diene uns die Behauptung 
des bertihmten Julius Ftirst, dass ^ftinf* fast in 
alien Sprachen denselben W ortlaut habe. Alle 
rom anischeu Sprachen variiren das lateinische 
Stammwort quinque, alle germanischen das deu- 
tsche ftinf, alle slavischen das russische piat, 
das wir-derurn identisch ist mit dem griechischen 
tuevts und dem Sanskrit pend und alle semiti- 
schen das hebraische ii'cn. Nun wird die Identi- 
tat des deutschen ftinf mit quinque durch die 
Gleichung von qu- qu- mit ff hergestellt, die 
Identitat mit pend durch die Verwandschaft des 
f mit p und am Ende die Identitat Aller mit 
hebrtiischem trcn durch die Verwandschaft des 
qu mit n des n mit c  und ftir das c  wurde das 
polnische pi§c (sprich pien+sch) herbeigezogen,
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das sich richtigin ein „sch “ umgesetzt hat. Diese 
Verwandschaft erinnert an den polnischen 
Schnorrer, dem ein Freund gerathen hatte, sich 
■n Deutschland fur einen Enkel des Mogen. 
Avvrohom auszugeben. Er vergass den Namen, 
erinnerte sich jedoch, dass er im Anfange der 
Schm oneh Essi'eh vorkomme, und erklarte sich 
fur einen Enkel von Atto gibbor. Die Verwand
schaft der Philologie mit den exacten VVissen- 
schaften steht auf keiner breiteren Basis.

W as nun z. B. die Zahlen anbetrifft, so hat 
Ffirst iibersehen oder nicht gewusst, dass alle 
wilden, arischen Volkerschaften ursprfinglich 
zw ar nur bis 5 aber bis 5 selbstandig zahlten.

Von sechs an haben sie mit dem semiii- 
schen Alphabet aucli die semitischen Zahlenbe- 
nennungen angenommen. Daher finden wir fiberall 
das hebraische, a a  sechs wieder, polnisch szesc 
ebenso das y : a  in sieben, septem, siedem, im 
Griechischen sind bei beiden die Zischlaute durch 
h ersetzt, ŝ , .doch wissfen wir schon aus dem 
Namen X erxes dass die zweifelhafte Aussprache 
des griechischen X  eher dem hebr. a  entsprach, 
und STvTOC, sieben, ebenfalls mit derselben Aende- 
rung. Bei 8, 9 , 10 ist die Corruption schon 
nicht mehr zu entwirren, doch entspricht noch 
d as griechische Zahlzeichen -fr als 9 Thetsa, dem 
hebraischen yari.

Aus derselben tTrsache erklart sich, dass 
•die Zahlen 1, 2, 4 , 5 gar keine Verwandschaft 
m it dem Semitischen aufweisen, da sie auf na- 
turalistischer Grundlage aufgebaut sind, die semi
tischen hingegen auf rationeller.

Das Stamm wort fur ffinf pat bedeutet eben 
die fQnffingrige Tatze oder Hand, die Patsche, 
ebenso wie das franzOsiscbe poigne gleich dem 
polnischen piec die Faust oder voile Hand.

Die semitiscne Zahlenbildung weist hingegen 
a u f einen denkenden Geist, der die Sprachwerk- 
zeuge als Schriftwerkzeuge handhabt, sie be- 
herrscht und nicht von ihnen beherrscht wird. 
Die Bildung des W ortes tpm, zeugt wie schon 
in  Nr. 4 erlautert, von del Fahigkeit der Selb- 
streflexion fiber die psychische Gedankenbildung. 
Das W ort zwei hat ausser der characteri- 
stischen Dualform, in welcher das c ’ den Plural 
praesentirt der durch das —  das A  als Ein- 
beitszeichen, die in ein Paar zusammengehaltene 
Einheit darstellt, aie W urzel n ;a  wiedertiolen, 
•davon n ja  das Jahr als W iederholung des Kreis- 
laufes. gleichzeitig als W echsel 1162 ■nja s :a i  
Davon j;a  das Scharfen, die wiederholte Rei- 
bung, davon ]a der Zahn, das Scharfe.

A ls Symbol der Drei gilt die Pfl anzenwurzel, 
■die aus ihrem Kerne, einer Fortsetzung nach oben 
und einer nach unten besteht und gleichbedeutend 
m it der mindestens dreigliedrigen Kette na^a und 
nti^w hi einer namentlich im Babylonisch-Assyri- 
schen jtingslentdeckten Idenhtat von b und a .E b en 
so wird die semitische nbr\ in den arischen Sprachen 
■rpstres, drei, tri. Von der Vier an verlegt sich 
die semitische Zahlenbildung auf das rein prak- 
tische Gebiet. Sie nimmt niimlich alle Syno- 
nyma, die eine Vielheit ausdrficken, zur Wort- 
bildung zu Hilfe. So ym»x von der W urzel 21 
mit angch&ngtem y ffir die Exclusivitat als Zahl- 
wort. acn  von d'IXD piN n s  aum  Vorrath an- 
haufen, a a  wovon noch in a 'a ’ die Vielheit

(der Jahre, das Alter) erhalten ist. ya a  die Sat- 
tigung, ebenso n:::a der Ueberfluss und Te2jj der 
Reichtftum. So sagt noch der Ruthene ffir viel, 
bohati reich. nay miay fur elf ist die sumerische 
W ortform astan. eins, die sich im Hebraischen 
in nad Masse, einheitlicher Klumpen vorfmdet. 
Bei yss'Ft 9 scheint das Zahlwort rra  =  Thessa 
zu Hilfe genommen. nxa bedeutet ebenso wie 
na ein nicht mehr zu analysirendes Sammel- 
wort, das einen Nachklang in dem griechischen 
ui* Eine, hndet. Das Tausend wird durch deni 7
Einser des Alphabetes fpx bezeichnet und die 
Myriade durch naan .im die Menge. Ueberall 
leuchtet das Bestreben lnndurch, die Sprache 
der Vorstellung durch den Verstand zu zfigelu.

Genau demselben Vorgange begegnen wir 
bei den Benennungen der Thiere. W ir finden sogar 
ein combinirtes Denken, wie es nur bei der 
hochstentwickelten Intelligenz angetroffen wird. 
Da gibt es kein unartikulirtes Lallen in Natur- 
lauten wie das (toe? der Griechen und Romer, das 
das Gebrtille des Viehes nachahmt und da nach 
Stier, Kuh und Rind benennt. na* umfasst den 
Character und die Eigentfimlichkeiten der Species 
nach 3 Seiten zugleich. Z u.orderst heisst es 
Glotzauge m p  tanas* das characteristischste 
Organ der Species.

Dann bezeichnet es den graden Schritt, den 
characteristischen Ochsenschritt, fftaN i n  by Hos. 
13. auf gebahntem Wege. Endlich bezeichnet es 
geradlinigen, eckigen Korperbau, von na-’ grade 
und n a  Mauer. Welcher moderne Sprachlechni- 
ker ware im Stande eine entsprechende Bezeich- 
nung zusammenzubringen. Der hebraische Sprach- 
geist verhalt sich zum arischen, wie die 4 saitige 
Lyra des Kfinstlers zu der primitiven Schilfpfeife 
des H irtenjurgen mit ihrer monotonen Einsei- 
ligkeit. Aus diesem brullenden Naturlaut des 
Ochsen nildet der Grieche ganze Wortfamilien. 
Powtsio ackern, eigentlich ochsen. f-oat.) rufen, schrei- 
en Hilfe (die auf das Geschrci herbeieilt)
ôuWcfio? Abend, Ochsenausspannzeit, fiocx.6? Hirte, 

eigentlich Ochser, poet? Futter, Weide, wie 
povdtwi und fiovavwMo eigentlich Ochserei,
Gazelle Bfiffel, trompeten, d. h.
Ochsenrufen, und 100 Zusammensetzungen mit 
[iou, wovon namentlich [ioux.6pû a das gleichzeitig 
grossen Schleim in der Nase und grosse Dumm- 
heit bedeutet, aas Er.tzficken der Hellenisten 
hervorzurufen geeignet ist. Schaf und Ziege 
erhalten ihre characteristischen Benennungen m 
den Gegensatzen, das zahme, unterwfirrige aaa 
von unterwerfeu. im Gegensatze zu ly die 
kecke Ziege. Ahnlichen Gegensatz finden wir bei 
n:v Taube die Unterdrfickte von a\x i:in sb 
gegen rs’ iiy der knhne R.aubvogel. Dass die se
mitischen Benennungen ffir Schaf und Ziege die 
altesten sind, beweist der Umstand, dass sie in 
die entferntesten Sprachen tibernommen erschei- 
nen.

Das germanische Schaf (altdeuische A u s
sprache S k a f) ist eine Metastasis von ra a  ebenso 
wie das slavische skop Hammel, SchOps. Ebenso 
ist das deutsche G.tis wortlich iy mit semiti- 
schem y Gain und das slavische Koza. (Z wie 
t gesprochen). n a  und n̂ ts entstammen laut 
Zusammenstellung im Verse cffcaar dem
Begriffe, auf den Handen tragen, wie der mit-



leidige semitische Hirte Jes. 40 , 11  geschildert 
Avird sap ip'HDi.

Die Endziele aller Bildung; Scharie des 
Geistes, Milde des Herzens, und Menscheuwurde 
spiegeln sich in der Ursprache. W ir haben oM n 
gesehen, wie der Sprache filr die seltensten 
Raubvogel keinerlei vcrnunftige, characteristische 
Benennung gefehlt hat. Sie verschm aht es, den 
Uhu nach seinem Geschreie zu benennen, ob- 
wohl dies dem Rom anen (Hibou), dem Germa- 
nen und auch dem Griechen (fMa?) geniigt, son- 
dern schiidert ihn als rjidJ Vogel der Fm- 
sterniss. Selbst den Kukuk nennt sie snip aen 
Rufer. Ebenso finden wir den Namcn des KOnigs 
der R aubt’ere, des LOwen, nach seinem Haupt- 
characteristicon als k ’dS den Beherzten in alien 
alten Sprachen wieder, griechisch, lateinisch, 
germanisch, slaidsch, lewv, leo, Lowe, lew, und 
selbst das alteste Hieroglyphen-AJphabet hat 
den Lhwen als Zeichen liir den Buchstaben L 
aus dem SemitenaIphabet ubernommen, obwohl 
dieser Buchstabe der aegyptischen Zunge ganz- 
lich abgeht. Dass das Herz als das characteris
tische Organ des LOwen betrachtet wird, stimmt 
mit der Beobachtung, dass es bei dem gefan- 
genen LOwen bedeutend zusammenschrumpft 
(angeblich auf

Ohne uns weiter auf dieses ausgedehnte 
Feld einzulassen, wollen wir zu unserem Them a 
zuriickkehren mit dem Hinweis auf die eigen- 
tumliche Sonderstellung der Praeseniiten, sagen 
wir lieher Adamiten, die sich in der Benennung 
der HimmelskOrper nianifestirt. W ahrend die 
ganze W elt in blodestem Sonnen, Mond und 
Sternencultus in religiosem W ahnsinn ihre Zu- 
rechnungsfahigkeit eingebusst batte, die Sonne 
als Baal und Bel, den Herrn, den Mond Aschera 
Astarte, als Herrin anbetete und anbuhlte, nannte 
der euizig Niichterne unter den Trunkenen die 
Sonne B'oir den Diener. non die Hcisse, Din 
die Thonscheibe, entsprechend dem Talmudworte; 
Alles ist aus Staub auch die Sonnenscheibe, 
ein Ausspruch den die aristotelischen Scholasti- 
ker nicht genug bespOtteln konnten, die mit 
A ris to teles nach Altheidmschen W ahnvorstellun- 
gen in denHimmelskorpern uber alles Iidische erlia- 
bene Mitteldinge zwischen Geist und Korper sahen. 
Schon die altesten babylonischen Furstennamen 
fiiliren die semitische Benennung Ssam ass, ein 
Beweis filr den machtigen Einfiuss der Hirten.

Den Mond nannten sie behufs Verdrangung 
der wahnsinnigen heidnischen Titel: n:D̂ > die 
we’ Sse, (davon luna im lat.) m* der Wanderer, 
in c  das Becken. Nicht besser erging es den 
Sternen. ddid als Verdoppelung von id eigentlich 
idid heisst das Runde, wie jC n s  jvd runde 
Fenster, die sogenannten oeils de bocufs des 
Alterthum s, ebenso D'JID runde Kuchen. W ir 
waren sogar berechtigt, bei der Verdoppelung 
an die moderne Entdeckung zu denken, dass 
fast alle Sterne eigentlich Doppelsterne, ein 
leuchtender und ein dunkler sind. Denn schon 
der Talm ud Pessachim  2/1 stellt die. Behaup- 
tung auf, dass es leuchtende und dunkle Sterne 
gibt (obwohl R aschi diese Behauptung mit Riick- 
sicht auf die Ansichten seiner Zeit zu verklei- 
den sucht), Keinesfalls khnnen wir jedoch die 
Bem erkung unseres grossen Geschichtschreibers

Josephus ignoriren, der in seinem grossen W erke 
filr die Rom er, die erstaunlichen astronomischen 
Kenntnisse der Alten vom 600 jahrigen Cyidus 
der Sterne als Beweis filr ihre abnorm lange 
Lebenszeit anfuhrt.

In der That ist ihre Kenntniss der Gestirnep 
selbst des Mercur, den ja  Copernicus in seinem 
Leben niemals zu Gesichte bekommen hat. 
bis heute <:in noch uaerklartes Rathsel. Nun 
finden wir auch filr die Planeten rein hebzaische 
Namen, deren Alter durch den Umstand bewie- 
sen ist, dass z. B. der Name des Sabati als 
Saturnus, Sabturnus, verstummelt in die alten 
Sprachen iibergangen ist.

Die Bedeutung dieses Namens ist mit „der 
Ruhende ' erklart worden, angeblich wegen seiner 
langsam en Bewegung. Das Avare jedoch ein un- 
passender Name ftir einen Planeten. Eher ware 
es mit Sabbatstern zu erklaren, und im Ein- 
klange mit der inerkwiirdigen Agada, dass Alles 
Avas beim Eintritte des Sabbat in der SchOpfung 
nicht vollendet war, in unvollendetem Zustaude- 
geblieben sei, wiirde dieser Name auf den Z u- 
stand dieses Gestirnes passen. p is  der Gleich- 
massige, fur den Jupiter ist nach Erklarung un
serer W eisen in dem Verse i^ji^ in sip 1 p is  Jes. 
4 1 ,2  genannt, als Anspielung auf die zu A bra
ham ’s Zeit berrschende Astrologie. Maadim,. 
Mars, der Rothliche. ddid Mercur, . der Stern 
par excellence, merkwurdige Benennung fiir den 
am seltensten sichtbar werdenden und der 
Sonne am nachsten steheuden Planeten und 
ni: der Glanzende fiir die Venus. Allen diesen 
Renennungen liegt ein und dieselbe erhabene 
Tenden^ zu Grunde, den W ahnsinn des Gotzen- 
dienstes aus der W elt zu scnaffen. Auch die 
Erfindung des Alphabetes entspringt dieser Quelle 
des reinen Monotheismus. Es ist heute festge- 
stellt, dass a’lle arische Wissenscnai't heidnisch 
religi&scn Ursprungs ist. Die Mediein, wie die 
Mathematik und Astronom ie entstammen Prie- 
sterkreisen, die mit diesen hdchsten Gtitern der 
Menschheit, Religion und W issenschaft, den grOs- 
sten Unfug trieben. In der entarteten, verblhae- 
ten, nur die rohe Kraft ehrenden Masse, fanden 
sich hysterische Somnambulen mit bedeutenden, 
wenn auch entarteten Geisteskraften, die unter 
heidnisch religiOsen Schauern und Orgien die 
Ideen zur W elt brachten. Die Schreibkunst, 
die als Cilderschrift auftrat, aus deren rohen 
Figuren sich die heilschrift entrvickelte, deren 
Zeichen die Form en des menschlichen KOrpers 
und seiner Giiedmassen in unverkennbaren 
Schraffirungen wiedergeben, war das Heiligtum 
der Priester. Es gait fiir etwas Uebernaturliches 
dem Thon und Stein Ideen einzuhauchen, und 
aus den Schriftbilderu Avurden Gotzenbilder. 
Noch heute ist dem Chinesen nichts lieiliger als 
ein beschriebenes Fapierschnitzel, ware es auch 
eine W dschei rechnung. Dieser Unfug entstand 
nach unserer talmudischen Tradition in der Ge
neration des Enosch, und ich glaube nicht fehl- 
zugehen, wenn Ich die Keuschrift unter dem 
Namen tSfjK tarn bei Jesaia erwahnt finde.

D a heisst es VIII. i .  N im m  L ir  eine grosse 
R olle, und schreibe darauf in E n o sch — Schrift 
(toin Schrift w ie co u sin  SchriftkundlgeJ ino^ 
td Dn D a diese Schrift als Zeichen der bê
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bevorstehenden Unterjochung Syriens und des 
Zehnstam m ereiches durch Assur dienen sollte, 
so w a r es unbedingt, nach dem iiblichen Vor- 
gange der Propheten, auch assyrische Schrift. 
A uch die 4  W orte tragen einen dem Style der 
Keilschrift ahnlichen Character, und da sie von 
oben nach unten geschrieben w erden sollten, 
erklart sich die N otw endigkeit der Lange der 
Rolle.

W ir stehen hier vor einem der m erkwiir- 
digsten Problem e der Cultur-Geschichte. Prof. 
Suess behauptete einmal, dass die Civilisation 
durch Reibung der M assen entstanden sei. W ie  
falsch diese Behauptung ist, bew eist der Umstand, 
dass das alteste Culturvolk, die Chinesen, deren 
Massen sich seit m ehr als drei Jahrtausenden 
auf mehr als 5 M illiarden belaufen haben mo- 
gen, nicht im Stande w ar, sich aus dem Chaos 
einer Bilderschrift von 80,000 W ortbildern zur 
Krfindung des Alphabets aufzuraffen. A lle For- 
scher sind dariiber einig, dass die Erfindung 
des Alphabets die grosste Errungenschaft men- 
schlichen Genies bedeute.

Prof. Faulm ann, sonst einer der schlimm- 
sten Freibeuter au f dem Gebiete freier Forschung, 
versteigt sich zu der Behauptung, dass nur dem 
Gottbegnadeten Geiste eines Moses diese Erfin
dung zugeschrieben w erden konne. Das A lpha
bet ist viel alter als Moses. W ahrend die alten 
Antisem iten dasselbe den Phoniciern zuschrie- 
ben, solange sie diese irrtumlich fur A rier hielten, 
oder den Indern, bevor man erfuhr, dass ihr 
Schriftthum nicht alter sei als 2000 Jahre, steht 
es heute fest, dass die Semiten vom  Ufer des 
grossen Strom es oder ihre Vorfahren die Er- 
finder sind (Vgl. Hom m els Untersuchungen)

D ie altesten arischen Alphabete sind clas- 
sische Zeugen dafiir. Die griechischen Benen- 
nungen Alpha, Beta, Gam m a, Delta u. s. w . 
unverandert gebliebene semitische Frem dw orter. 
D agegen ist im Lateinischen das alteste A lpha
bet das mit n schliesst erhalten geblieben, 
denn das romische Z  ist identisch mit dem 
Sem itischen T s, der richtigen Aussprache des n 
lenis. Erst als die 5 Buchstaben ■pyjo w ie  ie r  
T alm u d  sagt, dem Alphabet angehangt w urden, 
haben auch die Griechen ihr Alphabet um 5 
Buchstaben bis O m ega erweitert. Urspriinglich 
das alteste europaische Alphabet ist das Grie- 
schische in seiner heutigen Form  jiinger als da 
Rom ische.

N ach dem vielseitigen D enkcharacter des 
Semiten w aren die Buchstaben von Anfang an 
auch Zahlen. Auch das beweist das Griechische 
in w elchem  das Koppa zum  Beispiel als dem 
griechischen Idiom fremd, aus der Buchstaben- 
reihe entfernt w urde, aber einen hebraischen 
Zahlw ert als ZifFer mit einer unregelmassigen 
Verschiebung von  100 auf go behalten hat. 
Uebrigens sind 1, 2, 3 , 4> 6, 8, 9 noch heute 
untriiglich als die entsprechenden Buchstaben 
des althebraischen Alphabets zu erkennen, N ur 
der mittelalterliche N eid hat sie zu arabisch —  
indischen ZifFern gestempelt.

Dass das Alphabet zu Abraham s Zeiten 
von  n bis n ging, erhellt der Ausspruch des 
geldgierigen Efron, der zur Nennung einer 
runden Suram e, ohne Schatzung, da er es als

Geschenk angeboten, aufgefordert, die Zahl 
400 angab.

D er N am e Alphabet ist von  den Griechen 
durch Verbindung der zw ei ersten Buchstaben 
gew ahlt w orden. E s w are zu verw undern, 
w enn sich im Hebraischen kein kunstgerechterer 
Ausdnuck dafiir finden sollte, der alle Buchsta
ben von  n bis n in einer sinnreicheren Bedeu- 
tung umfasst. Vielleicht ist derselbe in c t ik  
D’Dim zu suchen, die ja nach talmudischer T ra 
dition nichts anderes w aren als Buchstaben, 
eine Benennung vo n  « und n die beide Bedin- 
gungen erfiillt.

D er arische Philologe Hitzig hat das Gluck 
gehabt, bei Besprechung des Alphabets ganz 
unbewusst einen Lehrsatz L uzzato ’s zu capti- 
viren, wenn er das Alphabet eine, das Chaos der 
Bilderschrift durch die Harm onie der M onaden 
beherrschende Errungenschaft des Geistes nennt. 
D en Kern der Sache, das treibende M otiv, ha
ben w ir jedoch auf religiosem Gebiete zu su
chen. E s w ar ein Protest gegen die Verdum - 
mung der Massen durch den religiosen W ahn- 
sinn der Bilderschrift. N ur durch die M acht 
dieses Standes und seine unbedingte Herrschaft 
ist es erklarlich, dass w ed er in Babylon, noch 
in China und nicht einmal Aegypten, dem halb- 
semitischen Lande durch Jahrtausende das A l
phabet zur Geltung kom m en konnte, in letzterem 
sogar bald nach seinem Auftauchen w ieder in 
den Hieroglyphen untergehen musste. Und wenn 
Cyrus, der den schwersten Bogen leichter hand- 
habte, als die leichteste Feder, der Erste w ar, 
der das Alphabet in seinem Reiche einfuhrte, 
so sind seine Beziehungen zu Daniel, dem 
Manne des M ene tekel und den jiidiscen W etsen 
bekannt genug, D och — dariiber an geeigneter 
Stelle.

Es gait wohl vo r Allem , die 600 Gotzen, 
Konigs, Sonnen, M ond, Stern und Thierbilder 
der babylonischen Keilschrift a u f 22 einlache 
Zeichen zu reduciren, die von  A bis T sed  p ro
fane Bedeutung haben und dem Hirten, Fischer 
und Jager —  Leben entlehnt sind. Sie weisen 
durchaus auf die V erw endung fur den Unter- 
richt des zarten Kindesalters hin. R. M ose Zacuto 
(um i 65o) einer der grossten W eltw eisen, weist 
in 'in s  '2 (Sohar-Com m entar zu S. ^9/2) auf 
die kunstvolle Zusam m enstellung hin, nach w el- 
cher m u  je eines der 4  Sprachorgane re- 
prasentiren, n die Kehle, 3 die Lippen, 3 den 
Gaum en, 7 die Zunge, dann folgen zw ei B uch
staben n und dann erst der erste Zahnlaut t, 
w eil die Zahne sich erst viel spater als die 
ersten 4 Sprachorgane einstellen. Auch die Stel- 
lung des A  an die Spitze beruht auf einer un- 
gemein tiefen psychologischen Reflexion. Das 
A ist der Verm ittler zwischen der Gedanken- 

| sprache und der Rede. Es ist der unterste
Buchstabe des Gedankenalphabetes, denn wenn 
w ir noch so gerauschlos denken, so findet doch 
im mer eine Association der Sprachnerven statt, 
die sich In den noch so leisen Hauch A, dem 

I obersten Hauchlaut, fortpflanzt.
Es ist in dem ganzen Alphabet kein Spur 

eines Menschenbildes nachweisbar.
E s bietet eines der schonsten Bilder von 

der Reinheit der religiosen Anschauung der
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Praesem iten und der Energie ihrer Bekam pfung I 
der W ahnvorstellungen ihrer Um gebung, b's 
auf T erach , der ihren Einfliissen erlegen war.

Das Resultat aller dieser Betrachtung bleibt, 
dass der Apfel nicht w eit vom  Stam m e fallt. 
Dass die WurzeJ. welche die Patriarchen, w elche 
xMoses und die Propheten und alle auserlesenen 
M anner hervorgebracht hat, den Reichthum  von 
hoheren Kraften in sich besessen haben muss. 
Dass unsere W eisen Recht haben, die geistigen 
Grundlagen der Pfophetie und Thoratradition 
bis auf Adam und N oa zuriickzufiihren.

B evor w ir zu unserem speciellen T hem a 
zuriickkehren, w ollen w ir noch auf die psycho- 
logische T iefe  des hebraischen Sprachgeistes 
aufmerksam machen.

Sprache als Schrift.
Unser Gesetzbuch, der Schulchan Aruch 

I. §. 98,1 bezeichnet als Endziel menschlichen 
Strebens die Beherrschung des Korpers durch 
den Geist, der sich der .\ orperfesseln derart 
entledigt, dass dieselben auf den Geist nicht 
mebr Einfluss haben, als das Kleid au f den 
Korper. ni’etwn nitfegnn Diese Herrschaft tritt 
uns in dem hebraischen Sprachgeiste entgegen, 
der das Gehirn und die Sprachw erkzeuge nicht 
unbewusst handhabt, sondern mit Bewusstscin 
und Freiheit, w ie w ir mit Dintfass und Feder 
um gehen.

Als Kriterium des Menschen stellte Aristo- 
teles die G abe der Sprache auf. Dementspre- 
chend iibersetzt O nkelos der M ensch ward 
run mit n^ dd rrn̂ > zum redenden Geiste. Schon 
Maimomdes im M ore hat darauf hinge wiesen, 
dass die T argum im  zur Richtschnur hatten, in 
der Uebersetzung fur das nicht hebraisch ver- 
stenende Volk, alle in der damaligen Sturm 
und Drangperiode zu M issverstandnissen Anlass 
gebenden Stellen mehr zu erlautern als zu tiber- 
setzen. Im engeren Gelehrtenkreise erklart, w ie 
bereits friiher erwahnt R. Juda (M. RabbS Abs.
14 Ende) den W ortsinn ebenso w ie  iiberall 
run rsa  n t lebendem  T hier, mit dem Zusatze 
dass er urspriinglich mit einem m ro Schw eif- 
reste w ie ein T h ier erschaffen w urde, der ihm 
dann aus aesthetischen Grilnden abgenom m en 
wurde. D ie spanisch - aristotelischen Gelehrten, 
je entzuckter :Ae iiber den T argum  w aren, lach- 
ten oder weinten iiber diesen Einfall der T al- 
mudisten, fiir dessen Verstanduiss Aristoteles 
um zw ei Jahrtausende zuriick war. Jedenfalls 
tinden w ir das Kiiterium  der Spiache fiir den 
Menschen in der Genesis nicht besonders betont, 
er teilt diese Gabe sogar mit dem Nachasch, 
und in der prophetischen W eltanschaung (Je- 
cheskeel 1) finden w ir als Reprasentanten der 
lebendigen W esen, Stier, L o w e , Adler und 
M ensch derart gleichgestellt, dass w ie M aim o- 
nides in m erkwiirdigem  Zusam m entreffen mit 
dem Sohar bemerkt, die Physiognom ic des M en
schen alle diese Profile in sich vereinigt. Als 
Kriterium des M enschen findet sich vielm ehr 
in der Genesis der H errscherwille, also der Ge- 
danke v n ’ l. In dem ersten Stadium als Andro- 
gynos brauchte die Sprache iiberhaupt nicht in 
den Vordergrund zu treten, aber auch in der 
endgiltigen Schopfung tritt das Sprachverm ogen

nicht als das eigentliche W esen des M enschen, 
sondern nur als H iilfswerkzeug zur Verm ittlung 
des Gedankens auf. Es nimmt auch nach der 
neuesten Forschung, die mit Broca das Sprach- 
organ in den mittlern Stirnlapoen der linken 
Gehirnhalfte versetzt, keineswegs die hervorra- 
gendeste Stelle im Sensorium  ein.

Betrachten w ir die he'oraische W ortbildung. 
F iir den aussern, physikalischen Sprachbau gibt 
es vorw iegend dreibuchstabige W urzeln, w ie 
sie Kim chi und Abenesra fiir alle W urzelfo.m en 
feststellen. F iir den innern, so zu sagen, psy- 
chochem ischen W ortbau hingegen ist die viel 
tiefere Annahm e R aschi’s vo n  2 und einbuch- 
stabigen W urzeln die einzig richtige.

N ehm en w ir das W ort tin  Licht. Die 
Grundbedeutung ist die schnelle B ew egung. Be- 
w eis die Verwandschaft von nm schiessen. Die 
eigentliche G rundw urzel ist der einzige Buch- 
stabe i ,  Bew eis, das verw andte "ij und das aram, 
Nnm w o  anstatt des fiir die Aussprache ver- 
w endeten Hilfsbuchstaben N im Hebr., der 3 uch- 
stabe J tritt. Gibt es selbst nach der neuesten 
Forschung eine passendere Benennung fiir das 
Licht, als B ew egung und zw ar die schnellste? 
Gibt es als Sprachzeichen einen passendern 
Buchstaben als i ,  zu dessen Aussprache die 
compile rteste B ew egung (angeblich 58oo Schw in- 
gungen) notig ist? D er Buchstabe n wird aber 
noch ftir eine Reihe vo n  B ew egungen verw en- 
det. n  verdoppelt heicst fliessen. Ebenso im 
Griechischen f-os der Fluss, gleichzeitig ein B e
weis, dass auch in Tin’ und in :  das i  die ei
gentliche W urzel ist. Am  E nde stammt auch 
in  Berg urspriinglich als fliessender Vulkan 
daher. A ls nachster in der Bewegungsschnellig- 
keit nach dem Lichte 1st die Luft. D er H ebraer 
nimmt das n, v o r  w elches er bei tin das in 
gleichsam als Sprachtransportmittel gesetzt hat 
und stellt bei nn das verw andte m dahinter 
um  die deutliche Trennung vorzunehm en. W ie  
der M usiker auf die Tasten seines Klavieres^ 
greift er auf die entsprechenden Buchstaben- 
tasten seines Sprachorganes, die der Vorstellung 
correspondiren. Mit demselben t  mit dem er das 
L icht gebildet hat, bildet er .“ini das Sehen. 
N ach der N atur der BuchstaDen, unter einer 
feinen, uns durchaus unzuganglichen Beobach- 
tung ihrer verscbiedenen Schwirigungsfahigkeit, 
unterscheidet er eine ganze Reihe verschieden- 
artiger Bew egungen durch verschiedene B uch
staben. Z . B. 1. D a heisst 11  sp ngen j i t t ’ , m iN , 
nN“T die pfeilschnelle B ew egung des R aubvogels. 
T1 d’ e Hand vo n  nnn i t 1 B ew egung. dt der in 
ew iger B ew egung befindiiche Bar s ’ jC.*' ’ nsii* ddit 
B ew egung der Lippen. n y  herum irren u. s. w .

Ei^e andere Serie von  Bew egungen fiihrt 
das T als W urzel. n sich riihren. p sprengen 
nr w eichen n r nVi, yt zittern dt fliessen. Ebenso 
fiihrt es alle B ew egungen, die durcb das Glan- 
zen hervorgerufen w erden, inr Gianz, Dm das 
glanzende Gold, nr dieser und pint ist au f das
selbe zurackzufiihren, auf den Lichteiridruck 
den eine deutliche Erscheinung hervorruft. S o  
m ag unbewusst das deutsche „ Sehen“ entstan- 
den sein. Sobald nun durch eine Com bination 
verw andter Bucbstabentone eine dreibuchstabige 
W u rzel erreicht ist, w ird  nach Belieben durch
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Permutation weitergebaut. Von i .ht wird einer- 
sers in s  Glanz, m s ' O el, nnns Mntag, glan- 
zend weiss, andererseits m i schemen, gebildet.

So werden z. B. verschiedene Arten des 
Aushohlens durch m erkwiirdige Buchstabenaus- 
auswechslung und Versetzung ausgedriickt.

m  Hohlung, m n eingraben in Stein, linn 
ackern, Holzschnitzen. Stenischneiden, pm i t  
der Mischnah, eingeritzte Horner, eben&o pim 
TUB' die Zahne fletschen, p n  graben, p in  Grube 
p in  gegrabenes Gold, p i n  der Fleissige, Griibter, 
Tin davon c o m  die eingeschnittenen Gitter, 
tain der Grabstichel, Griffel, nn du, chstechen 
Perlen und Fische und Din das Schw ert. In 
■einer nicht leicht analysirbaren Ideenassocation 
bedeutet dieselbe W urzel nn Zorn eigentlich 
Hitze, davon n n  verw iisten und 2m Hitze. n n  
hitzig eilen und zittern, inn rosten, ^m Bren- 
nessel. mn zerstoren Dm der gebrannte Thon. 
yin  brennender Senf ebenso ^nin. p n  im Zorne 
schmahen, damit verw andt icsa p n , nann frech 
und frei (im deutschen verw andt) m m  der am 
Feuer gerostete Kuchen.

Genug daran, um zu beweisen, dass die 
alteste Sprachbildung als bewusste, iiberlegte 
Gedankenschrift aufzufassen ist, nicht w ie das 
thierische Lallen chinesischer oder schottischer 
unarticulirter Stimmlaute, die Tonbildungen, aber 
keine Sprache genannt zu werden verdienen.

Bei aller Unkenntniss der Urzustande kbn- 
nen w ir an der Hand dieser Com binationen, 
das historische Factum  der Genesis von  der 
eingetretenen babylonischen Sprachverw irrung 
verstehen, und den klaffenden Zw iespalt zu er- 
klaren suchen, der zwischen H aH vy und seinen 
Anhangern einer und H om m el und seinen An- 
hangern anderer Seits iiber das Sum erische der 
Keilschrift ausgebrochen ist.

H alevy behauptet und beweist, dass das 
Sum erische eine von den Priestern willkurlich 
erfundene Sprache, mit verschiedenem  Hokus- 
pokus ausgestartet, gew esen sei. H om m el ebenso 
dass es eine. lebendige arische Sprache w ar. 
W enn der von mir aufgestellte Grundsatz ac- 
ceptirt wird, dass in jenen grauen Anfangssta- 
dien die Schrift gewisserm assen der Sprache 
vorausgegangen ist, und sow ohl der verntinftige 
Sem ite als der arische Scht Ltheiligeunbeschrankte 
Autoritat tur taglich neue Sprachverordnungen 
besessen haben, so konnen nicht nur beide 
Parteien im R echte sein, sondern es w ird auch 
erkl&rlich, w elcher W ege sich die Vorsehung 
bediente, um die Sprachenverw irrung zusam- 
men mit dem Nationahtatenprincip zur Aus- 
fuhrung zu bringen.

Jedenfalls haben die neuesten Entdeckungen 
in Babylonien und Aegypten uns ein Bild iiher- 
raschender Culturzustande, und eines ganz aus- 
sergewohnlich entwickelten Schul- und Schreib- 
w esens entrollt, das alle bisherigen Ansichten 
der Geschichtswissenschaft ad absurdum  gefiihrt 
hat.   (Fortsetzung folgt.)

palastina. fOrig.-Corr.)

Die Reise Dr. Herzl’s treibt bereits Fruehte.
Das Verbot des Landankaufes ist, wie aus sicherer 

Quelle verlautet, autgehoben worden.

Da < alle fctrome ins Meer fliessen», so scheint 
sich allmalig von selbst eine Vereinigung der verschie- 
denen, getrennt marschirenden Colonnen unter Herzl’s, 
Baron v. Rothschild’s und J. C A .’s Fiihrung zu voll- 
ziehen. Alle meinen ja docn schhessnch nur das W ohl 
des Landes und des Volkes.

J. C A. tritt in Palastina immer mehr in den 
Vordergrund. Sie hat 2 Gesandte nach Constanunopel 
geschickt, um iiber Bodenankauf zu verhandeln. Maier- 
sohn und Haim. Es sind zwar Schullehrer von Beruf, 
Melamdim, wie wir hier sagen, aber der preussische 
Schulmeister hat ja  alle Siege auf dem Gewissen. Und 
nun gar, der grosse Scheid, dessen Scheiden aus der 
Administration viel zur Beruhigung des h&ushchen 
Frieaens beigetragen hat. Jmmerhin hatte ISiiemand in 
einem Schullehrer soviel organ isatorisches Talent ver- 
mutet, wie er es so machtig entwickelte Gen Italien 
zogen ihn seine Sinne, das Land der Schonheiten, als 
er in das Jiinglingsalter trat, und so soli er denn einem 
Rufe an eine hohere Tochterschule nach Rom gefolgt 
sein, um seine urspriingliche fruchtbare Thatigkeit 
wieder aufzunehmen. Gar on revient toujours k  ses 
anciens amours.

W ir erlauben uns die J. 0 . A. darauf aufmerksam 
zu machen, dass sie bei ihrem guten Willen und so 
bedeutenden Mitteln, dem Elend in Palastina durch 
ein Radicalmittel abhelfen, und der ganzen Nation ein 
unschatzbares Geschenk machen konnte, durch die Er- 
nchtung einer Fezfabrik in einem passenden Hafenorte 
Palastina’s.

Es herrscht ein Kampf um die Begriinaung eines 
Monopols fur diesen wichtigsten Industriezweig Asiens 
und Africa’s zwischen den ersten griechischen und 
osterreichischen Firmen. Ljtztere sollen sogar zur 
Bilaung einer Actiengesellschaft zusammengetreten sein. 
Die J. C. A. konnte bei einem solehen Unternehmen, 
ohne irgend eine Concurrenz befiirchten zu miissen, 
dem jiidischen Proletariat wahrhaft segensreicbe Hilfe 
bringen, und in 2 Jahren mehr erreichen. als in 20 
Jahren Colonisation.

S a lem .

Die jM nche  Mchstenlietie.
M a i n z  3899.

Unter diesem Tite) ist ein interessantes 
Schriftchen erschienen, dessen ungenannter Ver- 
fasser, w ie aus den beigeschlossenen Form ula- 
ren iiber W echselgeschafte hervorgeht, der 
flihmlichst bekannte Verteidiger des Religions- 
gesetzes Sr. Ehrw iirden Rabbiner D r M. Cahn, 
Fulda ist.

W ie alle seine Arbeiten ist es von  einem 
gltihenden Eifer fur die Beachtung der Gesetze 
getragen, und hat die T en d en z’ einer lange ver- 
nachlassigten Vorschrift, der Beobachtung des 
Npoy "liTTi bei Zinsgeschaften, au f die einfachste 
und leichteste Art, w ieder Geltung zu ver- 
schaffen. E s wird jedem  jiidischen Gesetzes- 
treuen Kaufm ann zur eingehenden W iirdigung 
empfohlen.
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SAUL RAFAEL LANDAU
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empfiehlt sein reichassortirtes Lager Sorten Taschen-Uhren ftir Herren und 
Damen in Gold und Silber, Gold-Ketten, Gold und Silber W aren &. alles in 
Boutons, Braceletten, R inge etc. auch Thorabekleidung, namlich Krone, 

Thorarolle, Blech, Zeiger, alles zu den billigsten Preisen.

—= =  Billiger a ls  iiberall. — ■
Mein Geschaft bestelit schon 48 Jahre, da ich das Geschaft vom  

seligen Schwiegervater H erni W olf Pam  ubernomrnen habe.

H a r t m a n n ’s i n d u c t i v e  P h i l o s o p h i c
i m  C h a s s i d i s m u s  

'■m v o n  A H R O N  M A R C U S .  

Z w e i  H e f t e .  P r e i s 2 fl.

n r a o n p
A r c h a o l o g i s c l i e  S t u d i e n

von demselben 

Z w e i  H e f t e .  P r e i s  2  fl.
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‘v.-anpa — in!: m t?  ny s n v s
P r e i s  5 0  kr.

Verlag „Krakauer Jiidische Zeitung", Krakau Dietelstr. 54.

Hotel Wiiedenski
K R A K A U ,  M E T H G A S S E  Nr. 11.

u n w e i t  d er  T r a m  w a y - H a l t e s t e l l e .

J-Tachtvoll renov’rt, mit alien Bequemlichkeiten eingerichtet, 
gerfiumige nelle Zimmer, prompte Bedienung, gute Kiiche, 
strengstens Koscher. Billigste Preise, Lage im Centrum der 

Stadt. Schoner Garten.

Um freundlichen Zuspruch bitet

TOBIAS TK IT Eli BAUM.

Die

ist das einzige 

taglich um 6 Uhr abends
erscheinende Wiener Journal und wird noch mit den Abend- 
ziigen in die Provinz versendet.

Pie „Wiener Allgemeine Zeitung" hringt den Lesern in 
der Provinz die n c u e s t e n  N a c h r i c h l e . i  am frfihesten 
zur Kenntnis. In der „ Wiener Ahgemeinen Zeitung" erscheint 
taglich zwiilf Stunden fruher als in alien ande ~n Wiener 
Blattern das vollstandige Coursblatt der Wiener EfTectenbiirse, 
so wie die letzten Abendcourse, ferner die Notirnngen Budapest, 
Derlin, aris Frankfurt, London und anderer Borsenpiatze.

Die .W ie n e r Allgem eine Zeitung" verOffentlieht noch 
an demselben Tage, also 12 Stunden fruher als alle anderen 
fisterreichischen Plfitter, erschfipfende Berichte aus dem 
Reichsrathe, den Landtagen, den Delegationen, endlich aus- 
fiihrliche BeiicUte aus dem Gerichtssaale.

Die ..W iener Allgemeine Zeitung" enth&lt ausserdem 
eine dem Theater, der Kunst und Literatur gewidmete Rubrik, 
welche gediegene Aufs&tze fiber alle Erscheinungen auf dem 
Gebi e des internationalen Buhnenwesens, der Musik, Malerei, 
Plastik und L.teratur enth&lt. Sie veroffentlicht auch die 
neuesten und interessantesten Novellen und Romane.

Die .W ie n e r Allgem eine Zeitung" i s t  in  a l i e n  V e r -  
s c h  1 e i s s - L o c a l i t f i t e n  taglich zu haben.

Die „W iener Allgem eine Zeitung" liegt in alien Hotels, 
Caffe, Restaurants in der Reichshauptstadt, sowie in alien 
grfisseren Stadten der Monarchic auf und eignet sich demnach 
hestens zur Insertion.

Pranumerationspreise der „Wiener Allgemeinen Z e itu n g ":
F u r  W i e n :  F f i r  d i e  P r o v i n z

Ganzjfihrig . . .  . fl. 14.40 Ganziahrig . . . fl. 15.—
Halbjahrig.............  7.40 Halbjahrig . . „ 7.50
Vierteljahrig . . 3.00 Viei teljfihrig . . . „ 3J6
Monatlich . . . . „ 1.2C Mouatlich . . . .  „ 1.30

Sinzelne Sxemplave bei den YerschUu seirt in y/ien 5 kr., 
in dev provinz 6 kr.

asm r  Das Abonnement auf die „W iener Allgemeine Zeitung" 
kann mit jedem  Tage begiene.i, muss jedoch mit Letztem  

eines Monats enden
Die Administration der „Wiener Allgemeine Zeitung" 

I/I. Schulerstrasse Nr. 2o.

S c h a c h t e l - J ' a b r i k

A. Fallek, K rakau
•  B r z r z o w a  6* •

tibern im m l alle in die$e^ ?fach ein- 
seWfigende Jlrbeiten.
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Zum „schwarzen Adler” L. W E I N D L I N G  Zum „schwarzen Adler”
K R A K A U , K rak au erg a sse  6 .

empfiehlt sein neues reichassortirtes Lager von nachstehenden Materiaiien und 

ersucht das geehrte P. T. Publicum um zahlreichen Zuspruch.

S p e c e r e i L acke u. Farben Baumaterialien

Zucker Chybi u. Troppau 
Euss- u. Cbinesiseher Thee, 

Ceylon,
Caffee roh u. gebrannt, 

grosse Auswahl von Choc-olade, 
C a c a o  

u. gefiillte Canditen.
Apollo Kerzen u. Salon Kerzen 

u. s. w.

Erd- u. Chemisc-he Earben, 
F i r n i s s ,  

Fussbodeniackfarbe,
Masse franz. 

zum Einlassen fur Fussboden, 
Copal damas,

S ch  1 eif ,  K u t s c h e r  La c k ,  
Biirstcn und Pinsel 

u. s. w.

Maurer G 1 p s 
Stukateur „
Alabaster „

C e m e n t  L i b a n  
„ Oppelner
Hydr. Kalk, 

TEEEE  
u n d  F e l d s t r o h

u. s. w.

Provinzauftrage werden promptest effectuirt.

V IE L E  W IC H T IG E  N E U IG K E IT E N

S  h o o h i n t e r e s s a n t e  J t ^ o m a  n e

gediegenen, belehrenden und uncrhaltenden 
--------------- •  L E S E S T O F F  . ---------------

b i e t e t  in r e i c h e r  F iille  d ie

„Oesterr. Yolks-Eeitunga
Dieses wahrhaft volksfreundliche und unabhangige 

"yfiinet Slatt bes.tzt zahlreiche etgene JBerithterstatter im lii- 
u. kuslande u. bringt: ausgezeic'.mete Leitartikel, nntei? altende 
n. betenrende ffenilletons, taglich 2 hochinteressanto und 
spannende Romane, yVaaren-, JYlarkt- nnd Sorsenbencnte, 
Yerlostmgslisteti und ferner in der in Suchform erscheinendeii 
Familien-Beilage Artikel fiber S esundheiispflege, Srziehung, 
J\[atur-, Hander- und Yolkerkunde, Hand- u. 5orstwirthschaft, 
Sartenban, tfrauen- u. j ’ mderzeitnng, dtuchen- u. 3fans-5Ucjpte, 
Sedichte, jitowelkn- Schcrze, P eisrSthsel mit schonen sohr 
werthvollen Gratis PrSmien, 3^umoresken. Im „f|tathgeber“  
werden alle Anlragen betiefis Sesundheitspflege, S'euer-, 
Jjtechts-, gewerbe-, JYlilitar-Jlngelegenhciten etc, gratis beant- 
wortet.

Die Oesterr. Volk*-Zeitung kann in dreifaoher Weise 
abonnirt werden und kostet:

I. Mit taglicher nortofreier Zusendung in Oesterr.- 
Ungarn u. im Occupat.-Geb.et monatlich fl. 1 5 0 , vhertel- 
jahrig fl. 4 .5 0 .

a. Mit zweimal wochentlicber Zusendung dei Samstags- 
und Donnerstags-Ausgaben (mit Roman- und Famihen- 
Beilagen (in Buchlorm,', aus'iibrlicher Wochenschau etc.) 
fl. 1.45 vijrte ljahrig .

3. Mit “initial wochsntlicher portofreier Zusendung der 
reicbbaltigcn Samstags-Ausg be (mit Roman- u. Familien- 
Beilagen in Buciifornp, ausfiihrlidier Wochenscliau etc.) 
9 0  kr. vierteljahrig.

A bon n em en ts  a u f  die t&gllohe A u sg a b e  ktinnen jed e rze lt  b eg in n en , au 
die Woohen Ausgaben n u r  v om  Anfang ein es (b eliebigen) M onats an.

A lle  neuen A bo n n en ten  erh a lten  die lautenderi h och in terp ssan ten  Romane 
und Novel len gratis n ach ge liefert.

2D^* riMibenumniem gm tis,
Die Expedition der „Oesterr, Volks-Zeitung" Wien I., Schulerstr. 16.

3{ervorragendes Dnsertionsorgar 
Inserate anstossigen Inhalts ansgeschlossen.

MEDIC1NAE UNIVtKSAE

R  y ^ L L E F R T  j B  " J S S K I N D

G. A3SISTENT DER UNIVERS1TAT IN KRAKAU

K A R LSB AD  
Sprudelgasse (W einhaus)

S o c k c n  von 80 kr.. T r ic u tw iis c h e  vou 

4 fl. per 1 Dutzend auftvarts offerirt an Ge- 

schaftsleute mit Rabatt die W irkwarenfabrik

Emanuel Klei uer
in T e p litz -S c h o n au

Kaiserstrasse 164.

Ifbd! A e u !

Matjesheringe!
Hochfcinste Delicatesse, Jager Matjesheringe 

Castlebcy large sehr fett per 1/2 Toune fl. 26 
Postfass ca. 20 Stuck (inclusive Fass ab hier 

fl. 1.75.

Preiscouiant tiber Sommer-Conserve, Russ-Sardinen 
und Kronsardinen sende auf Wunscb.

Markus Schwarz
k. k. ausscbl. privil. Conservenfabrik und 

Heringsexpurt
in P o d g o r z e  bei Krakau.

K R A K A I I E R  S E L C H W A A R E N - F A B R 1K

ISO H1RSCH GRONNER
K R A K A U , K ra k a u e rg a s s e  17

em p fieh lt a lle rh a n d

IVurste ,  S a l a m i ,  S e l c h f l e i s c h
m it  " It to n  des h iesigen R a b in a ts  verseben.
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Dietelgasse Nr. 43.

Erstes Jiidisclies, Optisches, Chirurgisclies, Orthopadisches & Elektroteclmi- 
sehes Institut.

Be;eitet allerlei Brillen Zwicker,  Operngucker, Fernrohre, Vergrosserungsglaser aus den feinsten fran- 
zosischen Krystallglasern.

Verschiedene Bruchbander, Leibbinden, Stutzapparate, Gradehalter, kunstliche Glieder fur Manner, Frauen 
und Kinder.

Empfiehlt sein Lager von Chirurgischen, Optischen, Elektrotechnischen & Kosraefcischen Waaren, wie 
Gummipolster, Gummischlauche, Gummistriimpfe, Gummibandagen, Krucken, Kapseln, Inhalationsapparate, die 
neuesten Apparate f i ir  Hamorrhoidalleidende von der hervorragendsten W irkung ! Termometer, Barometer & Spiritus-, 
W ein -, Milch-, Bier-, Meth, Lauge-W aagen etc. &  verschiedene chirurgische Instrumente zu den billigsten F abriks- 
preisen en gros &  en detail.

Bruchbander werden schleunigst und mit der grossten Gewissenhaftigkeit nach Mass angefertigt.
Samstag und an Feiertagen werden keine Auftrage effectuirt.

Yon der hohen Statthalterei concessionirtes

A U S K U N F T S H A U S  “ “ h u t z

ertheilt discret und zuverlassig Anskiinfte jeder Art, beschafft Adressen fur den Bezug 
und Absatz von W aren, weist tilchtige Yertreter nach und dient seinen Abonnenten uber
haupt da, wo es auf Grund seiner weitreichenden Verbindungen, durch Ermittelungen aller

A rt in loyaler W eise sich niitzlich machen kann.

1 oil© ©I© d** d» db db db db db db d» db db db db db db db db db d» db d» db d» db db db db db d» d* d» d» d»'

%
H O T E L  DE L O N D R E S

K R A K A U ,  Stradom Nr. 11.
im  C e n t r u m  d e r  S t a d t ,  T r a m w a y  u n d  E q u i p a g e n - H a l t e s t e l l e .  

P r a c h t v o l i e  g e r a u m i g e ,  g r o s s e  L o c a l i t a t e n ,

Ausschank vorzuglicher Okoeimer Miirzen Bockbier, wie auch Saybuscher Porter, streng rituelle "tt'D 
Kiiche, (Chmnbres pour Syonistes) fiir Hochzeiten, Balle, Versammlungen bestens geeignet, mit

schonem prachtvollen Garten.

Um zahlreichen Zuspruen bittet ergebenst
Salomon Wasserlauf.

Druck von Josef Fischer in Krakau.
t  t  t  t  t  t  t

Verantwortlicher Eedacteur: Josef Fischer.
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