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Der dritce Baseler Congress.

Zum dritteu Male hat ein jiidisches Parlament 
sich in den Annalen der Geschichte verewigt. 
Vom Transvaal und dem Cap der guten Hoff- 
nung, aus Canada und Sibirien, aus Argentiuien 
und von den jiidischen Tscherkessen des Kaukasus 
waren Volksvertreter eingetroffen. Die Aufmerk- 
samkeit, welche die gebildeten Kreise aller Welt- 
teile dieser neuartigen Korperschaft schenken, 
manifestirte sich durch die Anwesenheit von min- 
destens hundert Journalisten, darunter die Ver- 
treter der bedeutendsten Zeitschriften. Ebenso 
wie die Presse bekundete auch der Fremdenbe- 
such, der namentlich heuer in der Schweiz ein 
ausserordentiich lebhafter ist, eine intensivere 
Theilnahme als in den Vorjahren. Die Gallerien 
waren bis aul das letzte Piatzchen iiberfullt. 
Unter illustren Gasten bemerkte man auch 
Casimir- Perier, der auf einer Erholungsreise sich 
einmal das seltene Schauspiel anseheu wollte, 
welches der ,neuentdeckte Juif“ von dem in sei- 
nem Lande plOtzlich soviel die Rede war, da 
auffuhrte.

Den Glanzpunct der Feierlicbkeit bildete 
jedoch das Erscheinen des Baronets Sir Francis 
Montefiore, der am Freitag aus Bad Homburg 
eintraf, und den Congress in wohlgesetzter, flies- 
send deutscher Rede, seiner herzlichsten Sym- 
pathien versicherte Julad ben lenoomi. Der 
unvergessliche Sir Moses Montefiore ™  dessen 
segensreiches Leben seinem Yolke, seiner Lehre 
und seinem Gott geweiht war, hat einen wilrdi- 
gen Gtammhalter gefunden, der seinen Namen 
und sein segensreiches Wit ken fortleben lasst 
von Generation zu Generation. Sein persdnlieher 
Eirdruck ist geradezu fascinirend. Das ist der 
alte sephardische Adel von Toledo. Welche ur- 
judische Herzensgute und Menschenliebe spricht 
aus dem Auge dieses mit, ebensoviel Bescheiden- 
heit. als furstlicher Vornehmbeit auftretenden 
Mannes der den Typus des vollendeten english 
Gentleman reprasentirt.

Es ist eines der grossten Verdienste des 
unermiidlichen Rev. Dr. Gaster, diesen Mann 
fur den Zionismus, ffir das richtige Feld der, 
eines Montefiore wiirdigen Thatigkeit, gewonnen 
zu haben.

Von Vertretern der Orthodoxie erzielte na
mentlich der beruhmte Rabbiner von Lida, 
R. Jacob Reinus, durch sein energisches und 
doch so conciliantes Auftreten bei der Behan- 
dlung der Culturfragen bedeutenden Erfolg. Der 
Mann geniesst als grosser Gelehrter von tadellos 
streng * orthodoxer Richtung "bei alien Parteien 
in Littauen und Polen, Chassidim und Misnagdim, 
grosses Ansehen. Es war ein ergreifender An- 
blick, wie alle diese russischen Doctoren seiner 
hebraischen Rede mit zur Riihrung gesteigerter 
Aufmerksamkeit lauschten, in welcher er der 
Freude Ausdruck gab, die verloren geglaubten 
Sohne und Bruder auf der Riickkehr zum vater- 
lichen Heiin vereinigt zu sehen, und sie beschwor, 
das grosse WerK nicht durch unfruchtbaren und 
aussicbtslosen Culturkampf zu stOren. Der Ein- 
druck war ein so nachhaltiger, dass selbst der 
als Meister von Gefiihlsschilderungen bekannte 
York- Steiner von demselben ubermannt und zu 
Thranen geruhrt war.

Die meisterhaflen Reden Herzl’s und Nordau’s 
sind aus den Zeitungen bekannt. Letzterer war 
von Rennes herbeigeeilt und kehrte noch am 
Abend des ersten Congresstages dahin zuruck.

Die Zahl der eigentlichen Deputirten war 
kleiner als im Vorjahre.

Es fehlte die ganze gaiizische Obstruction, 
daher entfielen auch diesmal die galizischeu 
Judenkrawalle. Immerhin zeigte sich jedoch atich 
unter den russischen Studenten mancber Ver- 
such der Unbotmassigkeit. Die jugendlichen, ne- 
ologen Elemente, die im Zionismus das grosse 
Wort fuhren, sind freilich keineswegs als wir- 
kliche Vertreter des Volkes zu betrachten, und 
werden erst mit*der Reife durch die Zeit ihre 
aemagogischen Gewohnheiten abstreifen lernen. 
Es ist ein Fehler der Wahlordnung, dass ein 
blutj-inger Vertreter irgend eines unbekannten 
Nestes, der sich gerade in der Schweiz auf h ilt 
und daher leicht nach Basel dirigirt werden kann, 
so viel Stimmwerth haben soli, wie L  B. ein 
Dr. Awinowicld aus Odessa, der 30 Mandate hat 
und 6200 Shares vertritt.

Vergebensbemuhte sich dieser tuchtige Mann, 
die jungen, von der Cultur noidiirftig beleckten



Tertianer, davon abzuhahen, durch ihre Cultur- 
frage, von der fragwilrdigsten Sorte, Verwir- 
rung in dieBewegung hineinzutragen. Das Yolk, 
das in Yerzwe tlung ein Asyl sucht, um der 
systematise]! betriebenen Aushungerung zu ent- 
gehen, wolle nun einmal mit diesen Fragen 
nichts zu thun haben. Die Cretenser sind von 
ihren Glaubensverwandten und RaceaugehOrigen 
befreit worden, ohne Rucksicht auf ihren Cultur- 
zustand, der sich nicht gerade als ein menschen- 
wiirdlger manifestirt hat.

Auch m der Culturcommission kam es 
dariiber zu leideuschaftlichen Debatten, wobei 
Schreiber dieses von dem geistrei.hen und hoch- 
gelehrten Rabbiner A. Rabinowitz aus Aleksot, 
und wir beide von Rev. Dr. Gaster mit ausser- 
ster Energie unterstiitzt wurden, aber wir waren 
in der Minoritat Bei einem ahnlichen Aulasse 
ausserte Prof. Mandelstamm mir gegeniiber. Man 
nennt das bydlo, Stimmvieh. Wir pfeifen auf 
■euere Majoritat. Ich denke wie ein Jude denkt 
xmd die denken noeh immer wie eine unjiidische 
Majoritat.

Noch mehr als im vorigen Jahre kam bei 
-diesem Congresse die entschiedene Uuterwerfung 
vinter die Autoritat der Religion zum Ausdruck.

Als bei der Generalversamlung der Bank- 
Actionare im Congresssaale, Donnerstag Nachts 
Rabbiner Dr. Niemirower aus Jassy aen Antrag 
stellte dass die Bank rechizeitig am Freitag und 
den Riisttagen jedes Feiertages geschlossen werde, 
erklarte Mr. James H. Loewe, Sohn des bekana- 
ten Dr, Loewe, Reisebegleiters des Sir Moses 
Montefiore b“ i 3  dass dies derart eirigefuhrt sei, 
dass die Bank eine Stunde vor Sabbat und vor 
Feiertagsanbruch geschlossen und wegen der 
engliscben Sonntagsruhe erst am Montag frith 
wiedererOffnet werde. Ebenso verbiirgte sich Dr. 
Gnster fur die Einfuhrung der gesetzlich vorge- 
schriebenen Form fur Escompte durch s p c y  “urn.

Ebenso macbte es auf die Rabbiner einen 
trefflichen Eindruck, mit welchem Eifer Dr. Herzl 
schon von 4 Uhr an, Freitag Nachmittag, bei 
den zum Schlusse recht stilrmischen Debatten 
fortwahrend daran erinnerte, dass um 6 Uhr 
der Congress geschlossen werden musse, gleich- 
viel ob d>'! Tagesordnung erledigt, sei oder nicht, 
■und wie er in dem Schlusse, der schon iiber uns 
schwebenden Sabbathruhe ehrerbietigst gedachte. 
Wenn wir mit unseren FinanzgrOssen und den 
*dear friends" schon soweit hielten, welche so 

.sehr um die Gefahrdung der Religion durch den 
Zionismus besorgt sind — ja, dann waren wir 
weit gekommen. Der Sabbath war dann auch 
dem Synagogenbesuch und einem Festessen im 
Hotel Braunschweig gewidmet und am Sonntag 
frith wurde die Heimreise in alle 4 Weltgegen- 
■den angetreten.

Was nun die praktischen Erfolge anbelangt, 
nach denen in erster Reihe gefragt wird, so 
bildet die durch den Congress vollzogene Con- 
stituirung der Bank das erste praktische Ergeb- 
niss von grundlegender Wichugkeif. Durch die 
Bank erscheint, wie Herzl betonte, die juristische 
Person geschaffen, mit weiclier die tilrkisehe 
Regierung behufs Erteilung eines Charters ver- 
handeln wird.

Der Congress als solcher hatte diese Be- 
fahigung nicht.

Die Protection machtiger Herrscher erscheint 
gesichert.

Ein derartiger Erfolg durch aufopfernde 
Thatigkeit (wir wissen aus guter Quelle, dass 
Dr. Herzl mehr als 100 000 francs aus Eigenem 
zur Bestreitung der Kosten verwendet hat) ver- 
dient die dankbarste Anerkennung.

Wenn die ewig raisonnirende Halbbildung 
dafilr kem Gefiihl hat, so kOnnen wir Wilden, 
als be-sere Menschen, sie nur bedauern.

Nun werden die sogenannten praktischen 
Zionisten, lucus a non lucendo, die sich mit 
alien offenen und verkappten Feiuden der Be- 
wegung verbiindet haben, nicht anstehen, diese 
Arbeit nach gewohnter Manier in alien mOglichen 
Weisen und Tonarten als verfahlt und resultat- 
los zu bezeichnen Aber fur jeden Beobachter, 
der die Thatsachen kennt und sich nicht durch 
censurirte Berichle tauschen la»st, ist die bishe- 
rige Thatigkeit der „Praktischen" ein Beweis, 
dass der von Herzl eingeschlagene Weg der 
einzig richtige ist.

Nun haben wir freilich den Charter noch 
nicht, und solange der Ferman des Sultans nicht 
schvvarz auf weiss da ist, kOnnen wir nocli nicht 
von e;nem endgiltigen Erfolge reden.

(Schluss folgt).

JDie VoQehamen in der 3 itel
nach talmndischen Quellen mit Beriicksichtigung der Septua- 

ginia und Targumim
vnn Rabbiner 3 . gugenhcim in Saarunion (Elsass;.

II. Vogelnamen.
Der Talmud stellt die Anzahl der biblisc-h unreinen 

Vogel aui 24 fest. — Alle Vogel welehe beim Frass Krallen 
zur Anwendung bringen bind unrein KOa ^3; dies 
ist eine allgemeine Grundregel, durch welche die Vogel 
in zwei ungleich grosse Gruppen getheilt werden; die 
weit grossere Gruppe hat vorderhand als rein zu gelten, 
es sind die Nicht D’DTP; die unreinen Vogel sind vor- 
zuglich unter der anderen Gruppen zu suchen. Andere 
Merkmale werden dann aufgescellt, nach deren verschie- 
denem Auftreten es moglich werden soli, die Vogel ge- 
nauer zu bestimrnen. Im Ganzen werden foigende 4 
.Tint: ’JB’D angefuhrt; 1. das Nichtbrailen, 2 das Vor- 
handensein einer zuriickbleibenden Zehe .Tin’ >?35JN, 3. der 
Besitz eines Kropfes pBT, endlich 4. das Ablosen der 
Mageninnehaut tfipi |3pnp; es ist nun nach dem Vorhan- 
den oder nicht vorhandensein dieser Erkennungszeichen, 
dass die Vogel allgemein zu vertheilen und die Unreinen 
darunter zu erkennen und zu bestimmen sind

Nach der schon angefiihrten Braitha meij? T3 ’n'Bi 
m  u’NBtD; Ohulin. 61 b. gibt es von den 24 Vogeln 19, 
von welchen jeder einzelne nur einen p ’D dieser Merk
male hat — was mehr oder weniger d’jbd haben wiirrie, 
kommt nicht unter diese Categorie. Es gibt zwei an
dere Vogel, die auch nur ein einzelnes fieinheitzeiehen 
haben, das Nichtkrallen. rrhjn dtb, Dieses wird mit an
deren Nichtkrallenden von der gleichen Ordnung veiei- 
niyt. Dann wird noch angefuhrt der Babe mit zwei 
Reinheitzeichen— endlich noch die zwei in der Beraitha 
nicht aiigefiihrten Vogel, der Adler und der Strauss.

Um zur Bestimmung zu gelangen, denken wir die 
Vogei in Classen zu vertheilen, wie sie der Talmud vor 
sich hatte. so werden sich foigende Vogelreihen ergeben.
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1. Vogel mit Null Beinheitzeiehen, wie der Adler.
2. Vogel die nicht Dill sind, mit einem einzelnen 

Beinheitzeiehen, wie der Alke, die Sturmvogel .Tjiyi DIE 
aber auch der Begenpfeifer, vielleicht noch ein oder zwei 
gleichartige und gleichgeformte Vogel wie der letzte. 
Mehr Vogel oder anderartige gibt es uberhaupt nicht 
mit dieser Merkmal- Zusammensetzung.

3. Vogel die ja Din sind mit einem einzelnen Bein
heitzeiehen, wie die Geier, die Falkeu, die gesammten 
Baubvogel uberhaupt, die Eulen, Fledermause, die Nacht- 
schwalben, u. s. w. u. s. w.

Es ist uberhaupt in dieser Gruppe allein dass 19 
D“NDts rvSjiy zu bestimmen sind.

4. Vogel mit zwei Beinheitzeiehen, D'Dill und Nicht 
D'tiill, vereinigt; der Talmud macht hierin auch eine 
Trennung in dieser Gruppe, z. B. der Babe selbst, 
das Wasserhuhn, Sumpfhiihner, die gevohnliehen Sper- 
lingvogel, sie haben kein mrp yyxx aber ppip, und 
sind nicht Din, wahrend Babenvogel ja Din sind und 
keine zuriiekbleibende Zehe haben. Kropf ist tiberhaupt 
nur bei Finken und einigen anderen gleichartigen anzu- 
treffen. Endlich gehoren zu dieser Classe eine Anzahl 
Stelzvogel die nur drei Zehen haben u. s. w. Auch einige 
Klettervogel, der Papagei, hat Kropf und ppip.

5. Vogel mit 3 Beinheitzeiehen, davon als bibli- 
sehen Vogel, der Strauss allein 1 ierzu gehorend, die Ganse 
und Entenvogel,' der Kranich, die Sehnepfe, aber auch 
d e r g e w o h n l i c h e  S t o r e h ,  der  L o f f e l - B e i h e r ,  
d e r  S c h w a n ;  hier merkt man sofort, dass die allge- 
mein vertretene Ansicht von der Unreinheit dieser drei 
letzten Vogel auf ganz falschen Voraussetzungen beruhte. 
(Anm. der Bed. Unser Vorbehalt tolgt naeh Schluss); 
Diese Annahme ist desto unhaitbarer, da es uberhaupt 
unter all den Vogeln mit drei D’JDD keinen gibt der Din 
ist, Einzelne Ausnahme macht der zu den Baben ge- 
horende Kropfrabe. Diese Gruppe vereinigt uberhaupt 
den weit grossten Theil der Vogelgruppen in sich.

6. Veieinigen wir noch die Vogel mit 4 Beinheit- 
zeichen, die Hiihnervogel in ihren verschiedensten Gat- 
tungen und Arten, webei auch der Auerhahn. Die Inne- 
haut des Magens trennt sich nicht sehr leicht, ist jedoch 
vorhanden, die anderen Beinheitzeiehen sind wie bei dem 
Huhn selbst, und auch beim Birkhuhn.

Weiter die Waehteln und Taubenarten, endlich ge- 
hort noch zu dieser Familie das talmudische Sim  - der 
Flamingo, desen deliciose Zunge ira Talmud so gepriesen 
und von deil griechi,chen und roraischen Schriftstellern 
sogar in Gedichten verherrlicht wurde.

Es wird nun einleuchten, dass es viel leichter wird, 
die unreinen Vogel zu entdecken und zu bestimmen, 
nachem erne solche Gruppenvertheilung vorgenommen 
ist, als wenn man unter der Gesammtheit der Vogel, 
Auslese halten soil, welcher Vogel eigentlieh rein oder 
unrein ist. Durch aie Talmudische Angabe. welche die 
unreinen Vogel mit der genauen Anzahl DMDD fest- 
stellt wissen wir, in welcher Beihe wir sie zu suchen 
haben. Dies wird noch mehr erleichtert, wenn man be- 
denkt, dass der talmudischen Angabe gemass, die gesamm
ten unreinen Vogol in zwei einzelnen dieser Gruppen 
zu finden sind. In den beiden Gruppen namlich, die 
nur ein einzelnes p ’D als Merkmal haben.

Nebst dieser Angabe tiber die Anzahl der Merk- 
raale, bezeichnen wir sie als Beihenbestimmung, geht 
der Talmud des Ubrigen noch in eine genaue Naher- 
bestimmung seiner VO gel ein. Dies geschieht, sei da- 
durch dass der Talmud den griechi chen Vogelnamen, 
p'p als erklarend beifigt, sei dass er ihn mit einer grie- 
chischen beknnnten Sage verknupft nTDH, oder sei auch

dass er auf die Lebensvveise Dm, rie'Dll anspielt, u. s. w.
Diese talmudische Vogelnamen- Erklarungen, so 

lange unbegrenzt auf die ganze Vogel welt Bueksieht ge- 
nommen vverden muss, bleiben undefinirbare Batsel, sind 
aber einmal die Vogel in systematische Beihen getrennt 
woduroh auf vereinzelte Vogel hmgewiesen wird, so 
werden die talmudischen Anspielungen auffallend, alles 
Batselhafte schvvindel. Nur zwei Mai kommt es vor, bei 

und bei Donn dass uns der Talmud ohne nahere 
Definition lasst; nur hierbei bin ich gezwungen mit zu 
Hilfenahme der Septuaginta und der gegebenen Merkmal- 
bestimmung, selbststandig und unabhangig vom Talmud 
meine den Worten DDnn und fjnt  ̂ entsprechenden Namen 
beizulegen.

Dass die Beihenfolge der Septuaginta derjenigen 
der Bibel nicht entspricht, habe ich schon gemeldet, so- 
wie auch deren erste Ursache. Die Bibel nahm bei 
ihren ersten 7 Vogelarten auf die Verschiedenheit der 
D’JDD Bncksicht; bei den Ubrigen hat sie dann ihre Beihe- 
folge auf solche Weise aufgestellt, dass zuerst die Hsiu- 
figkeit des Vorkommens ihrer Arten in der Natur, des 
weiteren die Verwandschaft der Gattungen aufs genau- 
este beriicksichtigt wird. So sonderbar es klingen mag, 
die neuesten Naturforseher, Fiirbringer und Gadow, ha
ben naeh ungemeinen Messungen und Berechnungen, 
genan wieder die gleiche Beihenfolge in der Systemaiik 
der Vogel eingefuhrt, wie sie uns die alte Bibel selbst 
in den D'NDD meiy bietet. Eine andere Abweichung der 
Septuaginta; einzelne Vogei werden von ihr, abweichend 
vom Talmud, durch solche Namen wieder gegeben, wel
che naeh talmudischer Ansicht zu den, wegen dem vier 
Mai vorkommenden der ursprunglichen biblischen
Anzahl, beigefiigt werden. Thatsachlich gibt es aber 
5 solcher beigefiigten Vogel. Da doch KM nns rrsi ,i 'l, 
sollte sich die Anzahl d^r Vogel um eins vermindern, 
und nur 23 aufgazahlt werden, doch geschieht dies nicht; 
es ist also zwischen der Angabe der Bibel selbst und 
den talmudischen eine Differenzial Ziffer von 5 fest zu- 
stellen. Zu den beigefiigten Vogeln gehoren Beispiel- 
weise; Ibis, und Porphia, doch werden diese in der 
Septuaginta als Ubersetzung des biblischen Textes gege
ben. Ein gleiches Verfahren schlagt auch der Sama- 
ritaner Targum e in ; es wird bei ihm die Bezeichnung Kfi’JlJD 
ein Vogel dessen Beinheit zwischen D'oan UjJ’Ss 'i  be- 
stritten wurde, als Ubersetzung des bibl. Textes und 
eines bibl. Vogels eingefuhrt. Der bewegende Grund 
welcher snwohl die Septuaginta als auch den Samaritaner 
zu diesen F a l s c h u n g e n  bewogen haben, wird spater 
besprochen.

Uber dasjenige was nun der Talmud unter Gattung- 
oder Art— der Ausdruek ist gleich— was er eigentlieh 
unter dem Ausdruek z. B. der Beiher, verst-anden 
haben will, alle Duzende von Arten und Abarten, sowie 
auch Unterarten, sei hierbei bemerkt, dass der Talmud 
genau mit der Systeraatik der Neuzeit iibereinstimmt. 
In der neuesten Systematik, naeh Fiirbringer und den 
ihm Nachfolgenden wurde hiefiir riehtig das Wort formes 
eingefilhrt. Also Corviformes, Kabenartige Vogel, Geni- 
formes, Kranichartige u. s. w. was gleiche Form hat. 
ebenso tritt der betrenende biblische Namen, fur jeden 
gleichformigen Vogel ein. Also wie bei Diiy selbst, der 
Talmud sich auf beziehend eingeht um noch weit 
abweichende Vo*jel anrusehliessen, mit dem nny allein 
jeder ahnelnde begriffen wird, so ist es auch bei jedem 
anderen Vogel. Mit DID wird z. B. nmht nur die ge- 
wohnliche Eule bezeichnet, vielmehr jeder existirende 
Vogel der zum Etilengeschlecht gehort. Demzufolge
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muss das nebenstehende tpifj’ ein . anderer Vogel sein, 
als etwa der Kaetz und die bisherigen Ubersetzungen 
in dieser Hinsichc waren falseh. Genau bestimmend und 
umgrenzend sind zu diesem Zweck die mntD 'JDD deren 
Wert ist hierbei von der unbestreitbarsten Bedeutung: 
Mit deren Hilfe kann folgende Begel massgebend se in ; 
Gleiehe Formen und gleiehe Merkmale weisen auf einen 
identisehen Vogel hin, ein Abweichen eines der beiden, 
kommt nur in gewissen bestimmten Grenzen vor. Wo 
eine solche Abweichung innerhalb der Vogel - Gruppe 
vorkommt, werde ich es melden. Z. B. der indisehe 
Strauss, die dreizehige Move, der dreizehige Specht, der 
Kropfrabe haben andere D’jdd Verhaltnisse, als die ge- 
wohnlicher der Art und so des weiteren.

Es konnte nun angenomrnen werden dass durch 
all die neuen Entdeekungen welche sowuhl in der alten 
als auc-h in der neuen Welt gemacht wurden, dureh welche 
die Anzahl der Vogelarten sich ins Sagenhafte anhauft, 
es gibt jetzt etwa 20.000 Vogelarten, dass notwendiger 
Weise die Anzanl der versohiedenen, nach D’JBD zu be- 
stimmenden D’NEBn niBlp sieh auch gesteigert haben und 
man auf eine hohere Zahl als 24 koinmen muss. D a s  
i s t  n i c h t  d e r  Fa l l .

Denn es bedurfte Jahre langer Uberlegung und 
Vergleichungen bis ich mieh entschliessen konnte, die 
.24 te Vogelgruppe anders als mit einein Fragezeit-hen zu 
beantworten: da es mir fraglich sChien ob es tiberhaupt 
eine 24-te Vogelgruppe geben kann. All die Vogel der 
•alten Welt, abgesehen von den als nicht biblisch und 
■doeh im Talrnud besprochenen voreinzelten Vogelarten 
ordnen sich alle unter die ersten 23 angeftihrten.

Es ist nur die Unloslichkeit dieser Frage all ein, 
„W er ist der 24-te V ogel“ die mich bewog, den in ’ als 
-24-te Familie einzuftthren. Die Stelle lautet: n"C 'Vi’
o ’ ttbai m i bib ]n ’ in nmpjnT m fn ’n. Wenn diese njbn 
nicht in Bezug auf die D’JBD aqch mitgetheilt wil'd, Zu 
welehem Zweck dann nan b. b V

Es gibt dennoeh heute noeh wie damals nur die 
.gleichen 24 Vogel, nicht mehr. Diese richtig jeden an 
seinen Platz zu ordnen, gibt der Talmud kinreichend 
deutliche Winke, so dass man, ich wfirde fast sagen, 
kaurn einen Irrtum durch etwaige Verwechslung mehr 
■begehen kann.

V o g: e 1 n a in e n.
Ich gebe folglich die 24 biblisch unreinen Vogel

arten von 1 bis 24 numerirt, und im Ubrigen der bib- 
lischen Ordnung tolgend. Aus der Septuag. deren Reifien- 
ordnung in ungemeiner Unordnung ist, werde ich bei 
jedem  bibl. Vogel den lhm enlsprechenden Namen, wo 
■ein solcher da ist, beiffigen.

I. Adler. Aquila.
00 Eeinheitzeichen. — Er krallt mit alien 4 Zehen, 

hat’ keinen Kropf, kein mn’  P33tN, dessen Magenhaut- 
Inneres ist nicht ablosbar. Nur aquila fulva, Steinadler 
und aquila imperialis, Kfinigsadler, konnen bestimmt als 
Adler, nach diesem Merkmale gelten. Der Adler ist der 

-einzige Vogel den es ohne nmta p ’D gibt. . Es werden 
nocb vielen ahderen Pogeln die Namen Adler beigelegt; 
■doeh ist dies der einzige welch er unter HIM zu bezeiehnen ist.

Sonderbarer Weise blieb es bis heute so zu sagen 
wissenschafthch unbekannt, dass der Adler im Gegensatz 
su den anderen Raubvogeln keinen Kropf hat. Es gibt 
sogar Beschreibungen, die ihn als Kropfbesitzer schildern 
vgl. Tiedeman, dessen Angaben sehher ohne nahere 
Dntersuchung blieben. Die franzosische Academie unter- 
suchte schon Mitte des letzten Jahrhunderts zwei Exem- 
plare, der Kropf bleibt dabei nnerwahnt, bei der Be-

schreibung der Geier jedoeh, gibt die hohe Versammlung 
die genaueste Mittheilung.

Die Sept. gibt hierfur Aeton (ousto? Adler vgl. B'j? 
Anm. der Red).

2 . DTs A iken . A lc id a e .
1 Reinheitzeichen: er krallt nicht. Kein mrr V3VX, 

da keine Hinterzelie da, oder nur rudimentar, kein Kropf, 
ein ausdehnbarer Hautrnagen der nicht abgeschalt wer
den kann.

Wie schon gemeldet gibt es nur 3 solcher Vogel- 
gruppen und nebst den .TJTyi Dnc noeh die Regenpfeifer, 
rr it solchem aussergewohnlichem D'JBD Verhaltnisse, dass 
sie nicht krallen und doeh nur einen fD’D haben. Bei 
dem Regenpieifer ist die Ursache, weil er von Wurmern 
lebt, so dass der Magen unfindbar wird, diese beiden 
leben von versehluckten Fischen, Aas und sonst anima- 
lischer Beute, welche sie mit dem Schnabel fassen. Alle 
anderen Vogel welche sonst auf animahsche Kost allein 
angewiesen sind, haben sc-harfe oder spitze Krallen, um 
ihre Beute notigenfalls mit den Krallen zu fassen, bei 
diesen fehlen solche. Obgleieh sie nicht Din sind. sind 
es doeh ausnahmsweise Laubvogel 31^3 injrV’S Dnc.
Diese Vogel trifft man nie in bewohnten Landen, halten 
sich aber uberhaupt meistens auf dem Meere auf. Fol
gende Tosefta weist aufs bestiinmteste auf die gleichen 
Vogel hin. nints m n' vaitN iS bi tttsts Dnnn t]iv b3 
'BDin 3"C pSin Zusammengefasst: Jeder Vogel wo nD"n 
nicht vorkommt und eine mn1 past? besitzt ist rein. 
DaLer ?  tttsts xinii> mn’ paitN i1? ttn Dadurch sind 
die noc-h verbleibenden unreinen nur unter denen ohne 
rnn’ pasts zu suchen. Was bei n’sipl Die thatsaehlieh; 
sie haben beide keine Hinterzehe auch sonst kein mn’ .

Charadrius der Sept. konnte wohl eine Alke sein. 
Um sieh eine riebtige Erklarung fiir die Vogelnamen 
der Sept. zu bilden, ist man allgemein gezwungen auf 
Aristoteles Vogelbesohieibungen zuruckzugreifen. Von den 
bis jetzt dem Worte bei den Arist. Erklarern von Sun- 
dewall an, gegebenen, ist wohl meine Erklarung das 
Riehtigste. (Vergl. XapaSpio  ̂ Wasserfurche Anm. der Red.)

3. rpjTj? Sturmvcgel. Tubinares.
1 Reinheitzeichen, krallt nicht, keine mn’ pasts, 

kein Kropf, kein Magen dessen Innehaut ablosbar ist, 
da keiner vorhanden.

Dieser Vogel wird mit Recht n’JTp bezeichnet, da 
es keinen anderen Vogel gibt, der dessen Ausdauer auf 
dem Meere gleieht. Hierzu genort vor allem der Dio- 
meda L. Albatros der der machtigste Vogel ist, D’Sa 
nsiaits la llpn rjsa ’ "’C. Nichts von den Vogeln kann 
unrein werden, als die Fittige dieses Vogels. Thatsaeh- 
hch wurden und werden jetzt noeh die Fitt’gfedern dieses 
Vogels zu Kleidungsstucken verarbeitet. Es sind die ein- 
zelnen Vogelfedern die solchen Zwecken dienen konnen, 
daher deren Unreinheit.

Kataractes der Septuag. ist der Vogel welchej| ge
wissen Species der Tuninares entspricht. Die Angaben 
Aristoteles lauten: kataractes kleiner als ein Habicbt, 
kann sehr lange untertauchen; lebt am Meere, hat eine 
w e i t e  S p e i s e r o h r e ;  er wird zwisehen Laros und 
Otis angefuhrt. Das Hervorheben der weiten Speise- 
Rohre, lasst kaum einen Zweifel zu, dass wir es hier 
mit Tubinares zu thun haben, also kataractes der der n’JTp 
entsprec-hende Vogel ist. Verg. die Werke Sundewalds 
sowie Aubert und Wimmer fiber Arist, deren Annahme 
in Bezug der von ihnen vorgeschlagenen Vogel weder 
wegen der D’JDD noeh sonst entsprechend sind.

Das Fleisch dieser Vogel ist ungeniessbar.
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4. " hi r,\x Geier. Vulturidae.
1 Reinheitmerkmal: Besitz eines Kropfes. Hacken 

mit alien 4 Zehen ein, daher kein mn’ ynits und n a n ; 
kern Abschalen des Magens.

An eine Trennung in der Geiergruppe ist nicht zu 
denken wn nns .tt i .tn. Yiele Vogel die modernisirt als 
Adler gelten, gehoren zu den Geiern. Gypegeranus wird 
im Talmud nieht speziell erwahnt. gehort also aueh dazu, 
sowie noch manche andere, wie nachtraglich bewiesen 
werden wird. Den beiden Nainen entsprechend, gibt die 
Septuag. Gyps und Grvps. Das erste ist gleiehbedeutcnd 
mit Geier und das zweite wird als fabelhaftes Thier oder 
Vogel aufgefasst. Ob Gryps, als iiberhaupt m  entspre
chend aufzufassen ist, bleibt uns noch zweifelhaft.

5. my Corvidae. Raben.
Corvis, Rabe; Pica, Elster: Nucifraga, Nussheher; 

Garrulus, Eichelheher; Pyrrhocorax, Alpenkrahe u. s. w.
2 R. Z. .TUT ynXN und das Ablosen der Magenhaut. 

Hat n o n  und keinen Kropf. Was niBDin als Kropf ange- 
nommen hat, ist nur eine Erweiterung vor dem Eintritt 
in die Speiserohre. Der Kropfrabe hat merkwiirdigerweise 
einen Kropf... und hat demnacb -3 R. Z.

Diese Vogel jedoch werden im Talmud schon unter 
3*nj? ; der Papagei auch wird unter mil? verstanden.
Er hat einen Kropf und die Magenhaut lasst sich ab
losen, ist aber Dili und hat keine n in’ l?3itN als Paar- 
zeher. Ubrigens ist der Papagei nur ei.i gewohnlicher 
Rabe mit schillerndem Gefioder und anders geformten 
Fiissen. Unter U'dS fallen noch andere V. welche 
iiberhaupt nicht D*m sind, aber dem Raben entsprechend 
zwei D’JDD haben und beigefiigt werden.

Septuag. Koraka entspricht dem Raben.

6. n iyn  rn Der Strauss. Struthio 
Hat 3 R. Z. Nicht D*il*i; seine zweite Zehe hat 

keine Bewegung, also .Tin’ ; seine Magenhaut lasst sich 
leicht ablosen. Der indische Strauss, Casuar weist eine 
andere Bildung der D’JDD auf. Er ist auch nicht D in ; 
hat einen Kropf. Eine Magenhaut ist aber nicht da, die 
abgelost werden kann. Nach den neuesten Untersuchun- 
gen ware es iiberhaupt nur eine weite Speiserohre bis 
zur Ausmiindung an die Darme. Er hat drei Zehen die 
gleich lang sind. Demnach keine mn\ Der gewohn- 
liche Strauss wiirde demnach als Hauptfamilie gelten, 
der indische wird als Nebengattung untergeordnet. 

Septuag. Strouthu.

7. conn Bussarde, Muan u. Weihe, Milvus, 
Circinae. Buteo.

1 R. Z. ein Kropf, das andere wie die iibrigen 
Raubvogel.

Der Talmnd gibt hieriiber keinerlei Angabe. Der 
Name entspricht dem Oharakter einzelner dieser Gattun- 
gen. Wahrend all die unter p  begriffenen Gattungen, 
ihre Beule selbststandig fangen, kommt hier bp’ vielen 
nur ein Rauben vor. Rother Milan jagt anderen Vogeln 
die Beute ab, statt selbststandig zu fangen; Bussarde, 
feige Thiere, wenig gewandt, ihr Fangen gleieht mehr 
einem Rauben, daher D»nn, der Targum J. sagt Nr’aar 
was die gleiche Bedeutung hat. Targum 0 . sagt Nlt’lt 
was auf die? beim Schwanze des Milans auffallende Thei- 
lung der Schwanz-Federn hinweist; daher kommt der 
Name Gabelweihe, wahrend der Targum mit der Bezeich- 
nung pit hervortritt. Genau diesen Yogel bezeichet die

Vulgata durch Milvus, wahrend die Septuag. ictinos hat. 
Siehe p .

8. cp c  Die Reiher. Rerodii. Ardeinae. Hierzu 
gehoren: Ardea, Reiher; Botaurus, Rohrdommel; 
Nycticorax, Nachtreiher. Balaeniceps. Schuh- 

schnabel; und Scopus, der Schattenvogel.
1 Reinheitzeiohen: .Tin’ ynitx. Sie sind Din; haben 

keinen Kropf und deren Hautmagen lasst kein Abscha
len zu.

Dies ist der zweite und ubrigens noch einzelne 
Vogel wo der Talmnd eine nahere genaue Bestimmung, 
oder Beschreibung beibringt. Dies konnte wohl schon 
als Beweis gelten, dass es ein sehr bekannter Vogel ist. 
Move kann es unmdglich sein, wie Borchart (Hieroz I.
S. 263) annehmen will, da der Talmud nsj? als Move 
bezeichnet p’pn m nsp daher auch p’p pt?, Movenol., 
Doch haben wir folgende Beweise dass f]nt? den Reiher 
bezeichnen muss; erstens gibt es keinen anderen Namen 
im b. Vogelverzeichniss der auf Reiher hinweisen kann 
und doch ist es nicht anzunehmen, dass er allein ver- 
gessen wurde. Zweitens, die Angabe der iibrigens sehr 
wertvollen Septuagmta, welche diesen Vogeluamen auf- 
liimmt. Herodion, bezeichnet unzweifelhafl den Reiher. 
Endlich drittens, weist der Name fjnif, sowie die Targu- 
mim auch, aufs Destimmsteste nur auf diesen Vogel.

Der hi ol. Text hat Jjmth die beiden Targumim "iBit 
NBntP warum hierbei das W ort "Sir wodurch man genei^t 
wird, das sent? als Eigenschaftswort zu beachten? Als 
wenn wir sagen wiirden, ein Vogel der n o w  Thatigkeit 
iibt. Samarit, und Araber iibersetzen now.

Von dem Worte nBtP Mund ausgehend gibt es so- 
wohl in der hebraischen als auch in den verwandten 
Idiomen eine ganze Rcihe von Wortern deren wirklicher 
Begriff auf etwas anderes hindeutet, und doch auf dieses 
W ort zuruckzufiihren ist rptf. fptP, f]ntP auch rpD sind 
verwandte AusdrQcke und weisen immer, ais Primalbe- 
griff auf eine vom Munde ausgehende oder Zuriiekfiih- 
rende Thatigkeit hin nil f]NtP, Luft mit dem Munde an- 
ziehen; dS\*i B'Olt ?]NtP er zog das Vermogen der dursti- 
gen an sich. Weiter wird es (ibertragen mit (dem 
Munde) auf etwas zielen, narh etwas schnappen. ’JBNt? '3 
tnis Targ. ■nmnn w  Ps. 56. daselbst: ’e u  pcti’— lcmr 
r n f  darauf zielen. Eine identische Bedeutung: *}Blt?’ kvt 
3pl? lJBlttn nriNl tPtn. Die Schlange wird (erste Bedeu
tung) mit ihrem Munde gegen deine Ferse fahren, von. 
da iibertragen sin er wird zielen, genau zielen,
das gleiche: HOW’ mye>3 HPN Hiob 9. 17, sagt der Targ. 
’ay p-ip-ra Ein genaues Daraufzielen, der Name pc’oa> 
kommf der Schlange auch daher weil sie mit der near 
auf den verfolgten Gegenstand fahrt: Hier haben wii 
mit dem Reiher das gleiche Verhaltniss. Es ist auch 
der Punkt, wo der Vogel am meisten auffallt. wie er den 
Schnabel, bei seinem langen, rnanchmal doppelt zusam- 
mengelegten Halse, so pfeilschnell Schlangenartig auf 
die Beute hinabschnellt. Das Wort fptP ist nur eine A b- 
anderung des bei der Schlange angewandten *[EU£”  deshalh 
hat der Samarit now, hiermit dieselbe Thatigkeit be- 
zeichnena. Daher das nontP "init der Targumin, der Vogel 
der seinen Mund schlangenartig auf die Beute zielt.

Da dies nun der magerste Vogel ist, bei ihm ist 
die Magerkeit am auffallendsten. wurde diese feezeich- 
nung sjntP auf die Magerkeit iibertragen.

Dass Herodio in der Septuag. Reiher bedeutet, ist 
ausser Zweifel. (Forisetzung foigt).
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n i * wap p 
1. Sffune tmune Choul.

(Fortsetzung.)

Sprache als Schrift.
Wir konnen es uns ilbrigens nicht versagen, 

bei diesem so einschneidenden Unterschiede, der 
die Grundlagen der arischeu und jttdischen 
Weltanschauung in so strictem Gegen-atze zeigt, 
Avie kein zweiier, eingehender zu verweilen.

Der Avier erkennt sich und seine Yorfahren 
• als aus Thieren und Affen entwickelte fiber- 

tiinchte Kannibalen, das ganze Universum hin- 
gegen als das mechanische Entwickeluugspro- 
duct eiaes blinden, vernunftlosen, anasthetischen 
Willens Der Jude erkennt- das Universum als 
Product eines gottlichen zwar uber alle Begriffe 
erhabenen, aber die SchOpfung mit Bewusstsein, 
Fursorge, Ordnung und Schouheit zur Entwick- 
lung leitenden gottlichen Willens und den Men- 
schen als das ursprfinglich vollstandige Ebenbild 
dieser Leitung, das im Kampfe der Entwicke- 
lung zur Vollkommenheit, der Erreichung seines 
ursprfinglichen Prototypes zustrebt. Beide Sys- 
teme sind schon durch Moses characterisirt; das 
Eine als 2 1am □” nn das Leben und das Gute, 
das andere jnm man der Tod und das BOse, 
nder wie die Modernen sagen: die Entartuiig 
und der geistige Selbstmord. Nun ist gerade auf 
;dem Gebiete der vergleichenden Philologie aus 
heute als unwissenschaftliche Zeit stigmatisirter 
Epoche eine derartige Ffille mehr oder minder 
;geistreicher Allotria zur Beweisffihrung in einer 
ganzen Sfindfluth von Schriften ergossen wor- 
den, dass es sich verlohnt, der mechanisch ma- 
terialistischen, jeder psychologischen Untersu- 
■chung baren Hypothesenmacherei, die lichtvolle 
Gedankenarbei't der so wenig bekannten und 
unzuganglicheu jtidischen Tradition gegentiber- 
yustellen.

Wir mfissen uns auf einen Augenblick auf 
die Hdhe ihres Gedankenniveaus zu erheben 
trachten.

Die Schriften der Lehrschule von Narbonne, 
nennen die alte jfidische Wissenschaft 'jsn  naan 
die Wissenschaft des Jch, die Wormser Schule 
des Rokeach nannte sie pun 'pay apsn die W is
senschaft der Tiefen des Nichts oder vielmehr 
des Nichiich, wie dies R. Chaim ben Aiar in 
seinem berfihrnten Wortspiele in P. Achre aus- 
drucklich betont. Diese merkwfirdigen Satze des 
Letzteren enthalten zugleich in der grfisstmd- 
glichsten, lichtvollsten Klarheit, die Resultate 
der neuesten psychologischen Forschung, deren 
grdsster Forscher Wundt dieselben in die ora- 
kelhafte, unscheinbare Forme! kleidet; ,.Es denkt 
in u n s1. Unser R. Israel Balschemtow hat da- 
ffir die Bezeichnung ^otrn n o ip  die vor und 
fiber dem Verstande gelegene Quelle des Geistes. 
Derselbe stellt auch den Grundsatz auf, dass die 
10 Kategorien des menschlichen Geisteslebens, 
von denen wir die 7 unteren als Geffihlssystem, 
die 3 oberen als Verstandessystem erkennen, 
damit keineswegs abgeschlossen sind. Die 3 o- 
beren Kategorien seien nur die Fortsetzung eines 
hoheren Geftihlss^ stems, das sich in geistigen

Tdnen aussert, die uns als re ae Verstandestha- 
tigkeit erscheinen. In Wirklichkeit seien diesel
ben nur eine Unterabteilung einer zweiten, hohe
ren Gruppe von 7 Stufen, deren oberste 4 mit 
dem Bewusstsein nicht mehr angeschaut werden 
kdnneu. Das ganze System umfasst ein Ring, 
dessen oberster Pol der fiber allem Begriff ste- 
hende sogenannte Wille, dessen untersten Pol 
der aus dem Systeme ausgeschaltete, demselben 
aber als Organ der Ausserung dienende Sprach- 
sinn bndet. (Vergl meine Ubers. Schaar habe- 
chirah No 1.) Wahrend die neue Philosophie, 
nun mehr seligen Andenkens, mit diesen, den 
alten Systemen uotal unbekannten Conceptionen, 
arbeitete, ohne zu ahnen, aus welchein Garten 
ihr dieser Blfithenstaub zugeflogen kam, ist die 
experimentelle Psychologie, ahnlich u ie in der 
Naturwisseuschaft auf inductivem Wege bis hart 
an diese Systeme gekommen. Aber die Zersplit- 
terung der Disciplinen und die Sucht nach un- 
endlicher Grfindlichkeit in jedem Specialfache 
macht es den wirklichen Forschern unmoglich, 
die Erfahrungen auf dem weit von einander ge- 
trennten Gebiete zu harmonischen Gauzen zu 
vereinen. Es bleibt ein Chaos rein ausserlicher 
Vorstellungsbiider, in buntem Kreise aneinan- 
dergereiht.

Der grosse Chassidaer, Keduschas LeAvi. 
schreibt in P. tbu  E s heisst im Talmud von 
Moses, dass ihm an seinem Sterbetage die Lei- 
tungen der Weisheit verschlossen wurden. Da- 
runter haben wir zu verstehen, dass er auf sei
nem Geistesfluge. nicht mehr in der Verfassung 
ivar, sich zu dem Geiste des Volkes herabzu- 
lassen, das hat er Josua fibertrageu.

Daraus erklarte sich, dass sein Abschied 
durch die m'ag den Gesang erfolgt. Das sei ei- 
gentlich das Niveau der Propheten, die sich von 
der klaren, jeder bildlichen Vorstellung baren 
Anschauung und Sprache Mosis durch bildliche 
Poesie der Rede unterscheiden. Der Unterschied 
in der Ausserung der Geisteskrafte lasse sich 
am besten klar machen, durch die verschiedene 
Ausdrucksweise des Talmud, der zuAveilen von 
n^Tin th ' an anderen Orten von n^iy 
ns'nn spricht, wenn wir das Wort n:rn figtiriich 
als „W ort“ nehmen. Der Prophet ist das erstere, 
die Sprache ffihrt bei ihm den Gedanken, Moses 
war das Letztere, der Gedanke konnte das Wort, 
wie es ihm von Gott zqkam, ohne Verkleidung 
durch die Vorstellung, dem Volke verkfinden. 
Erst an seinem Todestage Avurde ihm dies be- 
nommen, und ffihrte das gottliche Wort ihm 
den Gedanken“ .

Wir sind weit entfernt davon, diese heili- 
gen und erhabenen Ideen zu profanisiren. Aber 
die erziehliche Methode dieser grossen Lehrer 
legt hauptsachliches Gewicht darauf, auf den 
innigen Contact der niederen geistigen Vorgange 
mit den seelischen hinzmveisen, um den Juden 
daran zu erinnern, dass fiber Synagoge und 
Wohnhaus gleichmassig das himmlische Gottes- 
haus sich ausdehnt.

Wir dtirfen daher ganz ruhig diese inner- 
sten Vorgange als Abdruck eines hoheren Sie
gels in dem Wachs der Sprachenbildung wie- 
derfinden.
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Wir haben den Lehrsatz aufgestellt, dass 
der hebr&ische, oder besser gesagt, adamitische. 
im Hebraischen unentartet erhaltene Sprachgeist, 
die Schreibkunst eines, das Gebirn als musika- 
lisches Sprachorgan, losgelOst von dem Zwange 
der Vorstellung betrachtenden Geistes darstellt, 
und haben dafilr einige Beispiele erbracht, worin 
wir fortfahren.

G ist der hOchstliegerde Consonant der 5 
Sprachorgane, Kehle, Gaumen, Zunge, Zahne, 
Lippen. (Nasenlaute kennt das Hebraische nicnt). 
Unter den 4 Gaumenlauten, sind p3 nur verstarkte 
;.) Dieser physischen Steilung entsprechend, be- 
schreibt der Hebraer den Begrnf „hoch und 
gross" riurch 3. nN3 gross sein, stolz sein. -3 3  
hocb sein, 33 das Dach. ‘313 gross sein, eine Ver- 
schmelzung von 3 gross und nL--' aufheben 1*31 
'3-y snc^, und n^i nVi, ' 2 . Nach einer
ausser Zweifel stehenden, der tiefsten philoso- 
phischen Erkenntniss (zuerst bei Le~bnitz) ent- 
sprechenden Technik, werden die Gegensatze 
s '3 das niedere, Thai, *31 der Kiedere durch die- 
selben Wurzeln ausgedrilckt. nn3 die gehobene 
Stimmung nn3 s 'c ”  net? 2i3. Der Stolz naan 
m3 ,33c ’ E&'33 Jerem. 13. 17. wie der Talmud er- 
klart one ;ma3 ’Jsc. Davon 13
das Innere der Stadt, als hOchstgelegener und 
hOchstbewerteter Platz. 13 das Volk, eigentlicb 
die grosse Masse. Q'23 die Plafondbretter und 
umgekehrt die niederen Gruben. Ferner Ln einer 
feinen, fur unsere Sinne nicht mehr deutlichen 
Abtonung 13 und ri3 beide filr hervorbrechen, 
hervorholen, aufheben ’p  nns 'ck  'pen, nns 
jaac ’ n3 aus der Tiefe an die Oberflache brin- 
gen, namentlich vom  Wasser pm ' 2 . Dazu 
der Gegensatz ]m3 der Bauch als niedrigster 
KOrperteil nur von kriechenden Tieren. d: gross. 
Noch in einigen dreibuchstabigen Wurzeln behalt 
das 3 die Oberleitung als „hervorragend“ , z. B. 
123 stark sein, -1123 der Held und ma3 der Fiirst, 
alles was ilber andere herrvorragt. ja3 der 
Hocker, auch im Deutschen von Hocb, davon 
c'3o23 D’ -n, ri23 der Vorderkopf, bergahnliche 
Kahlkopf, *323 im arabischen das Gebirge, davon 
^123 Grenze, die bei alien alten Ansiedlungen 
als natiirlicher uniibersteigbarer Saum durch sol- 
ches gebildet erscheint. Damit ist die Steilung 
des 3 als fiihrender Wurzellaut nunmehr er- 
schOpft. Es steigt von seiner Hohe herab um 
anderen Bewegungen zu secundiren.

Es wird z. B. mit r in Verbindung gesetzt, 
dass eine springende Bewegung verbildlicht, 
(vergl. oben.) Ebenso im Sanskrit caqa Springer 
Tt. Das i  als verwandter Laut ds (im arabischen 
und sephardischem Hebraisch daher i im  das 
Haisasa der Winzer, noch zu Raschi’ s Zeiten 
von franzOsischen Juden so gesprochen, daher 
2*112 fflr Bezieres). Wird das 3 mit i  und r in 
Verbindung gebracht, stellt es den Begriff rab- 
schneiden her. s3̂ >\s H3 schneidet. den Baum 
ab. Hier ist eine Combination zweier Vorstel- 
lungsbilder. Das Hohe, verbildlicht durch 3 wird 
erniedrigt oder wegbewegt, verbildlicht durch -r. 
1313' in3 13 die Sehaar, als abgeschnittener Teil 
von dem Gros. In n :  das Fiipfende, Zicklein 
ist das 3 mehr als dj zu nehmen, das die SteJle 
des i  vertritt —  m  dasselbe. y i; abhaueri, 113  
abschneiden, einen Raum durch eine Umzau-

nung abtrennen, wobei das i  die Kreisbev'egung 
verbildlicht, wie bei vielen anderen Wurzeln. 
Auch die Wurzel 13 Reden entspricht der ersten 
Vorstellung. Die Sprache wird als ein Abschnei- 
den des Gedankenfadens autgefasst, ein Charac- 
teristicon des Hebraers, fur den der Gedanke 
das HOchste bildet.

Zahlreiche Sprilche Salornonis vaUiren diese 
Anschauung, auch Moses sagt ’ 33N D'i2 i  2*\n ^7 
die Mischnah npmtyo 2 its C]i3t? tinxc *6. Ich 
fand nichts Besseres filr den KOrper als das 
Schweigen, und das talmudische Spriichwort 
pin2 Npintra yI3D2 n% wenn ein gesprochenes 
Wort einen Thaler gilt, so ist ein geschwiege- 
nes zwei Thaler werlh. Eine iibereinstimmende 
Anschauung finden wir in der Wurzel 1 3 1 . Der 
Ursprung ist 3 1 , Tisiy 3 2 1 1  die Bewegung
der Lippen, davon r.2 i  das Raschi so schlagend 
mit parlerie ilbersetzt, Gerede, Lippenbewegung, 
davon erst 1 2 1 , wobei die Sprache trotz ihrer 
untersten Steilung im Seelenorganismus wieder 
in ihre Rechte eingesetzt wird in s  1 2 1  der 
Fiihrer. m i2 i  die Biene, combinirt sowohl als 
summende Rednerin wie auch als KOnig-n, 1 2 1  
W~ort und Sache, wie im slavischen rzecz beides 
bedeutet, und auch im Deutschen Sache von 
Sagen, das Gesagte. ien  hingegen heisst eigen- 
tlich befehlen, von i ’ cn die Spitze, im arab. 
Emir, der Herrscher, im hebr. ivcK m  m csrt 
wie die msDin ,t3j?2 treffend erkl&ren, du hast 
zum Herrscher erkl&rt und er hat dich empor- 
gehoben. Devon in der Mischna n’ c.x'j ip ri Theu- 
rung wird herrschen. Raschi hat dazu den merk- 
wilrdigen Commentar: Der Grosse wird krumm 
und liigenhaft sein. Um diese Erkl&rung zu ver- 
stehen, muss man auf die hberall so pemlich 
veriniedene pleonastische Verdopplung achten, 
ipi-3 f*m die auch sonst nicht gerade als Strafe 
im Talmud empfunden wird, da es vom Weine 
heisst rpiy n^sra Es scheint also, dass
aus Rtlcksicht auf die ROmer, anstatt i-dn ' iptr, 
ein Strich des c* weggelassen und ip n  gesetzt 
wurde, wogegen Raschi die alte wiou erhalten 
hat. Ebenso ps* 't o b  ^3 nrNm sich gross ma- 
chen. Ganz in demselben Sinne treten die Ver- 
bindurgen von 3 mit t auf, 13 und tt; abschnei- 
den, iT3 wegreissen, rauben. DT3 die alles ab- 
schneidende Heuschrecke. ncti3 die Uebertreibung, 
wie wir im Deutschen sagen: Aufschneiderei. 
j?T3 der zum Abhauen bestimmte Baumstamm 
m3 abschneiden, aufhOren. it i ;  abgehauener Stem. 
Nach ganz bestimmten, uns nicht mehr erkenn- 
baren Gesetzen, geht 3 mit \ ip , seinen u&ehsten 
Vervvandten, ebenso mit id gar keine Verbindung* 
ein, wenn man die in ts3 ausgedriickte Trennung 
nicht als Verbindung auffassen will. Ganz an- 
derer Art sind seine Verbindungen mit b, n, 3, 
V, 3, xr i/ w*, f /  in denen es ebenfalls, wie bei 
i  und t nur als unfergeordneter Regulator be- 
stimmter Bewegungen auftritt Das b ist der 
hervorragendste Buchstabe der Sprache, nicht 
nur durch die hervorragende Form im Alpha
bet, wie Abenesra aufmerksam macht, sondern 
auch als leitender Zungenlaut, des eigentlichen 
Hauptcentrums der Sprachorgane. und lin
gua weisen noch darauf hin, und im Altaegyp- 
tischen f^hlt es ebenso wie das b und 1* in dem 
verkriippelten Chinesischen, das den strengsten
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Gegensatz als einsilbige Ton und Accentsprache 
mit vorwiegenden Zischconsonanten, zu der tief 
durchdachten hebraischen Gedankenschrift bil- 
det. Auch sein Name und Bild id 1? der id 'pd 
die Peitsche, flagella, we ist ihm die Fiihrerrolle 
unter den Consonanteu zu, ebenso wie seine 
Stellung im Centrum des Alphabets. Es repra- 
sentirt die Macht 'T  ‘px1? c-' im hochsten Sinne, 
daher auch die Gottesnamen, ferner Ex Macht 
Ex der Schnelle, “ Lx, Eiche und Buche,
n'px Knfippel und Fluch, ferner die Macht des 
Befehles durch die Verneinung ‘px, Kb und ‘pa 
und als einer der beweglichsten Consonanten 
die Richtung: zu b und ‘pg auch nrn cnatr3 
Ferner die lebhaftesten Tonbewegungen nbb  krei- 
sen, r6E Jammern 'E x , ebenso die Windungen, 
in die Hohe fortgesetzte Bewegungen E1?, ebenso 
die Bewegungen des Lichtes SEn glaiozen, davon 
ebenso wie bei ru hell (vgl. oben) rEx diese. 
Endlich geht es fiir combinirte Bewegungen, 
Yerbindungen mit anderen Consonanten ein, so 
mit 3 bb3 walzen, E zusammengetragener Stein- 
haufen, E .liam p'BX vopEi ,E die Meereswoge, 
wobei wieder zwei Bilder zusammenkommen, dm 
iloh e  3 und ihr Entstehen durch die Bewegung 
na»h obeu b, E 3 Kehricht, Hinauszuwerfendes, 
nE aufdecken und vertreiben als verwandte Be- 
griffe, daneben in treffender Ideenassociation nEi 
Bewegung nach oben und nach unten. Daneben 
ganz ahnlich ctac 2 nr oErn /1E3 cnn  ,n E  a n : 
Mit n das wie wir bereits friiher gesehen haben, 
als tiefster Kehilaut., fiir tiefe, heftige Gemiiths- 
bewegungen in Verwendung kommt En das Zit- 
tern rEn Schmerz Kranlcheit, damit verwandt 
b bn  der Erschlagene und seine Synonima, En 
■der vom tobenden Meere in standiger Bewegung 
erhaltene Sand. Mit a eine andere aufsteigende Be
wegung Eo der sich erhebende Thau. Mit a, des- 
sen Halbkreisform sogar in die europaischen 
Alphabete iibergegangen ist, als C in Linksstel- 
lung und im Altgriechischen, und das ilberhaupt 
•ebenso wie p als Product des gewolbten halb- 
kreisformigen Gaumens, als Reprasentant des Be- 
griffesrund, krumm, kreisformig gebogen, auftritt, 
bildet es dementsprechende Verbindungen. Wir 
miissen ’ vorerst dieses Bild des a feststellen. Da 
haben wir zuerst aa sowohl in aaia wie in a_na 
beides als Kreis und das verwandte ap rundes 
Maass maa das runde Sieb, laa die Leber, im 
arabischen der runde Bauch und die Himmels- 
rundung, dann xa rundes Fenster, D'3ia runde 
Kuchen, die sogenannten Hornchen oder Beugel 
(Falb) m na im Talmud der r u n d e  Bienenkorb 
aa der runde Krug, im Talmud aa rvE3jn an nxm  
geradezu fiir rund. ana der Kreis, Ball. Fur na 
so, a wie, •o ebenso, ja so, brauchen wir nur 
Luzzato’ s Definition des abstracten oder visio- 
naren Kreises heranzuziehen, welche dahin lauiet. 
dass der materiell nicht existirende Kreis in der 
Vorsteilung derjemgen Begriffsthatigke.it entspricht, 
die einen oder mehrere Begriffe umspannt, um 
zu begreifen, wie tief psychologisch die Anwen- 
dung dieser Wortc mit dem gewunschten Aus- 
druck ubereinstimmt. Dieselbe mehr physische 
Umspannung liefert na die Kraft und nop, wie- 
viel, die aritmetische. i3ai ara rundes Becken und 
rundes Gestell, bei antiken Gefassen vorwiegend. 
roa Zweig, cpa Fliigel nach der arab. Wurzel,

das rundgebogene. ca der runde Stuhl, did das 
runde Trinkgefass, cp der runde Loffel, die Hand- 
hohle, maa Knopf, iita die gebogene Harfe, 
Name eines Musikinstrumentes, das wie mehrere 
andere, von den biblischen Erfindern der Musik 
ins Griechische iibergegangen ist. Die Wurzel 
y p  rundbiegen ist noch im Arab, erhalten, ebenso 
>32 kriimmen (v e ig l Knie genu). Ebenso kbnnte 
man nach R. Saadia Gaons Uebersetzung fiir 
rcaa Erbsen, das Wort auf die runde Form zu- 
riickfiihren, aa und naa in vielfachen Bedeutun- 
gen fiir Kreis und Rundes. noch in „Kreis“ er
halten, ebenso did im keltischen Kromlech, 
Krom, Kreis, Lech, Stein, jna kriimmen, davon 
u'yia ebenso cna und ana und Dip kriimmen, 
auch im Aetiopischen, daher Benennung des 
runden Bauches, laia in die Runde tanzen, 
E ia  runder Mantel, ™ ia rund umzaunter Platz. 
D'ia Spinnrocken. Selbst in qna Schulter, lasst 
sich nach dem Arabischen noch der Einfluss der 
Rundung nachweisen, ebenso m a Kreis, Krone. 
Ena Maner, Zaun, ana runder Fleck, Klecks. 
Eine Verbindung des b mit a gibt daher eben- 
falls eine Rundung z. B. Ea das Gefa.es, Ea 
umfassen, in den Gedankenkreis einbeziehen, 
E  messen, E  das All, als grosser Kreis, xE  
das Gefangniss, vergl. man ma runde Thiirme. 
aEa Gefliigelsteig, n t E  Becher. Bis zu nE  voll- 
enden, da der Kreis die Vollendung in Satz und 
Gegensatz in sich ein und ausschlies^t, daher 
- ‘pa die Sehnsucht, das Ausgehen des innersten 
Gefiihles, das Aufhoren.

Ganz dieselbe Verwendung hat das p, ip ip  
der runde Schadel, nnp  der runde Topf, dessen 
Schwarze das Wort m-np liefert, Sip der runde 
Nacken im Chald. Dagegen scheint nxp und top 
Auswurf, als Naturlaut gebildet zu sein. Es ist 
namlich die einseitige Ansicht mancher Philolo- 
gen, welche die Verwendung von Naturlauten 
durchaus fiir das Hebraische ausgeschlossen 
wissen will, ebenso falsch, wie die entgegenge- 
setzte, die iiberall Naturlaute sucht. Beweis das 
talmudische im'3 Lachen, Kichern und manche 
Andere. — ap das ausgehohlte Maass, ebenso ap: 
aushohlen, lochern. nap Alcoven, rundes Zimmer, 
nap Magen und Bauch, yaip runder Helm und 
nyap runder Becher, pap runden, zusammen- 
nehmen, nap runder Haufen, Grab, map runder 
Armmuskel, nnp versammeln, eineri Menschen- 
kreis um sich bilden d’dj? nap', wie Raschi er- 
klart x m n i i  xpura xnnpx 'npci, davon E p  
Menschenkreis, Gemeinde, Versammlung, mit dem 
befreundeten b. mpo Versammlung von Wasser, 
ip die Linie scheint urspriinglich die Peripherie 
zu bedeuten. Wenigstens kommt es zuerst als 
solche vor noxa D'D'Ed’ ipi eine Kr_>slinie von 
30 Ellen umgibt es, ip graben, aushohlen T.ip 
m m w  damit verwandt npt: Quelle, nnp die Sladt, 
mit runder Umwallung, wie im slavischen Grod, 
v p  urspriinglich Rundmauer, n:;ini i'j?n i ’ pc. 
na* '3a >̂a ipipi zusammenrollen, fiber den Hau
fen werfen, Dip sich kriimmen, ia3 Dip ‘pa yia 
D'Dip Ringe, ^Dip ringforrmge Knochen.

AVir sehen hier consequent die Consonanten 
eines einzelnen Sprachorganes, des Gaumens, 
einer analytischen Prfifung des Sprachgeistes 
unterworfen. der ihren Character auf die Ver- 
wandschaft priift, welche ihnen ihrer organischen
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Form und ihrem Ursprunge nach die entspre- 
chende Ahnlichkeit mit den Bildern der Vorstel- 
lung gibt. Daraus erhellt aber auch, dass die 
Vorstellung selbst mit dem Sprachorgan vor den 
hoheren Richterstuhl eines abstracten Verstandes 
zur Rechenschaft gezogen wurde, der die ma- 
thematischen Begriffe, welche der menschliche 
Gedanke vor dem Thier voraus hat, die abge- 
zogenen Formen der Hohe und Tiefe, des Krei- 
ses und der Linie, die Begriffe von Bewegung 
und Rube, als ausserliche Erscheinungen der 
Vorstellung beherrscht, und mit den korperlichen 
Buchstaben in Uebereinstimmung bringt Die 
jiidischen Lehre geht der Sache aber noch weit 
tiefer auf den Grund. Nicht nur die Sprache 
erscheint als Schrift, also als bewusste, beherr- 
schte Thatigkeit des unabhangigen Geistes, auch 
der Gedanke wird noch als Schrift betrachtet. 
-p*? m*? by nano Schreibe sie auf die Tafel dei- 
nes Verstandes, ist keine bios poetische Hyper- 
bel. Das zeigt uns das Wort 12 1  dem Gedacht- 
niss einpragen, chaldaisch idt eng verwandt mit 
".pT einbohren. Die Bedeutung ist auch unab- 
weislich durch den naturalistischen Sinn des 
Wortes. Nun ist die Gedachtnissbildung in der 
That ein Schreiben auf unendlich feine Gehirnta- 
felchen. Ebenso tiefe Selbstbeobachtung verrath 
das Wort nairna Gewebe fur Gedanken. Die Ge- 
dankenthatigkeit als Handarbeit des „Begriffes“ 
(auch im Deutschen das Bild der greifenden 
Hand) erschaut. Ebenso die verborgene Gedan- 
kenarbeit amn 2b von enn eingraben wie m n 
auf die Tafeln 00  ̂ by nrvnn. Nach dieser 
Theorie beherrschte der Sprachgeist nicht nur 
das Chaos der zallosen Vorstellungsbilder durch 
die 22 Monaden des Alphabets, in einer x-ein 
husserlichen Technik, sondern auch innerlich 
sammtliche Anlagen der Vorstellung durch die 
Sinue der aussern Natur, ferner des inneren 
Gefiihlssystems, endlich der abstracten Katego- 
rien, <?2 C‘ia, irsnc, yaaia durch ein System ein- 
fachster Grundformen, denen nach Sefer Jezira 
fur erstere die 12 Buchstaben psyDJ^tannn, fur 
das zweite die 7  einer Verdoppelung fahigen 
m em  53 und fur die letzte die 6 Buchstaben trax 
als Handwerkzeug zu Gebote standen. Die Fein- 
heit der Beobachtungen, die sich auf diesem 
Gebiete der traditionellen Literatur finden, ist 
geradezu wunderbar. Je weiter man in dieses 
Gebiet eindringt, desto tiefer wird die tfberzeu- 
gung, dass die Erzeugung des Wortes nicht nur 
als ein schopferischer Akt des Geistes, hinge- 
rissen von der Einwirkung des Phantasiebildes, 
unwillkurlich in Laute umgesetzt, sich darstellt, 
sondern ein bewusster, uberlegter, von einem dem 
Apparate der Sprache wie des Gedankens weit 
(iberlegenen, unabhangigen Geiste ausgehender 
Akt ist, der die Formen zwar entsprechend, mit 
dem correspondirenden Nerven der den Eindruck 
empfangt oder die Bewegung erzeugt, wiedergibt, 
aber dabei mit einer Freiheit vorgeht, die einer 
willkiirlichen Sprachbildung sehr nahekoromt. 
Maimonides nimmt daher, gestutzt auf den Vers 
der Genesis. „Und alles was der Mensch Lebe- 
wesen benennt, das ist auch sein Name% die 
Willkiirlichkeit der Wortbildung an, ohne dass 
dagegen ernstliche wissenschaftliche Bedenken 
erhoben werden konnen, wie schon die zalreichen

Synonima fur ein und denselberi Begriff be- 
weisen.

Betrachten wir die feine Selbstreflexion an 
sich. Das Ich im Gegensatze zum Nichtich, zum 
Nichts. Der Hebraer, der nur mit Consonanten 
Wurzeln bildet, daher die Vocalbuchstanen 'ins 
nur fur die entferntesten Abstracte verwendet, 
wie run sein, bentltzt ftir das Ich den aus dem 
Gedanken kommenden, dessen unterste Stufe 
bildenden, und nur als Vermittler zwischen Ge
danken und Sprache zu betrachtenden Laut s. 
‘pjitX. Wenn er das Ich bezeichnen will, sagt er 
■ox. Soli dasselbe dem arabischen xjx Gef&ss 
entsprechen, wovon auch o x  das Sohiff, abzu- 
leiten ware, das ginge fiber die kiihnste philo- 
logische Illusion. Die Wurzel ist viehnelir das 
blosse x, das o  ist ebenso wie ' 2 : bei oox  und 
on : bei on :x  eines der fur Sklavendienste am 
haufigsten verwendbaren : mit Consorten. Ganz 
dasselbe ist der Fall bei px wie auch das blosse 

.nicht* —  beweist. Dasselbe gilt fur die 
verwandten Begriffe rrx wo ? eine Umschau im 
px, ~:x wohin^ y x  wie? Der Gedanke, der mit 
Hilfe des x aus der Sphare des Unbegrifflichen 
hinabgestiegen ist, geht mit demselbeu wieder 
an seinen Ursprung hinauf. Fur den Begriff Du, 
vermalt sich das Ich x mit seinem aussersten 
Antipoden, dem fur die Bezeichnung des AVeib- 
lichen, Empfangenden, durchwegs verwandten 
letzten Buchstaben n, hnx. nnx. Fur den Begriff 
Er wird der aus einem dritten Organe, dem ei- 
gentlichen Stimmorgane, das weder Gedauken 
noch wirkliches Sprachorgan ist, kommende 
Schalllaut n gewahlt, der auch als bestimmter 
Artikel fur jeden fremden Gegenstand und als 
Fraglaut n gebraucht wird, weil die Verbindung 
mit einem Dritten, Fernstehenden durch den Zu- 
ruf hergestellt wird xm, on. Auch das i als Ver- 
bindungslaut ebenfalls halb Vocal, halb Conso
nant bezeichnet die dritte Person. Das sind keine 
philologische Traumereien, sondern exacte Pro- 
cesse, die sicli in Hulle und Fiille auf dem gan- 
zen Gebiete der Sprache nachweisen lassen. Die 
Armuth an Wurzeln ist geradeso wie die Ar- 
muth an Schriftbildern, der grosste Gedanken- 
reichthum des Hebraers, das Schifflein, das ihn 
uber die Fluthen der sinnlichen Vorstellung 
tragt. Die Consequenz, mit welcher die Vocale 
aus der VVurzelbildung verbanut sind, um durch 
innere Umanderung durch Vocalwechsel den gan- 
zen Reichthum der veranderlichen Beziehungen 
zu veranschaulichen ohne den Wortbau zu ver- 
letzen, steht anerkanntermassen an Scharfe, Fein- 
heit und Ausdehnung unerreicht da. (Vergl. Cosri 
daruber) Auch die semitischeu Schwestersprachen, 
Arabisch, Aramaisch, Aetiopisch und das neu- 
entdeckte uralte Babylonisch-Assyrisch halten in 
dieser Beziehung keinen Vergleich mit dem 
Hebraischen aus. Was aber am Meisten zu den- 
ken gibt, ist die consequente Einheit des drei- 
buchstabigen Wurzelausbaues bis in die entle- 
gensten Gebiete der Sprache, die einen Einfluss 
einer einzigen, mit ausserordentlicher Autoritat 
ausgestatteten Individuality voraussetzt, deren 
Finfluss weder durch Zeit noch Ortveranderung 
eine irgendwie merkliche Einbusseerleiden konnte, 
abgesehen von FremdwOrtern, die sich im Laufe 
der Geschichte eingeburgert haben, ohne irgend-
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wie Einfluss auf das Wesen der Sprache zu ge- 
winnen. Es ntltzt nichts, wenn die Philologie 
sich, gleich Darwin fur die Erforscliung der An- 
fauge, hinter das Geheimniss der Geheimnisse 
verschanzt, und den ersten Akt der Spracher- 
zeugung sich dem Auge des empirischen Beob- 
achters entziehen lasst.. Wie verhfilt sich die 
nicht anzufechtende, und auch anerkannte Son- 
derstellung des hebraischen Sprachbaues (man 
verzeihe mir diese wissenschaftlich begriindete 
Anmassung meines Stammes) mit W. v. Hum
boldts allgemein angenommener These, dass jede 
Sprache als Erzeugniss eiues eigentiimlichen 
Volksgeistes nur aus der vereinten Thatigkeit 
einer grossen Gesammtheit hervorgehen konnte, 
so dass unter einem einzelnen Menschenpaare 
niemals eine Sprache mit der Fabigkeit, dem 
Gedankenausdrucke eines ganzen Volkstammes 
zu geniigen entstehen konnte? So richtig dieser 
Satz sich aus der Betrachtung der chaotischen 
Formation aller Sprachen ergibt, die jeden Zu- 
sammenhang mit ihrer urspriinglichen Entstehung 
bis zur Unkenntlichkeit verwischt hat, so 
wenig kann er gegeniiber dem mit so merkwtir- 
diger Consequenz und Differenzirung vollendeten 
Ausbau der hebraischen Sprache allgemein Gel- 
tung haben. Das Buch der Biicher lost diese 
Frage. Es zeigt uns den Ursprung der Mensch- 
heit um einzelne, mit den hochsten Keimen 
menschlicher Geistesanlagen ausgestattete, unter 
ganz anderen biologischen Gesetzen der Lebens- 
dauer lebende Pah iarchen gruppirt, wie eine 
Heerde um den Dirt, dessen iiberlegener Einfluss 
die Eniwickelung der Sprache. unter Verhalt- 
nissen, deren Einzelheiten sich unserer Beurtei- 
lung entziehen, mit jener Consequenz durch Jahr- 
hunderte beberrschen konnte, von welcher die 
hebraische Sprache als einziges Monument zu- 
riickgeblieben ist.

Der Beweis war zu erbringen, dass in die
ser Sprache der Geist oie Rede mit vollendeter 
Meisterschaft des Gedankens beherrscht, das Wort 
fiihrt und nicht von demselben geffihrt wird. 
Die Beweisfuhrung bringt uns aber auch zu dem 
Schlusse, dass das Quantum geistiger Krafte, 
fiber welches die Menschheit verftigt, seit ihrem 
Entstehen, qualitativ in derselben aufgespeichert 
war, wie das Maass der vollentwickelten Eiche 
in ihrem Samenkorne, von dem Augenblicke an, 
in welchem es die Kraft des Bodens seiner Ent- 
wickelung dienstbar gemacht hat, so dass nur- 
mehr Qualitat in Quantitat mo3 umgesetzt
werden durlte.

Unsere Weisen waren daber im Bechte, den 
ersten Menschen ein weit hoheres Niveau der 
Weltanschauung zu vindiciren als das, ihren ver- 
wilderten und entarteten Nachkommen erreich- 
bare. Die mosaische Schopfungslehre wird daher 
von unseren Weisen mit Fug und Recht als ur- 
.alte Tradilion Adam, Noahs und Abrshams an- 
gtesprochen. Aber nicht nur die offen vor unseren 
Augen liegende Schopfung, auch lhre in den 
inneren Tiefen der Erde verborgenen Mysterien, 
welche ausser der jttdischen Tradition bis zur 
neuesten Zeit und ihren Entdeckungen Niemand 
geahnt hat, waren diesen durchgeistigten Lehrern 
nicht fremd.

Wir hahen bereits die Spuren des Einflus- 
ses der praesemitischen Weltanschauung in dem 
Schutt babylonischer Geistestrfimmer nachge- 
wiesen gesehen.

Die allerneueste babylonisch assyrische Wis
senschaft, . welche die bisherigen Anschauungen 
der Forschung in Hebraicis in historisch kriti- 
scher wie in philologischer Richtung auf den 
Kopf gestellt hat, liefert auch ftir unser specielles 
Tliema einen bemerkenswerten Fund. Wir haben 
bereits in No 2 die Thontafeln besprochen, 
welche in dem Unkraut heidnischer Vorstellungen. 
vereinzelte Samenkorner unserer uralten Schop
fungslehre nachweisen.

Wenu die „Natur“ als ein Weib „Om orka‘‘ 
vorgestellt wird, so darf nicht tibersehen werden, 
dass das noch heute gebrauchliche „Natur“ 
ursprfinglich das Bild einer Geb&renden bedeu- 
tet, verblasste Ankl&nge an altheidnische Astarte- 
vorstellungen. Aufmerksamkeit verdient hingegen 
der Bericht fiber die wunderbaren Wesen, die 
im Chaos entstanden, und die so aussahen, als 
ob sie von lebendigen Wesen stammen, die dann 
vernichtet wurden. Es ist der einzige Anklang 
an pal&ontologische Geheimnisse, den wir in der 
alten literatur finden, ausser dem bei dem Inder 
Kapila (der Name bedeutet eigentlich Affe im 
Sanskrit) der zur Zeit Konigs Chiskia von Juda 
gelebt haben soil, und merkwtirdiger Weise fin
den wir hier einen ahnlichen Vorgang, wie ihn 
Aristoteles bei Behandlung vereinzelt vorgekom- 
mener Versteinerungen eingeschlagen hat, die- 
selben als lusus naturae, Naturspiel zu erklfiren.

Aber auch diese verkrfippelten und verstfim- 
melten Reste sind Spuren der Einlltisse jener 
uralten Tradition und ein merkwtirdiger Finger- 
zeig, den Bestand derselben bis an die Uran- 
f&nge der Menscheit zurtickzuverfolgen.

Wir kommen nunmehr unserem eigentlichen 
Ziele naher, die traudionelle Schopfungslehre 
mit dem Wortlaute der Genesis in Einklang zu 
bringen.

Die Genesis.
Es ist im letzten Jahrhundert, seitdem na- 

mentlich die Deutschen aus der tiefsten Geistes- 
nacht des Mittelalters urplotzlich und fast ohne 
vermittelnden Uebergang die ftihrende Rolle als 
Volk der Denker tibernommen haben, fiber die 
Juden und die ihnen stammverwandten Semiten 
das Urteil gefallt worden, dass ihren Geist ein 
durchgehender Mangel an vollendetem Kunstsinn 
und an philosophischem Denken characterisire. 
In der schonen Kunst, wie in der Philosophie 
hatteu die Semiten eigentlich nichts von Bedeu- 
tung geleistet. Ihr Geist hatte nur das Subjective, 
die i mere Welt des ffihlenden und betrachten- 
den Gemfites zum Gegenstande. Aber aus der 
Tiefe dieses Gemtitslebens gingen die drei mo- 
noteistischen Religionen h'ervor. Aus dieser an- 
gestammten Kraft der Subjectivitat erklare sich 
ferner die Menge bedeutender Personlichkeiten 
unter den Semiten, ihr Unternehmungsgeist im 
wirklichen Leben, ihr zaher Muth, so wie auf 
der anderen Seite auch die Mangel einer so ent- 
schieden subjectiven DenkungsaH, namlich Ego- 
ismus (die Englander stammen bekanntlich direct 
von dem Semiten Esau) lntoleranz (die Inquisi
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tion stammt. ja bekanntlich direct von Amalek) 
und ein nicht selten bis zum Fanatismus gestei- 
gerter Glaube an ausschliessliche Berechtigung 
(Dreifus).

Wahrend die Jndogermanen alle Spharen 
des Geisteslebens in Religion, Kunst und VVissen- 
schaft harmonisch entfaltet haben, insbesondere 
die begabtesten Glieder dieses Stammes, Chinesen, 
Inder (bei denen diese Entfaltung wohl auf die 
taglichen Waschungen mit den Excrementen der 
heiligen Kuhe zu setzen ware) Griechen, Germa- 
nen (besonders interessant war diese Entfaltung 
seit der Volkerwanderung bei Gothen und Van- 
dalen und wahrend des Mittelalters bis zum 
preussischen Tabakscollegium) hatten die Erzeug- 
nisse des semitischen Geistes den religosen Bo- 
den eigentlieh nie verlassen, selbst nicht die von 
aussen angeregten wissenschaftlichen Versuche 
der Araber. Es fehle dem semitischen Geiste, 
das harmonische, gluckliche Ebenmaas.s aller 
Seelenkrafte, wodurch die Jndogermanen auf der 
HOhe der Menschheit stehen und in ihrer un- 
endli'chen Bescheidenheit nicht umhin konnen, 
Himmel und Erde mit gleicher Kraft zu umfassen. 
(Den Himmel Vormitlags, wenn der indogerrna- 
germanische Student der Vorlesung des aus 75 
Percent semitischer Ingredienzen zusammenge- 
setzten Professors lauscht, die Erde bis zum 
Meeresgrund, Abends beim Comment, wo man 
bekanntlich wohl zu viel aber nie genug um 
fassen kann).

Zugegeben wird hingegen, dass der sernid- 
sche Geist seine Anfgabe vollst&ndig gelost habe, 
mit dem Inbalt seiner innersten Weltanschauung, 
seiner Erhebung zu Gott, seiner innersten Ge- 
fuhle, seiner Freude und seines Schmerzes, sei 
es im erliabenen Schwunge der Poesie oder in 
einfaeh prosaischer Erzahlung die Form voll- 
kommerr durchdrungen, sein eigenes Wesen darin 
zur Erscheinung gebracht zu haben. Seine 
Schwhcbe sei darin zugleich seine Starke, denn 
kein Geist vermag mehr, als sein eigenes Wesen 
darzustellen.

Es wird ferner zugegeben, das sowohl der 
arische, wie der hamitische Geist, durch Jahr- 
tauseude in den Fesselu der Xaturnothwendigkeit 
befangen, ohne deu Einfluss dor Thora nicht im 
Stande war, sich als geistige Macht zu erfassen, 
durch reine Entgegensetzung gegen die Machte 
der Natur sich fiber dieselnen zu erheben, und 
so das Gebiet wahrer Freiheit zu erlangen. Daher 
der Dualismus aller arisrhen und hamitischen 
Naturreligionen, die Anbetung einer geftirchteten 
zerstorenden und einer liebeerweckenden lebeps- 
erzeugenden Naturkraft. Wahrend die ganze 
Menschheit vor der Natur im Staube liegt, von 
der angebeteten Sonne bis zur heiligen Katze, 
steht der semitische Freiheitsgedanke aufrecht 
als Herrscher, Genesis I. 26 Vtpi, singt David; 
Wenn ich erschaue Deine Himmel, das Werk 
Deiner Finger, Mond und Sterne, die Du gegriin- 
det, was ist der Mensch, dass Du Dich serner 
erinnerst, der Menschensohn dass Du ihn be- 
achtest. Und Du hast ihm fast gottliche Macht 
verliehen uud mit Ehre und Glanz ihn gekroot, 
ihn tiber Deine Werke zum Herrscher eingesetzt, 
Alles unter seine Ftisse gelegt1. Er war der 
einzige, der sich vom Geiste aus zur Anschauung

eines fiber die Welt und das Endliche hinaus- 
gehender Gottes erheben kounte. .„Nur der Geist. 
nicht die Natur, ist eine solche unendliche Ein- 
heit, von der aus auch erst Gott als der unend
lich Eine gewusst werden katm. Mit diesem 
Bewusstsein aber, dass der Mensch nicht vom 
Gegebenen, Endlichen, von der Natur, sondern 
vom Geiste aus zu Gott kommt und das Gott 
selbst bestinimt wird als Geist fur den Geist, 
als reine Freiheit, m der der Mensch sein wahres 
Selbstbewusstsein wiedertindet, beginnt der Tag 
der Freiheit in der Geschichte, die erste ErlO- 
sung vom Joch der Notwendigkeit*. (Ernst Meier, 
Tubingen). Nun ich glaube, dass diese Errungen- 
schaften fur den Entgang sammtlicher philoso- 
phischen Systeme hinreichend Trost gewahren.

Es bliebe nur noch zu berichtigen, dass die 
moderne Benennung „Semiten“ wissenschaftlich 
fur diese Belrachtung nicht aufrecht erhalten 
werden lcann. Weder unser Grossonkel Ismael 
noch unser Onkel Esau, geschweige denn die 
Assyrer und ubrigen Semifen haben irgend ei nen 
Einfluss in dieser Richtung vor der ubrigen Mensch
heit voraus. Im Gegentheil, die Thora nimmt 
diese Seelenholieit als Gemeingut der Menschheit, 
fur Adam in Anspruch, lange vor den Noachi- 
den, und deren Zersplitlerung iiber die Erde, 
bei welchem sie im Kampfe mit uberlegenen 
Naturmachten ihren Seelenadel eingebiisst haben. 
Dem jtidischen Volke, in seiner 1800 jahrigen 
beispiellosen Kerkerhaft, kann hinwiederum nicht 
zum Vorwurfe gemacht werden, dass es weder 
das Schnellfeuergeschutz, noch das Telephon 
erfunden hat. Sein inneres Geistesleben hat noch 
kein Forscher eines eingehonden Blickes ge- 
wurdigt.

Wir kommen nun zu dem ersten Satze 
der Genesis.

„Im Anfange erschuf Gott den Himmel und 
die Erde*. Es gibt keinen zweiten Lehrsatz, der 
so wie dieser, bestimmt ist, Gemeingut der gan- 
zen Menschheit zu werden; der so wie dieser, 
den ganzen menschliehen Gedankenkreis, das 
Universum in Kaum und Zeit umspannt, der wie 
dieser, die F&higkeii besitzt, von der ersten An- 
fangsthatigkeit des Denkens bei dem vieriahiigem 
Kinde vollinhaltlich mit wohhhuendestem Ein- 
fiusse auf das ganze Geistes und Gemtitsleben 
begriffen zu werden, dessen Entwickelung 
zu begleiten und aut der hOchsten Stufe philo- 
sophischer und prophetisher Erkenntniss voll
standig zu erfuUen. Die Vergeblichkeit der Geistes- 
arbeit durch Jahrtausende hochstentwickelten 
philosophischen Denkens, verschwendet an die 
in diesem Lehrsatze gelOsten Probleme, ist durch 
Kant’s Untersuchungen schonungslos und um- 
standlich klareelegt worden. Er hat in seinen 
4 Antinomien die Grenze festgelegt, bei welcher 
hinaus die Unterscheidungskraft der mensehli- 
chen Vernunft aufhOrt, verzweifelnd ohne Weg- 

" weiser am Scheidewege stehen bleiben muss, und 
dieser in seiner Einfachheit gOttliche Satz uber- 
nimmt gerade hier die Fuhrung durch die weg- 
lose Wtiste.

1. Antinomie, Thesis. Die Welt hat einen 
Anfrng in der Zeit uud ist dem Raum naeh 
auch in Grenzen eingescnlossen. Antithesis. Sie 
hat keinen Anfang und keiue Grenzen.
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Der menschlicho Geist hat bewiesenermas- 
sen keine MitteJ, eine Wahl zwischen diesen 
beidcn gegensatzlichen Annahmen zu rechtfer- 
tigen.

Aristoteles, der von der Unzulanglichkeit 
der Logik keine Ahnung hatte, erklarte sich fur 
die erste Halfte der Antithesis, keinen An fang, 
obwohl er den Mangel eines mathematvschen Be- 
weises zugab und filr die zweite Halfte der Thesis, 
Grenzen des Baumes, wobei er sich unser Son- 
nensystem von der Sphare der Yernunft einge- 
schlossen dachte. Die moderne Wiusenschaft hat 
in Uebereinstimmung- mit der ji'idischeu uralten 
Tradition das Sonnensystem gegen das Univer- 
sum auf Senfkorn grOsse Vnnn -irus reducirt, 
ohne tlber die Frage selbst schltlssig werden zu 
kdnnen, da sie die Begriffe einer Endliohkeit in 
einer Unendlichkeit weniger als philosophische, 
denn als naturwissenschaftliche und matematische 
Antinomien erkennt, die gleichwohl unabweislich 
neben einander bestehen.

Die Thora lehrt den Anfang sowohl in Zeit 
als in Raum. lasst jedoch das Ende fur beide, 
als unmogliche Belastung des menschlichen Ver- 
standes ganz ausser Bereich der Betrachtung. 
Warum? erklart die Mischnah Chagiga II.

2. AntinonTe, Eine jede zusammengesetzte 
Substanz in der Welt besieht aus einfachen Teilen 
und es existirt tlberall nichts als das Einfache, 
oder das was aus diesem zusammengesetzt ist. 
Antithesis: Kein zusammengesetztes. Ding in der 
Welt besteht aus einfachen Teilen und es exis
tirt iiberall nichts Einfaches in derselben.

Kant selbst hat sich in seiner Dynamik filr 
die Thesis entschieden. Chemie und Physik haben 
aber ohne jede Riicksicht auf logische und phi
losophische Bevveisftlhmng, Kants Theorie ad ab- 
surdum gefiihrt und auf exacte und mathematische 
Beweise gesttltzt, die Theorien der Atome und 
Molecule unabweisbar aufrecht gehalten. Wir 
werden Gelegenheit haben, dieselben in der Be- 
leUchtung der Luzzatini’schen Lehrsatze zu zeigen. 
Das zweite Wort des Satzes lost diese An
tinomic durch die Lehre der SchOpfung aus 
dem N;chts, welche die Grundlage der mdischen 
Weltanschauung bildet. Auch die tiefgehendsten 
Speculationen der traditionellen SchOpfungslehre 
haben an diesem Grundpfeiler unseres Glaubens 
nicht geriittelt. Der unsterbliche Luzzato, der 
schon wegen seiner systematischen und klaren 
Behandlung dieser Fragen, erste und unanfecht- 
bare Autoritkt bleifct, erklart dies auch ausdriick- 
lich. Vergleiche No. 3 Lehrsatz XIII. Die physi- 
sche SchOpfung und mit ihr das Unvollkommene 
bis zum absolut Bosen hinab, ist aus dem 
Nichts erschaffen. Wenn Jabez im Mitpaches II., 
8 S. 50 eine gegenteilige Ansicht verteidigt, so 
beruht dieselbe auf leicht nachweisbaren Miss- 
verstandnissen, die nicht zur Discussion zuge- 
lassen zu werden verdienen. Namentlich hat eine 
leicht zu missdeutende Stelle in der Einlcitung 
des grossen Kalonymiden im Commentar znm 
SchOpfungsbuche Veranlassung gegeben, eine 
Identitat. mit der Platonischen Hyletheorie zu 
vermuthen, die aber an anderen Orten von dem- 
selben Verfasser desavouirt und auf ganz eigen- 
tiimliche Weise umgangen wird, die jedoch mehr 
an die miindliche Ueberliefeiung als an das Ver-

standniss des Lesers appellirt, und aufs Ein- 
dringlichste vor Irrtiimern warnt. Die reine, klare 
und doch so tiefe Definition Luzzato s lasst. da- 
rilber keinen Zweifel aufkommen Er war in 
jeder Beziehung seiner Zeit weit vorausgeeilt, so 
dass die betreffenden Schriften seiner Zeitge- 
nossen weniger in Betra'ht koramen, als etwa 
fur eine Fahrt auf dem Ocean ein Segeischiff 
aus jener Zeit gegen einen heutigen Schnell- 
dampfer. Wir hoffeu iibrigens bei Luzzato noch 
griindlich auf dieses Thema zuriickzukommen.

Wenn wir nun diese Antinomie ilber das 
Wesen des Stoffes, der Materie eingehender un- 
tersuchen, so fmden wir, dass sie aus zwei sich 
gegeuseitig aufhebenden, von Aristoteles als nicht 
naherer Beweise becltirftigen auf-
gefassten, sogenannten Grundaxiomen ausgehen, 
die gleichv.ie die Thesen einander aufheben. Das 
eine is t : Keine Wirkung ohne Ursache, das 
zweite: Aus N’ chts wird Nichts.

Nach dem kinetischen Gesetze der Physik 
und den A tomgesetzen der Chemie ist die Ma
terie in ihrer Urform eine trage Masse, die we- 
der Ursache noch Wirkung einer Kraft darstellt.

Ware sie ewig, dann ware sie ewig trage, 
und keiner Veranderung fahig. Mit Recht be- 
zeichnet daher der Kalonymide, die Frage ns’ N 
pN  "iD'3 n ’ Ti in seiner Deutung; wer hat den 
Anstoss gegeben, die Materie aus ihrer Ruhe 
aufzuscheuchen, in vollster Uebereinstimmung mit 
der neuesten Physiologie als ersten Tgnorabimus, 
filr den es keine Antwort gibt. Das A x iom ; aus 
Nichts wird Nichts, scheinbar identisch mit keine 
Wirkung ohne Ursache, schliesst aber die ewige 
Existenz einer Materie aus, die eine Wirkung 
ohne Ursache ware und ohne annehmbare Ur
sache eine neue Wirkung hervorgebracht haben 
sollte. Ganz dasselbe ware der Fall, wenn es 
gelange, den Stoff als reine Bewegung also direct 
als W bkung zu erklaren. Ueberflies verdienen die 
eingeborenen Begriffe Aristotelis noch weniger 
Burgerrecht als diejenigen, die sich die Ansassig - 
keit mit dem Schwert der Logik erworben haben, 
aus welcher sie durch die Gleichwertigkeit der 
Beweisfiihrung aer Antithese verdrangt wurden. 
Der Zwiespait der beiden Verstandeskrafte, der 
bejahenden und verneinenden beruht in Wirklich- 
keit auf einer nicht so leicht ins Bewusstsein 
tretenden Neigung des Willens, die ein Abbild 
der Freiheit des Schdpferwillens ist und diese 
wird in dem V/orte ausgedruckt. Er schuf 
aus Nichts. Damit wird dann aber die zweite 
Antinomie aufgelost. Der freie Schopferwille schuf 
die Gesetzmassigkeit. Ob dieselbe durch Vermitt- 
lung der erschaffenen Einfachheit oder im Sinne 
der Antithese, durch die Zusammenstellung, ihre 
SchOpfungsarbeh beginnt, daruber verhandelt 
die Tradition der SchOpfungslehre. Aus Nichts 
wird Nichts von selbst, ausser durch den Wihen 
des SchOpfers

Damit ist aber zugleich auch die 3-te An
tinomie erledigt:

Thesis. Die Causalitat nach Gesetzen der 
Natur ist nicht die einzige, aus welcher die Er- 
scheinungen der Welt insgesammt abgeleitet 
werden kbnnen Es ist noch eine Causalitat 
durch Freiheit zur Erklarung derselben anzu- 
nehmen notwendig. Antithesis. Es isi keine Frei-
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heit, sondern alles in der Welt geschieht lediglich 
nach Gesetzen der Natur.

David sagt Ps. 119. Der Anfang Deiner 
Worte erleiichtet., belehrt die Thoien, also auch 
die Philosophen, dass sie sich und Anderen mit 
der Antithese nicht die Kopfe verdrehen sollen.

Eine ganz besondeie Aufmerksamkeit ver- 
langt hiefiir die Reihenfolge der Stellung des 
Praedicats und seiner Restimmungen vor das 
Substantiv, im ersten Satze der Genesis. Der 
Talmud tradirt in Uebereinstimmung mit Me- 
gillath Taanit (Fastenkalender) und mit Philo, 
dass am 8-ten Tebet ein Fasttag angeordnet 
wurde, zu Jerusalem, als Ptolemaos Lagi die 
Uebersetzung der heiligen Scbriften befahl. In 
Alexandria hingegen wurde der Tag noch zu 
Philo’s Zeiten als Festtag gefeiert. Das Synhe- 
drion trauerte mit Recht iiber den Refehl, das 
Heiligthumunreinen Hamden auszuliefern. Es sah 
die aussatzige Eand der Bibelkritik, welche dem 
damaligen P”iester der heiligen Katzen, Manetho 
und seinem spateren schmutzreichen Nachfolger 
Apion ihre Entstehung verdankt, die heiligen 
Rollen jberilhren. Eine der ersten Sorgen war 
die Frage, welche Verdachtigungen der religiose 
Wahnsinn der uberaus frommen Aegypter da- 
riiber anstellen werde, dass der Gottesnamen 
nicht am Anfange, sondern erst an dritter Stelle 
folgt, und sie tanden sich veranlasst, ihn in der 
Uebersetzung an den Anfang zu stellen. Der 
Judenhass kehrte sich schon im grauesten Alter- 
thum gegen die Thora. Er wird aufhoren, sobald 
die Duinjnheit aufhoren wird, aber die Dumm- 
heit ist unsterblicli, und nimrnt unter den aus- 
serordenttichsten Umstaltungen der menschlichen 
Cultur immer wieder dieselhen plumpen, geist- 
losen Formen an Noch heutzutage. wo unter 
dem unwiderstehlichen Einflussederuberraschend- 
sten archaologischen Entdeckungen die ganze 
bisherige Bibelkritik als durchaus verfehlt und 
unwissens-haftlich gebrandmarkt dasteht, ver- 
sucht der Hass, wenn alle Verleumdung nnd 
Verdachtigung als boshat'te Falschung entlarvt 
ist, die heilige Rolle wenigstens in 2  Teile zu 
zerreissen, construirt in ihrem vandalischen 
Zeistorungstriebe die blodsinnige Theorie der 
zweifachen Redaction, und vindicirt das erste 
Kapitel dem Elobisten. Wir wurden uns mit die- 
sem Wahnsinn iiberhaupt nicht beschaftigen, 
wenn die Verderber der Jugend, die character 
und confessiouslosen Halb und Dreiviertel Rene- 
gaten der Assimilation nicht jedes noch so wider- 
wartige Schmutzproduct der Duminheu und des 
Hasses in ihren Katechismus aufzunehmen kein 
Bedenken triigen. D’nc2 nnn man s'? Die Leute 
sind todt fur das Judenthum.

Fiir den unbefangenen, vorurtehsfreien 
Freund der Wahrheit und der Forschung hin
gegen muss die unerbittliche Thatsache mass- 
gebend sein, dass zum erslenmale self; dem 
Bestande der Medschheit die Tiefen des Erd- 
:nnern Zeugmss dafiir abgelegt haben, dass alle 
bisherigen Kosmogenien der Vdlker ausser der 
Genesis, mehr oder minder geistreiche, oder 
mehr oder minder blhdsmnige Irrtumer waren. 
Und wenn dazu die Thatsache kommt, dass 
ein einziges Volk im Besitze einer Ueberhefe- 
rung war, welche durch diese Zeugnis-e nicht

nur vollstandig bestatigt wird, sondern auch 
einzig und allein im Stande ist, d :eselben auf 
eine Art zu erklaren, d;e nnt der W urde der 
Menschheit, der Hoheit der Aesthetik und der 
Ehrfurcht vor Gott, vereinbarlich ist, wenn fer- 
ner die an und fiir sich unbegreifliche und un- 
erklarl che Thatsache dazn tritt, dass diese durch 
Jahrtausende gehutete Ueberlieferung gerade ein 
Jahrhundert vor der Geburt der neuen For
schung durch einen jiidischen Weisen der Sehrift 
anvertrant wurde, so wird man die jiidische 
Lehre mit anderen Augen anschautn und die 
durch Jahrtausende aufgehauften Vorurteile ata- 
vistischer Uncultur in den Abgrund verweisen, 
aus dem sie emporgesliegen sind.

Wir waren bei der 3. Antinomie, Freiheit 
contra Naturgesetz.. Das Pentagrammaton be- 
deutet nach der Ueberlieferung sowohl Natur 
als Gesetz. Es bedeutet einerseits die Einheit 
welche die Vielhcit aller Krafte umfasst, ander- 
erseits b deutet es wortlich Richter und wird 
in diesem Sinne geradezu als profane Bezeich- 
nung des Menschen gebraucht, dei das Richter- 
amt ausiibt Es ist unter alien gottlichen Namen 
der einzige, der nicht nur geheiligte, sondern 
auch profane Bedeutung (^m) hat, und sugar 
als elohim acherim ftlr d-e Bezeichnung Abgotter 
grbrauch4: ward. Nachdem nun in den Einlei- 
tungsworten die Schopfung dufch den, vor der 
Schopfung mit keinem Begriff und Namen zu 
erfassenden freien SchopferwiUen, berichtet wTird, 
folgt der Name des als Richter nach Naturge- 
setzen wirkend Erkannten. Ebenso erklart der 
Sohar, unvergleichlich treFend den Umstand, 
dass in der ersten Schopfungsgeschichte einzig 
und allein dieser Gottesname gebraucht wird, 
dadurch, aass derselbe als unterste Rangstufe 
des Gottesbegriftes tiir die aus der Unvollkom- 
menheit sich entwickelnde und der Verganglich- 
keit anheimlallende Schopfung zur Anwendung 
kommen musste. W i. werden noch Gelegenheit 
haben, die inhaltreiche Tiefe dieser Worte ge- 
nauer kennen zu lernen,

Zuvorderst werden wir bald sehen, dass 
die Nothwendigkeit der Wahl dieser Bcnennung 
und die dafiir 'htirte Hrklarung sich genau mit 
der 4-ten Antinomie deckt:

Thesis. Zur W elt gehort etwas, das, ent- 
weder als ihr Tbeil od:-r ihre Ursache, ein 
schlechthin nothwendig Wesen 1st. Eeweis: Die 
Smnenwelt, als das Ganze enthalt zugleich 
eine Reihe von Veranderungen. Denn, ohne 
diese, war le selbst die Vorsteilung der Zeitreihe, 
als einer Bedingung der Moglichiceit der Sin- 
nenwelt, uns nicht gegeben sein. Die Zeit geht 
zwar als formale Bedingung der Moglichkeit 
der Veianderungen dieser objectiv vorher, 
allein subjectiv und in der Wirkuchkeit des Be- 
wusstseins, ist diese Vorsteilung doch nur, sowie 
jede andere, durch Veranlassung der Wanrneh- 
mungen gegeben. Eine jede Veranderuug aber 
steht unter ihrer Bedingung, uie der Zeit nach 
vorher geht und unter welcher sie nothwendig 
ist. Nun setzt ein jedes Bedingte, das gegeben 
ist, in Ansehung seiner Existenz,eine vollstan- 
dige Reihe von Bedingungen bis zum Schlecht- 
hinunbedingten voraus, welches allein absolut- 
notwendig ist. Also muss etwas Absolutnotwen-
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diges existiren, wenn eine Veranderung als seine 
Folge exi;tirt, Dieses Notwendige gehort selber 
zur Sinnenwelt. Denn setzet, es sei ausser 
derselben; so wilrde von  ihm die Reihe der 
Weltveranderungen ihren Anfang ableiten, ohne 
dass doeh diese notwendige Ursache selbst zur 
Sinnenwelt gehorte. Nun ist dieses unmoglich. 
Denn, da der Anfang einer Zeitreihc nur durch 
dasjenige, was der Zeit nach vorhergeht, be- 
stimmt werden kann; so muss die oberste Be- 
din^ung des Anfangs einer Reihe von  Veran- 
derungen in der Zeil, existiren, da diese noeh 
nicht war (denn der Anfang ist ein Dasein, vor 
welchem eine Zeit vorhergeht, darin das Ding, 
welches anfangt, noeh nicht war).

Also gehort die Causalitat der notwendigen 
Ursache der Veranderungen, mithin noeh die 
Ursache selbst, zu der Zeit, mithin zur Erschei- 
nung (an welcher die Z ,.t allein als deren Form 
moglich ist) folglich kann sie von der Sinnen
welt, als dem lnbegriff aller Erscheinungen, 
nicht abgesondert gedacht werden. Also ist in 
der W elt selbst etwas Schlechthinnotwendiges 
enthalten (es mag nun dieses die ganze Welt- 
reihe selbst, oder ein Teil derselben sein).

In der Antithesis stellt Kant wiederum einen 
dialektisch ebenso unanfechtbaren Gegenbeweis 
auf. Unsere alten Religionshiiter haben im K.am- 
pfe gegen Hellenisten und Aristoteliker aas auf 
□’ id: ’ -t1?’ , fremde Zieipuppen, versessene Volk 
vergebens vor der theologischen Maske gewarnt, 
durch welche sich die griechische Buhlerin an 
die Stelle der ehrbaren Mutterlehre setzen zu 
konnen vermeinte. Aber, wir konnen nicht 
einmal die Thesis gebrauchen, denn sie fiihrt 
direct in den vcrhangnissvollen Irrthum des 
Pantheismus, der Verschmelzung Gottes mit der 
Natur, ein Abgrund, in welchem das ganze Hei- 
denthum, sammt den alexandrinisch-jtidischen 
Mischlingen bis auf Spinoza mit zerschmetterten 
Gliedern liegen geblieben ist. Nachdem aber 
Kant den Beweis gelieiert hat, dass der Verstand 
ubevhaupt nicht die Fahigkeit hat, das Organ 
der Erkenntniss zu ersetzen, hingegen nur die 
Fahigkeit besitzt, je nach seinem Standpuncte, 
die ihm von  demselben dargebotene Vorstellung 
positiv oder negativ zu behandeln, so ’st es ein 
leichtes, .die Unzulanglichkeit der in der Thesis 
selbst zusammengeknupften Glieder von der 
Zusammengehorigkeit des Notwendigen mit der 
Sinnenwelt, von dem Gesichtspuncte einer hOhe- 
ren Erkenntniss aus, als dialektische Tauschung 
zu erfassen. Kant bringt ein Beispiel an dem 
Streit zweier beriihmter Astronomen, von  denen 
der eine schloss: Der M ond dreht sich um seine 
Achse, darum, weil er der Erde bestandig die- 
selbe Seite zukehrt, der Andere: der Mond
dreht sich nicht um seine Achse, eben darum, 
weil er der Erde bestanvlig dieselbe Seite zu
kehrt. Be'de Schlusse waren richtig, nachdem 
man den Standpunct nahm, aus dem man die 
Mondsbewegung beobachten wollte.

Die judische Tradition bewahrt hierin eben 
den Schliissel zu der durch die Offenbarurg 
erschlossenen <ntuitiven Erkenntniss der Regionen, 
welche vor und iiber der Verstandesthatigkeit 
liegen, und gibt dies unter anderen in der Ana
lyse des Zahlbegriffes eins, den wir aritmetisch

als Anfang und erstes Glied der Zeitreihe, gleich- 
wertig mit den nachfolgenden erkennen. A u f 
die Einheit des Schopfers jedoch angewendet 
wird daraus panm  in die Einheit, die uber 
aller Zahlenreihe sieht, wie in s  zugleich das 
Erfasste und dass Unfassbare bedeutet, welifne 
echod ma ato ssofer, unser Zahlvermogen kann 
eine Nullzahl, wortlich nicht als Wesenheit
begreifen, so wenig wie wir etwa mit unseren 
Sinnen eine hoherer Organe bediirftige Ver
standesthatigkeit austiben konnen Der Verstand 
ist eben nichts als norr, der geistige Gaumen, 
fiEsm a'cya, das Geschmacksorgan fiir die 
Grtinde (e'ejftsj Griinde) wohingegen ayo px
schon in dem hoherliegenden Willensorgan der 
Begriff des Grundes aufhort. Zwischen dem Un- 
begreiflichen und dem Begreiflichen bildet aber 
die Zahl Eins oie Vermittlung. Denn bevor der 
Verstand zu der einen Gegenstand ergreirendeu 
Zahlthatigkeit schreitet, ist er j\xa pian ruhend 
in dem Unbegreiflichen. Er steigt aus dieser 
hoheren Region zu der beschrankten Zahlthatig
keit hinab, aber dies geschieht nicht sprungweise 
sondern durch einen Uebergang, welchem der 
Begriff Eins entspricht, dessen, sagen wir, un- 
erleuchtete Seite den Zusammenhang mit dem 
Ani nicht aufgegeben hat, im Gegenteil aus. ihr 
die eigentkche Kraft fiir die That.gke't schopft, 
wie die ergreifende Hand cue ihrige aus dem 
verborgenen Willenscentrum. Dieser Vermittlung 
entspricht nun gerade die Schopterhand, welche 
in dem Pentagrammaton ihren Namen findet, 
und fiir die Leitung der Schopfung al? Eins in 
die Reihe tritt.

W ir werden bald Gelegenheit haben zu 
sehen, wie alle Irrtiimer und Absturzstellen in 
der Tradition vermieden werden.

Ohne irgend welche Auslegungsktinste ha
ben wir vorlaufig nachgewiesen, dass die 4 . 
Antinomien, und ausser diesen gibt es keine im 
Gebiete der Vernunft, weil es nicht mehr Reihen 
syntheuscher Voraussetzungen gibt, welche die 
empirische Synthesis a priori begrenzen — in 
dem ersten Satze der Genesis a priori erschopft 
sind. Damit setzt die so einfach gottliche W ahr- 
heit, ihren Fuss auf den Nacken der pomphaft 
aufgeputzten Sohne der Philosophic aller Zeiten, 
der sogenannten Konigin der Wissenschaften.

(Fortsetzung folet).

Die Agentur
der Krakauer Wechselseit. Versicherungs^Gesellschaft

fiir Feaer-, Lelien-, Hacel- a. Unfall-Versicheranpn
befindef sieh nach wie vor

im Wechselhause KARL GOTTLIEB, Krakau
T r l i n g p l a t z  3NI r_ 1 1 ,

wo eingelangte Antrage promptest eneaigt werden. 

  Agenten werden unter gunstigen Bedingungen aufgenommen. . . . . . . . .
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Zum „schwarzen Adler” L. W E I N D L I N G  Zum „schwarzen Adler”
KRAKAU, Krakauergasse 6.

empfiehlt sein neues reichassortirtes Lager von nachstehenden Materialien und 
ersucht das geehrte P. T. Publicum um zahlreichen Zuspruch..

S p e c e r e i Lacke u, Farben Baumaterialien

Zucker Chybi u. Troppau 
Russ- u. Chinesischer Thee, 

Ceylon,
Caffee roh u. gebrannt. 

grosse Auswahl von Ohocolade, 
Cac ao  

u. gefiillte Canditen.
Apollo Kerzen u. Salon Kerzen

u. s. \v.

Erd- u. Chemische Farben, 
F  i r n i s s, 

Fussbodenlackfarbe, 
Masse franz. 

zum Einlassen fur Fussboden, 
Copal damas,

S c h 1 e i f, K u t s c - h e r  L a c k ,  
Bursten und Pinsel 

u. s. w.

Maurer G i p s 
Stukateur „
Alabaster „

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

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

u. s. w.

Provinzauftrage werden promptest effectuirt.

60.000 Exemplars
betragt die

ZNF* G-esmmt-Aiifiage
der

„Oesterr. Volks-Eettutig“
(Haupt- und Wiener Local-Auflage).

- D iese riesige Verbreitung verdankt. d.eses a lte und
h ochgeachtete  W ien ei Blatt, seiner wahrhaft volksfreund'ichen 
Kabung und seinem  reichen und g idiegeuen Dnhalte. D ie  „Oester. 
V»ik8-Zeitung“  besitzt v jele eigene JBi'richterstatter im In - u. 
A uslande u. b r in g t: zahlreiche N eu igkjilen, ausgezeichnete 
£eitartikel, uuterhaltende nnd belehrende 3-euilletons, aren-, 
JYiarkt- und Sorsenberiehte, die Ziehungslisten ifller  L ose  
uiid ferner in der in Snchform erscheinenden H W  Familien- 
Beilage 'IW E  A rtik el fiber SesuadheitspJleS6, Srziehung, 
JVktur-, £atider- und Yolkerknnde, £and- u. fforstwirthschaft, 
Sartenbau, Jranen- u. ^\inderzeitung, Jtuchen- n. JGns-JjtecepU, 
Sedichte, J\[oveUen- Scherze, Pre'fsrathsel m it sclionen sehr 
w erthvoilen Gratis-P-am ien, Jtumoresken. Im  „ 3tathgeber“  
w erden a llf  A n iragen  betreffs S^snndheitspfleg., Steuer-, y.echts-, 
Sewerbe-, J  liutar-Jlnge.jgenhciteu etc. gratis beantw ortet.

L ie  Oesterr. Volk> -Zeitung kann in dreifacher W eise 
abonn irt w erden und k ostet:

J. M it taglicher p orto fre ier Zusendung in O esterr.- 
U ngarn u. im Occupat.-Crebiet monatlich fl. 1.50, viertel- 
jahrig fl. 4 .5 0 .

a. M it zweimal wochentlicher Z usendung der Sam stags- 
und Donnerstags-Ausgaben (m it R om an - und F am dien - 
B eilagen  (in B u c h t o r ir a u s t u h r l ic h e r  W ochenschau  etc.) 
fl. If45 v'erteljShrig.

B. M it einmal wochentlicher p orto fre ier Zusendung der 
reicbhaltigen  Sam=tags-Ausgabe (m it R om an - u. F am ilien - 
B e iL g en  in BuclilornO, austuhrlicher W ochenschau  etc.) 
9 0  kr. vierteljahrig.

Abonnement-i auf die tkg llohe  Ausgabe konnen Jedorze lt beginnen, au 
die Wo h ir -Ausgaben nur vom Anfang einee (beliebigen) Monats an.

A lle  neuon Abonnen ten  e rha lten  a ie  lau ienden  hocb in te reseanten Romano 
and N ove llen  q ra t ls  nachge lie fen .

P r u b e n u m m e r n  g r a t i s  ■ n i f

Die Expeditiui der „0esterr. Volks-Zeitung“ , Wien I., Schulerstr. 16.
3(ervorragendes Dnsertionsorgan.

S o ck e n  von 80 ki., T r ico tw a sch e  von
4 tl. per 1 Dutzend aufvrarts offerirt an Ge- 
schaftsleute mit Rabatt die Wirkwarenfabrik

E m an u el K leiner
in Teplitz-Schdnau

Kaiserstrasse 164.

“ibd nxb  xir

“ i n y a  W
n^na nnaxa W  bbiD

n3Tn nmn 'm i  nuia nsna irian

p n «  r .« 5
32 :1 p B s n n  pnaxn xnsjflff |fi: m e  iis;n r n  p  
i ? ’ p ‘ i p e »  p n r  p D  n - j p i  a u S  pp attn  p-'mtta p ton  
np 40 i'nc3 -uh-.d.-FSxk U'tyrri "31’ 13 pson “?3 .n'B’Sb' 

: n2ir3.i .m S ^ on  a y

Aron Lewin, Lemberg, Rzeinicka 17.

F eu ! Feu!

M a t j e s h e r i n g e !

Hochfeinste Delicatesse, JSger Matjesheringe 
Castlebey large sehr fett per 1/2 Tonne fl. 26 
Postfass ca. 20 Stiick (inclusive Fass ab hier 

fl. 1.75.
Preiscourant iiber Sommer-Conserve, Russ-Sardinen 

und Kronsardinen sende auf Wunscb.

Mark us Schwarz
k. k. ansschl. privi) Conservenfabrik Und 

Herii gsexport
in P o d g o r z e  bei Krakau.

K R A K A U E R  S E L G H W A A R E N - F A S R I K

H1RSCH iONNER Im
KRAKAU, Krakauergasse 17

empfiehlt allerhand

*!Vurste, S a l a m i ,  S e lc h f le i s c h
mit "ltPrn des biesigen Rabinats versehen.



Yon der hohen Statthalterei concessionirtes

AUSXDNFTSHAUS BRUDER eibenschutz
^Crakau, Slingplatz 5.

ertheilt discret und zuverlassig Auskiinfte jeder Ar+, beschafft Adressen fur den Bezug 
und Absatz von Waren, weist tiichtige Vertreter nach und dieut seinen Abonnenten iiber- 
haupt da, wo es auf Grund seiner weitreichenden Verbindungen, durch Ermittelungen aller

A it in loyaler Weise sich nutzlich machen kann.

P r o s p e c t e  a u f V e r l a n g e n  f r a n c o .

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 l 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 i i ,

Ausschunk vorzaghcher Okocimer Marzen Bockbier, wie auch Saybuscher Porter, streng rituelle *ltiO 
Kiiche, (Chambres pour Syonistes) fur Hochzeiten, Balle, Vorsammlungen bestens geeignet, /nit

schonem prachtvollen Garten.
Um zahlreichen Zuspruck bittet ergebenst

Salomon W asserlauf.

Verantwoitlicher Bedacteur: Josef Fischer. Druck von Jusef Fischer in Rrakau.

Dietelgasse Nr. 43.
‘

Erstes Jiidisches, Optisches, Chirurgisches, Orthopadisches & Elektroteohni- 
sches Institut.

Bereitet allerlei Brillen, Zwicker, Operngucker, Fernrohre, Vergrosserun^sglaoer aus den feinsten fran- 
zosischen Kry stallglasem.

VerscLiedene Bruchbander, Leibbinden, Stiitzapparate, Gradehalter, kiinstliche Glieder fur Manner, Frauen 
und Kinder.

Empfieklt eein Lager von Chirurgischen, Optischen, Elektrotechnischen & Kosmefcischen Waaren, wie 
Gummipolster, Gummischlduche, Gummistriimpfe, Gummibandagen, Kriicken, Kapseln, Inhalationsapparate, die 
neuesten Apparate fur Hdmorrhoidalleidende von der hervorragendsten Wirkung! Termometer, Barometer & Spiritus-, 
Wein-, Milch-, Bier-, Meth, Lauge-Waagen etc. & verschiedene chirurgische Instrumente zu den biiligsten Fabriks- 
preisen en gros &  en detail.

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


