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0..^ HfW^ Ä̂^ >^:7 r îÄc„.-^r .^/f xä.. »̂xtf'

Ä^ ^^*^ Ä^ A^«>^ t^/><iy/ Ä,^ fzk yi^C^_

• •



/T"^ ^-^c.

e*<uyK ä^ <̂^(^

"^"^'Z /k-^ ^^Ä
«^

-^^T'f'tT^

*" ^V ^ ^^^
^'^'f^-i /? /ft^^^ ß^

^Ä. _

<:»*

y% /Ai/ ^ ^«^

^^ /

^ r^^t^ '«i^/^

^^--0 (:*£»<,

tyi %//

C^ i^ f^-C - ^Ca^ a^
a ^-e^ ^A^ ^^'^ y^ c^ <g^^,_

tw ^
^^^^-^ ^'^-^-^^^^ r<^^

^^ tCih^^h^a/ 6^ i^ %au./Ct'^^ •

kvi
^ ^^ ^^ /^ ^^^.y,^^

'

u

/

^\
\

MaA '^^/«c^^«^^ Ä^^^^^ y

<z^ '^ /tSr.'i^'^

^V 4

"i /^/^^

/^^^Ä^ /-•<;><•^ ^^ ^Ä.^ ^ .^^,evxr

:/.
^^W^^-^;<W.^/^^.^,^^^ ^

/-^^ '^y ^ .te/zt/'. >u <r<:x-.cet^ Xe/ t^<r

^ ^Ace ^ ^ ^ ^,«^ ^«^ /^) Ca^/T



'C -'vU;.^ /^^ ^,^^^
/il^

Ä ^«-ii-i;^ <$^a^ ^

u ^^ /,Äve LäLf '-^' A. ,i>Sc;^

/« ^ UecA >-<
^j S^ ^y .^ / ^ ^.^

/

. J/.

: O
Uoe k^ ^ ^^^

7 '^

^fe^ "^-^ ^c^-ikic^

y4 k^X^
yin^ ,e an

^ J^ £.-^ ^/^ifc^ Ä̂<f Ae€iH^^^a^a^^

Ä,o^

^
-^/^

J
J^^(^^ ^ (Tc^-^ <a^

eiAC >^'

^<a-^ /&aXu^(^ fy^z/£i Oy^^^^ >^

i^<'lu>f^if<^ ^^

'fi^y ^

^C^^i<^ ^^ "^^^

^ /(^eu.

(^<^

^i^r^ )z^

y^y^t^ ^i^^ /'^Z Ät;^- £Xf ^



f^ J^' / ^/ V ^^ är ^
äA/ Ä ^^^ '

^^VUJ^ ^t^^

l^a<cif&j^(^

e^^.

(9/ fu -^^y •

Au4

-/-^ ;^^,^^
/

t^ ^£-

^«-s <J^^

5"/ /

/^ •

1,^^ <̂^ i'i' «<^ (/ß«»)X V'C.fQ^l

^X^/ ^^^. ^^y^ ^ zc^^/eoc:

<)ir itL,c( - ^

'^^^r^^ ^ -<^>/

/M^ Adu^tr r

^oC
^**-ti^



M-*^ f. [^.^

(UifiU^ 7*̂ 4 /^«^
r^

, Ja i^-iä^ ^2^^

i

r~

^) An fe,r

M^

'amJCJ-*^

1 1 JTi I -mM



(I Ul J'(-

y

^'V^ /

i^

/
/

f-. /

ß-t^ f

ejCtCiii^^

i 0^ L^

7 /^ ^
^^

/
r 4 A

¥

# 7 ,̂W'
/^

-;^7 « ^ /
c<

^ 2?^

/

//. V
/

R.^

r

-v^ > f /̂.

/

r

C

(m:^^^^



7

7 *• ^i^^

£/)

L^/d-^^

^(Kc^ «K-"

9
y.
.^y^

(uTf

H.

/

^^Idla^ 5

/C?dw^'-c^

)/M^^,^J^^Y^

^--^^ >5^^

7

—
/j

^"7
, t^'c^'kg, /fU^

y /. #- /.

r

V ^

/>*-v«-. /

/^^/^
x^

/ ^A^/c^y

<< 4

/

^A yO\A.^ '-^^^/^ /r^ A^
/'

o<:i^

'^ ^ < Z ^ö( . b'l ^ ^ix ^
^ -^U,!/^

.<F^

/ ":>



*^

C^ui f. /

wr

^^7/
A

ft

'Ci^..^^

/ f^(h^ ^h4^

J^^/fOi ^-^

tr^^ i

/
^3

^^'^^ ^^^ 4- u^C

^ Va^

/M^ ^ ^

">
A.^^

^^4y
/

>*s. >b

Ui ^ ü^ C^4^

^
/^

CTCOi'f'^

pv.

A**^
sT'
^ A"- <̂>^ti^7^

/, ^ >̂i ^ « ö^ noL.*^ cnoi.
/ ^^ / ö^tTu^.^

/V- ^
' //

^^ C^^^fe^
^-'^^ ^i<^-i^< )' 6r>̂^^^, ^.



Äff

y
ci^i

I 4 " ^^^ "^ /S

/
ZfiH: u/ 4. -^(i-^ <.J^ih=;J^

.

u^c^Kn u^/ -Y1.V /^ ^ S^~ <y^

^^ ^^^^^^^ iC^^^ • •

p(A(^<sc^'^a^ ^«f^

^ r«i /^^ /^^^^^

j^^^'ue^ f<^ /

^ ^tc >L<t,

^.^^<2. ^^^
/

'^^ec^;^

/£/ r>

(i^o-aUjü^^

^;c-

{?<<x*^

'icO^^^

't^ ^^^ U(^<JU^ ^C7 ^ )^«t^ /^Oi4o^

5 j

/

A-f/

V<iyH i<^ kc M^iy^i^ il^c&o^

^<i^iti^ i<4ö.<j/t C(nkc^

)

j
ip(c

Ca^

//

(:K/^>r

//

//

/
l(

//

«

^
^:^

//

Ä. /u>
/'

'^

^ß(^^\

1

n

k^ » /:

n
'ß

//

//

/r

If^Oy; i([^.

/'

//

7
-ÄZ^ ,^ /



/kZ<Vu,M^ '^W^

C. w^

<U^

f(

A^ f/

y
^

HF-
/.

A^7 kJofL

^ihjcc/ s/)ax^

(%(i^^

^'^W W -^
/
^ 'gKf

r^<i^ 4>(: l/ci^ /

/t'
t^ •' }u,^^^ '^'^ S€e

^-c^

/ .-.• 1

Cbu^(h^^Ct^ ' ^^^<Aje<i>fr>r (T^
^ (j^ io>,üu^^M

^
. /axh^c{ -''^v^^/^Ä

('

^^xcsS^ •'

^' k^<^ "?U.A^ /^ )i /c^^



^ l\CLK^ t}6lC(^<^f^ Ä^ J'A,-

kf))L

'\f iiSaf A/t^-.

^ccW ^
/

^(hJ^Ci^'^ '

^ f^jcZ^^ s^ fe /£{ky'- ^

6U

-7'.:

J

*v A

^ e^a<^^^6^ f A//^ ^^JY ^yc

6^cc^i

*:

^

Oo^iXn/^ •

^'
t*/:r

ft<it>^ <rfi^ cM^ )4 ^ // • ^^ /^/7^ r^^

ync yi^ fü (U t( >
^j^n^^ Hc^ 7ua^^ ^

/ / /

^ ^ ^} 3<^/^/ /a ^ iu^^>i,e^ /

K/üiX- yo^ ^ ^ a^^ jC ^
^

4 ^ rt ^

^^/iih^^ ^ ^ /^-

<J^

/
"7^<:»^

^0/^

U

^*^ 4c<,^



'"'"^ -^-^ d&^''f^
^/'<

/X;, . /^VA-^fvti-«— <«<i?
^V^.^^''-~) /C^-

/V

#«MNiM*wa«aiM«

A,

^ ^f^/

j. . 1 I
.
r

I

'• '***

A
1 Lp \iJaAA^.rA -iA öM.(,

t A(>6<<f^lMl^
fr

/

fSr'^ tttmmmttiiam

^>fMP.
iM^ji t/r Y

osh.j,^^ d
««n9rWi««»««M



A^

^ ,
y . 4 4/^,

— C (^^^^J

^

&y

M /. 6^^(^

[-(f-Oi^t ^

Ti <?Äv.

/<^^^ ^ ffjuUt^ V) /t^^j-<ty^

A^-
//- ^ A?<

A?T &<^f' A^^j^^-

T

Ö-€ß( "^c^^ / â-^^-e ^
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--<

7
ya^AH^ C

^. >^

/ s/-. 2;'^^A

/;y IVU c/ Ou/^

[a^ 4Uo,c 4^ //^

LOy / /-OW/*^^^ (^^^
^ac^Cc



J-

Sß^tX^M'^r ^: -ttCy<^tC4 '^^

/%^ - r. QaA ^)Cuy/&J

/<^' icokU'^ ^^^

^7 T^Xt^ihK- At}^^<^

/U^ • Jji^^^' cf- r.-Ci

Äti'uncy

^S , LUCf^ Atffl/

Eo^ff^Me. i<^^

n. f(-

/c/. /^7^

O^m/ [Lu,kKk4i'h 'IJU^ ^i-

/'Ye<v^<^jec.

L(f^^3C&^

u^

M k/' /^-

alimmm*

ea Q(V0t6(i/of

(K<^ flZ^Q^'6*>
'/

'0€x^,

K.'

9-

UQ,/4 IfiUdne

(
f

'(^t, 7^c^ i^Ä<^r~.

/ ^f.



f-&k.^^ ¥e.-^

S'rC Ji,Mi^ Ä-<«

Ä*»« '^(h^ ie^Ut^ /K4/-^'

fo^^f /Ot/r<uX

lu i^^-f
CUu^

I

ff<47/

%' 0-eQ<^'i «v^e^
•\ .,•<<•< >'/:

,»,.', V ^^-

!!

r^^/s-

i

^x^^^^ /

/
«^^

/ ^^'Cc^ /

/^/•^^ /.^^1^9^^

^-^ /-C

^^
/• ^/ Hc^.-j/'

i^v.k /^x>
U- .c

M^
^K^

i



^
a

^A.. ^^-tuce

j€ l T^'fcU ĈLuyL-%^
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ARITHMETICAL TABLES.
*••••«••

•••••• •

NUMERATION TABLE.

X 61x9 ••••••••••••«••••••••••

HU]ldr6Cl8 • •••• 1 2

Thoasands 1, 2 S

Tens of Thoasandi 1 2, 8 4
C. of Thousands 1 2 8, 4 6
Millio^s 1, 2 8 4, 5 6
Tens of MiUions 1 2. 8 4 5, 6 7
C. of Milliong 1 2 8. 4 6 6, 7

1

2

3
4

5
6

7

8
8 9

AVOIRDUPOI8 WBIQHT.
For «il aood«, axoapt Qold.

Sllvep, and Jewals.
16 Drama ... 1

16 Ouncea... 1

14 Ponnds... 1

28 Pounds... 1

4 Quarters 1

20 Cwt 1 Ton

Oanoe (of.)

Pound (Zfc.)

Stone (st.)

Qnarter iqr.)

Hundredweight cwt

.

(in.)

STERLING MONBY TABLE.
4 Farthings 1 Penny (d.)

12 Pence 1 Shilling(«.

2 Shillings 1 Florin.

2 Shillings dk 6 penoel Half Crown.
6 Shillings 1 Crown {er.)

10 Shillmgs 1 Hall Sot.

20 Shillings 1 Sov.or 1 Pound {£)
21 Shillings 1 Guinea.

ARITHMETICAL SIONS.
* Plus; Sign of Addition.
- Minus; Sign of Subtraotion.

^ Sign of Multiplication.
-^ Sign of Division.

IS Sign of Equality.

: :: Signa of Proportion.

>/ Sign of the Square Boot.

V Sign of th« Cube Boot.
° Degree, ' minute, ' aeoond.

•*• Therefore.

HAY AND
86 Ibs. Straw
66 Ibs. Cid Hay
60 Ibs. New Hay
36 Trusses.

STRAW
••«•••< »•••••••

••••••••••••

••••••••••••

••«••••••••••••

WEICHT.
ITruss
ITruss
1 Truss
ILoad

LONG OR LINEAL MEASURE.
12 Lines 1 Inoh {in.)

12 Inohes 1 Foot {^t.)

8 Feet 1 Yaid {yd.)

2 Yards 1 Fathom... (/.)

5i Yards 1 Pole.

40 Poles 1 Furlong {fur.)

8 Furlongs or 1760 yards 1 Mile.

IMPERIAL DRV MEA8URB.
Aroird. of Water. Ib. os.

2 Qlassea 1 Noggin =
4 Noggiha ...1 Pint ... =
2 Pinta 1 Quart =
4 Quarts 1 Gallon

2 Gallone 1 Peok
4 Peoks 1 Buahel
8 Bushels ...1 Qnarter

= 1

= 2
=3 10
= 20
= 80
=ß40

6
4

8

SQUARE MEASURE.
144 Square Inchea 1 Square Poot

9 Square Feet ...1 Square Yard

801 Square Yards ...1 Square Pole

40 Square Poles ...1 Bood.
4 Booda 1 Acre.

TABLE OP MOTION.
60' Seoonds 1 Minut«.

60' Minutes 1 Degree.
80<* Degrees 1 Sig^.

12« Signs or 360'' ...iite cirol« of

the earth.

TROY WEIGHT.
For Gold. Sllvtti*. and Jawel«.
24 Grains 1 Pennyweight dwt
20 Pennyweightal Ounce {om.)

12 Ounces 1 Pound (ib.)

APOTHECARIES' WEICHT.
For Mixing Medloln*».

20 Grains 1 Scruple (scr.)

3 Scruple« 1 Dram ( r.)

8 Drama 1 Ounce {om.)

12 Ounces 1 Pound {Ib.)

OLOTH MEASURE.
2k Inohes 1 Nail.

4 Nails 1 Quarter of a Yard.

4 Quartera ...1 Yard.

SOLID OR CÜBIO MEASURE.
1728 Cubic Inches...l Cubic FooL

27 Cubic Feet ...1 Cubic Yard.

11& Cubic Yards or

3ÜS Cubic Feet ...1 Bod of

briokwork.

IMPERIAL HEAPED MEASURE.
Avoird. of water.

Ibs.

8 Gallons 1 Bu8hel...= 80

3 Busheis 1 Sack ...= 240

12 Sacks 1 Ch&ldroD=:2880

TABLE OF
60 Seoonds
60 Minutes

24 Houra
7 Daya
4 Weeka

365 Daya
866 Daya
62 Weeka
12 Calendar or

18 Lunar Montha

••••••••••••

•••••••••

••••••••••••

• ••••«•••«•

•••••••••

TIME.
...1 Minute.

...1 Hour.

...1 Day.

...1 Week.

...1 Month.

...1 Year.

...1 LeapYear.

...1 Year.

...X xear.

Days In the Month«.
Thirty days hath September,

April, June and November,

All the rest have tbirty-one,

Excepting February alone, [clear,

Which has hut twenty-eight daya

And twenty-nino in eaoh leap year.

MULTIPLICATION TABLES.
2 3 4 5 6 7

TIMBS TIMES TIMES TIMES TIMES TIMES

1 are 2 l.r. 3 lar« 4 lare 5 lare 6 lar« 7

2— 4 2- 6 2 8 2— 10 2 12 2— 14

3— 6 3- 9 3—12 3-15 3 18 3-21
4 8 4-12 4— 16 4— 20 4-24 4 28

5— 10 5—15 5 20 5— 25 5-30 5— 35

6—12 6 18 6— 24 6— 30 6-36 6— 42

7— 14 7— 21 7— 28 7— 35 7-42 7-49
8—16 8— 24 8— 32 8 — 40 8— 48 8— 56

9—18 9— 27 9 36 9 45 9— 54 9— 63

10— 20 10— 30 10— 40 10— 50 10 --60 10— 70

11 — 22 11—33 11-44 11-55 11-66 11 — 77

12— 24 12— 36 12-48 12— 60 12-72 12-84

9 lO
TIMES TIMES
1 are 9 1 ar« 10

2 18 2— 20
3 27 3 30
4— 36 4- 40

5 45 5- 50
6— 54 6 60
7- 63 7— 70
8— 72 8— 80
9- 81 9- 90
10 90 10-100
11-99 11-110
12-108 12-120

11
TIMBS
lar« 11

2— 22
3— 33
4— 44
5—55
6- 66
7- 77
8— 88
9— 99
10-110
11-121
12-132

12
TIMES
lar« 12

2—24
3— 36
4— 48
5— 60
6— 72
7— 84
8— 96
9—108
10-120
11—132
12—144
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"DANGER DON'TS**

1. Don't run across the road without first

looking both ways.

2. Don't pass in front of or behind a Stand-

ing vehide without first looking both

ways.

3. Don't play at being ''Last Across" on

any road or street.

4. Don't follow a roUing ball into the road

or Street while there is traffic about.

5. Don't hang on to a vehicle or climb on

to it

6. Don't forget to walk on the footpäth—

if there is one.

BRITISH MADE
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•:f^?^^ZŜ ^i,£^ir^^Jf!^- S3^

^*-w 7
-»^

tAC^^

"^ '^^/i S^efmj6na4^l<, d fuS^f^^^a^ /ffeü^<^^€: öw«<^^^^

^-*^-

o^

\yik^^

IfOp

Y - CcI<u:*^'a h*^
:?

<^-<a^

(s/X^c^ /*7 ^>^ ^ ^ -^c^'ti: «^^Z A ^ 7^'

/l/UJiOi 'nc4^ 4-*^ V««^ ^e» a. ^»-o^'c^, p^-^^ '

•

"

iii^^rCa^tnc ><^«^ /^e/c<to^

^'TZ^

ä^V ' » <• .

'ii.iiii,i,»ff«i ;;.\ctX^

::|/'<: C#-:.:.

^ ?< I V rf

*"
*

• ,.'.!'. '. :> ' :f-' ..\ " '''".",
-'v .

"•^wf**Äl?^"'^r~*

(' ^fi<f-



(K^ixd UJ^c^ /0 f^- ^

i<if^'f7<L/ MtM'ct^,.,^ ^aci^y>/t<i Ä e^'fTn: Ct>*^^ Wiv^

^ ^^-cc

'**itn4''^

^<.1U'

0^ i (w/-^ f"^ t^ f^

«/Ä-

to^y ^u^ G<^pt/ r^^c^ A^^A. C^i /r»-^<<<j ^ /*^^

CS GL iiyü/ ^'*'*^<^^^ fo l^ixJ^'^i^

X> fc^»^ at'^ e^^ t^jf^^^-

<«^^ ^><t*''

ier^/^^ ^;.-ä/ 4^7^^« '^^-'^ /- /r^^< /C /^

6><vi^ (ft:^-f- ^U^u^l-^ yM^^ /^t^*V ^•«^- /^-^'-^

//"-^ IkUXU..^ Xc, J^ 4-^/ /' ^^Z'

£^4

/f^V ^W<' C(y^fi^c^ 1 /^ ^'^'^ßc t<f C^k



h- ^e^ //t. <? <^^~ ''^th^^ ^^'^

wr ^Hm- e^tixt

>(
^(^rH

e
Li

/,

d
J

tr 4^f< ^^^ a

/r^
;^- ^<

/>f.

<^ tVi c^}f /)*^ '^o<.j^ *-7 ^^ tQi ^L4.«4^ e-«A«« /A€ f^'Vlj^^

o«., J^fc^-^y ^«e*. /fer fuen^ <^Uji:>&Ü ^u^ ^^^J^lfod/^ y

^^W*l*r

.*<^

^^i* f'/7 ^;^«-w/

4^.v;^t-2^

a r^i^o^ t^<:f

(2>i^\/^

^^4^ ^p^-J 0^^
/^^9oc(;de& ^^

/:«i>> Ä^<f (T«i^ ^



/v

ß^fJl^

I

/•*AJMmSr&i
/

'HJtß

/ ^.

C
P^iÜl ^^ ^"^^"^"^ ,/>vd^^-^ y>^/cQ^ e '^*^^i^^>'-^ ,

^t-^^

^«^'/Ivt ^U- Ä# ^J^ffi^t^£t^K Ui - ^

ay/f^ ^ A^S'T«' <J/i^ ^^

/

(^^^

//eti

V^,(/o^.

/

/)<^i<^ 9ufC£^. Sä ^ ^^'f i^/'J

^ i -x^jv '^f '3 IM üffu A^--^ -y-Z-rA^ 4^/4 ^'^-^fe*-

tr



'1^

*^H

,_- //.

/;<» //*) ^^"^ ^^ /^ /a£c^^ 2>V^«^ Tecu^i^^^

L ^^ a^e Ä. 4 'T<hJ'-"i'**^UA 'in (h^ ^ /^/Vn^b/

eaiyyi ''\£ <y'h^iJt^

l

Tike ^'vVi^^^ Ä ^^It^ ^«^ -? ^J^i^ ^^'^

K /

-^:Vi.
//..-/ </tf'^i.

y «?
L,/^

^^ ^i:^X_

X

'.i* /r /?

^
/'

^<<' A^^ In/i^i/f Zi^^/^J'. Ft^^tTd^ /<^ hjt^uM^ ^^^^ßt/:^

.^^«ßc/tfc.^:^
t^H^^^H^Ä.



r ct^e/.^ ^4v^ 4^^^^^^'-^^ e^i^/^ "ruXO^^

4) ;G^ A^ Z'^*^
'''**

/

K^kÄ ''^ Ci^H/^ey/he^ ^ ^ tt^/i^^ ^i^ct^ ^i^c^^jtje (L.y >Wi/

^/^^v^ v^^^ ' A

«^ <fX(



\ß(ftiCiu-^^

7^ üu 4 TujZ^i "VipfTLp^ f- h)

i
7 5

A-

ZCU^^*!M^

A» <i*-/^Ä^f^U-^7

<'tA<~>

^<»^ to i^cty^ (Cif^J '^^r^ a^f^^g^ y^ ^e^;C 4;*^

/^t4^ 'fiz^- <ead^ ä^ ZfTu4^ zx/i^^e^ ce<^ <^A. ?«.;^ z^, -

X- ^r

7
lu:t(^t^ ^^Q>^x^ (^i^^ i ,'^'^'rcu^ce

^
CcKttcu^^ Lfi-^ 4€<^ty: /

^it^

(^ A<Vi

L ite ()(Kf^(^ iCfU^^ ^ ^^^jht>^ e/iut ^ V^Ä^ ^^
i

Ix>r%^^^
4
/^ fi€^e^^^ (^^'^t0^^c^ (^(u^^ cCetau^ (v^i:^ ^§^' ^



^f/^^^,fc<^fry,^rir i'-cc^-

fucu >>

.

a<:

r5

-^iir.H /^Ä^X:^

i

i

4

f^{cc.ujc ' (/^A ^^^^^ >Cc^ie^ /C /^ 4^« ^X^v^r

4!fe:i> ^*. 4^ fc- - ^ ö;^-uwf, h.^-f^i>h^
""



^ H^ <.*^#v-^

rcr : e u/^Jo_t We.' C-;. zn^.

^4^^^, .:. -^^y-H^/ ..i^X- £f'^<^^
,
^^t

UWt^ /•*/ ^A^ t^^*^C0-^G4^^ ^

%f^
fod^H

f ^U^^r^^ ff^«^€

%KcZ.'äa^c (he

ify Oe^U^ &e^.

f

i
i<jOeoi , Yu A^fiiaAj'/ : . H-^A^'/'

r:

'v^-,,^ <
/

*-/**/ /Vftv^ /% /?̂^f

f/^ 6<:c.u^^^^fi 9^ A" •^'^'i*^ <y '^etC^ « M^j^
.. < ifu^'c cu.iri 7.^.^ ^r<-A' '/''^'->$ tf^^ ^t^ /a«/

/.

I

i //
(^ /C XI^STw -i^

(^O«— i£
. <



7^ ^iLS
['

it„,/^J^ ' ^ f"
.^i' «<'•»<-^^

/s-^ ^o~ ^/i«t.>- <aw4^ hi^ ^ u^cf^it ACU^

f.

O^ /i

Z/^A^

7
/ r^ Ct^/;<^ -'K-''•e^ i^/

t)LC

1jict^ Ä^, ^#^/j'^/,
f0^H.4

f(jCAjC^C^^^>-^c-t ' ^i^^^{^ /t-Xyi^ r
/

i/'

/^^.^, Hßt^/ 'fy^

/^^

//y^ffc, , a^»^

fu /
^^,. cj,<^<^C^^ / ^<^' -"^'^^ ^«z^ Z^/"WJ^ /

/^r ;^^ ^/^ Xv S/y, ^^t^ /'^^^/^^ «< /^

/.

\jp^4c^y ^^^
ri

^C r<*^^

/
*^--^ «^v; e'

7
i'^'a^ _ je<S'S^ ic'

^ /ri*£^J

Ck4^
^J <

/(/, ^w*r J^*.^fc.j>*^ /^^ -^ -t;«'^Y A 6WM''^
-

^

>^

CZ^^^^e^i^i^^t^^ ^ /^ ^^^-i) /fce^Y>- /
4^^( ;t:

^ /^ hX^ffcff // i^JCtrC^

p.

n

kl
tf J

/j aXa^S /K<<(Hr^
^JOC . U drjj^oit<^.^ *^ ^^"7 ^yt€c/ f€^6

Tc ku.

^^ ^-<^-^ 4/7

/to^^ /f4U<i-^^>Wv^
^ 74^ 6A, ^i^^>^«^ -W-e^^K^

<^ '^.

«-7«. ^a-j

/
^.T^/le-,

'(TS



M^. ^A. ^/^. ^
^^y^^<.^r€^

/V^C. /

Hhe Oxford üniversity Press» £.6f. //>i6, /^^u,^^ | Pntnam« /-^

Oe«LBtft>ile» .

; . ""^h"""
^ j^:;::rSidgwiok & Jaokson. ^^ 7^ Ir.C, /

^^^ ^'^dward Arnold«
-z-' ^Samish Hamilton.

%^ ^ Mi tthcbol Joaepli i ^^
**' 'Methuen.

John Murray. ? <

Nicholson & Wateon.

/^ ,,x^Lawrenoe & Wishart

l^.c./

uJ.



'/TJ"«^ ""»(, -— f^i* '"^f'JtJ'^"

THE NEW > •VA :.::,-<:

STATESMAN AND NATION
The Week-end Review

10 GREAT TURNSTILE LONDON- W.C.l
Holborn 3216

Ist February, 1940»

mi

f

Dr. Ludwig Feuohtwanger,
68, Romsey Road,
Winchester»

Dear Sir,

The Editor is away, indisposed, for a day or tv/o, so I reply to

your lotter addressed to him, dated January 28th.

It is not easy for me to suggest lines of approach for you, but

in -öie first place I must inform you that there is no opportunity

for using your Services on our own staff»

It is piain to u» that -ydth your vrido and long experience, you

could be most valuable to an English Publishing firm, but I find

it impossible to speoify any particular Publishing firm or finns

-whom you night approach» I oan only suggest that you vnrite to,

say, the dozen leading Publishing firms, -whose names no doübt

you know, or can easily obtain, but vJhich I vdLll supply if they

are not readily available to you. If you sent these firms

similar particulars to those addressed to me, you might quite

likely obtain an interviei/7 or tr/o, "Which oould lead to some

appointment»

I am sorry to be rather vaguo in my suggestions, but knowing of

no definite vaoancy anywhere, this is the best advice I can at

present give you.

Yours truly.

---«maMM^a^N "WP"

^ ^'

John Roberts
Manager«

^l*W ^!^t;>^c^



HE WAS MADE MAN p.,^
By THE BISHOP OF NORWICH ^^'^

The universality of the appeal
made by the figure of our Lord as

portrayed in the New Testament is

bound up with the universahty of

His human nature. All men and
women feel in touch-with Him;
they are sure they may turn to Him
unafraid, because they know He
will enter into thei;- life and know
something about it from the inside.
They are not deterred by His holi-
ness, for it does not deter Him from
them : He was tempted in all points
like as we are, tempted but sinless.
He belongs to them a«nd they to
Him. There is truth worth noting
in Goldwin Smith's words:

.... The truth is that sec-
tarianism has narrowed not only
the pale of Christianity, but the
type of Christian character; and
made men think of it as a rigid,
austere, priestly, or puritanic
mould, shutting out the varied
grandeur, beauty, and beneficence
of history; so that a schism has
been produced between the con-
secrated type and the heart of man. i

When our Lord came into this
|

|world, as we commemorate at I

iChristmas time, He did not come as
one more added to the countless
numbers of men. Each of these
Ihas a particular human nature, in-
Iherited throügh his father and
Imother; his character is condi-
tioned by the place, the time. the
lenvironment in which he is born
[and lives. But our Lord's human
nature, real and complete as He
received it from His Mother, was
nevertheless unenclosed by any
human father. He took to Himself
the whole of human nature, which

we See distributed in men and
women of every land and language
and Century.

In His life He exhibited the
genuine and noble human faculties
of all men and women alike; each
and all find a place within His com-
prehensive embrace. He was free
from any quality which would have
tied Him down to one period or
national outlook. His life was in-
deed passed in Palestine in a cer-
tain era; He wore the dress and
followed the habits of His country-
men, and accepted their outlook in
things which did not concern His
relation to His Father and to His
Father's will. But His human
nature was inclusive of the char-
acteristics of all; all find a foothold
in Him So His work is available
for all because He is the head of
the wholp race of men, uniting it to
Himself and crowning it. His
achieved work reaches potentially
to all.

And in union with Him we are
made members one of another.
Christ dwelling among men
brought them together in true
fellowship. He is. indeed, the Son
of man. .,

Christ consccrated. by taking to
Himself, that little bit of human
life entrusted to each of us to live
out, sctting the perfect example for
each to follow. And He gives to
each the special hclp he requires
for filling his or her own individual
place. He has come near to us and
draws us into Himself, that through
our association with His humanity
we may partake of His Divine
strength.
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LIFE AND MIND
iC THE MARVELLOUS INTERLOCKING »

" Man on His Nature." By Sir Charles Sherrington, O.M. (Cambridge Unlvertlty
Press. 2 IS. net)

BY KENNETH RICHMOND
When a biologist talks about Ufe, hesation of energy may not go on in some

means by the word both a great deal remote region of the universe. Possibly

more and a great deal less than its

meaning In common speech. , A great

deal more, because of his intimate and
intricate knowledge of living things.

and the wonder with which that know-
ledge inspires him; a great deal less. be-

cause the scientific habit is to refer

" Ufe " to its observed machinery, put-

ting aside everything that, in common
speech, makes life worth living. Sir

Charles Sh^rrington's discussion goes far

beyond " life " in its mechanical aspect.

its description in terms of organised
physical units of energy, but on crossing

the frontier beyond which this language
no longer describes anything, he speaks
not of " life." but of " mind."

•••

This entirely correct and clear use of

terms, no doubt self-explanatory to his

auditors at the Gifford lectures which
make up this book, may none the less

trouble the less scientific reader, who
will find " life " reduced, during several

chapters of eloquent argument, to a

System wonderful indeed, but to his idea

lifeless. Sir Charles brings vividly

before us the writings and the ways of

thought of one Jean Fernel, a medical
scientist of the sixteenth Century, for

contrast between the speculations of that

time and the knowledge of to-day. and
seems to present a picture of the steady
demolition of all grounds for supposing
that there are vital facts outside

chemistry and physics. But the reader
may take heart of grace: this is only due
insistence upon the marvellous inter-

locking of *' life," as science views it.

with the observable and calculable

organisations of energy which have
begun, in our day, to furnish a unified

interpretation of material Nature.
" Mind." when we come to it, is in

another category.

•••

" What we call by Convention * life ' is

then chemico-physical "; and Sir Charles
wilk the energy-systems of

the life in which we participate, and
which the human mind now most not-

ably directs and misdirects, may have
begun a new mode of re-organisation.

Life is young on the planet, and we can
set no limit to its future command of

energy-synthesis. The economy of Sir

Charles's argument at least permits an
open field for such speculation.•
Mind, distinguished from " life

"

chiefly by its refusal to be described as

the Operation of measurable energies

and movements, an object of experience

as distinct from perception, is far better

accounted for in Sir Charles Sherring-

ton's View of Nature than in that of

biologists who have made less contact

with the reasoning of modern physics.

Scientifically, it is an irreducible resi-

due, but " a residue more precious than

Three old old kings with stone-blind

eyes
Front midwinter's hostile skies;

Kaspar, Melchior, Balthazar,

Dreaming of a beckoning star.

"Centuries pass," mused Melchior,
" My mind drives deeper than before:
" Gold buys deceit and hate and fear,
" Truth and Wisdom will I bear."

"Burned stale the Incense: Honour
sung

"But exercised the facile tongue,"

Sighed Kaspar, "Strength and
Courage best

" Man's praise of God make manifest."

" Myrrh chose I once for säcrifice

—

" Man's agony has made me wise:

"Strength and Courage bitter provc'
" Except I bring the gift of Love."

"Seest thou that star that led cur]

lore?
"



"Man on His Nature." By 8lr Charles Sherrington, O.M. (Cambridge Univtrsity
Press. 218. net)

BY KENNETH RICHMOND
When a biologist talks about life, he

means by the word both a great deal

more and a great deal less than its

meaning in common speech. , A great

deal more, because of his intimate and
intricate knowledge of living things.

and the wonder with which that know-
ledge inspires him; a great deal less. be-

cause the scientific habit is to refer
" life " to its observed machinery, put-

ting aside everything that, in common
speech, makes life worth living. Sir

Charles Sh^rrington's discussion goes far

beyond " life " in its mechanical aspect,

its description in terms of organised
physical units of energy, but on crossing
the frontier beyond which this language
no longer describes anything, he speaks
not of " life." but of " mind."

•••

This entirely correct and clear use of

terms, no doubt self-explanatory to his

auditors at the Gifford lectures which
make up this book, may none the less

trouble the less scientific reader, who
will find "life" reduced. during several
chapters of eloquent argument, to a
System wonderful indeed, but to his idea
lifeless. Sir Charles brings vividly
before us the writings and the ways of

thought of one Jean Fernel, a medical
scientist of the sixteenth Century, for

contrast between the speculations of that
time and the knowledge of to-day. and
seems to present a picture of the steady
demolition of all grounds for supposing
that there are vital facts outside
chemistry and physics. But the reader
may take heart of grace: this is only due
insistence upon the marvellous inter-

locking of " life," as science views it,

with the observable and calculable
organisations of energy which have
begun. in our day, to furnish a unified
Interpretation of material Nature.
" Mind," when we come to it, is in

another category.

sation of energy may not go on in some
remote region of the universe. Possibly

the life in which we participate, and
which the human mind now most not-

ably directs and misdirects, may have
begun a new mode of re-organisation.

Life is young on the planet, and we can

set no limit to its future commahd of

energy-synthesis. The economy of Sir

Charles's argument at least permits an

open field for such speculation.

Mind, distinguished from "life"

chiefly by its refusal to be described as

the Operation of measurable energies

and movements, an object of experience

as distinct from perception, is far better

accounted for in Sir Charles Sherring-

ton's view of Nature than in that of

bdologists who have made less oontact

with the reasoning of modern physics.

Scientifically, it is an irreducible resi-

due, but " a residue more precious than

" What we call by Convention * life ' is

then chemico-physical "; and Sir Charles
makes it one with the energy-systems of
physical research. But this unity of
conception seems to take too little

account of the very remarkable branch-
ing of energy-systems, with the advent
of life on the planet, into two contrast-
ing tendencies. Physics describes the
trend of all organisations of energy to-

wards d:sintegration : this law of

entropy is found to be absolute. Life

appears to use this demolition-tendency
and to subordinate it and its freed ener-
gies to a new building up of more and
more elaborate and far-reaching organi-
sations. Is this trend something non-
physical, to be classed with " mind

"

rather than " life "? If so. " mind " per-
vades " life " more deeply than Sir

Charles prefers to think. But it may
be that physics cannot stand aloof from
this organised direction of energy by
living forms, even if it cannot express
the process in vector equations. Physi-
cists have speculated whether re-organi-

Three old old kings with stone-blind

eyes
Front midwinter's hostile skies;

Kaspar, Melchior, Balthazar,

Dreaming of a beckoning star.

"Centuries pass," mused Melchior,
" My mind drives deeper than before:
" Gold buys deceit and hate and fear,
" Truth and Wisdom will I bear."

"Burned stale the Incense: Honour
sung

" But exercised the facile tongue,"
Sighed Kaspar, "Strength and
Courage best

" Man's praise of God make manifest."

" Myrrh chose I once for sacrifice

—

" Man's agony has made me wise:
"Strength and Courage bitter provcj
" Except I bring the gift of Love."

" Seest thou that star that led our
lore?

"

" Again it westers, Melchior! "

"Thou too, sweet friend. seest thou
that star?

"

"Most bright!" cried old blind
Balthazar.

With joyous snow-light steps they
strode

Again the star-blazed timeless read
That ever leads to Bethlehem.
Adam, oh, follow, follow them!

Patric Dickinson.

IJTIOX

any of its mistaken ambitions. A resi-

due valuable beyond expression . . . a
residue which contains all the * values

'

.
." and so, we may hold, a directive

entity with its own high significance for

science, whose life is the value it

sets upon truth. The old body-mind
Problem has become the " energy-mind "

Problem; and biology must accept the
energy-mind dilemma as physics accepts
the wave-particle dilemma. For Nature
" proceeds as if no such dilemma
existed." Following Nature, Sir Charles
displays the Integration of mind with
living function in an expwsition that no
Student of mental science can afford to

neglect.

I I I I
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ARITHMETICAL TABLES.
NUMKRATION TABLK.

Units *..

Tens
Huodreds 1

Thousands 1, 2
Tens of Thoosands 1 2, 3
C. of Thousands 1 2 8,

Millioas 1, 2 8 4,

Tens of Millions 1 2. 3 4 6, 6
C. of Millions 1 2 8, 4 6 6, 7

4

6

1
2

3

4
5
6

7

8
8 9

STKRLINQ MONKY TABLE.
4 Farthings 1 Penny (d.)

12 Penoe 1 Shilllng(3.

2 Shillings 1 Florin.

2 Shillings (ft 6 penoel Half Crown.
5 Shillings 1 Crown {er.)

10 ShiUmgs 1 Half Sov.

20 Shillings 1 Sov.or 1 Pound {£)
21 bhillings 1 Guinea.

AVOIRDUPOI8 WBIQHT.
For all Qood«. axoaist Gold.

SilvttP, and Jawels.
16 Drains ... 1

16 Oances... 1

14 Pounds... 1

28 Pounds... 1

4 Quarters 1

20 Cwt 1

Ounce [oM.]

Pound {Ib.]

Stone {bL]

Quarter {qr.

Hundredweight ci^^
Ton {tn.)

ARITHMETICAL SI0N8.
*• Plus; Sign of Addition.
" Minus; Sign of Subtraction.
X Sign of Multiplication.
^ Sign of Division.

sSign of Equality.

: :: Signa of Proportion.
>/ Sign of the Square Boot.

1/ Sign of the Cube Root.
** Degree, ' minnte, ' second.

•*• Therefore.

TROY WEIGHT.
Fop Gold, Silvop. and Jewels.
24 Grains 1 Pennyweight dwt
20 Pennyweightsl Ounce (o«.)

12 Oonces 1 Pound {Ib.)

HAY AND 8TRAW WEIGHT.
36 Ibs. Straw 1 Truss

66 Ibs. Old Hay 1 Truss

60 Ibs. New Hay 1 Truss

36 Trasses 1 Load

LONG OR LINEAL MEA8URE.
12 Lines 1 Inch {in.)

12 Inches 1 Foot {^t.)

3 Feet 1 Yard {yd.)

2 Yards 1 Fathom ... (/.)

5i Yards 1 Pole.

40 Poles 1 Furlong {fur.)

8 FurlongB or 1760 yards 1 Mile.

IMPERIAL DRY MEASURB.
Ayoird. of Water. Ib. o».

2 Glasses 1 Noggin =06
4 Noggins ...IPint... = 14
2Pints 1 Quart =98
4 Quarts 1 Gallon = 10

2 Gallons 1 Peok = 20

4 Pecks 1 Bushel = 80

8 Busheia ...1 Qnarter =640

SQUARE MEA8URE.
144 Square Inches 1 Square Foot

9 Square Feet ...1 Square Yard

301 Square Yards ...1 Square Pole

40 Square Poles ...1 Rood.
4 Hoods 1 Acre.

APOTHECARIES' WEIGHT.
Fop Mixing Medioinos.

20 Grains 1 Scruple {scr.)

3 Rcruples 1 Dram ( r.)

8 Drams 1 Ounce {oz.)

12 Ounoes 1 Pound {Ib.)

CLOTH MEA8URK.
2i Inches 1 Nail.

4 Nails 1 Quarter of a Tard.

4 Quarters ...1 Yard.

80LID QR CUBIC MEA8URE.
1728 Cubic Inches...! Cubic Foot.

27 Cubic Feet ...1 Cubic Yard.

11 i Cubic Yards or

306 Cubic Feet ...1 Rod of

brickwork.

TABLE OF MOTION.
Seconds 1 Minat«.

Minutes 1 Degree.

30° Degrees 1 bign.

12s Signs or 360" ...tbe circla of

the earth.

60"

60'

TABLE OF TfME.
60 Seconds 1 Minnte.

60 Minutes 1 Hour.

24 Hours 1 Day.

7 Days 1 Week.
'

4 Weeka 1 Month.

365 Days 1 Year.

366 Days 1 LeapYear.

62 Weeks 1 Year.

12 Caleodar or

13 Lunar Months ...1 Year.

IMPERIAL HEAPED MEASURE.
Avoird. of watcr.

Ibs.

8 Gallons 1 Bushel...= 80

3 Busbels 1 Sack ...= 240

12 Sacks 1 Chaidron=288Ü

Days in the Months.
Thirty days hath September,

April, June and November,

All tbe rest have tbirty-one,

Exc»epting February alone, [clear,

Which hos but twenty-eight days

And twenty-nine in each leap year.

MULTIPLICATION TABLES.
2 3 4

TIMES
l.re 2

TIMES TIMES
lare 3 lare 4

2— 4 2- 6 2— 8

3- 6 3- 9 3 12

4— 8 4 — 12 4 16

5 10 5—15 5-20
6—12 6 18 6 24

7-14 7-21 7 28

8 16 8— 24 8— 32
9—18 9— 27 9— 36

10— 20 10— 30 10— 40
11-22 11 — 33 11 44

12— 24 12— 36 12— 48

TIMES
1 are 5

2— 10

3—15
4— 2')

5— 25
6— 30
7— 35
8 — 40
9— 45
10— 50
11—55
12— 60

TIMES
l are 6
2—12
3—18
4 — 24
5 — 30
6— 36
7— 42
8— 48
9— 54
10— 60
11 — 66
12-72

7 8 9 lO
TIMES TIMES TIMES TIMES
lare 7 lare 8 1 are 9 1 are 10

2 14 2— 16 2 18 2 20

3 21 3-24 3— 27 3 30

4-28 4— 32 4— 36 4—40
5— 35 5 — 40 5-45 5 50

6-42 6— 48 6 54 , 6 60

7 — 49 7 — 56 7- 63 7—70
8— 56 8— 64 8—72 8—80
9— 63 9— 72 9— 81 9- 90

10— 70 10 — 80 10—90 10-100
11 77 11—88 11— 99 11—110
12-84 11 96 12-108 12 —120

11
TIMES
lare 11

2— 22
3— 33
4—44
5— 55
6— 66
7— 77
8— 88
9— 99
10-110
n-121
12 —132

12
TIMES
1 ar« 12

2— 24
3—36
4— 48
5— 60
6— 72
7— 84
8— 96
9—108
10 — 120

11—132
12—144
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"DÄNGER DON'TS**

2.

3.

4.

5.

6.

-i.- i
' V

:*

i9-

1. Don*t run across the road without first

looking both ways.

Pon*t pass in front of or behind a steind-

ing vehicle without first looking both

ways.

'•?•
.-.', ,'- ,... ..

Don't play at'feemg "Last Across" on

any road or street.

Don't foUow a rolling ball into the road

or Street while there is traffic about

Don't hang on to a vehicle or climb on

to it.

Don't forget to walk on the footpath

—

if there is one.

BRITISH MADE
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WINCHESTER . WINCHESTER
ENGLAND'S

\
ENGLAND'S;

ANCIENT CAPITAL ANCIENT CAPiTAL
#

.Al^Ik.- '-''' '-« t

f

The City Cro$$ (mid I5th Century) The Sutue of King Alfred (died 901)



WINCHESTER
the County Town of Hampshire,
was a tribal or cantonal capital in

Roman days ; it was the Saxon,
Danish, and Norman capital of the
kingdom ; a long iine of kings and
princes was crowned or buried
here. and so late as the time of
Henry III her Citizens dtsputed
with the men of London for rights

of precedence. As Hilaire Belbc
puts it in his famous book Tht OW
Road, ** Winchester was a capital

city longer than London has been."
The Romans planned the System
of roads, radiating iike the spokes
of a wheel so that the city is a
natural county town. and has been
the centre of a diocese for more
than twelve centuries. Famed for
the Story of her past. the medieval
charm remains : no factories foul

the air or mar the outiines of her
streets. By her quiet beauty the
ctey "wins the undying affearon of
those who dwell under the influ-

ence of her charm."

Its Chief monumem W'mchesfcer
Cathedral is second only to West-
minster Abbey as the shrine of a
long roH of kings and princ^. In

it for centuries the English kinp
were crowned.

Though for many Winchester
is mainly a place of rest or pil-

grimagc. it is also a centre for
healthy pleasure. it is within easy
reach of the sea coast. and the fsiew
Forest is as attractive as in the
days when the Norman kin^^ rode
out from the Castle for a day's
hunting. The h:chen Valley and
the surrounding downs offer
delightfui country for «vralking

and riding.

To the west and south of the
town there are two excellent IB-

hole golf courses and du ring the
Summer open lawn tennis and
croquet tournaments are held on
what are acknowledged to be
among the finest courts in the
South. A public Recreation
Ground extending to 35 acres
lies less than half a mile from the
City CroBs, and the Abbey
Gardens. near the Guildhail mark
the Site of a Benedi ctine nunnery
founded by Alfreds Queen.
North and south of the town are
two open-air Baths, connected
with which are well-managed
swimming dubs. The City Council
have allocated a suitable area for
the erection of factories for which
electricity, water, and all Services
will be available.

f^nnted »n Engiand by

Worren&Son Ltd., High Street, Winchester

RoyaJ Air Force Offici») Photofraph
{Cromm Copyright Rcservfdj

Winchester can be reached by train from London—Waterloo fSouthern Raifway), and Paddinfto«
(Crcat Western Rai Iway )

—

or from Southampton,
«^•Ist there are exceUent Services from all parts
of the Midlands and North of En^and. Cheap
Monthly Return Tickets from all part&.

fx»r a copy of the Winchester guidc. apply to the Town Clerk, Winchester, or for general information to any traveJ
agent or enquiry ofFice or Station of the Southern or Great Western Railways

n#
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^^'« ("^h to I3th centuries) andKing Arthur s Round Table

C3th«dral Choir (lUh to I6th centuries)
a#>d StaJIs (I4th Century)

Arms of Bishop
of Winchester

THE CATHEDRAL. the longest Gothic Church In Europe, is among the three or
four most Interesting monuments in Northern Europe. In it may be seen süperb
examples of Norman, Early English and Perpendicular work. The Great Screen
in the Choir was erected during the 1 5th Century and is of exquisite workmanship.

The Church of St. Gross (I2th & I3ih centuri*,)

Memorial Cloister Gate, The College

WINCHESTER CASTLE Is also known as the KIng's
Castle and has a history dating back to the Conqueror.
Hanging in the Castle Hall is King Arthur's Round Table
of Legend. It is 18 feet in diameter and has space for
King Arthur and his twenty-four knights. in the same
hall in 1603, Sir Walter Raleigh listened to his death
sentence, and in 1685 Judge Jeffreys held his " Bloody
Assize." when the Hall was draped with cloth o^
scarlet hue.

WOLVESEY CASTLE still contains withln its walls a
large portion of the Norman keep. On the site of the
old Castle Sir Christopher Wren bullt a palace for
Bishop Morley, and today the remaining wing of this
building is the house of the Bishops of Winchester.

THE WESTGATE is one of the two remaining gates
of the City, the other being the Kingsgate. Originally
used as a prison, the Westgate has now been turned
Into a museum and is well worth visiting. The finest
collection of civic weights and measures in the
country, including the famous bushel of Henry VII are
amongst the exhibits.

ST. GROSS HOSPITAL was founded by Bishop Blois
in 1 136 and has given shelter to the de Blois brethren
for nearly elght hundred years. Cardinal Beaufort

The Westgatc (Mth Century)

endowed It in 1446 for the Brethren of Noble
Poverty and the whole foundation is a wonderfui
record of medieval piety "so calm and peacefui that
a good man may choose to die in it." Today, there
are twenty-seven on the two foundations living there,
besides many out-pensioners. As an example of tran-
sitional Norman work the Church of the Hospital is

unequalled.

WINCHESTER COLLEGE, the oldest and one of
the most famous of the Public Schools, was founded
more than five centuries ago. Its original bulidings
still remain almost unaltered. The latest addition, the
War Cloister, the work of Sir Herbert Baker, com-
memorates the 500 Wykehamists who feil in the
Great War, and is by many regarded as the finest
memoriai in the country.

THE CITY MUSEUM situated in the Square, contains
many remains of great local Interest and well repays a
Visit. Another interesting building is THE OLD CITY
MILL, which for many hundreds of years has spanned
the Itchen above Eastgate Bridge. This has been pre-
served by the National Trust and is let to the Youth
Hostels Association who provide accommodation
therein for thelr members.

l
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way and Cheyney Court K^nfifate under St. SwitiMi\
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Small Traders
and the Communist Party

&

It has been stated that probably one-fitth ol Britain's 450,000
" Single Shop " businesses are situated in the Midlands area, and on
this basis there are something like 8(),00() to I0(j,ü00 small shops in
tht' Midlands. This does not include thousands of small manufacturers,
builders and other small tradesmen. So it can be seen that small traders
are a very numerous section ol the population.

Who are these small traders? They can be roughly divided into
two sections; the retailers, composed ol butcher^, bakers, tailors,
dairymen, grocers, fruiterers, hairdressers, caterers, newsagents, boot
repairers, wireless and radio dealers, coal merchants, fish friers and
many others. The other section comprises small manufacturers and
those engaged in providing Services of one kind or another, such as
builders, property repairers, plumbers, decorators, garage proprietors,
carpenters, sawyers, nurserymen, jewellers, watchmakers and makers
Ol small manufactured articles.

There is an important difference betvveen this section of the
population and what is known as the capitalist class. Every small
retailei; or tradesman has to work for his living, and can be distinguished
from those who live in idleness on the proceeds of their investments
and shareholdings. Again, the business of the small manufacturer for
the most part depends on his actual presence at the factory and dose
participation in the job. He cannot, like most industrial magnates,
spend a lot of time on holiday, gambling on the Stock Exchange,'
playing golf or making a hobby of reactionary politics.

There is a world of difference between the small grocer at the corner
Shop and the great monopolies like Maypole, Meadow Dairies, etc.
The small manufacturer with half-a-dozen lathes cannot be comparec
to the Nuffields, Cadburys, Austins and Patrick Hannons. Their social
interests and conditions of life are poles apart.

In normal peace time the position of the small trader has been hard
and precarious. Trade depressions have hit him more severely tban
they have hit the big men. He is at all times dependent upon ihe
vell.being and good employment of the working class. The big

1
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THE F U T U R E O F THE S M A L L T R A D E R

monopolies have, year by year, encroached upon his trading position
and irowded him out of business. But since the war a fresh lot of
niisfortun^s have besieged him.' One only needs to walk down the main
streets of our industrial towns to see the large number of small shops
thal have closed down due to the call-up of their proprietors, or through

.

blast from bombs, or through the difficulty of getting supplies to ensure
sufficient turn-over, and many other similar causes. The big multiple
firms, on the other band, owing to their greater resources, have not onlv
bten able to weather this storm, but have been able to obtain an even
firmer grip upon the nation's economic life by the elimination and
cmbarrassment of their smaller rivals.

What does the future hol<J for the small tradesman?

What effect will the post-war Operations of the monopolists have
upon his existence, and what sort of economic policy, and what type of
(ioyernment will be needed to give the small trader a fair crack of the
whip?

These questions are being asked right and left, but they can only
be answered by a serious consideration of the social background and
the part which the small trader plays or could play in the life of the
nation. It also requires some consideration of post-war conditions and
a scrutiny of the various offers which are now being made, in various
quarters, to the small traders.

POST WAR CONDITIONS.
(iiven a Labour and Progressive majority in Parliament, and the

maintenance of good relations with other countries, on the basis of the
'Jeheran agreement, there will be enormous markets for the pioducts
of British industry. People at home will want to replenish their
household goods, their clothing and the smaller luxuries of life, such as
radios, bicycles, musical Instruments and the like.

: .
A great housing programme will need to be started, providing work

an3 a great Stimulus to the whole of industry. The people of occupied
Europe and the Soviet Union will have suffered so much at the hands
of (ierman Fascism, and will also need the products of British industry
on a Scale greater than ever before.

For some time after the war food-stuffs will need to be rationed
in Order to ensure fair distribution and control of prices. This will also
pertain to all other articles in short supply. In other words, a great
industrial and commercial programme will be started, and side by side
with this a continuance of essential war-time control over production
and consumption will have to be exerted. In these circumstances, the
small man need have no fear of the post-war period, given the right kind
of Government in power.

2

THE FUTURE O F THE SMALL TRADER

WHAT IS THE POSITION OF THE SMALL TRADER
IN SOCIETY?

In considering the set-up under capitaljsm it is essential to
distmguish between the monopoly concerns and the small traders or
manufacturers. The first threatens the people with scarcitv and
economic chaos. The latter are natural allies of the working class in
the struggle for a better life.

We have to get rid, once and for all, of the bogey about the
Communists wanting to destroy private property. Yes ! We intend
lo stop the exploitation of man bv man, and the power which a few
wealthy individuals wield over the nation's life, bv their exclusive
ownership of the land, the railvvays, the natural resources, and the
major mdustries of the country. But far from ending private property,
it IS our intention to give back to the people the propertv which is justly
theirs, and to increase it by a constant raising of living and cultural
Standards of the people.

What is included in the term " private propertv "?~a thousand
acres of land; rows of houses or shops; blocks of Offices; a chain of
cmemas; a railway System, complete with rolling stock; a fleet of ships,
etc. It also includes such things as a suite of furniture; a suit of
clothing; a wrist watch, or a bicycle, or a radio set. Here are two
examples of two kinds of propert> . The first kind is used as a means
of raising money by the exploitation of labour. The second kind is
personal efiects—goods and chatteis. Our aim is to raise the Standard
of hving by greatly increasing the supply of these latter, and enabling
the people to produce them.

Our great monopoly combines, chain Stores and syndicates are able
to build on the ruins of the private property of the small men, by a
ruthless policy of undercutting, cornering of markets, buying up' of
Patents, and monopolising the sources of supply. The banks, trusts
and monopolies have swallowed up the livelihood of tens of thousands
of small business rivals. Some have gone bankrupt, others have been
driven into the ranks of the industrial workers, whilst the luckier ones
have found employment as isalaried officials of their bigger rivals.
Today in Britain the lion's share of the national income goes into the
pockets of a handful of wealthy magnates. Out of every hundred
pounds of the country' s income in 1943, thirty-five pounds was shared
between about a hundred thousand people, who each had incomes greater
than £2,000 a year, whilst fifty pounds out of the one hundred was
shared between about 28 million people who each had an income lower
than £500 per year. The 100,000 are the owners of four.fifths of the
property of the country. The 28 million and their dependants own
only five per cent. of the property.

3
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THE F U T U R E O F THE S M A L L T R A D E R

The wage earners and small traders use up practically the whole
ül their income in the business of keeping alive. The rent interest and
property class spend only a fraction of their income for this purpose.
What they have lelt goes to strengthen their power over the country's
resources, and because this is a continuous process, it follows that, as
they get more and more into their hands, the majority of the people
must get less and less. And it is these wealthy people who dare to raise
the bogey about the Communists seeking to destroy private property.

The normal development of modern capitalism leads inevitably to
the destruction of the private property of the many for the
aggrandisement of the few.

Many of our small traders, of course, are amongst the staunchest
Slipporters of the present Order of things. They still hope to rise in

a World of capitalism. They like to think that every successful business
man reflects the image of their own future, and they are hostile to
those who desire to end capitalism. In this way they become the
unconscious toois of their worst enemies. The days of the great

industrial romances " are over. It was only a developing capitalism
which allowed little Alfred Morris and hard-working Herbert Austin to
rise in the world. And for everyone of these successful *' captains of
industry," there were thousands who failed. As the old saying goes

—

** There is a marshal's baton in every soldier's knapsack "—only one
in millions ultimately finds it. It would be foolish, therefore, for a
humble private to put all his störe for the future in becoming a marshal.

The desire of many people to have a small business of their own
arises, many times, out of their desire for '* independence," but the
independence of small traders, under the present System, is largely
illusory. In such businesses as furniture, radio, electrical, cycles and
cars, where hire purchase prevails, it does not exist.

They are engaged in a constant struggle against more favourable
terms otfered to the public by the big companies. At the same time
they cannot afford to finance their own hire purchase businesses, and
have to obtain credit from commercial bankers on the most burdensome
terms and conditions. Thus a great deal of the effort they put into
winning a livelihood is absorbed by big financial concerns, who use
them as money-making agents, whilst leaving them with the
responsibility and the worry.

In addition to this they are constantly under surveillance ihrough
various agencies who act as watch-dogs on behalf of the manufacturers,
wholesalers, and financial houses.

It would be wrong, however, to assume that all small traders are
completely at one with the capitalist System. There is, on the contrary,
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a growing number of small business men who have begun to see that
their future is bound up with the winning of power of the working class,
and who see that their own existence cannot be safeguarded except by
throwing in their lot with the working-class movement.

All of them in one way or another, find themselves in conflict with
the trust, big manufacturers, chain stores, and the banks. What are
the ways by which the small traders and manufacturers are squeezed
and fleeced by the big men?

By the reduction through monopoly control of the purchasing power
of the working people, who are the main customers of the small traders.

By the buying up of the best business sites.

By the monopoly control of wholesale prices.

By prohibitive rents.

By lavish advertising and special inducement to customers.

By cutting out middlemen's profits, which the smaller men have
to deal with.

By the buying up of commodities in short supply.

By the high cost of shop fittings, refrigerators, scales, cash
registers, etc., which allows the big manufacturer to skim the cream
of the small man 's profits.

By the forming of " rings " to cut-out all Outsiders and to engage
in cut-throat competition.

By organising bankruptcy through the withholding of Orders.

By the Virtual control of private business by the judicious placing
of Orders.

By selling direct and on credit terms at cash prices, through outside
salesmen working from warehouse premises.

And a hundred other tricks of the trade, all of which destroy " free

enterprise " which the monopolists boast they are defending against the
encroachment of the working-class movement.

WHAT ABOUT THE COOPERATIVE MOVEMENT?
Before any small business man allows himself to be led astray by

anti-Co-op propaganda, indulged in by the capitalist monopolists, let

him remember that there is a world of difference between the
Co-operative movement and the private monopolies. The Co-ops are

a movement of the people, organised as consumers against monopoly
control of big business. They have arisen out of the need for working-
class consumers to defend themselves against those who would profiteer

out of the basic necessities of life, and stoop to the adulteration of food.

5
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'Ihe Co-operatives observe trade union conditions, are democratically
controlled by their members, and operate trade policy which is in the
interests of the people.

Were it not for the Co-ops big business would long^ ago have
established a monopoly of trade in the sphere of consumer's goods;
dictating prices and conditions of service. They would have grievously
harmed both the small men and all working class people.

In regard to two articles of common use alone—soap and flour

—

the Co-ops prevented Lever Bros, and Ranks and Spillers from having'
Virtual control over supply and prices. By thus preventing the
monopolists from estabhshing a stranglehold over the means of
existence, the Co-operatives defend the interests of the people
as a whole.

They are able to do this because they are based on the principles
of the common good, and make service and mutual help the basis of
their work, rather than profit gain. Xo one can dispute that such
principles have been sadly lacking in our commercial and economic life.

It is because the private monopolies see 'the Co-ops as the chief
obstacle to their own exclusive power that they single them out for
special attack, and try to rouse prejudice against them- from amongst
the class of small traders.

As far as the Co-operatives are concerned the greatest bugbear
of the small trader is " divi." But it is not sufficiently recognised
that the big stores and multiple shops also pay " divi," but to a limited
number of shareholders. The difference is that instead of the profits
of the trading going into the hands of a small number of private people,
they are returned to the general mass of consumers. In this way the
'* divi." increases the purchasing power of the general public, whilst
the Profits of the private companies are used as ä means for furthcr
Investments which drive the small traders to the wall, and on luxury
goods purchased in the West End.

Would the destruction or curtailment of the Co-operative Movement
bc to the advantage of the small trader? Certainly not ! It would only
open the way to the undisputed control of the big combines, a law
unto thefnselves, answering no one but their own urge for profits and
more profits.

Modern capitalism has given rise to the need for the common people
to unite their ranks against what would otherwise be the power of life
and death over them by the owners of capital.

> 6
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In the industrial field the trade unions have arisen to assert the
right of the workers to human dignity, better conditions, higher wages
and reasonable hours 'of labour.

In the political field the Labour and Communist Parties have arisen

to challenge the monopoly of political power in the hands of the Tories
and big business. And so in the field of domestic trading the workers
have combined to secure independence from the business Operations of
the chain stores and millionaire provision dealers.

Let US not forget that the small trader is also a consumer who
enjoys the facilities of the Co-operative Movement if he wishes to

become a member. That is probably why hundreds of thousands of
small business people are themselves members of the Co-operative
Society.

Any one who disputes the right of the Co-operative Society to

function and to grow does so at his own peril. He would unwittingly

help the laws of the jungle to descend once again into this vital sphere

of social existence, which before the Co-operative Movement came of

age, was the happy hunting ground of protiteers in the basic necessities

ot life, even more than it is today.

Don't fall into the error of thinking that the Co-ops prevent the

return to the old competitiye system. This competitive system, in its

old form will never return again. It has been ended by the very process

of capitalist development itself, and those who wish it to return are

as misguided as the poor Luddites, who, over a hundred years ago,

tried to smash the new machinery because it was stealing their

livelihood from them.

Their great mistake was that they stood in the way of progress and
social needs. For this reason they achieved nothing. Neither will

those who wish to stand in the way of social progress today, by

barking at the heels of a great movement, which has brought a new
spirit of human co-operation and higher aims into the sphere of the

distribution.

Who is shouting loudest against the Co-operative Movement? The
paid hacks and scribblers of Lord Beaverbrook. Since whtn has this

press millionaire and Empire monopolist been interested in the prosperity

of the small trader? He never has been. By attacking the Co-ops he

hopes to kill two birds with one stone. To win the political support

of the small traders and to use them for the suppression of the

Co-operative Movement.

It is well worth while studying still further the claims, set out

against their real aims, of these self-styled Champions of the small man.

7
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THE REAL AIMS OF THE MONOPOLISTS.

What is, in a nutshell, the basic line of the monopolists for the
post-war period? Undoubtedly their first aim is the re-establishment
ot British industrial supremacy. " More and More Exports " is the
cry, and in order to make this possible, according to their theories,
much lower wages will be necessary throughout industry.

This is the policy which has time and time again led to mass
unemployment on a world scale, and an intensifying of world
competition leading to war. One would hope that the bitter experience
of the past would have cured these " orthodox economists." One
would think that the natural and obvious thing to do would be to
guarantee a Standard of living which would enable the people to enjoy
the fruits of their iabour. In other words, the füllest development of
the whole market. Again by international agreement, instead of
international conflict, it would be possible to combine mutual exports
and imports on a higher scale than ever betöre, whilst developing the
home market in every country to satisfy the füll requirements of the
people. This, of course, would mean making deep mroads into the
capitaiist System by the nationalisation of the land, transport, coal,
iron and steel and other monopoly Industries.

But what seems perfectly logical to ordinary people, and particularly
to the small trader, dependant as he is upon the home market, is just
'* economic insanity " to the big business Chiefs. There is a story told
of a dear old lady who was instructing the young mother how to bring
up her children, and she based her authority on the fact that she had
already buried six of her own. It is the same with our economic
experts. Their claim to have the last word is based on the undisputed
fact that they have failed to prevent several world economic crises ; have
already provided the world with several millions of unemployed, and
created all the conditions for the present world war.

We have just stated that the interests of the small trader require a
prosperous home market, in other words a high purchasing power on
the part of the ordinary people. Can this fact be denied? Any one
who has kept a shop in a working class area during a trade depression
will have no doubts about the answer.

The prospect of the small man is dependant upon the well-being-
of the industrial worker and the working class generally. The interests
of both, therefore, have a common bond. But there will be no prosperity
if the Tory monopolists are allowed to inflict, once again, their will
upon our economic and political life.

8

As the Liberal financial weekly, '* The Economist," puts it:
" The doniinant slogan of the monopolists is * High Profits and
Restricted Turn-over '—a minimum Service for the maximum profit.
The deliberate engineering ol scarcity to secure the maximum prices.
Ihe destruction of goods rather than a reduction of price levels."

The Monopolies cannot allow our productive machinery to work to
füll capacity. If they did so the efficiency of modern technique is such
that plenty could be produced for everybody. " But isn't this what we
are after?" it might be asked. Of course it is, but not what the
monopolists are after. If they put enough goods on the market to
meet everybody 's needs the prices of these goods would have to come
down to the level of the purchasing power of the people. And if prices
came down in this way the rate of profit would also have to come down.

In view of this the monopolists have two alternatives to choose
from, until capitalism is abolished altogether:—

1. To produce to the füll extent of the people' s needs, at low
prices and shrinking profits, or,

2. To restrict production, close down the " less economic "

plants, and destroy all goods which cannot be sold at the
high prices they demand.

Ever since they came into existence the monopolies have chosen the
second alternative, to the great detriment and suffering of the masses
ot the people. The social results of their evil work are written large in

the tragic history of the last twenty-five years. In August, 1933, one
and a half million oranges were thrown into the sea between Britain and
Spain. In 1934 thousands of gallons of fuU-cream Irish milk were
poured into the Clyde at an order from the Ministry of Agriculture, to
keep up the prices. In 1936 forty million bags of cofFee beans were
thrown on to a huge bonfire in Brazil. At the same time five thousand
head of cattle were being destroyed, and their carcases burned every
week in the public abattoirs of Denmark, while the Government of Chile
u as burning the carcasses of half a million sheep.

Besides this wanton destruction of food at a time when the greater
part of the population of the world was suffering from chronic under-
nourishment, the industrial magnates of Britain were dismnntling
shipyards, scrapping woollen mills in Yorkshire, smashing ten million
cotton spindles in Lancashire, cutting down the Output of our coalfields,
and allowing good blast furnaces in South Wales and the North-East
coast to go to rust. In peace time the monopolists were proved
incapable of organising the resources at their command for the benefit
of the people. In war their criminal failures have had to be made good
by the rigours of National control.

'im



Jtssssasai
in»»iin*iii-i'ii "• 'JvÄft^***'^*«*»-*-

THE F U T U R E O F THE S M A L L T R A D E R THE F U T U R E O F THE S M A L L T R A D E R

I

One of the biggest " red herrings " hawked betöre the small trader

is the cry *' Where are we going to get the money from?" With this

Slogan the Tory has time and time again won his support for

reactionary poücies.

It has been inferred that if social retormers had their way taxation

would be very high. With the excuse that they are keeping taxation

down the Tories have bludgeoned the unemployed, starved the children,

enlarged the slums and harassed the old folks with the infamous Means
Test.

They will use this excuse again to block any social progress after

this war. We shall be asked once again to tighten our belts because
otherwise—" where will we get the money from?" There is plenty of

money, and will be after the war. The question is who is going to

control it and for what purpose—the monopolists or the people? This
is the only question that matters.

It has never been taxation as such that has ruined the small trader.

Taxes are not needed to keep men in work. Taxes are needed largely

to allovv a bankrupt social System to keep men idle. A country which
can organise productive employment need never fear taxation.

There has never yet been a social reform that has put a bürden
upon the small trader or anybody eise. The only thing we need fear

is great wealth at one end of the scale and great poverty at the other.

Give the people their birthright—better homes, more democratic
education, füll employment and a good Standard of living—and the
prosperity of the small trader will be assured.

On the other band, let the monopolists have their way in the name
of " sound finance " and the small trader will share a common misery
with the working class.

THE ART OF DECEPTION AND FLATTERY.
First of all—flattery. Mr. Walter Higgs, M.P. : "Let it be

romembered that the small trader is the backbone arid goodwill of British

industry." (" Birmingham Post " 4.4.44).

Mr. L. D. Gammons, M.P., says :
" The retail trader has always

been the backbone of the country " (" Birmingham Post " 5.5.44), and
Major Basil Peto, M.P., teils us that *' —small business and individual

initiative and enterprise have been the backbone of the country for a
1,000 years and still is." (" Birmingham Post " 5.5.44).

So much for England' s backbone. But here comes the deception.

-Mr. Higgs goes on to say—" Controls of the order we are experiencing
today are repugnant to the British mind ; they must be done away with
at the earliest possible moment." Again Mr. Higgs is here opposing
the control of business of any kind—that is, Opposition to control of

the monopolists as well.
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It should be obvious that without State Intervention, which Mr.
Higgs is against, the small trader is at the mercy of the millionaire
concerns. It is this desire of the monopolists to return to their
undisputed sway which leads them to agitate against State controls.
Of course, there are very bad aspects to the present methods of controls,
but these do not arise from control itself, but from the kind of people
and Interests who man the controls. When Mr. Higgs says, " The
small trader has probably been more harshly treated during the war
than any other trading section of the Community," he does not mention
that this arises from the fact that the Controllers in each sphere of
commercial life is at the same time the principal monopolist business
man in hls own particular sphere.

The Communist Party has consistently demanded that the controls
shoüld be operated by democratic representatives of the people and not
big business men, who inevitably distribute supplies and operate poücies
which are favourable to the big combines with which they are associated.

It is not controls, as controls, therefore, which are at fault, but
the actual Controllers. Our demand is therefore for a change in the
personnel of the controls and not the ending of controls as such.

Tory members of Parliament like to paint pretty pictures of British
trade being largely run by small firms, arising out of sturdy individual
initiative and concerned primarily with the goodwill of his customers,
etc. But this picture cannot be said to be typical of British industry
today, as the " Times " 29.11.41 points out:

" The typical British industry today is privately owned but
ccntrally controlled. It is not often realised to what an extent
combination, in its various forms, such as price-fixing arrangements,
market-sharing agreements, rings, cartels, trusts, pools, combines, and
piain monopolies, has spread over British industry. The trade in

which prices are determined by competition and in which the newcomer
can enter on terms of approximate equality is now a distinct

rarity .... In a wide ränge of industries prices in the British market
have been kept above the world level. There have been several public
demonstrations of the art of excluding the newcomer and of ham-
stringing the firm that is ill-advised enough to try to increase its

technical efficiency and thereby its competitive power."

In face of facts such as these, what is the use of Major Basil Peto
uttering this pious sentiment: " If monopolies, whether political or
private, were allowed to crush the individualism of England, we should
be heading for disaster and the Fascist State." What is the use of
saying " if " when this process has been proceeding without
Interruption, through the Operations of Tory big business men for many
years—except to deceive the small trader.

11
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THE ISSUE OF NATIONALISATION.
By " political monopoly " Major Peto no doubt refers to State

Ownership or Nationalisation. In this way nationalisation and
monopoly are presented as twin evils, instead of as opposites, and it

is inferred that both can be avoided and a return made to non-monopoly,
private trade.

What is the truth of this? Huge private monopolies of today, in

the sphere of iron and steel, chemicals, food, clothing, radio, electrical

equipment, etc., can never return to small private enterprise.

Even if it were possible, which it is not, it would be a most
wasteful uneconomic way of doing things.

These giant businesses, which can only be operated by enormous
amounts of capital, expert salaried personnel, and take on the character
of semi-public undertakings, could not return to individual ownership.

The only step forward, which is dictated both by the interests of
the people, and the efficient running of industry for the maximum
production, is by Nationalisation. This means elimination of the profit

motive from industry, increasing the producing power of the people and
providing better conditions for the workers by band and by brain.

It is interesting to note that at the annual meetings of our large
companies in recent years there has been a strong attack made upon the
Labour Movement's demand for Nationalisation. It would be
completely misleading for the small trader to gather from this that by
opposing Nationalisation ihe big business men are fighting for their

interests as well. For instance, in a speech made by the Director
General of Supply Services, Major-General Gilbert Szlumper, who was
formerly General Manager of the Southern Railway, he makes a most
forthright attack upon Nationalisation and argues for the continuance
of private enterprise, but on a more centralised scale (i.e., more powerful
monopolists).

Again, whilst demanding the continuance of private enterprise in

transport General Szlumper nevertheless argues against free and
unrestricted competition. He says, '* My reasons for this view
(i.e., Support for central monopoly) are that in pre-war days Inland
transport had arrived at a State of competition that had become a
menace to the prosperity of the main contestants—rail and road

—

a State which may be much intensified after this war by the
fabulous number of army vehicles that may become available,
and the flood of sentiment that may make road haulage Ucences easily
available to the ex-serviceman." (our italics)

12

THE F U T U R E O F THE SMALL TRADER

In this Statement you see the outlook of the monopolists in its
purest form—Opposition to public interference, contempt and hostility
to the small man, who, on " sentimental " grounds may be allowed to
set up a small business in competition with the transport monopolies.
We thus see that in their more public utterances our big business chiefs
are füll of sympathy, admiration and human kindness for the small
business 'Vnan, but amongst themselves are determined in the post-war
World to ruthlessly eliminate all competition by ex-Service men, small
men, and the State.

In Short, monopolists who are today endeavouring to win the small
traders to their side are the main opponents of '* free enterprise."

It would be absolutely wrong, therefore, to discuss this whole
matter as an issue between free enterprise versus Nationalisation, since
the strengest opponents of Nationalisation are also opposed to free
competition of the smaller businesses. We have attempted to show
that, from the Standpoint of social progress and the people' s interests,
the real battle must be between unrestricted monopoly on the one side,
and the nationalisation of the basic means of wealth production on the
other.

COMMUNIST POLICY.
Does this mean that there is no place in the future for the small

business man? On the contrary, a Labour and Progressive Government
in the post-war world would provide an adequate place for the small
trader.

Without going into our whole policy which can be read elsewhere,
the Communist Party 's post-war plans include the foUowing:—

1. Protection against stranglehold of monopoly by the provision
of public tribunals to which appeal can be made against unfair practices
and discrimination.

2. Relief from fexcessive rents and rating burdens which constitute
one of the main forms of exploitation of small businesses. This can
be done through the nationalisation of the land, with the consequent
Iowering of rents through the elimination of vested interests in the land,
and by a reform of local Government finances which tend to discriminate
against the small man to the advantage of large factories and big
business undertakings.

3. We propose the extending of State credits at low rates to small
manufacturers in order to assist the extension of, and technical
improvements to, their plants, in this way achieving maximum
production capacity to satisfy the enormous needs of the people, which
will arise out of the greater producing power of people who have been
freed from the exploitation of large-scale capitalism.

13
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4. The placing of State orders to small manufacturers to ensure
the füll utilisation of plant, together with a System of price fixing from
the manufacturer to the retail customer, which would eliminate excessive
Hionopoly profks, unnecessary middlemen's charges, and ensure a fair

margin to the retailer.

5. The füll Operation of a Social Security Scheme on the lines

<n the Beveridge Plan. The slowly growing Social Insurance Schemes
of this Century have so far catered only for the working class. This
was inevitable as the working class by its stronger Organisation and
political consciousness has been able to force progressive measures upon
each succeeding Government. The rieh do not need these Schemen,
and the small traders have been left to fend for themselves. At long
last in the Beveridge Plan, we have proposals which cater for the small
traders, putting them on a level of security with the organised workers.
It is interesting to note that the most bitter opponents of the Beveridge
Plan are precisely the people who are at this moment pretending tu

Hght for the interests of the small trader.

In the plans of the Communist Party and the Labour Movement
^j for post-war progress there will continue to be wide scope for the small

shopkeeper and the small manufacturers. Today, owing to the
restricted consumption by the people, there are too many shops for the
present level of consumption. But the great increase in consumption
of all kinds of goods which we are aiming for, will mean füll use of
these shops and a greatly increased turn-over.

There is a story, carefully pedalled around by persons interested
^> in monopoly, that all small plants are necessarily inefficient. This is

very far from the case, and in many sections of industry, the small plant
is not less efficient, and is able, from a purely economic Standpoint,
to maintain its position in spite of the large economic units.

Many of our small factories are prefectly adapted to the most
economical and efficient production of special parts and appliances,
which give them a legitimate place in our industrial life.

Our proposal, therefore, of finding a place for the small
manufacturers does not in any way involve keeping alive inefficient

firms which should be put out of existence. On the contrary, the issue
today is whether the smaller firms are to be placed at the mercy of the
big monopolists, or whether they are to be State aided on the lines set
out above, and are enabled to work in collusion with the Co-operative
Movement. The Co-operatives will certainly be in the position to place
Orders w'ith smaller firms to the mutual benefit of both.

Whilst it is true that there is a traditional hostility between the
Co-operative Movement and these small firms—hostility which is taken
advantage of by the monopolists and the big chain stores—we consider
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that from an economic Standpoint, both small manufacturers and the
Co-operative Movement will benefit by closer economic ties.

The Co-operative Movement through both the wholesale and the
distributive societies could establish permanent links with the
manufacturers of dift'erent lines of goods in such a way that their
factories would be continuously employed on Co-operative goods.

This would assure the small- manufacturers of a regulär sale of
their products such as clothing, fashion goods, furniture, household
equipment, radios, etc., and would also enable the Co-operative Societies
to break through any attempted restriction of supplies or boycott on the
part of the larger manufacturers and combines.

CONCLUSION.
This Pamphlet would not be complete unless we came to political

conclusions. It has been shown, how the Tories have sought to vvoo
Ihe small traders by flattery and deception about the return to a golden
age of " free enterprise " and " individual initiative." They will no
ctoubt put out many more attractive watchwords in a bid to capture the
small trader's vote at the next election.

ün whose side then—the monopoly capitalists or the working class
movement—must he throw in his weight?

In capitalist industrial countries there are only two main sources
of political power—the capitalists, with the power of money and
tradition, and the working class, with the power of Organisation,
solidarity and progressive ideals. History has shown that all other
classes have to choose between these two. In Germany the small traders
supported the nominee of big business—Adolph Hitler, and thus paved
the way to their own destruction. In France they were betrayed and
sold to the enemy by their industrial millionaires and financiers led by
Petain.

We are not saying here that the small trader has to choose between
two evils. It is a choice of partnership in the task of building a better
and happier world. And a better world cannot be built by those who
look only to the past, and who wish to stop the wheel of social progress
in Order to maintain a social set-up w hich gave them exclusive privilege,

wealth and Status, to the detriment of the masses of the people.
Partnership can only be sought with those who wish to go forward to

the destruction of poverty, wars and all social ilis, and who wish to use
the great discoveries of science and the hidden riches of our mother
earth to bring comfort, light and happiness to this and later generations.

A Labour and Progressive Government, a proposed policy for which
has already been published by the Communist Party, is the real Solution

to the Problems of the small trader. If this pamphlet does no more
than to persuade a study of this programme amongst them it will have
served its purpose well.
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Items drawn from titles in red occur in ROTUNDA

CIIATTO & WINDUS

lOTUXDA
A SELECTION FROM
THE WORKS OF

ALDOUS
f.

HÜXrEY
1. : MADE BY THE
v/--'/ AUTHOR HIMSELF
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At the age of thirty-seven Aldous
Huxley has lo his credit five novels, five
volumes of short stories, five volumes of
essays, two volumes of poetry and a play.
From this extensive Output he has
selected some of the best and most
representative work, and the result is

an "Omnibus" volume of unique variety.
Its 1088 pages contain a full-length
novel, Those Barren Leaves; a long
Story, Uncle Spencer; five of the shorter
stories; twelve poems; twelve essays;
and a play, The World ot Light.
Admirers of Huxley will cordially wel-
come this volume ; and the uninitiated
will find in it the perfect introduetion
to the work of a writer "whose know-
ledge and activity of mind"—to quote
Mr. Frank Swinnerton— "is that of a

leader of his generation."
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IIE|U|?llliyUliy nitUrjugenD (fOr BuslanOsfoHrtcn)

2Bot)nort: ^^tWA^AX^fM... ....... ......

®cburtsbatum: tl.^.^<>^.^^

©ültig Dom?. "^v IQ^Vis J;^A.>nü.^^

3)lefe 33efcöclniQung bered)tlgt nur yjfr@rÄt|ül»Jfl^l

Der Ffllirw De$ GcbIHM fiodilonD (19) |/'^5^'nilM^ Jl^

,Kr 0496

9lfbenbesetd)netem(r) roirb, ban (fie) btc S)urct)füt)rung

einer 'iluslanbsreife beab[id)ti9t, befcf)elniflt, ba% et

(fte) aur 3ett tiid|t «mitglteb ber ^3 ift.

S)lefe ^efctjelnigung ift gemäfe (Erlafe bes ^errn 3ieid)5*

minifters bes ^nnern («Pol. 6 23 6 — 1344/37 —
453*2 oom 30. 3uni 1937) be4 ber «fantrogunö bes

^uslanbspajfes ber guftänbigen 'ipQfebeI)örbe ooräulegen.

^ei ber ^urdjffi^rung ber beabfic^iigten ^uelanbs«

reife ift bie ^efä)eitiigung mitaufüf^ren uiib ouf

Q5cr(ongen ben beutfc^ett ©rcnjbefiörben foroie

bem Streifcitbietift ber ^3 oorjulcgcti.

5)iefe 33efc^etnigung oerliert tljre (Bültigkelt mit bem

ncbenbe5eid)neten S)atum ((£nbe ber ga^rt).
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whose conclusions were opposed to the liole researoh work done so far,

just announced that he had used the term "positive'* instead of "negativa*
in all his papersttherefore the misunderstanding.Aimes de Montpellier t

in his book i«.ETEROPATHOLOGIE and other soholars who escaped me despite I

of all my researoh. I myself liave investlgated how quantity^ äiid quality i

of ions influenae illneas« I constructed an xindergroun^ J)asement,7 meter«
under the earth,14 m^ters in lenght and six ineters in breälth,a proper
pneumatic cabin eerving simultaneously as Faraday cage;there I was able
to Vary air-pre8sure,inoisture,temperatur and ionisation of air.Ät the '

rate of our Standard i\:oisture of 9o-loo under low pressure and at 2o°
ternperature I examined first how patients affected //ith rheumatism,
asthma and particulary angina,espeGially among feriiales,reaqt on prdi-
-nary atmospheric air without predominahce of positive or negative
ions

.

/

If the atmoapherlc alr is charged wlth positive ions the patients «»»*
complain of various troubles.the agina patients (les angio-neurotic^)
Of Inflation, (gonflenent). the rheumatics of Impediment of movement. ^
the asthiuatics od difficulties of respiration.
At the monient when the airis ventilated an i ihen charged .ith negative^
ions. the patients are recovering and feel well -as If a storm had pass.d.
Their respiration is g.tting better,the movement more flexible. there are
indioatlons of eurhory (imaginary cmfort),the pulse l^nsens.respiration '

18 getting ,.ore spacious (plus ampla) and slows down («t plus lent«) =^

One notices also some rise in the eleotrical potential of the huiran

'

body at the time when the basic metabolism (le metabolism basal)
decreases (apparatus of benedict) at 3 to 4 ?{.
This kind of atmosphere cowresponds with the ordinary air.First there
18 the air of our district (Departement de Dauphin*) when the west windcarrylng moisture blows and the air is ohargei 'ith positiv ions before

'

the south w4nd,oarrying rain arrives.Secondly there is the atmosphere '

we usually have when the north wind blows the air predominan,tly clear
of negative ions; these observations are appropriate to this district
of Dauphin*,which,however,should not be generalized for every country
because the different kinds of wind have not the same charucter every-
where.according to their eiposure.At Lyons the south wind is more dry

f

.i»

'

(

/ I
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V

than at Tour-du-Pin from where we are seperated but 5o km.

Duided by these observatlons I established an apparatus modified step

by Step conslting of a statlo eleetrlo machine of 3oo mloro-amperes;
,

for the details of this maehine see p.2 of document 9;details desirable

The sitting tests ( sfeances) laste approx, 2o to 25 minutes^
Somet4^es thf troubles of the patients increase at the first or second

The patients who benefit most by thls Theraphy are

i

l.)*'Les rhj^matj-smes endocriniens" /
2.)''Les malsdes de la mteapause"

,

3« )''Les töiibies angio-neurotiques"
, S

4.ö''Les cfephalÄes cpngestiv8s(au^ dans les cftphales chez las
hypotendus)", ^:y''"'::'

--^^'•V^^^ "r->-^':--'-'

5. ")" Les cellulaligiques" ,
-""'

'' '
'

'-^^;^^^^

6. )"Iies iiisomnies des liyperthyrofiLafts^^^^^^^^ ^ -^^^^fe^^^

7.)*Les hypertensions spasmodiques''

,

8«)"Les asthmes sans epind irritative cöfflrae*^
*^^^^^^^^^

^

9»)"Le3 bourdonnements dVoreille des ptoöclixoses"^

lo.')*^Iies inappAtenoes" ..•" ""':"-''^':-^^:'''-
^'N''-'^^

t

(signed) DERNIER

Document Ro.lo.

l)Bibliograph^: List of articles by D.Kotsovski 1929-1942, containing
his research work on senility»

2.) Short extract from an article by D.Kotovski in 1943 (Scientia,
Vol 73)on physical-themrapeutic methods to prevent premature senility
(Ionisation of the air). v^^^^ , . v

DoouiLent^No.ll.

Ixtraxt from a note by Tschijeoski and Voynard (S6anoe de l'Acadtoic
des Sciences du 2o a out 1934) on premature senility ^^^ ^^^ ^revention
by respiration of ionised air«

Document^No.l2^

Schedule of the Groups of Ions in the atmosphere.-
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nÛ0ia.A£^tir • i

/Wytr4t^feMlrtÄ.

o i-f"^

CUi /'^ k

71
/

/&i'UC^u^^^. f^ct^fit^ /J Cr^c^t^ujt^ ^^.V^

3 7^

/i^tiei^ <Y^ß^i^c'-^V CL4^
(ct*^'cC. rl

/4

/^ J^ (t,A^^:i (5i>^ <^^

Q CCi laj^^ Citi^ 0^^^ T (^^ZJ^af 7^

y
'^-^j Ci ceiy%u, ^a,/^

<^LOi<£

71- fHcTZ,̂COL I. ^,S'tri i^ ej<ß^,_ a cx^T^

' f̂^ /^w ^^'?^
7

(y^y-fi'C'ra^

f(gi .^.Ci^C di'SC^iAA c/C^ cuaC fi^i^<:>Cc^

C^>^i'^

c^^ /^ te^

/7 X^cr^ 7vit^<

(A
Cy

^3xhU^e0^

^O^J'C>lL%C^
V'

T^
/T^

clx

I



1^

/Ui iiC^^ c6:cTi;c ^^c^<^ Ca^ ^ ji\(^^:€uce^ /^ ^\tc/^^ ^e^^ --

c?

f.

A*«cc ^**

1^

'^ /<e*

f

I
^ "hau.TTth^'C ^c0V^

/^4^ ae /7 c4^actcM^^c^ X ö/'-^^/^T^^ e^cA^^^e^s

'iji<ice f ^^^ic^e e^cAac^ axe ^a^ec/^^

0^Ua^ 9o(

»Oiö^
'^ /

fwt

^e^ctk,-ctC j^9i£,c^^^. ai<vA. e^c7%

tlc^ f M^a^i^ n /^^v>'^^ to/ o^ ^ y^^/
A^tut L7^t.^ Cß )t^o^ «csmf CC^'^S f i ^-V

7^ ^' ^
H^/K^

H? Z' f ^^'^/9'^^ /^/«'^^^

cu^ O /^: ^hvea.u^ /^ yiJ^<JV>>t^^

/a-r ^c/j-^^ /^e^^Tf^^^ a;^^,j{ «.^

f

§
Q;

t

t

I * .1 i.»
I I



1t

I -•

C^c
V.

C-U^i?.^ C^^Cc4^^^lCj^ sT̂ ^c- ^ f y "^^ ^

C'ß-Mä- ^[ ^y^/lt*<^X^ t^ ^, A« t^a-f.&^

i-L^c&at '^Mce

0^{ ^txC ^c? oCs

toö

1 V^^ ff Lei-^f*(S^ ,^^/

3-

^y-^-c'e^ 7^(f^ 'S

^ ^'^C t>c^
^(Xc^ - /^S v^

v>^ a^c^ G
lo9-X

/ c^

U-i / L<^ ^ft />u uöi^

t^(i>JSJ!^^^ Ve ^<oXeiTvVxf^ -
HC^lvt A

7 ^^^^^^^/^

^7^^.

/^-
V^'J^

/<

«wt

/

ft

^r^j
fi Wk

I I

I I

J <-'



o
4^-. ^/^pc^d/ ft0^ch\fav, ^ /^'/i -e/eicl^'Cf^ ^<*iu:^. -

sT //,CduAi^i '^ /thi~<i
i

fO'H/Cc.^fCci^OlCU^

/' /lo>A^^fi

'/7

Z^ ^ iC y UCa f},Cq. C/o^ -/ K<r ec^t^^'c cu.y^ /.^'caT^i/^^v^f,

\

f)-M4.£.

/Yetr.(hx kX->U^C^

/y Gc^
7

Ci/H.4^Ct^ Ä< f.'^CJ^&.Cc^
/

^öfCt. ^

^-<^ €/is,y-/^3/

i/i/%i^ Mf%,

'^ ^.(^a.. Xc^^^ts /%. <; y^^cf
I im < I

/Ac^^ O ^'^-/i^T/ ^/i^ ^«.^ r hff^ /^ /^ «A:*4 ^
- /L>-f;Kfc ün ^ j6ik4',c<i.^ Jean <»//%^,

^X^-^^,./^

^Ct^^
/

/i^.

^ <yZa^^^ - /9€e^. ^g^/U.(cu^ JcL^C^

^/^ ^ ^JUs.^

OAC ^^''.IcaC<3^^SiPC^'fe

1^ ff}/ Ä-w /^y-<L /'<?

/ ^^^

^N /^

CC^^'-^^-jO^

<,öu.'fe

^ ^c.^ n ß^{^rie^ /^ /^ Z7<̂y-xA^£i^

yf/c
ff

/
(fZ. lau.^

'^y/^

<>*^A.^t c

f

't^-

I I

I I

I I



>":%-" iSi> • <''.'.r*'i-*V I i;,.V,.-»i,H'v.-" - ;»»•«« /»•..•1«»*f.W.<«rf.,.,„.jj.. ,„..,.„_« ^.,

^
?C

-m

rjcCKff
f-^

cCc (it^a^'fc f^yif^^^uCc yi /r /^y//
V-^.

/ii'yi A^ c^ /u^ fs j6^c^^5 l^ ßs*^^^^ a^/ AJt^^e^c^^C, Qs^r^

oM 6u/^c^uAu. /^ Mac ficcii fr ^^6C^Tifl-i, Ä^ <>4<?<i?A /*, A^V -'4?/7i'^.

/^ ci^,r:7^- 2/ y<f 9(^ Ou^ ^2^ 6 Y>r' ^ : •/^:4^7 ?£ ci-i ^£<? /<:::^

k
C i 1 7^7^ "^/'-^^'^ f ^Z - ff¥¥ iK.^ itc ^ ^^•

'j ^^«**

^ /(JCieaA,(yC ^ä-^'ji ^ ^ -̂75<>te>s (^-S

%

Äu (^' /i\:^
^^^«*^^^

A^\JC^TiC-v^a( cu.t?{

^

^{st/

<J-^

2^2^ (^^iec^u^^/cycc^ru.

f

<f u^<i Ut <t%< /7 ^W
7

-^ dfc^

MM
^s^

^

#

I f



: M ß<( .

1Z.

^'

f

'yrzfz:

I I



.«T"

.

-. ^V"

«^ ^7
/ XrTc^ u^t>Cc^ f^

^^
t Cii^ir^^L. /

e<ui ^. J^ /^ //^/,, ^^^ ^y- ^ /-^^^ .Äeac/jt,

,

dirjMh^

6

ta^p

^/rr /^ f^o^^^jc^ i ^^toz^ fZ^ cu\ /J tK^^^ui'ftc^ Ä,^ OÜ<t/lt^^t

Cy;

Ä.
^^^S^/&/tu.pA(yty Cc^a^A^^ Co^/a^t^ ) , /iU Z^eJ^SC ^oe^d^ ^ «ter^/^^/vi

\
tu ^^ <- ^^^\i^j

(

I u
1 1



)*

deavc^e^ (^a^hvn ^i* tf j^hä^'c"/'/ tf^ S fa <h%

Tlr, £;^^

^ 4 *v ^*. ^-'^w^^.^-.A^^
^44^ .'^r^̂^/ ^^ :^ci>,\ ß

/7'v>^ TiCcA^c^

"iO^"^ ^i-^^ CqA^^n j^i:^

i5e -^Mt«^/^ ,,f^ ^

/>l«r.^/^#<

-t^^
%^^:^

<5i>t<^

^^ ^i^// /^r^- ^Llu '̂>/fM\c

Ou^ Ä^t^

^<Zt^^ey?ti^\^

/

^
a> Cc^ ^ C>^^^C^t^Cf7 /

f^

a^^ iTtM^-

'

^
C't>^^y Arece^e f^ ^'j^^c^ f /^^ ^ ^,^^ ^ uof/z^

^t^Ouy

'5'ä-w^

C^aAaC(<^ <^t/C*vi.^^e^^ CicC<^ifC'.7 u*. rz*^

A^

^^^<fr)tiA^

^
i^i^ /^T

Jf^'^ ^o*<^ /^

/.

SiH.r^

6^<^^ - cü.~ /:/-^ o^^

G^^^ y^ J^^ drt^c^^.i:;^,^ /CsL^^U^
A^<^oCp€oC ^^ ^ ^^^ C(f^^ ri Ti<-7f.

Je

i-^-^
e&c-/*

au.

*.c r/ ^-f 7iH^

^77^/^X77^1^^

ä//1
-^tcr

^^ ^TcJcAfi^ Ä4^y3Ue>t^

^ -Ä-if^^W ^. >^ ^^(?t-cc.^;^ ^y^. Ä^^r^ aCc^n^ty^

JZ^ Us^^<^ ^--^^ -^Mi'-ur fc^ys /-^^cu.c^ ¥;~

rt
^fXiiua

4x6

Ä
^c^ ^0 ic Zr^^^-fc,.

'>/
/-^***C / /u*-^^-^ tu U^^H^ (^1^ Ml^*<^t\

f (h 6€Co<^4K y^ö

/' S /^(^tra</^ ^/>^
ü

ouoe

7^ ^^f/c^fs ^^ y&^<^/f/ ^u^-^ ^ y^':^ ^^Y/ aJiC-

1

f

f f

1 1

1 1 i f

1 1



r
vTiWMKR'

l

I- (

•SS-.

/• ^ ^tXuH.a'f.yhtS^ C4tdf^CÄi

6.

¥

f

£.

^
/yi^d^ .

-^

/

-Ä*«^^^ ^ ^ ^Tne^^y^ßu^^e /'

^&i-^ ^«^

7

4&J

I

<<

^(«i**«.'^

At/»^.^^^^ve^^Tf af' <yi^i^e ^ ot>
/
'>^^^ i^^

/^ .
^'^^ /« ^^y^ ö^'

^'<^^ J)&u^a> '

'/

0Cu<.^^-f- /Vo- ^'

<^'^Cy^

^
^l^f

' //<^^ /
^A-T^i^'^ /i ^teöae Ac^e<u>c< ^^j<^

V

/

Ift

I I

I f « f



"••»»r
.«*'• <tö,«*'.

^»j«e«i,,i^i.-
'»*».-

'^•'t'-' «i^Si'^'.'^i^»-:»--«»«?^

** -W"- -•*:

/^ ^ /

/•

/

jf 4.^0. .^^1^5
i^<<:^, ''<r

^ ^^ <i*X-ve

r
't^

M^
y

f*i
y^

^\^ / ^^
/f

^-Cr ^^ . C^ iJLCfiy^

f

\



/

^'^^«., U'
l^) <^^>«^K<S'»//

^•ccc

7 f^-i

5
xl.

/i

^^ (f-^- fr.%f

6^c /f
.<.y^ /

/ /t^^r^ ^^

^^^ ^^^',. .^
^)^'7t^ €0^if/(

^^T^
't » t *

f



'm:

5Ö2fcr

ea^ce ^yc /rc^^-uUc (^^

/^ A^JDEc^^TtA^ ^JS<^~tf^̂^

/ ^ ^^

OCu^i^f^jC^f /%

ouji^yie Gt/^Au/^ &if

Y ^^^^ZC^ «•^

f

(yu^ /H. k^ /'^^/>^:ii^^ _

iu«ri •»>»» Mirw

%V, i K

I I

I I

j I



^ai€^^ ^ ^-yec

/
eaa^^^,

o
I voxj jvrd ^ X^

^

J^Z^^*^, 3i^»*/a

\

\

"t:

I I



//ÄO,

67

fie^n^t /̂ e-:/ L
LA

c?

cl

/
«^^4*^

-^

>i^
^>^

«'X d-t^.,>cJi^
< (fCrC%^

'r^

o^^ / K\^^'^

I

/' .-^^ M^- ^/j^^rf^- '^^

j /f/
/1

'»

/

-^
"**. frU^ ''^e^ X(^

5^ ^^ l
)

2 /^

/
*/

./riy^ ' /^ // ) /^ . ^ ^^/^^^

ic^^Cfa^di^^<lAy^^ Wl ^.^ U- ^ "yC^

^ /:

/<?

^ /

•A o
/

/

c

>
A r<^ > /'̂^. j^.

/
/ /^

i

^ K^ r

////

i^^

'/

-<v ( 5^

/ /'<;>'/^. 7^^ $ ^
/

/yit»' . i>/j/?. ^ ^/
/

I f I >



i

>

/*

<.

y^

1/ U
r J

//

f-

f f



>.-_l(.-

u

I fCriA

i

^ u

tl.x.,Jl^. iCM^t^

i
•^^f-^^fVT

/

l^.«v'''3'.y '<M-Q'^£^ly
y

'ti<r ^.^^C^

J^^^- ^^-^t^c^ 'S />

/

4- -^

>^f ?^'

V^

;u7

^ ^



,/4^<s-

/

4>^ r^HP-t^

^

L
J'^̂lA«;

J*
y

r <Ly?^i^^
J

^^ L>^^
-v

-2«^^

//

/{^

^^

,T

f i/^^l,sr

^i^

r / K< ^ ^\^ A / fe^

^z
*-«' u. ^ ---

/ / vf ^^- .-^Ä

^ .'^' .<vf ^ ^ (

M» ^*



/^

%*^^A'<^
l

^.J\/AfJ^ <-7 v^<y '/—

/
/ V

^ ' r - t

mir i

/

/

A
^/y{' f^ i/

>

f



'-^"--•-3
(•^)

f

In 492 Sotheby's, ?eb.4-6th, 1929

f

i



/

o^

4.

y^<^ />.Kh^

7^ '^^^ r^i

^ G^',. ^ y^^^z^
A^ * ^^-Jr^

^//^^f rfic;. -

i^-ff-f' ^p^.

^ /*^«^/^^lA^/^r,7^

(X'T <̂>i»"ä. ^cX <M '^-^ (^4!,/c

'J ^y^^hrifT-cTix^y^

<h t^af a f«u7^.

Q^ 7i
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WILLIAM JAMES
Hi» Marginalia, Personality, and Contribution

By A. A. ROBACK

Chapter

I. William Jam««*» Library

II. Attractiom and Repulsion*

IIL Marginalia on Pfydiology

IV. Marginalia on Mathematical Philosophy

V. Letters off the Record

VL Was James a Spiritualist?

VII. Freud and James

VIII. Economic and Political Ideology

IX. James the Internationalist

X. The Handwriting of James

XI. Personality

XII. Pscyhographic Profile

Personalysu Chart

Xni. James*s Mental Endowment

XIV. Contribution to Science and Leturs

XV. Productivity

XVI. Role and Influence

Indexes
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BRITISH JOURNAL OF PSYCHOLCX5Y

«Among diese Dr. Roback'. »tudy must be held to

occupy an honorable place both provocative and

acute within the limit. set, a genuine attempt «

made to pretent the man ai he wa«, and thu ought to

help many a itudent to appreciate more fuUy and with

greater judgmcnt the force and value and the occa-

fional weaknewe. of the original work of th« very

great psychologist."

AMERICAN JOURNAL OF PSYCHIATRY
(The late Prof. George Brett)

«In aeneral thi« i« an entertaining book which tho»e

w£> 1^ intereted in Jame. will find ««tructive

because it reveali much that is ca«ial and fragmentary

but at the «ame time illuminating.'

NEW ENGLAND QUARTBRLY
(Prof. G. W. AUport)

«Dr. Roback offer. hb thoughtful tribute • • • i» •

modelt manner. Among the «ibject. which «em to

the reviewer to receive new ligHt «re: J^«^ • P^^^
cal liberalism, hi. chivalrou« but bored atutude toward

«piritualism, the ewentiaUy non-genetic mode of hi.

thinking, and hi« acutene» in charactenzing nation«

and culturet."

PSYCHIATRIC QUARTERLY

»TThia is an entertaining book for the Ughter moment«

of anybody who is intere«ted in dynamic psychology.

It is • question whether there is more m it of James

or Roback ... but the intrusionof Roback if intru-

sion it is, is no drawback to the book; Roback is

always pleasant reading."

PSYCHOANALYTIC QUARTERLY

«The material is presented in an intimate and gener-

ally pleasing style.'*

JOURNAL OF
CRIMINAL PSYCHOPATHOLOGY

Dr. A. A. Roback's «WiUiam James » does a serv»«

both to James and to hi. wrjtmgs. . . .Dr. Roback

aoe» beyond the conventional canons of biography.

. . . Hi. book i. unique in it. treatment. . . . in«

more briUiant because of the .ettmg which Dr.

Roback ha. fashioned out of worcU and «d«*!^
have matched the Jamesian .tyU of wrifang. The«

i. the same balancing of the hterary wtth the <:oUo.

«uial; the decided penchant for foreign word. and

phraie. so integrated « to embeUiA wrthout ^
ttacting; a flair for the aUusnre rtyle. . . . a U»
affi^for many .phere. of knowledge,

^«^^J/^^^
paMing through the .ieve of their mind., become part

of a weU-knit whole."
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PSVCHORAHA
by A. A. ROBAGK

Ncarly 60 chapters covcring a wide varicty of topics, dividcd into ^
catcgorics: issues, mcn, books, events, grins and groans. FundamcntaU
trcatcd in an entcrtaining mannet by thc author of The Psychology o£
Character. Pcrsonalized skctches of distinguishcd mcn, analyscs of

u-*i ' ^ w^' . .

international situations on a cultural basis. Correspondence with Juneon Hitler and Dictatorship — parodies and satires on contemporary science and politics; in short, a book

cul^r!!l*^^^
busmessman as we 1 as philosopKers, psychologists, sociologists, anthropologists, and thecuituredl^man. Handsomely prmtcd and bound. Large octavo, 6"X9".

Brought out in thc usual SCI-ART style. 365 pages ^3.25.

WHAT REVIBWERS SAY ABOUT '*PSYCHORAM A"
JOURNAL OF ABNORMAL AND
SOCL\L PSYCHOLOGY

" *Psychorama' is replete with pithy and «hrewd com-
ments done in the luave and lucid style that has
comc to be associated with Dr. Roback's writingt."

AMERICAN JOURNAL OF
ORTHOPSYCHIATRY

"Roback has an uniuually wide background o£ read-
ing and i» talented. Hi« correspondence with and
knowledge of Jung and Freud offer some new data
that are interesting. Reading is pleasant and easy."

THE SCI-ART PUBLISHERS • HARVARD SQUARE CAMBRIDGE 38, MASSACHUSETTS
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BRITISH JOURNAL OF PSYCHOLOGY
"Any ptychologut u likely to find this a mo«t inter-

esting, amusing and stimulating volume to pick up

and dip into at odd momenU ... he bringt to hi«

task», as mott readen who are familiär with his

other writingfl would expect, a very lively, honest

and decisive psychological intelligence."

AMERICAN JOURNAL OF PSYCHIATRY
**Indicate that the author is an astute observer."

AUFBAU comment (Dr. C. W. HuUe, chairman.

Publication Com.)

"Contains such an abundance of information, crid-

cism and entertainment, is so well-written and so

attractively gotten out that We can only wish for tt

the largest circulation . . . The discussion of Freud

and Jung are striking and polished, and the en<

deavor to analyze the psychoanalysts is witty and

successful ... So much learning and esprit."

RABBI A. BURSTEIN, Secretary Jewish Academy
of Arts and Science.

*Tew publicists in American Jewry approach the

knowledge, sagacity, and incisive humor of Dr.

Roback. Hence this coUection is definitely the most

attractive and informative of its kind in many
moons. Noteworthy above all was the writer's un-

canny ability to call the tum about world events.

. . . All that Roback says is unabatedly stimulating

and interesting*tt

DR. H. L. GORDON, Ph. D., M. D., Sc. D., Litt. D.

Contrib. editor Universal Jewish Encydopedia.)

"Hardly ever can one find a book so studded with

a diversity of themes so originally and profoundly

handied in a smooth-flowing style."

LOYOLA DIGEST (Professor Austin Schmidt).

**Packed with thought and with interesting bits of

information."

THE PERSONALIST (Professor FleweUing).

**The book is powerfully written. It is a striking

commentary on the hypocrisy of our timc« ... will

read it with both pleasure and profit."
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Fritz Feuchtwanger,

201 W.89 Str.

KewYork,N,Y.

June, 12, 1941.

/

(

Liebe Geschwister,

Leider hören wir von Euch Ätre
direkt gar nicht s,wenr^ ich nicht vorige uoche bei Pi-
chard Gelegenheit gehabt hätte, Eueren gemeinsamen
Brief an denselben zü lesen, wüssten wir überhaupt
nicht, ^0 Jhr lebt.Jch habe Tuch zweimal geschrieben,
Afhne irgendetwas von ^'uch zu hören. Nun die ..auptsache
dass .'Lr lebt, ersah ich aus diesem Brief u. werdet Jhr
hoffentlich bals besseren Zeiten ent^-egengehen. Glaubt
ja nicht, dass es hier rosig ist, der Kampf um den dol
lar ist ganz schrecklich. Jch kann trotz gross ter Mühe
waltung u. recht guter Beziehungen keinen Job finden,
dagegen haben unsere beiden Töchter, was heute ein
grosses Glück ist, sehr gute Jobs.Ga ist Zeichnerin
bei einer Reklame u.stationery Firma, verdient sehr
gut U.Suse, die ja ein Jahr lang in Californien war,
ist im Office eines Feiseburos.Wir haben eine sehr
hübsche Wohnung-ein Zimmer vermietet-was eine grosse
Holle spielt, E-^na verdient noch einige dol3ar wöchent
lieh mit Heimarbeit für Gas Firma. So kann ich mir aus
rechnen, wie lange mein Geld noch reicht, ich hoffe je-
doch mit der Zeit doch irgendeine Beschäftigung zu j«i^

beko^omen.So sind wir im Grossen u. Ganzen recht zu-

frieden, d.h. wir müssen es sein, wenn man immer wieder
von anderen hört, wie sie sich zu plagen haben. Habt

f



l

Jhr von Bellas ^-rossen Un^lücj gehört, Franziska
schrieb uns, es ist ganz furchtbar .Man kann so schwer^
etwas für sie unternehmen, ich korrespondiere darüber
mit Lion,von den wir laufend Nachricht haben u.der
über Erwarten herzlich ist u. besonders während sein^
hiesigen Aufenthaltes war. Glück würde sich schamlos
benehmen, ist mit einem Offizier verheiratet, Bella
hat im Gefängnis einen Selbstmordversuch gemacht u.
ist jetzt im Spital, nur Martins früheret Mädchen
würden sich ihrer annehmen u. haben auch an wlartin
berichtet, es sei ganz furchtbar, Hier vegetiert auch
Klaus mit Mutter, Frau u. einjährigen Kind, alle plaä
gen sich furchtbar, um ihr Leben zu nachen.Auch Hans
Diamant u. Frau, die übrigens sehr nett ist, sind hier
u. häufig bei uns, auch sonst wimmelt es von allen
möglichen u. unmöglichen Verwandten u. Bekannten. Kürz-
lich sah ich auch Lr.Selz mit Frau u. Schwiegermutter
auch Theodoer Erlanger hat angerufen. Es ist ganz un-
möglich mit all diesen Leuten zu verkehren, es ist
immer dasselbe u. kostet doch viel Geld. Schreibt uns,
bitte, bald u. fragt, was Jhr wissen wollt. Li on traf
in Californien zwei Söhne von Medi, denen er Affida-
vits gab. Nächste Woche sind wir bei Lr. Weiler.
Euch allen recht herzliche Grüsse,was macht Bürschi,
vielleicht schreibt er uns auch einmal, d.h. , wenn er
Lust dazu hat, ihm besondere Grüsse.

Euer Bruder u. Schwager

r
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Jüdisches Gemeindeblait München

Verantwortlich forden Inhalt:

DR. LUDWIG FEUCHTWANGER
Mönchen 8, Grillparzerstraße 38

München, den
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Winchester College
(Recital No. 336)

SUNDAY, DECEMBER 7th, 1941, at 2.30 p.m.

I. Overture The Wasps

I

i

:

'

Vaughan Williams

(b. 1872)

The incidental music to " The Wasps " was written for
a production of the Aristophanes comedy at Cambridge
in 1909—the year before the first Performance of the
Sea Symphony. There is not the slightest trace of
anything Greek about the music of the overture, which
contains a nvmiber of very English sounding tunes
strung together with brilliant orchestration. Some of
these tunes might well be folk songs, but they

probably are not.

Symphony No. 2 in D major (Op. 73) Brabms

(1833-1897)
Allegro non troppo
Adagio non troppo

Allegretto grazioso—Presto ma non assai

Allegro con spirito

This symphony was first performed under Hans Richter
in 1877. It is the most genial of the four symphonies
of Brahms, although the geniality is somewhat belied
by a particularly austere slow movement. It might
almost be described as a symphony for cello and hom,
as so much important work is given to these Instru-
ments. Note the unostentatious theme played by the
homs and wood wind at the beginning of thework, which
IS the basis of a movement of exceptional size! The
third movement has a clever variety of treatment of
onc smgle idea. The jubilant Finale, with its concluding
blaze of brass, forms a perfect ending to this serene
and spacious work. It is the only symphony of

Brahms to contain a tuba.

f
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WESTMINSTER BANK LIMITED
WINCHESTER BRANCH

TeUfihone : fVinchester 304

Please address rcply to

THE MANAGER

91 High Street

Winchester, Hants

öPu iii,>ril, 1942.

L. x*'euchtwanger, Esq.,
60, Honisey Road,
Winchester.

/

Dear- Sir,

_ I liave received your letter of tiae
Ist of April enclosing :v;oney Order for
£7. 7. -. which i have credited to your
account. I very much regret that it is
not possible for me to accept the
national Savings Gift Tokens, as tiiese
can only be dealt with by a Post Office
or Trust ee Savings Bank. i am, therefore,
returnlng theni here;vith.

Yours raithfully.

y^ o-C^.^
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Winchester College Music Scho'

THE BROOKS CHOIR
Sunday, December 7th, 1941, at 6.30 p.m

"prosramme

FANFARE FOR CHRISTMAS DAY

GLORIA IN EXCELSIS

Martin Shaw.

Weelkea.

WHENCE IS THAT GOODLY FRAGRANCE «rr. Kiuon.

OUR LADY'S LULLABY

MY SOUL. THERE IS A COUNTRY

CHRISTMAS ORATORIO— (Part IV.)

(O/v THE FESTIVAL OF THE CIRCUMCISION.)

Chorus : Come and thank Hirn.

Recit. (Tenor) : And when eight days.

Recit. (Bass) and Arioso (Soprano) :

Immanuel, beloved Name.

Air (Soprano) : Ah ! my Saviour.

Recit. and Arioso (Bass and Soprano)

:

'Tis well! Thy Name O Lord.

Air (Tenor) : Tis Thee I would be praising.

Choral : Jesus, who didst ever guide me.

Warrell.

WHEN TO THE TEMPLE MARY WENT

O REND THE HEAVENS

THOU MUST LEAVE THY LOWLY DWELLING ßer/,o,.

O COME, ALL YE FAITHFUL an. Rntland Boughton.

FURRY DAY SONG arr. Kennedy Scott,

WASSAIL SONG arr. Vaughan Williams.

MAKE WE MERRY Leonard Blake.

CHRISTMAS DAY arr. Höht

(Good Christian Men ; God rest ye merry

;

Come ye lofty ; Nowell.)

Soprano: DORIS FOGWELL. BasM: ERIC WHITTEMORE.

Organ: DR. HAROLD RHODES. Condactor: CYRIL FOGWELL.

ORCHESTRA

:

Violin !: Miss Spurgeon. Mrs. ^g^^fH^
Mrs. Cubitt. Mrs. Wheeler.

Violin II: Miss Coleclough. Miss Edmeades. Mr. Campbell. Mr. Gambrill.

Viola: Mrs. Dane. Mrs. Forüage. 'Cello: Miss Loynes. Mr. Peltener.

Double Bau: Mr. John. Oboe: Mr. Sutcliffe. Mr. Woolmore.

Proceeds in aid of the Winchester War Fund.
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CONDmONS OF ACCEPTANCE
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k accepted for transmission subject to the Telegraph Acts and Regulations. In particular

by rwson or on account of any mistak« or daCauit in the transmission or delivery of a taiagram

NAME AND ADDPxESS OF SENDER,
and telephone number (ff any)
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BOWES PARK METHODIST CHURCH

Rev. Cecil D. Eades

Tbl. : PALmers GREEN 0978

17. Broomfield Lane.

Palmers Green,

London. N.13

_^ ^ \ HqviI4.,i940
Dear Pastor,

Congratulations on yoiir retum to home & work»Many
thanks for news of my dear friend Dr.SimonsonoI l^ve just heard
from Switzerland that hi» wife & son are safe & well which will

cheer him#I oannot understand why he is not at liberty but I
trust hls tijm will speedily come^I should very niuch like to
meet you.I have often heard of you through our friend«

What rejoicing we will have together when days ofpeace return,
Every good wish for you & yours,yoTur ohuroh,people &

ministry*
Yours gratefjLLly',

S^^^^H,

...- .-af-tt^v-^f-';.» , '''ir-.v." ,-=., {''^•^
, f/
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RHEINSTROM, WERNER & MANN.

H. RHEINSTROM, DR.dUR.(WuKRZBUna) (Gsrman)
F. A.MANN, LL O. (L.ONO.),Oft.JUR.(BKNI.INH<S*'«MAN)

TELBPHONC:
TEMPCK BAR 3829.

NEW YORK OFFICE:

128, CENTRAU PARK SOUTH.

HASTINGS HOUSE.

10. NORFOLK STREET.

STRAND.

LONDON, W.C.2.

VS 5th March, 1942.

Dr. L. Peuchtwanger,
68 Romsey Road,
Vvinchester.

Dear Dr. Peuchtwanger,

I now enclose a oheque for £10 as arranged with your brother-
in-law. I am still in correspondence with him and hope that at an
early date I shall be able to send you a higher amount.

Yours sincerely.

r

^-c.

.

enc.



Telephone:—r egent 5838.

E. P. Goldschmidt & Co. Ltd.
Dtrectors—E. P. Goldschmidt (Dutch).

E. Weil (British, by origin Württemberg}.

Inland Tcicgrams:

—

Playbool(, Piccy, London.

Cablcs and Foreign Tcicgrams:

—

Playboof^, London.

45 Old Bond Street

London, W.i

Iipril 39,1942.

Dear Dr.Feiichtwanger,

I have had a look at your Vinc •i3elia^vacensis at Sothe'by's,

It ±s really a fine copj and I would propose to put a limit of

betvreen £ 50 and £75 on it - just as you feel hov; much jou can

afford, But I would certainly not let it go londer £ 50

I intend to come on Saturday,and if you do not hear from me to

the contrary I will arrive at ///7 and I am loolcing forv/ai^ to see

you p.nö. rrs.F, and spend an interesting day with you«

Yours sincerely

'dMHMMMMtaMWaMHWfc- mm^ «nfcMMv

(
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Tome, 7(1910) Heft' 1-12
" ,0(1911) .. i_i2
« ,§ (1913) '-'2-7,11,12
« 10(1913) '-'2-9

« 11(1914) « 3

H?:t^\^^SS:^Sl^Ä^^ ^- Behandlungen Mt
Wien ürban u. SchwärJnb^rg

^aaioactiven Substanzen
Bd.I(l9l2)Heft 1/2.3
" .11(1913) •' 1

1
1

1,2
. 1

K%A?g,i^f3ik^''bL"fGkldK''"*^''^''' 3.oonderband zu Friederich
If£h£dli^gL fGeseiSpft^r f^,^^^^^^^*herapie,Wien, I9IÖ
i^J^pzig,J.-,ü w V^ger g? vf <^^":^^°^«^ Naturforscher u.irzte.
II Teil vi ii/2^H U^^

Versammig. (Salzburg)l9l09.I. Teil.
Arzte 191b '^ ' ^^^«i^^fts^'ericht d.Vorstandes r.N. und
Ö2.Vers. (Königsberg I910) I.Teil IT/l.II/2
Ö3 " .(Karlsruhe 1911)11/2

' '

04 « .(Münster l9l2)lI/2
85. « .(Wien) 1913)1

'

Zentrelblatt für Rönteenqtr'^hT or, r^/j-i

ÄYMrcr . h Tot A

II

U

U

V

ti

.V(1914)
i(l920) u

.X1(1920) «

.211(1921)1!

.iü.ll(l921)

.a:v( 1922)
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II.V(1314)

U(1920) V

.Xl(l920) «

.ill(l921)«

.X111(1921)

.xiv( 1922-)

' ,üU9i-l.) " 1-1^
" .§ (1913) ''2-7,11,12
« 10(1913) M2-9
« 11(1914) 'I 3
Strahlentherapie, Mitteilungen a.d. Gebiete der Behandlungen mit

^i^^rf'''''''":^"''' u.^.rehiee.eH^» radioactiven SubstanzenWien Urban u.bchwarzenberg.
Bd.I(l9lii)Heft 1/2,3
" .11(1913) " 1

1
1

1,2
1

KöASiiSiv\,^hf!r*n ' ^*^f
l^^^herapie, 3. iionderband ^u PriederichKonig,Physik u.biolo. Grundlagen der orahienthereoie.Vtfien. IqlöVerhanalungen d.Gesellsch.lt deutscher Naturforsche; u.A^zte

iTleif'lM-TW?^«'^.."^ :f^^^«'^lS-(Salzburg)l9l09a.Teil. *

Ärzte 1910
'^

H.lfte, Geschäftsbericht d. Vorstandes L.N. und

Ö2 Vers. (Königsberg I910) I.Teil 11/1,11/2
'

Ö3 "
. (Kerlsruhe l9ll)lT/2

04 'J .(Münster 1912)11/2
85. « .(Wien) 1913)1
Zentralblatt für Röntgenstrahlen. Rani nm und verwandte Gebiete

S:;:is:n;i2T:SetT''"'^
Jhrg.4(i9i3) Nos.1/2,3.4,5,6/7

Jiirg.> 1914 Nos.l/2,3,4,5/6»7,Ö

T^!!i^ni^rA^:.f^^^''°u^?f^-"''^^-^-'^-^-^"^"°"^^"^""^^"g^^^llsctiaft^^^Jf^^^Je^eTTime a.8..ilhel. Knapp (all two weeks) r

.13(1907)

.14 (198)

.Ib(l9l0)

.17(1911)

.18(1912)
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« .20(1914)
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u
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29
30-51
1,2,3,15-22
1-24

«6-21,23,24
'-'3-22,24

'U-23

.24(1918) 2Goppies Register
.25 (1919) "1-24

'••1-8,18-24(3 coDiest
'-•1-8 13-24
«19-24
"1-12,15-24

.26 (I92O)

.27 (1921)

.28 (1922)

.29 (1923)

.30 (1924) •-'3-10,13-16
and last Jhrg.-4,May I905
Zeitschrift für nhysikelische Chemie
ütochiometrie u.Verwandtschaftslehre,Hereusg.v. Wilhelm Ostwaldijeipzig Engelmann (monthly)
Bd. 75(1910/11) Heft 1-6 compl.
" 7b (1911)
« 77 (1911)
78 (1911/12
79 (1912
öl ( )
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II
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PREFACE

EvERYTHiNG affe6ting thc Bible claims our immediate

attention and intereSt, and the Study of the Bible Starts

with the Pentateuch. This is the fountain head of Inspi-

ration, it is the basis of the Jewish Law, it precedes in

importance all other books of the Bible, it is the record

of the moSt ancient tradition, and the entire develop-

ment of Judaism, both Biblical and poSt-Biblical, reSls

exclusively upon the Book of the Law.

The transition period between the BibUcal and the poSt-

Biblical Judaism is, however, shrouded in obscurity. The

Soferim, who played an important part, have now
become mere shadows about whom nothing definite is

known, and their a6fcivities, which extended over many

centuries, have been reduced to some insignificant

details. Nothing is known of the manner in which the

accumulatcd mass of oral tradition and legal pra(äice was

transmitted unchanged from mouth to mouth through

many ages. Nothing is known of the beginnings of the

Midrash, of the Masora, of mjrStical speculations, in faö,

of anything that lay between the retum from the Exile to

the DeStruftion of the Templc: here and there a few rays

of light illumine the darkness, but praftically everything

reSts on hypothesis and speculation.

Yet, there is a way by which the darkness of thc ob-

.''K^^'r-:-^'-^,-::

scurity can, at any rate, bc lesscncd, and many of the

developments traced back to their Starting points. It is

to be found in the tcxt of the Scroll itsclf, but it dcpends

upon small details, on Strokcs and hooks, apparendy

simple Ornaments with no objeö and no purpose—the

Tittlcs. Throughout the ages, these were consiStentlv

regarded by all the great Icading authorities, by the sages

and by the Rabbis, as of equally divine origin with the

Law itsclf. They disappeared from the Masoretic text,

and with their disappearance a very old and important

tradition was entirely loSt, for no one thought to turn to

the Scroll, not expe6ting to find there anjrthing other

than what was in the Book.

Modern science now turns to minutc things, and in the

atom a whole solar syStcm has been revealed, and by the

study of micro-organisms some of the great problems of

human life have been solved. So it may happen that by

the discovery of this manuscript, the Tittled Bible, some

of the old problems may also be brought nearer to a

satisfa6bory Solution.

Thus, by means of this unique Model Codex, now repro-

duced in facsimile, a ncw chapter in Biblical Archaeology

may be opcned up. Thc Scroll of thc Pentateuch is now
placed for the firft timc in its proper perspe(äive. Through

the graphic peculiaritics of this manuscript, notably

through thc Tittlcs and other signs, a tradition, forgotten

mmm MM
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or ignored for at leaÄ a thousand ycars, is again brought

to light.

An attcmpt is madc in thc following introdudion to

determinc, as far as possible, thc origin, charaaer and

meaning of these signs and Tittles. Thc diffcrcncc bc-

tween thc Pentatcuch in the book form, the so-callcd

Masorctic texts with vowels and accents, and thc ScroU,

as well as thc special charaacri§lics of thc lattcr, arc dis-

cussed, and also thc quc^on ofwhat conftitutcs a Model

Codex. Thc adivity of the Soferim, or Scribes of old, of

which very littlc is known, is survcycd anew from a

different point of view.

Thc conncaion between Written Law and the Oral

Tradition, or Unwritten Law, as cvolved by thc Mid-

rashic exposition from thc text as Halakhah and Agada,

as well as thc bcginnings of thc Masora and thc origin of

the Biblical Accents, have all been brought within thc

compass of this invcStigaüon. New light is thrown on

the Statement of Jesus in thc gospcls and on thc Infancy

Legends, which will both bc better underftood in thcir

füll significancc.

The hiftory of thc Titdes from the Talmud down to thc

sixteenth Century is traced through Jewish Rabbinic

litcraturc. All the texts from Maimonides onwards arc

given in füll, both in Hebrew and in English translation.

Thc book of Taggin or Tittles is fuUy describcd, as well

^•w»««ai<»iMW>«i<WW>Wli»*»'8Ma»^ -'

as diverse traditions. Attention has been drawn to the

rclation of thc Titdes to thc myftical Jewish lorc, and

cspccially to that of thc Jewish Commentarics on the

Biblc.

Traces, however faint, of the use of Taggin in Scrolls

or Bibles have been diligendy sought. A way has been

shown for thc Classification and dating of Scrolls, of

which no one has hitherto diought, and the possibility

of rccon§truaing an Archetype may now perhaps bc

undertaken with some hope of success.

Thc füll significancc and importance of thc hitherto

neglcdcd Titdes will open up a new chapter for inves-

tigation and Study, and contribute, it is hoped, to the

Solution of many problems conneöcd with the origins

of Biblical traditions and their dcvelopment.

For the last forty ycars I have been engaged in coUcding

thc matcrial, and Studying thc fa(äs which have, at laSl,

Icd to thc publication of this work. The results at which

I have arrived arc not put forward as the final Solution of

the Problems, but will, I truSt, servc as the firSt Step

towards thcir ultimatc clucidation. I place it in the hands

of Biblical scholars, confidcnt that they will condnue thc

work in this new and promising field of inveStigation,

which I have by the gracc ofGod been allowed to bcgin

and to carry thus far. To Him alone all thanks arc duc.

M. GASTER

i

t



TABLE OF CONTENTS
PREFACE

I THE BOOK AND THE SCROLLI
The Masoretic Text and the Scroll of the Law. As-
sumeduniformityoftheScroll. Profound differenccs

in writing and use. Private use and public Service,

n THE SCROLL AND THE TITTLESt
The sandity of the Scroll. Extreme care in writing

it. Model Codex. Archaic charafter of the Scroll.

Absence of all diacritical points. The Tittles and
the Scroll. The different names and traditions.

in TITTLES IN THE TALMUD:
Talmud and contemporary literature. Charafter of
Talmudic references. Legend of Rabbi Akiba.
Divine origin of Titdes. Coequal with the Law.
Their high antiquity. Scant references. Limitation

of Tittles to six letters. Dorshe Reshumot. Treatise

Soferim.

IV TITTLES IN THE RABBINIC LITERATURE:
Uninterrupted tradition from tenth to eighteenth

Century. Unanimity of regarding Titties as of
Divine origin, and their deep significance. Mai-
monides, Nahmanides, Judah Barcelloni, Simha of
Vitry, Isaac ben Yehuda, Efraim of Bonn, Baruch
ben Isaac, Eleazer of Worms, Menahem Meiri,

Asher ben Yehiel, Shemtob ben Gaon, Jacob ben
Asher, Shimshon ben Eliezer, Yomtob Lippman,
Isaac Lurya, Abraham Portaleone, Joseph Solomon
del Medigo, Reuben Heshkes, H. I. D. Azulai.

^(r-f^r^s:^^

V TITTLES IN THE NEW TESTAMENT
LITERATURE:

Matthew and Luke. Infancy Gospels. Gnoftic
Legends. Story of Hillel. Ben Sira. Alphabet of
Rabbi Akiba. Joshua ben Levi and the teachers.

Names of letters and their significance.

VI TITTLES AND ORAL LAW:
The Soferim and their a£Hvity. Mikra Soferim.
Tikkun Soferim and Ittur Soferim. Preservation

and transmission of the Oral Law. Midrash
Halakhah and Midrash Agada.

VII TITTLES AND MYSTIC LORE:
Maimonides and the writing of Tefillin (Phylac-

teries). Shimmusha Rabba. Judah Barcelloni,

Baruch ben Isaac, Asher ben Yehiel, Jacob ben
Asher, Shimshon ben Eliezer, Isaac Lurya, Nathan
Shapiro. Gematria. Notarikon. Siruf. Mystical

Interpretation of Letters. Shape and form. Kabbala.
Sefer Yesirah. Bahir, Sefer Hatemunah, Sefer

Hakana, Brothers Isaac and Jacob Cohen, Yomtob
Lippman, Joseph Solomon del Medigo. Amulets.
Myftic Alphabets.

VIII TITTLES AND MASORA:
% The Scroll and the Masora. Beginnings of the

Masora. Model Codices and the Masora. Origin of
the Masoretic Accents.

IX TITTLES AND BIBLICAL COMMENTARIES:
Qose connedion between Tittles and Commen-
taries. Simple. Rashi. My^cal and allegorical.

r



N-^nv-^.-ox!)'' V.wuMwpaHraramid

Nahmanidcs. Isaac ben Yehuda, Efraim of Bonn,

Elea2er of Worms, Jacob ben Asher, Reuben

Heshkes, H. I. D. A2ulai.

X THE PRESENT TEXT:
Detailed description of charafter and peculiarities

of the MS. Ancient origin. Diftinftive features.

Marginal glosses.

XI TITTLES: VARIOUS RECENSIONS:
Sefer Taggin. Meiri, Kiryat Sefer. Comparison

between these and present text. Continued use of

Tittles. Traces in Scrolls and MSS. Parallel tradi-

tions and dÜferences. Modern Tikkun.

XII TITTLES AND THE ARCHETYPE:
Gassification of Scrolls according to Recensions.

Home and age of Scrolls. Grouping of Scrolls.

Recovery of a common tradition and recon§truc-

tion of an arcket)^e.

THE TEXT OF THE TITTLED BIBLE

This editson is limited to 200 copiesfor sah in all countries,

It is a small foliOf hound in clotb, containing 438 facsimik

pagesfrom tbe manuscript, Tbt prict is £25.

ALSo tf/r Edition de Luxe of 30 copiesfor sak on large, band-

made paper, bound in balf-morocco witb some adStionalfac-

simik platesfrom ancient scrolls in the Author*s possession.

Tbeprice is £4^

.

t

Curwen Prtu

t- BT^



Klopstocks Deutsche Gelehrtenrepublik. Von Max Kirschstein. Oktav. 191 Seiten.
1928. Verlag von Walter de Gruyter & Co , Berlin und Leipzig. rm. 8.-

(Germanisch und Deutsch, Studien zur Sprache und Kultur, 3. Heft.)
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KlopsU>cks ..Deutsche Gelehrtenrepublik^\ ganz Ausdruck ihrer Zeit ^ seine Gedankem^zge kamen
Goethes Suchen und Empfinden so entgegen, daß er sich hell an ihnen begeisterte -, erfährt hier ihre
kntische Darstellung nach Idee, Geschichte, rechtlicher und geistiger Struktur, Verfassung und ihren
Gesetzen Es ergibt sich dabei ein außerordentUch wichtiger Beitrag zur Geschichte der wissenschaft-
lichen Gemeinschaften u^ul ähnlicher Bestrebungen, deren Tendenzen noch zur Zeit Klopstocks die lieliaion
die Eiizyklopadxe und der nationale Gedanke waren. Diese wertvolle Arbeit ermöglicht einen Blick in
die Stmmung jener für die moderne Entwicklung der Wissenschaft so bedeutsamen Zeit

' "
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^»^«^^^historiker 1- Kulturhistoriker- Geistesgeschichtler - Universitäten-
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5« ®e|»«H«>anlijl m (Drteni

mm «eriiiffünce unb ber l^t folgcnben 8i"marunö Wtc e8

eine ]o abjolute Xrennuno obenbtänbiitiKt unb morflcnIanbifd>er

S^ultur tüie fie bann eintrat, nldjt ßcgcbcn: bcr @inn bcjjen roaö

bleute im Orient flefcf)tcl)t, ift bieSBlebctannälicrunganbenOfaibcnt^ ^

eine mnalctmuna an @u r opa-Slm etlla ,
Wc Xjm pjäme bei ?aintd[i^mu» unb t>er tec^nti(i>en 31^1 ^tton U

SbeSbe» erft tiltfli<^ befB^lflen wett.en^ Stn brci erf<beiininß»=

fomplescn erläutert berJRcbnet Krt unb »ebeutunQ^bcr torj^b«

unfl \m Orient bc» n&^ren: m bemJ^roBefe ber eafuIarlfat;on,

ber öcrauÄbilbune eine» tnobetnen 3nbimbuaIi8muÄ unb bem

Uebetftreifen be» 5natlDnall»muj (^«^ ^^ ®""P%jf^"^„?^^ll7
oicHelAt \Aim erffittt bot) auf ben Orient, ©ine 2fl«ll)e &on a3el.

fm'clen au? bcr ^anblunß ber 9lecl)t». unb etoatgt^orftettunflem

au8 bcr neuen grauen, unb Suöenbbemegung, cug bcr enU

ftefiuna eine» neuen ©cltgefü^IS unb bcr SÖcrfunft ber ÖnittaHt«

Uieacltcn bie gütte bcr örj^lnungen »Iber, bte aus ber neuen

Oc^e baf inbifilbuette unb foaiale geben im Onem Jcute

sVbeler^^n beginnen. ®erbftöerft(rni>Ii<^ f^nb «Oc biefe iJntmuf.

lungen mm auf bie Heine Si^i^t ber ßeiftia M«nben
f<fcrän!t; erft tjon i^nen aus werben bic ma\m bcr ^oUer langsam

iScr tciUjafttg. Unb fcrbfttcrftänbliA ift audf m fic auf ©cQcn»

benjcQunacn ftoftcn »erben. 3tebnlid) mic fiÄ tm öongni ,^a^r=

Sunbert bem ffleftlcrtmn in Slufelanb ^'oftoicmifi entacgcnju«

ftcmmcn fucfjtc (ber »ieaddbt tücrtoofler «t» bcr SBeftler ^^OJ"^«»
roar) öcrtörpcrt beute in 3nbicn ©anb^i ben reinen ®eift dc8

Orient» aepen ben <5inbru5^ ber tDcftiU^n Sitrtü^tton ibcMo

ober, ttne fi<^ in Stuftlanb in brm 3eitabi<^nitt oan 1905 bi» 1917

ber «leg be« SBcftTertum« entjt^ieben bat, mitb nodi b« Ucber.

aeuguna be» giebncr» au(^ im Orient ber im ^©anße beflnbltt^e

©cftattttxinbet nl^t aufaul^Ttwi fein, ^ic 3uborer folgten ben

1
©oxlcgungctt be» cu» bem ©ollcu f^pfcnben uub eine SBWon

be» (^famtgeWel^»^« berrntttctnben »^ebner» mit ßeitJcnntcr «uf.

BtetQain!!^
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SOTHEBY & CO.
(G. D. Hobson. M.V.O F. W. Warre, O.B.E., M.C. C. G. dei Graz C. V. Pilkingtou P.C.Wilson

34 & 35 New Bond Street, W.l
^ ,

I
6682

Telegra|)hic Address : "Abinitio. Wksdo. London." Telephone : MayfairJ6683
'__ "

l (6684

-^^g.^4.^c^v^ %uJ 1941

Messrs. Sotheby & Co. beg to

acknowledge the receipt of

' CMü 9 ^jtr^ which shall be

attended to in due course. (^ \

Messrs. Sotheby & Co. will not be responsible for returning Empty
Gases, unless definite Instructions are sent by return of post.
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A LIST OF
561 VOLUMES

OF

EVERYMAN'S LIBRARY
CLOTH. Is. net PASTE GRAIN, 2«. net
BAHCROFT CLOTH. 1.. Bd. n.t i-PIOSKIN. a,. „.,

ALDINK HOROCOO, 2a. 6d. n«t

J. M. DENT & SONS, Ltd., Bedford St, W.C.

THE FIFTY NEW VOLUMES
BIOGRAPHY '"" ^«°^°

513 Irvmg's Life of Mahomet. Intro. by Professor E. V. Arnold

CLASSICAL
i

515 The CompletcPoetical Works ofHorace. Introduction byProfessor John Marshall ^

516 The Comedies of Aristophanes

ESSAYS AND BELLES LETTRES
517 Isaac Taylor's Words and Places. or Etymological Illustra-

tions of History. Ethnology and Geography. Introduction
by Edward Thomas.

Rousseau's Emile. Translated by Barbara Foxley
Hamilton 's The Federalist : a Commentary on the Constitu-

tion of the United States.
Bagehot's Literary Studies. 2 vols. Intro. George Sampson

FICTION
522 Ainsworth's Old St. Paul's. Introduction by W. E A Axon

Whyte Melvilles The Gladiators. Intro. J. Mavrogordato
Mrs. Gaskell's "Sylvia's Lovers." Introduction by Mrs

Ellis Chadwick '

5»5-5«7 Tolstoi 's • • War and Peace. '

' 3 vol«.
528 Turgeniev's Virgin Soil. A ncw translation by Rochelle S.

Townsend

518

520-5«!

523
524
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Balzac's The Country Doctor. Intro. by George Saintsbury
Haw t hörne s Twice '1 old Tales
Lytton's Kienzi. Introduction by E. H. Blakeney, M.A.
Dostoieffsky's The Houee of Death. or. Prison Life in Siberia
George Sand s Tlje Devil's Pool and Fran9ois, the Waif
Disraeli's Coningsby. Introduction by Langton Davis
Dicliens' Uncoraraercial Traveller. Intro. G. K Chesterton

FICTION—co«//;/»*^'^

529 Scheffels Ekkehard : a Tale of the loth Century
530

«-'-----" - --

531
532
533

534
535
536

FOR YOUNG PEOPLE
512 Aicotts Little Men. Introduction by Grace Rhys
537 Clarke's Tales from Chaucer
53S Collidi's Pinocchio ; or, The Story of a Puppet
539 Baker's Gast up by the Sea
540 Freeman's Old English History for Children
541 King Herla. (Annais of Fairyland lil.)
55Ö Bulfinch's Legends of Charlemagne

HISTORY
542-545 Moramsen's The History of Rome. Translated by W P

Dickson. LL.D. 4 vols. With a review of the work bv
E. A. Freeraan ^

ORATORY
546 Select Orations of Demosthenes

PHILOSOPHY AND THEOLOGY
547 The Nicomachean Ethics of Aristotle. Transkted by D PChase. Introduction by Professor J. A. Smith

548-549 Hume's Treatise of Human Nature. and other Philcsophical
Works. Introduction by A. D. Lindsay. 2 vols.

POETRY AND DRAMA
550-551 Scotts Poems and Plays. 2 vols. Intro. by Andrew Lang

552 Ibsen 's Plays. Introduction by R. Farquharson Sharp
REFERENCE

553 A Literary and Historical Atlas of America
554 Smith 's Dictionary of Dates
555 Wright's An Encyclopgedia of Gardening

ROMANCE

^'^l j[:[,^"^^ i2th Century Legends. Translated by Elugene Mason
558 The Story of Burnt Njal. Translated from the Njals Sagaby Sir George Dasent °

SCIENCE
559 Boyle's The Sceptical Chymist
560 George 's (Henry) Progress and Poverty

TRAVEL
561 Belfs The Naturalist in Nicaragua. Introduction bvAnthony Belt, F.L.S. ^
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THE VOLUMES ISSUED BETWEEN JANUARY, 1906, AND MARCH, 1911
NOTE,-Volume, bound in Aldine Morocco are marked with an AMterink

'1-2

*52

BIOGRAPHY
*' " Boswell's Life of Johnson, 2 vols

Lockhart 's Life of Napoleon
Benvenuto Cellini 'sAutobioRraphy
Southey's Life of Nelson

"" ^ ^

'53-54 Pepys- Diary. Ld. Braybrooke'a 1854 ed. a vol.

^
Introduction by Dr. Garnett

55 Lockhart's Life of Sir Walter Scott (abrideed)

r«/jn« w"^^^^"^;'
^'^^ °^ Q"^^" Elizabeth ^^'

105-108 W^leys Journal. 4 vols. Intro. by Rev. F. WMacdonald ^ j^ . *»

.

If, If""^^'^'^ ^'^%?^ Robert Burns. Inlro. E. Rhys
163 De Quincey 's Reminiscences of the Lake Poets

Introduction by E. Rhys
•220-221 Evelyn^s Diary. 2 vols. Introduction by

Cr. W. E. Russell ^

•256-268 Carlyle's Letters and Speeches of Cromwell
Introduction by W. A. Shaw. D.Litt. 3 vols.

269 Lewes Life of Goethe. Intro. by Havelock Ellis
270 Voltaire-s Life of Charles XII. ^Intro by R^gh

Hon. John Burns, M.P. ^ ^
316 Benjamin Franklin 's Autobiography With anew completing chapter and speciki Intro.

MeraoirsofCol. Hutchnson. inTro iw
F.P.G.Guizot Intro. Monograph by

^",^-
f;?^^^"'\Life of Charlotte Bronte. Intro.

duction by Miss May Sinclair
Scott s Lives of the Novelists. Introduction by

jrrot. Saintsbury
Sir Arthur Helps' Life of Columbus. Edited.

•,.r r^i"^ .

Introduction. by E. A. Helps
341 Gleig's Life of Wellington. By G. R. Gleig.

317

318

331

332

3

*342-343 The Letters of Charles Lamb. 2 vols
395 The Life of William Carey : Shoemaker and

< o^u "^°"^'"yv ßy George Smith. d.E., LL D.
396 The Bayard of India (Sir J. Outram). By Capt

L. Trotter ^

401 Hodson. of Hodson's Horse. By Capt L T
Trotter *^ "' ^'

402 John Woolrcan's Journal and other Papers
Introduction by Vida D. Scudder

452 The Life of Warren Hastings. By Captain L
Trotter

511 Autobiography of Edward Gibbon. Introduc-
tion by Oliphant Smeaton, M.A.

CLASSICAL
*9 Marcus Aurelius' Meditations. Introduction bv

W. H.D. Rouse ^

62 iEschylus' Lyrical Dramas. Translated bv
Prof. J. S. Blackie

^

63 Euripides'Playsin2vols. Voll. Introduction
by Ernest Rhys

*64 Plato's Republic. Spens" Translation. Intro-
duction by Dr. Garnett

Young's Sophocles
Virgil's iEneid. Trans, by E. Fairfax Taylor

Eclogues and Georgics. Translated by
T. F. Royds, M.A.

^"ciPn®^' ^^^y®- Vo^- "• Translated by
Shelley. Dean Milman. Potter and Woodhull

Anstophanes— The Acharnians, The Knights,
and The Birds. Frere's Translation. Intro-
duction by John P. Maine

114
i6r

222

271

344

CLASSICAL—cow/mw^rf

345

^04

•405-406

407-409

*454

455

456-457

Cicero 's Essays Sc Select I^tters. Intro. Note
by De Quincey

Epictetus, Moral Discourses, etc. Elizabeth
Carters Translation. Edited by W. H D
Rouse, M.A.

Rawlinson's Herodotus. Edited with Introduc-
tion by E. H. Blakeney, M.A.. omitting
Trans. Original EssaysÄ Appendices. 2 vols.

Plutarch's Lives of the Noble Greeks and
Romans. Dryden 's Translation. Revised with
Intro. by the late Arthur Hugh Clough. 3 vols.Homer s Ihad. Lord Derby 's Translation

Homer s Odyssey. WHliam Cowper's Transla-

TK °-^ J^!^V?^''°- ^y M'ss F. M. Stawell
Thucydides Peloponnesian War. Crawlev's

Translation ^

Plato. Introduction by A. D. Lindsay

I
ESSAYS AND HELLES LETTRES

'10

II

by

Bacon^s Essays. Intro. by Oliphant Smeaton
Colendge s Biographia Literaria. Introduction

by Arthur Symons
Emerson 's Essays. First and Second Series
l<roudes Essays in Literature and History

Introduction by Hilaire Belloc. M P
Lamb's Essays of Elia. Introduction
Augustme Birrell

Hazlitfs Shakespear's Characters
Holmes' Autocrat of the Breakfast Table

.. Professor at the Breakfast Table
Poet

Lady Montagu's Letters. 'introduction
K. Brimley Johnson

70 Walton's Compleat Angler. Intro. Andrew Lang

•12

*i3

*i4

65
*66
•67
*68

69
by

"5

*ii6

*ii7

118

162

Introduction by

1
''X64-167

168

*207

*2o8-2I2

*2I3-2I5

*2l6

•217

218

*2I9

I

I

!

223

224

*225-226

227

Matthew Arnold "s E.ssays.
G. K. Chesterton

Brown's Rab and his Friends, etc.

Irving's Sketch Book of Geoflrey Crayon
Reynolds' Discourses. Intro. L. March Phillipps
Coleridge's Essays and Lectures on Shakes-

peare, etc.

The Spectator. 4 vols. Introduction by G.
Gregory Smith

Tytlers Essay on the Principles of Translation
Ruskin's Seven I.amps of Architecture. Intro-

duction by Selwyn Image
Ruskin's Modern Painters. 5 vols. Introduc-

tion by Lionel Cust

^''k^V^'^tS'''"^ r'^iy.^"^'^®- 3 vols. Introduction
by L. March Phillipps

Ruskin's Unto This Last. The Political Economy
of Art. Introduction by Sir Oliver Lodge

Ruskin's Elements of Drawing and Perspective
Ruskin's Pre-Raphaelitism. Lectures on Archi-

tecture and Painting. Academy Notes. 1855.
1859. and Notes on the Turner Gallery.
Introduction by Laurence Binyon

Ruskin;s Sesame and Lilies. The Two Paths,
and The King of the Golden River. Intro-
duction by Sir Oliver Lodge

De Quincey 's Opium Eater. Introduction by
oir G. Douglas

Mazzini's Duties of Man. etc. Introduction by
Thos. Jones. M.A. ^

Macaulay's Essays. 2 vols. Introduction by
A. J. Gneve. M.A. ^

Elyofs Gouernour. Introduction and Glossarv
by Prof. Faster Watson

r

I I
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mißm

ESSAYS AND BELLES LETTRES--cotiiinuid

228 Ulric the Farm Servant. Edited with Notes by
John Ruskin

*2j8 Carlyle's Sartor Resartus and Heroes and Hero
Worship. Intro. by Prof. Hudson, M.A.

*279 Emerson's Representative Men. Introduction
by Ernest Rhys

280 Machiavelli's Prince. Special Translation and
Introduction by W. K. Marriott

281 Thoreau's Waiden. Intro. by Walter Raymond
*282 Ruskin 's Ethics of the Dust. Intro. Grace Rhys
321 HazHtt's Table Talk
*322 Emerson's Nature, Conduct of Life, Essays from

the "Dial"
*323 Ruskin's Crown of Wild Olive and Cestus of

Aglaia. With Introduction by Clifford Bax
346 Craik's Manual of Enprlish Literature.

347 SwiffsTaleofa Tub.The BattleoftheBooks.etc.
348 Gilfillan's Literary Portraits. Introduction by

Sir Robertson Nicoll

411 HazUtt'sLectures onthe English Comic Writers.
Introduction by the late W. E. Henley

*439 Macaulay'sMiscellaneous Es.says and The Lays
.of Arcient Rome. Completing the set of
' Everyraan " Macaulay in 7 volumes

440-442 Florio's Montaigne. Intro. by A. R. Waller,
M.A. 3 vols.

450 Ruskin's Time and Tide with other Essays
458 Matthew Arnold's Study of Celtic Literature,

and ottler Critical Essays, with Supplement
bj Lord Strangford, etc.

459 Haziitt's Spirit of the Age and Lectures on
English Poets. Intro. by A. R. Waller, M.A.

460 Burke'sReflectionsontheFrencli Revolution and
contingent Essays. Intro. A. J. Grieve, M.A.

461 Utopia and the Dialogne of Com fort against
Tribulations. By Sir Thoraas More. Intro-
duction by Judge O'Hagan

493 Theology in the English Poets. Stopford A.
Brooke, M.A.

504 Herbert Spencer's Essavson Education. Intro-
duction by E. W. Ell'iot

FICTION
AN HISTORICAL LIBRARY-l'WELVE VOLUMES
*I5 Lytton's Harold. Intro. by Ernest Rhys

Scott's Ivanhoe. Intro. by Ernest Rhys
Edgar's Cressy and Poictiers. Introduction by

Ernest Rhys
Lytton's Last of the Barons. Introduction by

R. G. Watkin
Manning's Sir Thoraas More. Introduction by

Ernest Rhys
Kingsley's Westward Ho ! Intro. A. G. Grieve
Scott's Fortunes of Nigel

Woodstock. Intro. by Edward Garnett
Thackeray's Esmond. Intro. by Walter Jerrold
Defoe's Captain Singleton. Introduction by
Edward Garnett

Scott's Waverley
Dickens* Barnaby Rudge. Intro. W. Jerrold

Austen's (Jane) Sense and Sensibility. Intro^
;

duction by R.B. Johnson
,, Pride and Prejudice

,

,, Mansfield Park
,

,, Emma
,. ..

,, North anger Abbey & Persuasion ,, ,,

Balzac's Wild Ass's Skin. Introduction by
Prof. Saintsbury

*27 Eliot 's Adam Bede

^16

*i7

*i8

*I9

"20

71

72
*73

74

75
76
21

*22

*23
*24
*25

26

.k.C

»»

i4

I

l i

FICTIOH -continutd

28 Kingsley's (H.) Ravenshoe
29 Reades (C.) The Cloister & the Heartb. Intro-

duction by A. C. Swinburne
•30 Trollope's Barchester Towers
77 Cooper's The Deerslayer
78 „ The Pathfinder

79 .. The Last of the Mohicans
80 Lytton's Last Days of Pompeii
•Si Dumas' The Three Musketeers
82 Marryat's Mr. Midshipman Easy. Introduction

by R. B. Johnson
*83 Gaskell's Cranford
84 Wood's The Channings

*io2 Dickens' Tale of Two Cities. Introduction by
Walter Jerrold

•119 Borrow's Lavengro. Intro. Thomas Seccombe
•120

,, Romany Rye
*i2i Eliot's Silas Marner. Intro. by Annie Matheson
122 Hawthorne's Scarlet Letter
123 Mulock's John Halifax, Gentleman. Introduc-

tion by J. Shaylor
Sir Walter Scott's Works—

124 TheAbbot
125 Anne of Geierstein
126 The Antiquary
127 Highland Widow and Betrothed
128 Black Dwarf and Legend of IVÄptrose
129 Bride of Lamraermoor ^ ^
130 Castle Dangerous and The Surgeon's Daughter
131 Count Robert bf Paris
132 Fair Maid of Perth
133 Guy Mannering
134 The Heart of Midlothian

•135 Kenilworth

Introduction by

6

Sir Walter Scott's VJovks—continued

136 The Monastery
137 Old Mortality

138 Peveril of the Peak
139 The Pirate

'*i40 Quentin Durward
141 Redgauntlet

Rob Roy
St. Ronan'sWell
The Talisman

Balzac's Eugenie Grandet.
Prof. Saintsbury

Balzac's Old Goriot ,, „ „
Fenimore Cooper's Pioneers

,, ,, Prairie

Dickens' Old Curiosity Shop. Introduction by
G. K. Chesterton

Dumas' Black Tulip. Intro. by Ernest Rhys
Twenty Years After ,, ,,

Hawthorne's House of Seven Gables. Intro-
by Ernest Rhys

Lever's Harry Lorrequer. Introduction by
Lewis Melville

178 Lover's Handy Andy. Intro. by Ernest Rhys
179 Herman Melville's Moby Dick. Introduction

by Ernest Rhys
Herman Melville's Typee ,, „
Trollope's Framley Parsonage ,, ,,

Warden
Balzac's Atheist's Mass. Preface by George

Saintsbury
Kingsley's Hypatia
Eliot's Roraola. Introduction by Rudolf Dircks
Marryat's Peter Simple. Introduction by

R. Brimley Johnson

*I42

143
*I44

169

170
171

172

173

174
•175

176

177

180
*i8i

*l82

229

'230
*23I

232

'<*'MMMMIH «nm l-Jj i

i I-

'••;
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Charles Dickens' Works.
233 Oliver Twist

234 Great Expectations
Pickwick Papers
Bleak House
Sketches by Boz
Nicholas Nickleby
Christmas Books
Dombey & Son

'235

236
237
238
*239
240

243
244

With Intro. G. K. Chesterton

241 Martin Chuzzlewit
*242 David Copperfield

290 American Notes

291 Child's History of

England
292 Hard Times
293 liltleDorrit

294 Our Mutual Friend
Bronte's Wuthering Heights ' ''%

i

Oliphant's Sadem Chapel. In troduction oy^Bir
Robertson Nicoll [by G. A. Aitkcn

Defoe's Memoirs of a Cavalier. Introduction
Balzac 's Christ in Flandcr». Introduction by

George Saintsbury
Balzac 's Chouans ,, ,,

The Quest of the Absi )lute ,,

C. Bronte's Jane Eyre. Iniro.. by May Sinclair

Shirley
Defoe's Journal of the Plague Year. Introduc-

tion by G. A. Aitken
Goldsmith 's Vicar of Wakefield . Intro. J. M. D
Kingsley's Herevrjird the Wake , Introduction

by Ernest Rhys
Melville's O raoo ,, ,,

•298 Thackeray's Vanity Fair. Intrc ductionby Hon.
Whitelaw Reid

Reade's Peg Wofi5ngtonand Ch ristie Johnstone.
Introduction by Ernest Rbya

Blackmore's Loma Doone
Edgar's Runnymede & Lincohi Fair. Introduc-

tion by L. K. Hughes,
Manning's Mary Powell and Deborah's Diary.

latro. by Katherine Tynac (Mrs. Hinkson)

283
284

285
286
287
288
289

•295
•296

297

299

304
320

324

325 George Eliot's Mill on the Floss. Introduction

by Sir Robertson Nicoll

326 Dumas' Marguerite de Valois ("La Reine
Margot")

327 Peacock's Headlong Hall and Nightmare Abbey.
Introduction by the late Dr. Richard Garnett

328 "Long Will." By Florence Converse,

*329 Charlotte M. Yonge's The Dove in the Eagle's

Nest. Introduction by Eleanor Hüll

349 Balzac's Cat and Racket, and other Stories

350 R. D. Blackmore's Springhaven

351 Charlotte Bronte's Villette. Intro. May Sinclair

352 Fanny Bumey's Evelina. Intro. R. B. Johnson

353 George Eliot's Feüx Holt
*354 Erckmann-Cha trian 's The Conscript and Water-

loo. A New Trans. , with Intro. R. D. Gillman
355-35Ö Fielding 's Tora Jones. Introduction by George

Saintsbury. 2 vols.

*357 G. P. R. James's Richelieu. Introduction by
Rudolf Dircks

35S Marryat's Percival Keene. Intro. by E. R.
359 Thackeray's Christmas Books. Introduction

by Waltei- Jerrold 't^?

360 Anthony Trollope's Dr. Thorne
361 ,, ,, The Small House at Allington

•362 C. M. Yonge's The HeirofRedclyffe. Introduc-
tion by Mrs. Meynell

363-364 Victor Hugo 's Les Miserables. 2 vols. Intro-

I

• duction by S. R. John
391 -392 Trollope's The Last Chroniclesof Barset. 2 vols.

Completing the set of Barsetsbire Novels

393*394 Dumas' The Count of Monte Cristo. 2 vols.

400 Ainsworth 's The Tower of London
410 Edgeworth's Castle Rackrent and TJ;»

*»'»»'"-«'•

Introduction by Prof. b—^er Matthews

f
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FICTIOS—couitttued

*4i4 Dickens' Christmas Stories. Introduction by
by G. K. Chesterton

416 Kingsleys (Henry) Geoffry Hamlyn
417 Bronte 's The Professor Intro. by May Sinclair

418 Curtis's Prue and 1, & Lotus Eatmg. Introduc-
tion by H. W. Mabie

419 Balzac 's Catherine de Medici. Introduction by
Prof. Saintsbury

420 Dumas' The Forty Fivc

I
' 421 ,, Chicot the Jester

- 422 Victor Hugo's Notre Dame. Introduction by

l^y-
the late A. C, Swinburne [the Alps

423 Daudet 's Tar tarin of Tarascon and Tartarin on
;" 424 Hawthorne's The Marble Faun. Introduction

by the late Sir Leslie Stephen
425-426 Thackeray's Pendennis. Introduction by

Walter Jerrold. 2 vols.
'

y.^:-- ^::..lfßy:.'Ga\t's Annais of a Parish. Introduction by
G. Baillie Macdonald

4sR Aimard's The Indian Scout
462 Charles Kingsley's Alton Locke
463 Balzacs Cousin Pons. Intro. Prof. Saintsbury
464 Wilkie CoUins' The Woman in White ^

465-466 Thackeray's Newcomes. Introduq(Bp»^ by
Walter Jerrold. 2 vols.

467 Fielding's Joseph Andrews.^ Introduction by
Prof. Sainisbury

468 George Eliot 's Scenes of Clerical Life

469 Tolstoi. A Volume of Tales and Parables. New
Translation

' 501 Dostoieflfsky 's Crime and Punishment. Intro-
duction by Laurence Irving

505 Sheppard's Charles Auchester. Introdaction
by Jeasie M. Middleton

'507-508 Thackeray't Virginian». o vol«
by Walter Jerrold

j
50g Victor Hugo's Toilers of the Sea

j

tion by Ernest Rhys

introduction

Introduc-

8

FOR YOUNG PEOPLE
Andersen 's Fairy Tales. Illus. Bros. Robinson
Hawthorne's Wonder Book & Tanglewood Tales
Kingston 's Peter the Whaler

Three Midshipmen
Lamb's Tales from Shakespeare. Illustrated by

A. Rackham
Grimm 's Fairy Tales. Illus. by R. Anning Bell
Froissart's Chronicles

'58 Hughes' Tom Brown 's School Days. Illustrated
by T. Robinson

Defoc's Robinson Crusoe. Illustrated by J. JL.

Symirgton
Swift's GuUiver's Travels. Illus. byA. Rackhara
Canton's A Child's Book of Saints. Illustrated

by T. H. Robinson
Clarke's Girlhood of Shakespeares Heroines.

3 vols.

Granny's Wonderful Chair. Introduction by
Dollie Radford

Kingsley's Heroes. Intro. by Grace Rhy» :

*157 Fairy Gold Illustrated by Herbert Cole
*i58 Gatty's Parables from Nature. Introduction

by Grace Rhys
Marr)'at's Little Savage. Introduction by R.

Brimley Johnson
Marryat's Masterman Ready ,, ,,

Ballantyne's Coral Island

,, Martin Rattler
Marryat's Children of the New Forest

'4

•5
*6

*7
*8

•56

*57

"59

*6o
*6i

log-iii

112

*ii3

•159

•160

245
246
•247

FOR YOUNG FEOPLE—cemtinued

I

Alcott's Little Women and Good Wives. Intro-
duction by Grace Rhys

Fairy Tales from the Arabian Nights. Illus.

Abbott's Rollo at Work and Rollo at Play.
Introduction by Lucy Crump

Ballantyne's Ungava. lntra|^ ^mest Rhjs
Kingsley's Water Babies an^ßfaucu^Vv
J.ules Verne's Twenty Thousmo LeaguralÜDder

the Sea. Introductory Note by^Hjhjl^nH'S
Charlotte M. Yonge's The Book of Goi^BKds
Annais of Fairyland . The Reign ofKingOT^on

.. The Reign of King Cole
Jules Veme'B Dropped from the Clouds. 50 Illus.

,, Abandoned. ,,

,, The Secret of the Island
Marryat's Settiers in Canada. Introduction by

R. B. Johnson
Uncle Tom 's Cabin
Martineau's Feats on the Fjords, &c. With

lilustrations bv Arthur Rackham
Swiss Family Robinson. lilustrations by Chas.

Folkard
Heidi. By Johanna Spjrri. lilustrations by

Lizzie Lawson
Charlotte Yonge's The Little Duke. II' ms. by
Dora Curtis. Historical Intro. Eugene Mason

Edgar 's Heroes of England
Thomas Birifinch's The Age of Fable
Mother Goose's Nursery Rhymes. Illustrated

HISTORY
•31-32 Carlyle 's French Revolution. Intro. byH.Belloc

33 Finlay's Byzantine Empire [2 vols.

*34-36 Macaulay's History of England. 3 vols.

•248

*249

275

275
*277

319

*33o
•365
•366

367
368
369
370

•371

429

*430

431

•470

•471

472
•473

9

85 Bumet's History of His Own Times
•86-88 Motley's Dutch Republic. 3 vols.

*89 Stanley 's Memorials of Canterbury
185 Finlay's Greece under the Romans

186-197 Grote's History of Greece. 12 vols. Introduc-
tion by A. D. Lindsay. M.A., Fellow of Balliol
College, Oxford

198-199 Thierry's Norman Conquest. 2 vols. Introduc-
tion by J. A. Price. B.A.

250 Sismondi's Italian Republics
251 Stanley 's Lectures on the Eastem Church.

Introduction by A. J Grieve. M.A.
273 Tacitus. Vol. I. Annais. Intro. E. H. Blakeney
274 „ Vol. II. Agricola & Germania
*3oo Creasy's Decisive Battles of the World. Intro-

duction by E. Rhys
*30i Prescott's Conquest of Peru. Introduction by

Thomas Seccombe. M.A.
•302-303 Parkman's Conspiracy of Pontiac. 2 vols.

333 Chronicles of the Crusades (De Joinville's).
Trans, with Intro. by Sir F. Marzials. C.B.

372-374 Froude's Henry VIII. Introduction byLlcwellyn
Williams, M.P., B.C.L. 3 vols.

375 Froude's Edward VI.
376 Machiavelli 's History ofFlorence

377-378 Milman 's History of the Jews 2 vols.

397-398 Prescott's Conquest of Mexico. With an Intro-
duction by Thomas Seccombe. 2 vols.

432 Lützow 's History of Bohemia,

433 Merivale's Histor>' of Rome. (An Introductory
volume to Gibbon ) Edited with Introduc-
tion and Notes by Oliphant Smeaton, M.A.

434- 43^^ Gibbon 's Decline and Fall of theRoman Empire.
The first 3 vols. out of the set of 6. Edited with
Intro. and Notes by Oliphant Smeaton. M A.
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HlSTORY—conimu4d
474-476 Gibbon's Roman Empire. Complctinc thework of 6 vols.

i- & c

477 F«>"de's Mary Tudor. With Introduction by
Llewellyn Williams, M.P., D C L

478 Washington Irving's ConquMt of Granada
479 Bede'sEcclMiasticalHistory.etc. Introduction

by Vida D. Scudder
480 The Pilgrim Fathers. Intro. by John Masefield

ORATORY
145 Pitt 's Orations on the War with France

Lincoln-s Speeches, etc. Introduction by the
Kt. Hon. James Bryce

John Bright's Speeches. Selected with Intro-
duction by Joseph Sturge

Burke's American Speeches and Letters. Intro-
duction by Hugh Law, M.A.. M.P

Macaulay's Speeches on Politics and Literature
Intro. by the late Rt. Hon. W. E. Giadstone'

PHILOSOPHY AND THEOLOGY
Robertson's (F^ W.) Sermons on Religion and

Ute. Introduction by Canon Bamett
Do. Do. Sermons on Christian Doctrine
Uo. Do. Sermons on Bible Subjecte

Latimer's Sermons. Intro. by Canon Beeching
Butler s Analogy of Religion. Introduction by

Rev. Ronald Bayne
Law's Serious Call to a Devout and Holy Life
Brownes Religio Medici, &c. Intro. by Prof.

C. H. Herford
93 The New Testament. Arranged in the order in

which the bookscame to the Christians of the
First Century. By Principal Lindaay

147 Maurices Kingdom of Christ. 2 vols

Dr. Pusey's Trans-

201 -202

206

252

340

399

305

379
380
403

448

'37

*38

•39

40
90

91

92

146

10

200 S. Augustiners Confessions.
lation and Introduction

Hooker 's Ecclesiastical Polity. 2 vols. Intro-
duction by Rev. R. Bayne

253-256 Ancient Hebrew Literature. Being the Old
Testament and Apocrypha. 4 vols. Arranged
by the Rev. R. B. Taylor

Seeley's Ecce Homo. Intro. by Sir Oliver Lodge
Swedenborg 's Heaven and Hell
The Koran. Rodwell's Translation
The Ramayana and The Mahabharata. Trans-

lated by the late Romesh Dutt. C I EKmg Edward VI. First and Second' Prayer
Books. Introduction by the RightRev. Bishop
ot Oloucester '^

481 Spinoza'sEthics. etc. Translated by Andrew JBoyle. M.A. With Intro. by Prof . Santayana
482 John Stuart Mill's Utilitarianism. Liberty

Kepresentative Government. With Introduc-
tion by A. D. Lindsay

483 Bishop Berkeley's Principles of Human Know-
ledge. New Theory of Vision. With Intro-
duction by A. D. Lindsay

484 A Kempis' Imitation of Christ
485 The Litüe Flowers, and The Life of St. Francis

POETRY AND DRAMA
*4i Browning 's Poems. A33-1844. Introduction by

Arthur Waugh ^

Do. Do. 1844.1864
Golden Book of Coleridge. Edited by Stopford

A. Brocke *^

*44 Tennyson's Poems. 1830-1863. Introduction bv
Ernest Rhys ^

*94 Burns' Poems and Songs. Intro. byj. Douglas
95 Sheridan 's Plays

^

*42

43

Introduction by

[2 vols.
English Poetry.

.d^Ej;Jirn^^^;?^'!;?"^^^^^-^ reference

POETRY AND DRAMA^coni.„utä
•96 Paigrave's Golden Treasury

Edward Hutton
*ioi Keats' Poems

U\H9 Percy's Reliques of Ancient
150 Procter 's Legends and Lyrics

^153 Shakespeares Comedios

•t« " 5'^*°';!''*^ ^^^ys. Poems and Sonnets
'55 .. Tragedies
203 Wo^^^-or^h's^Shorter Poems. Introduction by

•257-258 Sh^lley's^Poe^i^^^^^^^^ , ^,,,_ Introduction

*307 Chaucers Canterbury Tales. Specially Edited
* o T.^^

Principal Burrell. M.A.
^

308 DMtesDivme Comedy (Cai^ . x ruiu

*,r^ V ^P^^'^'^Z
*^"*^ ^y Edmund Gardner

*l?o H^^rlf «""P*^
•.

^"'''^ ^y ^^^^^^ Thomas
310 Herrick s Hesperides and Noble Nurabers

Introduction by Ernest Rhys

ISZi^^^^^l^'^ ,^°^*' ^°^'^^- Note bv EditorMatthew Arnolds Poems, 1840-1866. including

rJf/"'i'
^''^'''^ ^y ^- ^- Scott-James. M.A

^n? H^^""'- u
^^^'^ ^ * ^^- Translation and

Introduction by A. G. Latham
Everyman and other Interludes. including eight

,
Miracle Plays. Edited bv E. R.

^

Ir. if"f^«"°^
's Poems. Intro'. Katherine Tvnan

383 Marlowe's Plays and Poems. Introduction byEdward Thomas ^

Milton's Poems. Intro. by W. H. D. Rouse
Goldsmith s Poeras and Plays. Introduction bv

Austin Dobson
^PV^\^:^\^f^^i^Q^^ne. Introduction by Prof.

J. W. Haies. 2 vols. i

486-488 Byron 's Poetical and Dramatic Works. With
I Introduction by Professor Tränt. 3 vols
489-490 Ben Jonsons Plays. Introduction by Prof

Schellmg. 2 vols.
Minor Elizabethan Drama. Vol. I Tragedv

Selected. with Intro. by Prof. Thorndike
Minor Elizabethan Drama. Vol. II. Comedv^: 7^^rP°^^'^ f^°"^« a^d other Plays^
Edlted by R. Farquharson Sharp

Brownings The Ring and the Book. Intro-
duction by Chas. W. Hodell

"^

r^ ^/"^
.xPll""^ ,

^°°^- Introduction by
Charles W. Hodell ^

The Seiect Plays of Beaumont and Fletcher
Intro. by Prof. Baker, of Harvard University

491

492

494

502

503

506

3"
*334

335

381

jb84
415

451
*495

449 A Biographical Dictionary of English Literature
Newly Compiled by John W. Cousin anc
brought down to the present time. includine
livmg authors of repute

Atlas Ol Ancient and Classical Geography
Smith sSmaller Classical Dictionary Revised
and Edlted by E H. Blakeney. M A

496 Literary and Historical Atlas. I Europe
Containing 96 coloured and many iine Maps;'
also füll Index & Gazetteer

romance
*45-46 Le Morte Darthur 2 vols Intro. Prof RhysLady Guest's Mabinogion. Introduction by

Rev. R. Williams ^

Bunyan s Pilgrim s Progress. Introduction by
Rev. H. E. Lewis ^

259- 2ÖO Kalevala. 2 vols. Introduction byW F Kirbv
F.L.S.. F.E.S.

^viroj,

.97

*204

1^

I

-''i.

pp

^ I

(
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ROMAliCE^^OHitHutd
261 Early Romances of William Morris. Introduc-

tion by Alfred Noyes
312 The Fall of the Nibelungs. Translated by

Margaret Arraour
336 Poe's Tales of Mystery & Imagination. Intro-

duction by Padraic Colum
385-386 Don Quixote, Motteux's Translation, 2 vols.

Lockhart's Introduction
437-438 The Adventures of Gil felas of Santillane.

Introduction by Anatole Le Braz. 2 vols.

445 The High History ot the Holy Graal. Trans-
lated by the late Dr. Sebastian Evans

497 Aucassin and Nicolette, with other Medaeval
Romances. Selected and newly Translated
by Eugene Mason

SCIENCE
47 Huxley's Essays. Intro. by Sir Oliver Lodge
48 White's Seiborne. Intro. bv Principal Wii.dle
98 Tyndall's Glaciers of the Alps and Mountaineer-

ing in 1861. Introduction by Lord Avebury
103 Miller's Old Red Sandstone

•104 Darwin 's Voyage of the Beagle
»62 Harvey's Circulation of the Blood. Introduction

by Ernest Parkyn
263 Galton 's Inquiries into Human Faculty.

Revised by Apthor
«I12-413 Adam Smith's The Wealth ofNations. With

an Introduction by Prof. Seligman. 2 vols.

498 Huxley's Select Lectures and Lay Sermons.
Introduction by Sir Oliver Lodge

TRAVEL AND TOPOGRAPHY
49 Borrow's Wild Wales. Introduction by Theodore

Watts-Dunton

183

264

•50
*99

•151

152

184

205
-265

272

315
306
*337

387
390
•446

447

*499

500

510

Speke's Discovery of the Source of the Nile

Cook 's Voyages of Discovery
Borrow's The Bible in Spain. Introduction by
Edward Thomas

Ford'9 Gatherings from Spain. Introduction

by Thomas Okey
Dennis' Cities and Cemeteries of Etruria. 2 vols.

Intro. by Prof. Lindsay, of St. Andrews
Travels of Mungo Park. Intro by Ernest Rhys
313-314. 338-339. 388-389 Hakluyfs Voyages.

8 vols. With Index. Intro. by J. Masefield

Giraldus Cambrensis. Itinerary and Descrip-

tion Ol Wales. Introduction by W. Llewellyn
Williams. M.P.. B.C.L.

Lane's Modern Egyptians. With many Illus.

Marco Polo's Travels. Intro. by John Masefield
Kinglake 's Eothen. Introduction by Harold

Spender, M.A.
Boswell'sTour in The Hebrideswith Dr. Johnson
Lytton's Pilgrims of the Rhine
Bates' Naturalist on the Amazon, with Illustra-

tions. Appreciation by Charles Darwin
Franklin 's Joumeyto the Polar Sea. Introduc-

Capt. R. F. Scott
Lord Dufferin's Letters from High Latitudes

Sir Richard Burton 's First Footsteps in East
Africa.

Anson's Voyaeres. (Round the World in 1742.)
Introduction by John Masefield

* Sets Scott 's Novels, 25 vols.

• Sets Dickens' Works, 18 vols.

• Sold in Sets only, excepting the Single vols. listei above.
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Jrofeffor an ber Unioetfltclt Stübingen

J. C. B. MOHE (PAUL SIEBECK)
TÜBINGEN t

''^

i

35ie Söebeutunö ber franaöFif^en ^icbolulion für bic entfte^una ber moberiien $öelt
1938. 48 Serien. 8\ ^^, ^ ^^^^

amtbcm^nbruc^eincg neuen 3eitarter8 autoritärer ©taatSfübrung flnb anA bic ^beenber franjörifdien ^eoolutton roteber in ben SBorbcrflrunb be§ aaaemeinenCtereffeö acrucft: au§ ber fpontanen ^raft einer geaenläungen »emeflunrÄberne efneurein un^gemem fc^arfe§ ^i|ton)d)=poIitifc^eg 4Jrofir geiDonSen. ^n fieben fncS)pen. miUeXter Lnb
ffiL^'"Z\?"5 "r^

'"'"
"S^

n,efe„tücf,en Probleme biefe^ Sufammen "angeT röTte^^^® f?"^§fi°"«!*"r.^"^**^^""8 **" lebenbigen Kräfte, jeigt bie überaO aucb bem Saie i

Äü^ht« ÄrSrVr'^ ^'"I*^"^' '«^'"^r
^«^«»einanber üon ^bee unb Sirfa*"

feit auf, bag ben Slbtouf ber reootutionären ©reigniffe ebenfo rote ibre fäfulare J^crn*mirfung fenn^eic^net, 5)ie fransöfif^e meuolution entbanb ben politifcben Snb?D7buaI^
'^u^c^^'i W*' Öleic^ieitifl ben ftarfen, sentraltftifc^en SöoIf§ftaat bcroor üe ftS ba§al e f^eubalfpftem unö fcbuf eine anbere ^orm be8 5lbfoluti§muk fie propagierte eTnneueS|olferred,t unb ooaitrerfte *ugreic^ bie alten 3:enbenaen fran öfifc^erVa^po UtTf
Jie C>etfunft unb baSJJ^ortfeben biefer paraboyen ©rfc^einung in ber Äfrat e be§8iberattömu§ bi§jur jüngften ^nroenbung be§ Station afität§prinaip§ werben an ber |)anb

nA."S''i^'"x^'^^*""«^''«'?"^?' ^" auffc^IuM^cr SBeife bargelegt, wobei bie gefS
be^: ÄJÄr^^p^utÄ^^ '" ^^^"^^^^^^^" ^^^°^"^- -^- ^^^-

3u begießen burc^
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S3om fclben ißcrfaffcr erfd^ten:

Jßreußett,

ßftetreid^ unb Seutfci^Iattb

in bctt legten 100 3o^ren

(1815—1918)
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ÖSEF BONFILS
X (TOBH 'ELEM)

UND SEIN WERK

SOPHNATH PANEAH
Ein Beitrag zur Pentateuchexegese des Mittelalters

/
/

von

D.HERZOG

Zweiter HalbbancT^

gr. 8«. Gebettet Mk. 12.—.

Die wissenschaftliche Forschung über Abraham ibn 'Esra', den
einzigartigen Exegeten und berühmten Grammatiker, ist trotz einiger
weniger guter Arbeiten, die in den letzten Jahren über einzelne Teil-
gebiete erschienen sind, noch immer nicht in dem Maße fortgeführt
worden, wie es dieser bedeutende Gelehrte verdient hätte. Namentlich
seine Kommentare zum Pentateuch, die auch heute noch als unüber-
treffliche Denkmäler scharfsinniger Erfassung und genialer Über-
windung exegetischer Schwierigkeiten gelten, sind trotz ihrer weiten
Verbreitung eigentlich so gut wie garnicht entsprechend gewürdigt
worden. Der Hauptgrund hierfür liegt entschieden zunächst darin,
daß es an einer literarfsch einwandfreien kritischen Ausgabe dieser
Kommentare mangelt. Allerdings darf nicht übersehen werden, daß
die Schwierigkeiten der Herstellung einer solchen keine geringen sind.
Nicht allein wegen des äußerst knappen, in Rätseln und Dunkelheiten
sich gefallenden, nur sehr schwer verständlichen Stiles, sondern auch
wegen der vielen astrologischen Exkurse, die in diesen Kommentaren
sich befinden. Nicht zuletzt auch darum, weil uns vielfach noch immer
die literarische Umgebung und die Quellen, aus welchen der in ver-
schiedenen Kulturumgebungen schreibende ibn 'Esra' seine Kommen-
tare geschrieben hat, unbekannt sind.

Aus diesen Gründen war man schon ziemlich frühzeitig damit
beschäftigt, durch Superkommentare das Verständnis für diese Kommen-
tare zu fördern. Aber die meisten von ihnen vermochten nicht auch nur
annähernd die ganz ausgezeichneten Schöpfungen ibn 'Esra'ischen
Scharfsinnes zu erfassen. Nur einem gelang es in kongenialer Weise
die Schwierigkeiten zu überwinden, das war Joseph Bonfils, der
in seinem glänzend geschriebenen Superkommentar ,,Sophnath
Pane'ah" einen keiner Schwierigkeit ausweichenden, fortlaufenden,
meisterhaften Kommentar geschaffen hat, der uns erst so recht das
Verständnis für die einzigartigen großen geistigen Vorzüge und den
Scharfsinn ibn 'Esra's erschließt. Leider aber war dieser Superkommen-

r
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tar nur teilweise in einer in bestimmter Tendenz und infolge wissen-

schaftlicher Unfähigkeit des Herausgebes verstümmelten und voll-

kommen unbrauchbaren Ausgabe zugänglich, so daß man eigentlich

gar kein Urteil über die wissenschaftlich bedeutende Leistung Joseph
Bonfil's haben konnte. Darum hat schon Adolf Neubauer der

berühmte Bibliothekar der Bodleiana und bedeutende Kenner der

mittelalterlichen hebräischen Literatur auf die Wichtigkeit der Arbeit

Joseph Bonfil's hinweisend, gemeint: Der Sophnath Pane'ah verdient

ganz herausgegeben zu werden, wenn überhaupt die ibn 'Esra'literatur

noch einen Wert hat. Bei der Jetzigen Apathie für jüdische Literatur

wird dies kaum so bald geschehen (,, Israelitische Letterbode", hrsg.

von M. Roest Mz., Amsterdam 1885—86, XI, 76). Diesen Wunsch
Neubauers, der übrigens auch ein langgehegter Wunsch weiter Freundes-

kreise der hebräischen mittelalterlichen Literatur gewesen, hat Herr

Dr. D. Herzog, Universitätsprofessor in Graz, der gewiß derzeit

beste Kenner der Arbeiten ibn Esra's, dadurch zu erfüllen gesucht, daß
er bereits im Jahre 1911 (Carl Winters Universitätsbuchhandlung) den

Superkommentar Joseph Bonfil's zur Genesis und zum Exodus ver-

öffentlicht hat. Nach nun fast 2 Jahrzehnten — die Ursachen der

Verzögerung werden im Vorwerte dargelegt— legt nun Professor Herzog

den 2. Schlußhalbband vor, der den Superkommentar zu den übrigen

Büchern des Pentateuchs, der allerdings viel kürzer als der zu den

ersten zwei Büchern ist, sowie auch eine ausführliche Abhandlung über

Leben und Schaffen Joseph Bonfil's enthält. Damit liegt das Buch
vollendet vor und Professor Herzog glaubt hiermit gleichzeitig eine Ehren-

schuld der Wissenschaft Joseph Bonfil's gegenüber abgetragen zu haben!

^

X

BESTELLZETTEL
i

Aus dem Verlag
«

Carl Winters Universitätsbuchhandlung in Heidelberg

bestellt Unterzeichneter durch die Buchhandlung

in

Josef Bonffilf Sophnath Pane'ah
herausgegeben von D. Hersog

1. Halbband, gr. 8» . . .

2. Halbband, gr. 8« . . .

. .geh. Mk. 15.

. .geh. Mk. 12.

Name und

Adresse:

Nichtgewünschtes bitte durchzustreichen.

Drucker«! Winter, Hsideluerg.
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(5ne(f)i|(f)*Deut|d)e$ IDörtcrbudi

3U öen

Sdiriften öe$ tlcuen t[e|tament$

unö öcr übrigen urdjriftlic^cn Citcratur

von

Prof. D. U)alter Bauer ©öttingen

>
:

Stoeite, DÖUtg neugearbcitctc Auflage 3U (Erroin Prcuf(^cn's
(Bried|ifd|»Deutfc^cm tjanötoörtcrbud^ 3um Heuen (Ecftamcnt

740 Seiten, 3U)ei|paItig, im (Bro6*£ejifton=5ormat - 1928
(Be!)eftet 34.50 IK.; ge|d)ma(feDoU gebunöen 38 TTI.

(Es ift mir 6er id/ mit öicfen Stuöien fo fel?r oertoac^fen bin, eine
gons befonöere Sreuöe, ausfprec^en 3U ftönnen, öag IDoIter Bauer eine
tm aUgememen gan3 ausge3eid)nete Arbeit geleiftet l^at. HiAt nur eine
Umarbeitung legt er Dor, [onbern ein meift öie Sorfdjungen anöerer
öurc^ örei 3af|r3el)nte |oliö sulammenfaffenbes neues Bu(^.

(Prof. D. a. B c i 6 m a n n , Berlin.)

_ 3^ (telje nic^t an, Preufdjen^Bauer als bas neuteftamentliAe
IDorterbuc^ 3u begrüßen. Seinen Sroecfe, „öen Der[d|ieöen(ten Kreifen,Dom Stuöierenben bis 3um [elbftänöigen tUitforfc^er", 3U bienen, erfüUt

f ^°"«"f
• . (Prof. Dr. fl. D e b r u n n e r , Bern.)

Be((er konnte öie Arbeit übert^oupt nic^t gemad|t loerben, unb mir
burfen mit Genugtuung feflfteUen. bai bies Urteil Don aUen fac^ftunbigen
Kritikern biesfcits unb jenfeits ber bcutfdjen (Brensen geteilt roirb.

(Prof. D. fj. £ i e ^ m a n n , Berlin.)

Diejes tDörterbuc^, über bas in Kreifen ber 5ad)gele^rten, ber
(tljeologen roie" pt/ilologen, nur eine Stimme ber Anerkennung berrfcbt
gel^ort in bie tjanb eines 3eben, ber [ic^ ernftl)aft mit bem Urtert bes
n. a. bej^aftigt. (Es bürfte für 3al)r3ef)nte „bas" XDörterbuc^ 3um
"• ^' ^^^^^^"- (Prio..Do3. Lic. (E. 5 a

f
c^ e r , ITIarburg.)

Derlag oon Hlfreb tEöpcImann in (Biegen

:^fflnV'.
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Das Heue ^eftamen.t
nad) bcm Stuttgarter gricdiif^cn tEejt übcrfe^t mb erklärt

oon

Prof. D. ©Sfiar I}Ol^mttnn in ©teSen

Kommentar 3um Hcucn (Ecftamcnt. 1100 Seiten in £ejifton»5ormat.

SmeiBänöe. 1926. (Beiheftet 27 ITT. 3n sioci (Banalcinenbänben 33 tTT.

Hod) einmal [ei bas gan3 DortreffIid|e IDerk öenen empfoljlen, 6ie

bas XI. ([. im Urtejt ra|d^ 6ur(|lefen CDoUen unö öabci einen pl)tIoIogi[c^

fieberen unb tljeologifc^ klaren unb unooreingenommencn 5ül)rcr braudjcn.

(Prof. D. Dr. i). IDeinel, 3ena.)

Das (Er(d)einen einer (Erklärung bes gansen H. Z. aus ber Jeber
eines einsigen (Belel)rten i(t unter unferen Dert^ältniHen fct)on ein

(Ereignis oon nic^t alltäglidjer Bebeutung
;
3umal toenn es fic^ babei um

einen oerbienten Sorfdjer toie ®skar f)ol^mann {)anbclt, ber [eine Der»
trautljeit mit ber Umtoelt bes rirdjriftentums unb [eine in einem langen
(Beleljrtenleben ertoorbene ejcgetifdje Be[onnenl)eit in ben Dienft ber

aufgäbe fteUt. (Prof. D. Dr. IH. B i b e I i u s , ijeibelberg.)

(Es ift unglaublicfj, was f). alles in biefc 2 Bänbe l)ineingebrängt

unb u)ie gefdjidit er U)e|entlid^es, praktifd} n)ict)tiges oon nur antiquarifd)

^iftori[d)cm getrennt l)at. (Be[d)ic^tlid)e unb fprad)lid)e Saffung seigen

, ^icr ben IDeg in bie religiöfe (liefe, nur anbeutenb ^wax, aber mit
beutlid}er Sül}rung. tUir ift bas Buc^ [cf)on unentbet)rlid).

((It}rittlict)e Sreil|cit.)

na(^ einer überfi(^tlid)en Darlegung ber (Einleitungsfragen bcl^anbelt

bas IDerk bie fpnoptifc^en (Eoangclien, bie Paulusbriefe, bie katl)oli[d^en

Briefe, bie Offenbarung unb bas (Eoangelium bes 3ol)annes, unb ^wax
Je, ba% es abfc^nitta)ei(e erft eine eigene Überfe^ung bringt unb bann
bie ungemein klare, coie aus (Branit gemeißelte, nichts lDe[entlid)es

aufeerac^t laffenbe (Ejege|e. tDo man anberer anjtdjt ift, roirb man
roenigftens mit Jeltener Schärfe bes (Bebankens unb bes flusbrucks nac^

ben neueften Sorfc^ungen in alle bie Probleme eingcfül^rt, cDeld)e bas
It. (E. uns barbietet, unb 3um ©eiteren (Ein3elforfd)en angeregt.

(Kird)lid|»Po[itiDc Blätter.)

Derlag oon flifreb ^öpelmann in (Biegen
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Mit eingeheuden geschichtlichen und Bprachlichen Einleltangeu und

textkritischen Anhängen

nnter Mitwirkung von

Albrecht-Oldenbnrg / Baner-Göttingen / Fiebig-Leipzig / Frankenberg-Marbarg /

T. Gall-Gießen / Kittel-Tübingen / Kramer-Leipzig / Marti-Bern (f) / Meinhold-Bonn
Äowaok-Leipzig (f) / Rapp-Pirmasens / Bengstorf-Ttibingen / Sachsse-Münster /

Sander-Greifswald / Vola-Tübingen / Weiser-Heidelberg / Wendel-Darmstadt /

Windfuhr-Hamburg

herausgegeben von

0. Beer-Heidelberg, 0. Holtzmann-Gießen, 8. Kranß-Wien

Bis Jali 1928 sind folgende Traktate erschienen:

Berakot (Gebete) y. 0. Holtzmann M. 3.50

Pea (Vom Ackerwinkel)V.W. Bauer „ 2.60

Kil'ajim (Verbotene Misch-

gattungen) V. K. Albrecht „ 2.86

Challa (Teighebe) v. K. Albrecht „ 1.60

Orla (Vorhaut) v. K. Albrecht „1.60
Bikkurim (Erstlinge) v. K. Albrecht „ 2.26

Schabbat (Sabbat) v. W. Nowack „ 9.—
Ernbin (Vermischgn.) v. Nowack „ 9.

—

Fesachim (Passahfest) v. G. Beer „ 7.20

Joma (Vers^hnungstag) v. J. Mein-

hold „ 2.70

Bosch ha-schana (Neujahr)

V. Fiebig
Baba qamma („Erste Pforte" des

Civilrechts) v. W. Windfuhr ,

Baba meßia („Mittlere Pforte" des

Civilrechts) v. W. Windfuhr ,

Baba batra („Letzte Pforte" des

Civilrechts) v. W. Windfuhr ,

Abot (Väter) v. Beer und Marti
,

Hornjot (Entscheid.) V. Windfuhr
,

Middot (TempelmaÜe) v. 0. Holtz-

mann
,

M. 4.10

2.85

4.20

9.—
18.—
1.30

3.75

In der Subskription ist der Bezugspreis 12—15'/o niedriger.

Dieses Mischnawerk ist für Neu- und Alttestamentler, Juristen (Rechtsgeschichte),

Folkloristen, klassische Philologen (das Griechisch und Lateinisch der Miscbna)

unentbehrlich. Es sollte auch von allen denen studiert werden, die das Judentum

besser als bisher kennen.und würdigen lernen wollen. Literarisches Zentralblatt.

Zuletzt ist im Herbst 1927 erschienen:

Abot (Väter). Von K. Marti bearbeitet und nach seinem Tode im Manuskript

vollendet und herausgegeben von G. Beer. M. 18.—
; in der Subskr. M. 16.—

Im Druck befinden sich:

Tamid. (Vom täglichen Gemeindeopfer.) Bearbeitet v. 0. Holtzmann.

Jebamot. (Von der Schwagerehe.) Bearbeitet von K. H. Rengstorf.

Vorträge des Institutum Judaicum
an der Universität Berlin

Entwicklungsstufen der jüdischen Religion

Greßmann, Prof. D. Dr.: Einführung.
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GERMAN AND AUSTRIAN CIVILIAN INTERNEES
Gategories of Persons Eligible for Release from Intemment

and Procedure to be FoUowed in Applying for Release

The Secretaxy of State, in accordance with the statement made by him in

the House of Commons on the 23rd July, 1940, is prepared to consider the
question of releasing from intemment category " C " Germans and Austrians
intemed in pnrsuance of general directions who fall within one or other of the
following categories. In respect of each category there is a statement as to
the procedure which should be followed when appljdng for release, if an appHca-
tion is necessary. It must be imderstood that the release of a person who
falls within one of the categories may nevertheless be refused on security

grounds.

The categories are as follows :

—

1. Persons under 16 and over 70 years of age,

(An apphcation for the release of persons Coming within this

category should, where possible, be accompanied by a birth certificate

or other available evidence of age.)

2. Young persons under the age of eighteen who, at the time of their

intemment, were resident with British famihes or in educational estabHsh-
ments.

(The apphcation for release should be made by the householder or
the responsible head of the educational establishment.)

3. The invalid or infirm.

(No apphcation for release is required in such cases. Intemees
receive medical attention in the intemment camps. In any case in
which the State of health of an intemee is such that he is not fit to
remain in intemment, the medical officer of the camp will fumish to
the Home Ofiice a certificate tp that effect and release will be
authorised without delay, provided that arrangements have been
made for his acconmiodation and treatment elsewhere.)

4. Persons who, at the date of their intemment, held a permit for their
employment issued by the Ahens War Service Department.

(The apphcation for release of an employee should be made by the
employer, who should give particulars of the nature of the aJien's

work and of his special qualifications for it.)

5. Persons who, at the time of their intemment, had the permission of
the Secretary of State or the local Chief Constable to remain in an Ahens
Protected Area.

(The apphcation for release of an employee should be made by his
former employer who should state his willingness to employ the alien
and give particulars of the nature of the ahen's work and of his special
qualüScations for it.)

6. Persons who occupied key positions in industries engaged in work
of national importance.

(In these cases apphcation for release should not be made direct to
the Home Ofl&ce. The firm concemed should certify that the work
in which the ahen was engaged was work of national importance, that
he cannot be replaced by a British subject, and that his detention
prejudiciaUy affects the national war effort. This certificate should
be presented to the Divisional Controller of the Ministry of Labour
who will arrange for the necessary enquiries to be made, with a view
to a report being fumished to the Govemment Department concemed
wifh the industry. The Department will inform the Home Office fo
the result of the enqtiiries, and will state whether or not the ahen
comes within this category.

\
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In cases where the firm is normally in direct contact with the
headquarters of the Government Department, the certificate may be
forwarded by the firm to the Department instead of to the Divisional
Controller of the Ministry of Labour.

The expression " work of national importance " includes not only
the production of aircraft, armaments and munitions but also industries
such as mining, shipbuilding and any branch of the engineering
industry engaged in producing accessories or plant required for the
re-armament programme, and production for the export trade.)

7. Skilied workers in agriculture, commercial food-growing or forestry.

(AppHcation for release of an agricultural employee should not be
made direct to the Home Office. In the case of an agricultural
employee, the employer shoidd apply to the War Agricultural
Executive Committee or to the Government Department concemed.
In the case of forestry work, the apphcation should be made by the
employer through the medium of the Forestry Commission.)

8. Scientists, research workers and persons of academic distinction for
whom work of national importance in their special fields is available.

(At the Suggestion of the Home Secretary, special Committees to
consider such cases and submit reconmiendations to him are being
set up by the Vice-Chancellors of the Universities, the Royal Society
and the British Academy, and any applications should be submitted
through these Committees.)

9. Doctors of Medicine and dentists who have been authorised by the
Secretary of State to exercise their professions in this country.

(No special procedure in making applications is necessary in such
cases.)

10. Doctors and dentists who have been permitted by the Secretary of
State to study in this country for British degrees and who were pursuing
their studies to that end.

(The apphcation for release should be supported by evidence that
the intemee was pursuing a course of studies prior to his intemment.)

11. Persons who, having served in His Majesty's Forces (including the
Auxiliary Miütary Pioneer Corps), have been discharged from the Corps
on grounds not reflecting on their loyalty to this country or their personal
character.

(The apphcation for release should be accompanied by the ahen's
discharge papers.)

12. Intemees who are accepted for enlistment in the Auxiliary Military
Pioneer Corps.

(Arrangements are imder consideration for dealing with intemees
who desire to enlist. AppHcations to the Home Of&ce are not
necessary.)

13. Persons engaged in refugee organisations which are still functioning,
such as Offices of voluntary organisations, hosteis and training establish-
ments. :

(The apphcation should be made by the Organisation or establishment
concemed. Release can be authorised only in cases in which the loss
of the ahen's Services is seriously hampering the work of the Organisa-
tion or establishment.)

.\
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14. Persons who axe employers of British employees numbering at least

twelve persons in works or factories engaged in work certified by a
Government Department to be of value to the Community, if it can be
shown that unless the alien is released from intemment the business wil

have to be closed down and the British employees discharged.

(The procedure indicated for category 6 should be followed»

Release will not generally be authorised in such a case if the premises

closely adjoin such premises as naval, military or air force stations,

armament, munition or aircraft works, or the premises of public

Utility undertakings.)

15. Persons who have a British-bom or naturalised son serving in the

British Navy, Army or Air Force.

(The application should give particulars of the name, place and
date of birth of the son, and, if he is naturalised, of the date of his

naturalisation, together with particulars as to the date of his enlist-

ment, his rank, and the unit in which he is serving.)

16. Ministers of Religion, if holding a spiritual Charge, except Ministers

of a German Church.
(The application for the release of such a person should be supported

by füll particulars of the nature of the work on which the intemee was
engaged.)

17. Persons about to embark for emigration overseas.

(Release is not authorised pendmg emigration. Facilities will be
given for the attendance of intemees, who have United States quota
numbers, at the American Consulate for the necessary interviews.

When a visa has been granted and a passage has been obtained, the

alien is taken to the port of departure. Consideration will also be

given to the cases of those who have made arrangements to emigrate

to other countries.)

18. Special cases of extreme hardship, e.g., where a parent, wife or

child is dangerousiy ill.

(Füll particulars of the circumstances should be given in the

application, ajid, in cases of illness, the application should be accom-
panied by a medical certificate.)

Further categories may be added as a result of the review which the Secretary

of State has asked the Advisory Committee, whose appx)intment he announced
an the 23rd July, 1940, to undertake. An announcement of any such additional

categories will be made as soon as they are decided.

General Procedure for makinfi applicafions for release.

All applications for release should be made in writing, Except in the cases

of categories 6, 7 and 14, the application should be addressed to the Under

Secretary of State, Aliens Department, P.O. Box 100, Paddington District

Office, London, W.2. No special form of application is provided, but sufficient

particulars of the case should be furnished to enable the alien to be identified

(e.g., füll name, date of birth, place of residence in this country prior to

intemment, and the Home Office reference number if known), and the grounds

on which release is applied for and the address to which the aüen desires to

proceed if he is released should be stated. If this address is in an Aliens

Protected Area, the application should State whether, and if so what, arrange«

ments could be made for the alien's accommodation and maintenance at an

address outside a Protected Area.

Except where otherwise stated, application for release should be made by

the intemee, and every fadhty will be given by the authorities for this purpose.

Home Office,

July, 1940.
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VI.

Verrauch uropa «U8«^««»su6ohll«s8eii« Koexmte mon fa r diesen -iweck

^^lU^l^md lind Deutsohlaad wieder elaaader aaeher brlni^a« eo weare
;aiBlt auoh eile europaelsohe Verelnlsuns nuf eine ganm aaaere - *lr

laaubea geistig solide und erprobtere - Gruadla«e gestellt als oine
jene vnreagegaagene Aussoehuag» Die iUibetung des Staates als ein' &

hoeherea Weseas luit sieh auch Jetst fuer Deutsehland als lloloohdlenst

herausgestellt • la den westHohen Fra^^enten ^^» ^• i
F

'^ ff cturo >i^

wird die Fuaktloa des Staates wieder surueokgebraoht auf die eines
nuetallohea und uaantbehrllohea lerkseuges geplanter Wirtschaft
\md socialen Sicherheitsdienstes • Der individuellen Freiheit In
allen geistigen Sphaerea uad In dmr Lebensfuehrung ueber ein ^ut ge<^

»essen#s SxlstMWBlnlaasi hinaus Ist dabei keine Schranke gesetst^
wenn rvxc die wirtschaftliche Grundversorgoa^ » eine glelchMaessige
dorgfaeltlge Gründermlehungt geplanter Arbeitseineats und soslale
Sicherheit gewaehrlelstet sind« Das Ist die Idee der soslalwirtschaft
Hohen Demokratie In I^^gland« Ihr Ansl hungskraft fuer ein kuenftl-
ges r;eutschland haeaigt sehr davon ab, ob le Ataoaphaere faer einen

|M» len ehrll(^hea Aaaaaberungsrersuch geschaffen werden kana# Dieser
Versuch auss trot« allem heute noch uaueberwindlich ersc einenden

lüLnaemlssen und der tiefen i^ntfrerrdung noch einaal von Grund auf

gemacht werden* Sonst besteht die Gefahr , dass der '"e^^ ^\iropas su

elaer neuen Wirtschaftlloh--«oslalen Jrdnung toedlich luiterbrccben

wirdt ••Krieg'' hat sieh mltterwelle ueber ein frei waefilbares

poli Ifches Mittel ansuwenden^ wenn •friedliche Mittel** versagt

habea^ weit hinaus entwick Itt ^Xrleg* ffuellt nlch^ m hr laenger

diesen Dienst, bringt Sieger nd Besiegte sun Ausgaagspuiüct auru^ cv

uad seitigt auch fuer den Sieger hoechst unwlll omnenet nloht gewoll-

te Nachwirkungen, die er doht In der Hand hat, und die t li

verlaufen koennen* Deshalb swln^-t die ielt einfach sa eine
TT ngehen xi^uropas uad sur Aufgabe Jeaea imbrauchbar gewordenen po-
litischen Mittels«

. leser Jusaiimenschluss waere fester» stetiger un<! haltbarer
unter Vor ntritt oder sua aladesten uater einea selbstverstaendli-

chen Nebeneinandersehreiten eiaes attageaeehatea i^aglaad und Deutsch-
land«

-* J

I I



t

t

/ *'/^^':
/

\

\
P

tC-f.""y
y^ • ^^.^ ^ ^^/ ^f

'/> ;

V v/v-
^"

/ ^4^,7, / M

// ^ / , / '4^/ y>

t

i >

1 .' ( / ^
/

cv
/ r ^

/

oZ^^AY^(^ ^^^
' /; ^J^.

..X

A / u^
.yy '

^y i, . / /k />^ u- A

/ 7/ev^^^_^ f^/ ^ -.

^^'^ '^^' ^ ^

,^. /^^//^- '^'^.
,T

/
'; ^''

/*

-/, r/ v^ -^ ^^ M«; /. /.^^

Z'

/W^^

J/ y-. /^ «

.

;

. X/ t-

< r

»4^
..-«

i V

f

I I



/

t A n P

{ U, /P ^e^&^/

c

v«^^./<

/

< .^3/u^

A J.'

/

f

\

C'.t.iA^üfif^Zi t>i^ (/

,

/^i 5»
'^Z*' /^

'

"/J./^-

f:/-^
^//r

rV f t3

'^'\
/

^
y

T VI T' ^ ' J/- '

/

> <^

/ 1
U/ V-C

6 KT* C S^
7. ^ X

/

f



i (HOTM

rT-

"
f"'

'
,

* .' ' H
.'« ••>•

(
.^

s

Neuhebräisch im jüdischen Sinne des Wortes

(im Gegensatz zum christlich-theologischen Sprach-

gebrauch, der darunter nachbiblisches, also talmu-

disches und rabbinisches Hebräisch überhaupt ver-

steht) ist die Bezeichnung desjenigen Stadiums in

der Entwicklung der hebräischen Sprache, das —
im 18. Jahrhundert beginnend und bis auf den heu-

tigen Tag fortdauernd — sich vor allem durch Ver-

weltlichung und Europäisierung des Sprachschatzes,

der Sprachform und des Sprachgebrauchs vom mittel-

alterlichen und alten Hebräisch tmterscheidet. Solange

die Juden, zwar in Europa lebend, sich die euro-

päischen Bildungssprachen niüht aneigneten, blieb

das Hebräische als bloße Fortsetzung des Biblischen

und Talmudischen ohne Zufluß von neuen Begriffen

und Ausdrucksmöglichkeiten, wenn man das verhält-

nismäßig Wenige nicht mitrechnet, das aus der

arabischen wissenschaftlichen Literatur durch Ueber-

setzungen durchsickerte. Hinzu kommt, daß auch

der Inhalt und die Anwendung des Ghetto-Hebräisch

gar nicht Aenderung nnd Bereicherung erheischten.

Man könnte geradezu behaupten, daß ein Babbiner

Polens im 15. Jahrhundert sich vollkommen in der

Gedankenwelt und folglich auch in dem Sprach-

und Begriffsbezirk eines Talmudisten Babyloniens

vom 5. Jahrhundert bewegte. Erst durch die Er-

lernung europäischer Literatursprachen und Ver-

pflanzung europäischer Sprechformen in die he-

bräische Literatur sowie durch die dadurch unver-

meidlich gewordene Verweltlichung des Inhalts ent-

stand das Neuhebräische.

Von diesem Standpunkt aus wäre, rein literatur-

geschichtlich, als erster neuhebräischer Schriftsteller

schon Imanuel ha-Romi zu nennen, der im
14. Jahrhundert in Italien lebte und ausgesprochen

Dante'schen Einfluß verrät. Er blieb aber Jahr-

hunderte lang vereinzelt und ist sprachlich noch so

wenig von Europa beeinflußt, daß er trotz seiner

Weltlichkeit nicht zur neuhebräischen Epoche ge-

zählt werden kann. Erst nach vierhundert Jahren,

ebenfalls in Italien, setzte die Renaissance der he-

bräischen Sprache und Literatur kontinuierlich ein,

und zwar mit einem Dichter, der religiös und sogar

Kabbaiist war, nämlioh Mosche Chajim Luz-
zato (1707—1747). Luzzato selbst war sich noch

nicht bewußt, Neuhebräer zu sein. Jedoch, Kenner
des Italieni ichen, dichtete er hebräische Dramen nach

europäischem Muster und war dadurch gezwungen,

die uralte semitische Sprache in neuzeitlich westliche

Formen zu gießen, mit ihr zu ringen, um sie za be-

reichern, kurz das zu tun, was die neuhebräischen

Schriftsteller bis auf den heutigen Tag bewußt er-

streben.

Zur bewußten Pflege des Neuhebräischen kam es

wenige Jahrzehnte später in Deutschland. Eine

Gruppe aufgeklärter Juden um Moses Mendelssohn,

Kenner des Deutschen und des Hebräischen, schufen

einen Verein und eine Zweitschrift mit dem aus-

gesprochenen Zweck, ein neues Hebräisch ru ge-

stalten. Sie wollten nicht nur eine neue weltliche

Literatur im europäischen Sinne als Gegensatz zum
rabbinisch-religiösen Schrifttum begründen, sondern
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erstrebten einen neuen Sprachstil, neue Begriffs-

bildung, Präzisierung des Ausdrucks und Erweiterung
des Sprachhorizontes. Selbstverständlich waren diese

beiden Tendenzen, die Verschiebung des Inhaltes und
die Aenderung der Form, eng verflochten. Man
kann nicht über Naturwissenschaft ausschließlich mit
demselben Wortschatz schreiben, den man für rabbi-

nische Gutachten benutzt. Somit war die erste neu-

hebräische Zeitschrift ,,ha-M€assef" (1784

—

1794) nicht nur die erste Sammelstätte für neu-
hebräische Literatur, sondern gleichzeitig ein Kampf-
organ für Inaugurierung einer neuen hebräischen

Sprache. Wenn auch der Stil in diesem ersten neu-
hebräischen Organ sich vielfach vom heute herr-

schenden unterscheidet und der Inhalt dieser ersten

neuhebräischen Zeitschrift uns heute naiv erscheint,

so war dies jedenfalls doch der bewußte Anfang
des Neuhebräischen, bewußte Verweltlichung und
bewußte Europäisierung. Außer Moses Mendelssohn
selbst zählten zu den ersten Schöpfern des Neu-
hebräischen, um hier nur die größten zu nennen,
Naftali Hartwig Wessely (1725—1805), der neu-

hebräische Kloppstock; Isaak Satanow (1732—1804),

der erste neuhebräische Uebersetzer ; Jehuda Lob
Ben-Seeb (1764— 1811), Grammatiker und Lexiko-

graph.

Seitdem sind 150 Jahre verstrichen, in denen
eine verzweigte neuhebräische Literatur und Presse

sich entfaltet haben. Die Sprache hat sich im Lauf
dieser Jahre verschiedentlich gewandelt. Im Anfang
der neuen Entwicklung war man aus herausfor-

derndem Gegensatz zum talmudischen und rabbi-

nischen Hebräisch auf die Wiederherstellung des

klassisch-biblischen Stils bedacht. Tonangebend in

dieser ersten Epoche war Abraham Mapu (1808
—1867) mit seinen sprach-artistischen Versuchen,

moderne Romane in rein biblischem Sprachstil mit
ausschließlich biblischem Wortschatz zu schreiben.

Der letzte große Vertreter dieses Stils war der*

Belletrist und Publizist Perez Smolensky (1844
—1885). Aber schon zu dessen Lebzeiten erkannte

der Dichter Jehuda Lob Gordon (1830—1892),
daß es ein Widerspruch sei, eine Sprache erweitem
und verjüngen zu wollen imd sie dabei auf ihre einst-

malige Stufe wieder zurückzuwerfen, sie in ihre wenn
auch noch so schönen Kinderschuhe einzuzwängen.

Gordon und noch mehr Mendele Mocher
S e p h a r i m (1835—1917) hoben die ungeheuren
Wortschätze des Talmuds und der rabbinischen Lite-

ratur und schufen wahrhafte Wunder der Sprach-

schöpfung, indem sie „neuen Wein in die alten

Schläuche" eingössen. Mußten die biblischen Puristen

Mapu, Smolensky und deren Epigonen Seiltänzer-

künste vollziehen, um mit dem beschränkten ein-

seitigen Material des uralten biblischen Schrifttums

auszukonunen, so eröffnete sich für die neue Schule

ein weites Feld, das es zu beackern und zu bepflanzen

galt. Diese einzig dastehende Arbeit ist noch immer
in vollem Gange. Auf der ganzen Front der neu-

hebräischen Literatur und Wissenschaft wird das

alte Sprachgut renoviert, aufgefrischt, mit neuem
Leben erfüllt. Aus alten Büchern entstehen nicht

\

(

I I

I I



r<:

'

allein neue Bücher, sondern entsteht eine neue

lebendige Sprache mit einer neuen Sprachkultur.

Im letzten Viertel des 19. Jahrhunderts zeigte sich

einerseits durch die Befreiung des literarischen Stils

von den goldenen Fesseln der Bibel, andererseitsf

durch die praktischen Erfordernisse der beginnenden

Palästina-Kolonisation, daß man das Neuhebräische

nicht nur als Buch-, Zeitungs- und Briefsprache

pflegen konnte, sondern daß es als lebendige Sprache

auch im Leben gesprochen werden mußte. Viele

Versuche hierzu wurden angestellt, einer setzte sich

durch, verknüpft mit dem Namen Elieser ben
Jehuda (1857—1922). Diesem ist es zu danken,

daß heute das Hebräische, und zwar das Neu-

hebrälscilie, in Palästina von der Masse der jüdischen

Bevölkerung und In anderen Ländern von zahl-

reichen Juden und Jüdinnen gesprochen wird.

Ben Jehuda wirkte durch persönliches Vorbild, durch

eine eigene Presse und durch sein groß angelegtes

Werk , »Thesaurus totius hebralcatis" (im Verlag

Langenscheldt, Berlin, zwölf geplante Bände, davon

sieben erschienen). Mit Ben Jehuda begann eine

entscheidende Epoche in der Entwicklung des Neu-

hebrälschen zur lebendigen Sprache. Ihm genügte

weder die Bibel noch die spätere Literatur als Fund-

grube für Worte und Begriffe. Er betrieb mit Eifer

die Neuprägung von Ausdrücken im Geiste der he-

bräischen Sprache für jene modernen Dinge und Be-

griffe, die unmöglich in einem, wenn audh noch so

reichen mehrtausendjährigen älteren Sdirifttum auf-

zufinden sind. Viel befehdet, da er in seinem No-

vator-Fanatlsmus oft allzuweit ging, siegte er doch

grundsätzlich.

Ben Jehuda's Werk war eine grandlose Kunst-

schöpfung, gleicih der Konstruktion eines Techniker?

zunächst Ausgeburt eines Mensdhenhirns und einer

Studierstube, aber bestimmt, liinauszudringen in die

lebendige Welt, und hier Ausdrucks- und Ver-

sländigungsmiltel von Menschen zu werden, die auf

dem Boden des alten Landes und der alten Sprache

eine neue Gemeinschaft mit alt-neuen Idealen zu

gründen im Sinne hatten. Und so ist es tatsächlich

gekommen. Aus dem klassischen Hebräisch dec

Bibel, aus dem fast schon fossil zu nennenden Hebrä-

isch des mittelalterlichen Schrifttums, aus den roman-

tischen Künsteleien der Hebraisten in der ersten

Hälfte des vorigen Jahrhunderts wurde durch Ben

Jehudas Spracliscihöpfungen einerseits, durch die

Wiedergeburt einer hebräisch sprechenden, aber

modern empfindenden und modern-aktiven Gemein-

schaft andererseits das heute zwar noch jugendlich

ungestüm wachsende und sich fortwährend ent-

wickelnde, aber in seinem Charakter als moderne

Sprache durchaus fest umrissene Neuhebräisch.

November 1928 B. K.
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Nachdem das Neuhebräisch in der ersten Epoche
seiner Entwicklung nur In einem kleinen Kreise

Sprachbeflissener gepfh'gt wurde, erhob und er-

weiter le es sich gegen das Ende des vorigen und
ganz besonders seit Beginn des 20. Jahrhunderts zu

einer lebendigen Unterhaltungs-, Unterrichts- und
Verkehrssprache für immer weitere Kreise von Juden
der verschiedensten Länder, vor allem zur Landes-

sprache für die jüdische Bevölkerung Palästinas.

Hier war es auch, wo es nach vlelhundertjährlger

Pause zum ersten Male wieder öffentlich als Aus-

drucksform einer bestimmten Kullurldee aus dem
Munde offizieller Vertreter klang, und zwar im
Kreise des Bue Brith-Ordens bei der Gründung
der Jerusalemer Loge im Jahre 1888. Seitdem hat

es zuerst langsam, aber doch unaufhaltsam in Pa-

lästina als lebendige Umgangssprache Fuß gefaßt;

seine wahre Wiedergeburt aber erfolgte, als nach dem
Kriege England das Mandat über Palästina erhielt

und neben dem Englischen und Arabischen das

Neuhebräliche als offizielle Landessprache anerkannt

und proklamlt^rt wurde. Diese offizielle Anerken-

nung, die ihrerseits wieder einen gewaltigen Lnpuls

für die Weiterentwicklung der Sprache darstellt, war

dem Verdienst all jener zuzuschreiben, die sich in

den palästinensischen Siedlungen des Neuhebräisclien

als Tagessprache bedienten, und auf die man als

hebräisch sprechende Landesbewolmer hinwels<;n

konnte. Dieser Tatsache hat Palästina sogar

einen Gebietszuwachs zu verdanken. Bei der

Bestimmung der Grenzen des Mandatsgebietes wur-

den nachträglich Korrekturen an der Nordgrenze

zugunsten Palästinas vorgenommen, indem man jene

jüdischen Siedlungen, In denen hebräisch gesproctien

wird, und die man eigentlich dem französischen

Mandatsgebiete zusprechen wollte, in das Gebiet Pa-

lästinas einbezog, weil man die hebräisch spreclienden

Siedler als zu Palästina zugehörig nicht von ilireni

sprachlichen Mutterlande loslösen wollte. Aus den-

selben Motiven ist TransJordanien dem Paläslinagebiet

nicht ang^^gliedert worden, v>eil es dort keine jüdischen

Siedlungen gibt, in denen hebräisch gesprochen wird.

In Verfolg der Mandatsbesilmmungen tragen in Pa-

lästina Münzen, Papiergeld, Briefmarken, Fahrkiu-len,

Stationsischilder etc. stets neben dem englischen und
arabischen ihren hebräischen Text. Ebenso sind

Bücher, Zeitungen, Straßenschilder, Anschläge, Kino-

texte u. dgl. hebräisch abgefaßt. Es gibt in

Palästina überhaupt nur hebräische Bülmen. Die

wichtigste Folge aber der Neubelebung des Hebrä-

ischen ist die Entstehung eines hebräischen Schul-

wesens, sowohl In Palästina als In wichtigen Teilen

anderer Länder (Litauen, Rumänien, Bulgarien

u. a. m.). Unter „hebräisches Schulwesen" ist ein

solches Schulwesen zu verstehen, in dem alle Gegen-
stände, nicht allein die spezifisch jüdischen, sondern

auch Mathematik, Geschichte, Turnen uaw. hebräisch

unierrichtet werden. Dieses Schulwesen hat die Ten-

denz, die gesamte Erziehung, vom Kindergarten durch
die Volks- und Mittelschule bis zum Universitäts-

studium, lückenlos auf die Basis der neuhebräischen

Kultur zu stellen. Gegenwärtig zählt man in Palästina

$aniii.elbl. ji d Wiss. 1j7
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bei einer jüdischen Bevölkerung von 160 000 See-

len ca. 30 000 Schüler und Schülerinnen in den
hebräischen Scliulen. Außerhalb Palästinas wird

das hebräische Schulwesen von Sonderorganisa-

tionen gepflegt, deren größte die osteuropäische

,,Tarbut" (Kultur) und die amerikanische His-

tadrut Iwrit" (Hebräische Organisation) sind. Auf
der letzten Konferenz der Tarbut-Landesorganlsa-

tlonen, die im Sommer 1928 in Danzig stattfand,

wurden folgende Daten über den gegenwärtigen

Stand des hebräischen Erziehungswesens bekannt-

gegeben:

In der Tschechoslowakei, im Gebiet des soge-

nannten Karpaienrußlands, gibt es 5 hebräische Volks-

schulen und ein G}'mnasium mit Insgesamt 450 Zög-
lingen; in Bulgarien lernen ca. 3000 Kinder in 18

Volksschulen und 6 Gymnasien; Polen zählt mehr
als 20000 Schüler und Schülerinnen in den neu-

hebräischen Schulen und Gymnasien, außerdem be-

stehen dort 5 Lelirerseminare mit 200 Studierenden;

den größten Prozentsatz jüdischer Kinder hat das

neuliebräische Schulwerk in Litauen erfaßt, hier

werden 75 Prozent, in absoluten Zahlen 9500 Zög-
linge, in 15 Kindergärten, 77 Volksschulen, 21 Gym-
nasien und mittleren Schulen hebräisch erzogen.

Das in Amerika bestehende weitverzweigte he-

bräische Schulwerk weicht in einem wesentlichen

Punkte von den Schulen des Tarbut-Typus ab, in-

dem hier nur die jüdischen Fächer in Nachmittags-

schulen im lebendigen Hebräisch unterrichtet werden.

Zehntausende von Kindern beiderlei Geschlechts er-

halten in diesen Schulen Ihre jüdische Bilduni? durch
das Medium des Neuhebräisclien, das ja Althebräisch

mit einbegreift. Großzügig geleitete Lehrerseminare
in New York, Boston und anderwärts sorgen speziell

für die Pflege des Neuhebräischen.

In diesem amerikanischen Sinn der Pflege des

Neuhebräischen als Konversationssprache wird das

Hebräische auch in Deutschland getrieben. In
Berlin, Breslau, Leipzig, Frankfurt a. M. und ande-

ren Städten bestehen hebräische Spraclischulen, in

denen neben dem Althebräisch das NeuhebräLsche

erlernt und als Konversationssprache gepflegt wird.

In mehreren Städten gibt es auch hebräische Kinder-

gärten, In denen die Kinder hebräisch sprechen,

singen und hebräische Spiele spielen. Von der Zca-
tralstelle der Zionistischen Vereinigung für Deutsch-

land wird aucli ein neuhebräischer Fernunterricht

für jene Anhänger des Neuhebräischen durchge-

führt, die nicht in den großen jüdischen Zentren

Gelegenheit zum Unterricht haben.

Da in allen Ländern, insbesondere in den größe-
ren jüdischen Gemeinden, sich Gruppen von Männern
und Frauen finden, die das Neuhebräische in Wort
und Schrift beherrschen und dauernd die Literatur

und Presse dieser Sprache verfolgen, so entstand

in den letzten Jahren eine spezifisch neuhebräische

Geselligkeit. Nicht nur daß die Neuhebräer auf der

Straße und bei privaten Zusammenkünften hebräisch

sprechen, es haben sich auch Klubs. Vereine, Lite-

ralurzirkel gebildet, In denen Vorträge, Gemeinschafts-

arbeiten und Vergnügungen in hebräischer Sprache
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veransUltet werden. In jeder Sudt, in die der

Kenner des Neuhebräischen kommt, findet er den

betreffenden Kreis, dem er sicli anschließen kann.

Oft gruppieren sich diese Kreise um palästinensische

Studenten und Studentinnen, die in Europa und Ame-

rika studieren. Im größten neuhebräischen Zentrum

Deutschlands, Berlin, existiert der hebräische Klub

^Beth-Waad Iwri", der öffentlichen Charakter be-

sitit und sein© Veranstaltungen in den Zeitungen

anzeigt, und der „Ghug Iwri" (Hebräischer Ring),

der den intimen Charakter einer geschlossenen Ge-

sellschaft trägt. Vom Umfang des Interesses und

Verständnisses für das Neuhebräische gewinnt man

einen Begriff, wenn man erfährt, daß zu großen

neuhebräischen Veranstaltungen, z. B. Vorträgen des

neuhebräischen Dichters Bialik, in Berlin bis zu

1000 Personen, in New York mehrere Tausende er-

schienen sind.
^

Eine Weltorganisation für das Neuhebräische gibt

«noch nicht, wird aber als eine dringend empfun-

dene Notwendigkeit zur Sammlung der in aller Welt

zerstreuten Kräfte und zur Vereinheitlichung der

neuhebräischen Bestrebungen vorbereitet. Zur Zeit

fungiert als hebräische Weltzentrale der in Jerusalem

bestehende „Waad ha-Laschon" (Sprachrat), der durch

Publikationen und Korrespondenz die Entwicklung

der Sprache überwacht. Außer einer Vierteljahrs-

schrift für Erforschung des Hebräischen aller Zeilen

zwecks Bereicherung des Neuhebräischen gibt aer

Waad ha-Laschon Merkblätter, Hefte und Bücher

heraus, die den Gebrauch der Sprache, Entscheidun-

gen über sprachliche Fragen, Register für Fachaus-

drücke usw. enthalten. Femer veröffenüicht der

Waad ha-Laschon die sprachwissenschaftlichen Refe-

rate, die in seinen SiUungen gehalten werden, samt

den dazugehörigen Debatten. Hier werden alle Pro-

bleme moderner Sprachbildung aufgerollt und be-

handelt, z. B. Bildung von neuen Worten, Ueber-

nahme von Fremdwörtern, Annahme von Lehnwör-

tern aus dem Arabischen, Einheitsregeln in der

Transkription der europäischen Namen in hebrä-

ischen Lettern u. dgl. m. — Ihren geistigen Oberbau

finden all diese Bestrebungen in der Jüdischen Uni-

versitäls- und Nationalbibliothek in Jerusalem, in

der alle Neuerscheinungen der neuhebräischen Lite-

ratur und Presse gesammelt und in der bibliogra-

phischen Zeitschrift „Kirjat Sefer" katalogisiert

werden.

Der Entwicklung des Neuhebräischen zur all-

gemein anerkannten Form des hebräischen Ausdrucks

trägt auch die Orthodoxie nach anfänglicher Ab-

lehnung dahin Rechnung, daß auch sie sich von

Jahr zu Jahr mehr des Neuhebräischen bedient. So-

gar die spezifisch rabbinische Literatur, die gegen-

wärtig parallel zur neuhebräisch-welllichen ein Son-

derleben führt, unterwirft sich immer stärker dem

Einfluß des Neuhebräischen. Sowohl die hebräisclien

Zeitungen und publizistischen Werke der Orthodoxie

als auch die gutachtliche und erbauliche Rabbiner-

literatur benutzen in steigendem Ausmaß die neu-

hebräische Ausdrucksform. Damit erhält das Neu-

hebräisdie gewollt oder ungewollt auch von der reli-

giösen Vertretung des Judentrmis seine Legitimation

als moderne Form des Hebräischen.

Uteratur: Elieser Meir Li p schütz , .Vom lebenden Hebräisch'

(Jüdischer Verlag, Berlin 1920);

David Joseph B o r n s t e i n ,
.Einführung in das Hebrä-

isch der Gegenwarr (Verlag Jüdische Rundschau,

loseph'^K'laus^ner, Millon schel Kis (Neuhcbräisch-

deutsches Taschenwörterbuch), Verlag Tuschija,

Warschau 1902; rx « -.u »...k^s

S M. Laser und H. Torczyner, Deutsch- hebrä-

isches Wörterbuch (Benjamin Harz-Verlag, Berlin

und Wien 1927).

Dezember 1928 ^ ^
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Werke von und über

Moses Maimonides>
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Zu seinem 800. Geburtstag.
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Brann - Elbogen- Freimann -Tykocinski:

R M A N I A I C A
herausgegeben von der Gesellschaft zar Förderung der

Wissenschaft des Judentums
,^^^ . . , oM ift

Gr. 8». XLVIII und 540 Seiten Broschiert RM Ib'-, gebunden RM 1»

-

Die „Germania Judaica" hat die Aufgabe, alle Landschaften u.

Orte des deutschen Reiches, in welchen von den ältesten Zeiten

bis zu den Wiener Verträgen jüdische Ansiedlungen bestanden

oder hervorragende Juden gelebt haben, festzustellen und deren

Leben und Leistungen auf Grund der Quellen in gemeinverstand-^

lieber Sprache und einer auch den Nichtfachmann fesselnden

Form darzustellen. ^ a «
Der vorliegende Band behandelt den Zeitraum von den AllTÄn-

gen bis 1238.

Als neuer Grundrissband erschien: «^^«
Das Judentum und die geistigen Strömungen

des 19. Jahrhunderts
, ^^ ,

von Dr. Albert LewIlOWitZ, Dozent am Judisch* 1 heolo-

gischen Seminar in Breslau.

Gr. 8^ Xn und 572 Seiten, broschiert RM 12'^, gebunden RM 14-.

M. & H. MARCUS, VeHag BRESLAU XIII.

Eine Maimonides-Biographie

in einer neuen jüdischen Bücherreihe!

Eine Biographie des Maimonides aus der Feder von Dr. Abraham

Heschei erscheint im Laufe des Februar im Erich Reiß 6 Verlag.

Be:lin W. 15.
^

^.. ,

Diese Veröffentlichung bildet den ersten Band einer populären Bücher-

reihe, die der Erich Rciss Verlag unter dem Titel Judentum in Ge-

schichte und Gegenwart« herausgibt. Der Verlag beabsichtigt, im

Rahmen dieser Sammlung 6-8 Werke im Jahr zu bringen. Ausser der

Maimonides-Biographic sind für das erste Jahrlnoch zwei Darstellungen

anderer, für das Judentum entscheidender Geister vorgesehen
:

„Philo

von Alexandria** (Lebensbild v. Dr. Edmund Stein u. Anthologie).

Raschi" (Prof. Elbogen) und eine Sciiriff über die „Propheten"

(br Hcschel). Ferner eine „WirtSChaftSgeßChichte des jüdischen

Volkes von seinen Anfängen bis zur Gegenwart" (Dr. Kaplun^Kogan).

und ein Buch „Die Juden in der Welt« (Dr. Mark Wischnitzcr),

das zum ersten Mal einen Ucbcrblick über den gegenwärtigen Stand des

Judentums aller Länder bringt. Endlich sind im Rahmen der Sammlung

drei Anthologien geplant: „Jüdisches Arzttum«, .Jüdische Briefe

und ,Jüdische Gedichte«.

Die Bücher der Samml. werden etwa 200 S. Umfang haben u-lcartomcrt

M 2-80 kosten. Es wird auch eine in Leinen geb. Ausgabe erscheinet

r--

t

^

V

.( ,;. i;., ' I.

III IJIII I

t I



'^J

Kein hier angezeigtes Werk stammt aus^owjet-ffusslandl

/

I

Hfl.

2

3
4
5

6
7

»)

>»

>>

»»

»»

8

Werke von u. über Maimonides.

I D^DIM mie Führer derVerirrten m. deutscher Ubcrstzg. von

Fürstcnthal, Stern und Scheyer. Krotoschin, Wien u. Ff.

M. 1838-64. 3 Hlbd. (compl.)

Dasselbe, Bd I. jüd.^deutsch übers.v. Fürstenthal

Bd. III. (Scheyer) apart

Neudruck, Bln. 1922 (compl.) 3 Hlbde

hebr, v. Alcharisi, ed. Scheyer.Wilna

1914 Lwbd.
m. Komment. Creskas, Preßburg 1856

mit allen Kommentaren (Abarbanel,

Alcharisi, Crescas etc.) Wilna 1904. Lwbd.

8 — '^ Führer der Unschlüssigen, deutsch übers, v.

Ad. Weiss. Lpzg, 1924. 2 Hlwbde. (25,-) H-5 -
9 La guida degli smarrititattato di Teologia e di filosofia

italien. übersetzt n. d.Munk'schcn Ausg. v. D. J. Maroni 3

Teile (der letzte m. Einleitg. von S. Munk) Livorno und

Florenz 1870-76 (363, 343 u. 244 S.) Hlbpergtbd.

Privatdruck

\Q A Guide, for thc Pcrplexed. Engl, übersetzt von M.
Friedländer, London, Lwb. (Neues Expl.)

I I Briefe über d. Moreh des M, deutsch v. D. Ottensoser.

Fürth 1846.

12 Anonym, arab. Komment z. M's. Führer v. M.Zobel

Brsl. 1910.

1

3

rmn nitra {T\piX\ t) Choreb Ausgabe. 2 Leinenbde.

14 ^ — II u ni Jessnitz 1740. 2 Ganzlederbdc.

15 _ — I—V in 3 Lw. Lpzg. 1863^67 (alles Erschienene)

15 ^ ^ Dasselbe, I— II Lw.

17 Maddah (aus Mischne Thora) Buch der Erkenntnis,

dtsch. von E. Soloweiiczek. Lfg. I. und IL

Kgbrg. 1846 (192 S) Hl
Mit Subskribenicnverzeichnis (Major Burg, Selig Cassel, Gumpcra,

Heimann, Sachs, etc. Berün) 350 teils sehr interressante Namen.

18^ ^ ,. I (118 S.)

19 Auszüge aus demjad hachasaka. Hebräisch m. deutscher

übers. I'-IV. 4 Bde. St. Petersburg 1850-52.

20 — — Dasselbe Bd. II. u. IV, apart.

21 0^307 niTiVi. jne Ritualvorschriften aus njjmn T. Venedig

(Vcdelago) 1665. Druckerzeichen in Kupfer. 4°. (186 Bl.)

defekt. Ledbd, Sellenheil!

Steinschneider: p. 1873. Jahreszahl i:: IWO m Bezug*

nähme auf Sabbatai Zebi.

22 -^ - Dasselbe, Venedig 1740. 4*. (151 Bl.)

23 _ _ „ „ 1782. 4^ (207 Bl.)

24 nwon TID Die 613 Gebote nach M. nebst Anmcrkgn. v.

Nachmanides. Warschau 1861. 4° Hlcd.

25 n«on IDD Die 613 Ge- und Verbote mit Gegenschrift

7-i;

20 -

4 25

3 -

2 —
10 --

10 -
7 —
2 -

2 —

1 —

30 —
4 --

4 --

3 —
4 —

3 —

(

•

I I I I
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mmu^n v. Nachmanidcs u. «30 Kn^i31D 'C Ff.

M. 1756. 4° Ledbd. gutes Exemplar
26 myen ICD mit Ähmerkgn. v. Nachmanides u. Komment.

. ,: inOK nS:o von Isak de Leon. Bln. 1733. 4"

27 ^N-iiT'S pn (mxon 'j) Die 613 Gebote a. d. heil. Schrift

m. talmud. Erklärung von Maimonides mit jüd. deutsch.

. ::;. Übersetzung. Prag 1798. 4^ Hlcd. Kupfertitel.

28 pT3f HTO Die 613 Gebote m. Anmerkungen aus Sefer

. mm DiS, Kolbau etc. herausgg. von Zaduk b. Ascher
" Wahl. Amsterdam 1690. Roest : S. 992 Höchst selten !

29 D^'^X'Tpn Die 613 Gebote n. d. Quellen und erläutert

von Gabriel Polak. Amsterdam 183 1. 12''

30 mxo rin 'D Wilna 1840. HL
31 "llinn 'D v. Ahron ha-Levi aus Barcelona. Die 613 Ge*

böte nach Maimonides, Alfasi u. Nachmanides. Mit Vor-

wort V. Jehuda da Leon da Modena. Venedig 1601 . 4.^ Hl.

32 - - Dasselbe, Wien 1827. 4». Hl.

33 - - „ „ 1832. 4^ Hl
34 Uittreksel v. de öeboden d. Isr. öodsdienst naar

Maimonides. Amsterdam 1876.

35 im^S OpS Kommentar z, d. 248 Geboten von Eli Spira.

Breslau 1834. 4»

36 l^Jen msfö Asharoth oooin mxDn po ^c Sy m. Komment.
Ner Mizwoth und Hiddur Mizwoth. her. von

Chajim ha- Cohen. Livorno 1879. Hled.

37 pnn n^D ms^3 Logica cumexplic. R. Samson Kalir, Ff, O.
1761. 4»

Das erste (lateinische) Titelblatt m. Holzschnitt*

bordüre V. Juda Filer versehen. Verf. ist nicht

Kalir,wieang€geben, sond. Moses Mendelssohn.

3% — Dasselbe, Warschau 1826 angeb. \n mi. Zur Phi-

losophie d. Moreh Nebuchim v, Jehuda ihn Tibbon und

Komment, von J. Samosz. Warschau 1826. Hled.

39 — '- Erläuterung d. Kunstausdrücke der Logik. Mit

Komment, v. Nachmanides und jüd.*deutsch.

übcrstzg. V. M. S. Neumann.Wien 1822. Ppbd.
40 jm rhu ed. David Slutzki. Warschau 1865. Titel fehlt,

ein Bl. defekt, angeb. jn nr\ von ihn Tibbon ed. Slutzki,

Warschau 1865
41 Milloth ha- Higgayon (Terminologie logique). Kritische

Ausgabe, hebr. m. französ. Ubersetzg. von M. Ventura.

; Mit Einleitg. U.Wörterbuch in arab., griech.,latcin. deutsch,

engl. u. franz. Uberstzg. Paris 1935. (Neuerscheinung!)

42 Les huit chapitres. Trad. franc. von J; Wollf. Paris.

43 Acht Capitel. Arab. u. deutsch mit Anmerkgn. v. M.
Wolff. Leipzig 1863

44 nmwan 'it^^ enthält m"^n "idkö herausgeg. von M. Stein*

Schneider. Berlin 1847. Selten.

Hfl.

3 50

4 50

5 -

10 -

1 -
1 60

10 -
2 50
2 50

-- 50

3 50

6 50

2 50

3 50

2 -

3 50

\-
1 —

3 --

4 --

- 3 --

Hfc.

45 Pirke Aboth mit Kommentaren Raschi und Maimonides.
Mantua 1 558. 2\ 24 Bl. Schöne Titelbordüre. 1 -

46 Komment. ^. d. Sprächen der Väter deutsch übersetzt

von M. Rawicz. Strassburg 1910. 3 —
47 TOT maSn Sittenlehre hebr. m. jüd.*deutsch. Übersetzung

V. Simon Laserson. Königsberg 1832. Ppbd. 2 50
48 — — Trattato rituale » morale » toscano. Parafrasi

fatta da Moise Caprilcs. o. 0. ca 1800. (88 S.) 1 50
49 Hilchoth Teschubah u. Hilchoth Deoth. deutsch von

B. S. Jacobson. Ff. M. 1926. Ppbd. 1 10
50 De Jdololataria Über cum interpret. Latina Dion. Voss

(O'py oSn hebr. u. lat.) Amsterdam 1642. 4" Pergtbd. 6 —
51 Die Komment, v. Jos. Kaspi zu Dalalat al Hairin von

Mos. Maimuni her. v. Sal. Wcrblumer hebr. m. deutsch.

Einleitung. Ff. M. 1848, Hl. 3 -
52 Maimunis Neumondsberechnungen v. E. Baneth WV.

kompl. Bln. 1898-^1903, (4° und 8^) Selten! 8 -
53 - - Dasselbe II~IV. 6 —
54 - ^ „ III-IV. (8») 4 -
55 Kiddusch Hachodesch (Hebr. und deutsch übersetzt)

von Ed. Mahler Wien. 3 —
56 Mischnah Komment, z. Trakt. Baba Bathra (Kpp.V^X).

arab., hebr. u. deutsch von Imman. Lewy, Bln. 1907. 2 —
— Dasselbe Kap. I-IV. her. v. Jak. Sänger. Bln. 2 —
— Kethuboth L u. II. arab. Text her. von Sal.

Frankfurter. 1 25
— Dasselbe, III.— V. herausg. V. M. Frankfurter 1 25
— „ VI.— VIII. von G. Freudmann 1 25
— zu r^y:n >üc (mit Talmud^Text) Titel fehlt 2-'

ca. 1735. 1 50
Z.Trakt. Edujoth 1(1 — 12) her. v.M. Beermann.
Berlin 1897. 2 —
z. Trakt. Edujoth (V u. VI) her.von A. Gar*
batti. Berlin 1906. 1 50
z. Trakt. Kidduschim her. v. A. B. Nurock 1 50
Nazir I-IV. von F. Weiss. Berlin 1906. 2 -
Megillah, nebst d. hebr, Übersetzung d. Jos.

ihn Al-Fawu'al. herausgeg. von S. Behrens 1 —
Makkoth (arab. u. hebr.) her. v. J. Barth.Bln. 2 50
Middoth mit hebr. Übersetzung her. von J.

Fromer Breslau 1898. 2 -
Arachim, Arab. Urtext (in hebr. Typen) her.

von Israel Schapiro. Jerusalem 1910. 2 —
70 Mischnah Kommentar Ahoth (arab.) her. v. E. Baneth.

Berlin 1905. 2 -
71 — — zum Trakt. Sanhedrin Teil L her. von Mos.

Weisz Berlin 1893. 2 -
72 — — zum Trakt. Challah her. v. Selig Bamberger

57 -
58 - -

59 - -
60 - -
61 - -

^2 - -

63 - -

64 - -
65 - -
66 - -

67 - -
68 - -

69 - -

/

i_

II I U
II I
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73 - -
?'4 — --

75

- 4 -

Ff. M. 1895.

zum Trakt. Chullin her. v. M.Wohl Bln. 1894.
— Kilajim. Im arab. Urtext von S.

Bamberger. Ff. M.
— Tamid. Arab.Text m. hebr. über-*

Setzung u. Änmerkg. her.v. M. Fried. Ff. M. 1 903.
76 Altmann, Alexander. Eine Auswahl aus dem More Nc

wochim. Ppbd. Bln. 1935 (Neuerscheinung).
77 Bacher, W. Die Bibelexegese des M. Budapest 1896.
78 Bamberger, Fritz. Das System des Maimonides. Eine

wissenschaftliche Abhandig. Bln. 1935
(Neuerscheinung).

79 Bernard, Herrn. Hedw. The main principles of the creed
and Ethics of the Jews exhibet in selections from the

Yad Hachasaka of Maimonides. Cambridge 1823.(XXXIII
und 358 S.) Kleinfolio. Hlbd. Herrlich gedrucktes, breit*

randiges Exemplar. Von grösster Seltenheit

!

80 Biach, A. Moses Maimonides u. Moses Mendelssohn i.

ihr. Bedeutg. f. d. Zukunft d.Judent. Brüxl907.
81 Bloch, Ph. Charakterist. und Inhaltsang, des Morch

Nebuchim Leipzig 1908. S. A.
82 Bukofzer J, M. im Kampf gegen s. neuest. Biographen

Peter Beer. Berlin 1844. (Siehe No. 118.)

83 Cohen, Herrn Charakteristik der Ethik M. Leipzig 1908.
84 Crescas contra Maimonides von Leo Niemcewitsch.

Lublin 1912.

85 Dunner, L. Die älteste astronom. Schrift d. Maimonides
aus 2 Manuskripten. Würzburg 1902

86 — — lü'vn 1DS0 Maimonidis primum de astrolgiaopus.

Fkrfrt a/M. 1911

87 Ein anonym, arab. Komment aus dem 15. Jahrh. z.

Maimonides Dalalat alHairim. her. v. J. Hörn. Brsl.1907,
88 ElbogenJ. Der Ritus d. Mischne Thora. Lpzg. 1 908. S. A.
89 Elbogen, Jsm. Das Leben d. Rabbi Mosche Ben Mai*

mon in Selbstbezeugungen. Auswahl a. Briefen u. per*

sönl. Dokumenten. M. einer biograph. Einlcitg, Bln. 1935.

broch.

90 Finkelscherer, J. M. M's. Stellung zum Aberglauben u.

zur jüd. Mystik. Breslau 1894.

9 Friedländer, J. Arab -deutsches Lexikon z. Sprachge*
gebrauch d. Maimonides. Ff. M. 1902.

92 ^ — Moses Maimonides. (Jeschurun III. Heft 5 und 7)

(27 S.) 1916. (Eine ausgezeichnete Würdigung M's.)
93 Funk, S. Das Grundprinzip des bibl. Strafrechts nach

Maimonides und Hofrat Müller. Berlin 1904.

94 Geiger, Abr. Moses b. Maimon. Studien. Rosenberg
1850 angebunden fntpn nSscnn hebr. Abhandlungn. Er*
zählgn. Reisebeschreibgn. etc. v. Kalm. Schulmann.Wilna

Hfl

2 —
2 -

2 35

2 30

- 85
4 50

5 -

35

l

~

75

3 -

2 —

1 50

1 75

1 75

1 75
^^ 75

30

3 —

3 50

2 50

_ 5a

— 5 —

1861. —Proben morgenländ.Weisheit v. David Ottcn*
sooser. (hebr. u. deutsch) Fürth 1851, Hled.

95 Qlatzer, N. N. Moses ben Maimon. Ein Querschnitt
durch seine Schriften. Bln. 1935.Lwbd.(Neuerscheinung)

96 öoldberger, Ph. Die Allegorie i. ihrer ^xz^zi. Anwen*
düng bei M. M, Brsl. 1901.

97 Qrünfeld, A Die Lehre v. göttl.Willen b. d. jüd. Re*
ligionsphilosophen d. Mittelalters v. Saadja b. Maimuni.
Münster 1909.

98 öw///nfl/z/z.y. Der Einflussd.maimonid. Philosophie a. d.

Christi. Abendland. Lpzg. 1908. (85 S.) Die ersten 10
S. und Titel fehlen.

99 Guttmann^ J, Das Verhältnis Thomas v, Aquino z.

Judent. u. z. jüd. Literatur. Avicebron u. Maimonides.
Göttingen 1891.

100 — — Die Beziehgn. d. maimonid. Rel.— Phil, zu der
des Saadja. Bln. 1911 S. A.

101 — , M. Das religionsphilos. System d. Mutakallimun
nach d. Berichte d. Maimonides. Brsl. 1885

102 Heschel Abr. Maimonides Biographie. Bln. 1935 (Neuersch.)
103 HildesheimerJ. Die astronom. Kapitel in M's.Abhandlg.

ü. d. Neumondsheiligg. Bln. 1881.

104 Joel, M. Die Rel.--Phil. Mose b. Maimuni. Brsl. 1859.

4^ (Titel V. S. 1*16 fehlen.)

105 Kahan, A. Hat Maim. dem Krypto * Mohamedanismus
gehuldigt? M. Sziget 1899.

106 (Maimonides) Les Lois concernant les Rois et la

guerre. Paris.

107 Massenbacher, L Alim litrupho, Brief d. Rambam u.

d. Wilnacr Gaon. 1849.

108 Medizin. Die Seelenhygiene des M. Arabisch mit

deutsch. Übersetzung von Dr. Kroncr. Stuttgart 1914.

109 — Ein Beitrag z. Gesch. d. Medizin d. 12. Jahrh. an

Hand zweier mediz. Abhandl. des Maimonides von H.
Kroncr. Oberdorf 1906.

110 — Zur Terminologie d. arab. Medizin u. zu ihrem zeit-

genöss. hebr. Ausdrücke an Hand dreier mediz. Ab*
handlgn. d. Maimonides. von H. Kroner. Bln. 1921.

1 1

1

Nathan J. M. Ein anonym. Wörterbuch z. Mischna
u. Jad Hachasaka, Bin 1905

112 — Maimuni als medizin. Schriftsteller v. J. Pagel. S. A.
Lpzg. 1908.

113 — M. als medizin. Autorität v. J. Münz Bln.

114 Nirenstein, J. The Problem of theExistcnce of God
in Maimonides, Alamis, and Averroes. Rel.*philosoph.

Studie ü. das XII. Jahrh. Philadelphia 1924. (60S.)

115 Moses b. Maimon. Sein Leben, seine Werke und sein

Einfluss. her. v. d. Gesellsch. z. Ford. d. Wissensch. d.

Hfl.

5 -

1 50

3 50

2 50

2 50

2 50

1 50

2 50
1 80

4 —

3 —

2 —

— 60

75

1 ^

3 -

1 ^

1 50

- 75
- 60

2 25
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Judcni. durch Bacher, Brann, Guttmann u. Simonscn.

Leipzig 1908. 2 Bände,

\\(y ^ ^ Dasselbe, Bd. I. apart.

117 Sein Leben u. s. Werke v. J. Münz. Mainz 1902.

1 18 Beer Peter. Leben u. Wirken d. R. M. b. Maimonides.

Prag 1834. Hl. (Gegenschrift v. Bukofzer, siehe No. 82.)

119 Peritz, AI. D.Buch d. Gesetze n. seiner Anlage u. In*

halt untersucht. Lpzg. 1908. S. A.

120 Regimen sanitatis (Fi tadbir al sihha (latein) HeideU

berg 1933.

121 Rosenthal, F.D\z Kritik d. M'schen »Buches d. Ge*
setze« durch Nachmanides. Lpzg. 1908.

122 Rohner. A. O. Das Schöpfungsproblem bei Moses
Maimonides, Albertus Magnus u. Thomas v. Aquin.

Münster 1912. (neues Exemplar)

123 Rosin, D. Die Ethik des M. Breslau 1876.

124 Sandler, N, Das Problem d. Prophctie i. d. jüd. Re*

ligionsphilosophie von Saadja bis Maimuni. Brsl.'.1891.

angeb. 3 Abhandlgn. z. Synagogengesch. v. Herzfeld,

Nordhausen 1855 — Gebetbuch u. d. ReU Unterricht

V. M. Mannheimer. Darmst. 1881. Hlbd.

125 Scheyer, S. Das psycholog: System des M. (Einltg. z.

dessen More Nebuchim) Ff. M. 1845.

126 Schneider, Arthur, Die abendländ. Spekulation d. XII.

Jahrh. in ihrem Verhältnis zur aristotelischen u. jüd.

arab. Philosophie. Münster ca. 1914. (neues Expl

)

127 Schwarz, Ad.Dzr MischneThora,ein System d. mosaisch-

talmud. Gesetzes*Lehre. Wien 1904/05.

128 Schwarz, Ad. Das Verhältnis M's. zu den Gaonen

Leipzig 1908. S. A.
129 Stern, A. Maimonides u. Talmud im Lichte d,Wissen*

Schaft iT^n npro ]'m d'^ot "rnaS nnine mis
Sendschreiben an A. Stein. Pest 1870.

130 Strauss Leo., Philosophie und Gesetz. Studien zur

Philos. d. Maimoni u. z. jüd. Rel. Philosophie des

Mittelalters. Bln. 1935 (ca 120 S.) Neuerscheinung, kart.

131 Tauber, J. pyi nnm Beiträge u. Bemerkungen über das

Leben u. d. Schriften von M. M. Pressburg 1862.

132 Ventura, M, La Logique D' Aristote D' AspresMai*

monide. Paris 1935. (Neuerscheinung)

133 Witter, H. B.Maimonidis irnnn li^M^p sev novilunii

initiato .... pro Festis Judaeorum etc. hebr. et Kit.

Jena 1703. 4°.

134 UnnaJos. Maimonides. Lebensbild f. Jung u. Alt. m.

Portrait, geb.

135 rnin^ nos Erklärung schwieriger Talmudstellen u. über

rituelleVorschriften nach Maimonides u. Schulchan Ariich

von Juda Rosner. Sacueni 1928. M. Hledbd.

Hfl.

12 —
4 —
2 —

3 50

1 —

5 50

-- 75

6
6 —

.

3 50

2 50

3 -

4 -

- 75

2-

2 95

3 --

3 -

1 -

4 —

i\

^ T ^

136 üh)V W^na m. Komment. r\)Pü tMß*") v. Moses Galanti.

Pressburg. 1886. 4^
137 n^^r^H ^:3 Komment, z. II Teil d. min n:\tfu v. Jonathan

Eybenschütz. Herausgeg. d. Dr. Gabr. Eybenschütz.

3 Teile. Prag 1819. 2«. ,

138 ^Sdh Til Erläuterungen z. min n3tro v. Rafael b. Jos.

ben Rabbi. Livorno 1786. Hled.

139 nrD"? r^2hn über einige Halachas Maimonides'von Mo-
ses Amarillo. 2 Teile. Saloniki 1752.2^.(154 u. 65 Bl.)

Gutes Expl. Sehr selten !

140 D'lirnno '<\ifr\n Erklärungen zu Stellen aus Maimonides

u. Talmud von David S. Marguli oth, Wilna 1876. 2*^.

141 CDOin*? ß'V o^n hv o'trnn v. Jonathan Eybenschütz.

Berlin 1799. 4^\ Pppbd.
142 T pm Dezisionen des M. M. in metrischer Form m.

Komment, v. S. Muvchar. Odessa 1864. 4° Hledbd.

142al*K* CVD Erläuterungen einer Anzahl Hagada — Stellen

im Sinne Maimonides v. Jechiel Juda Loewinsohn.

Livorno 1864. 32 Bl.

143 7^l^n'^ onS Novellen z. nmn r\w^ des M. von Jehuda

Ajjasch. Livorno 1745. 2' Ledbd.

144 Sdk'h idio (naiit^n '^Sni myi 'dSh) m. Komment 2r\tn ]\i^h

D^ODH ptp*?! V. Jecheskl Feiwel. Lublin 1884. bcigeb.

IM nex V. Dav. Gans Lublin 1878. Hled.

145 D-3D-in no'C aus dem Jad hachasaka (rno^ '2'?n) eingeteilt

in Abschnitten für jeden Tag des Monats. Munkacs 1923.

146 nplxS nncn Komment, ü. die n^^ün TV^ des M, im

Morch Nebuchim. Mit M's. Biographie v. Abrah. Buch*

ner. Warsch. 1838,

147 D^iDN n:nc Sammig. v. Sciieeloth uteschubot, Erklärung

gen. etc. über den Jad ha-chasaka v. Efraim Nabon.

Warschau 1878. 2^ 2 Teile Hled.

148 paKpS« n\SD3 3SnD0 (24 u. ein Teil v. 25. Kap.) arab.

u. hebr. von Abraham Maimonides. her. v. S. Eppenstcin.

149 .t:o 'd (nr.'i:cn -o) Novellen u. Erklärungen zu M. v.

Menoach b. Jakob. Konstantinopel 1728. 4* (56 Bl.)

Titel m. Holzschnittbordüre. Hled. (Benjakob 1425)

150 SsSx3 m^:o Ausführlicher Komment, zu d. 13 Glau*

bensartikel des M. u mci -iWB2 ü. Mesusoth v. Bezalcl

Beirak. Wilna 1889. Hled.

151 Rokeach Maseud npn ntryt: Komment, zum l. leil

des Jad hachasaka. Venedig 1722. (7 u. 286 Bl.) 2^^

Holzschnitt-Titel.

152 iSoS .-13^0 Komment, zu mm n:iro des Rambam \on

Jeh. Rosanes. Hamburg 1790. 2^. Hled. Einband laidiert,

frisches Exemplar.

152a D'no-i '•'d dv nnno nviirts und «njtpc nicoinn '?3?2 ptrctr n '^c

Ff. O. 1699. (Ausgabe Isachar Baermann-Halberstadt)

2^'. angeb. Talmudtraktat Niddah Ff. O. 1699.

Hfl.

10

12

1 50

8

8 50

6 50

1
-

10 -

3 —

15 -

6 -

:> —

I I



"

1

ill

i

8 ^
Hfl.

2 -

15 —

6 -

- 75

1 50

2 50

3 -

12 -

153 n:öKJ nnv Der Trakt. Edujoth m. Sens-Tosafot (s'nB^n)

dazu Maimonides Komment, u. Guatchten (n'iir) her.

V. Low Fränkel. Dessau 1813. 4^

154 nnnü hv 't von Maimonides her. v. N. Derenbourg.

Bln. 1887—93. beigeb. '•nit dtjj? Komment, z. d. Pirke

Aboth V. Jacob b. Simon, her. v. A. Berliner. Ff. M.
1893. ^t^^i^nV'T m. Kommentar nmm ixn v. Gabr.

Feinberg. Bln. 1893. Hlbd.

155 mya naos: Novellen zu Maimonides n^oiin mDSi Nimoi
NJ'on nebst nnhii^n oi^srp von Jos. Rosin. Pietrikow und

Dwinsk 1908-1930. 2'\ 3 Teile. 3 Hlbde.

156 omcsn DV mny 'D DTo:p nach Maimonides u. Raschi v.

J. A. Qeffner Warschau. Hl.

157 P]i:n nsiLii K^DII n«iDT nach Hilchoth Deoth. Hebr. mit

Jargonübersetzg. von Judel Rosenberg, Warschau.

158 pis nVK^ lieber Terumah, Maasser u. sonstige religiöse

Vorschriften nach Talmud u. Maimonides iier. v. Josua

b. David aus Lomso. Jerusalem 1864 4! (46 Bl ) Hl.

159 ß'x T\^ T\"W V. Phöb. Chalfen mit Anhang: Maimoni*

des Komment, zu Mischna Kilajim. Bln. 1743. 4^.

160 3p^ nwnn Erklärung bibl, u. talmud. Stellen, sowie

Stellen aus min nitro von doqi v. Abr. b. Schalom

Beiais (Rabb. in. Tunis). Livorno 1820. 2'\ (64 Bl.)

Weder bei Steinschneider, Roest, F'ürst, wohl aber bei Benjacob S. 614.

der jedoeh auch kein Exemplar gesehen hat. Mit s<'hr interessanter nDlDH

in der, wie im Orient üblich, viele Freunde u. Gönner des Verfassers

apostrophiert werden. Die Aufl. des Buches kam nach Tunis, wo das

Buch aber, wie man mir sagte, auch seit Jahrzenten gänzl. verschollen ist.

161 troß' m«nn Komment, z. min n:trD v. Meir b. Ahron

Bln. ir8r. 2'' Titel fehh.

162 D'30"inS n^^n n:irD3 niisn Erläuterungen zu Maimonides.

V. Krasilschatzikow. Paltowa 1926. 2^^.

163 D'soin nmtrn Responsen des M. her. v. A. Freimann.

Jerusalem 1934 (Mekize Nirdamim).

164 Yellin, David und Jsrael Abrahams Maimonides.

Philosopher of the Middle Ages. Philadelphia.

165 Qorfinkle Jos. A bibliography of Maimonides
No. lir erscheint 1935 in 3 Aufl.ferner in hebr. Sprache.

166 in DlID 365 schwierige Stellen im Jad hachasakah.

Vorträge (nach Sidras) und einige Responsen von

David Diesbeck. Sulzbach 1786. 2\ Hl.

16r msin 'D The Book of Medicine (hebr.) Manuskr. a. d.

brit. Museum. Herausgeg. v. M. Großberg, London 1900

167a (Sammelband) P^T\ m:S Sendschreiben a. d. Gemeinden Jemens

(1172) hebr. übers, v. S. ihn Tibbon, her. v. D. Hoiub, Wien 1873.

2) nn^n IDSÖ her. V. M. Steinschneider. Bln. 1873. 3) HTD TniV^

Kalonymi Apologio M. Maimonides ed. J. Goldenthal. Lpzg. 1S45.

4( pV"l rriTX Beiträge und Bemerkgn. über Leben und Wirken Mai*

monides. von J. Tauber, Preßbg. 1862. 5) nmon Schriften von A.

A. Qünzburg, enth. u. A. Biographie 5Japoleons, Warschau 1878.

6) n^:yn D^'^JD mit 7 Komment, her. von Jehuda Lob aus Kroto* ^
schin. Warschau 1874. Hl. A^ ^
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168 Handschrift Revolutio Älphabetaria Hacbrco — La*
tino (De Kabalae nomine, et definitionc. De modo, quo
Empirici kabaliste cum Hebrei cum lat. Alphabetis etc.

De Kabala Veritatc etc. etc. Italien ca. 1650. 4^. (62 S.)

u. 14 teils (doppeltbl.) Tafeln. Kalligraphisch auf Kar*
ton geschrieben, Ppbd. Kuriosität

169 — Amulett. Papierhandschrift enth. ausser der »Schi-

roh« kabbalist. Namen u, Schriftzeichen (Hebr.) Italien

ca 1820. Folio.

170 — (hebr.) gegen schwere Entbindung. Italien ca 1650,

10 Bl, Pergament (wovon 4 leer) 16^

171 — Dni5^* TiD Rezepte, Heilmittel clc. (hebr.) Florenz 1785.

12°. (16 Bl.)

172 20 weitere kabbalistische Handschriften siehe Hand-
schriften Katalog No. 30.

173 Ährens, W, Hebräische Amulette m. magischen Zahlen*

quadraten Bln. 1919 Vergriffen.

174 — Dasselbe Rotdruck auf blauem Papier (nur in 5 Ex.

hergestellt.)

175 Ausführliche Erklärung d. sämtl. Wundergeschichten

d. Alten Test. Berlin 1800. (240 S.) Ppbd.

176 Das Buch Bahir Ein mystisch. Werk a. d. Frühzeit

d. Kabbala. Auf Grund c. kritisch. Text, ins Deutsche

übers, v. G. Scholem. (Nur in 60 Expl. gedruckt, nicht

im Handel) Bin, 1923 4^
177 Benisch, Ben], po^ja nnncs Sammig. kabbalist. Gelegen*

heitsgebete (Titel, 4 Bl. am Anfang u. 2 Bl. am Ende

fehlen) Wilhermsdorf 1716. 4^\

178 Berget, Jos. Der Himmel u. seine Wunder, eine archä*

ologische Studie n. alten jüd. Mythografien. Lpzg. 1^81.

179 — — Mythologie d. alten Hebräer I/II. Lpzg. 1882.

180 — — Dasselbe, Teil I apart.

181 Bischoff, Erich. Im Reiche der Gnosis ... Die mys*

tisch. Lehren d. jüd.* u. christl. Gnostizismus und ihr

babyionisch-- astraler Ursprung. Mit 20 AbbOdungen.

Lpzg. 1906 Lwbd.

182 Blau, Ludw. Das altjüdische Zauberwesen. Bln. 1914.

183 Bloch.Ch. Lebenserinnerung d.Kabbalist.Vital Lpzg. 1927

184 Kabbalistische Sagen. Leipzig 1925. 8°. (neu)

185 ^ — Dasselbe, auf echtem Van Gelder Bütten nur m

100 numerierten Expl. gedruckt

186 Bödklen. E. Adam u. Quain i. Lichte d. vergleich.

Mythenforschung. Lpzg. 1907. (neu)

187 Cabalomachia hoc est artis cabahsticac oppugnatio . ,

.

de Cabale Hebraico de Phytagorica in Altero. Auetore

C. Berardo Scinfleni. Venedig 1718 (85 S.)

188 Dammann, O. Die Juden i. d. Zauberkunst. Bln. 1933
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189 Delbeke, Louis, Les clcfs de Jerusalem ou T art. phi*

los. spiritualiste.Ypres. Mit 9 Tafeln (Lithogr.) 2^ Ppbd.

190 DJ//fr,y. DieWahrsagerei im Alien Testament: Münster.

191 V. Eckstein. Geschichtliches ü. d. Askesis der altheidn.

u. der alten jüd.Welt. Freiburg 1862.

192 Ehrenpreis, M. Entwicklung d, Emanationslehre i. d.

Kabbala d. XIII. Jahrh. Ff. M. 1895.

193 Erkes. E.Wiz Gott erschaffen wurde. Jena 1925. Lw.

194 Franck, A. Die Kabbala od. die Rel.— Philosophie d.

Hebräer. Deutsch v. Ad. Jellinek. Lpzg. 1844. Lwbd.

195 — Dasselbe, Neudruck Bln. 1922. Hl.

196 — La Kabbale ou la Phil. rel. des Hcbreux. Paris

1843. Ppbd.

197 Oeigery A. Leon da Modena, Rabb. zu Venedig 1571
—

' 1648 u. seine Stellg. z. Kabbalah, z. Talmud, u.

z. Christent. Bresl. 1856 (63 S. deutsch u. 18 S. hebr.)

am Schluss Nachruf für J. S. Reggio

198 Ginsburg, C. D, The Kabbalah; its Doctrines, Develop-

ment, and Literature. 3. Aufl.I London. Lwbd. (n. Ex.)

199 Goethe als Kabbaiist in der „Faust*''Tragödie von

F. A. Louvier. Bln. 1892. Hlbd.

200 Goldberg, O. Die fünf Bücher Mosis ein Zahlenge*

bäude. Berlin 1908.

201 — — Die Wirklichkeit der Hebräer. Einleitung u d.

System d. Pentateuch. Berlin 1925.

202 Gross, H. Kabbalistische Traditiojisketten des R. Ele*

aser aus Worms. (S. A.)

203 Grunwald, M. Aus Hausapotheke und Hexenküche.

(54 S.) Ergänzg. zu Mitteil, für jüd.Volkskunde Heft 5.

204 Hackspan, Th. Miscellaneorum sacr. libro duo. . . de

Cabbala judaica. Altdorf 1660. Ppbd.

Kupfertitel m. Ansicht d. Universität Altdorf.

205 Hartmann, A. Th, Krit. Forsch, d. 5 Bücher Moses
d. hebr. Sagen u. Mythen. Brsl. 1831. (Titel, Einleitg.

und Text ab Seite 816 tehlen) Hled.

206 Herenger. A. Lc Mythe Raciste. Av. pref. de Guglieno

Ferrero. Paris

207 Horodetzki, S, A. nSnpn n-nn Die Kabbai. Lehre nach

Moses Cordovera. Bln. 1924.

208 — ' - Rabbi Nachmann v. Brazlaw. Beitrag z. Gesch.

d. jüd. Mystik. Berlin 1910. (Mit 1 Tafel) Hl.

209 — — Mystisch' religiöse Strömungen unter d. Juden

in Polen im 16— 18. Jahrhundert. Lpzg. 1914.

210 Jalkut Reubeni. Kabbaiist. Midrasch z. Pentateuch v.

Rüben Höschke Cohen. Wilhermsdorf 1681. 2\
Titel wenig laidiert.

211 — Dasselbe, mit Anhang üdS nnDtP A'dam 1700

2\2 Jehuda Leone da Modena onr^ -no Gelöste Rätsel u.
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217
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222
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224

225

226

227
228

229

230

231

232

entschleierte Geheimnisse. Verona 1652. (13 Bl.)

Bl. 7— 11 fehlen. Am Rand angebrannt.
Jellinek, A. rh^^^r: noDn ^tj: Auswahl kabbalist. Mystik.

I. (einz) Teil Lpzg. 1853

Adolf Jellinek u. d. Kabbala. Ein Literaturbericht v.

I. M. Jost. Leipzig 1852.

Jenano ( m:T ) Sal. nai Th'nr\ Panegyrika für ^'SB'i

Simon b. Jochai, den Verfasser des Sohar. Livorno

1819 (8 u. 72 Bl.) Hpergtbd.

Joel, H. -imtn r-no Midrasch hasohar Die Religionsphi*

losophie des Sohars. deutsch Lpzg. 1849. Sehene Orig.

Ausgabe.
— — Dasselbe, Neudruck 1922 geb.

Josus, O. D. Die Geheimnisse d. Bibel u. Lösung aU

1er sozial. Probleme d Versöhng. zw. Glauben u.WiS'

sen etc. Paris 1880 (320 S.) Selten.

Jsmael. Beilage z. Briefe v. d. Auferstehung d. Toten

u. Aufrichtung des Reiches Israel. Barmen.
Kabbala u. Agada i. mytholog. symbol. u. myst. Per*

sonific. etc. v. S. Rubin. Wien 1895.

Kabbala, Offenbarung, Magnetismus und Spiritist

mus nach religiös— talmud. Standpunkt beurteilt v. H.

E. Budapest 1880.

Die Kabbala a. ihr. Höhepunkt u. ihre Meister v. Ph.

Bloch 1905.

Gesch, d. Entwicklung d. Kabbala u. d. jüd. Rel.—

Phil. V. Philipp Bloch. Trier 1894.

Der Kabbalistisch' bibeCsche Occident. I. Die Kos*

mische Uridee u. d. histor. Erscheinung. Hamburg 1845.

Kaufmann,J Rabbi Yom Tob Lippm. Mülhausen. The

Apologet, cabbalist u. philos. Writer. Philadelphia 1926.

190 S. (neu) hebr.

Kithbe Yad bekabalahBcschreibg. d. kabb. Handschnt'

ten der Hebr. Universitätsbibliothek Jerusalem v. G.

Scholem und B. Joel. 1930

Koch, PauL Mythen u. Sagen d. Bibel u. ihre Über*

einstimmung m. d. Mythologie d. Indogermanen Bln.1907.

Langer, G. Die Erotik der Kabbala. Prag 1923

Lehmann, Ed. Mystik im Heidentum u. Christentum.

Berlin 1918. Ppbd.
, . , t. * i^ •

Levi Eliphas. Dogme de la Ritual de la haut Magic.

Paris 1856. 2 Hlbfrzbd.
u . r l. l R.nH

Dasselbe in spanischer Sprache. 2 leile.l öand.

Madrid. Hlbfrzbd.
. x ^ u c , ^ t * i

El Ubro de la Cabala de Abr. b. Sal. de Torrutiel.

Trad. espanola de Fr.Cantera Pourgos. Salamanca 1928.

Lurjah Isak. no» -p"» Glossen u. Emcndationen z,

Sohar u. den Tikkunim. Herausgcg. v. Moses Saccuto,
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der am Schluss den Arzt u. Kabbalisten r^n fid • n für

seine Unterstützung dankt. Venedig (wahrscheinlich

1653) 4^ (79 Bl.) Hledbd. Ohne Titelbl. erschienen.

233 LutMatto, M. Ch. nixnst 'n nwp 'd Der Philosoph u. d.

Kabbaiist. Warschau 1888

234 Mathers, S, L M. The Kabbalah Unveiled. Engl, übers.

a« d. latein.'Ausgabe (Kabbala Denudata) v. Knorr von
Rosfnroth. Mit chald. u. hebr. Original Text, London
Lwbd. (neues Expl.) Neue Ausgabe.

235 del Medigo, Elija, mry m:>nn Prüfg. d. Rel. u. Kritik

d. Kabbala mit Komment, v. Js. Reggio Wien 1823.

Selten I

236 Medizin, niKicn mSuD Heilmittel nach dem Buche Ra*
fael ha^Malach. Jargon. Lodz.

237 — Secharia aus Pelungian mSi2D ^r:yi m^2T 'o Medizini*

sches, Heilmittel, Sympathieheilung u. Gebete. WiU
hermsdorf 1729. Selten.

238 Menachem b. Meir Ziuni. (tn^''Bir nunoo) >jvx 'd Kom*
ment. z. troin auf Basis älterer kabbalist.Werke. Cremona
(Conti) 1560. 4.° (110 Bl.) Pergtbd. Schönes Exempl.

239 Mieses. Isaac. Darstellung u. krit. Beleuchtg. d. jüd.

Geheimlehre I/II. Krakau 1862 --63.

240 Molcho, Sal, b. David. ^^ rmro |crr Kabbaiist. Korn*
ment. zu Schir-ha^-Schirim u. Anhang iSon njtntr Salo-

niki 1740. 40. (6 u. 284 Bl.) Hled.

241 Moses Galante nrsn pip Deraschoth ü. d. 3 Hauptfeste

halach. u. kabbalist. Erklärg. zu nran 'Dt: her. v. seinem

Enkel Mos. Chagis. Venedig 1704. Hl. 2\
242 Moses b. Menachem. rwr^ hr^'p'^ Kabbalist. Abhandl. ü.

Soharstellen mit Komment. rwD niDD und CDixicn ^:ipn

Dessau 1699. angeb. oninx lon Kabbalist. Erläuterung,

aller jüd. Glaubensartikel, speziell auch über Paradies u.

Hölle, Angelogie u. Dämonologie, Seelenwanderung,

geheime Kräfte etc. etc v. Abraham Asulai. Sulzbach

1685. 4° Titel fehlt.

Baron Knorr v. Posenroth, der auch die Kabbalah ins Lateinische

übersetzte, unterstützte die Herausgabe dieses Buches.

243 "i^TDn 'D von R' Nechunja b. Hakana mit Kommentar
Wilna 1883. 4^.

244 Myers, J. M. Kabbalah and the Inquisiton. London
245 /s/ewman, Louis. The Hasidic Anthology. Tales and

Teachings of the Hasidim, Translated trom the Hebrew.
Yiddish and German, and selected. compiled and arran*

ged. London 1935 (720 S. (neues Ex.) Neuersch.

246 Norn, F. Biblische Mythologie des Alten und Neuen
Testamentes. Versuch e neuen Theorie z. Aufhellg. d.

Dunkelheiten u. scheinbaren Widersprüchen i. d. canon.

Büchern d. Juden u. Christen. I/II. Stuttg. 1842*43.
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6 50
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7 —
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(411 u. 418 S.) Ppbd.
247 Dasselbe, Bd. I. apart. Hl.

248 Nonnes, P, Melan^rcs sur Kabbale. Paris 1881/83

249 o^^n D^D -ixn Kabbalist. Erklärun^^ v. Ritualvorschriften v.

Ovadja di Bozzolo I/IL Saloniki 1546. Pergtbd. 12^\

(2 Bl. mit Textverlust ausgebessert).

Von der Zensur verschont. Exemplar, höchst selten.
Steinschneider 832. Fürst L 129.

250 Rapaport, J, Die Geheimnisse der Bibel. Wien 1904.

251 Recchi, ]. H. cn^on nx'o über Mikro* u. Makrokosmos,
d. 4 kabb.Welten. Seelen etc vielfach nach Lurja. Amster*
dam 1727. Ledbd. Sehr seltene, gesuchte Erstausgabe.

252 — — Dasselbe Amsterdam 1740. Hlbled.

253 Rhenferdius, J, Dissertatio de Stylo Apöcalypseo cabba^

iistico. (mit weiteren 26 Dissertationen (hebr. u. orienta!.;

desselben Autors. Utrecht 1722. 4^
254 Rosensohn, Moses, dtju^ nsi Apologetische Darstellung

und Begründung der Kabbalah. Warschau 1883. 12^.

255 Sabuni, Ahron. ittipn h^n Kabbalist. Komment, z. den

Gebeten, m. Vorrede v. Jacob Sasportas. Amsterdam

1683. (Benvenistc) 4^\

256 Scholem, O. Bibliographia Kabbalistica. Verzeichnis d.

gedruckten Schriften ü. jüd. Mystik v. Reuchlin bis z.

Gegenwart, mit Anhang. Bibliogr. d. Sohar und seine

Komment, mit l Abbildung. Leipzig 1927.

257 Scholz, Paul. Götzendienst u. Zauberwesen b. d. alten

Hebräern u. d. benachbarten Völkern. Regensburg 1877.

(482 S. u. 5 lithogr. Tafeln) Hlbd.

258 SöÄflr(-inin'D) Kabbalist. Erklärungen z. Pentateuch. Mit

einer Vorrede d. Korrektors Immanuel b. Gabriel und

Entscheidung des Gaon J. de Lattes. Bd. I. Mantua

1558. 4^. (351 Bl.) Ledbd. Editio princeps. mit in*

teressanten Randnoten von alter Hand.

Kabbalist. Erklärung z. Pentateuch. Amsterdam

1725. 3 Ledbd.
— — Dasselbe, Amsterdam 1805. 3 Hledbd.

— Jerusalem 1844. 4^ 4 Hlbledbd.

^ Wilna 1923. 4^. 3 Lwbde.

^ französ. LTberstzg. von Pavly. Paris 1906-11.

6 Halbledbdc. Exemplar No. 663. (neu)

— Dasselbe. Luxusausgabe mit sehr breitem Rand.

Extrastarkes Papier (broch.) (neu) ^ , / x

265 The Zohar engl. Ubersetzung.v. H. Sperlmg. 5 Bde.(ne_uj

266 Auszuge a. d. Sohar hebr und deutsch. Berhn 1858.

267 Tikune ha- Sohar. inn ^rpn Mantua 1558. 4^\ (152 Bl.)

Editio Princeps. Selten schönes Exemplar.

268 — — Dasselbe Amsterdam 1791. Hl.

269 Spiro Nathan, iiip'cy rhyo Kabbalist. Auslegg. u. das

259
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264
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Gebet Moses (Dt. 3.24 f) in 252 Weisen. Fürth 1691.

4«. Ledbd.

2r0 D/> Methaphysik d. Etbik Spinozas im Quellenlichte

der Kabbalah von S. Gelbhaus. Wien 1917.

271 Steinthal, H, Mythos und Religion. Berlin 1870.

272 Der Tarot Die kabbalist. Methode der Zukunftserfor^

schung als Schlüssel zum Okkultismus v. Ernst Kurtz*

mann, (illustriert) Leipzig.

Enth. auch das 3»« in kabbalist. Bedeutung.

273 Themanlys, Pascal. Les Merveillcs du Becht (Baal

Chem Tob) Paris, (neues Expl.)

274 V. Thimus, A. Harmonikale Symbolik des Altertums

(Kabbalah) altjüd. Weisheitslehre des Kabbalist. Buches

Sefer Jczirah etc. 2 Bde. 4' mit 15 (meist kabbalist.)

Tafeln Köln 1370/76.

275 — — Grundzüge d. esoret. Harmonik des Altertums

in Anschluss an das Werk v. Thimus dargestellt von

Rieh. Hasenclever, Köln 1870.

276 Vincent, F. C. de 1' Idolaterie chez les anciens et les

modernes (Mythes du judaismc et la christianisme).

Paris 1850.

277 Vital, Chajim. D-'^n fy Theorien der Kabbala nach der

mündl. Überlieferung v. Isaak Lurjah. Koretz 1785.

2". (132 Bl.) Hled. Titel Holzschnittbordüre.

278 — D^^nfV^iB'D über Gebete, religiöse Vorschriften

und Gebräuche etc. aus Schriften v. Isaak Lurjah zu*

sammengesteUt. Koretz 1785. 2\ (121 Bl.)

Titelblatt etwas laidiert.

279 — niiDnn 'D Astronomisch^Kabbalist. Abhandig. m.

Vorwort von Rafael Jedidia Abualafia. Zu Ehren

Montefiores gedruckt. Jerusalem 1866. Hlbledbd. mit

Goldschnitt.

280 Volz, Paul Das Dämonische in J'hwe. Tübingen 1924.

28! Weintraub, O. A. Introduction al' Etüde des Heresies

Religieuses parmi les Juifs. La Kabbale, le Hassidisme.

Paris 1928.

282 Wiener, M. Die Lyrik der Kabbalah. Wien 1920.

283 Aus dem heiligen Buche Sohar des R' Schimon b.

Jochai. Auswahl von J. Seidmann. Berlin 1920.

284 Sefer Jezirah mit vielen Kommentaren. Lembg. 1860. 4".

285 Commentaire sur le Sefer Jesira ou livre de la Creation

par le Gaon Saadya de Fayoum par Mayer Lambert.

Arab. Text mit französ. Übersetzung. Paris 1891- Hl.

286 Sefer Schimmüsch Tehillim oder Gebrauch d. Psalmen

zum leibl. Wohl der Menschen. Ein Fragment aus der

praktischen Kabbalah nebst e. Auszug aus einigen an*

deren kabbalist. Schriften, übersetzt von Gottfr. Selig.

Berlin 1788. mit 5 Kupfertafeln. Höchst selten!
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287 - Dasselbe, Stuttgart 1843.

288 J."iO 'noir Kabbalist. Kommentar zur rrm v. Mordechai

Kohen. Wandsbeck 1690. 2\ Hled.

289 Dasselbe. Titelblatt defekt.

290 PIDT" r)2-Q Erklärung z. Buche Jezirah v. J. J. Aschke*
nasi in Saffet. Saloniki 1831. 12^(24 Bl.) nebst VtJ'iK^ nS

V. Chay Isaac Mussafia u. Virn^ iS v. Josua Ovadja

Jedidiah. Saloniki 1831. 12^ (24, 8 u. 28 Bl.) Hl.

291 nx'jön bs^n (Rastel) Kabbalist. Schriften u- Angelogie

mit Holzschnitten. Warschau. 1812. 4*.

292 Dasselbe, Wilna 1875. 4^
293 — -. — Lemberg 1883. 4**. Letzt. Bl. laidiert.

294 n'.S"Ji3 'D D2 D^Dim omxBuch der Loose» Anhang: Sefer Re*

fuoth. Titel und letztes Blatt fehlen, Hled.

295 nn-njn 'D Lemberg 1793. angebunden cnsip'? 'd v. Samson

aus Ostropoli. Zolkiew 1791.

296 p^TX nc^C Sohar* u. Bibelstellen für alle Tage d. Woche.

Mit T^-^pü «-ip Livorno 1794 (100 Bl.) 4^ Hlbd.

2^7 Kupferstich, Kabbalistisches 'Wtr. Blatt mit siebenarmi-

gen Leuchter und einer grossen Anzahl v. Quadratfei*

dem in Art der Kameoth. Der Leuchter hat — offen*

bar mit Absicht — eine Anzahl freier Stellen, die

handschriftlich ausgefüllt sind, der übrige reichhaltige

Text sowie die künstlerischen Verzierungen in Kupfer*

druck hergestellt v. Moses Jacob Taros (onn) (Sefardi)

Tiflis (?) r-jcn zu Ehren von Abraham Abudraham.

(59x45 ctm) Italien (wahrscheinlich Livorno) 1706, auf

Leinen aufgezogen.

298 Ziegler, J. Das magische Judentum. Leipzig 1923.

299 Magische ß/df/Z^r. Mitteilung, ü. prakt. Geheimwissen*

Schaft. Heft 1-6 (4/5 fehlen) Leipzig 1921.

300 c^ott* ctrS n'DJ3 über kabbalisiische Heilmethoden von

Menassa Sashon (pnno) mit Responsen von Moses Par*

do und Samuel Heller. Jerusalem 1874. Hled.

Enthält viele Aprobationen, 250 Namen, (grösstentheils

von Sephardim).

301 rm-' 'D ^c Komment, z. Sefer Jezirah v. Jehuda von

Barcelona m- Einleitung v. S. Halberstam. Bln. 1895.

(Mekize Nirdamim)

302 Flugblatt (kabb. Inhalt) Mahnung für Gabboim, Chassa*

nim etc. fehlerhafte mr:: beim Thora*Vorlesen zu vermei*

den. Aus rmn^ nüo -a desPfcrscerRabb.Löb. Jeh.b. Sam.

Oppenheim. 4 S. 4*. (vermutlReggio ca' 1750). (Seltenheit)

303 HTr nOD id est. Liber Jezirah. Cum comment. R
Abraham F. D. Translat. et notis illust. a J. St.Ritt*

angelio. Hebräisch und lateinisch. Amsterd. 1642. 4^

Ledbd., mit 2 Kabbalist. Kupfern

Besitzer Änschel Schnapper. Vetter von Gutchen Schnapper, der

Ahnfrau der Rothschilds.

Hfl.

3 50

3 -
2 -

5 ^

5 -
2 -
1 -

2 -

1 50

5 -

15 -
1 -

- 85

5 —

6 -

8
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Verlag HEINR. MERCY SOHN, Praha II. Ö. S. R.
PanskA 12.

9ic Svcigcv Untwcvsilal unJ clic ^wäAen
(1348-1848)

Mit Beiträgen zur Geschichte des Mcdizin'Studiums von

Univ. Profestor Dr. Guido Kisch in Halte a/Saale

250 Seiten Umfang, mit 2 Kunsttafell Beilagen Preis Kc 150—,

Mit wertvollen Quellenangaben über jüdische Ärzte und jüd.

Professoren. Von hohem geschichtlichem Wert.

STANISLAUS VON DUNfN BORKOWSKI S. J. f

SPINOZA
Band I: Der junge Spinoza, 1933, 2. Aufl., mit einem An-^

hang über die neuere Forschung. Mit 2 Vierfarbendrucken. 15

Autotypien und 8 Faksimiles. XXIV, 634 S. Geb. RM 20.-,
Leinenband RM 22, --

Band II: Das Entscheidungsjahr 1657, 1933. IV, 495 S.

Geh. RM 20.-, Leinenband RM 22.—

Band III: Das neue Leben, (Im Druck.)

Band IV: Das Lebenswerk. (In Vorbereitung.)

„Wir haben hier eines der vornehmsten Standardwerke zur Spinozaforschung
u.-intcrpretation". (Literarische Berichte aus dem Gebiete der Philosoohie 1933)
„The work is so scholarly and so Ihorough that it will be hailed as the most impor-
tant contribution to the literafure on Spinoza". (The Journal cf philosophy 1934)
„Des aujourd'hui, nous devons souligner l'ensemble de dons rarement rcunis
qui a permis au P. Dunin Borkowski de joindre a un ouvrage de la plus ample
crudition un memento oü rien n'est Sacrific de ce qui peut servir ä la compre*
hension de l'homme et de la doctrine faits et idees, commentaires et interpre*
lations". (Revue de metaphysique et de moralc 1934)

Prospekte kostenlos

Verlag Aschendorff, Münster i. W. (Deutschland)

350

351

352,

353.

354.

355.

356.

357.

358.

359.

360.

361.

361a

362.

363.

364.

365.

366.

^6

NACHTRAG.

MAIMONIDES. Mischnah-Konunentar zum Trakt. Pesachim her.

™*
V. H. Kroner Bln. 1901

i 50
z. Trakt. Bezah her. v. H. Kroner. München "1898 2^50
öelecüons from the Arabic writings of Maimoni-
des, ed. by J. Friedländer. Leiden 1909 (75 Texte
nebr.) 35Q
Gractz, H. Vom Aufblühen d. jüd.-spanischcn
Kultur bis Moses Maimonides Tod. Lwbd 3.50

^*^ ^^^ Mediziner Maimonides im Kampfe
m. d. Theologen v. H. Kroner. Oberd. 1924 1 —
Neuburger, Ch. Das Wesen d. Gesetzes i. d. Phi-
losophie d. Maimonides. Danzig 1933 2.25
Roth, L. Spinoza, Descartes und Maimonides.
Oxford 1924. Lwbd ^_
Steinschneider, M. Zur Literatur d. Maimoniden.
Brsl. 1901 (S.A.) 3_—

-

Mischnc Thora. (Jad hachasaica) 4 Tle. BerlVii
(Sittenfeld) Hledbde 35._-

—

Schaar kovod haschem. Umfangreiche Wider-
legung der Nachmanides'schen Einwände gegen
Maimonides von Ephraim Alnaque m. ausführ-
lichem Komment. Pethach haschaar v. Chajim b.
Abr. Belajach. Tunis 1902 (34 u. 108 S) Hlbled.
Enthält auch interessante Angaben über Genealo-
gie V. nordfranzös. Familien. Siehe Berliner Fest-
schrift (Steinschneider) S. 350.
Thigmuli hanefcsch. Rel.-phil. Abhandig. ü. d. Seele
V. Hillel b. Samuel aus Verona. Teil II. Perusch
Hakdomoth comment. die 25 Thesen Hakdomoth
Maimonides: u.m. einem Artikel v. Steinschneider,
her. V. Halberstamm. Lyk 1874 1.50
Hatheschttboth ha-Rambam m. hebr. u. deutsch.
Anmerkung, abgedruckt m Melo Chofnajim, her.
V. A Geiger, Bln. 1840. Ppbd. Selten! 6.—
Schuknann, K. Toldoth ha-Rambam (Biographie
in jüdisch-spanisch. Konstantinopel 1895 4.KABBALA. Grajwer, M. Die kabbalist. Lehren d. Moses
Nachmanides u. s. Komment, z. Pent. Brsl. 1933 3.
Papus. La Kabbale (tradition secrete de l'occident)
Resume methodique. Im Text 20 Holzschnitte u.
2 kabbalist. Tafeln. Paris 1892 6,—
Sefer Sohar thora. Erklärung d. Sohars z. Penta-
teuch V. Simeon b. Jochai. geordnet n.d. Versen
d. Erklärung v. Juda Yodel Rosenberg. N. York
1924. 4°. 5 Lwbde. (neues Expl.) 40._
Penine ha-Sohar hamaschlim wehapisgomim ge.
samm. v. N. S. Libowitsch, Jerusalem 1931 3.50
Schaar rarhamim . n\ystische u. kabbalist. Gebete.
1. Abodath hamikdosch v. Menachem di Lonsano.
2. Abodath Sutah v. Menachem Asarj. di Fano.
3. Sifra dezniotha. 4. Schaar bcth tefillah, Venedig
1710. Titel und erste 2 Bl. fehlen, ab Bl. 63 sind
die fehlenden 9 Bl. handschriftlich ergänzt. 16°. 10.—
Beigefügt sind weitere 80 Bl. (handschrift) kab-
balist. Gebete, Pismonim, Heilmittel etc. wie z.B.
Widui V. Asulai. Gebete v. Saccuto, Reisegebete.
Seder korban Pesach bekizzur, alles in italien.
Ductus des 18. Jahrh. Merkwürdiges Stück. Deut-
liche Handschrift.

Moreh nebuchim aus d. arab. nach d. gesucht.

^ französ. Ausgabe v. Munk (Paris 1857) hebr.
übers, m. Hmzufügungen. v. Baneth u. Joel. Jerus.
1934. geb \2.
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LIBRAIRIE LIPSCHUTZ
4, PLACE DE L'ODEON

PARIS
Francs

Maimonide. MillOth ha*Nyggayon (Terminologie

logique.) Edition critiquc en hebreu avec traduction

frangaise et commentaires en fran^ais, par M. Ventura,

Dr. es*lettres. Prccede dune introduction et suivi d'un

lexique des termes techniques hebreux, interpretes dans

le Corps de l'ouvrage, avec leurs cquivalents en arabe,

grec, latin, allcmand, anglais et fran<;:ais. En appcndice:

l'edition, pour la premicre fois, de l'original arabe des

chapitrcs existants, (Ouvrage publie a l'occasion du

800e anniversaire de Maimonide. In-8. 30 —
Maimonide. Les huit chapitres. Trad. Franc;:, p. J.Woitf 10 —
Maimonide. Les Lois concernant les Roiset la.guerre. 6 —
Bidarride, I. Les Juifs en France en Italie et en Es*

pagne. (Rccherches sur leur etat depuis leur dispersion

jusqu'a nos jours, sous le rapport de la Icgislation, de

la litterature et du commerce) 60 —
Qinsburger (Gr. Rabbin). Les Juifs de Belgiquc au

XVine siede. 20 -
— Le Comite de Surveillance de Jean*Jacques Rousseau,

Saint *Esprit-leS'Bayonne. Proces'verbaux et corres*

pondance, 11 odobre 1793, 30 fructidor an IL Avec
prcface de Rene Cuzacq, 1934, in^S de de XX*338
pp. (Tableau incdit de l'histoire des Juifs de Saint*

Esprit pendant la Revolution Fran^aise) 40 —
Kadouch, L. Divorce juif et tribunaux civils francpais.

(Solutions les plus recentes de jurisprudence et de

doctrine). 40 —
Lacretelle, Aine. Plaidoyer pour deux Juifs de Metz

contre \ H6teUde*Ville et le Corps des Marchands

de Thionvillc 100 —
Uchtensteln. Racine, Ipoete biblique, avec preface de

Gust. Kahn 25 ^
Mossi, Arm. Histoire des Juifs du Comtat —Venaissin 25 —
Samuel David. Musiquc religieuse ancienne et moderne

en usagc dans les Templcs Consistoriaux de Paris. 50 —
Simon, (Dr.) Asaph Ha*lehoudi, medecin et zy.zgtiz

juif du Moyen'Äge. Avec une ctude sur la medecine

dans la Bible et le Talmud 24 —
LeTalmud de Jerusalem. TraducWon fran(;:aise integrale

par Moise Schwab. Complct en 11 Volumes. 1300 —
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Hebräisches und aramäisches

Wörterbuch zum Alten Testament
mit Einschaltung und Analyse aller schwer erkennbaren Formen,

Deutung der Eigennamen sowie der massoretischen Randbe-

merkungen und einem deutsch-hebräischen Wortregister

4. und 5. Auflage 1931. X u. 681 Seiten

Svcas an ^anzlttincva J^ 9v

Die peinliche Sorgfalt und Zuverlässigkeit, die Königs philolo*

gischen Arbeiten ihren angesehenen Platz in der Wissenschaft

geschaffen haben, kommt hier in hervorragender Weise zur Gel-

tung. Sein Lexikon ist ein ganz vortreffliches Hilfsmittel zum

Studium des Alten Testaments. Es erschliesst die wichtigsten

Ergebnisse der semitischen Sprachforschung und erleichtert das

Verständnis der Texte erheblich.
Frankfurter Zeitung.

It is the best brief work in existence ....
The American Journal of Theology.

Dieterich'sche Verlagsbuchhandlung, Leipzig

8EDER8CH088EL gehämm. RM 16'-

« Spicgcigl. und Nickelschicbctür »
27*—

« Scdcrwaschgefäss (1 L.) „
17'—-

Mod. CHANUKA LEUCHTER in viel. Ausführungen [von . VSOan

Türklopfer, Misrachschilder, Berches'& Hawdolo feller, zusam.

klappb. Reise* T\7V^ Garn. Alles in eigner Werkst, hergestellt.

Wiederverk. erhalten Rabatte.

KHTCslg««v«v1»«slial»c

S« 3**^*®**f HcBVnbuvg f3f B«g*nstrass« IIa.

The Hasidic Anthology

Tales and Teachings of the Hasidim

Translatcd from the Hcbrew, Yiddisch, and German, and

selected, compiled, and arranged

By Rabbi Louis I. Newman
Author of »Jewish Influence on Christian Reform Movements«

in collaboration with Samuel Spitz

720 pages. 18 s net postage 9 d.

The Hasidic Anthology is a collcction of the parables, folktales,

fahles, allegories, aphorisms, cpigrams, sayings, anecdotes, pro-

verbs, and exegetical interpretations of the Hasidic Masters and

Disciples. The material is arranged under tot o hundred topics of

ethical interest. and forms a valuable compendium of homiletical

treasures. The Hasidic movement, which was a mystical and ethi-

cal expression of folk-ideals among the masses of Eäst'Europcan

Jewry, has been called the profoundest religious movement since

the Reformation; it has givcn birth to a literature of great be-

auty and wisdom, which is now for the first time niade ava--

ilable to English readers.

It is bclieved that this Hasidic Anthology, constituting as it

does a veritable mine of material not even available in the Ger*

man or contcmporary Hebrew, and organized in topical form,

will prove to be an indispensable work in the library of eWry

preacher, Jewish and non--Jewish alike. Moreover, the wisdom,

whimsy, and charm of the tales commend them to the general

rcader. There are valuable bibliograpihies and indiccs, as well

as a Topical Index with cross references, which make the vo'

lume quickly and easily useful.

Publishedby

Charles Scribner's Sons
23 Bedford Square, London W. C. 1.
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RABBINISCHE TEXTE
Herausgegeben von Prof. D. Gerhard Kittel-Tübingen

Erste Reihe

:

Die Tosefia.

1. Band: Seder Seraim,

2. Band : Seder Moed,

3. Band: Seder Naschim.

4. Band: Seder Nesikim.

5. Band: Seder Kodaschim.

6. Band: Seder Toharot

Zweite Reihe:
Tannaltische Midraschim.

1

.

Band : Sifre zu Deuterono-
mium, übersetzt u. erklärt v.

Prof. D. Gerh.Kittel (Tübing.)

2. Band : Sifre zu Numeri. Be*
arbeitet u. erklärt v. Dr. Karl

Georg Kuhn (Tübingen).

3. Band: Sifra zu Leviticus.

Folgt später.

Die Erscheinungsweise ist so gedacht, dass jährlich 20—30
Bogen erscheinen, die in Lieferungen von 5 Bogen ausgege*

ben werden.

Preis: RM. /•— für den Bogen mit deutschem Text.

RM, 2'— lür den Bogen mit hebräischem Text.

Die erste Lieferung ist Anfang 1933 erschienen, bis Anfang

1934 liegen vor:

3 Lieferungen Seder Naschim (Seite 1 —56 hebräisch; Seite

1— 128 deutsch: Traktat Jebamoth) zus, RM. 15*—.

6 Lieferungen Sifre zu Numeri (S. 1—480) zus. R^^ .
30'—.

1 Lieferung Seder Toharot (Seite 1— 16 hebräisch; Seite

1—48 deutsch; Traktat Kelim Baba Kamma) RM .
5'—.

Ausführliche Prospekte mit Probeseiten kostenlos

!

Zur Liturgie der babyionischen Juden. Geniza^Texte, her*

ausgegeben, übersetzt und bearbeitet sowie auf ihre Punktation

hin untersucht von Menahem Zulay. X u. 90 S. RM. 7 50.

Zur ostsyrischen Laut- und Akzentlehre.

Auf Grund der ostsyrischen Massorah*Handschrift des British

Museum untersucht von Theodor Weiss, 96 S. mit Facsimiles

von 50 S. der Londoner Handschrift. RM ; r'50.

Zur Frühgeschichte des Mahzor. [Genizafragmente mit ba*

bylonischer Punktation von Rafael Edelmann, VIL u. 60 u.

34 Seiten RM. 6*-

.

Verlag von W. Kohlhammer in Stuttgart.

Zum 800- Geburtstag

des Rabbi Mosche ben Maimon

DES RABBI MOSCHE BEN MAIMON
»MORE NEWUCHIM«

(Führer der Verirrten) im Auszug. Übertragung u.

Einleitung von Alexander Altmann.

8^ 80 Seiten, geb. (Schocken-Bücherei) 1.25

RABBI MOSCHE BEN MAIMON
Ein systematischer Querschnitt durch sein Werk
Auswahl, Übertragung und Einleitung

von N. N. Glatzer. 8^ ca. 176 Seiten,

Leinen (Schocken^-Bücherei) 2.50

DAS LEBEN DES RABBI MOSCHE BEN
MAIMON IN SELBSTBEZEUGUNGEN

Auswahl aus Briefen u. persönlichen Dokumenten
mit einer biographischen Einleitung von
Prof. Ismar Elbogen.

8^ 32 Seiten, brosch. (Jüd. Lesehefte) 0.40

FRITZ BAMBERGER
»DAS SYSTEM MAIMONIDES«

(Eme Analyse seines Gottesbegriffs).

8^ ca. 14(t Seiten, kart. 6.00

LEO STRAUSS »PHILOSOPHIE U. GESETZ«
Studien zur Philosophie des Maimuni und zur

jüdisch. Religionsphilosophie d. Mittelalters.

8^ ca. 120 Seiten, kart. 5,00

Schocken Uerlag Berlin

/
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SONDER-ANGEBOT!
Tägl. Gebrauch. .'

,
'»«

Tefillath Jisroel, Minhag Aschkcnas, m. Scmiroth u. Jom
Kippur Koton. Hlblein.

— — Dasselbe, Taschenformat, guter Leinenbd.

\Tenach Letteris, m. großen Buchstaben. Leinenbd.

^Breuer, Piutim übers, und erklärt f. Rosch haschanah Hl.

H e b r a i c a .

Achad Haam. Jgaroth. 6 Bde. broch. (16 -) 10 -; geb. (20 •-) 14 50

— — AI paraschath derachim. 4 Bde. broch. 9 '—; geb. 12 25

Agnon verschiedene Werke, auf Anfrage.

Bialik, Ch. /V. Sefer Ha^Agada, neue punktierte Ausgabe

3 Tle. Leinenbd. (Bd. I. compl.)

— — Schirim, Hauzoath Waad Hajowel geb.

Brody. Schireh hakodesch, geb.

Jdelsohn. Sefer haschirim, geb.

Mesimrath haarez. Sammig. hebr. Lieder

Oordon, J. L, Jgaroth, 2 Bd. Ldb.

Kol Schiraw, 3 Bde. 8 50; 2 Bde.

Mappu, Abr, Ajith Zewua, 2 Bde.

Smolenski, P, Hatoeh bedarche hachajjim.

— — Kol Kithwoth, 6 Bde. Leinenbd.

Lehrbficher!

5 -
5 30
3 -
^ 95
2 -
6 -
T 25
4 ^
4 25
16 -

Ben Chaviv »Lerne Hebräisch« (3 Hefte, 120 S.)

KalekOf S. Hebr. für Jederman
Hamaschil v. Schargrodska m. Wörterbuch

Cohn, E. Neuhebr. schnell gelernt I.

ir— '

—

n n >» *^*

Wörterbücher!
Laser & Troczyner, deutsch-hcbr.

Orasowsky, J. Hebr. deutsch (Taschcn^format)

Menohra Wörterbuch hebr.'deutsch u. deutsch-hcbr.

Allgemein!
Flavf'us Josephus. Jüd. Altertümer u. Gesch. d. jüd. Krieges

3 Bde.
Grätz Gesch. d. Juden grosse Ausgabe. 13 Bde. Hled.

— — Dasselbe, Volksausgabe 3 Bde.

1 50
- 85
1 75
1 15.

4 50^

-- 90'

2; 50>

6 50^

38 --

4 -

Ritualien, Kultusgegenstände

LOUIS LAMM VERLAG
Tel. 47745

Sortiment & Antiquariat

AMSTERDAM C. Amstel 3
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engste verband. Darum kann sein Buch »Phi-

losophie imd Pädagogik« auch nur aus dem
Ganzen seines pädagogischen Lebenswerks

begriffen und beurteilt werden.

Tübingen. Oswald Kr oh.

Sprache — Literatur — Kultur

Orientalische Kulturen

Richard Hartmann [ord. Prof. f. Semit. Philo-

logie an d. Univ. Königsberg], Eine is-

lamische Apokalypse aus der Kreuz-
zugszeit Ein Beitrag zur Gafr-Literatur.

[Schritt, d. Königsb. Gelehrten Gesellschaft.

I. Jahr. H. 3. Geisteswiss. Klasse]. Berlin,

Dtsche. Verlagsges. f. Politik u. Geschichte,

1924. S. 89

—

116. 8°.

Aus einer Schrift des 1240 verstorbenen,

aus Spanien stammenden Mystikers Ibn

al-Arabi legt Hartmann einen Abschnitt in

Übersetzung vor, der in einen astrologischen

Rahmen gespannte Weissagungen für die

Jahre 1166—86 enthält. Die Weissagungen

gehen am Schluß ganz ins Eschatologische

über, die vorangehenden Paragraphen aber

enthalten zahlreiche Anspielungen, welche

eine zeitgeschichtliche Erklärung erfordern.

Manche sind zu unbestimmt gehalten, als daß

eine sichere Deutung gelingen könnte, in

anderen aber erkennt H. Hinweise auf die

Kämpfe Saladins mit den Kreuzfahrern

um den Besitz Ägyptens. Auch die Erobe-

rung Jerusalems durch Saladin 11 87 ist der

Apokalypse bereits bekannt, aber mit Recht

scheidet H. den sie erwähnenden Para-

graphen aus dem Grundstock aus, an den

auch noch spätere Zusätze angefügt worden

sind; so nennt ein sonst rein eschatologisch

gestimmter Paragraph Saladins Neffen als

Erbauer einer Burg, die er, wie wir aus

anderen Quellen wissen, 121 1 auf dem
Tabor errichtete.

H.s Deutung der Apokalypse ist durchaus

überzeugend, und seine Darlegungen über die

apokalyptische Literatur des Islam und ihre

astrologische und »buchstabenwissenschaft-

Hche« Begründung sehr wertvoll. Auch hat

er sich erfolgreich um die Herausschälung

der herkömmlichen, also zeitgeschichtlicher

Deutung nicht zugänglichen, Bestandteile

bemüht und parallele Texte zur Erklärung

herangezogen. Darin hätte er noch etwas

weiter gehen können; insbesondere die Aus-

sagen des kanonischen und mehr noch des

außerkanonischen Hadit stimmen mehrfach

Wörtlich mit seinem Text überein. So ist zu

§ 17 Kanz VI II45; zu § 18 Kanz VII 2061,

2066 zu vergleichen; auch das Austrocknen des

Sees von Tiberias kehrt dort mehrfach wieder,

z. B. VII 1921, während umgekehrt ibid.

2024 der gute Wasserstand des Sees als An-

zeichen dafür erscheint, daß die Zeit des Dag^al

(Antichrist) noch nicht hereingebrochen ist.

Auch die Chazaren § 1 5, für die H. solche

Herkunft vermutet, treten dort VI 1070

neben den Türken in eschatologischen Zu-

sammenhängen auf. Vor allem aber ist es

von Bedeutung, daß §§ 20 und 21 wörtlich

aus dem Hadit übernommen sind, und zwar

bereits dem kanonischen, s. z. B. Muslim

Fitan t. HO (Qastalläni X 397)- Ein Ver-

gleich des § 21 mit den entsprechenden Hadit

-

stellen (vgl. auch Kanz VII 2026, 2028,

2147 u. ö., ferner 1828, 1921) ergibt, daß auch

der Aufenthalt Jesu auf dem »Tür« (Berg)

dem eschatologischen Schema angehört. Wel-

cher Berg immer damit ursprünglich gemeint

gewesen sein mag (s. Kanz VII 1921 und

1925), in unserer Apokalypse wird jedenfalls

die von Saladins Neffen *Isä auf dem Tabor

errichtete Burg mit der Zufluchtsstätte Jesu

gleichgesetzt, in welche er sich während der

durch Gog und Magog entfesselten Kämpfe
zurückziehen wird. l[h sehe danach auch in

dem von H. beanstandeten wa-qäla keine

Schwierigkeit. Der Sinn ist: al-Mu'a??am

*Isä (arabische Form des Namens Jesu) hat

die Burg für Jesus gebaut und dabeif ge-

sprochen »Ein Bau des *Isä für Jesus, und

ich hoffe, daß Jesus ihren Erbauer segnen

werde«. Auch § 22 ist dem Hadit nicht

unbekannt; bei Ta'labi, Qi§a§ 308 erscheint

Abu Huraira als Gewährsmann für die gleiche

Aussage.

Das Jahr II 86 galt nicht nur bei den

Muhammedanern für unheilsschwanger, son-

dern ebenso im christlichen Abendland,

beidemal auf Grund der astrologischen

Deutung der für 11 86 berechneten Planeten

-

Konjunktion (vgl. H. Grauert in den Sit-

zungsber. der Bayr. Akad. 1901 und F. Baer

in der Monatsschr. f. Gesch. und Wissensch.

d. Judts. 1926). Mit Recht hebt H. hervor,

daß der erst später eingefügte § 14 zu der

»unverkennbar pessimistischen Beurteilung

der politischen Situation« in Widerspruch

stehe, welche die vorangehenden Paragraphen

durchzieht. Das stimmt aufs Beste mit den

Angaben des jüdischen Astronomen Abra-

ham Bar Chija überein (vgl. F. Baer a.

a. O. S. 121), der in seinem Sefer megillat

ha-megalle 146 berichtet, ein gelehrter Mu-^

t
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hammedaner habe in bezug auf die für II 86

zu erwartende Konjunktion gesagt »ich

kann über die Ereignisse dieser Konjunk-
tion nichts sagen wegen der zahlreichen

schweren Verwüstungen und der schHmmen
Verhängnisse, welche über das Reich des

Islam hereinbrechen werden«. Ebenso habe

sich der Verf. eines arabischen Gedichts

verhalten, als er zur Schilderung dieser

Konjunktion gekommen sei. Wenn Abra-

ham Bar Chija fortfährt, »diese Männer
haben ihrer großen Furcht für die Zukunft

der islamischen Herrschaft Ausdruck gegeben,

sie hielten es aber nicht für richtig, etwas

weiteres hinzuzufügen noch zu sagen, wem
die Herrschaft und die Größe zufallen werde,

weil sie es nicht sagen wollten oder weil sie es

nicht wußten«, so ist mit diesen Worten auch

das Verhalten des von H. entdeckten Apoka-

lyptikers zutreffend gekennzeichnet; übrigens

besitzen wir in der schon von Grauert heran-

gezogenen Vorausss^e des persischen Dich-

ters Anwari (s. jetzt DaulatSäh ed. Browne

85 und Browne, Literary History H 368)

eine weitere Unheilverkündigung für das

Jahr 1186 (= 582 H.). Daß aber tatsächlich

im September 11 86 ein ungewöhnliches astro-

nomisches Ereignis eingetreten ist, die Kon-

junktion der fünf alten Planeten mit der

Sonne im Zeichen der Wage, haben neuere

Berechnungen bestätigt (s. Grauert 301).

Frankfurt a. M. Josef Horovitz.

Griechische und lateinische Kultur

Mauriz Schuster [Gymnasialprof. Dr. phil.»

Wien], Altertum und deutscheKultur.
Wien, Hölder-Pichler-Tempsky A-G., 1926.

656 S. Geb. M- 12,50.

Das schöne Buch, dessen ursprüngliches

Gefüge in Schusters Aufsatz »Zum klassi-

schen Unterricht in deutschen Schulen«

(Monatshefte f. deutsche Erzieh. 1924) ent-

halten ist, verdankt seine Entstehung der

Unterrichtspraxis,

Es haben sich im Kampf für das Gymna-
sium zwei Strömungen herausgebildet: die

einen betonen, die Kenntnis des Altertums

sei notwendig wegen der ästhetisch-ethischen

Bedeutung der Antike überhaupt, wegen der

menschenbildenden Kultur an sich. Dem-
gegenüber heben die Gegner der huma-
nistischen Studien hervor, was bedeute Le-

onidas gegenüber unsern Ruhmestaten im
Weltkrieg.? Die moderne Literatur, Kunst,

Philosophie berge in sich ebenso hohe Werte

wie die antike; was könne unserer Technik

entgegengesetzt werden?
Die andere Richtung dagegen unterstreicht,

unsere deutsche Kultur fuße auf der antiken,

niemals seien die Zusammenhänge zwischen

den beiden Kulturen abgerissen; es müsse

aber eine Schule geben (das Gymnasium),
welche diese »Biologie der deutschen Kultur«

vermittle, welche die antike Kultur im ganzen

Umfang, nicht etwa eine bloß nach erzieh-

lichen Gesichtspunkten zugestutzte zeige samt

ihrem Fortwirken und Nachleben.

Mit voller Überzeugung steht Seh. auf

der Seite der letzteren und bietet seinen An-

hängern ein Arsenal von Waffen. Er geht

von den Autoren des Altertums aus — grie-

chisch-römische Dichtung und Prosa —

,

zieht nach den verschiedensten Richtungen

des deutschen und europäischen Geistes-

lebens Verbindungsfäden und zeigt weit-

reichende, oft überraschende Gedankenzu-

sammenhänge. Dabei macht er nicht Halt

mit dem Absterben des römischen Imperiums

:

die christHchen Dichter und Patristiker, die

lateinische Poesie und Prosa des Mittelalters,

die Humanistenliteratur, das Neue Testament

werden gleich eingehend mitbehandelt. Ein-

*zelne Kulturquerschnitte sind ganz trefflich

gelungen, so die Bedeutung des Lateins

im Mittelalter, der Entwicklungsgang der

Geschichtschreibung, die Aufklärungsbe-

strebungen in Altertum und Neuzeit, das

römische Recht und sein Fortwirken usw.

Ein zweiter Teil bespricht die bildende

Kunst und anhangsweise die Musik im Alter-

tumsunterricht. Seh. hat recht: ein Alter-

tumsunterricht, dem die Namen Rafaels,

Feuerbachs, Böcklins, Klingers und Rieh.

Wagners fernblieben, hat seine Aufgabe nicht

gelöst. Auch hier gibt der Verf. dem Lehrer

ungemein viel Anregung und Stoff.

Als besonders wertvoll begrüße ich

den Anhang (Aus Werken deutscher Dichter,

Schriftsteller und Forscher zur antiken Litera-

tur und Kunst), der zur Veranschaulichung

der vorhergehenden Ausführungen gleichsam

klassische Belege hervorragender Geister

bringt. Ein sauber gearbeitetes Namens- und
Inhaltsverzeichnis erleichtert die Benützung

des Buches.

Ohne Frage ließe sich von Kundigen man-
ches ergänzen; das versteht sich bei solchen

Arbeiten von selbst. Aber jeder Lehrer ins-

besondere in höheren Klassen lese das Buch,

lasse sich anregen zum Beifall oder Wider-

spruch oder zur Ergänzung, hole sich Waffen
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for production of conden3ation_- kerneis for meditun ions,

The method is baoed on charglng liquid flying in fine

drops by electricity; the water spraying muat be utterly refined.

Por thls purpose two Jets (lüsen) are provided, a water and an air

jet» The reduction of the air pressure reduces the size of the tiny

waterdrops to a minimiiin and is executed in front of the mouth of th«

waterJet* The waterdrops in the making andin taking shape are elec-

trically charged by direct and alternating current at the same time

(Zusaminenwirken von Gleich und Wechselstrom.) The electrically charged

drops evaporate partly in the air^ by this evaporation they attract

substance from the outside (Fremdstoffanreichern) and in doing so form

clic^ desirable medixim ions. The size of the sprayed liquid parts depend3

on the reduction of airpres^sure in front of the snout of the water j et

and on the limit and utterly restriction of water emanation. 3y ex-

periment it is proved that the limft of 60 mg(l/illigram) outsiae sub-
*

stance (Fremdstoff) should not be surpassed for proauction of medium

ions.

4. The execution of this method is shown by the illustratians at the

end of the german Document Ko.3 (Klasse 116 k) in 6 diagrans.

Dia^^ram I: In diagram I No. I means the water jet, No. 2 the elec*

trical f./j^%tfifLfi% conduct, No. 3 the air jet, No.4 the filter, No.5

the waterpipe up hill, No*6 the watercontainer , No.7 the tin tujinel

for condensation of the sprayed .vater. In this case the water Coming

•ut from the jet is electrically charged. The water that is to be

sprayed goes mto the jet with a pressure below the atmospheric pressure

because the waterlevel of the watercontainer (Ko. 6) is below the jet

mouth of jet No. I. Parts No. I, 2, 4, 5, 6, and 7 are electrically

isolPted from the earth. Part of the sprayed water is Condensed in the

tin funnel No. 7 and returns to the watercontainer No. 6»
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Ho. I, 2, 5, 4, 6 «quäl to Diagram I. Ho. 5 «ad 7 «r« d.vio.e for
produolns r.duotion of th. pr.88ur.ii th. wt.rcont.ln.r In ordT to
«.k. th. wt.r r.«ohing th. J.t b.low th. pr.ssur. of th. .tmoaph.r..

Ho. I. 2, 3, 4, 6 .qu.1 to Dlägram I. No. 5 m.ana th. oonduct to .

.ouo,puap for r.ducing th. «Ir pr.aaur. In th. w.t.rcont.ln.r. Th.
v.88.1 Ho. 7 18 U8.d for 8tablli.in« th. l.v.l of rar.f.otlon. Th. w.t.r
in th. v.88.1 Ho 7 i. oonn.ot.d wlth th. tub. lo. 8, th. oth.r .nd of
thla tub. i. oonn.ot.d wlth th. .tmosph.r.. In this o.a., cona.qu.ntly,
th. r.duotlon Of th. w^t.rpr.aaur. oondAct.d to j.t Ho. I ia produo.^
by furniahln. n^TeT^r oT th« watercontalner below the jetmouth and in
addition, liy rsducing of the airpressur. and th. watersurface^ of the con
tainer No. 6. , .

Dla,s:rain No'.' 4.

No. I, 2, 3', 4 and 6 s^^ual to Diagram No. r. No. 5 msana part of the
-vaterpipe up hill(,7assersteigrohr) transformed to a capillary tube for
reduction of the waterpressure in jet No. T.

Dia,sram No*. 5'.

No-. r, 2, and 3 equal to Diagram No. I. iJo. 4 means an influence-ring
charged with electriclty. No.5 is the fountain h.ad of direct currenl.
No. 6 is an insulator.

Dia^ram No.6

No. I, 2 and 3 equal to Diagram NO. I. No. 4 is the fount.in head of
direct current and No. 5 is th. head of alternating current. Th.
«orking of th, device is described and «iecutidned in 6 different
forms as shown in the 6 Dl.gr.me Is aa followsj

^^-'W^^^iL

i-' ^"
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Iht air oy«rflowing from th« mirjat lo. 3 «t high spaad producta ra»

duotlon of tha praasura in front of tha watar Jat mouth No, I. Tha

ovtrflowing wmtar is spraying and forma tfondanaatlon karnala (Kon-

dansationskarna) • Tha Diagrams 1-4 ahow how th« ovarflowing watar gats
f

raduoid and spraya, Tha rasult is producad by fixing tha surfaca-laval

of tha watarcontainar balow tha Jat mouth; ok» tha air prassidb^a on tha

watarsTirfaca gats raducad op a part of tha aacanding watar tuba (wassar-

Steigrohr) is formad aa a öapillary tuba« Thasa thraa maasurts call ba

applied simultaniously»
i

By tha prassura raduction In tha waterline tha watar ovarflowing from

Jat No« I. ia raduoad« r

Thi advantaga of this radijiotion of tha spraying watar consists not only

in tha raduction of air molstura but also in tha considarable rarafactinn

of tha sprayad watarpartiolas. Tha tiny watardrops ara charged with

alactricity as shown in tha dimgrams I, 2, 3f 4 i^nd 6 or by influanoa

aa shown in Diigram ft« ,

In charging tha spraying wajtar by combintd alttrnating änd direct current

>Uaaa Diagram 6) positive an^ negative ions ara produced simultaneously

and tha correaponding surplus of one of them^r^ i
I

The method can ba executed by the device in Diagram 4 (for inst) as

follows; the data ara arrived at by experiment:-

The diameter of the water^Jet-mouth is0.02 cm and the diameter of the

alr-Jet-mouth is 0*07 cm. Air pressure in the air ^t is 0.38 kg/cm,

consequently 0.426 m air per, hour flows from this Jet; in doing so this

air current produoes reduot4.oli of the air pressure at 94 cm hydro-column

(Waasarsäule) ixk front of the mouth of the watetjet. Tha proportion of

the reduoed and the füll wataroverflow amounts to 3j200.

4

Datailed dimensions ahow that by meana of thia device tiny waterdropa ^
can ba formad the volume of whioh amounta to about 1.4 x lo cm amd that

^ after evaporatlon of tha graateat part of watar from tha drppa tha weight
i

(

II II II
I I
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-/7 ^
of tht loms amaunts to about 10 gram, aad furthtr that a part of tha m
produoad lona aihow madlum mobillty, that maana that th«y ara mtdium iona.

In oaaaa of ^rdat quantitlas of air ptr houf'hava to h« igÄlztd tha

ovarflowing ^atar quantity from tha J«t must he takan consldtrahly

largar.In auch cases laighar air prasöura has to ha appliad for ava-

poration of watar in ordar to kaap tha «vaporattd tiny watardrops amall

accordlngly«

Jha mohillty of tha Ions dapands not only of its siztp hut also on tha

chargt by alaotrioity. Tha rafintd mass of tht watardrope dapands on tha

raductlon of pr^psura in front of tha i%t mputh and ^n tha fall(Gafällt)

by whioh tha ovetflowing watap from tha Jat la/< conditionad.

If ona aurrounds a nairsinit homa or sanatoritam by a sat of avaporators
V

(about 100 pitoaa) fixad on high masts and connaots thasa avaporators

with a common watar-main- lina and chargaa th« evaporattd ^SF wattr by

a common fountain of tlactricity, ont ie abla to changa complataly tha

surrounding air of such an «stablishmant and to aimulata tht bio-

climatio condition» to thoaa of Bad-öastain. Tha cost of such an instal-

latiOÄ Including tha cost of maintainanca ara vary rtasonablt.

5>Mathod of aingla Dolar ionization of air and installations

for tha extcution of thia mathod>

Tha singla polar ntgativ« ionization ia prrfducad by an oxida-magnasium-

rod (Magnasiumoxydstanga) warmad by a spiral of platinum-wira. But it

has baan ascertainad that altctrona tmanating magnasium-oxydt simulM/>

tanaoii^ly avaporatas. Respiratory air ionized in this way, consaquantly,

containa aolid foraign partlclas which- although only in small quantity

raach tha lung«

Bxp«riiB«iit8 of L«n*rd and Ut»r on of Co«hn prov«d that nagativ« ions

In th« air w«r« produoad in watarfalla, bubblin« watar and hot Springs;

Ions originata also avarywhara «rhan tha wind collidas agatnst a watar-

A

^

I I I I

I «



(12)

ourrant.

lor pioduclng ir.edium Ions an admixture of solid sul)stanc0 In tiny partic

-les can be added to the gas mentioned above»

The devloe is characterized by at laaat two eleotrodes fixed in a limited

Space; thase eleotrodes are connected wlth a fountain^head of electrioity

produclng dark electic discharges; fiirthermoreia meane Is provided to

let flow a gas free of nitous oxyd consisting partly of oxgygen oetween

these eleotrodes; and further an other means is provided to mix this gas

after pa^sing the eleotrodes with fresh air*

German^Documents^No^S^J.and^e^

Off-print from the Journal "Zeitschrift t\ix die gesamte Physikalische

Theraphie, 43.Band, 1932/33.

^iSXSi25i2-YSSiii5ii2S.&25-i2J.i5?iB?52?.25.5^2-2rf55i§2.2?.5§9i§X.?H^

1,) The old methods of Ventilation not sufficient or too costly

2») Description of a new apparatus and ve itilation -iastallation called

»Wetterfertiger-Anemostaten Lüftung" constructed by Dipl.Ing.M.Hirsch

and Prof •E.KUster«

B.Analysis of ion Contents in the air in using of the "Wetterfertiger-

•Aneino8taten"*Ventilation.By Janitsky««»

(

5iPiS2il2M£.i252-55ä-J&2i5.§i2i26i2?i*^B£ii25ii2S»

2Z-2£i2i?Si2^2^yi!§5?2&i2S552£2B^i2!if§152I.22B$ii25S'^?2zi2£JÄi5i.£l2?
thi8^Journal}

I

1.

2.

3.

5.

Bio*physical Reseafch-work 192o-1932.-

Air^electrio Elements in the Atmosphere.*

Bearers of Eleotricity in the Atmosphere«-

Artificial production pf Air«Electricity-Bearers.-

Measuring of ions. ( I^nendosierung)

II <
I
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6.) Therapeutlc Application of Ion» -Technlc and ladlcatlons. 1

r5i2]^2l.ife2-ti2$i25.52n?5i«2l.5lJ555r.Sd8trojmj^Gotenb^^

i22i*'^511'rBJi?J-j£2?«i^2.525£5»^^

:ii2S&2.SÖ2£2£^i?-*2.Baad^l251/1232^.
""*

Summary of German Documenta No,6«7tand 8 !•

Th«se three off-prlnts ( No.6 and 7 from the Unlverslty of Frankfurta.M.
•Institute for the physical basls of Medlcine, Ho.8 from the University
of Hamburg - Allfemeines Krankenhaus Haaburg) axe""printed and edited
in 1931 and 1932. Dooumat No.6 i. published In the Journal-Zeitschrift

? L .itT?/'"'''"''''''"''*
^»>«"P^i«".^2.Band 1931 and 1932- Doou-ent

Lil^t t ; .
'"^^ '*'""^' -Stahle.theraphie- 48ter Band. 1932/33,Doeu^ont No.8 is published in the Journal -Zeitschrift für ii. g„!^t.Physikalische Theraphie" 42ter Band 1931/32.

e «-•

This bunch of printa the grounding and resoaroh-work of all subsequent |
practical app2»«tlon as shown in the Swias Patent» Bo,23oo39 (iermaa f
Dooumeilt No',2) ,No. 228771 (G.Document Ro.3) and No.21789o (G.Documant
No.4),t«i years later; theae patent» are published 1942/1944 and the
pff-spring from the researoh work in the articles Ho.6-8«
The off-print» 6,7 and 8 are available In the Journals me tloned and
quoted above at any University and special Library in the U.S.A.,ln
the United Kingdom and elsewhere.Consequently.only a Short sumiuery ia
given above.

(

I

Jj^eumjnt^No.f^^Frenjh}

Off-prlnt from •• La Presse Medloale'» , 3oth Deoei^.ber 1935tNotlo4,pa«e2M.9.
Medlcal Treatment by lone^ i

On the Influence of Air contaAing negative Ion» on the pathologlcal
Status of the Individuais*

I have to refer to the names of all thoie havlng oontrlbuted to the
research work on the Influence of the air oontalnlng positiv and negative
loas on the pathologlcal Status of man«

Steffens (Magdeburg) tDessauer(Frankfurt a»M«) and his oolle«gues
Strassburger,Happel( Hamburg ) ^Gockel (the mete»rologlst),Marikofer of
the physioal-meteerologloal Observatory at Davos and bis colleaguest '

Domo from Davos,Prof .de Nobelle from Cheut , Schorer (Bem)eThe latter, ^

M

f I '-
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'' Spalte

Bornhausen, Karl, Wir heißen's fromm sein.

(Neubauer.) 1892

Burckhardt, Georgine, Die Akteinteilung in

der neuen griechischen und in der römischen

Komödie. (Wüst.) 1897

Conrad, Ernst, Psychologische Jugendpflege.

Grundxttge, Wertgesichtspunkte, Beispiele.

(Riekel.) • • 1893

Der Doppelroman der Berliner Romantik.
Zum I. Mal hrsg. u. m. Erläuterungen dargest.

V. HelmuthRogge. Bd. I u. II. (Ellinger.) 1899

Doeberl, Michael, König Ludwig I., der zweite

Gründer der Ludwig-Maximilians-Universität.

(Schmeidler.) 1905

Ehrentreu, Ernst, Untersuchungen über die

Massora, ihre geschichtliche Entwicklung und

ihren Geist. (Blau.) 1889

Just, Günther, Begriff und Bedeutung des Zu-

falls im organischen Geschehen. (Ankel.) ... 191

8

Spalte

Krische, Paul, Das Rätsel der Mutterrechts»:e-

sellschaft. Unter Mitarbeit v. MarieKrische.

Mägha's §i§upälavadha nach den Kommentaren

des Vallabhadeva und des Mallinäthasüri ins
'

Deutsche übertragen von Eugen Hultzsch.
(Nobel.). 1894

Maisch, Rudolf, Geschichte der deutschen

Musik, ihrer Formen, ihres Stils und ihrer Stel-

lung im deutschen Geistes- und Kulturleben.

(Moser.) 1902

Rauhut, Franz , Das Romantische und Musikalische

in der Lyrik Stephane Mallarmes. (Hatzfeld.) 1898

Schmidt, W. und W. Koppers, Völker und

Kulturen. I. Teil. (Thurnwald.) 1906

Stade, Kurt, Der Politiker Diokletian und die

letzte große Christenverfolgung. (Wagenmann.) 1903

V

Religion — Theologie — Kirche

Ernst Ehrentreu [Dr. phil.], Untersuchun-
gen über die Massora, ihre geschicht-

liche Entwicklung und ihren Geist [Beiträge

zur semit. Phil, und Linguistik, hrsg. von

G.Bergsträsser. H. 6.] Hannover, Orient-

Buchh. Heinz Lafaire, 1925. VII u. 161 S.

Um den hebräischen Text der Bibel vor

Verderbnissen sicherzustellen, haben die

Schriftgelehrten schon im Altertum gewisse

Eigentümlichkeiten des Textes, wie Wort-

formen, unregelmäßige Schreibweise, Hapax-

legomena, und ähnliches festgestellt und lite-

rarisch festgehalten, später Einzelbemerkun-

gen gesammelt und Listen angelegt, die im
Laufe der Jahrhunderte zu eigenen Samni-

lungen und Werken führten. Diese auf die

Erhaltung des Bibeltextes gerichtete Tätig-

, keit wird mit einem seltenen Schriftwort

Massora genannt. Die Anfänge sind in

j
Dunkd gehüllt, sicher ist aber, daß sie in

vorchristliche Zeit fallen, denn schon die

Synagogenrolle zeigt in den überpunktierten

Stellen, insgesamt 10 in der Tora, Spuren

textkritischer Tätigkeit. Die altrabbinischen

Werke, Talmud und Midrasch, enthalten zahl-

reiche Einzelbemerkungen zum Schrifttext, die

aber nicht zur Massora im engeren Sinne

gehören, unter der man neben Randbemer-

kungen vorzüglich die zu eigenen Werken zu-

sammengefaßten Sammlungen versteht. Die

umfassendste Sammlung ist gegenwärtig

Chr. D. Ginsburgs »The Massorah« I—IV
(London 1880— 1905), die Hauptwerke sind

»Massora finalis« von Jakob ihn Chajim
(Venedig 1524— 5 und andere Ausgaben) und
das Buch »Ochlah-WOchlah«, das S. Frens-

dorff aus einer Pariser Handschrift herausge-

geben hat (Hannover 1864). Die Hallenser

Universitätsbibliothek besitzt ebenfalls eine

massoretische Handschrift (Agb. 10). Sie hat

dem Verf. des hier zu besprechenden Buches
vorgelegen. Aus der Gegenüberstellung auf

S. 75 sieht man, daß auch diese Handschrift

ein Ochlawerk ist, das in verschiedenen Punk-

ten von der Pariser Handschrift abweicht.

Das ursprüngliche Ziel der Arbeit Ehren

-

treu's war sicherlich die Beschreibung und
Kommentierung der Hallenser Handschrift,

auf die er als auf Kap. IV in seiner Schrift

des öfteren verweist. Aber dieses Kap. ist in

dem Buche nicht vorhanden. In den Nach-

bemerkungen erklärt der Verf., daß er nicht

dazu kam, weil er den ihm zur Verfügung ste-

henden Raum für andere — z. T. muß man
sagen: sehr fragwürdige — Untersuchungen

in Anspruch genommen hatte.

Ich will dieses Urteil kurz begründen. Das
I. Kap.: »Die vortalmudische und talmudische

Zeit« (S. 3—15), das sehr elementar gehalten

ist und Unkenntnis der neueren Literatur

zeigt, hätte getrost ganz wegbleiben können.

Ebenso überflüssig war es, im IL Kap. die

allbekannte Tatsache, daß die Akzente exe-

getische Bedeutung haben, durch breit ausge-

führte Beispiele zu belegen. Verfrüht ferner

war es, vor der Beschreibung des Kodex Halle

wie auch ohne Heranziehung anderen masso-

retischen Stoffes den Raum mit Untersuchun-

gen über die Ochla-Urschrif t zu überfüllen,

die keine sicheren Ergebnisse zutage förder-
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ten. Anhang I über die Bibelschreiber ist

sehr dürftig. Das Gleiche gilt von Anhang II

»Einige für die Erforschung der Massora
wichtige Stellen aus der sonstigen jüdischen
Literatur«, der lediglich sattsam Bekanntes
enthält. Bei dem beschränkten Raum war es
nicht am Platze, die massoretischen Bemer-
kungen von Raschi in seinem Bibel- und
Talmudkommentar im Original mitzuteilen und
zu kommentieren, um zu beweisen, »daß auch
er die Massora — ihrem Zwecke ent-
sprechend — in den Dienst der Bibel-
exegese stellt« (S. 123—130), als hätte je
irgend jemand daran zweifeln können. Einer
einzigen Talmudstelle werden 10 Seiten ge-
widmet (S. 130—140), um eine neue Erklä-
rung herauszubringen, die der Verf. selbst
auf der letzten Seite des Nachtrags nochmals
zu verteidigen genötigt ist. Es ist zu wün-
schen, daß das weggefallene Kap. IV über
den Hallenser Kodex herauskomme, damit
er auf diese Weise wenigstens der Forschung
zugänglich gemacht werde.

Als Ergebnis seiner Untersuchungen be-
zeichnet der Verf. S. 2 die Rekonstruktion
der Urschrift des Ochla-W'Ochla-W^erkes in
ihrer genauen Gestalt, was aber nur durch
reichüch in Anwendung gebrachte Mutmaßun-
gen erreicht wurde. Dasselbe gilt von den
Versuchen, die Entwicklung der einzelnen Ver-
zeichnisse nachzuweisen, wo Sicheres mit Un-
sicherem stark gemischt ist. Ein grelles Bei-
spiel für grundlose Vermutungen Hest man
auf S. 17. Der Verf. behauptet, die Schaffung
der Vokalisationssysteme und der Lesezeichen
setze grammatische Beherrschung der
Sprache voraus. »So zeigt sich, daß auch
die grammatische Forschung in der dama-
ligen Zeit [der Schaffung der Vokalisation
und Akzentuation, 6.-7. Jahrhundert] eifrige
Pflege gefunden haben müsse«. Er konstatiert
aber selbst in der Note auf derselben Seite,
daß die grammatischen Kenntnisse »außer-
ordentlich primitiv« waren. Ebenso unbegrün-
det ist die Behauptung, »daß auch Thorarollen
geschrieben wurden, bei denen die für den
synagogalen Gebrauch geltenden Vorschriften
nicht beachtet wurden« (S. 32). Dies soll

schon in tannaitischer Zeit im 2. Jahrh. der
Fall gewesen sein, da damals die Frage dis-

kutiert wird, ob man aus einzelnen Büchern
des Pentateuchs beim Gottesdienst vorlesen
darf, wie sich auch aus der Erlaubnis, Tora,
Propheten und Hagiographen zu einer einzigen
Rolle zu verbinden, ergebe. Im ersteren Fall
handelt es sich nicht um beschriebene Ränder,
sondern darum, daß ein einzelnes Buch nicht
die ganze Tora bildet, und im letzteren um
die geringere Heiligkeit der Propheten und
Hagiographen im Vergleich zur Torarolle,
obgleich alle drei Abteilungen vorschrifts-
gemäß angefertigt sind. Von beschriebenen
Rändern ist in der altrabbinischen Literatur

nirgends die Rede, was als Beweis dafür gel-
ten darf, daß es damals solche nicht gegeben
hat.

E. meint, die Ochla-Urschrift enthielt gegen
die vorhandenen Ochlawerke nur 150 Num-
mern, die in drei Abteilungen gegliedert
waren: 70, 72, 150. »Alle Abteilungen hätten
noch um Verzeichnisse vermehrt werden kön-
nen, aber der Redaktor wollte bei einer run-
den, d. h. im Judentum als bedeutsam gel-
tenden Zahl Halt machen«. Für 70 kommt
die Zahl der Söhne Jakobs, der Ältesten, der
Völker usw. in Betracht, für 72 der 72buch-
stabige Gottesname, für 150 die Zahl der
Psalmen (S. 82 Anm. i; ähnliches S. 49 der
Dekalog). Ein sonderbarer Massoret, der aus
Seinern massoretischen Werke Listen wegläßt,
weil sie sich in diese Zahlen nicht einzwängen
lassen. Übrigens steht die Zahl der Psalmen
gar nicht fest, es gab auch eine andere Zäh-
lung, die nur 1 47 Psalmen kannte. — Sonder-
bar ist es auch, wenn E. seinen Vermutungen
zuliebe das hebräische Wort »er schrieb« in
»er ließ schreiben« umdeutet (S. 98), wo-
durch der größte Massoret Deutschlands,
R. Gerschom (st. 1040) um seinen Nachruhm
in diesem Belange kommt. — p"1^2D bedeu-
tet in der Terminologie der Massora »man
möchte meinen, was aber falsch ist«. Es gibt
über diesen Terminus bereits eine eigene
Monographie. Dies hat weder E. (S. 129)
noch sein Freund (S. 160) verstanden, und
sie erklären eine Bemerkung Raschis zu
Psalm 144,2 (Text S. 124) in ganz unmög-
licher Weise. Auf andere Punkte gedenke ich
an anderer Stelle einzugehen.
Die Ausstellungen, die ich zu machen ge-

zwungen war, mögen den Verf. nicht ent-
mutigen, vielmehr den löblichen Eifer, mit
dem er sich den vernachlässigten massore-
tischen Studien widmet, steigern, wie auch ihn
auf seine allzukühnen divinatorischen Hypo-
thesen aufmerksam machen. Das Richtige in
seinen Untersuchungen soll zum Schluß aber
noch ausdrücklich anerkannt werden, und ich
zweifle nicht, es wird sich in der Forschung
durchsetzen.

Budapest. Ludwig Blau.

Karl Bornhausen [ord. Prof. f. System. Theo-
logie an d. evang.-theol. Fakult. d. Univ.
Breslau], Wir heißen's fromm sein.
Ein Beitrag zur Religion der Goethezeit und
ihrer gegenwärtigen Bedeutung. [Bücherei
d. Christi. Welt.] Gotha, L. Klotz, 1926.
VII u. 57 S. 8°. M. 2,— .

Als einen »Beitrag zur Religion der Goethe-
zeit und ihrer gegenwärtigen Bedeutung« legt
der Breslauer Systematiker in der Reihe
seiner Kampfschriften um die ethische und
religiöse Vollwertung des deutschen Idealis-
mus seine Untersuchung vor. Auch hier steht
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allzuviel ist. Die Erläuterung ist nun in be-

wundernswerter, bei Cl. freilich nicht überra-

schender Ausführlichkeit erfolgt; ein immen-
ser Fleiß steckt in den Noten, den jeder unbe-
dingt anerkennen wird, der diese mühselige Ar-
beit kennt. Bei dem Verzeichnis der Textvarian-

ten ist m. E. insofern des Guten etwas zu viel

getan, als die Abweichungen sekundärerTexte
vom Original (z. B. in Drucken aus neuerer
Zeit, oder auch in der Simmlerschen Samm-
lung in Zürich) wohl kaum alle verzeichnet zu

werden brauchten; sehr richtig ist die Auf-
nahme der im Original gestrichenen Worte in

den Textapparat. Auf die Eruienmg der Zi-

tate aus den Klassikern ist große Sorgfalt ge-

legt, nicht minder sind die zitierten Kirchen-

väter nachgewiesen. Aber die Hauptsache sind

doch die biographischen und bibhographischen
Anmerkungen; in ihnen steckt eine gewaltige

Fülle lehrreichsten Materials, zur Geschichte
Melanchthons nicht minder wie der seines

Freundeskreises. Ein gutes Register, das nicht

nur wie das jetzt beigegebene die Briefschrei-

ber und -empfänger verzeichnet, sondern alle

in den Briefen begegnenden Persönlichkeiten,

erbitten wir uns für den zweiten Band dring-

Uchst, da nur so die Biographica wirklich ge-

nutzt werden können. Auch wäre es gut, den
Leser über das angewandte, nicht ohne weite-

res durchsichtige Zählungssystem zu unter-

richten; der Ungeschulte versteht die dreifache

Zählweise nicht sofort, so einfach sie ist, so-

bald man sie erfaßt hat, und jedenfalls sollte

bei wissenschaftUchen Zitaten künftighin nur
nach der fettgedruckten fortlaufenden Num-
mer links bei Cl. gezählt werden, sonst gibt es

ein Durcheinander.
Auf den sachlichen Inhalt der Briefe und

eventuelle Ergänzungen und Berichtigungen
der Noten (im Vorbeigehen : das Media in vita

wird gegenwärtig Notker abgesprochen, zu

S. 40 Note 3) ist hier nicht einzugehen. Gerne
wird man die Ehrenrettung des Breslauer Bi-

schofs Thurzo (S. 112) gegenüber Kalkoff

lesen, die Festigung der Stellung Melanchthons
in Wittenberg an der Hand der zahlreichen

Briefe an Spalatin verfolgen, über das refor-

matorische Urteil über den Bauernkrieg oder
den Abendmahlsstreit sich unterrichten u. a.

Kurz, für die )^Entscheidungsjähre der Refor-

mation« 15 10—28 ist in Cl.s Publikation eine

Quelle ersten Ranges erschlossen.

Zürich. W. Köhler.

Sprache — Literatur — Kultur

Orientaliehe Sprache und Literatur

Paul Kahle [ord. Prof. f. Orienul. Philol. an

d. Univ. Bonn], Masorcten des Westens.
Mit Beiträgen v. Dr. Israel Rabin. [Texte

u. Untersuchgn. z. vormasoretischen Gram-
matik des Hebräischen. Hrsg. v. P. Kahle. L]

Stuttgart, W. Kohlhammer, 1927. XI u. 155S.
8° m. Anh. u. 30 Tat. M. 16,— .

In dieser Veröffentlichung, welche eine Reihe
von Arbeiten zur hebräischen Grammatik ein-

leiten soll, macht der um die Geschichte der
hebräischen Punktation verdiente Verf. eine

Anzahl bisher unbekannter oder doch wenigstens
unbeachteter Handschriften bekannt. Sie zer-

legen sich in zwei Gruppen. Aus der gewaltigen
2^ahl der Sammlung Firkowitsch II. in der
Russischen öfifentheben Bibliothek zu Lenin^d
— Kahle nennt 1582 Pergamenthandschnften
und 725 Papierhandschriften mit Bibeltext und
Masora — werden 14 Bibelhandschriften ti-

beriensischer Punktation beschrieben, die nach
Ausweis der auf ihnen befindüchen, von Schrei-

bern und Masoreten herrührenden Notizen in

die Jahre 930— 1121 gehören. Die Bedeutung
dieser Handschriften, die einen in Einzelheiten
der Vokalschrift und in der Metegsetzung vom
Textus receptus abweichenden Text bieten,

liegt darin, daß diese Textgestalt vermöge der

Datierung der Handschriften als dem Textus
receptus voraufgehend nachgewiesen werden
kann. Ausgezeichnete Faksiniileproben gestatten
dem Leser, sich ein Bild von ihrem Aussehen
und ihrer Schrift zu machen.

Außer diesen Texten macht der Verf. eine

größere Anzahl Blätter bekannt, die nach dem
palästinischen System vokalisiert sind. Da
von diesem bisher nur wenige nicht einheit-

liche Proben bekannt waren, bedeuten seine

Funde in Oxford, Cambridge und Leningrad
eine erfreuliche Erweiterung des Materials.

Von diesen Blättern entfallen 37 auf jüdische

liturgische Texte. Doch ist die Punktation
nicht auf solche beschränkt, wie man bisher

meinen konnte. K. stellt in dieser Punk-
tation fest Reste von Bibelhandschriften und
Bibelrollen, ein Stück des alten palästinischen

Pentateuchtargmns, ein Blatt mit Text aus dem
Mischnatraktat baba bathra, ein Fragment einer

Pergamentrolle mit masoretischen Noten, 5
Palimpsestblätter mit dem Text der Pesikta des

Rab Kahana. Die Handschriften zeigen ver-

schiedene Stufen der Punktation von ziemlich

einfachen Anfängen bis zu komplizierterer

Gestalt. K. schließt mit Recht aus ihnen auf

weitere Verbreitimg und größere Bedeutxmg
dieses Vokalisationssystemes. Von diesen

Texten, die grammatisch wie sachUch recht inter-

essant sind, hat der Verf. die Oxforder und die

sie ergänzenden Cambridger Blätter abeedruckt
und mit einer nüt kritischen und erklärenden

Noten versehenen Übersetzung begleitet. Sie

bieten Proben der sogenannten Piut-Dichtung,

und zwar die Kerobas zum 9. Ab über die 24
Priesterordnungen, Gedichte, welche in die

Tephilla nach den drei ersten Berakas einzu-

schieben waren. Die Faksinüle der betreffenden

Texte sind beigegeben. Text und Übersetzimg
von Kerobas aus dem Mahzor Jannai, gegeben
nach Levias' Textausgabe, f(^en.
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Was dem Buche von K. über die Bekannt-
machung und teilweise Veröffentlichung und
Bearbeitung der Blätter hinaus Bedeutung gibt,

ist der Versuch, auf Grund des erweiterten Ma-
teriales in drei einleitenden Kap.n Vorgeschichte

imd Geschichte der Tiberiensischen Masora zu
skizzieren, namentlich den Anteil, die Eigenart

und die Bedeutung der tiberiensischen Arbeit

zu erfassen.

Zunächst führt er den Nachweis, daß die

beiden nach den Kolophons im 9. und 10. Jahrh.

von Mose ben Äser bzw. seinem Sohne Aaron
punktierten Musterhandschriften von Kairo und
Aleppo zu Unrecht für jünger gehalten werden,

indem er ihre Verwandtschaft mit den alten

Leningrader Handschriften anführt und die

Unhaltbarkeit der Voraussetzung dartut, von
der aus das Alter und die Echtheit der Hand-
sdiriften bestritten wird (Zusammenhang der

rezipierten Textgestalt und der auf sie bezüg-

lichen masoretischen Regeln mit dem Werke
der Ben Äser). Auf Grund dieser Untersuchung
kommt er zu dem Schluß, daß man zu scheiden

habe zwischen dem Textus receptus und der

Textgestalt, wie ihn die Ben A^er festgestellt

haben. Das Verhältnis beider zueinander sei

so, daß letztere den ersteren entscheidend be-

einflußt habe.
Die Anfänge der Punktation sieht der Verf.

in dem palästinischen Systeme. Daß dieses

wirkhch nach Palästina gehört, ergibt sich

ihm außer einer Notiz aus dem Mahzor Vitry

aus der dem Tiberiensischen ähnhchen Aus-
spracheüberlieferung und der Verwandtschaft
mit den Zeichen der samaritaiüschen Vokal-

schrift. Das palästinische System, das von den
einfachsten Anfängen bis zu größerer \^er-

wickeltheit überbhckt werden kann, sei dann
abgelöst worden durch das tiberiensische, das

nach dem Fehlen von Vorstufen als fertig ein-

geführt angesehen werden müsse.

Das tiberiensische S}"stem hängt aller Wahr-
scheinlichkeit nach zusammen mit der in der

zweiten Hälfte des 8. Jahrh.s aufkommenden,
den Bibeltext in den Mittelpunkt des religiösen

Interesses rückenden Karäischen Bewegung.
Zeugen der Ablösung des pal. Systems durch das

tib. -sieht K. in 2 Texten, dem erwähnten Tar-

gumtext, wo neben pal. A^okalen die genaueren

tib. Akzente auftauchen, und einer abgekürzt

geschriebenen Oxforder Handschrift, die tibe-

riensisch durchpunktiert ist, aber das ö bei

einzelstehenden Buchstaben palästinisch schreibt.

Die Eigenart der tib. Arbeit sieht der Verf.

gegenüber der palästinischen Masora in der

durch den Zusammenhang mit der Karäischen
Bewegung erklärlichen, bis in die kleinsten Ein-

zelheiten gehenden Sicherstellung der Aus-
sprache und im Zusammenhang damit in der

Schaffung einer z. T. von der bisherigen Aus-
sprachetradition abweichenden, für alt und
korrekt gehaltenen Aussprache. Ein lehrreicher

Hinweis auf Zusammenhänge mit der Punktation

der nestorianischen S3Ter beschheßt das Kapitel.

Es ist im Rahmen eines kurzen Referates

nicht möglich, zu den reichhaltigen Ausführun-

fen des Verf.s einzeln Stellung zu nehmen.
)as kann erst geschehen nach eingehender Be-

schäftigung mit den ziemlich komplizierten

Texten und vollständiger Veröffentlichung des
Materiales. Wieweit namentlich der tiberien-

sischen Aussprache Konstruktion zugrunde liegt,

läßt sich vor eingehender Einzeluntersuchung
schwerabschätzen , da die palästinisch punktierten

Texte die tiberiensische Genauigkeit vermissen

lassen. Doch will uns scheinen, daß namenlich
in der Frage der Auslautvokale beim Verb
und Suffix das Konstruktive überschätzt wird.

Ob es sich nicht doch um überlieferte Aus-
spracheunterschiede handelt, zumal K. selbst

zugibt (Z AW 1921 S. 230 ff.), daß die Formen
z. T. einmal so gesprochen sein müssen, wie die

tib. Punktation angibt ? Kolmnne II des

Origenes kermt jedenfalls neben )^palästi-

nischen« Formen doch auch »tiberiensische«,

vgl. Ps. 1836 30B xf. .2 35« ^948-

Marburg a. L. J. Begrich.

Griechisch-Lateinische Sprache

Frederik Muller Izn [ord. Prof. f. Latein. Sprache

u. Liter, an d. Univ. Leiden], Altitalisches
Wörterbuch. [Göttinger Sammig. indo-

germ. Grammatiken u. Wörterbücher.] Göt-

tingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1926. VII

u, 583 S. 8», M. 25,—

.

Das vorhegende, in seinen Anfangen bis ins

Jahr 1911 zurückreichende Werk sollte ur-

sprüngHch einen Teil des zu erneuernden ver-

gleichenden Wörterbuches der indogerm. Spra-

chen von A. Fick (4. Aufl.. 1891— 1894) bilden,

wurde aber infolge des Krieges und seiner Folge-

erscheinungen aus diesem in Frage gestellten

Unternehmen herausgezogen und, gleich Traut-

manns Baltisch-slavischem Wörterbuch, in die

Göttinger Sammlung idg. Wörterbücher über-

nommen. Das Ziel des Verf.s ist die Beschreibxmg

des dem Lateinischen und Oskisch-Umbrischen
gemeinsamen Wortschatzes unter Ausschluß

aller in das historische Einzelleben dieser

Stämme fallenden Neubüdungen. Da aber die

Berechtigung der Ansätze »uritaHsch* oder »ur-

italo-keltisch« sowohl begrifflich als zeitlich

heute mehr denn je umstritten ist — Walde,

der eine uritalische Periode außerhalb Italiens

(ebenso wie eine italokeltische) leugnet, "will

den Begriff auf die neuerliche Berührung der

italischen Stämme in Itahen beschränken;

andere Forscher, die an der italokeltischen

Periode festhalten, sehen darin gleichwohl nur

ein zeitlich kurzes Durchgangsstadium ohne

zugrundeliegende jx)litische oder kulturelle Ein-

heit — , so gebraucht der Verf. vorsichtiger-

weise den Ausdruck »altitalisch«, ohne für die

Feststellung dieses altitalischen lexikalischen

Grundstockes andere Kriterien zur Hand zu

haben als rein formale wie Ablaut, auffallende

Stanombildung, u. ä. Daß diese Kriterien viel-
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This volume may be confidently expected to establish itself as an in-

dispensable work of reference in schools and Colleges as well as for

the general reader who wishes to discover or recall what was going

cm in a givcn age in various parts of the world and in difFerent ficlds

of activity.

At each opening, as the following specimen pages show, six colunms

have been provided for every period, except in the sections covering the

Great War. The left-hand pages deal chiefly with the relations of the

Powers ; the right-hand pages with constitutional, economic, spiritual,

and intellectual activities. As poUtical, constitutional, and economic

events have always influenced each other, the six columns should be

regarded as a unit which has been broken up merely for convenience.

Some departure from the general arrangement has been necessary in the

opening pages, and for the period after the Great War ; and since no

one can yet judge of the greater or lesser importance of contemporary

events, the major occurrences are simply enumerated as the zinnaüst sees

them. Smaller changes in Classification, etc., occur as necessitated by

the historical development itself.

As the Tables are likely to be used chiefly by Anglo-Saxon students,
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I. WESTERN AND SOUTHERN
EUROPE

1791. Apr. 4 : Mirabeau d. Sept. 4:

France annexcs Avignon and
Comtat-Venaissin.

1792. Apr. 20: France dcrlares war
on Austria. July 24: Prussia de-

clares war on France. July 25:

Duke of Brunswick threatens de-

struction of Paris, in Manifesto

of Coblenz. Aug. : Prussians and
Austrians invade France. Sept.

20: Battle of Valmy; Allies re-

trcat. Oct. ig: French take May-
cncc and cross Rhine. Nov. 6:

Dumouriez defeats Austrians at

Jemappes and conquers Aus-
trian Netherlands. JVov. 27:

France annexes Savoy and
Nicc.

1793. Feh.: First Coalition acjainst

France, of Britain, Austria, Prus-

sia, Holland, Spain, Sardinia,

Tuscany, and Naples. Feh. i:

France declares war on Britain

and Holland; Mar. 7: on Spain.

Mar. 18: Dumouriez defcated at

Neerwinden; French lose Belg-

ium. France annexcs bishopric of

Basle. Apr. 4: Dumouriez and
Louis Philippe desert to Austri-

ans. Aug. s8: Hood occupies

Toulon. Autumn: New French
offensive into Belgium and
Rhineland. Dec. ig: French re-

take Toulon.

1794. Apr. ig : Treaty of the Hague
betwecn Britain, Prussia, and
Holland. June i: Howe defeats

French in the Channel. June 2^:

Austrians dcfeated at Fleurus,

lose Belgium. Oct. 25: Prussia de-

nounces Treaty of the Hague and
withdraws her troops. Dec. 27:

French invade Hollitnd.

IL CENTRAL, NORTHERN,
AND EASTERN EUROPE

1791. Aug. 27: Declaration of Pill-

nitz: Austria and Prussia ready

to attack France if othcr sover-

eigns will join. Aug. 30: Peace
of Sistova betwcen Austria and
Turkey; Turkey ccdes Orsova.

1792. Jan. g: Peace of Jassy be-

twecn Russia and Turkey; Rus-
sia obtains coast of Black Sea.

Jan. 18: Ansbach and Bayreuth
cscheat to Prussia. Feh. 7:

Austro-Prussian alliance against

France. Aiar. i: Emperor Leo-
pold II d.', succceded by his

brother Francis IL Mar. 2g:

Gustavus III of Sweden assassi-

nated; succeeded by Gustavus
IV (-1809). May ig: Russians

invade Poland; Polish Constitu-

tion abrogated.

1793. Jan. 23: Russia and Prussia

agree upon second partition of

Poland. Mar. 26: Empire de-

clares war on France. May 7:

Second partiüon ofPoland: Rus-
sia takes Poland east ofDuna and
Dnieper, Prussia secures Dant-
zig, Thom, Posen, Gnesen, and
Kalisz. July 23: AUies retake

Mayence and drive French out

of Germany. Dec. 26: Allies

defeated by French at Weissen-

burg.

1794. Mar.: Polish rising ander
Kosciusko, suppressed by Rus-
sians, who enter Warsaw on
Nov. g. Sept. 28: Anglo-Russo-
Austrian alliance of St. Peters-

burg.

III. COUNTRIES OVERSEA

1791. May 6: Canada Constitution

Act passcd. Aug. 22: Negro
insurrection in San Domingo.
Comwallis takes Mangalore.
Vancouver discovers Snake Is-

lands, Broughton discovers Chat-
ham Islands. Dec. 15: First tcn

amendments to U.S.A. Constit-

ution. Mar. 4: Vermont created

U.S.A. State. Upper and Lower
Canada separated. Washington,
D.C., founded.

1792. Feh.: Tippoo dcfeated at

Seringapatam; cedes half his ter-

ritory. Commercial treaty \^'ith

the Gurkhas of Nepal. Charter
granted to Sierra Leone Com-
pany. June i: Kentucky created

U.S.A. State.

1793. British seize French Settle-

ments in India. Permanent
Settlement of Bengal. Apr. 23:

U.S.A. proclaim neutrahty de-

spite alliance of i778with France.

Nov. : Sunday Islands discovered.

Comwallis reorganizes Indian
justice, poUce, and rcvenuc.

1794. Feh. 12: Mahdoji Sindhia,

ruler of Central India, d. British

take Guadaloupc, Martinique,

Santa Lucia. French letake

Guadaloupe.

[Specimen pagej
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IV. CONSTITUTIONAL
HISTORY

1791. May 3: Polish Constitution

proclaimed on French model.

June 20: Flight of Louis XVI
stopped at Varennes. Sept. 3:

French Constitution passed. OcL
I : Legislative Assembly nieets at

Paris.

1792. Mar. 34: Ministry of the

Gironde. Apr.'. C. Grey founds

Friends of the People Society.

June 20'. Mob invades Tuileries.

Aug. 10: Mob storms Tuileries;

massacre of Swiss Guard. Legis-

lative Assembly suspends mon-
archy. Aug. 13: French Royal
Family imprisoned in Temple.

Sept. 2: Massacres in Paris prisons.

Sept. 21'. Convention meets. Sept.

22: French Republic proclaimed.

Dec. 5:Trial of Louis XVI begins.

1793. Jan. 21 : Louis XVI executed.

Apr. 6: Committee of Public

Safety set up. June 2: Fall of

the Gironde; Reign of Terror

begins. Civil war in Brittany

andLaVendee. June 24: Second
French Constitution drawn up.

July 13 '. Maratmurdered by Char-
lotte Corday. Aug. 10: Levee-en-

masse. Od. 5: Christianity ab-

olished; new calendar. Oct. 16:

Marie Antoinette executed. Nov.

12'. Philippe Egaüte executed.

1794. Mar. 24: Hebertists executed.

Apr. 5: Danton and followers

executed. July 28: Robespierre

executed. Nov. u: Jacobin

Club closed. Habeas Corpus

Act suspended for eight years.

V. ECONOMIC HISTORY
AND NATURAL SCIENCE

1791. Inflation of French currency

by immense issuc of assignats.

Freedom of trade introduced in

France. First general strike in

Germany (Hamburg). July:

First bank of U.S.A. established.

1792. National bankruptcy in

France. Maximum prices intro-

duced in France. Illuminating

gas used in England for the first

time.

X793. English Law conceming free

insurance companies against sick-

ness, invalidity and old age. First

legal recognition of friendly

societies. Board of Agriculture

established in England. Mar.

:

Convention between Russia and
England to interdict all trade

witJh France in the Baltic.

1794. Abolition of slavery in the

French colonies. Foundation of

the Ecole Polytechnique at Paris.

First telegraph Paris-Lille. Eli

Whitney invents cotton gin.

[Specimen page]

VI. GULTURAL LIFE

1791. Mozart: The Magic Flute.

J. Boswell: Life of Johnson. Feb.:

Thos. Paine: Rights of Man (2nd

part Feb. 1792).

1792. Apr. 24: La Marseillaise, by
Rouget de ITsle. Feb. 23: Sir

Joshua Reynolds d. Galvani:

De viribus electricitatis. The Ob-

server begins to appear. James
Hoban builds White House,
Washington. William Thornton
begins Capitol, Washington
(completed 1830). Mar. 3: Robert

Adamrf.

1793. Goethe: Reineke Fuchs. Kant:
Religion mithin the boundaries of

reason. Fichte: Tivo pamphlets,

conceming the Freruh Revolution.

Anacharsis Cloots: Base consti-

tutionelle de la republique du genre

humain.

1794. July 14: Beginning of the

friendship between Goethe and
SchiUcr. Coleridge: Fall of

Robespierre; Ode on France. Mrs.

Radclifle: Mysteries of Udolpho.

Southcy: Wat Tyler (publ. 1817).

Schiller: Letters conceming the

aesthetic education ofmankind.
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IV. WESTERN AND
SOUTHERN EUROPE

1936. Jan. 23: Sarraut Ministry

(Left). Fei. 16: Spanish clec-

tions (265 Populär Front, 142

Right, 66 Centre); Azana elec-

tcd Premier, re-establishes 1931
Constitution. Mar. 18: Veni-

zelos d. jg: Twclvc economic
agreements between Italy and
Albania. Apr. 10: Cortes dis-

miss President Zamora. 13:

General Metaxas, Greek Pre-

mier. May 3: French elections

(387 Populär Front, 231 others).

5: Italians occupy Addis Ababa.

g: Italy proclaims annexation

of Abyssinia; King takes title

of Emperor of Ethiopia. 10:

Azana elected Spanish President.

June 4: Blum Ministry (Soc. and
Radicals) ; decrees 40-hour week
and coUective labour agree-

ments. g: Count Ciano, Italian

Foreign Minister. July 18:

Army insurrection under Mola
and Franco in Spain; outbreak

of civil war. 24: Junta de
Defesa Nacional set up at

Burgos. Aug. 4: Greek Chamber
dissolved. Sept. 20: Socialists win
Swedish elections. 55: Devalua-
tion ofthe franc. 27 : Switzerland

and Holland abandon gold Stan-

dard. Oct. I : Franco appointed
' Chief of the Spanish State *.

5: Devaluation of the lira. 18:

Socialists win Norwegian elec-

tions. Nov. i: Mussolini pro-

claims Rome-Berlin axis. 18:

Germany and Italy recognize

Burgos Government.

1937. Feb. 8: Spanish insurgents

take Malaga. 27: French
Chamber passes defence plan

( Schneider - Creusot factory
nationalized, Maginot line ex-

tended, Ministry of Defence
created). Mar. 2: Dutch-Nor-
wegian trade agreement. 18:

Italian legionaries defeated at

Brihuega ; insurgent attack

on Madrid checked. Apr. 27:

Spanish insurgents (Nationalists)

destroy Guemica. May 26: Gen-
eral election in Holland; Fascists

V. CENTRAL AND EASTERN
EUROPE

1936. Mar. 10: Austro-Czech trade

agreement. 23 : Three-Power
Pact of Rome signed by Italy,

Austria, and Hungary. 2g: Ger-

man elections (99 p>er cent.

Nazis). Apr. i: Austria re-intro-

duces conscription. 11: Ul-
manis elected President of Lat-

via. May 141 Schuschnigg drop»

Prince Starhemberg, Heimwehr
leader. 21: Schuschnigg made
autocratic leader of Fatherland

Front. July 11: Austro-German
understanding; Germany ack-

nowledges Austrian indepen-

dence. 13: Smigly-Ridz ap-

pointed * second Citizen ' of Po-

land after President. Aug. 24:

Germany adopts two years' com-
pulsory military service. 2g:

Tatarescu dismisses Titulescu as

Foreign Minister. Oct. 10:

Schuschnigg drops last Heim-
wehr ministers and dissolves

Heimwehr, ig: G«rman Four
Year Plan promulgated. Nov.
10'. Smigly-Ridz appointed Mar-
shai of Poland.

1937. Jan. 7: Polish-Danzig agree-

ment. 75: Anmesty for Austrian

Nazis. 25: Treaty of friendship

between Yugoslavia and Bul-

garia. Feb. i: Kallio elected

President of Finland. 15-18:

Balkan Conference at Athens,

joined by Bulgaria. ig: Czech
Government and Sudeten Ger-
man Government parties agree

upon scheme for improving
Position of minorities; opposed
by Henlein. Mar. 26: Italo-Yugo-

slav pact of Beigrade. Apr. 22:

VI. RUSSIA AND ASIA

1936. Feb. 26: Japanese officers

murder several ministers and
generals; Hirota forms cabinet

of militarists. Apr. 8: Treaty of

mutual assistance between Russia

and Mongolia. ^4«^. //: Chiang-
Kai-Shek enters Canton; unity of

China almost restored. 25: Zino-

vieff and Kameneff sentenccd to

death. Sept.g: Treaty of friend-

ship and alliance between France
and Syria and {Nov. 13) Lebanon.
Oct. 2g: General Sidqi seizes

p)Ower in Iraq. Nov. 24: Ger-
man-Japanese agreement against

Communism.

1937. Jan. 4: Lebanese Constitu-

tion of 1926 again put into force.

75: Russian Congress adopts new
Constitution. 23-30: Moscow
trial of seventeen political

leaders; thirteen sentenced to

death. 23: Hirota Ministry re-

signs. Feb. 2: General Hayzishi,

Japanese Premier. Apr. 30:

Japanese Government defeated

at general election (41 seats out
of 516). May 31: Hayashi rc-

signs. June i: Prince Konoye,
Japanese Premier. 12: Eight

[Specimen page]
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Seit Transhimalala

die erste grosse
Asien-Expeditlon

Sven Hedins:

Auf grosser

Fahrt
Meine Expedition

mit Sdiweden, Deutsdien und Chi-

nesen durdidieWa8teGobi.1027/28

Mit 110 bunten u. einfarbigen Abbildungen

und einer Routenkarte

OeheHet . . M.1S^
Qanslelnen M.1Sri-

Erste grosse Auflage vergriffen

Die zweite Auflage liegt

zur Versendung bereit
Nodimoliges Vorzugsangebot

Auslieferung für Österreich: A. Hartleben, Abteilung

Auslieferung deutscher Verleger, Wien I, Slngerstr.12

F. A.Brod<haus/Leipzig

j^lU^
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VERÖFFENTLICHUNGEN DER AKADEMIE FÜR DIE WISSENSCHAFT
DES JUDENTUMS UND DER HERMANN-COHEN-STIFTUNG

Soeben ersdiienenl

FRITZ BAER MICHAEL WILENSKY

Die Jaden

im diristlidien Spanien
L Teil: Urkiinclen und Re^esten

II. Teil: Daratellun^

M I: Aratanicn und Novoira. XXXVIII, 1176 S. GrSße 8°:

Broacliiert RM. 30.— , Buckramlemen R.M. 35.

—

Em Monumentalw^erk, auf Grund umfan^reiclier ftrchivaliacbcr Funde aus drei Spanien'"

reisen de« Verfassers. Die Urkunden beleuchten in einzigartiger Weise das gesamte

Leben der spanischen Juden: ihre Rechtsverhältnisse, die innere Organisation ihrer

Gemeinden, ihre geistige Ent^cklung und Wirtschaftsgeschichte, die Bedeutung -ihrer

grollen Männer, den Anteil ihrer Ärzte und Finanzleute an der Venvaltung und der

aurvträrtigen Politik der spanischen Staaten, die großen religiösen Disputationen, den er-*

zivungenen Abfall vom Judentum und die ständige Rückkehr, die Tragödie der Schein-

chiisten und die Verfolgungen durch' die Inquisition bis zur Vertreibung. — Die ipa-

nischen, lateinischen und hebräischen Original-Urkunden sind ihrem Hauptinhalte nach

auch deutsch 'wiedergegeben und erläutert. Auch der Laie -wird infolgedessen ohne

Sch'wierigkeit der dramatischen Entwicklung folgen.

w

Abnlivalid ibn Gonddis Sefer ho-Rikmo
Kritifchc Edition

L xlalDbana mit 4 LicktdrucLta^eln und 208 Seiten. Große 4^

BroscLiert RM. 17.50

Erste Edition des Corpus Scriptorum Grammaticorum et Exegetarum, ein Standardwerk
der hebräischen Sprachwissenschaft. Zugrunde liegen die vier Handschriften der hebrä»
ischen Übersetzung des J. ibn Tibbon, sowie das ajiabische Original. Den kritisch fest-

gestellten Text begleiten zahlreiche Erläuterungen zur Erleichterung des Verständnisses.

Register und Glossar machen die Edition zum handlichen Nachschlagewerk.

AasHeienma dardi Badiliandllana Rnkin llass« Berlin

CK ALBECK
llidrosch Bereschit Robba

mit kritijscliem Apparat und Kommentar

Lieferung XVI (Seblu(? des Textes)

(Lieferung 2 hia iX herausgegeben von Dr. j. Iheoaor. Lieterung X bis XVI nach d
Ableben Dr. Theodors bearbeitet und ergänzt von Dr. Ch. Albeck.)

Die große Text-Edition ist abgeschlossen.
Das Textw^erk kann nunmehr im Ganzen bezogen w^erden.

Ein Band Darstellung folgt.

Prei0 jeder Lieferung RM. 6.— , auf Velinpapier RM. 8.

—

KTYKOCINSKI
Die gaonaisdien Verordnangen

186 Seiten. Große 8^

Broflcliiert RM. 6.-, Leinen RM. 7.50

Der geistige Einflul? der Geonim, der Leiter der talmudischen Akademien Babylons
(7.-11. Jahrb.), erstreckte sich auf die Judenheit der ganzen Diaspora. Die Abhand-
lung beleuchtet ihre Tätigkeit als Gesetzgeber, Umfang, Zweck, Dauer und Bereich

ihrer Verordnungen.

A JACOB GORDIN
Unlersn<hon9en

zar Iheorie des nnendlkhen Urteils
VI, 168 Seiten. GröQe S". Broacliiert RM. 6.—, Leinen RM. 7.50

Inhalt: Historisch-kritische Einleitung (Kant, Maimon, Hegel, Hermann Cohen) / Die
„Qualität"* des Urteils und die Deokgesetze der Identität und des Widerspruchs / Das
Urteil des Ursprungs als das unendliche Urteil! / Die Dialektik der transzendentalen Me-
thode / Anhang : Kroners Interpretation des limitativen Urteils bei HegeL Die Dialektik

des Ursprungs (Cohen) und die Dialektik des Systems (Hegel).

Bqr mit 35 ProzentI

flbnchmer sind: Bibliotheken, wissensdiaftUdie Gesellsdiaften, Seminare, Historiker, Romanisten, Hebraisten, Philosophen, jüdische———i^^"^^——^—-^ Hodisdiulen und Gymnasien mit hebräisdiem Unterridit, alle historisch, philosophisch, philologisch Interessierten.

AKADEMIE-VERLAG / BERLIN W35
1 -:£a^±::_
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VERÖFFENTLICHUNGEN DER AKÄ.DEMIE FÜR DIE
WISSENSCHAFT DES JUDENTUMS UND

^ DER HERMANN-COHEN-STIFTUNG

Zur Er9Ammg Ihrer lo^erbestAide verweben

Wh* auf mnere wldiHqen Endiefaiimfenl

#

'^

/

1

m
HERMANN COHENS Scknften zur Pbilosoplile u. ZcltieselilAte

Hcraufgegeben von \lbert Görlaad und Ernft Caatirer. 2 Bände, 1104 S^

mit Bildnissen Cohens nach Zeichnungen von Karl Doerhecker.
Broschiert RM. 23.-, in Buckram-Ganzleincn RM. 28.-, Halhleder RM. 35.--

Numerierte Luxusausgabe (50 Exemplare) auf Bütten in Ganaleder . . . fi,M, 70.—

HERMANN COHENS Jüdische ScbnJten
Mit Einleitung von Franz Rosenzweig, herausgegeben von Bruno Strauß.
3 Binde, 1371 Seiten, mit einem Bildnis Cohens nach einer Zeichnung von Mas
Liebcrmann. Broschiert RM. 16.—. in Halbleinen RM. 20."

JACOB GORDON. Der Ickbetfrllf hä Hegel Id Cobea
und in der Südwestdeutschen Schule. Kartoniert RM. 2.

—

SELMA STERN, Der Preußiscbe Staat und die Juden
2 Bände. Erster Teil: Die Zeit des Groi?ea Kurfürsten und Friedrichs I. 1. Abteilung:

Darstellung; 2. Abteilung: Akten. Broschiert RM 14.—, in Ganzleinen RM. 17.-^

FRITZ BAER« Das Protokoll der L#anclju(Iendcliaft des Herzog-

tums Kleve Broschiert RM. 2.50

FRITZ BAER, Untersudiungen ul>er Quellen und Komposition des

Sckebet Jekuda Broschiert RM. 2.50

7

CHANOCH ALBECK, XJntersuckungen uker die Halakiscken

^4ldrasckim Broschiert RM 5.—, in Ganzleinen RM. 6.

—

ARTHUR SPANIER, Die Maa8oretl«clien Akzente
Broschiert RM. 5.—, in Ganzleinen RM. 6.

—

A. SPANIER, Die Toseltaperiode m der tannaitiscken Literatur

Broschiert RM. 2.50

CH. ALBECK, Untersuckun^en über die Redaktion des Misckna
Broschiert RM 230

Bor mh 35 Prozent!

AKADEMIE-VERLAG / berlin was
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U m zugsbesQhp i nifung«

wird bescheinigt, ^b.Q^^'U Ji^^-^^ 'oa*/̂'^

tigte Verladung von Umzujsgut -ii^y*^<f^M^^e^

Mrihnl-fftüGfii - . gerln nli 1, i ii ^Ty-^
^'•"-'1'"" für den ^ v.^^^<^fÄ^*^^

die teabsich-

193'/

angemeldet hat#
,r n ^ r»

Diese Bescheinigung ist während der Verpackung und Verladung

den mit der Nachschau beauftragten Beamten auf Verlangen jederzeit

vorzulegen und sodann - bei Beförderung des Umzugsgutes mit der

Eisenbahn - der Güterabfertigung, bei Wahl eines anderen Beförde-

rungsmittels der Grenzausgangast eile abzugeben.

ichen, den ^' ^J^k^^fy^f^t^^^ 193f

Hauptzollamt Änchen-Ostbahnhof.
|«:^'!c^:""WM?:>f y

\'
1

Abfertipun psbefund .

Unbedenklichkeitsbescheinigung des

Müncheni^^^^^^^-^^^/cT/^^^ V^' ^^^4-.^^^

bis ^ // »Mmt 195/ ^^^ vorgelegen.

193/ gültig

Bei der Nachschau wurden weder Zahlungsmittel, >vertpapiere,
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Herrn

Dr. Ludwig Feuohtwanger

Mtlnohen 8
Grillparzerstrasse 38

Sehr geehrter Herr Doktor!

Hieduroh möchte ioh Sie höflichst bitten, die beigefügten Zeilen

in der am Mittwoch, den 1. April, ersehe inenden Kummer der G-e-

meindezeitungjin dieser oder ähnlicher Form als Akt^ftfiotiz zu

bringen.v

Mit vQfrziigliajfier Hochachtung!

1 Anlage
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Supplement 1

Scientlflo publloatione by Dr. Liidwijg FeuchtwMer

(not Inoludlng critlquee and esseys)

1.) Hletory of the Boolml Policy and the Poor ^aw Svetem in

the Alge of the Reformation > Schmollers Jahrbuch für

Geaetzsebung etc, Vola* 52 and 33 (1908/09) J oft Troeltich,

Die Soziallehren der ohrlstllohen drohen und Gruppen»

p. 587 fol.

f.) Bavarla^s Adoption of the Reloh Poor Law# Munlch and

Lelpssls 1913

3^) The Jewa and Sconomlo Iilfe# Schmollera Jahrbxioh Vol# 35

(1911)

Am) The Sthloal Basla of Rational Soonomy in the Llriit of the

Bew <>Phllosophy of Actlon*' (Pragmatlem). Schmollera Jahr-

buch Vol 37 (1913)

5.) Commentary on the Capital riight Law wlth a flfty-page

Introductloa to the banklns technlcalltlee of the ourrencp

Problem, "monetary value*, State baakruptcy and devaluatlon.

Honloh, Berlin, Lelpsls 1920

6>) The Remuneration of the Scientific Author> jBxpert'a oplnlor

at the requeat of the Verein fUr Soalalpolltlk 1922.

Schriften des Vereins fUr Soalalpolltlk Vol. 152)

1.) fundamental Problem of the Reeearch of the Qld Testamente

Serlea of treatlses In the monthly publlcatlon "Per Morgen*:

Berlin 1929«

80 Fundaaental Problem of the Llfe-of-Jesus Research« Intro-

ductlon to the German Edition of Dltlef Hlelsen« The Jesiia

of Hlstory. lanlch 1928

9.) Mendelssohn as hls Qpponents saw hlm. to the Aeath of Hegel

isltsohrlft fUr dl« a«sohlcht« der Juden 1a Deutschland

vol. II 1929.
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1*^ Lebenslauf

Ich, Ludwig Feuchtwaagtr, bin geboren wm 7B. Ttm%äb%Y 1883

zu HOnchen alt Sohn der verstorbenen Febrilcanten - Eheleute

Sigmund Feuchtwanger (geb. 2.3»1854 in Hlnchen) und Johanna

Feuchtwanger (geb. Bodenheiaer, geb. 9*3«1864 in Darmstadt)*

Von väterlicher und mütterlicher Seite stanae leli tos Jüdischen

in Süddeut sohlend urlcundlich seit dem 16. Jahrhundert ans&ssigen

Familien«

1895 * 1904: Bamanistisehes Gymnasium in lUnchen*

1904 * 1906: Juristisches, national51ronomisches und histori-

sches Studium an den Xhiiversit&tem München und «^erliB. 1^^^ Pro-

motion in der Philosophischen Falrulttt Berlin (mit einer in

Schmollers Jahsrbuch 1908/09 verBffeatliehten JUrbidLt aus der

Beformationsgeschichte) bei Gustav Schmoller , Adolf Vi^^ner«

Hans von Delbrück. Bach Referendar - ETamen und dreijähriger!

Praxis bei den Gerichten und VerwaltungsbsihBrden Prüfung für

den höheren Justis» und Verwaltungsdienst und Ailassung zur

RechtsanwaltSchaft im Oberlandesgericht sbezirlc KLnchen von

1915 bis 1933.

Vom 1. Janxuir 1914 bis 1. i^ril 1936 war ich ohne lAiterbre-»

chung in leitender Stellung in dem wissenschaftliehen Verlag i

Duncker & Bumblot in Hmchen täti^. Ija Zii^^ ^^ generellen Ana-

Schließung von Juden und Bichtariem in JJmsLt aehl and iwrde ich ab

1. i^ril 1933 aus der Rechtsanwaltsliste gestrichen; ab

1« April 1936 wurde mir aus dem glmldüm Grande verboten, den

Verleger- und BuehhändQ.erberuf welter auszuüben#

Während meiner mehr als 22Jilhrjy|tt Jerufstätigkeit ala

Verleger und Verlagsredalrteur bei fimnaker A Ausblot habe ich

f
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als L«ktort Htrstallar und Vtrtrlebsleiter die l#rke der be«^

kazmten ln<- und ausländischen Autoren dieses Verlages (Blnding»

Sohm, Gierke» Moim&sen, Bazüce» Max Weber , Scbaoller, Seriag»

SiBoiel, fiiltliey, L* * Wiese, • J* Bonn» lUsesy Ceynes» S^ugpPt

Brentano etc.ete.) sowie die dort erschienenen wissenschaftlichen

ZeltSchriften und fortlaufenden periodischen SaBnslungen heraus-

gegeben.

Seit 1« April 1933 bin ich in Tortsetsung meiner JahrsWhnte

ausgeübten nebenberuflichen und ghrenastlichen Beschäftigung

iBlt Jüdischen Presse- und 6eip1ndeii^|elig|ph^^

dlschen Zeltuxigen in Deutschland, die Jüdische Gemeinde in Hünd-

chen und die Beichsvertrettnig der S^iim Im^l^^

Bibliothekar, BedsOkteur, LiOu^usleiter xmd ständiges Hitglied

der Hitteisteile für ^dische XrwachsenenblldU2^( bei der Beichs-

vertretung tätig«

Seit 191S habe ich das Spesialgebiet der semitischen Hil-

lologie und der Jndaistik in zahlreichen Veröffentlichungen be-

handelt« Von 1925 bis 1931 war ich Schüler des ord. Professors

für semitische Philologie xmd Islam - Wissenschaft an dar QnlTer-

sltät Hinchen Ootthelf Bergeträsser; ich bftn durch etwa sehn

Semester in Arabistik, rerglfdi^^ienSe^

hebräischen und aramäischen Dialekten, femer in den Anfangs-

gründen der türkischen und persischen Sprache sjstematisch aus*

gebildet und habe verschiedene schwierige Saminararbeiten für

meine Lehrer in diesen Fächern angefertigt. Seit 1929 bis heute

gebe ich die «Bayerische Israelitische Gemeindezeitung"

(Jüdisches Gemeindeblatt Hünchen) heraus und habe für diese,

femer für die meisten sonstigen führenden Jüdischen Blätter

und Zelt Schriften (Jüdische Eandschau, C. V. -Zeitung, Morgen etc.)

r
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sahlrtiche JUifsätza auf dem Q«l)itt der Vlssensohaft des Jaden-*

XvmB Terfafit; als Mitarbeiter der Sncyclopödla Judaloa habe loh die

gröSeren Aafsätze **Hohes Lied** - "Glelohnls* - «Höhen« ii.m. ge* II

sohrleben. Heine lotsten Airbeiten betrafen die alttestamentliohe^

Wissenschaft, Tragen der Jüdisohen Oeschiehte nnd der hebräischen |

Sprache. Eine Liste meiner wichtigsten Veröffentlichungen ftUt

ich bei (Anlage !)•

ein Hauptwerk «Epochen der Jüdischen Oeschiehte«, worüber

ich mit lern Verlag ^hocken in Berlin einen Verlagsrertrag abge-

schlossen habe, soll im Jahre 1939 abgeschlossen und rerBffent-

licht werden« Der Plan dieses Werkes« deasen erster Sand dem

Verlag im druckreifen Manuskript orliegt, sieht die Darstellung

der gesamten Jüdischen Geschichte in 24 Abschnitten (su Je 20 « 25

Druckseiten) in der Torrn von Einseiuntersuchungen über entschei-

dende geistesgeschichtliche Abwandlungen der Jüdischen Geschichte

mit verbindenden darstellenden Texten vor; ein Studienband, der dem

Hai^ptwerk folgen soll, enthält die Spesialexkurse fachlicher Art«

Vorwort und Inhaltsübersicht zu dem fertigen Band I ist in An-

lage II enthalten.

Als Beferens für meine Judaistischen Arbeiten nenne ich ins-

besondere Professor Elbogen - Berlin, Babbindr Dr. Baeck«^ Berlin,

Professor Scholem - Jerusalem, Dr. Ernst Simon - Jerusalem, Pro-

fessor Guido Elsch - New York. Ich gebe femer als Beferens für y%

meine frühere Tätigkeit an: Prof • ron Wiese ^ Köln, Prof.M. J. Bonn^i

London, Prof. Carl Landauer «»Univ. Berkeley, Prof. Palyi - Chlca-

ji (111.), Prof. Slgm. Hellmann - München, Prof. Schumpeter - Ü.S«Au

Prof. Adolf Weber - Kinchen.

\

(

I

München, den 7« Juli 1938. gez. Dr. Ludwig Feuchtwanger



Anlage I.

Wissenschaftliche Veröffentlichungen Dt. Ludwig Feuchtwanger

(aufier Besprechungen und Aufsätzen)

1.) Geschichte der sosialen Politik und des Armenwesens im Zeit-

alter der Reformation» Schmollers Jahrbuch für Gesetsgebung

etc. Bd* 32 und 33 (1908/09); dazu Troeltsch, Die Sozial-

lehren der christlichen Kirchen und Gruppen S« 387 ff • und
Grisar , luther, Bd. III S. 549 ff»

2.) Der Eintritt Bayerns in das Reichsarmenrecht > HUnchen und
':•: Leipzig 1913 •v;.^..,.;. ,, :-.:..

3) Die Juden und das Wirtschaftsleben » Schmollers Jahrbuch Bd#

35 (1911)^

4.) Die ethischen Grundlagen der KationaJgtonomie im Lichte der

neuen "Tätigkeitsphilosophie" (Pragmatismus ) • Schmcliera '

Jahrbuch Bd. 37 (1913).

5*} Kommentar zum Kapitalfluchtgesetz mit einer 50seitigen bank-

technischen Einführung über das Valutaproblem "Geldwert", Staatt

bankrott und Devalvation. München, Berlin und Leipzig 1920.

6.) Die Bezahliuag des wissenschaftlichen Schriftstellers. Gutach-

ten im Auftrag des Vereins für Sozialpolitik. Schriften des

Vereins flu: SojOi^ Bd. 152 (1922).

?•) Grundsätzliches zur Forschung über das Alte Testament . Abhand-

lungsreihe in der Moxiat sschrift "Der Morgen" ; Berlin 1929#

8.) Grundsätzliches iur Leben >> Jesu - Forschung . Einführung zur

deutschen Ausgabe von Ditlef Nielsen, Der geschichtliche Je-

sus. Hinchen 1928.

9» ) Das Bild Mendelssohns bei seinen Gegnern bis zum Tode Hegels .

Zeitschrift für die Geschichte der Juden in Deutschland. Jahr-

;:;
gang I (1929). :••'-•-

10.) Zur Geschichtstheorie des Jungen Graetz von 1846 . Als Nachwort

zu meiner kommentierten Neuausgabe von Heinrich Graetz "Die

Konstruktion der Jüdischen Geschichte" Berlin 1936.

11.) Heue Forschungsaufgaben für die Geschichte der Juden im Mit-

telalter . S.A. aus Jahrbuch für Jüdische Geschichte und Lite-

ratur» Bd. 30, Berlin 1936

12.) Die Aufsätze "Hohes Lied" - "Hohen" - "Gleichnis" in der
Encyclopädia Judaioa

"" '~~""~"*~"

\

,;i'l

I I I I



f
'^

I Anlage II

>

i
LUDWia F£UCHTWAN6£R
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Jüdische Geschichte

als Forschungsaufgabe

Der Gang der Juden durch die Weltgeschichte

von den Anfängen bis zur Gegenwart

f

•~5

Gezeigt an den

Hauptproblemen jüdischer Geschichtswissenschaft
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Vor wo r t

, Die Absichten dieses Werkes über die weltgeschiebtli-

j

chen Hauptprobleme der Jüdischen Geschichte sind dreifacher

Art: Erstens in den Gestrüpp der über hundertjährigen modern

neu Sinzelforschung einen neuen ÜberbUiok über den Stand der

Wissenschaft yo)3^Af|: Geschichte des Jüdischen Volkes zu gewin-

nen« Diese Gesamt schau wird im Folgenden ih einem Bundgang

durch alle Geschichtsräume zu erreichen versucht, wobei an

gewissen Haltepunkten auf einzelne Fragen eingehend begründete»

über sie hinausweisende Antworten gegeben wenden« Das zweite

Anliegen ist, eine falsche Geläufigkeit und allzu früh herbei-

geführte Glätte der Geschieht serzählung rückgängig zu machen/

Die Weltgeschichte des Jüdischen Volkes kann nicht in einer

zusammenhängenden Geschieht serzählung harmonisiert werden» so

oft man auch den Anschein zu erwecken versucht hat» als ob dies

durch umsichtige Einteilung der Zeiten und Bäume mOglich wäre«

r

Das vezhältnismäSig einfache Instromentarlum der VSlker- und
|

Staatengeschichte versagt hier. Zu viele Wissenschaften» For- ^

schungsmethoden» tote und lebendige Sprachen müssen zur Meiste-

rung der Jüdischen Geschichte wechselwd. se angesetzt werden. Abe:

selbst im Fall einer idealen allseitigen we st-östlichen Fachbil-

dung in einem einzigen Geschichtsschreiber könnte die Geschichte

des Jüdischen Volkes zeitgerecht und eigengesetzlich nicht ohne

Zuhilfenahme fremder llaSstäbe und ohne Kompilation ungeprüft

übernommener Forschungsergebnisse aus entlegenen Gebieten und

Sprachen dargestellt werden« Nur einer ständigen Forschungsstät-

te von gleichgerichteten» in der absoluten Hochhaltung der Wis-

senschaft um ihrer selbst willen geeinten» im übrigen aber kriti<

i

/
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sehen und seUständl^en Forsphexn. Lehrern und Schülern, kann die

große Aufgabe jüdischer Geschichtswissenschaft üherantwortet wer-

den. Dieses Werk soll - das ist sein drittes Ziel - die Notwendig*-

keit einer solchen Stätte erweisen, es ist ihre Programmschrift

•

Die großen unerforschten Fragen der jüdischen Geschichte

sollen hier in ihrer UngeltJstheit mit aller Soh&rfe ohne Schein-
-'-'•"' "'""',"' '-''' -'' '" '.' -.:.'.'.'". ,.'-.• : • ,y^.

-';"
" ..

resultate in dem Wirbel, in dem sie sich trotz aller Glättungsver-

suche bei tieferer Quelleneinsicht noch bieten, neu gestellt werden.

Die Auswahl ist so getroffen, daß die Gesamtheit der erörterten

Geschichtsgegenstände schließlich einen Blick über das Ganze der

jüdischen Gescl^chte vermitt^t;« Jec^ yierundswanzig Kapitel

gehen zur Unterstützung dieser Absicht ausführliche Zelt- und Merk-

tafelh tmd eine ausgewählte Quellen* und Literaturlibersieht voran.

Die literarischen und quellenmäßigen Belege, femer die Auseinan-

dersetzungen mit fremden Meinungen bleiben einem eigenen Band vor-

behalten« In dem vorliegenden Textband sind die wichtigsten litera-

rischen Nachweise regelmäßig beigesetzt oder mitverarbeitet, an

direkter Vorführung der ursprünglichen Texte und besten Fachelnslcb

4

.1

ten ist nicht gespart« Auch ohne Quellenband soll hier schon elnsicl:

tlg werden, daß wir noch vor einer großen Aufgabe stehen« Wenn |
. .,. .... ... .. .^..,^^,..,... ... ., ...--... y ,,

.^

die Urgewalt der noch nicht gelösten Geschichtsfragen den Leser an-

springt, so sind die Absichten dieses Werkes erreicht«

Aus jeder Zelle der folgenden Darstellung soll hervorgehen,

dsyS es gerade das Ungewöhnliche, mit der Geschieht e anderer Gruppen

nicht Vergleichbare ist, was den Gang der Juden durch die Weltge*

schichte ausmacht« Die Fragen müssen streng gestellt und die Antf»
|

werten dürfen nicht durch Vorwegnahme eines leicht eingehenden Er-

gebnisses vorschnell gegeben werden« Aus jeder Zelle dieses Werkes

soll daher welter hervorgehen, daß der Speziflü.for8chung der Vor-

rang vor der künstlichen oder künstlerischen Schaffung einer ver-

(
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ftthrtrlschen Atmosph&re imd Gegenwartsnahe gebührt i daß Infolge-

dessen allein die historisch-philologische Methode und strengste

Ermittlung der Wahrheit auf den Wegen, welche die Schule Bankes

gelehrt hat, sum Ziele führen kann^ Die Qrundschulung für Jüdische

Geschichte müssen heute in verstärkten HaSe semitische Phllologlei

besonders hebräische und arabische Sprachwissenschaft t ferner die

systematische Aneignung der rabbinlschen und der Islam-Wlssenschaf#

bilden« ;;,;;:,,.{;;;,.-.,:.,:/..•
':.:

"Geschichte* verdient ihren Hamen nur dann, wenn sie für

jeden Ort| für Jeden Moment/für Jede Persönlichkeit und Gruppe das

besondere Profit, die lUoimaligkeit und Unyerglelchllchkelt der Situ*

ationen und Gegenstände, der Konstellationen und Denkmöglichkelten

herauszuarbeiten imstande ist« Nachdem der jüdische Geist allen Völ«*

1

^

kern voraneilend in den biblischen Büchern die hohe Gabe echter un-

befangener Geschichtsschreibung gezeigt hatte, schien er sich ver^

ausgabt zu haben: die jüdische Phantasie spürte nach dem Ablauf der

alijüdischcoi OeisChichte nur* mehr das Gleiche und Typische, einen

einzigen Rhythmus, in jeder Situation des jüdischen Volkes und sei-

ner Glieder/ -^ie Antinomie der jüdischen und allgemeinen Geschichte

zeigt sich auch In diesem elngezlrkten prähistorischen Denken des

jüdischen Stammes, der dafür auch niemals dem t1 ml^OT» jJJLes rela-

tivierenden Historizismus unterlag«

Pur kein Volk falt in so starkem laBe wie für das jüdische

Volk die Blnslcht, daß die 'J^iefe der Aneignung der Vergangenheit

die eigentliche Quelle der Zukunft bleibt und daß der jüdischen

Gemeinschaft vom Aufstehen bis zum Niederlegen der Sinn für echt«

Geschichtlichkeit nicht nachdrücklich genug eingeprägt werden kann«

%

(
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Die alte Zeit
Vom Einbruch der Israel-Stämme In Kanaan bis zur

Ausweisung der Juden aus Palästina tmter Kaiser

Hadrlan 1200 vor bis 13? nach Chr.

1. Kapitel

Das Werden des Volkes Israel

Einbruch der Israel-Stämme In Kanaan - Das Erwählungs-

erelgnls «* Moses und Josua •- Siedelungssklzze - König

David - Gesetz und Propheten « Von der Teilung des

Reiches bis zum Untergang - Der Untergang der beiden

Reiche - Jesalja und Jeremla«

1-55

I

I

«

I

2. Kapitel

Die Urkunde der VoUcirerdung, das "Alte Testament" »

Methoden der Bibelforschung - Die philologisch-histo-

rische Aufgabe - Aufdeckung der literarischen i^ormen und

der Quellenkomposltlon - Grenzen der Zerlegbarkelt - Die

Geschichtsschreibung der Bibel -- Die orientalische Um-

welt (Beziehungen der biblischen Schriften zum ägypti-

schen und babylonisch-assyrischen Sagenstoff) •» Die

Bibel als historische Quelle - "Altes Testament* als

tmteilbares "helliges Buch".

55-74

?• Kapitel

Der Beginn des Lebens unter den Völkern

Exil und Rückkehr • Jeceskel • Lehrer und Soferlm im

Exil - Unter persischer Herrschaft - Die Grundsätze von

Esra richten ein neues Judentum auf - I>bt neue Teiopel*

75 - 94
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A. Kapltl

B»gegnung mit Hellas und Rom und die weitgeschieht-

liehen Folgen

Anfänge des Systems der Pflichtenlehre - Anfänge der

Diaspora *- Ihre Verstärkung seit Alezander dem Gros-

sen ~ Parsismus und Anfänge der Hellenisierung - Der

HakkabäerStaat - Unter der Herrschaft Borns (fiom und

Israel)«

Seite

95-128

5« Kapitel

Despectissima pars gentium

Fortsetzung der Hellenisierung des Judentums - *Eir-

chenstaat« - Strabo 85 vor Chr« über die Verbreitung

des Jüdischen Volkes •* Das Polis-Netz der Ifittelmeer-

Diaspora ^ Alexandreia - Das jüdische Politeuma - Brief

des Kaisers Claudius 41 nach Chr« an den Präfekten von

Alexandreia ("Weltpest*) - Philonischer Bericht - Phllons

und Blllels Rechtfertigung des Religionsgesetses * Annähe-

rung von Pdästlna und Diasporajudentum - Religionsgeschicht-

liche Stellung Phllons; sein mystischer Glaube und

sein •Rationallsmus" - Gewaltlose Herrschaft der Ver-

nunft und Glaube an den ethischen Adel des Jüdischen Vol-

kes - Der Untergang der philonischen Gedanken im Judentum:

Septuaginta, Philon, Josephus als Bildner des christli-

chen Abend- und Morgenlandes - Die Juden unter eigenen

Fürsten - Belehnung des Herodes mit dem Königtum über

die Juden - Die Blüte des Landes unter Herodes - Charak-

teristik seiner Herrschaft - Herodianische Städtegrün-

dungen - Nach dem Tode des Herodes 4 vor Chr. - Die Pro-

kuratoren Roms - Die Juden als despectissima pars gentium;

ihr Widerstand und ihre Selbstbehauptung.

129-166

f
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6> Kapital

Der Jüdische Stimm ohne Land und Staat

Der Staat von Rom vemlchtett die Lehre von Christus

entthront - Die Katastrophe des Jahres 70 • **Der Rest

Israels" als unverdaulicher Geschichtsstoff In der Welt-

geschieht sschrelhung - Alleinherrschaltt der Peruschlm

und Ihres Gesetsesbegrlffs- Das Gesetz und die Hoffnungs«»

rell|;lon des Judentums Im späthellenistischen Zeltalter *

Die messlanlsche Hoffnung tritt an die Stelle des polltl«|

sehen Willens^ Geschichte dev Ifflsslas-Idee«^ Der Historie

sehe Zelthintergrund In der Offenbarung Johannes und ^

Im vierten fisrahuch - Die Eschatologle der jüdischen Ge«»

melnde - Verwandlung des weltoffenen Hellenismus und fint-

Politisierung des Judentums«

7» Kapitel
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Xohf Ludwig Tmxchtwmng%Tf 1)in g«bor«n «i 28« M<rrmtik%T 1885

sm München als Sohn dar varttorbanan rabrlkantan « ttialaata

Siguund FauchtwangaT (salb« 8#3 »1854 lA MUnohan) und jrahaiina

Fauohtvangar (sab« Bodanhalaar» srnh. 9«9*1864 In Sarmatadt)«

Von ätarllohar und oüttarllcliar Salta ataana Iah aus Jüdisch«»

in SMddautaehland urkundlich aalt dasi 18« Jahxhundart anaäaslsan

iamiuaa*,,;:::!;;^'^-^^

'

:'^^:V 1904t Boaanlatlachas Qynumalua in lainchan«

1904 • i908t Juristischaat natlonalBkonoBlsohaa und hlatorl^

achaa Studlun an dan IJhivaraitfttaaa HUnchan und ^arlln« 1908 iPre«

aotion in dar Philoaophiachan Fakultät Barlln (mit ^inrnr in

Schaollara Jahs1»uoh 190^09 varOffantllchtmi Arbait stta dar

Rafcrmatlcnasaachichta) bai dustsnr Schaollart Adolf lasuart

Bans von DalhrOok« lach Rafarandar •» lacaiian und draijfthrlsaf

PanudLa bal dan Oarichtan und VarwaltunsabahBrdan Prttfuns fCüf

dan hiSharan Jlurtis« und Varaaltunsadianat und Salaasung aur

Rächtaanwaltachaft In OVarlandaasarlohtsbasirk MUnchan von

1915 Ma l^n-ffy^

Va« 1. Januar 1914 bis l#ii*ti 1956 war ich ohUi übtarbra«»

chuns in laitandar Stalluns in dam wiaaanachaftliohan Varlas

Dunokar Sc itamblot in MUnohan tätig* Im Zusa dar s^MMllan Ana*

aehliafiuns von Judan und lichtariam in Dautaahland «urda itiäi |^
i« April 1955 aua dar Raehtsamraltalista so«^3^<^«i^l ^
1. April 1956 wurda mir ans dam sl^i^ban Orunda varbotan, dan

Varlagaar-* und Buchhändlarbamf waitar anasumMoi«

Währand mainar mahr ala 22jährigan Barufstätiskait ala

Varlasoi^ und Varlasaradaktaur bai Ounckar * Bumblot haba ich

i

I

I I
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t^ Mktort terst#ll«r und V«artrl«bsl«Ltdr Alt W«rte d«r b«*

kannten la* «nd «lullBdlftohtn Aiitorm ditsts Vtriagts (Unding

f

SohoLp Oltrkt» HOHUtn, Rante^ IltUL Itbtr» lelaiolltr» S«rliu(f

SlHMl, SUtlitjr» !• • !!•••» # J« Bonn» HlMS» KtynM» AuvPf

temtitfio ttOtfteO novit dlo dort orsohlononon nlnoonoohnftllohon

ZoltnohrlfkttL imd loxtliuiXnndin Dozlodlnohon SnaBlunMin hUMUk'^

^^^^^^^^^^^^ 1^ 1« Apill i9l!ll!!l %ln iidi in föii^iötimg aifiir Jnhrgofanto

ntt«s«ttbton nobonbozufllohon und llironnntllolitn BooohAftlguag

nlt jiUUUM^bon vmA OoaMilndoangologonholton fttr dlo ^-

dlochon Zoltung«ii 4y»^^1^ dlo iV4$i0lm ^^^

chon nnd dlo Solohovortrotuns dor Jtidon In Doutoohland als

iaibllothokar» Rodaktour» IfOhrhauololtor nnd stlndlgoa mtgllod

dor mttolatoUo fUr |adlocho irvaohaononblldunf bol dor Roloha*

yortrotung tätlg#-

-

^0M:,§ml% I9I5 habo Ich das Epoalalsoblot dor ooHltlaolion Phl?»

lologit HBd dor jrndalotlk In aablrolchon VorBffontllolmnson bo«»

bittdolt/il^ i^
tax aoaltlaoko Phllologlo und Zolan •* Wloaonaehaft an dor IkilTor-

t|^^^ ff^«^^ Oottholt Jorgatrftoaort loh Mn dnroh otoa aotan

SOMOOtor In Arablotlk, vorglolchondor Spraohwlaoonaohaftf In don

hobrlloohon und anodULochon filnloktont fomor In Aon Anfango*

grUndon dor tttrkloohon und poroloehon S^racho ojrotottatlaoh miB^

gobUdot und habo voroohlodono soholorlgo Bonlnararbolton fttr

BOlno Liüiror In dlooon rächom angofortigt« Solt 1929 bla hout#

gobo loh dlo «layorlooho ZoraoUtlooho onoindoioltung*

(jadloehoo Ooaolndoblatt HUnohon) horana und hnbo für dlooOf

fomor für dlo nolaton aonotlg«Q fUhrondon Jtidloohon Uättor

und Zoltaohrlfton (Jttdlacho RundochaUf 0» V« «Xoltungy Morgan otc.)

(
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sahlrsloh« Aiifaftts« mit Amm ••kitt imr WlM«Mehaft dM iuimi--

Ml

tau •rfatti als Hltmartelt#r ter BMyolopIMla Jodaloa hak# loh 41«

ffVinm itafstts« **MIim LIM« * «Olclefa&lB« • • * «#•• £•-*

•elu!l#b«i« MlJM I«ttt#n AxWitttt b#tnif«i €!• altt#sti LtUolMI

leh ¥«1 (ABlag* I)«:;:;.-'
;:

in Mrlla «lB«n Varlaffsrartyi« AVg#*icäi «It tei Y^xUig

tihlniiin luitet mU Iji Jahn 1959 aksasehlosMA und rarOffcat«

d«r c«MBt«ti yUAmalhm »«whlelit« 1a 24 übMlmittM (m j« SO • t5

ftnftloralXan Hsukxj^t Tdil 1 mit

iHiAs cilsta«e#»elilehtllete Ahwidlun^tp ter JBdltchii tewblelit« 1

#dLt TartlndfMiaB dMr»t#Iltidaw Taztaa roxi «ia Stndianbandt

ü^ptMxk fols«n MUt mMUa^Mm m^^ ' "^ ^ '^ " ''—

dar d«i

fMhllfthT Art«
'*

^iTfiKiD Siuid T lit Ib iltt*Ydxvott

AU Mfar«u tOr a^M jiidAlstlsehan Ai%ait«i Mbm ieh ilMi*

ProfasMT ZlhoftB • larllmt tobblntr Sr« Bmmok ^H&xliikf

9r. Bnst riiw • Jfamtal«»» Pro*

• Uh g«b« tmxnmr als Kafar«u fOv |

fiffiiara ffttlnjkalt m: fnt. tob Uooo - snn, Prof.H# J# iomi

mir. larkal^, Prof* Paljri * Chioa* I

haa, Prof. Schnapotaf « f#S^

faaaor Ooido naali • lav York

t Prof« Carl
I

fo (ZU.), Prof*

Prof. Adolf *o%ar -

7. #ali 1938- SOS* &r« UpJtmLg FanoTit aaiifcor
i

/ /
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IV } •••Dhlohf «mx »Oj 4N^§ AjBWWBP»^tm tM t#lt**

mltT tor toforMitlim» SelMDllsrs JalurtMMh für 0«Mt«g»tans

•to# M. 52 und 35 (X90t/09}| d^gg gx0#lfcli. UL« Sotlal«

Xchrtn Air okslstliebMi Brohwi vmA OmppMi t# Jlf ff« ^»4

grtitjT' 3Ätii«| »d« III »#545 ffc

':,-.-:: L«tpBJL< 1J15*

dar IflEtiMMl8Mmm1* 1b LLolit* ttikT

fo

JrtTlHifrh MU 57 (I915}«

in—^ffr imiT lgiit<afIiicht«Miti «It #itk«r 50—Itlew Wmk*
tmrJMBl t^tii^ Bafghrm>g tlbsr das ValutaproHlMi ^•«ldv«rt*t 8tMt| . /

Mralratlan« Mnrhfi» tarlln UBd L«ipslK 1520«

4«) M^ 1—hlMM dis wiMTischaftllclwti SchriftstillTS^ GotaelK»

Xmk im üBftniK dss •rsias fttr aMtlalpolltlk« ashxlft«! dis

ywüM flr terta1j»init1¥» M* 352 (Xf22^#

1.% trll|^p^t»Ilca^Ml^ wer Twiictonig ttbsr das Alts tssta^git ^ fthhaad-

laagsrai^ la dar —ataislulft «Dar Msrssa''| Jarlla 0^^
JUl IrandadtKUäias tar LaWa ^ Jaaa - TsracbaMt« llafHhnmg sor

daatsdlisii üascsba rem Bltlaf «alaan» Dar gaachichtliaks Ja*

50 Das aiXd Bannsl snlini Wl sslnsTi

MLta^ixin Ar «!• e«sehleht« ter

sns Z (IfM).

13.) Hr ^-"hletttrtlwo«!» d»» Jwmwp te—t«

J>tlTh«i •••ehieht«*

2Sjy5Ü* Als tookvoxt

alBzloh Qr»«tf *fil«

InrllB 1936.

11.) raasslas^iasBfaabsB far dia aaaohla^ta sSLjBbJ»

50.

Ar jttdlaeh« G*aehlahte oaA Lit«^

Bwlia 199i

12«) M« «itfaitM "fi^aatl^ «Mr
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V T « 9 X %

Dl« Abslehtcn 41«s«s W«zk«a ttb«r dl« w«Itg«»ehlohtll*

ch«i Rauptpro^laiM dmx Jttdlsolum O^tohloht« sizid dr«lffteh«r

Artt Sr«t«DLS in ämn O^strdpp ämx \Xhmx hundertjährigen »oder-

MA Sinselforsohimg einen neuen OberUüiek ttber den Stan^ lipr

lijii^ Ton der Gesohiohfi tii jttdisohen Volkii IM i:^
nen* X>iefte Oeeaantscheu vird im Folgenden in einem Rundgang

durch alle Oeeohiehterftiaie su erreichen rereuoht» woliei an

gepifjMjn Jialtepunkten auf eiaeelne tngmi eingehend

.' t-ij'.

Staatengeeehichte versagt hier» 2u viele fissenschafteut for-

sehungaaethodent tote und lebendige Sprachen attssen cur Heiate*

,4

über sie hinauaaaisende Antworten gegeben «erden« Oaa p||l|a

Anliegen ist| eine falsche Oelftuflgkeit und allsu frtth herbat««»

geführte Olltte der geschiehtseraKhlung rückgingig su aachen»

Sie Weltgeschichte des Jttdischen Volkes kenn nicht in einer

SilSS—lenhMngenden GeschiehtsersMhlung haraonieiert «erden t so

aft man auch den Anschein su er«eck«i versucht hat» als ob diea

iurtäi tBiisichtige Einteilung der Zeiten und Bäuae aSglid^ "^'"'''^ ^

litLM yerhältnisa&Big einfache Znstruaentariua der

(

mag der jadisch«i Oeschichte «echsel«eL se angesetst «erden« Abe:

selbst ia Fall einer idealen allseitigen «est->9stlichen Faohbil-

düng in einea einsigen Geschichtsschreiber kannte die Geschichte

Mm jüdischen Volkes seitgeraoht und eigragesetslieh nicht ohna

lehilfenalaMi freaid«r Hatstäbe und ohne Soapilation ungepraft j

Forschungsergebnisse mxu entleg«ien Gebieten und
|

ll^rachen dargestellt «erden* lur einer standigen Forschungsstlt«-

te von gleichgerichtetent in der absoluten lechhaltung der Ma-

senschaft uai ihrer aelbst «ill«a geeinteat ia (tbrigan aber kriti

#
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i

•fihm va^ f^^BtlkDOls^ Lahrem und schule», kann dl«

eroS« Aufsah« Jttdlooher G«8ohlohtswl8aen«e'haft ttberantwortst w«r-

4«n. BiaMs l«rk »oll - das lat aain drlttaa Zlal - dl« Botvandls-

Hit einar oolchan Statt« axwalsan» «s ist iiura Fiograiaaachrm*

Bia ^i«n mMTforaol^an Jrasan^l^ Jttdiaohan Oasohiohta

•oXlan 2K|^ 4a Uirar IftiealSathait alt allar SohMrfa ohna Sohalo-

raanltat« In dali Vlirltal, la Äii il* i^ aller Ollttungavar-

•oolie bei tiafarar Qttailanainaicht noch Matan, neu «aatallt «axdan

Dia Anawahl ist ao gatroffan, daS %« OaMot^t dar arörterlü»

»••o^el^iit|«a|ttoda aah|i|||||ti| gyniRjUck ttbap 4m Oanae dar

jUd4^han Gaacj^i^ta ypnalttaXt* «^adaa dar vIenmdsiRmElf Kapital

gtiian sur IftitarstUtauag tlaaar iliiäfl^^ Zeit- und Ma^-
%aiiiüivaA ala« «aasawfihlte Quallan- und LitaraturUbarslcht voran»

t)i« llterarlachan tmd spallana«fllgan Belasat taznar dla Mt^ "flu-

darsetZungen silt fremden lialnungan bleiben einen elgoien Band vor^

M\<|3.,tilB

»

In den vorliegenden Textband sind die wichtigsten Utera-

rlsohen Saehwelse regelniSlg belgesetst oder iidtvararbaltet, m
direkter Voarftthraag 4#r ur»prüa«llchen T%x%% und basttn r«cait|Ailoli

tenUt nicht g^spnrt. Auoh ahn« QMn«nhM4 ||Q^ schon «inalo]

*^ WdfÄt ||a wUjf^y^ßixmT eroA#n AnfgftMi «tehMW V«m
dl« UrgOTPalt der noch nicht g#lBst«n Otsohlohtafrasm dan L#Mr In-

*prin«t, 90 »ind dis Absichten ditMs Werkes erreicht*

Aus jeder Zelle der folgenden Oeretellnnf eol. herroxi^ehea»

dafi M gerade dae OtagmOhnUchet ait der Geechichte anderer Qruppen

nicht Versleichhare ist» wae den Oan« der Juden durch die feltge^

echlehte aaeaaoht« Die fragen aaseen streng gestellt und die itet-

Worten dürfen nicht durch Vorvegnahae eiaee leicht ^iiigehtndtp Xr»

geteisses vonctanell gegeben werden« Aus jeder Zeile dieses Werke«

ecll daher weiter hervorgehest dafi der ^H^sialforsohuag der Vor-

rang vor der kttnstlichen oder künstlerischen Sehafltoig einer rer»

m

I
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fUhif#ipii6l^ Atnoiphäre imd 0«giimrtnlh0 gebührt, daS ixifol£#»

dAsaan allein die historisch-philologische Methode und strengste

jBrBdLttlung der Wahrheit auf den Wegan, welche die Schule Rankea

l^lehrt Jha«t i^ Ziele ftUuresq^Ja^ Olo Orundschulung für jUdlschf

ieiiRmfi^if oüsiii lieute %£ 1^^ MaSe senltisohe Phllologlei

tieaonders hebrKlsche und aralilsche Sprachidssenschafti imremr die

systematische Aneignung dar arabblnlschen und der Islan-llssenschaft

I

^Oeschichtf* verdient ihren Kamen nur dann, wenn sie jnur

jeden ditt fttr jeden Bcaant, fttr jede PerllMfi^ üM Gruppe

besondere ProflA, die Sinmalli^eit und Xjhv'ergleieiiiiehkelt der lilm«

atlonen und Gegenständet der Sonstellatlonan und DenkASgiichkeiten f

l&eraussuarbalten imstande ist« Nachdem der jüdische Seist allen Vtfl«

kern voranallend in den biblischen BUchezn die hohe Gabe echter un«» ^

bellteoii^iaiaT GeBchicitf#sc!hi^ii%tz^ g^slägt ItaltiFf sä^en er slc^i T€^

ausgabt xu habens die jüdische Phantasie spürte nach dem Ablauf dear
^

altjüdischen aesohlcbte nur meto d«aie^^ einen

alnsigan |^|^pi4it^^ j^^ das jüdischea Vo^kaa and s|^

iMnr OUeder. iit Antlnomli^^^^i^^ jüdischen imd allg^aeinea Geschichta

seigt sich auch in diesem «dLieigeidr^ des

jüdischen Stanmest der dafür such nlMStls dem timiden, alles rela«»

tlvierenden filstorlsismus unterlag«

t^ kein Volk galt in so starkam MaSe wie |ll^ du jüdische

Volk die Sinsicht» daS die Xiefe der Aneigniaig der Vergangenheit

die eigentliche Quelle der Zukunft bleibt und daS der jüdiseün {

Gemeinschaft vom Aufstehen bis sum Miederlegen der Sinn Air echte >

Geschichtlichkeit nicht nachdrücklich genug eingeprägt wexdam kmom

f
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i.;Aj.*jLiiii.m 1t H11— TOA Ro« ima dl» wltg««ohloht»

Anflbigt 4m Sgratens Atr Pfliolit«il«lur« - Anftnc« 4«r

Diaapox« • Hur« VtfratKxkuii« ««it Al«nud«r tea Gros-

•«& -> y«rsl«Mis und ABfMne« d«r H«Il«gBlal«naag * B«3r

IbdckaMltrttMt * Qtatcr d«r Harrtohaft toaa (Vm «ad

11
smtt

9$-X28

.'./

'-k":

129-166

fa|||K|tn||§ dtr B^llttulsl^raiis A#s Jud«ntiias * *Ilr«-

IAi«iuit«at* <-» Strabo 85 vor Cbr« ttb#r AI« VtrbT^itung

d#0 Jttdlseh«» Volkes «* SM PoUs--Kott dor LttolMor--

blaspon -• Aloxsudrolm - Dm Jttditcho polltmaft * Brlof

Aos bdLs#n Cl«u41tBUi 41 nach Chr. an dan Präfaktan ron

AlaxandMla (nraUpaat«) - pbllonlaohar Barloht *- Philona

und BLlIala Bachtfartlgons das RallgionssaaatMa « iUnlha^

riniS irrai Piilatlna und DiasporaJudantm «* Rallslonsgaschloht«

lidba Stailung Philonsi saln agrstlsohar (KLanba und

saln ^Bationallsnms^ «* OawaltlOM Bsrraohaft Ow Vwx^

ttimft und Olauha an dan athlsohan Adal das jttdlsohan Vol-*

kaa * Pmx Qatarsan« dar phllonlachan Oadankan 1» Jodantusit

Si^tuaslntat Phllon^ Josaphus ala Uldnar das ohrlstllf»

ohan Ahand-* und Horeanlandaa - Mla Jodan untar ais«ian

rttrstan «- lalahnung das fiarodaa slt dam EBnictuai ttbar

dia Jtidan • fila UUlta das Laadaa untar Barodas - Charak«»

tarlstlk sainar larrsohaft • Harodianlscha StädtagrUn*

dungan « laeh dan foda daa Harodaa 4 vor Ohr# ^ Xtt.a Pro«

kuratoran Koms «* Dia Judan ala daspaetisslaa para gantluaf

ihr Widarstand und ihra Salbstbahauptung •

I

I I

I j I I



D#r Staat von Ro» vexzilohtatf die Lahm von Cluristus

«ntthront <• 91a Kitaatropha daa Jahraa 70 «• *Sar Baat

l0Taal8** als unvardaullohar Oaaohlehtastoff in dar Walt«*

gasohiehtaachrallmne « J^aJUaharrachaft dar ParoaohJUa

und ihras Qaaataaabipriffa-* Daa Qaaati und dia Mottnmi^m^

^ j^^ 4M Jiliell^ |ffttki|lwiatlaohan ZaltaXtar «

Ola aaaflianlaeba Boffkumg tritt an dla Stalla daa poUtl»

aehan WlXIana 9 «Meblohta daa IBaalaa-Zdaa f» |>ar hlatorl«

a<]3ui ilriLtyiata in dir ÖlftnlMurung #<^^ und

Im vlartan Barakuoh «* Sla Saohatolagla dar Jttdiaolian Ga*

oalnda ^ Varvandlun« daa waltoftanan Hallwl •wma und Bat*

Salta
167-227

.;

poUtlalaruns das jrudantuaa«

B ttbar die Intiliflnaig dal

#

228-258

'^.lii.

*<* -•-_ . i^-^i'} i- i

JUdantu» und dla Laban^-Jaau-Forsclium

ma QzJcundan daa *Jlauan Zaatanmta* ^ fiaa

AoUagan das trlUum Ohristantusoi« licht aaa dar Barg-*

paadlgt» aondam aua ämm rlartan BraacallUB Ist daa

faaaa daa Christlichan» vodureh aa aloh roa

untarsohaldatt arslohtUah « Oaaohlohta dar Jttdlaehan

Iiah«n*»Jaau-rQraohung und dla Kzltlk an dlaaar Foraohung «*

OaaehlehtUeha und ttbarsaaohlohtllaha Rallglra Im Chrlatsop»

tUB ^ Oaaatsaatraua J^an ala Jasu-Oltublga dar ürgaMlnd« «

Daa luda dar Omalnaohaft salaahan ^jmagosa und Urgattalnda *

fila rordarung dar «rralhalt vaa Oaaata* durah Paiaua ^

Varvandlung das Chrlatantuaa und Sntfamung von dar Lahani^,

Ordnung und Bthlk daa J'udantusa « Van dar Orgsoialnda sur

faltrallglon « Sla avangallaaha Lihra varsehalndat hlntar

I I
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Salt«

dmr Glun«t*l«sl» > Dl« hlstozlMh« z«askraft d«r

Bv«ic:«U«n fttr dl« Jttdlsoh« 0««ehlcht« - I>«r hl«to>

rlsohe J«sa« - Ol« V«nrorf«nh«lt d«r Jtod«n «l« unab-

önd«rlloh«r c8ttlloli«r Uli« n«eh dMi Joh«nB««-lnm-

S«llUB •> Om Ghrl«t«atiui tt«urpl«rt da« Jttdlaeh« Bratg«-

lNurtr«oht und dl« jttdlsoh« IzwMhlttng - &1« ««ehatologl-

•elM Omndlag« d«r M^xgpxmilet • Vmx JoliaiiB«»-Prelos •

lä« lttd«&th«orl« d«« Rite«rl»xl«f« - Sl« Z«nt8raas J«yu-

18 «ntaoh«ld«t dM SeMokaal das Chrl»t«ntu]u.

•.•"*i'

f(,i^—rjv ,- 1
) .'-j^"

259-271

Mt Ltbw-Jtau-roarsohmu hallt di> fgtartugimjg <!••

Jtt^achii Oasohlehtgyega auf (

Oaaahiohta dar altan £Lxcha und Oaaohlohta dar Syna-

toe# «t Blatorlaoh^krltiaoha roraehimg \md Olailbana^

ditittxDi; ^ Toxttgaaohichta das EiraneaUuaa - *Dla Sohti<

la dar Wahrhaftlekait* - fiKbat^lc^a«;^ ^^%n^h9i\
dar Botaohaft Chriatl*

I

» i « B i \ t 1 « r « 1 1 i t

Von d«B y«rlast d«a Staat«« und Land«« bis tta Üaanalpatloa

272-552

Hlolcam; am guropa und n«u«« gantan» 1« falaatd

*liltt«lalt«x" In d«r Jttdlaehan O««ohieht« - Anaalnan-

d«r8«t8nc alt d«r «pltraalaohan W«lt - Soblokaal« d«r

rOiaaeh-fxlaohlaolMn Dla«pora bla Koaatantln - Ol« «Irt-

aehaftlloh-aoslalan •»ttind« d«a Itotarfaaca dar antlkan

lalt " B«8inn d«r lanblttt« d«r ba1>yloalaeh«n Jttd«oh«lt ^

Baa rOlilaoh« und p«rsi80li« R«leh, dl« b«ld«n Aaf«n d«r

l«lt - x>«r Sl«s d«r Klreh« unt«r Koaatantln und dla Ba-

d«utiaa£ d«a ohrlatllohan StaataklzohantBu für dla Judaa •

I I
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II

jüdisch« und ChristHohe üärtyrcr » Die KXrohmxg^

Schicht« vcii ibii^^ its«ifiA « Vsltlttufigksit dtir

CLrohs ttzid Isltflucht dsr Jodtta * Ssrtulilaiis Schuts«*

schritt i^ (|is^ (^^ Christsn vcr den

IiOvsnt^) ¥|KidLlli^^ Ton 319 ^ Xrsnnuac

- Ksiscr Julian ^^

D97 teli^lonisoh« fslami ^ 8t«ndcart des babylonischsn Val<

wads in Z«it land Rsuat seine litsrmxlschs Foxmi sein Oe^

Schichtsdcntam /" ^g jyyjji^jtisn jpirchsnyätsr «* Sic syrl-»

schs Litcjrstiar und Spruche «i^lt« Liäire Manie in ihrer

ieftmcir^ für die Jttdisehe deschioite wWÜiflco^^

nichAisohen ^fliresie* moB dea SpätJudentum (•^Mlier

Kisorlsaua und lüniaalisierunf der Weltliesiefaunsen) «"^

Verhältnis der M^ylonischfi^ Juiii^ i» |l^ ^ OSf ||^^
aii^PoapeJi der Altertumskunde''«

XAmmAMmBQJm^ mxA 4tldische Oesohichte ^ Htthammed •

drei jüdisches^ Stämpi Jj^JNUaii i^^ Schicksal ^

Jüdische «iederselmrt und Selbstbehauptuaitianteim Islsm

(leäedea » Sie

eJ.te

I

i

r

3fÄ-421

sung der talmudisohen Traditionselssenschaft in den We-

sten « Die Jttdische Ahleituns der Tradition im Vmxkütlt^

nie sur islamischen fflichtenlehip und iBlmalBchmt Zradi«

tionseissenschaft t'Sunna" und *Badith*) - Sie tlktti^

kelt der bahyloniachen Akademl en vom T» %ia sur Mitte des

11« Jahrhunderte « Jüdische Sellistbehauptung in der araU.«*

aehm Omschmelsung * Oestaltwandel des Judentums durch den

Islam «- Jüdisch-arabische Philosophie als Problem jüdischer

i
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Q«aahl«bt« - 9mBMbmm dmr jttdlMhHum1>lMh«a imilglonapht«

laaophi« - tav jtMiaeli« K«m 4mr <ur«ikiMb»jttAlaoh«& Ml-

loaoplil« • ]>*r lala» «!• BaliMa ter jaatiohwi 6«Mhlotot« *

J«lni44 aal«id MMOaUetakiltt iwrk ttad l««!!«!!]«!!!! • Smt

*tta«rl* • m« GtattMUMB * JUdlaebHuntklaote« L*lMtt vott

790 U« 1990 • laUMMllistlsoh-nonapIdlOM^ilMiMi «lA

i9«toa«Uy-4ifStiMhc lUtfiM 4ttdlMh«r PtallMioplMA • firklBnanif

^9 iiiiffffti"^f BtfMAMUi Amt jtUU.Mh«a JPhllotopM» la JO-

AlMlMB g—ohlghtlldun x.«b«a • njMvdnnac 4Mr tüui^Lfoy-

Helians ttb«r Jtt4JlMlM idiebtuns »ad ?hiIo»ophl« i» AI« (MiV*

fWlnt jSdisoh« OMohlolkt« • Am lurA«rproU.«ii als Za»«

tnaproblMi jttdiaohar 0«Mhielita - Iteibaaa iHaelina Toia •

TAm «UdLaeliaa Xmda&Mn.
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L^benslaiif
v'y..

1

•iC.

:l.^

lohy Ludwig Teuohtwazigeri bin geboren am Ü. Hovember 1885

SU HUnohen als Sohn der verBtorbenen Fabrikanten « Eheleute

Sigmund Feuchtwanger (gab* 2t|tlfl54 In Iftlnchen) und Johanna

Feuohtwanger (geb. Bodenhelmer» geb. 9.3«1864 In Sarmstadt)!;

Von väterlicher und MUtterllcher Seite stamme loh aus jttdlschen

In Sliddeutsohlend urkundUoh seit dem 16 • Jahrhundert ansässigen

Familien. :';;,,:-::;:;:::.-
V'^^^

^^^^ ^ Gymnasium In lUnohen.

1904 #11908: Jurlstlsohes» nationaltfkonomlsches und hlstorl«»

sches Studium an den Universitäten IBinohen und Berlin« 1908 Pro«

motlon In der Philosophischen Fakultät Berlin (mit einer In

Schmollers Jahrbuch 1908/09 veröffentlichten Arbelt aus der

Reformationsgeschichte) bei Oustav Schmoller» Adolf Wagner,

Hans von Delbrück. Mach Referendar • Examen und dreijähriger

Praxis bei den Oerichten und Verwaltungsbehörden Prüfung für

den höheren Justiz- und Verwaltungsdienst und Zulassung zur

Rechtsanwalt Schaft Im Oberlandeiucerlohtsbezlrk Minchen von

1913 M.« 1933.

Vom 1. Januar 1914 i. i^rll 1936 war ich ohne Uhterbre-

chung in leitender Stellung in dem wissenschaftlichen Verlag

Duncker & Humblot in München tätig • Im Zuge der generellen Aus-

schließung von Juden und Hlchtariem In Deutschland wurde ich ab

1^ April 1935 aus der Rechtsanwaltsliste gestrichen} ab

1* April 1936 wurde mir aus dem gleichen Grunde verboten, den

Verleger- und Buchhändlerberuf weiter auszuüben.

Während meiner mehr als 22Jährigen Berufstätigkeit als

Verleger und Verlagsredakteur bei Duncker * Humblot habe ich

\
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als Lektor» Hsrateller und Vt er dlt Werke Jer %S^

kannten in<* und aualindlsohen Autoren dieses Verlages (Blnding,

Sohm» Olerke, Monmsen» Ranke» Max Weber» Sohmoller» 8erlzi|^»

Slaimel» SHthej» Xi#|r« fiese» U. J# Bonn» llises» Keynes» Knapp»

Brentssio eto«etc«| sowie iiltl'6lf^ erschienenen wissenschaftlichiaü

Zeitschriften und fortlaufenden periodisohen Sam&lungen heraus«»

Seit !• ^ril 1933 bin ioli Jya Fortsetzung meiner Ja)ixifhnte

ausgeübten nebenberuflichen und ehrenamtlichen Beschäftigung

mit Jttdisehen frtssf-» tmi fStMi^^ fir die jtl-*

dlsehen Zeitungen lu Seutsohland» die jttdisehe Oeau^lnde in Min-*

chen und die Reichsvertretung der Juden in Deutschland als

Bibliothekar» Redakteur» Lehrhausleiter und ständiges Mitglied

der Mittelstelle fttr Jttdische Erwachsenenbildung bei der Reichs«

iresHeiretimg'''tätig« '^ 'vM/-^^^^^^^^^^^
'

'

^

Seit 1913 habe ich das ^ezialgebiet der semitischen Phi-»

lologie und der Ju4aistik in sahlrelolLen YerOffentUohungen be*

handelt. Von 1923 bis 1931 war ich SchUler des or4» Professors

fttr semitische Philologie und Islam • Wissenschaft an der Ibiiyer»

sltät iibichira Gotthi^f^^^B^ ich bin ilujroh^^

Semester in Arabistik» vergleichender Sparachwissenschaft» in den

liebräischen und aramäischen Dialmkten» femer in den Anfangs«-

gründen der türkischen und persischen Sprache systematisch aus«

gelbildet und habe verschiedene schwierige Seminararbeitm für

meine Lehrer in diesen rächem angefertigt* Seit 1929 bis heute

gebe ich die **Bayerische Israelitische Oemeindezeitung^

(Jüdisches flMteindeblatt MUnchen) heraus und habe fUr diese»

femer für die meisten sonstigen führenden jüdischen Blattei^

und Zeitschriften (Jüdische Rundschau» C« V**Zeitung» Morgen etc«)

4
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zahlreiche Aufeätse auf dem Gebiet der Wlssenechaft des Juden-

tums verfaflti als Mitarbeiter der Xncyolopädla Judalca habe loh

die grSßeren Aufsätse **Hohe8 Lied** - «Olelchnls* - "^HlShen** u.a«

ffiohriebeii« Heine letsten Arbeiten betrafen die alttestmentllche I

ptssensohaft» Fragen ||ir jüdischen Geschichte und der hebräischen

Sprache- Eine Liste meiner wichtigsten Veröffentlichungen füge

ich iei (Anlage !)
^^^^^ M^ Hauptwerk *^Epochen der jüdischen Geschlchte^t wcrUber

1^ mit dem Verlag Sohoc]cfn In BexUai fis^^A Verlagsyertrag abge-^

schlössen habSi soll Im Jahre 1939 abgeschlossen und veröffent«

licl&^ werden. Ber Plan dieises I^BTlrei/ ftesslm erster l^rit dem

Vexlag im druolcreifen ibmuskrlpi^ sieht die Barsteilung

der gesamten jüdischen Geschichte in 24 Abschnitten (zu je 20 - 2^

Ji^gmJi^SMttj^ über entrsohel^

dende gelstesgeschlchtllche Abwandlungen der jüdischen Geschichte

mit verbindenden darstellenden Texten vor} ein Studienbandi der

den Hauptwerk folgen soll^ enthält die Spezlalezkurse fachlicher

Art« Vonrort und Inhaltsübersicht zu ^m fertigen Band I ist in

Araage II enthalt^p^t jv. ^ .-

^^^^^^^^^^^^^^^^^^ i^ Referenz für meine judalstlschen Arbeiten enne ich Insbe-

sondere Professor Slbogen <• BerllUt Rabbiner Br. Baeck • Berlini

Professor Scholem • Jerusalem, Br« Ernst Simon * Jerusalem» Pro«

^essox Guido Kisch «^ fiew York« |ah gebe femer als &sferenz tHx

meine frühere Tätigkeit anx Prof. von Wiese «^ Köln» Prof« M« J.Bonn.«

London, Prof. Carl Landauer - Dhlv. Berkeley, Prof. Palyl *• Chica-

go (IllO Prof. Slgm. Hellmann - Mttnchen, Prof. Schumpeter -U.S.A.p

Prof. Adolf Weber - IBlnchen.

\

i

München, den 1. JUll 193S» gei.Br. Ludwig Feuchtwanger
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flgsenscliaftllche Veröffentllcliungen l>r. Ladwlg Feuchtwai^er

(«oßer Besprechungen und Anfeätzen)

!•) Geschichte der soglalen Politik und des Aimenweeene Im Zeit->

jtlter der Reforamtion » Schaollers Jahrbuch fUr Oesetzgehunc

etc. Bd. 32 und 33 (190V09)l d^su troeltsch t Die Sosiml*

lehren der christlichen Kirchen und Gruppen 8» 387 ff* uzid

^ear . Inthex Bd. 111 s. 549 ff C f

2«J yr Untrltt Bayerns In daa Ifich»«3r»«nr«cht » llinoh«n und

)•) Ple Jttdwi tmd das llHiwiaiiitd^tfiln.lte^^ Ja3iz%iieli Bd.

• ) Üi ethischen Grundlagen der etieitelgkonosdi lü Lichte der

neuen •fätijgkeitsphilosophie* {^njgii^^ . Schsiollexs

Jahrbuch Bd. 37 (1913)-^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

3«} K6—entar zvol Kapitalfluchtgeset« alt einer SOseitigen bank-

technischen Einführung über das VglutaprobleB "Geldwert *t Staati

bankrott und SevaTratlon» Hlachent Bezlin und LeipsdLir 1920. |

6.) Pie Bemahlung des wissenschaftlichen Schriftstellers * Gutach-

ten im Auftrag des Vereins fUr Sosialpolitikp J|chj^|ten des

Vereins für SosialpoUtik, Bd. 152 (1922).

7«) Grundsltaliches »nr Forschung über das Alte testaaent . Abhand*

lun^sreihe in der Monatsschrift *])er Morgen*; Berlin 1939«

8«) ^rundaätsliches zur Leben - Jesu - Forschung > EinfOkruns zur

j^^ Ausgabe Ton Bltlef Hielsen, Der geschiehtllciie J**
'-• esa. München 1928-

9.) Pas Bild Mmdelssohns bei seinen Gegnern bis zua Tode Hegels «

Zeitschrift fUr die Gee^ii^te der Juden in fifutsohlttid. Ja^
^;.;;:?:;«ang I. (1929)* ;;;:

'"^^^^^

10.) Zur Geschichtstheorie des Jungen Graets von 1846 . Als Vachwort

SM seiner koasMitierten Keuausgabe von Heinrich Graetz *Sie

Konstruktion der jüdischen Geschichte* Berlin 1936%
|

11.) lene Forschungsanfgaben für die Geschichte der Juden im Mt^ i

telalter . S.A« aus des Jahrbuch für jüdische Geschichte und

Literatur t Bd. 30 Berlin 1936.

12. ) Ole Aufsätse *Hohes Lied* • *aDhen* - »Gleichnis* in der

ftiCTClepldia Judaiea.
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Jüdisch« Gttschle h t •

als Forsc hungsaufgab r

Dar SMig dar Jadan dnreb dla Waltgaachlehta

rem dan Anfin^an Via aur Gafamrart

gaaal^ aa 4axi

aptproblaaMa |Mlaehar Gaaehichtaalaaanschaft



Vorwort
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BL« Absicht«! di^Ms l#rk«ft üb#r die weltgeschichtli-

chen fiauptprohlejM der Jüdischen Geschichte sind dreifacher

Art: Srstens in de& Grestrftpp der über hundert J&hrigen aoder«»

nen Xinselforschung einen neuen Oberblick aber den Stand der

Wissenschaft von der Geschichte des jüdischen Volkes su gewin«

£t«n. Diese Ge Sundgi

durch alle Geschiehtsräuae sn erreichem versucht» wobei an

gewissen Haltepunkten mai einseine Fragen eingehend %egrUndetet

•ter sie hiaasasweisende Antworten gm^eten werden* Bas cweite

Aziliegen Istg eine falsche Geläufigkeit und allsu frOh herbei«^

geführte Glätte der Geschiehtsersfihlung rückgängig zu aachen*

Ble Weltgeschichte des Jüdischen Volkes kann nicht in einer

aKMBHMBhängenden Geschiehtsersählung harmonisiert werden» so

oft man auch den Anschein zu erwecken rersucht hat» als ob dies

durch umsichtige Einteilung der Zelten und Bäame möglich wäre.

verhältTiJ smitlg einfache Inst: itarlwm der VOlker- und

(

Staatenge&chichte versagt hier« Sa viele Wissenschaften» Tor*

Bchxtngamethoden, tote und leb«:idige B^rmehen wHteew cur Meiste«

rang der ^dischem Geschichte wechselweise angesetzt werden. Aber

salbst Im Fall einer Idealen allseitigen west-dstllchen rachbU*

long im eli'iMljea Geschichtsschreiber kBsnte die Geschichte

4ae Jüdischen Volkes seltgereeht und elgeaceaetzlieh nicht ohne

Zuhilfenahme fremder Maftstäbe und ohne Ko^;;llatiom ungeprüft

emtlegenen Gebieten undSfcemommener Torachungsergebnisse

Sprachem dargestellt werden. lur elmer ständigen Forschusgsstät'-

te von gleichgerichtetem» in der absoluten fiochhaltung der Wla-

um ihrer selbst willen geeinten» Im übrigen aber krltl*

*

/
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schan imd sal^ständigan Porsch#m, LaKr^xn und Schalem^ kann dia

grofie Aufgab« Jüdiachar •aachichtawlaaaaachaft Ubarantwortat war»

dan. Dia Wark aoll * daa la% aaln drittaa 21al • dla lotwandif*

kalt alnar aolchan Stätta arwaiaan, as lat ilira ProgrMBwahrlft •

Die graian unarforachtan Fragan dar jttdlachaa Gaachlohta

aollan hlar in ilirar Ibxgalöathait mit allar Schärfa ohna Schain*

raaultata in dam Wlrbal, in dam sie aieh trot;^ aller ai&ttungarar»

aucha bai tiafarar Quallanainaickt noch biatan^ nau gaatallt wardan.

Me Amawahl ist ao gatroffan, dafi dia ftaaaathait dar arörtartan

Oaachiehtsgaganstända achliafilich ainan Blick über das Oanza dar

jüdischan Gaschiclita vermittelt. Jedem der vierundxwanzig Kapitel

gehen zur ünterstützimg dieaar Absicht auaführliche Zeit-* und Merk*

tafeln iind eine ausgaivShlte Qoellas^ uxid Litarmturüberaiolit voran«

Sie literarischen und qnellenmftligen Belege» femer die Anaeinan*

darsetzimgan Bdt fremden iAeünungan bleiben eineai eigenen Band vor-*

behalten. In dem vorliegenden festband aind die wichtigsten litara*

rischen llachwaiae ragalmäSig beigeaetst oder Mitverarbeitet» an

direkter Vorführung der ursprünglichen Texte und besten Faehainsiah^

tan ist nicht gespart. Auch ohne Quellemband aoll hier achon einaicl

tig werden, dmS wir noch vor einer groBen Aizigabe stehen* lamm

die Urgewalt dar noch nicht gelBatan Oeachicht afragen den Leaer an*

apringty so aind dia Absichten dieses lerkaa erreicht.

Ans jeder Zeile dar folgenden Baratellung aoll herv'orgehan»

daß es gerade das X^awOhnliohe» alt dar flaachichte anderer Gruppen

nicht Vergleichbare ist| was ten Sang dar Juden durch die Weltge«»

schichte • ^e Frag«a aüaaan streng gestellt und die Ant*

Worten dürfen nicht durch ^orwegnafasM aimaa laicht eingahaaiam

gebniasas vorachnell gageb«a werden. Asia jader Zeile dieaas lerkea

aoll daher weiter herv^orgehen, daS der Spesialforschung der Vor«*

rang vor dar kttnatlichan oder kOaistlerlachan Schaffung einer ver*

/
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ftUirerl8Cli«n Atmosphäre und GegenwartBnBhe gebührt » daS infolge«-

dessen allein die historisch^philologisohe Methode und strengste

Brmittliing der Wahrheit auf den fegen, welche die Schule Bankes

gelehrt hat» suai Ziele führen kann« Die Grundsohulung für jüdische

Geschichte aussen heute in verstärirte» laSe semitische Philologie»

l)dsonders helrräische und arahische Sprachwissenschaft» femer die

systematische Aneignung der rabbinischen und der Islam-Wissensohaft

bilden.

^Geschichte* verdient ihren Kamen nur dann» wenn sie für

Jeden Ort» für jeden Moment» für jede PerstSnliehkeit und Gruppe das

besondere Profil» die Einmaligkeit und Ihnrergleichlichkeit der Sita-

ationen und Gegenstände» der Konstellationen und Senkmttglichkeiten

herauszuarbeiten imstande ist* nachdem der jüdische Geist allen Wl«

kern voraneilend in den biblischen Büchern die hohe Gabe echter un-

befangener Geschichtsschreibung gezeigt hatte» schien er sieh ver-

ausgabt zu habeni die jüAische Phantasie spürte nach dem Ablauf der

alt jüdischen Geschichte nur mehr das bleiche und typische» einen

einzigen Rhythmus» in jeder Situation des jüdischen Volkes und sei-

ner Glieder» Die Antinomie der jüdischen und allgemeinen Geschichte

zeigt sich auch in diesem eingezirkten prähistorischen Denken des

jüdischen Stammes» der dafür auch niemals dem timiden» alles rela-

tivierenden Historizismois unterlag*

Für kein Volk galt in so starkem Made wie für das ^dische

Volk die Einsicht» daß die Tiefe der Aneignung der Vergangenheit

die eigentliche Quelle der Zukunft bleibt imd daB der jüdischen

Gemeinschaft vom Aufstehen bis zum liederlegen der Sinn fUr echte

r

Geschichtlichkeit nicht nachdrücklieh genug e werden kann«

I I
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loh» Ludwig Feuchtwaxxger, %ln gel)oren am 28« Noveml)0r 1883

zu UUnchen als Sohn der verstorhenen Tabrlkanten - Eheleute

Sigmund Feuchtwanger (geh. 2»; «1834 In München) und Johanna

Feuchtwanger (geh. Bodenhelmer, geh. 9*3«1864 In Darmstadt)«

Von väterlicher und iftltterlloher Seite atipiM Icd^^^^

in Siiddeutschland urlcundllch seit dem 16« Jahrhundert ansässigen

Familien. .'^

1893 - 1904: Humanistisches Gymnasium In IBLnchen.

1^04 ^1908; Juristisches, nationalökonomisches und histori-

sches Studium an den Universitäten lilinchen und Berlin* 1908 Pro-

motion in der Philosophischen Fakultät Berlin (mit einer in

Schmollers Jahrhuch 1908/Of veröffentlichten Arhelt aus der

Reformationsgeschichte) bei Gustav Schmoller, Adolf Yagner,

Hans von Delbrück. Hach Beferendar - Examen und dreijähriger

Praxis bei den Gerichten und Verwaltungsbehörden Pirtlfung ftlr

den höhercni Justiz- und Verwaltuxigsä^ und Zulassung zur

Rechtsanwalt Schaft im Oberlandesgerichtsbezirk KOnchen von

1913 bis 19?3.

Vom 1. Januar 1914 bis 1. April 1936 war ich ohne Unterbre-

chung in leitender Stellung in dem wissenschaftlichen Verlag

Dancker & Humblot in Bünchen tätig. Im Zuge der generellen Aus-

schließung von Juden und Nichtarlem in Deutschland wurde loh ab

1. April 1935 aus der Rechtsanwaltsliste gestrichen; ab

1. April 1936 wurde mir aus dem gleichen Grunde verboten, den

Verleger- und Buchhändlerberuf weiter auszuüben«

Während meiner mehr als 22jährigen Berufstätigkeit als

Verleger und Verlagsredakteur bei Duncker & Humblot habe ich
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als Lektor, Htrsttller und Vertriebsleiter die Werke der be-.

kannten In- und ausländischen Autoren dieses Verlages (Blndlng,

Sohm, Glerke, Honunsen, Ranke, Max Weber, Schmoller, Serlng,

Slmmel, Dllthey, L* y. Wiese, M. J. Bonn, lUses, Keynes, Knapp,

Brentano etc.etc.) sowie die dort erschienenen wissenschaftlichen

Zeltschriften und fortlaufenden periodischen Sammlungen heraus-

gegeben«';;

Seit 1. April 1933 bin Ich In Fortsetzung meiner Jahrzehnte

ausgeübten nebenberuflichen und ehresuwtUchen Be^^^

nlt jüdischen Presif-* und Gemeindeangelegenheiten für die jü-

dischen Zeltungen In Deutschland, die jüdische Öemelnde In Httn--

chen und die Eelchsvertretung der Juden In Deutschland als

Bibliothekar, Redakteur, Lehrhausleiter und ständiges Mitglied

der Mittelstelle für jIMlMhe Sinrachsenenblldung bei dey: Reichs-*

Vertretung tätig«

Seit 1915 habe ich das Spezialgebiet der semitischen Phi-

lologie und der Judaistlk In zahlreichen Veröffentlichungen be-

handelt. Von 1925 bis 1931 war ich SoMler des ord. Professors

für aemltJlsche Philologie und Islam - Wissenschaft an der Ibilver^

München Gotthelf Bergsträsser; ich bin durch etwa sehn

Semester in Arablstlk, vergleichender Sprachwissenschaft, in den

hebräischen und aramäischen Dialekten, femer In den Anfangs-

gründen der türkischen und persischen Sprache systematisch aus-

gebildet und habe verschiedene schwierige Seminararbeiten für

meine Lehrer in diesen Fächern angefertigt« Seit 1929 bis heute

gebe Ich die "Bayerische Israelitische Oemelndezeltung*

(Jüdisches Gemelndeblatt München) heraus und habe für diese,

femer für die meisten sonstigen führenden jüdischen Blätter

und Zeltschriften (Jüdische Rundschau, C« V.-Zeitung, Morgen etc.)
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sahireiche Aufsätze auf dem Gebiet der Vlssenechaft des Juden-

tums verfaBt; als Mitarbeiter der Encyolopädla Judalca habe Ich

die größeren Aufsätze "Hches Lied*» • "Gleichnis* - "Höhen" u«a*

geschrieben. Heine letzten Arbeiten betrafen die alttestamentllche

11ssenschafti Fräßen der jüdischen Geschichte und der heborälschen

Sprache- Eine Liste meiner wichtigsten Veröffentlichungen fUge

ich bei (Anlage !)•

iein Hauptwerk "Epcchen der jüdischen Geschichte", worttber

Ich mit dem Verlag Schocken In Berlin einen Verlagsvertrag abge-

schlossen habe, soll Im Jahi^ 1^^9 ia)ge8cia^^

licht werden. Der Plan dieses Werkes, dessen erster Band dem

Verlag im druckreifen Manuskript rörliegt, sle^t^d^^^^ Darstellung |

der gesamten jüdischen Geschichte in 24 Abschnitten (zu Je 20 - 25

Druckselten) In der Form von SlnzeluntersuQhimgen über entschei-

dende geistesgescnichtliche Abwandlungen der jüdischen Geschichte ^

isit verbindenden darstellenden Texten vor; ein Studienband, der

den Hauptwerk folgen soll, enthält die Spezlalexkurse fachlicher

Art. Vorwort und Inhaltsübersicht zu dem fertigen Band I ist in

Anlage II enthalten.

Als Referenz für meine judaistlschen Arbeiten enne ich insbe-

sondere Professor Elbogen-^ Berlin, Rabbiner D*. Baeck - Birlln,

Professor Scholem - Jerusalem, Dr. Ernst Simon - Jerusalem, Pro«»

fessor Guido Elsoh - Hew York. Ich gebe femer als Referenz für

meine frühere lätlgkelt an: Prof. von Ylese - Köln, Prp^. M. J^Bonn.-

London, Prof. Carl Landauer • Univ. Berkeley, Prof. Palyl - Chica-

go (111.) Prof. Sigm* Eellmann - München, Prof. Schumpeter -Ü.S.A.

,

/

Prof* Adolf Weber - München.

München, den 7« Juli 1938.

\

gei.Dr« Ludwig Feuchtwanger
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12.) Die Aufsätze "Hohes Lied* - "Hohen* - "Gleichnis" in der

Sncyclopädia Judaica.

\

I

I L
I I



I

Anlage II

LUDWIG FEUCHIYANGER

Jüdische Oeschiehtc
i

als Forschungsaufgabt
f

Dar Gang der Juden durch die Weltgeschichte

von den Anfängen bis sur Gegenwart

gezeigt an den

Hauptproblemen (Idischer Geschichtswissenschaft

.^..iAttäiä'

.



6

Vorwort

Die Absichten dieses Werkes über die weltgeschichtli-

chen Hauptprobleme der Jüdischen Geschichte sind dreifacher

Art: Erstens in dem Gestrüpp der über hundertjährigen moder--

nen Einzelforschung einen neuen Überblick über den Stand der

Wissenschaft von der Geschichte des Jüdischen Volkes zu gewin-

nen. Diese Gesamt schau wird im Folgenden in einem Bundgang

durch alle Geschiehtsräm&e zu erreichen versucht 9 wobei an

gewissen Haltepunkten auf einzelne Fragen eingehend begründete

über sie hinausweisende Antworten gegeben werden. Das zweite

Anliegen ist, eine falsche Geläufigkeit und allzu früh herbei-

geführte Glätte der GeschiehtserZählung rückgängig zu machen«

Die Weltgeschichte des Jüdischen Volkes kann nicht in einer

zusammenhängenden Geschiehtserzählung harmonisiert werden, so

oft man auch den Anschein zu erwecken versucht hat, als ob dies

durch umsichtige Einteilung der Zelten tmd möglich wäre«

Das verhältnismäßig einfache Instrumentarium der Völker- und

Staatengeschichte versagt hier« Zu viele Wissenschaften, For-

schungsmethoden, tote und lebendige Sprachen müssen zur Meiste-

rung der Jüdischen Geschichte wechselweise angesetzt werden« Aber

selbst Im Fall einer Idealen allseitigen west-östlichen Fachbil-

dung in einem einzigen Geschichtsschreiber könnte die Geschichte

des Jüdischen Volkes zeltgerecht und eigengesetzlich nicht ohne

Zuhilfenahme fremder Haßstäbe und ohne EOBqpllatlon ungeprüft

übernommener Forschungsergebnisse aus entlegenen Gebieten und

Sprachen dargestellt werden« Nur einer ständigen Forschungsstät-

te von gleichgerichteten, in der absoluten Hochhaltung der Wis-

senschaft um ihrer selbst willen geeinten, im übrigen aber krltl-

f
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sehen und selbständigen Forschem, Lehrern und Sohttlem, kann die

grofie Aufgabe jüdischer Geschichtswissenschaft überantwortet wer*

den« Dieses Werk soll * das ist sein drittes Ziel - die Notwendig-

keit einer solchen Stätte erweisen» es ist ihre Programmschrift«

Die großen unerforschten Fragen der Jüdischen Geschichte

sollen hier in ihrer Üngel25stheit mit aller Schärfe ohne Schein«

resultate in dem Wirbel, in dem sie sich trotz aller Qlättimgsver«-

suche bei tieferer Quelleneinsicht noch bieten, neu gestellt werden.

Die Auswahl ist so getroffen, daß die Gesamtheit der erörterten

Geschiehtsgegenstände schließlich einen Blick über das Ganze der

Jüdischen Geschichte vermittelt« Jedem der vierundzwanzig Kapitel

gehen zur Unterstützung dieser Absicht ausführliche Zeit- und Merk-

tafeln und eine ausgewählte Quellen- und Literaturübersieht voran«

Die literarischen und quellenmäßigen Belege, femer die Auseinan-

dersetzungen mit fremden i^inungen bleiben einem eigenen Band vor-

behalten« In dem vorliegenden Teztband sind die wichtigsten litera-

rischen Nachweise regelmäßig beigesetzt oder mitverarbeitet, an

direkter Vorführung der ursprünglichen Texte und besten Facheinsieh«^

ten ist nicht gespart« Auch ohne Quellenband soll hier schon einsiel

tig werden, daß wir noch vor einer großen Autgabe stehen« Wenn

die Urgewalt der noch nicht gelösten Geschichtsfragen den Leser an-

springt, so sind die Absichten dieses Werkes erreicht«

Aus Jeder Zeile der folgenden Darstellxmg soll hervorgehen,

daß es gerade das Ungewöhnliche, mit der Geschichte anderer Gruppen

nicht Vergleichbare ist, was den Gang der Juden durch die Weltge-

schichte ausmacht« Die Fragen müssen streng gestellt und die Ant-

worten dürfen nicht durch Vorwegnähme eines leicht eingehenden Er-

gebnisses vorschnell gegeben werden« Aus Jeder Zeile dieses Werkes

soll daher weiter hervorgehen, daß der Spezialfersehung der Vor-

rang vor der künstlichen oder künstlerischen Schaffung einer ver-

r
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ftLhrerisehen Atmosphäre und Gegenwartsnähe gebührt, daß infolge-

dessen allein die historisch-philologische Methode tind strengste

SrAittlung der Wahrheit a\if den Wegen, welche die Schule Rankes

gelehrt hat, sna Ziele führen kann. Die Grundschulung für Jüdische

Geschichte aussen heute in Terstärktem MaBe semitische Philologie,

besonders hekräisehe und arabische Sprachwissenschaft, femer die

systematische Aneignung der rabbinischen und der Islam-Wissenschaft

bilden«

•Geschichte" verdient ihren Kamen nur dazm, wenn sie für

Jeden Ort, für Jeden Moment, für Jede Persönlichkeit und Gruppe das

besondere Profil, die Einmaligkeit und Uhvergleichlichkeit der Sitm^

ationen und Gegenstande, der Konstellationen und DenkmBglichkeiten

heraussuarbeiten ijuitande ist. Vachdem der Jüdische Geist allen V51«^

kern voraneilend in den biblischen Büchern die hohe Gabe echter un-

befangener Geschichtsschreibung gezeigt hatte, schien er sich ver-

ausgabt zu haben: die Jüüsehe Phantasie spürte nach dem Ablauf der

altjüdischen Geschichte nur mehr das Gleiche und Typische, einen

einzigen Bhjrthmus, in Jeder Situation des Jüdischen Volkes und sei-

ner Glieder. Die Antinomie der Jüdischen und allgemeinen Geschichte

zeigt sich auch in diesem eingezirkten prähistorischen Denken des

Jüdischen Stammes, der dafür auch niemals dem timiden, alles rela-

tivierenden Historizismus unterlag*

Für kein Volk galt in so starkem Maße wie für das jüdische

Volk die Einsicht, daß die Tiefe der Aneignung der Vergangenheit

die eigentliche Quelle der Zukonft bleibt und daß der Jüdischen

Gemeinschaft vom Aufstehen bis zum liederlegen der Sinn für echte

Geschichtlichkeit nicht nachdrücklich genug eingeprägt werden kann.

f
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If Ludwig reuohtwangert was \>om on November 28 , 1885 # th«

•Ott of the late industrialist Sigmund Feuchtwaagar (bom March

2» 1854 In Hunioh) and his wifa Johanna Fauchtwanger (n^a

Bodenheimart bom March 9$ 1864 in Darmatadt)« From wf father*s

aa wall as from my mother*a side I coma from Jewish familiea

whosa raaidence in southem Germany ie on racord aince tha

l6th centxxry« Like my parants I am a Garman citizan*

189? * 1904t Humaniatio Gynnaaium in Nunich

1904 - 1906s Studies of Juriaprudence, national aoonomy and

history at tha univarsitiea of llonich and Bariin« 1908 dootorata

at tha philosophical faculty of Bariin with a theaia on the

hiatory of tha Reformation (publiahed in Schmollers Jahrbuch

1906/09} under Guatav Schmoller , Adolf Wagner, and Hana von

Dalbnick« After the legal ezamination and three yaara* practica

at the Courts and administrative authoritiea examination for

the bar and tha civil Service and admiasion as barrister at

tha Suprema Court in uunich fron 1913 to 1933«

From Jan. 1, 1914 to April 1» 1936 I filled withaut Inter-

ruption a responsible poäition in tha managWMnt of Buncker

* Bumblot, acientific publiahers in Munich« In connection

with the ganeral axcluaion of Jewa azxi non-Aryana in Germany

I Was crossed off the liat of barristers on July 1, 1933 | aa

from April 1, 1936 I waa forbidden to follow the profeasion

of publiaher and book-aaller for the aaaia reaaon«

Xnxrlng an activity of more than 22 yeara as publisher and

editor with Sunckar A Bumblot *a I editied the worka of tha

wall-known German and foraign authora of thia fim (Unding,

Sohm, QAarka, IkMBaaan, Kanke, Max laber, Sohmollar, Sering»

Sinmel, ftLlthay, L« v« llaaa, M. J« Bonn, lüaea, Kaynea
^
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Bempp, Brtntano, etc., ttc.) ms wtll as tht »cl«tlflc p^rlodl*

oals «nd »erlÄl publication» of thi» firm In ay capacitp as

readaxt produoer and sales-manaser*

In opntlnuation of my artra-profasslonal and honorary

ocoupatlon throia^h aavaral daoadat wlth Jawl«h Pre»a and co»-

munal affalrs I hava workeir sinoe Aprll 1, 1953 for tha Jtwlah

newspapar» in Oermany, the Jawl»h oommunlty in Munioh and

tha Raich rapratantation of Java in Gexmany as librariant edltor,

•ducational director and parmanent «anbar of tha cantral offica

for the education of Jewlth adults at the Reich represantution

of Jew8«

Since 1915 I have in nxamarous publicatione dealt with tha

»paolal fiald of Semitic philology and Judaieitc». From 1925 to

1931 I wa» the pupil of Gotthelf Bers»träa»er, profesior of

Saaitic philology and ecience of lelam at Munich univereity;

I have had about te tenii»' »yitematic tuition in Arabietics, com-

parative linguietic«, in tha Hebrew and Araaaean dialaots and thi

•l^****^» 0^ tli« TnrJcieh and Pareian langnagas» and wrote »everal

advancad papar» in these diecipliaaa for ay teacher. Since 1929

I have editad the *Bayari»che leraelitische Oemeindezeitiais*

(Journal of the Jewish coimaunity in Munich) and have written nu-

aerou» essays in the field of the soienoe of Jewry for thi»

Journal ae wall as for mo»t other leading Jairieh newspapers and

periodical» (Jüdieohe Rundschau, C.V.-aaitunst etc/)j in my ca-

pacity as collaborator of the Bncyclopedia Judaica I wrote longaa

articlas on •Song of Solomon) - "Parable" - "Altitudes* and

others« My recent works dealt with the science of the 014

Testament, questions of Jewish history and Hebrew lan^uas««

A ll»t of mj sost Importan^ publication«
'
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My principl« work ••Epoch« of J^wlsh Hiatory», for th«

publiofttion of whloh I havo signcd an asraemant wlth tha publl«

ahing firm of Schookan in larllnt wä~l ba oomplatad and publi-

ahad In 1959^ Ita akalaton of thia work, ^^ > ^ - ^.^^

tha flrat^y0]btatta~oriBiich ITtn -Mia-^tanda of tha pttbliaharat

. döveri the praiantatlon of tha antire Jawlsh hlstory in 24

aactiona (of 20 to 25 pagai of lattarprasa aach) in tha form

af aaparata aasaya on daoisiva phaaaa of Jairiah history with

connactins taxta of a dascriptiva natura; a rafaranoa voluma

ahich will follow tha principla work contalna traatiaaa of a

•pacialisad^character. Prafaoa^and c^^tent» of the oomplatad

Vol. I J^ctoMttikadF i^ eupi^ifc^t ^X^» /^J ^;^^^^^-

For information on my Judaistio work tha raadar ia T%tnx%d.

to Profasfior ßlbogan of Barltn» Rabbi Dr. Baaok of Barlin,

Profassor Soholam of Jerusalam, Dr. Ernst Simon of Jorusalem,

Profaasor Gxiido Kisoh of Saw York.

aotiVitias ife^ xetLäiej ia refajrrad to

• J« BonnGoir^rgznrp'Profaaaor 8or Carl Landauer

of Barkalay ühiveraity, Profaasor

ater of U.S.A.^^

)2iri
MttÄich, July 1, 19l»*
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68 Romaey Road, ^'Incheater, Knpland.
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Kants«

Bioai^HXgilL l^0!C]?9 -

Born Nov* 28th, I885, at Munioh, Gronnanyo

1895^1904: Humanistio Higher Sohool (Public Sohool) in Munioh«

1904-1908: Studies of Law, Politioal Boonomy and History at the
Universities of Mvmioh and Berlin«

Dootor Deßxee at the Philosophioal PaoTilty, Berlin üni-
versity, with a thesis on the History of the Reformation (published)

«

After the legal exaraination and three years* praotioe at the
Courts and administrative authorities, examination for the bar and
the Civil Servioe«

1915-1933: Barrister at the Supreme Court in Munioh«

1914-1936: Direstor of the Publishing House I}unoker & Humblot in
Leipzig and Mimioh«

jj>,

**•-'

1932-1939:

Oriental studies and publioations«

Leoturer, teaoher and librarian - leotures and lessons
for all ages in modern languages, olassios, general
history and geography, eoonomios and politios«

I oame over to this oountry in May 1939«

1«6«42 to 15«lo45: Assistant of Messrs «Johnson and (Jledhill,
Ohartered Aooountants, Winohester«

15»1» to 8«9ö45: Appointed by the British Air Ministry, attaohed to
9th ü«S.A«P«Servioe Command, Disarmament Division, as Interpreter
and Translator,

My brother is Lion Feuohtwanger, the novelist«

Referenoes : l«Mr« Spencer Leeson, Headmaster of Winohester College«
2«Miss Bleanor Christopher, 1, Airlie Road, Winohester«

Status :

^/-«^

Stateless (aerman - Refugee from Nazi Oppression)
Reg«Cert«No«732b43 Bow Street 9o5ol939#
Nat«Reg«No«YEi}V 2338/033.
Home Offioe P 9501/8/lTat Div (Application for Naturalisation

pending)

c^u^^CC^
/d ' r- // y^ - ^:J^. 7ö«-c^Z^ct^^
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.* ^ - i!o»'.* .

^i« ffSrnta rmanmumom 66t '^OCBS«/ HoAdf

ÜtntCd

ifA

flfil-1<>Q4a oxDQoisUo «l^tor Gohool («labUa Salwol) ia f

1904-19061 StttdlM of £»• Polltioal i^ooBOur aad iUstory «t tbf
U»iv«r«iU«s of UMiA Md Strlia«

1908t Dootor htfntt «t tha Hill—tphioni fasulty, fl«rlia Uai-»
vtreltyc «rltb • thtals on th« aistory of tb» nittmaatiom (pabUehtü)«

Ugal «xMilBati« and ti^voe mmt* svastio« at
ihiiourta aad alrtnl
aad lilit Civil Sarvloa«

ft1>>1939t BavrUt«r «t tÜ Court iit

1914->19>6s olMotor of %ho Pa^Uott^ üoiiao
leipalc «ad '^uOtfi.

QrtflKtaX •fettdloa and publioatlOBS«

A aaibiot

1998->1999t LaotureVf tOMlMV aatf librariaa • laoturo« aad laaaaaa
for all afoa la aeüju UataagoOf olaoaloc, «aaMral hlatory aad
invikyt aeoaaaiBe aad poUtloe»

f9>9»1942i In thia ooutitry (alaoo Say 1939) 1 «ae akl« to eiva
tultiaa «ad paivato laeaoaa ia äaanai. aad oodam laagtiagos»

1«6«4S to 15.1.45t Aaaiataat of aaaaro .J(

'ooflUtttontit
oiadhili.

IS.I.ta •%9.45i firitiah Air Uiaiatry aad 9tb U.S.AO'.Sarvloa ">

aiHafaaaaat aiviaioa as Xatavpäatar

»ef

JJ

My Irothar lo- Xioa tba Uot.

spgaoar laaaoa, üamlaaatar af ^Inaa
d naaaor Cfaftiatopka», 1, ^iU :^i

dafoa*
Haa,cavt*na.79?645 im Stroot~d.9.l959.

t Joraau * "SafUceo firoa öaai ypnrad
af,cavt*na.793645 im stroot 9.9.
tIai,Baf«yt*AUC 22C/2.
loaa omaa r9501/5«

.I
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unxrxG nocHTVANaa

ibmts»

BIOORATHICAL KOTßS.

B«ra liov. 2ttli9 18e5t at Mmieh, Ctanmgr«

1if$-1904t awMlitio BUfim StthMl (PykUc Sehool) ia ilualoh«

1904-»190at StudlM of lätmp FoUtloal Scmm/ •md Hlstor/ at
th# Otelvaraltias af iiiud.oh aad Barlia«

I
19081 Sootor D9gx^m at tba VldLloaophloal raoult/t BarULa»

I with a tliaala em ttaa Hlator/ of tba Eaforttatioa*
i

Aftasr tlia lagal anKlaatlaKt asad thraa
it tha Courta and adalaiatratlya mthooritiaa«
laer tmA tha Ciyll Sarviaa«

ara* praatloa
tloA fter the

191>-19?3t larrlatar at tha Court ia fitualab«

1914-1936f

1932-1939t

Dlractor of tha Pabllahla^ Hoiiaa Daaakar A Bwiblot jü

Laipalf and Kimioh« Orlaatal atudles A publloatiana •

Laoturar, taachar aad Ubrarlaa <• laoturea for all
agaa in modam laiguasea^ olaaaioa» gaaaral histor/
aad gaography» aeonndca aad poUtica«

I Qmm Ovar to thia oooatry ia ilay 1939«

1«6.4? to 13#1.4§i Aaalataat of Ummnu. Jakaaoa aad &ladhill»
Chartarad Aeaooataatat fiaahaatar«

13#1. td 19«9«4$t Affoiatad by tha Britiah Air Miaiatry, attaaisad
ta 9th U«S»A«r« Sarvioa Coiiani!» Olaanunaat Divlaloa»
aa latarpratar aad Craaalator*

1946-^ 947 t Appoiatad br tha Coatrol Offlaa far Qmmm^ aad
iiaatria aa Laotarar to Oaraan P.a.W« Oaapa*

Hjr brothar ia Lioa rauohtwaagar » tha aovaliat«

l

-M

Rafaraaaas t 1* Caaaa l^aoar Laaaon, foraar Haadaaatar of
Wiaahaatar Oallaca* fha Saaa«r/t Saathaa^toa«
2. lliaa Elaanor Chriatophar, 1 Airlia Road« llaehaatar«

Statuat 8tatalaaa(aaraaa - niiafagaa ftraa Naai Oppraaaioa"* ) •

fiatioaal Ragiatratioa lo« XEDV 233V033^
aasa Offioa f 9501/i/Kat.niv« (AppUeatiaa for
lafearaliaatiaa paadias)

I I



'**
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f*.

nXmjJ'TlZAl 5CT^:

H9W, 2Mli, 1885t «t —lull.

ia»$->i904t

1904-190»!

tla

•f

(MbH« 1)

Vm
PoUUeal
9t »fcailT*'

Md BtstMry (

tte

Md tb* ClrLL Smmm
191>-19»t IvrLst« at tte

ioB for tb«
,y

?lM»l»h,

1914-19HI BilM«t«r «f tte NbUchUs A Bafelot in

la
Ute^vi« • iMtwvs for aU

blstor/

I

u n•^•4^

m 15.9.49t
%• 9th V.tjur. SvndM

9«Utios

t« thls eavntr/ iü Majr 1959

«itS

^ tte British

:f

aiMhiU.

H46-1947t IjiHafd b

^f krotkar ±» LLm fmlifjai, th»

t 1

2. Um
(

SoUftg«

Ust

of
:f

£ckl«Ml ItlHiaMM •

1 Airli« «••«• fiaehestrr

Oppr^ssloB*)*
25JV055

(tffiM r 950V!/B«tJllv. (AppllMttM fir
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BIOGRAPHICAL DATA ON DR* LöDWia PEUCHTWANaER

68 Romsey Road, Wlncliestap, England«

Born l^ovembep 28, 1885, Municli, G-ermany, brotbar of Idon ?•

Studled law, economlcs ajid hlstoi^, Unlversities of Munich
and Berlin. Dr* phil., 1908,

1913 - 1953 lawyer, Muni eh.

1914 - 1936 Reader, producep and sales managep, Dunckep &
Hiamblot, Publishing housa, Munich.

1933 - 1939 Editor of bi-weekly publioations of the Munich
Jewish Gremainde, libPfiLPism and aducational
dipectop of the Munich G-emeinde, lectupep fop
the Centpal Office of Jawiah Adult Education,
contpibutop of scientific apticles to most
Jewish pepiodicals, e»g., ^Jüdische Rundschau",
C.V.-Saitung, et al.

«LXrvO

Since 1915

Tpaxislatop and intepppetep fop U*S. 9th Apmy
Aip Fopces in G-ermany,

Student of Semitic philology atnd Judai^.^^^^«,
1925-1931 studant of G-otthelf Bepgstpaessep,
Munich ünivepsity (ten terms Arabistics,
conpapative linguistics, Hebrew and Apamaean
dialects and tha alamants of the Tupkish and
Persiaxi languages)«-

ContPibutop to the EncyclopiSPdia Judaica and vaj^ous leapned
publications«

Authop of •* Jewish Eistory as a RasasLPch Subjact" (500|-
600 pages) acceptad fop publication by schocken Verlag«



*****~"~~**"~'^** "'
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DR. LUDiirG FEUCHTWANGER 68, Romsey Road,
Winchester,
Hants«

BIOGRAPHICAL NOTES.

Born Nov. 28th, 1885, at Munich, aermany.

1*95 - 1904:Hu»anistic Higher School (Public School) in Munich.
1904 - 1908:StuQies of Law, Political Economy and History at

the üniversities of Munich and Berlin.
1908:Doctor Degree at the Philosophical Faculty, Berlin,

with a thesis on the History of the Reformation.
After the legal examination and three years*

practice at the Courts and administrative authorities, exami-
nation for the Bar and the Ci*ril Cervice.

1913 - 1933:Barrister at the Supreme Gourt in Munich.
1914 - 1936:Director of the Publishing House Duncker 6c Humblot

in Leipzig and Munich. Orient al Studie s and
publications.

1932 - 193§:Lecturer, teacher and librarian - lectures for all
ages in modern languages, classics, general history
and geography, economics and politics.

I cama over to this country in May 1939.
1.6.42-15.1.45: Assistant of Messrs. Johnson and Gledhill,

Chartered Accountants, Winchester.

15.1.-15.9.45: Appointed by the British Air Ministry, attached
to the 9th U.S.A.F. Service Command, Disarmament
Division, as Interpreter and Translator.

1946 - 1947:Appointed by the Control Office for Germany and
Austria as Lecturer to German P.o.W.Camps.
ly brother is Lion Feuchtwanger , the novelist.

References: 1. Cannon Spencer Leeson, former Headmaster of
Winchester College. The Deanery, Southampton.
2. Miss Eleanor Christopher, 1 Airlie Road,
Winchester.

Status: Stateless (German-^Refugee from Nazi Oppression")

.

National Registration No.YEDV 2338/033.
Home Office F 950l/8/Nat .Div. (Application for
Naturalization pending)

.
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m. iUD^IG FE'JC 68t ^omm%y Romd^
Wlmoh«8tert

'% ^

w^

:

: r'.,:,^^^^^^^^^^^^^^^^
2ttli 18t5f «t lunloh, a««w*jr*

189$ -i904t l«wiiitii tili Ülglirr School (Pul^lle Sohool) 1a Mmsieh«

1904 «^ i908t Studies of Z4nr, Politleal Beoaoay amd ülstory at ,

the Onlversitifts of llunioh asd lerllA«

l908i Doetor Degr«« at th» flüLlo6ophieal Faeult/t B#rllB9
with a thesls ob the Hlstor/ of tha RafonatioB«

After the lagal ezanin tioa aad thraa jraars* practlaa
it^he Courta a&d admlniatratlTa «athoritlea, axaAlAatlon for tha
aar amä QA^Al Sarrloa.

1915

1914

Sujgan Court Im MoBleh«

1936$ Dlreotor of tha i'vbllshlBg Hovaa Ihiaakar St Aaihlot im
Lalpaig attt Ifiimlah« Orlamtal studies amd publieatioms»

1952 • 1959i Lecturar, teaolMr mnA Ubrarlam • lecturaa for all

af^a im modern ImisgtmgeB^ olassiesy ^maral hlstory
lAd gaograph/t eoomomioa amd politioa«

-^-/^:\-^^^^^^^ ormat to thia oouatry Im May 1949#

l»6.42-*15»l*45i Assistamt of leaara« Johmaom amd Gladhill»
Chartered Amooumtamta» Wlmehaatar«

15.1. ^t Apyaimtad bjr tha Britiah Airmim
9th TJ.9U.jr. Servioe CommaMd» Dia
aa Interpreter amd Cramalator«

at Divisiom,

1946-19471 Appoimtad by tha Comtral Offioa for Oarmam/ «»4
Amatria aa laetiarer ta San^m P«o«W*Campa#

ly brother la Liom Feuchtwamgar , the aoirallst.

Ipfereaoaai 1» Camom S^ en Laasoat formar Bamdmmater of
Umoheater CoUega. Th^ Daamaryi Southamptom»
i« Uaa Elaamor Shrlatopher, 1 Airlie Road^wimchester«

Statale^ (tamai - «^Rafogaa fron Baal Oppreaaiom* } •

Batiomal Ragtstratiam Bo« XBPV 23W033.
aa» Offlee F 9501/8/Bat.Div. (AppUentlon for
Btatmrallaatiom pendlmg)
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* m. LUDWIG FsucafVAiaa 669 Roms«/ RMidf
Wiaohestert

l(

I

BIQgUPglOAI ffOTSS.

lom loT» 28th 1685t ftt Ihmloht OenMOogr«

IS9$ <*1904t MMBlstle Higher Sohool (PubUo S^ltool) la Huaioh«

1904 •» 1908 1 Studias of Lm^ Politioml Smmmj 9mA fflLstory at
tlMi Uair^rsltias of IhttdUili wmA Berllm»

1908t Doator Degraa at tlia Phlloaophloal Faeult/t Berlin»
wlth a thasls oa tha Hlstery of tha Roforaatioa«

Aftor tha lagal asuHlaritloa and thrae yoars* praotioa
at the Courts aad adalalstratIva authorltlas» examlaatlon for tha
Bar aad Civil Sorvloo«

1913 «* 199>t Borrlster at tha Saproao Govrt Im ttualoh*

1914 • 19361 Dlreotor of tha i^ahUahlag Hoosa Dimokor A Humblot in
Jiolpsl^ aad liualah» Orlantal studiao aad publloatlou«

1952 •19391 Loeturer, taaeher aad librarlan ^ lecturas for all
agaa la »odarn laagaagaOf olaaslos» gaaaral history
attA faosra]^i/t eooaoadoa and poHtioa«

I aoBMi Ovar to thia oountr/ la Ma/ 1949«

3^«6.42-^L3a«45t Aaalatant of Masara« Johaaoa aad GladhiUi^^^^^^^^^^^^^^^^^^ %
Ohartarad Aacotmtaatat ^laohoatar«

15#l.--'13«9.43s Appolntod bv tha Britiah Alrmlniatr/, attaehed to
9th Ti.tmkmt. Servloo Coaaiaad» SlsaraaaiaBt Dlvlsloa,

1946-1947

t

lafer at

Statuat

aa Intarproter and traaalator«

Appolatod b/ tha Coatrol Qffloa for ^rrnrnnf and
Aaatrla aa Laottirar to Oarsaa P«ajr»CaMpa«

Wf brothar la Llon rauchtwancor t the novoHat*

1« Cttaon Spo oar Laoaen» formmr aaadaaatar of
^Inohaater ColloM« The Oaanar/i Southaanptoa»
2. maa £laaaaa chrlatophar» 1 AirIIa RoadtWlaohastor«

Stataleaa (Oarsaa - •Rafugaa froa Baal Oppresslon*)

•

latioMl Ragistrat oa la. XEDV 233V033«
OMa Offloa f 9!K>1/V^at«Dlv. (i^oUontion for
Vaturallaatlon paiMdlac)

A
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I I
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ttl* HBOmZ WilUGHSWMOm 689 RaM#/ Ikoadt
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«

BIO(»UP?IIOAI TOTES.

Bot» W9¥* Sttti 1M$» at lAtnloh» Qetmmajf,

IWf -1904i\ »BuMistie tU«her Sohoel (PubUe School) In flualeh.

1904 - 1908t Stttdics of Lm, PoUtleal SeoiuMy and rUstory at

1908t ^t«r DiisTM at tba Phlloaopiileal Faoult/, l«lln.•ith a thaala ob th« aistory of tbm RafowiitlS,
After tha la^al exa«ln tloa and thra« «««rs* oraatia»

^9^5 • 1955« Bf»rrl8ter at tte miju'im Court im Monlch^

1914 • 19361 Dlreotor of tht ^bllshlmg HooM DuMktr <k ünftlot inLeipalg flAd Mtinloh« jrlental Studie« Md publleatlons«

1932 • 19391 lecturer, teaoher and Ubrari«i - laeturas for all
i

ajpia In modarn laaguagaa» elasaios» sauaral hl6tar#
* «Äd seograph/t eooxioaloa and polltloa«

I o«M over to tliia oountr/ Im Mn^ 1949*

l»6.42«-l$*l«45t Aaalatant of Maasra« Johmaom amd Oladhlll.
Cliartarad Aüoountaatat ^Imahaatar •

15.1 •-15*9 .451 Appolntad by tha Brltlah Alralniatry, attaakad to9th a.S.A.r^ Servloa OomumA. OlaanMiaBt Division.
as Intarprater and Tranalator.

1946-19471

Hafarenoass

Statuas

Appolnted by tha Control Offloa for Jarman/ and
Auatrla aa laoturar to öarman I •o^W^CampsT

y brotliar la Hon Fauchtwamf^Tt the mavallat,

1# Canon Sp^ on Laaaont formar Haadsaatar of
^Inohastar ColloKa* Th# poaaar/| Southampton.
2. Miss ü^laaaar Chrlstaptert 1 JUrlla Road,nnc>

Stataleaa (Oarma» • •Rafugaa trm »aal v>ppraaal<
latlomal Raglstratlo« Mo. TKDV 235^053/aaM Offloa F 9501/A/k«t^Dlv. (ApoUo tlon for
Vaturallaatlon pandlmg)
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DR. lUma rKÜCHTtANCH»
68, Rons«/ Road,
Wlaohestor,
Haats.

'''*^''-'->^ • »ICKKAPHICAL NOTES.

BormNov. 28tli, 1885, at Munleh, 0«nnMw-#

1904 - 19081 Studl.8 of Law. PoUti.al loono-y aad Hlstorv atth« ünlversitles of Munleh aad KrUn. ^
1908t Dootor O^grf at the Killosophleal faeultv B-rH«

practiee at ^loSJs^SfaÄtJ^JS^f^JSStH"^^ * /aatlon for the Bar and the ClSll CerScI!
^*^«i*l«». ««nl-

1913 - 19531Barrlster at the Supreae Cou^t la Munleh '

1932 - 193tiljct«rer. tea^her aad Ubrarlaa - lectures for all^^,™^'^" laa«ua«e8, elassies, «eaeral Sstorr•»d geography, ecoaoales aad pollties.
'^^^oxy

1 oaiB« over to thls eouatry la Ma/ I939. j

1.6.42-15.1.451 Assistaat of Messrs. Johasoa aad GledhlllChartered Aoeouataats, Wlachester .
''^•'**^ll»

f

^54.^,^.45. ^Pol-ted by the British Air Miaistry, .ttached
DlvlBlo« o- T^*'* Servlee Comaad, Msarmaaeat

^t,ÄC
»ivisloa, as Interpreter aad Iranslitor.

"•"^
1946 - 1947ti^polated hr the Coatrol Office for ßeraaay aadAustrla as teoturer to Germaa P.o.W.Caip^ ^

My hrother is Uoa Feuehtwaager, the aovelistk
Refer^aee., J^^^Canaoa Speaoer leesoa, former Headaaster ofWlachester ooUege. The fieaaery, Southaaptoa.

»iaSHtS!*^ Chrlstopher, 1 Airll. RoSd,*J f

f I



^l.^^««uJi^r^adfeiJ^J^!iiail

A
X

• Lunto rfiuca!nrANaE3t 6«, RoBS«/ Road,

Haats*

B«r» Nov. 28tli, XM5, at llxmleh, 0«r«auij.
It95 - 19041 Hu««»l8tie (li«h«r Soho.l (Public Soh0.1) im llmiloh.
*|Q4 *;1908,Studl«. of Lm, Polltl««l S,<»oiv and Hlstory at

witlx a tlMsls M th« Hlstory of th« R»fori4tloa.

1913 - 19331Barrlstor at the Suproffle Court ia Itualcli,
1914 - 1556iMr.otor of th. Publishla« Hoaso Duackor & auablot

^?52 - 193itioeturer, toaoher aad Ubrariaa - lectures for all

«ad «•ographj, eeoaMiles aad politlos. 1

V^^ I eaaa ovar to thls eouatry la Ma/ 1939.
1^.42-15.1.451 Assistaat of Hossrs. Johasoa aad GlodhlU,Charterod Aoeouataats, Wlaohoster.
15aW5.9.45j Awoljgod

Jy
th. British Air Mlalstry. attached

n?«4-?^-
U.S.A.F. Servlo. Comaad, DlsarmaMmtDlylsloa, as Iat.rpr.t.r aad Iraaslitor. ^^'

^?^ " ^^l'Ä£?i?*'* V *?• Co^t'ol Offio. for Oeraaay andAnstrla aa looturor to GOTaaa P.o.W.CaBp87
My brothor Is Uoa P.uohtwaager, th. acvoUst.

R.f.r aaes, J»Cj«aoa Spe^wr La..oa^ form.r H.ad«aster ofWlaohestor ^oll.«., The Deaaary, Southaaptoa.

liaÜHtw "" ChriBtophor. 1 Alrli. RoJd,

!

j^tatuss
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m. wimtQ rsucRTtAMn
68t Hom«/ Read«
llJioluiBterp

V

r

f

BIOWAPHIOAL HuT.S.

Bora Nov. 28th, 1885, «t Mtmloh, G^rmany.
Ii95 - 19041H»uml8tieil«her Sehool (PabUo Sohool) la smaloh,
1904 it 19081 Studl« of Lm, Polltlo«! Seottony and .il.tory at

t3a» Umlvwrsitles of Munloh and Berlin.
il908iDo^ P^*o at th« Hilloaophleal raoulty, Berlin.wlth a thasls oa th« aistory of tha aifoSStiS.

«,—4.V^. * f?**!S ***® l««al «xaninatioa aad thrae ««ars*
ll^V-^%

«tthe Courts and atoiaiatratlve «irthSltl«I.%xaml»aatioa for th« Bar aad the Cl¥ll C«vloa,
** ''^^^"•« >wwi*

1913 - 1953tBarTl«t«r at tho Suprera« Court la aunioh,
1914 - 19561WLrootorof the Pablishlar -iooee Dvmoker & :^blot

^v^4^'?f« "^ Muoloh, ^ieatal stadles aad
pttblloatlona»

1952 • XgjitLwturer, tejoher aad Utearlaa - leeture. for all
2S -iLSf ?^ l«»r««ge8, elasalM, «eaeral lilstory•M faoffraphy, eeonomics aad polltles,
I •• over to thla eouatry la May li;59.

1.6.^^^5.1.451 AaalBtaat of Hessra. Johason and GledhlU.cnartered Aooountaata, Wiaahestsr» *

15a^5.9.45t Appo^ed by the British Air liialstry. attaohed
n?«i-? ^^ ^*S*AJF, Servlo« Coaaumd, DisamaatatP^ as Interpreter and Translator. ^^

1946 - «f'«^oift«; V t^ Ooatrol Office for Geraany andAustrla as Leoturer to Seraaa P.O.W .Cmpa.
My brother Is l±om reuohtwanger, the novellst.

efer noest
J*

°««« Spenoer I^^esoa, foraer Headaaster of
' ?^!!*?T College. The 5eanery, South«ipton.

J.^ss^^le^ior Chrlstoph^r. 1 Alrlie'^Sd.

Statiast Stateless (Gerast *flefügee froa Basl Opprossicm").Batloaal aeglstratlon Ko.YSSV 2358/055.
'

SSTJLSfS'?/ 9501/yNat.Div. (AppUoatioa foraaturallsatioa pendiag).
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M, LtTIWIO TSUGWfWA^fMOL

a

SB, R«is«y Road,
Wlnehestcr«
laats»

y.

r

i

i'"

'i'.'

Bor» Nov. 2etti, 1885, at Uunioh, Omaaay*
lt95 - 19041amanlstle iigher Sehoel (Publlo Sohool) la Muaioh.
1904 - 19081 Studl«8 of Lm, Polltl««! Seoaaiy aad illstory at

th» Unlvsritles of ItaBleh aadivrlla.
1908t Dootor Do^oo at th« Phllosophloal Faoulty, Berlia.

"**» • thasls oa tlie Hlstory of tha Reformatioa.

^ ^*®£ *^® l««al «xaidaatloa aad thrae «»ars'practica at tha Courta aad admlalatratlv» «ttthoritlea, exaal-aatloa for tha Bar aad tha Cl*ll Carvloe.
^^

1915 - 19551Barrlster at tha Supreoe Court In Munloh.
1914 - 1936»piraotor of tha Publishla« ilouee Duaokar ^ iiumblotin L«ip«lg aad Munloh. Oriental studiac and

publleatioaa

•

1932 - 195tt Leoturer, teacher aad litoarlaB - lectures for alla««s In modarn laaguagcs, olaaaiea, «aaaral üiatory
and gaography» aoononlea aad polltlos,
I eaaa omr to thl» oouatry la May 1959.

1.6.42-15.1.45t Assistant of Hassra, Johnson and GledhiU.
Chairtered Aoeountanta, Wlachestor, *

X5.1.-l$.9.45t Appolatad by tha Brltiah Air laaistry. attaehed
^J*"? ^*** ü.S^AJ'. Servioa CoaMand, DislraMaat
'«vlalon, as Interprator and Translator.

1946 - 194/jAppointod by tha Coatrol Office ror Oaraaay an^
«*•*'*• «• Leoturer to Garraan P.cW.Caapa.
My brother la Idon Pe iohtwangar, tha novallst«

Hafer noeat 1, Cannon Spenoar Leasoa, fornar Haadaaster of
WlBohester College. The Deaaery, SouthMmtoa.
2. Miss Bleanor Christopher, 1 AirUe Road.
llaohester.

\

f

..'*

1

Status; Statel#M (GeruA-iRafUcree trcm Hasl Oppresslo:
ÄAtioaal He^lstratloa NOaYfiDV 2538/033.
Home Offloa P 9501/8/Kat.Dlv^ (Application for
»atiuraliaatlon paading) •
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«a B«r. 2tU» 1665, at '^vaUi^ fHwj

.

lfO4»t9O0t StattM of Xmp. fttUUMl •^F •^^F

Melinit,, ssn ss: « tb* St7of& iSS&tt^

Aftar «tat Upa ^
Jt tb» Otnrts «d a^liilrtiaiiv»V aad tue Civil

1913-19991

1914-^9961

tm t!w

tf>M9f9t
fw all Q0M ia

* ümMm im

Utravia»
• olMaiaa«

Airtit—te

i»a«ir 1999.

«^tiiilia Mt OteAiU

iQr tetlMi ia Idaa F^HMnatar, tha anwUat, *^ ^f^
1
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^T^^^'l^ IN TWO SBCnCNS

^'^vf.;

I

Xiv. 3ect., D/P,

iiii'^-5B6', ,^0 633.

1^ V

APPLICi.TION

^PFLICxiTjT CLi^iiRZD

RlrlPöRTIiD POR WH
Sj^CTION

PATE /%^cA J ^ ^
. /f ^ i^;

APPLICATION r-Oii ELiPLOrL^JT ..S /t^ Ai/j^ir/rr^ ^^AtJo g^^ /^ /^^/./../.

N.J'.£ OF iu'iXiavN T ^eoc^rw4/va£/?n
(^

,

Surnainü FirGt ^ LIiddle

FL.-.C?] ÖF BI'R'H-I /fUu.f'cA. ^Cy^i^x^CL^y
I ^a^^VC,'£i )

N..TI0N.J..I1Y êM^^*-^
At Birth

r>io. Strot t To-m Courity ^ Country

ij^k^^^L^DuTE ÖF iJiRm ^e ' // - /fV^ACE i
üt 1 r,-i3cnL ^

F.i'rri3R»S W.W. ^'fryiu^af' FATK£R»S DIR'üiPLnCE //tv^u/C

At iBirth At Pro^^jent

);DTH.r]Rt3 MV^IDEIJ N.J^ ßo cCe^ U:..^ i^'
i^DTHERtS BIR1IIPL..GE /Zg.^>^/a^/ ^ //^/ /f- ^

_lX)TbiER»S W..TI0NixLITY^2[_^^
At Birth nt rr.. 3ünt

iU

TELEPHONE NO.

^I^Äcy^i^^ /'
rr^«^^ i

74:

O

144 £.€ *>/K. ^f^ '<v

^«^16/. n:FE'S N^^IE SM^a ^ ;.
N^MA<tv IviiiRITAL STaTITS

r
Hüsa^

••:>

BIHTHil.ACE_/WJe^-^ fe^. NaiTICNiU^ITY ^<CXt^a^ 5*74^^^^^

/xDDRE3S r^ ^^^.>,^ /^^- ^-^
üt Birth rit Precent^1

:~LFE»3 i^iAlDEIi N.J.iE

NOTE;

O^ijZ^ /r/-

A^e.',.t^j-/>̂^vt-*-^

li' naturaÜGed, or parents naturalised, state No,

Dat. _N-imp in vH-iich certificate granted

(

"^ — •^•••«^ "•1 r» *j



^AMwiv

ApPLlCixTIÜN

DATE

f^t '^Ci / *rr /^/^ . /^äu^^gT^ cu.
7^ ^ / ^ Vito g^/»/ ^-5 ^r t (^ ,

Suriuiniü Firüt if Middle

FL..C?] OF BIR'm

I^..TIONia.I'lT Ll,eM^ij^

Mo. Strü<,:t To'/j1i

S'^^'^c^yj DhTE OF aiRi^i

Tovm Pnnrif.u 7 f.nnnt.rvCourity '^ Country

At Birtli i\t irjsont/ ^
FaTHSR'S IliiE y,^.u^^f FArK£R«S DIE'mPLi^CE //u^c^

F..THi:.R»S NATIv-Ni-iLITY (^Qu^cl^ cte.cr1^^^ i^/^

^

At ßirth At Prcjjünt

hCmiTi'S MiJD£N N.J^iI^ ßocC^/Je^yy^r i:D'IH:2R*S r3litlIIPLi.GE /?.^^w^/o^/ ^ //^/T^" ^

_LD1H2R»S N.iTI0NixLITY^r.T..r7.. ^ce^L^i^^^' - •^
At Birth iit Itv. 3ont

Ai-pLIC.xIlT'S I-RB3EN

TELüFHONaJ: NO.

T .J)DHi:S S ^^ /((f^yt^^c^ /^-w ^i^o^Cc^/i:^ ( //a^vh.')

NATIONAL Fai^GISTP^TION NO

APillC.^T^S ri^ti^i^^lT r.DDIi^SS ^(f \0^^c^ /€

Q
S'Vtusfcr - /tJH^^Zc^ -

illi-LOYI^jüiNT HISTGRY ?0R Px.ST 10 Y^.Jx il^RIOD

' " ' " .
I

.
— .

.y , 7 27 J

DIitTHiT.ACi::

nDDRESS

N.iTICN.^LIT^ ^<
/it ßirth ^it FreCent

/-r* c^^oc^
/-.r/

:a:FE«S J^ATDII^ N.J^ r\'hc;^t^j /"io-^

NOTE:

If naturaliüed, or parents naturalised, state No,

Dat. Nirr^ in vhich certificate granted

' Any relatives ijw in eneiuy, or ehcmy controllod or occupied countrios

(husband, vdre, faUior, luothor, brothiJ?s, sistcrs, sonsi or da^ighiters only).

Particulars belov/:-

N-iJvIE: RELATION 3F:I?: FRi^SNT i.DDPJ.S3j

Signatare of Applicant

RltiLLÜKS OF' INTERVI£;;FiR

\

?K^SMil S..LÄr R3C0Liia::iOijD SxJ.aIQ:
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DR. IJJDWia FHUCaiT^AKCIER 6B^ Roiini«7 Hottd«

Hanta •

Born «fov# 88th, 1886, «t MaÄloh, OanMuay*

1B95-X90ii HUBÄnlatlo Highar Sohool (Public School) In Munieh.

X904-l»08t 3tudla» of Lw», PoUtloml Bocoiony and Hlatory »t ths
^ Unlvapsitia» of Monieh nd Dorlln»

I0O81 Dootor Dogroo mt thi Phllosophloal Faculty» Borlln
ühlvoralty, wlth a ttaraala on tho USa tory of tho

'''^rC^:M&^-.^: Hofonmatlon (pabliahod) #

Aftor thß lag«! axamlnatlon and ttirae jraara* ppaotloa at

tha Coovta and admlnlatratlvo authorttlaa, axamlnatlon for tli^

bap and tha Civil SaiTloa«

l

1913»1953t Barrlatar at tha Suprana Coux*t In llonloh*

1914«19S6t Pii^otor of tfc» Publlahlag Houaa Dunokop * ßjyyidblof

In Lalpslg and Munlch*

1932*1939

t

i*6.

Orlantal atudlaa and pubUoatlona*

LaoturoTt taachap and llbwtrtan - laoturaa and

laaaona for all agaa In »odam languagaa, olaasloa,

ganaral hlatory and gaography, aconoialca and

polltloa*

I eana ovar to fchla aountry In May 1959#

iö 15.1.481 AaaiBtaufit of «•••ra. Johnson »nd OXodhlll,
Charterod A<»—nt«nt«, Winehoator*

15.1. to 15.9.45: Appolntad by th« Brltlah AlP Minlstrr*
«ttaehad to 9th U.S.A.F* Sox^oo Comnand,

dlaanMoMnt Dlvlaien, aa Intorprator and Tranalator.

Vij bz^>thar la Uon Fooohtvangar, tha novollat.

Roferanoaa t 1. «r. Spanaw Laaaon, HaadMuitar of Wlnohaatar

Oollaga. , ., ,^ o --1
2, Miaa Bloanor Chriatophar» 1, Alrlla Road,

Wlnohastop*

iätatua « Statoloaa (aarnan - Rafugoa fvaai Haal Opppasalon)

Rag. Cart. Ha. 738649 •* stroaik 9.5.1939.

Nat. Hag. io. IKW M38/035.
Booa Offlaa F »60l/8/Nat DIt (AppUoatlon for

Satur«lliatlan pandlng)
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'H5L\DQÜARTERS
IX AIR FORCE SERVICE COmiAND

Disarmamcnt Division

1 Sep, 1045,
(Dato)

CERTIFICATE (F PATE (F TERIIINATION CF CONTRACT

Tho contract df Qmploynont of: LucIwIp: Feuchtwanrf^r
or IX Air Forco,^ civllian ompioyoo, omployod by Hoadquart

an Intoi^^irrGtor was vorbally torminatod^por authority of tho
Commandin- Gonoral, IX Air Forco Sorvic o Corni^iand on 31 Aug
1945 to bo GffGCtive 15 Soptombor I945. (Ro: T^;;x 9 AFSC
A-2511-Z-21-8-45).

This contract v/ith tho U.S. Govornmont was torminatod
prior to actuai dato of oxpiration for tho convonlonco of
tho sorvlcG, tormination of p?ojoct, for whlch tho contract
v;as writton, and throu^h no fault of tho omployoo.

FCR THE DIVISION CHIEF:

"\
\^

A» I.T. JÄROlV;
Captain, A. C^

Civllian Smploymont Officer,
Dlsaminracnt Division.



CONGREGATION BETH HILLEL, INC.

Presid«nt

DR. HERMANN SCHUELEIN

Vice-Presidenf

RICHARD JUNG

Treasurer

MAX GUTMANN
Assistant-Treasurer

DR. KURT M. FLEISCHHACKER

Sacratary

DR. EUGEN SCHMIDT

ARTHUR AUFOCHS
LUDWIG BAUERNFREUND
JACK GUrMANN
MAX HAAS ,

DR. MAX HIRSCHBERG
SIEGFRIED KAHN
NORBERT NEUMANN
EMIL PELZ

SAMSON SCHMIDT
DR. FELIX CH. WASSERMAN
DR. OTTO M. WEILER

P.O.B. 126 - Washington Bridge Station

NEW YORK 33. N. Y.

September I3, 1946

Rabbi

DR. LEO BAERWALD
1372 Rivarsida Driva. N. Y. C.

TO WHÖM IT MAY COIICERN:

On bebalf of Dr. LUDWIG EEÜCIT^MGEH,
formerly of Munioli, Gerraany, now residing
at Wichester, England, I am testifying

as follows.

Dr. Ludwig Peuchtwanger, with whom I attended
the Gymnasiiam (High School) at the same time
in Munich, and his family have "been known to

me for more than 40 years* Dr. Peuchtwanger
is a son of the late Mr. Siegmxmd Peuchtwanger,
a very orthodox member of the Jewish Congregation
of Munich, and was educated according to the
traditions of orthodox Judaism. Thus he he-
came acquainted with large parts of tho Hebrew
literature (Bible, Prayerbook, Babbinic lite-
rature Ate.) already from childhood on.

D\aring the years of Mr. Pevichtwanger's studying
law and economics and later practicing same,

his keen interest in Jewish literature, histo-
ry and philosophy increased more and more. To

i^itensify these studies and to complete his
philological studies in Semitics, he studied
with Professor Bergstraesser at the Munich
University in later years*

During ny activities in the Jewish Congregation
in Munich, first as an Assistant Rabbi, then.

I I
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from 1918 to 1940 as Chief Babbi, I enjoyed the privilege

of Dr. Peuchtwanger* s valuable Cooperation in many fielda.

Eis lectures and courses for High School students and adxalts

as well as his activity as editor of the "Bayerische Israeli-

tische Gemeindezeitung" ( the halfmonthly publication of

several congregations ) and his many articles gave proof

of Mr, Feuchtwanger* s Standard of scholarship,

I have the highest admiration for his fine personality and

his Wide and thorough knowledge in almost all fields that

belong to Jewish and Hebrew literature, to Jewish and

general histoiy alike. His profound knowledge is combined

with a cleajb juägement and sincere criticism, thus making

him a Scholar 6t hifah Standard, rightly enjoying a splendid

reputation in all circles of Qermany's Jewry.

His special gift for adxilt edu^cation was furthered by his

close Cooperation with Martin Buber and other outstanding

men in the leading Committee for Adult Education in which

function he lectured and gave coarses in many congregations

and xaniversity extensions (Erwachsenenbildung).

I am firinly convinced that Dr. Ludwig Peuchtwanger will be

a valviable memlDer of any academic body, concemed with
teaching or researeh especially.

I

f

ßü^.i^^nf^'V^0My

Leo Baerwald, Ph.D*, Eabbi

Subscribed and swom to

before me this /3 day

of September in/the year 1946

CA^ß*!^
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C H G R EGATIOH BETH HILLEL? IIC
JP, 0. B. 126 - Wasehington Bridge Station

New York 35, N.Y.

•Rabbi
Dr. Leo Baerwald
1372 Riverside Drive, N.Y.C.

;\:;::..;.September 15, 1946 '^^^"";;::,v^^^^^^^^

/ TO WHOM IT MAY CONCERN:

On behalf of Dr. Ludwig Feuchtwanger, formerly of llunich

Grermany, now residing at Winchester, England, I am testify-

ing as follows«

Dr. Ludwig Feuchtwanger , with whom I attended the Gymnasium

(High School) at the same time in Munich, and his family have

been known to me for more than 40 years. Dr. Feuchtwanger is

a son of the late Mr. Siegmund Feuchtwanger, a very orthodox

member of the Jewish Congregation of Munich, and was educated

according to the traditions of the orthodox Judaism. Thus he

became acqusänted with large parts of the Hebrew literature

(Bible, Prayerbook, Rabbinic literature etc.) already from

childhood on. During the years of Mr. Feuchtwanger* s study-

ing law and economics and later practising same, his keen

interest in jewish literature, history and philosophy in-

creased more and more. To intensify these studies and to com-*

plete his philological studies in Semitics, he studied with

Professor Bergstraesser at the Munich üniversity in later years.

During my activities in the Jewish Congregation in Munich,

first as an Assistant Rabbi, then from 1918 to 1940 as Chief

Rabbi, I enjoyed the privilege of Dr. Feuchtwanger • s valuable

Cooperation in many fields. His lectures and courses for

jau.gh School students and adults as well as his activities as

editor of the "Bayerische Israelitische Gemeindezeitun^"

(the halfmonthly publication of several congregations) and

his many articles gave pro*f of Mr. Feuchtwanger • s Standard

of Scholarship.

I have the highest admiration for his fine personality and

his Wide and thorough Icnowledgc itf almost all fields that

belong to Jewish and Hebrew literature, to Jewish and general

history alike. His profound Icnowledge is combined with a

I
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clear judgement and sincere criticis», rightly enjoying a
splendid reputation la all circles of Grermany's Jewry.

Eis special gift for adalt education was furthered by his
close Cooperation with Martin Buber and other outstanding
men in the leading Committee for Adult Education in which
ftinction he lectiired and gave courses in many congregations
and university extensions (Erwachsenenbildung) •

I am firmly convinced that Dr. Ludwig Feuchtwanger will be a
valuable member of any aiÄdemic body, concerned with teaching
«r research especially«

(signed) Dr. Xeo Baerwald

Xeo Baerwald, Ph.D., Rabbi

I

h

Subscribed and sworn to
before me this 15 day
«£ September in the year 1946

(Signed and stamped) Julius Geiger
New York County
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coiraEieATiov iitM hillsl, iic
P.O*B. 126 - Waskinirton Brid«:e Statlom

1CBK 35, H. T.

Rab¥i

1372 Rlvtr»ide Drlv«, N*T.C,

Sapteml^ar 13f 1946

TO WH(»I IT MAX CCOrCSEN:

Qa l)ehalf of Or« LÖTVIG FEÜCHTWAFGER , foxaerly of limieh,
Oarmany, aov raaidlag at Wlnehaster, Sn^land, I am testify^
Inir i^ follows«

Dtr« Ladwlg Feuehtwaager , with «ixoB X attaadad the Gyanaalim
(Hfh Sehool) at tha aame tlme ia ftmieh, aad his faslly hava
been known to na for Bore than 40 yaara« Br« Feuchtwan^er is
a son of the late Mr« Slagsand Feuchtwan^r , a ymrj orthodox
mambar of tke Jawiah Coiigra^atloa of IIqtiI chy aad was aduoated
accordiag to t}ia traditions of orthodox ^dalaa« Sms he
haaame acqaalatad with largo parts of the Bttoaw litaratura
(Bl¥le, PrayerbaoJcy Rahhlxiic litaratnre etc.) already froa
ehildhood oa* Döring the raars of Mr. Fauehtwaager*8 stady-
ing law and aoonomies amd latar praeticlag aaBO, his Iceen
iatarast in Jawlsh litaratara, kistory and philosophy in-
eraased aore and aora« To latansify these studies and to co»-
plete his philologiaal studies in Semities, he stndiei with
Professor Bersstraesser at the Ifanieh University in later jmmxs

Döring ay aetiritias in the Oavish Congragation in Ifanieh,
firat as an Assistant Rahhi, then, fron 1916 to 1940 as Chief
Eahhi, I enjoyed the privilege of Dr« Feuchtwanger*s valoable
Cooperation in iiany fields« ELe leetores and eoorses for
Mgh Sehool stodents and adolts as well as his aetivities as
aditor of the "Bayarisehe Israelitische OsBeindaseitong"
(the halfi&onthly pohlication of soTeral congregations) and
his many artieles gaye proof of Kr« Feuchtwanger * s Standard
of seholarship«

I have the highest aiairation for his flne parsonality and
kis Wide and thorough kmowledge in alaost all fields that
helong to Jawish and Hahraw litaratnre , to Jawish and general
history alilce« SLs profoond ]aiowleige is eoabined with a

I
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elear Judsement and slncere erltlelsai, rlghtlv enjoyln« a
splendid reputation in all circles of Grermany^s J«wry«

Ms special gXtt tax adult education was furthered \y his
close Cooperation with Martin Buber and other outstandin^
men in the leading Coamittee for Adult Education in which
Function he lectured and gave cotirses in many congregations
and university extensioni (Srvaehsenenbildung) •

I am finaly convlnced that Dr. Ludwig Feuchtwanger will be a
valuable member of any academic body, concerned with teaching
or research especially*

(signed) Dr« Leo Baerwald

Leo Baerwald 9 Fh^D«, Rabbi

Subscribed and swom to
before me this 15 day
of September in the year 1946

(Signed and stamped) Julius Geiger
New York County«

f
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283, WATFORD WAY,

HENDON, N.W. 4..
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285, Watford Way
Hendon,N.W.4
Hendon 1759

7th September

Testimonlal«

^1 n^:

For more than 20 years I have been privileged to know
Dr. Ludwig Feuchtwanger and to be acquainted with his
Scholarly work. The compass and the horizon of this
work are large indeed comprising even economics and law,
but their peculiar accompliwhments are in the sphere
of the Hebrew, the Old Testament and Hellenistic studies.
Here especially Dr. Feuchtwanger has proved both a
width of erudition and of scope and a fine accuracy
in the detail showing the historical as well as the
philological mind, His books and articles are typical
in this respect» Although not an appointed teacher
Dr. Feuchtwanger was always like a tutor and Super-
visor for many students and candidates and for post-
graduate people too, ever prepared to help and to lead.

(Signed) L. Baeck,
Former principal of the ''Lehranstalt
fuer die Wissenschaft des Judentums"

at Berlin.

f
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283, vatford Way
Htadoa»N.W*4
Hcndom 1759

-".'^-.

7th Septenber

*'•

ir

Tcetlmonlalt

Tot more than 20 yeare I have^bten prlvlleged to know
Dr* Ludwig Feuchtwaas^r and tb be aoqualnt^d wlth his
soholarly work. The oompass and the horison of this
work are large Indeed eomprlsiag eveu eoonomlcs and law»
but thelr pcouliar aocompllshmemte are In the sphere
of the Hebrew, the Old teetaaeat and Hellenlstio studlee«
Rere especlally Dr« Feuohtwanger has proved both a
Kldth of erudltlon and of soope and a fine aociiracy
in the detail showlng the hletorleal as well as the
philologieal nlnd* Hls books and articles are typioal
in this re&pect» Although not an appointed teaoher
Dr* Feuehtwanger was always like a tuter and super«-
vlsor for manv students and candldates and for post-»
graduate people toOf ever prepared to help and to lead«

(Sisned) L» Baeck,
Former prinoipal of the "Lehranstalt
fuer die Wissenschaft des JudentuB*s*

at Berlin,

t
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287, Watford Way,
Hendon, N*¥.4*

Hendon 1759«

Tth Saptmber 1946«

Tastlmonlal •

For moTB than 20 yeara I have ¥aeA privllagad to lotow

Dr« Ludwig Feuohtwanger and to ba aoqualnted with his
aoholarly work« Zhe eoapass and the horlzon of thla
work are larga Imdetd eomparlaiag avan aeoAOBioa aad ligi^y

but thelr paoullar aceonpllshBemta ara 1b tha aphara
of tha Ha¥raw, tha Old Taataaent and Hallanlstle atudlaa«
Hara aapaalallj Dr« Fauehtvangar haa provad ¥oth a
wldth of arudltlon and of acopa and a flna aecnraay
In tha datall ahowlng tha hlatorlcal as wall as tha
phllologleal sind« KLa ¥ooks and artlclas ara typlcal
In thla raapaot« Although not an appolntad taaahar
Dr« Fauohtwangar was always llka a tutor and supar-
Isor for aany atudanta and aandldatas and for poat-
graduata paopla too, mvr praparad to halp and to laad*

(Slgnad) L* Baack,
Foz»ar prlnelpal of tha "Lahranatalt
faar dla Wlaaan achaft das Judantxuis"

at Barlln*

f
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THE HEBREW UNIVERSITY, JERUSALEM

9)0^
^2

(Tna^iri,
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THE HEBREW ÜNIVERSITY, JERUSALEM

Dr. Ludwig Peuchtwanger has done most valuable work "by

lectures and courses in the institutioni of Jewish adult

education in Germany whose Director I was in the years

after Hitler' s access to power. Dr. Peuchtwanger is a

historian of thorough learning and independent conception

who has specialized in expounding the historical position

of the OTd Testament, particularly in the Hellenistic age.

I am sure he will make an excellent lecturer in Hebrew and

Old Testament studies in the sense of modern scientific

methods»

I

i

MARTIN BÜBER

m

Jerusalem, Oci^oher 11, 1946
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VI. Gegenwartskunde
Wir bringen hier eine kleine Au»wahl von Schrif»

ten und Aufsätzen, die aktuelle Fragen und Probleme
besonders des Judentums in Deutschland behandeln.
Die folgenden Abteilungen VII und VIII („Juden
und Deutschland" und „Zionismus und Palästina-
aufbau") achliessen sich inhaltlich eng an diesen Ab«
schnitt an.

Ueber die jüdischen Gemeinde-, Hilfs- und Reichs«
Vertretungsorganisationen unterrichten der zuletzt für
1932/33 erschienene „Führer durch die jüdische Ge-
meindeverv/altung und Wohlfahrtspflege in Deutsch»
land" und die Werbeschriften der verschiedenen Ver-
bände.

Vor einzelnen Büchern nennen wir vier Zeit-
schriften, deren erste wertvolles statistisches Material
aus früheren Jahren enthält, während eine Lektüre der
drei anderen Zeitschriften mitten in die Probleme der
jüdischen Gegenwart in Deutschland hineinführt.
Bringen etwa die „Informationsblätter" eine Ueber-
»icht des realer» Geschehens, so hat sich der „Morgen"
die Aufgabe gesetzt, die geistige Entwicklung und das
Gesicht des Judentums in Deutschland zu schildern
und mitzuformen.

A, Zeitschriften
7. Zmitnchrift für Demographie und Statittik

der Juden. Jg. I—XV, 1906—1919, Neue
Folge: Jg. I—IV, 1924—1927.

9, Jüdische Wohlfahrtspflege und Sozial"
Politik. Zeitschrift der Zentralwohlfahrts-
etelle der Juden in Deutschland und der
Hauptstelle für jüdische Wanderung»-
fürsorge und Arbeisnachweise. Neue Folget
Jg.lff, 1931 ff.

3. Informationsblätter. Herausgegeben von
der Reichsvertretung der Juden in Deutsch-
land, Jg. I ff, 1933 ff.

Diese Zeitschrift unterrichtet kurz und präg-
nant über alle für die Juden m Deutschland
wichtigen Vorgänge und Gesetze in Deutsch-
land und der Welt.

4. „Der Morgen." Monatesehrift der deutschen
Juden. Jg. Jff, 1924 ff.

B, Allgemeine Werke
5. Arthur Ruppin: Soziologie der Juden.

^^•- '

—

^' Berlin, Jüdischer Verlag»
1930131.

'

Dieses Werk ist der umfassende Versuch, das
Leben der Juden in seiner sozialen Struktur,
seinen Kämpfen und Aussichten darzustellen.
Um sich mit der realen Welt, in der die
Juden und mit der sie leben, vertraut zu
machen, ist es schlechterdings unentbehrlich.

9. J. Kreppel: Juden und Judentum von
heute. S. u. /, 89.

Kultureller Stand und innere Lage der Juden
nach dem Weltkrieg.

T. Mark Wisehnitstmrt Die Juden in der Weh,

Cegenwetrt und 'Ctesehichte de» Judentum»
in allen Ländern. Berlin, Reisa, 1938,

9. „Judentum in der Welt.** Sonderheft de»
,Morgen'\ Jg. 11, Sept.lOkt. 1935.»»'

J ; Ca Einzelfragen

1. Herkunft und Rasse der Juden
9. Sigmund Feiet: Stammeskunde der Juden»

Leipzig, Hinricha, 192S.
10. Fritz Kahn: Die Juden als Rasse und Kul-

turvolk. 2, Auflage. Berlin, Welt-Verlag,
1921.

11. B. Brutzkus: Abstammung der Juden»
„Morgen", Jg. 9,

2. Bevölkerunsrsstatistik

12. Heinrich Silbergleit: Die Bevölherungs»
und BerufaVerhältnisse der Juden im
Deutschen Reich, I. Band: Freistaat
Preussen. Berlin, Akademie-Verlag, 1930,

Ein sehr ausführliches Handbuch auf Grund
der Volkszählung von 1925.

13. Lothar Bauart Schicksal in Zahlen, Dia
Juden in der Volkszählung von 1933,
„Morgen", Jg, 10.

Ein kurzer Aufsatz, cfer das Material von
1933 bringt und die Entwitklung von 192?
bis 1933 erkennen lässt. "

;

14. Die Zerstreuung der Juden über die Erde,
S. C. V..Zeitung Nr. S 193S ff.

18. Dr. Felix A. Theilhaber: Ende de»
deutschen Judentums? „Jüdische Rund*
achau" Nr. 74 1933 und Nr. 3 1934,

1€, Dr. Felix A. Theilhaber: Die Juden in der
letzten Volkazählung. „Jüdische Rund-
schau" Nr. 9211934 und 3 1935.

17. Leben und Lehre der Zahlen. (Die Altera*
aehichtung der Juden in Deutschland.)
C. V.-Zeitung Nr. 49 1935.

18. Felix A. Theilhaber: Der Untergang der
deutachen Juden. Eine volkawirtaehaftliche
Studie, 2. Auflage. Berlin, Jüdiacher Ver-
lag, 1921.

19. Stefan Behr: Der Bevölherungarückgang
der deutachen Juden, Frankfurt a. M.,
Kauffmann, 1932.

3. Wirtschaftslage der Juden
20. Alfred Marcua: Die wirtachaftliehe Krise

dea deutachen Juden. Berlin, Stilke, 1931.
21. Jacob Leataehinaky: Die wirtschaftliche

Lage der deutachen Juden. Betrachtungen
auf Grund der Volks- und Berufen
Zählungen 1882—1926. Berlin 1932. her*
ausgegeben von der Zentralwohlfahrts*
stelle der deutachen Juden.

Dieses Buch gibt eine genaue Analyse der
jeweiligen Berufsslruktur im behandelten Zeit-
raum und greift in der Einleitung noch einige
Jahrzehnte zurück. Für die Zeit bis zum
Umbruch wohl die abgeschlossenste Arbeit.
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PrLilaT '''''' ••'' ''"" M^'^'*-*.

4. Wanderungsproblem und Aut^
Wanderung

93, Michael Trauhs Jüdische uJC^i*

mA D t„
°'rltn, Judischer Verlag 1930

Ja'rTanriO."-
'"'''""'•'"* ..Mor„„-,

26, Jacob Letttchinaky DU tl,^ • ji

Lauf, de, Utzten Jahrhundtrt. slnJ.T

"**» '^'»cher, 1930,
'^rcmv ,

»7 ll^/„j ^' ,
"*''» Jena, Flacher.

^' ^e:L^e7uZn7n7 ^'' ^«^'-'»- ^^an-

»Ä ^ ^onn, Marcue & Weber 70 Iä2«. Korrespondenzblatt über Au7J^n^'und Siedlungsweeen "'Xv,«
^*'*""'*"

Hilfsverein der fudJn^ ^'A'^^''*
'""^

MB fr^f^%^r-^- ^^^^^^^
Deutschland.

**'. >iajaÄ. /n/ormaf,on«„ für Palästina-Aus^

Berlin W fi^'^Ä''
^'•"^>' ^«^ '*«'«''ne,iferlm W 13. Ausgabe Februar 1936.

5. Beruf^fragen
^''' Ä*; ^/-ö/Äeru„^W,>,A. Heraus.

'5!rJr. A f**; ^^'^^'^''l^Mfahrtsstelle^•r deutschen Juden. Berlin, 1930.

31 /,.t'"'i'l«^,^" ß""f«Umschichtung»

"• ^*to Neuburaer- VU^m ^ tt

Zur Berufs'ahlZnd ''"''r.''^''''''''^
Juden in Deutschland Ta'"J^'"'i"'^

"*'•

tralwohlfahrts^telUder ^/t"^'"* i'"
^•H"

iüdilS/ir^,^,^-- verfüg, di. .fcuucli.
,

1 933 finde, d™ RtLen unfT*^^'"'"""- Seit

weltanschaulichen HaZL "? ""« SubstanUierung der

vornehmlich HleJiren R- 1- ^ " 1" '^'='"«^'>"<'

"

.uf«.aen seinen NSr^hll^"'"""'
""'' Ze..,chnf,e„._ »__ --.—«n seinen INiederschlag.

Vll. Juden und Deutschland
A. Der Zeitraum der rechtlichen

Emanzipation

in

AJs^demsch-jüdische
..Quellenschrift" von hohem

ve'rtinffühJle
'" '"' ^™"<'""« ^ <^^^-

^igen Fuchs, einer der Gründer und Führer

- Gtaube und Heunat - der deutsch-jüdldien
Wehanschauung „n,re.s«nder Aufsatz.'« ^^

7^\ ^'«"«n, Topelmann, 19 IS.

StuÄscht"äTzÄdr ''""-

deutsd. judischen AnschaSU-'.^Tafe.
"""

Weitere Werte von Cohen s. unter IX

Rosenzweigs ..Stern der Erlösung" (, unter IX^
glt heute als iidische Philosophie i^ deu sehen

w klar und leuchtend ein, dass ihre Kenntnismi. Grunde eme Forderung de, Tages u^";"""'""D.e ph.lo«,pbschen Schriften RJnzweigs siehe

^'
echln'^j'r' ^^'^ H'imatrecht der deut-

Vori«,rt von Profeuo, Sitb*rrl.if .1 A u

band iüd'.ch,rFrT,'''',5''''"
*""" '*««*••

f/i »^ .
'.''*^"*'^ 'Frontsoldaten JQ19tO. Kr.„.bri,,, ,,fa,u„„ l^ti^jL^^

"erausgegeben v»». »-• Il^V. ^«••»«-

//. D«r Jude, Sammelschrift J»J»^*, r^i •

tentum, Deutschtum'' 'i f T'.
^''"•

Verlag, 1927 ' ^"^'"'' •^ü*/„c/«r

MW *=*«"<»-'• Berlin, PHil..V,r,al,

V B- Die Stellung
im nationalsozialistischen Staat

"• '*oLou„nH,in: Di, Uni, d,. R!ich.ku„j

19. Hans Joachim Schoeps: Der Fi^ ,* L

Judentums*'. ' ***• «««f«cAen ^
17, Heinz Kellermann • H»^ o j#« >- .

j I
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Einleitung:

• 1 -

JÜDISCHE aEG£F»^ARTSKÜl'TIJE

Gegenwartskunde als Ergänzung der Geschichte* - ]

Verständnis einer historisch gewordenen Gruppe

eigener Art nur möglich durch Erfassung aller

Äußerimgen des Gebildes in der zeitlichen
j

Bewegung (in der historischen Vergangenheit) und

in dem festen Zustand aller erfassbaren Aus-

drucksweisen der Gegenwart* Ordnung der Vergan-

genheit geschieht durch die Wissenschaft der Ge«..

schichte, Ordnung der Gegenwart durch die Wissen-

schaft der Soziologie (oder Gegenwartskunde),

naturwissenschaftliche und geisteswissenscliaft-

liche, feschichtliehe und soziologische Begriffs-

bildung,

Anwendung auf die jüdische Vergangenheit

und Gegenwart: Frage der zu ihrer Erfassung

besonderen Wege (Denkwege und Seinserkenntnis

wie bei allen geisteswissenschaftlichen Gegen-

ständen - wertent Scheidung anders gerichtet).

Geschichte, Sprache , Schrifttum der Juden mit

den Methoden der modernen hi st erisch-philolo-

gischen Wissenschaft, nur Auswahl, Ordnung und

•Bertakzent " verschieden - Tatbestände der

Gegenwart werden dagegen nach allgemeinen

sozialwissenschaftlichen und soziologischen

Verfahrensregeln auch bei dem Thema "jüdische

Gegenwartskunde" erfaßt.

(
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Einteilung des Stoffes:

I

I. Bevölkerungs-Moral- und Wirt Schaftsstatistik» |

II, Innerstaatliches und zwischen staatliches Recht

der Juden .

TTT. naa Wirtschaft sieben der Juden »

IV. Der geselli^haftliche Aufbau (SttndeheSchreibung

nach Idealtypen »

V. nie T)0litisGben und religiösen Richtungen (Hier

keine jüdische Geistesgeschichte, sondern Zustands-

beschxeibung der Typen und ihrer Kauptkundgebungen,

wie Programme etc.)

VI. TCnnfessionskunde (die unabdingbaren und fakulta-

tiven Merkmale einer jüdischen Gemeinde» Beschrei-

bung ihrer Einrichtungen).

,^j r^cc TPii ^iöse Brauchtum in streng ..r Abgrenzung

der Religionsgeschichte, Konfessicnskunde und

von der Darstellung der Geschichte des jüdischen

Gottesdienstes. - "Religiöse Volkskunde".

VIII .Das ausserkultische geistige Leben,namentlich

Schule und Unterricht, Presse und Predigt» -

Wertung und Vergleich mit den nicht jüdischen

Parallel-Institutionen.

IX. Tnner- und zwi-.,chenstaat liehe Qrganisationsfor-

men der jüdischen Gemeinschaften öffentlicher

und priÄvater Art (Verfassungen der Gemeinden,

Verbände, Wohlfahrtspflege, Einrichtungen der

gemeindlichen und übergemeindlichen Kultur-

pflege ausserhalb des Schulunterrichts)

.

I. Spezielle Länderkunde - Palästinalrunde (einschl.

des Vorderasien- und Eationalitutenproblems im

vorderen Orient) - Anteil der Juden an dem

Gesamtkulturleben in den speziellen ländern.

i
t
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XI« Zwischenstaatliche Zusanimeiüiänge der Juden in der
Welt : '»Diaspora" und "Minorität" als Schicksal,

Aufgabe und Existenzdeutung.

XII. Sozio-Psycholop:ie und Sozio-Biologie der Juden
der Gegenwart >

i t

I

Bücherkunde über die allgemeinen Grundlagen geordneten
Denkens, über Wirtschaft und Gesellscl-iaft sowie über
die Einzelgegenstände I - XII,

I



HMw

- 4 -

Beispiel einer einheitlichen

streng "soziologischen" Fragestellung

H .

nach L.V.Wiese, System der Allgemeinen Soziologie als Lehre von
den sozialen Prozessen und den sozialen Gebilden der Menschen
(Beziehungslehre) 2.Aufl. 1933 S.518 f, (Fragebogen des Kölner
soziologischen Seminars bei einer Studienreise 1930 zum Besuche
des Amsterdamer Ghettos).

Unter Ghetto im soziologischen Sinne verstehen wir ein
Stadtviertel, in dem eine in einem bestimmten Sinne einheitliche
soziale Gruppe verhältnismässig abgesondert von der übrigen Stadt-
bevölkerung lebt. V/ir erweitern also den Begriff über den geschicht-
lichen, engeren des jüdischen Ghettos hinaus. Unser Studium gilt in
erster Linie dem Ghetto im allgemeinen und erst in zweiter Linie
teilweise auch dem speziell jüdischen Ghetto.

'eil A : Das Amsterdamer alte Judenviertel als soziales Ge-
bilde, Zu welchem Gebildetypus gehört es ? Enthält es in sich andere
soziale Gebilde ? Wie ist z.B. die portugiesische "Gruppe" neben
der niederländischen zu beurteilen ?

In welchem Grade besteht räumliche Distanz zur übrigen
Stadtbevölkerung ? Inwieweit ist die räumliche Distanz ein sozia-
ler Abstand ? Ist der soziale Abstand primär ?

Was ist an der (teilweise bestehenden Isoliertheit geschicht-
lich überkommen, was wird an ihr durch gegenwärtige Lebensverhält-
nisse verursacht, bedingt oder gestützt ?

Haben sich die Ghettobewohner ihre verhältnismässige Isoliert-
heit selbst geschaffen ? Ist sie ihnen in der Vergangenheit aufge-
zwungen worden? Sind maskierte Reste eines etwaigen Zwangs heute
noch vorhanden ?

Ist mehr die Rasse oder die soziale Gruppe die Grundlage der
Ghettogemeinschaft und Ghettoabsonderimg ?

V/elche Stufen des Zu- und Auseinander bestehen
a) im Verhältnisse zu der übrigen Stadtbevölkerung ?

b) im Verhältnis der portu£:iesi sehen Juden zu den anderen Juden ?

Wie weit gilt das Sozialsystem der Toleranz ? In v/elchen

Duldungsakten kommt es zur Geltung ?

i
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V/ieweit sind Vorgänge des Kompromisses s^S^"^^^ ?

Ist das Ghetto heute ein Brauch oder eine Institution ?

Welche Sitten sind für das Ghetto typisch ?

Wieweit gelten die Ghettohewohner als Fremde? Inwieweit

fahlen sie sich als Fremde ?

Teil B ; Die üherwiegenien sozialen Prozesse im gegenwärti-

gen Zustande des als Ghettogemein schaft zu betrachtenden alten

Judenviertels.

Sind Vorgänge der Verketirung des früheren Ghettos zu

beobachten ?

Sind Vorgänge des Verfalls und der Neubildung vorhanden?

Was verfällt? Was bildet sich neu ?

Bestehen Zusari^nenhänge zwischen Gebildeverfall und biologischer

Dekadtoz ?

Teil C ; Wie verhalten sich die neuen Judenviertel zum alten

Ghetto ? Worin unterscheiden sie sich sozial von ihm ? Y/orin

gleichen sie ihm ?

Teil D: Hierher gehören die innerhalb des Ghettos mehr die

Einzelmenschen und die kleinen Gruppen betreffenden Beobachtungen, i

die bei den früheren Studien über Siedlungsgebilde im Vordergrunde

standen,

a) Abstandsverhaltnisse innerhalb des Ghettos zwischen den

Menschen und Familien.

b) Nachbarschaftsbeziehungen.

c) Familienverhältnisse (Konnubium, Generationsverliältnisse,

Stellung der Trau, Stellung der alten Leute usw)

.

d) Problem der Person und Individualität; innere und äußere

Haltung der Menschen; Grad der persönlichen Selbständigkeit oder

der Hingabe an soziale Gebilde; Verhältnis zur Katur, zur Zivili-

sation, kirchliches leben und Kirchenbesuch- Aufnahme und Behand-

lung der Fremden - Stellung zu Staat und Behörde - Feste, iiirholung,

Wirtshausbesuch, Sonntags- und Feierabenu'beschäftigung - politi-

sches, Lektüre, besonders von Zeitungen, Vereinsbildungen - Klatsch,

Sensation und Skandal. Die öffentliche Lleinung im Ghetto.

e) Wirkung des Ghettos auf das Innenleben der Menschen.

Dazu (methodisch und stofflich)« Das Ghetto in Amsterdam

(
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v,Prof,Dr.L.v/;/iese i.d.Etschr. "Jüdische Wohlfahrtspflege"
1,12 (Dez. 1930); Zwischenmenschliche Prohlerne des Ghettos
(Fortsetzung der Studien zu Siedlungsgebilden unter Anwendung
der Beziehungslehre) v.Willy Gierlichs in "Kölner Vierteljahrs,
hefte für Soziologie" Jg.X, H,3 (1932). - Im Gegensatz zu'^

dieser streng "soziologischen" Fragestellung über das Amster-
damer Ghetto die Schilderungen "Amsterdamer Bilder" von
Rudolf Kayser im Berliner Gemeindeblatt v. 22. 9. 34. und über
die Juden von Saloniki: Julius Rud.Kaim (Athen) i.d. "Zeit-
schrift für Völkerpsychologie und Soziologie" V,4 (1929) und
über das gleiche Thema: Esriel Carle bach, Exotische Juden
(1932) S.7-31*
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Ghemical Abstrects. Published by the American Ohemicel Society,
Easton, Pa. (Semi-monthly) . Vol.VIT . (I913) 1,2,3,5-13,16-24-
Vol.VIII (1914) 1,3,5-11,13,14,15,17,18.

1376.
Die Naturwissenschaften, Wochenschriftt l.d. Portechr.d.

Minen \i. angewandten Katurw. Hrsg.v. Berliner. Berlin, 3
1924-26. (12.-14H]irg.) 3 vols. 4^ Priv.Gl.

1377.
Physikalisch-Chemisches Gentralblatt . (Physico-chemical

Review). Leipzig, Bornträger. I904-I9O9. 1.-6. Bd. 6 Bde.
4to Priv.Gollectionr(rubbed)

.

1375.
Verhandlungen der Geschellschaft Eeutchen Naturforscher und

Aryte. 85. Vers, zu Wien, I913. 2. Teil. 1 Hälfte. Leipzig,
Vi)gel 1914. 4t

1373.
Transactions of the American Electrochemical Society. Generale

Index. Vols. I-XX. (I9O2-I9II) . South Bethlehem, I9i3.gr. 8vo. Gl

.

-. Vols.XlIII, XTEV. (1913, 1914).

1378.
Zeitschrift fpir Electro chemische und ^ngewendte physiokalische

Ghemie. Hrsg. v.d. Dt, Bunsen-Geschellshaft, f. engewandte
Ghemie. ( Ir. A. löegg & Ir. A. Lannell) . Hallii.a.v., Knapp.
1904-1909. ( 10 -15. Jhrgg.) 4to. Hlf.leather(rubbed). 5 vols.

1380.
Handbuch a. Orgenischen Ghemie. Hrsgg. v. Abegg, Auerbach.

Leipzig, Hrsg. 1905-1927. 4to. II. Bd. 1 Abt. IV. Bd.l Abtl.l Halft
II. Bd. Z Abt. IV Bd. 1 Abtl. 2 Hälfte. III Bd.l Abt. IV Bd.

2

Abtl

1
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III '\d

III " . 3
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IVBd. I ..Abt. I.Hälfte

IV •• I " II. »

IV '"^ 2 "

ÖVols;Orig;Gl.,IV/I/2 Wr.
^

1379 Physikalische Zeitschrift,Herausg.v. Piecke, Simon, Krüger

Leipzig, Hirsel, 1909 4to Hfleether lOth Jahrg.

I30I Handbuch der Arbeitsmethoden in d. Anorganischen Ghemie.

Herausg.v. A. Stähler. T^i:^^^^ v • 4. / /c n Ti^i-f-i ttt vr\
I.Hälfte(l9l3, III.BQ.^^8§ift¥eit.4/5 Or. Half 1. ,III.Bd,
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Handbuch der Arbeits methoden in d. anorgenischen (jnemie
Herausg.v.A otahler, Leipzig, \^eit 4/5 Or.Hafleath.
III Bd.liUlfte (1913)111 Bd. 2. Hälfte (I9l470ompl.in 5 Vols
Handbuch der Mineralohemie, Hrsg. v.G.Loelter,Lresden, Leipzig
Vol 1.(191^) Hl'leatli.4to, Voll. 1912 Hfleeth. II/5 (Literius)
^'rappedjCompl.in 4 vols.
Handwörterbuch d. Naturwissenschaften, Herausg.v.Korsohell
Linck,01tmanus n.a. Irst edition, Jena, bischer, I9I2-I9 15
4to 10 vols.Orig.Halfleather.
Gisselin-«:raut 's, Handbuch d. anorganiscnen Ghemie,Hergb.
V. G.FriedlÄMe3? Friedheim. 7t h edition, Heidelberg, O.Viiinter
1903-1909,

Vol I.in 3 vols, II in 2 vols, II in 2 vols,IVAbt.I
Y Abt.I zus in 9 vols,Org.Hfleath.rubb

imelin-Krantä, Handbuch der anorgaixischen vJhemie, 7. Aufläge
Heidelberg, Winter, 1909-1914,

Bd. IV Abt lg. 2. Bogen i-4
"V " 2 " 1-^4
^ V u 3 " 1-16
^ VI •? M 1^15

Handbuch der Mineraloghemie,Herausg. mit Unterzeichnung
der K.Akademie d.Wissenschaften in Wien von Q.Loelter
Dresden, Leipzig, ^iteinkopf , 1913-1925, 4to, Bd.

Bd.II. Abteil. 1, 12, 13, I4, 15
" III " ,6-0,10,11
u IV u ,1-3
« III Bogen, 2-10
•^ II/2 •* 7-57

The Journal of the American Chemical Society, Easton, Pa. (mont
monthly) Vol.JÜÜC (I9O8) No 6

" .JÜÜCV (1913) " 3,7-12
«» .XXXVI (1914) '^ 1-0,10

The Journal of Industrial^& Engerneering Ghemistry,Publ.
by the American Chemical Society. EastQn,Pa(monthly)

Jhrg 5 (1913) No. 3, 4, 5,11
6 (1914) " 6,7

PhysicalisGhe Zeitschrift, Hersgg. von E.Riecke,u.H.Z ..Simon
Leipzig, Hirsel (vierzehntagig)

Jhrg.l2 (1911) Nos. 2, 3,4,5,6,0,9,10,11,13,25
" .13 (1912) " .1,2,3,4,5,6,11,12
*» .14 (1913 « 22/23,24,25
u .15 (1914) « 2,7,0,10,11,13 14,15^17/10

I/ie Naturwissenschaften,Hergg.von A.Berliner, Berlin
J.Springer (weekly)

Jhrg.l5 (...) Heft 1-24,26,27,29,30,31,34,-52
Schlusselheft

Raaium in Biologie u. Heilkunde, Monatsschrift f. biolog.-
therapeutische Forschung. Leipzig, J^ A^Barth.

Bd.l(l9l2)Heft 8-12
"2 (l9l2/13)Heft 2,3,4-9

Radium, the monthly Journal devoted to the' Chemistry, -^- -

Physics ^ittbiard Therapeutics of Radium.Pitt sbourgh.Pa.
Radium Publishing Co.. ...

Vol.I (1913) Heft 1,2,4
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209Ö.
Charles Jburbbage. Rafection« on tha Lacline of Soüisnoa

in vngicnri end on soaa of its ofcuse», Inc. Professor of

Methemetios In the üniversity of Armbrude and member of

sevsral Aoademies. London I030. B. Hlows} calf gilt.

41Ö.
Busse, Fridr. Gottl. Gemeinverst, Rechenbuoli. Leipzig

1794^5 • ÖTO, 2 parte., and iinlesthung f. gebranche

9Len&. Rechenbuches in two parts. Bound together in one

Yolume, oont. half oelf.

42Ö.
The Inyektion of Sterestype-printirig.

Oallet (Francois) Fables portatives de Logarithmes, Contenant

les Logarithmes des nombres dessins. 1 jusqu* r^ lOÖOOO etc.

Paris, Pirmin^Lidot, An 3e (1795) lg. Ovo 2 vols. Marbled bds.

mottled, calf beoks, richlf gilt btoolcB. Pine cont. bindings,

Grasse II, 17. Edittion... C'est pour obtenir

une correoti jnMigonrense de cet ouvrage qua Mr.Pirmin Lidot

inventa von premier procidf de ütfvgotype.

25.
Olavins (Ohristophorus) Epitome /xithmetioa practioaa

nunc denno ab ipso Anotore recognita. Roma Ex Typographie

Dom. Basae, 15Ö5, Ovo, 1ms, vellum, Bind.loose. 323 pp.x 6il#

Large woodcut device on title. a.br.II.l97 records. tome 1M3.
Probably the eeoond Edn.

427.
Clemm (Heinr. lilh) lOathematisches Lebrbuoh. Stuttgart

1777. Ovo 2 vols. 3d edition. Dont. fl.calf . (worm back)^,

Ing.fronts., fold.plates with diagrems.
I|il->.'.*V -1-

«• *430.
^S^IiHlia«* leutsoh « Redender Euclides odert üoht bücher,

von den Anfänger der verskunst. Wien, 1740, 4to. Oont, If.

gilt. LiEgrams. Jerm. Wassol, by F.Bv. Pirkenstein^^

Binding rubbed, inode fine.

444.
^^

v;w'^v::

Hochbmad, Ph.T., H. buch. u.d. fragenden Rechneir. Ausgg.

1829, ovo. Hlfcth. 200 numb.pss.

420.
La Caille (Nicolas Lomode) Leohtiones Elementcres f

Mathematicae den elementa Algebrae et Geomatrtae excdition.

Parisl756. In letiuian Weöuste a l.s.1750. Bound withj

••Lecliiones elemen&tare Mechemcae sen brevis Practetus de

Ketu, et Eni., 1759. Bound with :-. Leofeones element,

ppticaa 1757, bonnd witht Leohoneis element. Astronomicee

Geometricae et physioae. 1757. Latin transation from the

Prench original edn. by C. Scherfier. Vienna. Prattner.

-r

f

Pasgnich, Johann. Naturricht in den Mulheim. Anal^sis
und machinen lehre. 2nd vol. L«ip.l79l, gr.övo Cont.half
calf. Plates. Ist edn.
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JÜ|>ISCH ER FRAUENBUND
ORTSGRUPPE MÜNCHEN

MÜNCHEN, im Mär« "%;

%.

•

i

»

_Be s cheinigung^

Frau Erna Feuchtwanger war seit Gründung der

Ori^ruppe München des Jüdischen Frauenbundes im Jahre 1911

eins ihrer tätigsten und unentbehrlichsten Mitglieder bezw,

Vorstandsmitglieder. Jhr grosses soziales Verständnis, ihre

hauswirtschaftliche Tüchtigkeit und ihre besondere manuelle und

pädagogische Begabung befähigten sie in hohem Maasse, in diesen

Sparten unsrer Frauenarbeit führend tätig zu sein# Jn erster

Linie ist ihr die Durchführung unsrer Schneiderkurse zu ver-

danken, die sie mit grösster Sachkenntnis und mit dem ihr eige-

nen Geschmack für die Teilnehmerinnen ebenso interessant wie

nutzbringend zu gestalten wusste. Als Kollegin schätztBn wir

stets ihren klugen tat, ihre praktische Sparsamkeit und ihre

stete Bereitwilligkeit zu jeglicher Arbeit«

Frau Feuchtwanger wird-an welchen Posten sie auch immer gestellt

werden mag-diesen mit ihren reichen Fähigkeiten voll ausfüllen»

Mit tiefem Bedauern und mit dem herzlichen Wunsche für eine

glückliche Zukunft sehen wir sie von uns scheiden«

Pf^^ rf^cJ'^/iTlAylyh^^

1. Vorsitzende«

I
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Abschrift

JÜDISCHER rRAUSMBUNS
Ortsgruppe Münohen

ItUnohan, im März 1939.

Baschsinigung

•

Trau Erna rauohtwaingar war seit Gründung der

Ortsgruppe MUnohen des Jüdischen Frauenbundes im Jahre 1911

eine ihrer tätigsten und unentbehrlichsten Mitglieder besw*

Vorstandsmitglieder« Ihr großes sosiales Verständnis t ihre

hauswirtschaftliche Tüchtigkeit und ihre besondere manuelle und

pädagogische Begabung befähigten sie in hohem Maße, in diesen

Sparten unserer Frauenarbeit führend tätig su sein. In erster

Linie ist ihr die Durchführung unserer Sohneiderkurse su ver-

danken, die sie mit grt5ßter Sachkenntnis und mit dem ihr eige-

nen Geschmack für die Teilnehmerinnen ebenso interessant wie

nutabringend su gestalten wxißte. Als Kollegin schätzten wir

stets ihren klugen Rat, ihre praktische Sparsamkeit und ihre

stete Bereitwilligkeit zu Jeglicher Arbeit.

Frau Feuchtwanger wird - an welchen Posten sie auch immer gestellt

werden mag - diesen mit ihren reichen Fähigkelten voll ausfüllen*

Mit tiefem Bedauern und mit dem herzlichen limsche für eine

glückliche Zukunft sehen wir sie von uns scheiden.

gez« Jenny S* Baerwald

1. Vorsitzende

I
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Abtohrift

JOOISCHSR FRAUENBUND
Ortsgrupt« HüAOhtm

l#»eh>iiüj:uag

KUnehnt i« IBüri 1939«

Trmoi Irmft r^u^htwaAS^r war Mit OrUndxmi; der

Ortagrappa MUnchaa dts JUdlachaa rrauanlnmdes la Jahra 1911

alaa ihrer tätigstm und unentbahrlichstan Mitgliadar \>mwm.

Vor»tanda»itglia4ar« Ihr grofla» »oaiala» Verständnis» ihre

hauawirtSchaftliehe Tüchtigkeit und ihre besondere manuelle und

pädagogische Begabung befähigten sie in hohen tfatet in diesen

Sparten unserer Frauanarbeit führend tätig su sein. In erster

Linie ist ihr die Durchführung unserer Schneiderkurse «u ver-

danken, die sie «it gröBter Sachkenntnis und ait de« ihr eige-

nen Cescbaack für die leilnehaerinnen ebenso interessant wie

nutsbriagend su gestalten wußte. Als Kollegin schätzten wir

atets ihren klugen Ratt ihre praktische Sparsamkeit und ihre

stete Bereitwilligkeit «u Jeglicher Arbeit.

Frau Feuchtwanger wird - an welchen Posten sie auch immer gestellt

werden asg - diesen mit ihren reichen Fähigkeiten voll ausfüllen.

Mit tiefem Bedauern und mit dMi herzlichen Wunsche für eine

glückliche Zukunft sehen wir sie von uns scheiden.

\

^
s.S. Jmay S» Sa.nnQ.d

1. Vorsltcaod.

tc imrii Hl -" —^"^
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JüdischesLehrhaus / Breslau. »
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(Freie jüdische Volkshochschule).
35. Halbsemester — Ok t ob er / D e z emb er 1936.

Eröffnung
Montag, den 26. Oktober, 201» Uhr,

Agnesstraße 5, I. Stock.

„Richard Bccr-Hofmann-Feicr"
(anläßlich des 70. Geburtstages des Dichters).

Vortrag: Schriftsteller Jalius Bab, Berlin. — Rezitation: Frau Lotte Schwarz-Rosenbaom, Breslau.

»»«-^M^

Vorlesungs -Verzeichnis:

A. Jüdisch-wissenschaftliche Vortragsfolgen und Arbeitsgemeinschaften.

I. „Jüdische Poesie von der Bibel bis zur Gegenwart".

1. Teil: „Jüdische Poesie von der Bibel bis zum Ausgang des Mittelalters". (2. Teil — Neuzeit und Gegen-

wart — folgt im nächsten Halbsemester).

a) „Die Poesie der Bibel" unter Zugrundelegung von Herder „Vom Geist der hebräischen

Poesie". Arbeitsgemeinschaft. Dozent t>V. fllBett Cewfcwi^. 3 Doppelstunden.

Mittwoch 8 bis 930 Uhr. 4., 11. und 25. November 1936. (18. November - Bußtag - fällt aus).

b) „Jüdische Poesie in der Misch na". (Aus der ersten Ordnung der Mischna — Seder

Seraim). — Arbeitsgemeinschaft in den Räumen des Dozenten, Herrn Rabbiner Z)r. Tltofee Soffmann,

Wallstraße 9. 3 Doppelstunden.

Dienstag 7 bis 830 Uhr. 3., 10. und 17. November 1936.

c) „Jüdische Poesie des Mittelalters".

1) Spanien. Jehuda Halevy. Professor 2>P. Ofaac Qeinemann. 1 Doppelstunde mit Rezitation.

Mittwoch 8 bis 930 Uhr. 2. Dezember 1936.

2) Deutschland und Frankreich. Rabb. Dr. Tla^um Wa^tmann'eeh. 2 Doppelstunden mit Rezitation.

Mittwoch 8 bis 930 Uhr. 9. und 16. Dezember 1936 .

n. „J ü d i sches Leben ve r g a n g e n e r T a g e". Ein Gang durch die jüdische Geschichte im Anschluß

an die Sammlungen des jüdischen Museums, Gräbschener Straße 61/65 .

Studienrat a. D. f)r. WiUtf itofn. 3 Doppelstunden.

Montag 8 bis 930 Uhr. 2., 9. und 16. November 1936.

B. AUgemein-wissenschaftiche Vortragsfolgen und Arbeitsgemeinschaften.

1. „Grundfragen des organischen Lebens".

Frau Studienrätin i. R. Tlofe Vlu^m. 6 Stunden.

Dienstag 7 bis 8 Uhr. 3., 10., 17., 24 November, 1. und 8. Dezember 1936.

1) Lebensbedingungen auf und außerhalb der Erde.

2) Die Grenzen zwischen Organischem und Nicht-Organischem.

3)__5) Die wichtigsten Funktionen des Lebens: a) Baustoffwechsel. b) Blutkreislauf. c) Atmung.

2. „Fragen der Geschichtsphilosophi e". Arbeitsgemeinschaft für Jugendliche.

Studienrat i. R. fllfteö Co^n. 6 Stunden.

Montag pünktlich 7 bis 8 Uhr. 2., 9., 16., 23., 30. November, 7. Dezember 1936.
'

Bitte wenden!

f
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3. „Einführung in die Meisterwerke der Weltliteratur".

1. Teil: „Der Kaufmann von Venedig". Arbeitsgemeinschaft für Jugendliche.

Frl. Stud.-Ass. i. R. Veity ^oetött. 6 Stunden.

Donnerstag 7 bis 8 Uhr. 5., 12., 19., 26. November, 3. und 10. Dezember 1936.

I. Die Stellung Shakespeares in der Weltliteratur.

IL Der Kaufmann von Venedig:
-r . i

1) Verschiebung des Schwerpunktes auf die Gestalt Shylocks. — 2) Englische Juden im Zeitalter

Shakespeares. — 3) Charaktcrisierungsmethoden Shakespeares. — 4) Die Gestalt Shylocks. — 5) Der

Kaufmann von Venedig, eine Komödie?

in. Shylock und Nathan.

4. „Einführung in das V er s t an d n is d e r Werke, die der jüdische Musikverein

in dieser Spielzeit aufführt".

Dr. phil. Paul Tliefenfelö. 4 Stunden (Fortsetzung im nächsten Halbsemester).

Donnerstag 8 bis 9 Uhr. 29, Oktober, 5., 12., 19. November 1936.

5. .Einführung in das Werk Gustav Mahler s". AnläßUch des 25. Todesjahres von

Gustav Mahler.

Stud.-Ass. i. R. €ei<i Wetnet. 6 Stunden.

Dienstag 8 bis 9 Uhr. 3., 10., 17., 24. November, 1. und 8. Dezember 1936.

I. Geistesgeschichtliche und kulturhistorische Voraussetzungen der PersönUchkeit Mahlers. Verhältnis

zum Judentum im Bewußten und Unbewußten.

n. Die Sinfonie als Bekenntnismusik. Mahlers Jugendlyrik und I. Sinfonie. Seine musikal. Vorbilder,

m. Die „Wunderhorn-Sinfonien" (IL, III., IV.). Mahler und das deutsche Volkslied.

IV. Stilwende. Die Kindcrtotcnlieder. Die V., VI. und VII. Sinfonie.

V. Das Prophetische in der Musik. Mahlers Bekenntnis, seine VIII. Sinfonie. Der Künstler auf

dem Höhepunkt.

VI. Die Tragödie Mahlers; neue Stilwende „Still ist mein Herz und harret seiner Stunde". Die

IX. Sinfonie und das Lied von der Erde.

Vn. Mahler in der Gesamtperspektive. Zusammenfassung. Mahler und das Judentum.

Die Vortragsfolgen und Arbeitsgemeinschaften werden Anger 8 abgehalten. Die Vorträge von Herrn

Stud.-R. a. D. 2>r, Willy Coün: Gräbschener Str, 61/65. (Jüd. Museum), von Herrn Rabb. ^r- goffmann, Wallstr. 9.

Der ^actenvettauf findet Agnesstraße 5, Hochpart., statt und Beginnt Tttittwod, öen Sf. WtoBev 1936.

Verkaufszeiten wochentags von 11 bis 1 und 4 bis 6 Uhr.

teilnefmer'^eSüBten.

A. Eröffnungsfeier.
Mitglieder (Mitgliedskarte 1936/37) . . RM 0.50

Nichtmitglieder • • « 0-75

Jugendliche »« ^.50

An der Abendkasse werden nur Karten

B. Vortragsfolgen und Arbeitsgemeinschaften.

Mitglieder RM 1.50

NichtmitgUeder h 2.

Jugendliche

a) einzeln « *•

b) bei gemeinsamer Entnahme von

10 Karten ä „ 0.50zu 1 — RM ausgegeben.

Zu Teil I „J ü d i s c h e Poesie " können auch Sammelkartcn für alle drei Vortragsfolgcn zum Preise

von RM 3.50 (Mitglieder), RM 5.- (Nichtmitglieder), RM 2.— (Jugendliche) ausgegeben werden, die nicht über-

tragbar sind.

Ermäßigungen können im Sekretariat, Agnesstraße 5, beantragt werden.

Das Zustandekommen sämtlicher Veranstaltungen hängt von einer Mindest-Teilnehmerzahl von 30 Hörern ab.

Die Mitglieder werden gebeten, ihren Mitgliederbeitrag für das Vereinsjahr 1936/37 baldgefl. auf das

Postscheck-Konto David Foerder (Vereinskonto) Bresl au Nr. 62757, zu überweisen oder zu den

oben angegebenen Verkaufszeiten im Sekretariat zu bezahlen.

Jüdisches ßeSrSaus-'Bresiau (Trete /üöisc^e Vofßsöocüscdufe)

Doz. Dr. mert Pewßowi^ 'Daüiö Toeröer Hzg.-'R. /. K. 'Dr. Otto Wpert

Vorsi^enöer Sc^e^melster S4riftß$rer



Lehrplan

des Jüdischen Lehrhauses
A. Vorlesungen

(nach den Vorträgen ist Fragenbeantwortung vorgesehen)

Die Propheten Israels

6 Abende (Rabbiner Dr. Fuchs-Chemnitz) 14tägig

Beginn: Dienstag, 5 Januar 1937.

Jüdische Geschichte im Rahmen der Weltj^eschichte

10 Abende (Rabbiner Dr. Albert Wolf) 14tägig

Beginn: Dienstag, 12. Januar 1937.

Ausgewählte Kapitel aus dem textilen Kunstgewerbe
5 Abende (ehem. Siegfried Levi) mit Lichtbildern,

einmal im Monat (hat am 9. Dezember begonnen).

Nächster Abend: Mittwoch, 6. Januar 1937.

1. Goethe-Abend (Professor Wähle):

Mittwoch, 3. Februar 1937.

Jüdisches in der bildenden Kunst, 2 Abende mit Licht-

bildern (Dr. Aschheim-Baruchsen) im März

B. Arbeitsgemeinschaften

Jüdische Liturgie

8 Abende (Frau Prof. Büttner)

Beginn: Donnerstag, 14. Januar 1937, 14tägig

Das naturwissenschaftliche Weltbild der Physik
6 Abende (phys. Rudolf Strauß) hat am 7. 12. begonnen
Nächster Abend: Montag, 21. Dezember 1936 (letzter

Eintrittstermin).

Soziologie der Juden um die Jahrhundertwende
4 Abende (Dr. Alice Apt)

Beginn: nach Vereinbarung.

Englisch

Spanisch

C. Sprachkurse

nach besonderem Stundenplan

(Anmeldungen noch möglich)

(Iwrith wird durch die Hebräische Sprachschule erteilt).

D. Technische Kurse

nach

besonderem

Stundenplan

Technisches Zeichnen und Rechnen
(Dipl.-lng. Loewe)
(Anmeldung noch möglich)

Textile Warenkunde
und Gewebeprüfung

(ehem. S. Levi)

(Neueintritt z. Zt. nicht möglich).

Das Lichtbild in der Reklame
(Frl. Neumann) ab März

Ferner im Rahmen des Lehrhauses:

Gemeindevorträge und Gemeindefeiera
nach besonderer Ankündigung.

Alle Vorlesungen und Arbeitsgemeinschaften be-
ginnen um 20 Uhr und finden im Heinrich Arnhold-
Saal (Zeughausstraße 1, Gartenhaus) statt.

Auskunft über das Lehrhaus betreffende Fragen:

11— 1 Uhr im Gemeindeamt (Dr. Saalheimer).

Hörergeld: Für A und B pro ganzer Kurs RM 1.— (Er-

wachsene) bzw. RM 0.50 (Jugendliche); für C und D zu

erfragen. Hörerkarten im Gemeindeamt.

Hier abtrennen

!

An die

Israelitische Religionsgemeinde — Jüdisches Lehrhaus —
Dresden -A, 1

Zeughausstr. 3, I.

Ich belege hiermit folgende Vorlesungen bzw. Arbeitsgemeinschaften des Jüdischen Lehrhauses:

Das Hörergeld zahle ich am ersten der von mir besuchten Abende, wobei mir dann die Hörerkarte

ausgehändigt wird.

Dresden, den (Unterschrift)

(Adresse)



JÜDISCHES LEHRHAUS STUTTGART

Den Jahresbeitrag fUr 1937 bitten wir.

unter Benützung der angesclilossenen Zahl-

kartealsbald auf unser Postsclieckkonto 26250

überweisen zu wollen.

Alle Gemeindeangehörige, die noch nicht

IMItgiieder des Vereins sind, bitten wir, Jetzt

die Mitgliedschaft zu erwerben. Wir haben

keine anderen Fortbildungsmöglichkeiten für

Erwachsene und Heranwachsende als das Lehr-

haus Wer das Lehrhaus fördert, för-

dert seine eigene Sache!
Bitte schließen Sie sich uns an!

Verein jüdisches Lehrhaus

Januar 1937

:hte unter dem Blick-

»chen Schule

micehr
ites

lin, Ende Februar, von

II. üuaiscne ivurse

1. Ausgewöhite StUcIce des Gebetbuchs (Psaimen)
Mittwoch 20 Uhr

ca. 7 Abende RM. 2.—

Beginn 3. Februar

Rabbiner Dr. Schlesinger

2. Die Assimilation und ihre Überwindung
Dienstag 20^5 Uhr

ca. 7 Abende RM. 2.

—

Beginn 2. Februar

Dr. Schlesinger

3. Freie Aussprache Über jüdische Fragen
Erstes Thema : Soziale Ethik im Judentum

Unentgeltlich, erstmals Samstag, 20. Febr. 20 Uhr, geleitet v. Dr. Schlesinger

4. Achad Haams Aufsätze zur Erneuerung des Judentums
(deutsch) Samstag 2030 Uhr Beginn 30. Januar

ca. 1 Abende RM. 3.— Felix David

5. Die Araberfrage
Montag 2030 Uhr

4 Abende RM. 1 .25

Beginn 1 , Februar

Felix David
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JÜDISCHES LEHRHAUS STUTTGART

1

ARBEITSPLAN
FEBRUAR BIS MAI 1937

H I. Sonderveranstaltungen

H Der Vortragskreis ^Epochen der Jttdischen Geschichte unter dem Blick-

H punkt Zerfall und Sammlung** wird fortgesetzt:

H Sonntag« 24. Januar 20 Uhr Tumsaal der jüdischen Schule

H Rabbiner Dr. Seligsohn-Bonn Exii und Heimicehr
^a Vom Ende des ersten bis zur Begründung des zweiten Staates

^M Es folgen voraussichtlich Vorträge von Dr. Leo Baeck-Berlin, Ende Februar, von

B ^f*' Ludwig Feuchtwanger-München, im März.

II. jüdische Kurse

''1

j,
' t

*-.'- ".,'.'

; I

1. AusgewShIte StUcIce des Gebetbuchs (Psalmen)
Mittwoch 20 Uhr Beginn 3. Februar

ca. 7 Abende RM. 2.— Rabbiner Dr. Schlesinger

2. Die Assimilation und ihre Oberwindung
Dienstag 20 1 5 Uhr

ca. 7 Abende RM. 2.

—

Beginn 2. Februar

Dr. Schlesinger

3. Freie Aussprache über Jüdische Fragen
Erstes Thema : Soziale Ethik Im Judentum

Unentgeltlich, erstmals Samstag, 20. Febr. 20 Uhr, geleitet v. Dr. Schlesinger

4. Achad Haams Aufsatze zur Erneuerung des Judentums
(deutsch) Samstag 2030 Uhr Beginn 30. Januar

ca. 1 Abende RM. 3.— Felix David

5. Die Araberffrage
Montag 2030 Uhr

4 Abende RM. 1 .25

Beginn 1 . Februar

Felix David

1

i
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III. Allgemeine und Sprachkurse

I

6. Literatur des 19. Jahrhunderts
Dienstag 20 Uhr

ca. 10 Abende RM. 3.—
Beginn 2. Februar

Dr. E. Qoldschmidt

7. Das naturwissenschaftliche Weitbild der Gegenwart
Montag 2030 Uhr ß^^.^^ ^^^^^
4 Abende RM. 1 .25 Felix David und Dr. Scliottland

6. Hebräisch
Fortsetzung der bisherigen Kurse Israel Makowskl
Täglich, ausgenonnnnen Freitag. Gartenstr. 30, I. St. (Donnerstag Hospitalstr. 36 p.)

Monatlich RM. 2.-

9. Englisch
Fortsetzung der bisherigen Kurse

Montag 19i5 und 2030 Uhr Mittwoch 2030 Uhr
Donnerstag 1930 und 20*5 Uhr

Montag 19'5 Uhr

Hospitalstr. 36 part. und I. Stock

10. Französisch
Dienstag 2030 Uhr

Monatlich RM. 2.—

Irma Beneing-Rieser

Frida Karpe
Ruth Moses

Monatlich RM. 2.—

Klara Stössel

Gartenstr. 30 I.Stocl<

11. Spanisch
Mittwoch 2030 Uhr

Monatlich RM. 2.—
Simon Blumenthal

Hospitalstr. 36 part.

Neu beginnende Anfängerkurse in Hebräisch. Englisch und anderen Sprachen
werden bei genügender Teilnehmerzahl eIngeHchtet. Interessenten wollen sich
sofort, spätestens bis Ende Januar, schriftlich oder persönlich bei der Geschäfts-
steile annneiden.

I\
iV. Kurse für Jugendliche

12. Hebräische LektUre für Fortgeschrittene (Mischna)
Sonntag 1930 Uhr

Unentgeltlich p^. Schlesinger

13. judische Geschichte von Esra bis zur spanischen
Epoche
Sonntag vorm. 11 Uhr

Unentgeltlich
Felix David

i
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14. Werkarbelt ffUr Schiller und Jugendliche
Dienstag 1530_1730 Uhr und 1730_i9:'0 Uhr

für den Kurs von 10 Kursstunden RM. 1.50, Einzelstunden RM. 0.25.

Beginn 2. Februar

Herbert Tichauer

V.Mitteilungen

f. Mitgliedschaft, Beitrage. Die Annneldung der Mitglieder erfolgt schriftlich bei

der Geschäftsstelle. Der jährliche IMitgliedebeitrag beträgt mindestens

RM. 5.— für Erwachsene, RM. 3.— für Ehefrauen der Mitglieder, RM.2.50

für Schüler, In Berufsausbildung Stehende und für Mitglieder von

Jugendorganisationen.

2. Kurse. Die Annneldung für die Kurse soll nnöglichst bei der Qeschlftestelie

erfolgen, welche die Hörericarten ausstellt. Wer sich In den Kurs-

stunden anmeldet, hat selber dafür zu sorgen, daß er rechtzeitig die

Hörerkarte erhält. Hörer, die In der dritten Kursstunde noch nicht im

Besitz einer gültigen Hörerkarte sind, müssen von der Teilnahme aus-

geschlossen werden.

Für einzelne Kureetunden ist eine Gebühr von RM. 0.50 gegen

Quittung zu entrichten, doch ist unentgeltlicher Besuch einer Stunde

zu Beginn des Trimesters zulässig.

Voraussetzung für die Durchführung eines Kurses Ist die Teilnahme

von mindestens 12 Hörern. Kurse mit ungenügender Teilnehmerzahl

können nur bei entsprechend erhöhtem Kursgeld im Einverständnis mit

der Lertung des Lehrhauses fortgesetzt werden.

3. Ort der Kurse. Soweit die Kurse nicht im Jugendheim, Gartenetr. 30 1,

stattfinden, Ist der Ort dort am Anschlagbrett angekündigt.

4. Die KursgebOhren ermäßigen sich

a) für Jugendliche In den Kursen 1 —7 auf die Hälfte,

in den Kursen 8— 1 1 auf RM. 1 .50 monatlich,

b) bei zwei vom gleichen Hörer belegten Kursen zu RM. 3.— auf RM. 5.50

(Jugendliche RM. 2.50),

cj bei zwei vom gleichen Hörer belegten Sprachkursen zu RM. 2.— auf

RM. 3.50 (Jugendliche RM. 2.75) monatlich.

Weitere Vergünstigungen können nur in Ausnahmefällen gewährt wer-

den. Es ist hierfür ein rechtzeitiger schriftlicher und begründeter Antrag

a die Geschäftsstelle erforderlich.



6. Bekanntmachungen erfolgen durch Anschlag Im Jugendheim, soweit möglich

auch an den Anschlagstellen der Vereine und durch die Qemelnde-

zeitung.

Bei Sonderveranstaltungen des Lehrhauses, Abonnennentsabenden der

Kunstgemeinschaft, an jüdischen und gesetzlichen Feiertagen fallen

die Kurse aus.

O. Oeschaftsstelle, zuständig für Afifragen und Auskünfte jeder Art;

Qartenstraße 30 I.Stock, Fernsprecher 26413

Postscheckkonto Stuttgart 26250

Oeschaftsstunden: Dienstag, Donnerstag, Freitag 8— 10 Uhr

Montag, Mittwoch 16— 18 Uhr

VEREIN JÜDISCHES LEHRHAUS
zugleich Im Auftrag des

OBERRATS und des

VORSTEHERAMTS DER JÜDISCMEN GEMEINDE

f

i

I

U. Uvi Stuttgart

I I
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BMf- ARBEITSPLAN
Oktober 1936 bis Februar 1937

I. SondOrveranStaltungen in Verbindung mif der MiHeU

sfelle (ür Jüdisdie Erwachsenenbildung FranUurf a. M.

Vortragskrois: Wendepunkte der jüdischen Qe-

schichte unter dem Blickpunkt „Zerfall u. Sammlung''.

Geplant sind 6 bis 8 Vorlesungen und Lernzeiten unter Mitwirkung führ-

ender Lehrerpersönlidilceiten wie Prol. Martin 9uber, Rabb. Dr. Leo 9aeclc,

Rabb. Dr. Grunewald, Dr. Eduard Strauß u. a.

Die Reibe wird eröHnet am

Sonntag, 11. Oktoberp 20 Uhr, in der Synagoge

im Rahmen emer

Erinnerungsfeier

an das 10 jährige Gestehen des Lehrhauses, bei der Prof. Martin Bubor

und Min.-Rat a. D. Dr. Otto Hirsch spredien werden.

II. Jüdische Kurse

1. Lesen und Besprechen der Schrift Den Sabbat betreffende

ausgewählte Stücke unter Zugrundelegung des hebr. Textes.

Rabb. Dr. Schlesinger

ca. 10 Ab«nd«, Mittwodi, 20 Uhr, RM. 3.—. Beginn 21. Okt.

2. Ausgewählte Stücke des Gebetbuchs
Rabb. Dr. Schlesinger

ca. 10 Abanda, Montag, 20 Uhr, RM. 3.—. Baginn 26. Okt.

3. Das Jüdische Religionsgesetz
Rabb. Dr. Schlesinger

ca. 5 Abanda, Dlanitag, 20.30 Uhr, RM. 1.50. Baginn 27. Okt.

I I



4. JOdisclM Osgenwartsprobleme an Hand dar Briafa
Franz Roaanzwaiga

Lshr^r Fslix David

CM. 10 Abwid«, DonnwYtag« 20.30 Ukr, RM. 3.—. B»ginn 15. Oid.

5. Dia Muslkinslrumanta dar Hailigan Schrill mH r*ichKaitiger>

9eispielen (aul Wunsch wiederKoit)

Kari Haas
1 Abwtd. Mittwoch 4. Nov., 20 Ukr. uHMilgoMNli

WL Allgemeine und Sprachkurse
6. LHaratur das 19. Jahrhundarts

Dr. ARi

««. 10 AImkK A^HKnk^ 20 Ukr. RM. 3.—. BogiM 14. Oid.

Blvnigart

7. Hiualicha Krankanfinaga und arsla HiHa
Dr. Alice NSgela-Nördlingar

c 10 AUfid«, VofUspr»cfHmg MütwoA, 14. Oid, 21 UKr. RM. 3.—.

8. FOhrungan durch Sammlungan und Nahir
CS »nd an Samstag NaotmHfagen und Sonnfag Vormittagen Führungen durcK
Sammtungen und in tier Nakir geplant, for weicite sich Frau Dr. Sander
und Fräulein Dr. 9lumgart zur Verfugung gestellt haben. Interesserw
«en werden gei>eten, sidi schriftlich oder mundlidi l>is spätestens 1 . Noveoiher
bei der Geschäftsstelle zu melden.

f

9. Dautacha EinhafMoirzschrifl
i-afimann

•) Forb«tzung, D«nsi«g, 1930 UKr, RM. 2.— monatl. B*ginn 27. Old.
h) Anlänger, Vorb*spr»diung Dienstag, 27. Ott, 19.15 Uhr.

MI. HabrSisch

Tigl;^ MIS9. rwfcj Vorbetprec^ng für Minili<ite T«iln*hmer Monteq, \2. Okt..
19.15 UKr. RA^ 2.— monatl. Bei ^•dmA ZweigUrs in B«d C«mst«»i

n. Englisch

•) Portgesc^rittMM, Montag, 19.15 UKr, RAA. 2.-

b) Fortge»<Kriftene, Monteg, 20.45 UKr, RM. 2.-

irma Bansing-Riesar

monatl. Bog«. 12. Obobor.
monatl. Begim 12. Oktober.

c) ForfgoM^trtMoM, Donnorstag. 2030 UKr, RA^ 2.- monatl. Beginn 15. Ofci.
d) Antanger, Donnerstag, 15. Okt., 20 UKr, VorbMprediiMkg
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12. Französisch
Klara Stössal

PoHsatzung, Dienstag, 20.30 Uhr. RM. 2.— monati. Baginn tS. Okt.

Ki

13. Spanisch

•) FaHMteung, MiHwoc^ 2030 ÜU. UkUniki». 2 B, HAA. 2.- moMtl. BagiMi 14. Okt.

S. BiMnantlial

b) Vorbaspradiung (Or Anfangar Mittwoch, 14. Oict., 20.90 ültr, Gartanttr. 30

IV. Kurse Hlr Jugendlicrhe

14. Dia Kunst im Zaüaltar dar Ranaissanca und
ltaifN*niation

ca. 10 AbancU, Diamiag. 1930 Uhr, BA^ 13a Baginn 13. Okt.

15. Habräiacha LaicIUra ffttr Forlgaschrittana (AchaJ Ma
und Talmud)

Ratab. Dr. Schlasing

Vorbasprachung Samstag, 24. Okt., 20 Uhr, unantgaltli^

f

16. Endahung^ragan dar lOdiachan Jungan Manachan
Schullaitar Dr. Goktochmiclt

ca . 3 AbancU, Donnarstag, 1930 Uhr, RM. -30. Baginn 15. Okt.

17. JOdischa Gaachichta van Esra bis zur spaniairhan

Epaciia
LSlirw Faln David

10 Vormittaga, Sonntag, 11 Uhr, unantgaltlieh, Baginn 18. Okt.

18. Warkarbait ffUr Schlilar und Jugandlicha
Dr. Sclic»ttlaiid

Vorbasprachung Montag, 12. Okt., 17.30 Uhr, Hospitalstr. 36,1, RM. 1.50



• \'p^ -•'Tr— — -»»: H«»>|« llf )MW»i«iwii;iyw>;;wwiiw'»*»««i'«i'«lw 'ii i I lii i«j .

I

•

V. Mitteilungen

L Kursgeld

Die Anmeldung für die Kurse geechieht entweder bei der GesehäftssteHe oder in

der ersten Kursstunde, in der aucti gastweiser Besuch zulässig ist. Die Kurs-

^ gebütiren sind bei den einzelnen Kursen verzeichnet. Soweit sie Mit. 5.— pro

Kurs betragen, ermäßigen sie sich um Mk. —.50 pro Kurs, wenn von der gleichen

Person mehr als ein Kurs belegt wird. Dasselbe gilt beim Besuch von zwei

monatlich zu bezahlenden Kursen. Bei den entgeltlichen Kursen kostet der Besuch

einzelner Kursabende Mk. —.50. Die Kursgebühren sind dem Kursobmann zu

bezahlen; Hörer, die das Kursgeld nicht pünktlich entrichten, müssen von der

Teilnahme ausgeschlossen werden.

2. Vergünstigung«!!

Die Gebühren für Jugendliche betragen bei Kurs 1 — 7 die Hälfte der anaege-

benen Sätze, bei Kurs 9—13 Mk. 1.50 monatlich. Bei Kurs 14 -18 sind be-

reits die Sätze für Jugendliche eingesetzt.

Weitere Vergünstigungen können nur in Ausnahmefällen aewährt werden. Hierfür

ist rechtzeitiger schriftlicher Antrag an die Geschäftsstelle erforderlich.

3. Ort
l

«4l>k£ft^.l

bei Kurs 1, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11c und d, 12, 13 b, 15, 16, 17 voraussichtlich

Qartenstr. 30, I und II,

bei Kurs 2, 3, 11 a und b, 14 voraussichtlich Hospitalstr 36.

I

4. Durchführung der Kurse
Voraussetzung für die Durchführung eines Kurses ist die Teilnahme von mindestens

12 Hörern. Kurse mit ungenügender Teilnehmerzahl werden nicht fortgesetzt.

An gesetzlichen Feiertagen und an den Abonnementsabenden der Kunstgemein-

Schaft fallen die Kurse aus.

6. Bekanntmachungen
erfolgen durch Anschlag im Jugendheim, an den sonstigen Anschlagstellen der

Vereine oder durch die Gemeindezeitung.

6. Auskünfte
erteilt die Geschäftsstelle Qartenstr. 30, 1, Femsprecher 264 13.

Anregungen und Wünsche werden stets dankbar begrüßt. '

f

.•-.l

JODISCHES LEHRHAUS STUnGART

zugieicn im Aunrag des

Israel. Oberrafs und des

Isr. Oemeindevorsteneramts Oro^-Sfutfgarf.

M. RoHwdiild. Rottweil m. N.

t

/>



Teilnahme-Bedingungen:

Zur Teilnahme sind alle Mitglieder der Kulfusgemeinden und Rab-

binatsbezirke FOrfh und Nürnberg im Alter von mehr als 1 6 Jahren

berechtigt.

Alle Hörer erhalten nach Eintragung In die Teilnehmerliste eine auf

den Namen lautende und nicht übertragbare Teilnehmerkarte, ohne

die der Zutritt zu den Veranstaltungen des Lehrhauses nicht

gestattet ist.

Gebuhren: Für jede Vortragsreihe und Arbeitsgemeinschaft wird

für das Winterhalbjahr eine Einschreibegebühr von RM. -.50 erhoben.

Für die Unterrichtskurse ist eine Gebühr von je RM. 2.— im Monat,

für Hebräisch eine solche von RM. 3.— monatlich im voraus zu

entrichten.

Erwerbslose und Minderbemittelte können auf Antrag Ermäßigung

oder Erlaß der Gebühren erlangen.

Vorstand der Isr. Kultusgemeinde

Fürth

Fürth, den 15. Dezember 1936.

I

Arbeitsplan
* t

des Lehrhauses

der Israel. Kultusgemeinde

Fürth

Winter 1936/37

(Private Unterrichts-Kurse)

[

Alle Kurse und Vortragsreihen des Lehrhauses finden in den Räumen

des Gemeindeheims, Schulhof 6 parterre statt. Anmeldung, Ge-

bührenzahlung und Auskunft in der

Gemeindekanzlei, Schulhof 6
Fernsprecher Nr. 70892

(Teilnahmebedingungen Seite 4 beachten!)

AABA-ORUCKEWEI-GESELLSCHAFT M. B. H.

>.MA^.^>4|Ui.4l <(>ffm>iir.iimi uüi #i<fWii ! IUI iTi
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A. Vortragsreihen!

I. Meilensteine judischer Geschichte.

1. Judische Geschichte im Zeitalter Rabb. Dr. Slegfr. Behrens,
des Hellenismus. Fürth.

Dienstag, den 22. Dezember 1936

2. Der Talmud R.tb. Dr. Ernsi Jakob.

Augsburg

Mittwoch, den 20. Januar 1937

3. Geschichte der Juden im Rabb. Dr. Hans Andorn.
christlichen Spanien Nürnberg

Dienstag, den 23. Februar 1937

4. Zerfall und Wiederaufbau Im Dr. Udw. Feuchtwanger
Judentum seit 1800 München

Mittwoch, den 17.Marz 1937

II. Erziehungsprobleme

1. Erziehung im Galuth Dr. I. Bamberger.
Erziehung in Palästina Nürnberg

Mittwoch, den 27. Januar 1937

2. Orthodoxe Jugenderziehung Dir. Jak. Stoll, Würzburg
Dienstag, den 16. Februar 1937

3. Erziehung durch Sport

4. Ein Vortrag über ..Berufserziehung"

Zeltpunkt und Redner für die beiden letzten Vorträge werden ,. Zi
im Gemeindeblatt und durch Anschläge an den Synagogen und Im
Gememdeheim rechtzeitig bekannt gegeben.

B. Arbeifsgemeinschaft

Jüdische Geschichte Rabb. Dr. Siegfr. Behrens.

Fürth

Jeden Mittwoch 20^0 (Jhr

C. Unferrichtekurse

1. Hebräisch F,au Farntrog. Närnberg

J«den Donnerstag 1930 . 21 Uhr

2. Englisch für Fortgeschrittene FH Studienassessor

Rothschild. Fürth

Joden Mittwoch 2019 - 21 45 Uhr

3. WeiBnähen Frl. Steinberger. Fürth

Jeden Dienstag 1930 - 21 Uhr

i

I
All« dtos# Vorfrage b#ginn«n 201» Uhr.
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JODISCHE BILDUNGSKURSE

1

ESSEN

Arbeitsplan

für das

Wintersemester

1936/37

f
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A. SpractiRurfte.

, £ntfli»cti, 8paiii»cli

für Anfänger und Forfgeschrittene.

B. Tediniftdie Fädier.

Stenoifrapliie

unter Berücksichtigung fremder Sprachen.

G. ÄrbeitoffemeinAdiaften.

1. GeAdilchte und GeActiiclitftauffasftungeii

unter besonderer Berücksichtigung des Judentums

Dr. Kurt Herz, Düsseldorf

14 tägig, Beginn; Dienstag^ den 13. 10. 1936.

2. Besprechung der 8idra
Konrektor i. R. M. Andorn

14 tägig, Beginn; Dienstag, den 20. 10. 1936.

5. Bibelkurftuft für Frauen
5. Buch Mose Rabbiner Dr. Hahn

Jeden Donnerstag 16^4-17^2 Uhr Beginn: Donnerstag 16. 11.

f

D. üelitfiö^e Anftpradien.

In der Synagoge spricht Herr Rabbiner Dr. Hohn alle

14 Tage innerhalb des Freitag-Abend-Gottesdienstes über

^Grundlai^en Jüdisdier ßeli^iosit&t**.

Beginn; Freitag, den 16. 10. 1936, 19 Uhr.

.i,-.s . sr*««M**:-v5"
-^^J?..
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Gesamtthema:

.Sinntfebuna Ittdiftdier BxlAtenx.**

Folgende Vorträge sind vorgesehen:

1. Abraham, der Wanderer (Das Problem der Golut).

2. Mose, der Volksgründer (Der Sinn des jud. Volkes).

3. Hlob (Der Sinn des judisdien Leides).

4. Esra, der Sdiriftgelehrte (Israel, das Volk des Budies).

5. Adiad Haam (Die Renaissance des Judentums).

Den ersten Vortrag in dieser Reihe hält

Herr Rabbiner Br. Leo Baeck
Präsident der Reidisvertretung der Juden in Deutschland.

Er spricht am Dienstag, den 27. Oktober, abends 8^2 Uhr,
in der großen Halle des Jugendheims über das Thema:

.Abraham, der Wanderer**
(Das Problem der Galut).

Die übrigen Redner werden jeweils bekannt gegeben.

f

Alle Veranstaltungen finden im Jugendheim Saarbrückerstr. 2
statt. Die Kurse unter A u. B können nur gegen eine Gebühr
von monatl. RM. 1,— bis 3,— (je nach der finanziellen Leistungs-
fähigkeit) besucht werden. Arbeitslose können am Unterricht
unentgeltlich teilnehmen. Anmeldungen für diese Kurse
n\\i Angabe der Abteilung, in der man teilzunehmen gedenkt,
sind an den Bibliothekar im Jugendheim (Fernsprecher 24431)
zu richten, an den auch die Gebühren abzuführen sind. Der
genaue Stundenplan ist am Anschlagbrett der Bildungskurse
im Jugendheim zu ersehen.

Zu ollen übrigen Lehrgängen und Vortragsveranstaltungen
haben alle Gemeindemitglieder unentgeltlich Zutritt.

J



Besucht

die Büdierei der

Synagogengemeinde

im Jugendheim
f

Lese und Ausleihzeiten:

Dienstag:

Donnerstag:

Samstag

:

Sonntag:

17—18^2 und 20—22 Uhr

17—18^2 und 20—22 Uhr

17—18H Uhr (nur Lesesaal)

10^-12^2 Uhr.

1 limKjjMjn
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YEREIIVIGIIIVG JVDISCHES LEHRHAUS
KtfLN

WIIVTERHALBJAHR
1936/3?

EROFFIVUIVG
Donnerstag, 15. Oktober, 20,30 Uhr, im Großen Saal des Gemeindehauses,

Cäcilienstraße 18l22

Vortrag des Herrn Dr. Ludwig Fetiditwangcr, München

njüdisdie Eigenkultur in Yergangenheit u. Gegenwart^

(Sonderveranstaltung: Lerntagung am tS.u. 14. Oktober in Gemeinsdiafi mit

der Mittelstelle für jüdisdie Erwadisenenbildung Frankfurt!M.)

Siehe unter Sonderveranstaltungen 2.

Die Vorträge («V) und Arbeitsgemeinschaften ('Ag) beginnen am i T.Oktober

1936. Vorsitzender: Gemeinderabbiner Dr. Kober, Roonstr. 60, Ruf 21 48 1 7.

Spredistunde : tAontags und Donnerstags 12-13 Uhr. Stellvertr. Vorsitzender

:

Univ.-Professor i. R. Dr. Bruno Kisdt, Kaesenstr. 19, Ruf 91691. Gesdiäfis-

leitung: Leo Grünehaum, Lotharstr. 34, Ruf 44392



ARBEITISPL4IV!

A« Jüdisdi^wissensdiaftlidie Yorträge und
Arbeitsgemeinsdiaften

;

I. Lehre des Judentums

Jl
Von der Rangordnung der Werte tm Judentum.

^XM 'AiiUwuJl, 55. November, 20,30 Uhr, Großer Saal Gemeindehaus,

j<y^äci\i9nstr. i8l22 Rabb. Dr. Altmann, Berlin

V t Das Gebet Im Judentum.

Mittwoch, den 17. tAärz 1957, 20,30 Uhr, Gr. Saal Gemeindehaus,

Cäcilienstr. 1 8l22 Prof. Dr. Elbogen, Berlin

kg I Die frUhe Riditerzelt (Ehud-Debora).

M»tttt>ocfi, 13. und 20. Januar 1937, 20, 1 5 Uhr, Sitzungssaal l,

Roonstr. 50 Rabb. Dr. Vogelstein, Koblenz

Ag 2 Der Prophet Jeremla.

Montags, 21 Uhr, Aula der Jawne, beginnend tAontag, 26. Oktober

Rabb. Dr. Stein

kg S Das Spruchbuch.

Montags, 20 Uhr, Sitzungssaal 1, Roonstr. 50, beg. 25. Januar 1937,

Utägig Gem.-Rabb. Dr. Kober

kg 4 Tora mit Rasdll.

Dienstags, 20-21 Uhr, beginnend 27. Oktober, Aula der Jawne

Seminarstudienrat Gut

kg 8 Einieitung in den Talmud im AnsdiluR an Z. Franiceis
Darlte hamisdina.

Montags, 20 Uhr, Bibliothek Roonstr. 50, beginnend 26. Oktober,

l^tägig Gem.-Rabb. Dr. Kober

kg 6 LeI&tUre des En Jaliob, MIdrasdi Tandinma, Rasdii.

Sabbat vorm. nadx dem Gottesdienst Glodtengasse, und vor Sabbat-

ausgang, Betsaal, Roonstr. 50 Gem.-Rabb. Dr. Rosenthal

kg 7 Talmud fUr FortgesArlttene.

Mittwodis, 21 Uhr, beginnend 21. Oktober, Bibliothek Roonstr. 50

Herr Kalmann Schlesinger (Ruf 21 8966)

kg 8 Leiitüre des Kusarl von Jehuda Halert
Donnerstags, 21 Uhr, 14tägig, beginnend 22. Oktober,

Aula der Jawne Rabb. Dr. Carlebadi

In Gemeinschaft mit der Talmud Tora, Köln, finden folgende

Kurse statt: Leitung Herr Leo Munk, Aula der Jawne

i. Lektüre des 2. Buches Samuel Freitags, 20 Uhr, beg. 16. Okt.

2. Lektüre des 2. Budies Moses Sabbat, 12-13 Uhr, „ 17.

3. Lektüre der Psalmen (dieser Kursus ist vorgesehen für Sonntags,

20,15 Uhr, beginnend 18. Oktober)



II. JUdisdie Gesdiiciite und Literatur,

hebräisdie Spradie

V 8 Vom Sinn gesdilditlidien Erlebens.

Mittwoch, 24. Januar 1937, 20,15 Uhr, Gemeindehaus Cäcilien-

straße 18/22 Studienrätin Dr. Esther Frank

Ag 9 Graetz, Konstruktion der JUd. Gesdildite. (An Hand des Sdxocken-ßüMeins)

Montags, 20,/ 5 Uhr, Aula derJawne, heg. Montag, 18. Januar 1937,

I4tägig Studienrätin Dr. Esther Frank

V 4 Juden und Judentum In Alexandrlen.

Februar oder März 1937. Näheres s. Gemeindeblatt

Prof. Dr. Heinemann, Breslau

V S Abrabanel (zum 500 Jährigen Geburtstage).

Vorgesehen für Mittwodi, 13. Januar 1937, 20,15 Uhr, Gemeinde-

haus Cäcilienstr. 1 8l22 Oberrabb. Prof. Dr. Ehrenpreis, Stockholm

V 6 u. Juden und Umwelt im Laufe der Jahrhunderte.
Agio Beginn: Donnerstag, 22. Okt., 20,30 Uhr, Jugendheim Mauritius-

steinweg, Utägig Gem.-Rabb. Dr. Kober

Ag 11 Achad Haam (mit Lektüre seiner Sdiriften)

.

Dienstags, 20,15 Uhr, Jugendheim Mauritiussteinweg, beg. 20. Ohf.,

l-^tägig Rabb. Dr. Seligsohn, Bonn

V 7 JUdisdie Literatur der letzten S Jahre.

Mittwoch, 3. Februar 1937, 20,30 Uhr, Sitzungssaal l, Roonstr. 50

Rabb. Dr. Sdiönberger, Aachen

Ag a Neuhebrälsdi : FUr Anfänger.

a) Dienstags, 20Uhr, Sitzungssaal!, Roonstr. 50, beginnend 22. Okt.

Rabb. Dr. Caro
Neuhebrälsdi : FUr Fortgesdirlttene.

b ) Donnerstags, 20,30 Uhr, Bibliothek Roonstr. 50, beginnend 20.Okt.

Rabb. Dr. CaroJ^

III. JUdisdie Gegenwortsifcunde

V8 Vortragszyklus: Palästinakunde.

Die Vorträge a) und d) im Gr. Saal, Cäcilienstr. 1822. Vortrag c)

im David Wolfsohnheim, Cäcilienstr. 18/22. Die, übrigen finden im

Sitzungssaal II, Roonstr. 50 statt.

a) Zur rellgläsen SltuaUon in Palästina.

Mittwodi, 25. Oktober, 20,30 Uhr, Großer Saal Cäcilienstr. 18 22

Rabb. Dr. Dienemann, Offenbadi
b> Gesdiidite der AUJoth.

(Beginn. - Kampf um Arbeit und Wacht. - Eroberung des Emeh. -

Mittelstandseinwanderung aus Polen. - De\xts6\e Juden kommen ins

Land.) Mittwoch, 4. Hovember, 20,15 Uhr Dr. \kenberg, Köln

c> Die palästlnenslsdie Landwlrtsdiaft

(Die arabische landwirtsdiaft. - Anfänge der jüdisdxen Siedlungen.

-

)
Schwierigkeiten und ihre Bekämpfung. - Siedlungsformen in der

Gegenwart. - Deutsche Juden auf dem Lande. - Montag, 23. Nov.

20,15 Uhr Amtsgerichtsrat i.R. Otto May
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Handel und Industrie In Palästina.

(Formen des arabisdien Handels und der arabischen Industrie. —
Gestaltwandel durch die jüdische Kolonisation. - Export und Import.
Problem« der Handelsbilanz. - ^ÖQlidnkeiten der Indus^ialisierung

des Landes.) Mittwodx, tl. November, 20,15 Uhr
Geridxtsassessor i.R. Georg Guthmann, D'dorf

Die polliisdie Organisation des Jlsdiuw.

(Jüdische Organisationen in Erez und der Gola, Organe der Selbst-

verwaltung in Palästina - Jewish Agency, Knesseth Israel, Stadtver-

waltung- Entwidtlungstendenzen.) SAittwodx, 9. Dezember, 20, 1 5 Uhr

Jehuda Kaufmann, Köln
Soziales Leben In Palästina.

Mittwodi, t 7. Februar 1937, 20,t5Uhr Frau Clara Caro

Ag t.1 Juden > Araber - Engländer.

Mittwodis, 20,15 Uhr, beg. 27. Januar 1937 Dr. Ikenberg

V9u. Palästlnallteratur der Gegenwart.
AkM Donnerstags, 20-21 Uhr, Sitzungssaal \, Roonstr. 50, beginnend

4. Februar 1937 Konrehtorin Faula Loeb

V 10 Wanderungsprobleme nadi Uebersee.

a) Nord- und Südamerika, b) Südafrika und Australien. Zeitpunkt

und Redner werden noch durdh das Gemeindeblatt bekanntgegeben.

B. Allgemeine Yortragsfolgen und Kurse:

V ff Moderne Probleme der Ernährung für Gesunde und kranke.
Mittwoch, 2. Dezember, 20,30 Uhr, Gr. Saal Gemeindehaus Cäcilien-

straße 18 22 Prof. Dr. lepehne, Köln

Ag IS Reditsiragen des tägllifaen Lebens.

Donnerstags, 20,30 Uhr, Saal I, Roonstr. 50, beg. 22. Oktober

Reditsanwalt Jonas u. Rechtsanwalt Dr. Siegfr. Kaufmann

V la JUdlsdie Kunst heute.

Mittwoch, 17. Februar 1937, 20,30 Uhr, Gemeindehaus Cäcilien-

straße 18,22 Ludwig Meidner

Ag 16 Werbesdirlft und Reklame.
Mittiüochs, 20,15 Uhr, beg. 20. Oktober, Lützowstr. 39

E. Liffmann, Düsseldorf

17/19
Spradikurse.

Englisdx für Anfänger, Mittwochs 21 Uhr

Englisdh für Fortgeschrittene I.Donnerstags 21 „

2. Dienstags 21 ,

3. Montags 20 „

4. Dienstags 20 „

5. Montags 21 „

Diese Kurse sind nach dem Grade des Fortgeschrittenseins nummeriert.

:ii» ü«. i^^':::;.
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Spanisdi für Anfänger: Donnerstags 20 Uhr

Spanisch für Fortgesdxrittene i Mittwochs 20 „

Portugiesisdi (BrasHianis(h) : Dienstags 20 „

{Die Spracfifeursc finden im Sitzungssaal II, Koonstr. 50 statt. Leitung:

Studienassessorin Joseph. Der portugies. Kursus wird irnlehrsaal

der YorUhre, lützowstr. 39 erteilt, Leitung: Kanzler.)

€• Jugendi'eranstaltungen:

VIS OOenes Singen.

tAittwodi, 20. Januar 1937, 20,30 Uhr, Großer Saal Gemeindehaus,

Cäcilienstr. 18/22 Dr- ^^^^^' Stuttgart

Ag 90 Muslkkursua. (Im Ansdiluß an V 15)

Samstags, 20,30 Uhr, beg. 23. Januar 1937, Jugendheim

Julius Goldberg

Ag 91 Lesen in der helligen Schrift.

Montags, 20 Uhr, Aula Jawne, beg. 26. Oktober, t4tägig

Rabb. Dr. Stein

Ag 99 Religionsphilosophischer Kursus. (An Hand einer Lektüre).

(Terminangabe im Gemeindeblatt Januar 1937, t4tägig, Jugend-

heim) Univ.'Prof. i. R. Dr. Kisdi

Ag 93 VoikswIrtschalUlche Grundbegriffe.

tAittwodis, 20 Uhr, Sitzungssaal l, Roonstr. 50, beginn. 2t. Oktober

Diplomhandelslehrerin Menhe

Sonder^eranstaltungen:

1. Pädogisdie Arbeitsgemeiosdiaft für die Führer aller

Jugendbünde. Dienstags, 20 Uhr, Jugendheim, beginn. 20. Oktober

Rektor Herz, Düsseldorf

2. LerntagUDg in Gemeinsckafi und auf Veranlassung der

MittelstcIIc für jüdische Erwadxsenenbildung Frankfurt M. Thema:

Gegenwartskunde. Dienstag und Mittwoch, 13. und 14. Oktober,

20,t5 Uhr, Sitzungssaal l, Roonstr. 50

Leitung Dr. Ludwig Feuditwanger, München

3. Für die Führer der Bünde aus dem Rheinland ist Ende Dezember,

Anfg. Januar eine Lerntagung vorgesehen. Einzelheiten werden

durdi das Gemeincicblatt reditzeitig bekannt gegeben.

Die Kurse und Arbeitsgemeinsdiafien finden nur statt, wenn mindestens

f Teilnehmer vorhanden sind. Anmeldungen an die Geschäftsstelle

schn/tlich erbeten.



^Allgemeine Bestimmuui^en

tDie Teilnahme an denVeranstaltungen steht nur den Inhabern von Teilnehmer-
harten offen. Karten sind im Vorverhauf in den Buchhandlungen Topilowshy,
benesisstr. 49, Logenhüro, Cäcilienstr. 18/22 und Kfm. Betriebsdienst (Baum)
limburger Str. 12 erhältlich. Jeder Teilnehmer ist verpflichtet, seine Teilnehmer-
harte dem Beauftragten des lehrhauses auf Verlangen vorzuzeigen.

Der jährlidie Mitgliedsbeitrag, der zum Besuche aller Kurse und Veranstal-
tungen berechtigt, beträgt: für ein Ehepaar RM6.-, Einzelharte RM 4.~,
für Jugendliche RM2. — . Teilnehmerharten für den einzelnen Kursus pro
Person RM 2.-, für Jugendlidie RM 0.50, für Kursus Ag i RtA 0.75.

Für die Spradxhurse u. Ag 16 wird außerdem eine Stundengebühr erhoben.

Auskunft bei den Kursusieitern. Eintrittsgebühren für Einzelvorträge werden
jeweils festgesetzt.— Der Mitgliedsbeitrag hann in zwei Raten bezahlt werden.
Die Karten fürJugendliche können durch die einzelnen Bünde bezogen werden.
Anträge auf Ermäßigung der Gebühren sind an den Vorsitzenden zu richten.

Weitere tAitteilungen erfolgen im Gemeinde- und Nachrichtenblatt. Es wird
gebeten, hierauf zu aditen. Ergänzungen und Abänderungen vorbehalten.

Von auswärtigen Rednern sind vorgesehen:

Dr. Adler, Stuttgart
(siehe V 13)

Rabb. Dr. Altmann, Berlin
(siehe V i)

Rabb. Dr. Dienemann, Offfenbadh
(siehe V 8a)

Oberrabb. Prof. Dr. Ehrenpreis, Stockholm
(siehe V 5)

Prof. Dr. Elbogen, Berlin
(siehe V 2)

Dr. Ludwig Feuditwanger, Miindien
( Eröffnüngsvortrag

)

Geriditsass. i.R. Georg Guthmann, D'dorf
(siehe V 8d)

Professor Dr. Heinemann, Breslau
(siehe V 4)

Rabb. Dr. Sdionberger, Aachen
( siehey 7)

Rabb. Dr. Seligsohn, Bonn
(siehe Ag 10)

Rabb. Dr. Yogelstein, Koblenz
(siehe Ag I )

Drudi: Kicx KUHadt, K.-lhunftU



YEREmiGlING JVDISCHES LEHRH4US
KULIV

WIIVTERHALBJAHR
1936/3?

ERtfFFJVUJVG
Donmrstag.i 5. Oktober. 20,30 Uhr, im Großen Saal des Gemeindehauses,

Cäcilienstraße 18l22

Vortrag des Herrn Dr. Ludwig Feuditwanger, Sdündien

,JUdisfiie Eigenkultur in Vergangenheit u. Gegenwart««
(Sonderveranstaltung: lemtagung am 13.u. 14. Oktober in Gemeinsdiafi mit

der Mittelstelle für jüdisdie Erwadisenenbildung Franhfurt'M.)

Siehe unter Sonderveranstaltungen 2.

Die Vorträge i-V) und Arbeitsgemeinsdxaften (-Ag) beginnen am 1 7. Oktober
1936. Vorsitzender: Gemeinderabbiner Dr. Kober, Roonstr. 60, Ruf 21 48 1 7.

Sprechstunde: tAontags und Donnerstags 12-13 Uhr. Stellvertr. Vorsitzender:
Univ.'Professor i. R. Dr. Bruno Kisdi, Kaesenstr. 19, Ruf 9 / 6

9

1 . Gesdid/f«-
leitung: Leo Grünebaum, Lotharstr. 34, Ruf 44392



ARBE1TSPLA?¥!

A» Judi»di - ^issenstiiaftlidbe

Arbeltsgemein^dhaften :

e und

L Lehre des Judentums

V i Vea 4rr Ran&rordnuni; der Werte Im Judentum.

Mittwoch, 25. November, .20,^0 Uhr, Großer Saal Gemeindehaus,

Cäcilienntr. 18122 Rahh. Dr. Altmann, Berlin

V • Umtt Gebet im Judentum.

Mittufoäi, den 17. März 19B7. 20.30 Uhr, Gr. Saal Gcmcindehaufi.

Cäcilicnstr^ J8/52 Prof. Dr. Elbogcn, Berlin

ifi IHe trfihe Ridhterzelt (Eatud-l»<>lM»rn.|.

Mittwoch, LS. und 20. Januar ]'?S7, 20,15 Uhr, Sitzungssaal l,

Roonstr. 50 Rahh. Dr. Vogclstcin, Koblenz

i« t Der Prophet Jereml«.

Montags, 21 Uhr, Aula der Jaume, beginnend Montag, 26, Oktober

Rabh. Dr. Stein

k§; S Da» fiipm<4ibn<^

Montags, 20 Uhr. Sitzungssaal 1. Roonstr. 50, beg. 25. Januar 1957,

^^tägig Gem.-Rabh. Dr. Kober

A« 4 Turn mit IUbAL
Dienntags, 20-21 Uhr, beginnend 27. Oktober, Aula der Jaume

• SeminarStudienrat Gut

A« S Wlmii JimmtL, in den Tnimnd Im Inndilnf na Z. Frankei»
IfTlri hamliAnB
Montags, 20 Uhr, Btbho^u^ Roonstr. 50, beginnend 2b. Oktober,

^^^gig Gcm.-Rabb. Dr. JCofacr

M; * Lektüre 4tt% En Jakeb. MMraiidi Taxbnma. EaMkL
Sabbat vorm. nadh dem Gottesdienst Gloducngassc , und vor Sabba:t-

ausgang, Betsaal, Roonstr. 50 Gem.-Rabb. Dr. RosenAd

Mittwodhs, 21 Uhr, beginnend 5 J. Oktober, Bibliothek Roonstr. 50

Herr Kalmann Sdhlesinger (Ruf 21 8966)

Afffr Lektüre de» knsari van Jekada HalerL
Donncrstfl<7fi. 21 Uhr, 14tägig, beginnend 22. C&tobcr,

Aula der Jaumc Rabb. Dr. CarlAadi

In Gemcinsdhaft mit der Talmud Tmrau Köln, ftndcn folpemdt

Kurse statt . Leitung Herr Leo M«nk, Aula der Jaume

1. Lektüre des 2. hudics Samuel Freitags, 20 Uhr, beg. 16. Okt.

2. Ltkture des 2. Budnes Moses Sabbat, 12-13 Uhr, ^ 17.

3. L^türe der Psalmen f dieser Kursus ist porpescheii für Sonntags,

20,15 Uhr, beginnend 18. Oktober)

\



n. Jfiidifiihe CWe^chitfate and Literator,
helMrÜlMiic

Aft«*

V4I

WS

V t Wom Mlnn i^f^ililflitllchnn ErlcbeiM.

Mittuwdi. 24. Januar 19B7, 20,15 Uhr, Gomaindahaus Cäcilien-

«traßc 18,22 ^tudismrätin Dr. ERt\un ¥rank

<>rutttx, kunstruktlon der Jiid. CrtnMhlflbte. (An Hand d«s Schodun-UüätLiins)

Montags, 2D,i5Uhr, Aula darJawnc. heg. Montag, 18.Januarl937,

"^^iäflip 9 Studienrätin Dr. Esther Frank

Juden und JudeBtum in Aleuuidrimi.

Februar odar März 19S7. Käharen s. Gemaindahlatt

Prof. Dr. Heitieniann, brasiau

Abraband <suni »IN»|JUirif;eB Gcburtflte||0^

Vorgesehen für Mittwodi. 13. Januar 1937, 20,15 Uhr, Gemeinde-
haus Cäciliengtr. i BI22 Oherrabb. Prof. Dr. Ehrenpreis. Stockholm

W « V. Juden und limweH Im Laule -«er JaOiAaiidcrttN
*« *• beginn Donnerstag, 22. Okt., 20,30 Uhr, Jugendheim Mauritius-

stemweg, 14tägig Gem.-Rabb. Di. Kober

^ü Afliad Baain (mit Uktürc mhmt Sdtriftm)

.

Dienstags, 20.15 Uhr, Jugendhotm Mauritiunsteinweg, beg. 20. Okt.,

^'^tägig Rabh.Dr. Seligsahn, honn .

V 7 JUdtafiir Literatur der letzten 3 Jahre
Mittwodi, 3. Februar 1957, 20,30 Uhr, Sitzungssaal I, Roonstr. 50

Rabb. Dr. Sdiönberger, Aadhen
A«r fi NeidiebrBki«i: Für Anfänffer.

a) Dienstags, 20 Uhr, Sitzungssaal!, Roonstr. 50, beginnend 22. Okt.

Rabb. Dr. Coro
AieubfüirttbMh : Für Fortf{esdirtttene.

b ) Donnerstags, 20,30 Uhr, Bibliothek Roonstr. 50, beginnend 20.Oht

Rabb. Dr. Coro

9BL ffidittdie Gef^enwartskandr

VortrafpKyklu«: Puliiatinakunde.

Die Vorträge a) und d) im Gr. Saal, Cäcilumstr. 16 22. Vortrag c)

im David Wolfsohnheim, Cäcilienstr. 18122. Die übrigen finden im
Sitzungssaal U, Roonstr. 50 statt.

Zur rellfrittMen Situation in Palliflifaa.

Mittwodi. 28. Oktober, 20,30 Uhr, Großer Saal Cäcilienstr. 18 22

Rabb. Dr. Dümemann, Offenhadi
CrfiMhiditr der AlUfrffa.

(Beginn. - Kampf um Arbeit und Wacht. - Eroberung des Emek -

Mittelstandseinwanderunß aus Polen. - DeutsAic Juden kommen tti£

Land.
) Mittwodi, 4. Hovember, 20,15 Uhr Dr. Ikenberg, Köln

Dir palästinenaiadir Landwirtadiaft.

( Die arabisdic landwirtsdiaft. - Anfänge der jüdisdum Siedlungen. -

Sdiwierigkeiten und ihre Bekämpfung. - Siedlungsformen in der

Gegenwart. - Deutsdie Juden auf dem Lande. - Montag, 23. Nov.

20,15 Uhr Amtsgeriditsrat i. R. Otto May

Wft



A) Handel und Industrie In Paili«llna.

(Formen des arahisdien Handels und der arabisdien Industrie. —
Gestaltwandel durdi die jüdisdxc Kolonisation. - Export und Import.

Probleme der Handelsbilanz. - Möglidtheiten dar Industrialisierung

des Landes.) Mittwodn, lt. November, 20J5 Uhr

Geriditsassessor i. R, Georg Guthmann, D'dorf

e) nie poiitlfldie Organlsatlnn de» Jlwdiuw.

(Jüdisdie Organisationen in Erez und der Gola, Organe der Selbst-

verwaltung in Palästina - Jewish Agency, Knesseth Israel, Stadtver-

waltung - Entwifklungstendenzen.) MiUwoch, 9. Dezember, 20, 1 5 Uhr

Jehuda Kaufmann, Köln

t) Soziale« Leben In Pallistina.

Mittwoch, 17. Februar 1957, 20,1 5 Uhr Frau Clara Caro

AkIS Juden - 4raber - Enfflttndcr.

Mittwodis, 20,15 Uhr, heg. 27. Januar \9S7 Dr. Ihenberg

V 9 u. Palästinaliteratur der Gegenwart.
^^ Donnerstags, 20-21 Uhr, Sitzungssaal l. Roonstr. 50, beginnend

4. Februar 1937 Konrehtorin Paula loeb

\ 10 Wanderunssprobleme nadi liebersee.

a) Nord- und Südamerika, b) Südafrika und Australien. Zeitpunkt

und Redner werden noch durdh das Gemeindeblatt bekanntgegeben.

Y Allg^emeine \ ortra^fol^en und lkur«e:

Y it nodeme Probleme der Kmührung für Gesunde und hrnnkr
Mittwoch, 2. Dezember, 20,30 Uhr, Gr. Saal Gemeindehaus Cäcilien-

straße 16:22 Prof. Dr. Lepehne, Köln

4|e tu Reditsiraffen des t&iflldien Lebens.

Donnerstags, 20,30 Uhr, Saal J, Roonstr. 50, heg. 22. Oktober

Redxtsanwalt Jonas u. Redxtsanwalt Dr. Siugfr. Kaufmann

^ t2 JUdlsdie kunst heute.

Mittwoch, 17. Februar 1957, 20,30 Uhr, Gemeindehaus Cäcilien-

straße 18/22 Ludwig Meidner

Ag tt> Werbesdirilt und Reklame.

Mittwochs. 20,15 Uhr, heg. 20. Oktober, Lützowstr.39

E. Liffmann, Düsseldorf

bpradikuHM.

Englisdi für Anfänger, Mittwochs 21 Uhr

Englisch für Fortgeschrittene l.Lhmnerstags 21 ,

2. Dienstags 21 „

S.Montags 20 »

4. Dienstags 20 „

S.Montags 21 „

Diese Kurse sind nach dem Grade des Fortgcscfirtttensetns nummeritrt.

17/19
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Spanisch für Anfänger-. Donnerstags 20 Uhr
Spanisdi für Fortgesdtrittene : Mittwochs 20 „

Portugiesisdi (Brasilianisdx) -. Dienstags 20 „

(Die Sprachkurse finden im Sitzungssaal U, Roonstr. 50 statt. Leitung:

Studienassessorin Joseph. Der portugies. Kursus wird im Lehrsaal

der Vorlehre, Lützowstr. 39 erteilt, Leitung: Kanzler.)

€• Ju^endYeranstaltungen:

V It Offenes Singen.

Mittwoch, 20. Januar 1957, 20,30 Uhr, Großer Saal Gemeindehaus,

Cäcilienstr. 18/22 Dr. Adler, Stuttgart

4k 90 IMusIkkarsat. (Im AnsAluß an V tS)

Samstags, 20,30 Uhr, heg. 23. Januar 1937, Jugendheihi

Julius Goldherg

Ak 21 Lesen in der heiligen Schrift

Monta<7s, 20 Uhr, Aula Jawne, heg. 26. Oktober, 14tägig

Rabb. Dr. Stein

Ak 32 Rell|(lonspiiilo«oplilsclier Unnas. (An Hand ainer Lektüre).

(Terminangabe im Gemeindablatt Januar 1937, 14tägig, Jugend-

*»««»«) Unü>.-Pro/. i. R. Dr. Kisdi

Ag 2S Volkswirtschaftliche Gmndheirrifie.

Mittwochs, 20 Uhr, Sitzungssaal I, Roonstr. 50, beginn. 21. Oktober

Diplomhandelslehrerin Mcnhe

Sonderreranstaltan^en:

i. Pädogiscfae Arbeltsgemeinsdiaft für die Führer aller

Jugendbünde. Dienstags, 20 Uhr, Jugendheim, beginn. 20. Oktober

Rehtor Herz, Düsseldorf

2. Lemtag^ng in Gemeinsdhaft und auf Veranlassung der

Mittelstelle für jüdische Erwachsenenbildung Frankfurt M. Thema:
Gegenwartskunde. Dienstag und Mittwoch, 13. und 14. Oktober,

20,15 Uhr, Sitzungssaal l, Roonstr. 50

Leitung Dr. Ludwig Feuchtwanger, München

S. Für die Führer der Bünde aus dem Rheinland ist Ende Dezember,

Anfg. Januar eine Lemta§^ung vorgesehen. Einzelheiten werden
durch das Gemeindeblatt rechtzeitig bekannt gegeben. •

r Die Kurse und Arbeitsgemeinschaften finden nur statt, wenn mindestens

1 Teilnehmer vorhanden sind. Anmeldungen an die Geschäftsstelle

schriftlich erbeten.

(



Alli^emeine Bestimmuni^en

Die Teilnahme an denVeranstaltungen steht nur den Inhabern von Teilnehmer-

harten offen. Karten sind im Vorverhauf in den BudxhandlungenTopilowsky,

Benesisstr. 49, logenbüro, Cäcilienstr. 18/22 und Kfm. Betriebsdienst (Baum)
limburger Str. 12 erhältlich. Jeder Teilnehmer ist verpßditet,ßeine Teilnehmer

-

harte dem Beauftragten des Lehrhauses auf Verlangen vorzuzeigen.

Der jährlidie Mitgliedsbeitrag, der zum Besudie aller Kurse und Veranstal-

tungen berechtigt, beträgt: für ein Eh^aar RM 6.-, Einzelharte RM 4.-,
für Jugendliche RM 2.— . Teilnehmerharten für den einzelnen Kursus pro

Person RM 2.-, für Jugendliche RM 0.50, für Kursus Ag t RM 0.75.

Für die Sprachkurse u. Ag 16 wird außerdem eine Stundengebühr erhoben.

Auskunft bei den Kursusleitern. Eintrittsgebühren für Einzelvorträge werden
jeweils festgesetzt.— Der tAitgliedsbeitrag kann in zwei Raten bezahlt werden.

Die Karten für Jugendliche können durch die einzelnen Bünde bezogen werden.
Anträge auf Ermäßigung der Gebühren sind an den Vorsitzenden zu richten.

Weitere Mitteilungen erfolgen im Gemeinde- und Nachrichtenblatt. Es wird
gebeten, hierauf zu achten. Ergänzungen und Abänderungen vorbehalten.

Von auswärtigen Rednern sind vorgesehen:

Dr. Adler, Stuttgart
(siehe V 13)

Rabb. Dr. Altmaiin, Berlin
(siehe V 1)

Rabb. Dr. Dienemann, Offenbadi
(siehe V 8a)

Oberrabb. Prof. Dr. Ehrenpreis, Stockholm
(siehe V 5)

Prof. l^r. Elbogen, Berlin
(siehe V 2)

Dr. Ludwig Feucfatwanger, Miindien
(Eröffnungsvortrag)

Geridbtsass. i.R. Georg Guthmann, D'dorf
(siehe V 8d)

Professor Dr. Heinemann, Breslau
(siehe V 4)

Rabb. Dr. Sdiönberger, Aachen
(stehe V 7)

Rabb. Dr. Seligsohn, Bonn
(siehe Ag 10)

Rabb. Dr. Yogelstein, Koblenz
(siehe Ag 1)

Ünid Kias KUrtadt. K.-Lh.ttnjah



FIMED IN TOO SBCnCNS

ildungskurse
der jüdischen Religionsgemeinde Dortmund.

ARBEITSPLAN
Oidober- Dezember 1936-

I. Eröffnungs-Vortrag
Am Mittwoch, dem 21. Oictober, 20% Uhr, spricht in
sämtlichen Räumen des Gemeindehauses

Herr Oberrabbiner Dr, Cariebadi, Hamburg
zum Thema: ,,Väter und Söhne, wie stehen die
Generationen zur Religion?"

Musikalische Umrahmung:
Streichquartett der Herren Schanzer, Hörn, Rh^e, Mersson.

Karten (RM. 0,75 für Erwachsene und RM. 0,40 für Jugend-
liche) • im Vorverkauf bei Herrn Steinweg im Gemeinde-
haus und bei Gebr. Bär, Brückstr. 27/29.

II. Arbeitsplan für das Wintersemester 1936/37, 1. Hälfte.

A. Vorträge und Kurse. ^

1. Vortragsreihe „Sinngebung Jüdischer Existenz", erster
Vortrag, zugleich Eröffnungsvorlesung.
Oberrabbiner Dr. Carlebach, Hamburg — „Väter und
Söhne, wie stehen die Generationen zur Religion?
Mittwoch den 21. Oktober 20V2 Uhr, Gemeindehaus.
Weiter vorgesehen sind für den Winter Vorträge von
Professor Dr. Ehrenpreis-Stockholm, Professor Dr.
Kisch-Köln und Rabbiner Dr. Grünewald-Mannheim.

2. Montagskurs:
Dr. Kurt Herz, Düsseldorf: „Epochen jüdischer Ge-
schichte". Beginn 19. Oktober, 20V2 Uhr, Gemeinde-
haussaal. Dauer: 6 Abende.

3. Mittwochskurs:
p^KKtr^o T» rir Arinpi Oortmnnd: ..Au&gewahltft Stellen

I



zum Themo: „Vfiter und Söhne ^ wie stehen die
Generationen zur Religion?''

Musikalische Umrahmung:
Streichquartett der Herren Schanzer, Hörn, Rh6e, Mersson.

Karten (RM. 0,75 für Erwachsene und RM. 0,40 für Jugend-

liche) * im Vorverkauf bei Herrn Steinweg im Gemeinde-

haus und bei Gebr. Bär, Brückstr. 27/29.

n. Arbeitsplan für das Wintersemester 1936/37, 1. Hälfte.

A. Vorträge und Kurse. «

1. Vortragsreihe „Sinngebung Jüdischer Existenz", erster

Vortrag, zugleich Eröffnungsvorlesung.
Oberrabbiner Dr. Carlebach, Hamburg — „Väter und
Söhne, wie stehen die Generationen zur Religion?

Mittwoch den 21. Oktober 20V2 Uhr, Gemeindehaus.
Weiter vorgesehen sind für den Winter Vorträge von
Professor Dr. Ehrenpreis-Stockholm, Professor Dr.

Kisch-Köln und Rabbiner Dr. Grünewald-Mannheim.

2. Montagskurs:
Dr. Kurt Herz, Düsseldorf: „Epochen jüdischer Ge-

schichte". Beginn 19. Oktober, 20V2 Uhr, Gemeinde-
haussaal. Dauer: 6 Abende.

3. Mittwochskurs:
Rabbiner Dr. Appel, Dortmund: „Ausgewählte Stellen

aus den Propheten". Beginn 28. Oktober, 20V2 Uhr,
Gemeindehaus, Klubzimmer. Dauer: 6—8 Abende.

4. „Jüdische Gegenwartskunde". Sammelvorlesung der

Herren Georg Guthmann, Düsseldorf: „Die soziale

Struktur der Juden". 2—3 Abende.
Dr. Moritz Schweizer, Essen: „Die Juden in der Welt".

2—3 Abende.
Dr. Kurt Steinberg, Essen: „Gegenwartsprobleme der

Juden in Deutschland". 2—3 Abende.
Beginn: 12. November, 20V2 Uhr, Gemeindehaussaal.

5. Spradikurse:

a) Hebrälsdi: M. Knoblewicz
Dienstags 20% Uhr: Gemeindehaus, Zimmer 3

für Anfänger
Miflwodis 20% Uhr: Gemeindehaus« Zimmer 3

für Vorgesdirillene.

b) Englisdi: S. Boraks
Montags 20% Uhr: Gemeindehaus. Si^ungszimmer

für Anfänger
Dienstags 20% Uhr: Gemeindehaus, Si^ungszimmer

für Vorgesdirittene I

Mitlwodis 20% Uhr: Gemeindehaus, Sitzungszimmer

für Vorgesdirittene II

6. Wochenendkurse:
Professor Dr. Kantorowicz, Frankfurt: ,,Seminar über

Jugendführung".
Direktor Karl Adler, Stuttgart: „Singkreis".

(Die Termine werden noch bekanntgegeben.)

B. Gebühren:

a) Hörerkarte, berechtigt zum Besuch eines Kurses:
für Erwachsene

• •/ ^^* 2»

—

für Jugendliche . . . . RM. 1,-

—

Familienkarte für zwei Personen . . . RM. 3,

—

b) Vierteljahreskarte, berechtigt zum Besuch aller Kurse,

außer den Sprachkursen:
für Erwachsene . . . . RM. 4,

—

für Jugendliche RM. 2,

—

Familienkarte für zwei Personen . RM. 6,

—

Für die Sprachkurse, gelten die bisherigen Gebühren.
Für Vorträge werden besondere Unkostenbeiträge erhoben.
Anträge auf Ermäßigung oder Gebührenerlaß sind an das
Gemeindebüro zu richten.

C. Anmeldung:
Anmeldungen erfolgen im Büro der Gemeinde, Saarbrük-
kerstr. 3, Fernsprecher 380 28, an Herrn Erich Frank,
Dortmund-Horde, Semerteichstr. 133 oder zu Beginn der
Kurse.

I
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Jüdisches Lehrhaus
Kronenstraße 15

Karlsruhe
Fernruf durch 5169

Winterlehrgang 5697 (1936/37)

Eröffnungsfeier:

Samstag, den 10. Oktober abends 9 Uhr in der Synagoge.

Rabbiner Dr. Grünewald -Mannheim: „Von dem Ursprung des Judentums in

der orientalischen Welt".

Rabbiner Dr. Schiff: ,,Unsere Arbeit".

Kapellmeister Stern: Orgel-, Vor- und Nachspiel.

Unkostenbeitrag 30 Pfg. — Auf Wunsch und für Jugendliche Zutritt ohne Beitrag.

Bemerkungen:

1 Anmeldung: Zur Teilnahme an allen Lehr- und Sprachkursen ist Anmeldung durch
'

Einzeichnen in die Listen erforderlich. Diese liegen vom 28. Sept. bis 7. Oktober

im Lehrhaus Zimmer 2 werktäglich von 10 bis 12 Uhr vormittags und von 7 bis 9 Uhr

abends auf.

2 Die Abhaltung der Kurse wird von einer Mindestteilnehmerzahl abhängig gemacht.

Die Mitteilung hierüber erfolgt durch Anschlag am schwarzen Brett.

3 Teilnahme: Für alle Sprachkurse wird eine pflichtmäßige Mitarbeit verlangt. Eine
'

Bescheinigung über den erfolgreichen Besuch eines geschlossenen Lehrkurses kann aus-

gestellt werden.

4 Gebühren: Sprachkurse mit ]l Wochenstunde . RM. 1.50 monatlich

„ 2 Wochenstunden RM. 2.— „

Lehrkurs 3 R'^- "^O für jede Arbeitsgemeinschaft

4 und 5 zusammen . . . RM. 2.

—

6 und 7 „ ... RM. 2.

—

8 und .9 „ ... RM. 2.—

10 RM. 2.-

Die Lehrkurse 1, 2, 23, 24 und 25 sind gebijhrenfrei.

Die Lehrkurse 3, 6, 7 und 9 sind für Jugendliche gebührenfrei.

5 Gebührenicarte: Nach Einzeichnung wird die Gebührenkarte ausgefertigt; sie ist gegen
*

Entrichtung der ersten Monatsgebühr im Zimmer 2 abzuholen Die Gebuhr ist für leden

Monat im Voraus zu entrichten. Kursteilnehmer, die ihre Gebuhren nicht entrichten,

können von der Teilnahme ausgeschlossen werden.

6. Ermäßigung oder Erlaß der Gebühren. Man wende sich hierwegen an Herrn

Rabbiner Schiff.

7 Beginn des Winterlehrgangs. Alle Lehr und Sprachkurse beginnen am Montag, den

12. Oktober 1936. Kurs 8 und 9 beginnen ausnahmsweise Montag, den 26. Oktober. Die

stunde beginnt jeweils um V^ pünktlich.

8 Weitere Benachrichtigung. Es ist erforderlich, diese Ankündigung aufzubewahren.

Jede weitere Benachrichtigung erfolgt nur durch das Gememdeblatt und durch Anschlag

im Lehrhaus.

0t
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jeweils für den ganzen

Lehrgang
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1

Lehrplan
des Winterlehrgangs 5697 (1936/1937)

Nr.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

1

A. für Erwachsene.

I. Lehrkurse.

Lehrgcgcnstand

Bibel

einfache (kursorische) Bibellektüre

ebenso

Einführung in die Gedankenwelt des
Judentums

Einführende Arbeitsgemeinschaften.

Die sozialen Lehren der bibel.

Die Morallehre des Talmud,

Jüdische Gegenwartskunde

Die politische, kulturelle und Wirtschaft-

liehe Lage der Juden in den Staaten Euro*
pas, Amerikas und Afrikas.

Das alltägliche Leben in Palästina.

Allgemeine Lehrkurse

Geschichte d.Völker am Mittelmeer(Grund'
Züge weltgeschichtlicher Entwicklung).

Entwicklungsstufen der Wirtschaft.

Goethelektüre

Leiter

Rabb. Schiff

Dr. joh. Maas

Zeit Bemerkung

Do 7/8

Di 5'6

Rabb. Schiff

derselbe

Stud.'Rat Kahn

Dr. S. Werthcimer

Do 8/9

Do 8/9

zur Einführung in die

hebräische Bibel.

ebenso ; in der Wohnung
Kloseslraße 36

Mo 9 10

Mo 8
'9

Prof. Adler

Ger.Ass.a.D. Steeg

Prof. Dr. Marx

Mo 9/10

Mo 8 9

Do 9 10

siehe Anhang.

Okt. bis Dez.

Januar bis März

Januar bis März;
auch für Jugendliche

über 17 Jahren.

ebenso.

Okt. bis Dez.

auch für Jugendliche

über 17 Jahren.

Okt. bis Dez..

II. Sprachkurse

für Erwachsene und Jugendliche über 18 Jahren.

IL Hebräisch

12.
>j

13. »

14.
»>

15.
»)

16.
»)

17.
»j

18. Englisch

19. »

20. n

21. Spanisch

22. Portugiesisch

N. Moses Mo. Mi 8/9 Anfänger

derselbe Mo, Mi 9/10 Fortgeschrittene

J. Lupolianski Mo, Mi 8/9 Anfänger

derselbe Mo 9-Vill Fortgeschrittene

derselbe Di 8/10 geschloss. Kurs der Wizo

derselbe Mi 9-V«ll geschl. Kurs des Hakoah

derselbe Mi 7/8 Konversation

Prof. Weil Di, Do 8/9 Anfänger

Prof. r^r. Marx Di, Do 8/9 Fortgeschrittene

derselbe Di 9/10 Konversation

Studienrat
Witzenhausen

Mo, Mi 8/9 Anfänger

derselbe Mo. Mi 9/10 Anfänger



B. für Jugendliche.

I. Lehrkurse.

Nr.

23.

24.

25.

Lehrgegenstand

Tenach

Einführung in die Aggadah

Grundbegriffe der Elhik

Leiter

Rabb. Schiff

derselbe

derselbe

Zeit

Sa 6/7

Sa 8 9

Sa 8/9

Bemerkung

für jugendliche über
16 jähren

ebenso; anhand von Bia

liks „Sefer ha-Aggadah";
Oktober bis Dezember

Januar bis März
I Diefe LehrUiirfe find verlegbar.

26.

27.

28.

siehe ferner die Lehricurse Nr. 6, 7 und 9

II. Sprachkurse.

Hebräisch

n

Englisch

j. Lupolianski

derselbe

Prof. Dr. Marx

Mo, Do 5/6

Mo. Do 6/7

Di. Mi 6'7

Anfänger

Fortgeschritlene

^Anfänger

sielie ferner die Spraclilcurse Nr. 11-22, die aucFi für die berufstätige Jugend bestimmt sind.

Anhang
1. Besondere Arbeitsgemeinschaften.

Vorbemerkung. Die „Mittelstelle für jüdische Erwachsenenbildung" hat - zum ersten

Mal seit ihrem Bestehen — zugesagt, für unser Lehrhaus eine Reihe von Arbeitsgemein-

schaften für Erwachsene unter Leitung ihrer Lehrkräfte zu veranstalten.

Die Arbeitsgemeinschaften sollen Sonntag vormittags V2IO-I2 Uhr stattfinden,

nehmerzahl ist beschränkt.

PLAN:
L Prof. »Dr. Martin Buber: Was bedeutet die „Auserwählung Israels"?.

2. Rabbiner Dr. Max Eschdbacher: Der Jude und der Mensch nach der Lehre des

Judentums (Talmud und Schulchan Aruch).

Die Propheten in ihrem Verhältnis zu den Völkern

und Staaten des alten Orients.

Das gesellschaftliche Verhältnis zwischen Juden

und Umwelt.

Juden und Umwelt im Mittelalter.

3. Dr. Henry Philipp:

4. Dr. Ludwig Feuchtwanger:

5. Prof. Dr. Ernst Kantorowicz:

Die Teil'

1. XI.

29. XI.

10. i.

7. II.

28. II.

aus

11. Eine Vortragsreihe „Gestalten der Bibel'' im Gottesdienst.

Vorbemerkung : Herr Rabbiner Schiff beabsichtigt, während der Wintermonate

dieser Vortragsreihe je zwei Vorträge im Monat beirn Freitagabendgottesdienst zu halten.

Im Einzelnen ist - vorbehaltlich zeitlicher und sachlicher Aenderung - in Aussicht genommen

:

Amos LI. Jecheskel 5. 111.PLAN Moses 16. X.

Simson 30. X.

David 20. XI.

(JudaMakkabi IL XII.)

Hiskia 15. I.

Jesaja 29. I.

Esther 19. 11.

Jeremia 19. 111.

Daniel 9. IV.

Esra 23. IV.

e im Gottesdienst.III. Religiöse

Ferner ist beabsichtigt, die religiösen Lehrvorträge wieder aufzunehmen. Sie finden jeweils

am Sabattnachmittag zwischen dem Minchah' und Maarivgottesdienst statt.

Vorgetragen wird wieder aus Maimonides' Mischne Thora — und zwar der Abschnitt

„Umkehr (Teschuwoh)".

Dos Kuratorium des Lehrhauses:

I.A. Dr. SCHIFF



FRANZ-ROSENZWEIG-
GEDÄCHTNIS-STIFTUNG

IN ZUSAMMENARBEIT MIT DEM

BILDUNGS-AUSSCHUSS
DER DEUTSCH-ISRAELITISCHEN GEMEINDE

HAMBURG

(JÜDISCHES LEHRHAUS)

Arbeitsgemeinschaften und Vorträge

Im Wintersemester 1936/1937
(

/ Alle Veranstaltungen beginnen pünktlich

Um rechtzeitiges Erscheinen wird gebeten

Voranmeldungen entweder schriftlich oder per-

sönlich beim Sekretariat: G.Engel, Rothen-

baumchaussee 77, part., Montags bis Freitags

10 bis 1 und 4 bis 6 Uhr; Freitags nur vormittags.

(Fernsprecher: 55 71 35)

• » -^ --- •- * *!.-% ^-«SÜ



I. Einführung in Bibel, hebrVIsch« Sprache

und Gebetbuch:

a) Allgemeine Veranstaltungen
1. Oberrabbiner Dr. Dos. Carlebach:

„Hiob", ein Symbol Israels; achttägig, pro
Quartal 2,— RM.

2. Rabbiner Dr. Paul H o I z e r : Sprüche
Salomos, achttägig; pro Quartal . . 2,— RM.

3. B. S. 3 a c o b s o n : Gesetz und Feier des
Schabbat; vierzehntägig, p. Quartal 1,— RM.

4. Rabbiner Dr. Ernst Jacob (Augsburg):
Gabe und Aufgabe der Prophetie (Einzel-

vortrag, 3anuar) —,50 RM.

5. Rabbiner Dr. Emil Schorsch (Han-

nover): Jüdische Geschichte als Wort Gottes
(Einzelvortrag, Februar) —,50 RM.

6. Dr. Max S a I z b e r g: Hebräische Sprach-

lehre; achttägig, pro Quartal . . . 2,— RM.

Rabbiner Dr. Paul H o I z e r : Einführung in

die jüdische Liturgie, Literatur und Geschichte.
(Geschlossener Teilnehmericreis.)

b) Sonderkurse für den Landesausschuß
der jüdischen Jugendorganisationen

7. Oberrabbiner Dr. Dos. Carlebach:
Bibel-Lernkurs (Schiur); achttägig.

8. Rabbiner Dr. Paul H o I z e r : Der Prophet
Micha; achttägig.

9. Rabbiner Dr. Emil Schorsch (Han-

nover): Über den geschichtlichen Schicksals-

begriff des Judentums (Wochenendkurs, Fe-

bruar).

10. Dr. Max Salzberg: Hebräische
Sprachlehre: A. für Anfänger;

B. für Fortgeschrittene.

II. Talmud.

Allgemeine Veranstaltungen
11. Rabbiner Dr. jur. Max Eschelbacher

(Düsseldorf): Der arbeitende Mensch im Tal-

mud; mit Verglelchungen an dem Schrifttum

der Weltreligionen. Mit deutschen Texten

(3 Abende im Januar); 1,50 RM.

12. B. S. J a c o b s o n : Die Denkform des
Talmuds, mit deutschen Texten (vierzehntägig,

Oktober/Dezember); pro Quartal . 1,— RM.

lii. Philosophie und Pädagogik.

Allgemeine Veranstaltungen

13. Direktor Arthur Spier: Aus der jüdi-

schen Religionsphilosophie des Mittelalters;

achttägig ab 1. Januar; pro Quartal . 2,— RM.

14. Prof. Dr. I. M a r k o n : Lerngemeinschaft
über das Buch Kuzari von Jehuda Halevy
(3 Abende) —,60 RM.

15. Rabbiner Dr. Max Wiener (Berlin):

Hauptprobleme der jüdischen Ethik (3 Abende,
November) 1,50 RM.

16. Dr. W. B a c h e r : Griechischer und jüdi-

scher Pessimismus (Euripides urvd Kohelet)

(8 Abende) 1,60 RM.

17. Dr. Henry Philipp (Frankfurt a. M.):

Das Bildungsproblem bei Nietzsche (2 Abende,
Dezember) —,60 RM.

18. Dr. A. C o u t i n h o : Grundbegriffe der
Völkerpsychologie (Lektüre ausgewählter Ab-
schnitte von Lazarus ur>d Steinthal) (6 Abende);

1,20 RM.

19. In Aussicht genommen: Ein Zyklus von
Vorträgen über Unterrichtsprobleme der jüdi-

schen Schule von heute.

20. Dr. Bruno Strauss (Berlin): Be-
sprechungen über religiöse Erziehung (Für

Eltern und Erzieher; 2 Aber>de im Dezember;
—,80 RM.

IV. Vorgangonhoit und Gegenwart

a) Allgemeine Veranstaltungen

21. Dr. Willy Cohn (Breslau): Die Juden in

der Sozialgeschichte des römischen Reiches
urvd der Spätantike (2 Abende, Februar/März)

—,80 RM
22. Dr. H. Liebeschütz: Die Ent

stehung des Christentums (4 Abende, März)
—,80 RM

23. Dr. Ludw. Feuchtwanger
(München): Die Schicksalsstunde der jüdischen
Religion: Religiöser Zerfall; Richtungen seit

der Emanzipation (Einzelvortrag, 19. Oktober);
—,50 RM.
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24. Dr. HansOoochim Schöps (Bertin):
Dakab Burckhardt (6 Abende) . . . 1,20 RM.

25. Schriftleiter Julian Lehmann: Die
jüdische Presse von heute (3 Abende);

—,60 RM.

b) Sonderkurse für den Landesausschuß
der jüdischen Jugendorganisationen

26. Dr. H. L i e b e s c h ü t z : Wie lernen
und lehren wir Geschichte? (3 Abende Im
Dezember).

27. Dozent Dr. jur. et phil. A. Berney
(Berlin): Die 3uden in der Geschichte des
19. Jahrhunderts (Wochenend-Veranstaltung,
November).

28. Dr. Ludw. Feuchtwanger (Mün-
chen): Jüdische Gegenwartskunde (Wochen-
end-Veranstaltung, 17./18. Oktober).

Y. Kunttbetrachtung.

Allgemeine Veranstaltungen
29. Dr. Rose S c h a p i r e : Kunst und Kultur

in Venedig, mit Bildbesprechungen (6 Abende
im Oktober/Dezember) 1,20 RM.

30. Prof. Friedrich Adler: Zeichnerisch-
analytische Betrachtungen: Das Naturschöne,
das technisch Schöne, das Kunstwerk (vier-

zehntägig, Okt./Dez.); pro Quartal . 1,— RM.

31

.

Rob. Müller-Hartmann: Übungen
über das mehrstimmige Setzen von Volks-
liedern, besor>ders der jüdischen, für Lehrer
und Jugendführer (achttägig); pro Quartal

2,— RM.

Änderungen vorbehalten.

Einzelangaben über Ort und Stunde der
Veranstaltungen erscheinen rechtzeitig und
laufend im Gemeindeblatt der DJG. und im
Gemeindeteil des Hamburger Israelitischen
Familienblattes.

Die neuen Teilnahmebedingungen bitten
wir Im Sekretariat anzufordern.

Alle Auskünfte beim Sekretariat, G. Engel,
Rothenbaumchaussee 77, Montags bis Freitags,
10—1 und 4—6 Uhr oder nach Verabredung;
Fernsprecher: 55 71 35.

f
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FRANZ-ROSENZWEIG-
GEDÄCHTNIS-STIFTUNG

IN ZUSAMMENARBEIT MIT DEM

BILDUNGS-AUSSCHUSS
DER DEUTSCH-ISRAELITISCHEN GEMEINDE

HAMBURG

(JÜDISCHES LEHRHAUS)

Arbeltsgemeinschaften und Vorträge

Im Wintersemester 1936/1937 f

/

Alle Veranstaltungen beginnen pünktlich

Um rechtzeitiges Erscheinen wird gebeten

Voranmeldungen entweder schriftlich oder per-

sönlich beim Sekretariat: G.Engel, Rothen-

baumchaussee 77, part., Montags bis Freitags

10 bis 1 urKJ 4 bis 6 Uhr; Freitags nur vormittags.

(Fernsprecher: S5 71 35)



I. Einführung in Bibel, liabrülsche Sprache

und Gebetbuch:

a) Aligemeine Veranstaitungen
1. Oberrabbiner Dr. 3os. Cariebach:

„Hiob", ein Symboi Israels; achttägig, pro

Quartal 2,— RM.

2. Rabbiner Dr. Paul H o I z e r : Sprüche
Salomos, achttägig; pro Quartal . . 2,— RM.

3. B. S. 3 a c o b s o n : Gesetz und Feier des
Schabbat; vierzehntägig, p. Quartal 1,— RM.

4. Rabbiner Dr. Ernst Jacob (Augsburg):

Gabe und Aufgabe der Prophetie (Einzel-

vortrag, Januar) —,50 RM.

5. Rabbiner Dr. Emil Schorsch (Han-

nover): Jüdische Geschichte als Wort Gottes
(Einzelvortrag, Februar) —,50 RM.

6. Dr. Max S a I z b e r g: Hebräische Sprach-

lehre; achttägig, pro Quartal . . . 2,— RM.

Rabbiner Dr. Paul H o I z e r : Einführung in

die jüdische Liturgie, Literatur und Geschichte.
(Geschlossener Teilnehmerkreis.)

b) Sonderkurse für den Landesausschuß
der jüdischen Jugendorganisationen

7. Oberrabbiner Dr. Jos. C a r I e b a c h :

Bibel-Lernkurs (Schiur); achttägig.

8. Rabbiner Dr. Paul H o I z e r : Der Prophet
Micha; achttägig.

9. Rabbiner Dr. Emil Schorsch (Han-

nover): Über den geschichtlichen Schicksals-

begriff des Judentums (Wochenendkurs, Fe-

bruar).

10. Dr. Max Salzberg: Hebräische
Sprachlehre: A. für Anfänger;

B. für Fortgeschrittene.

II. Talmud.

Allgemeine Veranstaltungen
11. Rabbiner Dr. jur. Max Eschelbacher

(Düsseldorf): Der arbeitende Mensch im Tal-

mud; mit Vergleichungen an dem Schrifttum

der Weltreligionen. Mit deutschen Texten

(3 Abende im Januar); 1,50 RM.

12. B. S. J a CO bson : Die Denkform des
Talmuds, mit deutschen Texten (vierzehntägig,

Oktober/Dezember); pro Quartal . 1,— RM.

III. Philosophie und Pädagogik.

Allgemeine Veranstaltungen

13. Direktor Arthur Spier: Aus der jüdi-

schen Religionsphilosophie des Mittelalters;

achttägig ab 1. Januar; pro Quartal . 2,— RM.

14. Prof. Dr. I. M a r k o n : Lerngemeinschaft
über das Buch Kuzari von Jehuda Halevy
(3 Abende) —,60 RM.

15. Rabbiner Dr. Max Wiener (Berlin):

Hauptprobleme der jüdischen Ethik (3 Abende,
November) 1,50 RM.

16. Dr. W. B a c h e r : Griechischer und jüdi-

scher Pessimismus (Euripides und Kohelet)

(8 Abende) 1,60 RM.

17. Dr. Henry Philipp (Frankfurt a. M.):

Das Bildungsproblem bei Nietzsche (2 Abende,
Dezember) —,60 RM.

18. Dr. A. C o u t i n h o : Grundbegriffe der
Völkerpsychologie (Lektüre ausgewählter Ab-
schnitte von Lazarus und Steinthal) (6 Abende);

1,20 RM.

19. In Aussicht genommen: Ein Zyklus von
Vorträgen über Unterrichtsprobleme der jüdi-

schen Schule von heute.

20. Dr. Bruno Strauss (Berlin): Be-

sprechungen über religiöse Erziehung (Für

Eltern und Erzieher; 2 Abende im Dezember;
—,80 RM.

IV. Vergangenheit und Gegenwart

a) Allgemeine Veranstaltungen

21. Dr. Willy Cohn (Breslau): Die Juden In

der Sozialgeschichte des römischen Reiches
und der Spätantike (2 Abende, Februar/März);

—,80 RM.

22. Dr. H. Liebeschütz: Die Ent-

stehung des Christentums (4 Abende, März);
—,80 RM.

23. Dr. Ludw. Feuchtwanger
(München): DieSchicksalsstunde der jüdischen
Religion: Religiöser Zerfall; Richtungen seit

der Emanzipation (Einzelvortrag, 19. Oktober);
—,50 RM.
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24. Dr. HansOoachim Schöps (Berlin):

3akob Burckhardt (6 Abende) . . . 1,20 RM.

25. Schriftleiter 3ulian Lehmann: Die
jüdische Presse von heute (3 Abende);

—,60 RM.

b) S o n d e r k u r s e für den Landesausschuß

der jüdischen Jugendorganisationen

26. Dr. H. L i e b e s c h ü t z : Wie lernen
und lehren wir Geschichte? (3 Abende im
Dezember).

27. Dozent Dr. jur. et phil. A. Berney
(Berlin): Die Juden in der Geschichte des
19. Jahrhunderts (Wochenend-Veranstaltung,
November).

28. Dr. Ludw. Feuchtwanger (Mün-
chen): Jüdische Gegenwartskunde (Wochen-
end-Veranstaltung, 17./18. Oktober).

V. Kunttbetrachtung.

Allgemeine Veranstaltungen
29. Dr. Rose S c h a p 1 r e : Kunst und Kultur

in Venedig, mit Bildbesprechungen (6 Abende
im Oktober/Dezember) 1,20 RM.

30. Prof. Friedrich Adler: Zeichnerisch-
analytische Betrachtungen: Das Naturschöne,
das technisch Schöne, das Kunstwerk (vier<

zehntägig, Okt./Dez.); pro Quartal . 1,— RM.

31

.

Rob. Müller-Hartmann: Übungen
über das mehrstimmige Setzen von Volks-
liedern, besonders der jüdischen, für Lehrer
und Jiigendführer (achttägig); pro Quartal

2,— RM.

Änderungen vorbehalten.

Einzelangaben über Ort und Stunde der
Veranstaltungen erscheinen rechtzeitig und
laufend im Gemeindeblatt der DJG. und im
Gemeindeteil des Hamburger Israelitischen
Famiiienblattes.

Die neuen Teilnahmebedingungen bitten
wir Im Sekretariat aniuferdem.

Alle Auskünfte beim Sekretariat, G. Engel,
Rothenbaumchaussee 77, Montags bis Freitags,
10—1 und A—6 Uhr oder nach Verabredung;
Fernsprecher: 55 71 35.

i
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FRANZ-ROSENZWEIG-
GEDÄCHTNIS-STIFTUNG

IN ZUSAMMENARBEIT MIT DEM

BILDUNGS-AUSSCHUSS
DER DEUTSCH-ISRAELITISCHEN GEMEINDE

HAMBURG

(JÜDISCHES LEHRHAUS)

Arbeitsgemeinschaften und Vorträge

im Wintersemester 1936/1937

Alle Veranstaltungen beginnen pünktlich

Um rechtzeitiges Erscheinen wird gebeten

Voranmeldungen entweder schriftlich oder per-

sönlich beim Sekretariat: G. Engel, Rothen-

baumchaussee 77, part., Montags bis Freitags

10 bis 1 und 4 bis 6 Uhr; Freitags nur vormittags.

(Fernsprecher: 55 71 35)
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I. Einführung In Bibel. iiebrSItch« Sprache

und Gebetbuch:

a) Allgemeine Veranstaltungen
1. Oberrabbiner Dr. Dos. Carlebach:

„Hiob", ein Symbol Israels; achttägig, pro
Quartal 2,— RM.

2. Rabbiner Dr. Paul H o I z e r : Sprüche
Salomos, achttägig; pro Quartal . . 2,— RM.

3. B. S. 3 a c o b s o n : Gesetz und Feier des
Schabbat; vierzehntägig, p. Quartal 1,— RM.

A. Rabbiner Dr. Ernst 3 a c o b (Augsburg):
Gabe und Aufgabe der Prophetie (Einzel-

vortrag, Januar) —,50 RM.

5. Rabbiner Dr. Emil S c h o r s c h (Han-
nover): Jüdische Geschichte als Wort Gottes
(Einzelvortrag, Februar) —,50 RM.

6. Dr. Max S a I z b e r g: Hebräische Sprach-
lehre; achttägig, pro Quartal . . . 2,— RM.

Rabbiner Dr. Paul H o I z e r : Einführung in

die jüdische Liturgie, Literatur und Geschichte.
(Geschlossener Teilnehmerkreis.)

b) Sonderkurse für den Landesausschuß
der jüdischen Jugendorganisationen

7. Oberrabbiner Dr. Jos. Carlebach:
Bibel-lernkurs (Schiur); achttägig.

8. Rabbiner Dr. Paul H o I z e r : Der Prophet
Micha; achttägig.

9. Rabbiner Dr. Emil Schorsch (Han-
nover): Über den geschichtlichen Schicksals-
begritf des Judentums (Wochenendkurs, Fe-

bruar).

10. Dr. Max S a I z b e r g : Hebräische
Sprachlehre: A. für Anfänger;

B. für Fortgeschrittene.

II. Taintud.

Allgemeine Veranstaltungen
11. Rabbiner Dr. jur. Max Escheibacher

(Dusseldorf): Der arbeitende Mensch im Tal-

mud; mit Vergleichungen an dem Schrifttum

der Weltreligionen. Mit deutschen Texten
(3 Abende im Januar); 1,50 RM.

12. B. S. J a cobso n : Die Denkform des
Talmuds, mit deutschen Texten (vierzehntägig,
Oktober /Dezember); pro Quartal . 1,— RM.

III. Philosophie und Püdagoglk.

Allgemeine Veranstaltungen

13. Direktor Arthur Spier: Aus der jüdi-
schen Religionsphilosophie des Mittelalters;
achttägig ab 1. Januar; pro Quartal . 2,— RM.

14. Prof. Dr. I. M a r k o n : Lerngemeinschaft
über das Buch Kuzari von Jehuda Halevy
(3 Abende) —,60 RM.

15. Rabbiner Dr. Max Wiener (Berlin):

Hauptprobleme der jüdischen Ethik (3 Abende,
November) 1,50 RM.

16. Dr. W. B a c h e r : Griechischer und jüdi-
scher Pessimismus (Euripides und Kohelet)
(8 Abende) 1,60 RM.

17. Dr. Henry Philipp (Frankfurt a. M.):
Das Bildungsproblem bei Nietzsche (2 Abende,
Dezember) —,60 RM.

18. Dr. A. C o u t i n h o : Grundbegriffe der
Völkerpsychologie (Lektüre ausgewählter Ab-
schnitte von Lazarus urxd Steinthal) (6 Abende);

1,20 RM.

19. In Aussicht genommen: Ein Zyklus von
Vorträgen über Unterrichtsprobleme der jüdi-
schen Schule von heute.

20. Dr. Bruno Strauss (Berlin): Be-
sprechungen über religiöse Erziehung (Für

Eltern und Erzieher; 2 Aber>de im Dezember;
—,80 RM.

IV. Vergangonhoit und Gegenwart

a) Allgemeine Veranstaltungen

21. Dr. Willy C o h n (Breslau): Die Juden in

der Sozialgeschichte des römischen Reiches
urvd der Spätantike (2 Abende, Februar/März);

—,80 RM.

22. Dr. H. Liebe schütz: Die Ent-

stehung des Christentums (4 Aber>de, März);
—,80 RM.

23. Dr. Ludw. Feuchtwanger
(München): Die Schicksalsstunde der jüdischen
Religion: Religiöser Zerfall; Richtungen seit

der Emanzipation (Einzelvortrag, 19. Oktober);
—,50 RM.

f
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24. Dr. HansOofichim Schöps (Berlin):

Üakob Burcichardt (6 Abende) . . . 1,20 RM.

25. Schriftleiter 3ulian Lehmann: Die
jüdische Presse von heute (3 Abende);

—,60 RM.

b) Sonderkurse für den Landesausschuß

der jüdischen Jugendorganisationen

26. Dr. H. L i e b e s c h ü t z : Wie lernen
und lehren wir Geschichte? (3 Abende im
Dezember).

27. Dozent Dr. jur. et phil. A. B e r n e y
(Berlin): Die Duden in der Geschichte des
19. Jahrhunderts (Wochenend-Veranstaltung,
November).

28. Dr. Ludw. Feuchtwanger (Mün-
chen): Jüdische Gegenwartskunde (Wochen-
end-Veranstaltung, 17./1B. Oktober).

V. Kunstbetrachtung.

Allgemeine Veranstaltungen '

29. Dr. Rose S c h e p i re : Kunst und Kultur
in Venedig, mit Biidbesprechungen (6 Abende
im Oktober/Dezember) i;20 RM.

30. Prof. Friedrich Adler: Zeichnerisch-
analytische Betrachtungen: Das Naturschöne,
das technisch Schöne, das Kunstwerk (vier-

zehntägig, Okt./Dez.); pro Quartal . 1,— RM.

31

.

Rob. Müller-Hartmann: Übungen
über das mehrstimmige Setzen von Volks-
liedern, besonders der jüdischen, für Lehrer
und Jugendführer (achttägig); pro Quartal

2,— RM.

Änderungen vorbehalten.

Einzelangaben über Ort und Stur>de der
Veranstaltungen erscheinen rechtzeitig und
laufend im Gemeindeblatt der DJG. und im
Gemeindeteil des Hamburger Israelitischen

Familierrblattes.

Die neuen Tellnahniebedingungen bitten
«vir im Selcretariet anzufordern.

Alle Auskünfte beim Sekretariat, G. Engel,
Rotherrbaumchaussee 77, Montags bis Freitags,
10—1 und 4—6 Uhr oder nach Verabredung;
Femsprecher: 55 71 35.

r



FRANZ ROSEN ZWEIG
GEDÄCHTNIS .STIFTUNG

IN ZUSAMMENARBEIT MIT DEM

BILDUNGS*AUSSCHUSS DER
DEUTSCHJSRAELITISCHEN GEMEINDE

HAMBURG

(JÜDISCHES LEHRHAUS)

Arbeitsgemeinschaften und Vorträge

im Herbstquartal 1937

/

/

AlleVeranstaltungen beginnen pnnktl. 20. 1 5 Uhr.

Rechtzeitiges Erscheinen dringend erforderlich.

Voranmeldungen entweder schriftlich oder per*

sönlich beim Sekretariat: G. Engel, Rothen»

baumchaussee 77, pari., Montags bis Freitags

10 bis 1 und 4 bis 6 Uhr; Freitags nur vor*

mittags. (Fernsprecher: 55 71 35)
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I. BIBEL UND LITURGIE.

1. Oberraibbiner Dr, Jos. Carlebach: Die Bibel, das Lebensbuch

der Juden. Aohttäjjlich, pro Quartal RM 2,—

Beginn der Vorlesungen wird bekanntgegeben.

2. Rabbiner Dr. Paul H o 1 z c r (Thema und Beginn wird nach Wieder-

herstellung des Dozenten bekanntgegeben).

3. Oberkantor Herrn. Lieber: Einführung in die Gesänge des

jüdischen Gottesdienstcis, (Mit Beispielen durch Gesang, Klavier,

Schallplatte.) 4—5 Abende, achttäglich Dienstag. ^Beginn: 9. No-

vember RM 1,—

II. GESETZESLEHRE UND BRAUCHTUM.

1. Rabbiner Dr. Max Eschelbacher, EKisseldorf: Große Lehrer

des Talmuds. (Besprechungen von ausgewählten Qucllenstücken

in deutscher Übersetzung). 3 Abende im November . . RM 1,50

2. B. S. Jacobson: Gesetze und Bräuche des Schabbat. 2—

3

Abende, aclittäglich, im Dezember RM 0,80

III. GESCHICHTE UND GEGENWART.

1. Prof. Dr. L Markon: Ehe Makkabäer. 2 Abende. Sonnabend,

27, November und 18. Dezember RM 0,50

2. Dr, W. B a c h e r : Palästina und die großen Mächte, 2. Teil. (Ein

Überblick von der arabischen Eroberung bis zum Ausbruch des

Weltkrieges). 5 Abende, achttäglich DonnersUg. Beginn: 4. No-

vember RM 1,50

f



3. Dr. Hans LiebescKütz: Über die BedeutunjJ der Bibel in der

Geschichte des abendländischen Mittelalterg. 2 Abende, Montag,

13. und 20. Dezember r^ q 5q

4. Meir Gertner: Tradition und Moderne in der ostjüdischen

Literatur, mit Besprechimg von Textproben in Übersetzungen,

4 Abende, achttäglich Mittwoch. Beginn: 3. November RM 1,20

5. Franz Rosenzweig Abend im Dezember, Redner, Thema
und Datum werden noch bekanntgegeben.

IV. KÜNSTBETRACHTUNG.

1. Professor Friedr. Adler: Hand und Maschine als stilbildende

Elemente im kunsthandwerklichen Schaffen. (Eine vergleichende

Betrachtung alter und neuer Handwerkskunst.) 3 Abende, achttäg-

lich Mittwoch. Beginn: 10. November RM 1,—

2. Dr, Rosa S c h a p i r a : Rembrandt und seine Zeit, 5 Abende, acht-

täglich Montag. Beginn: I.November RM 1,—

3. Dr. Ernst Loewenberg: Einführung in Shakespeares Romeo
und Julia. Vortrag für Jugendliche im Dezember. Eintritt frei.

Änderungen vorbehalten. Einzelangaben über Ort und

Stunde der Veranstaltungen erscheinen rechtzeitig und laufend im Ge-

meindeblatt der DJG. und im Gemeindeteil des Hamburger Israeliti-

schen Familienblattes.

r
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TEILNAHMEBEDINGÜNGEN.

Die Teilnahme an sämtlichen Veranstalttingen ist nur den Inhabern
von Hörerkarten gestattet. Die Karten müssen bei allen Veranstal-
tungen vorgezeigt werden. — Personen, die nicht im Besitz einer Karte
sind, können von den Veranstaltungen ausgeschlossen werden.

GEBÜHREN:
I. F ü r M i t g 1 i e d e r : Der Mitgliedsbeitrag für das Jahr beträgt
mindestens RM 3,—. Die Aushändigung der Mitgliedskarte
erfolgt nach Eingang des Beitrages.

Die Mitglieder haben das Recht, sich eine Hörerkarte, welche zum
kostenfreien Eintritt für eine der im Vorlesungsverzeichnis auf-
geführten Vortragsreihen berechtigt, anzufordern. Für die Teil-

5. S^.. ,^P
weiteren Vortragsreihen bezahlen die Mitglieder

g.*® Halft e der im Vorlesungsverzeichnis festgesetzten Gebühren,
l^urdie ala Sonderveranstaltungen bezeichneten Einzel,
vortrage werden den Mitgliedern ebenfalls Ermäßigungen ein-
geräumt.

Die Mitgliedschaft wird durch das Sekretariat beim Vorstand
beantragt.

II. Für Jugendliche (Schüler, Lehrlinge und Mitglieder der
Jugendbünde bis zum Alter von 22 Jahren): Für diese werden
Karten für den Preis von RM 0,50 für das Quartal ausgegeben,
welche zur Teilnahme an allen im Vorlesungsverzeichnis erwähnten
Vortragsreihen berechtigen. — Sonderveranstaltungen bedürfen
besonderer Vereinbarungen.

III. Für Nichtmitglieder: Alle Nichtmitglieder zahlen die bei
jedem Kurse eingesetzten Eintrittsgelder. Es gelangen hierfür
Hörerkarten, die nur für das jeweilige Quartal und die betreffende
Vortragsreihe Geltung haben, zur Ausgabe.

IV. Minderbemittelte können auf Grund eines Antrages, der
auch im Sekretariat entgegengenommen werden kann, eine Er-
mäßigung erhalten oder in besonderen Fällen auch ganz von den
Gebühren befreit werden.

Kurse, die keine genügend große Teilnehmerzahl aufweisen, müssen
abgesetzt werden.

, ^Jl? J^^""*«»
sind in unserem Sekretariat gegen Barzahlung

erhältlich. — Bei einer Überweisung an unser

Postscheckkonto Hamburg 703 89,

werden die Karten nach Eingang des Betrages zuzüglich RM 0,15 für
Porto und Schreibgebühren per Post zugesandt.

Weitere Auskünfte im Sekretariat, G. Engel, Rothenbaumchaussee
Nr. 77, Tel.: 55 71 35, zu den festgesetzten Sprechstunden.

r
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HRKURS
der Synagogen^Gemeinde Hannover (Jüdisches Lehrhaus)

für die zweite Hälfte des Winterhalbjahres 1936/37

I. Jüdisdie Lehrkurse.

1. Midrasdi, die Form des jüdischen Denkens. Rabbiner Dr. Schorsch.

Wöchentlich, Donnerstag, abends 8V4 Uhr, im Jugendheim. Bergstraße 8.

Beginn: Donnerstag, den 21. Januar 1937.

2. Ausgewählte Stücke aus dem Gebetbudi. (Für Jugend.) Lehrer Weinberg.

Wöchentlich. Donnerstag, 6—7 Uhr nachmittags, im Jugendheim, Bergstraße 8.

Beginn: Donnerstag, den 21. Januar 1937.

3. Rasdii, zum Wochenabschnitt. (Für Jugend.) Lehrer Levisohn.

Wöchentlich, Montag und Mittwoch. 9—10 Uhr vormittags, im Jugendheim, Bergstraße 8.

Beginn: Mittwoch, den 20. Januar 1937.

4. Bibelkunde: Haphtara zum Wochenabschnitt. (Für Jugend.) Lehrer Spier.

Wöchentlich, Montag, 6—7 Uhr nachmittags, im Jugendheim, Bergstraße 8.

Beginn: Montag, den 18. Januar 1937.

5. Gestalten aus der Jüdisdien Gesdiicfate. (Für Jugend.) Dr. v. d. Walde.

Wöchentlich, Mittwoch, 6—7 Uhr nachmittags, im Jugendheim, Bergstraße 8.

Beginn: Mittwoch, den 20. Januar 1937.

I

f

n. Spradikurse.

1. Neuhebräisdi. Zwi Gallibow.

Unterrichtsräume: Jugendheim, Bergstraße 8.

a) Montag:

5—6 Uhr nachmittags, für Anfänger

7.15—8.40 Uhr abends, für Anfänger

8.40—10 Uhr abends, für Mittlere

b) Dienstag:

11—12 Uhr vormittags, für schulentlassene Jugend

7.25—8.40 abends, für Mittlere

8.40— 10 Uhr abends, für Mittlere

c) Mittwoch :

7.30—8.45 Uhr abends, für Anfänger

8.45—10 Uhr abends, für Anfänger

d) Donnerstag :

11—12 Uhr vormittags, für schulentlassene Jugend

5—6 Uhr nachmittags, für Anfänger

7.15—8.45 Uhr abends, für Fortgeschrittene

8.45—10 Uhr abends, für Mittlere

Englisch. Inspektor Meyer.

Für schulentlassene Jugend:

wöchentlich. Montag und Donnerstag, 10—11 Uhr vormittags, im Jugendheim. Bergstraße 8.

Beginn: Montag, den 18. Januar 1937.

Für mittlere Fortgeschrittene:

wöchentlich, Dienstag, 7—8 Uhr abends, im Gemeindehaus, Lützowstraße 3.

Wiederbeginn: Dienstag, den 19. Januar 1937.

Für Anfänger:

Wöchentlich, Donnerstag, 7^8 Uhr abends, im Gemeindehaus, Lützowstraße 3.

Wiederbeginn: Donnerstag den 21. Januar 1937.

Bitte wenden I



3. Englisdi für Fortgesdirittene. Dipl.-Handelslehrer Alexander.

Wöchentlich, Mittwoch. 6—7V2 Uhr nachmittags, im Jugendheim. Bergstraße 8.

Beginn: Mittwoch, den 20. Januar 1937.

4. Spanisch für Anfänger. Herr Percy Bryce.

Wöchentlich, Mittwoch, 8—10 Uhr abends, im Jugendheim. Bergstraße 8.

Beginn: Mittwoch, den 27. Januar 1937.

(Kosten der Doppelstunde 30 ^. Lehrbuch nicht erforderlich. Mitzubringen: 2 Schreibhefte.)

5. Portugiesisch für Anfänger. Herr Percy Bryce.

Wöchentlich, Sonnabend. 8-10 Uhr abends, im Jugendheim. Bergstraße 8.

Beginn: Sonnabend, den 30. Januar 1937.

(Kosten der Doppelstunde 30 ^. Lehrbuch nicht erforderlich. Mitzubringen: 2 Schreibhefte.)

IIL Allgemeine Kurse für Jugend.

1. Kaufmännisdies Rechnen. Inspektor Meyer.

Wöchentlich, Montag, 11—12 Uhr vormittags, im Jugendheim, Bergstraße 8.

Beginn: Montag, den 18. Januar 1937.

2. Bastelkurs. Günther Jakobowitz und Adolf Pelzig.

Wöchenthch, Montag und Donnerstag. 4V2— 5^/4 Uhr nachmittags, im Jugendheim, Bergstraße 8.

Beginn: Donnerstag, den 21. Januar 1937.

3. Kodikursus. Frau Abrahamsohn.

Wöchentlich, Mittwoch. 4—53/4 Uhr nachmittags, im Jugendheim, Bergstraße 8.

Beginn: Mittwoch, den 17. Januar 1937.

4. Nähkurs.

Wöchentlich, Montag. 4— 5^/4 Uhr nachmittags, im Jugendheim, Bergstraße 8.

Beginn: Montag, den 25. Januar 1937.

5. Weltgesdiichte. Hans Edelstein.

Wöchentlich. Dienstag, 9—10 Uhr vormittags, im Jugendheim, Bergstraße 8,

Beginn: Dienstag, den 19. Januar 1937.

6. Literaturgesdiichte. Max Weiner.

Wöchentlich. Dienstag. 10—11 Uhr vormittags, im Jugendheim. Bergstraße 8.

Beginn: Dienstag, den 19. Januar 1937.

f

rV. Sonder-Vorträge.

1. Religiöse Lyrik unserer Tage. Rechtsanwalt Lichtenberg.

Sonnabend, den 6. Februar 1937, abends 8V4 Uhr, im Jugendheim, Bergstraße 8.

2. Volk und Religion. Max Weiner.

Sonnabend, den 20. Februar 1937. abends 8V4 Uhr, im Jugendheim. Bergstraße 8.

3. Lebendige Geschidite. Rabbiner Dr. Schorsch.

Sonnabend, den 6. März 1937, abends 8V2 Uhr. im Jugendheim, Bergstraße 8.

\



LEHRKURSE
der Synagogen-Gemeinde Hannover (Jüdisches Lehrhaus)

für die 1. Hälfte des Winterhalbjahrs 1936/37

1.

2.

I. Kurse und Arbeitsgemeinsdiaften.

Arbeitsgemeinschaft über „Picard: Fludit vor G'tt". Rabbiner Dr. Schorsch.

6 Abende, wöchentlich Donnerstag, abends 8V4 Uhr im Jugendheim, Bergstraße 8.

Erster Abend ausnahmsweise am Mittwoch, den 28. Oktober 1936, abends 8V4 Uhr.

Neuhebräisdi. Zwi Gallibow.

Beginn: Montag, den 26. Oktober 1936. Unterrichtsräume: Jugendheim, Bergstraße 8.

a) Montag : 5—6 Uhr nachmittags, Anfänger

7.15—8.40 Uhr abends, Anfänger

8.40—10 Uhr abends. Mittlere

b) Dienstag: 7.25—8.40 Uhr abends, Mittiere

8.40—10 Uhr abends. Mittlere

c) Mittwoch: 7.30—8.45 Uhr abends. Anfänger

8.45-10 Uhr abends, Anfänger

d) Donnerstag: 5—6 Uhr nachmittags. Anfänger

7.15—8.45 Uhr abends, Fortgeschrittene

8.45—10 Uhr abends, Mittlere

3. Einführung in die Philosophie. Dr. Herbert Kauffniann.

Wöchentlich Dienstag, abends 8V4 Uhr im Jugendheim, Bergstraße 8.

Beginn: Dienstag, den 27. Oktober 1936.

4. Samariter-Kurs. Dr. Friede.

8 Abende, wöchentlich Montag, abends 8V2 Uhr im Jugendheim, Bergstraße 8.

Beginn: Montag, den 26. Oktober 1936.

5. Englisdi für Anfänger. Inspektor Meyer.

Wöchentlich Donnerstag, abends 7—8 Uhr im Gemeindehaus. Lützowstraße 3.

Beginn: Donnerstag, den 29. Oktober 1936.

6. Englisdi für Fortgeschrittene. Dipl- Handelslehrer Alexander.

Wöchentlich Mittwoch, abends 6-7V2 Uhr im Jugendheim, Bergstraße 8.

Beginn: Mittwoch, den 28. Oktober 1936.

f

7. Geplant: Gemara-Sdiiur von Rabbiner Dr. Schorsch.

8. „ Kurs für Spanisch und Portugiesisch.

Schriftliche Anmeldung

nach Wedekindstraße 5.

n. Sonder-Vorträge.
Religiöser Aufbruch.

1. Die Entwidilung der Gemeinde Hannover. R.-A. Dr. Schleisner.

Vortrag (und Führung, weldie noch bestimmt wird) am Sonnabend, den 7. November 1936. abends 8V4 Uhr

in der Bergstraße 8 oder Körnerstraße 5 (wird noch veröffentlicht).

2. Naturwissenschaft und Religion. Dr. Richard Weil. (Voraussichtlich am 28. November.)

3. Lebendige Gesdiidite. Rabbiner Dr. Schorsch.

4. Religiöse Form als Gebot G'ttes. Voraussichtlich Stud.-Ing. Herbert Sichel.

5. Volk und Religion. Max Weiner.

6. Die reUgiöse Situation der Gegenwart. (Redner wird noch bekanntgegeben.)

Die Sonder -Vorträge werden jeweils im Nadirichtenblatt der Synagogen-Gemeinde Hannover besonders angekündigt.

Im Januar/Februar ist die Veranstaltung einer Lernzeit durch die Mittelstelle für jüdische Erwachsenenbildung geplant.
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JUDISCHES LEHRHAUS
FRANKFURT AM MAIN

WINTERLEHRGANG 1937

18. Januar 20. März

Verkauf der Teilnehmerscheine in den

Buchhandlungen Oppenheimer, Rückertstrasse 57, Schatzki,

Börsenslrasse 2—4 und Slrauss, Biebergasse 13.

^
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Zur Erinnerung an

NEHEMIA A. NOBEL
spricht am Abend des 3ahrzeittages (24. Tewet) Donnerstag, den 7. 3anuar,

20.30 Uhr, Im Vortragssaal Unterlindau 21, bei freiem Eintritt, Rabbiner

Dr. 3akob Horovitz über:

„Das Ideal der Frömmigkeit nach dem Mltchne Thora des Malmonldes."

VIER SAMSTAGSVORLESUNGEN
in Gemeinschaft mit der Mittelstelle für jüdische Erwachsenenbildung

abends 20.30 Uhr im Vortragssaal Unterlindau 21:

DIE JÜDISCI-te GEMEINDE
I. 23. Januar: Geschichtliche Entwicklung — Rabb. Dr. Max Dienemann,

II. 6. Februar: Gegenwärtiger Aufbau — lustiirat Dr. Julius Blau und

Dr. Rudolf Geiger,

IM. 20. Februar: Soziale Bedeutung — Rabb. Dr. Jacob Hoffmann,

iV. 6. März: Kulturelle Bedeutung — Rabb. Dr. Max Grunewald-Mannheim.

Preis der Einzelkarten: 1.— RM, für Mitglieder von Jugendorganisationen,

Lehrlinge und Schüfer 0.50 RM.

Vorverkaufsstellen: Oppenheimer, Rückertstr. 57, Schatzki, Börsenstr. 2^,
Strauß, Biebergasse 13, Geschäftsstelle des Jüdischen Lehrhauses, Frauen-

steinstraße 18, und Jugendheim, Eschershelmer Landstraße 65 (nur für

Jugendliche).

^^ <



GRUNDLEHRGANG
FÜR SCHULENTLASSENE JUGENDLICHE

Zur Ausfüllung von Lücken der Schulbildung In den Grundfächern Deutsch,
Rechnen, Geschichte, Erdkunde und Naturkunde findet an 3 Abenden in

der Woche (Mo., Do., Sa. 20—22 Uhr) im Hause Quinckestraße 20 ein Lehr-
gang statt. Der Stoffplan entspricht etwa den Anforderungen, die an die
Bewerber um die Aufnahme in sozialpädagogische Lehranstalten gestellt
werden. Leiter: Mittelschullehrer Julius Flörsheim.

Teilnehmergebühr: 7.50 RM. Anmeldungen am ersten Abend (Montag,
18. 3anuar) beim Leiter.

SOZIALPÄDAGOGISCHES SEMINAR

In Verbindung mit der Zentralwohlfahrtsstelle der Juden In Deutschland

und mit dem Provinzialverband für Jüdische Wohlfahrtspflege

I. Eröffnungsvortrag von Rabb. Dr. lakob Horovftz: Jüdisch« Gedanken
zur Wohlfahrtspflege
Mi. 27. I. 20—22. Unterlindau 21 0.50 RM

II. Fragan dar JUdischan Sozialarbalt (Jugandwohlfahrtspfflaga)

Ernst Kantorowicz

lli.

IV.

VI.

Fortbildungslehrgang für Helfer der jüdischen Wohlfahrtspflege.
Mi. 16.30—18.30. Beginn: 3. II. Jugendheim

inffaktionskrankhaitan Im KIndasaltar
Mi. 3. und 10. II. 21—22. Jugendheim

Rechen- und SchrelbschwHcha Im Kindesalter
Mi. 3. und 10. II. 20—21. Jugendheim

Psychiatrische Grundfragen dar Hailpädagogik
4 Abende. Mi. 21—22. Beginn: 17. II. Jugendheim

HeilpHdagogische Uebungen
4 Abende. Mi. 20—21. Beginn: 17. II. Jugendheim

1.75 RM
Tont Sandais

0.50 RM
Max Meyer

0.50 RM
Arnold Marzbach

1.— RM
Arnold Merzbach

1.— RM



)UGENDARBEITSGEMEINSCHAFTEN
1. Besprechung pSdagogltcher Fragen mit JugendfUhrom

Hermann Weil

Vorherige Anmeldung beim Dozenten.

3 Abende. Mo. 20-21. Beginn: 1. 111. Philanthropln, Chemiesaal

ohne Ermäßigung 0.75 RM

2. Die Stile In der bildenden Kunst. II. Teil Hermann Gundersheimer

Uebungen mit begrenzter Teilnehmerzahl für 3ugendllche bis zu

20 Jahren.

5 Abende. Mi. Vierzehntägig. 19.30-20.30. Beginn: 20. I. Westend-

synagoge T ohne Ermäßigung 1.25 RM

ALLGEMEINE VORLESUNGEN
UND ARBEITSGEMEINSCHAFTEN

HEBRÄISCHE SPRACHE, HEBRÄISCHE QUELLEN

UND TEXTE
5. Einführung In die Sprache der Bibel Arnold Merxbach

Lektüre von Thoraabschnitten.

8 Abende. DI 19.15—20.15. Beginn: 19. I. 3ugendheim 2.— RM

4. Lektüre von Mischna Roseh haschanah Uopold Nouhauf

9 Abende. Mo. 20.30—21.30. Beginn: 18. I. Bockenheimer Landstr. 23

2.25 RM

5. HebrHIsche Loktüre für Fortgotchrittono Baruch Mottoror

Agnon: Agadath hasofer; Agunoth.

7 Abende. Mi. 20.15—21.15. Beg.: 3. II. Westendsynagoge K 1.75 RM

DIE HEILIGE SCHRIFT

IN DEUTSCHER ÜBERTRAGUNG

6. Losen der Heiligen Schrift: Das Buch Joschajahu Eduard Straufl

Lesen und Erklärung der Heiligen Schrift in der Uebertragung von

Buber - Rosenzweig.

8 Abende. Do. 19.15—20 Beginn: 21. I. Westendsynagoge K 2.— RM

RELIGIONSPHILOSOPHIE UND PHILOSOPHIE

7. Die Jotajanitcho und die „doutorojosajanlscho" VorholBung

Martin Bubor

4 Abende. Do. 20.30—22. Beginn: 28, I. Westendsynagoge T 1.— RM

8. Bergpredigt und Sinaiworto Georg Salzborgor

*3 Abende. MI. 20.15—21:15. Beg.: 20. I. Westendsynagoge S 0.75 RM

""""^^f^W^f "^«iiilMjiHilMii^''



. Cichleht. d.r Phllotophl. ^^^^H Sduard Str.uB

Aristoteles.

8 Abende. Mi. 19.15-20. Beginn: 20. I. Westendsynagoge K 2.— RM

JÜDISCHE BEWEGUNGEN

10. Oolttlge Entwicklung und enieherische Funktion der xlonIttUchen

Bewegung "•«« Pomeran.

Der Zionismus innerhalb der jüdischen Gegenwartsstromungen —

Analyse der jüdischen Existenz - Die Rolle des Erzieherischen und

des Politischen in der Bewegung — Erez Israel, der Gang in die

Wirklichkeit.

3 Abende. Di. 20—21. Beginn: 9. II. Hauptsynagoge 0.75 RM

11. jüdische Zeltfragen In der Beleuchtung der jüdischen Presse

Wolfgang Matzdorff

6 Abende. Do. 19.15—20.15. Beg.: 4. II. Westendsynagoge S 1.50 RM

GESCHICHTE

12. Jüdische Geschichte vom Ausgang des 16. Jahrhunderts an

Max Dienemann

9 Abende. Mo. 19.30—20.30. Beginn 25. I. Hauptsynagoge 2.25 RM

15. Der Zusammenstoß der römischen und Jüdischen Weit xur Zeit des

judischen Kriegs Ernst Marbach

3 Abende. Di. 20.30—21.30. Beg.: 23. II. Westendsynagoge K 0.75 RM

SOZIOLOGIE, RECHT UND WIRTSCHAFT

14. Ausgewählte Fragen der Soiiologie Ernst Kantorowicx

7 Abende. DI. 20—21. Beginn: 2. II. Westendsynagoge S 1;75 RM

15. Aktuelle Wirtschaftsfragen Max Nuernberg

7 Abende. Di. 21—22. Beginn: 2. II. Westendsynagoge S 1.75 RM

16 Vom Recht des Handwerkers und Gewerbetreibenden

Wolfgang S. Matxdorff

4 Abende, gemeinsam mit dem Verein selbständiger israelitischer

Handwerker und Gewerbetreibender e. V. Mo. 21—22. 14tägig.

Beginn- 1 II Bibliotheksaal des Gemeindehauses, Fahrgasse 146.

1.— RM

NAHRUNGSMITTELLEHRE

17. Arbeitsgemeinschaft über ausgewählte Kapitel aus der Nahrungs-

».. ii^w—

.

Hermann Weil
mittellehre

6 Abende. Mo. 20-21. Beg.: 18. I. Philanthropin, Chemiesaal 1.50 RM
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KUNST UND DICHTUNG
lt. Kunst, Kuhus und Rttllglon

Mit Lichtbildern.

8 Abende. MI. 20.30-21.30. Beg.: 20. I. Westendsynagoge T 2.- RM

Arthur Galliner

19. Geschichte der bildenden Kunst Hermann Gundershelmer
I. Teil: Die Kunst des Altertums. Griechenland und Rom.

8 Abende. Mo. 20.30-21.30. Beg.: 25. I. Westendsynagoge T 2.- RM

20. Der Stil der franiSsIschen Musik Im 19. lahrhundert Willy Salomon
An Hand von Beispielen sollen das Wesen dieses Stiles und seine
Wandlungen In der Musikgeschichte und in der Entwicklungs-

geschlchte einzelner Tondichter untersucht werden.

9 Abende. Mo. 19-20. Beginn: 18. I. Leerbachstr. U, III. 2.25 RM

n. Sprechen als Kunst
Allred Auerbach

Anleitung und Uebungen Im Lesen und In freier Rede an Hand aus-
gewählter Stücke der Weltliteratur.

9 Abende. Sa. 20-21. Beginn: 23. 1. Westendsynagoge S 2.25 RM

21 Hugo von Hofmannsthal und Rainer Maria Rilke Henry Philipp
DI., 26. I. und 2. II. 20.30-21.30. Westendsynagoge K 0.50 RM

2S. EinfOhrung in die künstlerischen Veranstahungen des JUdischen
Kulturbundes nach näherer Bekanntgabe an den Anschlagstellen des
Lehrhauses und In den Bekanntmachungsorganen des Kulturbundes.

25a Giuseppe Verdi und seine Oper Rigoletto

Einführungsvortrag.

Sa. 23. 1. 19—20. Saalbau (kleiner Saal)

MItia Mayer-Lismann

1.— RM und 0.50 RM
für 3ugendllche 0.20 RM

I



FREMDE SPRACHEN UND KULTUREN
24. Sprachlich« und llUraritch« U«bung«n Im Englltchan für Fort-

geschrittene Moriti Werner

Gesprächsübungen über Gegenstände des täglichen Lebens jüdischer

und allgemeiner Kultur an Hand von Zeitungsartikeln und Lektüre von

„Pictures of 3ewish Life" (Auszug aus Israel Zangwiil „Children of the

Ghetto"), herausgegeben von Ph. Aronstein. Schockenverlag: Jüdische

Lesehefte Nr. 7, Berlin 1935

8 Abende in 2 Abteilungen. Mo. 18.30—20. Beginn: 18. I. und Do. 20.30

bis 22. Beginn: 21. I. Westendsynagoge K 2.— RM

25. Sprachliche und literarische Uebungen Im Franxösitchen für Fort-

geschrittene Moritz Werner

Gesprächsübungen über Gegenstände des täglichen Lebens jüdischer

und allgemeiner Kultur an Hand von Zeitungsartikeln und Lektüre von

Gustave Flaubert, Trols Contes.

(Pandora-Bändchen Nr. 43 des Insel-Verlages, Leipzig).

9 Abende. Mo. 20.30—22. Beginn: 18. I. Westendsynagoge K 2.25 RM

26. Arabisch (Schrift-Arabisch) für Anfänger mit Berücksichtigung des

palästinensischen Dialektes Abraham Rand

8 Abende. Do. 19—20. Beginn: 21. I. Jugendheim 2.— RM

^t*;^-
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Allgemeine Hörer- und Dozentenversammlung

am Samstag, den 13. März,

20.30 Uhr, Unterlindau 21

Die Veraaetaltungen des LehHiauees eeuen, soweit nicht etwas anderes im Arbeitsplan
venneikt ist, keine besonderen Vorkenntnis!« voraus und sind allgemein zugänglirh.

Die Leitung des Lehrbauses behält sich vor, einzelne Personen von dem Besuch dei
Lehiiiauses auszuschließen.

Die Durchfühnmg der einzelnen Vortragsreihen und Arbeitsgemeinschaften wird davon
abhängig gemacht, daß mindestens 15 vollzahlende Hörer daran teilnehmen. Findet eine
geplante Veransultung nicht statt, so können die gelösten Teilnehmerscheine bis cum
8. März zurückgegeben werden. Eine Zurücknahme aus anderen Gründen oder zu einem
späteren Zeitpunkt kann nicJit erfolgen.

TEILNAHMEBEDINGÜNGEN: Die erste Stunde aUer Reibenveranstaltungcn von mehr
ab 3 Abenden kann nnontgeltlich besucht werden. Im übrigen ist die Teilnahme an den
Veranstaltungen nur den Inhabern von Teilnehmerscheinen gesUttet. Diese sind den
Beauftragten des Lehrhauses auf Verlange vorzuzeigen.

GEBÜHREN UND ERMÄSSIGUNGEN: Die Teünehmergebühren für die einzelnen
Veranstaltungen sind aus dem Arbeitsplan ersichtlich. Mitglieder von Jugendorgani.
sationen, Lehrlinge und Schüler erhalten für alle Veranstaltungen, soweit nichts anderes
vermeriLt ist, Karten zum halben Preis beim Verwalter des Jüdischen Jugendheims.
Anträge auf Ermäßigung können nur berücksichtigt werden, wenn sie bis spätestens drei
Tage vor dem Beginn der jeweiligen Veranstaltung schriftlich oder mündlich bei der
Geschäftsstelle gestellt werden. An der Abendkasse sind nur für den jeweiligen Abend
gültige Karten zum Preise von 50 Rpf. erhältlich. Diebe Karten können bei nachträglicher
Lösung eines Teilnehmerscfaeines für die betreffende Veranstaltung mit in Zahlung
gegeben werden.

VORVERKAUF DER TEILNEHMERSCHEEVE bei den Buchhandlungen: Oppeoheimer.
Rückertstraße 57, Schatiki, Börsenstraße 2-4 und Strauß, Biebergasse 13

LEHRRÄUME: Hauptsynagoge (Vortragssaal), Synagogenstraße 2;

Jugendheim, Eschersheimer Landstraße 65;

Philanthropin (Chemiesaal), Hebelstraße 15;

Unterlindau-Synagoge (Vortragscaal), Unterlindau 21;

Westeodsynagoge K (Klaaae&cimmer), S (Sitzungszimmer), T (Tran-
Baal), Freiherr vom Stein-Straße 30;

Bockenbeimer Landstraße 23;

Leerbachstraße 14 IIL

BEKANNTMACHUNGEN während des f^^rgangs erfolgen durch AnscfaUg in den Lehr-
Stätten, dem Jugendheim und den Vorrerkanfsstelien.

Landstraße 27.

LEFFUNG DES LEHRHAL^SES: Professor Dr. Martin Buber, Heppeidieim a. d. B., in
Verbindung mit der Mittclstelle für jüdische EnraHbtwiwihildung bei der Reichsver-
tretung der Joden in Deutschland.

GESCHÄFTSSTELLE: Frauemteinstraße 18 L Femnif: 57212, Ge«*ifta.tunden

:

MonUg, Mittwoch, DonnersUg, Freitag 10—12, Dienstag 16—17 Uhr.



HERBSTLEHRGANG 1936
W.Oktober bis 19. Dezember

t

\ erkauf ^T Teilnehmerscheine in den BuchliandJungeD Oppen-
heimer, RückertetraBse 57. Scliatr-ki. Borsenstrasse 2—

4

und StrauBfi, Biebergasse 13.
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FRANZ ROSENZWEIG - LERNSTUNDE
am Sonntag, dem 22. November (8. KIslew), um 17 Uhr im

Vortragssaal Unterlindau 21 bei freiem Eintritt.

Zum Gedächtnis Franz Rosenzweigs, des Begründers des Jüdischen

Lehrhauses, findet alljährlich am Jahrzeittag eine Lernstunde statt.

Diese ist die siebente. Martin Buber behandelt

MICHA 6,8.

Richard Koch spricht über die

ENTSTEHUNG
DES FREIEN JÜDISCHEN LEHRHAUSES.

FÜNF SAMSTAGSVORLESUNGEN

in Gemeinschaft mit der Mittelstelle für jüdische Erwachsenenbil-

dung abends 20.30 Uhr im Vortragsaal Unterlindau 21

:

DER JUDE IN DER WELT

L 10. Oktober: Was bedeutet die „AuserwäWung hrarfsr —
Prof. Dr. Martin Buber,

II. 24. Oktober: Juden und Umweh — Prof. Dr. Waher Sulzbach,

III. 7. t>iovember: Der Jude und der Mensch nach der Lehre

des Judentums — Rabb. Dr. Jacob Hoffmann,

IV. 21. November: Juden und Umweh im Mittelalter —
Ut. Ludwig Feuchtwanger-München,

V. 5. Dezember: Juden und Umweh in der NeuzeH —
Rabb. Dr. Max Eschelbacher-Düsseldorf.

Dauerkarten für die ganze Reihe (numerierte Platze): 5.— RM.

Einzelkarten (unnumeriert) 0,50 RM, tür Mrtglieder von Jugend-

organisationen, Lehrlinge und Schüler 0,20 RM.

Vorverkaufsstellen: Oppenheimer, Rückertstr. 57, Schatzki, Börsen-

strafje 2—4, Strauf>, Biebergasse 13, Geschäftsstelle des Jüdischen

Lehrhauses, Frauensteinstraf>€ 18, und Jugendheim, Eschersheimer

Landstr. 65 (nur für Jugendliche).



GRUNDLEHRGANG FÜR SCHULENTLASSENE
JUGENDLICHE

Zur Ausfüllung von Lücken der Schulbildung in den Grundfächern
Deutsch, Rechnen, Geschichte, Erdkunde und Naturkunde soll an
2—3 Abenden in der Woche ein Lehrgang stattfinden. Der Stoff-

plan entspricht etwa den Anforderungen, die an die Bewerber
um die Aufnahme in sozialpädagogische Lehranstalten gestellt

werden. ^#?

Teilnehmergebühr: 7.50 RM. Allgemeine Vorbesprechung und An-
meldung am Donnerstag, dem 15. X., abends 20 Uhr, im Jugend-
heim, Eschersheimer Landstrafje 65.

SOZIALPADAGOGISCHES SEMINAR

in Verbindung mit der Zentralwohlfahrfsstelle der Juden in Deutsch-
land und mit dem Provinzialverband für jüdische Wohlfahrtspflege.

I. Gastvortrag von Prof. Dr. Cur! Bondy über Fragen der Aus-
wanderungsvorbereitung Jugendlicher an Hand der Erfahrun-

gen des Lehrguts Grofj-Breesen.

Do. 22. X. 20.30—21.30 Westendsynagoge T RM 0,50

II. Fragen der jüdischen Sozialarbeif

Ernsf Kantorowicz und Hilde Meyerowitz
Fortbildungslehrgang für Helfer der jüdischen Wohlfahrts-
pflege. Mi. 16—18. Jugendheim. Beginn: 14. X. RM 2.25

Hl. Jugendpsychologie auf typologischer Grundlage fmlf experi-

mentellen Untersuchungen) Hermann Weil
Mi. 14., 21. und 28. X. 20—21.30. Jugendheim RM 0.75

IV. Hellpädagogische Vorlesungen und Uebungen RM 2.

—

a] Nervöse Sprachstörungen im Kindesalter Arnold Merzbach
Mi. 4., 11., und 25. XI. 19.30—20.30. Jugendheim
b) Lese- und Rechenschwäche des Schulkindes Max Meyer
Mi. 2. XII. 19.30—20.30. Jugendheim.
cj Uebungen zur hellpädagogischen Diagnosestellung

Max Meyer und Arnold Merzbach
Mi. 4., 11. und 25. XI. und 2. XII. 20.30—22. Jugendheim
d) Erziehung und Unterricht minderbegabter Kinder

Mi. 9. XII., 20—22. Jugendheim Aron Albrecht



ALLGEMEINE VORLESUNGEN
UND ARBEITSGEMEINSCHAFTEN

HEBRÄISCHE SPRACHE, HEBRÄISCHE QUELLEN
UND TEXTE

1. Hebräische Uebungen für Anfänger an Hand von leichten Bibel-

texfen Heinrich Lemle

10 Abende. Di. 20.30—22. Beginn 13.X. Westendsynagoge K. 2.50

2. Hebräische Bibellektüre Arnold Merzbach

Ausgewählte Stücke aus den Kapiteln 1, 2, 8, 9, 12, 17 und 31

des Buches Jirmjahu. Kenntnis der hebräischen Schriftzeichen wird

vorausgesetzt.

8 Abende. Di. 19.15—20. Beginn: 13. X. Eschersheimer Landstr. 7

RM 2.—

3. Lektüre von Mischna Baba mezia (mit Auswahl) Leopold Neuhaus

10 Abende. Mo. 20.30—21.30. Beginn: 12. X. Bockenheimer

Landstr. 23. RM 2.50

4. Lektüre einer hebräischen Tageszeitung mit stilistischen Uebungen

Otto Leibowitz

Mo., 12. und Do., 15. X. 19.30—20.30. Westendsynagoge S

RM 0.50

DIE HEILIGE SCHRIFT

IN DEUTSCHER ÜBERTRAGUNG
5. Anleitung im Bibellesen Georg Salzberger

Letzter Teil des I. Buches Mose und II. Buch Mose.

7 Abende. Mi. 20.15—^21. Beginn 28. X. Westendsynagoge S

RM 2.25

6. Lesen der Heiligen Schrift: Das Buch Jeschajahu Eduard Strauf)

Lesen und Erklärung der Heiligen Schrift in der Uebertragung von

Buber - Rosenzweig.

10 Abende. Do. 19.15—20. Beginn: 15 X. Westendsynagoge K

RM 2.50



JÜDISCHE GESCHICHTE UND VOLKSKUNDE
7. Jüdische Geschichte von der Zeit der Vertreibung aus Spanien an

Max Dienemann

9 Abende. Mo. 19.30—20.30. Beginn: 19. X. Hauptsynagoge

RM 2.25

8. Einführung in die jüdische Volkskunde mit Beispielen aus Bild- und

Sprachdokumenten. Arthur Galliner

InhalFund Bedeutung der jüdisctien Volkskunde sollen erörtert,

einzelne Gebiete, wie äufjere Erscheinung, Tracht und Wohnung,

Sitte und Brauch, Sage, Märchen und Legende, Sprichwort, Volks-

lied und Volkskunst sollen untersucht werden.

10 Abende. Mo. 20.30—21.30. Beginn: 19. X. Hauptsynagoge

RM 2.50

9.

10.

11.

PALASTINAKUNDE
Hans Pomerani

RM 1.—

Das jüdische Palästina im vorderen Orient

Idee und politische Problematik.

4 Abende. Dl. 20—21. Beginn 10. XI. Unterlindau 21.

ALLGEMEINE GEISTESGESCHICHTE
Das Judentum im Zusammenhang der Weltreligionen Martin Buber

4 Abende. Do. 20.30—22. Beginn: 19. X. Westendsynagoge T

RM 1.—

Geschichte der Philosophie Eduard Strauß

Piaton und Aristoteles.

9 Abende. Mi. 19.15—20. Beginn: 14. X. Westendsynagoge S

RM 2.25

12. Nietische und George »«"«7 Philipp

Ml., 25. XI. und 2. XII. 20.30—21.30. Westendsynagoge K

RM 0.50

13.

DICHTUNG, BILDENDE KUNST, MUSIK

Sprechen als Kunst AHred Auerbach

Anleitung und Uebungen im Lesen und in freier Rede an Hand

ausgewählter Stücke der Weltliteratur.

10 Abende. Sa. 20—21. Beginn: 17. X. Westendsynagoge S

RM 2.50

iii
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14.

15.

16.

17.

Die Kunst des Lesens Selma Jolowlcz

Ausgewählte Stücke aus: Wilhelm Meister, Der grüne Heinrich, Er-

innerungen von Henriette Herz.

4 Abende, gemeinsam mit dem Jüdischen Frauenbund. Di. 21—22.

Beginn: 13. X. Westendsynagoge S RM 1.—

Die Stile in der bildenden Kunst Hermann Gundersheimer

Uebungen mit begrenzter Teilnehmerzahl für Jugendliche bis zu

20 Jahren.

Mi., 21. X., 4., 11., 25. XI. und 9. XII. 19.30—20.30, Westendsyn-

agoge T RM 1 .25

Geschichte der bildenden Kunst Hermann Gundersheimer

I. Teil: Die Kunst des Altertums.

8 Abende. Mi. 20.30—21.30. Beginn: 21 .X. Westendsynagoge T

RM 2.50

Der Stil der französischen Musilc Willy Salomon

An Hand von Beispielen sollen das Wesen dieses Stiles und seine

Wandlungen in der Musikgeschichte und in der Entwicklungsge-

schichte einzelner Tondichter untersucht werden.

8 Abende. Mo. 19—20. Beginn 26. X. Leerbachstr. 14 III. RM 2.—

18. Einführung in die künstlerischen Veranstaltungen des Jüdischen

Kulturbundes nach näherer Bekanntgabe an den Anschlagstellen

des Lehrhauses und in den Bekanntmachungsorganen des Kultur-

bundes.

FREMDE SPRACHEN UND KULTUREN

19. Sprachliche und literarische Uebungen im Englischen für Fortge-

schrittene Moritz Werner

Cesprächsübungen über Gegenstände des täglichen Lebens jüdi-

scher und allgemeiner Kultur an Hand von Zeitungsartikeln und

Lektüre von „Pictures of Jewish Life" (Auszug aus Israel Zangwill

„Children of the Ghetto"), herausgegeben von Ph. Aronstein.

Schockenverlag: Jüdische Lesehefte Nr. 7, Berlin 1935

10 Abende. Do. 20.30—22. Beginn: 15. X. Westendsynagoge K

RM 2.50

i



20. Sprachliche und literarische Uebungen Im Französischen für Fort-

geschrittene Moritz Werner

Gesprächsübungen über Gegenstände des täglichen Lebens jüdi-

scher und allgemeiner Kultur an Hand von Zeitungsartikeln und

Lektüre von Gustave Flaubert, Trols Contes.

(Pandora-Bändchen Nr. 43 des Insel-Verlages, Leipzig).

10 Abende. Mo. 20.30—22. Beginn: 12. X. Westendsynagoge K

RM 2.50

21. Arabisch (Schrift-Arabisch) fUr Anfänger Abraham Rand

mit Berücksichtigung des palästinensischen Dialektes.

10 Abende. Do. 19—20. Beginn: 15. X. Jugendheim RM 2.50

/

23.

RECHT UND WIRTSCHAFT

22. Vom Recht des Handwerkers und Gewerbetreibenden

Wolfgang S. MatzdorH

5 Abende, gemeinsam mit dem Verein selbständiger israelitischer

Handwerker und Gewerbetreibender e. V. Mo. 21—22. 14tägig.

Beginn: 19. X. Bibliotheksaal des Gemeindehauses, Fahrgasse 146.

RM 1.25

Einführung in das Verständnis weltwirtschaftlicher Vorgänge

Max Nuernberg

10 Abende. Do. 20.30—22. Beginn: 15. X. Westendsynagoge S

RM 2.50

NATURWISSENSCHAFTEN

24. Die biologischen Grundlagen der modernen Psychobgie

Richard Koch

10 Abende. Di. 21—22. Beginn: 13. X. Hauptsynagoge. RM 2.50

25. Einführung in die Vererbungslehre Samson Raphael Hirsch

Anmeldungen in der Geschäftsstelle.

3 Abende. Mi. 20.15—21.15. Beginn: 14. X. Brentanostr. 14 part.

RM 2.50

26. Chemie in Küche und Haus mit besonderer Berücksichtigung der

Nahrungsmittellehre Hermann Weil

10 Abende. Mo. 20—21. Beginn: 12. X. Philanthropin, Chemiesaal

RM 2.50

I I
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Allgemeine Hörer- und DozentenVersammlung

am Samstag, den 19. Dezember,

20.30 Uhr, Unterlindau 21

Die Veranstaltungen des Lehrhauses setzen, soweit nicht etwas anderes im Arbeitsplan

vermerkt ist, keine besonderen Vorkenntnisse voraus und sind allgemein zugänglich.

Die Leitung des Lehrhauses behält sich vor, einzelne Personen von dem Besuch des

Lehrhauses auszuschließen.

Die Durchführung der einzelnen Vortragsreihen und Arbeitsgemeinschaften wird davon
abhängig gemacht, daß mindestens zfehn zahlende Hörer daran teilnehmen. Findet eine

geplante Veranstaltung nicht statt, so können die gelösten Teilnehmerscheine bis zum
8. Dezember zurückgegeben werden. Eine Zurücknahme aus anderen Gründen oder zu

einem späteren Zeitpunkt kann nicht erfolgen.

TEILNAHMEBEDINGUNGEN: Die erste Stunde aller Reihenveranstaltungen von mehr
als 3 Abenden kann unentgeltlich besucht werden. Im übrigen ist die Teilnahme an den

Veranstaltungen nur den Inhabern von Teilnehmerscheinen gestattet. Diese sind den

Beauftragten des Lehrhauses auf Verlangen vorzuzeigen.

GEBÜHREN UND ERMÄSSIGUNGEN: Die Teilnehmergebühren für die einzelnen

Veranstaltungen sind aus dem Arbeitsplan ersichtlich. Mitglieder von Jugendorgani-

sationen, Lehrlinge und Schüler erhalten für alle Veranstaltungen Karten zum
halben Preis beim Verwalter des Jüdischen Jugendheims. Anträge auf Ermäßigung

können nur berücksichtigt werden, wenn sie bis spätestens drei Tage vor dem Beginn

der jeweiligen Veranstaltung schriftlich oder mündlich bei der Geschäftsstelle gestellt

werden. An der Abendkasse sind nur für den jeweiligen Abend gültige Karten zum
Preise von 50 Rpf. erhältlich. Diese Karten können bei nachträglicher Lösung eines

Teilnehmerscheines für die betreffende Veranstaltung mit in Zahlung gegeben werden.

VORVERKAUF DER TEILNEHMERSCHEINE bei den Buchhandlungen: Oppenheimer,

Rückertstraße 57, Schatzki, Börsenstraße 2—4 und Strauß, Biebergasse 13

LEHRRÄUME: Hauptsynagoge (Vortragssaal), Synagogenstraße 2;

Jugendheim, Eschersheimer Landstraße 65;

Philanthropin (Chemiesaal), Hebelstraße 15;

Unterlindau-Synagoge (Vortragssaal), Unterlindau 21;

Westeiidsynagoge K (Klassenzimmer), S (Sitzungszimmer), T (Trau*

saal), Freiherr vom Stein-Straße 30.

Bockenheimer Landstraße 23;

Brentanostraße 14 pt.;

Eschersheimer Landstraße 7;

Leerbachstraße 14 III.;

BEKANNTMACHUNGEN während des Lehrgangs erfolgen durch Anschlag in den Lehr-

stätten, dem Jugendheim, den Vorverkaufsstellen und im Vereinshaus, Eschersheimer

Landstraße 27.

LEITUNG DES LEHRHAUSES: Professor Dr. Martin Buber, Heppenheim a. d. B., in

Verbindung mit der Mittelstelle für jüdische .Erwachsenenbildung bei der Reichsver-

tretung der Juden in Deutschland.

GESCHÄFTSSTELLE: Frauensteinstraße 18 I. Femruf: 57212, Geschäftsstunden:

Montag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag 10—12, Dienstag 16—17 Uhr.

I I
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JÜDISCHES LEHRHAUS WIESBADEN

Winterprogramm iQSÖlST-

A) Vortragsreihe;

„Sinngebung des Judentums
dargestellt an diarakteristisdien Gestalten unserer Gesdiictte".

Dieser Zyklus bcabslditlgt, in einer Reihe von Vortragen In leichter, populär-wlssensdiaft-

lidier Form an charakteristischen Gestalten unserer Geschichte die verschiedenen Wesens-

formen des Judentums darzustellen und sich mit ihrer Problematik auseinanderzusetzen.

Mittwodl, 4. November 1936, im Hotel Kaiserhof, 8^ Uhr:

Rabb. Dr. Af. GrUTtewald-Mannheim : „Abraham

Mittwodl, 9. Dezember 1936:

Rabb. Dr. M. Dienematin-Offenbadi : „Mosdie"

Mittwodl, 13. Januar 1937:

Rabb. Dr. M. Dienematin-Offenbadi : ^iob

Mitte Februar 1937: Rabb. Dr. H. Hahn-Euen

:

Jfehuda Halevi

Mitte März 1937: Rabb. Dr. P. Lazarus-Wiesbaden : „Adiad Haam

.u

B) Arbeitsgemeinsdiaften

;

1. Die großen Kulturzeitalter des Judentums (3-4 Abende)

Mittwoch, den 2. Dezember 1936
„ 16. . 1936

„ 2S. » i93fi (Midieisberg, 8.30 Uhr) Dr. P. Lazarus

2. Stätten jüdischer Erinnerung an Rhein und Main
(Die Schicksale bedeutender )Q(L Gemeinden.)

Mit Besichtigung wichtiger Bauten und Museen.

Fortlaufende häusliche Arl>eitsgemeinschaft und Fahrten.

Beginn: Sonntag, 25. 10., vorm. 11 Uhr, Querfeldstr. 5- Lehrer S. LilUnthal

3. Lesen der Heiligen Sdirift

EinfOhrung in die Lektüre der Bibel an der Hand leichter Texte mit ICommentaren.

Lehrer E. Capell

4. Einfuhrung in das Talmud-Lernen (for Anfänger) Lehrer B. Grünhaum

5. Hebräische Sprachkurse: a) för Anfanger lt c d j.^ ^ b) fOr Fortg^dirittene Herr S, ranusdi

6. Geschichte der europäischen Literatur in der zweiten Hälfte des

19. Jahrh. (5 Abende)

Jeweils Donnerstags, 8.30 Uhr, Midieisberg 28.

Beginn: Donnerstag, den 22. Oktober. Qr. Alfred Mayer

7. Engbsche Sprachkurse

werden bei gentlgender Beteiligung eingerichtet.

Bitte wenden!

I
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C) Kurse für Jugendliche

;

/ } t U H I I ^ 1 U ) ^

(vom 16. Lebensjahr ab)
<^MfO m ttß —<——*1»W»wiipK

8. Gesdiidite des heiligen Landes

Vorgesdiidite - jüd. nationale Geschichte auf eigenem Boden - arabisdie Eroberung und

t Krcuazüge - unter^cier Tarkeaherrsdiaft - Entstehung des Jisdiuw - moderne |ttdisdie

Kolonisation. U\i\\U
(Beginn wird mitgeteilt.)

9. Gesprädie über das Judentum

(Beginn nach Vereinbarung mit den Teilnehmern.)

Dr. P. Lazarus

• - Dr. F. Lazar
1/

azarus
'i

Die Teilnehmer an allen Arbeitsgeniehischaften werden gebeten, siA umgehend sdiriftlidi bei der

Lehrhausleitung zu melden, da im Interesse der Arbeit nur eine besdiränkte Teilnehmerzahl zugelassen

werden kann. Sämtlidie Teilnehmer an den Arbeitsgemeinschaften müssen Mitglieder des

Lehrhauses sein.

D) Fortbildungskurse;
r i

Für Sdiuientlassene -Jugendliche sind ein oder mehrere Lehrgänge zur Ergänzung der Schul-

bildung geplant und zwar in:

Deutsch

Weltgeschichte

Erdkunde
'riiM

Handelskunde lind Buchführung

Als Dozenten stehen der Leiter der Judiüdien Sdiule, Herr Rosenbusch, sowie das gesamte

Lehrerkollegium zur Verfügung.

Anmeldungen werden baldigst erbeten.

itfaf^MWIWlIWWlllillli» <

Geschäftliches

1. Sämtliche Veranstaltungen sind den behördlichen Anordnungen gemäß nur für Juden bestimmt und gestattet.

Alle Teilnehmer müssen einer jüdischen Gemeinde angehören.

2. Über Ort und Zeit der stattfindenden Vorträge, Arbeitsgemeinschaften und Kurse erhalten die Teilnehmer entweder

durdi das Mitteilungsblatt oder unmittelbar Nadiridit. Beginn der Vortrage pönktlidi 20 Uhr 30 Minuten. Um pünkt-

liches Erscheinen wird dringend gebeten!

3. Die lVlitglied§diaft des Jüdisdien Lehrhauses kann dorch Anmeldung unter Benutzung des anhängenden

Vordrudies erworben werden.

4. Der Mitgliedsbeitrag beträgt RM 4.— ; für Erwerbslose und Jugendl. bis zum vollendeten 21. Lebensjahre nur RM 1.50.

Zu jeder Mitgliedskarte, welche auf den Namen des Mitgliedes lautet und nicht übertragbar ist, wird eine ebenfalls

nicht übertragbare, auf den Namen lautende Nebenkarte für einen in der Hausgemeinsdiaft des Mitgliedes leben-

den Familienangehörigen unentgeltlich zur Verfügung gestellt. Vür sonstige in der Hausgemeinschaft des Mit-

gliedes lebende Familienangehörige können Nebenkarten zum Preise von je RM 1.50 angefordert werden. Auch

solche Nebenkarten werden auf den Namen ausgestellt und sind nicht übertragbar.

5. Die für den Besuch von .Arbeitsgemeinschatten und Kursen im Bedarfsfälle zu erhebenden - nur geringen - Beiträge

richten sidi jeweils nach der Anzahl der Teilnehmer ; sie werden vor Arbeitsbeginn festgesetzt und bekanntgegeben.

6.1 Es wird ausdrüd^lich darauf aufmerksam gemadit, daß den Mitgliedern des Jüdisdien Lehrhauses eine Vergünstigung

|für den Besuch der Veranstaltungen des Jüdisdien Kulturbundes Wiesbaden in Gestalt von verbilligten Abonne-

ments gewährt wird.

7. Korrespondenzen erbeten an die Leitung des Jüdischen Lehrhauses Herrn Rabbiner Dr. Lazarus, Wiesbaden,

Lanzstraße 14 (Femruf 24238). Der Vorstand
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Nur von neu eintretenden Mitgliedern

sorgfältig augfiillen!

Herrn

e
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Bankdirektor i. R. Arthur Wertheimer

Wiesbaden
Hindenburg -Allee 17"

Idi wünsdie Mitglied des Jüdischen Lehrhauses Wiesbaden zu werden und melde midi hier-

durdi als Mitglied an.

Idi bin geboren am zu

Die zu meiner Mitghedskarte unentgeldidi zur Verfügung zu stellende Nebenkarte bitte idi auf

den Namen meine in meiner Höusgemeinsdiaft lebenden Ehefrau - Toditer - Sohnes

(Nlditzutreflfendes durdistreidien)

(Vor- und Zuname)

5
zu

"^m^
geboren am

und weitere Nebenkarten zum Preise von |e RM 1.50 für eEenfalls in meiner Hausgemeinsdiaft

lebende Familien-Angehörige auszustellen, und zwar für:

\

\ ;

geboren am

(Vor- und Zuname)

ZU <

I
i

geboren am

(Vor- und Zuname)

ZU
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Wiesbaden, den 1936.

Wohnung:

Untersdirift

:

(Straße und Hausnummer)

(Vor- und Zuname)

Genaue Angaben und deutliche SArift dringend erbeten!
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Jüdisches Lehrhaus Mannheim
M 6,12 Postscheckkonto Karlsruhe 15397 Fernruf 21685

Mitteilungen zum Sommerlehrplan 1936

1. Sämtliche Teilnehmer an Kursen und Vorlesungen haben sich in M 6, 12, Zimmer 4, an den
Wochentagen (Montag bis Freitag) von 10—13 Uhr und I5V2—17 Vg Uhr, anzumelden,

um dort ihre Ausweiskarte entgegenzunehmen. Siehe Punkt 5 der Gebührenordnung. Jeder Hörer

bzw. Kursteilnehmer hat eine einmalige Einschreibegebühr von 30 Pfennig für das Sommersemestcr

zu entrichten. Ycrgl. die Lehrhaus - Mitteilungen der Nummer 8 des Gemeindcblattes.

2. Für Fortbildungsschüler, die beruflich tätig sind, werden folgende zusätzliche Fächer erteilt:

Tenach (Ist.), Iwrith (2st.), Gegenwartskunde (Ist.), Englisch (2st.).

3. Am Mittwoch, den 3. Juni, abends 8 Uhr, wird ein Zuschneidekurs für Hnfänger in M 6, 12,

2 Tr., eröffnet.

4. Das Lehrhaus bleibt von Dienstag, den 26. Mai, nachmittags 4 Uhr, bis Montag, den I.Juni (ein-

schließlich) geschlossen.

Gebührenordnung

;

1. Die monatliche Gebühr beträgt für einen Teilnehmer an den

a) wöchentlich einstündigen Vorlesungen, Kursen und denen der Schule der Jugend . . . RM. 1.50

b) wöchentlich zweistündigen Kursen RM. 3.

—

c) wöchentlich zweistündigen hebräischen Kursen RM. 3.

—

d) wöchentlich dreistündigen Kursen in Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch und

Portugiesisch RM. 4.

—

e) wöchentlich 9stündigen Nähkursen • RM. 4.

—

f) Zuschneidekurs RM. 5.

—

2. Die Teilnehmer an den Kursen der Schule der Jugend entrichten für 6 Stunden RM. 5.—, stellenlose

Schulentlassene für 15 Stunden RM. 8.—. Für die Kochkurse ist eine besondere Regelung vorgesehen.

3. Arbeitslose und Bedürftige können auf Grund einer schriftlichen Eingabe an die Leitung des

Lehrhauses eine Ermäßigung erhalten und in besonderen Fällen von den Gebühren befreit werden.

Die Leitung des Lehrhauses behält sich eine eingehende Prüfung der hierfür notwendigen Voraus-

setzungen vor.

4. Jedes Gemeindcmitglied ist berechtigt, aus Orientierungsgründen einmal unentgeltlich einer Kursstunde

beizuwohnen.

5. Jeder Kursteilnehmer hat seine Kursgebühren jeweils im ersten Drittel des

Monats Im Sekretariat zu den festgesetzten Sprechzelten zu entrichten. Die

Gebühren können auch auf das Postscheckkonto des Jüdischen Lehrhauses
Mannhelm, M 6, 12, Konto Karlsruhe 15397, überwiesen werden.

II
Wer bis zum 10. eines jeden Monats seiner Zahlungsverpflichtung nicht nach-

1 1 gekommen ist, wird von d. Teilnahme andem fraglichen Kurs ausgeschlossen.

6. Jeder Kursteilnehmer erhält im Sekretariat eine Husweiskarte, die ihn zum Besuch des

gewünschten Kurses berechtigt und die er auf Verlangen dem mit der Kontrolle Beauftragten vor-

zuzeigen hat.

7. Für jeden Kursteilnehmer besteht die Pflicht, sich persönlich oder schriftlich

bei dem Kursleiter an- bzw. abzumelden. Die Ausweiskarte verliert mit der Abmeldung

des Inhabers ihre Gültigkeit. Bg.

Plan nächste Seite!
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Lehrplan des jüdischen Lehrhauses Mannheim
für das Sommerhalbjahr 1936

A. für Erwachsene

Lehrgegenstaiid Lehrstufen Ort Zeit Kursleiter

I. Vorlesungen
(bzw. Arbeitsgemeinschaften)

-

^

a) Daniel M 6, 12, Zimmer 3 Do. 21.00 Uhr Ist. Rabb. Dr. Lauer, F 1, 11

Fernruf 26168

b) Begegnung und
Lebensgestals

tung im Brief'

Wechsel Fr. Ro«

M 6, 12, Zimmer 4 Sa. 19.15 Uhr Ist. Prof. Dr. Billigheimer

Waldparkstr. 12

Fernruf 26416

senzw«^

c) Achad Haam F 2. 14 Sa. 18.00 Uhr Ist. Dr. Margulies. A 2, 4

d) Psychopathie u.

JugendFürsorge
-

M 6, 12, Zimmer 4 Di. 20.00 Uhr Ist. Frau Dir. Grünbaum
Kleine Merzelstr. 3
Fernruf 27981

II. Sprachkurse
«

a) Hebräisch 1. Anfängerkurs

2. Unterkurs

F 1, 11, Zimmer 2

Fl, 11, Zimmer 3

a) Do. 20.15 Uhr
b) Mi. 20.15 Uhr
c)Mo.Mi.l9.20Uhr

2st.

2 St.

2st.

Dr. Margulies, A 2, 4

) s. I, c

[ Kohn.Asulay. E 1, 1/2

3. Mittclkurs F 1, 11, Zimmer 2 1

a) Do. 20.15 Uhr
b) Mo Mi. 21.00 Uhr
c) Di. Do. 19.15 Uhr

2st.

2 St.

2 St.
/ Dr. Margulies

4. Oberkurs

5. Lehrerkurs

F 1, 11, Zimmer 3 |

Nach V(

Di. 20.15 Uhr
Mo. 20.15 Uhr

ereinbarung

2 St.

2st.

2 St.

> Kohn#Asulay

b) Englisch I. Anfängerkurs M 6, 12, Zimmer la

F 1, 11, Zimmer 1

a) Mo. Mi. 20.45 Uhr

b)Mo.Mi.20.15Uhr

3 St.

3 St.

Prof. Dr Luise Gutjahr,

Beethovenstr. 5. F. 433 38

Dr. Hilde Reis. Beethoven*
Str. 10"

2. Unterkurs I F 2. 14, part.
a) Di. 20.20 Uhr
b) Do. 20.20 Uhr

2 St.

2 St
Dr. Dr Reiß,

> Schweiz. Str. 18, F. 443 10
• •

II F 1, 11. Zimmer 2 Mo. 20.20 Uhr 2 St.

3. Mittelkurs M 6, 12, Zimmer la Mo. Mi. 19.30 Uhr 3 St. Prof. Dr. L. Gutjahr

4. Oberkurs M 6, 12, Zimmer 4
a)Mo.Mi. 19.15 Uhr
b) Mo. Mi. 20.35 Uhr

3 St.

3 St.
j
Prof. Dr. Billigheimer

c) Französisch für Fortgeschrittene M 6. 12. Zimmer la Do. 20.15 Uhr 2st. Prof. Dr. Billigheimer

d) Italienisch Unterkurs M 6, 12, Zimmer 3 Mo. Mi. 20.20 Uhr 3 St. Frl. EbHny Bloch. M 7, 14

FernrWs^760

m
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Jüdisches Lehrhaus Mannheim
M 6,12 Postscheckkonto Karlsruhe 15397 Fernruf 21685

Mitteilungen zum Sommerlelirplan 1936

1. Sämtliche Teilnehmer an Kursen und Vorlesungen haben sich in M 6, 12, Zimmer 4, an den
Wochentagen (Montag bis Freitag) von 10—13 Uhr und I5V2—17 '4 Uhr, anzumelden,

um dort ihre AusiAreiskarte entgegenzunehmen. Siehe Punkt 5 der Gebührenordnung. Jeder Hörer

bzw. Kursteilnehmer hat eine einmalige Einschreibegebühr von 30 Pfennig für das Sommersemester

zu entrichten. Yergl. die Lehrhaus -Mitteilungen der Nummer 8 des Gemeindeblattes.

2. Für Fortbildungsschüler, die beruflich tätig sind, werden folgende zusätzliche Fächer erteilt:

Tenach (Ist.), Iwrith (2st.), Gegenwartskunde (Ist.), Englisch (2st.).

3. Hm Mittwoch, den 3. Juni, abends 8 Uhr, wird ein Zuschneidekurs für Anfänger in M 6, 12,

2 Tr., eröffnet.

4. Das Lehrhaus bleibt von Dienstag, den 26. Mai, nachmittags 4 Uhr, bis Montag, den I.Juni (ein-

schließlich) geschlossen.

Gebührenordnunäi

1. Die monatliche Gebühr beträgt für einen Teilnehmer an den

a) wöchentlich einstündigen Vorlesungen, Kursen und denen der Schule der Jugend . . . RM. 1.50

b) wöchentlich zweistündigen Kursen RM. 3.

—

c) wöchentlich zweistündigen hebräischen Kursen RM. 3.

—

d) wöchentlich dreistündigen Kursen in Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch und

Portugiesisch RM. 4.—

e) wöchentlich 9stündigen Nähkursen RM. 4.

—

f) Zuschneidekurs RM. 5.

—

2. Die.Teilnehmer an den Kursen der Schule der Jugend entrichten für 6 Stunden RM. 5.—, stellenlose

Schulentlassene für 15 Stunden RM. 8.—. Für die Kochkurse ist eine besondere Regelung vorgesehen.

3. Arbeitslose und Bedürftige können auf Grund einer schriftlichen Eingabe an die Leitung des

Lehrhauses eine Ermäßigung erhalten und in besonderen Fällen von den Gebühren befreit werden.

Die Leitung des Lehrhauses behält sich eine eingehende Prüfung der hierfür notwendigen Voraus-

setzungen vor.

4. Jedes Gemeindemitglied ist berechtigt, aus Orientierungsgründen einmal unentgeltlich einer Kursstunde

beizuwohnen.

5. Jeder Kursteilnehmer hat seine Kursgebühren jeweils im ersten Drittel des

Monats im Sekretariat zu den festgesetzten Sprechzeiten zu entrichten. Die

Gebühren können auch auf das Postscheckkonto des Jüdischen Lehrhauses
Mannheim, M 6, 12, Konto Karlsruhe 15397, überwviesen werden.

HWer bis zum 10. eines jeden Monats seiner Zahlungsverpflichtung nicht nach- 11

gekommen ist, wird von d. Teilnahme andem fraglichen Kurs ausgeschlossen. 1

1

6. Jeder Kursteilnehmer erhält im Sekretariat eine Husweiskarte, die ihn zum Besuch des

gewünschten Kurses berechtigt und die er auf Verlangen dem mit der Kontrolle Beauftragten vor-

zuzeigen hat.

7. Für jeden Kursteilnehmer besteht die Pflicht, sich persönlich oder schriftlich

bei dem Kursleiter an- bzw. abzumelden. Die Ausweiskarte verliert mit der Abmeldung

des Inhabers ihre Gültigkeit. Bg.

Plan nächste Seite I
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Lehrplan des judischen Lehrhauses Mannheim
für das Sommerhalbjahr 1936

A« für Erwachsene

Lehrgegenstand Lehrstufen Ort Zeit Kursleiter

I. Vorlesungen
{bzw. Arbeitsgemeinschaften)

a) Daniel

b) Begegnung und
Lebensgestals

tung im Brief«

Wechsel Fr. Ro«
senzweigs

c) Achad Haam

d) Psychopathie u.

Jugendfürsorge

-

M 6, 12, Zimmer 3

M 6, 12. Zimmer 4

F 2. 14

M 6, 12, Zimmer 4

Do. 21.00 Uhr Ist.

Sa. 19.15 Uhr Ist.

Sa. 18.00 Uhr Ist.

Di. 20.00 Uhr Ist.

Rabb. Dr. Lauer, F 1, 11

Fernruf 26168

Prof. Dr. Billigheimer

Waldparkstr. 12

Fernruf 26416

Dr. Margulies, A 2, 4

Frau Dir. Grünbaum
Kleine Mcrzelstr. 3

Fernruf 27981

II. Sprachkurse

a) Hebräisch 1. Anfängerkurs

2. Unterkurs

3. Mittelkurs

4. Oberkurs

5. Lehrerkurs

F 1, 11. Zimmer 2
g

F 1, 11, Zimmer 3

F 1. 11. Zimmer 2 |

F 1, 11, Zimmer 3 |

Nach V(

a) Do. 20.15 Uhr 2st.

b) Mi. 20.15 Uhr 2st.

c) Mo. Mi. 19.20 Uhr 2 st.

a) Do. 20.15 Uhr 2 st.

b) Mo. Mi. 21.00 Uhr 2st.

c) Di. Do. 19.15 Uhr 2st.

Di. 20.15 Uhr 2 st.

Mo. 20.15 Uhr 2st.

:reinbarung 2 st.

Dr. Margulies, A 2, 4

\ s. I, c

[Kohn*Asulay, E 1, 1/2

\ Dr. Margulies

> Kohn*Asulay

b) Englisch 1. Anfängerkurs

2. Unterkurs I

11

3. Mittelkurs

4. Oberkuri

M 6; 12, Zimmer la

F 1. 11. Zimmer 1

F 2, 14, part.

F 1. 11, Zimmer 2

M 6, 12, Zimmer la

M 6, 12, Zimmer 4

a) Mo. Mi. 20.45 Uhr 3st.

b) Mo. Mi. 20. 15 Uhr 3st.

a) Di. 20.20 Uhr 2st.

b) Do. 20.20 Uhr 2 st

Mo. 20.20 Uhr 2 st.

Mo. Mi. 19.30 Uhr 3 st.

a)Mo.Mi.l9.15Uhr 3st.

b) Mo. Mi. 20.35 Uhr 3 st.

Prof. Dr. Luise Gutjahr,
Beethovenstr. 5, F. 433 38

Dr. Hilde Reis, Beethoven»
Str. 10

Dr. Dr Reiß.

> Schwetz. Str.l8.F.44310

Prof. Dr. L. Gutjahr

\ Prof. Dr. Billigheimer

c) Französisch

d) Italienisch

für Fortgeschrittene

Unterkurs

M 6, 12, Zimmer la

M 6, 12, Zimmer 3

•

Do. 20.15 Uhr 2st.

Mo. Mi. 20.20 Uhr 3 st.

Prof. Dr. Billigheimer

Frl. Emmy Bloch. M 7, 14

Femruf 23760

^
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Lehrgegenstand Lehrstufen Ort Zeit Kursleiter

e) Spanisch 1. Anfängerkurs M 6, 12, Zimmer 1 b Mi. 19.45 Uhr 3 st.

•

2. Unterkurs M 6, 12, Zimmer 4

M 6, 12, Zimmer la

a) Di. Do. 20. 15 Uhr

b) Mo. 20.15 Uhr

3 St.

2 St.

Rudolf Hirschler. L 13, 18

Fernruf 27392

d) Portugiesisch Anfängerkurs Nach Vereinbarung. Studienrat M. Witzen*

hauen, Burgstr. 19

Fernruf 42709

III. a) Probleme

jüdischer Musik

C 4, 12, 1 Tr., Vorzimmer Mo. 2010 Uhr
Htägig: Beginn

Ist.

25. Mai

Kapellmeister M. Sinzhei*

mer, Nietzschestr. 8

Fernruf 43710

b) Das jüdische

Lied

unter besonderer Berücke

sichtigung d.Jugendbünde

C 4, 12, 1 Tr., Vorzimmer Mo. 20.10 Uhr
Htägig: Beginn

Ist

8. Juni
Frl. E. Mimi Marx.

Charlottenstr. 4

Fernruf 44679

IV. Einführung in die

Lichtbildkunst

M 6. 12, Erdgeschoß Di. 20.15 Uhr 2 St. Josef Wolf, Ludwigshafen

Mozartstr.. 20

Fernruf 61231 u. 32

V. Handfertigkeit 1. Für Mütter u. Erzieher Mi. 20.00 Uhr 2st.
Frl V. Grünbaum

2. Buchbind. u.Holzarbeit.

3. Lederarbeiten u. Hand« [
M 6. 12, Erdgeschoß

Mo. 18 00 Uhr

Do. 18.00 Uhr

2 St.

2st.

[ Kl. Merzelstr. 3

Fernruf 27981

weben *

VI. Kurzschrift 1. Anfängerkurs M 6, 12, Zimmer la Di. 18.00 Uhr 2 St.

2. Für Fortgeschrittene Nach Vereinbarung 2 St.

1 Studienrat Wetzler, Lud»

) wigshafen a. Rh.

/ Wörthstr. 10

VII. Maschinen« Anfängerkurs M 6, 12, Zimmer la a) Mi. 17.30 Uhr 2 St.
\

schreiben b) Do. 18.00 Uhr 2 St. 1

1

VIIL

a) Nähen

b) Zuschneiden
> Für Anfänger ' M 6, 12. 2 Tr.

Mo.Di.Do 14.30 Uhr 9st.

Mi. 8.00 Uhr 3 St.

1 Frau Hilde Gernsheimer

j L 3. 3. Fernruf 27005

ii
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»• Schule der Jugend

Lehrgegenstand Lehrstufen

I. a) Tenach

b) JüdischeGegen«

wartskunde

c) Grundfragen

der Philosophie

d) Psychologie u.

Jugendfürsorge

e) Rechts« und
Wirtschafts*»

fragen in

Palästina

f) Wirtschafts«

geographie

g) Technisches

Zeichnen und
Plakatschrift

h) Haushaltungs«

künde

i) Kochen
Nähen, vergleiche

AVIII

k) Gesundheits«

lehre

Für Mädchen

Für Mädchen

Für Mädchen

Für Mädchen

Ort

M 6, 12, Zimmer 9

F 1, 11, Zimmer 1

M 6. 12, Zimmer 4

M 6, 12, Zimmer Ib

F 2, 14 part.

Zeit

Di 20.00 Uhr

Di. 20.20 Uhr

Ist.

1 St.

Do. 19.00 Uhr 1 st.

Do. 20.00 Uhr 1 st.

Mi. 18.15 Uhr 1 St.

Ktirsleiter

Rabb. Dr. Grünewald,

D 7, 3 F. 23871

Prof. Dr. Billigheimer

s. A I, b

Frau Dir. Grünbaum
s. A I, d

C 4, 12, 2 Tr.

Frei. 18.00 Uhr Ist.

Do. 20.00 Uhr 2 st.

Nach Vereinbarung

C 4, 12 täglich vormittags

Nach Vereinbarung Ist.

, Dr. O. Simon, N 7, 10

Fernruf 25190

Architekt A. Lehmann,

Rahnfelsstr. 11

Fernruf 20079

Frl. H. Freudenberger,

Rupprechtstr. 5

Frau H. Kaufmann

Kinderärztin

Dr. Neumark*Höchheimer

R 7. 23, Fernruf 244 39

II. Sprachkurse

a) Hebräisch 1. Anfängerkurs f. Schüler

2. Unterkurs für Schüler

3. Unterkurs f. Schul«

entlassene

4. Mittelkurs für Schul»

entlassene

F 1, 11, Zimmer 3

F 1,11, Zimmer 3

M 6, 12, Zimmer 4

F 2, 14, part.

F 1, 11, Zimmer 2

M 6, 12, Zimmer 3

F 1, 11, Zimmer 2

Fr. 17.15 Uhr 2 St.

a) Di. Do. 19.20 Uhr 2 st.

b) Mo. Mi. 18.00 Uhr 2 st.

a) Mo. Mi. 20.00 Uhr 2 st.

b) Di. 20.20 Uhr 2 st.

c) Sa. 20.30 Uhr 2 st.

Mo. Mi. 19.15 Uhr 2st.

Kohn«Asulay

Dr. Margulies

b) Englisch

c) Französisch

Anfängerkurs für Schüler

Anfängerkurs für Schüler

M 6, 12, Zim. 4u. llu.la

C 4, 12, 1 Tr., Vorzimmer

Do. 18.00 Uhr u.

Frei. 17.00 Uhr 3 st.

Di. 18.00 Uhr
Do. 18.30 Uhr 3st.

Weitere französische Kurse sind in der Bildung begriffen.

Dr. Dr. Reiß

Dr. H. Reis

>
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TjAntaitm Ort Ztit Kursleiter

€) Spanisch M 6, 12, Zimmer 1 b Mi. 19.45 Uhr 3 St.

1 Rudolf Hirschler, L 13, 18

j
Fernruf 27392

2. Unterkurs M 6, 12, Zimmer 4

M 6, 12, Zimmer la

a)Di.T>o.2015Uhr

b) Mo. 20.15 Uhr

3 St.

2st.

41 Portugiesi.sch AnfiLngeAurs Nach Vereinbarung. Studienrat M. Witzen»

hauen, Burgstr. 19

-

Fernruf 42709

III. a) Probleme C 4, 12. 1 Tr., Vorziaaier Mo. 20 10 Uhr Ist. Kapellmeister M. Sinzhei'

jüdischer Musik 14tägig: Beginn 25. Mai mcr, Nictzschestr. 8

Fernruf 43710

b) Das jndisdie unter besonderer Berück» C 4, 12, 1 Tr-, Vorzimmer Mo. 20.10 Uhr Ist Frl E. Mimi Marx.

Lied
sJchtigung d. Jugeodbünde 14tägig: Beginn S.Juni Charlottenstr. 4

Fernruf 44679

IV. EinfnKmng in die M 6. 12. Erdgeschoß Di. 20.15 Uhr 2 St. Josef Wolf, Ludwigshafen

lichtbildkunst Mozartstr. 20

Femruf 61231 u 32

V. Handfertigkeit 1. Für Müller u. Erzieber Mi. 20i)0 Uhr 2$t
1 Frl V. Grünbaum

2. Bndibmd.u.Hdbarbcit.

3. Ledeiarbeitcn u. Hand:^
M 6. 12, Erdgeschoß

Mo. 18 00 Uhr

Do. 18.00 Uhr

2 St.

2sL

KL Merzelstr. 3

Fernruf 27981

weben

VL Kurzschrift M 4, 12. ZiBscr U Di. 18X)0 Uhr 2st.
\

2. Für Fortgeschrittene Nadi Vereinbarung 2 St.

I Studienrat Wetzler, Lud*

wigshafen a. Rh.

i Wörthstr. 10

VIL Maschinen« Aafäsgerkim M 6, 12, Ziancr la a) ML 17.30 Uhr 2$t

sdireiben

•

b) Do. 18.00 Uhr 2 St. /

VIII.

a) Nahe«

b) Zuschneiden
> Far Anfänger M 6. 12, 2 Tt

Mo.Di.Do 14 30Uhr 9st.

ML 8.00 Uhr 3 st.

1 Frau Hilde Gemshetmer

/ L 3. 3. Fernruf 27005
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Om Schule der Jugend

Lehrgegenstand Lehrstttfieii

I. a) Tenach

b) JüdischeGegen«

wartskunde

c) Grundfragen

der Philosophie

d) Psychologie n.

Jugendfürsorge

e) Rechts« und
Wirtschafts«

fragen in

Palästina

f) Wirtschafts*

geographie

g) Technisches

Zeichnen und
Plakatschrift

h) HanshaltungS''

künde

i) Kochen
Nähen, vergleiche

AVIII

k) Gesundheits«

lehre

Für Mädchen

Für Mädchen

Ort

M 6, 12, Zimmer 9

F 1, 11, Zimmer 1

M 6, 12, Zimmer 4

M 6, 12, Zimmer Ib

F 2. 14 part.

C 4, 12. 2 Tr.

Zeit Karsleiter

Di 20.00 Uhr

Di. 20.20 Uhr

Ist.

Ist.

Do. 19.00 Uhr Ist.

Do. 20.00 Uhr 1 St.

Mi. 18.15 Uhr Ist.

Frei. 18.00 Uhr 1 st.

Do. 20.00 Uhr 2 St.

Nach Vereinbarung

Für Mädchen

fiü* Mädchen

C 4.12 täglich vormittags

Rabb. Dr. Grünewald,

D 7. 3 F. 23871

F*rof. Dr. Billigheimer

&. A I, b

Frau Dir. Grünba

s. A I. d

Dr. O. Simon, N 7, 10

Femruf 25190

Architekt A. Lehmann,

Rahnfelsstr. 11

Femruf 20079

Frl. H. Freudenberger,

Rupprechtstr. 5

Nadi Vereinbarung ist.

Frau H. Kaufmann

Kinderärztin

Dr. NeumarksHöchheimer

R 7.23.Fernmf24439

II. Sprachkurse

a) Hebräisch 1. Anfängerkurs f. Schüler

2. Unterkurs für Schüler

3. Unterkurs f. Schul«
entlassene

4. Mittelkurs für Schule

entlassene

F 1. 11, Zimmer 3

F 1,11, Zimmer 3

M 6. 12, Zimmer 4

F 2. 14, part.

F 1, 11, Zimmer 2
M 6, 12, Zimmer 3

F 1. 11, Zimmer 2

Fr. 17.15 Uhr 2 St.

a) Di. Do. 19.20 Uhr 2 st.

b)Mo. Mi. 18.00 Uhr 2 st.

a) Mo. Mi. 20.00 Uhr 2 st.

b) Di. 20.20 Uhr 2 st.

c) Sa. 20.30 Uhr 2 st.

Mo. Mi. 19.15 Uhr 2st.

KohnsAsulay

1

Dr. Margulies

b) Englisch

c) Französisch

Anfängerkurs für Schüler

Anfängerkurs für Schüler

M 6. 12. Zim. 4u. Hula

C 4. 12. 1 Tr., Vorzimmer

Do 18.00 Uhr u.

hFrei. 17.00 Uhr 3 st.

Di. 18.00 Uhr
Do. 18.30 Uhr 5 St.

Weitere französische Kurse sind in der Bildung begriffen.

Dr. Dr. Reiß

Dr. H. Reis

I
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Jüdisches Lehrhaus Mannheim
M 6,12 Postscheckkonto Korltruh* 15397 Fornruf 21685

Zum Winfrerlehrplan 1936/37

1. Anmeldungen zn den Kursen werden von Dienstag, den 1. September, an den Werk-
tagen von 10—13 Uhr und 15'/2—17V2 Uhr, Freitags von 10— 15V2 Uhr in M 6, 12, Zimmer 4, ent-

gegengenommen.

2. Hm MlttiATOCh, den 2. September, beginnen sämtlicbe Kurse. In allen bisherigen Fächern
sind Hnfttngerkurse vorgesehen.

3. Auf den erstmaligen Kursus für bebrBiscbe Kurzschrift unter Leitung von Herrn Studien-

rat Wetzler (System J. Maimon) wird besonders verwiesen.

4. Als fernere Neuerung wird eine von künstlerischen und pädagogischen Gesichtspunkten geleitete

Lesestunde für unsere Jugend vorgesehen, in der diese mit unseren {üdischen Legenden
und Märchen u. ä. vertraut gemacht werden soll. Näheres in den Sprechstunden (s. Punkt 1).

3. Beginn der Vorlesungen (s. Plan Ä, la-e): 13. Oktober.
6. Vorträge: a. „Der Wandel der Gebetsauffassung im letzten Jahrhundert^ am

Samstag, den 12. September 1936, abends 8 V2 Uhr, im großen Saale des Hauses
C 4, 12 (Prof. Billigheimer).

b. „Die Wanderung der Israeliten nach Kanaan^ (Rabb. Dr. Grünewald).

Anfang März 1937.

c. Das Thema des Herrn Rabb. Dr. Lauer wird noch rechtzeitig bekanntgegeben.

7. Ende Oktober bezw. Anfang November wird zum zweiten Male eine Lerngemeinschaft mit be-

sonderer Berücksichtigung halachlscher Fragen veranstaltet.

8. Die Kursteilnehmer werden auf die Punkte 3-7 der nachstehenden Gebührenordnung
nachdrücklichst hingewiesen.

Gebührenordnung

;

1. Die monatliche Gebühr beträgt für einen Teilnehmer an den

a) wöchentlich einstündigen Vorlesungen und Kursen RM. 1.50

b) wöchentlich zweistündigen Kursen RM. 3.

—

c) wöchentlich dreistündigen Kursen RM. 4.

—

d) wöchentlich 9 stündigen Nähkursen RM. 4.

—

e) Zuschneidekurs RM. 5.

—

2. Die Teilnehmer an den Kursen der Schule der Jugend und die berufstätigen Fortbildungsschülcr ent-

richten für 6 Stunden RM. 5.— , stellenlose Schulentlassene für 15 Stunden RM. 8.—

.

3. Arbeitslose und Bedürftige können auf Grund einer schriftlichen Eingabe an die Leitung des

Lehrhauses eine Ermäßigung erhalten und in besonderen Fällen von den Gebühren befreit werden.

Die Leitung des Lehrhauses behält sich eine eingehende Prüfung der hierfür notwendigen Voraus-

setzungen vor.

4. Jedes Gemeindemitglicd ist berechtigt, aus Orientierungsgründen einmal unentgeltlich einer Kursstunde

beizuwohnen.

5. Jeder Kursteilnehmer hat seine Kursgebühren jeweils im ersten Drittel des
Monats im Sekretariat zu den festgesetzten Sprechzeiten zu entrichten. Die
Gebühren können auch auf das Postscheckkonto des Jüdischen Lehrhauses
Mannheim, M 6, 12, Konto Karlsruhe 15397, überwiesen werden.

HWer bis zum 10. eines jeden Monats seiner Zahlungsverpflichtung nicht nach- 11

gekomimen ist, wirdvon d. Teilnahme andem fraglichen Kurs ausgeschlossen. ||

6. Jeder Kursteilnehmer erhält im Sekretariat eine Husweiskarte, die ihn zum Besuch des

gewünschten Kurses berechtigt und die er auf Verlangen dem mit der Kontrolle Beauftragten vor-

zuzeigen hat.

7. Für jeden Kursteilnehmer besteht die Pflicht, sich persönlich oder schriftlich

bei dem Kursl^ter an- bzw^. abzumelden. Die Äusweiskarte verliert mit der Abmeldung
des Inhabers ihre Gültigkeit ßg-

Plan nfichtte Seltef

<-::»
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Lehrplan des jüdischen Lehrhauses Mannheim
für das Winterhalbjahr 1936/37

A* für Erwachsene

Lehrgegenstand Lehrstufen Ort Zeit Kursleiter

I. Vorlesungen
(bzw. Arbeitsgemeinschaften)

a) Die aramäischen M 6, 12, Zimmer 4 Do. 21.00 Uhr Ist. Rabb. Dr. Lauer, F 1, 11

Teile im Buche Beginn: 15. Oktober |

Fernruf 26168

Daniel •

b) Wege, die dieJu-
den nicht gingen

C 4, 12. unterer Saal Di. 21.00 Uhr Ist. Rabb. Dr. Grünewald

Beginn: 12. Januar 1937 D7,3. Fernruf 23871

(Islam u.Christentum
des Mittelalters)

c) Die Erneuerung M 6, 12, Zimmer 4 Sa. 19.15 Uhr Ist. Prof. Dr. Billigheimer

der jüdischen Beginn: 17. Oktober Waldparkstr. 1

2

Fernruf 26416
Lebensgestaltung

^k ^^^ ^^^ ^^»^ ^^» ^i^ ^ ^ ^i^

im Briefwechsel
Fr. Rosenzweigs
(Fortsetzung d.Som«
mervorlesung)

d) Neuhebräische
• M 6, 12, Zimmer 4 Sa. 18.00 Uhr Ist. Dr. f'argulies, A 2, 4

Literatur: Achad Beginn: 17. Oktober

Haam

e) Grundfragender
neueren Psycho«

M 6, 12, Zimmer 4 Di. 20.00 Uhr Ist.

Beginn: 13. Oktober

Frau Dir. Grünbaum
Kleine Merzelstr. 3
Femruf 27981

logie

IL Sprachkurse *

a) Hebräisch \, Anfängerkurs F 2, 14 a) Di. Do. 19.15 Uhr 2 St. \ Dr. Margulies, A 2, 4
F 1, 11, Zimmer 2 b) Do. 20.15 Uhr 2 St. 1 s. I, c

Für Schulentlassene F 1, 11, Zimmer 3 c) Mo. 20.15 Uhr 2 St.
1

s. B IIa

2. Unterkurs Fl, 11, Zimmer 3
a)Mo.Mi.l9.20Uhr
b) Do. 20.15 Uhr

2 St.

2st.

>Kohn.Asulay, E 1, 1/2

3. Mittelkurs F 1, 11, Zimmer 2
a) Mo Mi. 21.00 Uhr
b) Di. 20.15 Uhr

2 St.

2 St.

Dr. Margulies

\ KohnsAsulay

tt

4. Oberkurs
5. Lehrerkurs

F 1, 11, Zimmer 3

F 2, 14
\ Nach Vereinbarung 2 St.

b) Englisch 1. Anfängerkurs Nach Veieinbaruni;

2. Unterkurs I M 6, 12, Zimmer la a) Mo. Mi. 20.45 Uhr 3 St. Prof. Dr Luise Gutjahr,
Beethovenstr. 5, F. 433 38

F 1, 11, Zimmer 1 b) Mo. Mi. 20.15 Uhr 3 St. Dr. Hilde Reis, Beethoven«
Str. 10

Unterkurs II F 2, 14, part. a) Di. 20.20 Uhr
b) Do. 20.20 Uhr

2 St.

2 St.
\ Dr. Dr Reiß.

j
Schwetz. Str.l8,F.44310

Unterkurs III F 1, 11, Zimmer 2 Mo. 20.20 Uhr 2 St.

3. Mittelkurs M 6, 12, Zimmer 1 a Mo. Mi. 19.30 Uhr 3 St. Prof Dr. L. Gutjahr
4. Oberkurs M 6, 12, Zimmer 4 Mo. Mi. 20.15 Uhr 3 St. Prof. Dr. Billigheimer

c) Französisch für Fortgeschrittene M 6, 12, Zimmer la Di. 20.15 Uhr 2 St. Prof Dr. Billigheimer

d) Italienisch 1. Anfängerkurs Nach Vei'einbarung \ Frl. Emmy Bloch. M 7. 14

f Fernruf 237602. Unterkurs M 6, 12, Zimmer 3 Mo. Mi. 20.20 Uhr 3 St.



Lehrgegenstand

e) Spanisch

Lehrstufen

d) Portugiesisch

1. Anfängerkurs

2. Unterkurs

Anfängerkurs

Ort

III. a) Probleme

jüdischer Musik

b) Das jüdische

Lied

Zeit

M 6, 12, Zimmer Ib Mi. 19.45 Uhr. 3st.

M 6, 12, Zimmer 4 a)Di.Do. 20.15 Uhr 3 st.

M 6, 12, Zimmer la | b) Mo. 20.15 Uhr 2st.

Nach Vereinbarung.

Kursleiter

Q_ 2, 16. 2 Tr.

IV. Einfahrung in die

Lichtbildkunst

Q, 2, 16, 2 Tr.

Mo. 20.10 Uhr Ist.

Rudolf Hirschler, L 13, 18

Fernruf 27392

Studienrat M.Witzen*

hauen, Burgstr. 19

Fernruf 42709

M 6, 12, Erdgeschoß

Mi. 20.10 Uhr Ist

14tägig: Beginn 9. Sept.

Di. 20.15 Uhr 2 st.

V. Handfertigkeit

VI. a) Deutsche

Kurzschrift

b) Hebräische
Kurzschrift (Nach
System J. Maimon)

1. Buchbind. u.Holzarbeit.

2. Ledci arbeiten u. Hand»

weben

1. Anfängerkurs

2. Mittclkurs (Verkehrsschrift)

3. Oberkurs (Eilschrift)

Anfängerkurs

M 6. 12, Erdgeschoß

Kapellmeister M. Sinzhei*

mer, Nietzschestr. 8

Fernruf 437 10

Frl. E. Mimi Marx,

Charlottenstr. 4

Fernruf 44679

Josef Wolf, Ludwigshäfen

Mozartstr. 20

Mo. 18.00 Uhr 2 st.

Do. 19.30 Uhr 2 st. )

Frl. V. Grünbaum
Kl. Merzelstr. 3

Fernruf 27981

Nach Vereinbarung

M 6, 12. Zimmer 1 a 1 Di. 18.00 Uhr

Nach'jVereinbarung

VII. Maschinen»

schreiben

Anfängerkurs

2 St.

2 St.

2 St.

2 St.

M 6, 12, Zimmer la Mi. 17.30 Uhr 2 St.

Studienrat Wetzler, Lud*

wigshafen a. Rh.

Wörthstr. 10

VIII.

a) Nähen
1. Tageskurs

2. Abendkurs

b) Zuschneiden

M 6, 12, 2 Tr.

M 6, 12, 2 Tr.

Mo.Di.Do. 14.30 Uhr 9st.

Nach Vereinbarung 2 st.

Mi. 8.00 Uhr 2 st.

Frau Hilde Gernsheimer

Q7, 17 (neben Kunsthaus)

H

I I

I I
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.1:

B« Schule der Jugend

Lehrgegenstand

I. a) Tenach
(Nehemia)

b) JüdischeGegen«
wartskunde

c) Grundfragen
der Philosophie

d) Erziehungsfragen

ujugendfiirsorge

e) Rechts« und
Wirtschaftss«

fragen in

Palästina

f) Wirtschafts*

geographie

g) Technisches

Zeichnen und
Plakatschrift

h) Haushaltungs«

künde

i) Nähen

k) Gesundheits«

lehre

Lehrstufen

II. Sprachkurse

a) Hebräisch

b) Englisch

c) Französisch

Für Mädchen

Ort

M 6, 12, Zimmer 9

M 6, 12, Zimmer la

M 6, 12, Zimmer 4

M 6, 12, Zimmer Ib

Zeit

Für Anfänger

Für Mädchen

F 2, 14 part.

Di 20.00 Uhr

Do. 16.00 Uhr

Do. 19.00 Uhr

Do. 20.00 Uhr

Mo 18.15 Uhr

Ist.

Ist.

Ist.

Ist.

Ist.

Kursleiter

Rabb. Dr. Grünewald,
D 7, 3 F. 23871

Prof. Dr. Billigheimer

s. A I, b

M 6, 12. 2 Tr., Zim. 1 b

Mi. 18.15 Uhr

Do. 20.00 Uhr

Ist.

2 st.

Frau Dir. Grünbaum
s. A I, d

Dr. O. Simon, N 7, 10

Fernruf 25190

Für Mädchen

1. Unterkurs für Schüler

2. Mittelkurs für Schüler

3. Anfängerkurs für Schul»

entlassene

4. Unterkurs für Schul*

entlassene

5. Mittelkurs für Schul*

entlassene

Nach Vereinbarung

vergl. im Plan A. VIII

Nach Vereinbarung

Architekt A. Lehmann,
Rahnfelsstr. 11

Fernruf 20079

Frl. H. Freudenberger,
Rupprechistr. 5

Frau Hilde Gernsheimer

Kinderärztin
Dr. Neumark#Höchheimer

R7.23. Fernruf 244 39

F 1, 11, Zimmer 3

F 1, 11, Zimmer 3

M 6, 12, Zimmer 4

F 1, 11, Zimmer 3

F 2, 14, part.

F 1, 11, Zimmer 2

Nach Vereinbarung

a) Di. Do. 19.20 Uhr 2 st.

b) Mo. Mi. 18.00 Uhr 2 st.

Mo. 20.15 Uhr 2 St.

a) Mo. Mi. 20.00 Uhr 2 st.

b) Di. 20.20 Uhr 2 st.

Mo. Mi. 19.15 Uhr 2st.

Kohn«Asulay

Dr." Margulics

KohnsAsulay

Dr. Margulies

Anfängerkurs für Schüler

1. Anfängerkurs f. Schüler

2. Unterkurs f.Schüler (V)

3. Mittelkurs für Schüler

(Ulli)

Für Schüler (Olli)

M 6, 12, Zimmer 4 u. la

C 4, 12, 1 Tr., Vorzimmer

M 6, 12, Zim. 4

M 6, 12, Zimmer 3

Do. 18.00 Uhr u.

Frei. 15.00 Uhr 3 st.

mbarung 3st.

Di. 18.00 Uhr u.

Do. 18.30 Uhr 3 st.

Di. 18.00 Uhr u.

Fr. 15.00 Uhr 3 St.

Mo. 16.00 Uhr u.

Fr. 15.00 Uhr 3 St.

Dr. Dr. Reiß

Dr. H. Reis

Prof. Dr. Billigheimer

Prof. Darmstädter

III Die zusätzlichen Fächer der Klasse für berufistätige Fortbüdungsschüler wie Tenach, Iwrith, jüdische

Gegenwartskunde, En^ch usw., finden jeweils Donnerstags von 14.00 Uhr an in M 6, 12, Zimmer la, statt.

:

4
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UM P E A G E

betreffend jüdische Gemeinde-, Vereins- oiid Verbandsbüchereien.

!•

f.

Gemeindeort (Stadt)

Staat, Provinz , Kreis s

Zu welchem Rabbinats- (Lehrerbezirk) gehörig?

Zahl der jüdischen Seelen des Gemeindeortes (mit den zur Gemeinde ge-

hörigen Seelen der Nachbarorter •.•..•.,...• •^^^^^^;^-.

Darunter wieviel schulpflichtige Kinder?

Welche jüdischen Büchereien (Bibliotheken) sind am Ort vorhanden?

(Anzugeben sind hier Gemeindebibliotheken, Büchereien der Logen, der i

jüdisch-politischen Organisationen wie RjF, Zionistische Vereinigungen

a.s.w. und die Büchereien der Jugendverbände, Nicht gezählt wer-

den die gewerbsmäßigen Leihbüchereien):

....: .................................•.......•"—""••••

..........;....".".

••••#•••••••••••*************

0»«a««*««««**»*« ••••••**

Wer sind die Verwalter der genannten Büchereien tName and genaue An-

Schrift erbeten)?

Hat eine der Büchereien ein Lesezimmer?^ Wo?

>'»•'•••»«#>«••« 4

r

welche der Büchereien sind für sämtliche Gemeindemitglieder zugänglich?

•••••••••••• •#•••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••*
•••••••••••••••••••»•••••••••••• •#•••••••••••••••••

#»«»••••••#••••••••••••••••

Sind bestimmte Ausleihestunden (Ausleihetage) festgesetzt? Welche?

Wo befinden sich die Büchereien? ^.*.

Ist eine der Büchereien z.Z. geschlossen? Welche?

^

I I t I
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- 2 -

Hat die Gemeinde Sendungen einer Wänderbücherei erhalten? (Preuß:

Landesverband, Provinzialverband, Frauenbund u^s.w.)?

Wie stark (Bändezahl) waren diese?

Wie groß sind die Bändezahlen der einzelnen, am Ort befindlichen Bliche

reien? (Wenn eine Zählung nicht gemacht oder z.Z. nicht durchführbar

ist, werden wenigstens schätzungsweise Angaben dringend erbeten):

Wieviel Bände gehören davon der Schönen Literatur an

Wieviel der belehrenden (wissenschaftlichen)?

Wieviel Bände sind in hebräischer Sprache (einschließlich Gebetbücher

u.a.) gedruckt? Wenn möglich, Verteilung der belehrenden

(wissenschaftlichen) Literatur auf die verschiedenen Gebiete aufzuzäh-

len (z.B. Jüdische Geschichte, Religionswissenschaft, Biographien usw.):

Wieviel Leser benützten die Büchereien im vergangenen Jahre?

A) männliche: .•. - B) weibliche:

Jugendliche von 15 - 20 Jahren:

Kinder bis 14 Jahre:

Wie hoch war die Zahl der Entleihungen?

Wenn möglich, ist die Zahl der Entleihungen in den einzelnen Buchgruppen

anzugeben (Schöne Literatur und einzelne Wissensgebiete, siehe oben).

I I



- 3 -

Wird eine Leihgebühr erhoben? Wie hoch? ^^o Band,

monatlich, jährlich? ••••

Haben die Büchereien einen bestimmten jährlichen Etat (Zuschuß aas

Gemeinde-, Vereinsmitteln a.s.w.)?

Sonstige Zuschüsse, Spenden, Schenkungen: ....

RM Rpf.

' \

Ist ein gedruckter oder in Maschinenabzügen vervielfältigter Katalog

vorhanden? Wenn ja, Mitsendung eines Exemplars höflichst

erbeten.

Sonstige weitere Angaben, Fragen, Wünsche:
r

Unterschrift des Büchereiverwalters (Name und Beruf, gefl. deutlich)

oder des Gerne indevorstandes:

Rücksendung des Fragebogens auch dann erbeten, wenn noch keine Buche,

rei am Ort vorhanden ist.

I I
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INSTITUTE

for
I

JEWISH LEARNING

Under the Direction of

:

Prof. S. Brodetsky; Prof, E. Mitt^^^och;

Leon Simon, C.B.; Dt. A. Steinberg.

Hoi^. Secretary

:

Dr. F. Kobler

LONDON

77, Great Russell Street, W.Ci

Thonc : Museum 3815



PUBLIC LECTURES
at 8 pjn.

JACOB EHRLICH HOÜSE. W. iCLSIZE FAWC, M.W.3

MONDAY, JUNE 8

PROF. S. BRODETSKY
The Jcws in thc English spcaking World.

MONDAY, JUNE 22

BERL LCMZKER
Thc Problem of National Minorities.

WEDNESDAY, JULY 8

LEON SIMON
Socrates and Judaism.

THURSDAY, JULY l6

DR. CECIL ROTH
The historical stnicturc of thc Anglo-

Jewish Community.

WEDNESDAY, JULY 29

PROF. D. DIRINGER
Thc Alphabet, thc carhest Jewish con-

tribution to World Civilisation.

I. SOURCES and PHILOSOPHY
of JUDAISM

DR. B. JACOB
Thc Sccond Book of Moses (Continued):

Thc Sinai Rcvelation - Ten Command-

ments. The Mishpatim ( Moses and

Hammurabi ).

58 West Heath Drive, N.W.ii. Spc 5740

Sundays, 11.50 a.m. From May 51.

DR. S. STEIN
Ezekicl.

Oxford, 7, Colterne Oosc.

Wedncsdays, 6 p.m. From June 10.

DR. M. ESCHELBACHER
The Book of Kohelcth.

Monday, 8 p.m. June 29.

DR. J. HELLER
Biblical Personalities in thc post-biblical

tradition.

Tuesdays, 6.30 p.m. From June 2.

DR. N. WIEDER
Life and Teachings of Tanaitcs and

Amoritcs.

Oxford, 95, Walton Street.

Thursdays, 6 p.m. From June 4.

DR. S. RAPPAPORT
Saadya Gaon and our gencration

(942-1942).

Thursday, 8 p.m. June 25.

DR. E. MUELLER
Spirit and Stnicturc of Hebrcw.

Mondays, 7 p.m. From June i.

DR. I. MAYBAUM
Thc Ideals of Liberalism, Nationalism,

Socialism as a rcligious problem.

Mondays, 8 p.m. From July 6.

DR. A. STEINBERG
Philosophy and thc Jewish Faith.

Tuesdays, 8 p.m. From July 14.

n. JEWBH HISTORY,
UTERATURE and
MODERN LIFE

PROF. D. DIRINGER
History of thc Hebrew Alphabet.

Wedncsdays, 7.50 p.m. From June ).

DR. E. BAUMGAERTEL
Egypt and Israel.

Oxford, II, Banbury Road.

Sunday, July 19.

DR. F. KOBLER
History of thc Jcws in America

(1492-1942).

Thursdays, 8 p.m. From June 4.

DR. M. LACHS
The International Status of Jcws (since

^555)-

Tuesdays, 8 p.m. From June 9.
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S. ADLER-RUDEL
The Jcws in the first World War.

Tucsdays, 8 p.m. From June 25.

DR. H. ROSEKAU
Art, an iUustration of Jewish History.

Tucsday, 8 p.m. July 7-

DR. S. LEVENBERG
The Futurc t)f Palestine.

Thursday, 8 p.m. July ly

LEON SHALIT
Some outstanding modern German-

jcwish Writers.

Saturdays, 5.50 P-«*-
^'^"^ ^""^^ ^•

ffl. SEMINARS

PROF. E. MITTWOCH
Reading of some Arabic Authors.

40, Eagle Lodge, Golders Green Road,

N.W.ii. SPE 65 9^-

Mondays, 5.30 p.m. From June i.

DR. H. BACH
On the Doctrine of a Chosen People.

Wednesdays, 8.30 p.m. From June 17.

DR. G. ADLER
Problems of Jewish Psychology.

Oxford, 22, Charlbury Road.

Thursdays, 7.50 P-"^-
^^^^ ^"^^^ '^'

All Lectures and Seminars, if no othcr

address is indicated, will take place at the

lACOB EHRLICH HOÜSE. 69, BELSIZE PAWC. H.W3.

Admission free.

The aim of the Institute is to guide Jewish

men and women to the sources of Judaism
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SPRACHWISSENSCHAFT

Dr. Sistcr: Die Papyri von Elcphantine <mit gramm. Übungen), ZStun-

Hen Mittwoch 10— 12 ,,. , « « .V*

Dr.Ormann: Hebräisch für die Mittelstufe mit müncJ.chen und schrift-

lichen Übungen, 2 Stunden, Montag und ^onnttstag IZ-U Z

Hebräisdi, 2 Stunden, Montag und Donnerstag 11 ^If <\>
;J

Dr. Rosenthal: «Arabisch II, 2Stunden Montag u^Donnerstag 17-18 4

•Syrisdi für Anfänger, 2 Std., Montag u. Donnerstag
^^'Zl'^J^J

Dr Grumach: •Einführung in die ägyptische Sdirift und ^P«-a*e

'La\"e"n7i\TtuTden: Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag

ioTied^isA IL 4 Stunden, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag

1/: -tj l°i

•Seminar für Fortgeschrittene: Philo, De opificio mundi, 2 Stunden,

^eli^nar f Fortgesdirittene : Cicero, Somnium Scipionis, ^Stunden

Dienstag 17-19 ^jg^LWISSENSCHAFT

Dr.Sister: Kursorisdie Lektüre d. Buches Jeremia, 4 Stunden, Diens-

ofe Gele^L^iTeratCrd. Bibel <mit Übungen), 2 Stunden, Diens^.

Kommentare zum Pentateuch, 2 Stunden Freitag 11-13 113]

Dr. Grünthal: Kursorische Lektüre der Büdicr d. ersten Propheten, in

6 noch zu bestimmenden Stunden
. ^ o j T>k- * i

Dr Ormann: Kursorisciie Lektüre des Pentateudi, 4 Stunden, D»enstag

und Freitag 11-13 <V) ^ 1 1 i - /v^ 6
Rasdii zu Exodus, 2 Stunden, Mitlwodi 11-lJ <V) 110]

TALMUD WISSEN SCHAFT

Dr. Guttniann: Talmud Baba Kamma,Absdin. VII, 4 Stunden, Montags

und Donerstag 8— 10 „ ^- , c . ia o mä
Talmud Pessachim, Absdin. 11 2 Stunden, Sonntag lO-U [lö

Talmud Jer. Baba Mezia, I u. IL Absdin., 2 Stunden, Montag um
19

20
211

i

l

Donnerstag 10— 11
o m

I JoreDea, Kap. 29 ff., 2 Stunden, Sonntag 8- 10

Oradi Chajim, Kap. 429 ff , 2 Stunden, Freitag ^Vi-U .

Prof. Dr. Elbogen: Talmud Moed Katan, 4 Stunden, Montag unc

,
Donnerstag, 8-10 „ . ^, n. ^

Dr. Kahane: Baba Mezia, VI. Abschn., 4 Stunden, Montag u. Donners-

tae 12— 14 *^ '

^ Ausgewählte Stellen aus d. Talmud, 2 Stunden, Sonntag 11 -13 [24]

Dr Spanier: Ausgewählte Misdinatraktate, 4 Stunden, Montag und

Donnerstag 9-11 <V)
.. ^ ^ c j ^ .JJ

Dr Fisdier: Ausgewählte Studie aus Berachot, 6 Stunden, ^onnJ«|,

Dienstag u. Freitag 9-11 <V> m
LITERATUR

Prof Dr. Elbogen : Geschidite dernaAbibl. jüdisdien Literatur, 2Stundcn,

Montag und Donnerstag 10-11 l^'i

Dr Baedc: Apokalypse des Johannes in ihren jüd Gedanken, 2 Stunden,

'Dienstag 8-10 28

Prof. Dr. Elbogen: Piutim, 1 Stunde, Montag 11-13
,.,,,,*?!

Dr.Spanier: Sabbatgebete, 2Std., Montag u.Donnerstagll -12<V) l-Ji'l
^

PHILOSOPHIE, PSYCHOLOGIE UND PÄDAGOGIK

Dr Friedländer:*Psydiologie, Allg.Teil, 2Std.,Mittwodil8-20 (31)

•Übungen zur Einführung in die Philosophie, 2 Stunden, Montag
I 18—20 '-^2'

N N • Seminar für Anfänger: Übungen über Platons Theätet, 2 Stun-
'

den, Freitag 11 H-13Ki p^\
Dr Wiener: Die Probleme der jüdischen Philosophie, "»storisA dar-

gestellt, Teil 2, 2 Stunden, Montag u Donnerstag 10.35-11.35 [341

Übungen über Josef Albos Ikkarim, 2 Stunden, Montag u. Donners-

tag 11H-12H ,, _,
l|^i

Übungen über Spinozas Ethik unter Zugrundelegung der hcbr.

Übersetzung, 2 Stunden, Mittwodi 11-13 , W
N. N : •Geschidite der Philosophie von Kants »Kritik der r/'n^; ^^l'

nunft« bis zur Gegenwart <im Grundriß), Donnerstag 18-20 [i/\

•Seminar für Fortgesdirittene: Übungen überKants »Kritik d. reinen

Vernunft«, 2 Stunden, Dienstag 10- 12
. ^ o j c ^ *

Dr. Friedländer: •Übungen zur Charakterkunde, 2 Stunden, bcnn-

abend 18-20
, ^ _,

,., . ., Y^^
Dr. Liebeschütz: •Besprechungen über Fragen des gcschiditl. Unter-

richts, 2 Stunden, Dienstag 16-18 1^1

GESCHICHTSWISSENSCHAFT
Prof Dr. Elbogen: Gesdiidite der Juden seit Moses Mendelssohn bis zum

Ende des 19. Jahrb., mitBesprediungen, 2Std , Dienstag 16-18 141J

Das Tagebuch Joselmann v. Rosheims (Übungen), 2 Stunden, Mitt-

A 11 — 1 "^ 1421

Pro^Dr-Täubler: Alte Geschichte des vorderen Orients im 2. Ja^rtaus

<mit Lichtbildern). 2 Stunden, Montag 18-20 (Beginn 8^11.) 1431

Dr. Liebeschütz; •Der Ausgang der antiken Kultur ""^f«f"^^^^7"«
der mittelalterlidien Gesellschaft, 2 Stunden, Mittwoch 16-18 l^J

Übungen zur Einführung in die lateinische Bibel und ihre lateinisAc

I
Exegese, 2 Stunden, Donnerstag 16-18 n^l

Ör Berney: Allgemeine Gesdiidite des europäisAen Staatensystems v.

l 1648bisl919,lJ^2Stundfn, Mittwoch 8M- 10 ,oM!^'
•Proseminar zurEinführung in das Studium d. GesAiciite, 2Munden,

Mittwodi 18-20 . ^
ly^

Kolloquium über die Geschidite des europäisdien Staatensystems im

19. Jahrhundert, 2 Stunden, Dienstag 18-20 l^ol

Dr. Goldmann: Kulturgesdiichte der islamischen Volker in ihrer Be-

ziehung zum Orient und Occident, 3 Stunden, Donnerstag 18-20

Sonnabend 18-19 1^1

GESELLSCHAFTSLEHRE
Prof. Dr. Oppenheimer: »Über Siedlungswesen, 2 Stunden, Dienstag

18— 20
Nationalökonomisdies Seminar, 2 Stunden, Donnerstag 18-20 (51]

<
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Kammcrger.-Rat a.D. Dr. Caro: Rcdit u. GesellsAaft, 1 Stunde, Mon-
tag 17-18 [521

Dr. Eppstein: •Soziale Fürsorge, unter besonderer Berücksiditigung

von Gegenwartsfragen der jüdisdien Sozialarbeit, mit Kolloquium,

2 Stunden, Mittwodi 18-20 [531

HOMILETIK
Dr. Baeck: Homiletisdie Übungen und Behandlung homil. Midrasdiim,

2 Stunden, Freitag 8-10 [541

SPRECH-ÜBUNGEN
Frau Herrnstadt -Oettingen: Stimm -Spradibildung und AtcmteAnik,

1 Stunde, Dienstag 14-15 [55]

Liturgie- und Bibelvortrag, 1 Stunde, Dienstag 15— 16 [561

Predigt und freie Rede, 3 Stunden, Donnerstag 13— 16 [571

Die mit <V> bezeidineten Vorlesungen sind für diejenigen Studierenden

gcdait, die nodi die Vorprüfung abzulegen haben.

Die mit * bezeidineten Vorlesungen werden von der Lehranstalt ge-

meinsam mit dem Rabbinerseminar veranstaltet.

Ein Kurs für Leibesübungen wird in einer nodi zu bestimmenden Zeit

abgehalten werden.

Der Dozent für Philosophie wird nodi bekanntgegeben.

Baedc
Berney
Caro
Elbogen
Eppstein

Fisdier

Friedländer

Grünthal
Grumadi
Goldmann
Guttmann

28,54
46, 47, 48

52

22, 27, 29, 41, 42
53
26

3L 32, 39
14

6, 7, 8, 9, 10
49

Kahanc 23, 24
LiebesAütz 40, 44, 45
Oppenheimer 50, 51

Ormann 2, 3, 15, 16

P.osenthal 4, 5

Sistcr 1, 11, 12, 13

Spanier 25, 30
Täubler 43
Wiener 34, 35, 36
Dozent für 33, 37, 38

wird nodi bekannt-

gegeben
17,18,19,20,21

Hcrrnstadt-Oettingen 55, 56, 57

Für die Zulassung als ordentlidie Studierende ah der Lehranstalt für

die Wissensdiaft des Judentums ist grundsätzlich das Reifezeugnis einer

höheren Lehranstalt erforderlidi. Ausnahmen können von Fall zu Fall

bewilligt werden.

Gasthörer können audi ohne Reifezeugnis zugelassen werden.

Ober die zu entriditenden Gebühren erteilt das Sekretariat Auskunft.

Die Eröffnung des Wintersemesters erfolgt Dienstag, den 19. Okt. 1937,

vormittags 1 1 Uhr. Die Aufnahme findet, nadj vorheriger sdiriftlidier

Anmeldung, bei dem derzeitigen Vorsitzenden des Lehrerkollegiums,

Herrn Dr. M. Sister, Sonntag, den 17-, und Montag, den 18. Oktober,

vorm. 10 Uhr, und außerdem in den ersten vier WoÄen des Semesters in

seiner Spredistunde statt.

Berlin, im September 1937

DAS KURATORIUM
DER LEHRANSTALT FÜR DIE WISSENSCHAFT DES JUDENTUMS

t
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Sonntaif, 15. März 193d

Hlchi; da« ßonst iricht oft befeuchte Lucca mit Beinen nnge-

llfiuren Domen und dem sohönsten Grabmal de« d«Ha Quercia,
den Michelangelo bewunderte. San Gimignano besteht aus
lauter Türmen und Burgen; man hat hier offenbar jahrhun-

dertelang nur vom Streit gelebt — und ir«t am Streit geÄtorben,

Fahr' nach Volterra — eine der zwölf vor-römischen Bun-
dcßfctädte der Etrusker, die alle auf Felsenhügeln thronen —
und sich die dicke Stadtmauer und bedenke, daß der weiß©

Staub am Boden aus nichts Geringerem als Alabaster besteht.

Verciß nicht A r e z z o mit den monumentalsten Fresken des

großen Piero della Francesca, der die Menschen aus ihrer goti-

schen Magerkeit erlöste und schwer wie Erde machte. Geh
nach S i e n a , der Stadt der mystischen Bilder, wo in vielen

Kirchen und namentlich im großen Dom (der an farbiger Pracht
des Steine ivur in Orvieto seinesgleichen hat) mit einer innigeren

Frömmigkeit gebetet wird als irgendwo ander« in Italien. Die

heilige Katharina hat ihre sensible Dogmatik von hier aus über

die streitende Welt verkündet und au« «artcm Munde den
JLriegsgeNvaltigen Frieden diktiert Fahr' mit dem Autobus von
hier aus quer durch die Toscana — an der Zone des Chianti-

W'cines und am See des trasimenischen Wassers vorbei — nach
Perugia und Assisi. Perugia — hier wartet der herr-

lichste Brunnen der Renaissance auf dich, an dessen Becken die

mörderischen Baglioni das Blut von ihren Köpfen wuschen.

Kaffael hat in der wild durchtobten Stadt beim süßen Perugino
den zarten Strich gelernt. Blut und Geld — die wunderbaren
Malereien der Wechselstube de« Cambio beweisen wieder die

Doppelthcit der Seclel— befruchtete auch hier den Boden.

Rcii«bUU der; Frankfurter Z^iwa4 Nttmmer 138—139 Seife 21)

* •

nur j« einer. Tiefe Rillen liehen durch die Oberfl&che dieser

Gummiräder, die gleich Tatzen den Boden fassen, wenn der

Motor sie vorwärtstreibt.

Endlich <ind die Fahrgäste vollzählig !m Wagen, und lo«

geht's. Bald liegt der Verkehr der Großstadt hinter uns. Wir
fahren, in gleichmäßigem Tempo auf der übersichtlichen Land-

straße. Auf weichen und bequemen Lederpolstem icann man «ich

«trecken und die Landschaftsbilder in sich aufnehmen. Sanft

werden Ungleichheiten der Straße oder die sonst von den Auto-

fahrern so gefürchteten Schienen der Bahnübergänge überquert

Sinnvoll haben die Konstrukteure dieser Ungeheuer eine Fede-

rung angebracht, die die Fahrt wie ein gleichmäßiges, «anfte«

Gleiten empfinden läßt Die vorbeihuschenden Auto« unter-

brechen das gleichmäßige, kaum wahrnehmbare Geräusch des

jyiQtor«, der den Autobua in gleichmäßiger Fahrt bergauf und

hinunter in« Tal rollen läßt Fern von den Schienenwegen der

Eiienbahn bringt uns unser Omnibus hinaus in die Natur, durch

graugrün schimmernde knospende Laubwälder, vorbei an den

Wiesenflächen, durch schmucke und saubere Dörfchen, vorbei

an bewaldeten Höhen, deren Kuppen, von alten Burgen gekrönt,

hell in der Frühlingseonne liege«.

Di« zusammengewürfelte Reisegesellschaft wird schnell be-

kannt beim gemeinsamen Bewundern des immer wechselnden

Landschaftsbildes. Dann hält der Omnibus zu einer längeren

Rast etwas abseits der Landstraße. Es ist Zeit 'ür kurze Spa-

ziergänge entlang eines Baches, der die letzten Schneewasser

von den Höhen bringt Weidenkätzchen leuchten an den Ufern,

auf den Wiesen stehen auf kurzen Stielen gelb schimmernde

Schlüsselblumen, und über all dem spannt sich ein klarblauer

Frühlingshimmel. Auf anderen Straßen geht es zurück in die

Großstadt, und man beschließt, einmal eine größere Reise mit

dem Autobus zu machen. S^h.

RdliGBliATT-irOTIZi:]^
o/i^u.-...„K»K...».».,i,« T .iK./^ir uamKiirff SalROD Hpgt »choD ciD peichhalt iffps Programm vor. So findet An-

?M^Hl»*"lorHon' T«^^^ H^. T^fll^Jirken d7^ '"»• April *in iTit#rnationalP8 Musikfest statt. Wichtige Sportveran-

ITeTlrml^rnntslrnZ^^^^ .t.ltungen werden im Anschluß an die Berüner Olympiat.g« vor sich

Der Titusbogen tn Rom ZtUhnung van J. H. Hotht

Antobahn-Teilstrecken djpr Xordmark vor der FertlfstelluBf.

Die Arbeiten an der
Bremen sind soweit ge
Bremer Linie schon in diesem Frühjahr uuu ounjuac»- u^m «..^..w.^...-

»««h^n
Verkehr übergeben werden können. Gegen Knde des Jahre« »oll «^"'=0

voraussichtlich auch die Lübecker Strecke fertig werden.

KraftwagenbefOrderung Im Seedlenst Ostpreußen.

Dsr Seediensl OstpreuBen veröffentlicht sein diesjähriges ..Merkblatt
'

für Kraftfahrer". Hervorzuheben ist, daß die Kraftfahrzeuge grund-
sfttzlich gegen Seegefahr zu versichern sind. Die niedrige Prämie darf

,»ils Ausdruck des Vertrauens der Versicherungsgesellschaft zu der

"^Betriebssicherheit im Seedienst angesehen werden. Wichtig ist weiter,

daß die Fahrzeuge in den Verladehäfen den Treibstoff im Interesse

der Feuersicherheit abgeben müssen. In den Ausiadehflfen ist für

Tankgelegenheit gesorgt. Zur Sicherstellung der Beförderung ist An-
meldung bei der „Seedienstmeldestelle J. Müller". Swinemünde. 72

Stunden vor der Abreise unter Leistung einer Frachtanzahlung von

Ji.M 5. je Wagen oder Jt.il 3.— je Kraftrad erforderlich. Man hofft,

*lurch Gewinnung der Kraftwagenreisenden, für die besonders der

Schnelldampfer „Tannenberg ' eingerichtet ist, Ostpreußen einen Zu-

„Strom neuer Besucher zuzuführen.

ungewöhnlicher Größe. — Für die Veranstaltungen der kommenden

LITERATUR

Schnentriebwaffen Berlin—Breslau.

., .. j ^. t ^.±^. vv v v j- •
i.« * D«' neue dreiteilige Schnelltriebwagen der Deutschen Reichsbahn,

Aber er wäre dennoch unfruchthar geblieben ohne den geistigen' ^jp^ berdts im vorigen Jahre auf der jubiläumsschau ..Hundert

Samen, der vom nahen Assisi ausgesiit wurde vom mildesten Jahre deutsche Eisenbahnen" in Nürnberg zu sehen war, wird vor.

Heiligen d« MitUUlters: Sankt Frami.ku. Er liebU di. Armeni •K1,"'VÄ''-T de^' ,''.lU^t,I^,n"T..&lTi\r%uilTBZ\"^-
und gein Ehrentitel war il Poverello — „der arme Iropi . h»f'" fergg^ju eingestellt werden.

o^'?!^5?*^'^'^JM^""'''^i''^''
?°^^"^^

"l!.^ ^" ^'"'.^J
P7«önlich: ,^„,t,„„„e j^g^g der Rel.everkehrsorganlsationen.

Sieh dir das Bild an dieser Szene am Deckengewolbe der «rantp^
verband der Großen Nationalen Reiseverkehrs-Organlsatlonen

diosen Unterkirche von Assisi . , . . ^.^ : (ApOT) hat beschlossen, seine diesjährige Generalversamnnlung.d^e
ursprünglich in Warschau slaltfinden sollte, in Berlin abzuhalten.

Für den Entschluß war maßgebend, daß die deutsche Reichshaupt-

stsÄt als Schauplatz der XI. Olympischen Spiele in diesem Jahre
Nach Rom — nach Rom! Auf dem Wege gibt ©« viel i^

«eben. Die Felsenstadt auf den Etruskermauern ist Orvieto. „. „.„ ^ _ . ... , .

Du wirst es nie vergessen, wenn du ihnen nur einen einzigen mehr als irgendeine andere St«dt der Weit im ^*i,^te^J?H°^^^** '"j"

Vormittag gewidmet ha,t. So du ab.r dort nächtigen .ollt.»t. ;.-;;;-"„•- jr'^lt'Vor.'ul's'lc'hr'n'ach'äu. Jilif.uutinS.""*'"'
Fremdling, so bestelle dir zum abendlichen Trunk den ^heiligen v j «• *. 1

Wein", den goldenen Vino santo. Fahr' weiter zur geistlichen Jf»**"^*;^'»'"?^''*'""'*
^^^

'f'"^.'"*._ .,,. ,„, „ .. . .„ ^„
c*„u ^«« v; + *,K« r^if ;i,,.a« «J-^iSTvi» «,^^,x«n« -RrM^no« ' I^" Landesverkehrsverband Westfalen hält zur Zeit in den ver
otadt von V 1 1 e r b mit ihren dreiliig scnpnen Urunnen ....
Nun, du hastest und eilst nach deinem Hauptziel: Rom. Hier

noch zu rühmen, hieße die Schönheit der Sonne^ beweisen zu

wollen. Du lebst da in vier Welten zugleich. Auif^dem Palatin ^-J^JJJ'
in

le

Barock — und überall zugleich — -.- .

das sich in modernen Bauten, Straßen und Pl&tz?n großzügig P«« Kurorte «nd H*!;"«!*;'
***_**»^'";*J!^^^-

zeigt als die ewig 1 e b e n d e R m a. Von hier aus wird urt)!

et orbi — „der Stadt und dem Erdkreis" — der Segen des Gel

schicdensten westfälis« hen Landkreisen Teilgebietsversararolungen

seiner Mitglieder ab, um einen Ueberblick über die Aufgaben der

örtlichen Werbestellen zu geben und zu zeigen, wie die Arbeit der

örtlkhf'n Verkehrswerbestelle mit der Arbeit des Landesverkehrsver-

in Einklang gebracht werden kann. Es haben bisher v er-

der Antike — auf dem Caelius oder in den Kirchen fuori »ammlungen »uttgefunden in Belecke, Tecklenburg. Hikhenbach und

n.«ra (außerhalb!) im Mittelalter - in der Vatikanst.dt im
^,f^,'^^'Z^^,^:;JZul'^'';t:.^X!:;^^^^^^^

irock — und überall zugleich im neuen Italien von 1936,
•^^»"''^'

„Deitschlaad"
In ihrem neuesten Heft wirbt die Zeltschrift de« Keichsaueschusse«
für den Fremdenverkehr „Deutschland" für den Internationalen Ge-
meinde-Kongreß. der vom 6. bis 13. Juni in Berlin und München
seine Tagungen abh.ilt. Das altr und neue Gesicht der Reichshaupt-
stadt wird in anschaulichen Bildern dargestellt. Staatskommissar
Dr. I^ippert schrieb dazu einen Aufsatz über die Aufbauarbeit der
letzten Jahre. Potsdam und München, die auf dem Wege des Kon-
gresues liegen, sind in Text und Bildern ausführlich behandelt. Fremd-
«prachlsre AtJSgaben der Zclfschrift sollen die Ocffentlichkeit recht-

zeitig auf den Gemelnde-KongreÄ aufmerksam machen. J.

Bayreuth.

Ein neues Werbeheft von Bayreuth vermittelt in Bild und Worl alle«

Anziehende und Wissenswerte aus der schönen Fcstspielstadt. Da»
reiche Kunst- und Kulturleben, welches der Stadt ihr besondere»

Gepräge gegeben hat. wird lebendig dargestellt. Hübsche .aufnah-

men enthüllen den bezaubernden Rfiz der alten markgräflichm
Residenz mit ihren prächtigen Bauten und der schönen Umgebung.
Zu jedem der ganzseitigen Bilder gibt ein kurzer Aufsatz treffliche

Beschreibungen. Eine Ansicht dfs Neuen Schlosses auf der Eremitage,

von Jupp Wiertz gezeichnet, schmückt auf Silbergrund die Titelseite

der Werbeschrift. !•

Der neue Hotelführer.

Der „Internationale Hotclführer 1936", den der Internationale

Hotelbesitzer-Verein mit dem Sitz in Köln im 23. Jahrgange
herausgibt, ist soeben erschienen. Er bringt die Adress<^a

von Hotels und Restaurants in 40 Landern der Welt, soweit

sie dem großen Reise- und Touristenverkehr erschlossen Ist. Finnland

fehlt darin ebensoweniz wie du- Türkei; von den Vereinigten Staaten

bis nach Britisch und Niederländisch Indien hin werden un» die

besten Unterkünfte genannt; weder Aegypten, di« Cirenaica oder

Aljrier noch die Kanaris« hcn odT Acgaeis<ben Inseln sind tib-^r-

gangen. — Die Preise, die der Führer enthält, sind Mindestpreise.

Angaben über den gebotenen Komfort vervollständigen die Publika-

tion, die zum Preise von ./f.tl 2.— hei der Osrhäftsstelle des

Verein» In Köln. Am Hof 41/45, ebenso wie bei allen größeren R*2'®*

büros zu erhalten- ist.

Das Stadthaut tu St«na Zeichnung von J. H. Hoeht

ptes aufgeteilt. Ein Panoptikum der europäischen Geschichte —
das bedeutet ein Spaziergang durch Rom.

Bernhard D i • b 1 i.

Mit dem Antobus In den FrflUinc
Die warme Märzsonne lockt die Menschen hinan«, um die

Auferstehung der Natur mitzuerleben. Wie könnte man da« be-

quemer als bei einer Autobusfahrt mitten durch den erwachen-

den Frühling. Mächtig und wuchtig steht unser Bus, dem wir

uns anvertrauen wollen, an der Haltestelle. Leise zittern seine

Flanken unter der Vibration des leerlaufenden Motors. Noch

sind nicht alle Fahrgäste da. Bestaunt werden in der Wartezeit

die massigen Räder mit den dicken Gummiwülsten der Pneus,

an den beiden Hinterachsen auf jeder Seite je xwei dieser Ko-

losse, an der vorderen Achse der leichteren Lenkbarkeit wegva.

Die seinerzeit vom Präsident de» RelchsfremdenverkehrsVerbande«

erla«enen Richtlinien über die Neuordnung der Gebühren der

Bäderwirtschaft wurden nun auf alle Heilbäder, Klima-, Luft-,

'Kneipp- und Kelke-Kurorte des Rhelnlandes. insgesamt etwa fünfzig,

angewandt, fn einer Sitzung des Bäderausschus»«« hatten sich unter

Leitung von Verbandsführer Och» Vertreter dif«er Orte eingefunden.

Es erfolgte die Aufstellung der Kurtaxgruppen und <l*r J^f.
^«'1-

mittelgebühren notwendigen Klassen. Fs werden in den Hellbädern

Sai»onkurt«xen und in den Kurorten Tageskurtaxen erhoben. s.

Bad Saliarhllrf

behält auch weiterhin den frflhen Salsonheginn hei. Schon «m
1.^. April wird das Bad eröffnet. Die zahlreichen Verbesaerungen d«r

Kuranlagen. Insbesondere avich di« Erbauung der heizbaren Wandel-
halle, vrrbürgen dem Kurgast neue Annehmlichkeilen.
Au» Baden-Baden.
Seit dem Spätherbst wird In Baden-Baden an verschiedenen Plänen
gearbeitet die nun der Vollendung entgegengehen. Von besonderer

Bedeutung. Ist d*r- Erweiterungsbau de« Kurhause«. Er schafft der

Spielbank neue Räume, die bei dem steigenden Andrang immer ernst-

licher benötigt werden. Eine hübsche Tanzdiele, eine Bar und einige

JUlIe rur Erweiterung der vorhandenen Gesellschaftsräume »ind

gleichfalls vorgesehen. In der Stadt, in der LichtenUler Straße, Ist

das »»alais Sturdza abgerissen worden und die anschlleflenden Ge-

bäude »ollen folgen. Dann bildet sich ein schöner freier Plat» von

irF?^^^
A"'«

""f,,r.

fm Vorpebfrpe htl Bann ZHdinung von A. Errtit

> ••'

Bei NiTBn-, Blasen' und Frauen^

leiden, Harnsäure, Eiweiß, Zucker.
»

» 't: '

.^ a;.. .iJ k*t . >' v^V
ilB .J^~m^- ^U*-.~B«.«

Hauptniederlage in Frankfurt a. 0.

ßruBnenhaate, 4mHaupigäterkahaAof
^_ < 7AA <n



FTUffiD IN TWO SBCnONS
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fffottttüag, 13« Waxti 1936 1Reid5«öu«9(iBe ber

glättet? ><r fyanltftufttr 3«itttn0

fjrönffittiet S^<^«^ Vflnmmtt 13R—139 Sehe 2«

iini) 5)3rari§. ön her (grfcnntnis, bnfe es l"^r

il

'

SSerner ^ t rf) t, cinft cnqftcr !ülitar6citcr Ülobcrt tion (Stbbcrq?,
|

J^corte

'bc§ ^Reformators ber beut]d)cn 55o[fv5bi(öiincj, f)at e§ unternommen,

ficiftung unö ^i^erjogcn ber (5rmQcf}jcnenbifbunö ber 9hd)friega-

3ctt bcr^uitcflen unb barauS 2c()rcn für bicSufunft 311 flcminncn.*)

5picf)t fie^t ^ai ^jofitiüe Öracbni« jener ^i^erjud)e bnrin, „bnfe 'bai

leibcnbc Grfeben De§ bcutid}en 2d}icfial5 im i^olf^ibilöunq^meien

gu einer 23crticfunq ber qeDanflidicn Xurd)Qrbeituna ber ^^roblcmc

geführt {|at, bie ein 3tücf ed)tc Ucbcrminbiina be§ 19. ^sa^rfiunbcrtä

entfiält". ?n« ifire ^rnqif erfcnnt er, M^ ^ie Ööfunq ii)rej 2Xuf=

gäbe Don gaftorcn abtjing, über bie fic feine ailacf)t ^attc\

*

%ti 3erfaII ber aeiftigen ^^olf^orbnung im 33iIbung&,veitaTtcr,

bcm bie Grmadiienenbilöunq m begegnen judite, ift barauf ^wiU--

gufüfiren, bnfe mit bem rapiöcn Xempo ber legten 150 3o^« euro^

))äi)cf)cr Sulturgeid)idite bie %(^Wt\\ m (Sinmanbfung neuer

Elemente nid)t 2rf)ritt 5U !)n(ten ücrmodite. Xicfe (Elemente, bic id)t(f=

JQtmäfeig finb, aber gemciufam bem 23crben einer neuen 23oIf^=

orönung entgcgenftc^en, finb: bic eman',ipation be^3 ^mbioibuuni?,

'ber Siegej.yig bon 2Biffcnfd)aft unb 2:ed}nif, bic !üpita(iitiid)c

2öirtfd)aft^3blüte unb bic C*5cburt ber ^kffc. Tsn Xeutid)(Qn5 erbiclt

•biejc C2rid)einung if)ren bcjonöeren ^If.^ent burd) bie latiad)e, U^

e§ bem 2:räger ber beftimmcnben 5lräftc bicjcr ^^criobe, bem

Sürgertu^m, nid)t gcrong, ^u normgcbenbem (5influfe im 2cben

i)cg Staates ju fommcn. Xarau^S folgte fein 3nbiöibualic>mib3

tu Xenfen unb Spaltung unb lefetüd) ber ^crluft feiner rvu^rer^^

ftettung aucf) auf gciftigcm ©cbict. Xa5 „^Mfbung^.Kitalter

münbete in genauem öegenfafe 3» ber I)umaniftijcf)en ^icliefeung

jeincr gciftigcn l^äter in einem gciftigcn ef^aog.

<lcis, gciftigc 3d)i(ffar beS 53orfc§ ift bei bicfcr Sage ber Xingc

burrf) 3n)ei gaftorcn bcftimmt: burd) U^ Umfid)greifcn ber .^alb=

bilbung unb burcf) bic Trennung ber 5lation in im\ geiftig ge^

jAicbenc <c>ätften, bie um fo öcrE)ängni-öoUer ficf) au^mutte als

in Xeutfdilanb ber gcmeinfamc 5Bobcn einer futturcllcn :^rabition

fehlte Tiefer Sage entftammci\ bie fd)on in '^tn breiiger 3ac)ren

beS 19 5afirf)unberts einfe^cnben a.kmüf)ungcn, burd) 33i(bungS=

öereinc eine S^eilnat)me ber unteren ^oIf':jfd)icf)tcn, ber .^anbmertcr

unb ?rrbeitcr, am futturellcn Scben 3U förbern. Sn einer geiitigen

?ltmofp^äre bon Hufflärung unb .C;>umanb3mu§ mar bieie

toolitifd) auSgerid)tete ÖitbungSbcroegung getragen bon ber

Ucbcr3cugung, ha\> ber 2öcg 311t ))oIitifd)en grci^eil unb n_atio=

nalen Einigung über bic gciftigc 33efrciung beS l^olfcS unb icme

eraietaö $"t <r;)umanität fü^re. CSine gciftigc Gdtc grcid)cn

ijolltifc^cn Strebend mar füfircnb ax^ bicfcr Syifbungsbemegung

Beteiligt 'Xicfer 5öunb 3mifdicn ^Bolf unb 2Biffenfd)aft 3.erora«).

als bie afabemtfd)en greife fid) ber 23icjmarcffd)en ^^olitif untere

irarfcn unb bic Slrbciterfd^aft ficf) fcrbftänbig politifcf) rormierte.

g^unme^r aber fcfetc ein Ictster grofeer ^^orftofe be3 2ibcraTis=

ttiug auf bem gebiete ber ^BoIfSbilbung ein. Xie Trägerin bicier

SIrbcit bic „®efeUfd)aft für 5I^crbreitung bon i^olfsbilbung", mar

beS ©faubens burd) ^^opularifierung beS öor^anbcnen ed)afecS

»on „Slulturgütcrn", aber unter 3( u § f
d) a It u n g a f I_e r

g ragen p I i t i f d) c r unb rcligiöfcr Hrt, Iiefee iic^

feie Ginigung be« 58o(feS auf eine münfcf)en§mertc ©efmnung

criiclcn alfo ber &inf)eit*ftaatöbürger 3Üd)ten. Ter organifatorn^e

erfolg biefer ?Irbeit, in- bic feit bcn 90cr ^a^rcn au^ bie

llniDcrfitöt unb bic ©crmnungSbcrbänbc eintraten, mar ungeheuer.

mn fdion um 1900 fc^te bic ©egenmirfung gegen bie CualitatS*

iDfigfeit bicfcä 93hffenbetrieb3 ein, 1910 aucf) bereits eine gtunb^

Wic^e Scfinnung auf Sinn unb 23orau§fcfeung ber (Srmadifenen^

bilbung, bercn erfo[greid)c 22ortfüt)rer 3iobcrt oon l^rbberg unb

SBalter ipofmann waren.

(5S iefcurfte jeborf) etft be§ (Srtebmffe? fcc? fuItureDcn 3"'

im SMlftua. ebe ben treuen ^oll&bilfettern bie

um Mc

5(bmenbung einer 58cbrobung beS bem gönnen "öotfe gemein--

famen fulturerien SdiicffalS gcl)cn muffe, ri^tctc fic iljre "ürrbat

nunmehr ^fanbott öuS auf bic gciftigc (Einheit iieS IsolfeS. ly"

ben gj^ittelpunft ber 53ili)ung5arbeit rüdten bic für bcn ^«rncm

bcn lebenSraic^tigcn ?^-ragcn. TaS bebingt, bafe ^infort bic

IBilbungSmirffamfeit eines slurturgutcS nad) bcffcn innerer ©c=

jicfiung gur 2ebenSmirf[id)feit bcS cin3etnen 3" beurteilen mar,

bafj ön bie räumlidic, fcclifc^c unb gciftigc .»Öeimat unb an bc.t

53eruf flngetnüljft uu'b mit ber falfd)cn „Slcutrölität" ber libera*

aftifdien 3?oI{Sbilbung gcbrodicn merben muBtc. Ütn »bie Stelle

bes aiJaffcnbetriebeS trat bie intenfioe ^:?(rbcit in Hcincn Slreifcn,

in Tvorm ber ^Xrbcitsgcmcinifdiaft als Stuf^cbung ber alten.

Sd)cibung in ©cbcnbc unb 9le"bmcnbe.
*

-

-.2'-.v- c .

Xabei tbaute bie neue 35iIbungSbcmcgung ein cntidicibenbe?

eiemcnt ^umaniftiidier 2rabition in i^rc -Jlrbeit ein: ^al 59 il^

bungSftreben als i^orauSfc^ung bei bem 3u iöilbcnben

©bcnfo m^h aud) baS -fiumaniftifdic ©cftattibeal mmbcUen^

in bcn erftcn rsal)tcn für bas 33ilbungS;,icI ftarf mirfiam, fo ha\

^id)t in biefer Okftaltbctonung ein ftarfcS (^cfa^rcnmomcnt bct

•.Kucu l^oirsbif-bung fcftitctlen fann: bie ^luSfonbcrung ber Hrbat

AHÄ hm realen 2cbcn^riufammcnf)ängcn, in bcren ^ittc botib mc

T^olfÄbilbungSarbcit fjincingcitcllt mcrbcn folltc. Tiefer fecfairr

nun begegnete bic 0\runb!)artung cincS bem Wefc^c ber 3cit

nadifbürenbcn © i r ? U d) ! e i r S g c !) n" a m S in ber (Srmnd)^

icncnbilbung bie auf ber TsorauSfc^ung ber bcutfdicn Ttot-,

^Xrbci^s. unb 2d}i(fialSgcmcinfdin:ft 'ben a«cnfd)en unb fernen

^->cbcn^=^?rns in bcn ÜJüttclpunh ibrcr 5(rbeit rücfte. ^ITS ©rgcbniS

ftcUt fid> bcrauS: ber im geiitigen ÜRaum ber 9Ution

murjclnbc mcfcnHite ^enf^ ^?'-

;

*

eine cinbrinqlirfie llntcrfudvung mibmct 2Serner ^idit bem

^"n c u t r a r i t ä t S p r b l e m. Tsm ©cgcnfa^ 3ur DIcutralitat ber

liberalen l^olfSbilbung, bie fid) bcn lebcnSmiditigcn politifd)en unb

rcligiofcn fragen grunbfäfelid) fernhielt unb ba^cr an* bie

^?lrbeiterfd)aft nidit 311 erfaffen bermod)te, bcrlangt bie^pojitibe

^")lcutralitdt ber neuen ^olfsbilbung bom Se^rer eine flare i^tettung^

nabmc in rcligiofcn, politifdicn unb mirtfd^aftlicficn ^^ragen, ber=

bunbcn mit einer fad)lid)en SBürbigung gcgncrifdicr Stairbpunfte.

^or bie Üdtfgabe gcftcflt, bcn abgcfcl)nürten „gciftigcn ^-BlutttCiÄ^

diuf" im ^oIfSgan3en micber f)er3uftcUen, nahm bic ^i--

mad)fcncnbilbung bic fd)mierige bäbagogifd)e ^orberung auf fid),

jcbcm i^örer 3u ber i ^ m g c m ä f> e n 23ilbung su bcröelfcn, bie

uutcrfd)ieMidien gciftigcn ^^ofitionen burd) bereu gcbanflid)c -ila--

rung 3u oertiefen unb 311 fcftigen. Tamit mar 3rt)ar baS päbago=

gifd)e ikrfa^ren relatiöiftifdi, nidit aber 't(y^ päbagogifÄe 3 i e t.

Tiefer päbagogifd)e 3flclatibi«mu8 ber freien 23olfSbilbung

liattc eine boppcltc Sursel: bie .Spaltung bcS 2Siffcnfd)afterS ..uno

bie 2e:^rc bon ber päbagogifd)en ^(utonomie, bic im (5r3iel)ung'>^

mcfen bcr^ 5Jad)fricgS;^cit m CMcltung fam. SSerner ^id)t ki>»t

bie Ucbcrtragung bcibcr Haltungen auf bie (5rmad)fencnbilDuug

ah er fagt mit g^ledit, bafe bcn Xeilne^mcrn, »Jnnnern unb

;Yraucn bcS pranifd)cn EcbenS, nid)t ba6 ®tf|oS beS ^orfdfcr^,

bic eigene SKcinunq als ^^i)potf)efe benfen 3" können, angcfonucn

roerben fönnc. ^nbcrcrfcits bebcutc eS eine sßerfennung ber in

3iel)crifd)cn Stufgabc ber ermad)fcncnbilbung, menn bie päbagl'gl^

fd)c 5(utonomic, bic in ber 5linberid)ule ibre relatibc «creditigung

I)abe ^icr gcforbcrt mcrbc: eine ®rimb^altung nritnlid), fraft

beren ber (Srsicbcr bic ölaubenSftellung beS Söfl^i"«« «»* i>anU

pofitib nebmcn, ja lieben unb fidicrn fann, mcrtn fie »on ber feincK

abmeid)t, fogar ibr entgcgengcriditet ift. (Sine foldjc pabagoguc^

Haltung, bie bie Slultur- unb ®laubenSmä*te gu njeienthd) Stu

malen 'jüategoricn umbilbet. nennt ^idit pöbagogifc^

^t)i»ri«: ii^r ge^e ein ai:^ ---^r-- acmonnencS "^i^^^ ^-^rn^

fd)aft ^nb ber UnlbetUtöt bor ber f^orbcrung einer

Siegcgnung mit ber neuen "i^olfsbilbung. Xa in ber 'IsolfSljod)--

frf)ule ein urfprünglid)cS iöebürfnis nad) Jöiffen unb CSrfenntniS

iÖefricbigung fud)t, ift fic bic Stelle, mo baS i>olf mit ber älMffen=

fd)aft , b. 1^. mit ber Unibcrfitiit 3ufanimengebrad)t mcrbcu mufj.

Xomit mürbe ein ^(nfprud) angemclbet in einem 'Jlugcnblicf, in bem

2öiffcnfd)aft mic llniberfität biefcm am menigften gcmadifcn maren,

meilfie, in eine lebensferne Gigcnmelt cingefponncn unb ber 58erfad)="

lidiung berfallen, bic {yäl)igfcit 3ur iöeantmortuug Icbcn-^miditigcr

?"yrngen bcrlorcn l^atte. Xic „UnibcrfitätAau^^bebnungöbcmegung"

ber 'i>orfricgSja^r3c^ntc mar ein bölligcr gcl)lfd)lag gcmcfen,

Jrud)tloS für baS i^olf, ^erabmürbigenb für bie 2isiffcufdiaft.

Vorauf es je^jt anfam, mar eine iö c f c l) r u n g ber JiMffcnfdiaft

3ur ^?lncrfcnnung i^reS .v>ineiugcftclltfeiuS in bie Spannungen unb

iücbingtbeitcn ber Sdiöpfung mic beS ^iftorifd)cn (^cfd)cf)cnS, obne

it}rem SSefen bamit untreu 3U merbcn. Xic 2iiiffcnfd)aft niuf? ben

^•ragen ber 3cit ftanb^altcn, ftatt fid) in fid} 3urücf3U3icf)cn. 3f)ren

Xienft an ber '^i\i unb am lebenbigen S'lenfcficn aber wirb fie bcr=

fc()cn fönnen nid)t burt^ eine .Kapitulation bor 5lttualitätcn, bic

nur if)re 2öirfungSlofigfcit beficgeln mürbe, fonbern baburdi, baf?

fic fic^ als Xrcu^änber ber 2ßat)rl)eit bcmäbrt, boS elementare

C?rfcnntniSftreben in ben Xienft bcS 5'knfd)cngefc^led)tS ftellt unb

als i^r Cbjcft ein Söiffen bom Sein unb nid)t nur bon bcffcn

^unftionen ancrfcnnt.

llniberfität unb 5Siffenfd}aft l^abcn, ats bic neue 33olfS!l)od)=

fc^ulbcrocgung an fie l)erantrat, feine iöercitfc^aft 3ur cd)tcn i^e=

gcgnung mc^r aufgcbrad)t. Sie ^aben nic^t begriffen, baß eS fid)

bei bem ermad)fcnen, berufstätigen ilitcnfd)en um einen ^^ragcr

t)anbelte, bem cS auf bie '^>at)rl)cit anfam, bie fid) in feinem beuti-

gen 'üt^izw bemnf)ren mürbe, llniberfität unb 5Biffenfd)aft l)aben

bamit bie Stunbc it)rcr notmenbigcn unb möglid)cn (Erneuerung

nid)t erfannt unb angenommen unb mürben bafür bann bon ber

politifdjcn Ummäl3ung mibcrftanbeloS überrannt.

(Sin 5]erfagcn ber neuen ^>olfSbiTbung fie^t SBcrncr %\6)i

fd)liefelid) barin, "tid^ fie bic IHufgabe ber 3}i a f f
c n b i l b u n g

neben be.r inbibibuaUfiercnbcn iBilbungSarbcit nic^t begriff. Xic

neue S^olfSbilbung ift angetreten in Mampfftedung gegen bic ikr-

maffungStenbcn3en beS 19. ^al)rl)itnbcrtS unb bcn buinit bcrbun=

benen fulturellcn i'Jiebcrgang, unb fo mar eS fdnncr, eine objeftibc

.•galtung 3um '4>roblem ber ^UJaffe unb ibrcr 33e3ichung 3um Öcift

3U gcminncn. (Es murbc nic^t gefe^en, bafe „ifiaffc" als fo3io-

logifd)C ©runbform menfd)lidien 3iifQinmenmirfen? nidit bie Crigen-

qualität ber ^i^erfönlid)feit 3U 3crftören braud)t. !:ltur bie moberne

„tedinifd)e" 33Jaffc fc^t Cualität^lofigfcit, (Entperfönlid)ung ibrcr

ieilc borauS unb er3eiigt fie. (VJemife mufetc bic ©rn)ad)fencnbil=

bung als ^^crfönlidifcit^i-bilbung in ber beutfdicn ?totfituation ftctS

ein Stücf 3?ol(=5öilbungi5arbeit leiften unb l)at fie gcleifiet. ?lber

ba 3um H^ro^cB ber 25olf='iöilbung auc^ baS 501 a f f c n e r l e b n i S

gef)ört, ift ^ier eine polare (Ergän3ung ber inbibibucllcn i9ilbungS=

arbeit notmenbig. Xiefc mufe aufgebaut fein auf bcn (irfcnntniffcn

ber gcftaltcuben ^olfsbilbung, fie mufe auSgel^en bon einer be=

mußten 03cgnerfcl^aft gegen bie 3ibilifatorifd)cn 5>ermaffungStcn=

bcn3cn, mufe getragen fein bon einem gefd)ärftcn Sinn für bcn

llntcrfc^ieb 3mifd)cn 5}olfsrcben unb "i?)laffentreiben, baS ja aud)

burd) bolfStümlid)c £oftümicrung feinen bolfSscrftörcnbcu (£t)a=

raftcr nid)t berlicrt.

Xic größte Sd)mierigfeit ber 9}laffenbilbung liegt nid)t im

5}ktbobifc^en, fonbern im Ji^ulturgut felbft, in ber !Xatfad)e, ba??

ein großer Xeil unfereS fulturellcn (5rbcS ficf) 3ur „So3iatifierung''

fd)fec^tcrbingS nid)t eignet. Xa cS fidi bei ber ÜUiaffenbilbung um
SöiffcnSbermittlung l^anbelt, ift eine genaue Prüfung cr=

forberlid^, mcld)e ^n||altc fic^ einem bcftimmten ^örcrfrcis
mit cjtenftbcn SOlet^oben 3ufü^rcn laffen unb mic biefe 9.TIct^oben

nad) ©cgcnftanb unb ^^ublifum 3U entmidfeln finb.

^id)t fic^t baS ^^roblcm ber ^PJaffenbilbung als notmenbig,

aber nirf)t als 3Gntral für bic 5?olfSbilbung an. (Er betont, bat?

mir auf abfe^bare 3eit mit einem fompU3iert g e f d) i d) t e t c n

SBilbungSlcben 3U red)nen t)aben, ber feine cntfpred)enbe (^cfell=

fd)oftSorbnung gcgcnüberftc^ie. ^on l^ier auS berbicte fid) bie i?ur3=

fd)lu^Iöfung, ein gcbilbctcS ^^ubüfum burc^ 3J?affe au crje^jcn, als

i^ücffall in bcn ^ilbungSfef>Ier einer ocrgangenen (Jpocf)e. ^isiclmcljr

fei in einer i^z'xi madjfcnbcn (SinfluffeS überinbidibuetler 58in-

bungen tte dinotbnung bcS cinaclnen in bic S3ilbungSmcIt me^r

bcnn je inbibibuell beftimmt, fei eine ^rage ber ©lite^S^il«
bunt», öon ber bie Tnrdjbilbung ber tecf)nifc^cn ^nx. organtfcften

burrfj. (SS finbft 'gemifferma^cn eine „^öefeftrung" ftatt. Xie

hddift böl)cre Stufe bringt ben 3crfaU beS CsuflcnbibealS. ,^iele

perfoiial gcbunbene ^^bcale, bie für bic Steuerung ber pcrfönitcheit

C^ntmicflnng pon ^^cbcutiing marcn, beginnen für bie ncifcrc

ougenb fraglicf) 5u merbcn." (Eljaraftcriftifd) mirb etma bic (Ein«

ftcliung: ^Ncbcr 3)knfd) bat feine Tveblor unb feine 58or3Üflc. ^uS

bicfcr (Einfid)t flicf?t bann bie .»c^altung ber Xolcranv ßinc

.V>öbcrcntmicflung liegt fdilicßlid) in ber 3'?id)tung bcS „2l^ir-

ibcals", bcS „^fcrnibealö". iMbftraftc ^bcalformen treten auf,

unterbaut mit ibealcn (^nunbfätscn, ibcalin ^\zUn, bod) nid)t

gcbunben aw bcftimmtc '4?erfDnlid)fcitcn Sidier ift, bafe Unter-

fiid)ungcn, mic bic berid)tctcn, nidit nur mcrtbollc Ginblirfe in bie

)eclifd)c CEntmicflung bcS 3ugcnblid)cn ernibglid)cn — T)ier im

bcfonbcrcn in bie Struftur feiner Söcrtmclt unb feiner 2öcrt»

nlcbniffc — fic finb aud) geeignet, bic Dlormcn unb ?vormen ber

(Erjicliung in ^auS, Sdjuic unb Staat auSbilben unb uerebcla

3u Reifen. t).

$d)ttle ttttbf |amUtr>

Scmcrfungcn 3U einem internationalen
Problem.

„S?^abemoifelIc, Sie fiabcn 3 fiter Slfaffe unb alfo aurfi unfcrem

Gt)arteS bic "^lufgabe geftcllt, in einem l'luffa^ bcn 58eruf, bic

Lebensform unb ben 6l)arafter beS 33atcrS 3U bcfd)reiben.* ;"d)

frage an, maS Tsljncn baS 9icd)t gibt, :3nquifitioncn über bie

ontimitüten bcS Familienlebens an3uftellcn unb in feine (^el)cim«

uiffc einzubringen. Cscf) jebenfallS ^abc meinem (SbarleS unterfagt,

biefen ^Uuffaö 3U fdiveibcn. 2i^enn Sie smifcbcn ben 3eilcn lefcn

fönnen, fo merbcn Sic jc^t fid)er miffen, mit maS für einem (Sba*

raftcr Sie cS 3U tun baben."

Tiefer Srief eineS 3ornigen fran3Öfifd)en T^atcrS an bic Lelbrerin

feines SobueS mirft ein Sd)laglic^t auf ein brennenbeS '4'^roblcm

unferer llcbcrgangi33cit. (ES ^eißt: 2Öo ift bic Ö)ren3linic ämifd)cn

ber J5ümilic unb bcn offi3icllcn (ErsicbungSinftitutionen?

^i gibt berfdnebenc ";>tntmorten. ?(lain, ber grofjc fran35fifdte

(Er3icbungSpt)ilofop^, fud)t bie .\lategoricn fdiarf 3U trennen. Xic

^amilic foll bic Aunftion ber Üicbc, bic S(f)ule bic beS TenfcnS

pflegciv 5Ii?cnn bie Sd)ulc an bic Siebe appelliert, greift fie, fo

fngt er, auf frcmbeS (>)cbict über. 'Jiic bürfc ber l'cbrer fagcn: tue

baS mir 3U lieb. Tiefer IHppcU a\\ bic Okiüblc fei baS "li^rioilcq

bcS L^lternbaufeS. S^cnn bor '^Noter anbercrfeits ftraft, fo ftraft cc

fid) felbft. XeS MinbeS J^c^lcr finb nid)ts anbercS als beS l^aterS

Zcf)mäd)en. Xic Schule ftrafc nie. ^\\it ein3ige ^^flid)t fei eS, bie

'i'JiaBftäbc bcS Xcnfens immer bölier 3U ftccfen unb ben Sdnilcc

ein3utaben, mit bem l'id)tc bcS TenfcnS in immer fcf)micrigcrc ^w»

fammcn^ängc ein3ubringcn.

5tbcr menn nun bic Slinbcr bicfcS Teufen ou? bic (Eltern an»

menben unb tocnn bie Schule fic ba3u aufforbert? oft ein foldjct

Svonflift burrf» bic ftreng logifd)C 'i'.i^ct^obe lösbar? Sinb l^atcr

unb aihittcr Xenfaufgaben? Cbcr bilbcn fic einen heiligen 93c3irf,

bor bem baS Xenfen feine SSaffen an bie lUcbc abgibt?

Ter 3oruige ^>roteft eines bcrärqcrtcn S^aterS finb ebenfo mcnif?

eine Höfling biefer ?vragc mic bic in ^^ranfreid) oft gehörten Stof-^»

fcuf3er auS bem .s>er3en eines i'ehrerS: 5lct), menn bocl) alle unfcre

Minbcr Söaifen mären, bic Sd)ulc hätte cS biet leiditcr. Unb niriit

nur bic Sdnile, fonbern fidier auch bic Parteien, bie 93ürofratieu,

baS *^^arlament unb bic (iliguen. Tenn maS ihnen he^tc miber»

fteht, ift nicht baS Schulbcnfcn, fonbern bie gehcimni^boUc Äraft^

bic noch immer in ber fran3öfifd)cn ^amitic ruht.

* 1* V •

Tic angeTfäd)rifd)en Sänbcr fudhcn bic Söfung in einer anbereit

9\ichtuna. 9JIan mill bic 3"fa'"tncnarbeit bcrmirfnd)cn. Tic Sd)ul*

gcmcinfchaft fudit bic ^ümiliengcmeinfchaft bor3uberctlen. l'icbe

unb 5>crch.rung merbcn bemüht ermccft, forgfältig gepflegt. Gilt

lUlain mürbe hier auf 5?crgc bon äBibcrftanb ftoßcn. Cscbc Sd)ule

ber angclfädififchen ^^Irt fud)t felbft eine 2trt fsbealfamilic bar3ii«

ftcllcn unb bic jungen i'{enfd)cn 311 guten 23ötcrn unb 3.^üttcrit

bor3ubilbcn. TaS geht bis 3U ben Tifd)rittcn. Cber fängt eS bort

an? Unb maS bie alten, großen (vJemcinfchaflS|d)ulen ftillfchmcit

gcnb unb lautloS tun, machen bic S^offSfchufen manchmat menigcc

ieifc. ^ier ift ber Seritht einer Scftrerin an einer ^inberfchute m
bem Slrmenbiertcr eine« 1 englifchcn ^fnbuftrfeaentru-

I



bilöuug, Deren eriülfltcici)e )h^otMül)rcc Jiobeil oon ^lOüciß unD

SBoItet ic>ofniQ"" waren.

e« htbuxWt icbod) erft fceS C?rfeBniffe« 'be? fuItiireUcn 3i''

fömmcnbtud)f« im SBcItfricg, elie ben neuen ^.^oUäbilbnecn bte

9<inse ^;>toblemQlif bcS kcicn ^oUJbilbunq&mcjcn« autflcl)cn

!onntc. ©* mar il)re grunblegcnbe ariegSerfatirunö, bafe eS tcmcn

toec^jtic^tcnbcn feiten Jöcftani) an „^^ulturflütcrn" aU Pcrjüabarc^

Sta^ital flibt, bafe «)ir aljo ,,nid)ts bcfi^cn, bem wir nift)t m

unietcr Qriiten^ i>cn C5b<iraftcr bcr iiebcn*!t»irf(icbfcU 3U flcbcn

toermögcn."^ ToS 23emufetjein eines öerticftcn a3tucf)c§ ^raiicbcn

Sßot! unb „©ctjt" ftcifiert jid) in bcn neuen anännern bcr '^oUi^

bilbung aum ^:Bc.muBticin einer eißcnftänbigcn gciftiscn m\\\\on

bet bcutjd)en ertt)Qd)ieneubiIbun(^. WWicn in bcm nod) bem

trtcfl cinfe^enben i>Dlfc^biIbun(^*rummeI, ber mit 9lcc^t cm

ibTtfiflcr „So.^ialifierunqjcrfafe'' (^cn<innt mürbe, t»ofl,^09 bic „neue

Sticötung" einen grunbiä^Iicfien Srud) mit ber Iiberahitiid^en

*pB^n7r ^W, 1(1^ 2d)\d)al bcr ^.^oirMnlbung jn T^m-
lanb. (^Ißerkg ^ie iHuiiDe, 33erlin. 238 Seiten, fort. (.— TU.)

^nltung bie bic S^uüur» unb e^[Quben«mädite ju njeientUrt) \oi^

molen '.«^otenorien umbilbet, nennt ^>i*t )) ab a g o fli j
c^

j

«0 t) b r t « : ii>r qetjc ein au8 erfQf>riing gcmonnene« 2ßiffen bntuiJl-

nb meldet (Meb(»rgcn!)eit tditer i^^laube für ba« Xafein bietet rn:,}'

fib'cr gelte für bie (Srmadifencnbilbung, M e» i" i^« "»«^ i«'?'^ '*>^.

bingt um (^ri^iebung getie: bog me f e n 1 1 i d) e 9(n(icgeu'

^

mäntct ,^nbibibiien fei nid)t SBiffenfdiaft, nirf)t (5r,iict)ung, nid)

(Mlnlibe, ia ielbft nidit ^Pilbung, jonbern - ^i( ilS f u n H. TUU

^:ilu^fuuttcrtcilung aber muffe ben (EI)ara(ter tjerantroortjid)^^

Scugni^ablcflung tragen. Xer ermadifencnbilbner fei nid)t ,vubtet,

fonbern Üchrcr," 3ad)üeritnnbiger, bet mit feinem Seben für cirt

^^iffen einftcbt, aber bie oerfd)iebenen üPetraAtung^mDglidifcttett

bc8 ^:i^rDblcmö äu überjc^auen unb ^u mürbigen öcrmag, taixn

\\m ^idit bcn cd)ten Slern ber pofitioen 9icutra[ität bcr ntusp

33o(f*bi(bung.

m^ tcwnentlirf) für bic Tragif ber beutfd)cn Jrmnrfjfcneft^

bilbung erfennt iöerner '^W baS iö e r f a g en ber SB if f
c n«

loftf llMtv.

t<i8 geben ^at Oofcf 9iab(cr auf fliflcn SSegen gcfufirt, bic

erft ipät SU .^^Dt)en freierer ^id)t cmportciteten ba^^Ol^erf aber

bie öier ißänbe ber „mtcraturgefdiidite bcr bcut|dien ^tamme uud

2anbfd)(lften^ f^ob ficf) üon 2(nfang au über ieglidjc ©rcnsstcf^uug

]^inau$.

^cubörfr in 2Bcitbö^men, ^^rag, ^reiburg in ber Sdimei.^

Jlöniq^berg unb nun feit einigen Öa^iren 2Bien: ^ugenb, Stubium

unb Qfabemifc^e 2e^rtätigfcit mcrben burd) bicfe 9Mmen autgc--

Tiifcn Stufen einer (Sntroicflung nad) oben, bic unausgeic^icn

qampf bebeutete, darüber Dat fid) bic ^Fcaune^3fraft öofcf 9^QMcr3

ioU entfaltet. 58on bcn Söunbcu, bie bicfer Slampf leinem mr^n

fcfilug, U er nie gefprodjen, molil aber fid) gerne an bie eriuuer

bie iL icmafg Oiutcö taten. Tag 5cid}nct ba^3 f)eüe öemut bicic§

mn^u, ^IbaB er fo ^cr.Iid) 3u banfen meif^ ^lugu,! eaj.r,

bcr bem 2Berfmciftcr.Mol)n, bcr fid) aus t)arter ^ngcnb au i)flrtem

e^ub^trigctämpn ¥ttc, übcr^bic ^:|.^ragcr ^.at)re bmau. m

bes Sortes grof^cm unb fc^önem Smu Sekret unb Srnmb n

einem gemcfen mar, faf) fid> mit ber Buueigung bo.i 9^ab ..

£cben§mcrt bcfd)cuft. (^corg ^^'^'^', ^^^. ^''^^^'^''^"^^^

mann, ber einft bcn ecd)c>uub.^man',igia^rigcn «(^blutjung..

^Uofeffor für beutjd)e 2iterat.urgeid)id)tc an bie ^')od)id)ii^e gc()oIt

fcatt bema^rt Sofcf 9iab[cr ein nad)brücfUd)e§ unb banfbar:.^

l enf n, unb bie elnftige 3ufammenarbeit mit benSlotIcgen bcr

leiburgr Uniücrfität bleibt \W ""«"öcfetid) Tan ^^abler m

^ nem Lben immer ^InfaB fanb ,um Taufe, be,tatigt ba. ^-^

gnabetfein biefeS 2Jtenfd)en, bcr uidjtS im Scbcn aU ä>crluit,.

cUcÄ als öJeminn anfielet.

einscTiien Seiftuufl ber ^Mutergruiib ber föcfd)ic^te, li e r 05eid)i^tc,

bic in ij)rcm 3?cioubcrcn unb in iljrem allacmcin öultigcn bcr

icmcitige Stamm, bic icmeilige Sanbjdiaft ober Stfibt gelebt Jiatle

unb nodi lebte. 3o fam ^un Wcl)cimuis fd)öj:)feriid)er 'i^cguabumi

unb ^iim ^^cbiufltiein burd) (Sfiarafter, 3cit unb llmmelt ba5

Sc^icffal ber .v>erfunft au^ ^aum unb 3tamme§gemciufc^aft aU

imrfcnbe 'Mad^t ^in^u. Hub inbem 9Mbler nid)t fo fel)t in -.bcn

arof^cu Gin^clncn aU biclmcr)r in ben gefd)toiieiicn ^cfamterf^ei*

nuuöcn ber Stämme bie ciflentlid)cn Präger bcr ."oelbenroUc f.aO,

erfüUtc fid) ir)m ber Scfiaupla^ be§ grof^artigcn Trama?, ^u bem

er bie föefd)id)tc ber bcutfd)cn Literatur flcmad)t f)at, mit einer

lln.^atyi fleiucr bcrgcffcucr uub ^alböcrgcifcner Aignren, bie bod)

nlle mid)tig marcn in bcm ^higcublicf, ba \i)i 3tid)mort fid nub

fic für il)rcu Xcil ^um Oiaiig bcr .vanblung beitrugen. Unter

Literatur mirb ber öcfamtbcgriff bc§ Sdjrifttums berftanben, unb

ba alle auftreten bia ^crab ,^um l^^otcmifcr be§ t^lugblattcS, M
jcbe Seit fid) in bcm Jansen i:^rer gciftiflcn 9teuf^erungen au§meift,

gibt c§ in bicfem Sbicte feine toten Stellen, 'l^on 800 Bi^J-OU

mm fid) in 9iablcr5 2iteraturgefd)id)tc lüdcnto?, S^cne um

Sscne, Slft um 2lft ba3 Sd^icffalebrama bcs bcutjdicn ÄJolfeS biu«.

bungen ^it (Jinorbnung be^ einzelnen in bic 33ilbijng«nie[t mcbr

benn ic inbinibuell beftimmt, fei eine ?>rage ber (5lite«J^iN

b u n q, Don bcr bic Turrf)bilbunq ber ted)nifct)cn aur organtfd)cn

P^jfc, bcr 'Dloffe jum 'ü^oit, abhänge,
*

?n§ ©rgcbni« feiner pofitib frilifcfien 58etrarf»tung ftefft 28crner

^irf)t einer ^n erneuernben (Srwadifenenbilbunq fofgenbc ?lufgobe:

33ilöunfl ift Ieifl)a^e bcr menfclilidicn ^Vrfon an ber (Mefamt-

I)eit unjere^ neifttgcn (^rbe^, Sie ift — im 'i^olf mic im einzelnen

— in bem Wrabc nort)anben, in bcm bic CSinöetmanblung bicic§

(Srbe* in gcgenmiirtigc? Xafcin ooll.^ogcn ift. iWittcn inne ,5rt)iid)cn

bem einigen (^6\t unö bcr 2Öir(Iid)feit bc§ Jage?, 3mifd)cn öcr

fulturellcn Xrabition unb ber i^rer iUeugeburt facDürftigen (Mcgen-

^it\art, 3iüifd)cn bcm 2s?iffcn hei (belehrten unb bem fragen beS

:\')ienfd)en ^at bie 58irbinnv3arbeit hai^ eine mit bem anbern ^u ber«

binben unb 3u burd)bringen. 2öo bic 5>orau«icfeungen einer ll?atio=

nalcr^ie^ung gegeben finö, nimmt bic "i^olfifbilbung-jarbeit in beren

9^at)mcn a\\ bem in bcr 'Jiation mirffamen iMtbnermiQcn teil unö

bieut ibm. l'lbcr if)re l'cgitiination ift mcbcr fcclforgcrifd) nod)

poütifcf). Sie trägt nielmcl)r eine Sonbcröcrantirortung für bie

geiftige 33ef)cimatung beä in Staub unb 23eruf ftef)enbcn 9)icn=

fcf)en im fulturcKen iHaiim ber Diation.

Tic bcutfd)c (5rmad)fencnbtlbung jeigt, mä^rcnb fic on il)rem

Xcil bicfc illufgabc 5U löfcn fucf)te, eine cd)tc Sdiidfallinie. Sic

Ijat eg — unter Sosreifsung nou ber Sd)icffa[fo)infcit bcr l)uma=

nijtiid)en üöilOiing — unternommen, bic Ü3ilDung Dar:,uftc[len, bic

im iHaiim. unferc§ l^olfcö nottut. (5» fonntc nid)t onbecj« fein, aUi

ta^ jie an bem (£I)Oüg be^ "öpifc? 3unäd)it fdiciterte. 5lbcr fic ^at

fid) mit bem Cbfer i^reg (Sinfa^e^ ein 2Inrccf)t crroorben, erneut

üon bet 3eit berufen 3U meröcn.

(Sein 2Scr!: et na"^m e§ bot einem ^iertelia'^r^unbcrt auf fid)

wit bcr elemeniarcu 2eibenfcf)aft be^ ^üngling^, bem bieJlmgabc

unb ber Sinn feinc§ 2cbcu§ flar gcmorbcn ift, mx1> er W ad)t'-

Ächn ^a^rc burd), über ^rieg uub 3iM"ammcubrud), über StnTC(^^

tun« unb ablcl)ucube§ Sd)mci9cn ^inmcg an i^m öcarbcüet mit

bcr 3:reue be^ SIciBißen unb mit bem ^oI)en mm be^ öcicgncteu,

^orauäfceuugcn, Gfiaraftcr unb ?lbfid)t bcr „2itcratur8cid)id)te

bcr beutf^en Stämme uub Sanbfdiaften" ? ^n menuKu ^a^^n

gufammcuQcrafit finbcn fie fi^ am ^'ingans bc_^

u t^:^'
^acfcfen brei ^tulturl)ö^cn auf: bie Iiterariid)e Oicitalt einer flam=

iAen Kultur bei bcn brei mcftbeutfcfien Stämmen. Ta§ romantiid)C

2cbcn m bcutfd)cn 9Jorboften^. TicStamme^fuItur bc§ Bat)nidicu

18otfc§ Tic un^ bicfc Scbcn^süge uad) ^mjt unb nac^ fdionbeit^

lid^em Söofilgefancn abmaßen, foivücu nur ein armc§ «rud)itud

bicfer .^^crrlic^fcitcn geben (£5 ift ein mcfcnliaftcr Unterid)ieb

aroifc^cn bem äuBerIid)en ^Säubern bcn Stoffen unb formen au^

einer ^->anb in bic anbete unb bet gefdiloffcnen Säule gcid)tc^tlid)er

ßin^cit, bic auf beftimmtem ötunbe ru^enb burc^ bte ^a^r"^unberte

hjcitcrmädjft. Ter ®efd)id)tc nur b<is, ma§ mar unb mürbe. Ch

es fd)bn mar, redit unb gut, baS finb gjcbcntönc, bic nid)t gur

3Rufif gcl^ören." Unb ber bicrtc iBanb flingt au^ mit bcm 2S>ortc

(Sbuarb ®er^rb3, ba§ als S3ertcibigung, Stngtiff unb ©taubcnS*

\a^ gemeint ift: Artis monumentum qui unum vidit, nullum

vidit, qui mille vidit, unum vidit (met eine .^unftf(t)öpfung fü^,

bet \di) feine, met taufenb fat), bet \a\) eine).

G^ mat ein Qitiff in bic ^iefe unb in bic 95rcitc, bcn ^sofcT

5RabIet tat. ^^nbem et bie Stämme ai^ ^cugenbc Gräfte in feine

Sctraditungömciie aufncl^m, öffnete fid) hinter einer jdben

gin fc^tic^tc? ScBcn unb ein fü^ncS 2Bcrf: im 2irf)te bi^feS

TopbcfgcftirncS ftcl)t auct) bic 2c^rtätigfcit ^''fcf iliablcrä.

Tic (Erinnerung an jcncS Sicncr Semeftcr, ba man ifm fll§

2ct)rcr erlebte, mirb auä) in bcn ©insciaügen nocf) oon cfjaraltc»

rifierenbcr läraft geprägt. Tic 5lrt ctma, mic et bcn .S>örfaat betrat,

bcbingte tjon üornehercin bie 2amofpt)nrc. Pirnas, Stürf cS, Jlaib«

Öcfunöc^, 6icfammcltc^3 mar ju fpüren, bas ficf) burd> bie 2i5al)r=

ncl)mung eine? grof^cn iHubitoriumS ju feinem '^luftritt bemegcn

liei 3JJan füllte: l)icr molltc bie ^45crfon nur burc^ bic Sad)c

gelten. Ter iöcgriff bcr i^orlcfung mürbe grofe, ernft unb genau

genommen. Ta§ 3:^cma einer jcbcn Stunbc mar hui in bcn flein--

ftcn 9kbcnfa^ hinein biird>bad)t unb burd)gcformt, unb ba (^cnauig*

feit bcö OkbanfcnS unb bc§ iHuihbrucfö allem anbercn ooranftanb,

mar jcbc ^mprooifation, jcbe? Sdiöpfcn au? bem 3tugeubHtf„.ba^5

ja üoll eine? crrcgenbcn, Icbcnbigcn 3auber? fein fann, ticrpönt.

So ging alle Söirfung bom Sorte au«, bom 2f!?orte, burd) ha^ fid)

beröeift offenbart. 5Bicllcid)t mürben bic 3?orlcfungen ^ofcf ^^oö=

ler? gerabc baöurd) feinen Sd)ülcrn 3um ticfftcn ßrlcbni?, mcil fic

in il)ncn ganj unmittelbar t)on ber Sac^c fclbft anQcfpt0d)en

mutben.

Seine 5ltt, mit jungen^ 3ncnfd)cn 3« betfc^ren, l>attc etmaS

ebenfo iöcftimmtc? mic ,3-rcunblict)c? an ficf). ^n Seminar unb pcr=

fönlid)cr 5lu'3fprad)e gab er bai ^jkifpicl reinften einfül)len? in ben

i!(nbercn. 2ob unb Tabel burften bon ibm um fo geroiffer ange=

npmmen mcrben. al? fie genauefter Ucberleguug cntfprangcn. ^an

mufete ctma an feinem ®efid)tablefen fönnen, mic er mät)rcnb eine*

iHefcrate? fid) böUig in bic CMcbanfcngängc bc? 5ßortragcnben !)in=

einjulebcn fud)le, mic er jebe? 5Öort tierarbeitete, um bai burd»

unb burd) (Siemiffcnl)afte einer foldicn .^ritif cinsufebcn. (Memiffen=

baftigfeit fotberte er auc^ üon feinen Schülern unter allen Um-

ftänbcn. ^leifeige?, faubere? unb e^rlid)e8 SIrbeiten l)aben bei i^m

pol)l alle gelernt, ganb er barüber ^inau? bei einem nod) befon«

bete (Sigcnfcfiaftcn, fo mu|tc er fic mit forgfamcr ^anb au ent«

micfeln unb gu fötbern.

Ta? mar bü^ Sd)önfte: man butftc il^m ganj bcvtraucn, ol)ne

ocrtrauli^ 3u mcrben. (S? mor ba? Vertrauen 3U iincm großen

2et)rer, bem "3!Jlacf)t bcä Öciftc? unb öütc bc? ^xrsen? öleidjcrmafee«

eigen maren. *»

^an fann gegen SBerner $id)t einmenbcn, bafe er gemiffc cnt*

fd)ciDenöc iöanöfungen bet CNfil)'^e 1931/o-2 in hQn 'I*olf?biIbneri

freifcn — 2Banb(ungcn, bie in bet iHicf)tung feinet ftitijc^en i'lnfa^'

punfte unb feiner pofitiücn j^orbetungen lagen — au? bet j^erne

nid)t mel)r 3ulängiici) öcrfolgt ^at uub be-^hafb aud) in feinem

)&nd) nicf)t in it)rcm roirflicf)en ©emicf)t mürDigen fonnte. i'tber

bicfer (Sinroanb miti menig befagcn gegenüber bcr fritiid)=pDii=

tiöcn X.t.cfÜidjer^eit, gciftigcn Turd)fid)tigfeit unb fprac^licben

l'lu^Drurfäfraft bicfc? 5bucf)c?, ba? über feine ißcöcutung al? ge=

raöe3u flnffifd)e Tarftellung feine? ®cgcnftanDc? l)inan? im

:)\ingen um Die Söfung bcr beut)d)en Jöilbung^^frage überhaupt oor

>rrrocgen 3U bemalten m\^ eine flare, 3iclfic{)erc Ctientierung ju

geben uermag.

Prof. Dr. Ernst Michel.

3ur Kenntnis bc? 3{ufbau? ber et^ifd)cn ^^erfönlicfifcit bc?

^ugcnblicl)cn hat oor einiget 3eit bet 33ctlinet Cberfdiutrat Tr.

S d) in e i n g eine Untcrfud)ung organificrt unb au?gcincrtct, bic

ba§ bebeutfamc '4>roblcm neu bclcud)lct. (Sr ging an^ oon bcn

Aorid)uugcu 3ur ^sbcalbilbung in bcr C^iigcnb3cit unb ermeitcrtc

bic engere ^|srobTcmitcUung baburd), ba'^ er bcr Tvtage nad) bcm

pofitiücn v^öeal bie nad) bem negatiücn, bem „(^egenibcal" \i\n^n--

fügte iHunb 1100 33etlincr Sd)ülcr unb Sd)ülcrinnen 3mtfd)cn

9 unb -^0 o«t)rcn in ^noHc^^ unb böhcrcu Sd)ulcn erhielten unter

Einhaltung einer üorfid)tigcn 'ilUcthobif bic 3lufgabe, jene ^^crfon

3U befchrcibcn, bcr fic am licbftcn ähnlich fein möd)teu (unb bie

(^rünbe bafür an3iigebcn); ferner jene aubcrc ^krfon, bcr fic

am mcnigftcn ähnlid) fein möd)tcn. 3" ben befonber? d)araftc--

iiftifd)cn xröfungcn gehörte folgcnbc: CSinc 12iährigc 2l)3cal-

fcf)ülcrin an^i bem berliner Cftcn fd)ricb: „3u gern mürbe id),

meun ich crn>ad)ien bin, aud) fo einen großen a)Jobcfa(on eröffnen

mic bic Tainc, bcr ba? gröfete 3}iobchau? üon iöcrlin gehört. 'M)

bcufc mir ba? munberfchön, mcnn man eine gro^c 31rbcitiM"tube

hat, mo ca. 30 9tähmaid)inen ftch».'n, .
. . unb id> üielc iWobcllc

entmcrfcn fann. Ta? ift mein .s>cr3en^munfd)!'' — 3iim lUinu?=

ibeal äußerte fic fid): „5licmal? möd)te ich fo ein SJIäbchen fein, mic

e? fo üicle gibt, bic am Sd)lcfifd)en 53ahnhof unb am ^llcjranbcr»

pla^ ftehcn unb nur auf einen lHann märten, bcr fic anfpticht

unb mit il)ncn abenbs üu?gcht. 9hc, nicmal?!"

Ülu? bem mcitrcid)enben Ertrage bet Untcrfud)ung feien einige

allgemeine Grgebniffe mitgeteilt. Tic fpontanc vSÖcalprobuftion

beginnt fd)on in bcr frühen iUnbheit. Ta? oöcal mirb meift bcm

petfonalcn ^cfanntenf reife entnommen; e? ift ein 9iahibeal

(SSatet, aJiuttct, öcfc^miftet u. a.). 2(uf bet Stufe bet leifcten

S^inbheit beginnt eine Hblöfung, ein 3ctfall be? ^amilienibcöl?.

^m 9ütfrt üon 12—13 ySal)un geht bie 5öinbiing an bic i^amilic

faft üöüig 3U (Enbe. -öm ^ubcrtät?alter tritt bann aud> ba?

erotifd)c 3?lotio auf Tabei geht bic 3(n3icl)ung bcr Okfd)lcd)tcr

tür einanbe? in üteten Öäfien burc^ eine Stble^nungsp^afe :&in»

gcnb uub lautlo? tun, mad)en bie 5^off?fchulfn mand)mat meniqec

leifc. ^^iet ift ber ^crirf)t einet Lehrerin an einet ^inbcrfd)ulc in

bem ?lrmenüiertef eine? großen englifd)cn i^nbuftticaentrumS. Gc

ift in bem gQn3?n Temperament wicbergegebcn, in bem er gpj^
fptocbcn mürbe: '^

„Wnn mufe bic 9X?t an bic 25?ur3et beS 9?aume8 legen, ober

bicllcid)t bcffet gcfagt, man mufe bcn Samen fo früh "»ic möglich

au?ftreuen. '{yrühcr mar bic Sd)uU im 9iad)tcil, meil fie ihren

'|>ro3eB erft mitten im .slinbe?altet beginnen fonnte. ^e^t ift ba«

anber?. Ta? .^Hinb fommt fd)on im britten Csahte au nn§, unb mit

fönnen e? formen, ^a, nod) mel)r, ba? Äinb fann anfangen, feine

C5ltern 3u eraichen. 2Öcnn au ic>aufe beim (jffen fein faubere«

meiBc? Iifd)tud) auf bem lifch liegt, fagt fd)on unfet Ü^ietjährige?:

„3Dhitti, mit muffen auch ein reine? Tucf) auf bcm ^tfc^ ha.bcit

mic in ber Schule. Unb bann follen icben Tag iBlumen auf bcm

Iifd)c flehen. Unb bu, 3.kti, follft bic Toffe nüt am iöenfel an^

faffen. Unb man fott niri)t trinfcn, menn man bcn 3Jhmb nod)

üoll hat.''

9J?an ficht förmlicf) bicfc fleinen (Sraieher iht SSetf an h(n

Gltcrn beginnen, mit üietX^al)ren finb c? bie Tifchfitten, mit ad)t

bet ebfc Untetl)altung?ftoff, mit amölf'? ^a, roa? mitb e? mit

amölf fein? (5tma bic '^iolitif? 3}iellcid)t beginnen bann aber mit

fcd)3ehn bic .^rifcn, in benen bic Sd)utc gern micber einen TeiC

ber fröhlid) üDcrnommencn l'crantmottung on ba? C^ltetnhau? ab»

geben möd)te.

S>ki ift bet 23tief einet jungen 5lmerifanerin: „Tic Sdh^^e ift

an altem fd)ulb, benn fic hat tro<} ihrem Jstomitee für „ftontafte

mit bem .Ctcim" ihre ^füd)t üetfäumt, bic nötige SSetbinbunq mit

meiner häu?lid)en Umgebung hcrauftcUeu unb mit gu helfen,

bic Spannungen mit Ü>atcr unb iliuttcr ju übetminbcn. So mürbe

ich mit ihnen nidit fettig unb fam in? iöummeln. O hätte boch

bie Sd)ulc bicfc ihre ^Uifgabe erfüllt! 3.>iel Sd)timme? märe ücr*

hütet morben. W\i fechachn oahren bcfam id) ein ^inb."

5(f)nen cd)tc St cnner ber mcnfd)lid)en 9iatur, mclrf)c Öiefahrert

hier fd)Iunimcrn'^ Ta? (i>leid)gcmicht ift gcftört. Soll man bie Seite

öcr Sd)ulc öctftärfcn? Cbcr gar bie bcr Jamilic?

Sclbft auf bie Gkfahr hin, al? oltmobifd) angefchen 3u mcrben,

fprcd)c ich hier offen für bic Familie. Unb hict fei ein (iiehcimni?

ücrratcn: überall regt fid) bicfe gleid)c 2:enbcn3. Sclbft in ben

jungen iOknfchen. 2Benn man fie allein unb ücrtraulich fprid)t,

fann mau c? hörni, fobalb bic erftc unb ungehemmte 2eben?=»

bcgciftcrung, bic v>on bcr Sdmle gcmccft ift, einmal mit bcm

l'ebcn 3ufammcngcftof>en ift. ?JIit bcm mirtlid)en unö leibhaftigen

iL'cbcn, nid)t mit einer Sd)cinmirflid)feit.

5?iand)mal regt e? fich fd)on üorhcr. Tenn ^amitimlicbe'cr*

macht micber an Stellen, mo man e§ am mcnigftcn ocrmutct

hätte. Tl'itim in bin e-lcnb?nuarticren bcr 3lrbeit?lofenftäbte

Diorbcnglanö? ctma finb foldie iöciipiclc 5u fehcn. .spicr ift ba^$

mcnfd)lid)c (flcnb foaufagen auf einem permanenten ^"^öhepunft,

bcr in anbercn i'änbcin taum üorftcllbar ift. ^sn bcn ärmften nnb

i!nhi)gicnifd)ften Umgebungen, mo üon einem meipen Tuche nid)t

mehr bie ^cbc ift, mcbrr im fogenannten iöcttc, gcfd)mcigc benn

auf bcm Tifchc, mo 33lumcn ein .s^ohn mären, mo feine Taffc

mehr einen .»pcnfcl hat, leben eitern mit fc^?, acht, jehn ^\n*

bem in einem ober anberthalb iRäumcn eng aufammcn. ?lbn: e5

hcrrfdit hier ein 3ufaninicnhang, eine ?vamilienleibcnfchaft, eine

acgeuicitige 2iebe, bic nidit mehr 311 übertreffen finb, unb bie

Sd)ulcn unt) ^jüriorgcftcllcn fd)citcrn oft mit iebem 'i^clfud), bcm
einen ober bcm anbercn bcr .^inber eine gute Stelle außerhalb

311 geben. iKir mollcn 3uhaufe bleiben, ba^5 ift bic 3lntmort.

Tiefe? 3>'haufe ift oon jebcr materiellen Örunblagc fo meit mie

nur möglid) entfernt, e? bat fidh glcid)fam 3u einem ibeellen ä^c*

griff abftrahiert. 3tbcr bicfe 3lbftraftion hat mehr .<^raft al? ein

rcirficr l'anbfi^. Sie ift bie grofee, ftarfc 2Birtlid)feit gcmorbcn.

3)lcrfmürbig, fagte ein englifcher ^-Bcobüd)tcr bicfer örfdici*

nung, mie ftaif fid) ba? mit einem anbercn (Erlebnis bcdft. "l^ot

einigen Ji^ndicn mürbe in ^Jlufjanb ein junger „!Heoolutionär"

gefragt, ma? benn in bicfem ^ohre bic neue 2inic fei. Tic 3lnt«

mort mar: 2Bir haben eine Senfation entberft, etroa? örofec? unb

Ucbcrrafcf)enbc?: ba? Familienleben.

^at alfo bie Familie fd)on gefiegt? ©eit entfernt.

Me? ma? man fagen fann ift ta^: ba? ©cfühl fd)eint

langfam in ihre 9^idhtung umaufdjmenfcn. Tic foaialc 23irflichfeit

ift nod) meit baüon entfernt 3lber ade 33eöölferung3politifer im

ar}thmetifd)cn unb im qualitatiücn Sinne foUten auf bicfe 2Bcn«

bung ad)tcn. 2Bcnn man bicfer SeUe burd) cdite fo3iale 5Dlafe-

nahmen eulgcgcnfommt, fann hier bic cntfcfjcibcnbc 2Benbunj

I erfolgen. R» Seil,
i
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A Course of 'i-^velve Lectures

oi:

"EUROK-- ÜIIJCL 1918''

by

PROFEbSCK R.K. BETTS, B.A.
f

At the A^wdry Tea Rooijs , 111^:1.1 otrest, Trinchester,

on Kcndaj^s, coDrencinß October 14t.h, 1940

at 6,30 p.r^.

5iv<-

Fee for the course: ö/-

?urther ini^'orr.ation uay be obtained fron:

IlTo L.V. Cass, r-.A.

'•Redrutil'*

,

96, ist. CroBf? Ro??.d,

\':i:iciietvt.er.
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A Course of T^^elve Lectures
on

"EITRC i-L SiirCE 1918"

PRöFCbLCK E.H. B.ETTb, T.A.

II .

1. The ?ost-\var f^et tlf i.ent . The conditicns of peace. The ^rriistice.

and Ueuilly.

2. The IIow Order. Issays in reconstr .iction. Tht^ 6stablis!ir..ent of

the'Leaeue. ^The Covenant. Conference and confrcss. i;avui

diaamarent.

5. Central Lurope iond the Hear I^uat . Tue sucoossion State«. Hungary,

^Z6dl;oslovai.ir; Poland, Yueo Blavia , Rwiania. Tho treaty of

öevrcs and the Turi.ish revolution. Araba, Jcws ano. Epyptiano.

4. The adventofTascisn. Post-.ar Itnly. Th* triuiiph of 1 ussolini.

Characteristic» of Ttalian fascisn. The conca^rt oi the corpora.-./B

State.

5. Russia and the Baltic. The llussian revolution ürest-Litovsk

The Bultic statea, The New LconoLixc rolicy. Lenin, xrot^k/ c.i.ci

btaliu. Lcononic plajinin« in Russia.

6. P^bn-hiVi*.»t.inn ^;n:L reconf: truction. He^niblican ^"If^'f ' ,^^j^' , ^.

pioble;.. o: ro,. .r.itions. S?5i,rer,s of the u.afaiG. The Leliog ?Act

,

Lücarno and Diaanuaiient.

7 ßcononio crisifi. iiconoi^ior. of the yosx v.r v;orld. The criciß

^^929 ^:o 19^b. The politicul eff. cts of thü crisis. Tho woxld

econonio ccnfervnce.

8. The testing of tho Le a^ue. Lanohuria. Italian ii-perialisc..

ibyssinia. The Laar." "We reoccupatior, of the Idunfixand.

9 The »rivnnt of natic'ial-noel.tlisi. . Th-. rit.e of national cocialisr

Th GtiTT.any.—Tho enu o. the eirar republic. The tnuriiüs of
_

Ilitl'.r. Th...ory und uethodii of national socialisu. Totaiitarian

rcvolutions outside G; ri-aiiy.

IC. 'i'he ond of i-.ustrio aac G:^r-ci iO&lova.Kia. Tü'^ ...ustriaii repnblic.

fTohusB and TTcIniBchruf f . The ..nschluPS. The Uideten ppoblei.

Th«i lunich aüiceneut. G^rtaa occupation oi: Boheraau and I oravia

11. -r-he Preludi- to t,h._War. Celle ctive seourity and appeasecimt.

Wussian forv..ic^:. "^icy. Gerr.aay, i-olr.nd and L'anpic- The xcu330-

fH-r-ran oact. "vhc" inv-^eion' of i-oland and outbreai: of the war.

i
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Iki.
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-'he var ..xia > und resüurceB of the bellit.crents. l^coiior.ic ana

Strateg ie factors. The conquest of Poland, ^Inland i^orway

rSgSf and Holland. The collapse of r^rance. The BalKans and

Africa. The battle of Britain..

Lowat
Claphai-i
beton-VJatson, li.W

Killer, VI.

Rosenberg, A.
f( ;t

l.ovmt
3. Hing -Hall
D.S. Lirsky.
L. Trotsky.
H.N- Brailsford
T.G. Lasary^
Bruce Boswell,
H. ITicholson.
K.L. Innes.
CK. \;ebster.

The Leagua of Nat

J.i:. Heynes.
o.H. Jackson.
v:.H. Dawson.
ftuigley L Clarke.
A. Vallentin.
Gathorne-Hardy.

E.H. Carr.
Ct. Salveniini
F. Pitigliani
Sir B. Pares.
A. Feiler.
E.Bevin £: Q.D.H.
L. Robbins. .

G.P. Gooch.
Kolnoi.
S.H. Roberts.
A. Hitler.
J. Günther.
H.J. Laski
S. de ; adariaga.
Nornan An^^ell.

P. IToel Baker
•t !• '•

G.li» »^tccr«

C.F. Hudson,
b. de Ladaria^'a
Lir G. Young.
CoLTiander Young
H.G. Vvolls.

BOOK-LIBT .

Contenporary Lurope and Overseas. London 1951.

Economic History of I ödem Britain.

. Rise of nationality in the Balkans.

The OttOLian Lnpire and its successors.

The Birth of the Gerraan Republic, 1871-iyiö.

A History of Bolshevisn- O.U.P. 1934

European Diplomacy, 1914-1925.

Cur Own TirAes.

Lenin. ^ .

.

The History of the Russian Revolution.

i.ustria in^Dissolution.
The naking of a State.
Poland öMthe Poles,
leacei.aking, 1919.
Low the Lea^ue of ITations wrks.
The Lea^'ue of ITations in theory and practice.

ions. Ten years of \i0rld Co-operation
(published by L.N.)

The Econordc Consequences of Peace.

The Post \7ar \;orld: 1918-1934

Gemiany undcr*thc Treaty.
Republican Geniany.
Streserian. .

A Short History of
^^^^''^^'^^^^^^'f^gpJl^g^Q)

International relations since the peace

Under the a::e of Fascisn. (treatios.

The Italian Corpcratiye State.

I oscow adrdts a critic.

The Experiment of Bolshevisr.a.

i

Colü The Crisis.
The great depression.
C-err.any.

\.ar on the West.
The House that Hitler Built

.

Ly Strucglt.
Inside Lurope

.

Denocracy in crisis.
Eisarrrifji.ent

.

The unseon ass'asoins.

Disamiaracnt

.

The Private llanufacture of Arrnanents.

Caesar in Abyssmia.
The Far Last in VJorld Politics.

Spain.
The nev; Spain.
Csechosiovakia.

-n r- n
\ork, \vealth and happmcss of nankmd. P.i.Oj
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Scton-^atson, K.l/.'.

Heiden, K,
Brogan.

Britain and thc Dictators.
From'Iiunich to Danzig* .

Hiötory. or National üocialism
Dovelopment of Lodern France.
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ßCHEMA EINES ARBEITSPLANS

I

^

I. Hebräische Sprache
1. Sprachtechnik
2, Sprachlehre

II. Öibellesen
1. Urtext
2. Ubersetz-ung'

III. Judent\m8k\mde
1. Einführrmg' in das Judentum (Konfessionskunde)

2. Sonderfra^en und. Quellenlektüre (z.B. talmudisches
Schrifttum)

I?. Judenheitskunde
a. Jüdische Geschichte

1. Einführender Abriß der jüdischen Geschichte

2. Einzelfragen der jüdischen Geschichte

b. Jüdische Gegenwartskunde

1. Grundriß
2. Sonderfragen, insbesondere Palästinafragen

V. Allgemeine Geschichte
1. Abriß
2. Einzelfragen

VI. Gesellschaftslehre (soziale, weltwirtschaftliche,
weltpolitische Zusammenhänge)

1. Einführung in das Verständnis der sozialen Ordnungen

2. Sonderfragen

VII • NatTirwissenschaften
1. Einführung in das Weltbild der Naturwissenschaften

2. Biologie des Menschen

VIII. Pädagogische Menschenkunde
1. Überblick
2. Sonderfra^en

IX. V;eltanschauungsfragen

a. Allgemeine Philosophie

1. Einführung in die Philosophie

2. Sonderfragen
b. Keligionsphilosophie

1. Einführung in die ReligionsPhilosophie

2. Sonderfragen

X. Deutsche Sprache und Literat\ar

1. Einführung
2. Sonderfragen

XI. Sammlung und Entspannung im Kunsterlebnis (Bildende Kunst

1. Einführung -Musik)

2. Sonderthemen

XII. Gestaltungsübungen
1. Zeichnen, Modellieren, Werkarbeit

2. Sing- und Instrumentalkreis

3. Bewegungsspiele (Gymnastik, Laienspiele).

r
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Auszugsweise Abschrift aus dem Zentralblatt für die gesamte

Unterrichtsverwaltung in Preußen 1929 Seite 323:

Ordnung der Prüfung für die AufnaJame in die Seminare für Kinder-

gärtnerinnen und Hortnerinnen, Fachschulen für ländliche Haushalts-

pflegerinnen und ähnliche Anstalten vcm 17 .Oktober 1929.

§ 5.

Die Prüfung ist schriftlich und mündlich.

Pie schriftliche Prüfung ist im Deutschen und im Rechnen

abzuhalten.

In der Prüfung im Deutschen ist ein Aufsatz anzufertigen, für den drei

Aufgaben zur Wahl zu stellen sind. Sie sind entweder aus der deutschen

Literatur oder aus dem Erfahrungskreis des Prüflings zu stellen. Der

Aufsatz soll insbesondere erweisen, ob die Bewerberin befähigt ist,

ihrem Bildungsstand angemessene Gedankengänge in richtiger, einfacher

\md klarer Sprache wiederzxigeben. Für den Aufsatz sind vier Stunden

anzusetzen.

In der Prüfung im Rechnen sind drei Aufgaben aus dam bürgerlichen Rechr-

nen zu stellen. Für die Lösung der Aufgaben sind 1 1/2 Stunden anzusetzen.

Die mündliche Prüfung ist in Deutsch, Rechnen, Geschichte mit

Staatsbürgerkunde, Erdkunde und Naturkunde abzuhedten.

1. Im Deutschen hat der Prüfling zu erweisen, daß er durch eigene Lek-

türe mit wertvollen deutschen Dich.tungen, auch mit künstlerischer Prosa

des 19. und 20 .Jahrhunderts bekannt ist. Es kommt hierbei nicht auf Ein-

zQlkenntnisse an, sondern auf den Nachweis, daß mit Verständnis gelesen

und das Gelesene zum geistigen Besitz wurde. Der deutsche Märchen-, Sa-

gen- und Volksliedersohatz muß in seinen besten Stücken bekannt sein.

Guter, zusammenhängender, lebendiger Vortrag ist besonders zu bewerten.

In Sprachlehre ist nicht zu prüfen. Ihro Beherrschung muß sich im Auf-

satz und im mündlichen Vortrag erweisen.

2. Im Rechnen ist Sicherheit und Gewandtheit im bürgerlichen Rechnen zu

fordern sowie die Fähigkeit zur Berechn\jng von einfachen Flächen und

Körpern.

3^ Geschichte und Staatsbürgerkunde: Zu fordern ist Kenntnis der Ent-

^oklung des deutschen Volkes in der Neuzeit, dem Alter des Prüflings

angOTiessenes Verständnis für die politischen, wirtschaftlichen und so-

zialen Verhältnisse der Gegenwart sowie grundlegende Kenntnisse von den

hauptsächlichsten Staats-, Wirtsohafts- und Gesellschaftsfoimen auch in

ihrer Entwicklung im letzten Jahrhundert. Hierbei ist Kenntnis der Grund-

lagen der Reichs- und der preußischen Verfassung zu verlangen.

4. Erdkunde. Es sind grundlegende Kenntnisse der natürlichen Beschaf-

fenheit des deutschen Vaterlandes, seiner politischen Gestaltung und

seiner Stellung in der Weltwirtschaft zu fordern.

5. Naturkiande. Aus den Gebieten der Naturkunde kann der Prüfling ein

Gebiet auswählen: Pflanzenkunde, Tierkunde, Chemie, Physik. In Chemie

und Physik sind diejenigen grundlegenden Kenntnisse zu fordern, die für

das häusliche xand gewerbliche Leben in Betracht kamnen. In allgemeiner

Menschenkunde werden von allen Prüflingen die grundlegenden Kennt-

nisse verlangt.

Grundsätzlich ist auf allen Gebieten mehr auf Urteilskraft, geistige

Beweglichkeit und allgemeine Reife als auf Einzelkenntnisse zu achten.

Sonderinteressen sind zu berücksichtigen.

(
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Mittelstelle
für jüdische Erwachsenenbildung

bei der Reichsvertretung

der deutschen Juden

[^

FRANKFURT AM MAIN, im Juni 1934
UNTERLINOAU 21

An unsere Mitarbeiter und Freunde:
Wir erlauben uns, Ihnen im folgenden über den Beginn unserer Arbelt zu berichten, und würden uns sehr

freuen, in einen Gedankenaustausch über die aufgeworfenen Fragen mit Ihnen eintreten zu können.

Die Mittelstelle für jüdische Erwachsenenbildung ist von der Reichsvertretung der deutsdien Juden

mit der Aufgabe ins Leben gerufen, den Gedankenaastausch zwischen den Einrichtungen und den

Mitarbeitern der jüdischen Erwadisenenbildung in Deutschland zu fördern, neue Einrichtungen und

zweckentsprechende Ausgestaltung der bestehenden anzuregen und in allen einschlägigen Fragen den

Organisationen und Einzelpersönlichkeiten beratend und helfend zur Verfügung zu stehen: ausser-

dem steht sie der Schulabteilung der Reidisvertretung zur Mitwirkung bei der Lehrerfortbildung zur

Verfügung. Ihre Leitung hat Prof. Dr. Martin Buber. ...[:y ::;r:.-.--^-: ':-
-^.c--

Jüdische Erwachsenenbildung '-

Den Begriff einer „jüdischen Erwachsenenbildung" mochte
man noch vor kurzem so verstellen, daß es da ^Bildungs-

elemente", „Bildungsgut" den Erwachsenden und Erwachsenen
zu übermitteln gelte, etwa den der Hochschul-.jBildung" nicht

teilhaftig Gewordenen einen Abglanz davon zu spenden oder

auch die in Gegenständen des Judentums nicht eben Bewander-

ten in eine Allgemeinkenntnis dieser (Jemeinschaft einzuführen.

E.- irtt offtusaindig, daß wir t-twas anderes meinten, als wir

unserer Neugründung diesen Namen gaben. Hier geht es nicht

mehr um eine Ausstattung mit Wissen, sonderr. i-.m eine

Rüstung zum Sein. Menschen, jüdische Menschen sind t\i bilden,

Menschen, die nicht bloß ..aushalten", sondern eine Substanz

am Leben erhalten, die nicht bloß Haltung, sondern Halt ha'l>en

und also auch andern Halt verleihen, Menschen, die so existie-

ren, daß der Funke nicht erlischt. Weil unsere Sorge dem
Funken gilt, arbeiten wir für „Bildung". Was durch die Bildung

der Personen erstrebt wird, ist die Bildung der standhaltenden,

der überwindenden, der den Funken hütenden Gemeinschaft.

Von dieser Zielsetzung aus bestimmt sich das Was und das

Wie dieser Erwachsenden- und Erwachsenen-Bildung, iiir Stoff

und ihre Metho^le. Sie darf nicht intellektual s«in, <lenn es ob-

liegt ihr, die Totalität <les Menschen zu erfassen. Aber sie kann

sich nicht auf Instinkte, auf „V.italität" gründen, denn es ist

der Geist, dem sie dient. Als dem lebendigen, lebenumfassenden

Geist will sie ihm dienen, will einen ganzen leibhalten Menschen

>«u seinein Dienst erziehen. Diese Bilduiig darf auch nicht

individualistisch sein, denn sie hat den Einzelnen, in den un-

mittelbaren Zusammenhang mit seinen (Jenosseu zu stellen und

auch im kleinsten Kreis Gemeinschaft aufkeimen zu lassen.

Aber sie kann nicht eine Kollektivität meinen, die ihren Be-

stand nur in dem Verschweißtsein ihrer Glieder, nicht in deren

echter Beziehung zu. einander bat. Um wirkliche Personen ist

es ihr zu tun. denen eben als solchen zu erfahren gegeben ist,

was es heißt, für einander und dadurch für die Gemeinschaft

da zu sein. Und .schließlich darf diese Bildung nicht jene

universalisierende sein, die die Sonderkräfte von Art und
'

Ueberlieferung mißachtet und die geschichtlichen Prägungen zu

verwischen »ich unterfängt. Aber sie kann nicht in der

ethnischen Vielfältigkeit ein Letztes und Selbstherrliches sehen,

denn sie kennt die Einheit der naturhaft schaffenden und ge-

schichtlich prägenden Macht und die Einheit des Werks, zu

dem die eine Macht die Mannigfaltigkeit der Aufgaibe befiehlt.

Jüdische Erwachsenenbildung ist Eingestaltung der wesenhaften

Elemente von Umwelt und Innenwelt in die Eigentümlichkeit

der jüdischen Aufgabe an der Welt. Martin Buber.

^ ) : . y Die Herrlinger Konferenz

über Fragen der jüdischen Erwachsenenbildung

vom 10. bis 13. Mai.

"Die gegenwärtigen Bildungsaufgaben für die jüdischen

Menschen außerhalb der Schule erfordern eine Besinnung auf

Grundlage, Ziele und Wege unter Berücksichtigung des Tai

i.tatandu» einer vieliältigen Gliedei-ung der jüdischen Bevölke

rung nach Alter, Geschlecht, sozialer Schicht, Stadt und Land,

religiöser und politischer Haltung. Besonderer Ueberlegung be-

dürfen die Bildungsfragen der heranwachsenden jungen Gene-

ration. Um einer solchen klärenden Besinnung zu dienen und

eine persönliche Fühlungnalmie zwischen MenscJien herbeizu-

führeii, die in der Erwaciyfeenenbildung tätig sind, hatte die

Mittelstelle eine Reihe von Persönlichkeiten zu einer viertägi-

gen Konferenz In das Jüdische Landschulheim HerrlinJjen ein-

geladen. Die Teilnehmerzahl mußte jIus technischen Gründen

beschränkt werden; infolge<l essen konnten bedauerlicherweise

nichi alle eingeladen werden, deren Anwesenheit wertvoll ge-

wesen^ wäre. Eine tagungsmäßige Fassung von Beschlüssen

War nicht beabsichtigt, dagegen war in Aussicht* genommen,

daß sich die Bildung von Arbeitskreisen zur weiteren Behand-

lung einzelner Fragengrup[)en aus der Konferenz ergeben

würde. Die Mitarbeit in diesen Arbeitskreisen ist nicht auf die

Teilnehmer an der Konferenz beschränkt.

In programmatischer Absicht hatte die Mittielstelle den

Konferenzteilnehmern zwei Schriften zur Verfügung gestellt,

auf die wir unsere Freunde und Mitarbeiter hinweisen möchten:

Franz Rosenzweig, Bildung — und kein Ende, Wünsche

zum jüdischen Bildungsproblem des Augenblicks, insbe-

sondere zur Volkshochschulfrage, Frankfurt a. M. 193Q,

J. Kauffmann, Verlag;

Martin Buber, Rede über das Erzieherische, Berlin 1926,

Verlag Lambert Schneider.

Ueber Referate und Aussprachen berichten wir im folgenden

auszugsweise.

;ii
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Griiiidlegung .

(Referent: Prof. Dr. Martin Buber)

Erwat'lisL*mMil)il<lung ist ein pioblcmatibcher lio{:jrifF. Kann

man Erwachsrne bilden im Sinne der n estall unp: eines (5est<ilt-

losen, kann man so wes«>n.sinäl.Vij>: noch auf einen Erwachsenen

einwirken, besonders auch dann, wenn man es sich vornimmt?

Diese Fraglichkeit plt natürlich nur dann, wenn man den Be-

oriff der Bildunj? ernst nimmt. Sie ffilt nicid. wenn man imter

Erwachsenenbildunnj die Vermittluno- von Kenntnissen und

Fähif?keiten verstellt, wie es in den vorhandenen Institutionen

meist geschieht. Aber das ist nicht Bihlung, der Name ist der

Tntijrkeit von Menschen vorbehalten, die prestaltem formen,

nicht ein Gebild dem Menschen auftun, sondern etwas dazu

tun, von Mensch zu Mensch das im Menschen angelegte Gebild

fn seinem Werden zu fördern.

Heißt aber Erwachsemsein nicht eben das, daß man einer

solchen Einwirkung von außen gegenül>er al>gesehlossen ist?

In der Erwachsenenbildung Tätige tun gut daran, sich diese

Fraglichkeif vor Augen zu halten, dessen gewärtig zu sein, daß

sich das Beabsichtigte niclit ergebe, daß das Material zu spröde

sei. Im normalen Gang der Dinge ist es etwas Gnadenhaftes,

wenn der Lehrer erfährt, daß es doch da und da eine echte

Einwirkung auf die Hörer gibt.

Die Erwachsenenbildung versucht diese Mciglichkeit zu för-

dern, indem sie die Hörer nicht als Hörer beläßt, sondern eine

Gemeinsamkeit zwischen Lehrenden und Lernenden zu schaffen

sucht. Die Hörer sollen sich nicht als hörig emptinden, sollen

den Akt der Einwirkung nicht als einseitig empfinden, sondern

als gegenseitig, den Lehrer als empfangend, als aufhorchend

erfahren. Gleichwohl bleibt die Fraglichkeit der Erwachsenen-

bildung, weil es sich eben um Erwachsene handelt, weil Bil-

dung Bildsamkeit voraussetzt, und weil Erwachsene, nicht aus

bösem Willen^ sondern weil sie abgeschlossen reif sind, nicht

mehr im vollen ?vinne bildungsfähig sind.

Das gilt für normale Zeiten. Anders ist es in Zeiten der

Krise. In der Krisis erfährt der Erwachsene die Aufrüttelung

aus seiner Gesiohertheit, die Krisis greift ihn im Innersten

an, löst seilte abgeschlossene, ,.fertige" Persönlichkjeit auf.

Will der Mensch in der Krisis »eine gewordene ..Persönlichkeit"

intakt durch die Krise bringen, dann muß sie zerschellen,

denn dann hat die Krise, was ftie will: eijien Gegenstand, der

spröde genug äst, sich von ihr zerbrechen zu lassen, sei es

euie individuelle Krisis, sei es die einer gemeinsamen Situation.

Die Krisis ist die Chance der Erwachsenenbildung, und große,

wirklicilje, produktive Erwachsenenbildung hat es auch in den

100 Jahren ihrer Geschichte nur in Krisenzeiten gegeben.

Dem Begründer des ältesten und bemerkenswertesten Volks-

hochschulwesens, des dänischen, Grundtvig, ging es — in der

Krise des dänischen Volks nach dem Krieg mit England --

darum, den dänischen \ten8chen zu erziehen, die Gemeinschaft

zu bilden, die die Krise überwindet, indem das in ihr angelegte

Gebild zu einem von außen nicht zu erschütternden Lebensgrund

wird. Das kann nicht am Einzelnen, individuell (wie ia den

Schulen) geschehen, sondern nur in der Gemeinschaft. So ist es

Kennzeichen der echten Erwachsenenbildung, daß sie nicht am
Einzelnen geschieht, sondern des aus gemeinsamem Geist leben-

den Kreises bedarf.

m

Ein zweite Voraussetzung echter Erwachsenenbildung ist es,

daß sie das Gegenwärtige meine, immer von d'^r Situation aus-

gehe und ihre Ueberwindung oder Bewälti^'ung im Auge habe.

Das wird deutlich an jenen Beispielen der Erwachsenenbildung,

(iie — ^vie etwa die schwedische — nicht aus der Krise ent-

standen sind, sondern aus dem Glauben an das Wissen als eine

Macht. Dieser Tvp der Bildung leidet daran, daß es in Wahr-

heit keine im wissenschaftlichen Prozeß entstandenen Kennt-

nisse und Erkenntnisse jribt, die vom Prozeß abgelöst werden

können und dürfen. Was da herausgeholt wird, ist seiner

vitalen, lebensfördernden Kraft beraubt, sterilisiert. Kenntnisse

werden nur lebensfördernd, wenn sie in einen organischen Zu-

sammenhang gestellt, darin aufgenommen werden und dadurch

eine neue Funktion und Wertigkeit erhalten. Meint Wissen-

schaft das „Gültige", so muß Erwachsenenbildung immer von

der Situation ausgehen, ihre Ueberwindung wollen.

Die deutsche Erwachsenenbildung hat, nach gewissen An-

fängen, die etwa 10 Jahre vorher liegen, ihre produktive Zeit

in der Krise des Kriegsausgangs (1918/19) gehabt. Damals

wurde als Ziel der Erwachsenenbildung die Einführung ni die

Krisis genannt: Das Gewitter aushalten, ohne zwedelhaften

Schutz zu suchen. Aber vom Heute aus gesehen, gab es noch

eine andere Aufgabe: Die Bewältigung einer politisch-histori-

schen Situation, die Vermittlung der Geduld, des langsam«^

^^empos, nacdi (h'r die Neubildung der (iemeinschaft sich voll-

zieht. Es galt, die Gegensätze in der Auffassung über die

Situation der (Jeineinschaft vor der Absolutierung zu bewahren

(pädagogisch!! Situation). Diese deutsche Erwachsenenbildimg

ist (historisch gesehen) gescheitert.

Die jüdische Erwachsenenbildung hat eine Situation. Das

Ziel ist auch hier: Die überwindende Gemeinschaft. Rosenzwt>ig

hat schon, ehe von d(M- Situation etwas voransgesehen werd';n

konnte, das Unerschütterliche des Jüdischen in den Mittelpunkt

gestellt.

Die Krisis bedeutet Auflockerung, Bildbarkeit, sie gibt eine

Grundlage, ähnlich wie die dänische Situation zuGrundtvigs

Zeiten. Welche Wirkung hat die Krisis auf die jüdische Person

ausgeübt, mit der wir es zu tun haben? —

:

1. Der jüdische Mensch ist aus der Kontinuität gerissen.

Die Selbstverständlichkeit des Im-Kreislauf-der-Wirtschaft-

Stehens ist dahin. Genügt Umschichtung oder muß der Mensch

selbst geändert werden: etwas and-^res treiben, oder das andere

auch anders treiben? Ist nicht eine andere Art, ein anderer Grad

der Leistung, und damit ein anderer Typus nötig, um zu be-

stehen?

2. Der Mensch ist auch in der Freizeit angegriffen, die

Atmosphäre der Selbstverständlichkeit seiner Verknüpftheit mit

dem „Kultur"-Betrieb ist zerbrochen.

.1 Die Gosamtform dt«< Lebens ist erschüttert Es genügt

nicht, sich auf unsere historische Situation zu besinr.«Mi. sondern

wir müssen uns darauf besinnen, inwiefern unsere historische

.Situation eine Folge unserer Situation als Juden ist, und wie wir

\ on dieser Tatsache aus leben können.

Die traditionelle jüdische Erwachsenenbildung, die aus der

Krise der Zerstörung des jüdiscRen Staatswesens entstanden ist,

hat die Werte überliefert, nicht indem man abgelöste Werte

und Formen übermittelte, sondern indem man Sein übergab,

das ganze Sein von Menschen, in denen Israel war. In dieser

(Janzheit des Menschen muß auch unsere Arbeit ihren Sinn

finden.

Formen und Institutionen

(Referent: Prof. Dr. Ernst Kantorowicz)

Die Aufgaben einer persönlichen und sozialen Le)»ensorien-

tierung. einer Erziehung zum Mitträger der Kultur, einer gei-

stigen Vertiefung der Beruf.sarbeit und einer Ergänzung der

Berufstätigkeit» soweit und da der Beruf nicht mehr die

Möglichkeit zur Entfaltung aller wertvollen Anlagen gibt,

werden weder von der Schule noch von der technischen Be-

rufsausbildung i. e. S. erfüllt. Ihrer Erfüllung dienen die be-

sonderen Maßnahmen und Einrichtungen der Erwachsenen-

bildung. Eine jüdische Y.B. hat es bereits vor dem Jahre 1933

in der Art gegeben, daß Einrichtungen zur Uebermittlnng von

Kulturgütern des Judentums (im historischen Sinn) bestanden

haben. Die zum großen Teil in den Jahren 1919 und 1920 ent-

standenen Freien Jüdischen Volkshochschulen, Lehrhäuser und

Schulen der Jugend wollten zunächst der „Verbreitung jüdischer

Volksbildung in populären Kursen", der „Abhaltung von Vor-

trägen. Kursen, Arbeitsgemeinschaften in Hebräisch, jüdischer

Geschichte, jüdischer Philosophie usw.", der „Verbreitung des

Wissens von' Juden und Judentum" dienen. Denselben Zwecken
dienen zahlreiche Vortrags- und Lehrkursveranstaltungen der

Gemeinden. Auch die Gemeindebibliothf ken sind zu erwähnen,

obgleich sie z. T. wohl mehr in der Art von wissenschaftlichen

Büchereien als in der Art von Volksbüchereien geführt werden.

Diese Bildungsarbeit hatte einen mehr zufälligen und unver-

bindlichen Charakter. Das Mar verhältnismäßig unschädlich, so

lange den Juden auch die Einrichtungen der allgemeinen deut-

schen EB. offen standen. Eine solche gegenseitige Ergänzung

der Einrichtungen der allgemeinen deutschen und der jüdischen

EB. findet seit dem Jahre 1933 nicht mehr statt. Soweit jetzt

allgemeine Bildungsmöglichkeiten ausfallen, besteht die Gefahr,

-^•'^-rj- '" \
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daß lebenswichtijro Biklnnfrsbedüifiiisso unbefiieili^'t hloibon, Hilfsmitteln f«Oilt, werden wir sie schaffen, müssen; sovyeit es

wenn nicht ein i)lanm;iliii'er Aufbau und Ausbau der EH. für die an Menselien fihlt. werden wir sie suehen un<l zu Hil<hiernpla

jüdischen Menschen erfolgt.

Es genügt nicht, daß von Juden und für Juden Konzerte,

dramatische Aufführungen, Rezitationen, Kunstausstellungen,

Führungen und \'ortriige veranstaltet werden, wenn auch aner-

kannt werden muß, daß ein sorcher Theater-, Konzert- und Vor-

tragsbetrieb dem ßildungs- und nicht zuletzt auch dem Unter-

haltungöbedürfnis einer bestimmten Generation und gesellschaft-

liehen Schicht entspricht, und daß das Bedürfnis nach Unter-

haltung und Zeitvertreib legitim ist. Die kritische Forderung

nuiß sich auf die Echtheit der Befriedigung beziehen (keine

falsche „Popularisierung", keine unechte jüdische „Heimat-

kunst", keine Herabsetzung von Qualitätsanforderungen, weil

Stoff oder Gestalter dem Judentum oder der Judenheit ange-

hören). Zur Erfüllung der Gesamtaufgabe einer EB. genügt auch

nicht die umfangreiche und gewiß wichtige Bildungsarbeit der

Vereine und Bünde, soweit sie vereinspolitisch oder bundes-

politisch gebunden ist und mehr den Charakter einer Schulungs-

arbeit als einer freien Bildungsarbeit hat. Es bedarf der Ueber-

legung: Welches istr-das Mindestmaß (Kanon, eiserner Bestand)

an persönlicher und sachlicher Bildung, an Fragens- und Kön-

nenswertem, dessen Tradierung von Generation zu Generation

gesichert werden muß, damit die jungen Menschen jjersönliche

und soziale Lebensorientierung gewinnen, zu Mitträgern der

Kultur erzogen werden, geistige Vertiefung der Berufsarbeit

erfahren? Welches sind die zweckmäßigen Methoden der Ueber-

mittlungV Läßt sich der Plan eines „Normallehrgangs" auf-

stellen?

Zu den Aufgaben, die der Erwachsenenbildung gestellt

werden, gehören aber nicht nur die Sicherung des eisernen Be-

standes und Wissensverbreitung, sondern auch Wesensver-

tiefung: Hinführung des Menschen zu sich selbst. Hier hat die

Arbeitsgemeinschaft (im Gegensatz zum Vortrag) als Arbeits-

form ihre Aufgabe, wenn sie sich nicht das Universitätsseminar,

sondern das sokratische Gespräch zum Muster nimmt, das von

den Fragen des Schülers ausgeht und zu einer Vertiefung der

Fragen und des Fragenden und schließlich zu einer Ehrfurcht

vor"den Fragen — zu einer erlebten, nicht befohlenen Ehrfurcht

— führt. Zu dieser den Menschen „gestaltenden"' Bildungsarbeit

gehört auch die Entfaltung der schöpferischen Kräfte des Ein-

zelnen: Körperbildung, zeichnerische und modellierende Uebun-

gen, Singkreise (musikalische Ge.staltungsübuugen und poly

phones Singen), Laienspiel (nicht: Liebhabertheater-Aufführun-

gen). Aber besteht überhaupt die Bereitschaft (Fähigkeit) zu

einer solchen Vertiefung? Läßt der äußere Druck, der auf den

Juden in Deutschland lastet, heute noch für etwas anderes

Raum als für „Berufsvorbereitung" und „Zerstreuung"? Leiden

Juden in besonderem Maße unter Entwurzelungserscheinuugen,

die die Bildungsbereitschaft stören? Ist die Jugend geneigt, sich

dar inneren Besinnung zu öffnen, oder hat der Trieb zu

„Aktionen" übermächtigen Besitz von der jungen Generation

ergriffen?

Alle Ueberlegungen über Plan und Wege der Erwachsenen-

bildung müssen berücksichtigen: die Vielfältigkeit der Volks-

gliederung (Altersstufen, Geschlecht, Beruf, soziale Stellung,

Stadt und Land, Brauchtum, religiöse Einstellung), die Viel-

fältigkeit der Bedürfnisse (berufliche, soziale, politische Behaup-

tung im Kampf ums Dasein, Zeitvertreib und Zerstreuung, Be-

sinnung), die Vielfältigkeit der Ziele (Bewährung im Alltag, be-

rufliche Fortbildung, Orientierung im geschichtlichen Raum und

im sozialen Leben durch Wissensübermittlung und Durch-

dringungsbefähigung; Bildung der sittlichen Persönlichkeit,

musische Bildung, Gewinnung einer religiösen Haltung), die

Vielfältigkeit des Bildungsguts (jüdisch — deutsch — europäisch

— meniRchlieh). Angesichts solchen Reichtums an Menschen

und geistigen Gütern kann es im gegenwärtigen Augenblick

nicht Aufgabe sein, mit einem autoritären Totalitätsansprucli

der jüdischen EB. eine einheitliche Zielsetzung uml Metho<le

aufzwingen zu wollen. Die Mittelstelle wird ihre Aufgabe viel-

mehr darin sehen müssen, Mittlerin und Helferin zu sein, daß

wertvoller Reichtum gegenwartsnaii l)ewahrt und genutzt wirü.

Das erfordert, daß in Arbeitskreisen für einzelne Fachgebiete

die verschiedenen Aufgal>en und Möglichkeiten sorgfältig ge-

prüft werden. Dort wird zu überlegen sein, wie jede der

ernsten Bildungsaufgaben aufs beste zu lösen ist: mit welchen

Bilduii'^splänen (Stoff- und Zeitplänen), auf welchen pä^lagogi-

Bchen Wc"-en, mit welchen Hilfsmitteln für Lehrer und Schüler,

mit welchen Menschen? Soweit es an Plänen, Wegenj und

ausbilden müssen.

Jüdisches Bildungsgut

(Referent: Dr. Fridi Rosciiblütli)

Wichtigste Aufgabe für die Behandlung des jüdischen Bil-

dungsguts in der Erwachsenenbildung ist die Wiedergewinnung
der Geschichtsverbundenheit. Wir können und sollen natürlich

nicht gleichmäßig alle Epochen der jüdischen Geschichte ken-

nen lernen, sondern einige Epochen, deren Kenntnis wir als be-

sonders fruchtbar für unsere eigene Zeit empfinden; dabei haben

wir die jüdische Geschichte als ein totales Ganzes zu begreifen

und die Tendenzen und W^erte kennen zu lernen, die am stärk-

.

sten gewirkt haben. Es muß klar zum Ausdruck kommen, daß

in einem ganz anderen Sinn als bei anderen Völkern ein kon-

stantes Element durch alle Epochen der jüdischen Geschichte

sich hindurchzieht, eine Aufgabe, die an jede Zeit gestellt war.

Es muß von einem auf Kenntnis der Quellen aufgebauten

soliden Wissen ausgegangen werden; erst dann sind die wirt-

schaftlichen, politischen und geistigen Tend-inzen der Epoche

und die „konstanten" Fragen darzustellen. Stets sind auch

quer- und längsschnittartig einige wichtige Fragestellungen her-

auszuarbeiten, z. B. Zeit und Ort, Ursachen des Entstehens und
Verfalls des jeweiligen Zentrums der jüdischen Geschichte ~
Selbständigkeitsgrad der jeweiligen jüdischen Siedlungen ~
Berufsschichten — Verhältnis von Volk und Land. Dabei sollen

wir dazu geführt werden, die Fragen unserer Gegenwart, also

die Beziehung zu Palästina, das Wesen der jüdischen Gemeinde,

unsere sozialen und kulturellen Fragen, bewußt in den Zusam-

menhang der Geschichte hineinzustellen und sie aus ihrer Kennt-

nis recht eigentlich zu verstehen.

Das wichtigste Material, an dessen Hand man sich dieses

jüdische Geschichtsbewußtsein aneignen kann, bildet natürlich

die Bibel. Sie muß wieder das geistige Eigentum eines jeden

jüdischen Menschen werden. Wir müssen versuchen, zunächst

sie zu verleV)endigen, indem wir sie konkretisieren durch ein Ein-

gehen auf ihre Sprache, durch die Herausarbeitung des land-

schaftlichen und historischen Hintergrundes, durch die Dar-

stellung ihrer Persönlichkeiten. Hierbei können uns die Aus-

grabungen A\ertvolle Dienste leisten (z. B. Soloweitschek, Welt

der Bibel). Zugleich ist das Studium der Bibel wichtig für die

Lösung unserer persönlichen Lebensfragen und der besonderen

politischen und sozialen Fragen unserer Zeit. Es gilt, das Eigene,

das Ewige und doch so Aktuell-Neue dieses Buches aufzuzeigen.

Der Kampf der Propheten um die Echtheit der jüdischen Kultur

und des jüdischen Staates, sein Gegensatz gegen die beharren-

den und assimilatorischen Kräfte des Volkes ist immer wieder

herauszustellen. Unal)hängig von den Fragen einer Bibelkritik,

muß es sich darum handeln, die Bibel so kennen zu lernen, wie

sie in der jüdischen Geschichte gewirkt hat, also im Zusammen-

hang mit den Gesetzen der mündlichen Thora und den über-

lieferten Agadoth. Daher sind viel mehr als bisher unsere alten

jüdischen Erklärer, also vor allem Raschi. Ramban und Rabbi

Abraham ihn Esra. besonders aber auch die agadische und

halachische Erklärung der Bibelverse zu benutzen. So wird

das Studium der Bibel uns den jüdischen (Jeist nahebringen

können. Ein großer Wert liegt in der planmäßigen Beschäfti-

gung mit dem Wochenabschnitt (Sidra) und dem betreffenden

Prophetenabschnitt (Haftara), die früher nicht umsonst eine so

große Bedeutung hatte. Sie leistet Gewähr, daß alle die Thora

im Laufe des Jahres wirklich durchgehen: jedes Jahr kann man
nicht entdeckte (iesichtspunkte in der Thora

erhält eine Basis für die jüdische Arbeit, die

Besprechung aktueller Fragen dienen kann.

der Haftaroth i^t es möglich, einen Teil der

wichtigsten Kapitel der Propheten kennen zu lernen. Auch das

Lesen "der Mecrillot, die jede ihre Bedeutung zu einem bestimm-

ten Zeitpunkt" hat. wäre wichtig. Entscheidend ist, daß man dio

Bibel kennt, wenn zur Not auch nur in einer Uebersetzung.

Aber auch das Studium der hebräischen Sprache in ihrer

historischen Eigenart muß ein wesentlicher Teil jeder jüdischen

Bildungsarbeit sein. Nur, wenn wir einen unmittelbaren Zugang

zu den Quellen finden und das jüdische Geistesgut in der hebräi-

schen Sprache lesen können, werden wir es als unseren eigenen

Besitz empfinden. Das Hebräische wird am besten nach den

Grundsätzen eines modernen Sprachunterrichts gelernt. Damit

wird die Sprache für die Lektüre und für das Sprechen ver-

wertet und die notwendige Einheit von lebendiger Sprache und

immer neue, frühei

finden; jede Woche
zugleich auch zur

Durch das Lernen
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Literatur erreicht. Es muß s\ stcnuaisdi <:riiiu]lich an llarid

wertvoller SjMHch- und LeHt^hüchcr jicl<rnt weiden. Kein ober

fläehlicheK Heini^iebräiseh! Der p^Hchiehtliehe Stoff ist ehwiso

wie daf* »»oderne Palästina zu berück sichti{ien, denn es ^-ibt

keinen I'nterschied zwiselien Alt- und N'<'ulu'brJiiseh. Alltn^iicb«-

Konversationen von Anfanfj an v<'rleb{!ndip-en den l'nterricht.

Nach einigen Monaten ^ind i»ereits l(üchtere Texte der Bibel zn-

{iänprlieh, und naeh einer weitwen Frist können der Natiw. da?«

\on Bialik hei-ausjrefrebene Seier haapida und die im Omanuth-

Yerlap: herausgegebenen Bücher gelesen v.('id<'ii.

We8entli(;h zur jüdischen Bildungsarbeil gcbr.itn l^rageii u-i

jüdis(-hen AVeltansehauung, die abei- kein besonderes Ge^^in-

nungsfaeh bilden dürfen, sondern mit der g'esamten Bildungs-

urbeit verknüpft sein müssen. Es darf ni(!hi dabei bleiben, daß

nur die Kenntnis jüdischer ld(H>k)gien ^ ermittelt wird. soTidern

es muß auch jüdisches Tun deutlidi gemacht werden. Die

Halacha. das (iesetz, ist mehi' als irgendein andei-er Begrifl'

(^haraktei-istis(5h füi- das Judentum. Wir müssen den echten Sinn

des Gesetzes als (lanzheit und seiner Teile kennen lernen und

die Gesetze selbst, ihre lebendige AVirklichkeit und Formenwelt.

das halachisch(> Sclirifttum, vor allem die Mischna. Rambam
und möglichst auch Teile des Talmud. Wenn auch nicht alle auf

ihrem Bildungsweg so weit vordi'ingen können, so sollten doch

alle wissen, daß die Halacha das }-laui)tg:ebiet dei- jüdischen

Kultur ist. ohne das sie nicht ^ erstanden werden kann.

Einen eigrenen Platz in der jüdischen Bildung darf heute Pa-

lästina, die Kenntnis des Landes und der wichtigsten Fragen

seines Aufbaus i>eanspruchen. Wenn vii' es aus der Politik her-

ausheben, ihm den Konjunkturcharakter ixihmen. dann lernen

wir ein wi(rhtiges Zentrum jüdischer Gegenwart Acistehen und

haben die Möglichkeit, unser wesentliches jüdis(rhes Geistesgut,

die Bibel, die Mischna. die jüdischen Gesetze. Feste und P.iäuchf^

durch den jialästinensischen Stoff zu konkretisieren, ihnen die

Lei>ens- und Naturnähe wieder zu geben, die sie früher gehal[>t

haben. Daneben muß natürlich übei-hau{)t eine systematische

Kcnntuis des jüdischen Lebens im Osten und Westen gefcirdert

werden.

Dieser üebei-blick bedeutet viicht. daß w ii- uns mit allem auf

^.j^.^,. 1 .,.,,1 g'leidimäßig beschäfi-igen müssen. Die einzelnen Ge-

hi. 1 die Stufen des Wege^i, die man besteigen muß: man
muß nu! den g:Änzen Weg kennen, zumal auch die ersten, elemen-

taren Gebiete von dem (lanzeu entschi'idend bestimmt werden.

Ziel muß sein, gerade in der heutigen Zeit das Idealbild des jüdi-

schen Menschen und Helden kenaenzulernen und ni(rht ein un-

•verstandenes Judentum nach fremden, zeitjjrebundenen Parolen

irmzugestaiten.

Im Anschluß an diese Ausführungen l>eschäftig1.e sich ein

Arbeitskreis mit L e h r m i 1 1 e 1 f i- a g e n. Es ergal»eu sich

eine Pi-eihe von Anregungen, die von der Mittelstelle in enger

Fühlungnahme mit dem Erziehungsausschuß der Reichsvei-t?e-

tung: weiter bearbeitet v erden: Bü(^heraus^ ahl für den hebiäi-

scben Anfangsunterricht. J^iäjiarationwi und Kommentare für

hebräisches Schul-Lesematerial. Stufenpläne für hebräische Lek-

türe. Gescliichtsbuch für den l'nterricht. Lesebogen und -hefte

für Schulen, Jugendbünde und Erwachsene, Handbuch für jüdi-

sche Literaturges(rhichte. Quellenlesebu<^h für Jüngere. Auswahl
jüdischer Stoffe für den Deutschunterricht, Schaffung einer

bibIiog:rai»hischen Zentralstelle. Erfahrungsaustausch zwischen

Lehrern und Jugendführern, die sich mit methodischen Fragen
des jüdischen 1 nterric^hts beschäftigen, auf Tagungen und in

Zeitschriften. Fühlungnahme zwischen Lehiein und Jugend-
führern einheitliche! jiädagogischer Haltung.

Allgemein-Bozialwissenschaftiiche Stoffe

Mit den didaktischen und methodischen Fragen dieser Stofl>

(Sozi(»logie. Volkswirtschaftslehre. Rechtslehre, soziale Oegen-
wartskunde^ wiid sich ein Arbeitskreis beschäftigen, der in

der Entstehung begriffen ist.

Künstlerische Gestaltung

Ausgehend von dem Leitgedanken

.lenigcn Menschen b. h.ui.h .u wolle, die an der Volksbildung teil-

nehnicTi hielt der Arbeitskreis für künstleris<he (^e^taltung auf

inusikalisch(!m Gebiet die Föi-denmg und erforderlichenlalls An

regung \oi\ Sinukieisen im Rahmen der Jugendbünde und der

Einrichtungen d-i- jüdischj-n Erwachsenrubilduiig für dringend

<'i wünscht, und /war möglichst durch die Veranstaltung mehr-

tägiger Singzeiten (Fachberater: Direktor Karl Aller im Judi-

schen Lehrhaus. Stuttgart. Schloßstr. 12). Ein wt-iteres Mittel

zur Entfaltung schöi)ferischei Kräfte ist die Förderung des

Laienspiels in Schule und Erwachsenenbildung. Seine Förderung

ist nicht nur durch gelegrentliche AbhaJtung von Lait ns].ieb

kursen möglich, sondern auch dincli literaris<he Arbeit, wie z. B.

durch \er(tffentlichung von Arbeitsberichten, durch Preisaus-

schreiben für ^te Laienspiele usw. (Fachberater: Studien-

assessor Dr. Hans Ei>stein. Frankfurt a. M.. Gberlindau lOSi. Die

Fachberatung bei der Ausgestaltung größerer fvstlicher \ eran-

staltung-en im Leben der jüdischen Gemeinden, der Jugend-

bünd» und der Einrichtungen der Erwachsenenbildung hat Leo-

pold Marx, Stutt^art-Gannstatt. S<>ell>ergsti. 1, übernommen.

Neben den Fragen der künstlerischen (Jestaltung auf musikali-

schem und liteiarischem Gebiet sollen auch die Fragen der Werk-

arbeit, soweit sie im Rahmen dn- Volksbildung |?eübt wird, von

dem Arbeitskreis behandelt werden.

Bündische Jugend

(Re-ferent: Rabbiner Dr. Max GrtinewaJcl)

Bildsamkeit. Bildungsintensität und das Verhalten gegen-

über geistigen Ansprüchen sind bei Erwachsenen und Jugend-

lichen verschieden. Daher ist es nicht immer zweckmäßig, die

Bildungsarbeit für Jugendliche und Erwachsene geraeinsam zu

leisten, sondern es emjtfiehlt sich, die Jugend^eineinschaften als

solche in das Bildungswerk einzubeziehen und Sonderveranstal-

tungen für Jugendliche zu treffen.

daß er die Fragen der

künstlerischen Gestaltung nicht so sehr unter dem Gesichtspunkt
einer Förderung der Kunst als vielmehr unter dem Gesiclits-

punkt einer Entfaltung der irgendwie sch(»pferischen Ki-äfte der-

In einem Arbeitskreis, an dem der Vorsitzende des Reichs-

auschusses jüdischer Jugendverbände und Mitglieder verschie-

dener Jugendbünde lAelterenbund der Kameraden. Brith chalu-

zim datiim, Brith hanoar. Deutsch- jüdische Iremeinschaft. Habo-

iiim. Hechaluz. Neutraler Jugendverband. Schwarzes Fähnlein.

Werkleute) teilnahmen, wurde die Notw t^ndigkeit einer über-

bündistbfn Zusammenarbeit vor allem auf dem Gebiet der

Führerschuiang. allseitig anerkannt. Als l*esonders dringlich er-

schien die Veranstaltung von Fuhreriagern. in -denen die für

die Arbeit der Bünde grleich wichtigen jüdischen Bildungsstctfle

und ihre methodische Verwertung behandelt werden sollen. Die

Schulen der jüdischen Jugend sollen gefördert werden. Er-

wünscht ist die Einrichtung von Beratungsstellen, die den

Jugfendführern bei der BeschafTir 'i Material für die <Jrup-

penarbeit behilflich sind. Die Mii, .r,: At ist in Verbindung mit

dem Reich^au^schuiä jüdischer Jugendverbände bereit, die Bünde
bei der Aulstellung von Prog^rammen für ihre Grupj«. fi;iibHit. für

Schulungslager und Führerseminar** zu beraten.

Das Bilduiiirs|)it>l>l«'m der Chaluxioth soll bei späterer

Gelepi-nhfit t'iufithriul leJi wtrdfn. Au^ finem Herr-
linirer Aiiss|»rucli©beiliii: n E. Liebenslein bringen
M'ir zuaüdtst einige Au6(«ohniTle:

Der Hechaluz ist zunächst eine g^eistig:e Bewegung, eine Be-

weg"ung von Menschen, die unruhig und unermüdlich nach einem
neuen moralischen und geistig^en Gehalt für ihr jK^rsöcliches

Leben und das Leben ihres Volkes suchen. Schon die TatsacJ!^

des freiwilligen Uel»erg:angs zur schweren landvt-irtschaftlichen

Arbeit und zu kollektiven Lebensformen bringt mit si^^h die A -

einandersetzung mit der moralischen und ästhetischen Im:"
vertung^ dei physischen Aii>eit. Der neugewonnene berufliche

i-nd soziale Standort von Tausenden geistig hochstehenden jun-

gen Meiiscl>en — Söhnen und Tö<htern d^- a-^siiuilierten jüdi-

schen Bürgertums — erzwingt die Konfronii-miiir mit der sozio-

logischen ProMMWrtik der Zeit. Die ZusaiiiUi' ;ila>suug in jüdi-

schen Oemeinschaften und der plötzliche Wandel der {fauizen

Lebens.art aus jüdischen (resichtsjMjnkten verursachen ein stür-

miKclifs Bf*dürfnis nach einei Auseinandersetzung mit der Be-

soi.Ji rlifit unseres Volksschicksals, ein Bedürfnis nach dem
Wissen um das jüdische GeistesleWn. uiti jüdische Geschichte.

Das Jüdische ist die ständige — bewuüte oder uabewußte —
lorm unseics geistigen Geschehens und unserer g:eistigen Akti-
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vitilt. Ahor es ist wohl nur oin Ausdruck oinor national-kulturol-
ler nnsich(n"h(M*t. wenn wji dir Imniiniistisclic nil(luiip:svv<'lt als

eiiuui inttiu'ralen und v«M|illi('lit('iidnii li«'Ktaudteil uiiHJM'es ethi

seluui ld(^alt* und unsc^riM- L«'h(UiHfresittun{i" v(M"neiTi(in. und alle

(ii^staltuufi- unseres Lebens aus einer „jlidisclien VVeltanscIiau-

unp'" (Mklär(^ii woll(>ii. fCs p-iht k(Miie licsoiiderc jüdische Welt-
anschauuuf:. uiul es jiiht kein hesonder(fs Jüdisches soziales ire-

staltuufisziel. lIns(M Lebern, unse^re Geuudnschaft. unsere ldeal<\

iiisbesond(M-e die konkrete Gestaltunpsarbeit in Palästina, so-

wohl auf dem Hodon des Landes, wie auch in dem Inneren des
Menschen, ist unv(Mstiindlich ohne die Ideen und < fetühlsw(dt

der llenaissance, des Humanismus und auch der letzten Krisen-
zeit der «uiropäischen Kultur. Gerade wir, die wir die Wirklich-
keit des jüdischen \'olkes auf dem festen Boden Rrez-Israel

n»eist(!rn. fühlen uns als die Lrbt^n cunes wahren europäisciion
Humanismus. Die zweitauhi^nd Jahre jüdischer Geschichte in

Europa sind für uns mehr als «ine bloße zivilisatorische Be-
rei(!hcrunp'.

Es {ribt eine jüdische Aufgrabe überall, wo .luden leben, in

Erez -Israel und in Deutschland — für die. die hi(u bhiiben

müssen. Es «ribt aber kein besonderes Bilduncrsideal und keine
besondere jüdische Hildunpsart für die Bleibeiiden. Wenn etwas
Besonderes für die Bleibenden zu betonen sei. dann vielleicht

nur dies, daß sie noch intensiver ww die Hinüberfrelumdim ihre

Verbindung mit der hcbräisduMi Sprache, mit der jüdischen
Literatur und mit den jüdischen Bildunpswerten suchen müssen.
Eür die Bhdbenden ist die (lefahr des Am-Haar(v/,tum. der peisti-

tren DepMieration. viel uimiitt(dbarer und viel <_'efährlicher als

für die Olim. Das deutsche .ludentum muß unt(M allen Tm-
Rtänden. auch bei wirtschaftlicher Schrumpfunj:. vom kulturellen

IJnterp^anp: bewahrt werden. Die fruchtbaic S])annun}i seiner

Assimilation zu einer fruchtbaren Spannunp' der Rückkehr zu
frestalten, ist eine hohe Auf^'^abe. deren Früchte vielhücht nicht

nur für das deutsche .ludentum allein \on Bedeutung' sein

k(>nnen.

Berufstätige Jugend

(RefcTenten: Dr. Georg I.uhinski. Dr. Hiinns Reiflner. S. Adler-Rudel)

Für den junjren Berufstätifren. d. h. für den juniren Menschen,
der bereits nach der Yollendunjr des 14. Lebensjahres in den
Beruf tritt, besteht ein BilduniT'Sproblwm besonderer Art. Er
hat noch kein Verhältni'S zu freistijren Dinpen. vermag noch
nicht sich selbständig' weiterzubilden; zur Kunst besitzt er in

der Rejjjl keinen Zu«ranj:'. Die. Barbarei des vorzeitijren Schul-
endes zeigt sich auch gerade vom kulturellen Gesicht8j)unkt in

ihrer ganzen Schwere.

Durch ein vorzeitiges Erwachsenwerden kann die Bildungs-
fähigkoit überhau])t aufhören. Die äußeren Dinge erhalten

dann ehi so starkes Iiebergewicht, daß die Anlagen zur Ent-
wicklung des inneren Menschen verkümmern.

Auf de- anderen Seite besitzt der üebergang zur ])rakti-

scljcn Arl>eit erhebliche Bildungseleraente. Der Arbeit kommt
in dieaeai Zusammenhang die größte Bedeutung zu. Sie zwingt
zur Ana])annung und Entwicklung des Willens, zur Unter-
ordnung unter eine Disziplin, zur Entfaltung der Energie, um
die durcli die Arbeit gesetzten Aufgaben zu erfüllen. Das
Boobachtungs\ermögen wird weit mehr, als es bei der schul-

müßigen Ausbildung der Fall ist, entwickelt.

Dazu kommt die nicht immer einfache Aufgabe der gesell-

schaftlitrhen Durchsetzung. Der junge Jude, der seine i)rakti-

Hche Ausbildung häufig von NichtJuden erhält, und der ohne
die Tradition der praktischen Arheh der Generation vor ihm
in den Beruf eingeht, muß sich auch menschlich durchsetzen.

Er muß die richtige Liuie zwischen Selbstbewußtsein und
Ueberkompensation halten.

Er muß überhaupt einen LelH^nsraum erobern, der den
Generalionen vor ihm verschlossen war. Die Erfahrung seiner

Eltern auf ihrem Berufsgebiet kann ihm nichts nützen. Das
war aiiders, als er bisher seinen fast traditionell gewordenen
Weg durch die Schule und Hochsclnde zurücklegte.

Auch die Aldiäugigkeit von dem in der Regel nichtjüdi-

schen Meister oder Lehrherrn ist ein Umstand, dessen Gestal-

tung die Generationen vor ihm nicht zu versuchen brauchten.

Hierher gehört auch das Zusammensein mit den nicht-

jüdischen Arbeitskollegen, die gerade heute in ihren Jugend-
laünden und Berufsorganisationen einen Weg der Sicherheit

und Zl( Igerichtetheit gehen. Die TU'berwindung aller dieser

Scliwieiigkeiteii st(^llt /weifellos eine Leistung dar. die gn'ißer

ist als die L<'istung (i(>rjenigen jungen Menschen, die den bis-

herigen Weg gegangen sind.

Es besteht hier die Gefahr, daß die Entwicklung sich in

eine berufliche Entwicklung verengt, daß eine Ueberbewer-
tUQg der Technik eintritt, die das geistige Bildungsgut ent-

wertet.

In diesem Zusammenhang muß darauf hingewiesen werden,
wie zerstörend \om Geistigen her eine unsystematische Kurz-
und Notausbildung gerade für denjenigen Menschen wirken
kann, der ni(;mals eine systematische Ausbildung erhalten hat.

Das ,.SchwJmmen", d. h. das Sichbehelfen, ohne die Sachft

systematisch (Miernt zu haben, führt auch im Geistigen zur

Oherflilchlichk(rit und mangelnden Solidität.

Es erleichtert die Bildungssituation des jungen Berufs-

tätigen, daß die jüdische Gesellschaft in Deutschland mit Recht
größten W(!rt darauf legt, daß jeder junge Mensch eine plan

mäßige Berufsausbildung erhält, daß keine „Ungelernten" auf-

wachsen sollen.

Eine systematische Berufsausbildung, die die allgom«)inen

Bildungs(dement(i nicht ganz außer acht läßt, kann 4\e Gefahren
des frühzeitigen Aufhörens der rein geistigen Fort- und W'eiter-

bildung verringern.

Der U m s c h i c h 1 1 e 1 macht eine sehr starke individuelle

Krisis durch, die ihn aufs tiefste erschüttert.

Er erkdit die Erschütterung und den Verlust seiner bisherigen

sozialen Stellung. Der Student wird Knecht beim Bauern, der

leitende kaufmännische Angestellte Lehrling in der Werkstatt.

Der Berutsumschichtler empfindet seine Unterlegenheit häufig

gerade dem nichtjüdischen Meister oder Bauern gegenüber, dei*

früher in der sozialen Rangordnung unter ihm stand. Da die

praktischen Dinge des neuen Berufs in den Vorderg'und rücken,

tritt eine Entwertung des bisherigen Berufswissens und jeglichen

intellektuellen Wissens überhaupt ein. Die Jahre, die mix J
Sammlung dieses Wissens zugt^bracht wurden, geiten als ver-

lorene Zeit. Die Entwertung bedroht auch diejenigen kiiltuj'ellea

Güter, die die berufliche Krise an sich überstehen kriunen.

Dife Krise ist aber für den Umschichtler in vielfacher Hinsicht

produktiv auch unter dem Gesichtspunkt der Schaffung einer

neuen Beziehung zum Geistigen. Diese Produktivität ist in

erster Linie gegeben beim Chaluz Wer den Gedanken der

Chaluziuth bejaht, und wer den Anforderungen des Lebens des

Chaluz gewachsen sein will, braucht dringend, lebensmäßig eine

Ergänzung seiner Bildung. Die Idee der Ghaluziuth wird erst

lebendig«?r Bestandteil der Persönlichkeit, wenn sie eingeordnet

werden kann in die geschichtlichen und soziok^gischen Zu
ßammenhänge des jüdischen Volkslebens. Der Alltag in Palä-

stina verlangt die Herstellung der Beziehung zur hebräischen

Sprache, zur Bibel, zum hebräischen Schrifttum. Bildungserwerb
wird eine Notwendigkeit des praktischen Lebens Wer teil-

n(;hmen will am kulturellen Leben des Arbeiters in Palästina,

nuiß lernen.

Steht die Umschichtung nicht unter einer beherrsclienden

Idee, so ist ihr stärkster lmj)uls das ..01[)ensein'\vollen". Der
Umschichtler strebt dann danach, in seinem Beruf uuVglichst

rasch vorwärts zu kommen, die Krisis. in die er vor der Um-
s(!hichtung geriet, bald durch eine neue berufliche Einordnung
zu überwinden.

Das Fehleu eines übergreifender» Ideals schränkt das Bil-

dungsbedürfnis nach zwei Richtungen ein:

Der Mensch, der individuell sucht, und der beruflich weiter-

komnjen will, richtet sein Bildungsbedürfnis auf diejenigen

Dinge, die ihm beruflich nützen. Sein Bildungsstreben -wird

2w«ckhaft und eng. Schwindet die Aussicht auf Erfolg inner-

halb des Berufs, so entfällt auch der Anreiz der Beschäftigung

nut kulturellen Dingen. Der entlassene Anwalt, der Bleistifte

verkauft, und der keinen Ausweg für spätei- siehL steht viel zu

sehr unter dem Druck seiner Lage, als daß er sich mit kultu

rellen Dingen beschäftigen körmte. Bildungsstreben schließt

immer eine Bejahung der Zukunft in sich.

Neben den Lebensnotwendigkeiten und dem Streben nach
individuellem Weiterkommen ist für jüdisch-religiöse Menschen
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die religiöso Motivu-run^- ein außcrordcntlicli Kturker Rildunpa-

inipul». Wir können das iirnii.M- wiodor bei der orthodoxen

Jugend beobachten, die unter dein Zwanp: des religiösen Ge
botes, aus der Bindung an das Gesetz ndt UHgelieuror Intensität

sich des Bildungsgutes bemächtigt.

Es ißt die Frage zu beantworten, ob die jungen Berufstätigen

ihre Bildungsbestrebungen inn(u-halb ilirer Berufsgruppen ver-

wirklichen sollen. Die Frage rnuß allgenudn verneint werde.n.

Schon aus der Gewerkschaftsjugend vor der nationalen Er-

hebung wissen wir, daß die Bindung an die Gruppe nur stark

war, wenn die Gruppe nicht nur Mittelpunkt der beruflichen

Fortbildung und des gewerkschaftlichen Kampfes war, sondern

unter einer über das rein Berufliche hinausgehenden Idee stand.

Wir sind daher gegen Lehrlings- und Angestelltengrnppen und

für die Zusammenfassung der Altersgenossen und der verschie-

denen Berufsgruppen in dem einheitlichen Jugendbund, der aber

entgegen seiner früheren Haltung auch berufliches Wissen

gegenüber dem intellektuellen Wissen anerkennen muß. Den

Lehrlings- und den Angestelltengruppen fehlt der übergreifende

Sinn, der erforderlich ist, un» Menschen auf längere Zeit zu

binden.

Das schließt die Notwendigkeit nicht aus, die Jugendlichen

in Fachkursen zusammenzuführen, wo Schwierigkeiten der be-

ruflichen Fortbildung auftreten.

Ein besonders schwieriges, heute noch nicht gelöstes Problem

wird dadurch aufgeworfen, daß eine erhebliche Anzahl von

Vierzehnjährigen entweder geistig oder kiuperlich noch nicht

berufsreif sind, oder daß keine passenden Ausbildungsstellen

für sie vorhanden sind. liier müßte nach einem Gesamterzieh-

ungsplan die Vorlehre einsetzen, die überwiegend praktisch ge-

richtet in einem lebenskundlichen Unterricht die Zugänge auch

zu den geistigen Dingen zu eröffnen hätte.

Ansatzpunkte zu kollektiver Bildungsarbeit stellten auch die

Erwerbslosengruppen dar, die vor der nationalen Erhebung von

manchen jüdischen Gemeinden gebildet wurden. Solange diese

Gruppen aber in den großen Städten gebildet wurden, sprengte

d«»r Versuch der Bildung eines gemeinsamen Geistes immer

wieder die Unruhe und Unsicherheit, die das Schicksal der Er-

werbslosigkeit hervorrief.

Zum Schluß sei noch eine Anregung vorgetragen, die un-

mittelbar verwirklicht werden kann. Es ist dies die Einrich-

tung von ständigen Schulungslagern, die in zweimonatigen

Kursen je etwa 40 junge Menschen am besten nach dem Ab-

schluß ihrer Lehr- oder Praktikantenzeit vor dem Eintritt in das

Berufsleben oder vor ihrer Uebersiedlung nach Palästina zu-

sammenführen soll. Nach Art der Volkshochschulheime dürfte

auch bei diesen Kursen die praktische Arbeit nicht fehlen. Sie

müssen daher in Häusern auf dem Lande, jedoch in der Nähe

von großen Städten abgehalten werden. Ein Heimleiter muß
für die Ordnung der äußeren Dinge, für die Leitung der Arbeit

und uujglichst auch der Leiliesübungen sorgen. Zwei „Kultur-

träger" niüssen den kulturellen Mittelpunkt des Lebens schaffen,

dessen Schwerpunkte das Hebräische, die jüdische Geschichte

und eine allgemeine Gegenwartskunde »ein müßten. Die Lerne-

zeit wird abwechslungsreicher, wenn Fachleute für einzelne

Wissensgebiete als externe Lehrer aus den benachbarten Groß-

städten sich beteiligen.

Die Kosten solcher ständigei Schulungslagtu- sind aufzu-

bringen, wenn man anerkennt, daß die kulturelle Schulung ein

notwendiger Bestandteil der Ausbildung jedes jungen Menschen

ist und wenn man sich daher entschließt, die })rakti8che Aus-

bildung um zwei Monate für die Bildungsarbeit zu verlängern.

Die zwei Monate intensiver geistiger Arbeit in einer Gemein-

schaft junger Menschen mit gleichem Schicksal werden zwar

kein Wissen von großem Umfang entstehen lassen, sie werden

aber, wenn sie richtig angewandt sind, auf der Basis der beruf-

lichen Fähigkeiten und der gesellschaftlichen Ideale der jungen

Menschen Ansatzpunkt für ein späteres fruchtbares Verhältnis

zu geistigen Dingen schaffen.

I

Die kaufmännischen Angestellten bilden die breiteste Schicht

der IT) 000 jüdischen Arbeitnehmer in Deutschland. Sie w erden

immer stärker aus den (Großbetrieben herausgedrängt und linden

jneist nur noch in kleinen und mittleren jüdischen Betrieben

Lintrrkunft. In Berufsgruppen sind sie nicht zu erfassen,

eventl. könnte an ihre Bedürfnisse beruflicher Fortbildung an-

geknüpft werden, um sie -auch intersiver Bildungsarbeit zuzu-

fiüiren. Ihre neue ökonomische Situation bringt sie in eine

eng<'re Verbindung und Interessengeiru^inschaft mit ihren Arbeit-

gebern. Diesen ist daher eine besondere Verantwortung auf-

erlegt, sie wirken als Vorbilder am stärksten auf jene ein.

Die Herstellung einer volksbildnerisch wirksamen Arbeits-

gc^meinschaft zwischen Arbeitnehmern und ihrem Arbeitgeber

ist allerdings psychologisch außerordentlich schwer und nur in

Sonderfällen bisher geglückt. Es empfiehlt sich, im VA'irtschafts-

ausschuß d'.r I^.iichsvertretung mit den dort anwesenden Be-

triebsführern und Arbeitnehmern zu erörtern, wie eine solche

Arbeitsgemeinschaft gefördert werden kann.

Besonders hilfsbedürftig ist die geistig-seelische Situation all

derjenigen, die in der bishet- im wesentlichen bürgerlich be-

stinimten jüdischen Gesellschaft keinen Raum zu finden sich be-

nuihten. Sie hatten den Schwerpunkt ihres Lebens im Lebens-

kreis ihrer Berufskameraden, waren politisch und seelisch an

die deutsche Arbeiterbewegung gebunden und sind nun heimat-

los geworden. Es kommt daratif an, ihnen ihre jüdische Ver-

l)undenheit zum Bewußtsein zu bringen, die Verbindung mit der

Arbeiterschaft in Palästina und anderwärts herzustellen, um sie

so aus ihrer Verlassenheit zu befreien. Entscheidend wichtig ist

es. ihnen einen Zukunftsausblick zu gelben. Diejenigen, die sich

für Palästina vorbereiten, besitzen ihn. Viel schwierige!, und

fast unHisbar ist die Frage für die Bleibenden, sie darf aber nicht

ohne Antwort bleiben.

Zur weiteren B(;handlung der Bildungsfragen der berufs-

tätigen Jugend wurde ein besonderer Arbeitskreis eingesetzt.

Prauenaufgaben

(Hannah Karminski)

In dreifacher Hinsicht wurden uns durch die Umwälzung d.^s

letzten Jahres neue Aufgaben gestellt:

Es ist eigentlich erstaunlieh, wie reibungslos sich viele

Kinder aus Häusern, dte bisher wenig vom Judentum wußten,

in die jüdische Schule eing»H)rdnet haben, und ich glaube, das

ist sehr wesentlich dem Mitgehen der Mütter zu verdanken. Wir
haben immer \\ ieder gesagt, daß die «resamte jüdische Bildungs-

arbeit der Schule vergeblich ist oder zu schweren Konflikten

führen muß, wenn die jüdische Familie diese Bildungsarbeit

nicht durch Schaffung einer jüdischen Atmosphäre ergänzt.

Man kann „praktisches Judentum'* schx^er vermitteln, aber

einige Möglichkeiten gibt es auch hierfür. Darum hat man fast

überall in den Frauenvereinen Kurse über ..Jüdische Gebräuche"

und ..lebendiges Judentum" veranstaltet. Man hat die Sitten

ihrem Sinn nach zu erklären versucht, hat erzählt, wie man den

Freitagabend und die jüdischen Feste begeht, hat dafür ge-

sorgt, daß man in geeigneten Famili<'n solche Feste miterleben

konnte u. a. mehr.

Aber auch liir die Erhaltung des allgemeinen Bildungsgutes

ist die Familie, und vielleicht besonders die Mutter verant-

wortlich zu machen. Es ißt überhaupt die Frage, ob trotz

L^rößter materieller Einschränkung und bei starker Senkung des

T.ebensstandards die jüdisch«- Familie dem G:üstigen weiter

Kaum geben wird. Es gehört dazu gerade für die Frau ein be-

sonderer Elan, ein fester Wille, sich nicht unterkriegen lu

lassen, und es ist der eigentliche Sinn der Bildungsarbeit an der

Frau, ihr diesen Glauben an den Primat des Geistigen und die

Fähigkeil, am geistigen Leben teilzunehmen, zu erhalten und

immer neu zu geben. '

Eine zweite neue Aufgabe stellen uns die vielen Frauen,

die erst im !otzt'5U Jahr den jüdischen Frauenverbänden mehr

oder weniger nahegekommen sind. Als wir jüdischen Frauen

uns von der deutschen Frauenbewegung trennten — es geschah

vor Auflösung des Bundes Deutscher Frauen vereine — waf
uns klar, daß der jüdischen Frauengemeinschaft jetzt als eine

Aufgabe bleibt, das geistige (iut der Frauenbewegung zu hüten.

Aber das eigentliche Problem besteht darin, den Jüdinnen,

die durch die Loslosung von der allgemeinen Frauenbewegung

völlig entwurzelt sind, wieder eine geistige Heimat zu geben.
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Inneihalf) des .1. F. R. sind vorpchiod«'ne Ans-itzpuiikt«* dafür
{geschaffen worden, vor allem in den „(inij)i)en benifstäti}?er

Frauen", die sich an eini^^eu Orten p'bildet haben. Ich umli jre-

stehen, daß mich in den letzten Monaten oft ein (Jefühl der Ent-

täuschung: und Resignation beschlichen hat. weil diese (iiuppen

und diese Frauen nur sehr, sehr langsam den Kontakt zur

Welt des Judentums finden, zu den Gedanken, Wertunjren und
Forderungen, von denen wir nichts preisj^eben können und
wollen, weiliiiese peisti^^e Welt allen Erschütterunp:en stand-

P'halten hat und uub dei- einzi|ie Halt geblieben ist. Aber gerade
in diesen Tagen, die vielen von uns ja zum ersten Male seit

einem .lahr Gelegenheit geben, aus einer Distanz die Erlebnisse

und Erfahrungen des letzten Jahres gerechter und objektiver

zu werten, ist mir die Berechtigung dieser langsamen Annähe-
rung klarer geworden. Eine wirklich organische, nicht nur

organisatorische Eingliederung jener Frauen, denen soviel zer-

brochen ist, kann — ja darf wahrscheinlich — nicht schneller

gehen. Sie sollen ja auch möglichst viel mitbringen können von
dem, das bisher ihr geistiges Leben ausmachte; sie sollen unsere

Arbeit bereichern. Und sie können, wenn es ein ehrliches, echtes

Suchen sein soll, nur allmählich den Anschluß an die für sie

neue, geistige Welt finden. Wir lassen uns bei den Kursen und
Arbeitsgemeinschaften sehr" leiten von den Fragen dieser

Frauen. Wir sehen, daß nicht nur die Erobenmg der jüdischen

Vergangenheit, sondern vor allem auch die liehandlung jüdi-

scher Gegenwartsfragen, z. B. die gemeinsame Lektüre von
jüdischen Zeitungen verschiedener Richtungen hilft, den Kon-
takt zum lebendigen Judentum zu finden. ITnd ganz besonders

wichtig ist, daß man sich Zeit nimmt, sich um den einzelnen

Menschen zu kümmern. Vielleicht gilt es für die Frauen beson-

ders, aber wir sollten es woh! in der Erwachsenenbildung über-

haupt stärker baachten, daß Bildung in dem Sinne, wie Prof.

Buber es hier verstanden sehen will, sich nicht in Bildungsver-

anstaltungen erschöpfen, kann, sondern ein Wissen um ..die

Seele des andern", ein Teilnehmen an seinen Sorgen erfordert.

Der weibliche Lehrling und die junge weibliche Berufstätige

werden zu einem großen Teil von den Jugendbünden erfaßt.

Vom Standpunkt der Frauen- und Mädchenbildung müssen wir

sagen, daß das nicht genügt, wenigstens nicht bei der heutigen

Struktur und geistigen Richtung der Jugendbünde, die das Be-

sondere einer Frauen- und Mädchenbildung nicht berücksich-

tigen. Ein einziges Beispiel möge das erläutern: Die Berufs-

auffassung der HauBangestellten. Hier liegt ein Problem, das

im letzten Jahr besonders akut geworden ist und uns alle sehr

beschäftigt. Die Jugendbewegung hat versucht und es zu einem

guten Teil erreicht, daß die junge Hausangestellte sich als

Arbeitnehmer fühlt, dessen Rechte und Pflichten genau geregelt

und abgegrenzt sind.

Die Gefahr, die eine zu gute, d. h. zu intellektuelle Berufs-

ausbildung bedeutet, ist hier schon erwähnt worden; sie gilt

auch für die Frauenbildung, und wir sehen diese Gefahr. Hier

darf als erster Versuch einer neuen jüdischen Frauenausbildung
ein Lehrgang zur Ausbildung jüdischer Kindergärtnerinnen und
Hortnerinnen erwähnt werden, der die gewohnte seminaristische

Bildung in ganz starke A'erbindung mit täglicher hauswirt-

schaftlicher Arbeit und ständiger Durchdringung mit jüdischem

Leben und Lernen bringen will.

Da in der Debatte auch wiederholt das Wort von der ..Vor-

lehre" fiel, möchte ich einschalten, daß wir als eine Vorlehre

für jeden Beruf ein hauswirtschaftliches Lehrjahr für jüdische

Mädchen für unerläßlich halten, ein Jahr, das nicht nur der Ver
mittlung technischer Kenntnisse zu dienen hätte, sondern der

charakterlichen und jüdischen Bildung, vor allem aber — man
kann es nicht anders ausdrücken — der Erziehung zur Frau.

Denn wenn Bildung als „W^esensvertiefung" verstanden

werden soll, muß man ja Frauenbildung als Wesensvertiefung
der Frau gelten lassen, d. h. muß gelten lassen und müßte sich

wünschen, daß jede Art jüdischer Gv>meinschaft: Jugendbund,
Verein, Gemeinde neben männlichen Männern von fraulichen

Frauen mitgeprägt wird, und um die Frauen dazu sicher und
selbständig zu machen, wird man neben diesen Gemeinschafts-

gruj»i)en auch die Madchengruppe, den Frauenbund, anerkennen

müssen.
Organisatorisch ließe sich denken, daß — ähnlich wie es

für die Jugendbünde vorgeschlagen wurde — auch die Frauen-

verbiinde im Rahmen des Lehrhauses ihre Kurse und Arbeits-

gemeinschaften abhalten. In jeder Gemeinde wäre e i n Bildungs-

zentrum — etwa das Lehrhaus — zu erstreben, als örtlicher und
geistiger Raum für alle Vereinigungen, die es mit jüdischer

Erwachsenenbildung zu tun haben.

Stadt und Land

VuU'v Leitung \on Rechtsanwall Dr. Heinrich Stern-Berlin

beschäftigte sich ein Arbeitskreis mit d<'n Aufgaben und Wegen
der Hildungsarbeit in den kleineren Gemeinden und auf dem
Lande. Dabei ist zu beachten, daß die Bildungsbedürfnisse und
Hildungsansätze in Kleingemeinden, Kleinstgemeinden und
Landgemeinden, sowie in den verschiedenen Ciegenden Deutsch-

lands verschieden sind. Es sind gute Erfahrungen damit ge-

macht worden, daß den Angehörigen kleinerer Gemeinden Ge-

legenheit geboten wurde, zu größeren Bildungsveranstaltungen

in die Stadt zu kommen. Wirksamer dürfte es sein, die Bil-

dungsveranstaltungen auf das Land selbst hinauszutragen und
dtirt zu verankern: Bildungsfahrten geeigneter Persönlichkeiten

und Jugendgruppen, Wanderbüchereien, wandernde Lehrhäuser,

Wochenendlager.

Es liegt nahe, die Bildungsarbeit in den kleineren Gemeindon
und auf dem Lande mit der Arbeit der Landesverbände und des

Zentralausschusses für Hilfe und Aufbau in den einzelnen Be-

zirken organisatorisch zu verbinden.

Wie in der Erwachsenenbildung überhaupt muß aber auch
hier vermieden werden, von Vortragsbedürfnissen auszugehen,
statt von Hör- und Bildungsbedürfnissen. Für die Bildungs-

arbeit auf dem Lande ist ganz besonders wichtig, daß sie sich

auf der Grundlage einer .,Volksforschung" (Wie sind die Men-
schen beschaffen? Welches sind ihre Bildungswünsche und
-möglichkeiten?) aufbaut. Die gegebenen Stützpunkte sind die

Rabbiner und Lehrer, in deren Amt ja schon ein gutes Stück
von der Aufgabe der Erwachsenenbildung steckt. Soweit es an

Anregungen, Hilfsmitteln und Menschen fehlt, muß planmäßig
geholfen werden. Zunächst soll ein Netz von Vertrauensleuten

geschaffen werden.

Nachklang

(Aus einem Teilnehmerberidit)

Aber nicht durch diese Referate hat die Herrlinger

Tagung ihre besondere geistige Note erhalten, und nicht da-

rum kann sie als Anfang gewertet werden. Festhalten mochten
wir, die wir dabei waren, daß es gelang, über Partv^ien, F^ich-

tungen, Generationsunterschiede hinweg, die Teilnehmer zu

der Bereitschaft zu führen, gemeinsam, d. h., als eine Ge-

meinschaft, unsere Situation zu sehen, ihr standzuhalten, sie

durch geistige Kräfte zu überwinden. Das soll festgehalten

werden, trotzdem — oder vielleicht auch, weil in den Wochen,
die seit Herrlingen verstrichen sind, auch diese Bereitschaft

sich wieder verringert hat. Solche Ernüchterung kann ein-

treten, wenn man sich Beschlüsse zu leicht macht, wenn Be-

geisterung und Gefühlsüberschwang Meinungsverschieden-
heiten verdecken, anstatt sie zu klären und zu überwinden. In

diesen Fehler ist die Herrlinger Tagung nicht verfallen. Man
liat es sich nicht leicht gemacht, und zuerst schien es, als

ob der Zusammenschluß der Einzelnen zu einem Kreis nicht

gelingen werde. Hier standen diejenigen,

des jüdischen Menschen nur Vermittlung
dungsgutes verstehen wollten: dort jene

bildung das wesentliche war
und jüdischen Gruppen seit

wurzelt sind, standen jenen

die unter Bildung
jüdischen Bil-

denen Allgemein-
Menschen, die in jüdischer Arbeit

jeher oder floch seit Jahren ver-

gegenüber. die erst im letzten

Jahre den Zugang zum Jüdischen gesucht haben, - und sie

verst;inden einander nicht. Aber auch ZionJsten und deutsch-

jüdisch Gerichtete redeten zunächst eine verschiedene Sprache,

Man mühte sich um eine — der Chalucioth entsprechende —
Gegenformel für den Teil der jüdischen Jugend, die in Deutsch-

land ihre Zukunft sehen will. Durch alles hindurch schwang
ein Ton der Wertung und trübte wirkliches Verstehen,

Immer mehr aber schwanden diese Hemmungen als die

Einsicht wuchs, daß das Gemeinsame der Situation — als

Not und als Ziel — aneinander bindet, und jenseits aller Par-

teischranken wurden neue alleingültige Maßstäbe herausge-

stellt, ,,Nicht, ob man hier bleibt oder nach Palästina geht, ist

das Wesentliche, sondern w i e man hierbleibt und w i e man
fortgeht," Die Rede, in der Buber am Samstagnachmittag diese

und andere Worte der Lösung und Erlösung fand, ist schwer

wiederzugeben. Er sprach über die Zukunft der deutschen

Juden. An Stelle von Prophezeiungen und Vermutungen
strömte aus seinen Worten die tiefe Ehrfurcht des Nicht-

Wissens, die heiße Leidenschaft des Glaubens. Bestätigung

gab sie denjenigen von uns, die bei aller Verschiodf^nheit der

Entscheidung zwischen Zionisten und Nicht-Zionisten Keine

Schranke anerkennen wollen. Ermutigung allen, die den Glau-

ben an eine Zukunft des deutschen Judentums nicht preisgeben

j
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können. Mahnunjjr, daß aller Zukunft.sj(laube nur Trai^fähi'.ckeit

besitzt, wenn wir unser <?e{^enwärtij?e8 Schir-ksal als Aufi^abe
verstehen und daraus die Kraft gewinnen, das Kranke urid

Schädliche, das unsere Gemeinschaft zersetzt hat, ::u liber-

winden. Schon aber scheinen diejenigen wieder die Oberiiand

zu jp^ewinnen, die Kenntnisse mit Büduni? verwechseln, oder
die Bildunf^sarbeit nur ihrer Gruppe und ihror Partei zu-

erkennen wollen. Sollte das <?elinji;en, dann ist Ilerrlin^^en kr in

„Anfang?" gewesen, und der We.i; zur „überwindenden Gemein-
schaft" ist verschüttet."

Lehrerfortbildung

In Verbindung: mit der Mittelstelle veranstaltet die Schul-

abteilung: der Reichsvertretung: vom 1. bis 8. Juli im Jüdischen
Erholung:sheim Lehnitz bei Oranienburg: eine Lehrerfürtbildung:s-

woche unter Leitung von Prof. Dr. Martin Buber, Dr. Ernst
Simon, Dr. Erich Rosenblüth und unter Mitwirkung von Dr.

Lotte Barschak, Rektor Dr. Heinemann Stern und Dr. Adolf
Leschnitzer. Der Arbeitsplan umfaßt drei Lehrkurse: Bibelkurs

über die vier Grundformen biblischen Stils (Erzählung, Prophetie,

Psalm, Spruch); Geschichtskurs über „Allgemeine und jüdische

Geschichte in ihrer Wechselwirkung", behandelt an Jochanan
ben Sakkai und Jossei von Rosheim; hebräischer Kurs. Ferner
sind Aussprachen über die Neugestaltung des jüdischen Ge-
schichtsunterrichts, über Religionsunterricht und über den
Deutschunterricht in der jüdischen Schule vorgesehen.

Lehrberichte nebst Bibliographie Averden wir demnächst ver-

öffentlichen.

Lernzeiten, Führerschulungskurse, Arbeitsbesprechungen

Vom 22. bis 24. Mai fand im Jüdischen Kinderheim in Bad
Kreuznach für Lehrer und Jugendführer eine Lernzeit (Bibel-

kurs, Geschichtskurs, Kurs über Probleme der hebräischen
Sprache) statt, über die bereits in der Presse kurz berichtet

>\urde.

Auf Einladung des Landesverbandes Baden der Jüdisclwin

.lugendvereim? hat im Auftrage der Mittelstelle Dr. Ernst Simon
Mitte Juni bei einem Führerschulungskurs in Karlsruhe mit-

gewirkt.

Arbeitsbesprechungen über bestehende Bildungseinrichtungen

und ihren weiteren Ausbau fanden in Berlin, Frankfurt a. M.,

Karlsruhe, Leipzig, München und Stuttgart statt.

Einladungen zur Mitwirkung bei regionalen und lokalen Ver-

anstaltungen in verschiedenen Teilen des Reich» liegen vor,

denen nach Maß der verfügbaren Kräfte entsprochen werden soll.

Bildungspläne

Wir beabsichtigen u. a. Bildungspläne für die Gebiete der
jüdischen Geschichte, der hebräischen Sprache, der Judentums-
kunde und der allgemeinen Sozialwissenschaften mit dem Ziele

auszuarbeiten, daß der eiserne Bestand der übertragungswerten
Bildungsgüter (Wissen und Können) in der jüdischen Er-

wachsenenbildung gesichert wird. Von diesen fortschreitenden

Arbeiten werden wir laufend berichten.

Briefwechsel

Auf unsere in der Presse ausgesprochene Bitte, uns über die

vorhandenen Bildungseinrichtungen zu berichten, ist uns ein

außerordentlich reichhaltiges Material zugegangen, für das wir

allen Einsendern auch an dieser Stelle herzlich danken. Aus-
züge aus diesem Material, sowie wertvolle Anregungen werden
wir unseren Freunden und Mitarbeitern laufend bekannt geben.

Für dieses Mal haben wir aus Platzmangel davon absehen
müssen.

Eine Bitte

Zur Vereinfachung der Arbeit, zur Verminderung der Kosten,

in erster Linie aber, um alle diejenigen zu erfassen, denen an
einer Arbeitsverbindung mit uns gelegen ist, bitten wir Organi-

sationen und Einzelpersonen um Nachricht, wenn sie bereit sind,

die VV^eiterverteiliing unserer Mitteilungen zu übernehmen.

1

Mittelstelle

für jüdische Erwachsenenbildung

bei der Reichsvertretung der deutschen Juden

gez. B u b e r.

Gebrüder Braun, Frankfurt a. M., Hanauerlandstr. 157
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Unseren Mitarbeitern und Freunden

übersenden wir hiermit wieder einen Rundbrief. Wir würden uns freuen, mit ihnen in einen

Gedankenaustausch über seinen Inhalt eintreten zu können.

Der Rundbrief geht den amtlichen Trägern der jüdischen Erwachsenenbildung auf

Wunsch kostenlos zu. Weitere Abdrudie können durch Einsendung von 20 Rpf. für Jedes Stück

zuzüglich der Portokosten bezogen- werden. Wir bitten die Gemeinden und Verbände, möglichst

für ihre Mitglieder oder Unterorganisationen die Verteilung zu übernehmen.

Ein Hinweis für Bibelkarse

1.

Ein Bibelkurs soll zum biblischen Text hinführen, nicht über

den Text weg. Es kommt erstlich — und letztlich — darauf an,

verstehen zu lehren, was dasteht. Und, dazu muß man selber das,

Mas dasteht, ornst nehmen. In seinem Wortlaut, in seinem Sinn-

gehalt, in seinen Zusammenhängen.

2-

Mit einem noch so schwer zu erfassenden Wortlaut muß man

bis aufs äusserste ringen, ehe man sich, mit der Melancholie eines

unvermeidlichen Verzichts im Herzen, entschliesst, auch nur einen

einzigen Vokal anders zu lesen, als 'er dasteht, das heisst: sicii

und den andern einzugestehen, daß man hier den Zugang zum

Text nicht hat und nicht erarbeiten kann. Nichts billiger als den

Text für irrig zu halten und zu vermeinen, man könne hinter ihn

und so zu einem richtigen gelangen! Man soll sich aber klar

machen, daß der für die uns vorliegende Textgestalt Verantwort-

liche nicht weniger Hebräisch konnte als unsereiner. Was e r mit

dem, was dsistoht. meinte, wie or es verstand, das zu erfassen ist

unsre Aufgabe; hinter ihn gelangen zu wollen, ist eine aussichts-

lose Selbsttäuschung, denn auch da, wo etwa die alten Uebertra-

gungen in einer andern Lesung als die masoretische überein-

stimmen, können wir niclit ermitteln, ob man nicht damals schon

sich ein Ueberschweres zu erleichtern versuchte. Der „feste

I^uohstab" ist, wie problematisch er auch erscheinen mag, eine

strenge Wirklichkeit, daneben alles andere Schein.

3.

Dieser so — bis auf iene Grenzfälle, wo einem die Untreue

schmerzhaft aufgenötigt wird — anzunehmende Wortlaut aber

muß eben als die zulängliche worthafte Gestalt seines Sinns

verstanden werden. Es kann sich hier nicht um einen Inhalt han-

deln, der diese Form bekommen hat, der aber auch eine andre ver-

trüge, um ein Was, das von diesem Wie abgelöst und einem

andern verbunden werden könnte, um etwas, das „man auch anders

sagen kann". Man kann es nicht anders sagen, ohne daß es etwas

anderes wird! Und wenn es etwas anderes wird, dann eben etwas

ganz anderes,- einer andern Ordnung Angehöriges, etwas — Un-

biblisches. Das biblische Wort ist nirgends blosser „Ausdruck"

für ein geistiges oder seelisches Anliegen, sei es „ethischer", sei

es ,religiöser" Art, oder für einen geschichtlichen Teil oder sagen-

haften Sachgehalt, sondern es ist überliefertes W o r t, da« einst

gesprochen worden und dann in seiner Gesprochenheit über-

liefert worden ist: einst gesprochen als Botschaft, als Gesetz-

spruch, als Weissagung, als Gebet, als Bericht, als Belehrung,

als Bekenntnis, als Dialog, so dem organischen Gedächtnis der

Geschlechter anvertraut und darin bewahrt und stets neu in leben-

diger Rede erhalten, ohne Aufzeichnung oder neben der Auf-

zeichnung, und auch noch, nachdem alles aufgezeichnet war, aus

der Schrift immer wieder in der Gesprochenheit erstehend. Die

Prägung dieses Wortes ist sein Wesen selber, seine einmalige

Beschaffenheit, auszuschmelzen ist es nicht; sein Rhythmus ist die

notwendige Form, in der es sich dem Volksgedächtnis zugeteilt

und auferlegt hat; seine Lautwiederholungen sind gestiftete Be-

züge zwischen Stelle und Stelle; auch wo es zu spielen scheint,

zielt es, — „Wortspiel" ist hier Wortemst, der tiefe Ernst der

Wortwelt selbst

4.

„Gesprochen" heisst: in einer bestimmten Situation gespro-

chen. Dasi biblische Wort ist auch von den Situationen seiner Ge-

sprochenheit nicht abzulösen, sonst verliert es seine Konkretheit,

seine Leiblichkeit. Ein Gebot ist keine Sentenz, sondern eine An-

rede; zu Volk gesprochen und von den Volksgeschlechtern je als

zu diesem Geschlecht gesprochen gehört, aber nie ins Zeitlose zu

heben; macht man es zu einer Sentenz, versetzt man es aus der

zweiten in die dritte Person, aus der Verbindlichkeit des Hörens

in die Unverbindlichkeit des interessierten Lesens, so nimmt man

ihm sein Fleisch und sein Blut., Eine Prophetie ist die Rede eines

als beauftragt redenden Menschen zu einer Menschenschar, in

einer bestimmten Stunde, in einer bestimmten Lage, deren Folge

von der Entscheidung mitabhängt, die diese Schar auf diese Rede

hin, in dieser Stunde fassen — oder unterlassen wird; gerade dar-

in, in diesem unverlorenen Atem des entscheidungsmächtigen

Augenblicks liegt das Geheimnis der ewigen Geltung künderischen

Worts. Die biblischen Geschichten sind nur zum geringen Teil

chromkartige Niederschrift, in den meisten lebt noch die aufrufende,

zeitenverbindende, vorbildweisende oder warnende Stimme der

Erzäider. Mögen manche Psalmen den Charakter liturgischen,

einzelne gar litaneiartigen Gedichts tragen, der Grundton bleibt die

gelebte Unmittelbarkeit echten Notschreis und Dankjubels, Spra-

che persönlicher Sprecher, die gerade wenn und weil sie das

,Ich" der wirklichen Person meinen, als Chorführer der Gemein-

schaft deren Schicksal und deren Heil im Liede sagen. Diese seine

siluationsgeborene, situationsgerechte Konkretheit muß dem bi-
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blischen Text bewahrt werden; man darf ihn nicht als Stücke

einer Literatur, man soll ihn stets als Teile eines ungeheuren,

violstimmigen, in einem Urgrund schaffenden und offenbarenden.

Worts entspringenden, in ihm beterisch mündenden Gespräches leh-

ren. Dafür ist nicht dies das Wichtige, sich von den Historikern

sagen zu lassen, wann, wo, unter welchen Umständen dieser oder

jener Text entstanden sei; die Historiker, auch die bauenden und

deutenden, sind ins Mittelbare gebannt und auf dessen Behelfe

angewiesen; das Wichtige ist, sich von dem einzelnen Text über

seine besondere Situationsbindung sagen zu lassen, was er und

nur er darüber zu sagen vermag.

5.

Biblische Texte sind als Texte der Bibel zu behandeln,

das heisst: einer Einheit, die, wenn auch geworden, aus vielen

und vielfältigen, ganzen und fragmentarischen Elementen zusam-

mengewachsen, doch eine echte organische Einheit und nur als sol-

che wahrhaft zu begreifen ist. Das bibelstiftende Bewusstsein,

das aus der Fülle eines vermutlich weit grösseren Schrifttums

das aufnahm, was sich in die Einheit fügte, und in den Fassungen,

die dieser Genüge taten, ist nicht" erst mit der eigentlichen Zu-

sammenstellung des Kanons, sondern schon lange vorher, in all-

mählichem Zusammenschluss des Zusammengehörigen, wirksam

gewesen. Die Kompositionsarbeit war bereits „biblisch", ehe die

erste Vorstellung einer bibelartigen Struktur erwachte; sie

ging auf eine jeweilige Zusammenschau der verschiedenen Teile

aus, sie stiftete Bezüge zwischen Abschnitt und Abschnitt, zwi-

schen Buch und Buch, sie liess den tragenden Begriff durch

Stelle um Stelle klären, liess die heimliche Bedeutung eines Vor-

gangs, die sich in der einen Erzählung nur eben leicht auftat, m einer

andern sich voll erschliessen, liess Bild durch Bild und Syjnbol

durch Symbol erleuchten. Manches von dem, was man „Midraßch

nennt, ist schon in der Bibel selbst, in diesen Zeugnissen einer

zur biblischen Einheit strebenden Auslese- und Koordinationsar-

beit zu finden, deren stärkstes Werkzeug eine diskret folgerichtige

Verwendung von Wiederholungen, Motivworten, Assonanzen war.

Wir stehen hier erst am Anfang einer methodischen Erkenntnis.

Es gilt den Blick für diese Entsprechungen und Verknüpfungen

und überhaupt für die Einheitsfunktion in der Bibel zu schärfen.

Dann ergeben sich uns ganz andre Gebilde als die der „Quellen-

schriften", auf die die alttestamentliche Wissenschaft der letzten

Jahrhunderte den Bau der Schrift zurückzuführen sucht; es er-

gibt sich grössere Verschiedenheit und grössere Gemeinsamkeit,

und das in seiner Dynamik erkennbare Werden dieser aus Jener.

Damit soll nicht gesagt sein, dass man sich nicht mit den Thesen

der modernen Wissenschaft vertraut machen solle. Man soll es

tun; man soll nur auch wissen, was es ist, das man durch sie er-

fährt. Thesen kommen und gehen; die Texte bleiben.

Martin Buber

Jüdische Gesdiidife in 30 Abenden
Stoffeinteilung mit Quellen und Schriftenhinweisen, bearbeitet

von Dr. Ernst Simon.

I.

Gesamtdarstellungen der jüdischen Geschichte.

Heinrich Graetz, Geschichte der Juden von den ältesten Zeiten

bis auf die Gegenwart, 11 Bände, 2.-^. Auflage, Leipzig 1894-1908.

G schrieb sein Geschichtswerk aus einem warmen judischen

Nationalstolz heraus - wenn er auch die ideologische Zugehörig-

keit zu einer jüdischen Nation abgelehnt hat. Dieser National-

stolz verlieh einerseits seiner ungewöhnlichen Forscherbegabung

die Schwungkraft, erstaunlich viele Gebiete der jüdischen Welt-

geschichte aus den Quellen aufzubauen und durch wertvolle aus-

führliche Beilagen zu jedem Bande kritisch zu stützen, trübte

aber andererseits sein Augenmass für die Beziehungen zwischen

dem jüdischen Volk und den anderen Völkern Eigene wissen-

schaftliche Bedeutung kommt dem großen Werk von Graetz zu

auf dem Gebiet der Bibelkritik und zum Ted auf dem des Tal^

muds in hohem Grade für die hellemetische Periode, die Gnostik

und das Frühchristentum, sowie in der Darstellung der geistigen

Ent^vicklung im jüdischen Westeuropa, des ausgehenden MittU-

alters, der Renaissance und der Neuzeit. Dagegen besass G. für die

jüdische Geschichte in Osteuropa keine speziellen Q^jellenkennt-

nis.e hatte, - darin noch ein Kind seiner Studentenjahre - wenig

Sinn 'für die wirtschaftlichen Entwicklungen und fasste wie Leo-

pold Zunz die jüdische Geschichte der nachbiblischen Zeit im

wsentlichen noch als „Literaturgeschichte und Martynologie auf.

Aber selbst in diesem geistigen Rahmen blieben weite Gebie e

entweder unbebaut oder verkannt: die Systematik des Talmuds

ward von ihm allzu sehr in die psychologische und historische

Bedingtheit seiner einzelnen Lehrer und Tradenten aufgeteilt

die jüdische Mystik wurde vom Vernunftsstolz des Aufk arers

als lügnerischer Zauberwahn abgetan und das lebengestaltende

Religionsgesetz selbst, die Halacha, kam nicht zu ihrer vollen

Geltung.

Simon Dubnow, Weltgeschichte des jüdischen Volkes in 10 Bän-

den, Berlin o. J.

D's Hauptfortschritt über Graetz hinaus liegt darin, daß er

die jüdischen Ereignisse und Entwicklungen mit richtigem

Augenmass in die allgemeine Weltgeschichte einzuordnen sucht

und nicht allzu häufig in den Fehler der Ueberwertung, wenn

auch gelegentlich in den der einseitigen Wertung, verfallt. Wei-

terhin stehen ihm Spezialkenntnisse gerade auf dem Gebiet zur

Verfügung, das Graetz am fernsten lag: dem der osteuropaischen

Judengeschichte, die D. viele wertvolle Einzelmonographien ver-

dankt D wurde, nachdem er ursprünglich der russischen Assi-

milation angehört hatte, noch in verhältnismässig jungen Jahren

von der Welle des bewussten jüdischen Nationalismus ergriffen,

nicht aber in seiner zionistischen, auf Palästina konzentrierten

Form, sondern in einer Nuance, deren Theoretiker und publizis-

tischer Fürsprecher er selbst geworden ist: dem sogenannten

,Autonomismus". Er will die Judenfrage in den jetzigen Wohn-

ländern der Juden auf der Grundlage weitgehender nationaler

Autonomie lösen. Diese politische Einstellung hat dem Historiker

den Blick für viele bisher unerkannte Phänomene geschärft und

hat ihm die Vorläufer solcher Autonomien in den verschiedensten

jüdischen Epochen, von der hellenistischen bis zur polnischen,

entdecken lassen. Dem entspricht auch sein wacher Sinn für die

Schöpfungen der jüdischen Volks- und Mischsprachen (Jiddisch,

Spaniolisch, Judenpersisch -usw.), denen er liebevoll nachgeht.

Der methodische Hauptgesichtspunkt, den er selbst am stärksten

in den Vordergrund rückt, ist seine Ablösung von der Theologie,

die er in der Tat noch weit stärker als Graetz vollzogen hat. Ge-

rade hier aber liegt die Hauptscliwäche seiner Darstellung, auch

vom glaubenslosen Standpunkt der Wissenschaft aus. Man kann

dem jüdischen Volke, dessen historische Hauptleistungen das Ge-

präge der Auseinandersetzung mit Gott tragen, im Grunde nur

als Theologe gerecht werden, freilich als ein solcher, der von der

Aufklärung alles Lernbare gelernt hat.

Eine Gesamtübersicht über die jüdische Geschichte vermit-

telt neben Graetz und Dubnow das Werk von M. L. Margolis

und A Marx. A History of the Jewish People, Philadelphia

1934 Das Buch ist ein im Allgemeinen brauchbares Kompendium,

in dem aber der erste Teil im Wesentlichen nur eine umschrei-

bende Wiederholung der biblischen Geschichte darstellt, wahrend

im dritten, der die neuere Geschichte behandelt, die Sammlung

von Einzelheiten vorherrscht.

Daneben ist zu erwähnen die vorzügliche, kurze Zusammen-

fassung von Ismar E 1 b o g e n, Geschichte der Juden seit dem

Untergang des Jüdischen Staates, Leipzig 1919, in der Sammlung

„Aus Natur- und Geisteswelt".

Quellenmaterial für den Gesamtablauf der jüdischen Ge-

schichte bietet: Julius Höxter, Quellenbuch zur jüdischen Ge-

schichte und Literatur. L Teil: Altertum und frühes Mittelalter,

Frankfurt a. M., 1930, IL Teil: Spanien, Frankfurt a. M. 192Ö,

III Teil: Deutschland, Frankreich und Italien im Mittelalter,

Frankfurt a. M., 1931, IV. Teil: Europäische Länder in der Neu-

zeit, Frankfurt a. M. 1928, V. Teü: Neueste Zeit: 1789 bis zur
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Gegenwart, Frankfurt a. M. 1930. Neuerdings ist eine einbändige,

in erster Linie für jüdische Volks- und Mittelschulen gedachte

„kleine Ausgabe" dieses Quellenbuches erschienen (Frankfurt/M.

1935).

Wertvoll: Sendung und Schicksal. Aus dem Schrifttum des

nachbiblischon Judentums, mitgeteilt von Nahum Norbert Glat-
zer und Ludwig S t r a u s s, Berlin 1931.

IL
Schriften zum biblischen Geschichtsabschnitt.

Albrecht Alt, Die Landnahme der Israeliten in Palästina, Leipziger

Universitätsprogramni 1925.

Territorialgeschichtliche Untersuchung, die aus den territo-

rialen Verhältnissen vor und nach der Landnahme unter Benut-
zung ägyptischer und biblischer Quellen den geschichtlichen Her-

gang der Landnahme zu erschliessen sucht.

Albrecht Alt, Die Staatenbildung der Israeliten in Palästina, Leipziger

Universitätsprogramm 1930.

Verfassungsgeschichtliche Untersuchung, die auf Grund selb-

ständiger Deutung der biblischen Texte und unter Heranziehung
der Staatengeschichte des vorderen Orients die Grundtendenzen
der innerstaatlichen Entwicklung Israels herauszuarbeiten sucht.

Elias Auerbach, Wüste und gelobtes Land, Berlin 1932.

Lebendig geschriebene Darstellung der Geschichte Israels bis

zum Tode Salomos unter besonderer Berücksichtigung der na-

türlichen Bedingungen Palästinas. Das Interesse des Verfassers
erscheint mehr der Erkenntnis des tatsächlichen Geschehens auf

religiös-kulturellem, politischem und strategischem Gebiet zuge-

wandt, als der Erarbeitung eines neuen Geschichtsbildes.

J. Benzinger, Hebräische Archäologie, Leipzig 1927.

Als Nachschlagewerk praktisch brauchbar.

F. M. R. Bohl , Das Zeitalter Abrahams, Leipzig 1930 (Der alte Orient,

Bd. 29, H. 1).

Bohl versucht die Patriarchenzeit* Israels im Rahmen der

vorderasiatischen Geschichte zu erfassen. Er gelangt trotz weit-

gehender historisch -kritischer Zurückhaltung zu einer positiven

Würdigung der Gestalt Abrahams.

Martin Bub er. Das Kommende, Band I: Königtum Gottes, Berlin 1932.

Eine Untersuchung zur Entstehungsgeschichte des messia-

nischen Glaubens; hier wird der Versuch unternommen, gläubig

und doch wissenschaftlich das Bibelproblera neu anzugehen. Von
der bewussten Säkularisation, die Auerbach kennzeichnet, ist

hier keine Spur: Israels Geschichte ist von den Uranfängen her

die Geschichte Gottes in seinem Volke und dies Volk lebt in

seiner tragenden Schicht schon früh (in der Richterzeit) dem
Gedanken der göttlichen Herrschaft.

Frants Buhl, Geographie des alten Palästina, Freiburg und Leipzig 1896.

Bernhard D uhm , Israels Propheten, Tübingen 1916.

Mit starker Einfühlungsgabe und feinem ästhetischen Ver-

ständnis geschrieben, ist die Darstellung Duhms nicht ganz frei

von gewissen Einseitigkeiten, die auch den bedeutendsten Lei-

stungen der alttestamentlichen Wissenschaft anzuhaften pflegen:

die religiöse Entwicklung in Israel wird an christlichen Idealen

gemessen, sodaß die Prophetie, zumal da, wo das religiöse Indi-

viduum deutlich hervortritt, als Höhepunkt gewertet wird, wäh-

rend die Herausbildung des kultischen und gesetzlichen Elements

ohne weiteres als religiöser Verfall erscheint.

Hugo G re s smann , Palästinas Erdgeruch in der Israelitischen

Religion, Berlin 1909.

G. verdeutlicht die Beziehungen zwischen der Eigenart des

Landes und der biblischen Religion und Kultur.

Gressmann-Ungnad-Ranke, Altorienudische Texte und Bilder

zum Alten Testament, Tübingen 1909, 2. Aufl. hrsg. von Hugo
Gressmann, Berlin 1926127.

Hermann Gunkel, Elias, Jhvh, Baal; Tübingen 1906.

Die kleine Schrift gibt ein gutes Beispiel für die Anwendung
literargeschichtlicher Methoden im einzelnen und für ihre Ver-

knüpfung mit religionsgeschichtlichen Fragestellungen.

Johannes H em p el , Die althebräische Literatur, in Walzela Hand-

buch der Literaturwissenschaft, Berlin-Potsdam 1930.

Die von Herder begründete ästhetische Betrachtung der Bibel
ist in neuerer Zeit zu einem besonderen Zweig der Bibelwissen-
schaft, der althebräischen Literaturgeschichte, ausgebildet worden.
Nachdem Karl Budde bereits 1909 (Leipzig) eine „Geschichte der
althebräischen Literatur" veröffentlicht hatte, gibt das Werk von
Johannes Hempel eine fein charakterisierende Darstellung, die

zugleich einen guten Einblick in die Gesamtarbeit der Forschung
auf diesem Gebiet gewährt.

Benno Jacob, Das erste Buch der Tora, Genesis, Berlin 1934.

Bietet für das Verständnis der religiösen und kulturellen
Eigenart Israels und seiner Geschichte ein auf eigener Beobach-
tung sowie auf Auswertung der jüdischen Tradition beruhendes
reiches Material.

Rudolf Kittel, Geschichte des Volkes Israel, 3 Bände, Gotha 1923 ff

,

(I 1923, U 1925, im 1927, IIP 1929).

Die auf Grund einer vorsichtigen Quellenkritik geschriebene
unifa-ssende und tibersichtliche Darstellung Kittels — ihr ist

Ernst Sellins Geschiclite des Israel, jüd. Volkes, 2 Bde, Leipzig
1924, an die Seite zu stellen — bringt im Wesentlichen noch heute
den Stand der alttestamentlichen Wissenschaft zum Ausdruck.
Hinsichtlich der Plastik der Gestaltung kommen die Darstel-

lungen von Kittel und Sellin dem älteren W erk Jul. Wellhausens
(Israelitische und jüdische Geschichte 1914, 1. Aufl.) nicht gleich.

C. F. Lehmann-Haupt, Israel. Seine Entwicklung im Rahmen
der Weltgeschichte, Tübingen 1911.

Für die Behandlung der politischen Beziehungen Israels zu
den vorderasiatischen Staaten als Grundriss brauchbar.

Max L Öhr, Israels Kulturentwicklung, Straßburg 1911.

Als erste Einführung in die biblische Kulturgeschichte neben
dem Werk von Job. Pedersen zu nennen.

Eduard Meyer, Geschichte des Altertums, I. Band. 3. Aufl. 1910;

IL Bd. 2. AufL 1931.

Naturalistisch, ohne volles Verständnis gegenüber den ge-

schichtlichen Erscheinungsformen des Religiösen; jedoch ieine

der Höchstleistungen der modernen Geschichtswissenschaft. Für
eine vertiefte Betrachtung der biblichen Epoche von hohem Wert,
da es den altorientalischen Horizont erschliesst.

Joh. Pedersen, Israel. Its life and culture. Bd. 1 London-Kopen-

hagen 1926.

Das geistesgeschichtliche orientierte Werk ist sehr wertvoll

durch die lebendige Darstellung der kulturellen Grundverhält-

nisse.

Otto Procksch, Die Völker Altpalästinas, Leipzig 1914.

Hans Heinrich Schäder, Esra der Schreiber (Beiträge zur histor.

Theologie V) Tübingen 1930.

Die Schrift, die auf Grund iranistischer Forschungen ein

neues Bild des Esra in seiner Stellung zwischen der jüdischen und

der persischen Kultur entwirft, ist zugleich wertvoll als ein Bei-

trag zur historischen Würdigung des jüdischen Gesetzes.

W. Robertson Smith, Die Religion der Semiten, Freiburg im Breis-

. gau 1891.

S. behandelt das Gemeinsemitische. Das spezifisch Israeliti-

sche und der Weg der religiösen Entwicklung in Israel werden

nicht herausgearbeitet.

Paul Volz, Mose und sein Werk, 2. Aufl., Tübingen 1932.

Wertvoller Beitrag zur historischen Erschliessung der Früh-

geschichte Israels und zur Wesensdeutung ihrer führenden Ge-

stalten.

C. W atzinger, Denkmäler Palästinas, Bd. I u. II Leipzig 193311935.

Max Weber, Gesammelte Aufsätze zur Religionssoziologie, Bd. III:

Das antike Judentum, Tübingen 1921.

Nur für gründliches Studium; zu beachten [st, daß bei Weber
niemals der religiöse Kern, sondern die wechselnden Gestaltungen

des religiösen Lebens in ihrem Bestimmtwerden durch soziolo-



gische Faktoren betrachtet werden. Heranzuziehen sind: Julius

Guttmann, Max Webers Soziologie des antiken Judentume,

in Monatsschrift für Gescliichte und Wissenschaft des Judentums,

Breslau 1925, Martin Buber, Königtum Gottes, 7. Kapitel, und

Wilhelm C a s p a r i. Die Gottesgemeinde vom Sinai und das

nachmalige Volk Israel (Beiträge zur« Förderung der christlichen

Theologie, Bd. 24), Gütersloh 1922.

III. Stoffeinteilung.

7. Wüste und Landnahme.

Bibel, insbesondere Buch Josua, vor allem Kap. 1-6, 13-19;

genaue Erarbeitung der Verteilung der Stellungen unter Zuhilfe-

nahme einer Palästinakarte und Skizze. Die Kursteilnehmer haben

die Verteilung der Stämme an Hand einer Karte einzuzeichnen.

2. Besiedlung und Eroberung Palästinas bis zum Eintritt in die Welt-

politik, Richter, Saul und David.

Bibel, sorgsam auszuwählende Kapitel; etwa: Richter 5, 7-9,

I. Samuel, 1, 8, 15, 18, 22, 31, IL Sara. 2, 5, 7, 11-12, 23, I.Könige,2.

3. Salomo und sein Reich.

Bibel, besonders die Kapitel I. Könige, 5, 6, 7, 9, 10-13, aus

denen die wirtschaftlichen (Frondienst) und politischen Be-

dingungen und Folgen des Tempel- und Palastaufbauee ersichtlich

sind, ebenso Kap. 11 : die Folgen des salomonischen Harems: frem-

de Göttertempel auf jüdischem Boden.

4. Von der Reichsteilung bis zum Untergang des Nordreichs.

Für die Zustände im Nordreich bee. Hosea, 2, 4, und Amos,

3, 4, 7; für Juda: Jesaias, etwa 3, 7, 8, 10; für die Vorgänge: I.

Könige, 12—11. Könige 17 (in Auswahl).

5. Vom Untergang Israel bis zum UnUrgang Judas.

Jeremias, etwa Kap. 1, 5, 7, 26, 28, 52; II. Könige, ab Kap.

17, vor allem 24-25. Die josianische Kultusreform muß vorsichtig

aus der Quelle II. Könige, Kap. 22 behandelt werden,

6. Das babylonische Exil.

Ausgewählte Kapitel aus Ezechiel (z. B. 4, 8, 23, 30, 40) und

Jesaia II (z. B. 40-46); Psalm 137, 126.

7. Rückkehr und Wiederaufbau.

Serubabel, Esra (1, 3, 4, 9) und Nechemia (2, 4, 8-10), das

Buch Ruth, die Estherrolle. Prophetenbücher: Haggai, Sechana

1-8, Maleachi.

8. Von Esra bis zu den Makkabäerkämpfen.

Der Beginn der mündlichen Tradition, Pharisäer und Sadu-

zäer. Einleitung zu den Vätersprüchen. Agadoth über Schimon

Hazadik aus B i a 1 i k s Sefer Hagada. Jesus Sirache Lied über

den Hohepriester (in B r ody-W i ene r, Anthologia Hebraica,

Leipzig, 1922). Beginn einer jüdisch-griechischen Literatur

(Emil Kautzsch, Die Apokryphen und Pseudoepigraphen des

alten Testaments, Tübingen 1900 (daraus etwa: Die Weisheit Sa-

lomoe).

9. Kriege und Königtum der Makkabäer und Herodianer. Der Helle-

nismus.

Quellen: Das Buch Daniel; 1. u. 2. Buch der Makkabäer;

Agadoth über die Bne Betera; Hillel und Schammai in Bialik,
Sefer Agada; Philos Werke in deutscher Uebersetzung, hrsg.

von Leopold Cohn, Breslau 1909 ff.

Schriften :

Isaak Heinemann, Philons jüdische und griechische Bildung,

Breslau 1932;

Theodor Mommsen, Römische Geschichte, 5. Band, Berlin 1886;

Hermann Dessau; Geschichte der römischen Kaiserzeit, 1. Bd.,

Berlin 1924;

Theodore Reinach; Textes d'auteurs grecs et romams relatifs au

judaisme, r^unis, traduits et annot^e, Paris 1895;

Julius Wellhausen; Die Pharisäer und die Sadduzäer, 2. Aufl.

Hannover 1924;

Travers Herford; Die Pharisäer, Leipzig 1928;

Leo Baeck, Die Pharisäer, Berlin 1934 (Schockenbücherei);

Emil Schürer, Geschichte des jüdischen Volkes im Zeitalter Jesu

Christi. 4. Aufl., 4 Bde., Leipzig 1901-11 (auch jetzt noch das ein-

zige zusammenfassende Werk; nicht ohne Vorurteile geschrieben)

Adolf Schlatter, Geschichte Israels von Alexander dem Grossen

bis Hadrian 3. Aufl. 1925 (handlicher Ersatz für das Werk von

Schürer).

10. Die Entstehung des Christentums. Die Zerstörung des Tempels und

der Untergang des jüdischen Staates.

Quellen: Die Bergpredigt und ihre jüdischen Bezüge (Rab-

binische Texte zum Verständnis der Bergpredigt, ins Deutsche

übers, von Paul Fiebig, Göttingen 1927) ; Flavius Joeephus, Ge-

schichte des jüdischen Krieges (übers u. m. Einl. und Anm. vers.

v. Heinrich- Clementz, Halle a. S. 1900), besonders für die Er-

eignisse, die der Zerstörung Jerusalems vorangehen; Agadoth

bei Bialik (Sefer Agada) über Jochanan ben Sakkai und die

Gründung von Jawne.

Schriften:

J. Eschelbacher, Das Judentum und das Wesen des Christentums,

2. Aufl., Berlin 1908:

Max Dienemann, Judentum und Christentum 2. Aufl. Frankfurt/

M. 1919;

K. Kohler, The origins of the Synagogue and the Church,

New York 1929;

Franz Delitzsch, Jüdisches Handwerkerleben zur Zeit Jesu, Er-

langen 1875;

Adolf Schlatter, Jochanan ben Sakkai, Gütersloh 1899;

Joseph Klausner, Jesus von Nazareth, Berlin 1930;

vgl. auch die Literatur zum vorigen Abschnitt.

11. Die Befestigung der geistigen und das Ende der politischen Auto-

nomie bis zum Abschluß der Mischna.

Die wichtigsten Mischnalehrer (Bialik, Sefer Agada). — Der Auf-

stand Bar Kochbas und Rabbi Akiba. — Rabbi Jehuda Hanassi und der

Abschluß der Mischna. Ihre Hauptteile.

Schriften:

E. M. Lifschitz hamischna, Jaffa 1914;

W. Bacher, Die Agada der Tannaiten, Bd. I—H 1884, 1890;

M. Braunscliweiger, Die Lehrer der Misclina. 2. Aufl., Frankf. a. M. 1903;

N. N. Glatzer, Untersuchungen zur Geschichtslehre der Tannaiten, Ber-

lin 1933;

George F. Moore, Judaism, 3 Bde., Cambridge 1927/30;

Gustav Hölscher, Die Geschichte der Juden in Palästina seit dem Jahre

TO nach Chr. Leipzig 1909.

12. Vom Uebergang des Schwergewichts auf Babylonien bis zum Ab-

schluß des babylonischen Talmuds. •

Das Patriarchat in Palästina (in Uscha, Schfaram, Tiberias und

Sephoris) bis zu seinem Eingehen unter Theodosius H. — Die Hoch-

schulgründungen in Babel (Sura, Pumbadita, Nehardea) und die Be-

deutung der Feststellung des Jüdischen Kalenders, zunächst noch in

Palästina, später in Babel. — Das Wesen des Jüdischen Kalenders. —
Das Wesen der tahnudischen Diskussion (mit Beispielen, un Notfall aus

der Goldschmidt'schen Uebersetzung). — Abschluß des Talmud Jeni-

schahni. — Abschluß des Talmud Babli.

Schriften :

H. L. Strack, FJnleitung in Talmud und Midrasch, 5. neu bearb. Auflage

der Einleitung in den Talmud. München 1921;

W. Bacher, Die Agada der palästinensischen Amcräer Bd. 1-—3, Straß-

burg 1892—99;

W. Bacher, Die Agada der babylonischen Amoräer, Jahresbericht der

Landes-Rabbinerschule m Budapest, Budapest 1878;

S. Funk, Die Juden in Babylonien, 200-^500, 1. 2. Berlin 1902. 1908;

S. Funk, Tahnudproben, Leipzig 1912 (Sammig. Göschen);

Samuel Krauß, Talmudische Archäologie, 1—3. Leipzig 1910—12 =
Grundriß der Gesamtwissenschaft des Judentums 5.

Samuel Krauß, Synagogale Altertümer, Berlin 1922.

13. Querschnitt: Ueberblick über Siedlungen, Verwaltiingsformen und

Berufsverhältnisse der Juden im spätrömischen Reiche.

Konstantm und die Rezeption des Christentums. — Julian Apostata

und die Pläne zum Wiederaufbau des Tempels. Die Bedeutung der end-

gültigen Reichsteilung für die Judenschaft. — Die Ausnahmegesetze

Theodosius H. — Der Codex Justinianus und seine Judengesetze.

Schrif ten :

3. Juster, Les Juifs dans 1* Empire Romain, 1. 2. Paris 1914;

Leopold Lucas, Zur Geschichte d. Juden im 4. Jahrhundert, Berlin 1910;

i
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B. Kellermann, Kritische Beiträge zur Entstehungsgeschichte des

Christentums, Berlin 1906;

D. Chwolson, Das letzte Passahmalil Christi, Petersburg 1892 (Mömoires
de l'Acad Imp^r. des Sciences de St. P6tersbourg I. ser. 41, 1); obwohl
das Buch als Spezialuntersuchung an sich nicht unbedingt in diese

Bibliographie hineingehört, ist es doch durch die gute Darstellung der

allmählichen Loslösung des entstehenden Christentimis vom Judentum
auch in diesem Zusammenhang wichtig.

14. Die Geonim und der Streit um das Karäertum.

Exils-Ftirst und Gaon in Babylon. — Die Juden unter Perserherr-

schaft. — Die religiöse, nationale und politische Bedeutung der Respon-

senliteratur. — Die Karäer. — Saadja Gaon. — Der Streit zwischen der

Talmudhochschule in Jerusalem mit Babylon um die Kalender-

berechnung. — Der Streit der massoretischen Schulen und der Sieg des

tiberiensischen Systems. — Der Brief von R. Scherira Gaon (Ausgabe

B. Lewin, Jaffa 1921, wichtige Quelle).

Schriften:

Für diesen und die folgenden Abschnitte: Julius Guttmann, Die Philo-

sophie des Judentums, München 1933.

lieber die Karäer Markon in Encyclopaedia judaica, Berlin 1927 ff.;

Joseph Unna, Der Gaon Saadia. Sein Leben und seine Werke, Nürn-

berg 1926;

Graetz, Bd. 5 und 6, nur in der neuesten Auflage, revidiert von Eppen-

stein, zu benutzen.

15. Geschichte der Juden in Spanien. Von den Anfängen bis Mai-

monides.

Eindringen einzelner Juden mit den Römerheeren. — Die Juden

unter den Westgoten: a) in arianischer Zeit, b) in katholischer Zeit —
Eroberung durch die Araber und Mithilfe der Juden. — Rückblick auf

Mohammed und die Juden, der Koran und die Juden. — Chasdai ibn

Schaprut und die Anfänge einer hebräischen wissenschaftlichen Gram-

matik; die Entdeckung des Gesetzes der drei Wurzelkonsonanten. —
Chasdai und die Chasaren (sein Briefwechsel; oft gedruckt, auch in

Höxters Quellenbuch; vgl. auch Anfang des Kusari von Jehuda Halevi,

übersetzt von David Cassel, Leipzig 1853). — Gabirol (im Machsor zu

Kol Nidre Kether Malchuth, Auswahl in der Anthologie von Brody-

Wiener). — Jehuda Halevi, übersetzt von Franz Rosenzweig; man achte

besonders auf die Anmerkungen. (Jehuda Halevi: 92 Hymnen und Ge-

dichte. Deutsch mit Anmerkungen von Franz Rosenzweig, 2. Aufl.

Berlin 1926. Auswahl daraus auch als Band 2 dar Schocken-Bücherei,

Berlin 1933.)

Schriften :

Ausführliche historische und biographische Einleitung in: Emil Bernhard

(Cohn"). Jehuda Halewi. ein Diwan, Berlin 1920;

Fritz Baer, Probleme der jüdisch-spanischen Geschichte, Korrespondenz-

blatt des Vereins zur Gründung und Erhaltung einer Akademie für die

Wissenschaft des Judentums. 6. Jahrgang, Frankfurt a. M. 1925;

Fritz Baer, Die Juden im christlichen Spanien, Teil L Urkunden und

Regesten, Band 1: Aragonien und Navarra (Veröffentlichung der Aka-

demie für die Wissenschaft des Judentums, Histor. Sektion 4), Berlin

1929;

Rud. Leszynsky, Die Juden in Arabien zur Zeit Mohammeds. Berlin 1910;

Charles Dozy: Geschichte der Mauren in Spanien, Leipzig 1874.

16. Maintonides:

Die Erklärung zur Mischna. Mischne Thora. More Newuchim (Führer

der Unschlüssigen). Ins Deutsche übertragen und mit erklärenden An-

merkungen versehen von Adolf Weiß (Meiners Philosophische Bibliothek),

Uipzig 1923.

Schriften :

Moses ben Maimon, sein Leben, seine Werke und sein Einfluß.

Zur Erinnenmg an den 400, Todestag d. Maimonides, hrsg. v. d. Gesell-

schaft zur Förderung der Wissenschaft d. Judentums durch W. Bacher.

M. Brann, P. Simonsen unter Mitwu-kung von J. Guttmann. 1. 2. Leipzig

1908. 1914.

Jsmar Elbogen. Das Leben des Mosche ben Maimon. Aus seinen Briefen

und anderen Quellen ausgewählt und emgeleitet. (Jüdische Lesehefte

des Schockenverlages Nr. 5) Berlin 1935;

N. N. Glatzer. Rabbi Mosche ben Maimon. Ein systemat. Querschnitt

durch sein Werk (Schockenbücherei) Berlin 1935;

Alexander Altmann, Des Rabbi Mosche ben Maimon More Newuchim im

Grundriß (Schockenbücherei) Berlin 1935;

Fritz Bamberger, Das System des Maünonides, Berlin 1935.

17. Die Juden in Deutschland bis zum Zeitalter der Kreuzzüge.

Die älteste Gemeindegründung. Der Beginn der Kammerknecht-

schaft imd ihre Vorläufer. — Die Kreuzzüge in Deutschland und die

Judenverfolgungen. Hebräische Quollen bei Simon Bemfeld: Sepher ha

demaoth, 3 Bde., Berlin 1924/26.

Schriften :

Für diesen und die folgenden Abschnitte:

Israel Abrahams, Jewish life in the middle ages, London 1896, neu her-

ausgegeben von Cecil Roth, London 1932, und Abraham Berliner, Aus
dem inneren Leben der deutschen Juden im Mittelalter, Berlin 1900.

Adolf Altmann, Das früheste Vorkommen der Juden in Deutschland.

Juden im römischen Trier, Trier 1932 (umstritten);

Sarah Schiffmann, Die Juden-Privilegien Heinrichs IV. in Zeitschrift

für Geschichte der Juden in Deutschland, Berlin 1931;

Herbert Fischer, Die verfassungsrechtliche Stellung der Juden in den

deutschen Städten während des 13. Jahrhunderts, Berlin 1931;

Germania Judaica, hrsg. von J. Elbogen, A. Freimann und H. Tykocinski,

Breslau 1934.

Vgl. auch die unter Nr. 19 angeführte Literatur.

18. Die Juden in Frankreich und England bis zu den Vertreibungen.

Raschi und die Schule der Tossaphisten. Raschi zu den Tora-Ueber-

setzungen von Selig Bamberger (Hamburg 1922) und — weniger gut,

aber mit punktiertem Text in Quadratschrift. — Julius Dessauer: Der

Pcntatouch mit Uebersetzung nebst dem Raschi-Commentar, punk-

tiert, übersetzt und mit Anmerkungen versehen, 5 Bde;, Budapest

lgß7, _ Das Zinsproblem und die Konflikte mit den katholisclien Kö-

nigen Frankreichs und Englands. — Die jüdische Selbstverwaltung in

England im 13. Jahrhundert.

Schriften :

Abraham Berliner, Beiträge zur Geschichte der Raschi-Commentare

(Beilage z. Jahresbericht des Rabbinerseminars z. Berlin 1901/02),

Berlin 1903;

Elieser Meir Lifschitz, R. Schelomo Jizchaki, Warschau 1912;

Albert M. Hyamson, A history of the jews in England. 2d ed. revised

and extended, London 1928.

19. Die Juden in Deutschland im 14. und 15. Jahrhundert.

Zunehmende Verengerung des wirtschafthchen Spielraums. — Das

Problem des Pfänder- und Warenhandels. — Das Hehler-Privileg. —
Austreibung aus verschiedenen Gemeinden und Landschaften. — Die

Entwicklung der jiddischen Sprache; ihr Festhalten durch die Auswan-

derer nach Ost-Europa; das Entstehen der jüdischen Siedlungen in Polen

und Westrußland.

Schriften :

Max Grünbaum, Jüdisch-deutsche Chrestomathie, Leipzig 1882;

Jakob Gerzon, Die jüdiscli-deutsche Sprache. Eine grammat.-lexikal

Untersuchung ihres deutschen Grundbestandes. Frankfurt a. M. 1902:

Salomo Birnbaum, Praktische Grammatik der jiddischen Sprache, Wien

und Leipzig 1915;

Willy Staerk und Albert Leitzinann, Die jüdisch-deutschen Bibelüber-

setzungen von den Anfängen bis zum Ausgang des 18. Jahrhunderts

(Schriften, hrsg. v. d. Gesellschaft zur Förderung d. Wissenschaft d.

Judentums), Frankfurt a. M. 1923:

Georg Caro, Sozial- und Wirtschaftsgeschichte d. Juden im Mittelalter

und in der Neuzeit (Grundriß d. Gesamtwissenschaft d. Judentums [3]

[9], Leipzig 1908, 1920, besonders wichtig für die gesamte mittelalter-

liche jüdische Geschichte;

Ismar Elbogen, Geschichte der Juden in Deutschland, Berlin 1935.

20. Von Maimonides bis zur spanischen Katastrophe.

Das Wiedervordringen der Christen; die Verdrängung der Mauren.

— Die Juden ün christlichen Spanien. (Quellenband von Fritz Baer,

vgl Schriftenhinweis zum 15. Abend.) Die Religions-Disputationen (in

hebr. Sprache zusammengestellt von Jehuda David Eisenstein, Ozar

Wikkuchim, Neuyork 1928, zahlreiche andere hebräische Quellen für die

ganze spanisch-jüdische Geschichte bei Benzion Dünaburg (Toldoth

Jisrael ba-Golah, Jerusalem 1926). — Das Marrannen-Problem als Hand-

habe für das Emgreifen der Inquisition. — Die nationale Einigung Spa-

;i:1s&f

I I



M V

niens und diu Aufrichtung eines christlichen Zentral-Staates unter Ferdi-

nand und Isabella. Vertreibung der Mauren und Juden, Entdeckung

Amerikas 1492. — Flucht nach Portugal und Vertreibung 1498. (Jizchak

Abarbanel, die Elegie an seinen Solm, übersetzt von Heinz Pflaum in den

Blättern der Soncino-Gesellßchaft, 1. Jahrgg., H. 1—2, Berlin 1925). —
Die Siedlungen der Juden nach der Vertreibung aus Spanien.

Schriften :

nebün den obengenannten Schriften von Eisenstein und Dünaburg:

Hoinz Pflaum: Die Idee der Liebe. Leone Ebro. Zwei Abhandlungen

z. Geschichte der Philosophie Inder Renaissance (Heidelberger

Abhandlungen z. Philosophie und ihrer Geschichte. 7 ) , Tübingen

1926.

21. Die Juden in der Hochrenaissance.

Die itahenischen Siedlungen; Kämpfe in den Gemeinden um die

Aufnahme der spanischen Flüchtlinge. — Einwirken der Renaissance auf

jüdische Einzelgänger (Leon de Modena, Asaria di Rossi, Joseph Del-

medigo u. a. Reubeni und Molcho. Asaria di Rossi: Sepher Meor Enajim,

Neudruck der Gesellschaft Mekize Nirdamim, Lyck 1878). — Einwirkung

des Judentums auf die Kunst der Renaissance (Michelangelo).

Schriften :

Abraham Geiger, Leon da Modena, Breslau, Liegnitz 1856;

Max Brod, Reubeni, Fürst der Juden. Ein Renaissanceroman, Mün-

chen 1925.

22. Die Juden in der Reformation.

Luther und die Juden (die Schriften der Jahre 1523—1537 Brief an

Jossei von Rosheim — 1538 und 1543, alle in Luthers sämtl. Werken

Erlangen-Frankfurt 1826—57, teilweise auch in Einzelausgaben des Ver-

lags der inneren Mission). — Josel von Rosheim und Karl V. — Das

Ende der Kammerknechtschaft. — Die Bedeutung des Alten Testaments

für die Reformation (Luther: Sendbrief vom Dohnetöchen [Reclam] Vor-

reden zu den Bibelübersetzungen in billiger Sonderausgabe).

Schriften :

Reinhold Lewin, Luthers Stellung zu den Juden. Ein Beitrag zur Ge-

schichte der Juden in Deutschland während des Reformationszeitalters

(Neue Studien z. Geschichte d. Theologie u. d. Kirche 10), Berlin 1911;

Ludwig Feilchenfeld, Rabbi Josel von Rosheim. Ein Beitrag zur Ge-

schichte der Juden in Deutschland im Reformationszeitalter, Straß-

burg 1898;

Raphael Straus, Die Judengemeinde Regensburg im ausgehenden Mittel-

alter, Heidelberg 1932.

23. Die Juden in der Aufklärung.

Der Maranne und die Aufklärung (die Schriften des Uriel da Costa

mit Einleitung, Uebertragung und Regesten, herausgegeben von Carl

Gebhardt [Bibl. Spinozana 2], Amsterdam, Heidelberg, London 1922).

— Das Zentrum in Holland; Menasse ben Israel und die Wiederzulassung

der Juden in England (Menasseh ben Israels Mission to Oliver Cromwell

being a reprint of the Pamphlets pubhshed by Menasse ben Israel to

promote the readmission of the Jews to England, 1649—1656, edited with

an introduction and notes by Lucien Wolf, London 1901). — Spinoza

(Der theologisch-politische Traktat. Uebertragen und eingel. nebst Anm.

n. Register v. Carl Gebhardt, 3. Aufl., Leipzig 1908).

Schriften :

lieber Manasse ben Jsrael außer der obengenannten Schrift:

Cecil Roth, New light on the resettlement. Transactions of the Jewish

Historical Society of Great Britain. Vol. XIH 1932/33, London 1933;

Ueber Spinoza:

Leo Strauß, Die Religionskritik Spinozas, Berlin 1930, vgl. auch den

einschlägigen Abschnitt bei Julius Guttmann, Die Philosophie des Juden-

tums. Für eine eingehende Beschäftigung mit Spinoza, die aber vielleicht

den Rahmen der Gesamtaufgabe übersteigt, wäre noch zu empfehlen:

Stanislaus v. Dunin-Borkowski, Spinoza, Bd. 1, 2. Aufl. Bd. 2, 1. Aufl.

Münster 1933.

24. Jüdische Selbstverwaltung in Ost-Europa und der Rabbinismus.

Die Zentren in Polen und Litauen, der Vierländerrat in Lublin (Simon

Dubnow, Pinkas-ha-Medina; das Protokollbuch des litauischen Waad von

1623—1761, Berlin 1924). — Rabbi Schlomo Luria; die Methode des Pil-

pul imd Chilluk.

Schriften :

glänz-end orientierend die entsprechenden Kapitel bei Dubnow;

Majer Balaban, Die Judenschaft von Lublin, Berlin 1919. v

25. Die Juden in der sephardischen lA-iante und die jüdische My.^tik.

Don Joseph Naxos; seine Politik und Kolonie-Gründung bei

Tibprias. — Die Juden im Türkischen Reich, das neue Zentnim in

Palästina. — Die Kabbala (Rückblick von Chagiga II, 1 über Sepher

Jezira, Sepher hachassidim, Sepher habahir. Soliar bis Jizchak Luria).

Schriften:

Gerhard Scholem über „Kabbala' in Encyclopaedia Judaica, Bd. 9,

Spalte 630-732, Berlin 1928 ff.;
. „ r. , • u. ^

Gerhard Scholem, Nach der Vertreibung aus Spanien. Zur Geschichte der

Kabbala. Almanach des Schockenverlages auf das Jahr 5694, Berhn

1933/34.

26. Die Erschütterung des jüdischen Zentrums in Ost-Europa und die

Bewegung Sabbatai Zewis.

Die Kosakenaufstände in der Ukraine und ihre Folgen für die Juden

(Chronik von Rabbi Nathan Hannover. „Jewen Mezula". zugleich

charakteristisches Beispiel jüdischer Historiographie, teilweise abgedruckt

in der Chrestomathie von A. Kaliana: Sifrut lia-Historia hajisreelit,

2 Bde., Warschau 1922/23). — Die soziale Situation der Juden in der

Ukraine, ihr Bündnis mit den römischen Katholiken. — Die Progrome.

das Ende der jüdischen Selbstverwaltung. — Sabbatai Zewis Leben. Wir-

kung und Aufnahme in der jüdischen Welt, Aron Freimann: Sammol-

band kleiner Schriften tiber Sabbatei Zewi und dessen Anhänger, mit

Einl. und Anm. Mekize Nirdamim (Berlin 1912). — Frank und die

Frankisten.

Schriften:

Gerhard Scholem, Ueber die Tlieologie des Sabbatianismus im Liclite

Abrahams Cardozos. in Der Jude, Sonderheft zu Martin Bubers 50. Ge-

burtstag. Berlin 1928;

Heinrich Graetz. Frank und die Frankisten fim Jahresbericlit des jüd -

theol. Seminars Fränkel'scher Stiftung 1868), Breslau 1868;

S. S. Rubaschow. AI Tille Beth Frank. Berlin 1923:

Majer Balaban, Studien und Quellen zur Geschichte der frankistischen

Bewegung in Polen. Frankfurt a. M. 1927;

Majer Balaban. Studien und Skizzen zur Geschiclit^ der Juden in Polen.

Berlin 1911.

27. Das Eindringen der Juden in den tvesteuropäischen Kulturkreis und

die Voraussetzungen der Emanzipation.

Klassik und Humanismus in ihrem Verhältnis zum Judentum (Her-

der. Vom Geist der ebräisclien Poesie: Gopthe. Prolog im Himmel, in

seinen Beziehungen zu Hiob C. 1 und 2). — Moses Mendelssohn (wenn

möglich, ist die kritische Neuausirabp der Werke mit Einleitungen von

Bnmo Strauß. Bamberger, Ravidovicz und Leo Strauß. Berlin 1929 ff.

(Jubiläumsausgabe) heranzuziehen, sonst die Auswahl von Brasch oder

die alte Gesamtausgabe von G. B. Mendelssohn. Leipzig 1843—45; be-

sonders wichtig: Einleitung zur Pentateuchübprsetzung bei G. B. Mendels-

sohn in deutscher Uebersotzung; Jenisalem (Einzelausgabe in Welt-

bücherei 1, 2, Berlin 1919).

Schriften:

M. Kayserling, Moses Mendelssohn. Sein Leben und seine Werke. Nebst

e. Anhang ungedruckter Briefe von und an Moses Mendelssohn CSchrif-

ten, hrsg. vom Institut zur Fördonmg der israel. Literatur). Berlin,

Leipzig. Magdeburg 1861/62:

Franz Rosenzweig, Der Ewige. Mendelssohn und der Gottesname. Ge-

denkbuch f. Moses Mendelssohn 0>rsg. v. Verband der Vereine f. jüd.

Geschichte u. Literatur in Deutschland). Berlin 1929.

28. Die religiöse Erneuerung im Osten: Der Chassidismus.

Urspnmg aus Südnißland: dreifach neue Unmittelbarkeit zu Gott.

Mitmensch und Natur. — Gründe und Auswirkung. — Das Charisma

der ersten und zweiten Führergeneration. — Der Versuch neuer Intellek-

tualisierung, Talmudisierung durch die Chabad (Schneor Salman von

Ladi. dessen .,Tanja"). — Der Niedergang durch Erbfolge.

Schriften :

Salomon Schechter, Die Chassidim. Ein? Studie über jüdische Mystik

(übers, aus Salomon Schechter: Studies in .Tudaism. London

1896—1908, Philadelphia 1924), Berlin 1904;

••*t;
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J. Unna, Sclmeor Salman von Ladi. Festsclirift zu David HoffmamiR

70. Geburtstag, Berlin 1914;

Simon Dubnow, Gescliichte des Chassidisnius 2 Bde., (wesentlich für die

Umwelt und Ge^piersehaft des Chassidismus) Berlin 1931;

Martin Buber, Die chassidisehen Bücher, Hellerau 1928.

29. Emanzipation und Assimilation; die Entstehnnff der modernen jü-

dischen Parteien.

Die französische Revolution und die Juden; Napoleon und die Juden

(Alexandrien, Akko, Pariser Sanhedrin, das infame Dekret). — Aus-

wirkungen der napoleanischen Eroberungen in Deutschland auf die

dortige Judenemanzipation (Heine, das Buch le Grand). — Stein und

Hardenberg in Preußen.

Quellen und Schriften:

Außer Graetz und Dubnow vor allem Ismar Freund, Die Emanzipation

der Juden in Preußen, Berlin 1912. I. Band: Darstellung; H. Band:

Quellen für die Vorgeschichte der Juden in Brandenburg und Preußen;

Selma Stern, Der preußische Staat und die Juden, 1. Band, Berlin 1925;

Vergl. auch für das 18. Jahrhundert, das Zeitalter der Hofjuden: Sehna

Stern, Jud Süß, ein Beitrag zur deutschen und zur jüd. Geschichte,

Berlin 1929. ^
Für die Entstehung des modernen Liberalismus: Cäsar Seligmann, Ge-

schichte der jüdischen Reformbewegung von Mendelssolm bis zur Gegen-

wart, Frankfurt a. M. 1922;

Für die Neu-Orthodoxie: Samson Raphael Hirsch: Neunzehn Briefe über

Judentum, Altona 1836;

Den Versuch einer Gesamtdarstellung des religiösen Lebens dieser

Epoche bietet: Max Wiener: Jüdische Religion im Zeitalter der Eman-

zipation, Berlin 1933;

Für den Zionismus: Theodor Herzl, Der Judenstaat, Leipzig, Wien 1896;

N. M. Gelber. Zur Vorgeschichte des Zionismus, Judenstaatsprojekte in

den Jahren 1695—1845, Wien 1927.

Adolf Böhm: Die zionistische Bewegung. Eine kurze Darstellung ihrer

Entwicklung, Berlin 1920/21;

Alex Bein, Theodor Herzl, Wien 1935.

30. Gefährdung und Wiedergeburt: Antisemitismus, Palästinaaufbau,

religiöse Selbstbesinnung.

Quellen und Schriften :

Artikel „Antisemitismus" in der Encyclopaedia Judaica, Berlin 1928 ff.;

Arthur Ruppin, Der Aufbau des Landes Jsrael, Berlin 1919;

Arthur Ruppin. Soziologie der Juden, 2 Bände. Berlin 1930 f.;

Hermann Cohen, Jüdische Schriften. Mit einer E;jnleitung von Franz

Rosenzweig, 3 Bde., Berlin 1922;

Martin Buber, Reden über das Judentum. Gesamtausgabe. 2. Aufl.

Berlin 1932;

Martin Buber, Kampf um Jsrael, Berlin 1933;

Franz Rosenzweig, Zweistromland, Berlin 1926;

Franz Rosenzweig, Briefe, hrsg. von Edith Rosenzweig unter Mitwirkung

von Ernst Simon, Berlin 1935;

Für hebräisch Lesende: Raw Kuk, Jggrot Reija, Jerusalem 1923.

Die Rückführung Israels: Esra und Nehemja.

Plan von Dr. Erich Rosenblüth

Quellen und Schriften (auMCr den im Text genannten); Die Ilücher Esra.

Nechemja. Chawai. Secharja. — Heinrich Oraetr. Geaclirhle der Juden von

den ältesten Zeilen bis auf die Gegenwart. Leipr.ig 1894-1908; Simon Dubnow,
Welt(?eachichte des jüdischen Volkes Berlin o. J. ; Hans Heinrich Schader,
Esra der Schreiber, Tübingen 1930.

Die Diaspora beginnt bereits vor der Zerstörung des ersten

Tempels mit der Verbannung der 10 Stämme durch Assyrien.

Wesentlicher Unterschied zwischen der assyrischen Eroberungs-

weise und der Babyloniens. Die Assyrer suchten die Völker zu

vermischen, die Babylonier gaben ihnen Lebensraum. Daher das

verschiedene Schicksal Israel und Judas.

I. Die innere Wandlung des Volkes im Exil.

1. Die Reden der Propheten wirken jetzt eigentlich, da das

Volk infolge der Ereignisse deren Bedeutung erkennt und in der

Tiefe von deren Gedanken erfasst wird. Die Doppelaufgabc des

Propheten als echter Erzieher: solange der Staat besteht,

Strafreden, Kündung des Unterganges. Nach der Zer-

störung ruft gerade Jirmijahu den Rest des Volkes zum Verblei-

ben im Lande auf, als es nach der Ermordung Gedaljas aus

Furcht vor Strafe durch die Babylonier nach Aegypten ziehen

will (vergl. Jerem. Kap. 41 u. 42, Jerem. Kap. 1,10; ähnlich

Jecheskel Kap. 36 u. 37). — Das Volk ist resigniert. Es erkennt,

daß die Verbannung eine Folge der Schuld des Volkes ist, die

Nachkommen müssen nun für die Schuld der Väter leiden. Jeches-

kel betont demgegenüber, daß jedem Geßchlecht der Weg zum

Neuaufbau offen steht (Kap. 18 u. 33).

2. Lösung des Volkes vom kanaanitischen Bodenkult und dem

Verhaftetseins Gottes am palästinensischen Boden. Das Volk

wird in der Verbannung vom Judentum unmittelbar erfaßt. An-

scheinend politische, soziale und geistige Freiheit der in der

Verbannung Lebenden. Die Beziehung zu Zion bleibt (vergl.

Psalm 137). Exkurs über daö grundsätzliche Verhältnis zwischen

Palästina und Gola.

IL Die Rückkehr.

Sie wird durch den weltpolitischen Umschwung, die Zer-

störung Babyloniens und die Errichtung des Perserreichs vorbe-

reitet. Das neue Perserreich toleriert die verschiedenen Kulturen

und Religionen. Erlaubnis zum Wiederaufbau durch die „Dekla-

rationen des Cyrus (Esra 1,1; Chronika IT, 36,22). Das Echo beim

Volk: Nur ein Teil des Volkes (42 000 Menschen) kehrt zurück,

geführt von Serubabel und Jehoschua, den Enkeln des letzten

davidischen Königs und des Hohepriesters. Die 42 000 kehren in

auf Grund der früheren palästinensischen Wohnorte gebildeten

Gemeinschaften zurück. (Esra, Kap. 2). Gegensatz zu der Be-

siedlung Palästinas seit dem Mittelalter, da die Juden meistens

sich nach den geographischen Ijändern der Diaspora in Palästna

ordnen. ( Kollelim).

III. Die Auseinandersetzung mit den Nachbarvölkern.

Die nicht- oder halbjüdischen Völker Palästinas, die Samari*

taner, wollen sich am Aufbau beteiligen (Esra, Kap. 4). Schick*

salschwere Entscheidung für die Führer des Volkes. Ablehnung.

Geistige oder rassenmässige Abschließung?

Das zurückkehrende Volk muß selbst erst, nachdem es nun

grundsätzlich für das Gesetz gewonnen ist, in seiner Einstel-

lung gefestigt werden. Die Samaritaner vertreten ferner kein

reines Judentum (vergl. Könige IT 17, 24 ff.). Jeder, der kon-

sequent das ganze Judentum übernehmen will, wird auch weiter-

hin als gleichberechtigt anerkannt (Nechemja Kap. 10, V. 29).

Folge: Gegensatz der anderen Völker, die Tntriguen gegen den

Weiteraufbau bei der persiechen Regierung einleiten und den

Stillstand bis zum Regierungsantritt des Darius erreichen.

Die Propheten mahnen zur Weiterftihrung des Tempels an.

Verkündung der hohen Bedeutung des kommenden Tempels.

Mahnreden gegen die Beschränkung auf die Wiederansiedlung

der Einzelnen und das Vergessen der geistig-religiösen Auf*

gaben der Gemeinschaft (Chaggai 1 u. 2, Secharja) Grundsätzlich

wird die Verbindung mit den anderen Völkern abgelehnt prak-

tisch wurde sie, besonders von den führenden Schichten, vor al-

lem durch Mischehen, gepflegt. Weitgehende Vermischung tritt

ein. •

Hilfe von der Diaspora durch Esra (Esra Kap. 7). Offizielle

Vollmachten der persischen Regierung, Beamte und Richter ein-

zusetzen und nach jüdischem Recht zu richten (7,25V Esras

Trauer über die Situation Palästinas. Sein Gebet (Kap. 9). Auf-

lösung der Mischehen. Erbitterung bei den anderen Völkern, die

sich im Angriff auf Jerusalem und dessen Erstürmung entlädt.

Neue Gefährdung des Werkes.

Neue Hilfe durch Nechemja, der auf die Nachricht der schlim-

men Lage Palästinas um Urlaub von seinem hohen Posten bei

Artaxerxes I. bittet (Nechemja Kap. 1 u. 2). Seine Aufgabe:

Aeussere Sicherung des Aufbaus durch den Bau der Mauern. Das

Vorhalten der NichtJuden (K. 2,19: K 3, 33-34: Kap. 4,

1. ff.). Arbeit und Wache. Sicherung der Städte durch die Ver-

mehrung der Einwohner (durch Los oder freiwillig) (Nechemja

Kap. 7, 4; Kap. 11, 1-2). Nach der Wiederherstellung der

äusseren Grundlage organisiert Esra nun positiv die gei-

stige Erziehung des Volkes.

;aj
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rV. Innere Neuorganisation des Volkes

Allgemeine Versammlung des Volkes, in der der Bund mit

dem Gesetz neu geschlossen wird (Nechemja Kap. 8-10). Besonde-

re Verpflichtung auf anscheinend vernachlässigte Gebote (Verbot

der Mischehen, Schabbat, Erlassjahr, Zehnten usw.). Die Führer

des Volkes unterzeichnen zuerst und konstituieren damit nach

der Tradition die „Grosse Versammlung" als die höchste Kör-

perschaft der nächsten Generationen. Ihre Führer heißen S o fr im.

Bedeutung des Namens nicht ganz klar (Zähler der Buch-

staben der Thora, Schriftgelehrter, oder alter persischer

Titel) Leistung Esrasund der Sofrim: Sammlung und Ordnung

der Thora, Einrichtung von Synagogen auf dem Lande und rege -

mäßige Thoravorlesung, Einführung einer neuen, für das \ oik

leichteren Schrift, Erklärung und Deutung der schriftlichen Tho-

ra und deren Anwendung auf das Leben. Damit werden die bo-

frim die Forieetzer der Propheten. Nachdem das Volk für die

Thora gewonnen ist, soll jetzt dieses Verhältnis konkreten Aus-

druck gewinnen. Das ganze Volk soll durch Wissen und Tat

mit dem Gesetz verbunden werden. Das Gesetz wird zur Grund-

lage des ganzen Volkslebens.

Einige weitere Schwierigkeiten des Aufbaus: Soziale Unter-

drückung des Volkes Nechemja schreitet dagegen ein. Religiöse

Autorität bedeutet hier also nicht soziale Reaktion (Necliemja

Kap. 5).

Verfassung: Der Staat ist kein Staat der Juden. Politische

Oberherrschaft der Perser. Das Heer wird durch sie gestellt. Die

Juden liaben völlige innere Autonomie. Weitgeht-nde Entfai

tungsmöglichkeit und Freiheit der Gestaltung ihres inneren

nationalen Lebens.

Der Jüdische Krieg und R. Jochanan ben Sakkai

Arbeitsplan von Dr. Erich Rosenblüth

Literatur, ausser den im Text angegebenen Quellen:

GmelL III

Dubnow II

WeiM, Dor dor wdorwjhow. Bd. I

Bacher. Aggad« der paläat. Tannaiten, I. S. 2«—42

Joa. SpiU, R. Jochanan b. Sakkai Leipzig 1883

Schlauer, R. Joohanau b. Sakkai, Güteraloh 18«9

W. Weber, Joaephus u. Veapasian 1921

Baeck, Die Phariaäer, [ Schocken-Bücherei

Da« Leben dea Flav, Joaephua. Schocken-Bücherei

I. Das Verhältnis zwischen Römern und Juden.

1.) Die erste Berührung zwischen Römern und Juden geschah

durch die Gesandtschaft der Juden an die Römer, ihnen in

ihrem Unabhängigkeitskrieg gegen die Syrer beizustehen; die

zweite in der Einmischung des Pompejus als Schiedsrichter im

Bruderstreit der Hasmonäer (63 v.) Durch inneren Zwist verlor

man die Unabhängigkeit.

2.) Die Art der römischen Verwaltung: Judäa Teil der Pro-

vinz Syrien. Prokurator in Cäsarea. Militärische Herrschaft der

Römer. Direkte und indirekte Steuern. Drückendes System der

ZollVerpachtung. Todesurteile des Synhedrion werden überprüft.

Im übrigen Selbstverwaltung der Juden. — Rücksichtnahme auf

die religiösen Gefühle der Juden (die Münzen enthalten nur die

Namen der Kaiser; verhüllte Feldzeichen der Soldaten in Jeru-

salem; keine Standbilder der Kaiser).

3.) Trotzdem Zwischenfälle. Die Bilderlosigkeit des Juden-

tums wirkt rätselhaft auf die Römer. Die Nähe der Militärburg

Antonia beim Tempelplatz verursacht dauernde Reibereien. Die

Volkszählung (Zensus) zur Feststellung der Steuerhöhen zeigt

die Abhängigkeit. — Die Gewaltherrschaft des Pontius Pilatu.s

fjosephus, Jüd. Krieg II., Uebersetzung von Clementz, S. 215);

Caligulas Tyrannei C^rieg II, S. 218-221).

II. Die Jüdischen Parteien.

Die Pharisäer und Sa<lduzäer. Dogmatische Unterscliiode ent-

sprechend den Quellen. Die oberen Schichten des Staates werden

durch die Sadduzäer vertreten, die oberen Schichten des Volkes

(die Gelehrten) durch die Pharisäer, Hauptunt^erschied in der

Ablehnung der mündlichen Lehre durch die Sadduzäer und die

sich daraus ergebende Bindungslosigkeit in politischen und wirt-

schaftlichen Fragen bei strengster Beobachtung des Bchriftlich

Festgelegten. Der Staat wird unter ihrer Führung ein Eroberei.

Staat. Unter pharisäischer Führung konzentriert er sich auf die

innere Ausgestaltung, auf die geistigen Aufgaben,
^f

>?!«" ""^

Politik bilden bei den Pharisäern eine Einheit. ^I^"';«^^!*^^'^^^^

nung der aussenpolitischen Gesichtspunkte und ^^urch die höhere

soziale Stellung erkennt ein Teil der Sadduzäer nach Verlust der

Unabhängigkeit die Herrschaft der Römer an und strebt nach

Verbindung mit deren Kultur. Das Königshaus, ein anderer Teil,

erblickt in der Wiedererkämpfung der Unabhängigkeit das höch-

ste Ziel (Sikarier).

Ein Teil der Pharisäer identifiziert vorschnell Politik und

Religion, sieht in dem gegenwärtigen Jerusalem etwas Hei-

liges und in dem Kampf gegen die Römer einen religiöse n,

heiligen Krieg gegen das Böse (Zeloten). Die ''»n^^«^^«" P^;''^;;^^

vertreten eine bewusste Friedenspolitik, solange der Best.mdder

Lehre in einer autonomen Gemeinschaft nicht betlroht ist. Nötigen-

falls Verzicht auf den Staat (R. Jochanan b. Sakkai). Die Gewalt-

politik der Römer und die wirtschaftliche Notlage begünstigt das

Emporkommen der radikalen Parteien (Zeloten) und des Ter-

rors (Sikarier, vgl. Krieg IT S. 231 f.). Entstehen messianischer

Bewegungen, die entweder alles Interesse am Staate verloren

(Christentum) oder zum religiösen Kampfe aufriefen (Krieg 11,

S 231)
•

III. Ausbruch des Krieges in Cäsarea.

1) Die Unruhen in Cäsarea sind charakteristisch für die

ganze Situation. Komplikation des Gegensatzes der Römer und

Juden durch den Gegensatz zwischen jüdischer und nicht.üidischer

Bevölkerung in Palästina. Provokation der Juden durch die

Griechen, deren Jugend die Kämpfe beginnt. Übergreifen auf

Jerusalem (Krieg II, S. 238-241).

2.) Die Rede Agrippas für den Frieden: Richtet sich der

Kampf gegen Rom oder nur gegen die Landpfleger? Die beste

Waffe ist geduldig das .loch zu ertragen. Alle früher freien

Völker dienen heute Rom. Ihr allein seht in der Abhängigkeit

eine Schande. Wo sind Eure Waffen und Bundesgenossen? Wisst

ihr was das römische Reich bedeutet, habt ihr keinen Masstab

für eure eigene Schwäche? Auch Gott ist auf Seiten der Römer.

Ihr gefährdet alle Juden, da kein Volk auf Erden ist, wo nicht

Juden wohnen (Krieg IT, S. 248-257).

3.) Einstellung des Opferdienstes. Gegnerschaft der Phari-

säer. Opfer der Ausländer wurden bisher nie zurückgewiesen

(Krieg IL S. 259).

rV. Josephus.

1.) Seine Herkunft: Priester, Pharisäer, Römischer Aufent-

halt wird entscheidend (Theben des Flav. Jos. S. 7-9; Graetz ITT.

S. 513; Dubnow II. S. 438).

2.) Seine Tätigkeit im Kriege: Oberbefehl in Galiläa. Glaubt

nicht an jüdischen Erfolg (Krieg III. S. 321-322).

*
3.) Sein Übergang zu den Römern: Seine Absicht zum Feinde

überzugehen, wird vereitelt (Krieg III, S. 329V Sein Verhalten

in der Höhle Jotapatas. Er betrachtet die Verschmelzung von

Römern und Juden als seine prophetische Aufgabe und will am

Leben bleiben. Kampf mit seinem Gewissen. Sein Wortbrueh

(Krieg III, S. 349 ff.).

4.) Josephus' Unterredung mit Vespasian. Verkündung der

Kaiserwürde (III, S. 355). Friedensrede des Josephus als Ge-

sandten der Römer während der Belagerung Jerusalems. Gott

^ia*'--
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^

und das Glück auf Seiten der Römer; dem Stärkeren müsse man

nachgeben; Er vergleicht sich mit Jirmijahu, da auch er gegen

das Volk kämpft und zum Frieden aufruft (Krieg V. S. 521-525).

— Ist dieser Vergleich richtig? Jirmiiahu tut dies, weil das Volk

durch seine Sünden schuldig geworden ist. Die feindliche Macht

ist das Werkzeug Gottes, das Volk besiegt sich selber. Bei Jo-

sephus überwinden die Römer die Juden. Gott ist auf ihrer Seite,

weil er immer auf der Seite des Stärkeren ist. Daher bleibt Jir-

mijahu nach der Katastrophe in Palästina, Josephus geht zum

Feinde über und lebt ehrenvoll im römischen Kaiserhause (Graetz

III. S. 956).

V. Der Bürgerkrieg

Durch die Ermordung Neros und den Bürgerkrieg in Rom
erhält Judäa eine Atempause, die aber völlig für den Bürger-

krieg verbraucht wird. Schilderung des Krieges zwischen Frie-

densfreunden und Gegnern (Krieg IV, S. 395, 408, 420,

429; Graetz III. S. 545). Mord und Terror der Radikalen. Nach

Ausrottung der Gemässigten zerfleischen sich die radikalen Par-

teien untereinander (Krieg IV, S. 470 ff.). Verbrennen der Ge-

treidevorräte. Noch nach dem Anrücken des römischen Heeres

tobt blutiger Bürgerkrieg in Jerusalem (Krieg V, S. 507).

VI. Rabbi Jochanan ben Sakkais Weg.

1.) Seine Jugend. Schüler Hillels. Vätersprüche 11,8. Damit

Fortführer der Tradition und der Friedenslehre. Ale jüngster

Schüler wird er als zukünftiger Lehrer ausersehen. Jer. Nedarim

5,6 (Vergleich mit der Bevorzugung der Jüngeren in der Bibel).

Die drei Abschnitte seines Lebens: Arbeit, Lernen und Lehren.

2.) Die Rabbanim und R. Jochanan treten für den Frieden

«in (Gittin 56a, Abot d. R. Natan c 4).

3.) Nach dem Bürgerkrieg und dem Verbrennen der Getreide-

vorräte verlässt R. Jochanan die Stadt (Gittin 56a).

4.) Seine Unterredung mit den Römern und die Gründung

Jabnes (Dubnow Bd. II. S. 475). Den Zeloten war der Staat

heilig, ohne den Staat war das Judentum sinnlos. R. Jochanan

ist bereit, auf den Staat zu verzichten als seine Erhaltung aus-

sichtslos geworden war, und gründet statt dessen ein neues geisti-

ges nationales Zentrum. Jochanans Trauer über die Zerstörung

Jerusalems (Abot d. R. Natan c. 4).

5.) Die Weltanschauung R. Jochanans. Die weltanschaulichen

Meinungen werden in der Form von Bibelversen zum Ausdruck

gebracht.

a. Krieg und Frieden. Der Wert des Friedens an Hand des

Verses II. B. M. 20,25 (Mechilta Jitro)

;

b. Selbstschuld das Motiv des Unterganges (a. a. o.);

c. Das Ohr des Knechtes, der länger als 7 Jahre dienen will,

wird durchbohrt, weil es den Ruf der Freiheit und alleini-

gen Dienerschaft Gott gegenüber gehört hat und diesem

Ruf untreu geworden ist (Kidd. 22b).

d. R. Jochanans Gespräch mit seinen Schülern über den rech-

ten Weg. Er entscheidet sich für ein gutes Herz. (Väter-

sprüche 11,9).

e. Auch auf die Menschenwürde eines Diebes muß Rücksicht

genommen werden.

f. Sein Verhältnis zu den Heiden. — Trotz der da-

maligen ungeheuren Spannung zwischen Heiden und Juden

(vgl. auch Graetz III, Note 26) hat R. Jochanan oft Dis-

kussionen mit Römern und versucht das allen Menschen

Gemeinsame herauszustellen.

6.) Die Verordnungen R. Jochanans in Jahne. Sie zeigen den

national-religiösen Charakter des neuen Zentrums (Rosch h. c. IV

30 ff.).

7.) Der Tod R. Jochanans. — Der letzte Spruch: Die Furcht

vor dem ewigen Richter möge gleich sein der Furcht vor

dem Menschen. Sein letzter Gedanke gilt dem kommenden messi-

anischen König und der Wahrung der Reinheitsgesetze. Gerade

durch sein Werk glaubt er, die Grundlage für den echten Messi-

anismus, den Weg von Jahne nach Jerusalem wiedergefunden

zu haben (Graetz, IV, S. 25 Würdigung der Bedeutung R. Jo-

chanans).

Maimonides
Wir hoffen, daß Bibliographie und Referentenmaterial, die von

unserem Mitarbeiter Dr. Ernst Simon für Schulfeiern imd Kurse zum

Maimonides-Jubiläuni zusammengestellt und seinerzeit vom Scimlreferat

der Reichsvertretung der Juden in Deutschland an die jüdischen

Schulen verteilt worden sind, auch über diesen Anlass hinaus für

die jüdische Bildungsarbeit von Interesse sind.

I. Bibliographie.

1. Zur ersten Einführung: Jüdisches Lexikon, Bd. 3, Spalte 1306—1328

(wo vorhanden: Jewish Encyclopedia, Bd. 9, Spalte 74—86).

2. Behandlung in Gesamtwerken: Heinrich Graetz, Geschichte der

Juden von den ältesten Zeiten bis auf die Gegenwart, Leipzig 1894 ff.,

Bd. 6 und 7; Simon Dubnow, Weltgeschichte des jüdischen Volkes,

Berlin o. J., Bd. 4.

3. Zur wissenschaftlichen Orientierung für den nicht hebräisch

Lesenden.

Führer der „Unschlüssigen", 2 Bde., übersetzt von Adolf Weiß, Leip-

zig 1923 und 1924, in der Philosophischen Bibliothek Felix Meiner (mit

wertvoller Einleitung, die geistige Entwicklung des Judentums bis zur

Maimonides behandelnd).

Moses ben Maimon, sein Lel)en, seine Werke und sein Einfluß, 2 Bde.,

herausgegeben von Wilhehn Bacher, Leipzig 1908 ff.; der dort enthaltene

Aufsatz voa Hermann Cohen „Charakteristik der Ethik Maimunis" findet

sich auch in dessen „Jüdischen Schriften", Berlin, Akademieverlag 1924.

Fritz Bamberger, Das System des Maimonides. Eine Analyse des

More Newuchun vom Gottesbegriff aus. Berlin 193iJ.

Leo Strauß. Philosophie und Gesetz, Beiträge zum Verständnis Mai-

monis und seiner Vorläufer, Berlin 1935.

4. Volkstümliche Darstellungen:

Joseph Unna, Maimonides, ein Lebensbild für die jüdische

Jugend, Berlin 1914.

Die „Hilchoth Teschubah", die „Hilchoth Deoth" des Maimonides,

ins Deutsche übertragen und mit kurzen Noten versehen von Bernhard

5. Jacobsohn, Hermon-Bücherei, 2. Reihe. Bd. 3, Frankfurt a. M. 5687

(1926).

Abraham Heschel, Maimonides. Eine Biographie, Berlin 1935.

Selig Sclmchnowitz, Rabbi Mosche ben Maimon. Ein Lebenswerk

für Gott, Israel und Tliora, Frankfurt a. M. 1935.

Rabbi Mosche ben Maimon. Ein systematischer Querschnitt durch

sein Werk. Ausgewählt, übertragen und eingeleitet von Nahum Norbert

Glatzer (Seh >cken-Bücherei Nr. 27/28), Berlin 1935.

Des Rabbi Mosche ben Maimon ,.More Newuchim" (Führer der Ver-

irrten) im Grundriß. Auswald, Uebertragung und Einleitun<r von Alexan-

der Altmann (Schocken-Bücherei Nr. 29), Berlin 1935.

Das Leben des Rabbi Mosche ben Maimon. Aus seinen Briefen und

anderen Quellen ausgewählt und eingeleitet von Israar Elbogen (Heft 5

der Jüdischen Leschafte. unter Mitwirkung <ler Reichsvertretung der

Juden in Deutschland, herausgegeben von Adolf Leschnitzer), Berlin

1935.

5 Sammelwerke, die einzelne Quellenstücke aus Maimonides übersetzt

enthalten:

Julius Höxter, Quellenbuch zur jüdischen Geschichte und Literatur,

II. Teil. Frankfurt a. M., 1928.

Nahum Norbert Glatzer und Ludwig Strauß, Ein jüdisches Lesebuch:

Sendung und Schicksal, Berlin. 1931.

Almanach des Schocken-Verlags auf das Jahr 5695, Berlin 1934.
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II. Referentenmaterial.

1. Zeit und Umwelt.

(;

Maimonides lebte in arabischer Umgebung, das heißt in einer Art

islamisclien Hellenismus'. Der arabische Vorstoß nach Europa, verstärkt,

wenn nicht verursacht durch den Islam (vergl. C. H. Becker, Islam-

studien, Bd. 1) erobert hintereinander die hellenistischen Länder Syrien,

Aegypten, Palästina (639!) Tripolis, Tunis, Algier, Marokko (Namens-

erklärung: Westland, Abendland, vgl. Maariw), Spanien, s. J. 732, durch

Karl Martells Sieg bei Tours und Poitiers, beginnt der Rückstoß des

Westens nach dem Osten, der um die Zeit des Maimonides in den Kreuz-

zügen gipfelt.

Die islamisch-arabische Kultur übernahm das ihr assimilierbare aus

der vorgefundenen hellenistischen: nicht also Götterglauben und poly-

theistische Plastik, wolil aber die Philosophie, insbesondere des Aristo-

teles, aber zum Teil auch Piatons und der Neuplatoniker in ilirer zum
Teil gemeinmittelalterlielion scliolastischen Umdeutung. Beispiel für die-

sen Allgemeincharakter mit mittelalterlichem Denken: das Buch des

jüdisch-spanischen hebräischen Dichters Gabirol ..Föns vitae" ging im

arabischen Original verloren und gilt in lateinischer Uebersetzung, unter

dem verstümmelten Verfassernamen Avicebron, jalirhundertelang (bis zu

Salomon Munks Entdeckung des wahren Sachverhalts in der Mitte des

19. Jahrhunderts) als das Werk eines mohammedanischen Scholastikers;

es wird als solches von den christlichen Scholastikern Albertus Magnus
und Thomas von Aquino benutzt und diskutiert.

2. Lebensdaten.

Mosche ben Maimon, gen. Maimonides. geboren 30. 3. 1135 in Cor-

dova.

Der Einfall der fanatisch-islamischen Sekte der Almohaden (vgl.

heute: die Wahabiten unter Ihn Saud) vertreibt die Familie aus Ccdova

:

1148. Eintreffen in Fez (Marokko), dort gleichfalls Glaubensbedrückungen

1160. Auswanderung nach Aegypten über Palästina, Arzt in Fostat (Alt

Kairo) 1165. Beendigung des araloischen Mischnakommentars (in Fez be-

gonnen) 1168. Vollendung des hebräischen Gesetzeskodex ,^schneh

Thora" 1180. Leibarzt des Sultans Saladin, kurz darauf „Nagid" (Fürst)

aller ägyptischen Gemdnden 1185.

Vollendung des arabisch geschriebenen philosophischen Hauptwerks

„Führers der Verirrten", der noch zu M. S. Lebzeiten unter dem Titel

,,Moreh Newuchim" von Samuel Ibn Tibbon ins Hebräische übersetzt

wurde 1190.

Tod in Fostat, Grab in Tiberia 13. 12. 1204.

3. Da8 Werk:

a) das Problem der Zweispractiiglieit (Arabisch und Hebräisih) im Werk
des Maimonides.

Hier liegt ein allgemeines Symptom für die außerpalästinensische

Judenheit, ja auch zum Teil für diese selbst vor (Aramäisch als Um-
gangssprache der palästinensischen Juden schon im ausgehenden Alter-

tum): die jüdische Religionsphilosophie ist auf Jahrhunderte hinaus und

von ihrem Beginn durch Saadja Gaon (8. Jahrhundert in Babylon) ara-

bisch geschrieben gewesen, weil sie apologetischer Herkunft war und

von den Arabern Terminologie und Methoden des wissenschaftlichen

Philosophierens gelernt hatte. Ein Innenraum blieb jeweils auch bei den

arabisch schreibenden Philosophen der hebräischen Sprache vorbehalten:

die Gedichte Saadjas. Gabirols. Jehuda Halevis, das Ritualwerk des

Maimonides.

b) der Mischnakommentar.

Arabisch geschrieben, wohl weil sehr stark auf juristische und philo-

sophische Begrifflichkeit eingestellt. Kein eigentlicher Kommentar zu

jedem Satz der Mischna, sondern systematische Zusammenfassung der

einzelnen Kapital. Daher auch nicht den gewöhnlichen Mischnaausgaben

beigedruckt (außer etwa der Venediger Ausgabe), sondern in den Tal-

mudausgaben mitgednickt. Die „Schemona Perakim" (8 Kapitel) der

Einleitung des Kommentars zu den „Vätersprüchen" enthalten aristo-

telische Ethik und galenische Psychologie in der Auffassung des Mai-

monides; öfter ins Deutsciie übersetzt, wie das ganze Werk natürlich sehr

früh ins Hebräische. Der Kommentar zum 11. Kapitel der Mischna

„Sanhedrin" enthält die „13 Hauptleliren", deren Beachtung zur Er-

langung der „kommenden Welt" notwendig sei und die in verschiedener

Form in unser Gebetbuch eindrangen. („Jigdal . . .", „Ani maamin . .
.",

lesen!)

c) Sefer ha Mizwoth (Buch der Pflichten); arabische Vorarbeit zur

„Mischne Tiiora", enthält begründete Aufzählung der 613 Gebote und

Verbote, darunter aber nicht das Gebot der Besiedlung Palästinas,

welches Rabbi Mosche ben Nachman (Ramban, Nachmanides) in seine

Aufzählung später aufgenommen hat.

d) Mischne Thora (Wiederholung der Thora, 2. Thora, ,.Deuteronomium",

zur Namenserklärung vgl. 5. Buch Moses. Kap. 17, V. 18. Anderer Name:
Jad Chasaka, Jad gleich 14 nach dem Zahlenwert der beiden hebräischen

Buchstaben Jud, 10 und Daleth, 4, den 14 Hauptteilen des Buches ent-

sprechend. (S. deren Aufzählung Jüdisches Lexikon a. a. 0, Spalte

1326). Der Aufl)au ist philosophisch und beginnt mit dem Buche der

Erkenntnis (Gottes), das Buch der Liebe (zu Gott) folgt, also mit der

theoretischen Gnmdlegung. Da die Absicht aber war, einen Ritualkodex,

also ein religionsgesetzliches Nachschlagewerk, zu schaffen und anderer-

seits die philosophische Geistesrichtung des Maimonides auf die theo-

retische Begründung der Halacha (Religionsgesetz) nicht verzichten

wollte, ergab sich eine Halachisierung (religionsgesetzlich (^, Formung) von

Glaubensgesetzen, d. h. deren Dogmati sierung. Dies ist inhaltlich

gleichsam „fortschrittlich", d. h. rationalistisch gedacht, vor allem im

Grunddogma des Maimonides, der Unkörperlichkeit Gottes, das Bemühen
selbst aber, d. h. die Schaffung eines Systems verbindlicher Glaubens-

lehren, ohne deren Anerkennung man nicht voll Jude sei, ist gleichsam

„rückschrittlich" und erweckte den heftigen Widerspnich der Zeit-

genossen, insbesondere des Rabbi Abraham ben Dawid. genannt Rawed,

dessen „Hassagoth" Bemerkungen, zur Mischne Tora, fast allen Drucken

beigegeben sind. (Hinweis auf den Charakter des jüdisclien Buchs über-

haupt: der Text wird sofort wieder von Kommentaren umsponnen.)

Eine weitere Folge des philosophischen Gnmdcharakters ist die. daß

die einzelnen religionsgesetzlichen Bestimmungen möglichst in einem

Zusammenhang auftreten, den der systematische Fortgang des Ge-

dankenganges erfordert. Maimonides verläßt bei seinem Kodex zum er>?ten

Mal die Reihenfolge der Traktate von Mischna und Talmud und gießt

den Gesamtstoff in eine neue Ordnung um. Damit mag zusammen-

hängen, daß er seine talmudische Quelle zunächst verschweigt; zu ihrer

beabsichtigten Nachlieferung in einem besonderen Werke ist er nicht

mehr gekommen; diese Absicht ist von den Kommentatoren, unter

denen Rabbi Joseph Karo, der spätere Verfasser des „Schulchan aruch"

hervorragt, ausgeführt worden.

Die Sprache der Mischne Tora ist ein reines Mischnahebräisch, auch

da, wo die Quellen das Aramäisch des Talmud sprechen. Eine weitere

Eigentümlichkeit ist die Einbeziehung der Gesetze für die messianische

Zeit: das letzte Kapitel ,,Hilchoth Melachim" „Königsgesetze", enthält

das jüdische Staatsrecht, auch das zur Zeit des Messias, des gesalbten

Königs. Maimonides unterscheidet auch zum ersten Mal scharf zwischen

den beiden messianischen Begriffen .,Tage des Messias", die er rein

politisch faßt, und „kommende Welt", die allein einen übersinnlichen

Charakter haben wird.

Der Widerstand gegen das Werk, der insbesondere nach dem Tod

des Maimonides von der Narbonner Rabbinenschule (Südfrankreich) aus-

ging, operierte vor allem mit der Behauptung. Maimonides habe das

Talmudstudium überflüssig machen oder gar abschaffen wollen, doch hat

sich der Mischne Tora als eine der Grundlagen für religionsgesetzliche

Entscheidungen durchgesetzt: Rabbi Joseph Karo benutzt sie für seinen

Schulchan aruch als eine seiner drei wichtigsten Rechtsquellen.

e) Morene newuchim, der Führer ^er Verirrten, arabisch geschriebenes,

apologetisch-philosophisches Wei-^dient vor allem der Auseinander-

setzung mit dem vom arabischen Rationalismus beeinflußten Juden, dem

er aber selbst weitgehend entgegenkommt. Die Hauptanliegen des

Maimonides sind:

die (nicht erstmal von ihm vertretene) „negative Attributenlehre",

d. h. der Nachweis, man könne von Gott nur in negativem, oder, besser

in „unendlichen Urteilen" sprechen. (Den Nachweis für die Aehnlichkeit
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diesen Kantisi-hen Bt'griffe.s mit Maiinonides, liat, nach einem Apercu

lierin. ( 'oiiens, Z. Dlesendouck geführt.) Alles was wn positiv von Gott
aussagen, ist 1. antropomorph und setzt 2. eine Vielheit in Gott voraus,

sein zweites Anliegen ist die Unkörperlichkeit Gottes (vgl. das oben

zum Mischne Tora Gesagte).

Das dritte, und hier erst beginnt die eigentliche Auseinandersetzung

mit Aristoteles und den arabischen Aristotelikern, ist die Lehre von der

Erschaffung der Welt, statt der Lehre von ihrem ewigen Vorhandensein,

das diese annahmen. (Der Lehrer wird gut tun, die Lehre von der Ewig-

keit der Welt im Zusammenhang mit dem aristotelischen Begriff der

Entelechie im Gegensatz zur platonischen Ideenlehre zu entwickeln, die,

worauf gleichfalls Dlesendouck stärksten Nachdruck gelegt hat, stark

auf Maimonides einwirkte. Der Nachweis von der Erscliaffung der Welt

wird von Maimonides rein philosophisch gv^führt, also nicht etwa von

vornherein unter Berufung auf die Aussagcii der Bibel. Dies wird nur

hilfsweise herangezogen, da Maimonides seine Beliauptung nur höchst-

wahrscheinlich, aber nicht ganz sicher machen zu können glaubte. Für

den Fall aber, daß das Gegenteil bewiesen würde, erkennt er die Mög-

lichkeit, den ersten Satz der Bibel ebenso umzudeuten, wie dies mit den

antropomorphischen Stellen der Bibel von ihm und anderen geschah,

ausdrücklich an: .,Die Tore der Deutung sind nicht gesclilossen."

Dieser sehr radikale Rationialismus findet heftigen Widerspruch,

insbesondere von der Narbonner Schule (siehe oben). Der Widerspruch

riclitet sich auch gegen die Aussagen des Maimonides über die Wieder-

belebung der Toten, die er nur den Trägem des ,.aktiven Geistes" zu-

spricht, sowie dagegen, daß zwischen der Wahrheit der Philosophie und

der der Offenbarung keinerlei inhaltlicher Unterschied besteht, die Offen-

barung also kein Plus gegenüber der Philosophie hat. Auf die Frage,

warum sie dann erfolgte, ergeht die Antwort: für diejenigen, die nicht

auf dem Wege der Philosophie, also mittels des ..aktiven Geistes" dahin

irelanffen könnten. Dieser Aristokratismus seiner Lehre setzt die

Offenbarung scheinbar zum Notbehelf für die nicht selbst Denkfähigen

herab. In dem philosophischen Buche ..Licht Gottes" von Chasdai

Crescas (14. Jahrhundert) erfolgt der Widerspruch in der positiven Form

eines eigenen religionsphilosophischen Systems, der Streit gegen Maimo-

nides selbst, der teilweise bis zur Verbrennung seiner Bücher geführt hat,

wird durch das Kompromiß des Nachmanides geschlichtet, nachdem das

Lesen seiner philosophischen Werke bis zum 30. Jahre verboten,

dann aber freigegeben war.

rV. Gesamtbewertung.

Diese wird vielleicht zweckmäßig davon ausgehen, daß Maimonides

bei all seinen schwierigen Ueberlegungen an Gesetz und L( hre des Juden-

tums in allem Wesentlichen treu festhielt, woraus sich s-cliwierige Diffe-

renzen zwischen manchen Teilen der .,Mischne Tora" und des „More

newuchim" ergeben. Es ergibt sich die Frage, ob er zu den Wahrheiten

des Judentums auf dem Wege des Denken? gekommen ist. wie es aus

dem More newuchim hervorzugehen scheint, ob er etwaige Zw-'ifel

durch die Bestätigung des Denkens beschwichtigt liat. oder aber, ob er

von vornherein das als philosophisches Resultat wiederfinden mußte,

was ihn keinen Augenblick unsicher war. Für diese letzte Annahme

spricht sehr viel, insbesondere^ die Sonderstellung, die er der Proiihetie

ds Moses zuweist und die Energie, mit der er Göttlichkeit und uiiver-

sehrbare Ganzheit der Tora behauptet. Dies gilt vor alle!,i für die Lf^hre

von der Schöpfung der Welt, die er zwar durch dci. Bibelvers nur hilfs-

weise zu stützen meinte, die er aber in Wahrheit .an jpnem Bibelvers

her aus frühester Jugend kannte und an die er fest geglaubt liat. Einer

solchen Betrachtung gegenüber erscheint d?r ganze rationalistische Auf-

V>au als die Apparatur einer großartigen, natürlich unbewußten S-Ibst-

tüuschung, hinter der ein schlichter gläubiger Jude sichtbar wird.

Manasse ben Israel und die Rückkehr

der Juden nadi Enqland
Bibliographie für einen fünfstündigen Kurs von iT. Ernst Sim< n

Die Elntellune de« Kurse« folgt den unter II—VII gentnnten Themeo

Die Werke 112 6, und VI, 3 sind fflr «He Teilnehmer obIig«toM«cb, die anderen

mögen je n«ch'lntere««enrichtune und Möglichkeit eingesehen werden

Alli^emeine Orientierung (Darstelliinff).

1 Encvclopaedia Judaica (EJ). Artikel „Cromwell" und ..Ent:-

land":

2. Jüdischee Lexikon (JL), Artikel „England", „Manasse ben

Israel";

3.. Dubnow, Bd. VII;

4. Graetz, Bd. IX;

5. Albert M. Hyamson, A liistory of the Jews in England, 2.

Auflage, London 1928, Chapters XVl-XVIII, p. 125 ff.;

('). M. Kayserling, „Manasse ben Israel, sein lieben und sein

Werk" 1861 (einzige Monographie, veraltet, doch noch wert-

voll).

II. Religion und WMrtsehalt

mit besonderer Berücksichtigung des Calvinistischen Zeitalters.

1. Max Weber, Gesammelte Aufsätze zur Beligionssoziologie, I,

Tübingen 1920, dort: „Die protestantische Ethik und der Geist

des Kapitalismus", S. 17-206; insbesondre S. 163 ff.

2 R. H. Tawney, Religion and the Rise of Capitalism, 1926.

3. J. B. Kraus, S. J. Scholastik, Puritanismus und Kapitalismus,

München 1930 (katholisch).

III. Judentum und Kapitalismus

1. Werner Sombart, Die Juden und das Wirtschaftsleben, 1. A.

T.,eipzig 1911; insbesondre nach dem Inhaltsverzeihcnis die

Stellen über England und Kap. 11, S. VII, S. 292 „.Judaismus

und Puritanismus".

2. Max Weber, Religionssoziologie, Bd. III (Das antike Juden-

tum), dazu Julius Guttmann, „Max Webers Soziologie des

antiken Judentums", m Monatsschrift für Geschichte und

Wissenschaft des Judantums, 1925, S. 194 ff.

IV. Jüdische Bibel und puritanisches England

1. Ludwig Diestel, Geschichte des Alten Testamentes in der

christlichen Kirche, Jena 1863. insbesondre §§ 31, 32, 55a;

2 Max Levy, Der Sabbat in England, Wesen und Entwicklung

des englischen Sonntags, Leipzig 1933 (Kölner anglistische

Arbeiten, Bd. 18), besonders S. 232, 261.

V. Cromwells Motive.

1. Oliver Cromwells Letters and Speeds, with Elucidation by
Thomas Carlyle, in 5 Bänden, 1. A., London 1846, wenn an-

gängig in der neuen wissenschaftlichen Ausgabe von S. C.

Lomas, London 1904, zu benutzen: die Briefe und Reden immer

nach der Carlyleschen Zählung mit römischen Ziffer zitiert;

Part. IX, Bemerkung zu Brief CGVII, Bd. IV, S. 152 (Bericht

über den Antrag Manasses ben Israel von Ende 1655 und die

Konferenz bei Cromwell). Vgl. ausserdem Brief Nr. 59

(9. X. 48), Bd. II, S. 68 ff, Rede Nr. I, 4 VII, 1653; Bd. III,

S. 199 ff, bes. S 218.

. The Clarke-Papers (Zeitgenössische Aufzeichnungen Crom-

wells Armee, ed. II. Firth, Cambridge, 1891/94, 4 Bde. Cam-

den Society Publications 1-35), passim, dort z. B. Bd. I. S.

LXXIV das Soldatenlied:

..The Lords beginn to lionour us,

The Saints are marching on;

The Word is sharp, the arrow swift,

To destroy Babylon (!).

(Ausnahmsweise in der Bibliographie zitiert, da in Deutsch

la.nd vielleicht schwer zugänglich, dies gilt auch für die koni

monden Bemprkungen.) Siehe ausserdem etwa Bd. I, S. 369 ff;

große Rede Cromwells über Regierungsformen, z. T. an Alt-

Israel exempliziert. Bd. II, S. 242, die theokratischen „Fifth

Monarchy Men" — über sie gute Monographie von Louise

Targo Brown — als Gegner Cromwells. Bd. III, S. 139 „And

I do declare to you I do dissolve this Parliaraent, and let God

judge between me and you" . . . ,.to which end many of the

Commons cryed Amen".

VI. ManasKe ben Israels Motive, Arjgumente und Persönlichkeit

1. Lucien Wolf, Manasse ben Israel's Mission to Oliver Cromwell

(L>okumente mit Noten), London 1901;

2. Cecil Roth, New light on the Resettlement, in Transactions of

the Jewish Historical Society of England, Bd. XIII, 1932/33;
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Re'tmiic' äf-T Jtk!«!! (1656j, «b« Eng-

5.

liöcbeii ^».v.;.-t.o^. . .;ii Mfmcleibsuliii, iierlin, 1782, Neudruck;

Kerliii 1919, l)ie W elLbüßimr Nr. S;

t !Rir Hf»br»er: M. L. 1^ Seier Miki^tsti liöi-ael, 1652, Lemberg

1870 (übersetzt bei L. Wolf) ;

Füi- Hobriit'i : M. b. 1., Seffer >;is<chinaüi Clmiiia, kabbalistiscli,

aeigt die lunt lJ^^i'Jte seiner Weltanschauung, spricht z. ii übt r

Goiteesgerichte, 3ler Artikel, Kap. B, Ausgabe Stettin, S.

43b-41

VIl. F<»lgeii de*i Re*»ettl«iBent

Hyaiuson (s. oben 1,5) Kap. XIX n. i.:,

J-1. S. g,. Ufcjnriquos, The retum of tlie Jews t(» England, ]t>eing

a ('iia])ier im the Hystorj' oI English Law, New York 1905,

besondtJTs ab S. 75.

Bncherlisien

Wir bereiten eine Liste von Jugendbüchern vor. deren B^ur-

beitung unserem Mitarbeiter Pr. Ericb Gutimaim, dem Biblio-

th^aj der Wandarbälcberei des Pretis-i.,( hen Landep^veibande?

jüdischer Geireindon, übeilragen ist. Im folgenden veröf-

fentlichen wir einige Leitsätze von Dr. Erich G u 1 1 -

mann über das Zusammenstellen v wij liücherlisten in der jiidi-

sciiein Bildungsarbeit:

Jl. AflgiHMÜBe Grundsätse

1. ©«Toreim« lBiicii«rliste zusammengestellt
wird, musB die F rage, für welche Kreiße von Be-

nutzern sie bestimmt ist. genau geklärt werden.
Es genügt also nicht, dass man eine Auswahl „guter Büchei^ zu-

sammenstellt, sondern man muss sich klar darüber «ein. dass der

Werl von Bücbem für verschiedene Grupj»ern von Lesern ver-

Bcliieden ist. Das beeinträolJtigt zwar nie den absoluten Wert ei-

nes BucäffiB, wohl a'ber seine Wirksamkeit beim Leser. Auf dJ

aber- kommt ep in der Bildungsarbeit wesentlich an. Hier ist jeut-

bibliographische Vollsl.ändigkejt vom V\jeL wenn sie nidit zu-

gleich eiaai klai*en Zweck mit dei Blickrichtung auf den Leser

verfolgt.

2. Neben denLesergruppen istbei derBu^ifttis-

wahl auch die Art der mutmasslichen oder schon
feststehende Buch Vermittlung zu berüchsichti-
gen. Es ist alsc» darauf zu achten, ob die Bücher bestimmt sind,

JL B.: für eine Gemeindebücherei oder gemeindliche I-«eaehalle.

für die Büchö-ei eines Jugendheims (Kler einer Jugendprup}>€. für

ein Ferienheim, für ein I^ehrhaus oder eine ähnliche Bildunffsan-

i^alt. für eine Wanderbücherei oder — zuletzt das Wichlijrste —
für den Ei{reTi>»esitz. Es ist zu bedenken, c* die Bücher hänfiirf

rum ACrl erteil oder zum Selbstleeen dienen werden, c»b sie Hilfs-

mittel für bestimmte Kurse^ V(»rträge oder Arbeitsgemeinschaften

sein müssen usf.

3. Listen zur Bücher« ibenutzung werden sich in

v^ersohdedenen Punkten van solchen BücherliBten unterscheiden.

die dem Aufbau und Ausbau von Büchereien dienen sollen.

Während die Aufbaulisten sieb a.uf die im Handel käuflichen

Bücher ^" -hränkeii müssen, können die Benutzerlisten auch

ältere. . . p,j iflene Werke aufführen, sofern sie noch in der Bü-

eheröi vorhanden sind. Diese Ast v^ba Listcm sind oft ^ < »n grosser

Bedeutung, wedl zahlscMfee G^emedodc-, Veieins- und Lctgenbib-

liotbeken zwar oft wertvolle BetAtaAe bergen, bisher aber nidit

4ie Möglichkeit hatten, sie durch beratende Kataloge 'für die Be-

inutzer zu erschliesseti.

4. Die Aufnahm« von Bti ehern in Bilduogsbü-
c h e r e i e B oder in Listen, die zum gleiten oder ähnlidber'

Zweck ikea^eetellt eiod. kann auf vorangfsgaoageoea Emjjiehlunr-

iiui- dass ftsfiBem, 'ir^iLn diese in der gleadbai AhiftcM «n€

hinlänglich beikannten und zuverlässigen Beurteilem abgefaegt

'Bind. (In der jtidiBchen Bildungearbeit werden Bold» Unterlagen

XMsek «ehr «Itm seia, weil es bisher ein organisiertes Bespre-

clmngswesen in Verbindung mit einem jüdisch-volkstümlichen

vvesen noch niciil gab. Auch dieses ist zur Zeit erst in

üeu Anlangen.)

5. In der Regel soll jedes Buch vor der Auf
nähme in die Bücherliste noch einmal von den
Bauarbeitern geprüft werden. Es wird darauf ankom-

men, ob schon eine gute, zuverlässige Besprechung vorhanden

ist; dann wird oft ein flüchti,ger Einblick in das Buch genügen.

Bestätigt sich dabei das in dter ftUheren Besprechung Gesagte

nicht, dann ist gründlicijes Neulesoi erforderlich. Alle nocli

iin>)ekannten Büdier mü.^sen sorgfältig geprüft., die der Schönen

Literatur stets vollständig gelesen werden.

€. Die Bildungsarbeit mit dem Buch hat sich
von allen Bücksichten auf die Kritik des Buch-
gewerbee und der Presse freizuhalten. l>amit ist

gesagt, da£ einmal Rücksichten auf bestimmte Verleger oder

Budihändler. auf die Per:>en eines Verfassers oder Herausgebers

iiiclit massgebend für die Anschaffung oder Empfehlung sein

dürfen. Ebensowenig pind Anzeigen oder Empfehlungen des Buch-

handels cKler Zeitung»- und Zeii^ihriftenkritiken zur aMeinigen

Grundlage der Beurteilung zu nehmen.

7. Die Bildungsarbeit mit dem Buch hat sicli

gjundsätzlich von aller gewerbsmässigen Buch-
verbreitung zu unterscheiden. Ohne daß die gewerbs-

mässige Buchverbreitung immer Bildung5abi=ichten verleugnen

raüsste. hat sie doch notgedrungen stets zwei Herren zu dienen:

dem Geiste und der Wirtschaft Rein bildungsmässige BuchVer-

breitung kann sich hir(£ei.'en ganz von wirtschaftlichen Gesichts-

punkten frei halten. aliL'e-ehen vc»n einer häufig notwen<ligen

Sparsamkeit bei der Anschaffung, die durch die beschränkten

Geldmittel gebeten sein kann. Bei der Aufstellung von Bü?her-

listen fällt jedoch auch dies^- fii- ksicht fort, weil ihre Auswor-

^mF kann in zweierlei

;-i^»unkten geordnet Cal-

ichereien u. s. w.) oder

tung an verschiedenen Orteii hieden geübt werden wird.

8. Die Form eines Bücherverzeichnisses ist

ächst dem verarbeiteten Material der pädago-
gisch wichtigste Faktor. Es gibt zwei Formen der^

Bücherverzeichnisses: a) das reine TitelVerzeichnis und b) das

^be55)reehende*' Büchern erzeiehnis. Die erste Form besteht in

einer Aufzählung von Bücbertit^'ln. die verschieden gruppiert

sein können, die andere fügt jedem Buchtitel oder mindestens

einer zuBammengehörigen Gruppe von Titele einer Charakte-

ristik der Bücher bei a) Das Tit^lve

Form erscheinen: nach äusseren '^

phabetifcch. NummernverzeichniB 1 .

Tiach literarisch-pädagogischen: Grui'i>ierungder Büchertitel nach

!^timmtem Literat»rg«bJeteo oder LeserintiTBnBffi Für eine

N'eröffentlichung kommt die erste Fonn, die in der Kegel nur

verwaltungsm&ssige Zweck« veriolgeB kaitt, aiefat in Frage.

Für die Form der Gruppierunr '^^--' «ich allgemeingültige Re-

geln BXLT sehr echwer aufstelle:.. . -. soll dai Inhalt späterer

praktteefcer Veröffentlichungen bilden.) b) I>as ^besprechende"

Bücherverzeichnis ist die ideale Form für bildungsmäaaige Em-

pfeiJuBg von Büchern. Hier wird jeweils dem Buchtitel eine

kurze Besprechung liinzugefügt die den Zweck hateo soll, den

Leser soweit ül>er das Buch zu unterrichten, daß er iddi ein Bild

machen kann, wieweit es sedüea Wüaechen zu entsprechen scheint.

GelegeDtlich findet man «olfite Beqirediungen in ganz gedrängter

Kürze. sodalJ sie eigentlich nur einen fehlenden Untertitel ergän-

«a. Diese CbaraktgiiiiMi'iiiig kann hin und wieder genügen, vor-

zuriefeen ist aber unbedingt die normale Kurzbeeprechung. welche

€*twa 0)-l(>O Worte lang sei» soll und das Wesentliche über Art und

Inhalt öes Buches, über seine Eignung für verschiedene Alters-

Mod Geseableehtsgruppen uad vielleicht noch über den Schwierig-

keitsgrad aussagt. Ein treÄeades Zitat aus dem Buche und ein

iiiijweis auf den Autor und sein Wirk«n kann zur Verlebendigung

hotrage^. Injierlich zusammengehörige Werke sowie die verschie-

denen Schriften eiiiee Autors, vor allem eines Dichters, können
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als Sanimelreforat besprochen werden. Natürlich wird dann etwas

melir Tiaum notwondig sein. Wenn die BeKprechung uuch die

untorschiedliclien W erte der Bücher erkennen lassen soll, so ninli

HU) sich dncii grundsützlicii von der Buchkritik im üblic)»on Rinne

unterscheiden. Dio Buchi)Ofl])reciiung in der Büoherliste .'letzt

vornus. daß das Buch flclum geprüft und für den Zweck ver-

wendbar bofundon worden ist. Eine abfällige ,.Kritik" ist also

ohnedies nicht möglich.

K. Orundsätae lür jüdisohc Biii^erlisioii im besonderen

J). Die Frage „Was ist ein jüdisches Buch?" ist

noch nicht eindeutig geklärt. Während die einen nur

solche Büclier darunter verstehen, welche sich mit dem Judentum

befassen, rechnen andere auch diejenigen hinzu, welche einen

Juden oder Judenstämmling zum Verfasser haben, gleichviel, ob

der Inhalt des Buches etwas mit dem Judentum zu tun hat oder

nicht. Schliesslich käme als dritte Grupi)e hinzu: Bücher von

nichtjüdischen Verfassern, die sich mit dem Judentum Ijeschiifti-

gen (einschliesslich der anti -jüdischen T^iteratur.)

10. Aus praktischen Gründen sollte man zu-
nächst d e n Kreis der „jüdischen" B ü c h e r n i c h t zu
eng ziehen, besonders beider Schönen Literatur.
Bekanntlich hat sich eine jüdische Literatur, benonders aber eine

Prosadichtung bei der Ghottogebundenheit vergangener Jahr-

hunderte und bei dem strengen Festhalten an den heiligen Bü

ehern nur sehr spärlich entwickeln können. Ein grosser Teil der

von Juden verfassten Prosa fällt daher erst in die Zeit der

Vollemanzipation und ist des öfteren ])ereits dem Jüdiscbtai ent

fremdet. Hier wäre also eine möglichst weitherzige Auswahl am

Platze. Anders natürlich mit streng wissenschaftliohen Werken,

deren Verfasser zufällig ein Jude ist. Sie kommen trotzdem für

allgemeine Bildungsarbeit nicht in Frage.

11. Die Literatur des Judentums i st spr a c h 1 i c h

sehr bunt gemischt. Durch die Zerstreuung der Juden

über die ganze Welt erschienen jüdische Bücher ausser in he-

bräischer und jiddischer S]irache auch in fast allen Kulturspra-

chen. In der Hauptsache worden für unsere Verhältnisse alle in

deutscher Sprache geschriebenen oder ins Deutsche übersetzton

Bücher in Frage kommen. Selbst jiddische und hebräische Texte

kommen immer noch für einen nur kleinen Kreis in Betracht, weil

Wenige fällig sind, mit wirklichem Genuas am Lesen solche

Werke aufzunehmen. Hier, so wie bei der Aufnahme englischer

und französischer Originalwerke k(mmit es natürlich sehr auf die

Gruppe von Lesern an. für wolclie die Bücherliste bestimmt ißt.

12. Bti eher von nichtjtidischen Autoren mit

Beziehungen auf Judentum oder J u d e n h e i t soll

ten sorgfältig herausgesucht und unseren Zwecken nutzbar ge

macht werden. (Aus der deutschen l^ichtung z. B.: Lessing:

Nathan der Weise; Hebbel: Juditii; Gutzkow: Uriel Acosta:

Stifter: Abdias: Grilli>arzer: Die Jüdin von Toledo; Hauff: Das

Märchen von Abner. dem Juden; Koll»enbeyer: Amor Dei, ein Spi-

noza-Roman; u. B. w.) Literatur von christlichen Autoren über

die Bibel und die jüdische Geschichte sowie über Palästina ist

natürlich zahlreich (z. B. Comill: Der israelitisclie Prophetismus.

— Loehr: Israels Kulturentwioklung u. ä.)

IB. Eine V er bin düng von jüdischer und nicht

jüdischer Literatur für die Bildungsarbeit an Juden kann

unter bestimmten Umständen erstrebenswert sein. Das wird

davon abhängen, ob die von jüdisciier Seite geViotenen Bildungs-

einrichtungen die einzigen sind, welche dem betreffenden Publi-

kum zur Verfügung stehen, oder ob daneben noch ändert' benützt

werden können fkonmmnale oder staatliche Büchereien, Leaehal

len, Lesezirkel, Leihbüchereien gehobener Art.) Ist die jüdische

Bildungsinstitution die einzige, dann wird es von den Benutzem

als Einengung empfunden werden, wenn nur jüdisches Bildungs

gut geboten wird, denn die ständigen Einwirkungen einer nichtjti-

dischen Umwelt bedingen auch ein Verlangen nach der Literatur

dieser Umwelt.— Bei Bücherlisten gemischten Inhalts ist wie-

derum von Fall zu Fall zu entscheiden, ob man die jüdische la-

toratur getrennt oder im Gesamtzusammenhange aufführt. Eine

Kennzeichnung einzelner Bücher als jijdisoho \^\ immorhin anzu-

raten.

14. Eine Leeerkunde des jüdischen Lcsep^b-
1 i k u m 6 i s t noch nicht vorhanden. Sie dürft« erst auf

Grund umfangroi oberer praktischer Erfahrungen allmählicli auf-

zubauen sein. Vorerst kann man gewisse soziologische und li-

terarisclie Voraussetzungen — mit genügender Vorsicht und ohne

jede I>(»gmatik ! — in Anwendung bringen.

a.) Das jüdische Lesepwblilaim geliört — besonders in der

Provinz — fast durchweg der ,,brürgerlichon Schicht" an. Bäu-

erliche, Arbeiter- und Handwerkerstände sind zahlenmässig sehr

gering.

b.) Die jüdischen Jugendlichen sind — besonders im Thesen und

Aufnehmen von geistigen Anregungen — oft verhällnismässig

weit vorgeschritten nud in jeder Weise lernbegierig.

c.) Jode städtisch-bürgerliche Tjeserschaft also auch die jüdische,

ist auf dem Gebiete der Schönen Literatur einigermassen belesen

und oft verwöhnt. Dagegen fehlt häufig das iJanmässige Bil-

dungsstroben, wie es in den aufsteigenden Ständen selt)StA'cr-

ständlich ist. T»adurch ist es schwerer, die „belohronde" Literatur

an jene heranzubringen. Selbst wenn die Bücherlisten und die

Buchbes])rechungon sogenannte „Quervc^rbindungeii" eritbalten.

d. h. wenn sie von Werken der Schönen Literatur auf onispre

chende der belehrenden verweisen (z. B. historischer Roman und

Geschichswerk, Lebensroman und Biographie u. s. w.) zeigen sich

hier die sehr enjr begrenzten Wirkun.'.^o:i de~< Büobervrrzrji-h-

nisses. Meistens wird das belehrende Buch fast nur durch die An-

regungen einer mündlichen Unterweisung (Vorträge, Kurse, Ar-

l.(^itsgemeinschaften) in Umlauf zu bringen sein.

d. ) Der literarische Geschmack jener bürgerlich emanzipierten

jüdisclien Leserschicht ist meistens auf einen bestimmten Autoren-

und Verlegerkreis beschränkt, der in der Hauptsache aus der

naturalistisch - psychologietischen Schule hervorgegangen war.

(Wassermann, Schnitzler, Werfel, Thomas Mann u. a.) Verständ-

nis für die eigentlieh-iüdische Literatur, besonders für die 'hs

Ostens ist fast nur in kleinen, orthodoxen Kreisen vorhanden.

I>ennoch dürfte es zur Zeit nicht schwer sein, die;enigen Sciirift-

steller an die Leser heranzubringen, welclie auf einem wirklieben

A'olbstum aufl)auen (z. B. Franzos, S. Kohn. Kompert, Mendele.

Schalem Alecliem, Perez, Bergelsohn. Agnon n. a.)

e.) Wertvolle Literatur für jüdische Kinder und Jugendliche

ist allerdings bisher in selu* geringem Umfange vorhanden. Aus

dem Literaturgut für die Erwachsenen muß fh'.-hal>. ein Teil nach

sorgsamer Prüfung herübergenommen werden: doch sollte damit

der so häufig geübten bildungsnmssigen Verfrühung nicht noch

mehr Vorschub geleistet weiden. Besonders <die Werke dej

genannten psychologischen Richtung sind für Jugendliche gäar-

lich ungeeignet, weil eie Probleme behandeln, die ohne ein l. 1m-

Mass von Lebenserfahrung und Reife nicht verstanden werden

können und junge Menschen infolgedessen nutzlos bolnsien. (Auf

diesem Gebiet hofft die „Mitteletelle" bald praktische Lösungs-

vorschläge vorlegen zu können.)

15. Die Hauptaufgaben jüdischer und für Ju-

den bestimmter Bücher Verzeichnisse dürfen
als o sein:

a.) Auswahl von bildungspfleglich wertvoller Ldlerttlni- aadi

literarischen und pädagogischen Gesichtspunkten.

b.) AuPwald aus dem das Judentum beftrcflÄBMÄe Schrifttum

nach dem rein jüdischen Prinzip; d. h. «s iet zu fragen, welchen

Wert der Inhalt des Buches für das jüdische Leben und die

Lebeneanschauung der Gegenwart und für die Erkenntnis d^^r

Vergangenheit besits^t.

^§

c.) Zusammenstellung dieser jüdischen Bildungsliteratur

organisch aufbauenden Geeichtsjiunkttm. Es niuJi also eine dem

jüdischen Menschen däer Gegenwart entsprechende — möglicher
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weise auch verzweigte — Linie gefunden werden, auf welcher auf-

hauende Wirkungen möglicli sind.

d.) Das Profil und die Mögliciikoiten jüdisciicr Geistigkoit

lieraustreten zu lassen, um dem jüdischen Leser Klarheit iiher

Wesen und Herkunft seineB Ich und seine Situation zu gehen.

Freie jüdische Volksbildungsarbeit

Ein in den Ruhestand versetzter höherer Beamter hat in

einer Stadt mit rund 1100 jüdischen Einwohnern auf eigene Faust
einen Bibelkurs über Jaakoh und seine Söhne (T. Bucli Mose. Ka-

pitel 25-50) begonnen und berichtet darüber:

„Bald hat sich ein fester Kreis von etwa 35 Teilnohmern
(meist Frauen) im Alter von 30 Jahren aufwärts gebildet, etwa
ein Drittel „gute Gesellschaft", der Rest aus allen Teilen der

Gemeinde. Da ich wusste, daß die jüdischen Vorkenntnisse sehr

gering waren, nahm ich zuerst an, ich könnte nur Bibel Wis-

senschaft bringen, aber bald merkte ich, daß die alten Kom-
mentatoren. Raschi u. s. w., in die ich mich immer mehr hinein-

arbeitete, ein viel stärkeres Verständnis fanden. So ist meine
Methode nun folgende: Ich trage aus der Buber-Uebersetzung
nacheinander die einzelnen Szenen vor, die Teilnehmer folgen in

ihren anderen Uebersetzungen. Da die eines Kommentars be-

dürftigen Stellen meist auch verschieden übersetzt sind, so ergibt

sich das Problem von selbst und die Teilnehmer finden seihst

die — tief menschlichen — Erklärungen der alten Midraschim. Es
ist nun ganz eelbstverständlich, daß ich nach Schluss dieses Kur-
ses (in etwa sechs Wochen einmal wöchentlich IV2 Stunden) ins

II. Buch Mose (Auszug aus Aegypten und Sinai) übergehe, aber

dann, also wohl im Herb.'st, wird dio eigentliche Schwierigkeit

beginnen: Wie bringt man den gesetzlichen Tful selbst, ohne rein

apologetisch, rein juristisch, rein historisch zu sprechen? Ist es

möglich, den Teilnehmern auch die Gesetze in der Weise nahe
zubringen, daß sie sie als etwas empfinden, was sie unmittel-
bar angeht, wie jetzt die Jaakob-Joseph-Gt>schichteny Mir selb.st

ist dies gelungen, indem ich seit etwa einem halben Jahr Talmud
lerne, aber wie ist das möglich bei Menschen, die nicht hebräisch

können? Ueber diese Fragen, hoffe ich, mir durch Gespräche mit

Teilnehmern der Lerntagungen mehr Klarheit zu verschaffen.

Als ich vor einem halben Jahr begann, wai- ich etwas ent-

täuscht, daß gerade von denen, die es am nötigsten haben, den

jungen Leuten von 20-30 Jaliren, zusammengefasst in einer

Sportgruppe vom R. j. F., fast niemand erschien. Im Januar, als

ich gerade von der Tagung in Wilhelminenhöhe zurückgekehrt

war, baten sie mich, ihnen an einem Freitagabend einen Vortrag
zu halten. Ich brachte ihnen (auch durch Vorlesung und Fragen)

den Kurs von Professor Buber: Frühmessianismuss in der Bibel

(an 4 Abenden), und nun hat sich ein Kreis von etwa 15 kauf-

männischen Angestellten zusammengefunden, mit denen ich mei-

nen Bibelkurs beginne — an jedem zweiten Freitagabend. Viel-

leicht gelingt es mir, im Winter daraus einen Oneg Schabl)at zu

machen.

Schliesslich orteile ich im „Chaluz" hebräischen Unterricht.

(10 Teilnehmer)."

Was ist eine Arbeitsgemeinschaft?

Manche meinen, eine Arbeitsgemeinschaft in einem Lehrhaus
bestehe darin, dass regelmässig an einem Abend in der Woche 2t 1

bis 25 Leute sich um einen Tisch setzen, dass der Leiter Referate

unter die Teilnehmer verteilt, und daß dann Woche für Woche ein

Referat uacii dem anderen gehalten wird, an das sich daim jedes

Mal eine Aups])rache anschliesst. So etwas kann unter Umständen
eine Arbeitsgemeinschaft werden, aber es kann sich dabei auch

ein Verfuhren herausbilden, das von einer wirklichen Arbeits-

gemeinschaft weit entfernt ist. Wenn immer nur ein einziger der

Teilnehmer — wenn auch abwechselnd — sich auf ein Referat

vorbereitet und die anderen Teilnehmer in dem sicheren Ciefühl

dabeisitzen, dass sie sich ja nicht vorzubereiten brauchten, son-

dern Zuschauer bei der in Aussicht stehenden „intere.-:8ant«n'' Aus-

einandersetzung zwischen dem Leiter und dem Referenten bleiben

können, dann ist man von einer wirklichen Arbeitsgemeinschaft

weit entfernt.

Es gibt aber noch ein anderes ^ erfahren: Wenn beispiels-

weise ein geschichtliches Thema, etwa ein bestimmter Zeitab-

schnitt zur Behandlung steht, dann kann der Leiter damit begin-

nen, dass er an die Teilnehnnir die Frage stellt: „Was interessiert

uns eigentlich an diesem Zeitabschnitt?" Es sfdlen dann möglichst

alle TeiliKihmer angeregt werden, zu sagen, was gerade sie per-

sönlich an dem Zeitabschnitt intoresssiert, und welche Fragen
nach ihrer Meinung zu stellen sind, um den Dingen auf den Grund
zu gehen. Es dürfte Keinen geben, der nicht ein solches Interesse

und eine solche Frage hätte. Denn schliesslich sind sie alle ja

aus oinem Interesse zu der Arbeitsgemeinschaft gekommen. Es
handelt sicli also nur um die pädagogische Aufgabe, die Erschie-

nenen zum Sj>reclien zu bringen. 1Jabei möge man zunäclwst auf

jede Ordnung der Fragen verzichten und die Fragen in der zufälli-

gen Reihenfolge entgegennehmen, in der sie kommen. Jeder der Teil-

nehmer soll sich auf einem filatt Paj>ier alle Fra.gen vermerken, und
wenn es möglich ist, soll sie der Leiter an die Wandtafel schreiben.

Nach einer solchen Sammlung der Fragen ist die zweite Aufgabe
ihre Ordnung. Auch sie soll gemeinsam erfolgen. Wahrscheinlich

worden aus dem Teilnehmerkreis verschiedene Ordnungsvor-
schläge gemacht werden, und das wird für den Leiter ein will-

kommener Ansatzpunkt für eine gemeinsame Aussprache darüber

sein, welchen Wert der eine oder andere Vorschlag für die Lösung
der Aufgabe hat.

Nachdem so die Fragen gemeinschaftlich gesammelt und ge-

ordneT sind, muss an ihre Beantwortung herangegangen werden,
und hier wird unter Untständen die Arbeitsgemeinschafi als

Lehrform aufhören müssen, weil neuer Stoff geboten werden muß.

der den Teilnehmern bisher unbekannt war. Man kann aus den

Menschen kein Wissen herausfragen, das nicht bereite in ilmen

ist. oder das sie nicht mit eigenen Kräften entwickeln können.

Es ist eine Frage der zur Vorfügung stehenden Zeit, ob die er-

forderliche Stoffdarbietung durch einzelne Teilnehmer, an die

Referate verteilt werden, gegeben werden soll, oder durch den

Leiter der Arbeitsgemeinschaft selbst. In den meisten Fällen wird

es nicht nur zeitsparend, sondern auch sachlich am besten sein,

wenn der Leiter selbst die Stoffdarbietung gibt. Aber er sollte

sich nicht damit begnügen, seinen Hörern das Ergebnis seiner

Studien zu geben, sondern er sollte ihnen auch sein Handwerks-
zeug zeigen und sie einen Blick in seine eigene Werkstatt tun

lassen. Es ist durchaus wichtig, im Lehrhaus den Hörern zu

zeigen, wo man suchen muß, um die Antwort auf bestimmte Fra-

gen zu finden, und wo man diese Antworten findet. Es genügt

für diesen Zweck nicht. Büchertitel zu nennen, sondern es ist

nötig, die Bücher selbst auf den Tisch zu legen und von den

Teilnehmern in die Hand nehmen zu lassen. Wenn es auch — wie-

der wegen der Kürze der Zeit — nicht möglich sein wird, dass

die Teilnehmer Schritt für Schritt den Weg nachgehen, den der

Leiter bei seineu Vorstudien gegangen ist, so ist es doch wichtig.

dass jeder den einschlägigen Band der Encyclopaedia Judaica, des

Jüdischen Lexikons und der Jewisli Encyclojiaedia sowie den

Band I>ubnow und Graetz und auch diese und jene Monographie

üborhau])t ein Mal in der Hand gehabt hat. nur damit er nunmehr
weiss, daß es so etwas gibt.

l>ie Erfahrung hat gezeigt, dass dieses ^'erfallren einer

Arbeitsgemeinschaft von ganz besonderem Biidungswert ist.

Kantorowicz.

Anre^uii^ für Lehrhäuser

Es ist angeregt worden, die Lehrliäuser mögen in ihre Ai-

heitsi)läne Kurse zur Erlernung der Technik gei-
stiger Arbeit aufnehmen.

Diese Anregung geht von der Tatsache aus, dass die jüdische

Jugend in wachsendem Masse mit Vollendung des 14. Lebens-

jahres die Schule verlässt und infolgedessen nicht nur die Ein-

führung in jene Stoffgebiete entbehrt, die Unterrichstgegenstände

auf der Oberstufe der höheren Schule sind, sondern sie entbehrt

auch die allgemeine geistige Schulung, die insbesondere durch

den deutschen Aufsatzunterricht der höheren Schule bewirkt wird.

14
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Eino Einführung in die Technik geistiger Arbeit müsste vor
allem zu s n c h 1 i c h e r geistiger Arbeit schulen. Einen Beitrag
dafür würden u. a. folgende Arbeitsaufgaben bieten:

1. Getreue Wie<lergabe des Inhalts eines kurzen Textes
(ein Absatz, eine Druckseite, zwei bis drei Druckseiten)
mit eigenen Worten.

Das erfordert Geduld und Bereitwilligkeit, unter vorläufiger
Zurückstellung der eigenen Meinung und jeder Kritik zunächst ein-

mal die fremde Darlegung aufzunehmen und zu verstehen. Diese
Selbstzucht muss gelernt und geübt werden. Nur zu oft ziehen
temperamentvolle und sich gescheit dünkende Teilnelmier an
einer solchen Arbeitsgemeinschaft es vor, darzulegen, was der
Verfasser einer Schrift nach ihrer Meinung richtigerweise hätte

sagen sollen, und was er fehlerhafter Weise nicht gesagt hat,

statt sich und anderen zunächst einmal ganz einfach Rechenschaft
darüber abzulegen, was denn eigentlich in dem „Text" steht.

Wichtig ist die treue und redliche Wiedergabe des fremden
Gedankenganges und die Uebertragung der fremden Wörtlichk<Mt
in einem Bericht, der den fremden Gedankengang nicht mit dem
fremden Wortlaut sondern mit eigenen Worten des Berichterstatters

wiedergibt. Wörtliche Wiedergabe fremder Gedanken bleibt nur
zu leicht im Gedächtnismässig-Technischen stecken; Lösung vom
fremden Wortlaut und Verarbeitung »des fremden Gedanken-
ganges in eigene Worte läset erst wirklich Besitz von einem
fremden Gedankengang ergreifen.

2. Treuer Bericht über eine Meinungsverschiedenheit
(Stand einer Streitfrage) mit eigenen Worten unter
Darlegung der vorgefundenen Gründe und Gegen-
gründe, aber unter Verzicht auf eigene Stellungnahme.

Wesentlich: Erst hören, dann urteilen!

3. Bericht über eine Streitfrage unter Darlegung der

vorgefundenen Gründe und Gegengründe und Entwick-
lung der eigenen Stellungnahme.

Hier handelt es sich darum, nacheinander zwei Formen der
Kritik ajizuwenden und auf diesem Wege die wahren Streit

punkte aufzufinden: Prüfung des fremden Gedankenganges, ob
er unter vorläufiger Annahme seiner Grundeinslellung und seiner

Voraussetzungen in sich folgerichtig ist (immanente Kritik);

Prüfung der Voraussetzungen des Gedankenganges und seiner

Grundeinstellung (transzendente Kritik).

Die Lösung dieser drei Aufgaben sollte schriftlich und münd-
lich geübt werden, und zwar sowohl hinsichtlich der Form der

Schülerarbeit als auch hinsichtlich ihres Gegenstandes (vom Leh-
rer gestellte Aufgabe). Einem Vortrag oder einer Vorlesung fol-

gen zu können, erfordert eine besondere Schulung. Viele halten

zwar wörtliches Mitstenographieren für ein vorzügliches Hilfsmitr-

tel. Das kann es sein, wenn dem Stenogramm die Uebertragung
und der Uebertragung die 1 )urcharbeitung unmittelbar folgt. Es
besteht jedoch beim wörtlichen Mitschreiben immer die Gefahr,

daßs die gehörten Worte vom Ohr in die Hand, aber nicht in das

A'erständnis des Hörers gehen Zweckmässig dürfte es sein, schon

während des Hörens einer Vorlesung oder einer Rede Gedanken
für Gedanken Stichwort massig aufzuschreiben. I)ieses Verfahren
verlangt geistige Konzentration beim Zuhören. ] )er Zuhörer muss
^ie Worte aufnehmen, rasch auswäJdend. das Wesentliche des Ge-

dankens erfassen und es mit wenigen Stichworten niederlegen.

Gerade diese Konzentration ist von grossem Wert für die gesamte
geistige Schulung.

Wir bitten die Lehrhäuser und Lehrkräfte, die Versuche mit

Schulungskursen zur Einführung in die Technik der geistigen

Arbeit unternehmen, uns darüber zu berichten.

Kantorowicz.

Aus unserer Reratungstätigkeit

1. Zweckmässige Gestaltung der hebräischen Arbeit in einem
Jugendbund:

a. Bei 10-12 jährigen: Möglichst Herstellung einer eigenen Fibel

unter Benutzung der besten vorhandenen von Rothschild-Man»

delbaum: Ora we Simcha, zu beziehen durch die Talmud-

5.

Thora-Oberrealschule, Hamburg, Grindelhof 6G. Grammatik«
Unterricht nach dem (^ffenbacher System. Am besten wäre
Herstellung eigener Tafeln nach Art der Offenbacher
Tafeln.

Barmizwaalter: Arbeit am Pentateuch, u. U. an vereinfach-

ten hebräischen Kinderbibcln, wie Bialiks „sippure a Mikra",

zu beziehen durch den Verlag Dwir, Tel Aviv, oder die hebrä-

ische Kindorbibel Chumasch la Jeladim, zu beziehen durch
die Buchhandlung Rubin Maaß in Charlottenburg, Pestalozzi-

strasse 15. Unterstützung dieser Arbeit durch Midraschim und
zwar mit Hilfe der kindertümlichen Auswahl aus Bialiks

Sefer agada, betitelt Diwre aggada, zu beziehen durch den
Verlag Dwir, Tel Aviv, erschienen in einzelnen thematisch

geordneten Heften. Für die Zeit vor Pessach kommt auch

das Lesen der Pessach-Hagadah (auch für Jüngere geeignet)

in Frage. —Am besten wäre es, wenn jeder Barmizwajunge
zu seinem W^ochenabschnitt entsprechende Midraschim vorbe-

reitet. Die Gruppe soll dann an jedem Barmizwasabbat oder

auch vorher oder nachher, wenn es ans Fainiliengründen nicht

anders geht, die eiltsprechenden Midraschim lernen, w obei der

Barmizwa die Rolle des besser Vorbereiteten, wenn nicht die

des Lehrers übernimmt. Dadurch würde auch die schon beste-

hende Sitte der BarmizwasDraschen, die bisher ganz unpäda=
gogisch im Auwondiglernen eines vom I^ehrer aufgesetzten

Vortrags bestand, ausgewertet werden können. Unterstützung
der einzelnen Führer, die Hebräisch lernen sollen, durch ein

Rundschreiben, in welchem Vorbereitung nnd Art der Durchs
führung des Unterrichts aufgezeigt werden.

Geschichtsunterricht in einer Jüngeren-Gruppe: Ein solche?

Geschichtsunterricht ist möglichst um Persönlichkeiten zu

gruppieren. Man lese dazu: Rudolf Kittel, Gedanken und
Gestalten in Israel, Leipzig, 1925.

Behandlung von Liedern und Erzählungen, die den Wert
körperlicher Arbeit betonen: Lieder und Erzählungen, die den

Wert körperlicher Arbeit betonen, sollten grundsätzlich in

Zusammenhang gebracht werden mit entsprechenden M(>ti\en

der alten jüdischen Literatur, damit hier nicht ein scheinbarer

Gegensatz geschaffen wird, der in Wahrheit nicht besteht

Hinweis auf die Begegnung von Rabbi Jehoschua und Raban
Gamaliel. bei der dieser sich über die kohlengeschwärzten
Wände der Wohnung Rabbi Jehoschuas" wundert und die

Anw ort empfängt:

„Wehe dem Geschlecht, dessen Führer du bist,

Wehe dem Schiff, dessen Kapitän du bist!

Denn du weiset nicht, wie die Weisen sich plagen und
wovon sie sich ernähren!"

Es wurde femer die Aufgabe gestellt, die Motive der allge«

meinen Besprechungen zusammenzustellen und sie der Bundes«
leitung zu senden, damit diese die jüdischen Bezüge jeweils

zusammenstellt

Puppenspiele und Laienspiele: Der Fragesteller wurde auf

die Möglichkeit hingewiesen, dramatisierte Midraschim zur

Bibel zu schaffen. Es sollen dann die betreffenden Bibelstellen,

z. ß. David, das Weib des Uria und Nathan usw. im Programm
abgedruckt werden. Der Leiter des Spiels sollte zu Beginn
der Vorstellung die Zuschauer auffordern, einige Minuten

in vollkommener Ruhe die Bil>el zu lesen. Also ein Lernen
im Theater. Dann soll die Aufführung folgen, die alles da»

dramatisiert was die Bibel nicht ausdrücklich erzählt. Also

genau nach dem Prinzip des Midrasch, der sich in die Lücke
eindrängt.

Vertiefung der jüdischen Bildung eines jungen Mannes von

26 Jahren, der bereits über jüdisches Wissen verfügt:

„ . . . . Für Ihre spezielle Anfrage nennen wir ilinen an erster

Stelle Hermann Cohens grosses Nachlasswerk „Religion dei

A-'ernunft aus den Quellen des Judentums", Berlin, Akadcmie-
verlag 1919. Es ist ein nicht immer leichtes, aber ganz tie^

gehendes W^erk nicht nur über Religion, sondern selbst ^*
'

gläubiges Buch. Dasselbe gilt natürlich für alles, was F
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Rosenzweig geschrieben hat. Wir würden raten, die Beschäf-

tigung mit ihm zu beginnen, mit dem Studium der Anmerkun*

gon zur Übersetzung der „Hymnen und Gedichte des Jeliuda

Halevi", Schockenverlag Berlin 1927. Dann „Zweistromland,

Kleinere Schriften zur Religion und Philosophie ,Philoverlag

Berlin 1926, dort besonders auch „Das neue Denken", eine Ein-

führung in den 3a recht schwierigen „Stern der Erlösung",

zweite Auflage, J. Kauffmann, Frankfurt a. M., 1930. Ueber

dieses Standardwerk des gläubigen Judentums hat Oberrab*

biner Carlebach klassische Aufsätze in der Zeitschrift „Je*

schurun", 8. Jahrgang, Heft 7/8 und 9/10 veröffentlicht, die

das Verständnis sehr erleichtern. Leichtei- zu verstehen, aber

doch wertvoll sind: Leo Baeck, Das Wesen des Judentums, 5.

Auflage, J. Kauffmann, Frankfurt a M., 1923 und Max Brod,

Heidentum, Christentum, Judentum, Kurt Wolff Verlag Leip--

zig 1921. Natürlich soll und wird neben dieser deutschen

Lektüre das eigentliche hebräsiche Lernen nicht aufhören;

zur Vertiefung sehr geeignet sind da die Schriften unserer

Rassischen Religionsphisosophen, besonders Jehuda Halevi

und Maimonides, aber auch neuere hebräische Werke wie das

grossartige religionsphilosophische Werk des chassidischen

(Chabad) Raws Schneur Salman von Ladi „Tanja" und das

geschichtsphilosophische des frommen Aufklärers R. Nach*

mann Krochmal „More Newuche ha Seman" entweder in der

alten Ausgabe von Zunz oder in der neuen von Rawidowicz.

Die obigen Angaben wollen Sie bitte in der Reihenfolge der

Wichtigkeit verstehen
"

Stoffauswahl in der Bildungsarbeit: „ . . Wohin auch immer

durch die Bildungsarbeit die „Schüler" geführt werden sollen,

die Arbeit selbst muss aus pädagogischen Zweckmässigkeits«

gründen immer an ein aktuelles Interesse der Schüler an-

knüpfen. Wir müssen uns sehr hüten, em solches aktuelles

Interesse mit einem von uns „wohlverstandenen" Interesse zu

verwechseln und müssen uns davor hüten, den Schülern

ein uns vielleicht noch so erwünschtes Interesse zu impu-

tieren, das sie in Wahrheit garnicht haben. Es ist also

die Frage nach der Wahl des Ansatzpunktes.

Wie Sie schreiben, machen Sie den Versuch, Geschichte und

Gegenwartskunde in der Art zu verbinden, dass Sie eine

naheliegende Epoche behandeln und dabei die Veränderungen

der Umwelt als tragende Faktoren des jüdischen Schicksals

ins Auge fassen. Sie haben dabei, wie Sie schreiben, an die

Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert angeknüpft. Mögen Sie

nicht einmal den Verfluch machen, an die ganz unmittelbare

Gegenwart anzuknüpfen, etwa an den wirtschaftlichen Jahres*

rückblick der Frankfurter Zeitung, der jetzt auch als Sonder*

druck erschienen ist, oder an den vor einigen Monaten im

1 landelsteil der F. Z erschienenen ausführlichen Bericht über

die wirtschaftliche Lage Palästinas? Es käme aber auch

irgend eine andere Gegenwartsfrage in Betracht, die die

Jugendlichen, mit denen Sie arbeiten, augenblicklich interes*

siert. Von einer solchen Frage auegehend, könnten Sie doch

die Jugendlichen in eine Erkenntnis der wirtschaftlichen und

sozialen Zusammenliänge einführen, in die sie verflochten sind,

und die sie, wo auch immer sie sich befinden, und welche

Einstellung sie auch immer haben, lebensmässig angehen. Von

einer solchen Erkenntnis der Situation des Menschen, der

auch ein jüdischer Mensch ist, führt gewiss auch ein Weg
zur Erkenntnis des Spezifischen der jüdischen Situation."

Böchereingänge

Mark Wiechnitzer, Die Juden in der Welt. Gegenwart

und Geschichte des Judentums in allen Ländern. (Judentum in

Geschichte und Gegenwart, II. Bd.) Berlin, Erich Reiß Verlag,

1935. XVI. u. 416 S, kart. RM. 5.50, Leinen RM. 6.80
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Unseren Mitarbeitern und Freunden

abersenden wir hiermit wieder einen Rundbrief. Wir würden uns freuen, mit ihnen in einen

Gedankenaustausch über seinen Inhalt eintreten zu können.

Der Rundbrief geht den amtlichen Trägern der Judischen Erwachsenenbildung auf

Wunsch kostenlos zu. Weitere Abdrucke können durch Einsendung von 20 Rpf für jedes Stück

zuzüglich der Portokosten bezogen werden. Wir bitten die Gemeinden und Verbände, möglichst

für ihre Mitglieder oder Unterorganisationen die Verteilung zu übernehmen.

'^i

^

Ein Hinweis für Bibelkiirse

Ein Bibelkura soll zum biblischen Text hinführen, nicht über

- den Text weg. Es kommt erstlich — und letztlich — darauf an,

verstehen zu lehren, was dasteht. Und, dazu muß man selber das,

was dasteht, ernst nehmen. In seinem Wortlaut, in seinem Sinn-

gehalt, in seinen* Zusammenhängen.

2.

Mit einem noch so schwer zu erfassenden Wortlaut muß man

bis aufs äusserste ringen, ehe man sich, mit der Melancholie eines

unvermeidlichen Verzichts im Herzen, entschliesst, auch nur einen

einzigen Vokal anders zu lesen, als er dasteht, das heisst: sich

und den andern einzugestehen, daß man hier den Zugang zum

Text nicht hat und nicht erarbeiten kann. Nichts billiger als den

Text für irrig zu halten und zu vermeinen, man könne hinter ihn

und so zu einem richtigen gelangen! Man soll sich aber klar

machen, daß der für die uns vorliegende Textgestalt Verantwort-

liche nicht weniger Hebräisch konnte als unsereiner. Was e r mit

dem, was dasteht, meinte, wie er es verstand, das zu erfassen ist

unsre Aufgabe; hinter ihn gelangen zu wollen, ist eine aussichts-

lose Selbsttäuschung, denn auch da, wo etwa die alten Uebertra-

gungen in einer andern Lesung als die masoretische überein-

stimmen, können wir nicht ermitteln, ob man nicht damals schon

sich ein Ueberschweres zu erleichtern versuchte. Der „feste

ßuchstab" ist, wie problematisch er auch erscheinen mag, eine

strenge Wirklichkeit, daneben alles andere Schein.

Dieser so — bis auf jene Grenzfälle, wo einem die Untreue

schmerzhaft aufgenötigt wird — anzunehmende Wortlaut aber

muß eben als die zulängliche worthafte Gestalt seines Sinns

- verstanden werden. Es kann sich hier nicht um einen Inhalt han-

deln, der diese Form bekommen hat, der aber auch eine andre ver-

; trüge, um ein Was, das von diesem Wie abgelöst und einem
'

andern verbunden werden könnte, um etwas, das „man aucli anders

sagen kann". Man kann es nicht anders sagen, ohne daß es etwas

anderes wird! Und wenn es etwas anderes wird, dann eben etwaö

ganz anderes, einer andern Ordnung Angehöriges, etwas — Un-

biblisches. Das biblische Wort ist nirgends blosser „Ausdruck"

für ein geistiges oder seelisches Anliegen, sei es „ethischer", sei

es „religiöser" Art, oder für einen geschichtlichen Teil oder sagen-

liaften 8achgehalt, sondern es ist überliefertes Wort, das einst

gesprochen worden und dann in seiner Gesprochenheit über-

liefert worden ist: einst gesprochen als Botschaft, als Gesetz-

spruch, als Weissagung, als Gebet, als Bericht, als Belehrung,

als Bekenntnis, als Dialog, so dem organischen Gedächtnis der

Geschlechter anvertraut und darin bewahrt und stets neu in leben-

diger Rede etiialten, ohne Aufzeichnung oder neben der Auf-

zeichnung, und auch noch, nachdem alles aufgezeichnet war, aus

der Schrift immer wieder in der Gesprochenheit erstehend. Die

Prägung dieses Wortes ist sein Wesen selber, seine einmalige

Beschaffenheit, auszuschmelzen ist es nicht; sein Rhythmus ist die

notwendige Form, in der es sich dem Volksgedächtnis zugeteilt

und auferlegt hat; seine Lautwiederholungen sind gestiftete Be-

züge zwischen Stelle und Stelle; auch wo es zu spielen scheint,

zielt es, — „Wortspiel" ist hier Wortemst, der tiefe Ernst der

Wortwelt selbst ^ i-. v <

„Gesprochen" heisst: in einer bestimmten Situation gespro-

chen. Das^ biblische Wort ist auch von den Situationen seiner Ge-

sprochenheit nicht abzulösen, sonst verliert es seine Konkretheit,

seine Leiblichkeit Ein Gebot istk?ine Sentenz, sondern eine An-

rede-, zu Volk gesprochen und von den Volksgeschlechtern je als

zu diesem Geschlecht gesprochen gehört, aber nie ins Zeitlose zu

hoben; macht man es zu einer Sentenz, versetzt man es aus der

zweiten in die dritte Person, aus der Verbindlichkeit des Hörens

in die Unverbindlichkeit des interessierten Lesens, so nimmt man

ihm sein Fleisch und sein Blut., Eine Prophetie ist die Rede eines

als beauftragt redenden Menschen zu einer Menschenschar, in

einer bestimmten Stunde, in einer bestimmten Lage, deren Folge

von der Entscheidung mitabhängt die diese Schar auf diese Rede

hin in dieser Stunde fassen — oder unterlassen wird; gerade dar-

in, in diesem unverlorenen Atem des entscheidungsmächtigen

Augenblicks liegt das Geheimnis der ewigen Geltung künderischen

Worts. Die biblischen Geschichten sind nur zum geringen Teil

chronikartige Niederschrift in den meisten lebt noch die aufrufende,

zeitenverbindende, vorbildweisende oder warnende Stimme der

Ei-zähler. Mögen manche Psalmen den Charakter liturgischen,

einzelne gar litaneiartigen Gedichts tragen, der Grundton bleibt die

gelebte Unmittelbarkeit echten Notschreis und Dankjubels, Spra-

che persönlicher Sprecher, die gerade wenn und weil sie das

„Ich" der wirklichen Person meinen, als Chorführer der Gemein-

schaft deren Schicksal und deren Heil im Liede sagen. Diese seine

aituationsgeborene, situationsgerechte Konkretheit muß dem bi-

'§:
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blischen Text bewahrt weiden; man darf ihn niclit als Stücke

einer Literatur, man soll ilm stets als Teile eines ungeheuren,

vielstimmigen, in einem Urgrund schaffenden und offenbarenden

Worlri entspringenden, in ihm beterisch mündenden Gespräches leh-

ren. Dafür ist nicht dies das Wichtige, sich von den Historikern

sagen zu laßsen, wann, wo, unter welchen Umständen dieser oder

jener Text entstanden sei; die Historiker, auch die bauenden und

deutenden, sind ins Mittelbare gebannt und auf dessen Behelfe

angewiesen; das Wiclitigc ist, sich von dem einzelnen Text über

seine bt>«^ondcrc Situationsbindung sagen zu lassen, was er und

nur er darüber zu sagen vermag.

5.

Hiblische Texte sind als Texte der Bibel zu behandeln,

das heisst: einer Einheit, die, wenn auch geworden, aus vielen

und vielfältigen, ganzen und fragmentarischen Elementen zusam-

mengewachsen, doch eine echte organische Einheit und nur als sol-

che wahrhaft zu begreifen ist. Das bibelstiftende Bewusstsein,

das aus der Fülle eines vermutlich weit grösseren Schrifttums

das aufnahm, was sich in die Einheit fügte, und in den Fassungen,

die dieser Genüge taten, ist nicht erst mit der eigentlichen Zu-

sammenstellung des Kanons, sondern schon lange vorher, in all-

mählichem Zusammenschluss dee Zusammengehörigen, wirksam

gewesen. Die Kompositionsarbeit war bereits „biblisch", ehe die

erste Vorstellung einer bibelartigen Struktur erwachte: sie

ging auf eine jeweilige Zusammenschau der verschiedenen Teile

aus, sie stiftete Bezüge zwischen Abschnitt und Abschnitt, zwi-

schen Buch und Buch, sie Hess den tragenden Begriff durch

Stelle um Stelle klären, Hess die heimliche Bedeutung eines Vor-

gangs, die sich in der einen Erzählung nur eben leicJit auftat, in einer

andern sich voll erschliessen, Hess Bild durch Bild und Symbol

durch Symbol erleuchten. Manches von dem, was man „Midrasch"

nennt, ist schon in der Bibel selbst, in diesen Zeugnissen einer

zur biblischen Einheit strebenden Auslese- und Koordinationsar-

beit zu finden, deren stärkstes Werkzeug eine diskret folgerichtige

Verwendung von Wiederholungen, Motivworten, Assonanzen war.

Wir stehen hier erst am Anfang einer methodischen Erkenntnis.

Es gilt den Blick für diese Entsprechungen und Verknüpfungen

und überhaupt für die Einheitsfunktion in der Bibel zu schärfen.

Dann ergeben sich uns ganz andre Gebilde als die der „Quellen-

schriften", auf die die alttostamentliche Wissenschaft der letzten

Jahrhunderte den Bau der Schrift zurückzuführen sucht; es er-

gibt sich grössere Verschiedenheit und grössere Gemeinsamkeit,

und das in seiner Dynamik erkennbare Werden dieser aus jener.

Damit soll nicht gesagt sein, dass man sich nicht mit den Thesen

der modernen Wissenschaft vertraut machen solle. Man soll es

tun; man soll nur auch wissen, was es ist, das man durch sie er-

fährt. Thesen kommen und gehen; die Texte bleiben.

Martin Buber

JQdisdie Gesdiidife in 30 Abenden
Stoffeinteilung mit Quellen und Schriftenhinweisen, bearbeitet

von Dr. Ernst Simon.

I.

Gesamtdarstellungen der jüdischen Geschichte.

Heinrich Graetz, Geschichte der Juden von den ältesten Zeiten

bis auf die Gegenwart, 11 Bände, 2.-4. Auflage, Leipzig 1894—1908.

G. schrieb sein Geschichtswerk aus einem warmen jüdischen

Nationalstolz heraus — wenn er auch die ideologische Zugehörig-

keit zu einer jüdischen Nation abgelehnt hat. Dieser National-

stolz verlieh einerseits seiner ungewöhnlichen Forscherbegabung

die Schwungkraft, erstaunlich viele Gebiete der jüdischen Welt-

geschichte aus den Quellen aufzubauen und durch wertvolle, aus-

führliche Beilagen zu jedem Baftde kritisch zu stützen, trübte

aber andererseits sein Augenmass für die Beziehungen zwischen

dem jüdischen Volk und den anderen Völkern. Eigene wissen-

schaftliche Bedeutung kommt dem großen Werk von Graetz zu

auf dem Gebiet der Bibelkritik und zum Teil auf dem des Tal-

muds, in hohem Grade für die hellenietische Periode, die Gnostik

und das Frühchristentum, sowie in der Darstellung der geistigen

Entwicklung im jüdischen Westeuropa, des ausgehenden Mittel-

alters, der Kenairisance und der Neuzeit. Dagegen besass G. für dio

jüdische Geschichte in Osteuropa keine speziellen Quellenkennt-

nisrip, hatte, — darin noch ein Kind seiner Studentenjahre — wenig

Sinn für die wirtschaftlichen Entwicklungen und fasste wie Leo-

pold Zunz die jüdische Geschichte der naclibiblischen Zeit im

wsentliehen noch als „Literaturgeschichte und Martyriologie** auf.

Aber selbst in diesem geistigen Rahmen blieben weite Gebiete

entweder unbebaut oder verkannt: die Systematik des Talmuds

ward von ihm allzu sehr in die psychologische und histbrische

Bedingtheit seiner einzelnen Lehrer und Tradenten aufgeteilt,

die jüdische Mystik wurde vom Vernunftsstolz des Aufklärers

als lügnerischer Zauberwahn abgetan und das lebengestaltende

Religionsgesetz selbst, die Halacha, kam nicht zu ihrer vollen

Geltung.

Simon Dubnow, Weltgeschichte des jüdischen Volkes in 10 Bän-

den, Berlin o. J.

D's Hauptfortschritt über Graetz hinaus liegt darin, daß er

die jüdischen Ereignisse und Entwicklungen mit richtigem

Augenmass in die allgemeine Weltgeschichte einzuordnen sucht

und nicht allzu häufig in den Fehler der Ueberwertung, wenn

auch gelegentlich in den der einseitigen Wertung, verfällt. Wei-

terhin stehen ihm Spezialkenntnisse gerade auf dem Gebiet zur

Verfügung, das Graetz am fernsten lag: dem der osteuropäischen

Judengeschichte, die D. viele wertvolle Einzelmonographien ver-

dankt. D. wurde, nachdem er ursprünglich der russischen Assi-

milation angehört hatte, noch in verhältnismässig jungen Jahren

von der Welle des bewussten jüdischen Nationalismus ergriffen,

nicht aber in seiner zionistischen, auf Palästina konzentrierten

Form, sondern in einer Nuance, deren Theoretiker und publizis-

tischer Fürsprecher er selbst geworden ist: dem sogenannten

„Autonomismus". Er will die Judenfrage in den jetzigen Wohn-

ländern der .Juden auf der Grundlage weitgehender nationaler

Autonomie lösen. Diese politische Ein.stellung hat dem Historiker

den Blick für viele bisher unerkannte Phänommie geschärft und

hat ihm die Vorläufer solcher Autonomien in den verschiedensten

jüdischen Epochen, von der hellenistischen bis zur polnischen,

entdecken lassen. Dem entspricht auch sein wacher Sinn für die

Schöpfungen der jüdischen Volks- und Mischsprachen (Jiddisch,

Spaniolisch, Judenpersisch usw.), denen er liebevoll nachgeht.

Der methodische Hauptgesichtspunkt, den er selbst am stärksten

in den. Vordergrund rückt, ist seine Ablösung von der Theologie,

die er in der Tat noch weit stärker als Graetz vollzogen hat. Ge-

rade hier aber liegt die Hauptschwäche seiner Darstellung, auch

vom glaubenslosen Standpunkt der W'issenschaft aus. Man kann

dem jüdischen Volke, dessen historische llauptleistungen das Ge-

präge der Auseinandersetzung mit Gott tragen, im Grunde nur

als Theologe gerecht werden, freilich als ein solcher, der von der

Aufklärung alles Lernbare gelernt hat.

Eine Gesamtübersicht über die jüdische Geschichte vermit-

telt neben Graetz und Dubnow das Werk von M. L. M a r g o 1 i s

und A. Marx, A History of the Jewisli People, Philadelphia

19.34. Das Buch ist ein im Allgemeinen brauchbares Kompendium,

in dem aber der erste Teil im Wesentlichen nur eine umschrei-

bende Wiederholung der biblischen Geschichte darstellt, während

im dritten, der die neuere Geschichte behandelt, die Sammlung

von Einzelheiten vorherrscht.

Daneben ist zu erwähnen die vorzügliche, kurze Zusammen-

fassung von Ismar Elbogen, Geschichte der Juden seit dem

Untergang des Jüdischen Staates, Leipzig 1919, in der Sammlung

„Aus Natur- und Geisteswelt".

Quellenmaterial für den Gesamtablauf der jüdischen Ge-

schichte bietet: Julius Höxter, Quellenbuch zur jüdischen Ge-

schichte und Literatur. I. Teil: Altertum und frühes Mittelalter,

Frankfurt a. M., 1930, II. Teil: Spanien, Frankfurt a. M. 1928,

III. Teil: Deutschland, Frankreich und Italien im Mittelalter,

Frankfurt a. M., 1931, IV. Teil: Europäische Länder in der Neu-

. zeit, Frankfurt a. M. 1928, V. Teil: Neueste Zeit: 1789 bis zur
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Gegenwart, Frankfurt a. M. 1930. Neuerdings ist eine einbändige,

in erster Linie tür jüdische Volks- und Mittelschulen gedachte

„kleine Ausgabe" dieses Quelienbuches erschienen (Frankfurt/M.

1935).

Wertvoll: Sendung und Schicksal. Aus dem Schrifttum deä

nachbiblischen Judentums, mitgeteilt von Nahum Norbert Glat-
z e r und Ludwig S t r a u s s, Berlin 1931

.

IL
Schriften zum biblischen Geschichtsabschnitt«

Albrecht Alt, Die Landnahme der Israeliten in Palästina, Leipziger

Universitätsprogramm 1925.

Territorialgeschichtliche Untersuchung, die aus den territo-

rialen Verhältnissen vor und nach der Landnahme unter Benut-

zung ägyptischer und biblischer Quellen den geschichtlichen Her-

gang der Landnahme zu erschliessen sucht.

Albrecht Alt , Die Staatenbildung der Israeliten in Palästina, Leipziger

Universitätsprogramm 1930.

Verfassungsgeschichtliche Untersuchung, die auf Grund selb-

ständiger Deutung der biblischen Texte und unter Heranziehung
der Staatengeschichte des vorderen Orients die Grundtendenzen
der innerstaatlichen Entwicklung Israels herauszuarbeiten sucht.

Elias Auerbach, Wüste und gelobtes Land, Berlin 1932.

Lebendig geschriebene Darstellung der Geschichte Israels bis

zum Tode Salömos unter besonderer Berücksichtigung der na-

türlichen Bedingungen Palästinas. Das Interesse des Verfassers

erscheint mehr der Erkenntnis des tatsächlichen Geschehens auf

religiös-kulturellem, politischem und strategischem Gebiet zuge-

wandt, als der Erarbeitung eines neuen Geschichtsbildes.

/. Benzinger , Hebräische Archäologie, Leipzig 1927.

Als Nachschlagewerk praktisch brauchbar.

F.M.R. Bohl, Das Zeitalter Abrahams, Leipzig 1930 (Der alte Orient,

Bd. 29, H. V.

Bohl versucht die Patriarchenzeit Israels im Kahmen der

vorderasiatischen Geschichte zu erfassen. Er gelangt trotz weit-

gehender historisch-kritischer Zurückhaltung zu einer positiven

Würdigung der Gestalt Abrahams.

Martin Bub er. Das Kommende, Band I: Königtum Gottes, Berlin 1932.

Eine Untersuchung zur Entstehungsgeschichte des mcssia-

nischen Glaubens; hier wird der Versuch unternommen, gläubig

und doch wissenschaftlich das Bibelproblem neu anzugehen. Von
der bewussten Säkularisation, die Auerbach kennzeichnet, ist

hier keine Spur: Israels Geschichte ist von den Uranfängen her

die Geschichte Gottes in seinem Volke und dies Volk lebt in

seiner tragenden Schicht schon früh (in der Richterzeit) dem
Gedanken der göttlichen Herrschj^t.

Frants Buhl, Geographie des alten Palästina, Freiburg und Leipzig 1896.

Bernhard Duhm , Israels Propheten, Tübingen 1916.

Mit starker Einfühlungsgabe und feinem ästhetischen Ver-

ständnis geschrieben, ist die Darstellung Duhms nicht ganz frei

von gewissen Einseitigkeiten, die auch den bedeutendsten Lei-

stungen der alttestamentlichen Wissenschaft anzuhaften pflegen:

die religiöse Entwicklung in Israel wird an christlichen Idealen

gemessen, sodaß die Prophetie, zumal da, wo das religiöse Indi-

viduum deutlich hervortritt, als Höhepunkt gewertet wird, wäh-

rend die Herausbildung des kultischen und gesetzlichen Elements

olme weiteres als religiöser Verfall erscheint.

Hugo Gr essmann , Palästinas Erdgeruch in der Israelitischen

Religion, Berlin 1909.

G. verdeutlicht die Beziehungen zwischen der Eigenart des

Landes und der biblischen Religion und Kultur.

Gressmann-Ungnad-Ranke, Altorientalische Texte und Bilder

zum Alten Testament, Tübingen 1909, 2. Aufl. hrsg. von Hugo
Gressmann, Berlin 1926127.

Hermann Gunkel, Elias, Jhvh, Baal; Tübingen 1906.

Die kleine Schrift gibt ein gutes Beispiel für die Anwendung
• literargeschichtlicher Methoden im einzelnen und für ihre Ver-

knüpfung mit religionsgeschichtlichen Fragestellungen.

Johannes H e m p el , Die althebräische Literatur, in Walzels Hand-

buch der Literaturwissenschaft, Berlin-Potsdam 1930.

Di© von Herder begründete ästhetische Betrachtung der Bibel
ist in neuerer Zeit zu einem besonderen Zweig der Bibelwissen-
schaft, der althebräischen Literaturgeschichte, ausgebildet worden.
Nachdem Karl Budde bereits 1909 (Leipzig) eine „Geschichte der
althebräischen Literatur" veröffentlicht hatte, gibt das Werk von
Johannes Hempel eine fein charakterisierende Darstellung, die
zugleich einen guten Einblick in die Gesamtarbeit der Forschung
auf diesem Gebiet gewährt.

Benno Jacob, Das erste Buch der Tora, Genesis, Berlin 1934.

Bietet für das Verständnis der religiösen und kulturellen
Eigenart Israels und seiner Geschichte ein auf eigener Beobach-
tung sowie auf Auswertung der jüdischen Tradition beruhendes
reiches Material.

Rudolf Kittel, Geschichte des Volkes Israel, 3 Bände, Gotha 1923 ff,

(I 1923, II 1925, IIP 1927, IIP 1929).

Die auf Grund einer vorsichtigen Quellenkritik geschriebene
umfa-isende und übersichtliche Darstellung Kittels — ihr ist

Ernst Sellins Geschichte dos Israel, jüd. Volkes, 2 Bde, Leipzig
1924, an die Seite zu stellen — bringt im Wesentlichen noch heute
den Stand der alttestamentlichen Wissenschaft zum Ausdruck.
Hinsichtlich der Plastik der Gestaltung kommen die Darstel-

lungen von Kittel und Sellin dem älteren Werk Jul. Wellhausens
(Israelitische und jüdische Geschichte 1914, 1. Aufl.) nicht gleich.

C. F. Lehmann-Haupt, Israel. Seine Entwicklung im Rahmen
der Weltgeschichte, Tübingen 1911.

Für die Behandlung der politischen Beziehungen Israels zu
den vorderasiatischen Staaten als Grundriss brauchbar.

Max Löhr , Israels Kulturentwicklung, Straßburg 1911.

Als erste Einführung in die biblische Kulturgeschichte neben
dem Werk von Job. Pedersen zu nennen.

Eduard Meyer, Geschichte des Altertums, I. Band. 3. Aufl. 1910;

IL Bd. 2. AufL 1931.

Naturalistisch, ohne volles Verständnis gegenüber den ge-

schichtlichen Erscheinungsformen des Religiösen; jedoch feine

der Höchstleistungen der modernen Geschichtswissenschaft. Für
eine vertiefte Betrachtung der biblichen Epoche von hohem Wert,
dn es den altorientalischen Horizont erschliesst.

Joh. Pedersen, Israel. Its life and culture. Bd. 1 London-Kopen-

hagen 1926.

Das geistesgeschichtliche orientierte Werk ist sehr wertvoll

durch die lebendige Darstellung der kulturellen Grundverhält-

nisse.

Otto P rocksch , Die Völker Altpalästinas, Leipzig 1914.

Hans Heinrich Schäd er , Esra der Schreiber (Beiträge zur histor.

Theologie V) Tübingen 1930.

Die Schrift, die auf Grund iranistischer Forschungen ein

neues Bild des Esra in seiner Stellung zwischen der jüdischen und
der persischen Kultur entwirft, ist zugleich wertvoll als ein Bei-

trag zur historischen Würdigung des jüdischen Gesetzes.

W. Robertson Smith , Die Religion der Semiten, Freiburg im Breis-

gau 1891.

S. behandelt das Gemeinsemitische. Das spezifisch Israeliti-

sche und der Weg der religiösen Entwicklung in Israel werden

nicht herausgearbeitet.

Paul V olz, Mose und sein Werk, 2. Aufl., Tübingen 1932.

Wertvoller Beitrag zur historischen Erschliessung der Frül»-

geschichte Israels und zur Wesensdeutung ihrer führenden Ge-

stalten.

C. W atzinger , Denkmäler Palästinas, Bd. I u. II Leipzig 193311935.

Max Weber, Gesammelte Aufsätze zur Religionssoziologie, Bd. III:

Das antike Judentum, Tübingen 1921.

Nur für gründliches Studium; zu beachten ist, daß bei Weber
niemals der religiöse Kern, sondern die wechselnden Gestaltungen

des religiösen Lebens in ihrem Bestimmtwerden durch soziolo-
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gischo Faktoren betrachtet werden. Heranzuziehen sind: Julius
Guttmann, Max Webers Soziologie des antiken Judentums,
in Monatsschrift für Geschichte und Wissenschaft des Judentums,
r>reslau 1925, Martin Buber, Königtum Gottes, 7. Kapitel, und
Wilhelm Gas pari. Die Gottesgemeinde vom Sinai und das
nachmalige Volk Israel (Beiträge zur Beorderung der christlichen
Theologie, Bd. 24), Gütersloh 1922.

III. Stoffeinteilung.

/. W^üste und Landnahme.

Bibel, insbesondere Buch Joeua, vor allem Kap. 1-6, 13-19;
genaue Erarbeitung der Verteilung der Stellungen unter Zuhilfe-
nahme einer Palästinakarte und Skizze. Die Kursteilnehmer haben
die Verteilung der Stämme an Hand einer Karte einzuzeichnen.

2. Besiedlung und Eroberung Palästinas bis zum Eintritt in die Welt-
politik, Richter, Saul und David.

Bibel, sorgsam auszuwählende Kapitel; etwa: Richter 5, 7-9,
I. Samuel, 1, 8, 15, 18, 22, 31, II. Sam. 2, 5, 7, 11-12, 23, I.Könige,2.

3. Salomo und sein Reich.

Bibel, besonders die Kapitel I. Könige, 5, 6, 7, 9, 10-13, aus
denen die wirtschaftlichen (Frondienst) und politischen Be-
dingungen und Folgen des Tempel- und Palastaufbaues ersichtlich
sind, ebenso Kap. 11 : die Folgen des salomonischen Harems: frem-
de Göttertempel auf jüdischem Boden.

4. Von der Reichsteilung bis zum Untergang des Nordreichs.

Für die Zustände im Nordreich bes. Hosea, 2, 4, und Amos,
3, 4, 7; für Juda: Jesaias, etwa 3, 7, 8, 10; für die Vorgänge: I.

Könige, 12—11. Könige 17 (in Auswahl).

5. Vom Untergang Israel bis zum Untergang Judas.

Jeremias, etwa Kap. 1, 5, 7, 26, 28, 52; II. Könige, ab Kap.
17, vor allem 24-25. Die josianische Kultusreform muß vorsichtig
aus der Quelle II. Könige, Kap. 22 behandelt werden,

6. Das babylonische Exil.

Ausgewählte Kapitel aus Ezechiel (z. B. 4, 8, 23, 30, 40) und
Jesaia II (z^ B. 40-46) ; Psalm 137, 126.

7. Rückkehr und Wiederaufbau.

Serubabel, Esra (1, 3, 4, 9) und Nechemia (2, 4, 8-10), das
Buch Ruth, die Estherrolle. Prophetenbücher: Haggai, Secharia
1-8, Maleachi.

8. Von Esra bis zu den Makkabäerkämpfen.

Der Beginn der mündlichen Tradition, Pharisäer und Sadu-
zäer. Einleitung zu den Vätersprüchen. Agadoth über Schimon
Hazadik aus B i a 1 i k s Sefer Hagada. Jesus Sirachß Lied über
den Hohepriester (in B r o d y-W i e n e r, Anthologia Hebraica,
Leipzig, 1922). Beginn einer jüdisch-griechischen Literatur
(Emil Kautzsch, Die Apokryphen und Pseudoepigraphen des
alten Testaments, Tübingen 1900 (daraus etwa: Die Weisheit Sa-
lomoe).

9. Kriege und Königtum der Makkahäer und Herodianer. Der Helle-

nismus.

Quellen: Das Buch Daniel; 1. u. 2. Buch der Makkabäer:
Agadoth über die Bne Betera; Hillel und Schammai in B i a 1 i k,

Sefer Agada; Philos Werke in deutscher Uebersetzung, hrsg.
von Leopold Cohn, Breslau 1909 ff.

Schriften :

Isaak Heinemann, Philons jüdische und griechische Bildung,
Breslau 1932;
Theodor Mommsen, Römieche Geschichte, 5. Band, Berlin 1886:
Hermann Dessau; Geschichte der römischen Kaiserzeit, 1. Bd.,
Berlin 1924;
Theodore Reinach; Textes d'auteurs grecs et romains relatifs au
judaisme, reunis, traduits et annotee, Paris 1895;
Julius Wellhausen; Die Pharisäer und die Sadduzäer, 2. Aufl.
Hannover 1924;
Travere Herford; Die Pharisäer, Leipzig 1928;

Leo Baeck, Die Pharisäer, Berlin 1934 (Schockenbücherei)

;

Emil Schürer, Geschichte des jüdischen Volkes im Zeitalter Jesu
Christi. 4. Aufl., 4 Bde., Leipzig 1901-11 (auch jetzt noch das ein-
zige zusammenfassende Werk; nicht ohne Vorurteile geschrieben)
Adolf Schlatter, Geschichte Israels von Alexander dem Grossen
bis Hadrian 3. Aufl. 1925 (handlicher Ersatz für das Werk von
Schürer).

10. Die Entstehung des Christentums. Die Zerstörung des Tempels und
der Untergang des jüdischen Staates.

Quellen: Die Bergpredigt und ihre jüdischen Bezüge (Rab-
binische Texte zum Verständnis der Bergpredigt, ins Deutsche
übers, von Paul Fiebig, Göttingen 1927) ; Flavius Joeephus, Ge-
schichte des jüdischen Krieges (übers u. m. Einl. und Anm. vers.

V. Heinrich Clementz, Halle a. S. 1900), besonders für die Er-
eignisse, die der Zerstörung Jerusalems vorangehen; Agadoth
bei Bialik (Sefer Agada) über Jochanan ben Sakkai und die
Gründung von Jawne.

Schriften:

J. Eschelbacher, Das Judentum und das Wesen des Christentums,
2. Aufl., Berlin 1908;

Max Dienemann, Judentum und Christentum 2. Aufl. Frankfurt/
M. 1919;

K. Kohler, The origins of the Synagogue and the Church,
New York 1929;

Franz l)elitzsch, Jüdisches Handwerkerleben zur Zeit Jesu, Er-
langen 1875;

Adolf Schlatter, Jochanan ben Sakkai, Gütersloh 1899;
Joseph Klausner, Jesus von Nazareth, Berlin 1930;
vgl. auch die Literatur zum vorigen Abschnitt.

11. Die Befestigung der geistigen und das Ende der politischen Auto-

nomie bis zum Abschluß der Mischna.

Die wichtigsten Mischnalehrer (Bialik, Sefer Agada). — Der Auf-
stand Bar Kochbas und Rabbi Akiba. — Rabbi Jehuda Hanassi und der

Abschluß der Mischna. Ihre Hauptteile.

Schriften :

E. M. Lifschitz hamischna, Jaffa 1914;
W. Bacher, Die Agada der Tannaiten, Bd. I—H 1884, 1890;
M. Braunschweiger, Die Lehrer der Mischna. 2. Aufl., Frankf. a. M. 1903;
N. N. Glatzer, Untersuchungen zur Geschichtslehre der Tannaiten, Ber-
lin 1933;

George F. Moore, Judaism, 3 Bde., Cambridge 1927/30;
Gustav Hölscher, Die Geschichte der Juden in Palästina seit dem Jahre
70 nach Chr. Leipzig 1909.

12. Vom Uebergang des Schwergewichts auf Babylonien bis zum Ab-
schluß des babylonischen Talmuds.

Das Patriarchat in Palästina (in Uscha, Schfaram, Tiberias und
Sephoris) bis zu seinem Eingehen unter Theodosius ü. — Die Hoch-
achulgründungen in Babel (Sura, Pumbadita, Nehardea) und die Be-

deutung .der Feststellung des Jüdischen Kalenders, zunächst noch in

Palästina, später in Babel. — Das Wesen des Jüdischen Kalenders. —
Das Wesen der tabnudischen Diskussion (mit Beispielen, im Notfall aus

der Goldschmidt'schen Uebersetzung). — Abschluß des Talmud Jeru-

schalmi. — Abschluß des Talmu4 Babli.

Schriften:

H. L. Strack, Einleitung in Tahnud und Midrasch, 5. neu bearb. Auflage
der Einleitung in den Tahnud. München 1921;

W. Bacher, Die Agada der palästinensischen Amoräer Bd. 1—3, Straß-
burg 1892—99;

W. Bacher, Die Agada der babylonischen Amoräer, Jahresbericht der
Landes-Rabbinerschule in Budapest, Budapest 1878;

S. Funk, Die Juden in Babylonien, 200-^500, 1. 2. Berlin 1902. 1908;
S. Funk, Talmudproben, Leipzig 1912 (Samnalg. Groschen);

Samuel Krauß, Talmudische Archäologie, 1—3. Leipzig 1910—12 =
Grundriß der Gesamtwissenschaft des Judentums 5.

Samuel Krauß, Synagogale Altertümer, Berlin 1922.

13. Querschnitt: Ueberblick über Siedlungen, Vertvaltungsformen und
Berufsverhältnisse der Juden im spätrömischen Reiche.

Konstantin und die Rezeption des Christentums. — Julian Apostata

und die Pläne zum Wiederaufbau des Tempels. Die Bedeutung der end-

gültigen Reichsteilung für die Judenschaft. — Die Ausnahmegesetze
Theodosius H. — Der Codex Justinianus und seine Judengesetze.

Schriften :

J. Juster, Les Juifs dans 1' Empire Romain, 1. 2. Paris 1914;

Leopold Lucas, Zur Geschichte d. Juden im 4. Jahrhundert, Berlin 1910;
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B. Kellermann, Kritische Beiträge zur Entstehungsgeschichte deg

Christentums, Berlin 1906;

D. Chwolson, Das letzte Passahraahl Christi, Petersburg 1892 (Memoires
de TAcad Imp^r. des Sciences de St. Pötersbourg I. ser. 41, 1); obwohl
das Buch als Spezialuntersuchung an sich nicht unbedingt in diese

Bibliographie hineingehört, ist es doch durch die gute Darstellung der

allmählichen Loslösung des entstehenden Christentums vom Judentum
auch in diesem Zusammenhang wichtig.

14, Die Geonim und der Streit um das Karäertum.

Exils-Ftirst und Gaon in Babylon. — Die Juden unter Perserherr-

schaft. — Die religiöse, nationale und politische Bedeutung der Respon-

senliteratur. — Die Karäer. — Saadja Gaon. — Der Streit zwischen der

Talmudhochschule in Jerusalem mit Babylon um die Kalender-

berechnung. — Der Streit der massoretischen Schulen und der Sieg des

tiberiensischen Systems. — Der Brief von R. Scherira Gaon (Ausgabe

B. Lewm, Jaffa 1921, wichtige Quelle).

Schriften:

Für diesen und die folgenden Abschnitte: Julius Guttmann, Die Philo-

sophie des Judentums, München 1933.

lieber die Karäer Markon in Encyclopaedia judäica, Berlin 1927 ff.;

Joseph Unna, Der Gaon Saadia. Sein Leben und seine Werke, Nürn-

berg 1926;

Graetz, Bd. 5 und 6, nur in der neuesten Auflage, revidiert von Eppen-

stein, zu benutzen.

15. Geschichte der Juden in Spanien. Von den Anfängen bis Mai'

monides.

Eindringen einzelner Juden mit den Römerheeren. — Die Juden

unter den Westgoten: a) in arianischer Zeit, b) in katholischer Zeit. —
Eroberung durch die Araber und Mithilfe der Juden. — Rückblick auf

Mohammed und die Juden, der Koran und die Juden. — Chasdai ibn

Schaprut und die Anfänge einer hebräischen wissensdiaftlichen Gram-

matik; die Entdeckung des Gesetzes der drei Wurzelkonsonanten. —
Chasdai imd die Chasaren (sein Briefwechsel; oft gedruckt, auch in

Höxters Quellenbuch; vgl. auch Anfang des Kusari von Jehuda Halevi,

übersetzt von David Cassel. Leipzig 1853). — Gabirol (im Machsor zu

Kol Nidre Kether Malchuth, Auswahl in der Anthologie von Brody-

Wiener). — Jehuda Halevi, übersetzt von Franz Rosenzweig; man achte

besonders auf die Anmerkungen. (Jehuda Halevi: 92 Hymnen und Ge-

dichte. Deutsch mit Anmerkungen von Franz Rosenzweig, 2. Aufl.

Berlin 1926. Auswahl daraus auch als Band 2 der Schocken-Bücherei,

Berlin 1933.)

Schriften :

Ausführliche historische und biographische Einleitung in: Emil Bernhard

(Cohni. Jehuda Halewi, ein Diwan, Berlin 1920;

Fritz Baer, Probleme der jüdisch-spanischen Geschichte, Korrespondenz-

blatt des Vereins zur Gründung imd Erhaltung einer Akademie für die

Wissenschaft des Judentums, 6. Jahrgang, Frankfurt a. M. 1925;

Fritz Baer, Die Juden im christlichen Spanien, Teil L Urkunden und

Regesten, Band 1: Aragonien imd Navarra (Veröffentlichung der Aka-

demie für die Wissenschaft des Judentums, Histor. Sektion 4), Berlin

1929;

Rud. Leszynsky, Die Juden in Arabien zur Zeit Mohammeds, Berlin 1910;

Charles Dozy: Geschichte der Mauren in Spanien, Leipzig 1874.

16. Maimonides:

Die Erklärung zur Mischna, Mischne Thora, More Newuchim (Führer

der Unschlüssigen). Ins Deutsche übertragen und mit erklärenden An-

merkungen versehen von Adolf Weiß (Meiners Philosophische Bibliothek),

Leipzig 1923.

Schriften :

Moses ben Maimon, sein Leben, seine Werke und sein Einfluß.

Zur Erinnerung an den 400. Todestag d. Maimonides, hrsg. v. d. Gesell-

schaft zur Förderung der Wissenschaft d. Judentums durch W. Bacher,

M. Brann, P. Simonsen unter Mitwirkung von J. Guttmann. 1. 2. Leipzig

1908. 1914.

Jsmar Elbogen, Das Leben des Mosche ben Maimon. Aus seinen Briefen

und anderen Quellen ausgewählt und eingeleitet (Jüdische Lesehefte

des Schockenverlages Nr. 5) Berlin 1935;

N. N. Glatzer, Rabbi Mosche ben Maimon. Ein systemat. Querschmtt

durch sein Werk (Schockenbücherei) Berlin 1935;

Alexander Altmann, Des Rabbi Mosche ben Maimon More Newuchiui im

Grundriß (Schockenbücherei) Berlin 1935;

Fritz Bamberger, Das System des Maimonides, Berlin 1935.

17. Die Juden in Deutschland bis zum Zeitalter der Kreuzzüge.

Die älteste Gemeindegründung. Der Beginn der Kammerknecht-

schaft und ihre Vorläufer. — Die Kreuzzüge in Deutschland und die

Judenverfolgungen. Hebräische Quellen bei Simon Bemfeld: Sepher ha

demaoth, 3 Bde., Berlin 1924/26.

Schriften:

Für diesen und die folgenden Abschnitte:

Israel Abrahams, Jewish life in the middle ages, London 1896, neu her-

ausgegeben von Cecil Roth, London 1932, und Abraham Berliner, Aus

dem inneren Leben der deutschen Juden im Mittelalter, Berlin 1900.

Adolf Altmann, Das früheste Vorkommen der Juden in Deutschland.

Juden im römischen Trier, Trier 1932 (umstritten);

Sarah Schiffmann, Die Juden-Privilegien Heinrichs IV. in Zeitschrift

für Geschichte der Juden in Deutschland, Berlin 1931;

Herbert Fischer, Die verfassungsrechtliche Stellung der Juden in den

deutschen Städten während des 13. Jahrhunderts, Beriin 1931;

Germania Judaica, hrsg. von J. Elbogen, A. Freunann und H. Tykocmski,

Breslau 1934.

Vgl. auch die unter Nr. 19 angeführte Literatur.

18. Die Juden in Frankreich und England bis zu den Vertreibungen.

Raschi und die Schule der Tossaphisten. Raschi zu den Tora-Ueber-

setzungen von Selig Bamberger (Hamburg 1922) und — weniger gut,

aber mit punktiertem Text in Quadratschrift. — Julius Dessauer: Der

Pcntatouch mit Uebersetzung nebst dem Rascbi-Commentar, punk-

tiert, übersetzt und mit Anmerkungen versehen, 5 Bde., Budapest

lg(57. _ Das Zinsproblem und die Konflikte mit den katholischen Kö-

nigen Frankreichs und Englands. — Die jüdische Selbstverwaltung in

England im 13. Jahrhundert.

Schriften:

Abraham Berliner, Beiträge zur Geschichte der Raschi-Commentare

(Beilage z. Jahresbericht des Rabbinerseminars z. Berlin 1901/02),

Berlin 1903;

Elieser Meir Lifschitz, R. Schelomo Jizchaki, Warschau 1912;

Albert M. Hyamson, A history of the jews in England. 2d ed. revised

and extended, London 1928.

19. Die Juden in Deutschland im 14. und 15. Jahrhundert.

Zunehmende Verengerung des wirtschaftlichen Spielraums. — Das

Problem des Pfänder- und Warenhandels. — Das Hehler-Privileg. --

Austreibung aus verschiedenen Gemeinden und Landschaften. — Die

Entwicklung der jiddischen Sprache; ihr Festhalten durch die Auswan-

derer nach Ost-Europa; das Entstehen der jüdischen Siedlungen in Polen

und Westrußland.

Schriften:

Max Grünbaum, Jüdisch-deutsche Chrestomathie, Leipzig 1882;

Jakob Gerzon, Die jüdisch-deutsche Sprache. Eine grammat.-lexikal.

Untersuchung ihres deutschen Grundbestandes. Frankfurt a. M. 1902;

Salomo Birnbaum, Praktische Grammatik der jiddischen Sprache, Wien

und Leipzig 1915;

Willy Staerk und Albert Leitzmann, Die jüdisch-deutschen Bibelüber-

setzungen von den Anfängen bis zum Ausgang des 18. Jahrhunderts

(Schriften, hrsg. v. d. Gesellschaft zur Förderung d. Wissenschaft d.

Judentums), Frankfiui; a. M. 1923;
,

Georg Caro, Sozial- und Wirtschaftsgeschichte d. Juden im Mittelalt(>r

und in der Neuzeit (Grundriß d. Gesamtwissenschaft d. Judentums [3]

[9], Leipzig 1908, 1920, besonders wichtig für die gesamte mittelalter-

liche jüdische Geschichte;

Ismar Elbogen, Geschichte der Juden in Deutschland, Berlin 1935.

20. Von Maimonides bis zur spanischen Katastrophe.

Das Wiedervordringen der Christen: die Verdrängung der Mauren.

— Die Juden im christlichen Spanien. (Quellenband von Fritz Baer,

vgl. Schriftenhinweis zum 15. Abend.) Die Religions-Disputationen (in

hebr. Sprache zusammengestellt von Jehuda David Eisenstein, Ozar

Wikkuchim, Neuyork 1928, zahlreiche andere hebräische Quellen für die

ganze spanisch-jüdische Geschichte bei Benzion Dünaburg (Toldoth

Jisrael ba-Golah, Jerusalem 1926). — Das Marrannen-Problem als Hand-

habe für das Eingreifen der Inquisition. — Die nationale Euiigung Spa-
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niens und die Aufrichtimg eines christliclien Zentral-Staates unter Ferdi-

nand und Isabella. Vertreibung der Mauren und Juden, Entdeckung

Amerikas 1492. ~ Flucht nach Portugal und Vertreibung 1498. (Jizchak

Abarbanel, die Elegie an seinen Sohn, übersetzt von Heinz Pflaum in den

Blättern der Soncino-Gesellschaft, 1. Jahrgg., H. 1—2, Berlin 1925). --

Die Siedlungen der Juden nach der Vertreibung aus Spanien.

Schriften:

neben den obengenannten Sclu-iften von Eisenstein und Dünaburg:
Heinz Pflaum: Die Idee der Liebe. Leone Ebro. Zwei Abhandlungen
z. Gtschichte der Philosophie Inder Renaissance (Heidelberger

Abhandlungen z. Philosophie und ihrer Geschichte. 7 ), Tübingen

1926.

21. Die Juden in der Hochrenaissance.

Die italienischen Siedlungen; Kämpfe in den Gemeinden um die

Aufnahme der spanischen Flüchtlinge. — Einwirken der Renaissance auf

jüdische Einzelgänger (Leon de Modena, Asaria di Rossi, Joseph Del-

medigo u. a. Reubeni und Molcho. Asaria di Rossi: Sepher Meor EnaJim,

Neudruck der Gesellschaft Mekize Nirdamim, Lyck 1878). — Einwirkung

des Judentums auf die Kunst der Renaissance (Michelangelo).

Schriften :

Abraham Geiger, Leon da Modena, Breslau, Liegnitz 1856;

Max Brod, Reubeni, Fürst der Juden. Ein Renaissanceroman, Mün-
chen 1925.

22. Die Juden in der Reformation.

Luther und die Juden (die Schriften der Jahre 1523—1537 Brief an

Jossei von Rosheim — 1538 imd 1543, alle in Luthers sämtl. Werken

Erlangen-Frankfurt 1826—57, teilweise auch in Einzelausgaben des Ver-

lags der inneren Mission). — Josel von Rosheim und Karl V. — Das

Ende der Kammerknechtschaft. — Die Bedeutung des Alten Testaments

für die Reformation (Luther: Sendbrief vom Dohnetschen [Reclam] Vor-

reden zu den Bibelübersetzungen in billiger Sonderausgabe).

Schriften :

Reinhold Lewin, Luthers Stellung zu den Juden. Ein Beitrag zur Ge-

schichte der Juden in Deutschland während des Reformationszeitalters

(Neue Studien z. Geschichte d. Theologie u. d. Kirche 10), Berlin 1911;

Ludwig Feilchenfeld, Rabbi Josel von Rosheim. Ein Beitrag zur Ge-

schichte der Juden in Deutschland im Reformationszeitalter, Straß-

l^urg 1898;

Raphael Straus, Die Judengemeinde Regensburg im ausgehenden Mittel-

alter, Heidelberg 1982.

23. Die Juden in der Aufklärung.

Der Maranne und die Aufklärung (die Schriften des Uriel da Costa

mit Einleitung, Uebertragung und Regesten, herausgegeben vpn Carl

Gebhardt [Bibl. Spinozana 2], Amsterdam, Heidelberg, London 1922).

— Das Zentrum in Holland; Menasse ben Israel und die Wiederzulassung

der Juden in England (Menasseh ben Israels Mission to Oliver Cromwell

being a reprint of the Pamphlets published by Menasse ben Israel to

promote the readmission of the Jews to England. 1649—1656, edited with

an introduction and notes by Lucien Wolf, London 1901). — Spinoza

(Der theologisch-politische Traktat. Uebertragen und eingel. nebst Anm.

n. Register v. Carl Gebhardt, 3. Aufl., Leipzig 1908).

Schriften :

Ueber Manasse ben Jsrael außer der obengenannten Schrift:

Cecil Roth, New light on the resettlement. Transactions of the Jewish

Historical Society of Great Britain. Vol. XIH 1932/33, London 1933;

Ueber Spinoza:

Leo Strauß, Die Religionskritik Spinozas, Berlin 1930, vgl. auch den

einschlägigen Abschnitt bei Julius Guttmann, Die Philosophie des Juden-

tums. Für eine eingehende Beschäftigung mit Spinoza, die aber vielleicht

den Rahmen der Gesamtaufgabe übersteigt, wäre noch zu empfehlen:

Stanislaus v. Dunin-Borkowski, Spinoza, Bd. 1, 2. Aufl. Bd. 2, 1. Aufl.

Münster 1933.

24. Jüdische Selhstvertvaltung in Ost-Europa und der Rabbinismus.

Die Zentren in Polen und Litauen, der Vierländerrat in Lublin (Simon

Dubnow, Pinkas-ha-Medma; das Protokollbuch des litauischen Waad von

1623—1761, Berlin 1924). — Rabbi Schlomo Luria; die Methode des Pil-

pul und Chilluk.

Schriften :

glänzend orientierend die entsprechenden Kapitel bei Dubnow;

Majer Balaban, Die Judenschaft von Lublin, Berlin 1919.

25. Die Juden in der sephardischen Levante und die jüdische Mystik.

Don Joseph Naxos; seine Politik und Kolonie-Gründung bei

Tiberias. — Die Juden im Türkischen Reich, das neue Zentrum in

Palästina. — Die Kabbala (Rückblick von Chagiga H, 1 über Sepher

Jezira, Sepher haciiassidini, Sepher liabahir, Sohar bis Jizchak Luria).

Schriften :

Gerhard Scholem über „Kabbala' in Encyclopaedia Judaica, Bd. 9,

Spalte 630—732, Berlin 1928 ff.;

Gerhard Scholem, Nach der Vertreibung aus Spanien. Zur Geschichte der

Kabbala. Almanach des SchockenVerlages auf das Jahr 5694, Berhn

1933/34.

26. Die Erschütterung des jüdischen Zentrums in Ost-Europa und die

Bewegung Sabbatai Zewis.

Die Kosakenaufstände in der Ukraine und ihre Folgen für die Juden

(Chronik von Rabbi Nathan Hannover, „Jewen Mezula", zugleich

charakteristisches Beispiel jüdischer Historiographie, teilweise abgedruckt

in der Chrestomathie von A. Kahana: Sifrut ha-Historia hajisreelit,

2 Bde., Warschau 1922/23). — Die soziale Situation der Juden in der

Ukraine, ihr Bündnis mit den römischen Katholiken. — Die Progrome,

das Ende der jüdischen Selbstverwaltung. — Sabbatai Zewis Leben, Wir-

kung und Aufnahme Inder jüdischen Welt, Aron Freimann: Sammcl-

band kleiner Schriften über Sabbatei Zewi und dessen Anhänger, mit

Einl. und Anm. Mekize Nirdamim (Berlin 1912). — Frank und die

Frankisten.

Schriften :

Gerhard Scholem, Ueber die Theologie des Sabbatianismus im Lichte

Abrahams Cardozos, in Der Jude, Sonderheft zu Martin Bubers 50. Ge-

burtstag, Berlin 1928;

Heinrich Graetz, Frank und die Frankisten (im Jahresbericht des jüd -

theol. Seminars Fränkel'scher Stiftung 1868), Breslau 1868;

S. S. Rubaschow, AI Tille Beth Frank, Berlin 1923;

Majer Balaban, Studien und Quellen zur Geschichte der frankistischen

Bewegung in Polen, Frankfurt a. M. 1927;

Majer Balaban, Studien und Skizzen zur Geschichte der Juden in Pole«,

Berlin 1911.

27. Das Eindringen der Juden in den westeuropäischen Kulturkreis und

die Voraussetzungen der Emanzipation.

Klassik und Humanismus in ihrem Verhältnis zum Judentum (Her-

der, Vom Geist der ebräischen Poesie; Goethe, Prolog im Himmel, in

seinen Beziehungen zu Hiob C. 1 und 2). — Moses Mendelssohn (wenn

möglich, ist die kritische Neuausgabe der Werke mit Einleitungen von

Bruno Strauß, Bamberger, Ravidovicz und Leo Strauß, Berlin 1929 ff.

(Jubiläumsausgabe) heranzuziehen, sonst die Auswahl von Brasch oder

die alte Gesamtausgabe von G. B. Mendelssohn. I^ipzig 1843—45; be-

sonders wichtig: Einleitung zur Pentateuchübersetzung bei G. B. Mendels-

sohn in deutscher Uebersetzung; Jerusalem (Einzelausgabe in Welt-

bücherei 1, 2, Berlin 1919).

Schriften :

M. Kayserling, Moses Mendelssohn. Sein Leben und seine Werke. Nebst

e. Anhang ungedruckter Briefe von und an Moses Mendelssohn (Schrif-

ten, hrsg. vom Institut zur Förderung der Israel. Literatur), Berlin,

Leipzig, Magdeburg 1861/62:

Franz Rosenzweig. Der Ewige. Mendelssohn und der Gottesname. Ge-

denkbuch f. Moses Mendelssohn (hrsg. v. Verband der Vereine f. jüd.

Geschichte u. Literatur in Deutschland), Berlin 1929.

28. Die religiöse Erneuerung im Osten: Der Chassidismus.

Ursprung aus Südrußland: dreifach neue Unmittelbarkeit zu Gott,

Mitmensch und Natur. — Gründe und Auswirkung. — Das Charisma

der ersten und zweiten Führergeneration. — Der Versuch neuer Intellek-

tualisierung, Talmudisierung durch die Chabad (Schneor Salman von

Ladi, dessen „Tanja"). — Der Niedergang durch Erbfolge.

Schriften:

Salomon Schechter, Die Chassidim. Eine Studie über jüdische Mystik

(übers, ans Salomon Schechter: Studies in Judaism. London

1896—1908, Philadelphia 1924), Berlin 1904;
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J. Unna, Schneor Salman von Ladi. FeRtschrift zu David Hoffmanns

70. Geburtstag, Berlin 1914;

Simon Dubnow, Geschichte des Chassidismus 2 Bde., (wesentlich für die

Umwelt und Gegnerschaft des Chassidismus) Berlin 1931;

Martin Buber, Die chassidischen Bücher, Hellerau 1928,

29. Emanzipation und Assimilation: die Entstehung der modernen jü-

dischen Parteien.

Die französische Revolution und die Juden; Napoleon und die Juden

(Alexandrien, Akko, Pariser Sanhedrin, das infame Dekret). — Aus-

wirkungen der nai)oleanischen Eroberungen in Deutschland auf die

dortige Judenemanzipation (Heine, das Buch le Grand). — Stein und

Hardenberg in Preußen.

Quellen und Schriften :

Außer Graetz und Dubnow vor allem Ismar Freund, Die Emanzipation

der Juden in Preußen, Berlin 1912. 1. Band: Darstellung; II. Band:

Quellen für die Vorgeschichte der Juden in Brandenburg und Preußen;

Selma Stern, Der preußische Staat und die Juden, 1. Band, Berlin 1925;

Vergl. auch für das 18. Jahrhundert, das Zeitalter der Hofjuden: Selma

Stern, Jud Süß. ein Beitrag zur deutschen und zur jüd. Geschichte,

Berlin 1929. ^
Für die Entsfehung des modernen Liberalismus: Cäsar Seligmann, Ge-

schichte der jüdischen Reformbewegung von Mendelssohn bis zur Gegen-

wart, Frankfurt a. M. 1922;

Für die Neu-Orthodo*xie: Samson Raphael Hirsch: Neunzehn Briefe über

Judentum, Altona 1836;

Den Versuch einer Gesamtdarstellung des religiösen Lebens dieser

Epoche bietet: Max Wiener: Jüdische Religion im Zeitalter der Eman-

zipation, Berlin 1933;

Für den Zionismus: Theodor Herzl, Der Judenstaat, Leipzig, Wien 1896;

N. M. Gelber, Zur Vorgeschichte des Zionismus. Judenstaatsprojekte in

den Jahren 1695—1845, Wien 1927.

Adolf Böhm: Die zionistische Bewegung. Eine kurze Darstellung ihrer

Entwicklung, Berlin 1920/21;

Alex Bein, Theodor Herzl, Wien 1935.

30. Gefährdung und Wiedergeburt: Antisemitismus, Falästinaaufbau,

religiöse Selbstbesinnung.

Quellen und Schriften:

Artikel „Antisemitismus" in der Encyclopaedia Judaica, Berlin 1928 ff.;

Arthur Ruppin, Der Aufbau des Landes Jsrael, Berlin 1919;

Arthur Ruppin, Soziologie der Juden, 2 Bände, Berlin 1930 f.;

Hermann Cohen, Jüdische Schriften. Mit einer Einleitung von Franz

Rosenzweig, 3 Bde., Berlin 1922; u « * n
Martin Buber, Reden über das Judentum, Gesamtausgabe. 2. Aufl.

Berlin 1932;

Martin Buber, Kampf um Jsrael, Berlin 1933:

Franz Rosenzweig. Zweistromland, Berlin 1926;

Franz Rosenzweig, Briefe, hrsg. von Edith Rosenzweig imter Mitwirkung

von Ernst Simon. Berlin 1935;

Für hebräisch Lesende: Raw Kuk, Jggrot Reija, Jerusalem 1923.

Die Rückführung Israels: Esra und Nehemja.

Plan von Dr. Erich Rosenblüth

Quellen und Schriften (auwier cJen im Text genannten); Die Bücher Esro.

Nechemja. ChagRai. Secharja. - Heinrich Orael/.. GcscI.ichte der Juden von

den älteaten Zeiten bis auf die GeRenwarl. Leipzig 189/.-19()8; Simon Dubnow.
VVeltgeachichte des jüdiaohen Volkes Berlin o. J. ; Hans Heinrich Schader,
E«ra der Schreiber, Tübingen 1930.

Die Diaspora beginnt bereits vor der Zerstörung des ersten

Tempels mit der Verbannung der 10 Stämme durch Assyrien.

WesentUcher Unterschied zwischen der assyrischen Eroberungs-

weise und der Babyloniens. Die Assyrer suchten die Völker zu

vermischen, die Babylonier gaben ihnen Lebensraum. Daher das

verschiedene Schicksal Israel und Judas.

I. Die innere Wandlung des Volkes im Exil.

1. Die Reden der Propheten wirken jetzt eigentlich, da das

Volk infolge der Ereignisse deren Bedeutung erkennt und in der

Tiefe von deren Gedanken erfasst wird. Die Doppeläufgabe des

Propheten als echter Erzieher: solange der Staat besteht,

Strafreden, Kündung des Unterganges. Nach der Zer-

störung ruft gerade Jirmiiahu den Rest des Volkes zum Verblei-

ben im Lande auf, als es nach der Ermordung Gedaljas aus

Furcht vor Strafe durch die Babylonier nach Aegypten ziehen

will (vergl. Jorem. Kap. 41 u. 42, Jerem. Kap. 1,10; ähnlich

Jecheskel Kap. 36 u. 37). — iMs Volk ist resigniert. Es erkennt,

daß die Verbannung eine Folge der Schuld dos Volkes ist, die

Nachkommen müssen nun für die Schuld der Väter leiden. Jeches-

kel betont demgegenüber, daß jedem Geschlecht der Weg zum

Neuaufbau offen steht (Kap. 18 u. 33).

2. Lösung des Volkes vom kanaanitischen Hodenkult und dem

Verhaftetseins Gottes am palästinensischen Boden. Das Volk

wird in der Verbannung vom Judentum unmittelbar erfußt. An-

scheinend politische, soziale und geistige Freiheit der in der

Verbannung Lebenden. Die Beziehung zu Zion bleibt (vergl.

Psalm 1-37). Exkurs über das grundsätzliche Verhältnis zwischen

Palästina und Gola.

II. Die Rückkehr.

Sie wird durch den weltpolitischen Umschwung, die Zer-

störung Babyloniens und die Errichtung des Perserroichs vor})e-

reitet. I^as neue Perserreich toleriert die verschiedenen Kulturen

und Religionen. Erlaubnis zum Wiederaufbau durch die „Dekla-

rationen des Cyrus (Esra 1,1; Chronika II, 36,22). Das Echo beim

Volk: Nur ein Teil des Volkes (42 000 Menschen) kehrt zurück,

geführt von Serubabel und Jehoschua, den Enkeln des letzten

davidischen Königs und des Hohepriesters. Die 42 000 kehren in

auf Grund der früheren palästinensischen Wohnorte gebildeten

Gemeinschaften zurück. (Esra, Kap. 2). Gegensatz zu der Be

Siedlung Palästinas seit dem Mittelalter, da die Juden meistens

sich nach den geographischen Ländern der Diaspora in Palästna

ordnen. ( Kollelim).

III. Die Auseinandersetzung mit den Nachbarvölkern.

Die nicht- oder halbjüdischen Völker Palästinas, die Samari*

taner, wollen sich am Aufbau beteiligen (Esra, Kap. 4). Schick-

sahschwere Entscheidung für die Führer des Volkes. Ablehnung.

Geistige oder raesenmässige Abschließung?

Das zurückkehrende Volk muß selbst erst, nachdem es nun

grundsätzlich für das Gesetz gewonnen ist, in seiner Einstel-

lung gefestigt werden. Die Samaritaner vertreten femer kein

reines Judentum (vergl. Könige II 17, 24 ff.). Jeder, der kon-

sequent das ganze Judentum übernehmen will, wird auch weiter-

hin als gleichberechtigt anerkannt (Nechemja Kap. 10, V. 29).

Folge: Gegensatz der anderen Völker, die Intriguen gegen den

Weiteraufbau bei der persischen Regierung einleiten und den

Stillstand bis zum Regierungsantritt des Darius erreichen.

Die Propheten mahnen zur Weiterführung des Tempels an.

Verkündung der hohen Bedeutung des kommenden Tempels.

Mahnreden gegen die Beschränkung auf die Wiederansiedlung

der Einzelnen und das Vergessen der geistig-religiö.sen Auf»

gaben der Gemeinschaft (Chaggai 1 u. 2,Seeharja) Grundsätzlich

wird die Verbindung mit den anderen Völkern abgelehnt prak-

tisch wurde sie, besonders von den führenden Schichten, vor al-

lem durch Mischehen, gepflegt. Weitgehende Vermischung tritt

ein.

Hilfe von der Diaspora durch Esra (Esra Kap. 7V Offizielle

Vollmachten der persischen Regierung, Beamte und Richter ein-

zusetzen und nach jüdischem Recht zu richten (7,25). Esras

Trauer über die Situation Palästinas. Sein Gebet (Kap. 9). Auf-

lösung der Mischehen. Erbitterung bei den anderen Völkern, die

sich im Angriff auf Jerusalem und dessen Erstürmung entlädt.

Neue Gefährdung des W^erkes.

Neue Hilfe durch Nechemja, der auf die Nachricht der schlim-

men Lage Palästinas um Urlaub von seinem hohen Posten bei

Artaxerxes I. bittet (Nechemja Kap. 1 u. 2). Seine Aufgabe:

Aeussere Sicherung des Aufbaus durch den Bau der Mauern. I^as

Verhalten der NichtJuden (K. 2,19; K 3, 33-34: Kap. 4,

1. ff.). Arbeit und Wache. Sicherung der Städte durch die Ver-

mehrung der Einwohner (durch Los oder freiwillig) (Nechemja

Kap. 7, 4; Kap. 11, 1-2). Nach der Wiederherstellung der

äusseren Grundlage organisiert Esra nun positiv die gei-

stige Erziehung des Volkes.
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rV. Innere Neuorganisation des Volkes

Allgemeine Versammlung des Volkes, in der der Hund mit

dem Gesetz neu geschlossen wird (Nechemja Kap. 8-10). Besonde-

re Verpflichtung auf anscheinend vernachlässigte Gebote (Verbot

der Mischehen, Schabbat, Erlassjahr, Zehnten usw.). Die Führer

des Volkes unterzeichnen zuerst und konstituieren damit nach

der Tradition die „Grosse Versammlung" als die höchste Kör-

perschaft der nächsten Generationen. Ihre Führer heißen S o I r im.

Bedeutung des Namens nicht ganz klar (Zähler der Buch-

staben der Thora, Schriftgelehrter, oder alter persischer

Titel). Leistung Esras und der Sofrim: Sammlung und Ordnung

der Thora, Einrichtung von Synagogen auf dem Lande und regel-

mäßige Thoravorlesung, Einführung einer neuen, für das Volk

leichteren Schrift, Erklärung und Deutung der schriftlichen Tho-

ra und deren Anwendung auf das Leben. Damit werden die So-

frim die Forteetzer der Propheten. Nachdem das Volk für die

Thora gewonnen ist, soll jetzt dieses Verhältnis konkreten Aus-

druck gewinnen. Das ganze Volk soll durch Wissen und Tat

mit dem Gesetz verbunden werden. Das Gesetz wird zur Grund-

lage des ganzen Volkslebens.

Einige weitere Schwierigkeiten des Aufbaus: Soziale Unter-

drückung des Volkes Nechemja schreitet dagegen ein. Religiöse

Autorität bedeutet hier also nicht soziale Reaktion (Nechemja

Kap. 5).

Verfassung: Der Staat ist kein Staat der Juden. Politische

Oberherrschaft der Perser. Das Heer wird durch sie gestellt. Die

Juden haben völlige innere Autonomie. Weitgehtnde Entfal

tungsmöglichkeit und Froili<Mt der Gestaltung ihres inneren

nationalen Lebens.

Der Jadische Krieg und R. Jochanan ben Sakkai

Arbeitsplan von Dr. Erich Rosenblüth

Literatur, ausser den im Text angegebenen Quellen:

GraeU in

Dubnow 11

WeiM, Dor dor wdoraobow. Bd. I

Bacher, Aggada der paläat. Tannailen, I. S. 2J—42

Joa. Spitz, R. Jochanan b. Sakkai Leipzig t883

Sohlatter. R. Jochaaau b. Sakkai. Gatersloh 1899

W. Weber, Joaephus u. Veapaaian 1921

Baeck, Die Phariaäer, 'Schocken-Bacherei

Das Leben dea Flav. Joaephua, SohockenBQcherei

I. Das Verhältnis zwischen Römern und Juden.

1.) Die erste Berührung zwischen Römern und Juden geschah

durch die Gesandtschaft der Juden an die "Römer, ihnen in

ihrem Unabhängigkeitskrieg gegen die Syrer beizustehen; die

zweite in der Einmischung des Pompejus als Schiedsrichter im

Bruderstreit der Hasmonäer (63 v.) Durch inneren Zwist verlor

man die Unabhängigkeit.

2.) Die Art der römischen Verwaltung: Judäa Teil der Pro-

vinz Syrien. Prokurator in Cäsarea. Militärische Herrschaft der

Römer. Direkte und indirekte Steuern. Drückendes System der

ZollVerpachtung. Todesurteile des Synhedrion werden überprüft.

Im übrigen Selbstverwaltung der Juden. — Rücksichtnahme auf

die religiösen Gefühle der Juden (die Münzen enthalten nur die

Namen der Kaiser: verhüllte Feldzeichen der Soldaten in Jeru-

salem; keine Standbilder der Kaiser).

3.) Trotzdem Zwischenfälle. Die Bilderlosigkeit des Juden-

tums wirkt rätselhaft auf die Römer. Die Nähe der Militärburg

Antonia beim Tempelplatz verursacht dauernde Reibereien. Die

Volkszählung (Zensus) zur Feststellung der Steuerhöhen zeigt

die Abhängigkeit. — Die Gewaltherrschaft des Pontius Pilatus

fjosephus, Jüd. Krieg IL, Uebersetzung von Clementz, S. 215);

Caligulas Tyrannei (Krieg II, S. 218-221).
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II. Die jüdischen Parteien.

Die Pharisäer und Sadduzäer. Dogmatische Unterschiode ent-

sprechend den Quellen. Die oberen Schichten f
es Staates werden

durch die Sadduzäer vertreten, die oberen Schichten des Volkes

(die Gelehrten) durch die Pharisäer, Hauptunt^ersch.ed in der

Ablehnung der mündlichen Lehre durch die Sadduzäer und die

sich daraus ergebende Bindungslosigkeit in politischen "nd w^H-

schaftlichen Fragen bei strengster Beobachtung des schriftlich

Festgelegten. Der Staat wird unter ihrer Führung ein Lroberer-

staat. Unter pharisäischer Führung konzentriert er sich auf die

innere Ausgestaltung, auf die geistigen Aufgaben. Religion und

Politik bilden bei den Pharisäern eine Einheit. Durch die 1 eto-

nung der aussenpolitischen Gesichtspunkte und durch die höhere

soziale Stellung erkennt ein Teil der Sadduzäer nach Verlust der

Unabhängigkeit die Herrschaft der Römer an und strebt nach

Verbindung mit deren Kultur. Das Königsliaus, ein anderer Teil,

erblickt in der Wiedererkämpfung der Unabhängigkeit das höch-

ste Ziel (Sikarier).

Ein Teil der Pharisäer identifiziert vorschnell Politik und

Religion, sieht in dem gegenwärtigen Jerusalem etwas Hei-

liges und in dem Kampf gegen die Römer einen religiösen,

heiligen Krieg gegen das Böse (Zeloten). Die anderen Pharisäer

vertreten eine bewusste Friedenspolitik, solange der Bestand der

Lehre in einer autonomen Gemeinschaft nicht bedroht ist. Nötigen-

falls Verzicht auf den Staat (R. Jochanan b. Sakkai). Die Gewalt-

politik der Römer und die wirtschaftliche Notlage begünstigt das

Emporkommen der radikalen Parteien (Zeloten) und des Ter-

rors (Sikarier, vgl. Krieg II S. 2.31 f.). Entstehen messianischer

Bewegungen, die entweder alles Interesse am Staate verloren

(Christentum) oder zum religiösen Kampfe aufriefen (Krieg II,

S 231)

m. Ausbruch des Krieges in Cäsarea.

1.) Die Unruhen in Cäsarea sind charakteristisch für die

ganze Situation. Komplikation des Gegensatzes der Römer und

Juden durch den Gegensatz zwischen jüdischer und nichtjüdischer

Bevölkerung in Palästina. Provokation der Juden durch die

Griechen, deren Jugend die Kämpfe beginnt. Übergreifen auf

.Jerusalem (Krieg II, S. 238-241).

2.) Die Rede Agrippas für den Frieden: Richtet sich der

Kampf gegen Rom oder nur gegen die Landpfleger? Die beste

Waffe ist geduldig das Joch zu ertragen. Alle früher freien

Völker dienen heute Rom. Ihr allein seht in der Abhängigkeit

eine Schande. Wo sind Eure Waffen und Bundesgenossen? Wisst

ihr, was das römische Reich be<leutet. habt ihr keinen Masstab

für eure eigene Schwäche? Auch Gott ist auf Seiten der Römer.

Ihr gefährdet alle Juden, da kein Volk auf Erden ist> wo nicht

Juden wohnen (Krieg II, S. 248-257).

3.) Einstellung des Opfordienstes. Gegnerschaft der Phari-

säer. Opfer der Ausländer wurden bisher nie zurückgewiesen

(Krieg II, S. 259).

IV. Josephus.

1.) Seine Herkunft: Prieeter, Pliarisäer, Römischer Aufent-

halt wird entscheidend (Leben des Flav. Jos. S. 7-9; Graetz ITT.

S. .513: Dubnow IL S. 438).

2.) Seine Tätigkeit im Kriege: Oberbefehl in Galiläa. Glaubt

nicht an jüdi.schen Erfolg (Krieg IIL S. 321-322).

3.) Sein Übergang zu den Römern: Seine Absicht zum Feinde

überzugehen, wird vereitelt (Krieg IIL S. 329). Sein Verhalten

in der Höhle Jotapatas. Er betrachtet die Verschmelzung von

Römern und Juden als seine prophetische Aufgabe und will am

Leben bleiben. Kampf mit seinem Gewissen. Sein Wortbruch

(Krieg III, S. 349 ff).

4.) Josephus' Unterredung mit Vespasian. Verkündung der

Kaiserwürde (III, S. 355). Friedensrede des Josephus als Ge-

sandten der Römer während der Belagerung Jerusalems. Gott
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und das Glück auf Seiten clor Römer; dem Stärkeren müsse man
nachgeben. Er vergleicht sich mit Jirmijahu, da auch er gegen

das Volk kämpft und zum Frieden aufruft (Krieg V. S. 521-525).

— Ist dieser Vergleich richtig? Jirmijahu tut dies, weil das Volk

durch seine Sünden schuldig geworden ist. Die feindliche Macht

ist das Werkzeug Gottes, das Volk besiegt sich selber. Bei Jo-

sephus überwinden die Römer die Juden. Gott ist auf ihrer Seite,

weil er immer auf der Seite des Stärkeren ist. Daher bleibt Jir-

mijahu nach der Katastrophe in Palästina, Josephus geht zum
Feinde über und lebt ehrenvoll im römischen Kaiserhause (Graetz

III. S. 956).

V. Der Bürgerkrieg

Durch die Ermordung Neros und den Bürgerkrieg in Rom
erhält Judäa eine Atempause, die aber völlig für den Bürger-

krieg verbraucht wird. Schilderung des Krieges zwischen Frie-

densfreunden und Gegnern (Krieg IV, S. 395, 408, 420,

429; Graetz III. S. 545). Mord und Terror der Radikalen. Nach

Ausrottung der Gemässigten zerfleischen sich die radikalen Par-

teien untereinander (Krieg IV, S. 470 ff.). Verbrennen der Ge-

treidevorräte. Noch nach dem Anrücken des römischen Heeres

tobt blutiger Bürgerkrieg in Jerusalem (Krieg V, S. 507).

VI. Rabbi Jochanan ben Sakkais Weg.

1.) Seine Jugend. Schüler Hillels. Vätersprüche 11,8. Damit

Fortführer der Tradition und der Friedenslehre. Als jüngster

Schüler wird er als zukünftiger Lehrer ausersehen, Jer. Nedarim

5,6 (Vergleich mit der Bevorzugung der Jüngeren in der Bibel).

Die drei Abschnitte seines Lebens: Arbeit, Lernen und Lehren.

2.) Die Rabbanim und R. Jochanan treten für den Frieden

ein (Gittin 56a, Abot d. R. Natan c 4).

3.) Nach dem Bürgerkrieg und dem Verbrennen der Getreidb-

vorräte verlässt R. Jochanan die Stadt (Gittin 56a).

4.) Seine Unterredung mit den Römern und die Gründung

Jabnee (Dubnow Bd. II. S. 475). Den Zeloten war der Staat

heilig, ohne den Staat war das Judentum sinnlos. R. Jochanan

ist bereit, auf den Staat zu verzichten als seine Erhaltung aus-

sichtslos geworden war, und gründet statt dessen ein neues geisti-

ges nationales Zentrum. Jochanans Trauer über die Zerstörung

Jerusalems (Abot d. R. Natan c. 4).

5.) Die Weltanschauung R. Jochanans. Die weltanschaulichen

Meinungen werden in der Form von Bibelversen zum Ausdruck

gebracht.

a. Krieg und Frieden. Der Wert des Friedens an Hand des

Verses II. B. M. 20,25 (Mechilta Jitro)

;

)). Selbstschuld das Motiv des Untergange« (a. a. o.)

;

c. Das Ohr des Knechtes, der länger als 7 Jahre dienen will,

wird durchbohrt, weil es den Ruf der Freiheit und alleini-

gen Dienerschaft Gott gegenüber gehört hat und diesem

Ruf untreu geworden ist (Kidd. 22b).

d. R. Jochanans Gespräch mit seinen Schülern über den rech-

ten Weg. Er entscheidet sich für ein gutes Herz. (Väter-

sprüche 11,9).

e. Auch auf die Menschenwürde eines Diebes muß Rücksicht

genommen werden.

7.) Der Tod R. Jochanans. — Der letzte Spruch: Die Furcht

vor dem ewigen Richter möge gleich sein der Furcht vor

dem Menschen. Sein letzter Gedanke gilt dem kommenden messi-

anischeu König und der Wahrung der Reinheitsgesetze. Gerade

durch sein Werk glaubt er, die Grundlage für den echten Messi-

anismus, den Weg von Jahne nach Jerusalem wiedergefunden

zu haben (Graetz, IV, S. 25 Würdigung der Bedeutung R. Jo-

chanans).

f. Sein Verhältnis zu den Heiden. — Trotz der da-

maligen ungeheuren Spannung zwischen Heiden und Juden

(vgl. auch Graetz III, Note 26) hat R. Jochanan oft Dis-

kussionen mit Römern und versucht das allen Menschen

Gemeinsame herauszustellen.

6.) Die Verordnungen R. Jochanans in Jahne. Sie zeigen den

national-religiösen Charakter des neuen Zentrums (Rosch h. c. IV

30 ff.).

Maimonides
Wir hoffen, daß Bibliographie und Referentenmaterial, die von.

unserem Mitarbeiter Dr. Ernst Simon für Schulfeiern und Kurse zum

Maimonides-Jubiläum zusammengestellt und seinerzeit vom Schulreferat

der Reichsvertretung der Juden in Deutschland an die jüdischen

Schulen verteilt worden sind, auch über diesen Anlass hinaus für

die jüdische Bildungsarbeit von Interesse sind.

I. Bibliographie.

1. Zur ersten Einführung: Jüdisches I^xikon, Bd. 3, Spalte 1306—1328

(wo vorhanden: Jewish Encyclopedia, Bd. 9, Spalte 74—86).

2. Behandlung in Oesamtwerken: Heinrich Graetz, Geschichte der

Juden von den ältesten Zeiten bis auf die Gegenwart, Leipzig 1894 ff.,

Bd. 6 und 7; Simon Dubnow, Weltgeschichte des jüdischen Volkes,

Berlin o. J., Bd. 4.

3. Zur wissenschaftlichen Orientierung für den nicht hebräisch

Lesenden.

Führer der ,,Unschlüs8igen", 2 Bde., übersetzt von Adolf Weiß, Leip-

zig 1923 und 1924, in der Philosophischen Bibliothek Felix Meiner (mit

wertvoller Einleitung, die geistige Entwicklung des Judentums bis zur

Maimonides behandelnd).

Moses ben Maimon, sein Leben, seine Werke und sein Einfluß, 2 Bde.,

herausgegeben von Wilhehn Bacher, Leipzig 1908 ff.; der dort enthaltene

Aufsatz von Hermann Cohen „Charakteristik der Ethik Maimunis" findet

sich auch in dessen „Jüdischen Schriften", Berlin, Akademieverlag 1924.

Fritz Bamberger, Das System des Maimonides. Eine Analyse des

More Nejvuchim vom Gottesbegriff aus. Berlin 1935.

Leo Strauß, Philosopliie und Gesetz, Beiträge zum Verständnis Mai-

monig und seiner Vorläufer, Berlin 1935.

4. Volkstümliche Darstellungen:

Joseph Unna, Maimonides, ein Lebensbild für die jüdische

Jugend, Berlin 1914.

Die „Hilchoth Teschubah", die „Hilchoth Deoth" des Maimonides.

ins Deutsche tibertragen und mit kurzen Noten versehen von Bernhard

5. Jacobsohn. Hermon-Bücherei, 2. Reihe. Bd. 3, Frankfurt a. M. 5687

(1926).

Abraham Heschel, Maimonides. Eine Biographie, Berlin 1935.

Selig Schachnowitz, Rabbi Mosche ben Maimon. Ein Lebenswerk

für Gott, Israel und Tliora, Frankfurt a. M. 1935.

Rabbi Mosche ben Maimon. Ein systematischer Querschnitt durch

sein Werk. Ausgewählt, übertragen und eingeleitet von Nahum Norbert

Glatzer (Seh )cken-Bücherei Nr. 27/28), Berlin 1935.

Des Rabbi Mosche ben Maimon ..More Newuchim" (Führer der Ver-

irrten) im Grundriß. Auswahl, üebertragung und Einleitung von Alexan-

der Altmann (Schocken-Bücherei Nr. 29). Berlin 1935.

Das Leben des Rabbi Mosche ben Maimon. Aus seinen Briefen und

anderen Quellen ausgewählt und eingeleitet von Ismar Elbogen (Heft 5

der Jüdischen Leschafte. unter Mitwirkung der Reichsvertretung der

Juden in Deutschland, herausgegeben von Adolf Leschnitzer), Berlin

1935.

5 Sammelwerke, die einzehie Quellenstticke aus Maimonides übersetzt

enthalten:

Julius Höxter, Quellenbuch zur jüdischen Geschichte und Literatur,

II. Teil, Frankfurt a. M., 1928.

Nahum Norbert Glatzer und Ludwig Strauß, Ein jüdisches Lesebuch:

Sendung und Schicksal, Berlin, 1931.

Ahnanach des Schocken-Verlags auf das Jahr 5695, Berlin 1934.

9

m

•r

. J
t

1

i

ii

-rt

i

I-

,^^k£»^sätici.

I I I I



r

II. Referentenmaterial.

1. Zeit und Umwelt.

Maimonides lebte in arabischer Umgebung, das heißt in einer Art

islamischen Hellenismus. Der arabisclio Vorstoß nach Europa, verstärkt,

wenn nicht verursacht durch den Islam (vergl. C. H. Becker, Islam-

studien, Bd. 1) erobert hintereinander die liellenistisehen Länder Syrien,

Aegypten, Palästina (639!) Tripolis, Tunis, Algier, Marokko (Namens-

erklärung: Westland, Abendland, vgl. Maariw), Spanien, s. J. 732, durch

Karl Martells Sieg iDei Tours und Poitiers, beginnt der Rückstoß des

Westens nach dem Osten, der um die Zeit des Maimonides in den Kreuz-

zügen gipfelt.

Die islamisch-arabische Kultur übernahm das ihr assimilierbare aus

der vorgefundenen hellenistischen: nicht also Götterglauben und poly-

theistische Plastik, wolil aber die Philosophie, insbesondere des Aristo-

teles, aber zum Teil auch Piatons und der TTeuplatoniker in ihrer zum
Teil gemeinmittelalterlichen scholastischen Umdeutung. Beispiel für die-

sen Allgemeincharakter mit mittelalterlichem Denken: das Buch des

jüdisch-spanischen hebräischen Dichters Gabirol .,Fons vitae" ging im

arabischen Origuial verloren und gilt in lateinischer Uebersetzung, unter

dem verstümmelten Verfassernamen Avicebron, jahrhundertelang (bis zu

Salomon Munks Entdeckung des wahren Sachverhalts in der Mitte des

19. Jahrhunderts) als das Werk eines mohammedanischen Scholastikers;

es wird als solches von den christlichen Scholastikern Albertus Magnus

und Thomas von Aquino benutzt und diskutiert.

2. Lebensdaten.

Mosche ben Maimon, gen. Maimonides. geboren 30. 3. 1135 in Cor-

dova.

Der Einfall der fanatisch-islamischen Sekte der Almohaden (vgl.

heute: die Wahabiten unter Ibn Saud) vertreibt die Familie aus Cordova

:

1148. Eintreffen in Fez (Marokko), dort gleichfalls Glaubensbedrückungen

1160. Auswanderung nach Aegypten über Palästina, Arzt in Fostat (Alt

Kairo) 1165. Beendigung des arabischen Mischnakommentars (in Fez be-

gonnen) 1168. Vollendung des hebräischen Gesetzeskodex „Mischneh

Thora" 1180. Leibarzt des Sultans Saladin, kurz darauf „Nagid" (Fürst)

aller ägyptischen Gemeinden 1185.

Vollendung des arabisch geschriebenen philosophischen Hauptwerks

„Führers der Verirrten", der noch zu M. S. Lebzeiten unter dem Titel

„Moreh Newuchim" von Samuel Ibn Tibbon ins Hebräische übersetzt

wurde 1190.

Tod in Fostat, Grab in Tiberia 13. 12. 1204.

3. Das Werk:

a) das Problem der Zweisprachigkeit (Arabisch und Hebräisch) im Werk
des Maimonides.

Hier liegt ein allgemeines Symptom für die außerpalästinensische

Judenheit, ja auch zum Teil für diese selbst vor (Aramäisch als Um-
gangssprache der palästinensischen Juden schon im ausgehenden Alter-

tum): die jüdische Religionsphilosophie ist auf Jahrhimderte hinaus und

von ihrem Beginn durch Saadja Gaon (8. Jahrhundert in Babylon) ara-

bisch geschrieben gewesen, weil sie apologetischer Herkunft war und

von den Arabsm Terminologie und Äfethoden des wissenschaftlichen

Philosopliierens gelernt hatte. Ein Innenraum blieb jeweils auch bei den

arabisch schreibenden Philosophen der hebräischen Sprache vorbehalten:

die Gedichte Saadjas, Gabirols, Jehuda Halevis. das Ritualwerk des

Maimonides.

b) der Mischnakommentar.

Arabisch geschrieben, wohl weil sehr stark auf juristische und philo-

sophische Begrifflichkeit eingestellt. Kein eigentlicher Kommentar zu

jedem Satz der Mischna, sondern systematische Zusammenfassung der

einzelnen Kapitel. Daher auch nicht den gewöhnlichen Mischnaausgaben

beigedruckt (außer etwa der Venediger Ausgabe), sondern m den Tal-

mudausgaben mitgedruckt. Die „Schemona Perakim" (8 Kapitel) der

Einleitung des Kommentars zu den „Vätersprüchen" enthalten aristo-

telische Ethik und galenische Psychologie in der Auffassung des Mai-

monides; öfter ins Deutsche übersetzt, wie das ganze Werk natürlich sehr

früh ins Hebräische. Der Kommentar zum 11. Kapitel der Mischna

„Sanhedrin" entiiält die „13 Hauptlehren", deren Beachtung zur Er-

langung der „kommenden Welt" notwendig sei und die in verschiedener

Form in unser Gebetbuch eindrangen. („Jigdal . . .", „Ani maamin...",

lesen!)

c) Sefer ha Mizwoth (Bucli der Pfhchten); arabische Vorarbeit zur

„Mischne Thora", enthält begründete Aufzählung der 613 Gebote und

Verbote, darunter aber nicht das Gebot der Besiedlung Palästinas,

welches Rabbi Mosche ben Nachman (Ramban, Nachmanides) in seine

Aufzählung später aufgenommen hat.

d) Mischne Thora (Wiederholung der Thora, 2. Thora, .,Deuteronomium",

zur Namenserklärung vgl. 5. Buch Moses. Kap. 17, V. 18. Anderer Name:

Jad Chasaka, Jad gleich 14 nach dem Zahlenwert der beiden hebräischen

Buchstaben Jud, 10 und Daleth, 4, den 14 Hauptteilen des Buches ent-

sprechend. (S. deren Aufzählung Jüdisclies Lexikon a. a. 0, Spalte

1326). Der Aufbau ist philosophisch und beginnt mit dem Buche der

Erkenntnis (Gottes), das Buch der Liebe (zu Gott) folgt, also mit der

theoretischen Grundlegung. Da die Absicht aber war, einen Ritualkodcx.

also ein religionsgesetzliches Nachschlagewerk, zu schaffen und anderer-

seits die philosophische Geistesrichtung des Maimonides auf die theo-

retische Begründung der Halacha (Religionsgesetz) nicht verzichten

wollte, ergab sich eine Halachisierung (religionsgesetzliche Formung) von

Glaubensgesetzen, d. h. deren Dogmatisierung. Dies ist inhaltlich

gleichsam „fortschrittlich", d. h. rationalistisch gedacht, vor allem im

Grunddogma des Maimonides, der Unkörperlichkeit Gottes, das Bemühen

selbst aber, d. h. die Schaffung eines Systems verbindlicher Glaubens-

lehren, ohne deren Anerkennung man nicht voll Jude sei, ist gleichsam

„rückschrittlich" und erweckte den heftigen Widerspnich der Zeit-

genossen, insbesondere des Rabbi Abraham ben Dawid. genannt Rawed,

dessen „Hassagoth" Bemerkungen, zur Mischne Tora, fast allen Drucken

beigegeben sind. (Hinweis auf den Charakter des jüdischen Buchs über-

haupt: der Text wird sofort wieder von Kommentaren umsponnen.)

Eine weitere Folge des philosophischen Gnmdcharakters ist die, daß

die einzelnen religionsgesetzlichen Bestimmungen möglichst in einem

Zusammenhang auftreten, den der systematische Fortgang des Ge-

dankenganges erfordert. Maimonides verläßt bei seinem Kodex zum ersten

Mal die Reihenfolge der Traktate von Mischna und Talmud und gießt

den Gesamtstoff in eine neue Ordnung um. Damit mag zusammen-

hängen, daß er seine talmudische Quelle zunächst verschweigt; zu ihrer

beabsichtigten Nachlieferung in einem besonderen Werke ist er nicht

mehr gekommen; diese Absicht ist von den Kommentatoren, unter

denen Rabbi. Joseph Karo, der spätere Verfasser des „Schulchan aruch"

hervorragt, ausgeführt worden.

Die Sprache der Mischne Tora ist ein reines Mischnaliebräisch, auch

da, wo die Quellen das Aramäisch des Talmud sprechen. Eine weitere

Eigentümlichkeit ist die Einbeziehung der Gesetze für die messianische

Zeit: das letzte Kapitel „Hilchoth Melachim" ..Königsgesetze", enthält

das jüdische Staatsrecht, auch das zur Zeit des Messias, des gesalbten

Königs. Maimonides unterscheidet auch zum ersten Mal scharf zwischen

den beiden messianischen Begriffen .,Tage des Messias", die er rein

politisch faßt, und „kommende Welt", die allein einen übersinnlichen

Charakter haben wird.

Der Widerstand gegen das Werk, der insbesondere nach dem Tod

des Maimonides von der Narbonner Rabbinenschule (Südfrankreich) aus-

ging, operierte vor allem mit der Behauptung. Maimonides habe das

Talmudstudium überflüssig machen oder gar abschaffen wollen, doch hat

sich der Mischne Tora als eine der Grundlagen für religionsgesetzliche

Entscheidungen durchgesetzt; Rabbi Joseph Karo benutzt sie für seinen

Schulchan aruch als eine seiner drei wichtigsten Rechtsquellen.

e) Morene newuchim, der Führer der Verirrten, arabisch geschriebenes,

apologetisch-philosophisches Werk, dient vor allem der Auseinander-

setzung mit dem vom arabischen Rationalismus beeinflußten Juden, dem

er aber selbst weitgehend entgegenkommt. Die Hauptanliegen des

Maimonides sind:

die (nicht erstmal von ihm vertretene) „negative Attributenlehre",

d. h. der Nachweis, man könne von Gott nur in negativem, oder, besser

in „unendlichen Urteilen" sprechen. (Den Nachweis für die Aehnlichkeit
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dieses Kantist-lien Begriffes mit Maimonides, hat, nach einem Apercu
Herm. Cohens, Z. Diesendouek geführt.) Alles was wii positiv von Gott
aussagen, ist 1. antropomorph und setzt 2. eine Vielheit in Gott voraus,
sein zweites Anliegen ist die Unkörperliehkeit Gottes (vgl. das ol)en

zum Mischne Tora Gesagte).

Das dritte, und hier erst beginnt die eigentliche Auseinandersetzung
mit Aristoteles und den arabischen Aristotelikern, ist die Leiire von der

Erschaffung der Welt, statt der Lehre von ihrem ewigen Vorhandensein,

das diese annahmen. (Der Lehrer wird gut tun, die Lehre von der Ewig-
keit der Welt im Zusammenhang mit dem aristotelischen Begriff der

Entelechie im Gegensatz zur platonischen Ideenlehre zu entwickeln, die,

worauf gleichfalls Diesendouek stärksten Nachdruck gelegt hat, stark

auf Maimonides einwirkte. Der Nachweis von der Erschaffung der Welt
wird von Maimonides rein philosophisch gv^führt, also nicht etwa von
vornherein unter Berufung auf die Aussagen der Bibel. Dies wird nur

hilfsweise herangezogen, da Maimonides sein« Behauptung nur höchst-

wahrscheinlich, aber nicht ganz sicher machen zu können glaubte. Für

den Fall aber, daß das Gegenteil bewiesen würde, erkennt er die Mög-
lichkeit, den ersten Satz der Bibel ebenso umzudeuten, wie dies mit den

antropomorphischen Stellen der Bibel von ihm und anderen geschah,

ausdrücklich an: „Die Tore der Deutung sind nicht geschlossen."

Dieser sehr radikale Rationialismus findet heftigen Widerspruch,

insbesondere von der Narbonner Schule (siehe oben). Der Widerspruch

richtet sich auch gegen die Aussagen des Maimonides über die Wieder-

belebung der Toten, die er nur den Trägem des „aktiven Geistt's" zu-

spricht, sowie dagegen, daß zwischen der Wahrheit der Philosophie und

der der Offenbarung keinerlei inhaltlicher Unterschied besteht, die Offen-

barung also kein Plus gegenüber der Philosophie hat. Auf die Frage,

warum sie dann erfolgte, ergeht die Antwort: für diejenigen, die nicht

auf dem Wege der Philosophie, also mittels des ..aktiven Geistes" dahin

gelangen könnten. Dieser Aristokratismus seiner Lehre setzt die

Offenbarung scheinbar zum Notbehelf für die nicht selbst Denkfähigen

herab. In dem philosophischen Buche „Licht Gottes" von Chasdai

Crescas (14. Jahrhundert) erfolgt der Widerspruch in der positiven Form

eines eigenen religionsphilosophischen Systems, der Streit gegen Maimo-

nides selbst, der teilweise bis zur Verbrennung seiner Bücher geführt hat,

wird durch das Kompromiß des Nachmanides geschlichtet, nachdem das

Lesen seiner philosophischen Werke bis zum 30. Jahre verboten,

dann aber freigegeben war.

IV. Gesamtbewertung.

Diese wird vielleicht zweckmäßig davon ausgehen, daß Maimonides

bei all seinen schwierigen Ueberlegungen an Gesetz und Lehre des Juden-

tums in allem Wesentlichen treu festhielt, woraus sich schwierige Diffe-

renzen zwischen manchen Teilen der „Mischne Tora" und des ,,More

newuchim" ergeben. Es ergibt sich die Frage, ob er zu den Wahrheiten

des Judentums auf dem Wege des Denkens gekommen ist, wie es aus

dem More newuchim hervorzugehen scheint, ob er etwaige Zweifel

durch die Bestätigung des Denkens beschwichtigt hat, oder aber, ob er

von vornherein das als philosophisches Resultat wiederfinden mußte,

was ihn keinen Augenblick unsicher war. Für diese letzte Annahme

spricht sehr viel, insbesondere die Sonderstellung, die er der Prophetie

ds Moses zuweist und die Energie, mit der er Göttlichkeit und unver-

sehrbare Ganzheit der Tora behauptet. Dies gilt vor allem für die Lehre

von der Schöpfung der Welt, die er zwar durch den Bibelvers nur hilfs-

weise zu stützen meinte, die er aber in Wahrheit von jenem Bibelvers

her aus frühester Jugend kannte und an die er fest geglaubt hat. Einer

solc'hen Betrachtung gegenüber erscheint d-r ganze rationalistische Auf-

bau als die Apparatur einer großartigen, natürlich unbewußten Selbst-

täuschung, hinter der ein schlichter gläubiger Jude sichtbar wird.

Manasse ben Israel und die Rückkehr

der Juden nddi England
Bibliographie für einen fünfstündigen Kurs von V'r. Ernst Simon

Die EInteUung des Kurset folgt den unter II—VII genannten Themen

Die Werke I 1, 2, 6, und VI, 3 sind für alle Teilnehmer obligatorisch, die anderen

mögen je nach Interessenrichtung und Möglichkeit eingesehen werden

Allgemeine Oriontierunc: (Darstclliina:).

3 Encyclopaedia Judaica (EJ), Artikel „Cromwell" und .,Eng-

land";

2. Jüdischee Lexikon (JL), Artikel „England", „Manasse ben

Israel";

'. Dubnow, Bd. VIT;

4. Graetz, Bd. IX;

5. Albert M. Ilyamson, A History of the Jews in England, 2.

Auflage, London 1928, Chapters XVI-XVIII, p. 125 ff.;

6. M^jTkjjSfrttrig, „Majiasse ben Israel, sein Leben und sein

Werk**^ 1861 (einzige Monographie, veraltet, doch noch wert-

voll).

IL Religion und Wirtschaft

mit besonderer Berücksichtigung des Calvinistischen Zeitalters.

1. Max Weber, Gesammelte Aufsätze zur Keligionssoziologie, I,

Tübingen 1920, dort: „Die protestantische Ethik und der Geist

des Kapitalismus", S. 17-206; insbesondre S. 163 ff.

2 R. H. Tawney, Religion and the Rise of Capitalism, 1926.

3. J. B. Kraus, S. J. Scholastik, Puritanismus und Kapitalismus,

München 1930 (katholisch).

IIL Judentum und Kapitalismus

1. Werner Sombart, Die Juden und das Wirtschaftsleben, 1. A.

I^eipzig 1911; insbesondre nach dem Inhaltsverzeihcnis die

Stellen über England und Kap. 11, S. VII, S. 292 „Judaismus
und Puritanismus".

2. Max Weber, Religionssoziologie, Bd. III (Das antike Juden-

tum), dazu Julius Guttmann, „Max Weber? Soziologie des

antiken Judentum«", in Monatsschrift für Geschichte und

Wissenschaft des Judentums, 1925, S. 194 ff.

lY. Jüdische Bibel und puritanisches England

1. Ludwig Diestel, Geschichte des Alten Testamentes in der

christlichen Kirche, Jena 1863. insbesondre §§ 31, 32, 55a;

2. Max Levy, Der Sabbat in England, Wesen und Entwicklung

des englischen Sonntags, Leipzig 1933 (Kölner anglistische

Arbeite«, Bd. 18), besonders S. 232, 261.

V. Cromwells Motive.

1. Oliver Cromwells Letters and Speeds, with Elucidation by

Thomas Carlyle, in 5 Bänden, 1. A., London 1846, wenn an-

gängig in der neuen wissenschaftlichen Ausgabe von S. C.

l^omas, London 1904, zu benutzen: die Briefe und Reden immer

nach der Carlyleschen Zählung mit römischen Ziffer zitiert;

Part. IX, Bemerkung zu Brief CCVII, Bd. IV, S. 152 (Bericht

über den Antrag Manasses ben Israel von Ende 1655 und die

Konferenz bei Cromwell). Vgl. ausserdem Brief Nr. 59

(9. X. 48), Bd. II, S. 68 ff, Rede Nr. I, 4 VII, 1653; Bd. III,

'S. 199 ff, bes. S. 218.

. The Clarke-Papers (Zeitgenössische Aufzeichnungen Crom-

wells Armee, od. H. Firth, Cambridge, 1891/94, 4 Bde. Cam-

don Society Publications 135), passim, dort z. B. Bd. I. S.

LXXIV das Soldatenlied:

,,Tlie Lords begins to honour us,

The Saints are marching on;

The Word is sharp, the arrow swift,

To destroy Babylon (!).

(Ausnahmsweise in der Bibliographie zitiert, da in Deutech-

land vielleicht schwer zugänglich, dies gilt auch für die kom-

menden Bemerkungen.) Siehe ausserdem etwa Bd. I, S. 369 ff;

"große Rede Cromwells über Regierungsformen, z. T. an Alt-

Israel exempliziert. Bd. II, S. 242, die theokratischen „Fifth

Monarchy Men" — über sie gute Monographie von Louise

Targo Brown — als Gegner Cromwells. Bd. III, S. 139 „And

I do declare to you I do dissolve this Parliament, and let God
judge between me and you" ... „to which end many of the

Commons cryed Amen".

VI. Manasse ben Israels Motive, Argumente und Persönlichkeit

1. Lucien Wolf, Manasse ben Israel's Mission to Oliver Cromwell

(lUikumente mit Noten), London 1901;

2. Cecil Roth, New light on the Resettlement, in Transactions of

the Jewish Historical Society of England, Bd. XIII, 1932/33;
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3. Maiiajäse beii Israel, Rettung der Juden (1C56), aus dem Eng-
lischen übersetzt von Mendelssohn, Berlin, 1782, Neudruck;
Berlin 1919, J)ie Wellbücher Nr. 3;

4 Für Hebräer: M. b, I., Sefer Mikweh lisrael, 1652, Lemberg
1870 (übersetzt bei L. Wolf)

;

5. Für Hebräer: M. b. I., Öefer Nischmath Chajim, kabbalistisch,

zeigt die Innenseite seiner Weltanschauung, spricht z. B. über
Gottesgerichte, 3ter Artikel, Kap. 3, Ausgabe Stettin, S.

43b-44.

VII. Folgen de^ Resettlement

1. Hyamson (s. oben 1,5) Kap. XIX u. f.;

2. H. S. Q. Henriquos, The return of the Jews to England, being

a Chapter in the Hystory of English Law, New York 1905,

besonders ab S. 75.

Bttcherlisten

Wir bereiten eine Liste von Jugendbüchern vor, deren Bear-

beitung unserem Mitarbeiter Dr. Erich Guttmann, dem Biblio-

thekar der Wanderhücherei des Preussischen Landesverbandes
jüdischer Gemeinden, übertragen ist. Im folgenden veröf-

fentlichen wir einige Leitsätze von Dr. Erich Gutt-
mann über das Zusammenstellen von Bücherlisten in der jüdi-

schen Bildungsarbeit:

A. AUgemeiue Grundsätze

1. Bevor eine Bücherliste zusammengestellt
wird, muss die F rage, für welche Kreise von Be-
nutzern sie bestimmt ist, genau geklärt werden.
Es genügt also nicht, dass man eine Auswahl „guter Bücher" zu-

sammenstellt, sondern man müss sich klar darüber sein, dass der

Wert von Büchern für verschiedene Gruppen von Lesern ver-

schieden ißt. Das beeinträchtigt zwar nie den absoluten Wert ei-

nes Buches, wohl aber seine Wirksamkeit beim Leser. Auf diese

aber kommt es in der Bildungsarbeit wesentlich an. Hier ist jede

bibliographische Vollständigkeit vom Übel, wenn sie nicht zu-

gleich einen klaren Zweck mit der Blickrichtung auf den Leser

verfolgt.

2. Neben den Lesergruppen i st bei derBuchaus-
wahl auch die Art der mutmasslichen oder schon
festete h ende Buchvermittlung zu berüc h sieht i-

g e n. Es ist also darauf zu achten, ob die Bücher bestimmt sind,

z. B.: für eine Gemeindebücherei oder gemeindliche Lesehalle,

für die Bücherei eines Jugendheims oder einer Jugendgruppe, für

ein Ferienheim, für ein Lehrhaus oder eine ähnliche Bildungsan-

stalt, für eine Wanderbücherei oder — zuletzt das Wichtigste —
für den Eigenbesitz. Es ist zu bedenken, ob die Bücher häufiger

zum Vorlesen oder zum Selbstleeen dienen werden, ob sie Hilfs-

mittel für bestimmte Kurse, Vorträge oder Arbeitsgemeinschaften

sein müssen usf.

3. Listen zur Büchereibenutzung werden sich in

verschiedenen Punkten von solchen Bücherlisten unterscheiden,

die dem Aufbau und A u e b a u von Büchereien dienen sollen.

Während die Aufbaulisten sich auf die im Handel käufliclien

Bücher beschränken müssen, können die Benutzerlisten auch

ältere, vergriffene Werke aufführen, sofern sie noch in der Bü-

cherei vorhanden sind. Diese Art von Listen sind oft von grosser

Bedeutung, weil zahlreiche Gemeinde-, Vereins- und Logenbib-

liotheken zwar oft wertvolle Bestände bergen, bisher aber nicht

die Möglichkeit hatten, sie durch beratende Kataloge für die Be-

nutzer zu erechliessen.

4. Die Aufnahme von Büchern in Bildungsbü-
chereien oder in Listen, die zum gleichen oder ähnlichen

Zweck hergestellt sind, kann auf vorangegangenen Empfehlungen
nur dann fussen, wenn diese in der gleichen Absicht und von
hinlänglich bekannten und zuverlässigen Beurteilem abgefasst

sind. (In der jüdischen Bildungsarbeit werden solche Unterlagen
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noch sehr selten sein, weil es bisher ein organisiertes Bespre-

chungsweson in Verbindung mit einem jüdisch-volkstümlichen

Büchereiwesen noch nicht gab. Auch dieses ist zur Zeit erst in

den Anfängen.)

5. In der Regel soll jedes Buch vor der Auf-
nahme in die Bücherliste noch einmal von den
Bearbeitern geprüft werden. Es wird darauf ankom-
men, ob schon eine gute, zuverlässige Besprechung vorhanden
ist; dann wird oft ein flüchtiger Einblick in das Buch genügen.

Bestätigt sich dabei das in der früheren Besprechung Gesagte
nicht, dann ist gründliches Neulesen erforderlich. Alle noch
unbekannten Bücher müssen sorgfältig geprüft, die der Schönen
Literatur stets vollständig gelesen werden.

6. Die Bildungsarbeit mit dem Buch hat sich
von allen Rücksichten auf die Kritik des Buch-
gewerbes und der Presse freizuhalten. Damit ist

gesagt, daß einmal Rücksichten auf bestimmte Verleger oder
Buchhändler, auf die Person eines Verfassers oder Herausgebers
nicht massgebend für die Anschaffung oder Empfehlung sein

dürfen. Ebensowenig sind Anzeigen oder Empfehlungen des Buch-

handels oder Zeitungs- und Zeitschriftonkritiken zur alleinigen

Grundlage der Beurteilung zu nehmen.

7. Die Bildungs arbeit mit dem Buch hat sich
g 1 irn dsätzlich von aller gewerbsmässigen Buch-
verbreitung zu unterscheiden. Ohne daß die gewerbs-
mässige Buchverbreitung immer Bildungsabsichten verleugnen
müsste, hat sie doch notgedrungen stets zwei Herren zu dienen:

dem Geiste und der Wirtschaft. Rein bildungsraässige Buchver-
breitung kann sich hingegen 'ganz von wirtschaftlichen Gesichts-

punkten frei halten, abgesehen von einer häufig notwendigen
Sparsamkeit bei der Anschaffung, die durch die beschränkten
Goldmittel geboten sein kann. Bei der Aufstellung von Büehcr-
listen fällt jedoch auch diese Rücksicht fort, weil ihre Auswer-
tung an verschiedenen Orten verschieden geübt werden wird.

8. Die Form eines Bücherverzeichnisses ist
nächst dem verarbeiteten Material der pädago-
gisch wichtigste Faktor. Es gibt zwei Formen des

Bücherverzeichnisses: a) das reine Titelverzeichnis und b) das
„besprechende" Bücherverzeichnis. Die erste Form besteht in

einer Aufzählung von Büchertiteln, die verschieden gruppiert

sein können, die andere fügt jedem Buchtitel oder mindestens

einer zusammengehörigen Gruppe von Titeln einer Charakte-

ristik der Bücher bei. a) Das Titelverzeichnis kann in zweierlei

Form erscheinen: nach äusseren Gesichtspunkten geordnet (al-

phabetisch, Nummemverzeichnis bei Büchereien u. s. w.) oder

nach literarisch-pädagogischen: Gruppierung der Büchertitel nach
bestimmten Literaturgebieten oder Leserinteressen. Für eine

Veröffentlichung kommt die erste Form,, die in der Regel nur
verwaltungsmässige Zwecke verfolgen kann, nicht in Frage.

Für die Form der Gruppierung lassen sich allgemeingültige Re-

geln nur sehr schwer aufstellen. (Das soll den Inhalt späterer

praktischer Veröffentlichungen bilden.) b) Das „besprechende"

Bücherverzeichnis ist die ideale Form für bildungsmässige Em-
pfehlung von Büchern. Hier wird jeweils dem Buchtitel eine

kurze Besprechung hinzugefügt, die den Zweck haben soll, den

Leser soweit über das Buch zu unterrichten, daß er sich ein Bild

machen kann, wieweit es seinen Wünschen zu entsprechen .scheint.

Gelegentlich findet man solche Besprechungen in ganz gedrängter

Kürze, sodaß sie eigentlich nur einen fehlenden Untertitel ergän-

zen. Diese Charakterisierung kann hin und wieder genügen, vor-

zuziehen ist aber unbedingt die normale Kurzbesprechung, welche

etwa60-100 Worte lang sein soll und das Wesentliche über Art und
Inhalt des Buches, über seine Eignung für verschiedene Alters-

und Geschlechtsgruppen und vielleicht noch über den Schwierig-

keitsgrad aussagt. Ein treffendes Zitat aus dem Buche und ein

Hinweis auf den Autor und sein Wirken kann zur Verlebendigung

beitragen. Innerlich zusammengehörige Werke sowie die verschie-

denen Schriften eines Autors, vor allem eines Dichters, können

m
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als Sammelreferat beeprochen werden. Natürlich wird dann etwas

mehr Kaum notwendig sein. Wenn die Besi)reclmng auch die

unterschiedlichen Werte der Bücher erkennen lassen soll, so muß
sie sich doch grundsätzlich von der Buchkritik im üblichen Sinne

unterscheiden. Die Buchbesprechung in der Bücherliste setzt

voraus, daß das Buch schon geprüft und für den Zweck ver-

wendbar befunden worden ist. Eine abfällige ,.Kritik** ist also

ohnedies nicht möglich.

B. Grundsätze für jüdische BuchM^sten im besonderen

9. Die Frage „Was ist ein jüdisches Buch?" ist

noch nicht eindeutig geklärt. Während die einen nur

solche Bücher darunter verstehen, welche sich mit dem Judentum
befassen, rechnen andere auch diejenigen hinzu, welche einen

Juden oder Judenstämmling zum Verfaßser haben, gleichviel, ob

der Inhalt des Buches etwas mit dem Judentum zu tun hat oder

nicht. Schliesslich käme als dritte Gruppe hinzu: Bücher von

nichtjüdischen Verfassern, die eich mit dem Judentum beschäfti-

gen (ein.«chliesslich der anti-jüdischen Literatur.)

10. Aus praktischen Gründen sollte man zu-
nächst den Kreis der „jüdischen" Bücher nicht zu
eng ziehen, besonders bei der Schönen Literatur.
Bekanntlich hat sich eine jüdische Literatur, besonders aber eine

Prosadichtung bei der Ghettogebundenheit vergangener Jahr-

hunderte und bei dem strengen Festhalten an den heiligen Bü-

chern nur sehr spärlich entwickeln können. Ein grosser Teilder

von Juden verfassten Prosa fällt daher erst in die Zeit der

Vollemanzipation und ist des öfteren bereits dem Jüdischen ent-

fremdet Hier wäre also eine möglichet weitherzige Auswahl am
Platze. Anders natürlich mit streng wissenschaftlichen Werken,

deren Verfasser zufällig ein Jude ist. Sie kommen trotzdem für

allgemeine Bildungsarbeit nicht in Frage.

11. Die Literatur des Judentums ist spr achlich
sehr bunt gemischt. Durch die Zerstreuung der Juden

über die ganze W^elt erschienen jüdische Bücher ausser in he-

bräischer und jiddischer Sprache auch in fa.st allen Kulturspra-

chen. In der Hauptsache werden für unsere Verhältnisse alle in

deutscher Sprache geschriebenen oder ins Deutsche übersetzten

Bücher in Frage kommen. Selbst jiddische und hebräische Texte

kommen immer noch für einen nur kleinen Kreis in Betracht, weil

Wenige fähig sind, mit wirklichem Genuss am Lesen solche

Werke aufzunehmen. Hier, so wie bei der Aufnahme englischer

und französischer Originalwerke kommt es natürlich sehr auf die

Gruppe von Lesern an, für welche die Bücherliste bestimmt ist.

12. Bücher von nichtjüdischen Autoren mit
Beziehungen auf Judentum oder Juden heit soll-

ten sorgfältig herausgesucht und unseren Zwecken nutzbar ge

macht werden. (Aus der deutschen Dichtung z. B.: Lessing:

Nathan der Weise; Hebbel: Judith; Gutzkow: Uriel Acosta:

Stifter: Abdias: Grillparzer: Die Jüdin von Toledo: Hauff: Das

Märchen von Abner, dem Juden; Kolbenheyer: Amor Dei, ein Spi-

noza-Roman; u. s. w.) Literatur von christlichen Autoren über

die Bibel und die jüdische Geschichte sowie über Palästina ist

natürlich zahlreich (z. B. Comill: Der israelitische Prophetismus.

— Loehr: Israels Kulturentwicklung u. ä.)

13. Eine Verbindung von jüdischer und nicht-

jüdisc-her Literatur für die Bildungsarbeit an Juden kaiin

unter bestimmten Umständen erstrebenswert sein. Das wird

davon abhängen, ob die von jüdischer Seite gebotenen Bildungs-

einrichtungen die einzigen sind, welche dem betreffenden Publi-

kum zur Verfügung stehen, oder ob daneben noch andere benützt

werden können (kommunale oder staatliche Büchereien, Lesehal-

len, Lesezirkel, Leihbüchereien gehobener Art.) Ist die jüdische

Bildungsinstitution die einzige, dann wird es von den Benutzern

als Einengung empfunden werden, wenn nur jüdisches Bildunfrs-

gut geboten wird, denn die ständigen Einwirkungen einer nichtjü-

dischen Umwelt bedingen auch ein Verlangen nach der Literatur

dieser Umwelt.— Bei Bücherlisten gemischten Inhalts ist wie-

derum von Fall zu Fall zu entscheiden, ob man die jüdische Li-

teratur getrennt oder im Gesamtzusammenhange aufführt. Eine

Kennzeichnung einzelner Bücher als jüdische ist immerhin anzu-

raten.

11 Eine Leserkunde des jüdischen Lesepub-
likums ist noch nicht vorhanden. Sie dürfte erst auf

Grund umfangreicherer praktischer Erfahrungen allmählich auf-

zubauen sein. Vorerst kann man gewisse soziologische und li-

terarische Voraussetzungen — mit genügender Vorsicht und ohne

jede Dogmatik ! — in Anwendung bringen.

a.) Das jüdische Lesepublikum gehört — besonders in der

Provinz — fast durchweg der „bürgerlichen Schicht" an. Bäu-

erliche, Arbeiter- und Handwerkerstände sind zahlenmässig sehr

gering.

b.) Die jüdischen Jugendlichen sind — besonders im Lesen und

Aufnehmen von geistigen Anregungen — oft verhältnismässig

weit vorgeschritten nud in jeder Weise lernbegierig.

c.) Jede städtisch-bürgerliche Leserschaft, also auch die jüdische,

ist auf dem Gebiete der Schönen Literatur einigermassen b<?lesen

und oft verwöhnt. Dagegen fehlt häufig das planmässige Bil-

dungsstreben, wie es in den aufsteigenden Ständen selbstver-

ständlich ist. Da<lurch ist es schwerer, die „belehrende" Literatur

an jene heranzubringen. Selbst wenn die Bücherlisten und die

Buchbesprechungen sogenannte „Querverbindungen" enthalten,

d. h. wenn sie von Werken der Schönen Literatur auf entspre

chende der belehrenden verweisen (z. B. historischer Roman und

Geschichswerk, Lebensroman und Biographie u. s. w.) zeigen sich

hior die sehr en^' begrenzten Wlrkunjieii de«> Mü.:horvirzi-,cb-

nisses. Meistens wird das belehrende Buch fast nur durch die An-

re^ngen einer mündlichen Unterweisung (Vorträge, Kurse, Ar-

b<'itsgemeinsch;iften) in Umlauf zu bringen sein,

d.) Der literarische Geschmack jener bürgerlich emanzipierten

jüdischen Leserschicht ist meistens auf einen bestimmten Autoren-

und Verlegerkreis beschränkt, der in der Hauptsache aus der

naturalistisch - psychologistischen Schule hervorgegangen war.

(Wassermann, Schnitzler, Werfel, Thomas Mann u. a.) Verständ-

nis für die eigentlich-jüdische Literatur, besondere für die des

Ostens ist fast nur in kleinen, orthodoxen Kreisen vorhanden.

Dennoch dürfte es zur Zeit nicht schwer sein, diejenigen Schrift-

steller an die Leser heranzubringen, welche auf einem wirklichep

Volkstum aufbauen (z. B. Franzos, S. Kohn, Kompert, Mendele,

Schalom Alechem, Perez, Bergelsohn, Agnen u. a.)

e.) Wertvolle Literatur für jüdische Kinder und Jugendliche

ist allerdings bisher in sehr geringem Umfange vorhanden. Aus

dem Literaturgut für die Erwachsenen muß deshalb ein Teil nacb

sorgsamer Prüfung herübergenommen werden; doch sollte damit

der so häufig geübten bildungsmässigen Verfrühung nicht noch

mehr Vorschub geleistet werden. Besonders die Werke der

genannten psychologischen Richtung sind für Jugendliche gänz-

lich ungeeignet, weil sie Probleme beliandeln, die ohne ein hohes

Mass von Lebenserfahrung und Reife nicht verstanden werden

können und junge Menschen infolgedessen nutzlos belasten. (Auf

diesem Gebiet hofft die „Mittelsteile" bald praktische Lösungs-

vorschläge vorlegen zu können.)

15. Die Hauptaufgaben jüdischer und für Ju-
den bestimmter Bücherverzeichnisse dürfen
alsosein:

a.) Auswahl von bildungspfleglich wertvoller Literatur nach

literarischen und pädagogischen Gesichtspunkten.

b.) Auswahl aus dem das Judentum betreffende Schrifttum

nach dem rein jüdischen Prinzip; d.h. es ist zu fragen, welchen

Wert der Inhalt des Buches für das jüdische Leben und die

Lebensanschauung der Gegenwart und für die Erkenntnis der

Vergangenheit besitzt.

c.) Zusammenstellung dieser jüdischen Bildungsliteratur nach

organisch aufbauenden Gesichtspunkten. Es muß also eine dem

jüdischen Menschen der Gegenwart entsprechende — möglicher-
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wnisf auch ver'/w<np:t(' — Linie pofuTidoTi werden, auf woldior auf

liauende Wirkuiipeu möp:lich sind.

d.) Das Pi-ofil und die MÖ/jliolikoitoii jiidi?^oli(!r GiMstigi^oil

herauHtretßTi zu lasnon, um dorn judisc.hoii Le^^or Klartieit übor

Weaen und Herkunft seines loh und seine Situation zu p:eben.

Freie jüdiHi'he VoIkHbildunf:sar}»«it

Ein in den Ruiieetand voraotzter höliorer B<!amter hat in

einer Stadt mit rund IKK) jüdischen Einwnlniom auf (üfrene Faust
einen Bibelkurs über Jaakoi) und seine Söhne (I. Buoli Mose, Ka-
pitel 25-50) begonnen und berichtet darüber:

„Bald hat sich ein fester Kreiß von etwa 35 Teilneliniern

(meist Frauen) im Alter von 30 Jaliren aufwärts gebildet, etwa
ein Drittel „gute Gesellschaft", der Best jiu>^ allen Teilen der

Gemeinde. Da ich wusste, daß die jüdischen A <)rk(mntniFse sehr

gering waren, nalim ich zuerst an. ich könnte nur Bibelwis

senschaft bringen, aber bald merkte ich, daP> die alten Kam
mentatoren. Baschi u. s. w., in die ich mich immer mehr hinein-

arbeitete, ein viel stärkeres Terständnis fanden. So ist meine
Methode nun folgende: Ich trage aus der Buber-TJeherSetzung

nacheinandt^r die einzelnen Szenen vor, die Teilnehmer folgen in

ihren anderen Uehersetzungen. Da die eines Kommentars be-

dürftigen Stellen meist auch verschieden tibersetzt sind, so ergibt

sich das Problem von selbst und die Teilnelimer finden ser)St

die — tief menschlichen — Erklärungen der alten Midraschim. E^
ist nun ganz selbstverständlich, daß ich nach Schluss dieses Kur-
ses (in etwa sechs "Wochen einmal wöchentlich IV2 Stunden) ins

II. Buch Mose (Auszug aus Aegy]»ten und Sinai) übergehe, aber

dann, also wohl im Herbst, wird die eigentliche Schwierigkeit

beginnen: Wie bringt man den gesetzliehen Teil selbst, ohne rein

apologetisch, rein juristisch, rein historisch z,u sprechen? Ist es

möglicli, den Teilnehmern auch die Gesetze in der Weise nahe-

zubringen, daß sie sie als etwas empfinden, was sie unmittel-
bar angeht, wie jetzt die Jaakob-.IoHejih-Cieschichteny Mir selbst

ist dies gelungen, indem ich seit etwu einem halben Jalir Talmud
lerne, aber wie ist das möglich bei Menschen, die nicht hebräisch

können? Ueber diese Fragen, hoffe ich, mir durch Gespräche mit

Teilnehmern der Lerntagungen mehr Klarheit zu verschaffen.

Als ich vor einem halben Jahr begann, wai* ich etwas ent-

täuscht, daß gerade von denen, die es am nötigsten haV»en. den

jungen Leuten von 20-30 Jaliren. zusammengefasst in einer

Sportgruppe vom E. j. F.. fast niemand erschien. Im Januar, als

ich gerade von der Tagung in Wilholminenhölie zurückgekehrt
war, baten sie mich, ihnen an einem Freitagabend einen Vortrag
au halten. Ich brachte ihnen (auch durch Torlesuni; und F lagen)

den Kurs von Professor BulK)r: FrühmeHsianismuBS in der Bibel

(an 4 Abenden), und nun hat sich ein Kreis von etwa 15 kauf-

mannischen Angestellten zusammengefunden, mit denen ich mei-

nen Bibelkure beginne — an jedem zweiten Fi-eitagaliend. Viel-

leicht gelingt es mir, im Winter daraus einen (>neg Schabbat zu

machen.

Schliesslich erteile ich im „Clialuz'

(10 Teilnehmt»)."

hebruisclien l'nterricht.

Was ist eine ArbeitMgemein«ehattV

Manche meinen, eine Arbeitsgemeinschaft in einem Lehrhaus
bestelle darin, dass regelmässig an einem Abend in der Woche 20

Ixis 25 Leute sich um einen Tisclj setzen, dass der Leiter Referate

unter die Teilnehmer verteilt, und daß dann Woche für Woche ein

Referat nach dem anderen g(5haiien wird, an das sich daim jedes

Mal eine Aussjirache anschliesst. So etwas kann uuter l'mständeii

eine Arbeitsgemeinschaft werden, aber ee kann sich dabei aucli

ein Verfuhren herausbilden, das von einer wirklichen Arbeit*^-

gemeinschaft weit entfernt ist. Wenn immer nur ein einziger der

Teilnehmer — wenn auch abwechselnd — eich auf ein Referat

vorbereitet und die anderen Teilnehmer in dem sicheren Gefühl

dabeisitzen. dasF sie sich }u nicht vorzultereiten brauchten, soit-

dern Zuschauer bei dei in Aussicht stehenden .,intt>re=8anten'" Aus
«inandersetzuug zwischen dem Leitei und dem Referenten bleiben

können, dann ist man von einer wirklieben ArbeitspemeinschAft

weit entfernt.

Es gibt, ut>er m»elj ein andortis \erfa.tiren: Wenn beispiels

weise ein geschichtliches Thema, etwa ein l>ßstimmt<>r ZeitAb-

schnitt zur BehaTidlung steht, dann kann der Leiter damit begin-

nen, dfiss er an die Teilnehmer die Frage st.ellt: „Was interessiert

uns (ügenllich an diesem Zeitabschnitt?" FjS sollen dann möglichst

alle Teihufhmer angeregt werden, zu sagen, was gerade sie per-

sönlich a.n dem Z{'ital>schnitt interesssiert, und welche Frage>n

nach ihrer Meinung zu stellen sind, um den 1 )ingen auf den Grund
zu gehen. Es dürfte Keinen geben, der nicht ein solches Interesse

und eine solche Frage hatte. Denn schliesslich sind sie alle ja

a.us oinfflhi Interesse zu der Arbeitsgemeinschaft gekommen. Es
handelt sich also nur um die 7)ädagogische Aufgabe^ die Erschie-

noTton zum Spnujhon zu bringen. 1 »abei möge man zunäclBSt auf

jede Ordnung der Fragen verzichten und die Fragen in der zufälli-

gen Beiheniolge entgegennehmen, in der sie kommen. Jeder der Teil-

nehmer soll sicli auf einem Blatt Papier alle Fragen vermerken, und
wemi (is möglich ist, scdl «ie der Leiter an die Wandtafel schreiben.

Nach ein«i- solchen Sammlung der Fragen ist die zweite Aufgabe
ihre Ordnung. Auch sie soll gemeinsam ei^folgen. Wahrscheinlich

werden aus dem Teilnehmerkreis verschiedene Ordnungsvor-

scliläge gemacht werden, und das wird für den Leit€'r ein will-

komnu.ner Ansatzjiunkt füi- eine gemeinsame Aussprache darüber

sein, welchen Wert der eine oder andere Vorschlag für die Lösung
der Aufgabe hat.

Nachdem so die Fragen gemeinschaftlich gesammelt und ge-

ordnet sind, muss an ilire Beantwortung herangegangen werden,
und liier wird unter Umständen die Arbeitsgemeinschaft als

Lehrform aufhören müssen, weil neuer Stoff geb(»ien werden muß.
der den Teilnehmern bislier unbekannt war. Man kann aus den
Menschen kein Wissen herausfragen, das nicht bereite in ihnen

ist, oder das sie nicht nät eigenen Kräften entwickeln können.

Es ist eine Frage dej- zur Verfügung stehenden Zeit, ob die er-

forderliche ßtoffdarbietung durch einzelne Teilnehmer, an die

Referate verteilt werden, gegeben werd 11, oder durch den

Leiter der Arbeitsgemeinschaft selbst. In ut u meisten Fällen wird

tjs nicht nur zeitsjiarend. sondern aucJi saclilich am besten sein,

wenn der Leiter selbst die Stoffdar>)ietung gibt. Aber er sollte

sich nicht damit begnügen, seinen Hörern das Ergebnis seiner

Studien zu geben, «(»ndem er sollte ihnen auch sein Handwerks-
zeug zeigen und sie einen Blick in seine eigene Werkstatt tun

lassen. Es isl durchaus wichtig, im Lehriiaus dem Hörern zu

zeigen, wo man suchen muß, um die Antwort a.uf bestimmte Fra-

gen zu finden, und wo man diese Antworten findet. Es genügt

für diesen Zweck niciit. Bücherlitel zu nennen, sondera es ist

nötig, die Bücher selbst auf den Tisch zu legen und von den
Teilnehmern in die Hand nehmen zu lassen. Wenn es auch — wie-

der wegtni der Kürze der Zeit — nicht möglich sein wird, dass

die Teilnehmer Schritt für Sclirirt desn Weg nachgehen, den der

Leiter bei seinen Vorstudien gegangen ist, so iei es doch wichtig,

dass jeder den einschlägigen Band der Encyclopaedia Judaica. des

Jüdischen Lexikons und der Jewish Encyclopaedia sowie den

Band I>u))now und Graetz und auch diese und jene Monographie

überhaupt ein Mal in der Hu^h] irnhabt hat. nur damit er nunmehr
V eiöfe, daß ee so etwas gibt.

I»ie Erfahrung hat gezeigt. <ut-- d • ^ 'ifahren einer

Arbeitegemeinscliaft von ganz be-onderem . ..iv^-unge^wert ist.

Kantortiwicz.

AjirefTuiue: iür Lieiirhäu»«>er

Es ist angeregt «* orden. die Lehrhäuser mögen in ihre Ai-

beit«]däne Kurse zur Erlernung der Technik gei-
<- 1 i g e r Arbeit aufnehmen.

i)ie8e Anregiuig geht von der Tatsache aus, das» die jüdische

Jugend in wachsendem Masse mit Vollendung des 14. Lebens-

jalires die Sehule verlässt und infol: -^en nicht nur die Ein-

fülirutig in jene Stoffgebiete entbehri. aie t'nterrichstgegenstandc

auf der Oberstufe der i,.-i f-n Schule sind, s'-m^«^-" -' .^.T.fi.phrt

auch die allgemeine ^ ^ Schulung, die lurch

den deutschen Aufsatzunterricht der iiöheren Schule bewirkt wird.
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Eine Kinfiihrung in die Technik golHtiger Arboit nilisslo vor
alioin /u s ac h 1 i (• li r ]• fr(MHtip«n- Arboit scliulon. Einon Ficitvap;

«lat'iii wiirdcMi ii .1 [(»Igondc ArhoilsaufgaluMi bieten:

l.Octnuic Wifd(!rg}ibe dos Inhalts oines kiir/on Toxtef=!

(oin Absatz, oino l)ruoks(Mto. zwo! bis <lroi I »riickHoiren)

mit oigonon Worten.

Das orfordort Geduhl und BorcMtwilligkoit, unter vorljlufiper

Zurückstellung der eigenen Meinung und jeder Kritik zunächst ein-

niul die fremde Darlegung aui'zunidmien und zu verstellen. 1 )iese

Srlbstzueht muas gelernt und geübt werden. Nur zu oft ziehen
temperamentvolle und sich gescheit dünkende Teilnehmer an
einer solchen Arbeitsgeniein«chaf1 es vor. darzulegen, was der
Verfa8S(;r einer Schrift nach ihrer Meinung richtigerweise hätte
sagen sollen, und was er fehlorhafter AVeiso nicht gesagt hat,

«tatt sich und anderen zunächst einmal ganz einfach Rechenschaft
darüber abzulegen, was deiui eigentlich in dem „Text" steht.

Wichtig ist die treue und redliche Wiedergabe des fremden
Gedankenganges und die Uebertnigung dei fremden Wörtlichkeit
in einem Bericht, der den fremden Gedankengang nicht mit d(un
fremden Wortlaut sondern mit eigenen \A' orten des Berichterstatters
wiedergibt. Wortliche Wiedergabe fremder Gedanken bleibt nur
zu leicht im Gedüchtnismäsaig-Techni.schen stecken: Lösung vom
fremden Wortlaut und \ erarbeiiung des frenwlen G«»danken-
gangt^ in eigene Worte läest erst wirklich Besitz von einem
fremd(Mi Cledankengang ergreifen.

2. Treuer Bericht über eine Meinungsverschiedenheit
(Stand einer Streitfrag«:) nüt eigenen Worten unter
r)arlegung dei- vorgefundenen Gründe und Gegen-
gründe, aber unter A'erzicht auf eigene Stellungnahme.

Wesentlich: Erst hören, dann urteilen!

3. Bericht über eine Streitfrage unter Darlegung der
vorgefundenen Gründe und Gegengrtiiide und Entwick-
lung der eigenen Stellungnahme.

Hier handelt es sich darum, nacheinander zwei Formen der
Kritik anzuwenden und auf diesem W<;ge die wahren Streit

punkte aufzufinden: Prüfung des fremden (iedankcngangf^e, ob
er unter vorläufiger Ainiahme seiner Grundeins-tellung und seiner
Voraussetzungen in sich folgerichtig ist (immanente Kritik);
Prüfung der Voraussetzungen des Gedankenganges und seiner

Orundeinstellung (transzendente Kritik).

Die Lösung dieser drei Aufgaben sollte schriftlich und münd-
lich geübt werden, und zwar sowohl hinsichtlich der Form der
Schülerarboit als auch hinsichtlich ihres (gegenständes (vom Leh-
rer gestellte Aufgabe). Einem Vortrag oder einer Vorlesung fol-

gen zu können, erfordert eine besonder«^ Schulung. Viele halten
zwar wörtliches Mitstenographieren für ein vorzügliches Hilfsmit
tel. 1 »as kann es sein, wenn dem Stent)gramm die Uebertragung
und der Uebertragung die Durcharbeitung unmittelbar folgt. Es
besteht jedoch lieim wörtlichen Mit«clireiben immer die Gefahr.
dass die gehörten Worte vom Ohr in di<' Hand, aber nicht in das
Verständnis des Hörers gehen Zweckmässig dürfte 03 sein, schon
v.ährend des Hörens einer Vorlesung oder einer Rede Gedanken
für Gedanken stichwortmassig aufzuschreiben. Dieses Verfahren
verlangt geistige Konzentration beim Zuhören. l)er Zuhön^r muss
die Worte aufnehmen, rasch ausw äJdend. das Wesentliche des Ge-

dankens erfassen und es mit wenigen Stichworlen niederlegen.

Gerade die^e Konzentration ist von grossem Wert für die gesamte
geistige Schulung.

Wir bitten die Lehrhäus«M und Lehrkräfte, die Vorsuche mit
Schulungskursen zur Einführung in die Technik der geistigen

Arbeit unternehmen, uns darüber zu berichten

Kantorowicz.

Aus unserer Herutun^stäti^keit

1. Zweckmässige Gestaltung der hebräischen Arbeit in einem
Jugendbund:

a. Bei 10-12 jährigen: Möglichst Herstellung einer eigenen Fibel

unter Benutzung der besten vorhandenen von Rothschild-Mans

delbaum: Ora we Simcha, zu beziehen durch die Talmud-

o

Thora-Oberrealschulo, Hamburg, Grindel bof 66. Grammatik*
Unterricht nach dem Offrsnbacher System. Am hosten wäre
Herstellung eigener Tafeln nach Art dei Offonbacher
Tafeln.

Bhrmizwaalter: Arbeit am Pontateuch, u. U. an vereinfach-

ten hebräischen Kindorbiboln, wie Bialiks „sippure a Mikra",
zu beziehen durch den Verlag Dwir, Tel Aviv, oder die hebrä-

ische Kinderbibel Chumasch la Jeladim, zu beziehen durch
die Buchhandlung Rubin Mmiß in Charlottenbnrg, Postalozzi-

strasse 15. Unterstützung dieser Arboit durch Midrascliim und
zwar mit Hilfe der kindertümlichen Auswahl aus Bialiks

Sefor agada, betitelt Diwre aggada, zu beziehen durch den
Verhig T)wir, Tel Aviv, erschienen in einzelnen thematisch

geordneten Heften. Für die Zeit vor Possach kommt auch
das Ijosen der Pc^ssach-Hagadah (auch für Jüngere geeignet)

in Frage. —Am besten wäre es, wenn jeder Barmizwajunge
zu seinem Wochenabschnitt entsprechende Midnuschim vorbe-

reitet. r)ie Grup|»e soll dann an jedem Barmizwasabbat oder
auch vorher oder nochher. wenn es aus Fafiiilienerründon nicht

anders geht, die ents}>rechenden Midrascliim hörnen, w ob(M der
Barmizwa die Rolle des besser Vorbereiteten, wenn nicht die

des Lehrers übernimmt. Dadurch wurde auch die schon beste

hende Sitte der Barmizwa^^I^raschen. die bisher ganz unpäda^
gogisch im Auwendiglernen eines vom Ijohrer aufgesetzten

Vortrags bestand, au.sgewertet werden können Unterstützung
der einzelnen Führer, die Hebräisch lernen sollen, durch ein

Rundschreiben, in welchem Vorbereitung und Art der Durchs
führung des Unterrichts aufgezeigt werden.

Gesciiichtsunterricht in einer Jüngeren-Gruppe : Ein solche?

Geschichtsunterrioht ist möglichst um Persönlichkeiten zu

gruppieren. Man lese dazu: Rudolf Kittel, Gedanken und
Gestalten in Israel, Leipzig. 1925.

Behandlung von Liedern und Erzählungen, die den Wert
körperlicher Arbtüt betonen: Lieder und Erzählungen, die den
Wert körperlicher Arbeit betonen, sollten grundsätzlich in

Zusammenhang gebracht werden mit entsprechenden M(»ti\en

der alten jüdischen Literatur, damit hier nicht ein scheinbarer

Gegensatz creschaffen wird, der in Wahrheit nicht besteht

Hinwei« auf die Begegnung von Rabbi Jehoschua und Raban
Gamaliel, bei der dieser sich über die kohlengeschwärzten
Wände der Wohnung Rabbi Jehoschuas" wundert und die

Anw ort empfängt:

,,Wehe dem Geschlecht, dessen Füiu-er du bist.

Wehe dem Schiff, dessen Kapitän du bist!

Denn du weisst nicht, wie die Weisen sich plagen und
wovon sie sich ernälu-en!"

Es wurde femer die Aufgabe gestellt, die Motive der allge^

meinen Besprechungen zusammenzustellen und sie der Bundes;
leitung zu senden, damit diese die jüdischen Bezüge jeweils

zusammenstellt

Pu])penspiele und Laienspiele: l)er Fragesteller wurde auf
die Möglichkeit hingewiesen, dramatisierte Midraschim zur
Bibel zu schaffen. Es sollen daim die betreffenden Bibelstellen.

z. B. David, da« Weib des Uria und Nathan usw. im Programm
abgedruckt werden. Der Leiter des Spiels sollte zu Beginn
der Vorstellung die Zuschauer auffordern, einige Minuten
in vollkommener Ruhe die Bibel zu lesen. Also ein Lernen
im Theater. l>ann soll die Aufführung folgen, die alles das
dramatisiert was die Biliel nicht ausdrücklich erzählt. Also
genau nach dem Prinzij» des Midrasch. der sich in die Lücke
eindrängt.

Vertiefung der jüdischen Bildung eines jungen Mannes von
26 Jahren, der bereits über jüdisches Wissen verfüg:

, Für Ihre spezielle Anfrage nennen wir itinen an erster

Stelle Hermann Cohens grosses Nachlasswerk „Religion dei

Vernunft aus den Quellen des Judentums", Berlin. Akademie--

veriag 1919. Es ist ein nicht immer leichtes, aber sf '«»f^

gehendes Werk nicht nur über Religion, senden
gläubiges Buch. Dasselbe gilt natürlich für alles, ». ^. ^
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Rosenxweig geschrieboii hat. Wir wUrdon rnten. <lio Rosohäf-

tigung mit ihm zu beginnen, mit dem Stiidinm dor Annu^rkun*
gon zur t^hersetzung der „Hymnen und GcMÜchto dos Jehuda
Halevi", Schockenverlag Herlin 1927. Dann „Zweifltromland,

Kleinere Schriften zur Religion und Philosiophie ,Philovorlag

Berlin 1926, dort besonders auch „Das neue Denken", eine Ein-

führung in den ja recht schwierigen „Stern der Erlösung",

zweite Auflage, J. Kauffmann. Frankfurt a. M., 1930. Ueber
diesee Standardwerk de« gläubigen Judentums hat Oberrabs

biner Carlebach klassische Aufsatze in der Zeitschrift ,.Jo5

schurun", 8. Jahrgang, Heft 7/8 und 9/10 veröffentlicht, die

das Verständnis sehr erleichtern. Leichter zu verstehen, aber

doch wertvoll sind: Leo Baeck, Das Wesen des Judentums, 5.

Auflage, J. Kauffmann, Frankfurt a M., 1923 und Max Brod,

Heidentum, Christentum, Judentum. Kurt Wolff Vorlag Leips

'zig 1921. Natürlich soll und wird neben dieser deutschon

liOktüre dae eigentliche hebräsiche Lernen nicht aufhören;

zur Vertiefung sehr geeignet sind da die Schriften unserer

klassischen Religionsphisosophen, besonders Jehuda Halevi

und Maimonides, aber auch neuere hebräische W'erke wie das

grossartige religionsphilosophische Werk des chassidischen

(Chabad) Raws Schneur Salman von Ladi „Tanja" und das

geschichtsphilosophische des frommen Aufklärers R. Nachs

mann Krochmal „More Newuche ha Seman" entweder in der

alten Ausgabe von Zunz oder in der neuen von Rawidowicz.
Die obigen Angaben wollen. Sie bitte in der Reihenfolge der

W^ichtigkeit verstehen "

'Btoffauswahl in der Bildungsarbeit: „ . . Wohin auch immer
durch die Bildungsarbeit die „Schüler" geführt werden sollen.

die Arbeit selbst muss aus pädagog%«tien Zweckmässigkeits-

gründen immer an ein aktuelles Interesse der Scliüler an-

knüpfen. Wir müssen uns sehr hüten, ein solches aktuelles

Interesse mit einem von uns „wohlverstandenen" Interesse zu

verwechseln und müssen uns davor hüten, den Sohülorn

ein ums vielleicht noch so orwiinschtes Interesse zu impu-

tieren, das sie in Wahrheit garnicht haben. Es ist also

iJie Frage nach der \^'ahl des Ansatzpunktes.

Wie Sie schreiben, machen Sie den Versuch, Geschichte und
Gegenwartskunde in der Art zu verbinden, dass Sie eine

naheliegende Epoche behandeln und dabei die Veränderungen
der Umwelt als tragende Faktoren des jüdischen Schicksals

ins Auge fassen. Sie haben dabei, wie Sie schreiben, an die

Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert angeknüpft. Mögen Sie

nicht einmal den Vermich machen, an die ganz unmittelbare

Gegen w^art anzuknüpfen, etwa an den wirtschaftlichen Jahres«

rückblick der Frankfurter Zeitung, der jetzt auch als Sonder«

druck erschienen ist, oder an den vor einigen Monaten im
Handelsteil der F, Z erschienenen ausführlichen Bericht über

die wirtschaftliche Lage Palästinas? Es käme aber auch
irgend eine andere Gegenw^artsfrage in Betracht, die die

Jugendlichen, mit denen i>ie arbeiten, augenblicklich interes*

siert. Von einer solchen Frage auegehend, könnten Sie doch

die Jugendlichen in eine Erkenntnis der wirtschaftlichen und
sozialen Zusammenhänge einführen, in die sie verflochten sind,

und die sie, wo auch immer sie sich befinden, und welche
Einstellung sie auch immer haben, lobensmässig angehen. Von
oin<;r solchen Erkenntnis der Situation des Menschen, der

auch ein jüdischer Mensch ist führt gewiss auch ein W^eg
zur Erkenntnis des Spezifischen der jüdischen Situation."

Büchereingäuge
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Unseren Mitarbeitern und Freunden
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ihnen in einen Gedankenaustausch über seinen Inhalt eintreten zu können.

Der Rundbrief geht den amtlichen TrSgern der jüdischen Erwachsenen-

bildung auf Wunsch kostenlos zu. Weitere Abdrucke können durch Einsen-

dung von 30 Rpf. für jedes Stück zuzüglich der Portokosten bezogen werden.

Wir bitten die Gemeinden und Verbände, möglichst für ihre Mitglieder oder

Unterorganisationen die Verteilung zu übernehmen.

Nachdruck der einzelnen Beiträge mit Quellenangabe ist gestattet.

Bildung und Weltansdiauung
Frankfurter Lehrhausrede

von Martin Buber

Wir, die wir an der sogenannten Erwachsenenbildung arbei-

ten, begegnen immer wieder einem Widerstand der Weltanschau-

ungsgruppen gegen das „Allgemeine", das da getrieben wird. Sie

erklären: erstens, daß die Auswahl des für ihre Angehörigen

Wissenswerten von keiner anderen Instanz aus rechtmässig zu

treffen sei als von der sie bestimmenden Tendenz aus, da nur hier

entschieden werden könne, was einer zu wissen brauche, um zur

Durchsetzung dieser Tendenz beizutragen; und zweitens, daß

überhaupt jede Gruppe ihre gesanitt' Erziehungstätigkeit im

eigenen Haus zu besorgen habe, denn nur hier, unter Gleichge-

sinnten, sei jene Straffheit und Schwungkraft möglich, auf die

es ankomme, mit Andersdenkenden komme man vernünftigerweise

nur zusammen, um sich mit ihnen „auseinanderzusetzen", nicht

um miteinander etwas zu lernen, was angeblich gemeinsam gel-

ten soll, also weltanschauungsleer oder doch weltanschauungsarm

sein müsse. Das wird zwar in» we.sentlichen hinsichtlich der Ju-

gendlichen erklärt, aber im Grunde sind alle noch so alten Leute

mitgemeint, sofern sie eben noch Jugend in sich haben, also noch

bildsam sind — und in dieser Zeit hat ja mancher der vordem

ganz fertig, ganz unabänderlich schien, eine zweite, eine Krisen-

Jugend gewonnen, ist aufgerührt, aufgelockert worden, wieder

weiche Tonerde.

Vorweg sei gesagt, daß mir diese Haltung der Weltanschuu-

ungsgruppen recht verständlich ist. Die direkte Aktion belierrsclit

die Stunde, und man liat keine Zeit zu verlieren. Nach dem

Weltkrieg sind zu viele gescheite Gespräche geführt worden,

die heute unverbindlich anmuten. Es ist zu begreifen, daß die

Meinung aufgekommen ist, eine unpolitische Bildung schwäche

die Stosskraft und der allgemeine Geist lenke vom Ziel ab, das

oben immer ein besonderes und als solches den anderen Zielen

entgegengesetztes sei.

Stimmen tut das freilich nur vordergründig, nur wenn man

die i>inge wie auf einer Leinwand geschehen sieht; es stimmt

nicht mehr, wenn man sich in die dritte Dimension begibt und er-

fährt, was ,.dahinter steckt".

Mit einem der geläufigen Bildungsbegriffe ist dabei jedoch

nichts anzufangen, die reichen nicht zu. Der wirklich zeitwahre,

zeitgerechte Bildungsbegriff muß auf der Einsicht begründet

.Nein, daß es, um irgendwo hinzugelangen, nicht genügt, auf

etwas z u zugehen, sondern daß mau auch von etwas aus gehen

mnß. Und nun verhält es sich so, daß das „Auf was zu" von uns

selbst, von unserer zweckbestimmenden „Wellanschauung" ge-

setzt werden kann, nicht aber das „Von wo aus". Dieses zu

setzen, zu machen kommt uns nicht zu: was wir mit solchem An-

spruch zurechtmachen, erweist sich bald als trügliches Gemacht.

Wovon einer tatsächlich ausgehen kann — nicht bloss sich ein-

reden, dass ers tue, sondern wirklich seinen Ausgang davon

nehmen — , das muss etwas anderes sein als ein Standpunkt oder

meinetwegen Standort, es muss ein rechter Stand und Urständ

sein: eine Urwirklichkeit, die mich auf den Weg zu meinem Ziel

•licht entlässt, sondern, wiewohl ich selber es mir erwählt habe,

mich leitet, damit ich es nicht im Gehen verwechsle und so ver-

fehle; die mir beisteht. Eine, die mich hervorgebracht hat und

die mich, wenn ich mich ihr anvertraue, zu tragen, zu hüten, mich

zu bilden bereit ist. Zu ihr, zu meinem „Volk" (in einem grösse-

ren Sinn als dem. um den die Gruppen etwa noch streiten), zu

seinen bildnerischen Kräften will die Bildungearbeit den — ver-

lorenen oder geminderten — vollen Zugang wieder eröffnen,

oder seinen Kräften den Zugang zu mir. Mit „Volk" kann hier

naturgemäss nicht weniger gemeint sein als alle Mächtigkeit sei-

nes Daseins vom Ursprung am brennenden Berg bis zu dieser

seismischen Stunde, mit „Kräften" nicht weniger als sie alle, mit
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denen soino iSjtracho und sein Schrifttum, seine Geschichte und

auch noch die brüchige Vielfältigkeit seines gegenwärtigen

Lebens geladen sind. Das Verkehrteste begeht freilich jener,

der diese wirkungsstarke, zu wirken verlangende Wirklichkeit

durch eine Abstraktion ersetzt und aus dem großen Urständ also

wieder einen formulierbaren Standpunkt zureclitmacht; wozu noch

bemerkt werden mag, dass die allerschliramste solcher Abstrak-

tionen die theologische ist, eben weil sie am höchsten greift:

gewiss sind wir ,,Gottes Volk", aber Gottes können wir nur sein,

wenn und insofern wir faktisch Volk sind, vollständiges Volk,

mit aller Volksleiblichkeit ausgestattet, die not ist, um als Volk

jenen „Anfangsteil Seiner Ernte" wirklich werden zu lassen. Wer
die Gehäuse der menschenbildnerischen Kräfte, wer unsre Spra-

che und unser Schrifttum, unsre Geschichte und unser Volksleben

nicht kennt und nicht kennenlernt, lasse ab von unserer Sache,

wo er nur irregehen und irreführen kann!

Ueber die Kräfte können wir nicht verfügen, wir können

nur zu ihnen hinleiten. Es siml diese besonderen, ursprünglichen,

individuierten Kräfte, und sind doch nicht ethnisch, so wenig wie

sie religionhaft sind, sondern beides in einem und mehr und

andres. Aber mit der Einsicht in die Besonderheit der Bildungs

kräfte ist nichts über den Bildungsstoff ausgesagt. Der Bereich,

dem dieser zu entnehmen ist, ist schlechthin kein besonderer, er

umfasst grundsätzlich alles; was ihm aber jeweils entnommen
wird, das bestimmen keine allgemeinen Prinzipien, das Bestim-

mende ist hier unsre jeweilige Situation. Sie allein liefert das

Kriterium der Auswahl: wessen der Mensch, der diese Situation

da bestehen soll, unser wachsendes Geschlecht, an Bildungsstoff

bedarf, um sie zu bestehn, das und nichts andres ist der Bildungs-

stoff unsrer Stunde. Hier verbindet und vermischt sich eigentüm-

lich Allgemeines und Besonderes.

Der Bildung, die hier erörtert wird, ist es um die „Welt" zu

tun, deren vielfältige Aspekte die „Weltanschauungen" sind. Es
gibt ja eben doch nicht bloss die verschiedenen Auffassungen

eines Volkstums, in deren Zeichen und um deren Wahrheit die

Volksgruppen miteinander ringen, — es gibt doch auch das wirk-

liche Volkstum selber, das sie alle meinen und keine umfasst: es

geht in sie alle ein, spiegelt und bricht sich in jeder — und ist

keiner hörig. Die Bildungsarbeit weist auf die reale Einheit hin,

die sich hinter der Vieldeutigkeit der Aspekte birgt Sie maest

sich nicht an, die Weltanschauungen durch W^elt zu ersetzen, sie

kann jene nicht verdrängen und darf es nicht wollen: sie weiss,

dass man eine Welt nicht „haben" kann, wie man eine Weltan-

schauung hat; aber sie weiss auch, dass für den Aufbau der Per-

son und somit auch für den Aufbau der aus Personen und ihren

Beziehungen wachsenden grossen Gemeinschaft alles davon ab-

hängt, wie weit man faktisch mit der Welt zu tun bekommt,
die die Weltanschauungen ausdeuten.

Aber kann man denn zu einer Welt hinführen? Keiner ver-

mag doch den Bestand eines Volkstums anders zu zeigen, als wie

er sich eben ihm darstellt, also notwendigerweise wieder einen

Aspekt! Ist es denn möglich, weltanschauungsfrei zu lehren, —
und wäre es, wenns möglich wäre, erwünscht? Nein, es ist nicht

möglich, und nein, es wäre nicht erwünscht. Aber es kommt,
beim Lehrenden wie beim Lernenden, darauf an, ob seine Weltan-

schauung sein lebensmässiges Verhältnis zu der „angeschauten"

Welt fördert oder ihm diese verstellt. Die Tatsachen sind; es

kommt darauf an, ob ich sie so treu zu erfassen strebe, als ich

vermag. Meine Weltanschauung kann mir darin helfen; wenn sie

nämlich meine Liebe zu dieser Welt meines Volkstums so wach
und stark hält, dass ich nicht müde werde wahrzunehmen, was
wahrzunehmen ist. Ein Text etwa meines Schrifttums ist da; er

ist unzählige Male und auf unzählige Weise interpretiert worden;

ich weiss, dass keine Interpretation, und nun auch meine nicht,

den Ursprungssinn des Textes deckt; ich weiss, dass mein Inter-

pretieren, wie jedes, bedingt ist durch mein Sein; aber wenn ich

auf das, was dasteht, auf Wort und Gefüge, auf Laut und rhyth-

mischen Bau, auf offenbare und heimliche Zusammenhänge so

treulich achte als ich vermag, ist es nicht umsonst getan, -— ich

finde etwas, ich habe etwas gefunden. Und wenn ich,

was icii gefunden habe, aufzeige, führe ich — den, der

sich führen lässt — zur Wirklichkeit des Textes hin;

ich setze ihn, den ich lehre, den wirkenden Kräften des Textes

aus, deren Wirken ich erfahren habe. Und ebenso ist etwa eine

geschichtliche Erscheinung da; gewiss, schon ihr erster Chro-

nist mag sie, zumindest durch die Auswahl des Mitgeteilten,

„weltanschaulich" gefärbt haben; aber was tut das? Von meiner

Weltanschauung befeuert, diese Erscheinung zu erkennen, mühe
ich mich redlich um die Durchdringung des Materials, um die

Schau des verborgenen „Dahinter"; irgendwo, ich weiss nicht wo,

mag diese meine wahrnehmende Unbefangenheit von meiner be-

arbeitenden weltanschaulichen Befangenheit durchsetzt wer-

den — vergeblich war sie nicht, denn in das Ergebnis, das ich

heimtrage, ist Wirklichkeit chemisch eingemengt, unauslösbar

freilich, aber vorhanden und wirksam; vergeblich war meine

Treue nicht, wenn ich nur darauf ausging, zu erfahren, was ir-

gend ich erfahren kann. Die Tatsachen sind und die Treue ist; die

Treue ist wie alles Menschliche bedingt und wie alles Menschliche

massgeblicli. Es ist uns nicht gewährt, die W^ahrheit zu besitzen;

aber wer an sie glaubt und ihr dient, baut an ihrem Reich. Der

ideologische Anteil an dem, was jeder Einzelne Wahrheit nennt,

ist unausschmelzbar; aber was er vermag, das ist, im eigenen

Geist Einhalt zu gebieten der Politisierung der Wahrheit, der

Utilitarisierung der Wahrheit, der ungläubigen Gleichsetzung

von Wahrheit und Verwendbarkeit. Die Relativierung waltet in

mir wie der Tod in mir waltet; aber ihr kann ich, anders als

ihm, immer wieder die Schranke setzen: Bis hierher und nicht

weiter!

Die Bildung, die hier erörtert wird, stellt die geteilten Wel^
anschauungsgruppen vor das Angesicht des Ganzen. Da aber

dieses Ganze nicht ein abgesondertes Objekt, sondern das sie ge

meinsam tragende Leben ist, können sie nicht in getrennten

Scharen dastehen und betrachten, — sie müssen in dieser er-

fahrenen Gemeinsamkeit auch miteinander zu tun bekommen, ja

erst im gelebten Miteinander bekommen sie recht eigentlich

die Gewalt des Ganzen zu spüren.

Die moderne Gruppe will „sich durchsetzen", sie will das

Ganze werden. Aber das Ganze wird nicht gemacht, es wächst.

Wer sich ihm auferlegt, verliert es, indem er es zu gewinnen
scheint; wer sich ihm hingibt, wächst mit ihm. Nur in gewadi-
sener Ganzheit ist die elementare (d. h. die freie) Produktivität

eines Volkstums verbürgt, nur im Blick auf sie ist sie möglich.

Die Bildungsarbeit vereinigt die teilnehmenden Gruppen, im

Zugang zu den bildnerischen Kräften und im gemeinsamen Di^^nst

um die Tatsachen, zu einem Modell der grossen Gemeinschaft: als

welche nicht Zusamilienschluss der Gleichgesinnten ist, sondern

echtes Miteinanderlebeu der Gleichgearteten oder Artverschmolze-

nen, aber Verschiedengesinnten, der Bund der Bünde. Gemein-
schaft ist Bewältigung der Anderheit in der gelebten Einheit.

Es gilt nicht ,,Toleranz" zu üben, sondern Vergegenwärti-

gung der Wurzelgemeinsamkeit und der Verzweigungen; es gilt

den Stamm so zu erfahren und zu erleben (hier steht das oft

fragwürdige W^ort zu recht), dass man auch erlebt, wo und wie

die andern Aeste abspringen und hinschiessen, so wirklich wie

der eigne. Es gilt nicht eine formelhafte Scheinverständigung
auf einer Minimalbasis, sondern Wissen um das Wahrheits Verhält-
nis von drüben, um des andern RealVerhältnis zur Wahrheit;
nicht „Neutralität", sondern Solidarität, lebendiges Füreinander-
einstehn, und Mutualität, lebendige Wechselwirkung. Nicht Ver-

wischung der Grenzen zwischen den Bünden, Kreisen und Vur-

teien, sondern gemeinschaftliche Erkenntnis der gemeinsamen
Wirklichkeit und gemeinschaftliche Erprobung der gemeinsamen
Verantwortung.

• L^-v ^ I . I gjljllli \m^gßiilütff6,L^^,.^^
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Innerhalb der Lernzeiten dieser unsorn „Erwachsenenbildung"

hat OS eine gegeben, die die Führer einiger Jugendsünde einer

einzigen Weltanschauungsgruppe vereinigte (andre Gruppon ha-

ben sich inzwischen zu ähnlichen Unternehmungen gemeldet),

und eine,, zu der mehrere verschiedene Gruppen ihre Jugend-

führer, entsandt hatten. Jene war eine Idylle, hell und warm, un-

gehemmt, in der ersten Stunde schon fast zu ihrer vollen Gestalt

gediehen. Die andre war ein Drama, hart und ereignisreich. Man
kostete, was das für ein Ding ist, die Anderheit des Andern, man
hatte etwas auszutragen, man trug es aus, man geriet sich in die

Haare, man geriet sich in die Arme. Am dritten Tag Stands kritisch,

man hatte es ja „schon immer gewußt, daß so was nicht geht", am
Abend geschah nichts und etwas, und am vierten Morgen wiesen

der Sport und das Singen einen neuen Schwung des Mitsiunmen

auf. Der erste dieser beiden Lernzeittypen gehört durchaus dazu,

ich möchte ihn nicht missen; aber der zweite erst liefert das

eigentliche Werk.

Vitale Dissoziierung ist die Krankheit der Völker in unserer

Zeit, die durch eine zusammenpressende Aktion nur scheinbar zu

heilen ist. Gesteigert ist dieses Uebel im Judentum, das eines ein-

heitlichen organischen Baus entbehrt. Hier kann zunächst nichts

andres helfen als ein rechtschaffenes Miteinanderzutunbekomnicn

der Menschen verschiedner Gesinnungskreise in gemeinsamer

Erschliessung des gemeinsamen Grundes. Darauf geht die Päda-

gogik unserer Bildungsarbeit aus.

Aber sie setzt die verschiedenen Weltanschauungsgrupp«?n

nicht bloss in unmittelbare Beziehung zu einander, yie gibt auch

jeder einzelnen das, was diese für ihre eigene Weltanschauung

braucht und eich selbst nicht geben kann.

Jeder Weltanschauung heftet sich, sowie sie aus dem Bereich

des Denkens und Plauens in den Bereich des Menschenlebens tritt,

eine eigentümliche Problematik an, die eine ganz neue vorher

nicht gestellte und nicht stellbare Wahrheitsfrage einschliefst. Ks
ist die Problematik dessen, was ich als die dialektische Innenlinie

bezeichnen möchte.

Solange die Weltanschauung in den Höhen des reinen Ge-

dankens und des unbedingten Willens schwebt, nimmt sie sich

glatt und fugenlos aus; sowie sie die Erde unseres Lebens be-

tritt, erhält sie einen Riss — einen wenig beachteten, aber äußerst

wichtigen Riss mittendurch.

Wir befinden uns nun im Raum des konkreten, persönlichen

Lebens; jede Gruppe hat ja (was sie gern vergisst) ihre Kon-

kretheit, die konkrete Probe, die über die Zukunft entscheidet,

im Leben der Personen, die ihr angehören.

Hier, in diesem Raum, scheidet und entscheidet es sich inner-

halb der W^eltanschauung.

Von einer doppelten Frage aus vollzieht sich die Scheidung:

Worauf steht deine Weltanschauung? Und: Was fängst du mit

deiner Weltanschauung an?

Worauf sie stehe — das heisst: auf welcher Weise und wel-

cher Dichtigkeit der persönlichen Erfahrung, des lebensmässigen

Wissens um die Dinge und um die eigne Person. Einer Weltan-

schauungsgruppe angeschlossen sein kann eine echte Wahl bedeu-

ten oder einen täppischen Zugriff wie im Blindekuhspiel.

Heute forciert man nur allzu oft den Anschluss, man läßt

ihn sich schon in oder gar vor der Pubertätszeit vollziehen, in

einem Lebensalter also, das zumeist der echten Wahl noch nicht

gewachsen ist und das (und mit ihm das Leben) man verdirbt,

wenn man ihm die Wahl aufnötigt. Man erkläre die Pubertät zum
Naturschutzpark, oder unsre Menschen werden verdorben.

Je nach dem Grund, worauf eine Weltanschauung ruht, je

nachdem, was für Wurzeln sie hat, Luftwurzeln oder Erdwurzeln,

entscheidet es sich, was ihr an nährender Wirklichkeit zufliesst,

entscheidet sich ihr Wirklichkeitsgehalt — und von dem aus die

Zuverlässigkeit ihres Wirkens.

Und zum zweiten: was man damit anfange — das heisst: ob

einer seine Weltanschauung nur verficht und „durchsetzt" oder

sie auch lebt und bewährt, so gut er eben je und je kann (so gut

er kann; es gibt ein grossartiges Entweder-Oder, das im Kern

nichts anderes ist als Flucht, Au.sflucht). Die Wahrheit einer

Weltanschauung wird nicht in den Wolken erwiesen, sondern im

gelebten Leben: wahr ist, was bewährt wird. ^

Im einheitlichen Marschtakt einer Gruppe \ erliert sich heute

die Unterscheidung, wessen Schritt den Gang t-einer richtunger-

füllten Existenz selber und wessen Schritt nur eine beredte Ge-

bärde bedeutet. Und doch ist diese Unterscheidung, die quer

durch jede Gruppe führt, gewichtiger noch als die zwischen Schar

und Schar. Denn nur die mit ihrer Lebenssubstanz Verwirklichen-

den werden neue lebensfähige Wirklichkeit stiften. Mag von der

Stosskraft des Trupps der Erfolg abhängen, von der Echtheit

der Einzelnen hängt ab, als was sich in der Tiefe der Zukunft

dieser Erfolg kundtun wird: als echter Sieg oder als übertünchte

Niederlage.

Die Bildungsarbeit hat auf die Angehörigen der Weltanschau-
ungen einen doppelten Einfluß: einen gründenden und einen fordern-

den. Sie hilft zum ersten jedem seine Weltanschauung im Erdreich

seiner Welt verwurzeln, indem sie ihm diese weit und diclit er-

fahrbar macht, ihm den Zugang zu ihr eröffnet, ihn ihren wir

kenden Kräften aussetzt. Und sie erzieht zum zweiten in jedem

sein Weltanschauungsgewissen, das ihn immer neu auf die Be-

währung hin prüft und das den Unverbindlichkeiten der Durch-

setzung die Verbindlichkeit, den Ernst der tausend kleinen Ver-

wirklichungen entgegenstellt.

Gewiss ist es wichtig, was einer bekennt; aber noch wich-

tiger ist es, wie er es bekennt. Dieses Wie ist kein ästhetisches

und nicht einmal ein ethisches; es geht um Realität im genau-

sten Sinn, um die ganze Realität, im Verhältnis zu der das Aesthe-

tische und das Ethische nur Abstraktionen sind. Wohnt eine Welt-

anschauung im Kopf oder im ganzen Menschen bis in die Finger-

spitzen? Lebt sie in den Stunden der Proklamation oder noch in

den stillen Privatzeiten seines Lebens? Verwendet er sie oder

gibt er sich ihr her? Das ist die Scheidung zwischen Realge-

sinnung und Fiktivgesinnung, zwischen der Gesinnung, die ver-

wirklicht wird, bis sie ganz in die Wirklichkeit eingegangen ist,

und der Gesinnung, die flott durchgesetzt und durchgesetzt wird,

bis nichts von ihr übriggeblieben ist. Es gilt die lebensmässige

Verantwortung der Person für das Haben einer Weltanschauung;
die kann mir meine Gruppe nicht abnehmen, sie darf es nicht.

Man rede nicht von ,.Individualismus"! Wohl geht es um Per-

sonen, aber nicht um der Personen willen; es geht um sie um
der Zukunft willen. Ob im Bereich irgendeiner Weltanschauung
die Menschen der Realgesinnung oder die Menschen der Fiktiv-

gesinnung bestimmend sind, ob die zu treffenden Entscheidung«?)!

von der existenziellen Verantwortung aus getroffen werden oder

nicht, was sich an der inneren Front begibt, die quer durch jode

Weltanschauung sich zwischen Wahrheit und Lüge hinzieht, da-

von hängt noch mehr ab als davon, ob diese Weltanschauung
„siegt" oder nicht; denn davon hängt ab, ob der geschichtlicii

verzeichnete Sieg dies und nicht etwa die Katastrophe ist. Wie
weit die künftige Gemeinschaft dem Wunschbild entsprechen wird,

hängt von der Wesenshaltung der gegenwärtigen Personen —
nicht der führenden allein, sondern jedes Einzelnen — wesent-

lich ab. Das Ziel steht nicht fest und wartet; wer einen Weg
einschlägt, der nicht schon in seiner Art die Art des Zieles dur-

stellt, wird es verfehlen, so starr er es im Auge behielt; das Ziel,

das er erreicht, wird nicht anders aussehen als der Weg, auf

dem er es erreichte.

Wir leben — man muss es immer wieder sagen — in einer

Zeit, in der Schlag auf Schlag die grossen Träume, die grossen:

Hoffnungen des Menschenvolks sich erfüllen: als ihre eignen
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Karikaturen. Was ist die Ursache all dieses massiven Scheins?

Ich weiss keine andre als die Macht der Fiklivge.^innun^'. Diese

Macht nenne ich die Ungebildetheit des Menschen dieses Zeital-

ters. Gegen sie steht die zeitwahre, zeitgerechte Bildung, die den.

Menschen hinführt zum gelebten Zusammenhang mit seiner VV(»lt

und ihn von da aufsteigen lässt zu Treue, zu Erprobung, zn Be-

währung, zu Verantwortung, zu Entscheidung, zu Verwiilcli-

chung. Die Bildung&arbeit, die ich meine, ist Führung zu Wirk-

lichkeit und Verwirklichung. Der Mensch ist zu bilden, der zwi

sehen Schein und Wirklichkeit, zwischen Scheinverwirklichung

und echter Verwirklichung zu scheiden weiss, der den Schein

verwirft und die Wirklichkeit erwählt und ergreift, gh.'ichviel

welche Weltanschauung er erwähle. Diese Bildung.sarbeit (.rzioht

die Angehörigen aller Weltanschauungen zur Echtheit und zur

Wahrheit, sie erzieht jeden dazu, mit seiner Weltanschauung
Ernst zu machen von der Echtheit des Grundes aus und auf die

Wahrheit des Zieles zu.

Ein Briefwechsel
I.

Die Anfrage:

1. Wie stellen Sie sich die nutzbringende Verwertung Ihrer

Arbeitsvorschläge vor (ich denke besonders an die Geschichts-

kurse von Ernst Simon), wenn man wie ich, von allen guten
Geistern und Büchern verlassen, aber von wissensdurstigen Jun-

gens umgeben, auf dem Land sitzt? Wäre es nicht vielleicht

möglich, eine Wanderbibliothek mit der wichtigsten angeführ-

ten Literatur für Mittlerenzentren und Leute, die sich in ähnlicher

Bedrängnis befinden, von der Mittelstelle aus einzurichten?

2. Wie denken Sie sich die Verwertung Ihrer Arbeitsanga-

ben für unvorgebildete Menschen, insbesondere für Jugendliche
im Alter von 15—17 Jahren? Wäre es nicht möglich, durch die

Mittelstelle stark vereinfachte und doch gründliche Geschichts-

pläne herauszugeben, da die Führer selten Fachleute sind und
folglich nicht zu solcher systematischen Arbeit fähig?

IL

Antwort und Gegenfrage:

Was zunächst die Frage der Wanderbücherei anlangt, so

haben wir im Hinblick auf die im Aufbau befindliclie Wander-
bücherei des Preussischen Landesverbandes jüdischer Gemeinden
davon abgesehen, eine eigene Wanderbücherei einzurichten. Der
Leiter der Wanderbücherei des Preussischen Landesverbandes,
Herr Dr. Erich Guttmann, gehört zu unserem engeren Mitarbei-

terkreis. Er bereitet zurzeit in unserem Auftrag eine ausführ-
liche Liste von Jugendbüchern vor, und vielleicht körinten Sie

schon die eine oder andere Bücherhilfe durch ihn erfahren,

wenn Sie sich unter Berufung auf uns an Ihn wenden. Seine
Anschrift lautet: Bibliothekar Dr. Erich Guttmann, Berlin-Char-
lottenburg 4, Sybelstrasse 12 II bei Dr. Scherbel.

Der Plan des Geschichtskurses von Dr. Ernst Simon, auf
den Sie besonders Bezug nehmen, ist in erster Linie für Lehrer
und Leiter von Arbeitsgemeinschaften in Lehrhäusern bestimmt,
die den Stoff an sich bereits beherrschen und durch den Plan
Anregungen für die Einteilung eines solchen Kurses und für ver-
tiefende Lektüre erhalten. Sie haben recht, däss Sie in Ihrer
Lage diesen Plan kaum verwenden können. Wir sind nun sehr
gern bereit, Ihnen bei Ihrer Arbeit zu helfen. Sie müssten uns
aber ein wenig bestimmter und ausführlicher mitteilen, welche
Wünsche Ihre wissensdurstigen Jungens und Sie selbst haben,
und welche Gedanken Sie sich über diese Bildungsarbeit machen.

Um für den Anfang die Fragen einmal ganz konkret zu stellen:

Worauf geht der Wissensdurst der Jungen?
Und warum geht er gerade hierauf?

Was sehen Sie selbst eigentlich als Ziel der Bildungsar-

beit an?
Diese Fragen gelten insbesondere für den etwaigen geschicht-

lichen Wissensdurst.

Warum wollen Sie eigentlich Geschichte treiben?

Was soll aus der Geschichte gelernt werden?
Stolz auf die Vergangenheit?
Bildung und Pflege eines Nationalbewusstseins?

Erkenntnis, „wie es war"?
Hilfe für die Deutung der gegenwärtigen Situation?

Ehrfucht (wovor?)?

Wenn wir so Ihre Fragen zunächst unsererseits mit Fragen
beantworten, dann geschieht es, weil wir den Wunsch haben,

Ihnen in Ihrer wichtigen Arbeit so gut wie möglich zu helfen,

und das kann am besten geschehen, wenn wir einmal gemeinsam
versuchen, der Aufgabe auf den Grund zu gehen. Hoffentlich

lässt Ihnen die tägliche Arbeit Zeit und Kraft zur Besinnung,
sodass wir Ihrer Antwort bald entgegensehen dürfen.

III.

Das Ende des Briefwechsels:

Die Antwort auf unseren Brief blieb aus. Vielleicht haben
wir den Fragesteller dadurch enttäuscht, dass wir seine Anfrage
nicht ohne weiteres mit der Mitteilung eines Rezeptes beantwor-
tet haben. Wir hatten das nicht getan, weil wir glauben, dass
jede Bildungsarbeit von der ganz konkreten Situation der an ihr

Beteiligten ausgehen muss, und dass alle Ratschläge am besten
auf dem Wege einer gemeinsamen Ueberlegung erteilt werden
können. Wir helfen gern. Aber wer Rat sucht, muß auch zu einer

gemeinsamen Ueberlegung bereit sein.

m

Budiberatung

Unsere vor anderthalb Jahren ins Leben gerufene Abteilung
„Buchberatung" hat ihre Tätigkeit bisher auf den folgenden drei

Gebieten aufgenommen: Schaffung von besprechenden Katalogen,
besonders für die Jugendpflegearbeit, Aufbau von volkstümlichen
Büchereien im Gebiete der jüdischen Jugend- und Erwachsenenbildung,
Beratung von Büchereien in bildungsmäßiger und technischer Hinsicht
sowie von einzelnen Bildungspflegem in der Jugend- und Erwachsenen,
arbeit.

Seit Beginn der Arbeit wurde eine planmäßige Erfassung der
wertvollen jüdischen Jugendliteratur angestrebt, deren Ergebnis die
Schaffung eines besprechenden Jugendbücherverzeichnisses sein soll.

Das Verzeichnis der Schönen Literatur für die Altersgruppen von
6—18 Jahren liegt bereits vor und wird demnächst im Druck
erscheinen.

Unter tatkräftiger Hilfe der Buchberatung wurden die Bücherei
des Reichsausschusses der jüdischen Jugendverbände in Berlin, die
Bücherei der Münchener jüdischen Jugendverbände und die der
Breslauer und der niederschlesischen jüdischen Jugendverbände auf-

gebaut. In Verbindung mit der Wanderbücherei des Preußischen
Landesverbandes, welche durch Personalunion mit der Buchberatung
der Mittelstelle verbunden ist, wurden verschiedene Gemeinde-
büchereien (Speyer, Cottbus, Hindenburg, Reichenbach i. Eulengeb.)
beraten und in ihrer Aufbauarbeit unterstützt. Nicht nur durch Durch-
sicht und Aufstellung von Bücherlisten, sondern auch durch intensive

technisch-organisatorische Beratung und Bereitstellung von Vordrucken
(Buchkarten usw.) konnte unsere Buchberatung hier und an anderen
Stellen mithelfen. In diesem Zusammenhang ist auch auf die Leitsätze

über das Zusammenstellen von Bücherlisten in der jüdischen Bildungs-
arbeit hinzuweisen, die in unserem Rundbrief vom Januar 1936 ver-

öffentlicht worden sind. Dr. Erich Guttmann.
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Der Jude und der Mensdi der Umwelt nach der Lehre des Judentums

Grundriß einer Arbeitsgemeinschaft von Rabb. Dr. Max Eschelbacher.

1

A. Die Aufgabe:

I. Das Verhältnis zu Menschen fremden Volkes und Glaubens oder

fremder Rasse als allgemeines Problem.

II. Die Frage „Mensch und Jude" als Sonderfall des Problems.

III. Die jüdische Lösung (Bibel, Talmud, Schulchan aruch).

IV. Die Notwendigkeit des Studiums dieser Lösung

1. zur Erkenntnis der jüdischen Lehre,

2. zu ihrer Verteidigung.

B. Die Lehre des Judentums über das Verhältnis

des Menschen zum Juden.

I. Der Gedanke der allumfassenden Menschheit:

1. Die Idee der Schöpfung.

2. Die Schöpfung des Menschen.

. I. Buch Mose 1, 27/28: „Und Gott schuf den Menschen in seinem

Ebenbilde, im Ebenbilde Gottes schuf er sie. Als Mann und als

Weib schuf er sie. Und es segnete sie Gott."

3. Die Stellung von Adam. Der gemeinsame Name für alle

Menschen: Bene Adam. Sanhedrin 38a: „Der Staub, aus dem

Adam gebildet wurde, wurde der ganzen Erde entnommen."

II. Die Gruppen der Menschen:

L Die Sonderung der Kinder Adams.

I. Buch Mose 10, 32: „Dies sind die P'amilien der Söhne Noas nach

ihren Zeugungen in ihren Völkern, und von ihnen sonderten

sich die Völker auf der Erde nach der Sintflut."

I. Buch Mose 1, 1 : „Es war die ganze Erde einerlei Sprache und

einerlei Worte."

I. Buch Mose 11, 9: „Darum nannte man den Namen der Stadt

Babel, denn dort verwirrte der Ewige die Sprache der ganzen

Erde, und von dort zerstreute sie der Ewige über die Fläche der

ganzen Erde."

2. Die jüdische Sonderentwicklung.

a) Der Anfang. — Abraham:

I, B. M. 12, 1: „Der Ewige sprach zu Abraham: Gehe weg aus

deinem Lande und aus deinem Geburtsort und aus deinem

Vaterhaus in das Land, das ich dir zeigen werde."

b) Die Abwehr des Götzendienstes als die treibende Kraft in

aller Absonderung des Judentums, insbesondere bei dem

Verbot der Ehe zwischen Juden und NichtJuden.

Ehen zwischen Juden und NichtJuden in alter Zeit.

Das Verbot der Mischehe in der Thorah.

V. B. M. 7, 3/4: „. . . Du darfst dich mit den Völkern

Kanaans nicht verschwägern. Deine Tochter darfst du nicht

seinem Sohn geben und seine Tochter darfst du nicht für

deinen Sohn nehmen, denn er wird deinen Sohn von mir

wegführen und sie werden fremden Göttern dienen und der

Zorn des Ewigen wird über euch entbrennen und er wird

euch rasch vertilgen."

Die Erweiterung der Gesetzgebung gegen die Mischehen

durch Esra. Esra Kap. 10.

c) Die Anerkennung des NichtJuden in der Gesetzgebung der

Thorah.

III. B. M., 19, 33/34: „Wenn bei dir ein Fremdling weilt in

eurem Lande, dürft ihr ihn nicht bedrücken. Wie der Ein-

heimische soll euch der Fremdling sein, der bei euch weilt,

und du sollst ihn lieben wie dich selbst, denn Fremdlinge

wäret ihr im Lande Mizrajim. Ich bin der Ewige, euer Gott."

d) Die Ablehnung des Rasseprinzips durch die Anerkennung

des Proselyten,

Sabbat 31a: „Ein Heide kam zu Schamai und sagte ihm:

Nimm mich in das Judentum auf, während ich auf einem

Fuße stehe. Da jagte ihn Schamai mit dem Stock hinaus. Er

kam zu Hillel und sagte ihm das Gleiche. Da erwiderte ihm

Hillel: „Was dir verhaßt ist, tue auch deinem Genossen nicht.

Das ist die ganze Thorah. Das Uebrige ist Erläuterung. Gehe

hin und lerne."

,ySei liebend zu deinem Genossen als zu einem der wie du ist**,

heißt es in der Schrift, und kurz danach, wie um durch die besondere

Hervorhebung in alle Zeit jeden etwa möglichen Mißverstand auszu-

schalten: „Sei liebend zum Gastsassen als zu einem der wie du ist.**

Rea, Genosse, ist der Mensch, mit dem ich gerade zu tun habe, der

mir jetzt begegnende Mensch, der Mensch also, der mich eben in

diesem Augenblick „angeht", gleichviel ob er mir volkeigen oder

volksfremd ist. Ich soll, buchstäblich übersetzt, „ihm lieben**: mich

ihm liebend zuwenden, ihm Liebe erzeigen, Liebe antun; und zwar

(ds einem, der „wie ich" ist: liebesbedürftig wie ich, der Liebestat

eines Rea bedürftig wie ich, — wie ich es eben von meiner eigenen

Seele her weiß. Daß es so zu verstehen ist, ergibt sich aus den auf

den zweiten Satz folgenden Worten: ,J)enn Gastsassen seid ihr im

Land Aegypten gewesen" — oder, wie es anderswo noch deutlicher

heißt: „Ihr kennt ja die Seele des Gastsassen, denn Gastsassen seid ihr

im Land Aegypten gewesen". Ihr kennt diese Seele und ihre Not, ihr

wißt, wessen sie bedarf, und darum, ihr, denen es einst verweigert

worden ist, verweigert es nun nicht!

Wagen wir es, von da aus die Begründung des ersten Satzes in

Worte zu fassen. Sei liebend zu deinem Mitmenschen als zu einem,

der wie du ist — ihr kennt ja die Seele des Menschen, dem es not-

tut, daß man liebend zu ihm sei, denn Menschen seid ihr und leidet

selber die Menschennot.

So ist eine Botschuft des „alten Testaments" zu lesen.

Aus der Vorbenierkunn von Martin Bubrr zu rier Ab-

handlungen von Hermann Cohen über dag Verhalten von

Mensch zu Mensch nach der Lehre des Judentums (Bücherei

des SchockenverIags/20).
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Umriss eines Einführungslehrgangs in die Gesdiidite der Juden wahrend des Mittelalters

(10 Vortragsstunden)

von Dr. Ludwig Feuchtwanger.

A. Lehrgang. — B. Zeit- und MerktafeL — C. Bücherkunde.
3. Ausgangspunkt: Historischer Ausgangspunkt. — Das „Imperium

M

A. Lehrgang.
Umrißkarten des Römischen Reichs um 100 Jahre nach Chr. und

der abendländischen Christenheit um 1100 (nach den hier wieder-

gegebenen Skizzen) sowie eine „Zeit- und Merktafel" (Vgl. B) be-

gleiten die Unterrichtsarbeit.

Dreifacher Ausgangspunkt : »

1. Suche nach neuen Zielen und nach einer neuen Zukunft geht davon

aus, sich ein neues und klares Bild der Vergangenheit zu machen

(Neueroberung der Vergangenheit in Krisenzeiten eines Volkes —
Beispiel der deutschen Romantik).

2. Vom Mittelaher hatte selbst Goethe (wie mancher unter uns heute)

noch kein Geschichtsbild. Dieses Bild hatte damals noch niemand.

— Zweimalige Begegnung Goethes mit dem MA: „Von deutscher

Baukunst" (1773). — Goethe vor dem Straßburger Münster. Lektüre

und Interpretation dieses kurzen Essays. Erinnerung an Goetz von

Berlichingen. --- Stelle im Urfaust: „Die Kirche hat einen guten

Magen . . , Das ist ein allgemeiner Brauch — Ein Jud und König

kann es auch" (genaue Erklärung von Situation und Sinn). — Ein

Menschenalter vergeht nach dem Kampfruf „Von deutscher Bau-

kunst", nach dem „Götz" und „Urfaust", ehe sich Goethe, der

..Ui iiide 62jährige Goethe ein zweites Mal mit dem MA auseinander-

setzt, vor allem in dem Aufsatz von 1811 „Altdeutsche Malerei am

Rhein" (Lektüre nach der Hofmiller'schen Sammlung „Die schönsten

Essays von Goethe"). W. v. Humboldt über Goethe: „Es hat in

niemand je eine gerechtere, mehr durch die innerste Eigentümlich-

keit begründete Scheu vor allem Verworrenen, Abstrusen, mystisch

VerhüUtem gegeben als in ihm." — Besprechung dieses Satzes.

Romanum" zu Trajans und Hadrians Zeiten. Erklärung des Karten-

bildes. Entstehung dieses Reiches in konzentrischen Kreisen um die

Stadt Rom: Kurze Skizze der Geschichte. Empfehlung der Durch-

nahme des Inhaltsverzeichnisses von Mommseh, Rom. Geschichte

V. Bd.: Die Provinzen von Cäsar bis Diocletian. Gefahr der

Isolierung des XL Kapitels („Judaea und die Juden") aus den

13 Kapiteln; Bedeutung des Mommsen'schen V. Bandes. — Erster

Zusammenprall Roms mit den Juden unter Pompejus (Situation —
Jahreszahlen — Jüdische Geschichte von Esra bis zu den Makka-

bäern — Von da bis zum Untergang Jerusalems — Quellen für diese

Geschichte). Wo sitzen in diesem Reich die Juden: Hauptzentren —
Karte der Reisen des Apostels Paulus nach der Apostelgeschichte

(Erörterung!) — Danach etwa 150 jüdische Siedelungen im „Mittel-

meerkreis"; genaue Besprechung dieses Begriffs (Was ist außerhalb

dieses Kreises?). Thema der „Diaspora" seit dem Exil (Genaue

Begriffe und Zahlen). — Palästina mit Jerusalem gehört bis zur Er-

oberung durch den Islam (636) zum Mittelmeerkreis, seit dieser Zeit

zu „Asien" und zum „Orient" (Frontwechsel erst durch die englische

Eroberung 1917). — Bedeutung des Einzugs des Kalifen Omars im

Jahre 636 in Jerusalem und des Einzugs des englischen Generals

AUenby am 2. November 1917. Erörterung des engen Zusammen-

hanges dieser vergleichenden Geschichtsbetrachtung mit dem Mittel-

alter.

Die ergiebige und nachhaltige Behandlung der drei Ausgangs-

wege (Sinn der Geschichte — Begegnung eines dem MA fremden

Geistes wie Goethes mit der Epoche — Römisches Reich und Mittel-

meerkreis) erfordert 1—2 Arbeitsstunden und setzt auf der Seite des

200 ItOO 600 SOOkffl
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Römisches Reich

Das römische Reich um 1(X) nach Chr.
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Lehrenden absolute Beherrschung des Stoffes (weit über das Stunden-

pensum hinaus) voraus, um eine lebendige Fühlung mit den Teil-

nehmern in Frage und Antwort zu erreichen. Gerade die mangelnde

Einheitlichkeit der Bildungs- und Zielvoraussetzungen bei den Hörern

ermöglicht eine lebhafte Erörterung der Fragen, warum wir das alles

wissen wollen, und der Frage der „Beziehung zum Leben", vor allem

zu unserem jüdischen Leben. „Allgemeine Bildung" soll mit dem

exakten und klaren Wissen um diese Dinge nicht erzielt werden,

sondern es ist eine „Gegenwartskunde" im höchsten Sinn.

Die eigentliche Stoffbehandlung gilt in der dritten Vortragsstunde

der Frage der „Periodisierung". Diese ist mehr als eine Zeiteinteilung;

sie enthält bereits von einer gewissen Rück- und Ueberschau her ein

Urteil. Verschiedene Periodisierung der mittelalterlichen Zeit für die

allgemeine und für die jüdische Geschichte. Was geht dem MA
voraus? Was folgt ihm? Die verschiedenen Merkmale der Perioden-

einteilung. Zusammenstellung aller Merkmale des „Mittelalters" aus

dem Zuhörerkreis: Sammlung der gefundenen Merkmale (eingeteilt

in Unterscheidungszeichen gegenüber dem Altertum und gegenüber dei;

Neuzeit). Charakteristik des MA durch den ,Jiorporationengeist" und

die „geschlossene (religiös ausgerichtete, also nicht innerweltliche)

Lebensform*'. Genaue Definitionen und Besprechungen. 1. „Korpo-

ration" : Im M A dachten und handelten die Menschen als Glieder von

Gemeinschaften; die Stellung jedes Einzelnen war durch seinen Platz

in einem größeren Ganzen festgelegt (in Gutsbezirk, Stadt, Gilde,

Universität, Kloster usw.). Vergleich dieser festen Schichtung mit

unserem modernen „Ständischen Aufbau". Korporationen, Zünfte usw.,

Gewerbe wohnen in eigenen Quartieren und tragen besondere Tracht

oder Abzeichen. Das Wohnen der Juden in eigenen Stadtvierteln und

die Judentracht (Judenhut und Gelber Fleck) ursprünglich nichts Ent-

ehrendes. Die Bestimmung des Lateran-Konzils von 1215 über die Ver-

pflichtung sämtlicher christlichen Obrigkeiten, den Juden ein sicht-

bares Abzeichen aufzuerlegen. Warum geht diese Vorschrift von der

Kirche aus? Die Stellung des Juden in der Gesellschaft im M A ist

von der christlichen Glaubenslehre her festgelegt. Sitz dieses Glaubens

(Brief des Apostels an die judenchristliche Gemeinde in Rom um

50 nach Chr., Kapitel 9—11). Diese Kapitel behandeln das Verhältnis

der „Synagoge" zur „Ekklesia" und bleiben für das christliche Abend-

land maßgebend; ihr präzises Thema lautet: Die Verkündigung der

neuen christlichen Lehre entwertet weder die frühere, im „Alten

Bund", den alten biblischen Büchern niedergelegte Offenbarung, noch

hebt sie das mosaische Gesetz auf. Wie konnte aber dann das Volk,

das (iott wahrhaft auserwählt hatte, nicht mehr das auserwählte Volk

sein? Einteilung der Kap. 9—11 des Römerbriefes: 1. Der Plan Gottes

(Kap. 9, 25—29). — 2. Die Verschuldung Israels (Kap. 9, 30—10, 21)

— 3. Die Bekehrung Israels am Ende der Zeiten (Kap. 11, 1—32). —

4. Lobpreisung der göttlichen Weisheit (11, 33—36). — Die Lektüre

der drei Kapitel des Römerbriefes wird einer besonderen Arbeits

stunde vorbehalten (Interpretation am besten nach Erik Petersen, Die

Kirche aus Juden und Heiden; Salzburg 1934).

Das zweite Hauptcharakteristikum des M A ist neben dem „Korpo-

rationengeist" im Abendland und im Islam die geschlossene, autoritative

religiöse Lebensform. Die Judenschaft des M A hat für sich korpor»

tionenähnlichen Charakter und ist selbst eine einheitliche autoritativf

Lebensordnung. Christentum, Judentum, Islam im M A keine

„Religion" im heutigen Sinn, keine „Frömmigkeit", die der Willkür

und dem Gutdünken des Einzelnen, seiner Stimmung überlassen ist,

sondern eine das ganze Leben, auch die Teile, die heute „säkulari-

siert" sind, umfassende „gesetzliche" Lebensordnung. Beispiele und

Erklärung — Die „Pflichtenlehre" in den drei Religionen Judentum,

Christentum, Islam. — Der Begriff der „Säkularisation".

Die vierte Vortragsstunde ist den beiden „Kulturräumen", in denen

sich die jüdische Geschichte im MA abspielt, gewidmet: „Christliches

Abendland" und „Islam". Die behandelten Charakteristika „Korpora-

tionengeist" und „Geschlossene religiöse Lebensordnung" gelten nicht

nur in einzelnen Ländern oder Nationen, sondern im „Christlichen

Abendland" und im „Islam". Die Differenzierung in Nationen erst ein

Römisch-katholisches und
(in derHauptsache) feudat
organisiertes Gebiet

L A M

Jerusalem
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gpalerer Vorgang. Diese Differenzierung am besten beobachtbar an der

Spaltung der drei romanischen Hauptsprachen: Spanisch — Franzö-

sisch — Italienisch. Sprachgeschichtlichef Erörterung. „Christliches

Abendland": Entstehung der europäischen Kultur aus den drei

Quellen: Römisches Reich (Antike) — Christentum (Judentum) —
Germanische Volksart. Als Ergebnis der Völkerwanderung beobachten

wir die Ausweitung und Verengung des Imperium Romanum auf

unserem zw eiten Kärtchen. Die vier Ergebnisse der Völkerwanderung

:

1. Zerstörung des römischen Weltreichs. — 2. Auflösung der

römischen Kultur. — 3. Rückfall der eroberten Länder in die

Naturalwirtschaft. — 4. Aufteilung Europas in die drei Völkergruppen

der Romanen, Germanen, Slawen. Kurze, aber präzise Besprechung der

großen Reichsgründungen von 382—911 (am besten nach guter Vor-

bereitung durch das (irundwerk Alexander Cartellieri, Weltgeschichte

als Machtgeschichte; München und Berlin 1927): 1. Die germanischen

Reichsgründlingen (Westgoten 382—418 — Vandalen 423—443 — Der

Hunnensturm 445—455 — Die Ostgoten und die Franken 488—530 —
(;egenstoß des oströmischen Reiches 527—565 — Langobarden 567 bis

591). — 2. Die arabischen Reiche. — 3. Das Fränkische Großreich.

Besprechung des Themas „Anteil der Juden an der Bildung der

abendländischen Kulturgemeinschaft".

Die Vereinigung von Staat und Kirche seit Konstantin dem

(Großen (u. U. Behandlung Konstantins in einer eigenen Stunde nach

Jakob Burckhardt, Constantin, und Eduard Schwartz, Kaiser Constan-

tin und die christliche Kirche. 2. Aufl. Leipzig, 1936 — Sehr lohnendes

und für die Geschichte der Juden im MA entscheidendes Thema).

Konsequenz für die Juden im christlichen Abendland bis zur Emanzi-

pation. Vom Blickpunkt der „Rechtsbeschränkung" gegen die Juden

wird man dem weltgeschichtlichen Vorgang „Kirche und Staat" nicht

gerecht; unzureichende Darstellung bei Graetz und Dubnow (Lektüre

von Dubnow III, 207). Beide jüdischen Historiker haben keinen Sinn

für die Vorstellungen und Denkmöglichkeiten der „Umwelt", d. h. der

die Juden umgebenden „Kulturkreise".

Fünfte und sechste Arbeitsstunde: Der Islam. Vgl. den Exkurs

über den Islam in der „Zeit- und Merktafel". Notwendigkeh der Be-

sprechung der geistigen Grundlagen des „Islam" und des christlichen

Abendlandes für die jüdische Geschichte. Nur Kenntnis der Umwelt

läßt die (beschichte der Juden im M A verstehen. Begriffe der „Zeit-

gerechtigkeit" — „Eigengesetzlichkeit" einer Epoche — Der „Ana-

chronismus" und das historische Denken. — Mißverständnis einer

westlichen Betrachtung (vgl. Bemerkungen i. d. „Zeit- und Merk-

tafel").

Besprechung der Aneignung der nötigsten Kenntnisse aus dem

Gebiet der Islam-Wissenschaft: Zwei (irundwerke: Ignaz Goldziher,

Vorlesungen über den Islam; 2. Aufl. Heidelberg 1925. — C. H.

Becker, Islamstudien Bd. I; Leipzig 1924. — Deutsche Koranausgabe.

Beispiele aus der spanisch-arabischen Epoche zum Nachweis der Not-

wendigkeit der islamwissenschaftlichen Grundlagen zur historischen

Erfassung der jüdischen Hauptgestalten (Gegensatz: die religiösen und

künstlerischen Ewigkeitswerte ohne Rücksicht auf Zeit- . und Orts-

umstände; nur „zeitlos", also nicht historisch, läßt sich ohne islam-

wissensjhaftlicbe Vorkenntnisse Werk und Leben von Ibn Gabirol,

Jehuda-ha-Levi usw. behandeln). Besprechung von Julius Höxter,

Quellenbuch zur jüdischen Geschichte und Literatur, IL Teil (Spa-

nien), Frankfurt a. M., 1928; daraus können nur die „zeitlosen", von

Zeit und Ort losgelösten Werte der jüdischen Denker und Dichter

aus der spanisch-arabischen Epoche in Beispielen näher kennengelernt

werden. Einzelheiten nach der „Tafel".

Eine siebente Stunde wird zweckmäßig der Anlage, dem Inhalt

und der Benutzung des Werkes „Germania Judaica" gewidmet. Aus-

führliche Beschreibung des Werkes und Demonstration.

Achte Stunde: Beispiel einer zusammenhängenden Darstellung

aus der (beschichte der Juden im MA, — etwa „Vertreibung der

Juden aus England" (1290) nach George Macaulay Trevelyan, Prof.

d. (beschichte a. d. Universität Cambridge, History of England, 10.

Aufl., London 1934; Deutsche Ausgabe in 2 Bänden 1935 bei Olden-

bourg in München. — Lektüre und Besprechung des Typischen der

Vorgänge; Gleichmäßigkeit der Erscheinungen im christlichen Abend-

8

land; Schicksal der Juden in den national geeinten Staaten im Gegen-

satz zu Deutschland im MA; Beispiele, Besprechung der (Jründe.

Neunte Stunde: Lektüre und Interpretation des Gutachtens von

Thomas von Aquino (1226^-1274) „Von der Regierung über die

Juden" (De reginiine Judaeorum ad ducissam Brabantiae; Opera

omnia, tomus XVI, opusculum XVII, S. 292/94). Am besten zu lesen

in der deutschen Uebersetzung in dem Sanunelband Schreyvogel,

Ausgewählte Schriften zur Staats- und Wirtscbaftslehre des Thomas

von Aquino; Jena 1923, S. 114-126. „Die Juden und das Wirt-

schaftsieben" im MA.

Zehnte Stunde: Kunst- und kulturgeschichtliche Ergänzungen.

Lektüre eines Stückes der „Hebräischen Berichte über die Juden-

verfolgungen während der Kreuzzüge" (Quellen zur (;eschichte der

Juden in Deutschland Bd. II; Berlin 1892); die Sammlung „Edom"

(Berichte jüdischer Zeugen und Zeitgenossen über die Judenverfol-

gungen während der Kreuzzüge), Berlin 1919, enthält Auszüge in

deutscher Uebersetzung. — Lektüre eines Stückes „Aus dem Leben

der deutschen Juden im Mittelalter", nach gedruckten und un-

gedruckten Quellen, von Dr. A. Berliner (Berlin 1900). — Demon-

stration von Photos mit charakteristischen Stücken mittelalterlicher

Kunst: Straßburger Münster „Ecclesia und Synagoge" — Relief vom

Westlettner im Naumburger Dom „Der Judaslohn" — Frühromanisches

Kruzifix des Imerward aus dem Braunschweiger Dom — Bilder aus

dem Bamberger Dom — Bilder aus dem maurischen und christlichen

Spanien des MA aus Christoffel, Altes Spanien; Berlin 1936 — Stein-

denkmäler der Römischen Abteiig. des Wallraf-Richartz-Museums der

Stadt Köln (Colonia Agrippina). Die Bilder sind für eine (ieschichts-

vorstellung des MA grundlegend und als Postkarten des Deutschen

Kunstverlags, Berlin W 35, (ienthiner Straße 39, des Bärenreiter-Ver-

lags, Kassel-Wilhelmshöhe, Heinricb-Schütz-Allee 81 (Verzeichnisse an-

fordern!), des Bildarchivs des Rheinischen Museums leicht zu be-

kommen. Kunsthistorische, ästhetische und meist auch theologische

Erläuterungen sind für eine eindringliche Demonstration zu empfehlen.

B. Zeit- und Merktcifel

zu einer Geschichte der Juden im Mittelalter

I. Bildung neuer Reiche auf dem Boden

des Imperium Romanum (4 76 bis etwa 100 0).

1. Christliches Abendland.

476 Absetzung des lezten römischen Kaisers. —
Das „Abendland" übernimmt vom römischen Reich die

politische übermUiomile Daseinsform. Die Einheit des

Abendlandes wird „weltans<haulich" von der katholischen

Kirche als durchgebildeter Ordnung und sozialer Rechts-

niacht im (Gegensatz zum „Heidentum" gesichert. „Der

(Gläubige nmß die gleiche Zucht und Unterordnung be-

wahren, wie sie für das römische Heer gekennzeichnet

war" (sog. hierarchische Ordnung). Imperium Romanum
und die Lehre der christlichen Frömmigkeit vereinigen

sich seit Constantin zur Zucht des Abendlandes, um die

„Barbaren" in Form zu nehmen. „Bildung" und „Welt-

bild" werden in lateinischer Sprache von der ^^klassischen

Ueberlieferung" bestimmt (hochgebildete Beamte wie

Boethius, (^assiodor verwalten unter Theoderich das

„Reich").

Imperium Romanum — Römisch-Katholische Kirche

— Klassische i eberlieferung (hellenistische Bildung in la-

teinischer Sprache), die übernationalen Einheitsbildner des

christlichen Abendlandes:

Völkerwanderung, Sturz des römischen Reichs, Bar-

barenherrschaft ändern die äußeren und inneren (»rund-

lagen des Injperium Romanum nicht so wesentlich wie

man annimmt. 493 -553 Ostgolenreich in Italien (Haupt-

stadt Ravenna, Theoderichs Grab).

193—526 Theoderich der Ooße. — Karte Europas in chaotischem

Wandel.
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527—565 Kaiser Justinian (Sophienkirche in Konstantinopel — Cor-

pus iuris civilis).

2. I sl a m. —
622 Mohammed zieht von Mekka nach Medina (Hedschra).

638 Der Kalif Omar, der 2. Kalif, zieht in Jerusalem ein.

Exkurs über den Islam:

„Seit den Zeiten der römischen Oekumene war Arabien

wie umgehen von elektrischen Batterien universalistisch

religiöser Hochkulturen, die Ausstrahlungen in seinen

Körper entsandten." Die weltgeschichtliche arabische Ex-

pansionsbewegung wird durch das Streben nach Befreiung

aus dem ausgetrockneten Nomadensteppenland und durch

die Religionsgründung Muhammeds ausgelöst.

Einige Grundbegriffe und Grundtatsachen des Islams:

Koran (Buch der geoffenbarten und schriftlich nieder-

gelegten Eingebungen des Propheten, noch heute höchste

Autorität für 200 Millionen Menschen) — Hedschra

(Uebersiedlung Muhammeds von Mekka nach Medina).

Sunna (Tradition). — Pflichtenlehre mit den fünf Haupt-

pfeilern: Glaubensbekenntnis an Allah und Muhammed,
das tägliche fünfmalige Gehet (Salat), Fasten (Ramadan),

Armensteuer (Sadaka), Pilgerfahrt (Hadsch).

Kaaba. — Der Kalife („Statthalter" — Der Gesandte

Gottes).

Ausdehnung des Islams im 7. Jahrhundert:

Persien (den Sassaniden abgenommen), Syrien und Pa-

lästina, Aegypten, Nordafrika (bisher oströniisch), Spanien

(bisher Westgotenreich). Zur Zeit der größten Ausdehnung

erstreckte sich das Kalifenreich vom Indus bis zum Kau-

kasus und zur syrischen Mittelmeerküste, über Nord-

afrika, Spanien, Südfrankreich, Unteritalien. Kampf
zwischen Islam und christlichem Abendland um die alte

Mittelmeerwelt des römischen Reiches.

711 Tarik siegt bei Xerez de la Frontera über die Westgoten.

732 Schlacht bei Poitiers (Ebene zwischen Loire und Ca-

rönne) bringt das Vordringen der Araber im Westen zum
Stehen und rettet die abendländisch christliche Kultur.

843 Teilung des Frankenreiches in Europa.

Rolle des Islams in der jüdischen
Geschichte des MA.

1. Stellung der Juden im Weitkalifat und in der Welt-

kirche (zwei Weltkulturen). — 2. Palästina wird seit der

islamischen Besetzung wieder von der alten Mittelmeer-

welt abgetrennt (Frontwechsel bis 1917); „Muhammed war

die Antwort des Ostens auf die Herausforderung Alexan-

ders" (Dawson).

Ausbreitung der iiiuhanmiedanischen Kultur als Welt-

kultur. Verlust der politischen Einheit (örtliche Kultur-

kerne — 755 Kalifat der Abassiden von Bagdad (bis 944).

Trotz des Verlustes der politischen Einheit behielt die

muhammedanische Kultur ihre Vorherrschaft durch das

ganze frühe MA. im Osten und in Westeuropa.

Gerade in dem Augenblick, als die Christenheit dem
gleichzeitigen Angriff der Sarazenen, Wikinger und Un-

garn fast erlag, trat die islamische Kultur des westlichen

Mittelmeers in den glänzendsten Teil ihrer Entwicklung.

Kalifat von Kordova.

Das Mißverständnis einer westlichen
Betrachtung.

Erst im 13. Jahrhundert, nach der Zeit der Kreuzzüge, er-

reichte die Kultur des christlichen Abendlandes ein un-

gefähres (Gleichgewicht mit der des Islams; im 15. Jahr-

hundert, erst mit der Renaissance und der überseeischen

Ausbreitung der europäischen Staaten, erlangte das euro«

päische Wesen die Führerschaft in der Kultur, was wir

heute für eine Art Naturgesetz halten.

912—961 Abdurrahman III, im Kalifat von Kordova (Chasdai ibn

Schaprut).

936—961 Kaiser Otto I. der Große (Ibn-Jaqub). .

Arabische Bibelübersetzung des Saadia Gaon (892—942).

Bagdad, Sura, Pumbedita als jüdische Centren („Jekuni
'

Purkan").

Sendschreiben des Scherira Gaon (968—998) ; seit 986 steht

ihm sein Sohn Hai zur Seite. Quelle Nathan-ha-Babli.

Das Gaonat, die jüdische Obrigkeit im arabischen Kultur-

kreis, steht und fällt mit dem abbassidischen Kalifat.

948 Untergang des Gaonats.

1099 Einnahme Jerusalems durch die Kreuzfahrer.

9. und 10. Jahrhundert: Die europäische
Christenheit von Osten, Süden und Norden

aufs höchste bedroht.

II. Zeitalter der römischen Kaiser aus

deutschen Stämmen und der Päpste ca.

10 00 — 1273.

A) Allgemeine Uebersicht.

Die Juden in Europa. — Germania Judaica. 919—1024:

Die sächsischen Kaiser (962 Heil. Rom. Reich Deutscher

Nation — Dom zu Bamberg). 1024^1125: Die frän-

kischen Kaiser.

1066 Schlacht bei Hastings; Eroberung Englands durch Wil-

helm den Eroberer.

1096—1099 1. Kreuzzug; Königreich Jerusalem (Abriß einer Ge-

schichte der Kreuzfahrerstaaten in Palästina und Syrien).

1158 Heinrich der Löwe gründet München.

1138—1254 Die Hohenstaufischen Kaiser.

1147—1149 II. Kreuzzug (Abt Bernhard v. Clairvaux).

1212—1250 Kaiser Friedrich IL

(Walter von der Vogelweide — Nibelungenlied — Wolf-

ram v. Eschenbach).

ca. 1230—
1500 Gotischer Baustil.

1216 Papst Innozenz III. gestorben.

Das Korporationensystem und das System der sozialen und

ständischen Gebundenheit im MA. (Geschlechtsgenossen-

schaft — Markgenossenschaft — Zünfte).

Niedergang der Zentral gewalt in Deutschland durch Papst

und Fürstentum.

Anfänge modernen staatlichen Lehens in Europa: In

Deutschland in den Städten und Territorien; Frankreich,

Spanien, England werden zu Nationalstaaten.

1180—1223 Philipp IL August. von Frankreich.

1226—1270 Ludwig IX. (Ausbau der zentralen Verwaltung).

1285—1314 Philipp IV. (Niederringung des Papsttums).

B) Geschichte der Juden in Europa von 1000 bis 1300.

Bedeutung der „Rechtslage" — „Kammerknechte" —
Privilegien — Der „körperschaftliche Geist" des MA.

„Synagoge und Ecclesia."

Mittelmeerhandel der Juden. — Anteil der Juden an der

allgemeinen europäischen städtischen Kolonisation vom 11.

bis 13. Jahrhundert (Die mittelalterlichen Städte).

I I
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Die Juden Eigentum des Königs und Kaisers (servi ca«

nierae).

1215 Judenabzeichen (Papst Innozenz III. — 4. Laterankonzil).

1290 Vertreibung der Juden aus England.

Die Juden in der Stände- und Wirtschaftsordnung des

christlichen Abendlandes im Gegensatz zu den „orien-

talischen^* Juden. Geldleihe der Juden.

Lebensform, Brauchtum und Bildungswesen der Juden

im Mittelalter (die Quellen; Bücherkunde). Die Aehn-

lichkeit und enge Verwandtschaft des jüdischen und christ-

lichen Denkens und Fühlens im mittelalterlichen Abend-

land (Thomas v. Aquino).

Bedeutung der Namen und Daten von jüdischen Ge-

lehrten und Führern im MA. (Raschi, Rambam etc.).

„Talmudgeist" und „Autonome Kehilla**.

Exkurs: Zu dem Werk: Güdemann, Geschichte des Er-

ziehungswesens und der Kultur der abendländischen

Juden während des Mittelalters; Wien 1880—1888.

IIL Uebergewicht Europas und Bildung
europäischer nationaler Staaten

(von Dante bis Luther).

Die Probleme der jüdisch-spanischen Geschichte sind

nicht aus der allgemeinen Geschichte des christlichen

Abendlandes und des Islams auszuscheiden.

(ieschichten und Disputationen des Salomon ben

Verga „Schebet Jehuda" (Geschichte der jüdischen mittel-

alterlichen Geschichtsschreibung )

.

Auflösung Deutschands in Territorien — Zusammen-

schluß Frankreichs, Englands, Spaniens zu Nationalstaaten:

Die jüdische Geschichte bleibt einheitliche überstaatliche

Geschichte, die sich vor allem im christlichen Abendland

und in den islamischen Gebieten abspielt.

1285 Verbrennung der jüdischen Gemeinde München in ihrer

Synagoge.

1300 Dante — Ein jüdischer Dichter und Zeitgenosse Dantes

(Emanuel Romi).

1308—1313 Kaiser Heinrich VII. v. Lützelburg.

(Römerzug — Empfang der Juden).

Kaiser Ludwig der Bayer.

Kaiser Karl IV.

Goldene Bulle — Ueberganp zur landesherrlichen und

städtischen „Kammerknechtschaft**.

Frührenaissance in Italien.

Vertreibung der Juden aus Frankreich (nähere Erklärung

dieser „Vertreibung").

Konzil zu Konstanz.

Wiener Geserah.

Die Jungfrau von Orleans in Ronen verbrannt.

Kaiser Friedrich III.

Kaiser Maximilian I.

1314—1347

1347—1378

1356

1400—1500

1394

1414—1418

1421

1431

1440—1493

1493—1519

1450

1453

1453

1475

1492

1523—1543

Erfindung der Buchdruckerkunst.

Eroberung Konstantinopels durch die Türken.

Capistrano in Breslau.

Der Knabe Simon v. Trient.

Vertreibung der Juden aus Spanien.

Martin Luthers Judenschriften und ihre Bedeutung.

Der Wiederausscheidungsprozeß der Juden aus dem

christlichen Abendland von 1200 bis zur beginnenden

Säkularisation Europas. — Die östlichen Einwanderungen.

C. Büdierkunde

(außer den im „Lehrgang" schon genannten und beschriebehen

Schriften und Werken).

1. Teubners Quellensammlung für den Geschichtsunterricht (Hans

Foerster, Mittelalterl. Geschichtsauffassung. — Erich Haring, Die

Kreuzzüge. — Hans Bartels, Die mittelalterliche Kaiserpolitik im

Urteil der neuzeitlichen Geschichtschreibung. — Willy Cohn,

Kaiser Friedrich IL). Leipzig (Teubner), 1928—30.

2. Jüdische Lesehefte (Schockenverlag) : Adolf Leschnitzer, Das

Judentum im Weltbild des MA. Berlin 1935. — Julius Höxter,

Quellenbuch zur jüd. Geschichte und Literatur, IIL Bd. (Deutsch-

land, Frankreich und Italien im MA.). 2. Aufl. Frankfurt a. M.

1931.

3. B. Halper, Post-Biblical Hebrew Literature — An Anthologie

(Texis, Notes and Glossary). Philadelphia 1921.

4. Ismar Elbogen, Geschichte der Juden in Deutschland. Berlin 1935.

5. Otto Stobbe, Die Juden in Deutschland während des MA. Braun-

schweig 1866.

6. Johannes Bühler, Die Kultur des Mittelalters. KrönerS Taschen-

ausgabe, Bd. 79. Leipzig 1931.

7. Wilhelm Pinder, Die Kunst der deutschen Kaiserzeit bis zum

Ende der staufischen Klassik. Mit 184 Bildern; Leipzig 1935.

8. Johannes Bühler, Deutsche (ieschiehte. I. Bd.: Urzeit, Bauerntum

und Aristokratie bis um 1100. — IL Bd. Fürsten, Ritterschaft und

Bürgertum von 1100 bis 1500. Berlin 1934/35.

9. Ricarda Huch, Römisches Reich Deutscher Nation (Darin zwei

Kapitel: „Die Juden" — „Die Juden und der Wucher"). Berlin

o. J. (1934).

10. Theodor Steinbüchel, Christliches Mittelalter. Leipzig 1935.

11. Hans Tietze, Die Juden Wiens. Leipzig u. Wien 1933.

12. Samuel Krauß, Die Wiener Geserah vom Jahr 1421. Wien und

Leipzig 1920.

13. Isidor Kracauer, Geschichte der Juden in Frankfurt a. M. 2. Bde.

Frankfurt a. M. 1925—27.

14. Raphael Straus, Die Judengemeinde Regensburg im ausgehenden

MA. Heidelberg 1932.

15. Wilhelm Grau, Antisemitismus im Mittelalter. Das Ende der

Regensburger Judengemeinde 1450—1519. München 1934.

16. Moses Hoffmcmn, Der Geldhandel der deutschen Juden während

des MA. Leipzig 1910.

17. Herbert Fischer, Die verfassungsrechtliche Stellung der Juden in

den deutschen Städten während des dreizehnten Jahrhunderts.

Breslau 1931.

18. Julius Guitmann, Die Philosophie des Judentums. München 1933.

19. Jizchak Fritz Baer, Galut. Berlin (Schocken-Bücherei 61) 1936.

20. Fritz Baer, Problem der jüdisch-spanischen (^«schichte (Kör-

respondenzblatt des Vereins zur Gründung und Eriialtung einer

Akademie f. d. Wiss. des Judentums; S. 5—25); Berlin 1925.

21. Zeitschrift für die Geschichte der Juden in Deutschland. Berlin

1929 ff. (im 7. Jahrgang).

22. Ludwig Feuchtuxmger, Neue Forschungsaufgaben für die Ge-

schichte der Juden im MA. (Jahrbuch f. Jüd. Geschichte u. Lite-

ratur, 30. Bd.). Berlin 1937 (S. 9.5—130).

23. „Zion". Hebräische historische Zeitschrift des Palästinavereins für

Geschichte und Ethnographie. Jerusalem 5689 ff. (bisher 8 Jahr-

gänge).
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^
Grundlehrgang

Zur Ausfüllung von Lücken der Schulbildung in den Grund-

fächern Deutsch, Rechnen, Geschichte, Erdkunde und Naturkunde

hat das Frankfurter Lehrhaus in der Zeit von Oktober 1936 bis

März 1937 einen wöchentlich sechsstündigen Grundlehrgang, ver-

teilt auf 3 Abende in der Woche, für schulentlassene Jugendliche

durchgeführt. Der Stoffplan entsprach mit gewissen durch die

Sachlage gebotenen Abweichungen etwa den Anforderungen, die

die Preussische Prüfungsordnung vom 17. Oktober 1929 (Zentral-

blatt für die gesamte Unterrichts-Verwaltung in Preussen 1929

Seite 323 f.) stellt. An dem Lehrgang nahmen' in der ersten

Hälfte 18 Jugendliche teil. Da 3 junge Leute in seinem Verlauf

auf Hachscharah gingen, blieben bis zum Schluß noch 15 Teil-

nehmer. 6 Teilnehmer (darunter 1 junges Mädchen) hatten die

Volksschule besucht, die anderen Teilnehmer (durchweg junge

Mädchen) hatten ihren Schulbesuch mit der Unter- bezw. Ober-

tertia eines Lyzeums abgeschlossen. Einem Bericht von Herrn

Mittelschullehrer i. R. Julius Flörsheim, dem Leiter des

Grundlehrgangs, entnehmen wir:

„Unsere Jugendlichen, welche aus der Unter- oder Obertertia,

manchmal auch aus der Quarta, ins Leben treten, sind gegen die

gut veranlagten Volksschulabsolventen, die ein abgerundetes

praktisches Allgemeinwissen mit ins Leben nehmen, im Nachteil.

Prüft man den geistigen Besitz dieser jungen Menschen, so sind

die Ergebnisse bei manchen derart, daß man von einem Versagen

sprechen kann. Man stösst auf schlechte Leistungen im Gebrauch

der einfachen Mittel des geistigen Verkehrs im schriftliche^n

Ausdruck, im bürgerlichen Rechnen, selbst bei einffichster Prob-

lemstellung zeigt sich allgemein ein Versagen. Diese Knaben

und Mädchen haben recht oft kein zutreffendes Bild der ein-

fachsten Zusammenhänge in der geschichtlichen Entwickliing

Manche sind im Geschichtsstoff nicht über das 17. Jahrhundert

hinausgekommen. Auch die wirtschaftlichen und geographischen

Gegebenheiten, in denen wir stehen, werden nicht erkannt. Die

naturwissenschaftlichen Kenntnisse sind zum Teil recht lücken-

haft Um das Allgemeinwissen der Teilnehmer festzustellen,

eab "ich bei Beginn des Kursus ein kurzes Diktat über die Schwie-

rigkeiten in der Großschreibung. Im Rechnen wurden einige

leichte Prozent- und Bruchrechnungsaufgaben aus dem StoTfge-

biet der TIT und IV. Klasse des Mittelschullehrgangs gefordert.

Es folgten dann einige Fragen aus der Geschichte und Literatur.

Eine frühere Obertertianerin, die ihr Diktat durchaus fehlerfrei

angefertigt hatte, beantwortete die Frage: „Was wissen Sie

von Schiller?" „Er ist 1730 in Marbach geboren. Karl der Grosse

schickte ihn nach Karlsruhe". Ein Teilnehmer äusserte sjch zur

Frage: „Was wissen Sie von der Entdeckung Amerikas.^ „Utto

von Habsburg lebte zur Zeit der Entdeckung Amerikas .
„Ame-

rika ist im Jahre 1732 entdeckt worden", schrieb ein anderer. Er-

schreckend gering waren auch die Kenntnisse in judischer Ge-

schichte bei den Teilnehmerinnen, welche höhere Schulen in Klein-

städten besucht hatten, in denen es schon seit einigen Jahren an

jüdischen Religionslehrem fehlt. Ich gebe zu, daß ein Teil des

Schülermaterials, soweit es aus der Voksschule kam, reichlich

unbegabt war; aber das eifrige Bemühen gerade dieser Jugend-

lichen hat doch sichtliche Erfolge gebracht. Allgemeifi lässt sich

sagen daß die Schwierigkeiten in der deutschen Rechtschreibung

von einem erheblichen Teil der Schüler nicht beherrscht wurden,

ebenso bestand grösste Unsicherheit im Gebrauch von Satz-

zeichen. Der richtige Gebrauch von „dass" und „das
,
ebehso

die Großschreibung des Pronomens im Briefe machte einer An-

zahl der Schüler noch reichlich Schwierigkeiten. Die Kenntnisse

und Fertigkeiten im bürgerlichen Rechnen waren durchweg

derart, daß ich mich genötigt sah, mit dem Stoffgebiet der IV.

Klasse einer Mittelschule zu beginnen Mir war die Aufgabe

gestellt, das Schulwissen der Jugendlichen derart aufzufrischen

und zu ergänzen, daß man nach Verlauf eines Lehrgangs annä-

hernd die Allgemeinbildung nachweisen kann, die etwa von den

Kandidatinnen, welche sich zur Aufnahme ins Seminar für Kinder-

gärtnerinnen und Hortnerinnen melden wollen, gefordert wird.

Bei dieser Prüfung handelt es sich um solche Bewerberinnen,

welche eine abgeschlossene Volksschulbildung oder eine entspre-

chende Bildung besitzen, d. h. also um junge Menschen ohne die

sogenannte „mittlere Reife", die man u. a. durch Versetzung nach

der Obersekunda einer höheren Schule oder mit dem erfolgreichen

Besuch der I. Klasse einer preussischen Mittelschule erlangt. In

einer schriftlichen Prüfung soll der junge Mensch zeigen daß er

in der Lage ist, seine Gedanken in richtiger, einfacher und klarer

S^prachl darzulegen. Im Rechnen werden einige Aufgaben

der bürgerlichen Rechnungsarten und der Flächen- und Korper-

berechnSng verlangt. In der mündlichen Prüfung ist die Kennte

nis wertvoller deutecher Dichtung, auch künstlerischer Prosa

des 19 und 20. Jahrhunderts nachzuweisen; es soll gezeigt wer-

den, daß mit Verständnis gelesen und das Gelesene zum geistigen

Besitz geworden ist. In der G e sc h i ch te ^.^^den die Kennt-

nisse der geschichtlichen Entwicklung in der Neuzeit, dem Altei

des Prüflings angemessenes Verständnis für die politischen, wirt-

schaftlichen und sozialen Verhältnisse der Gegenwart sowie

grundlegende Kenntnisse von den hauptsächlichsteji Staats-, Wirt-

Schafts- und Gesellschaftsformen auch in ihrer Entwicklung im

letzten Jahrhundert gefordert. Es werden in der E r d k u n d e

grundlegende Kenntnisse der natürlichen Beschaffenheit Deutsch-

lands, seiner politischen Gestaltung und seiner Stellung in der.

Weltwirtschaft verlangt. Aus den Gebieten der Naturkunde
können die Prüflinge ein Gebiet auswählen: Pfanzenkunde, lier-

kunde, Chemie, Physik. In Physik und Chemie sind diejemgen

crrundlegenden Kenntnisse zu fordern, die für das häusliche und

gewerbliche Leben in Betracht kommen. In allgemeiner Menschen-

kunde werden die grundlegenden Kenntnisse verlangt.

Es ist also eine Menge Stoff, der in verhältnismässig kurzer

Zeit bewältigt werden soll. Nebenbei müssen auch noch die zahl-

reichen Mängel in der Rechtschreibung beseitigt werden, was

nur in systematischer Kleinarbeit geleistet werden kann. Da die

tungen Leute tagsüber vollauf beschäftigt sind und abends ziem-

lich abgespannt zum Unterricht kommen, verwandte ich die letzte

halbe Stunde zu Gemeinschaftslektüre einiger Klassiker.

Am Ende des Lehrgangs fand eine Prüfung statt, für deren

Durchführung die eingangs erwähnte Prüfungsordnung als Mu-

ster diente. Die Prüfung war schriftlich und mündlich. Für den

deutschen Aufsatz wunden folgende Themen zur Wahl gestellt:

Der Gedankengang in Lessings „Minna von Barnhelm", Meine

Lebenswtinsche und meine Berufsvorbildung, Meine Mitarbeit

bei der jüdischen Wohlfahrtspflege. Die mündliche Prüfung

wurde von einer dreigliedrigen Kommission (dem Leiter des

Grundlehrganges, der Leiterin der Jüdischen Haushaltungsschule

und einem Mitglied der Lehrhausleitung) abgenommen. Sie hielt

sich im Rahmen einer Aussprache zwischen Prüfenden und

Prüfling, wobei eine Trennung nach Fächern nicht immer einge-

halten wurde; auf allen Gebieten war mehr auf Urteilskraft, gei-

stige Beweglichkeit und allgemeine Reife als auf Einzelkennt-

nisse zu achten. Sonderinteressen waren zu berücksichtigen.

Der Prüfung unterzogen sich 7 Teilnehmer des Grundlehrgangs,

die sämtlich die Prüfung bestanden, darunter 2 mit „gut". Die

Prüflinge erhielten eine Bescheinigung über den Besuch des

Grundlehrgangs und die Ablegung der Prüfung.

Das Ganze war ein Versuch, von dem wir hier mit Cvv

Bitte berichten, uns die Erfahrungen mitzuteilen, die etwa an

anderen Stellen mit ähnlichen Versuchen gemacht worden sind.

Vielleicht regt der Bericht selbst auch zu ähnlichen Versuchen

an. Der Frankfurter Versuch hat sich als zu kurz erwiesen.

Nach dem Bericht des Leiters des Grundlehrgangs benötigt diese

Arbeit eigentlich einen 2iährigen Lehrgang, und nur mit gutem

Willen und bei intensiver Beteiligung der Teilnehmer lässt sich

das angestrebte Ziel bei durchschnittlich begabter Teilnehmer-

schaft in einem Jahre annähernd erreichen. Erforderlich wäre

auch noch eine Ergänzung des Lehrplans nach der Seite der

jüdischen Fächer hin. Anfallend war die geringe Zahl der Teil-

nehmer. Es wäre wohl ein Fehlschluß, wenn man aus ihr schlies-

sen würde, daß der objektive Bedarf für derartige Lehrgänge ge-

ring ist. Richtiger wäre es wohl, die Ursache darin zu su-

chen, daß der Entschluß zur Teilnahme sich lediglich auf freie

Einsicht gründen konnte, und daß die Teilnahme von keiner für

den jungen Menschen verbindlichen Ini9tanz wirksam gefordert

wurde und auch nicht mit irgend einer „Berechtigung" verbun-

den war.
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Briefwedisel über Lektüre und Behandlung

des Poems „Der Grossinquisitor" von Dostojewski

fi

'1

I. Die Anfrage:

„Anläßlich eines Arbeitslagers mit 14—16jährigen Jungens, die

geistig besonders anspruchsvoll und rege sind, habe ich mir als

Ilauptarbeitsthema die Lektüre des „Grossinquisitors" von Dosto-

jewski vorgenommen und zwar nur aus dem Grunde, da mich

dieser Stoff zufällig selbst in der letzten Zeit beschäftigt hat.

Ich bitte Sie, Lektüre für die Vorbereitung und vor allem Ein-

schlägiges zum Vorlesen mir anzugeben.

Bisher habe ich vor allem die Bibel und zur geschichtlichen

Orientierung die Weltgeschichte von H. G. Wells verwandt.

Ueber das Leben Jesu ist mir Papini bekannt. Brauchen würde

ich noch geeignete Ivektüre für die Auseinandersetzung zwischen

Katholizismus und Protestantismus. Weiter verwende ich die

Praktische Judentumskunde von Hirsch sowie Parteibefreites Ju-

dentum von Maybaum."
IL

„Sie schreiben, dass Sie auf einem Lager mit 14—16jährigen
Jungen, die geistig besonders anspruchsvoll und rege sind, den

„Grossinquisitor" von Dostojewski behandeln wollen, und zwar

sind Sie, wie Sie schreiben, darauf gekommen, weil dieser Stoff

Sie selbst zufällig in der letzten Zeit beschäftigt hat. Für den

von Ihnen erbetenen Rat wäre es mir zunächst wichtig, näher

zu erfahren, wieso Sie selbst sich mit dem Stoff beschäftigt ha-

ben, und welche Fragen es gewesen sind, die Sie dazu angeregt

haben. Ferner hätte ich natürlich gern gewusst, wer Sie selbst

sind, wie alt Sie sind, in welchem Berufe Sie stehen u. s. w. Ohne

solches nähere Wissen geht mein Rat etwas ins Blaue. Mit die-

sem Vorbehalt also:

An der Geschichte vom „Grossinquisitor" kann man darle-

gen, was es bedeutet, wenn die Menschen (d. h. jeder einzelne

Mensch) die Verantwortung für ihr eigenes Handeln zu tragen

haben, und was es bedeutet, wenn ihnen diese Verantwortung

durch andere Menschen oder durch eine Institution (die Kirche

als Beispiel) abgenommen wird. Auf diese Weise kann eine ge-

meinsame Lektüre des „Grossinquisitors" Anknüpfungspunkt für

die Erörterung entscheidender Fragen der sittlichen Erziehung

sein. Ich nehme an, dass es Ihre Absicht ist, in diesem Sinne den

„Grossinquisitor" zu behandeln. Dann aber scheint es mir weder

zweckmässig zu sein, die Frage historisch zu behandeln, noch

zweckmässig, in die Auseinandersetzung zwischen Katholizismus

und Protestantismus einzutreten. Die Frage, welche Dostojewski

behandelt, ist keine historische Frage, sondern eine jederzeit ge-

genwärtige moralische Ewigkeitsfrage. In diesem Sinne, möchte

ich Ihnen empfehlen, sie auch auf dem Lager zu behandeln. Ich

möchte Ihnen daher auch empfehlen, den Teilnehmern möglichst

keine Wege zu öffnen, auf denen sie vor der eigenen persön-

lichen Entscheidung der Frage des „Grossinquisitors" fliehen

können, indem sie die Frage ins Historische oder Theoretische

objektivieren. Also weder Weltgeschichte noch Auseinanderset-

zung zwischen Katholizismus und Protestantismus noch Leben

Jesu. Allerdings würde ich die im „Grossinquisitor" vorkom-

menden Ribelstellen vorlesen, also Evangelium Matthäi Kapitel 4,

Vers 1 bis 11 oder Evangelium Lucae Kapitel 4, Vors 1 bis 13.

Ferner wird es zweckmässig sein, die Stellung des Judentums

zu dieser Frage herauszuarbeiten. Das Judentum legt ja die

Verantwortung jedem Einzelnen auf, und es gibt keinen Menschen

und keine Institution im Judentum, die dem einzelnen die sitt-

liche Verantwortung abnimmt. Alles, was der Grossinquisitor

darüber sagt, wie schwer eine solche Verantwortung für die

Menschen zu tragen ist, gilt auch für die Menschen, die jüdisch

im Sinne des Judentums (also im weltan.schaulichen Sinne)

sind, und wir, jeder einzelne von uns muss wissen, was er auf

sich nimmt, und muss sich entscheiden, ob er es auf sich nehmen
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will. Der Grossinquisitor zeigt uns, welche schwere Last das für

die Menschen ist, und welche Erleichterung es flir sie bedeuten

würde, wenn man ihnen diese Last abnehmen würde. Aber wir,

so müssen w i r sagen, dürfen den Menschen nicht diese Last ab-

nehmen.
In dieser Art etwa stelle ich mir eine Behandlung des „Groß-

inquisitors" vor. Ich würde das Poem als Einleitung im Zusam-

menhang vorlesen, dann die Frage der Selbstverantwortung und

zwar bis zu ganz praktischen und konkreten Dingen besprechen

und vielleicht zum Abschluss an einem Abend noch einmal die

Geschichte selbst vorlesen.

Sie wissen ja, dass der „Grossinquisitor" ein Teil des Ro-

manes „Die Brüder Karamasoff" von Dostojewski ist, und ich

möchte Ihnen empfehlen, dort noch einmal nachzuschauen, ob Sie

vielleicht auch aus dem Zusammenhang des Romanos etwas für

Ihre Arbeit entnehmen können. Ausserdem möchte ich Sie noch

auf zwei Bücher hinweisen: Im Rahmen der Dostojewski-Aus-

gabe des Verlages R. Piper & Co., München 1928, ist erschienen:

F. M. Dostojewski, Die Urgestalt der Brüder Karamasoff, Dosto-

jewskis Quellen, Entwürfe und Fragmente, erläutert von W. Ka-

marowitsch, mit einer einleitenden Studie von Professor Dr.

Sigm. Freud. Darin finden Sie auf Seite 540 den kurzen Entwurf

einer Einleitung Dostojewskis zum „Grossinquisitor". Noch wich-

tiger ist wohl das im Verlage von Jakob Hegner in Leipzig 1933

erschienene Buch von Romano Guardini ,,Der Mensch und der

Glaube", Versuche über die Religiöse Existenz in Dostojewskis

Grossen Romanen; in diesem Buch ist ein ganzes Kapitel von 63

Seiten (5. Kapitel: Empörung) der Legende vom „Grossinqui-

sitor" gewidmet.

Ich würde mich sehr freuen, wenn Ihnen diese Ausfüh-

rungen helfen können, und bin auch gern bereit, etwaige wei-

tere Fragen von Ihnen zu beantworten."

IIL

„Ich danke Ihnen für Ihren au.sführlichen Brief. Nachdem ich

nicht ganz einig mit Ihnen gehe, erlaube ich mir, mich nochmals

an Sie zu wenden.

Mit dem besprochenen Stoff beschäftigte ich mich vor «i.

einem Monat rein privat. Ich kannte den Grossinquisitor be-

reits flüchtig von früher und nahm mir genügend Zeit, ihn sorg-

fältig zu lesen. Dabei rausste ich verschiedene Stellen in der

Bibel nachlesen. Und diese Lektüre packte mich derart, daß ich

auch andere Kapitel aus dem neuen Testament nachlas. Das

Thema interessierte mich v. a. unter dem Aspekt, der auch bei

Dostojewski sehr wichtig ist, der Gegenüberstellung des Ur-

christentums, also der ursprünglichen Lehre Christi, mit der

Kirche, d. h. dem katholischen Dogma, so wie es heute besteht.

Vergleicht man die ursprüngliche Lehre Chr. mit den 10

Geboten so fällt es auf, dass erstere idealisiert ist was die neu

hinzugekommenen Forderungen (v. a. der Liebe) betrifft, wäh-

rend letztere als solche für die Menschen durchwegs realisier-

bar sind. Diesem Unter.schied steht eine gew. Parallele in der

Entwicklung der beiden Dogmen gegenüber insofern als beide

ursprünglich weit und grosszügig gefasste Lehren in einen

engeren Rahmen gepresst wurden. Bei der katholischen Kirche

ist es ausser der erstarrten Formen auch noch eine Verlagerung

der sittlichen Verantwortung des Individuums auf eine privi-

legierte Minderheit (Papst, Priester), während es beim Juden-

tum nur eine starke Einengung und Erstarrung bedeutet (Tal-

mud). Diese Gedanken fortzuführen, bedeutet weiter auf die

Entwicklung der Kirche sowie des Protestantismus einzugehen.

Ich meine also, zu dem Thema gehört:

Vergleich zwischen dem Urchristentum und der jüdischen Lehre

in der Bibel, Entwicklung der Dogmen in den beiden Religionen

i ^iM.^^JtsJ.'^
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1111(1 Vergleich derselben, Forderungen des Protestantismus so-

wie eigene, kritische Stellungnahme zu (religions) philosophi-

schen Fragen, die Sie bereits festgehalten haben.

Sie warnen mich, alle übrigen Punkte bis auf den letzten in

meiner A. G. zu behandeln mit dem Argument, die Jungens
hätten sonst Möglichkeit, sich von der eigenen Entscheidung zu

drücken. Ich habe aber gerade die umgekehrte Befürchtung,

denn während die von mir vorgeschlagenen Punkte eine unbe-

streitbare, sachliche Materie darstellen, bei der man ein sach-

liches Wissen benötigt, um „mitreden" zu können, ist Stellung-

nahme zu dem letzten Punkt eine Angelegenheit, bei der man
sehr wohl „phantasieren" kann und ohne viel Voraussetzung

imstande ist, ohne eigene oder zumindestens ohne ernsthafte

Stellung zu diskutieren.

Dieser letzte Punkt muss natürlich behandelt werden, aber

er sollte nach meinem Plan der Endpunkt sein, der für eine ab-

schliessende Bundesaussprache wichtig sein kann.

Wie ich verstehe, stellen Sie sich die Gestaltung des Themas
folgendermassen vor:

Vorlesen der Geschichte und Erklärung der sachlichen Fragen,

also Lesen der betroffenden Bibelstellen, sowie Eingehen auf

die von mir gebrachten Punkte, aber nur soweit es zum Ver-

ständnis notwendig ist.

Eine Aussprache soll sich aber nur im Rahmen der von

Ihnen formulierten Frage bewegen. Man könnte Beispiele auf

religiösem, politischen und pädagogischen Gebiet bringen.

Bei einer Behandlung in dieser Weise würde sich aus dem
Rahmen, dem Roman „die Brüder Käramasoff", nichts Wesent-

liches als Beispiel anführen lassen.

Ich möchte Sie nun nochmals um Ihre Stellungnahme bit-

ten, da ich glaube, Ihre Meinung kann mich in der systematischen

Behandlung des Stoffes leicher zum endgültigen Entschluss

bringen."

IV.

„Ihr Brief würde eigentlich eine gemeinsame Besprechung erfor-

dern. Aber da wir dazu ja leider keine Gelegenheit haben, will

ich versuchen, Ihnen schriftlich und in Kürze zu antworten.

Vielleicht muss ich dabei manches sagen, was Ihnen bereits

selbstverständlich ist; für diesen Fall bitte ich Sie, die Wieder-

holung zu entschuldigen. Dazu gehört zunächst der sehr drin-

gende Rat, zwischen Ihrem eigenen persönlichen Interesse und
dem Interesse und der Urteilsfähigkeit der 14—Ißjährigen Jun-

gen zu unterscheiden, mit denen Sie arbeiten wollen.

Wir alle sind so oft in Gefahr, unser eigenes Interesse, unsere

eigene Bildungsstufe und unsere eigene Urteilsfähigkeit ohne
weiteres auch auf sehr viel Jüngere zu übertragen.

Wenn Sie selbst den Wunsch haben, sich mit dem Urchristen-

tum und der jüdischen Lehre in der Bibel, mit der 1 )ogmenge-

schichte der beiden Religionen sowie mit dem Wesen des Tal-

muds, der katholischen Kirche und des Protestantismus näher
zu beschäftigen, dann ist das gewiss gut und schön. Aber es

scheint mir nicht gut möglich zu sein, dass Sie über Sachgebiete,

die Sie sich selbst erst erarbeiten wollen, bereits Arbeitsgemein-

schaften mit Jüngeren durchführen. Von jeder Lehrtätigkeit

gilt, dass sie verantwortlich und erfolgreich nur geübt werden
kann, wenn der Lehrer den Lehrstoff souverän beherrscht. Nur
dann kann er die Fragen übersehen und richtig einordnen, die

in den Arbeitsgemeinschaften auftauchen. Die religionsgeschicht-

lichen Fragen, die Sie aufwerfen, erfordern aber doch wohl ein

so gründliches Studium, dass ich Ihnen davon abraten muss, sie

nach einer Lektüre, die in der Kürze der Zeit nur oberfläch-

lich sein kann, bereits in Arbeitsgemeinschaften zu behandeln.

Davon abgesehen, glaube ich auch, dass diese religionsgeschicht-

lichen Fragen sich für eine Behandlung mit 14—16jährigen nicht

eignen. Wir sind uns darin einig, dass man zu einem Respekt

vor dem sachlichen Stoff und vor den Fragen erziehen muss.

Ich fürchte jedoch, dass es gerade zur Respektlosigkeit führen

wird, wenn die Jungen sehen, dass es mit dem Wissen um Ur-

christentum, jüdische Lehre, Dogmengeschichte, Talmud, Katho-

lizismus und Protestantismus so einfach bestellt ist. In Wahrheit

ist es eben garnicht so einfach damit bestellt Wenn Sie einen

Blick in das grosse Sammelwerk „Die Religion in Geschichte und

Gegenwart" tun, dann werden Sie sehen, wie ungeheuer schwie-

rig die Fragen sind.

Ich kann Ihnen also nur dazu raten, darauf zu verzichten,

14—16jährigen Jungen auf einem Lager das erforderliche sach-

liche Wissen über die von Ihnen angegebenen religionsgeschicht-

lichen Fragen vermitteln zu wollen. Dagegen halte ich es für

gut möglich und fruchtbar, mit den Jungen, ausgehend vom
„Grossinquisitor", die moralische Frage der Selbstverantwortung

zu besprechen. Die Behandlung dieser Frage erfordert kein

grosses stoffliches Weissen, sondern im wesentlichen die Haltung

unbestechlicher Ehrlichkeit. Es scheint mir auch möglich zu sein,

die Frage der Selbstverantwortung derart anschaulich zu behan-

deln, dass alle Beispiele und Erfahrungen aus dem Lebens- und

Erfahrungskreis der Jungen selbst genommen werden.

Sie müssen sich natürlich entscheiden, was Sie in diesem

Fall als das Wesentliche Ihrer Bildungsarbeit ansehen wollen:

Wissensverbreitung oder Charaktererziehung. Ich rate — aus

mehreren Gründen — zur Charaktererziehung.

Es tut mir leid, dass ich Ihnen solche Schwierigkeiten be-

reite. Aber Sie wünschen ja meinen Rat, und den kann ich nur

nach bestem Wissen und Gewissen geben.

Ich wünsche Ihrem Lager einen guten Erfolg, bitte Sie, mir

davon zu berichten und grüsse Sie bestens

Ihr Ernst Kantorowicz,"

Der Jude in der Welt

Plan einer Reihe von Vorträgen und Arbeitsgemeinschaften

I. Was bedeutet die „Auserwählung Israels"?

II. Der Jude und der Mensch der Umwelt nach der Lehre des

Judentums.

III. Die Propheten in ihrem Verhältnis zu den Völkern und Staa-

ten des Alten Orients.

IV. Juden und Umwelt im Mittelalter.

V. Juden und Umwelt in der Neuzeit.

VI. Juden und Umwelt, soziologisch betrachtet.

Die Mittelstelle ist gern bereit, Vortragende für diese The-

men nachzuweisen.
«

Judaistiseher Mitarbeiter

Herr Dr. Abraham Heschel, der Verfasser des in den Schrif-

ten der Polnischen Akademie der Wissenschaften erschienenen

Buches über „Die Prophetie" und des im Verlag Erich Reiss er-

schienenen Maimonidesbuches ist in unseren Mitarbeiterkreis ein-

getreten und steht für Bibelkurse und Arbeitsgemeinschaften auf

judaistischem Gebiet zur Verfügung.

Hebräische Fibel Ora wesimcha

Die Verlagsbuchhandlung M. W. Kaufmann in Leipzig macht
uns darauf aufmerksam, dass die hebräische Fibel Ora wesimcha
von Mandelbaum-Rothschild seit einer Reihe von Jahren bei ihr

erscheint und durch den Buchhandel zu beziehen ist.
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Gesellsdiaft zur Förderung der Wissenschaft des Judentums

Die Gesellschaft wurde im Jahre 1902 auf Anregung de.^

Herrn Rabbiners 1 )r. Lucas-Clogau von Hermann (Folien, Mcnitz La

zarus, Martin Philippson und anderen gegründet und wird zur

Zeit von den Herren Prof. Mittwoch, Dr. Baeck und Prof. Elbo-

gen geleistet. Sie l)at eine grössere Reihe wissenschaftlicher

Werke verschiedensten Inhalts veröffentlicht, von denen einige

der bedeutenderen sich zu einem noch nicht abgeschlossenen

„Grundriss der GesamtWissenschaft des Judentums" zusammen-

fügen: Wir nennen H. Cohen, Religion der Vernunft aus den

Quellen des Judentums, 2. Auflage 1929; I. Elbogen, Der jüdische

Gottesdienst in seiner geschichtlichen Entwicklung, 3. Auflage

1931; S. Krauss, Tamudische Archäologie Band 1—3, 1910—1912;

sowie das im Jahre 1935 erschienene Werk von A. Lewkowitz:

Das Judentum und die geistigen Strömungen des 19. Jahrhun-

derts. Spätere Teile dieses Grundrisses sollen Themen der Sprach-

wissenschaft, der Bibelwissenshaft, der Literaturgeschichte, der

Religionsgeschichte zusammenfassend behandeln.

Ein weiteres grossangelegtes Unternehmen ist die Germania

Judaica, ein Werk, das, gestützt auf sorgfältigste Ausnutzung des

vorhandenen urkundlichen und literarischen Materials, eine nach

den Ortschaften gegliederte und zeitlich angeordnete Geschichte

der Juden in Deutschland zu geben bemüht ist. Der bisher allein

erschienene umfangreiche erste Band reicht bis zum Jahre 1238.

Man hat ferner begonnen, in einem Corpus Tannaiticum die

Grundwerke der talmudischen Literatur in modernwissenschaft-

lichen Ausgaben vorzulegen. Erschienen sind bisher die Mechil-

ta, ein Teil des Sifra und der Sifre zu Numeri, während der Sifre

zu Deuteronoraium zur Zeit gerade gedruckt wird.

Schliesslich ist ganz besonders noch einer Leistung der Ge-

sellschaft zu gedenken, die schon allein genügen würde, die Be-

rechtigung und Notwendigkeit dieser Institution zu erweisen:

der Herausgabe der „Monatsschrift für Geschichte und Wissen-

schaft des Judentums". Diese Zeitschrift steht jetzt in ihrem

81. Jahrgang und ist die älteste noch bestehende wissenschaft-

liche Zeitschrift ihres Faches. Sie wurde 1853 von 7.. FvQ,n\ic\

gegründet, von H. Graetz und später von M. Brann fortgeführt,

hätte aber den Niedergang der jüdischen Interessen, der um die

.Jahrhundertwende das Geistesleben der deutschen Juden kenn-

zeichnet, schwerlich überdauert, wenn ihr nicht die Uebernahmc

durch die Gesellschaft die sichere Grundlage zurückgewonnen

hätte. Seit 1920 steht die Zeitschrift unter der Leitung von Pro-

fessor Isaak Heinemann-Breslau, dessen Name eine Gewähr da-

für bietet, dass die Monatsschrift allem offen bleibt, was wertvoll

und zukunftsverheissend ist, und daß sie die Fühlung mit der

Entwicklung, die die allgemeine Wissenschaft und insbesondere

die allgemeine Religionswissenschaft in methodischer und sach-

licher Hinsicht nimmt, nach Möglichkeit zu erhalten suchen

wird. —
Es bleibt die Aufgabe auch unserer Generation, unsere jü-

dische Gegenwart wissenschaftlich zu durchdringen und die Werte

unserer Vergangenheit -zu lebendiger und fruchtbarer Wirksam-

keit wiederaufsteigen zu lassen. In diesem Sinne ist zu wün-

schen, dass es der Wissenschaft vom Judentum auch künftighin

nicht an sorgsamer und zielbewusster Pflege mangele, und da,ss

die Arbeit der Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaft des

Judentums nicht nur von dem Interesse der Zünftigen, sondern

auch von dem Verständnis und der Sympathie möglichst weiter

Kreise begleitet bleibe. Die Mitglieder der Gesellschaft erhal-

ten unentgeltlich die Monatsschrift für Geschichte und Wissen-

schaft des Judentums. Beim Bezug der sonstigen von der Ge-

sellschaft veröffentlichten Schriften wird den Mitgliedern eine

Ermässigung von 25 v. H. des Ladenpreises gewährt. Der Jah-

resbeitrag beträgt im allgemeinen 10 RM., er kann für Rabbiner,

Lehrer und Studenten auf 6 RM ermässigt werden. Beitritts-

erklärungen nimmt das Sekretariat der Gesellschaft zur För-

derung der Wissenschaft des Judentums, Berlin-Schöneberg,

Beiziger Str. 46 Aufg. II« (Nathan) entgegen, das auf Anfor-

derung auch das Gesamtverzeichnis der Veröffentlichungen der

Gesellschaft kostenlos versendet.

I

Geschichte — Völkerkunde — Wirtsdiaftsgüter — Tedinik

Unter dem Gesamttitel „Wissenschaft für Kinder, Bücher

lebendigen Wissens" ist im Steyrormühl-Verlag, Wien-Leipzig,

eine Bücherreihe erschienen, die wertvolle Hilfe für die Bil-

dungsarbeit in Schulen, Jugendbünden, Mittleren-Hachscharoth,

Vor- und Grundlehren bietet. Die Reihe besteht bisher aus fol«

gonden Bänden, die durch jede Buchhandlung einzeln zu bezie-

hen sind:

1. Dr. Ernst Gombrich, Weltgeschichte von der Urzeit bis

zur Gegenwart mit 71 Bildern und Kartenskizzen von Franz

Katzer (303 Seiten, Preis: 4.20 RM).

Die „Weltgeschichte" will den Leser zu dem mächtigen

Strom der Geschichte führen und die Geschehnisse, die Kul-

tur und den Geist der Länder und Zeiten lebendig werden

lassen: „Stell dir den Strom der Zeit vor, den wir jetzt hoch

im Flugzeug entlang geflogen sind. Ganz hinten im Dunst

ahnst du vielleicht noch die Berghöhlen der Mammutjäger und

die Steppen, auf denen das erste Getreide wuchs. Die fernen

Punkte dort sind die Pyramiden und der Turm zu Babel.

In diesem Tiefland trieben einmal die Juden ihre Herden.

Ueber dieses Meer fuhren die Phönizier. Was dort glänzt

wie ein weisser Stern zwischen den Meeren; das ist die

Akropolis, das Wahrzeichen griechischer Kunst. Und dort
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auf der anderen Seite der Welt erstreckt sich der dunkle

Wald mit den indischen Büssern, in dem Buddha die Er-

leuchtung empfing. Weiter vorr.e sind die Grenzwälle der

Chinesen und jenseits die rauchenden Trümmer von Kartha-

go. In diesen gro.^sen Steintrichtern Hessen die Römer Chri-

sten von wilden Tieren zerreissen. Die geballten Wolken dort

über dem Land, das ist das Gewitter der Völkerwanderung,

in diesen Wäldern am Fluss haben die <^rsten Mönche Ger-

manen bekehrt und unterrichtet. Dort von der Wüste aus

eroberten die Araber die Welt, hier herrschte Karl der

Grosse. Auf diesem Hügel steht noch die Burg, in der sich

der Kampf zwischen Papst und Kaiser um die Herrschaft

über die Welt entschied. Ritterburgen sehen wir und, näher

zu uns, Städte mit herrlichen Domen, da ist Florenz und da

die neue Peterskirche, um die es zum Kampf mit Luther

gekommen ist. Die Stadt Mexiko geht in Flammen auf, die

Armada scheitert an Englands Küsten; der Qualm, der dort

lastet, ist der Rauch brennender Dörfer und Sclieiterhaufen

aus der Zeit des Dreissigjährigen Krieges, das prachtvolle

Schloss in dem grossen Park da ist das Versailles Ludwigs

XIV. Hier steht das Lager der Türken vor Wien und näher

nocli die einfachen Schlösser Friedrichs des Grossen und

Maria Theresias. Ganz ferne hören wir auf den Strassen

—•-'• - jU.'.
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von Paris das. Gösch roi nacli Froilioit, Gleichheit und Brüdor-

lichkeit, und sclion sehen wir drüben Moskau brennen und
das winterliche Land, in dem die grosse Armee des letzten

Eroberers zugrunde ging. Ganz nah von uns rauchen die

Fabrikschlote und pfeifen die Eisenbahnen. Der Sommer-
palast von Peking liegt in Trümmem, und aus japanischen

Häfen fahren Kriegsschiffe mit der Flagge der aufgehenden
Sonne. Hier donnern noch die Geschütze des Weltkrieges.

Giftgas streicht über das Land, Hier, aus der geöffneten

Kuppel der Sternwarte lenkt ein Riesenfernrohr den Blick

des Forschers nach unvorstellbar fernen Sternenwelten hin.

Aber unter uns und vor uns ist noch Nebel, undurchdringli-

cher Nobel. Wir wissen nur, dass der Fluss weiter fliesst,

ui^endlich weiter, einem unbekannten Meere zu."

Und: „Die Menschen hatten es sehr weit gebracht in

ihrer Beherrschung der Natur. Du kannst jetzt einen Appa-
rat in deinem Zimmer aufstellen und dich mit einem Au-

stralier auf der anderen Seite der Erde über die geschei-

testen oder dümmsten Dinge unterhaltean. Du kannst im Radio

Tanzmusik aus einem Londoner Hotel hören oder einen Vor-

trag über das Gänsemästen aus Portugal. Man baut Riesen-

häuser, höher als die Pyramiden oder als die Peterskirche

in Rom, man baut Riesenflugzeuge, von denen eines im-

stande ist, mehr Menschen zu vernichten als die grosse Ar-

mada Philipps IL von Spanien. Man hat Mittel gegen die

furchtbarsten Krankheiten gefunden, und man weiss die wun-

derbarsten Sachen. Man hat für alle möglichen Naturerschei-

nungen Formeln gefunden, die so geheimnisvoll und so merk-

würdig sind, dass nur ganz wenige Menschen sie verstehen.

Aber sie sind richtig: Die Sterne bewegen sich genau, wie

diese Formeln es voraussagen. Täglich weiss man ein kleines

Stückchen mehr Über die Natur und auch über die Menschen

selbst. Aber die Not ist noch immer ungeheuer. Viele, viele

Millionen Menschen können keine Arbeit finden auf unserer

Erde, und jährlich verhungern viele Millionen. Alle hoffen

auf eine bessere Zukunft. Sie muss doch kommen!"

2. Karl Hartl, Wie . . . wann . . . wo, Geschichte der kleinen

und grossen Dinge mit 78 Bildern und Kartenskizzen von Leo
Friedrich und Walter Pfitzner (265 Seiten, Preis RM. 4,20).

Hartl geht aus von Dingen des einfachen täglichen Le-

bens, von der Nahrung, der Kleidung, der Wohnung. Er er-

zählt uns davon, wie sich die Menschen von jeher das Leben
versüsst haben — er gibt eine Geschichte des Zuckers —

,

er spricht von den Viehherden Argentiniens und den Me-

thoden der Fleischkonservierung, von Kakao, Kaffee und Tee,

von den Brotarten der Welt und ihrer Herstellung, von den

Früchten, die wir geniessen, und ihrer Ge.schichte, vom Sinn

des Waschens und Zähneputzens und gibt die Geschichte der

Seife in einem Kapitel „Wie Meier sauber wurde". Hartl

bringt weiter die Geschichte der menschlichen Kleidung, ihre

Herstellung, die Geschichte der Heizung von der Feuerstätte

der Höhle bis zum elektrischen Ofen, die Methoden der Metall-

bearbeitung und Glasherstellung, die Geschichte des Häuser-

baus, der künstlichen Beleuchtung vom Kohlenfeuer bis zur

Metallfadenlampe, die Geschichte der Zeitmessung und Zeitein-

teilung, des Telegraphen und Tedefons und schließlich die Ge-

schichte des Buches. Das Bildungsziel, dem das Buch dienen

will, ist in der Anrede an den jungen Leser ausgesprochen,

mit der der Verfasser sein Buch schliesst: ,, . . . jetzt wirst

du es gleich zuklappen und selbst auf fCntdeckungsreisen im

Alltag gehen, oder du wirst es einfach zu den anderen Büchern

stellen und nie mehr daran denken. Wenn du das so machst,

dann bist du ein Schlusspunktmensch und mein Buch war
schlecht, denn ich wollte dir ja zeigen, wie lustig es

ist, ein Fragezeichonmensch zu sein. Wieviel jedes Ding, das

sonst nichtssagend und stumm dasteht, erlebt hat und er-

zählen kann, — wenn wir verstehen, es mit den richtigen

Fragezeichen zu angeln."

3. Karl Hartl, Wainim — W^ozu? Was hinter den Dingen

steckt. Mit 74 Bildern und Kartenskizzen von Franz Katzer

(284 Seiten, Preis: RM. 4,20).

In diesem Buche werden die wirtschaftlichen Grund-

lagen, die weltpolitischen Akiswirkungen und die gesell-

schaftlichen Zusammenhänge der kleinen und grossen Dinge
dargestellt, die Hartl in seinem vorangegangenen Buche

(Wie — Wann — Wo?) beschrieben hat; Gewürzhandel
u^nd KolonialWesen, Holzwirtschaft und Chemie (Papier,

Kunstseide, Zucker, Sprengstoff, Alkohol, Essig, Farben),

Kautschuck, Schädlinge und Heilwesen, Preisgestaltung und

Reklame, Speisesalz und Düngesalz, natürliche und künst-

liche Edelsteine, Theater- und Filmwesen, Was wir aus dem
Verktdir gemacht haben (Verkehrswesen), und was der

Verkehr aus uns gemacht hat (Weltwirtschaft).

4. Ernst Heinrich Schrenzel, Kleine Völkerkunde, Streif-

züge zu fernen Menschen mit 79 Zeichnungen und Skizzen von

Erwin Tintner (285 Seiten, Preis RM. 4,20).

Unter dem Leitspruch „Meinem Sohn — ein paar Ant-

worten auf seine vielen Fragen" legt Schrenzel die Grund-

züge der Völkerkunde dar, er erzählt von fernen Ländern

und Leuten, ihren Sitten, ihrer Art zu wohnen und zu essen,

ihren Waffen und Werkzeugen, ihren Glauben und Aber-

glauben, ihrer Kun^t und ihren Kenntnissen und dem
Lauf des Daseins von der Geburt bis zum Tode. Er zeigt

die ungeheuren Gegensätze und Unterschiede, aber auch die

überraschendsten Uebereinstimmungen mit dem Leben der

Kulturvölker. „In der bemalton Haut des Wilden wie im
Nationalkleid eines jeden Volkes steckt ebenso ein Mensch
wie wir. Der im Faschingskleid und der in der Tracht

seines Stammes hat gleich uns eine geliebte Mutter, Geschwi-

ster, Menschen, die ihm wert sind. Er hat wie wir Wünsche,
Sehnsuchten, Ideale, Tränen der Freude und des Wehs."

Diese vier Bücher vermitteln eine grosse Menge Wissen.

Schon das macht sie wertvoll. Sie besitzen aber noch einen be-

sonderen Bildungswert dadurch, daß sie zur Beobachtung an-

regen und zum Fragen und Nachdenken über die so oft als

selbstverständlich hingenommenen Dinge der Umwelt. Sie erzie-

hen in hervorragendem Maße zu einem Denken auf Zusammen-
hänge hin. So bieten die Bücher nicht nur eine anregende Lektüre,

sondern auch eine wertvolle Hilfe für die Bildungsarbeit mit

jungen Menschen.

Ernst Kantorowicz
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Si nget!
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1. Singen ist klingend gestaltetes und gestaltendes Leben. Tu

es ganz mit geistiger Bereitschaft und Spannkraft und körper-

licher Lockerkeit. Verwechsle hierbei aber nicht gespannt mit

steif, locker mit schlaff.

2. Jeder kann singen oder kann es wieder lernen, denn er konnte

es einst Versuche zunächst einmal wieder stille zu werden —
nur dann wird richtiges Singen — und in dich hineinzuhor-

chen, aber auch auf den Nachbarn zu hören. Denke: er ist wicii-

tiger als ich.

6. Singen ist gemeinschaftsbildendes und gemeinschaftsbindendes

Tun. Drum singet, wo sich Gemeinschaft bewähren soll, —
im Freundeskreis, in der Familie, bei der Feier, beim Gebet. Bald

werdet ihr die beglückende Freude, Erhebung und Befreiung spü-

ren, die euch daraus wird. Sing aber auch allein, du wirst da-

bei nicht einsanr sein.

4. Das Lied, das ihr singet, sei schlicht und wahr, nicht äusser-

lich effektvoll und innerlich verlogen. Lernet selbständig sei-

nen Wert erkennen! Das Lied sei lebensbezogen — eine Wirk-

lichkeit. Die Hauptfrage heisst somit nicht: Deutsch oder He-

bräisch, sondern: lebensformend — auch jüdisches Leben for-

mend — oder nicht. Weiter: Fraget nicht so sehr: Was fangen

wir mit dem Lied an? als: Was fängt's mit u n s an? Also nicht

„die Kunst für die Kunst", sondern „die Kunst für den Men-

schen."

5. Peinlich ist's, wenn euer Singen im gutgemeinten Wollen
ohne zulängliches handwerkliches Können stecken bleibt.

Ohne Beherrschung der Elemente kein Umsatz des Musi-

zierens in Lebenskraft und kein Maßstab für Wertigkeit.

a) Singen setzt Atem voraus. Nicht dessen Menge entscheidet,

sondern die Fähigkeit, ihn willentlich zurückzuhalten oder

strömen zu lassen. Lasst nichts verpuffen! Bedenket, Atem ist

nicht nur Luft, sondern auch R u a c h, Spiritus, also Geist-

Die Stimme sei schwebend, doch nicht säuselnd, sie zeige

verhaltene, nicht protzige, lärmende Kraft Dann seid ihr au-h

imstande, die Lieder in klingenden höheren Lagen zu singen,

denn nicht in der bequemen Mittellage liegt das Heil; ihr

ausschliesslicher Gebrauch macht stimmlich schlaff.

b) Bedenkt daß die Sprache nicht zunächst Schrift son-

dern Klang ist. Bilde, modelliere liebevoll jeden Laut (Ver-

giss nicht dazu den Mund zu öffnen.) Nicht in der übertrie-

benen Betonung der Endkonsonanten liegt die Deutlichkeit der

Sprache, sondern im klangerfüllten Vokal; seine gute und

schlechte Ausführung wird durch die Musik sozusagen mikro-

skopisch vergrössert

c) Es gilt, die musikalischen Vorgänge im Lied nicht nur

zu kennen, sondern zu erkennen, seine rhythmischen Spannun-

gen, melodischen Bewegungen und harmonischen Beziehungen.

Lernet die Wunderwelt seiner Formen, die Vielfalt seines Aus-

drucks, seiner Farbe begreifen. Einfacher gesagt: lernet hören,

lauschen, horchen!

G. Gestaltet! Das Lied will durch euch erweckt werden.

Drum erspüret zunächst seine Lebenskräfte, setzt euch damit

auseinander und gebet ihm dann eine klingende Formung als Ver-

wirklichung eurer ' Vorstellung. Also kein Vortrag allein

aus eurem blossen Gefühl heraus, das Werk kommt zuerst!

Studieret ein Lied, aber pauket nicht Zersinget nicht die erste

Strophe, vernachlässigt nicht die andern. Jedesmal sei euch das

Lied ein Neues, stets Gegenwärtiges, singt es am richtigen Ort

und zur richtigen Zeit, in seiner Strenge wie in seinem Froh-

mut Werdet von den Noten unabhängig; strebet bald zur aus-

wendigen — besser gesagt: inwendigen Beherrschung.

7. Das Lied tritt in verschiedenen Gewandungen uns ent-

gegen: ein- und mehrstimmig, in mancherlei Besetzungen für

Kinder-, Frauen- und Männerstimmen, mit und ohne Verwen-

dung von Instrumenten. Lernet auch tjier beurteilen, was dem

Lied gemäss ist; nicht der äussere Aufwand entscheidet! —
Die höchste Leistung liegt im einstimmigen Singen.

8. Verlieret die Hemmungen in der Pflege der Improvisa-
tion— das ist nicht komponieren und phantasieren —

.
die

Melodien und Texte, die gesungenen und gespielten Begleit-

stimmen geben unerschöpfliche Möglichkeiten hierzu. Vermei-

det aber die mechanische m-tata Klampfenbegleitung, wie das

gewaltsame „Kanonisieren" ungeeigneter Melodien. Vergesst

bei der Improvisation nicht die Bewegung. Wie oft gehen

aber eure Tänze neben der Musik her, ja gegen sie. Auch hier

gilt's eben, den musikalischen Verlauf zunächst zu spüren.

9. Suchet jede Gelegenheit im Chor zu wirken oder einen stän-

digen S i n g-K reis zu bilden. Stellt euch hier vor eine Auf-

gabe. Bewähret Werktreue, Einordnung. Gesamtverantwortung.

Dies Singen darf jedoch nicht lediglich „Probe" zur Vorbereitung

für eine Aufführung werden, vielmehr muss der Chorabend

Musizierstunde mit Eigenwert sein.

10. Wenn ilir Veranstaltungen ausführt — dies gilt insbe-

sondere für Feiern jeder Art — , so machet nicht eine blosse

„Vortragsfolge", sondern bauet ein Programm. Dessen Einzel-

heiten dürfen sich nicht totschlagen, sie müssen zu Steigerun-

gen und Ruhepunkten führen, die sich plastisch voneinander

abheben und sich dadurch gegenseitig begünstigen. Die gefor

derte gleichzeitige Einheit und Farbigkeit heisse nicht Ein-

tönigkeit und Vielerlei. Beweiset auch hier Urteilsfähigkeit

und Stilgefühl, d. h. Sinn für Uebereinstimmung von Form und

Inhalt

11. Singen ist klingendes Tun. Es aktiviert auch das Hören
So werden wir die Vorgänge in der gros.sen Kunst hörend tie

fer erfassen, oder sagen wir es scheu: erleben, weil wir sie

im kleinen Lied tätig erfahren haben. Das biblische „Na'asseh

w'nischma" — „wir tun's, wir hören's" hat also auch für un-

ser Musizieren tiefen Sinn.

12. Dies alles gilt für euch nicht wenn ihr das Singen als einen

lärmenden Zeitvertreib betrachtet. Wenn es euch aber ein

Mittel edler Freizeitgestaltung sein, euch zu einem wenn auch

noch so schlichten musischen, ja, schöpferischen Tun führen,

soll, dann müßt ihr es mit allen Folgerungen ernst nehmen —
im Ernst und in der Freude! Zeiget auch hierin eure Hai

tung und Gesinnung.

Karl Adler-Stuttgart

Millelslelle für jüdische Erwaclisenenbildung bei der Reichsverlreiung der Juden in Deutschland

gez. B u b e r

Buchdruckerei Gebr. Brauil, Frankfurt a. M., Hanauer Landitir. 157
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Unseren Mitarbeitern und Freunden

übersenden wir hiermit wieder einen Rundbrief. Wir würden uns freuen, mit

ihnen in einen Gedankenaustausch über seinen Inhalt eintreten zu können.

Der Rundbrief geht den amtlichen Trägern der jüdischen Erwachsenen-

bildung auf Wunsch kostenlos zu. Weitere Abdrucke können durch Einsen-

dung von 30 Rpf. für jedes Stück zuzüglich der Portokosten bezogen werden.

Wir bitten die Gemeinden und Verbände, möglichst für ihre Mitglieder oder

Unterorganisationen die Verteilung zu übernehmen.

Nachdrudc der einzelnen Beiträge mit Quellenangabe ist gestatiet.

Bildung und Weltanschauung
Frankfurter Lehrhansrede

von Martin BJber

Wir, die wir Mi uei' st>£;enaimtoii Erwach8ei.flB*##i«g 'ii*ei

ten begegnen immer -wieder emem Widerstand den- Weltanschaa-

ungsgruppen gegen das „Allgemeine", das du getrieben wird, bie

erklären: erstens, daü die Auswahl des iür ihre AngehorigeD
^

Wissenswerten von keiner anderen Instanz aus rechtmässig zu

treffen sei als von der sie bestimmenden Tendenz aus, da nur hier

entschieden werden könne, was einer zu wiseen brauche, um zur

Durcbsetzung dieser Tendenz beizutragen; und zweitens, daii

überhaupt jede Gruppe ihre gesamte Erziehungstätigkeit im

eigenen Haus zu besorgen habe, denn nur hier, unter Gleichge-

sinnten, sei jene Straffhtüt und Schwungkraft möglich, auf d*e

es ankomme, mit Andersdenkenden komme man vernünftigerweise

aur zusammen, um sich mit ihnen „auseinanderzusetzen*', nicht

uro miteinander etwas zu lernen, was angeblich gemeinsam gel-

ten soll, also weltanschauungsleer oder doch weltanschauungsaim

sein müsse. Das wird zwar im wesentlichen hinsichtlich der Ju-

gendlichen erklärt, aber im Grunde sind alle noch so alten Leute

mitgemeint, sofern sie eben noch Jugend in sich haben, also noch

bildsam sind — und in dieser Zeit hat ja mancher der vordem

ganz fertig, ganz nnabänderlich schien, eine zweite, eine Krisen

Jugend gewonnen, ist aufgerührt, aufgelockert worden, wieder

weiche Tonerde.

Vorweg sei gesagt, daü mir diese Haltung der Weltanschou-

ungsgruppen recht verständlich ist. I>ie direkte Aktion beherrsclit

die Stunde, und man hat keine Zeit zu verlieren. Nach dem

Weltkrieg sind zu viele gescheite Gespräche geführt worden.

die heute unverbindlich anmuten. Es ist zu begreifen, daß die

Meinung aufgekommen ist, eine unpolitische Bildung schwäche

die Stosskraft und der allgemeine Geist lenke vom Ziel ab, da^

eben immer ein besonderes und als solches den anderen Zielen

entgegengesetztes sei.
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die Dinge wie auf einer Leinwand g ^ stimmt

nicht mehr, wenn man sich in die dritte DimeMion begibt und er-

fährt, was „dabinter steckt".

Mit einem der geläufigen Bildungsbegriffe ist dab^ jedoch

nichts anzufangen, die reichen nicht zu. Der wirklich zeitwahre,

zeitgerechte Bildungshegriff muß auf der Einsicht begründet

^ein. daß es. um irgendwo hinzugelangen, nicht genügt, auf

etwas z u zugehen, sondern daß man aadi von etwas a^u s gehen

lunß. Und nun verhält es sich so, daß das ..Auf was zu*" von uns

selbst, von unserer zweckbestimmenden ..Weltanschauung" ge-

setzt werden kann, nicht aber das „Von wo au-«". Dieses zu

setzen, zu machen kommt uns nicht zu: was wir mit solchem An-

spruch zurechtmachen, erweist sich bald als trügliches Gemaxiht.

Wovon einer tatsächlich ausgehen kann — nicht bloss sich ein-

reden. dasB ers tue. sondern wirklich seinen Ausgang davon

nehmen — das muss etwas anderes sein als ein Standpunkt oder

meinetwegen Standort es muss ein rechter Stand und Urständ

sein: eine Urwirklichkeit, die mich auf den Weg zu meinem Ziel

licht entläBst, sondern, wiewohl ich selber es mir erwählt habe,

mich leitet damit ich es nicht im Gehen verwechsle und so ver-

fehle- die mir beisteht. Eine, die mich hervorgebracht hat und

die mich, wenn ich mich ihr anvertraue, zu tragen, zu hüten, mich

zu bilden bereit ist. Zu ihr, zu meinem ..Volk" (in einem grosse-

ren Sinn als dem. um den die Gruppen etwa noch streiten), zu

meinen büdnerischen Kräften will die Bildungsarbeit den - ver-

lorenen oder geminderten - vollen Zugang wieder eröffnen.

(Kier seinen Kräften den Zugang zu mir. Mit ..Volk" kann hier

naturgemäes nicht weniger gemeint sein als alle Mächtigkeit sei-

nes Daseins vom Ursprung am brennenden Berg bis zu dieser

seismischen Stunde, mit „Kräften" nicht weniger als sie alle, mit



donon sein(> Sjjrachc 'ind sein Schrifttum, soino ßeschichto und
auch nocli die Ifriic.hipc Yiolfältigkeit Beines gegoiiwiirtiptMi

Lobeus g(,laden rtirwl. Das Verkehrteste begeht freilich jenor.

der diese wirkungsstarke, zu wirken verlangende \\'irklichk<^it

durch eine Abstraktion ersetzt und aus dem gr<di(ui Urständ als«»

wieder einen fermulierbaren Standpunkt zurechtmacht; wozu nocii

f)emerkt werden mag, dass die allerschlimmste scdcher Absl;ak-
tionen die theologische ist, eben weil sie am höchsten greift;

gewiss sind wir ,.Gottes Volk", a])er Gottes können wir nur sein

wenn und insofern wir faktisch Volk sind, vollständiges Volk,

mit aller Volksleiblichkoit ausgestattet, die not ist, um als Volk
jenen „Anfangsteil Seiner Ernte" wirklich werden zu lassen. Wer
die Gehäuöe der raenschonlnldnorischon Kräfte, wer unsre Spra
che und unser Schrifttum, unsre Geschichte und unser Volksleben
nicht kennt und nicht kenncMilernt, lasse ab von unserer Sache.

wo er nur irregehen und irreführen kann!
Uebrer die Kräfte können wir nicht verfügen, wir können

nur zu ihnen hinleiten. Es sind diese besonderen, ursprünglichen,

individuierten Kräfte, und sind doch nicht ethnisch, so wenig wie
sie religionhaft sind, sondern beides in einem und mehr und
andres. Aber mit der Einsiclit in die Besonderheit der Bildungs
kräfte ist nichts über den Bildungsstoff ausgesagt. r)er Bereich,

dem dieser zu entnehmen ist. ist schlechthin kein besonderer, er

umfasst grundsätzlich alles: was ihm aber jeweils entnommen
wird, das bestimmen keine allgemeinen Prinzipien, das Bestim-
mende ist hier unsre jeweilige Situation. Sie allein liefert das

Kriterium der Auswahl: wessen der Mensch, der diese Situation

da bestehen soll, unser wachsendes Geschlecht, an Bildungsstoff
bedarf, um sie zu bestehn, das und nichts andres ist der Bildungs
Stoff unsrer Stunde. Hier verbindet und vermischt sich eigentüm-
lich Allgemeines und Besonderes.

Der Bildung, die hier erörtert wird, ist es um die „Welt" zu

tun, deren vielfältige Aspekte die „Weltanschauungen" sind. Es
gibt ja eben doch nicht bloss die verschiedenen Auffassungen
eines Volkstums, in deren Zeichen und um deren Wahrheit die

Volksgruppen miteinander ringen. — es gibt doch auch das wirk
liehe Volkstum selber, das .sie alle meinen und keine umfaBst: es

geht in sie alle ein, spiegelt und bricht sich in jeder — und ist

keiner hörig. Die Bildungsarbeit weist auf die reale Einheit hin.

die sich hinter der Vieldeutigkeit der Aspekte birgt. Sie masst
sich nicht an, die Weltanschauungen durch Welt zu ersetzen, sie

kann jene nicht verdrängen und darf es nicht wollen; sie weiss,
dass man eine Welt nicht „haben" kann, wie man eine Weltan-
schauung hat; aber sie weiss auch, dass für den Aufbau der Per-

son und somit auch für den Aufbau der aus Personen und ihren

Beziehungen wachsenden grossen Gemeinschaft alles davon ab-

hängt, wie weit man faktisch mit der Welt zu tun bekommt,
die die Weltanschauungen ausdeuten.

Aber kann man denn zu einer Welt hinführen? Keiner ver-

mag doch den Bestand eines Volkstums anders zu zeigen, als wie
er sich eben ihm darstellt, also notwendigerweise wieder einen

Aspekt! Ist es denn möglich, weltanschauungsfrei zu lehren, —
und wäre es, wenne möglich wäre, erwünscht? Nein, es ist nicht

möglich, und nein, es wäre nicht erwünscht. Aber es kommt,
beim Lehrenden wie beim Lernenden, darauf an. ob seine Weltan-
schauung sein lebensmässiges Verhältnis zu der „angeschauten"
Welt fördert oder ihm diese verstellt. Die Tatsachen sind; es

kommt darauf an, ob ich sie so treu zu erfassen strebe, als ich

vermag. Meine Weltanschauung kanii mir darin helfen; wenn sie

nämlich meine Liebe zu dieser Welt meines Volkstums so wach
und stark hält, dass ich nicht müde werde wahrzunehmen, was
wahrzunehmen ist. Ein Text etwa meines Schrifttums ist da; er

ist unzählige Male und auf unzählige Weise interpretiert worden:
ich weiss, dass keine Interpretation, und nun auch meine nicht,

den Ursprungssinn des Textes deckt; ich weiss, dass mein Inter-

pretieren, wie jedes, bedingt ist durch mein Sein; aber wenn ich

auf das. was dasteht, auf Wort und Gefüge, auf Laut und rhyth-

njisclien Bau, auf offenltarc und heimliche Zusammenhfinge so

treulich achte als ich vermag, ist os nicht umsonst getan, — ich

linde etwas, ich habe etwas gefunden. Und wenn ich,

was ich gefunden habe, aufzeige, führe ich — den. der
sich führen lässt — zur Wirklichkeit des Textes hin;

ich setze ihn, -den ich lehre, den wirkenden Kräften des Textes
aus, deren Wirken ich erfahren habe. Und ebenso ist etwa eine

geschichtliche Erscheinung da; gewiss, schon ihr -erster Chro-
nist mag sie, zumindest durch die Auswahl des Mitgeteilten,

„welt'inschaulich" gefärbt haben: aber was tut das? Von meiner
Weltanschauung befeuert, diese Erscheinung zu erkennen, mühe
ich mich redlich um die Durchdringung des Materials, um die

Schau des verborgenen „Dahinter"; irgendwo, ich weiss nicht wo,
mag diese meine wahrnehmende Unbefangenheit von meiner be-

arbeitenden weltanschaulichen Befangenheit durchsetzt wer-
den — vergeblich war sie nicht, denn in das Ergebnis, das ich

heimtrage, ist W^irklichkeit chemisch eingemengt, unauslösbar
freilich, aber vorhanden und wirksam; vergeblich war meine
Treue nicht, wenn ich nur darauf ausging, zu erfahren, was ir-

gend ich erfahren kann. Die Tatsachen sind und die Treue ist; die

Treue ist wie alles Menschliche bedingt und wie alles Menschliche
ma.ssgeblich. Es ist uns nicht gewährt, die Wahrheit zu besitzen;

ai»tu wer an sie glaubt und ihr dient, baut an ihrem Reich. Der
ideologische Anteil an dem, was jeder Einzelne Wahrheit nennt,

ist unausschmelzbar; aber was er vermag, das ist, im eigenen
Geist Einhalt zu gebieten der Politisierung der Wahrheit, der
Utilitarisierung der Wahrheit, der ungläubigen Gleichsetzung
von Wahrheit und Verwendbarkeit. Die Relativierung waltet in

mir wie der Tod in mir waltet; aber ihr kann ich, anders als

ihm, immer wieder die Schranke setzen: Bis hierher und nicht
weiter!

Die Bildung, die hier erörtert wird, stellt die geteilten Welt-
unschauungsgruppen vor das Angesiclit des Ganzen. Da aber
dieses Ganze nicht ein abgesondertes Objekt, sondern das sie ge
meinsam tragende Leben ist, können sie nicht in getrennten
Scharen dastehen und betrachten, — sie müssen in dieser er

fahrenen Gemeinsamkeit auch miteinander zu tun bekommen, ja'

erst im gelebten Miteinander bekommen sie recht eigentlich

die Gewalt des Ganzen zu spüren.

^ Die moderne Gruppe will „sich durchsetzen", sie will das
Ganze werden. Aber das Ganze wird nicht gemacht, es wächst.

W er sich ihm auferlegt, verliert es, indem er es zu gewinnen
scheint; wer sich ihm hingibt, wächst mit ihm. Nur in gewath-
sener Ganzheit ist die elementare (d. h. die freie) Produkiivita;
eines Volkstums verbürgt, nur im Blick auf sie ist sie möglich.

Die Bildungsarbeit vereinigt die teilnehmenden Gruppen, im
Zugang zu den bildnerischen Kräften und im gemeinsamen Di*-.nst

um die Tatsachen, zu einem Modell der grossen Gemeinschaft: als

welche nicht Zusammeuschluss der Gleichgesinnten ist, sondern
echtes Miteinanderleben der Gleichgearteten oder Artvej-ächmolze-
nen, aber Verschiedengesinnten, der Bund der Bünde. Gemein-
schaft ist Bewältigung dei Anderheit in der gelebten Einheit.

Es gilt nicht ,,Toleranz" zu üben, sondern Vergegenwärti-
gung der Wurzelgemeinsamkeit und der Verzweigungen; es gilt

den Stamm so zu erfahren und zu erleben (hier steht das oft

fragwürdige Wort zu recht), dass man auch erlebt, wo und wie
die andern Aeste abspringen und hinschiessen. so wirklich wie
der eigne. Es gilt nicht eine formelhafte Scheinverständigung
auf einer Minimalbasis, sondern W issen um das WahrheitsVerhält-
nis von drüben, um des andern Realverhältnis zur Wahrheit;
nicht „Neutralität", sondern Solidarität, lebendiges Füreinander-
einstehn, und Mutualität, lebendige Wechselwirkung. Nicht Ver-
wischung der Grenzen zwischen den Bünden, Kreisen und Par-
teien, sondern gemeinschaftliche Erkenntnis der gemeinsamen
Wirklichkeit und gemeinschaftliche Erprobung der gemeinsamen
Verantwortung.

fl
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Tnnorhalb dor Lornzeiten dioaor unsern „ErwachBonenbildiuig"

hat ee eino gogohen, die die FülinM- einiger .lugoiuU.iindo ciiior

einzigen Woltansciiauiingrt^'nii)i)o voreinigte (andre nippen ha

ben sich inzwischen zu ähnlichen Tlnternebmungen gomchlci),

und eine, zu der mehrere verschicMlene Gruppcm ihre Jngend-

füiirer entsandt hatten. Jene war eine Idylle, hell und warm, un-

gehemmt, in der (U-sten Stunde schon fast zu ihrer vollen Gestalt

gediehen. Die andre war ein Drama, hart und ereignisreich. Man

kostete, was das für ein I >ing ist, die Andorheit des Andern, man

hatte etwas auszutragen, man trug es aus, man geriet sich in die

Haare, man geriet sich in die Arme. Am dritten Tag Stands kritisch,

man hatte es ja „schon imnu^r gewußt, daß so was nicht geht", am

Abend geschah nichts und etwas, und am vierten Morgen wieseii

der Sport und das Singen oineu lumeu Schwung des Mitsarr.njen

auf. Der erste dieser beiden Lernzeittypen gehört durchaus dazu,

ich möchte ihn nicht missen; aber der zweite erst liefert das

eigentliche Werk.

Vitale Dissoziierung ist die Krankheit der Völker in unserer

Zeit, die durch eine zusammenpressende Aktion nur scheinbar zu

heilen ist. Gesteigert ist dieses Uebel im Judentum, das eines ein-

heitlichen organischen Baus entbehrt. Hier kann zunächst nichts

andres helfen als ein rechtschaffenes Miteinanderzutunbekommcn

der Menschen verschiedner Gesinnungskreise in gemeinsamer

Erschliessung des gemeinsamen Grundes. l)arauf geht die Päda-

gogik unserer Bildungsarbeit aus.

Aber sie setzt die verschiedenen Weltanschauungsgrupp-m

nicht bloss in unmittelbare Beziehung zu einander, .-ie gibt auch

jeder einzelnen das, was diese für ihre eigene Weltanschauung

braucht und eich selbst nicht geben kann.

Jeder Weltanschauung heftet sich, sowie sie aus d<;m Bereich

des Denkens und Plauens in den Bereich des Menschenlebens tritt,

eine eigentümliche Problematik an, die eine ganz neue vorher

nicht gestellte und nicht stellbare Wahrheitsfrage einschlie.-st. Ks

ist die Problematik dessen, was ich als die dialektische Innonlinic

bezeichnen möchte.

Solange die Weltanschauung in den Höhcü des reinen Ge-

dankens und des unbedingten Willens schwebt, nimmt sie sicli

glatt und fugenlos aus-, sowie sie die Erde unseres Lebens be-

tritt, erhält sie einen Riss — einen wenig beachteten, aber äußerst

wichtigen Riss mittendurch.

Wir befinden uns nun im Raum des konkreten, persönlichen

Lebens; jede Gruppe hat ja (was sie gern vergisst) ihre Kon-

kretheit, die konkrete Probe, die über die Zukunft entscheidet,

im Leben der Personen, die ihr angehören.

Hier, in diesem Raum, scheidet und entscheidet es sich inner-

halb der W^eltansehauung.

Von einer doppelten Frage aus vollzieht sich die Scheidung:

Worauf steht deine Weltanschauung? Und: Was fängst du mit

deiner Weltanschauung an?

Worauf sie stehe — das heisst: auf welcher Weise und wel-

cher Dichtigkeit der persönlichen Erfahrung, des lebensmässigen

Wissens um die Dinge und um die eigne Person. Einer Weltan-

schauungsgruppe angeschlossen sein kann eine echte Wahl bedeu-

ten oder einen täppischen Zugriff wie im Blindekuhspiel.

Heute forciert man nur allzu oft den Anschluss, man läßt

ihn sich schon in oder gar vor der Pubertätszeit vollziehen, in

einem Lebensalter also, das zumeist der echten Wahl noch nicht

gewachsen ist und das (und mit ihm das Leben) man verdirbt,

wenn man ihm die Wahl aufnötigt. Man erkläre die Pubertät zum

Naturschutzpark, oder uusre Menschen werden verdorben.

Je nach dem Grund, worauf eine Weltanschauung ruht, je

nachdem, was für Wurzeln sie hat, Luftwurzeln oder Erdwurzeln,

entscheidet es sich, was ihr an nährender Wirklichkeit zufliesst.

entscheidet sich ihr Wirklichkeitsgehalt — und von dem aus die

Zuverlässigkeit ihres Wirkens.

Und zum zweiten: was man damit anfange — das heisst: ob

einer seine Weltanschauung nur verficht und „durchsetzt" oder

sie auch lobt und bewährt, so gut er oben je und je kann (so gut

er kann; es gibt ein grossartiges Entweder-Oder, dtus im Kern

nichts anderes ist als Flucht, Ausflucht). Die Wahrheit einer

Weltanschauung wird nicht in den Wolken erwiesen, sondern im

gele))ten Leben: wahr ist, was bewährt wird.

Im einheitlichen Marschtakt einer Gruppe verliert sich heute

die Unterscheidung, wessen Schritt den Gang meiner richtunger-

füllten Existenz selber und wessen Schritt nur eine beredte Ge-

bärde bedeutet. Und doch ist diese Unterscheidung, die quer

durch .jede Gruppe führt, gewichtiger noch als die zwischen Schar

und Schar. Denn nur die mit ihrer Lebenssubstanz Verwirklichen-

den werden neue lebensfähige Wirklichkeit stiften. Mag von der

StosskraCt des Trupps der Erfolg abhängen, von der Echtheil

der Einzelnen hängt ab, als was sich in der Tiefe der Zukunft

dieser Erfolg kundtun wird: als echter Sieg oder als übertünchte

Niederlage

Die Bildungsarbeil hat auf die Angehörigen der W' eltausch a\i-

ungen einen doi)pelten Einfluß: einen gründenden und einen fordern-

den. Sie hilft zum ersten jedem seine Weltanschauung im Erdreich

seiner Welt verwurzeln, indem sie ihm diese weil und dicht er-

fahrbar macht, ihm den Zugang zu ihr eröffnet, ihn ihren wir

kenden Kräften aussetzt. Und sie erzieht zum zweiten in jedem

sein Weltanschauungsgewissen, das ihn immer neu auf die Be-

währung hin prüft und das den Unverbindlichkeiten der Durch-

setzung die Verbindlichkeit, den Ernst der tausend kleinen Ver-

wirklichungen entgegenstellt.

Gewiss ist es wichtig, was einer bekennt; aber noch wich-

tiger ist es, wie er es bekennt. Dieses Wie ist kein ästhetisches

und nicht einmal ein ethisches; es geht um Realität im genau-

sten Sinn, um die ganze Realität, im Verhältnis zu der das Aesthe-

tische und das Ethische nur Abstraktionen sind. Wohnt eine Welt-

anschauung im Kopf oder im ganzen Menschen bis in die Finger-

spitzen? Lebt sie in den Stunden der Proklamation oder noch in

den stillen Privatzeiten seines Lebens? Verwendet er sie oder

gibt er sich ihr her? Das ist die Scheidung zwischen Realge-

sinnung und Fiktivgesinnung, zwischen der Gesinnung, die ver-

wirklicht wird, bis sie ganz in die Wirklichkeit eingegangen ist,

und der Gesinnung, die flott durchgesetzt und durchgesetzt wird,

bis nichts von ihr übriggeblieben ist. Es gilt die lebensmässige

Verantwortung der Person für das Haben einer Weltanschauung;

die kann mir meine Gruppe nicht abnehmen, sie darf es nicht.

Man rede nicht von ,,Individualismus"! Wohl geht es um Per-

sonen, aber nicht um der Personen willen; es geht um sie um
der Zukunft willen. Ob im Bereich irgendeiner Weltanschauung

die Menschen der Realgesinnung oder die Menschen der Fiktiv-

gesinnung bestimmend sind, ob die zu treffenden Entscheidungen

von der existenziellen Verantwortung aus getroffen werden oder

nicht, was sich an der inneren Front begibt, die quer durch jede

Weltanschauung sich zwischen Wahrheit und Lüge hinzieht, da-

von hängt noch mehr ab als davon, ob diese Weltansehauurj;

„siegt" oder nicht; denn davon hängt ab, ob der geschichtlicii

verzeichnete Sieg dies und nicht etwa die Katastrophe ist. Wie

weit die künftige Gemeinschaft dem Wunschbild entsi»rechen wird,

hängt von der Wesenshaltung der gegenwärtigen Personen —
nicht der führenden allein, sondern jedes Einzelnen — weseutr

lieh ab. Das Ziel steht nicht fest und wartet: wer einen Weg
einschlägt, der nicht schon in seiner Art die Art des Zielen dar-

stellt, wird es verfehlen, so starr er es im Auge behielt: das Ziel,

das er erreicht, wird nicht anders aussehen als der Weg, auf

dem er es erreichte.

Wir leben — man muss es immer wieder sagen — in einer

Zeit, in der Schlag auf Schlag die grossen Träume, die grossen

Hoffnungen des Menschenvolks sich erfüllen: als ihre eignen



M

Karikaturen. Was ist dio Ursache all dieses massiven Scheins?

Ich weiss keine andre als die Macht der Fiktivge^innunj^. Diese

Macht nenne ich die Ungehildetlieit des Menschen dieses Zeital-

ters. Gegen sie steht die zeitwahre, zeitgerechte Bildung, die den
Menschen hinführt zum gelebten Zusammenhang mit seiner Welt
und ihn von da aufsteigen lässt zu Treue, zu Erprobung, zn Be-

währung, zu Verantwortung, zu Entscheidung, zu V^erwiricli-

chung. Die Bildung&arbeit, die ich meine, ist Führung zu Wirk-
lichkeit und Verwirklichung. Der Mensch ist zu bilden, der zwi

sehen Schein und Wirklichkeit, zwischen Scheinverwirklichung

und echter Verwirklichung zu scheiden weiss, der den Schein

verwirft und die Wirklichkeit erwählt und ergreift, gleichviel

welche Weltanschauung er erwähle. Diese Bildungsarbeit erzieht

die Angehörigen aller Weltanschauungen zur Echtheit und zur

Wahrheit, sie erzieht jeden dazu, mit seiner Weltanschauung
Ernst zu machen von der Echtheit des Grundes aus und auf die

Wahrheit des Zieles zu.

Ein Briefwechsel
1.

Die Anfrage:

1. Wie stellen Sie sich die nutzbringende Verwertung Ihrer
Arbeitsvorschläge vor (ich denke besonders an die Geschichts-
kurse von Ernst Simon), wenn man wie ich, von allen guten
Geistern und Büchern verlassen, aber von wissensdurstigen Jun-
gens umgeben, auf dem Land sitzt? Wäre es nicht vielleicht

möglich, eine Wanderbibliothek mit der wichtigsten angeführ-
ten Literatur für Mittlerenzentren und Leute, die sich in ähnlicher
Bedrängnis befinden, von der Mittelstelle aus einzurichten?

2. Wie denken Sie sich die Verwertung Ihrer Arbeitsanga-
ben für unvorgebildete Menschen, insbesondere für Jugendliche
im Alter von 15—17 Jahren? Wäre es nicht möglich, durch die
Mittelstelle stark vereinfachte und doch grtindliche Geschichts-
pläne herauszugeben, da die Führer selten Fachleute sind und
folglich nicht zu solcher systematischen Arbeit fähig?

II.

Antwort und Gegenfrage:

Was zunächst die Frage der Wanderbticherei anlangt, so
haben wir im Hinblick auf die im Aufbau befindliche Wander-
bücherei des Preussischen Landesverbandes jüdischer Gemeinden
davon abgesehen, eine eigene Wanderbücherei einzurichten. Der
Leiter der Wanderbücherei des Preussischen Landesverbandes,
Herr Dr. Erich Guttmann, gehört zu unserem engeren Mitarbei-
terkreis. Er bereitet zurzeit in unserem Auftrag eine ausführ-
liche Liste von Jugendbüchern vor, und vielleicht könnten Sie
schon die eine oder andere Bücherhilfe durch ihn erfahren,
wenn Sie sich unter Berufung auf uns an ihn wenden. Seine
Anschrift lautet: Bibliothekar Dr. Erich Guttmann, Berlin-Char-
lottenburg 4, Sybelstrasse 12 11 bei Dr. Scherbel.

Der Plan des Geschichtskurses von Dr. Ernst Simon, auf
den Sie besonders Bezug nehmen, ist in erster Linie für Lehrer
und Leiter von Arbeitsgemeinschaften in Lehrhäusern bestimmt^
die den Stoff an sich bereits beherrschen und durch den Plan
Anregungen für die Einteilung eines solchen Kurses und für ver-
tiefende Lektüre erhalten. Sie haben recht, dass Sie in Ihrer
Lage diesen Plan kaum verwenden können. Wir sind nun sehr
gern bereit, Ihnen bei Ihrer Arbeit zu helfen. Sie müssten uns
aber ein wenig bestimmter und ausführlicher mitteilen, welche
Wünsche Ihre wissensdurstigen Jungens und Sie selbst haben,
und welche Gedanken Sie sich über diese Bildungsarbeit machen.

Um für den Anfang die Fragen einmal ganz konkret zu stellen:

Worauf geht der Wissensdurst der Jungen?
Und warum geht er gerade hierauf?

Was sehen Sie selbst eigentlich als Ziel der Bildungsar-

beit an?
Diese Fragen gelten insbesondere für den etwaigen geschicht-

lichen Wissensdurst.

Warum wollen Sie eigentlich Geschichte treiben?

Was soll aus der Geschichte gelernt werden?
Stolz auf die Vergangenheit?
Bildung und Pflege eines Nationalbewusstseins?
Erkenntnis, „wie es war"?
Hilfe für die Deutung der gegenwärtigen Situation?

Ehrfucht (wovor?)?

Wenn wir so Ihre Fragen zunächst unsererseits mit Fragen
beantworten, dann geschieht es, weil wir den Wunsch haben,
Ihnen in Ihrer wichtigen Arbeit so gut wie möglich zu helfen,

und das kann am besten geschehen, wenn wir einmal gemeinsam
versuchen, der Aufgabe auf den Grund zu gehen. Hoffentlich

lässt Ihnen die tägliche Arbeit Zeit und Kraft zur Besinnung,
sodass wir Ihrer Antwort bald entgegensehen dürfen.

m.
Das Ende des Briefwechsels:

Die Antwort auf unseren Brief blieb aus. Vielleicht . haben
wir den Fragesteller dadurch enttäuscht, dass wir seine Anfrage
nicht ohne weiteres mit der Mitteilung eines Rezeptes beantwor-
tet haben. Wir hatten das nicht getan, weil wir glauben, dass
jede Bildungsarbeit von der ganz konkreten Situation der an ihr

Beteiligten ausgehen muss, und dass alle Ratschläge am besten
auf dem Wege einer gemeinsamen Ueberlegung erteilt werden
können. Wir helfen gern. Aber wer Rat sucht, muß auch zu einer
gemeinsamen Ueberlegung bereit sein.

Budiberatung

Unsere vor anderthalb Jahren ine Leben gerufene Abteilung
„Buchberatung'* hat ihre Tätigkeit bisher auf den folgenden drei
Gebieten aufgenommen: Schaffung von besprechenden Katalogen,
besonders für die Jugendpflegearbeit, Aufbau von volkstümlichen
Büchereien im Gebiete der jüdischen Jugend- und Erwachsenenbildung,
Beratung von Büchereien in bildungsmäßiger und technischer Hinsicht
sowie von einzelnen Bildungspflegem in der Jugend- und Erwachsenen-
arbeit.

Seit Beginn der Arbeit wurde eine planmäßige Erfassung der
wertvollen jüdischen Jugendliteratur angestrebt, deren Ergebnis die
Schaffung eines besprechenden Jugendbücherverzeichnisses sein soll.

Das Verzeichnis der Schönen Literatur für die Altersgruppen von
6—18 Jahren liegt bereits vor und wird demnächst im Druck
erscheinen.

Unter tatkräftiger Hilfe der Buchberatung wurden die Bücherei
des Reichsausschusses der jüdischen Jugendverbände in Berlin, die
Bücherei der Münchener jüdischen Jugendverbände und die der
Breslauer und der niederschlesischen jüdischen Jugendverbände auf-

gebaut. In Verbindung mit der Wanderbücherei des Preußischen
Landesverbandes, welche durch Personalunion mit der Buchheratung
der Mittelstelle verbunden ist, wurden verschiedene Gemeinde-
büchereien (Speyer, Cottbus, Hindenburg, Reichenbach i. Eulengeh.)
beraten und in ihrer Aufbauarbeit unterstützt. Nicht nur durch Durch-
sicJit und Aufstellung von Bücherlisten, sondern auch durch intensive
technisch-organisatorische Beratung und Bereitstellung von Vordrucken
(Buchkarten usw.) konnte unsere Buchberatung hier und an anderen
Stellen mithelfen. In diesem Zusammenhang ist auch auf die Leitsätze
über das Zusammenstellen von Bücherlisten in der jüdischen Bildungs-
arbeit hinzuweisen, die in unserem Rundbrief vom Januar 1936 ver-

öffentlicht worden sind. Dr. Erich Guttmann.
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Der Jude und der Mensdi der Umwelt nach der Lehre des Judentums

Grundriß einer ArbeitsgenieinBihaft von Rabb. Dr. Max Eschelbacher.

A. DieAufgabe:

I. Das Verhältnis zu Menschen fremden Volkes und Glaubens oder

fremder Rasse als allgemeines Problem.

II. Die Frage ,,Men8ch und Jude** als Sonderfall des Problems.

III. Die jüdische Lösung (Ribel, Talmud, Schulchan aruch).

IV. Die Notwendigkeit des Studiums dieser Lösung

1. zur Erkenntnis der jüdischen Lehre,

2. zu ihrer Verteidigung.

B. Die Lehre des Judentums über das Verhältnis

des Menschen zum Juden.

I. Der Gedanke der allumfassenden Menschheit:

1. Die Idee der Schöpfung.

2. Die Schöpfung des Menschen.

I. Buch Mose 1, 27/28: „Und Gott schuf den Menschen in seinem

Ebenbilde, im Ebenbilde Gottes schuf er sie. Als Mann und als

Weib schuf er sie. Und es segnete sie Gott.**

3. Die Stellung von Adam. Der gemeinsame Name für alle

Menschen: Bene Adam. Sanhedrin 38a: „Der Staub, aus dem

Adam gebildet wurde, wurde der ganzen Erde entnommen."

II. Die Gruppen der Menschen:

1. Die Sonderung der Kinder Adams.

I. Buch Mose 10, 32: „Dies sind die Familien der Söhne Noas nach

ihren Zeugungen in ihren Völkern, und von ihnen sonderten

sich die Völker auf der Erde nach der Sintflut.**

I. Buch Mose 1, 1 : „Es war die ganze Erde einerlei Sprache und

einerlei Worte.**

I. Buch Mose 11, 9: „Darum nannte man den Namen der Stadt

Babel, denn dort verwirrte der Ewige die Sprache der ganzen

Erde, und von dort zerstreute sie der Ewige über die Fläche der

ganzen Erde.**

2. Die jüdische Sonderentwicklung.

a) Der Anfang. — Abraham:

I. B. M. 12, 1: „Der Ewige sprach zu Abraham: Gehe weg aus

deinem Lande und aus deinem Geburtsort und aus deinem

Vaterhaus in das Land, das ich dir zeigen werde.**

b) Die Abwehr des Götzendienstes als die treibende Kraft in

aller Absonderung des Judentums, insbesondere bei dem

Verbot der Ehe zwischen Juden und NichtJuden.

Ehen zwischen Juden und NichtJuden in alter Zeit.

Das Verbot der Mischehe in der Thorah.

V. B. M. 7, 3/4: „. . . Du darfst dich mit den Völkern

Kanaans nicht verschwägern. Deine Tochter darfst du nicht

seinem Sohn geben und seine Tochter darfst du nicht für

deinen Sohn nehmen, denn er wird deinen Sohn von mir

wegführen und sie werden fremden Göttern dienen und der

Zorn des Ewigen wird über euch entbrennen und er wird

euch rasch vertilgen."

Die Erweiterung der Gesetzgebung gegen die Mischehen

durch Esra. Esra Kap. 10.

c) Die Anerkennung des NichtJuden in der Gesetzgebung der

Thorah.

III. B. M., 19, 33/34: „Wenn bei dir ein Fremdling weilt in

eurem Lande, dürft ihr ihn nicht bedrücken. Wie der Ein-

heimische soll euch der Fremdling sein, der bei euch weilt,

und du sollst ihn lieben wie dich selbst, denn Fremdlinge

wäret ihr im Lande Mizrajim. Ich bin der Ewige, euer Gott.**

d) Die Ablehnung des Rasseprinzips durch die Anerkennung

des Proselyten.

Sabbat 31a: „Ein Heide kam zu Schamai und sagte ihm:

Nimm mich in das Judentum auf, während ich auf einem

Fuße stehe. Da jagte ihn Schamai mit dem Stock hinaus. Er

kam zu Hillel und sagte ihm das Gleiche. Da erwiderte ihm

Hillel : „W as dir verhaßt ist, tue auch deinem Genossen nicht.

Das ist die ganze Thorah. Das Uebrige ist Erläuterung. Gehe

hin und lerne.**

,ySei liebend zu deinem Genossen als zu einem der wie du ist",

heißt es in der Schrift, und kurz danach, wie um durch die besondere

Hervorhebung in alle Zeit jeden etwa mögli^-hen Mißverstand auszu-

schalten: „Sei liebend zum Gastsassen als zu einem der wie du ist.'*

Rea, Genosse, ist der Mensch, mit dem ich gerade zu tun habe, der

mir jetzt begegnende Mensch, der Mensch also, der mich eben in

diesem Augenblick „angeht", gleichviel ob er mir volkeigen oder

volksfremd ist. Ich soll, buchstäblich übersetzt, „ihm lieben": mich

ihm liebend zuwenden, ihm Liebe erzeigen, Liebe antun; und zwar

als einem, der „wie ich" ist: liebesbedürftig wie ich, der Liebestat

eines Rea bedürftig wie ich, — wie ich es eben von meiner eigenen

Seele her weiß. Daß es so zu verstehen ist, ergibt sich aus den auf

den zweiten Satz folgenden Worten: ,J)enn Gastsassen seid ihr im

Land Aegypten gewesen" — oder, wie es anderswo noch deutlicher

heißt: „Ihr kennt ja die Seele des Gastsassen, denn Gastsassen seid ihr

im Land Aegypten gewesen". Ihr kennt diese Seele und ihre Not, ihr

wißt, wessen sie bedarf, und darum, ihr, denen es einst verweigert

worden ist, verweigert es nun nicht!

Wagen wir es, von da aus die Begründung des ersten Satzes in

Worte zu fassen. Sei liebend zu deinem Mitmenschen als zu einem,

der wie du ist — ihr kennt ja die Seele des Menschen, dem es not-

tut, daß man liebend zu ihm sei, denn Menschen seid ihr und leidet

selber die Menschennot.

So ist eine Botschaft des „alten Testaments" zu lesen.

Aui der Vorbemerkung von Martin Buber zu vier Ab-

handlungen von Hermann Cohen über da« Verhallen von

Mensch zu Mensch nach der Lehre des Judentums (Bücherei

des SchockenverIags/20).

-i
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Umriss eines Einführungslehrgangs in die Gesdiichte der Juden während des Mittelalters

(10 Vortragsstunden)

von Dr. Ludwig Feuchtwanger.

A. Lehrgang. — B. Zeit- und MerktafeL — C. Bücherkunde.
3. Ausgangspunkt: Historischer Ausgangspunkt. — Das „Imperium

A. Lehrgang.
Umrißkarten des Römischen Reichs um 100 Jahre nach Chr. und

der abendländischen Christenheit um 1100 (nach den hier wieder-

gegebenen Skizzen) sowie eine „Zeit- und Merktafel" (Vgl. B) be-

gleiten die Unterrichtsarbeit.

Dreifacher Ausgangspunkt:

1. Suche nach neuen Zielen und nach einer neuen Zukunft geht davon

aus, sich ein neues und klares Bild der Vergangenheit zu machen

(Neueroberung der Vergangenheit in Krisenzeiten eines Volkes —
Beispiel der deutschen Romantik).

2. Vom Mittelalter hatte selbst Goethe (wie mancher unter uns heute)

noch kein Geschichtsbild. Dieses Bild hatte damals noch niemand.

— Zweimalige Begegnung Goethes mit dem MA: „Von deutscher

Baukunst" (1773). — Goethe vor dem Straßburger Münster. Lektüre

und Interpretation dieses kurzen Essays. Erinnerung an Goetz von

Berlichingen. — Stelle im Urfaust: „Die Kirche hat einen guten

Magen . . . Das ist ein allgemeiner Brauch — Ein Jud und König

kann es auch" (genaue Erklärung von Situation und Sinn). — Ein

Menschenalter vergeht nach dem Kampfruf „Von deutscher Bau-

kunst", nach dem „Götz" und „Urfaust", ehe sich Goethe, der

..iU i tide 62jährige Goethe ein zweites Mal mit dem MA auseinander-

setzt, vor allem in dem Aufsatz von 1811 „Altdeutsche Malerei am

Rhein" (Lektüre nach der Hofmiller'schen Sammlung „Die schönsten

Essays von Goethe"). W. v. Humboldt über Goethe: „Es hat in

niemand je eine gerechtere, mehr durch die innerste Eigentümlich-

keit begründete Scheu vor allem Verworrenen, Abstrusen, mystisch

Verhülltem gegeben als in ihni." — Besprechung dieses Satzes.

Romanum" zu Trajans und Hadrians Zeiten. Erklärung des Karten-

bildes. Entstehung dieses Reiches in konzentrischen Kreisen um die

Stadt Rom: Kurze Skizze der Geschichte. Empfehlung der Durch-

nahme des Inhaltsverzeichnisses von Mommsen, Rom. Geschiqhte

V Bd.: Die Provinzen von Cäsar bis Diocletian. Gefahr der

Isolierung des XI. Kapitels („Judaea und die Juden") aus den

13 Kapiteln; Bedeutung des Mommsen'schen V. Bandes. — Erster

Zusammenprall Roms mit den Juden unter Pompejus (Situation —
Jahreszahlen — Jüdische Geschichte von Esra bis zu den Makka-

bäern — Von da bis zum Untergang Jerusalems — Quellen für diese

Geschichte). Wo sitzen in diesem Reich die Juden: Hauptzentren —
Karte der Reisen des Apostels Paulus nach der Apostelgeschichte

(Erörterung!) — Danach etwa 150 jüdische Siedelungen im „Mittel-

meerkreis"; genaue Besprechung dieses Begriffs (Was ist außerhalb

dieses Kreises?). Thema der „Diaspora" seit dem Exil (Genaue

Begriffe und Zahlen). — Palästina mit Jerusalem gehört bis zur Er-

oberung durch den Islam (636) zum Mittelmeerkreis, seit dieser Zeit

zu „Asien" und zum „Orient" (Frontwechsel erst durch die englische

Eroberung 1917). — Bedeutung des Einzugs des Kalifen Omars im

Jahre 636 in Jerusalem und des Einzugs des englischen Generals

Allenby am 2. November 1917. Erörterung des engen Zusammen-

hanges dieser vergleichenden Geschichtsbetrachtung mit dem Mittel-

alter.

Die ergiebige und nachhaltige Behandlung der drei Ausgangs-

wege (Sinn der Geschichte — Begegnung eines dem MA fremden

Geistes wie Goethes mit der Epoche — Römisches Reich und Mittel-

meerkreis) erfordert 1—2 Arbeitsstunden und setzt auf der Seite des

210 «00 600 800km
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Lehrenden absolute Beherrschung des Stoffes (weit über das Stunden-

pensum hinaus) voraus, um eine lebendige Fühlung mit den Teil-

nehmern in Frage und Antwort zu erreichen. Gerade die mangelnde

Einheitlichkeit der Bildung»- und Zielvoraussetzungen bei den Hörern

ermöglicht eine lebhafte Erörterung der Fragen, warum wir das alles

wissen wollen, und der Frage der „Beziehung zum Leben", vor allem

zu unserem jüdischen Leben. „Allgemeine Bildung" soll mit dem

exakten und klaren Wissen um diese Dinge nicht erzielt werden,

sondern es ist eine „Gegenwartskunde" im höchsten Sinn.

Die eigentliche Stoffbehandlung gilt in der dritten Vortragsstunde

der Frage der J'eriodisierung'\ Diese ist mehr als eine Zeiteinteilung

;

sie enthält bereits von einer gewissen Rück- und Ueberschau her ein

Urteil. Verschiedene Periodisierung der mittelalterlichen Zeit für die

allgemeine und für die jüdische Geschichte. Was geht dem MA
voraus? Was folgt ihm? Die verschiedenen Merkmale der Perioden-

einteilung. Zusammenstellung aller Merkmale des „Mittelalters" aus

dem Zuhörerkreis: Sammlung der gefundenen Merkmale (eingeteilt

in Unterscheidungszeichen gegenüber dem Altertum und gegenüber der

Neuzeit). Charakteristik des MA durch den ,JCorporationengeist" und

die „geschlossene (religiös ausgerichtete, also nicht innerweltliche)

Lebensform". Genaue Definitionen und Besprechungen. 1. JCorpo-

ration": Im M A dachten und handelten die Menschen als Glieder von

Gemeinschaften; die Stellung jedes Einzelnen war durch seinen Platz

in einem größeren Ganzen festgelegt (in Gutsbezirk, Stadt, Gilde,

Universität, Kloster usw.), Vergleich dieser festen Schichtung mit

unserem modernen „Ständischen Aufbau". Korporationen, Zünfte usw.,

Gewerbe wohnen in eigenen Quartieren und tragen besondere Tracht

oder Abzeichen. Das Wohnen der Juden in eigenen Stadtvierteln und

die Judentracht (Judenhut und Gelber Fleck) ursprünglich nichts Ent-

ehrendes. Die Bestimmung des Lateran-Konzils von 1215 über die Ver-

pflichtung sämtlicher christlichen Obrigkeiten, den Juden ein sicht-

bares Abzeichen aufzuerlegen. Warum geht diese Vorschrift von der

Kirche aus? Die Stellung des Juden in der Gesellschaft im M A ist

von der christlichen Glaubenslehre her festgelegt. Sitz dieses Glaubens

(Brief des Apostels an die judenchristliche Gemeinde in Rom um

50 nach Chr., Kapitel 9-11). Diese Kapitel behandeln das Verhältnis

der „Synagoge" zur „Ekklesia" und bleiben für das chrisUiche Abend-

land maßgehend; ihr präzises Thema lautet: Die Verkündigung der

neuen christlichen Lehre entwertet weder die frühere, im „Alten

Bund", den alten biblischen Büchern niedergelegte Offenbarung, noch

hebt sie das mosaische Gesetz auf. Wie konnte aber dann das Volk,

das Gott wahrhaft auserwählt hatte, nicht mehr das auserwählte Volk

sein? Einteilung der Kap. 9—11 des Römerbriefes: 1. Der Plan Gottes

(Kap. 9, 25—29). — 2. Die Verschuldung Israels (Kap. 9, 30—10, 21)

— 3 Die Bekehrung Israels am Ende der Zeiten (Kap. 11, 1—32). —

4. Lobpreisung der göttlichen Weisheit (11, 33—36). - Die Lektüre

der drei Kapitel des Römerbriefes wird einer besonderen Arbeits,

stunde vorbehalten (Interpretation am besten nach Erik Peterson, Die

Kirche aus Juden und Heiden; Salzburg 1934).

Das zweite Hauptoharakteristikum des M A ist neben dem „Korpo-

rationengeist" im Abendland und im Islam die geschlossene, autoritative

religiöse Lebensform. Die Judenschaft des M A hat für sich korpor»

tionenähnlichen Charakter und ist selbst eine einheitliche autontatlv^

Lebensordnung. Christentum, Judentum, Islam im M A keine

„Religion" im heutigen Sinn, keine „Frömmigkeit", die der Willkür

und dem Gutdünken des Einzelnen, seiner Stimmung überlassen ist,

sondern eine das ganze Leben, auch die Teile, die heute „säkulari-

siert" sind, umfassende „gesetzliche" Lebensordnung. Beispiele und

Erklärung — Die „Pflichtenlehre" in den drei Religionen Judentum,

Christentum, Islam. — Der Begriff der „Säkularisation".

Die vierte Vortragsstunde ist den beiden „Kulturräumen", in denen

sich die jüdische Geschichte im M A abspielt, gewidmet: „ChrisÜiches

Abendland" und „Islam". Die behandelten Charakteristika „Korpora-

tionengeist" und „Geschlossene religiöse Lebensordnung" gelten nicht

nur in einzelnen Ländern oder Nationen, sondern im „Christlichen

Abendland" und im „Islam". Die Differenzierung in Nationen erst ein

Römisch-katholisches und
{in der/Hauptsache) feudal
organisiertes Gebiet

Die abendländische Christenheit um 1100.

I
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späterer Vorgang. Diese Differenzierung am besten beobachtbar an der

Spaltung der drei romanische'n Hauptsprachen: Spanisch — Franzö-

sisch — Italienisch. Sprachgeschichtliche Erörterung. „Christliches

Abendland": Entstehung der europäischen Kultur aus den drei

Quellen: Römisches Reich (Antike) — Christentum (Judentum) —
Germanische Volksart.. Als Ergebnis der Völkerwanderung beobachten

wir die Ausweitung und Verengung des Imperium Romanum auf

unserem zweiten Kärtchen. Die vier Ergebnisse der Völkerwanderung:

1. Zerstörung des römischen Weltreichs. — 2. Auflösung der

römischen Kultur. — 3. Rückfall der eroberten Länder in die

Naturalwirtschaft. — 4. Aufteilung Europas in die drei Völkergruppen

der Romanen, Germanen, Slawen. Kurze, aber präzise Besprechung der

großen Reichsgründungen von 382—911 (am besten nach guter Vor-

bereitung durch das (irundwerk Alexander Cartellieri, Weltgeschichte

als Machtgeschichte; München und Berlin 1927): 1. Die germanischen

Reichsgründungen (Westgoten 382—418 — Vandalen 423—443 — Der

Hunnensturm 445—455 — Die Ostgoten und die Franken 488—530 —
(;egenstoß des oströmischen Reiches 527—565 — Langobarden 567 bis

591). _ 2. Die arabischen Reiche. — 3. Das Fränkische Großreich.

Besprechung des' Themas „Anteil der Juden an der Bildung der

abendländischen Kulturgemeinschaft".

Die Vereinigung von Staat und Kirche seit Konstantin dem

Großen (u. U. Behandlung Konstantins in einer eigenen Stunde nach

Jakob Burckhardt, Constantin, und Eduard Schwartz, Kaiser Constan-

tin und die christliche Kirche. 2. Aufl. Leipzig, 1936 — Sehr lohnendes

und für die Geschichte der Juden im M A entscheidendes Thema).

Konsequenz für die Juden im christlichen Abendland bis zur Emanzi-

pation. Vom Blickpunkt der „Rechtsbeschränkung" gegen die Juden

wird man dem weltgeschichtlichen Vorgang „Kirche und Staat" nicht

gerecht; unzureichende Darstellung bei Graetz und Dubnow (Lektüre

von Dubnow III, 207). Beide jüdischen Historiker haben keinen Sinn

für die Vorstellungen und Denkmöglichkeiten der „Umwelt", d. h. der

die Juden umgebenden „Kulturkreise".

Fünfte und sechste Arbeitsstunde: Der Islam. Vgl. den Exkurs

über den Islam in der „Zeit- und Merktafel". Notwendigkeit der Be-

sprechung der geistigen Grundlagen des „Islam" und des christlichen

Abendlandes für die jüdische Geschichte. Nur Kenntnis der Umwelt

läßt die Geschichte der Juden im M A verstehen. Begriffe der „Zeit-

gerechtigkeit" — „Eigengesetzlichkeit" einer Epoche — Der „Ana-

chronismus" und das historische Denken. — Mißverständnis einer

westlichen Betrachtung (vgl. Bemerkungen i. d. „Zeit- und Merk-

tafel").

Besprechung der Aneignung der nötigsten Kenntnisse aus dem

Gebiet der Islam-Wissenschaft: Zwei Grundwerke: Ignaz Goldziher,

Vorlesungen über den Islam; 2. Aufl. Heidelberg 1925. — C. H.

Becker, Islamstudien Bd. I; Leipzig 1924. — Deutsche Koranausgabe.

Beispiele aus der spanisch arabischen Epoche zum Nachweis der Not-

wendigkeit der islamwissenschaftlichen Grundlagen zur historischen

Erfassung der jüdischen Hauptgestalten (Gegensatz: die religiösen und

künstlerischen Ewigkeitswerte ohne Rücksicht auf Zeit- und Orts-

umstände; nur „zeitlos", also nicht historisch, läßt sich ohne islam-

wissenschaftliche Vorkenntnisse Werk und Leben von Ihn Gabirol,

Jehuda-ha-Levi usw. behandeln). Besprechung von Julius Höxter,

Quellenbuch zur jüdischen Geschichte und Literatur, II. Teil (Spa-

nien), Frankfurt a. M., 1928; daraus können nur die „zeitlosen", von

Zeit und Ort losgelösten Werte der jüdischen Denker und Dichter

aus der spanisch-arabischen Epoche in Beispielen näher kennengelernt

werden. Einzelheilen nach der „Tafel".

Eine siebente Stunde wird zweckmäßig der Anlage, dem Inhalt

und der Benutzung des Werkes „(ierniania Judaica" gewidmet. Aus-

führliche Beschreibung des Werkes und Demonstration.

Achte Stunde: Beispiel einer zusammenhängenden Darstellung

aus der Geschichte der Juden im MA, — etwa „Vertreibung der

Juden aus England" (1290) nach George Macaulay Trevelyan, Prof.

d. (;eschichte a. d. Universität Cambridge, History of England, 10.

Aufl., London 1934; Deutsche Ausgabe in 2 Bänden 1935 bei Olden-

bourg in München. — Lektüre und Besprechung des Typischen der

Vorgänge; Gleichmäßigkeit der Erscheinungen im christlichen Abend-

8

land; Schicksal der Juden in den national geeinten Staaten im Gegen-

satz zu Deutschland im MA; Beispiele, Besprechung der Gründe.

Neunte Stunde: Lektüre und Interpretation des Gutachtens von

Thomas von Aquino (1226^-1274) „Von der Regierung über die

Juden" (De regimine Judaeorum ad ducissam Brabantiae; Opera

omnia, tomus XVI, opusculum XVII, S. 292/94). Am besten zu lesen

in der deutschen Uebersetzung in dem Sammelband Schreyvogel,

Ausgewählte Schriften zur Staats- und Wirtschaftslehre des Thomas

von Aquino; Jena 1923, S. 114-126. „Die Juden und das Wirt-

schaftsleben" im MA.

Zehnte Stunde: Kunst- und kulturgeschichtliche Ergänzungen.

Lektüre eines Stückes der „Hebräischen Berichte über die Juden-

verfolgungen während der Kreuzzüge" (Quellen zur Geschichte der

Juden in Deutschland Bd. II; Berlin 1892); die Sammlung „Edom"

(Berichte jüdischer Zeugen und Zeitgenossen über die Judenverfol-

gungen während der Kreuzzüge), Berlin 1919, enthält Auszüge in

deutscher Uebersetzung. — Lektüre eines Stückes „Aus dem Leben

der deutschen Juden im Mittelalter", nach gedruckten und un-

gedruckten Quellen, von Dr. A. Berliner (Berlin 1900). — Demon-

stration von Photos mit charakteristischen Stücken mittelalterlicher

Kunst: Straßburger Münster „Ecclesia und Synagoge" — Relief vom

Westlettner im Naumburger Dom „Der Judaslohn" — Frühromanisches

Kruzifix des Imerward aus dem Braunschweiger Dom — Bilder aus

dem Bamberger Dom — Bilder aus dem maurischen und christlichen

Spanien des MA aus Christoffel, Altes Spanien; Berlin 1936 — Stein-

denkmäler der Römischen Abteiig. des Wallraf-Richartz-Museums der

Stadt Köln (Colonia Agrippina). Die Bilder sind für eine Geschichts-

vorstellung des MA grundlegend und als Postkarten des Deutschen

Kunstverlags, Berlin W 35, Genthiner Straße 39, des Bärenreiter-Ver-

lags, Kassel-Wilhelmshöhe, Heinrich-Schütz-Allee 81 (Verzeichnisse an-

fordern!), des Bildarchivs des Rheinischen Museums leicht zu be-

kommen. Kunsthistorische, ästhetische und meist auch theologische

Erläuterungen sind für eine eindringliche Demonstration zu empfehlen.

B. Zeit- und Merktcifel

zu einer Geschichte der Juden im Mittelalter

I. Bildung neuer Reiche auf dem Boden

des Imperium Romanum (4 7 6 bis etwa 1000).

1. Christliches Abendland.

476 Absetzung des lezten römischen Kaisers. —
Das „Abendland" übernimmt vom römischen Reich die

politische übernationale Daseinsform. Die Einheit des

Abendlandes wird „weltanschaulich" von der katholischen

Kirche als durchgebildeter Ordnung und sozialer Rechts-

macht im (Gegensatz zum „Heidentum" gesichert. „Der

Gläubige muß die gleiche Zucht und Unterordnung be-

wahren, wie sie für das römische Heer gekennzeichnet

war" (sog. hierarchische Ordnung). Imperium Romanum
und die Lehre der christlichen Frömmigkeit vereinigen

sich seit Constantin zur Zucht des Abendlandes, um die

„Barbaren" in Form zu nehmen. „Bildung" und „Welt-

bild" werden in lateinischer Sprache von der „klassischen

Veberlieferung" bestimmt (hochgebildete Beamte wie

Boethius, Cassiodor verwalten unter Theoderich das

„Reich").

Imperium Romanum — Römisch-Katholische Kirche

— Klassische Veberlieferung (hellenistische Bildung in la-

teinischer Sprache), die übernationalen Einheitsbildner des

christlichen Abendlandes

:

Völkerwanderung, Sturz des römischen Reichs, Bar-

barenherrschaft ändern die äußeren und inneren (Grund-

lagen des Imperium Romanum nicht so wesentlich wie

man annimmt. 493 -553 Ostpotenreich in Italien (Haupt-

stadt Ravenna, Theoderichs (Grab).

493—526 Theoderich der (iroße. — Karte Europas in chaotischem

Wandel.
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527—565 Kaiser Ju8tinian (Sophienkirche in Konstantinopel — Cor-

pus iuris civilis).

2. I s 1 a m. —
622 Mohammed zieht von Mekka nach Medina (Hedschra).

638 Der Kalif Omar, der 2. Kalif, zieht in Jerusalem ein.

Exkurs über den Islam:

„Seit den Zeiten der römischen Oekumene war Arabien

wie umgeben von elektrischen Batterien universalistisch

religiöser Hochkulturen, die Ausstrahlungen in seinen

Körper entsandten." Die weltgeschichtliche arabische Ex-

pansionsbewegung wird durch das Streben nach Befreiung

aus dem ausgetrockneten Nomadensteppenland und durch

die Religionsgründung Muhammeds ausgelöst.

Einige Grundbegriffe und Grundtatsachen des Islams:

Koran (Buch der geoffenbarten und schriftlich nieder-

gelegten Eingebungen des Propheten, noch heute höchste

Autorität für 200 Millionen Menschen) — Hedschra

(Uebersiedlung Muhammeds von Mekka nach Medina).

Sunnn (Tradition). — Pflichtenlehre mit den fünf Haupt-

pfeilern: Glaubensbekenntnis an Allah und Muhammed,

das tägliche fünfmalige Gebet (Salat), Fasten (Ramadan),

Armensteuer (Sadaka), Pilgerfahrt (Hadsch).

Kaaba. — Der Kaufe („Statthalter" — Der Gesandte

Gottes).

Ausdehnung des Islams im 7. Jahrhundert:

Persien (den Sassaniden abgenommen), Syrien und Pa-

lästina, Aegypten, Nordafrika (bisher oströmisch), Spanien

(bisher Westgotenreich). Zur Zeit der größten Ausdehnung

erstreckte sich das Kalifenreich vom Indus bis zum Kau-

kasus und zur syrischen Mitlelmeerküste, über Nord-

afrika, Spanien, Südfrankreich, Unteritalien. Kampf

zwischen Islam und christlichem Abendland um die alte

Mittelmeerwelt des römischen Reiches.

711 Tarik siegt bei Xerez de la Frontera über die Westgoten.

732 Schlacht bei Poitiers (Ebene zwischen Loire und Ga-

ronne) bringt das Vordringen der Araber im Westen zum

Stehen und rettet die abendländisch christliche Kultur.

843 Teilung des Frankenreiches in Europa.

Rolle des Islams in der jüdischen

Geschichte des MA.

1. Stellung der Juden im Weltkalifat und in der Welt-

kirche (zwei Weltkulturen). — 2. Palästina wird seit der

islamischen Besetzung wieder von der alten Mittelmeer-

welt abgetrennt (Frontwechsel bis 1917); „Muh^mmed war

die Antwort des Ostens auf die Herausforderung Alexan-

ders" (Dawson).

Ausbreitung der niuhammedanischen Kultur als Welt-

kultur. Verlust der politischen Einheit (örtliche Kultur-

kerne — 755 Kalifat der Abassiden von Bagdad (bis 944).

Trotz des Verlustes der politischen Einheit behielt die

muhanmiedanische Kultur ihre Vorherrschaft durch das

ganze frühe MA. im Osten und in Westeuropa.

Gerade in dem Augenblick, als die Christenheit dem

gleichzeitigen Angriff der Sarazenen, Wikinger und Un-

garn fast erlag, trat die islamische Kultur des westlichen

Mittelmeers in den glänzendsten Teil ihrer Entwicklung.

Kalifat von Kordova.

Das Mißverständnis einer westlichen
Betrachtung.

Erst im 13. Jahrhundert, nach der Zeit der Kreuzzüge, er-

reichte die Kultur des christlichen Abendlandes ein un-

gefähres (;ieichgewicht mit der des Islams; im 15. Jahr-

hundert, erst mit der Renaissance und der überseeischen

Ausbreitung der europäischen Staaten, erlangte das euro-

päische Wesen die Führerschaft in der Kultur, was wir

heute für eine Art Naturgesetz halten.

912—961 Abdurrahman III, im Kalifat von Kordova (Chasdai ihn

Schaprut).

935_961 Kaiser Otto I. der Große (Ibn-Jaqub).

Arabische Bibelübersetzung des Saadia Gaon (892—942).

Bagdad, Sura, Pumbedita als jüdische Centren („Jekum

Purkan").

Sendschreiben des Scherira Gaon (968—998) ; seit 986 steht

ihm sein Sohn Hai zur Seite. Quelle Nathanha-Babli.

Das Gaonat, die jüdische Obrigkeit im arabischen Kultur-

kreis, steht und fällt mit dem abbassidischen Kalifat.

948 Untergang des Gaonats.

1099 Einnahme Jerusalems durch die Kreuzfahrer.

9. und 10. Jahrhundert: Die europäische
Christenheit von Osten, Süden und Norden

aufs höchste bedroht.

II. Zeitalter der römischen Kaiser aus

deutschen Stämmen und der Päpste ca.

1000— 127 3.

A) Allgemeine Uebersicht.

Die Juden in Europa. — Germania Judaica. 919—1024:

Die sächsischen Kaiser (962 Heil. Rom. Reich Deutscher

Nation — Dom zu Bamberg). 1024—1125: Die frän-

kischen Kaiser.

1066 Schlacht bei Hasüngs; Eroberung Englands durch Wil-

heim den Eroberer.

1096—1099 1. Kreuzzug; Königreich Jerusalem (Abriß einer Ge-

schichte der Kreuzfahrerstaaten in Palästina und Syrien).

1158 Heinrich der Löwe gründet München.

1138—1254 Die Hohenstaufischen Kaiser.

1147—1149 II. Kreuzzug (Abt Bernhard v. Clairvaux).

1212—1250 Kaiser Friedrich H.

(Walter von der Vogelweide — Nibelungenlied — Wolf-

ram v. Eschenbach).

ca. 1230—
1500

1216

1180—1223

1226—1270

1285—1314

Gotischer Baustil.

Papst Innozenz III. gestorben.

Das Korporationensystem und das System der sozialen und

ständischen Gebundenheit im MA. (Geschlechtsgenossen.

Schaft — Markgenossenschaft — Zünfte).

Niedergang der Zentral gewalt in Deutschland durch Papst

und Fürstentum.

Anfänge modernen staatlichen Lebens in Europa: In

Deutschland in den Städten und Territorien; Frankreich,

Spanien, England werden zu Nationalstaaten.

Philipp II. August von Frankreich.

Ludwig IX. (Ausbau der zentralen Verwaltung).

Philipp IV. (Niederringung des Papsttums).

B) Geschichte der Juden in Europa von 1000 bis 1300.

Bedeutung der „Rechtslage" — „Kammerknechtc" —
Privilegien — Der „körperschaftliche Geist" des MA.

„Synagoge und Ecclesi a."

Mittelmeerhandel der Juden. — Anteil der Juden an der

allgemeinen europäischen städtischen Kolonisation vom 11.

bis 13. Jahrhundert (Die mittelalterlichen Städte).

11
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1215

1290

•111

i ir-

1285

1300

1308—1313

1314—1347

1347—1378

1356

1400—1500

1394

1414—1418

1421

1431

1440—1493

1493—1519

1450

1453

1453

1475

1492

1523—1543

Die Juden Eigentum des Königs und Kaisers (servi ca-

merae).

Judenabzeichen (Papst Innozenz III. — 4. Laterankonzil).

Vertreibung der Juden aus England.

Die Juden in der Stände- und Wirtschaftsordnung des

christlichen Abendlandes im Gegensatz zu den „orien-

talischen" Juden. Celdleihe der Juden.

Lebensform, Brauchtum und Bildungswesen der Juden

im Mittelalter (die Quellen; Bücherkunde). Die Aehn-

lichkeit und enge Verwandtschaft des jüdischen und christ-

lichen Denkens und Fühlens im mittelalterlichen Abend-

land (Thomas v. Aquino).

Bedeutung der Namen und Daten von jüdischen Ge-

lehrten und Führern im MA. (Raschi, Rambam etc.).

„Talmudgeist" und „Autonome Kehilla**.

Exkurs: Zu dem Werk: Güdemann, Geschichte des Er-

ziehungswesens und der Kultur der abendländischen

Juden während des Mittelalters; Wien 1880—1888.

III. Uebergewicht Europas und Bildung
europäischer nationaler Staaten

(von Dante bis Luther).

Die Probleme der jüdisch-spanischen Geschichte sind

nicht aus der allgemeinen Geschichte des christlichen

Abendlandes und des Islams auszuscheiden.

Geschichten und Disputationen des Salomon ben

Verga „Schebet Jehuda" (Geschichte der jüdischen mittel-

alterlichen Geschichtsschreibung).

Auflösung Deutschands in Territorien — Zusammen-

schluß Frankreichs, Englands, Spaniens zu Nationalstaaten

:

Die jüdische Geschichte bleibt einheitliche überstaatliche

Geschichte, die sich vor allem im christlichen Abendland

und in den islamischen Gebieten abspielt.

Verbrennung der jüdischen Gemeinde München in ihrer

Synagoge.

Dante — Ein jüdischer Dichter und Zeitgenosse Dantes

(Emanuel Romi).

Kaiser Heinrich VII. v. Lützelburg.

(Römerzug — Empfang der Juden).

Kaiser Ludwig der Bayer.

Kaiser Karl IV.

Goldene Bulle — Uebergang zur landesherrlichen und

städtischen „Kammerknechtschaft**.

Frührenaissance in Italien.

Vertreibung der Juden aus Frankreich (nähere Erklärung

dieser „Vertreibung**).

Konzil zu Konstanz.
•

Wiener Geserah.

Die Jungfrau von Orleans in Rouen verbrannt.

Kaiser Friedrich III.

Kaiser Maximilian I.

Erfindung der Buchdruckerkunst.

Eroberung Konstantinopels durch die Türken.

Capistrano in Breslau.

Der Knabe Simon v. Trient.

Vertreibung der Juden aus Spanien.

Martin Luthers Judenschriften und ihre Bedeutung.

Der Wiederausscheidungsprozeß der Juden aus dem
christlichen Abendland von 1200 bis zur beginnenden

Säkularisation Europas. — Die östlichen Einwanderungen.

10

C. Bücherkunde

(außer den im „Lehrgang** schon genannten und beschriebenen

Schriften und Werken).

1. Teubners Quellensammlung für den Geschichtsunterricht (Hans

Foerster, Mittelalterl. Geschichtsauffassung. — Erich Haring, Die

Kreuzzüge. — Hans Bartels, Die mittelaherliche Kaiserpolitik im

Urteil der neuzeitlichen Geschichtschreibung. — Willy Cohn,

Kaiser Friedrich IL). Leipzig (Teubner), 1928—30.

2. Jüdische Lesehefte (Schockenverlag) : Adolf Leschnitzer, Das

Judentum im Weltbild des MA. Berlin 1935. — Julius Höxter,

Quellenbuch zur jüd. Geschichte und Literatur, III. Bd. (Deutsch-

land, Frankreich und Italien im MA.). 2. Aufl. Frankfurt a. M.

1931.

3. B. Halper, Post-Biblical Hebrew Literature — An Anthologie

(Texts, Notes and Glossary). Philadelphia 1921.

4. Ismar Elbogen, Geschichte der Juden in Deutschland. Berlin 1935.

5. Otto Stobbe, Die Juden in Deutschland während des MA. Braun-

schweig 1866.

6. Johannes Bühler, Die Kultur des Mittelalters. KrönerS Taschen-

ausgabe, Bd. 79. Leipzig 1931.

7. Wilhelm Finder, Die Kunst der deutschen Kaiserzeit bis zum
Ende der staufischen Klassik. Mit 184 Bildern; Leipzig 1935.

8. Johannes Bühler, Deutsche Geschichte. I. Bd.: Urzeit, Bauerntum

und Aristokratie bis um 1100. — II. Bd. Fürsten, Ritterschaft und

Bürgertum von 1100 bis 1500. Berlin 1934/35.

9. Ricardo Huch, Römisches Reich Deutscher Nation (Darin zwei

Kapitel: „Die Juden** — „Die Juden und der Wucher**). Berlin

o. J. (1934).

10. Theodor Steinbüchel, Christliches Mittelalter. Leipzig 1935.

11. Hans TietzBf Die Juden Wiens. Leipzig u. Wien 1933.

12. Samuel Ktauß, Die Wiener Geserah vom Jahr 1421. Wien und

Leipzig 1920.

13. Isidor Kracauer, Geschichte der Juden in Frankfurt a. M. 2. Bde.

Frankfurt a. M. 1925—27.

14. Raphael Straus, Die Judengemeinde Regensburg im ausgehenden

MA. Heidelberg 1932.

15. Wilhelm Grau, Antisemitismus im Mittelalter. Das Ende der

Regensburger Judengemeinde 1450—1519. München 1934.

16. Moses Hoffmann. Der Geldhandel der deutschen Juden während

des MA. Leipzig 1910.

17. Herbert Fischer, Die verfassungsrechtliche Stellung der Juden in

den deutschen Städten während des dreizehnten Jahrhunderts.

Breslau 1931.

18. Julius Guttmann, Die Philosophie des Judentums. München 1933.

19. Jizchak Fritz Baer, Galut. Berlin (Schocken-Bücherei 61) 1936.

20. Fritz Baer, Problem der jüdisch-spanischen (Schichte (Kör-

respondenzblatt des Vereins zur Gründung und Erhaltung einer

Akademie f. d. Wiss. des Judentums; S. 5—^25); Berlin 1925.

21. Zeitschrift für die Geschichte der Juden in Deutschland. Berlin

1929 ff. (im 7. Jahrgang).

22. Ludwig Feuchtwanger, Neue Forschungsaufgaben für die Ge-

schichte der Juden im MA. (Jahrbuch f. Jüd. Geschichte u. Lite-

ratur, 30. Bd.). Berlin 1937 (S. 95—130).

23. „Zion". Hebräische historische Zeitschrift des Palästinavereins für

Geschichte und Ethnographie. Jerusalem 5689 ff. (bisher 8 Jahr-

gänge).
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Grundlehrgang
Zur Ausfüllung von Lücken der Schulbildung in den Grund-

fächern Deutsch, Rechnen, Geschichte. Erdkunde und Naturkunde

hat das Frankfurter Lehrhaus in der Zeit von Ok ober 1936 bis

März 1937 einen wöchentlich sechsstündigen Grundlehrgang, ver-

teilt auf 3 Abende in der Woche, für schulentlassene Jugendliche

durchgeführt. Der Stoffplan entsprach mit gewissen durch die

Sachlage gebotenen Abweichungen etwa den Anforderungen die

die Prfusslsche Prüfungsordnung vom 17. Oktober 1929 (ZentraL

blatt für die gesamte Unterrichts-Verwaltung in Preussen 1929

Seite 323 f.) stellt. An dem Lehrgang nahmen in der ersten

Hälfte 18 Jugendliche teil. Da 3 junge I^««*«
j^

^«^^"^"^
^.^'^^J^;

auf Haehscharah gingen, blieben bis zum Schluß ««^^
Jf J«^'^

nehmer. 6 Teilnehmer (darunter 1 junges Madchen) hatten die

Volksschule besucht, die anderen Teilnehmer (durchweg junge

Mädchen) hatten ihren Schulbesuch mit der Unter^ bezw. Ober^

tertia eines Lyzeums abgeschlossen. Einem Bericht von Herrn

Mittelschullehrer i. R. Julius Flörsheim, dem Leiter des

Grundlehrgangs, entnehmen wir:
nhprtprtia

Unsere Jugendlichen, welche aus der Unter- oder Obertertia

manchmarauchlus der Quarta, ins Leben treten, «^"d gegen die

guT veranlagten Volksschulabsolventen ^le ein abgerundetes

SraktiRches Alleemeinwissen mit ins Leben nehmen, im Naxihteil.

Prfff ma^den gSen Besitz dieser jungen Menschen so sind

Ti^ Ergebnisse beT manchen derart, daß man von einem Versagen

sprechen kann. Man stösst auf schlechte I-i«tmigen ^^ Gebrauch

der einfachen Mittel des geistigen Verkehrs
^.'^ ^^^^^^^^^

Ausdruck im bürgerlichen Rechnen, selbst bei
^'^J^p''^^^;/,^^

leÄung zeigt sich allgemein ein Versagen. Pjese Knaben

un^ Mädchen hlben recht oft kein
^^V'- MHo^on FntwfcklSng

faehsten Zusammenhänge in der
g^J^^^^j'^^^, TaÄndert

Manche sind im Geschichtsstoff nicht über das 17. Jahrhunclert

Wnausßekommen. Auch die wirtschaftlichen und goograph sehen

SlnheTe™, in denen wir stehen, .-erden nicht er^^-^l^J^^
naturwissenschaftlichen Kenntnisse sind zum Teil recht lucKcn

afr Um das Allgemeinwissen der Teilnehmer festzustellen,

eab ich bei BegTnn def Kursus ein kurzes Diktat über die Schwie-

rigkSten in der Großschreibung. Im Rechnen wurden einige

[efchte Prozent- und Bruchrechnungsaufgaben aus dem Stoffge-

biet crerlTI und IV. Klasse des Mittelschullehrgangs gefordert.

Es folgten dann einige Fragen aus der Geschichte und Literatur

Eme fSere Oberteftianerin, die ihr Diktat durchaus fehlerfrei

angefertigt hatte, beantwortete die Frage: „Was wissen Sie

von Schiller?" „Er ist 1730 in Marbach geboren. Karl der Grosse

schicke i^hn nach Karlsruhe". Ein Teilnehmer äusserte sich zur

Frage ,Was wissen Sie von der Entdeckung Amerikas? ,,Otto

von Habsburg lebte zur Zeit der Entdeckung Amerikas .
„Ame-

rika isVim Jahre 1732 entdeckt worden", schrieb ein anderer. Er-

schreckend gering waren auch die Kenntnisse in jüdischer Ge-

'chkhte bei den Teilnehmerinnen, welche höhere Schulen in Klein^

s^Jen besucht hatten, in denen es schon seit eim^en Jahr«n -n

iüdischen Religionslehrem fehlt. Ich gebe zu, daß ein Te»l «^s

ScMlermateri^s, soweit es aus der Voksschule
Ye^e/^gilTj:

unbegabt war; aber das eifrige Bemühen gerade dieser Jugend

liehen hat doch sichtliche Erfolge gebracht. Allgemein lasst sich

sagen daß die Schwierigkeiten in der deutschen Rechtschreibung

von einem erheblichen Teil der Schüler nicht beherrscht wurden,

eben'.o bestand grösste Unsicherheit im Gebrauch von Satz-

zddien. Der richtige Gebrauch von "d-s^'-"drda.s', ebenso

die Groß«ichreibung des Pronomens im Briefe machte einer An

lihl der ScM er noch reichlich Schwierigkeiten. Die Kenntriisse

und Fertigkeiten im bürgerlichen R^^j^"«" ,T«" J^^/^^^Tv"
Serart, daß^ ich mich genötigt sah, mit dem Stoffgebiet der IV^

Klasse einer Mittelschule zu beginnen Mir war die Aufgabe

gestellt das Schulwissen der Jugendlichen derart aufzufrischen

und zu ergLzen^ man nach Verlauf eines Lehrgangs anna-

encrdfe Allgemeinbildung nachweisen kann die etwa von den

Kandidatinnen^ welche sich zur Aufnahme ;-.S^™-- ^^^
^^^^f,

'

Gärtnerinnen und Hortnerinnen melden wollen, gefordert wiru.

fie dieser Prüfung handelt es sich um solche Bewerberinnen,

welche ehie abgeschlossene Volksschulbildung oder eine entsprc^

chende Bildung besitzen, d. h. also um junge Menschen ohne die

sogenannte „mittlere Reife", die man u. a. durch Versetzung nach

r„, iaa":it Verständnis i^^^-;^ii\fxfzz:ririt^
"fs^fde^^TeäMchtUc. e"„ ttwiellung in der Neuzeit, den, Alter

al/prüfiinS anBemcswnes Verständnis für die politischeo, Wirt-

in aftHchön'VnT'sTziaicn Ver,.äUnisse der (^egenwart sow^^^

ÄÄtÄ. Än-Oe-irr Ä.ung
kiinnen die Priiflinge Sin Gebiet auswftlilen: Ptanzenkunde, T.er-

r!^T rifpmip Plivsilc In Piiysili; und Cliemie sind diejenigen

^ÄegcZn Kenntnisse zu fordern, die für das häusliche und

g^erbSe Leben in Betracht kommen. In allgemeiner Menschen-

£i,n*1p Werden die grundlegenden Kenntnisse verlangt.
^""

Es ist also ein^e Menge Stoff, der in verhältnismässig kurzer

Zoit bewältigt werden soll. Nebenbei müssen auch noch die zahl-

reTchen Mänger in der Rechtschreibung beseitigt werden^ was

nÄ systematischer Kleinarbeit geleistet --den kann. Da <he

mngen Leute tagsüber vollauf beschäftigt sind und abends ziein^

Udfabgespannt zum Unterricht kommen, verwandt« ich die letzte

llalbe Stunde zu Gemeinschaftslektürc einiger Klassiker.

Am Ende des Lehrgangs fand eine Prüfung statt, für deren

Durchführung die eingangs erwähnte Prüfungsordnung a s Mu^

ster diente. Die Prüfung war schriftlich und niundhch Für den

deutschen Aufsatz wuixJen folgende Themen zur Wahl /estc It^

Der Gedankengang in Lessings „Minna von ßjj^"^«^™ '

.f^?^^"^
Lebenswünsche und meine B^^^^^^^^l^dung Meine Mita^^^^^^

bei der jüdischen Wohlfahrtspflege. Die mündliche Prüfung

wurde von einer dreigliedrigen Kommission (dein Leiter des

Grundlehrganges, der Leiterin der Jüdischen Haushaltungsschule

und einem Mitglied der Lehrhausleitung) abgenommen. Sie hielt

sich im Rahmen einer Aussprache zwischen Prüfenden und

Prüfling wobei eine Trennung nach Fächern nicht immer einge-

halten wurde; auf allen Gebieten war mehr auf Urteilskra^
,
gei-

stige Beweglichkeit und allgemeine Reife als auf Einzelkennt-

nisse zu achten. Sonderinteressen waren zu berücksichtigen.

Der Prüfung unterzogen sich 7 Teilnehmer des Grundlehrgangs,

die sämtlich die Prüfung bestanden, darunter 2 mit „gut Die

Prüflinge erhielten eine Bescheinigung über den Besuch des

Grundlehrgangs und die Ablegung der Prüfung.

Das Ganze war ein Versuch, von dem wir hier mit c'.er

Bitte berichten, uns die Erfahrungen mitzuteilen, die etwa an

anderen Stellen mit ähnlichen Versuchen gemacht worden sind.

Vielleicht regt der Bericht selbst auch zu ähnlichen Versuchen

an Der Frankfurter Versuch hat sich als zu kurz erwiesen.

Nach dem Bericht des Leiters des Grundlehrgangs benötigt diese

Arbeit eigentlich einen 2jährigen Lehrgang, und nur mit gutem

Willen und bei intensiver Beteiligung der Teilnehmer lässt sich

das angestrebte Ziel bei durchschnittlich begabter Teilnehmer-

schaft in einem Jahre annähernd erreichen. Erforderlich wäre

auch noch eine Ergänzung des Lehrplans nach der Seite der

iüdischen Fächer hin. Anfallend war die geringe Zahl der Teil-

nehmer Es wäre wohl ein Fehlschluß, wenn man aus ihr schlies-

sen würde, daß der objektive Bedarf für derartige Lehrgänge ge-

ring ist. Richtiger wäre es wohl, die Ursache dann zu su-

chen daß der Entschluß zur Teilnahme sich lediglich auf freie

Einsicht gründen konnte, und daß die Teilnahme von keiner für

den jungen Menschen verbindlichen Instanz wirksam gefordert

wurde und auch nicht mit irgend einer „Berechtigung" verbun-

den war.

*
I
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Briefwedisel über Lektüre und Behandlung

des Poems „Der Grossinquisitor" von Dostojewski

I. Die Anfrage:

„Anläßlich eines Arbeitslagers mit 14—16jährigen Jungens, die

geistig besonders anspruchsvoll und rege sind, habe ich mir als

Hauptarbeitsthema die Lektüre des „Grossinquisitors" von Dosto-

jewski vorgenommen und zwar nur aus dem Grunde, da mich

dieser Stoff zufällig selbst in der letzten Zeit beschäftigt hat.

Ich bitte Sie, Lektüre für die Vorbereitung und vor allem Ein-

schlägiges zum Vorlesen mir anzugeben.

Bisher habe ich vor allem die Bibel und zur geschichtlichen

Orientierung die Weltgeschichte von H. G. Wells verwandt,

lieber das Leben Jesu ist mir Papini bekannt. Brauchen würde

ich noch geeignete Lektüre für die Auseinandersetzung zwischen

Katholizismus und Protestantismus. Weiter verwende ich die

Praktische Judentumskunde von Hirsch sowie Parteibefreites Ju-

dentum von Maybaum."

JL
„Sie schreiben, dass Sie auf einem Lager mit 14—16jährigen

Jungen, die geistig besonders anspruchsvoll und rege sind, den

„Grossinquisitor" von Dostojewski behandeln wollen, und zwar
sind Sie, wie Sie schreiben, darauf gekommen, weil dieser Stoff

Sie selbst zufällig in der letzten Zeit beschäftigt hat. Für den

von Ihnen erbetenen Rat wäre es mir zunächst wichtig, näher

zu erfahren, wieso Sie selbst sich mit dem Stoff beschäftigt ha-

ben, und welche Fragen es gewesen sind, die Sie dazu angeregt

haben. Ferner hätte ich natürlich gern gewusst, wer Sie selbst

sind, wie alt Sie sind, in welchem Berufe Sie stehen u. s. w. Ohne
solches nähere Wissen geht mein Rat etwas ins Blaue. Mit die-

sem Vorbehalt also:

An der Geschichte vom „Grossinquisitor" kann man darle-

gen, was es bedeutet, wenn die Menschen (d. h. jeder einzelne

Mensch) die Verantwortung für ihr eigenes Handeln zu tragen

haben, und was es bedeutet, wenn ihnen diese Verantwortung
durch andere Menschen oder durch eine Institution (die Kirche

als Beispiel) abgenommen wird. Auf diese Weise kann eine ge-

meinsame Lektüre des „Grossinquisitors" Anknüpfungspunkt für

die Erörterung entscheidender Fragen der sittlichen Erziehung

sein. Ich nehme an, dass es Ihre Absicht ist, in diesem Sinne den

„Grossinquisitor" zu behandeln. Dann aber scheint es mir weder

zweckmässig zu sein, die Frage historisch zu behandeln, noch

zweckmässig, in die Auseinandersetzung zwischen Katholizismus

und Protestantismus einzutreten. Die Frage, welche Dostojewski

behandelt, ist keine historische Frage, sondern eine jederzeit ge-

genwärtige moralische Ewigkeitsfrage. In diesem Sinne, möchte

ich Ihnen empfehlen, sie auch auf dem Lager zu behandeln. Ich

möchte Ihnen daher auch empfehlen, den Teilnehmern möglichst

keine Wege zu öffnen, auf denen sie vor der eigenen persön-

lichen Entscheidung der Frage des „Grossinquisitors" fliehen

können, indem sie die Frage ins Historische oder Theoretische

objektivieren. Also weder Weltgeschichte noch Auseinanderset-

zung zwischen Katholizismus und Protestantismus noch Leben

Jesu. Allerdings würde ich die im „Grossinquisitor" vorkom-
menden Bibelstellen vorlesen, also Evangelium Matthäi Kapitel 4,

Vers 1 bis 11 oder Evangelium Lucae Kapitel 4. Vers 1 bis 13.

Ferner wird es zweckmässig sein, die Stellung des Judentums
zu dieser Frage herauszuarbeiten. Das Judentum legt ja die

Verantwortung jedem Einzelnen auf, und es gibt keinen Menschen

und keine Institution im Judentum, die dem einzelnen die sitt-

liche Verantwortung abnimmt. Alles, was der Grossinquisitor

darüber sagt, wie schwer eine solche Verantwortung für die

Menschen zu tragen ist, gilt auch für die Menschen, die jüdisch

im Sinne des Judentums (also im weltanschaulichen Sinne)

sind, und wir, jeder einzelne von uns muss wissen, was er auf

sich nimmt, und muss sich entscheiden, ob er es auf sich nehmen
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will. Der Grossinquisitor zeigt uns, welche schwere Last das für

die Menschen ist, und welche Erleichterung es für sie bedeuten

würde, wenn man ihnen diese Last abnehmen würde. Aber wir,

so müssen w i r sagen, dürfen den Menschen nicht diese Last ab-

nehmen.
In dieser Art etwa stelle ich mir eine Behandlung des „Groß-

inquisitors" vor. Ich würde das Poem als Einleitung im Zusam-

menhang vorlesen, dann die Frage der Selbstverantwortung und
zwar bis zu ganz praktischen und konkreten Dingen besprechen

und vielleicht zum Abschluss an einem Abend noch einmal die

Geschichte selbst vorlesen.

Sie wissen ja, dass der „Grossinquisitor" ein Teil des Ro-

manes „Die Brüder Karamasoff" von Dostojewski ist, und ich

möchte Ihnen empfehlen, dort noch einmal nachzuschauen, ob Sie

vielleicht auch aus dem Zusammenhang des Romanes etwas für

Ihre Arbeit entnehmen können. Ausserdem möchte ich Sie noch

auf zwei Bücher hinweisen: Im Rahmen der Dostojewski-Aus-

gabe des Verlages R. Piper & Co., München 1928, ist erschienen:

F. M. Dostojewski, Die Urgestalt der Brüder Karamasoff, Dosto-

jewskis Quellen, Entwürfe und Fragmente, erläutert von W. Ka-

marowitsch, mit einer einleitenden Studie von Professor Dr.

Sigm. Freud. Darin finden Sie auf Seite 540 den kurzen Entwurf
einer Einleitung Dostojewskis zum „Grossinquisitor". Noch wich-

tiger ist wohl das im Verlage von Jakob Hegner in Leipzig 1933

erschienene Buch von Romano Guardini „Der Mensch und der

Glaube", Versuche über die Religiöse Existenz in Dostojewskis

Grossen Romanen; in diesem Buch ist ein ganzes Kapitel von 63

Seiten (5. Kapitel: Empörung) der Legende vom „Grossinqui-

sitor" gewidmet.

Ich würde mich sehr freuen, wenn Ihnen diese Ausfüh-
rungen helfen körmen, und bin auch gern bereit, etwaige wei-

tere Fragen von Ihnen zu beantworten."

III.

„Ich danke Ihnen für Ihren ausführlichen Brief. Nachdem ich

nicht ganz einig mit Ihnen gehe, erlaube ich mir, mich nochmals

an Sie zu wenden.

Mit dem besprochenen Stoff beschäftigte ich mich vor ca.

einem Monat rein privat. Ich kannte den Grossinquisitor be-

reits flüchtig von früher und nahm mir genügend Zeit, ihn sorg-

fältig zu lesen. Dabei musste ich verschiedene Stellen in der

Bibel nachlesen. Und diese Lektüre packte mich derart, daß ich

auch andere Kapitel aus dem neuen Testament nachlas. Das
Thema interessierte mich v. a. unter dem Aspekt, der auch bei

Dostojewski sehr wichtig ist, der Gegenüberstellung des Ur-

christentums, also der ursprünglichen Lehre Christi, mit der

Kirche, d. h. dem katholischen Dogma, so wie es heute besteht.

Vergleicht man die ursprüngliche Lehre Chr. mit den 10

Geboten so fällt es auf, dass erstere idealisiert ist was die neu

hinzugekommenen Forderungen (v. a. der Liebe) betrifft, wäh-
rend letztere als solche für die Menschen durchwegs realisier-

bar sind. Diesem Unterschied steht eine gew. Parallele in der

Entwicklung der beiden Dogmen gegenüber insofern als beide

ursprünglich weit ^nd grosszügig gefasste Lehren in einen

engeren Rahmen gepresst wurden. Bei der katholischen Kirche

ist es 'ausser der erstarrten Formen auch noch eine Verlagerung

der sittlichen Verantwortung des Individuums auf eine privi-

legierte Minderheit (Papst, Priester), während es beim Juden-

tum nur eine starke Einengung und Erstarrung bedeutet (Tal-

mud). Diese Gedanken fortzuführen, bedeutet weiter auf die

Entwicklung der Kirche sowie des Protestantismus einzugehen.

Ich meine also, zu dem Thema gehört:

Vergleich zwischen dem Urchristentum und der jüdischen Lehre
in der Bibel, Entwicklung der Dogmen in den beiden Religionen

h
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und Vergleich derselben, Forderungen des Protestantismus so-

wie eigene, kritische Stellungnahme zu (religions) philosophi-

schen Fragen, die Sie bereits festgehalten haben.

Sie warnen mich, alle übrigen Punkte bis auf den letzten in

meiner A. G. zu behandeln mit dem Argument, die Jungens

hätten sonst Möglichkeit, sich von der eigenen Entscheidung zu

drücken. Ich habe aber gerade die umgekehrte Befürchtung,

(l(uin während (li(; von mir V()rgeschlag(men Punkte eine unbe-

streitbare, sachliche Materie darstellen, bei der man ein sach-

liches Wissen benötigt, um „mitreden" zu können, ist Stellung-

nahme zu dem letzten Punkt eine Angelegenheit, bei der man

sehr wohl „phantasieren" kann und ohne viel Voraussetzung

imstande ist, ohne eigene oder zumindestens ohne ernsthafte

Stellung zu diskutieren.

Dieser letzte Punkt muss natürlich behandelt werden, aber

er sollte nach meinem Plan der Endpunkt sein, der für eine ab-

schliessende Bundesaussprache wichtig sein kann.

Wie ich verstehe, stellen Sie sich die Gestaltung des Themas

folgendermassen vor:

Vorlesen der Geschichte und Erklärung der sachlichen Fragen,

also Lesen der betreffenden Bibelstellen, sowie Eingehen auf

die von mir gebrachten Punkte, aber nur soweit es zum Ver-

ständnis notwendig ist.

Eine Aussprache soll sich aber nur im Rahmen der von

Ihnen formulierten Frage bewegen. Man könnte Beispiele auf

religiösem, politischen und pädagogischen Gebiet bringen.

Bei einer Behandlung in dieser Weise würde sich aus dem

Rahmen, dem Roman „die Brüder Karamasoff", nichts Wesent-

liches als Beispiel anführen lassen.

Ich möchte Sie nun nochmals um Ihre Stellungnahme bit-

ten, da ich glaube, Ihre Meinung kann mich in der systematischen

Behandlung des , Stoffes leicher zum endgültigen Entschluss

bringen."

IV.

„Ihr Brief würde eigentlich eine gemeinsame Besprechung erfor-

dern. Aber da wir dazu ja leider keine Gelegenheit haben, will

ich versuchen, Ihnen schriftlich und in Kürze zu antworten.

Vielleicht muss ich dabei manches sagen, was Ihnen bereits

selbstverständlich ist; für diesen Fall bitte ich Sie, die Wieder-,

holung zu entschuldigen. Dazu gehört zunächst der sehr drin-

gende Rat, zwischen Ihrem eigenen persönlichen Interesse und

dem Interesse und der Urteilsfähigkeit der 14—16jährigen Jun-

gen zu unterscheiden, mit denen Sie arbeiten wollen.

Wir alle sind so oft in Gefahr, unser eigenes Interesse, unsere

eigene Bildungsstufe und unsere eigene Urteilsfähigkeit ohne

weiteres auch auf sehr viel Jüngere zu übertragen.

Wenn Sie selbst den Wunsch haben, sich mit dem Urchristen-

tum und der jüdischen Lehre in der Bibel, mit der Dogmenge-

schichte der beiden Religionen sowie mit dem Wesen des Tal-

muds, der katholischen Kirche und des Protestantismus näher

zu beschäftigen, dann ist das gewiss gut und schön. Aber es

scheint mir nicht gut möglich zu sein, dass Sie über Sachgebiete,

die Sie sich selbst erst erarbeiten wollen, bereits Arbeitsgemein-

schaften mit Jüngeren durchführen. Von jeder Lehrtätigkeit

gilt, dass sie verantwortlich und erfolgreich nur geübt werden

kann, wenn der Lehrer den Lehrstoff souverän beherrscht. Nur

dann kann er die Fragen übersehen und richtig einordnen, die

in den Arbeitsgemeinschaften auftauchen. Die religionsgeschicht-

lichen Fragen, die Sie aufwerfen, erfordern aber doch wohl ein

so gründliches Studium, dass ich Ihnen davon abraten muss, sie

nach einer Lektüre, die in der Kürze der Zeit nur oberfläch-

lich sein kann, bereits in Arbeitsgemeinschaften zu behandeln.

Davon abgesehen, glaube ich auch, dass diese religionsgeschicht-

lichen Fragen sich für eine Behandlung mit 14—16jährigen nicht

eignen. Wir sind uns darin einig, dass man zu einem Respekt

vor dem sachlichen Stoff und vor den Fragen erziehen muss.

Ich fürchte jedoch, dass es gerade zur Respektlosigkeit führen

wird, wenn die Jungen sehen, dass es mit dem Wissen um Ur-

christentum, jüdische Lehre, Dogmenge-schichte, Talmud, Katho-

lizismus und Protestantismus so einfach bestellt ist. In Wahrheit

i.st es eben garnicht so einfach damit bestellt Wenn Sie einen

Blick in das grosse Sammelwerk „Die Religion in Geschichte und

Gegenwart" tun, dann werden Sie sehen, wie ungeheuer schwie-

rig die Fragen sind.

Ich kann Ihnen also nur dazu raten, darauf zu verzichten,

14_16jährigen Jungen auf einem Lager das erforderliche sach-

liche Wissen über die von Ihnen angegebenen religionsgeschicht-

lichen Fragen vermitteln zu wollen. Dagegen halte ich es für

gut möglicii und fruchtbar, mit den Jungen, ausgehend vom

„Grossinquisitor", die moralische Frage der Selbstverantwortung

zu besprechen. Die Behandlung dieser Frage erfordert' kein

grosses stoffliches Wissen, sondern im wesentlichen die Haltung

unbestechlicher Ehrlichkeit. Es scheint mir auch möglich zu sein,

die Frage der Selbstverantwortung derart anschaulich zu behan-

deln, dass alle Beispiele und Erfahrungen aus dem Lebens- und

Erfahrungskreis der Jungen selbst genommen werden.

Sie müssen sich natürlich entscheiden, was Sie in diesem

Fall als das Wesentliche Ihrer Bildungsarbeit ansehen wollen:

Wissensverbreitung oder Charaktererziehung. Ich rate — aus

mehreren Gründen — zur Charaktererziehung.

Es tut mir leid, dass ich Ihnen solche Schwierigkeiten be-

reite. Aber Sie wünschen ja meinen Rat, und den kann ich nur

nach bestem Wissen und Gewissen geben.

Ich wünsche Ihrem Lager einen guten Erfolg, bitte Sie, mir

davon zu berichten und grüsse Sie bestens

Ihr Ernst Kantorowicz."

Der Jude in der Welt

Plan einer Reihe von Vorträgen und Arbeitsgemeinschaften

I. Was bedeutet die „Auserwählung Israels"?

II. Der Jude und der Mensch der Umwelt nach der Lehre des

Judentums.

III. Die Propheten in ihrem Verhältnis zu den Völkern und Staa-

ten des Alten Orients.

IV. Juden und Umwelt im Mittelalter.

V. Juden und Umwelt in der Neuzeit.

VI. Juden und Umwelt, soziologisch betrachtet.

Die Mittelstelle ist gern bereit. Vortragende für diese The-

men nachzuweisen.

Judaistischer Mitarbeiter

Herr Dr. Abraham Heschel, der Verfasser des in den Schrif-

ten der Polnischen Akademie der Wissenschaften erschienenen

Buches über „Die Prophetie" und des im Verlag Erich Reiss er-

schienenen Maimonidesbuches ist in unseren Mitarbeiterkreis ein-

getreten und steht für Bibelkurse und Arbeitsgemeinschaften auf

judaistischem Gebiet zur Verfügung.

«'

Hebräische Fibol Ora wesimcha

Die Verlagsbuchhandlung M. W. Kaufmann in Leipzig macht

uns darauf aufmerksam, dass die hebräische Fibel Ora wesimcha

von Mandelbaum-Rothschild seit einer Reihe von Jahren bei ihr

erscheint und durch den Buchhandel zu beziehen ist.
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Oesellsdiaft zur Förderung der Wissenschaft des Judentums

Die Gesellschaft wurde im Jahre 1902 auf Anregung des

Herrn Rabbiners I )r. Lucas-Cilogau von Hermann Colien, Moritz La-

zarus, Martin Philippson und anderen gegründet und wird zur

Zeit von den Herren Prof. Mittwoch, Dr. Haeck und Prof. Elbo-

gen geleistet. Sic hat eine grössere Reihe wissenschaftlicher

Werke verschiedensten Inhalts veröffentlicht, von denen einige

der bedeutenderen sich zu einem noch nicht abgeschlossenen

„Grundriss der Gesamtwissenschaft des Judentums" zusammen-

fügen: Wir nennen H. Cohen, Religion der Vernunft aus den

Quellen des Judentums, 2. Auflage 1929; I. Elbogen, Der jüdische

Gottesdienst in seiner geschichtlichen Entwicklung, 3. Auflage

1931; S. Krauss, Tamudische Archäologie Band 1—3, 1910—1912;

sowie das im Jahre 1935 erschienene Werk von A. Lewkowitz:

Daß Judentum und die geistigen Strömungen des 19. Jaiirhun-

derts^ Spätere Teile dieses Grundrisses sollen Themen der Sprach-

wissenschaft, der Bibelwissenshaft, der Literaturgeschichte, der

Religionsgeschichte zusammenfassend behandeln.

Ein weiteres grossangelegtes Unternehmen ist die Germania

Judaica, ein Werk, das, gestützt auf sorgfältigste Ausnutzung des

vorhandenen urkundlichen und literarischen Materials, eine nach

den Ortschaften gegliederte und zeitlich angeordnete Geschichte

der Juden in Deutschland zu geben bemüht ist. Der bisher allein

erschienene umfangreiche erste Band reicht bis zum Jahre 1238.

Man hat ferner begonnen, in einem Corpus Tannaiticum die

Grundwerke der talmudischen Literatur in modernwissenschaft-

lichen Ausgaben vorzulegen. Erschienen sind bisher die Mechil-

ta, ein Teil des Sifra und der Sifre zu Numeri, während der Sifre

zu Deuteronomium zur Zeit gerade gedruckt wird.

Schliesslich ist ganz besonders noch einer Leistung der Ge-

sellschaft zu gedenken, die schon allein genügen würde, die Be-

rechtigung und Notwendigkeit dieser Institution zu erweisen:

der Herausgabe der „Monatsschrift für Geschichte und Wissen-

schaft des Judentums". Diese Zeitschrift steht jetzt in ihrem

81. Jahrgang und ist die älteste noch bestehende Wissenschaft

liehe Zeitschrift ilires Faches. Sie wurde 1853 von Z. Frankel

gegründet, von H. Gractz und später von M. Brarin fortgeführt,

liättc aber den Niedergang der jüdischen Interessen, der um die

.Jahrhundertwende das Geistesleben der deutschen Juden kenn-

zeichnet, schwerlich überdauert, wenn ihr nicht die üebernahme

durch die Gesellschaft die sichere Grundlage zurückgewonnen

hätte. Seit 1920 steht die Zeitschrift unter der Leitung von Pro-

fessor Isaak Heineraann-Breslau, dessen Name eine Gewähr da-

für bietet, dass die Monatsschrift allem offen bleibt, was wertvoll

und zukunftsverheissend ist, und daß sie die Fühlung mit der

Entwicklung, die die allgemeine Wissenschaft und insbesondere

die allgemeine Religionswissenschaft in methodischer und sacl;ir

lieber Hinsicht nimmt, nach Möglichkeit zu erhalten suchen

wird. —
Es bleibt die Aufgabe auch unserer Generation, unsere jü-

dische Gegenwart wissenschaftlich zu durchdringen und die Werte

unserer Vergangenheit zu lebendiger und fruchtbarer Wirksam-

keit wiederaufsteigen zu lassen. In diesem Sinne ist zu wün-

schen, dass es der Wissenschaft vom Judentum auch künftighin

nicht an sorgsamer und zielbewusster Pflege mangele, und dass

die Arbeit der Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaft des

Judentums nicht nur von dem Interesse der Zünftigen, sondern

auch von dem Verständnis und der Sympathie möglichst weiter

Kreise begleitet bleibe. Die Mitglieder der Gesellschaft erhal-

ten unentgeltlich die Monatsschrift für Geschichte und Wissen-

schaft des Judentums. Beim Bezug der sonstigen von der Ge-

sellschaft veröffentlichten Schriften wird den Mitgliedern eine

Ermässigung von 25 v. H. des Ladenpreises gewährt. Der Jah-

resbeitrag beträgt im allgemeinen 10 RM., er kann für Rabbiner,

Lehrer und Studenten auf 6 RM ermässigt werden. Beitritts-

erklärungen nimmt das Sekretariat der Gesellschaft zur För-

derung der Wissenschaft des Judentums, Berlin-Schöneberg,

Beiziger Str. 46 Aufg. II* (Nathan) entgegen, das auf Anfor-

derung auch das Gesamtverzeichnis der Veröffentlichungen der

Gesellschaft kostenlos versendet.

Gesdiidite — Völkerkunde — Wirtsdiaftsgüter — Technik

Unter dem Gesamttitel „Wissenschaft für Kinder, Bücher

lebendigen Wissens" ist im Steyrermühl-Verlag, Wien-Leipzig,

eine Bücherreihe erschienen, die wertvolle Hilfe für die Bil-

dungsarbeit in Schulen, Jugendbünden, Mittleren-Hachscharoth,

Vor- und Grundlehren bietet. Die Reihe besteht bisher aus fol*

genden Bänden, die durch jede Buchhandlung einzeln zu bezie-

hen sind:

1. Dr. Ernst Gombrich, Weltgeschichte von der Urzeit bis

zur Gegenwart mit 71 Bildern und Kartenskizzen von Franz

Katzer (303 Seiten, Preis: 4.20 RM).

Die „Weltgeschichte" will den Leser zu dem mächtigen

Strom der Geschichte führen und die Geschehnisse, die Kul-

tur und den Geist der Länder und Zeiten lebendig werden

lassen: „Stell dir den Strom der Zeit vor, den wir jetzt hoch

im Flugzeug entlang geflogen sind. Ganz hinten im Dunst

ahnst du vielleicht noch die Berghöhlen der Mammutjäger und

die Steppen, auf denen das erste Getreide wuchs. Die fernen

Punkte dort sind die Pyramiden und der Turm zu Babel.

In diesem Tiefland trieben einmal die Juden ihre Herden.

Ueber dieses Meer fuhren die Phönizier- Was dort glänzt

wie ein weisser Stern zwischen den Meeren; das ist die

Akropolis, das Wahrzeichen griechischer Kunst. Und dort

auf der anderen Seite der Welt erstreckt sich der dunkle

Wald mit den indischen Büssern, in dem Buddha die Er-

leuchtung empfing. Weiter vorne öind die Grenzwälle der

Chinesen und jenseits die rauchenden Trümmer von Kartha-

go. In diesen gro.eisen Steintrichtern Hessen die Römer Chri-

sten von wilden Tieren zerreissen. Die geballten Wolken dort

über dem Land, das ist das Gewitter der Völkerwanderung,

in diesen Wäldern am Fluss haben die ersten Mönche Ger-

manen bekehrt und unterrichtet. Dort von der Wüste aus

eroberten die Araber die Welt, hier herrschte Karl der

Grosse. Auf diesem Hügel steht noch die Burg, in der sich

der Kampf zwischen Papst und Kaiser um die Herrschaft

über die Welt entschied. Ritterburgen stehen wir und, näher

zu uns, Städte mit herrlichen Domen, da ist Florenz und da

die neue Peterskirche, um die es zum Kampf mit Luther

gekommen ist. Die Stadt Mexiko geht in Flammen auf, die

Armada scheitert an Englands Küsten; der Qualm, der dort

lastet, ist der Rauch brennender Dörfer und Scheiterhaufen

aus der Zeit des Dreissigjährigen Krieges, das prachtvolle

Schloss in dem grossen Park da ist das Versailles Ludwigs

XIV. Hier steht das Lager der Türken vor Wien und näher

noch die einfachen Schlösser Friedrichs des Grossen und

Maria Theresias. Ganz ferne hören wir auf den Strassen
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von Paris das. Gösch rei nach Freiheit, Gleichheit und Brüder-

lichkeit, und schon sehen wir driih(^n Moskau brennen und

das winterliche Land, in dem die grosse Armee des letzten

Eroberers zugrunde ging. Ganz nah von uns rauclien die

Fabrikschlote und pfeifen die Eisenbahnen. Der Sommer-

palast von Peking liegt in Triimmem, und aus japanischen

Häfen fahren Kriegsschiffe mit der Flagge der aufgehenden

Sonne. Hier donnern noch die Geschütze des Weltkrieges.

Giftgas streicht über das Land. Hier, aus der geöffneten

Kuppel der Sternwarte lenkt ein Riesenfernrohr den Blick

des Forschers nach unvorstellbar fernen Sternenwelten hin.

Aber unter uns und vor uns ist noch Nebel, undurchdringli-

cher Nebel. Wir wissen nur, dass der Fluss weiter fliesst,

unendlich weiter, einem unbekannten Meere zu."

Und: „Die Menschen hatten es sehr weit gebracht in

ihrer Beherrschung der Natur. Du kannst jetzt einen Appa-

rat in deinem Zimmer aufstellen und dich mit einem Au-

stralier auf der anderen Seite der Erde über die geschei-

testen oder dümmsten Dinge unterhalten. Du kannst im Radio

Tanzmusik aus einem Londoner Hotel hören oder einen Vor-

trag über das Gänsemästen aus Portugal. Man baut Riesen-

häuser, höher als die Pyramiden oder als die t*eterskirche

in Rom, man baut Riesenflugzeuge, von denen eines im-

stande ist, mehr Menschen zu vernichten als die grosse Ar-

mada Philipps IL von Spanien. Man hat Mittel gegen die

furchtbarsten Krankheiten gefunden, und man weiss die wun-

derbarsten Sachen. Man hat für alle möglichen Naturerschei-

nungen Formeln gefunden, die so geheimnisvoll und so merk-

würdig sind, dass nur ganz wenige Menschen sie verstehen.

Aber sie sind richtig: Die Sterne bewegen sich genau, wie

diese Formeln es voraussagen. Täglich weiss man ein kleines

Stückchen mehr über die Natur und auch über die Menschen

selbst. Aber die Not ist noch immer ungeheuer. Viele, viele

Millionen Menschen können keine Arbeit finden auf unserer

Erde, und jährlich verhungern viele Millionen. Alle hoffen

auf eine bessere Zukunft. Sie muss doch kommen!"

2. Karl Hartl, Wie . . . wann . . . wo, Geschichte der kleinen

und grossen Dinge mit 78 Bildern und Kartenskizzen von Leo

Friedrich und Walter Pfitzner (265 Seiten, Preis RM. 4,20).

Hartl geht aus von Dingen des einfachen täglichen Le-

bens, von der Nahrung, der Kleidung, der Wohnung. Er er-

zählt uns davon, wie sich die Menschen von jeher das Leben

versüsst haben — er gibt eine Geschichte des Zuckers —

,

er spricht von den Viehherden Argentiniens und den Me-

thoden der Fleischkonservierung, von Kakao, Kaffee und Tee,

von den Brotarten der Welt und ihrer Herstellung, von den

Früchten, die wir geniessön, und ihrer Geschichte, vom Sinn

des Waschens und Zähneputzens und gibt die Geschichte der

Seife in einem Kapitel „Wie Meier sauber wurde". Hartl

bringt weiter die Geschichte der menschlichen Kleidung, ihre

Herstellung, die Geschichte der Heizung von der Feuerstätte

der Höhle bis zum elektrischen Ofen, die Methoden der Metall-

bearbeitung und Glasherstellung, die Geschichte des Häuser-

baus, der künstlichen Beleuchtung vom Kohlenfeuer bis zur

Metallfadenlampe, die Geschichte der Zeitmessung und Zeitein-

teilung, des Telegraphen und Telefons und schließlich die Ge-

schichte des Buches. Dfis Bildungsziel, dem das Buch dienen

will, ist in der Anrede an den jungen Leser ausgesprochen.

mit der der Verfasser sein Buch schliesst: „ . . . jetzt wirst

du es ghnch zuklappen und selbst auf Entdeckungsreisen im

Alltag gehen, oder du wirst es einfach zu den anderen Büchern

stellen und nie mehr daran denken. Wenn du das so machst,

dann bist du ein Schlusspunktmensch und mein Buch war

schlecht, denn ich wollte dir ja zeigen, wie lustig es

ist, ein Fragezeichenmensch zu sein. Wieviel jedes Ding, das

sonst nichtssagend und stumm dasteht, erlebt hat und er-

zählen kann, — wenn wir verstehen, es mit den richtigen

Fragezeichen zu angeln."

3. Karl Hartl, Warum — Wozu? Was hinter den Dingen

steckt. Mit 74 Bildern und Kartenskizzen von Franz Katzer

(284 Seiten, Preis: RM. 4,20).

In diesem Buche werden die wirtschaftlichen Grund-

lagen, die weltpolitischen Auswirkungen und die gesell-

schaftlichen Zusammenhänge der kleinen und grossen Dinge

dargestellt, die Hartl in seinem vorangegangenen Buche

(Wie — Wann — Wo?) beschrieben hat; Gewürzhandel

u^ Kolonialwesen, Holzwirtschaft und Chemie (Papier,

Kunstseide, Zucker, Sprengstoff, Alkohol, Essig, Farben),

Kautschuck, Schädlinge und Heilwesen, Preisgestaltung und

Reklame, Speisesalz und Düngesalz, natürliche und künst-

liche Edelsteine, Theater- und Filmwesen, Was wir aus dem

Verkehr gemacht haben (Verkehrswesen), und was der

Verkehr aus uns gemacht hat (Weltwirtschaft).

4. Ernst Heinrich Schrenzel, Kleine Völkerkunde, Streif-

züge zu fernen Menschen mit 79 Zeichnungen und Skizzen von

Erwin Tintner (285 Seiten, Preis RM. 4,20).

Unter dem Leitsprucli „Meinem Sohn — ein paar Ant-

worten auf seine vielen Fragen" legt Schrenzel die Grund-

züge der Völkerkunde dar, er erzählt von fernen Ländern

und Leuten, ihren Sitten, ihrer Art zu wohnen und zu essen,

ihren Waffen und Werkzeugen, ihren Glauben und Aber-

glauben, ihrer Kunst und ihren Kenntnissen und dem

Lauf des Daseins von der Geburt bis zum Tode. Er zeigt

die ungeheuren Gegensätze und Unterschiede, aber auch die

überraschendsten itefeereinstimmungen mit dem Leben der

Kulturvölker. „In der bemalten Haut des Wilden wie im

Nationalkleid eines jeden Volkes steckt ebenso ein Mensch

wie wir. Der im FaschingskTei'd und der in der Tracht

seines Stammes hat gleich uns eine geliebte Mutter, Geschwi-

ster, Menschen, die ihm wert sind. Er hat wie wir Wünsche,

Sehnsuchten, Ideale, Tränen der Freude und des Wehs."

Diese vier Bücher vermitteln eine grosse Menge Wissen.

Schon das macht sie wertvoll. Sie besitzen aber noch einen be-

sonderen Bildungswert dadurch, daß sie zur Beobachtung an-

regen und zum Fragen und Nachdenken über die so oft als

selbstverständlich hingenommenen Dinge der Umwelt. Sie erzie-

hen in hervorragendem Maße zu einem Denken auf Zusammen-

hänge hin. So bieten die Bücher nicht nur eine anregende Lektüre,

sondern auch eine wertvolle Hilfe für die Bildungsarbeit mit

jungen Menschen.

Ernst Kantorowicz
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1. Singen ist klingend gestaltetes und gestaltendes Leben. Tu

es ganz mit geistiger Bereitschaft und Spannkraft und körper-

licher Lockerkeit. Verwechsle hierbei aber nicht gespannt mit

steif, locker mit schlaff.

2. Jeder kann singen oder kann es wieder lernen, denn er konnte

es einst Versuche zunächst einmal wieder stille zu werden —
nur dann wird richtiges Singen — und in dich hineinzuhor-

chen, aber auch auf den Nachbarn zu hören. Denke: er ist wich-

tiger als ich.

6. Singen ist gemeinschaftsbildendes und gemeinschaftsbindendes

Tun, Drum singet, wo sich Gemeinschaft bewähren soll, —
im Freundeskreis, in der Familie, bei der Feier, beim Gebet. Bald

werdet ihr die beglückende Freude, Erhebung und Befreiung spü-

ren, die euch daraus wird. Sing aber auch allein, du wirst da-

bei nicht einsam^ sein.

4. Das Lied, das ihr singet, sei schlicht und wahr, nicht äusser-

lich effektvoll und innerlich verlogen. Lernet selbständig sei-

nen Wert erkennen! Das Lied sei lebensbezogen — eine Wirk-

lichkeit. Die Hauptfrage heisst somit nicht: Deutsch oder He-

bräisch, sondern: lebensformend — auch jüdisches Leben for-

mend — oder nicht Weiter: Fraget nicht so sehr: Was fangen

wir mit dem Lied an? als: Was fängt's mit uns an? Also nicht

„die Kunst für die Kunst", sondern „die Kunst für den Men-

schen."

5. Peinlich ist's, wenn euer Singen im gutgemeinten Wollen
ohne zulängliches handwerkliches Können stecken bleibt.

Ohne Beherrschung der Elemente kein Umsatz des Musi-

zierens in Lebenskraft und kein Maßstab für Wertigkeit

a) Singen setzt Atem voraus. Nicht dessen Menge entscheidet,

sondern die Fähigkeit, ihn willentlich zurückzuhalten oder

strömen zu lassen. Lasst nichts verpuffen! Bedenket, Atem ist

nicht nur Luft, aondem auch Ruach, Spiritus, also Geis t-

Die Stimme sei schwebend, doch nicht säuselnd, sie zeige

verhaltene, nicht protzige, lärmende Kraft. Dann seid ihr aush

imstande, die Lieder in klingenden höheren Lagen zu singen,

denn nicht in der bequemen Mittellage liegt das Heil; ihr

ausschliesslicher Gebrauch macht stimmlich schlaff.

b) Bedenkt daü die Sprache nicht zunächst Schrift son-

dern Klang ist Bilde, modelliere liebevoll jeden Laut (Ver-

giss nicht dazu den Mund zu öffnen.) Nicht in der übertrie-

benen Betonung der Endkonsonanten liegt die Dentlichkeit der

Sprache, sondern im klangerfüllten Vokal; seine gute und

schlechte Ausführung wird durch die Musik sozusagen mikro-

skopisch vergrössert

c) Es gilt, die musikalischen Vorgänge im Lied nicht nur

zu kennen, sondern zn erkennen, seine rhythmischen Spannun-

gen, melodischen Bewegungen und harmonischen Beziehungen.

Lernet die Wunderwelt seiner Formen, die Vielfalt seines Aus-

drucks, seiner Farbe begreifen. Einfacher gesagt: lernet hören,

lauschen, horchen!

G. Gestaltet! Das Lied will durch euch erweckt werden.

Drum erspüret zunächst seine Lebenskräfte, setzt euch damit

auseinander und gebet ihm dann eine klingende Formung als Ver-

wirklichung eurer Vorstellung. Also kein Vortrag allein

aus eurem blossen Gefühl heraus, das Werk kommt zuerst!

Studieret ein Lied, aber pauket nicht Zersinget nicht die erste

Strophe, vernachlässigt nicht die andern. Jedesmal sei euch das

Lied ein Neues, stets Gegenwärtiges, singt es am richtigen Ort

und zur richtigen Zeit, in seiner Strenge wie in seinem Froh-

mut Werdet von den Noten unabhängig; strebet bald zur aus-

wendigen — besser gesagt: inwendigen Beherrschung.

7. Das Lied tritt in verschiedenen Gewandungen uns ent-

gegen: ein- und mehrstimmig, in mancherlei Besetzungen für

Kinder-, Frauen- und Männerstimmen, mit und ohne Verwen-

dung von Instrumenten. Lernet auch hier beurteilen, was dem

liied gemäss ist; nicht der äussere Aufwand entscheidet! —
Die höchste Leistung liegt im einstimmigen Singen.

8. Verlieret die Hemmungen in der Pflege der Improvisa-
tion — das ist nicht komponieren und phantasieren — ,

die

Melodien und Texte, die gesungenen und gespielten Begleit-

stimmen geben unerschöpfliche Möglichkeiten hierzu. Vermei-

det aber die mechanische m-tata Klampfenbegleitung, wie das

gewaltsame „Kanonisieren" ungeeigneter Melodien. Vergesst

bei der Improvisation nicht die Bewegung. Wie oft gehen

aber eure Tänze neben der Musik her, ja gegen sie. Auch hier

gilt's eben, den musikalischen Verlauf zunächst zu spüren.

9. Suchet jede Gelegenheit im Chor zu wirken oder einen stän-

digen Sing-Kreis zu bilden. Stellt euch hier vor eine Auf-

gabe. Bewähret Werktreue, Einordnung, Gesamtverantwortung.

Dies Singen darf jedoch nicht lediglich „Probe" zur Vorbereitung

für eine Aufführung werden, vielmehr muss der Chorabend

Musizierstunde mit Eigenwert sein.

10. Wenn ihr Veranstaltungen ausführt — dies gilt insbe-

sondere für Feiern jeder Art — , so machet nicht eine blosse

„Vortragsfolge", sondern bauet ein Programm. Dessen Einzel-

heiten dürfen sich nicht totschlagen, sie müssen zu Steigerun-

gen und" Ruhepunkten führen, die sich plastisch voneinander

abheben und sich dadurch gegenseitig begünstigen. Die gefor-

derte gleichzeitige Einheit und Farbigkeit heisse nicht Ein-

tönigkeit und Vielerlei. Beweiset auch hier Urteilsfähigkeit

und Stilgefühl, d. h. Sinn für Uebereinstimmung von Form und

Inhalt

11. Singen ißt klingendes Tun. Es aktiviert auch das Hören
So werden wir die Vorgänge in der grossen Kunst hörend tie

fer erfassen, oder sagen wir es scheu: erleben, weil wir sie

im kleinen Lied tätig erfahren haben. Das biblische „Na'asseh

w'nischma" — .,wir tun's, wir hören's" hat also auch für un-

ser Musizieren tiefen Sinn.

12. Dies alles gilt für euch nicht wenn ihr das Singen als einen

lärmenden Zeitvertreib betrachtet Wenn es euch aber ein

Mittel edler Freizeitgestaltung sein, euch zu einem wenn auch

noch so schlichten musischen, ja, schöpferischen Tun führen,

soll, dann müßt ihr es mit allen Folgerungen ernst nehmen —
im Ernst und in der Freude! Zeiget auch hierin eure Hal-

tung und Gesinnung.

Karl Adler-Stuttgart

MilteUlelle für jüdische Erwachsenenbildung bei der Reichsverlrelung der Juden in ÜeuUchland

gez. B u b e r

Buchdruckerei Gebr. Braun, Frankfurt a. M., Hanauer Land»(r. 157
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Martin Buber

Die Vorurteile der Jugend
Aus einer Ansprache an die jüdisdie Jugend

%m und neiii

Die Jugend pflegt die Vorurteile als etwas den Alten Eigen-
tümliches zu behandeln, wogegen sie selbst vermeint, unbefan-
gen, unbeschwert von Vorurteilen ru »edn. Aber so verhält es
sich nicht. \^orurteile sind Urteile, die man bildet, che man
die Erfahrung gemacht hat, aui der allein das Urteil sich

gründen könnte. Man sollte also fast annehmen, die -\lten

könnten keine Vorurteüe haben, da sie doch genügend Er-
fahrung besitzen. Aber es ist leider so, daß die von den
Menschen axd Grund der Erfahrungen ihres Lebens gebildeten
Urteile sich rumeist verkrusten und den Menschen hindern,
neue, aufrüttelnde Erfahrungen eu machen und daraus neue
rechtschaffene Urteile zu schöpfen.

Wie verhält es sich denn mit der Jugend? Eigentlich
wehrt sich die Jugend trotz ihres Erfahrungsdurstes gegen
das „Machen \'on Erfahrungen". Sie fängt mit einer lei(Kn-
schaftlichen Stellungnahme an, sie entscheidet sich aus Lei-

denschaft, sie erwählt, ergreift etwas und hält es nun fest,

nicht wie etwas Verkrustetes, sondern wie eine glühende
Materie, die man nicht starr werden lassen wilL Aber gerade
weil sie glühend bleiben soll, sträubt man sich, die Urteile,

mit denen man gleichsam begann, mit neuen andersartigen
Erfahrungen zu \'ergl eichen. Man i^-ill keine Erfahrungen
machen, die dem leidenschaftlich Ergriffei>en widersprechen,
die es in Frage stellen könnten. Man will nur noch das
erfahren, vias einem die „Stel]ungnahn»e" l:>estätigt.

Vorurteile sind nicht schlechthin vom UebeL Es gibt
welche, die den Menschen stark machen und zugleich auf-

geschlossen lassen, so daß er zwar weili, wie er zur \\ elt

steht, aber nicht \on ihr abgeriegelt ist. Es gibt aber audb
Vorurteile, die den Menseben xoa der Welt absperren: Da
darf nichts mehr herein, dieser Mensch ist schon „besetzt".
Im Gang des Lebens ist mir eins immer klarer geworden:
es kommt für den Menschen \ot allem darauf an, daß er
seine Aufgescfaiossenbeit nicht verliere. I>ic

rechte Aufgeschlossenheit ist das kostbarste mtenschlicbe
Gut. Ich sage: die rechte Aufgeschlossenheit. Man kann
einen Standort haben und leidenschaftlich auf ihm beharren,
aber man miuß dabei der ganzen Welt offen bleiben und
sehen, was es zu sehen gibt, und erfahren, was msua erfahren
kann, und alle Erfahrung einbeziehen in die Ausarbeitung
dessen, wofür man sich entschieden hat, so daß dieses eine
stete VV'andlung erfährt und doch das bleibt, was es ist,

nur in immer tieferer, immer wirklichkeitsgerechterer Ein-
sicht. Beides zusammen tut not, der feste Standort und
daß er einen nicht wie ein Fußedsen gefangen halte. Frei
muß naan da stehen, wo man steht, und der W elt unbefangen
inne werden.

Geschklitc

Wie ein V'orurteil je nachdem gut oder schlimm sein

kann, mögt ihr euch zuerst an dem Beispiel des V orurteils

deutlich machen, das die Jugend gewöhnlich und besonders
in unserer Zeit gegen die Geschichte hegt. Die Jugend
stellt sich gern vor, daß heute, mit ihr die Welt anfange:
„Was die Alten gemacht haben, ist Ja doch nur Patzere«; wir
werden alles anders machen." Darin steckt etwas Schönes
und Fruchtbares; damit die Jugend et^as zustande bringe,

muß sie sich etwas zutrauen. Aber dasselbe \ orurteil wird
hinderlich und gefährlich für die Generation, wenn sie sich

\on ihm her der Einwirkung dessen, vras bis auf sie

geschehen ist und sie selber her\orgebracht hat, \erschließt;

wenn der lebendige Strom der Uel»erlielerung keinen Ein-

gang mehr zu ihrer Seele findet. Dann wird sie von den
ewigen Werten, die sie in dieser Zeit und in ihrer eigenen
Art darstellen und \ erwirklichen soDte, abgedrängt; ihr

Verwirklichungsdrang hat mit der Lrwirklichkeit des Seins
selber keine \ erbundenheit mehr. Gewiß, jedes neue Ge-
sdilecht ist ein ne«ier Ring in der großen Kette, und jeder

neue Ring muß in der Leidenschaft seines Neu-Daseins durch-

glüht werden, um den anderen als ein neues Glied angereiht

werden zu können. Aber beides gehört eben zusammen: die

Leidenschaft des Neubeginns und das Sicheinfügcnkönnen.
Man mul.^ zutiefst wissen: Die Geschlechter, die mich hersor-

gebracht haben, trage ich in mir, und was ich an Neuem
tue, das erhält erst >on da her seineo eigentlichen Sinn.

Geist

IHe Vorurteile, von denen ich zu euch reden will, sind
der heutigen Jugend überhaupt gemeinsam. Dennoch hat
jedes einzelne davon in unserem \ olke sein besonderes
Gewicht und seine besondere Bedenklichkeit. Alles ist bei

uns ja doch anders, beladener, folgenreici^r, gefährlicher,

und zwar deshalb, weil wir das labilste aller V'ölker sind.

Eben deshalb trifft mich das in unserer gegeowärtigen
Jugend so häufige Vorurteil gegen den Geist am schwer-
sten, wie gut icii audb seine Entstehung begreife. E^ ist wohl
zu verstehen, daß %iele sich heute dagegen wehren, an den
Geist zu glauben, ihm zu \ertrauen. I>enn das Menschen-
geschlecht hat mit dem Geist im letzten Vierteljahrhundert
im allgemeinen keine guten Erfahrungen gemacht. Er hat in

Zeiten, wo es galt, daß er sein Wort in die Geschichte
hineinspreche, daß er denen, die Geschidbte machten oder
zu machen schienen, die W ahrheit über ihr Tun und Unter-
lassen sage, nicht bloß gescbwi^en, sondern auch falsch

geredet. Er hat sich %ielfach zum Werkzeug hergegeben.

i
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wo er berufen peweHen würc, aus sich miüwr rügend und

richtend zu wirken. Zugleich aber hat er «ich immer wieder

über der Welt im Raum der in sich kreisenden Ideen einen

proUnrtip unverbindlichen Bereich eingerichtet. Wo der Geist

die« getan hat, hat er das verloren gegelwn, was ihn, vor

allem in den Krisen/eiten, recht eigentlich erst legitimiert,

nämlich, daß er jederzeil bereit ist, sich der Wirklichkeit

ouszusetzen, sich an ihr auszuwirken und auszuweisen.

Bedeutet diese Schuld des Geistes an unserer Zeil aber,

daß er abdanken solle? Seine Lage erinnert mich an die

alte Geschichte von dem König und dem bösen Geisti).

Es geschah eines Tags, daß der König von seinem Thron

in die Wildnis versetzt wurde, auf dem Thron aber saß ein

Dümon, der die Gewandung, das Gesicht, das Gebaren des

Königs' hatte, so daß niemand daran zweifelte, daß dies der

König sei. Aber ein Teufel kann, welche Gestalt er auch

annehme, nicht aufhören, ein Teufel zu sein, und den Unter-

tanen wurde es immer beschwerlicher und peinvoller, an-

zusehen, was ihr König anstellte. Da empörten sie sich gegen

ihn und wollten ihm nicht mehr gehorclien. Keinem von

ihnen aber kam in den Sinn, daß dieser, der solches tut,

in gar nicht der König sein könne, und daß man hinaus-

gehen müßte, den wahren König zu suchen, der indessen

in der Wildnis nicht hatte, wo er sein Haupt hinlege. Es ist

freilich nicht leicht, in einer solchen Situation auf den rich-

tigen Gedanken zu kommen. So aber eben verhält es sich mit

dem Geist. Was dem Geist vorgeworfen wird, hat ein Schein-

geist getan, der wie der wahre aussah und viele zu blenden

vermochte. Die praktische Folgerung, die daraus zu ziehen

ist, ist nicht, dem Geist abzusagen, sondern sich von dem

falschen König dem waliren zuzuwenden, und, wenn er

nicht anderswo zu finden ist, in die Wildnis hinauszuziehen,

um ihn zu suchen.

So steht es um das Vorurteil gegen den Geist. Mögen

aber andere auch zuweilen ohne den Geist auszukommen

suchen und dabei nicht Gefahr laufen, das Leben einzubüßen:

wenn wir .luden uns dessen unterfingen, würden wir uns

selbst verlieren. Hören wir auf, an die Mächtigkeil des

Geistes zu glauben und für sie einzustehen, dann heben wir

unser eigenes Daseinsrecht und unseren eigenen Dasemsgrund

auf. Wir haben keine Bestimmung und keine Zukunft mehr.

Mahrheh
Nah dam Vorurteil gegen den Geist ist das gegen die

Wahrheit. Das hängt mit einer Lehre zusammen, die im

letzten Viertel Jahrhundert immer mehr um sich gegriiien

hat, der Lehre von der Relativität der Wahrheit. In ilu^

praktisch wirksam gewordenen Form besagt diese Lehre, daß

es eine wirkliche Wahrheit für den Mensclien mcht gebe,

sondern für jeden ein Etwas, was er für wahr hält, was aber

durch und diirch von dem gesellschaftlichen Zusammenhang,

in dem er aufwuchs, und von der seelischen Beschaffenheit,

die ihm eigen ist, bestimmt sei. Der Mensch stehe eben in

einer Vielfältigkeit äußerer und innerer Bedingtheiten, und

diese vielfältige l^dingtheil stelle sich auch dann d^, was

er für wahr halte und als wahr bezeichne. Diese Lehre ist

richtig und falsch zugleich. Gewiß wäre es verkehrt,

den Menschen als ein Gefäß anzusehen, das eine lunein-

geschüttete allgemeine V\ ahrheit aufzunehmen vermag. Gewiß

kann jeder nur von seinem Sosein aus erkennen, denken

und sich äußern, gewiß hängen wir darin von der sozialen

Schicht, in der wir stecken, und von den psycluschen

Schichten, die in uns stecken, mannigfach ab. Aber das Merk-

würdigste an uns Menschen ist doch dies, daß es in unserem

Lel>en vulkanische Stunden gibt, in denen es drunter und

drüber geht und ein Durchbruch geschieht, das Uebermaß

der Bedingtheit ist uns unerträglich geworden, wir brechen

aus und greifen mit beiden Hunden ine Dunkel, nach einer

durch all dies nicht bedingten, nach einer unl>edingten \\ ahr-

heit. ^^'i^ werben, wir ringen um sie. Gewiß bekommen wir

auch dann die W ahrlieit nicht zu fassen, gewiß werden wir

die Bedingtheit, die unser Schicksal ist, nicht los, und doch

ist etwas anders geworden, doch dringt ein Unbedingtes

in unsere Bedingtheit ein, durchdringt sie. Etwas uns vordem

Undenkbares ist denkbar und sagbar geworden, und dieses

1) Ich gebe hier die Geschichte von Salomo und Asmodai

nicht in ihrer bekannten aggudischen I assuug wieder, son-

dern so wie sie mir in meiner Kindheit von meiner Groß-

mutter erzählt worden ist.

Etwas gehört in die Reihe joner unvorsehbaren Dinge, die

die Weh erneuorn. Dieses .ausbrechen der menschlich«*

Person in die Begegnung mit der W ahrheit ist das wm
jeweils Entscheidung bringt und den Weg wendet. Es ist

die Geburl der Seele im Menschen und im Menschentum,

immer neu.

Unsere Zeit und mit ihr auch ihre .lugend hat sich dieser

Grundtatsoche unseres Lebens entfremdet. Aus dem Zweifel

an dem Berühronkönnen der Wahrheit gerät die Zeit und

ihre .lugend mit ihr immer mehr dahin, den relativTefrten

Begriff der Wahrheit nun auch noch zu verzwecken, so

nämlich, daß man nur noch darauf aus ist, et^as als „wahr"

zur Geltung zu bringen, was der eigenen „Sache" dient, selber

aber gar nicht mehr darauf sinnt, Wahrheit zu suchen, ja

eine solche Suche wohl gar als unsinnig verwirft. Man
begnügt sich schließlich damit, den alt«n Aberglauben der

Menschen, daß es W ahrheit gebe, auszunützen.

Aber wie verhält es sich wirkbch? Gibt es für uns eine

Wahrheit, können wir eine besitzen? Können wir sie uns

aneignen? Gewiß gibt es keine, die man nehmen und in die

Tasche stecken kann. Aber es gibt ein redliches, rückhalt-

loses Verhalten der menschlichen Person zur W ahrheit, es

gibt ein rechtmäßiges Verhältnis zu ihr, das der Mensch

mit seinem ganzen Leben bewahrt und bewährt. Es gibt

dies, daß der Mensch um die Wahrheit dienen kann, sieben

.lahre und noch einmal sieben Jahre, und er kriegt sie auch

danach nicht, aber sein Verhältnis zu ihr ist immer echter,

immer wahrer, immer mehr selber \A ahrheit geworden. Dieses

Verhältnis zur Wahrheit entsteht aber eben dadurch, daß der

Mensch seine Bedingtheiten durchbricht, nicht ran sie ab-

zustreifen — das wird er nie vermögen — , aber um etwas

von der Unbedingtheit zu spüren, etwas von ihr ein-

zuatmen. Dieses Etwas ist es, das hinfort das Verfi^tnis

dieses Menschen zur Wahrheit belebt. Menschliche Wahr-

heit wird, indem man mit seinem ganzen Leben sein

Verhältnis zur Wahrheit zu verwirklichen sucht; und Mit-

teilung der menschlichen Wahrheit wird, wenn man sich ia

seiner Mitteilung selber einsetzt und mit seinem Selbst für

sie einsteht.

\ erantwortung

Damit habe ich ein weiteres Grundwichtiges berührt: das

Leben in der persönlichen Verantwortung. Aber gerade gegen

diese, gegen die Verantwortung richtet sich ein anda»»

Vorurtey der .lugend. Auch dieses Vorurteil wirft etwa«

Richtiges mit etwas Falschem zusammen, die gerechte Kritik

an einem Individualismus, der den einzelnen Menschen als

Sinn und Ziel des Ganzen ansah, und den \ erhängms\'oD

ungerechten Widerspruch gegen die Einsicht, daß wirkbche

Gemeinschaft zwischen Menschen nur ans der \ erwirklichung

ihrer Verantwortung füreinander entstehen kann, und daß

insbesondere eine Gemeinschaftskrisis wie die gegenwärtige

nur so, wenn überhaujit, üben^oinden werden kann, daß der

Einzelne sein N'erhältnis zur Situation in allem Ernst als

persönliche Verantwortung tragt und austrägt. Vor diesem

Standhaltensollen flüchtet der Mensch dieser Zeit und leider

auch der junge Mensch in die Zugehörigkeit zu einem ,Jvol-

lektiv", fikr das er sich nicht öfter als einmal zu entscheiden

braucht, und das ihn hinfort aller \ erantwortungssorgen ent-

hebt. Nun vermeint er unbekümmert an der Durchsetzung

eines allgemeinen Zwecks mitwirken zu dürfen, ohne jevveils

sich selbst ernstlich befragen zu müssen, ob dieses und

jenes Mittel des Zwecks würdig und ihm angemessen ist,

'ja ob der durch solche Mittel entheiligte und sodann erreichte

Zweck überhau})! noch Wesentliches mit dem gemein hat,

auf dessen Erreichung man ausgegangen war. Ich will mit

diesem Hinweis nicht sagen, daß unsere Jugend nicht in

Kollektivitäten, in Gruppen und für sie zu wirken hätte.

Im Gegenteil. Die Zugehörigkeit zu der Gruppe muß ja nicht

eine Flucht vor dem immer neuen und immer anderen \er-

antwortenmüssen sein, sondern sie kann die Stätte der

eigentlichen und schwersten Verantwortung imd deren stete

Erprubuug sein, und wenn sie es ist, kann sich der verant-

wortende Mensch wohl nirgends so tief und so ganz wie

hier bewähren. Es gilt dann eben für den einzelnen Menschen,

auch für den einzelnen jungen Mensclien, zugleich seiner

Gruppe mit aller leidenschattiiclien und leidenschaftlich täti-

gen, leidenschaftlich kämpferiscben Liebe anzugehören, und

aber auch im Inneren der Gruppe, von keines Losung8v\ ortes

Gewalt eingeschüchtert, für das Rechte einzutreten, ftir die

te^JB'. ...tvv" ^J



wUrdigen und ungemessenen Mittel also gegen die unwür-
digen und unungemessenen, für die echte Verwirklichung
gegen die leere Durchsetzung, und sich wie in dem liulieren

Kanipr für den gerechten Anspruch der Gruppe, so auch in

dem inneren Kampf gegen dessen ungerechte Auslegungen
und Anwendungen cinzusetiMjn, mit d©r ganzen verantwort-

lichen Person.

linmittelbarkcit

Aber nicht bloß von der Kollektivität aus droht dem
Einzelmenschen eine Entpersönlichung. Auch der nhchste

Bereich der Person, der Wirklichkcitsgehalt ihrer persön-

lichen Beziehungen, ist in Frage gestellt. Ich meine das über-

all in der Lebensgestaltung der Jugend sichtbar werdende
Vorurteil gegen die Unmittelbarkeit. Wieder hat es

mit einem begründeten Protest angefangen, mit dem gegen

die Ueberschützung der individuellen Gefühlssphöre, gegen

die Sentimentalisierung des Lebens in ihren modernen For-

men. Mit dieser aber hat man zugleich etwas unendlich

Wertvolles aufgegeben, die rückhaltlose persönliche Unmit-

telbarkeit zwischen Mensch und Mensch; eine Versachlichung

ist in den zwischenmenschlichen Raum getreten, die auch

zwischen Gleichgesinnten oft ein eigentümliches Mißtrauen,

ein scheinüberlegenes Abschätzen und Aburteilen, eine Ferne

in der Nähe, bewirkt. Nur noch selten schließt sich der eine

dem anderen unbefangen auf; man hält sich zurück, man
beobachtet, man rechnet und rechtet. Der andere ist nicht

mehr eine persönliche Welt wie ich, die ich von meiner

eigenen aus mir vergegenwärtige und in der Vergegenwär-

tigung bejahe, er ist eine Summe von Eigenschaften, die mir

mehr oder weniger verwendbar, ein Bündel von Kräften,

die mir mehr oder weniger aktivierbar erscheinen. Und daran

ändert sich im letzten Grunde nichts, wenn der Zweck, von

dem aus diese Brauchbarkeit festgestellt wird, kein in-

dividueller, sondern ein allgemeiner ist. Ja, man muß, wenn
es um einen Gemeinschaftszweck geht, darauf hinweisen, daß

durch solch eine Zweckbetrachtung des Gefährten der Frucht-

boden der Gemeinschaft, das Geheimnis ihres organischen

Lebens, zersetzt wird. Es kann nur dann gedeihen, wenn
es sich überall, also zwischen je einem und je einem Gliede

der Schar, ungehemmt entfalten darf. Wenn vollends auch

das innerste Gut, die .persönliche Liebe selbst, in den Betrieb

gezogen und ihm unterworfen wird, muß auch das Innerste

absterben.

Glaube
Alle Vorurteile, auf die ich euch aufmerksam gemacht

habe, hängen in der einen oder anderen Weise mit einem
letzten oder vielmehr vorletzten \ orurteil zusammen, mit dem
gegen den Glauben. Auch dieses hat seine Begründung
und teilweise Rechtfertigung: in deir Tatsadie, daß die

religiösen Ordnungen und Anstalten, die die objektiven Dar-

stellungen der Glaubenswirklichkeit sein sollten, so oft und
vielfältig dem echten Glauben und seiner Wahrheit zuwider

gehandelt und sich dem Glaubenden entgegengestellt, sich

gegen sein schlichtes Dasein für das jeweils in der Welt
Mächtige und Gültige eingesetzt haben. Dieses vordergründige

Fehlgeschehen hat in seinen Wirkungen auf die Seele der

in der Krisis heranwachsenden Geschlechter den Glauben
mitbetroffen, es hat ihn entwertet. Wieder wird mit dem
Falschen das Rechte verlassen. Der wirkliche Glaube meint

nicht, daß man in fertigen Formeln bekenne, was man für

wahr halte. Er meint vielmehr, daß man dem unbedingten

Geheimnis, das uns in unserem Leben ül»eral] antritt und
sich in keine Formel fassen läßt, aufgeschlossen bleibt, und
daß man von den Wurzeln seines Wesens aus allzeit bereit

ist, mit diesem Geheimnis wirklich wie ein Wesen mit

einem anderen Wesen zu leben. Der wirkliche Glaube be-

deutet eigentlich, daß man das Leben mit dem Geheimnis
aushält. Ich kann nicht erwarten, daß ihr das, was ich euch

jetzt sage, jetzt schon versteht. Aber ihr könnt es im Ge-

dächtnis bewahren für die Stunde, wo Erfahrungen eures

eigenen Lebens euch daran erinnern und sich von hier aus

deuten lassen werden. Denn die Gestalten, in denen uns das

Geheimnis antritt, sind eben die Erfahrungen unseres eigenen

persönlichen Lebens. In diesen immer neuen, unvorherseb-

baren, überraschenden, überstürzenden, ül>erwältigenden Er-

scheinungen das Leben mit dem Geheimnis auszuhalten, ihm
standzuhalten, ist zuweilen sehr schwer. Aber es gibt auch

eine Hilfe, es gibt auch Helfer dabei. Das ist die lebendige

Ueberlieferung der Menschen, die wahrhaft mit dem Ge-

heimnis gelebt haben, und vor allem der Menschen unserer

Art und unserer Botschaft. Sie helfen uns durch die reine

Kraft, mit der sie das Geheimnis erfuhren, ihm gegenüber-

traten und sich ihm angelobten. Denn Glauben heißt recht

eigentlich Sichangeloben. Ich i^eiß wohl, all dies Gewesene
kommt in einer erstarrten, versteiften Form durch den Reli-

gionsapparat zu uns. Aber es kann aufgelockert werden.

,

Dann führt wieder ein Zugang zu jenem aus G^lebtem
lebendig Ueberlieferten, bis hin zum l^ben unserer Bibel,

ja unmittelbar zu ihr. Auch wir können noch aus den schwar-
zen Lettern hervor die Stimme hören.

Gott

Aber dies führt uns auf die Frage nach dem letzten

und äußersten Vorurteil hin, das sich hinter dem gegen
den Glauben birgt, das Vorurteil gegen Gott.

Es wird erzählt, daß unter Kaiser Tiberius ein unweit
von Epirus kreuzendes Schiff von einer der Inseln her einen

klagenden Ruf vernahm, der dem Steuermann befahl, einer

anderen Küste zu melden, der große Fan sei gestorben. In

allen Zeiten des Menschengeschlechts gab es Göttertode zu

melden. Aber erst in unserer Zeit hat ein Philosoph melden
zu sollen vermeint, Gott sei tot. W'enn man von einem Gott

sagt, daß er tot sei, meint man, ob man es weiß oder

nicht, die Wahrheit, daß die Gottesbilder vergehen, daß

also eben jetzt ein Bild, das bislang als Gottesbild gesehen

und angebetet wurde, nicht mehr so gesehen, nicht mehr
angebetet werden kann. Was man Götter nennt, das ist ja

nichts anderes als Gottesbilder und muß das Schicksal der

Gottesbilder erleiden. Aber Nietzsche wollte offenbar etwas

anderes sagen, und dieses andere ist in einer unsere Zeit

kennzeichnenden Weise furchtbar falsch. Denn es heißt

ein Bild, eines jener entstehenden und vergehenden Gottes-

bilder, mit dem wirklichen Gott verwechseln, an dessen

Wirklichkeit die Menschen mit keinem dieser Bilder, so

redlich sie sich auch je^veils bemühen, ihre besondere An-
betung einzugestalten, rühren können. Der Bildersturm der.

Stürmer und Stürzer der Gottesbilder muß je und je ge-

schehen. Eb ist die Seele des Menschen, die sich dagegen

auflehnt, daß ein Bild, welches als Bild, als Bildnis nicht

mehr geglaubt werden kann, erhöht und Anbetung heischend

über den Häuptern stehe. Immer wieder unternehmen es die

Menschen, aus ihrer Sehnsucht nach der Gottheit ein größe-

res, wahreres, gerechteres Bild aufzurichten, zu immer neuer

Herrlichkeit und zu immer neuem Ungenügen. Jenes Gebot
„Du sollst dir kein Bild machen" bedeutet ja zugleich: „Du
kannst dir keins machen", und das bezieht sich selbstver-

ständlich nicht bloß auf gemeißelte und gemalte Bilder,

sondern auf all unsere Einbildung, auf all unser \ orstellungs-

vermögen. Der Mensch muß aber immer wieder Bilder

machen, und er muß sie, wenn er erkennt, daß er kein»

machen kann, immer wieder zerstören.

Die Bilder stürzen, aber die Stimme verstununt nicht.

„Stimme in Reden hört ihr, aber keine Gestalt seht ihr, —
Stimme allein" (V. M. 4, 12). Die Stinune spricht in den Zei-

chen all dessen, was geschieht, in allem Weltgeschehen zu

den Menschen aller Geschlechter, fordert sie an, ruft sie zu

ihrer Verantwortung auf. Ich habe zu Anfang darauf hin-

gewiesen, daß es für den Menschen vor allem darauf an-

kommt, daß er seine Aufgeschlossenheit nicht verliere. Auf-

geschlossen sein aber heißt eben dies: sich gegen die Stimme
nicht verschließen, man nenne sie, wie man wül. Es geht

nicht darum, wie man sie nennt, es geht darum, daß man
sie höre.

Judentum

Wie aber wäre es möglich, all die unrechtmäßigen,

eben am Hören hindernden Vorurteile zu überwinden? Wir
haben gesehen, daß in jedem der Protest gegen etwas Ent-

stelltes, Verzerrtes, Entartetes in den Aufruhr gegen das

Ursprüngliche und Wahre übergeht und so das Rechtmäßige
mit dem Unrechtmäßigen sich verquickt. Zu scheiden also

ist zwischen diesem und jenem, die Linie ist zu ziehen,

die das Falsche vom Echten trennt, und das Echte ist in

seiner Wirklichkeit aufzusuchen und zu erkennen, um das

Leben davon aufbauen zu lassen.

Ich habe bisher vom Judentum nicht ausdrücklich ge-

sprochen, aber ich habe in allem allgemein Gefaßten, was

/
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ich sagte, das Judentum besonders gemeint und auf es

besonders hingezeigt. Auch in seiner Tatsöchlichkeit sind

Falsches und Echtes verquickt. Aber in seiner Echtheil finden

wir alles Echte, Ursprüngliche und Reine, das wir zur Ueber-

windung der unrechtmäßigen Vorurteile brauchen, in einer

großen Einheit vor: die Sinhhaftigkeit der Geschichte, die

Mächtigkeit des Geistes, die Bewährbarkeit der Wahrheit,

die Entscheidungskraft der persönlichen Verantwortung, die

Unmittelbarkeit von Mensch zu Mensch und endlich den

Glauben als Angelobung des ganzen Lebens an den Herrn

der einen Stimme, der in all seinen Erscheinungen wieder-

erkannt werden will. All dies ist Urbotschaft des Judentums;

und Aufgeschlossenheit jüdischer Menschen, einer jüdischen

Jugend wäre es, sie sich aus ihren Urgründen zu erschließen.

Um die große helfende Gewalt zu finden, die euch beistehen

wird, die unrechtmäßigen Vorurteile zu überwinden, müßt ihr

damit beginnen, diese Vorurteile abzustreifen, wo sie euch

hindern, das echte ewige Judentum in seinem Wirklichkeit«-

gehalt zu erfahren.

Das Ziel ist, diese Erfahrung in den Stoff unseres gegen-

wärtigen Lebens, eures Lebens, einzugestalten. Ziel ist das

Leben und die Verwirklichung darin; aber imi zu erfahren,

muß man lernen. Wir müssen uns lernend verbinden mit dem,

woher wir kommen. Das erreicht man aber noch nicht, wenn
man sich mit dem Judentum begrifflich befaßt, und auch dann
nicht, wenn man seine Geschichte studiert, so grundwichtig

sie ist. Es gilt, zu dem unverfälschten Wort selber vorzu-

dringen, vor allem also zu der großen Urkunde unseres

Glaubens und unserer Angelobung in ihrer Urschrift. Das
lebendige Wort muß man hören in der Sprache, in der es

einst gesprochen und gehört worden ist. Tönend muß es

euch wieder werden, dröhnend an euer Ohr, lebendig über

die Zeiten hin sprechend zu euch. Es will von euch gehört

werden. Lernt es hören!

Sonderdruck aus der „Jüdischen Rundschau", Nr. 24 25 vom 26. März 1937
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Schulungskurs der Mittelstelle für jüdische Erwachsenenbildung:

Ludwig Feuchtwanger , Einführung in die (reschichte der Juden im

Mittelalter.

Karten und Texte für die Kursteilnehmer:

!• Umrisskarte "Das Römische Reich"

II. Karte "Die abendländische Christenheit um 11ÜÜ"

m. Zeit- und Merktafel zu einer Geschichte der Juden im Mittelalter

IV. Text »»Über die Fremdheit und Andersartigkeit der mittelalterli-
chen Welt" (aus Christoph Dawson, The making of Burppe)

V. Text: Auszug aus den Kapiteln 9-11 des Briefes des Apostels
Paulus an die judenchristliche Gemeinde Rom (um 50 nach Chr.)
über das Verhältnis der Synagoge zur Ekklesia (Die Zukunft des
jüdischen Volkes nach der Vorstellung und dem Glauben des
christlichen Abendlands).

VI. Geschichtsdarstellung: Vertreibung der Juden aus England 1290
(aus George Macaulay Trevelyan, Prof .a .d.Universität Cambridge,
History of England, lO.Aufl., London 1934).

VII. Text: Thomas von Aquino, Von der Regierung über die Juden
(De regimine Judaeorum).
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Zeit- und Merktafel

I> Bildung neuer Reiche auf dem Boden des Imperium Romanum

(476 - oa, 1QQ0).

476

95-526

527-565

A> Christliches Abendlands

Absetzung des letzten römischen Kaisers. -
Das "Abendland " übernimmt vom römischen Reich die politi-
sche übernationale Daseinsform . Die Einheit des Abendlan-
des wird "weltanschaulich" von der katholischen Kirche als
durchgebildeter Ordnung und sozialer Rechtsmacht im Gegen-
satz zum "Heidentum" gesichert. "Der Gläubige muss die
gleiche Zucht und Unterordnung bewahren, wie sie für das
römische Heer gekennzeichnet war" (sog. hierarchische Ord-
nung). Imperium Romanum und die Lehre der christlichen
Frömmigkeit vereinigen sich seit Constantin zur :^ucht des
Abendlandes, um die "Barbaren" in Form zu nehmen. "Bildung"
und "Weltbild" werden in lateinischer Sprache von der
" Klassischen Überlieferung " bestimmt (hochgebildete Beamte
wie Boethius, Cassiodor verwalten unter Theoderich das
"Reich").

Imperium Romanum - Römisch-katholische Kirche - Klas-
sische UberlieferunR (hellenistische Bildung in lateini-
scher Sprache j die übernationalen Einheitsbildner des
christlichen Abendlands:

Völkerwanderung, Sturz des römischen Reichs, Barbaren-
herrschaft ändern die äusseren und inneren Grundlagen des
Imperium Romanum nicht so wesentlich wie man annimmt.
493 - 555 Ostgotenreich in Italien (Hauptstadt Ravenna,
Theodorichs Grab).

Theoderich der Grosse. - Karte Europas in chaotischem Wandel

Kaiser Justinian (Sophienkirche in Konstantinopel - Corpus
iuris civilis)

.

f

622

638

B. I s 1 a m .

Mohamed zieht von Mekka nach iviedina (Hedschra).

Der Kalif Omar, der 2. Kalif zieht in Jerusalem ein.

Exkurs über den Islam:

"Seit den Zeiten der römischen Oekumene war Arabien wie um-
geben von elektrischen Batterien universalistisch religiö-
ser Hochkulturen, die Ausstrahlungen in seinen Körper ent-
sandten". Die weltgeschichtliche arabische Expansions-
bewegung wird durch das Streben nach Befreiung aus dem aus-
getrockneten iMomadensteppenland und durch die Religions-
gründung Muhammeds ausgelöst.

I I
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Einige Grundb_egrif^e . und _Grundt a t_s e.clien_d es_i slamsl

Koran (Buch der geoffenbarten und schriftlich niedergeleg-

ton Fingpbnngen des Propheten, noch heute höchste Autoritax

von Sekka nach icedina). Sunna llVadition) -.mic_hte^l^h^J

mit den fünf Hauptpfeilern: Glaubensbekenntnis an Allah und

SSammed, das tä|lfche fünfmalige Gebet Salat) Pasten (Ra-

madan) Ärmensteuer (Sadaka), Pilgerfanrt (rfadsch). ^..^^s
K a a b a - Der Kalife ("Statthalter'' - Der Gesandte Gottes).

Ausdehnung desJislap,s_Jjn_J^JaMMMSlll

Persien (den Sassaniden abgenommen), Syrien, ^alästina ^TP"
ten, Nordafrika (bisher oströmisch), Spanien (bisher Westgoten-

reich) Zur iieit der grössten Ausdehnung erstreckte sich das

EalifeAreich vom Indus bis zum Kaukasus und zur syrischen Mit-

t^liee?küste, über Nordafrika, Spanien, Südfrankreich, Unter-

italiln tampf zwischen Islam und christlichem Abendland um

die alte Mittelmeerwelt des römischen Reiches.

Tarik siegt bei Xerez de la Frontera über die Westgoten.

Schlacht bei Poitiers (Ebene zwischen Loire und Ga^onne) bringt

das Vordringen der Araber im Westen zum Stehen und rettet die

abendländisch christliche Kultur.

Teilung des Prarkenreiches in Europa.

Bnlle des Islam in der .jüdischen Geschichte des M.f.

1 ) Stellung der Juden im Weltkalifat und in der Weltkirche

zwefweltkulturen). - 2.) Palästina wird seit der islami-

schen Besetzung wieder von der alten "^i;^*el"^^^^^i\^^setrennt

(Frontwechsel bis 1917); "Muhammed war die Antwort des Ostens

auf die Herausforderung Alexanders" (Dawson;.

Ausbreitung der muhammedanischen Kultur als Weltkultur.

Verlust der politischen Einheit (ortliehe Kulturkerne - 755

Kalifat der Abassiden von Bagdad (bis 944;.
„,„v,am

Trotz des Verlustes der Politischen Einheit behielt die muham-

medanische Kultur ihre Vorherrschaft durch das ganze frühe

M.A. im Osten und in Westeuropa. ^^ . . v, -i+ ^om aio-ir-h
Gerade in dem Augenblick, als die Christenheit dem gleich-

zeitigen Angriff der Sarazenen, Wikinger und Ungarn fast er-

llg t?at die islamische Kultur des westlichen Mittelmeers in

den glänzendsten Teil ihrer Entwicklung. Kalifat von Kordova.

Pas Missverständnis einer westlichen Betrachtung:

Erst im 13. Jahrhundert, nach der Zeit der Kreuzzüge erreich-

te die Kultur des christlichen Abendlandes ein ungefähres

Gleichgewicht mit der des Islam- im 15.Jahrh., erst mit der

RenaJsfInce und der überseeischen Ausbreitung der europaischen

Staaten, erlangte das europäische Wesen die Führerschaft m
der Kultur, was wir heute für eine Art Naturgesetz halten.

Abdurrahman III. im Kalifat von Kordova (Chesdai ibn Schaprut).

Kaiser Otto I. der Grosse (Ibn - Jsqub).
R^ßdad

Arabische Bibelübersetzung des Saadia Gaon (892-942 . Bagdad,

Sura Pumbedita als jüdische Centren ("Jekum Purkan").

ISndschreiben des Scherira Gaon (9,58-998); seit 986 steht ihm

sein Sohn Hai zur Seite. Quelle: Nothan-ha-Babli.

?as GaSnat, die jüdische Obrigkeit im arabischen i^ulturkreis

,

steht und fällt mit dem abassidischen Kalifat.

Untergang des Gaonats.

Einnahme Jerusalems durch die Kreuzfahrer.

t
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Q. und 1 0.Jahrhundert : Die europäisOiie Christenheit von Osten .

Süden und iNJorden aufs höchste bedroht

.

II, Zeitalter der römischen üaiser aus deutschen Stämmen

und der Päpste ca. 1000 - 1273>

A. Allgemeine Übersicht.

Die Juden in Europa. - Germania Judaica. 919-1024: Die sächsi-
ssöhen Kaiser (962 Heil .Rom. Reich Deutscher iMation - Dom zu

Bamberg). 1024-11 25» Die fränkischen Kaiser.

Schlacht bei Hastings; Eroberung Englands durch Wilhelm den
Eroberer.

IO96-IO99 1. Kreuzzug; Königreich Jerusalem (Abriss einer Geschichte der
Kreuzfahrerstaaten in Palästina und Syrien).
Heinrich der Löwe gründet München.
Die Hohenstauf .Kaiser.
II. Kreuzzug (Abt Bernhard v.Claivaux).
Kaiser Friedrich II.
(Walter von der Vogelweide- Nibelungenlied - Wolfram v. Eschen-
bach)

1066

1158
1138-1254
1147-1149
1212-1250

ce.1230-
1500

1216

1180-1223
1226-1270
1285-1314

1215
1290

Gotischer Baustil

Papst Innozenz III. gestorben.
Das Korporationensystem und das System der sozialen und stän-
dischen Gebundenheit im M.A. (Geschlechtsgenossenschaft - Mark-
genossenschaft - Zünfte).

Wiedergang der Zentralgewalt in Deutschland durch Papst
und Fürstentum.

Anfänge modernen staatlichen Lebens in Europa: In Deutsch-
land in den Städten und Territorien; Prankreich, Spanien, Eng-
land werden zu I^ationalstaaten.
Philipp II. August V.Frankreich.
Ludwig IX. (Ausbau der zentralen Verwaltung).
Philipp IV. (Kiederringung des Papsttums).

B. Geschichte der Juden in Europa von IOOO - 13OO.

Bedeutung der "Rechtslage" - "Kammerknechte" - Privilegien -

Der "körperschaftliche Geist" des M.A.

"Synagoge und Ecclesia".

Mittelmeerhandel der Juden. - Anteil der Juden an der allgemei-

nen europäischen städtischen Kolonisation vom 11. bis 13. Jahr-

hundert (Die mittelalterlichen Städte).
Die Juden Eigentum des Königs und Kaisers (servi cameraej.
Judenabzeichen (Papst Innozenz III. - 4.Laterankonzii;

.

Vertreibung der Juden aus England. ^ - ^
Die Juden in der Stände- und Wirtschaftsordnung des christ-

lichen Abendlandes im Gegensatz zu den "orientalischen" Juden.

Geldleihe der Juden.
. ..... ^

Lebensform, Brauchtum und Bildungswesen der Juden im Mittel-

alter (die Quellen- Bücherkunde). Die Ähnlichkeit und enge Ver-

wandtschaft des jüdischen und christlichen Denkens und Fühlens

im mittelalterlichen Abendland (Thomas v.Aquino).
Bedeutung der Kamen und Daten von jüdischen Gelehrten und

Führern im M.A. (Raschi, Rambam etc.). "Talmudgeist" und "Auto-

nome Kehilla".

r
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Exkurs: Zu dem Werk: Güdemann, Geschichte des Erziehungswesens
und der ßviltur der abendländischen Juden während des Mittel-
elters; Wien

III.

1880 - 1888.

Übergewicht EuroDas und Bildung europäischer nationaler

Staaten (von Dante bis Luther).

Die Probleme der jüdisch-spanischen G-eschichte sind nicht
aus der allgemeinen Geschichte des christlichen Abendlands und
des Islams auszuscheiden.

Geschichten und Disputationen des Salomon ben Verga »'Schebet

Jehuda" (Geschichte der jüdischen mittelalterlichen Geschichts-
schreibung) .

Auflösung Deutschlands in Territorien - Zusammenschluss
Prankreichs, Englands, Spaniens zu ^Nationalstaaten: Die jüdi-
sche Geschichte bleibt einheitliche überstaatliche Geschichte,
die sich vor allem im christlichen Abendland und in den islami-
schen Gebieten abspielt.

1285 Verbrennung der jüdischen Gemeinde München in ihrer Synagoge.
1500 Dante - Ein jüdischer Dichter und Zeitgenosse Dantes (Emanuel

Romi)

.

1308-1515 Kaiser Heinrich VII. v.Lützelburg
(Römerzug - Empfang der Juden)

1314-1547 Kaiser Ludwig der Bayer.
1547-1578 Kaiser Karl IV.

1556 Goldene Bulle - Übergang zur landesherrlichen und städtischen
"Kammerknechtschaft".

I4OO-I5OO Prührenaissance in Italien.
1594 Vertreibung der Juden aus Frankreich (nähere Erklärung dieser

"Vertreibung").
1414-1418 Konzil zu Konstanz.
1421 Wiener Geserah.
1451 Die Jungfrau v. Orleans in Rouen verbrannt.
1440-1495 Kaiser Friedrich I-I.
1495-1519 Kaiser Maximilian I.

1450 Erfindung der Buchdruckerkunst.
1455 Eroberung Konstantinopels durch die Türken.
1455 Capistrano in Breslau.
1475 Der Knabe Simon v.Trient.
1492 Vertreibung der Juden aus Spanien.
1525-1545 Martin Luthers Judenschriften und ihre Bedeutung.

Der Wiederausscheidungsprozess der Juden aus dem christ-
lichen Abendland von 1200 bis zur beginnenden Säkularisation
Europas. - Die östlichen Einwanderungen.

\

r

Christoph Dawson, The making of Europe

(Gestaltung des Abendlands)

Über die Fremdheit und Andersartigkeit der mittelalterl ichen Welt.

Unmöglich ist es, die mittelalterliche Kultur zu verstehen, ohne-

liebevolles Wertschätzen der mittelalterlichen Religion. Und hier ist

der katholische Historiker ohne Zweifel im Vorteil. Der ausserhalb der

Kirche stehende Geschichtsforscher muss das frühe Mittelalter unver-

meidlich immer noch als finster ansehen, als Zeitalter der Barbarei,

I I
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ohne Schrifttum und ohne jede weltliche Kultur, voll sinnloser Strei-
tereien über unverständliche Glaubenssätze und voll wilder Kriege oh-

ne wirtschaftliche oder politische Rechtfertigung. Für den Katholiken
aber ist das frühe Mittelalter nicht so sehr die Zeit der Finsternis
als die Zeit der Morgendämmerung, denn sie war Zeuge der Bekehrung des

Westens der Grundlegung christlicher Kultur und der Schaffung christ-
licher Kunst und katholischer Liturgie. Vor allem waren diese Jahr-
hunderte das Zeitalter des Mönchtums, beginnend mit den Vätern in^der
Wüste und endend mit der grossen mönchischen Reformbewegung, im Westen
verbunden mit dem Namen Cluny, im Osten mit dem Berge Athos. Die gross-

ten Namen dieser Zeit sind Namen von Mönchen - der heilige Benedikt
und der heilige Gregor, die beiden Columban, Beda und Bonifatius, Al-
kuin, Rabanus, Maurus und Dunstan. Den Mönchen verdanken wir die gros-
sen kulturellen Leistungen dieser Zeit, sei es die Erhaltung der an-
tiken Kultur, die Bekehrung der jungen Völker oder die Bildung neuer
Kulturkerne in Irland, Northumbrien oder im karolingischen Reich.

Das Wichtigste aber ist, den Glauben als die letzte geistige Trieb-
kraft dieser Jahrhunderte zu erkennen. Wenn diese Zeit eine Zeit des

Glaubens war, so war sie es nicht nur wegen ihres äusseren religiösen
Bekenntnisses; noch weniger ist damit gesagt, die Menschen seien da-
mals sittenstrenger, menschlicher oder sozial und wirtschaftlich ge-
rechter gewesen als die Menschen von heute. Vielmehr war sie deshalb
eine Zeit des Glaubens, weil die Menschen nicht an sich selbst glaub-
ten und an die Macht menschlicher Anstrengung, sondern ihr Vertrauen
in etwas setzten, was mehr war als Kultur und was ausserhalb aller Ge-
schichte lag. Zweifellos hat diese Haltung viel mit den grossen orien-
talischen Religionen gemeinsam, aber sie unterscheidet sich wesentlich
von ihnen in ihrem Verhältnis zur äusseren Welt, insofern sie nicht
zum Glauben an ein blindes Verhängnis und zu stumpfer Ergebenheit
führt, sondern gerade zu einer Anspannung der sozialen Tatkraft. Die
Grundlagen des Abendlandes wurden in Furcht und Schwäche und Leiden
gelegt, in so grossem Leiden, wie wir es uns heute kaum vorzustellen
vermögen, nicht einmal nach dem Unglück der letzten achtzehn Jahre.

Und doch war das von dieser unheilvollen Zeit hervorgerufene Bewusst-
sein der Verzweiflung, der grenzenlosen Ohnmacht und Verlassenheit
nicht unvereinbar mit Mut und Selbsthingabe, die den Menschen zu hel-
dischen Anstrengungen und übermenschlicher Leistung antrieben.

Diem hominis non desideravi - "nach dem Tag des Menschen trag' ich^

kein Verlangen»» -, das ist die wesentlichste Überzeugung dieses Zeit-

alters, und sie ist für den modernen Geschichtsschreiber deshalb so

schwer zu begreifen, weil er die ganze Geschichte sub specie humani-
tatis betrachtet und bewertet; denn der »'Tag des Menschen" ist gerade
die einzige Sache, die ihm der Verehrung eines vernünftigen Mannes
wert erscheint. Unter diesem Gesichtspunkt werden einem die höchsten
und dauerhaftesten Leistungen jener Zeit so unverständlich wie ein
buddhistisches Kloster einem Geschäftsmann zur Zeit der Königin Vik-
toria. Wir sind dann von der europäischen Vergangenheit durch einen
geistigen Schlagbaum abgeschnitten und sind gezwungen, sie von aussen

zu betrachten mit der teilnahmslosen Neugier eines Altertumsforschers,
der die tJlDerreste einer toten Kultur aus dem Boden gräbt.

1
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Die Zukunft des jüdischen Volkes nach der Vorstellung und dem Glauben

des christlichen Abendlandes. ^

y

Auszug aus den Kapiteln 9-11 des Briefes des Apostels Paulus an die
judenchristliche (xemeinde Rom (um 50 n.Chr.) über das Verhältnis der
Synagoge zur Ekklesia.
Die Verkündigung der neuen christlichen Lehre entwertet weder die frü-
here im *»Alten Bund", in den alten biblischen Büchern niedergelegte Of-
fenbarung, noch hebt sie das mosaische Geretz auf.
Wie konnte aber dann das Volk, das Gott wahrhaftig auserwählt hatte,
nicht mehr das auserwählte Volk sein?

Einteilung der Kap, 9-11 des Römerbriefes:

1. Der Plan Gottes (9, 25 - 29)
2. Die Verschuldung Israels (9, 30 - 10, 2l)
3. Die Bekehrung Israels am Ende der Zeiten (11.1 - 32)
4* Lobpreisung der göttlichen Weisheit (11,33 - 36)

Kap.

9

: Vers 25 .... wie er ja auch bei Hosea sagte: "Ich werde, was
nicht mein Volk ist, mein Volk nennen und die, die nicht geliebt war,
Geliebte (rufen) (Hos. 2, 25). 26: Und es wird geschehen: gerade an dem
Ort, wo zu ihnen gesagt worden war: * Ihr seid nicht mein Volk', gera-
de dort werden sie Kinder des lebendigen Gottes genannt werden" THos.2,i).
27: Jesaja aber ruft über Israel aus: "Wenn die Zahl der Söhne Israels
wie der Sand am Meere wäre, es wird (doch nur) der Rest gerettet wer-
den. 28: Denn indem er sein Wort zum Ziel bringt und es kurz macht,
wird der Herr es auf Erden durchführen" (Jes.lO,22 f.). 29: Wie ferner
«Tesaja vorhergesagt hat: «wenn nicht der Herr Zebaoth uns Samen übrig-
gelassen hätte, stünden wir da wie Sodom und wären Gemorrha gleich ge-
worden'» (Jes.19). 50: wie steht *s also? Heiden, die nicht auf Gerech-
tigkeit bedacht waren, haben Gerechtigkeit erlangt, nämlich die Ge-
rechtigkeit aus Glauben. 31: Israel aber, das (so sehr) auf das Gesetz,
das ihm Gerechtigkeit bringen sollte, bedacht war, ist nicht zum Ge-
setz gelangt. 32: Warum wohl? Weil (sie) nicht aus Glauben, sondern
aus Werken (gerecht werden wollten). So sind sie an den Stein des An-
stosses gestossen, 33: wie geschrieben steht: "Siehe, ich lege in Zion
einen Stein des Anstosses und Felsen des Ärgernisses hin, \ind wer an
ihn glaubt, wird nicht zusehenden werden" (Jes.8,14; 28,1 6).

Kap.1

1

: Vers 1: So frage ich also: hat Gott etwa sein Volk verstos-
sen? Unmöglich! Ich bin doch auch ein Israelit, aus dem Samen Abrahams,
aus dem Geschlechte Benjamin (und ich bin zum Glauben an das Evangeli-
um gekommen)! 2: "Gott hat sein Volk nicht Verstössen", das er auser-
sehen hat (Ps 94,14). Oder wisst ihr nicht, was die Schrift in (der
Geschichte von) Elia sagt, als er vor Gott iCLage gegen Israel erhebt:
3: "Herr, deine Propheten haben sie getötet, deine Altäre haben sie
niedergerissen, nur ich blieb allein übrig, und mir trachten sie nach
dem Leben" (I Kön 19 1O-14)? 4: was sagt da doch der Gottesspruch zu
ihm? "Ich habe mir 7000 Mann übrig behalten, die ihr Knie nicht vor
Baal gebeugt haben" (I Kön 19,1 8). 5: Genau so ist nun auch in der ge-
genwärtigen Zeit ein Rest geblieben nach der Gnadenauswahl. 5: ?/enn

aber (dieser Rest) infolge der Gnade (übriggelassen worden ist), dann
eben nicht auf Grund von Werken, weil sonst ja die Gnade nicht mehr
Gnade wäre. 7: Wie steht*s also? Israel hat das, was es erstrebt,
nicht erreicht, aber der ausgewählte Teil hat es erreicht, die übrigon
sind verstockt worden. 8: Wie geschrieben steht: "Gott hat ihnen einen

(

t

I
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Geist der Betäubung gegeben, Augen, dass sie nicht sehen und Ohren

dass sie nicht hören bis auf den heutigen Tag" ^5 ivios 29,4). 9- und

y?id S8R?t "Ihr nsch soll ihnen zur Schlinge und zum Netz werden und

?um Ärlefnis unS zur Vergeltung!" 10: Ihre f^^en sollen verfinstert

werden; dass sie nicht sehen, und ihren Rucken sollst du für immer

beugen!" (Ps 69,23 f . ) • • •

•

25: Ich will euch nämlich, Brüder, damit ihr nicht auf eine eigene

f^ermeintlich) kluge Lösung zu verfallen brauch -
^f f^^J^uLT

olle Zahl an Heiden Eingang geiunaen nau.^u. -u.. "^^^
;;:-:X^;-":v,pn

wird (schliesslich) doch ganz Israel gerettet werden, wj.e geschrieben

Iteht "Simln w?rd aus zfon der Retter, er wird abwenden die Frevel

?on Jakob (Jes 59,20). 27= Und darin soll mein Bund mit ^^n|!^|^^^-

hen. wenn ich ihre Sünden wegnehme" (Jer.31,53 ^ •]• .2° -^o^lB -'-gekaut

das Evangelium (sind sie) Feinde (Gottes) u:a euretwillen, im Blick auf

die Erwählung aber (bleiben sie) Geliebte um der Vater willen."

3^; welch eine Tiefe des Reichtums an göttlicher Weisheit und Einsicht!

5ie !ne??o?schlich sind seine Entscheidungen
^'^^Zil^Tllf^'^lfJ^,1

ne weee» 34: Denn "wer hat den Sinn des Herrn erkannt.-- Oder we^ _st

sein Ratgeber geworden" (Jes 40,13)? 35: Oder wer hat ihm etwas gege-

ben, und es wü?de ihm nun (nur) zurückerstattet werden?" Hiob 4, 3).

36: Denn aus ihm und durch ihn und zu ihm hinsmd alle Dinge (alles

lenkt er in freier Gnade). Ihm sei Ehre in Ewigkeit. Amen:

' \

y
E«

Vertreibung der Juden aus England 1290^

rßpnrffP Mflcaulav Trevelvan, Professor der Geschichte an der Universi-

; «:"ng!>.!f°pfli.tnrv of England . 10. Aufl. London 1934, Longmons,

GreeS fCo:^-' Deutsche Ausgabe m 2 Bänden, München und Berlin,

R.Oldenbourg, 1935).

In diesen Jahrhunderten (1200-1350) ^»rt die Leibeigenschafx

nach uSd nach auf. Der allgemeine Wohlstand wacns.dadurch^ass.^h^^

fertige Stoffe erzeugt und an Stelle der ror.en ^'^ •l'^/'^^f^"^-%^" :„.

dln! Gleichzeitig geht das Geld- und Kraditv^eser. in
^?^.^^.^?|^;^; ^^

15. Jahrhunderts aus den Händen der Juden in
^^^„fJJ^^^^r^er

denn die Juden werden unter Eduard I. (1272-1307) veroricben.

Wie so viele andere Fremde waren auch die Juden mit Wilhelm dem

dem L!?efgegeS Zinsen, das die Kirche verbot grossen Verd-^nst

Und die christlichen Kaufleute, die kein Geld ^erxe.hen durix^n, luös

?en dieses Geschäft zähneknirschend ^en Ungläubigen uoerlassen Di.

_

Juden dienten dem König als Schwämme, die sich
™t* J^f,^^?^"^^ vSrlie-

tertanen vollsogen, indem sie ihr eigenes g^S'^f '^^°^^^^^^^^^V/^tn%es

»S'ihrelnKger Fremd in elnor durchaus feindlichen -=«elt
.
Der Hsss

f
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gegen die Juden hatte eine doppelte V/urzel, denn sie waren die Haupt-
gläubiger, da sonst niemand Geld auf V/ucherzinsen leihen konnte, und
zugleich die Erz-Ungläubigen, da doch alle anderen, natürlich, recht-
gläubig waren.

Von ihren Geschäften mit dem i^önig abgesehen, verliehen sie Geld
in grosser Menge an den hohen Adel und die Xriegerklasse. So liefer-
ten sie den nervus rerum, das Geld, für Kriege und Regierungszwecke,
nicht aber für Handel und Industrie. Denn die Zeit des Handelskapi-
tals war noch lange nicht gekommen.

Manche englische Juden wurden sehr reich, wie z.B. Aaron von
Lincoln, dem zur Zeit Heinrichs H. die Ehre zu Teil wurde, dass eine
eigene Abteilung des Finanzamtes, das "Scaccarium Aaronis", seine Ge-
schäfte abwickelte. In den Städten des üppigen Ostanglien überragten
die steinernen Häuser der Juden, die, gleich Ritterburg und Kirche,
nicht so leicht zu zerstören waren, die Lehm- und Holzhütten der ar-
men Christen. Sobald aber der König ihnen den schützenden Arm entzog,
vernichteten furchtbare Judenmetzeleien ihr Leben und ihre vielsagen-
den Schuldscheine.

Während der Regierung Eduard I. fand dieses unglückselige System
sein grausames Ende (12907. Indem er die Juden aus der Insel verjag-
te, handelte er im Sinn der besten Männer seiner Zeit. Das Volk jubel-
te der Vertreibung zu und man rühmte sie als eine Tat der Selbstauf-
opferung des Königs. Der Entschluss war nicht zu schwer zu fassen,
denn der König und seine Grossen konnten nun bereits anderwärts, bei
"wucherischen" Christen, Geld aufnehmen. Das Leihgeschäft ging zu-
nächst in die Hände der Flamen und Italiener über, wie etwa der gros-
sen florentinischen Firmen Bardi und Peruzzi, deren Kredit Eduard III.

in Anspruch nahm. Später traten englische Kapitalisten in den Vorder-
grund wie William de la Pole aus Hüll, der erste englische Kaufmann,
der in den Adel erhoben wurde, und Richard Whittingdon, Mayor von
London. Sie liehen Geld an König und Adel und finanzierten den hun-
dertjährigen Krieg und die Kämpfe zwischen den beiden Rosen. Eduard IV,

pflog mit den reichen Bürgern Londons sehr freundschaftlichen Verkehr,
nicht nur, weil ihm ihre Frauen gefielen, sondern auch, weil er von
ihnen Geld lieh. Als unter den Tudors das Zeitalter des kaufmännischen
Kapitalismus anbrach, waren die grossen Vermögen in heimischen Händen.

Als die Juden im 17. und 18. Jahrhundert wieder nach England ka-
men, fanden sie den Geldmarkt und die anderen geistigen Berufe fest

in den Händen der Engländer. Zugleich hatte die eifrige Beschäftigung
mit der Bibel den Hass gegen das auserwählte Volk abgeschwächt. Aus
diesen Gründen wurden die Beziehungen zwischen Juden und Engländern
unter günstigeren Bedingungen wieder aufgenommen, als man sie noch
heute in anderen Ländern findet, deren Bewohner nicht die Gabe oder

nicht die Gelegenheit hatten, das Wirtschaftsleben selbst in die Hand
zu nehmen.

r

Thomas von Aquino (1226 - 1274).

Von der Regierung über die Juden.

(De regimine Judaeorum ad ducissam
Brabantiae. Opera omnia , tumos XVI,
opusculum XVII, S. 292/94.)

An die Herzogin von Brabant!

Ich habe den Brief Eurer Hoheit, aus dem ich Eure fromme Besorgt-

heit um die Regierung über Eure Untertanen und die ehrfürchtige Zunei-

gung, die Ihr den Brüdern unseres Ordens erweist, voll erkannte, er-

f I
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halten und danke Gott, der in Euer Herz den Keim zu solchen Tugenden
gelegt hat. Es bereitet mir nur einige Schwierigkeit, dasa Ihr in die-
sem Brief von mir die Antwort auf mehrere Fragen verlangt: zunächst
meiner Beschäftigung wegen, die die Abhaltung meiner Vorlesung mit
sich bringt, dann ober auch, weil es mir lieber wäre, wenn Ihr darüber
die Ansicht anderer Männer einholen wolltet, die in diesen Dingen bes-
ser bewandert sind. Dennoch habe ich mich, weil ich es für unziemend
hielt, als nachlässiger Helfer Eurer Besorgtheit befunden oder gar
Eurer Schätzung unwürdig zu werden, bemüht, wenigstens für den Augen-
blick eine Antwort zu geben, ohne damit einem besseren Urteil irgend-
wie vorgreifen zu wollen.

Zuerst fragte Eure Hoheit, ob überhaupt und zu welcher Zeit es
erlaubt sei, von den Juden Geld einzutreiben.

Auf diese so unbedingt gestellte Frage lässt sich antworten, dass,
wie das Gesetz sagt, die Juden auf Grund ihrer Schuld in Knechtschaft
sind oder waren und so die Landesherren ihr Eigentum wie ihr eigenes
in Besitz nehmen können. Freilich ist dabei die Einschränkung zu be-
obachten, dass ihnen in keiner Weise der notwendige Lebensunterhalt
entzogen wird. Weil es aber notwendig ist, dass wir uns auch gegen
jene, die ausserhalb unserer Gemeinschaft stehen, wie es die Ehre for-
dert, verhalten, damit nicht der Name des Herrn eitel genannt wird -
wie auch der Apostel durch sein Beispiel die Gläubigen ermahnt, dass
wir den Juden, Heiden und der Kirche Gottes kein Ärgernis geben - ist
es scheinbar zu beobachten, dass von ihnen, wie unser Recht bestimmt,
keine erzwungenen Leistungen eingetrieben werden, die sie selbst vor-
her nicht abzustatten pflegten. Denn das Ungewohnte pflegt das Gemüt
der Menschen mehr zu verwirren. Wenn Ihr Euch diesen Gedanken eines
rechten Masses vor Augen haltet, könnt Ihr also wohl nach der Gepflo-
genheit Eurer Ahnen, wenn nichts anderes im Wege steht, von den Juden
Leistungen erheben. Es hat aber, soweit ich Einsicht gewinnen konnte,
den Anschein, dass Eure Zweifel in dieser Angelegenheit besonders
durch einen vermehrt werden, den Ihr gleich nachher zur Untersuchung
vorlegt, dass nämlich die Juden Eures Landes scheinbar keinen anderen
Besitz haben als dies, was sie durch das schimpfliche Geschäft des W.:-
chers an sich gebracht haben. Deshalb fragt Ihr in der Folge, ob es
erlaubt sei, Leistungen von ihnen einzuheben, da ja alles so Erzielte
zurückgegeben werden müsste.

Dafür scheint das die Antwort, dass es, weil doch die Juden, was
sie durch Zinsen von den anderen besitzen, nicht rechtmässig behalten
dürfen, nur die richtige Folge ist, dass auch Ihr es rechtmässigei^ei-
se nicht erhalten dürft, es wäre denn etwas, das sie sich bisher von
Euch oder Euren Vorfahren angeeignet hätten.

Wenn sie aber etwas besitzen, das sie anderen abgenommen haben,
so müsst Ihr es, sobald es eingehoben wurde, jenen zurückgeben, denen
die Juden zur Wiedererstattung verpflichtet waren. Wenn sich daher ge-
wisse Personen ermitteln lassen, von denen sie Zinsen erpresst haben,
so muss das Geld diesen Leuten zurückgegeben werden, sonst soll es
nach der Meinung des Diözesanbischofs und anderer bewährter Männer
für fromme Zwacke oder auch für das allgemeine Wohl des Landes, wenn
irgend eine dringende Notwendigkeit vorliegt oder der Vorteil aller
es erfordert, aufgewendet werden. Und es wäre auch nicht verboten,
wenn Ihr solche Leistungen von den Juden unter Wahrung der Gewohnheit
Eurer Ahnen in der Absicht, dass sie für diesen gesagten Zweck aufge-
wendet würden, abermals eintreiben wolltet.

Zweitens fragt Ihr, ob ein Jude, der ^^lefehlt hat, für den Fall
mit einer Geldstrafe zu belegen ist, 'dass er nichts anderes als den
Ertrag der Zinsen besitzt.

f
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Darauf ist nach dorn bereits Gesagten zu entgegnen, dass eine Geld-
strafe wohl am Platze ist, damit er aus seinem unbilligen Verhalten
nicht am Ende noch einen Vorteil gewinne. Denn mir scheint es, dass
der Jude oder irgend ein anderer Wucherer mit einer um so grösseren
Strafe als jemand anderer belegt werden muss, je weniger das Geld,
das man ihm nimmt, als sein rechtmässiges Eigentum erkannt wird. Auch
kann der Geldstrafe noch eine andere Strafe hinzugefügt werden, damit
nicht allein das zur Bestrafung hinzureichen scheint, dass er nun auf-
hört, Geld, das eigentlich anderen Leuten zukommt, zu besitzen. Das
so unter dem Titel einer Strafe von den Wucherern eingehobene Geld
darf aber nicht behalten werden, sondern muss auf die schon erwähnten
Zwecke aufgewendet werden, wenn die Bestraften keinen anderen als
durch Wucher erworbenen Besitz haben.

Wenn dagegen gesagt wird, dass die landesherrn daraus schweren
Schaden erleiden, so mögen sie sich diesen Schaden nur selbst zu-
schreiben. Denn er erwächst aus ihrer eigenen Nachlässigkeit. Es wä-
re nämlich besser, wenn sie die Juden dazu anhalten wollten, sich
durch Arbeit ihren eigenen Lebensunterhalt zu verdienen, wie sie es
in einzelnen Teilen Italiens tun, statt sich in müssigem Leben durch
Wucher zu bereichern und so ihre Herren um ihre Einkünfte zu betrügen.
Denn ebenso würden die Fürsten nur durch eigene Schuld um ihre Ein-
künfte gebracht werden, wenn sie es zulassen würden, dass sich ihre
Untertanen allein aus Raub und Diebstahl bereichern. Denn dann wären
sie bei allem, was sie von ihnen einheben möchten, zum Wiedererstat-
ten verpflichtet.

Drittens w "*de gefragt, ob die Annahme erlaubt sei, wenn sie aus
freien Stücken Geld oder irgend ein Geschenk anbieten.

Darauf scheint zu erwidern, dass es wohl erlaubt ist, aber doch
angezeigt, das Empfangene entweder denen, denen es gebührt, zu geben
oder es auf andere Weise, wie vordem dargelegt, aufzuwenden, wenn sie
nur wucherischen Besitz haben.

Die vierte Präge ist, was mit dem Rest zu geschehen hat, wenn
man von einem Juden mehr erhält, als die Christen von ihm fordern.

Dafür ergibt sich schon aus dem bisher Gesagten die Antwort:
Dass nämlich die Christen weniger fordern, kann aus einem doppelten
Grunde geschehen. Entweder hatte der Jude zufällig noch anderen Be-
sitz als den Gewinn seines Wuchers, in diesem Fall ist es Euch er-
laubt, jenen Rest unter Beobachtung der erwähnten Mässigung zu behal-
ten. Dasselbe ist wohl zu sagen, wenn sie jene Zinsen von Leuten er-
presst haben, die sie ihnen später aus freiem Willen schenkten, ob-
wohl die Juden sich bereitwillig zur Wiedererstattung der Zinsen an-
boten. Oder es kann sich ereignen, dass die, von denen sie sie erhal-
ten haben, entweder durch den Tod oder durch den Aufenthalt in ande-
ren Ländern aus ihrer Mitte entrissen sind, und auch dann sind sie zur
Wiedererstattung verpflichtet. Wenn aber keine bestimmten Personen,
denen sie zur Wiedererstattung verbunden sind, auftauchen, so soll

man vorgehen, wie ich es früher dargelegt habe.

Was aber hier von den Juden gesagt wurde, gilt auch von den Ca-
vorsinern und allen anderen, die sich auf das schimpfliche Geschäft
des Wuchers verlegen.

Fünftens fragt Ihr betreffs Eurer Verwalter und Beamten an, ob

es erlaubt ist, ihnen Ämter zu verkaufen oder von ihnen einen bestimm-
ten Betrag solange als Entgelt zu empfangen, als sie eine entsprechend
grosse Summe aus dem Erträgnis des Amtes erhalten.

Darauf ist zu entgegnen, dass diese Frage zwei Schwierigkeiten
zu haben scheint, von denen sich die erste auf den Ämterverkauf be-

zieht. Diesbezüglich ist wohl zu erwägen, was der Apostel sagt, dass
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nämlich vieles erlaubt sei, was trotzdem nicht von Vorteil ist. Wenn

Ihr aber Euren Verwaltern und Beamten nichts als die Befugnis, eine

zeitlich beschränkte Macht auszuüben, überlasst, so sehe ich nicht

ein, warum es Euch nicht erlaubt sein sollte, derartige Befugnisse

zu verkaufen, wenn Ihr sie nur solchen Leuten verkauft, von denen man

annehmen kann, dass sie geneigt sind, ein derartiges Amt auszufüllen

und nicht zu einem solchen Preis, dass er ohne schwere Bedrückung
Eurer Untertanen nicht hereingebracht werden könnte. Trotzdem scheint

nun ein solcher Verkauf nicht von Vorteil zu sein. Zuerst, weil es

häufig eintritt, dass diejenigen, die weitaus geeigneter wären, den

Aufgaben derartiger Ämter zu entsprechen, arm sind und sie so nicht

kaufen können. Aber auch wenn sie reich sind, werden die Besseren un-

ter ihnen sich nicht darum bewerben und sich nicht bemühen, aus einem

Amt wirtschaftlichen Nutzen zu ziehen.

Die Folge davon ist, dass am häufigsten jene Leute in Eurem Land

ein Amt übernehmen, die die Schlechteren, die Ruhmsüchtigeren und

Geldgierigeren sind und bei denen es nur wahrscheinlich ist, dass

sie Eure Untertanen bedrücken, aber auch Eure Vorteile nicht gerade

in Treue wahren. Daher scheint es weit entsprechender zu sein, dass

Ihr gute und geeignete Leute zur Übernahme Eurer Amter ausSn.cht
,
die

Ihr, wenn es notwendig ist, auch gegen ihren Willen dazu nötiget.

Denn durch ihre Lauterkeit und ihren Fleiss werden Euch und Euren Un-

tertanen so grössere Vorteile erwachsen, als Ihr je aus dem erwähnten

Verkauf der Amter erzielen könnt. Diesen Rat gab auch dem Moses sein

Verwandter: "Wähle aus dem ganzen Volk" sagt er (Exod. 18, 25) ,
"weise

und gottesfürchtige Männer, in denen die Wahrheit lebendig ist und

die die Habsucht hassen und setze aus ihnen die Führer über Tausend-

schaften, über hundert, fünfzig und zehn, dass sie dem Volk zu aller

Zeit das Recht weisen."

Zweitens aber kann bei diesem Punkt ein Zweifel in der Frage der

Gegenseitigkeit walten. Darüber ist zu sagen, dass, wenn sie ihre i^ei-

ftung in der Absicht entrichten, so das Amt zu erhalten, ohne Zweifel

fin Wuchergeschäft vorliegt, weil sie die Befugnis eines Amtes als Ge-

genleistung empfangen. Deshalb gebt Ihr ihnen darum Gelegenheit zur

Sünde und sie selbst sind verhalten, auf ein erworbenes Amt zu ver-

zichten. Wenn Ihr aber das Amt umsonst verliehen habt, und erst nach-

her von ihnen eine Gegenleistung, die sie aus dem Erträgnis ihres Am-

tes ziehen können, in Empfang nehmt, kann das ganz ohne jede Sünde

geschehen.

Eure sechste Frage ist es, ob es erlaubt ist, Eintreibungen gegen

Eure christlichen Untertanen vorzunehmen. Dabei müsst Ihr überlegen,

dass die Fürsten der Erde von Gott nicht eingesetzt wurden, dass sie

ihren eigenen Nutzen suchen, sondern, damit sie für das, was allen

nützt, Sorge tragen. Denn bei dem Tadel einiger Fürsten heisst es bei

Ezechiel (22,27): "Seine Fürsten sind in seiner (nämlich des Volkes;

Mitte wie reissende Wölfe, bestimmt Blut zu vergiessen, Seelen zu fan-

gen und Gewinn der Habsucht zu suchen..."

Und an anderer Stelle wird durch denselben Propheten (Ezech.34,2)

gesagt: "Wehe den Hirten Israels, die sich selbst auf die Weide ge-

führt haben. Soll denn nicht die Herde von den Hirten geweidet werden?

Die Milch habt ihr genossen und mit den Fellen habt ihr euch bedeckt,

was fett war, habt ihr geschlachtet, meine Herde aber habt ihr nicht

geweidet."

Deshalb sind auch den Landesfürsten Einkünfte bestimmt, dass sie

aus ihnen ihr Leben bestreiten und sich davon enthalten, ihre Unterta-

nen zu berauben. Darum heisst es bei dem gleichen Propheten auf Wei-

sung Gottes: "Der Herrscher wird in Israel seinen Besitz haben und

darüber hinaus werden die Fürsten mein Volk nicht brandschatzen".
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Dennoch ereigne-^, es :itzh manchmal,, d^ss die Pursten nicht über ge-
nügend EinVijrifte zum Schutz des Landes und zur Erfüllung alles anderen
verfügen, das sie vernünftigerweise anstreben müssen. In einem solchen
Felle ist es nur gerecht, dass die Untertanen das bieten, womit ihr ge-
meinsamer Vorteil besorgt wird. Daher kommt es auch, dass in einigen
Ländern die Lendesherren ihren Untertanen nach alter Gewohnheit bestimm-
te Steuern auflegen, di3, wenn sie nicht ihr Mass überschreiten, ohne
jede Sünde eingehoben werden können. Denn "niemand kämpft^ - wie der
Apostel sagt - "auf seine eigenen Kosten",

. Deshalb kann t^r Fürst, der für das WcM der Allgemeinheit kämpft,
auch von dem Besitz der Allgemeinheit leben und ihre Vi^irtschaft besorgen,
entweder durch festgesetzte Einkünfte, oder, wenn derartige fehlen oder
nicht ausreichend sind, durch das, was von den einzelnen gesammelt wird.

Eine ähnliche ÜlDerlegung ist wohl auch am Platz, wenn ein neuer
Fall eintritt, in dem grössere Aufwendungen für das Gemeinwohl zu machen
sind, entweder um das ehrenvolle Mass der fürstlichen Lebensführung^ zu
wahren, wozu die eigenen Einkünfte oder die gewohnten Einhebungen nicht
ausreichen, oder wenn Feinde in das Land einbrechen oder irgend etwas
ähnliches sich ereignet. Dann können die Landesfürsten auch ausser den
üblichen Eintreibungen von ihren Untertanen etwas für den gemeinsamen
Nutzen einheben.

Wenn sie aber lediglich aus Leidenschaft am Besitz oder wegen aus-
ser Ordnung und Mass geschehener Ausgaben über das festbestimmte Mass

1 hinaus Einhebungen vornehmen wollen, so ist das ganz und gar nicht ge-
stattet. Deshalb sagt auch Johannes der Täufer zu den Soldaten, die zu
ihm kommen (Luc. 3,14)' "Tut niemand Gewalt an noch verleumdet jemanden
und - seid zufrieden mit eurem Sold". Denn die Einkünfte der Fürsten sind
gleichsam ihr Sold und mit ihm sollen sie zufrieden sein, dass sie nicht
darüber hinaus ihre Eintreibungen vollziehen, ausser nach der erwähjiten
Überlegung und wenn es einen allgemeinen Nutzen bedeutet.

Siebentens stelltet Ihr die Frage, was Ihr dann tun sollt, ^wenn
Eure Beamten gegen die EechtGordnung von einem Untertanen erpresst haben,

was in Eure Hände gelangt oder zufällig auch nicht dahin gelangt ist.

Die Antwort darauf ist klar: Denn wenn es in Eure Hände gelangt,

so müsst Ihr es, wenn Ihr es könnt bestimmten Personen zurückerstatten,
oder wenn Ihr bestimmte Personen nicht ausfindig zu machen vermögt, es

für fromme Zwecke oder zum gemeinsamen Nutzen aufwenden. Wenn es aber
nicht in Euren Besitz gelangt ist, so müsst Ihr Eure Beamten zu einer

j
entsprechenden Wiedererstattung nötigen, auch wenn Euch nicht irgend r.el-

I che bestimmte Personen, von denen sie es eingetrieben haben, bekannt sind,

damit sie nur nicht aus ihrem ungerechten Vorgehen noch einen Vorteil da-

von tragen. Ja, noch mehr, sie sind von Euch recht hart dafür zu bestra-
fen, damit sich die übrigen für die Zukunft von ähnlichem Tun fernhalten.
Denn - wie Salomon (Proverb.19, 25) sagt: - "Wenn der Spötter gezüchtigt
wird, w^ird der Alberne witzig.'»

Schliesslich fragt Ihr, ob es gut sei, dass in Eurem Lande die Ju-

den gezwungen werden, ein Zeichen zu tragen, das sie von den Christen un-
terscheidet.

Darauf ist die Antwort, auch nach dem Beschluss des Konzils klar:

Die Juden beiderlei Geschlechts müssen in jedem christlichen Land und ^zu

jeder Zeit sich durch irgend etwas in ihrer Kleidung von den andern Völ-
kern unterscheiden. Das wird auch in ihrem Gesetze - durch die Bestim-
mung, dass sich jeder an den vier Ecken seines Kleides Fransen anfertigen
ßoll, durch die er sich von den andern unterscheidet - als Gebot ausge-
sprochen.

Das ist, erlauchte und gottesfürchtige Frau, was mir für den
Augenblick als Antwort auf Eure Fragen in den Sinn kommt. Ich mochte
eber Juch dabei keineswegs meine Ansicht aufnötigen, im Gegenteix, ich
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rate Euch, an der Meinung erfahrenerer Leute festzuhalten.

Möge Eure Herrschaft noch lange blühen!

f

i



l

lUittelstelle für

;j auxsouö Erwacuj-'u.jeiiuxxdung

PucliShohl 67«
z iy>7

ItttX^Ü s xben

an die Leituügen der .j äiache aemelnd e-Büüheraion>

SeiiT geexixxe Damen und Herren-,

wxr erlauben uns, Sie auf

Diensta.v:4 aen 23>Mär2 1957, voriuittags 10 ülir ,

in uein (5ross«n Saal ces G-emeindexxauijas üer I:-^r....xiti ^cLen

aemeinde zu yran^iurt 3 .M. ,P-:^xirgasse 146, ^.u einer

j^nlerenz der Leit. der ;iaaisci.eri incie-,buci.erexen

I

einzuladen.

Die Konferenz soll der Erörterung aktueller Fragen des

jüdischen HUchereiwesens dienen und nach einleitenden Referaten

von üerrn Dr. Ludwig Ffcuontwan.g'.:;r (Äemeinüebüob.arei Münohen ) und

Eerrn Dr. Erich G-uttmann (Wandarbücherei des Preußischen Landes-

Verbandes jiiicischer -'^•meinden) die Bedeutung ^^ j'/disoi^en Büche-

reien für die Erwaux.ü::;nenbixdurig un^ praktis^. e i-'-^^-en in der

en h:,ui. ereiarbeit behandeln.
Die Konferenz soll in äex Zeit von IC Uhr voriaittags

Dis 18 Uhr abends stattfinden; sie soll pünktlich um IC üiir begin-

nen und ledig^-^h durch eine kurze Mitxags- und Kaffeepause f.jr

einen .meinsamen Imbiß unterbrochen werde... Wir bitten die Teil-

nelimer^ ich von vornherein auf diesen Tagesplan einzurichten.

Am vors i ' enden

Montag, den 22.Iac.rz 1937>^Qr^itta.£;8 IC Ulo'

>
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.z der Leita.^. wn ,,
.. ^X3»ji.^r L'^i:r--uu3cr

-r L
.-.d
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..i^ x-itV¥irH:i2!:" ^i er
statt, auf uüx w. .a.die Mitwir.. _

arbeit an der schulentlassener, u.

Lehrerfortbia.uung cowie Aruei-tsplanfra^er. ..er -

ch ^^trden sollen. Wir -.vürcttn uns rr'^uui., Ww..:. Sie ai^c

ser Konlerenz t^ili: &n " •

^r . -^ro-

J i e-

Wir Litten Sie, u; 3 ät-^'j-wcns abbr
•^'n-

bis Monta., ^^^ ^- l^.lücirz uo.J . .mitzuteilen, c- -^.nü lur

wir mit Inrtr Iwilnahnie rechnen cürien.
iiche Ta^e

r
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^fcZc MüI:tin buber.
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Ivlittelstelle für jüdische Erwachsenenbildung bei
der Reichsvertretung der Juden in Deutschland

Frankfurt a.M.-Grinnheim, Puchshohl 67

LEHRKURS IN HAMBURG
am 17. und 18. Oktober 1936

(Kursleiter Ludwig Peuchtwanger = München.)

I.

:i(

a) Sinn: Ergänzung der Grundgebiete Bibel, Hebräische Sprache

und Jüdische G-eschichte durch eine wissenschaftliche Sozial-

und Wirtschaftslehre vom jüdischen Blickort. Durch diese Er-

gänzung wird eine einheitliche Verga.ngenheits-, Gegenwarts-

und Zukunftsanschauung, ein klares geschlossenes Weltbild,

von unserem eigenen Standort ohne "partikulare Verengung"

geboten. "Partikulare Verengung" wäre die Abwendung von einer

streng kausalen und "allgemeinen" (überrassischen und über-

nationalen Wissensaneignung. Abweisung einer Zurückziehung

auf rein jüdische Stoffe.

^) Aufgabe : Überblick über den Inhalt einer ausgebauten jüdi-

sehen Gegenwartskunde.

c) Methode; Verstehen und Seinserkenntnis menschlicher Zusam-

menhänge. Geschichte, Sprache, Schrifttum der Juden werden

mit den Methoden der modernen historisch=philologischen Wi^g-

senschaft ("Text" - "Ursache") gelehrt. Gegensatz zum alten

"Lernen". Bei den Gegenv/artstatbeständen kom.r;''.en als Erkennt-

nismittel noch dazu gesellschafts= und Wirtschaftswissenschaft

liehe Begriffe. - Gegensatz zur naturwissenschaftlichen

Begriffsbildung.

r

1 . Soziales und wixt s,chaXt l.i c he,s Pühr,?J.'t u^

a) Begriff und Punl<:tion des Führers, besonders des v/irtschaft-

lichen Unternehmers.

b) Der v/irtschaftliche Unternehmer.

c) Der soziale Führer als Verkünder einer neuen Lehre des gerech-

ten menschlichen Zusammenlebens.
4
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2 • y/ander unp: - Emifiration - AasJJ,M ejr^janu

a) Die Einzelfigur des aus persönlichen Schicksalen und Bev;eg-

gründen Auswandernden.

b) Die Erscheinung der Massenwanderung.

c) Der Typ des Mittelstandsausländers.

d) Anwendungsfälle und Beispiele (methodische sozialwissen-

schaftliche Anschauung des Problems, keine "Gre schichten" und

"sensationelle" oder "interessante" Fälle.)

?• Das Verstädterun^SDroblem.

a) Der Zug in die Stadt bei der europäischen Gesaratbevölkerung

seit 1800.

b) Die V/irkungen der Stadt auf die Bevölkerungsmasse.

c) Verstärkung der Verstädterungs=Tendenzen bei den Juden.

d) Die Bedeutung der Begriffe "Volks= und Bodennähe".

4« - 6. Drei Sozialgebilde auf räumlicher (rrundlage.

.

4. Das Amsterdamer Ghetto (bearbeitet nach der Methode der Bezie-

hungslehre )

5. Die Jemenitischen Juden (bearbeitet nach der völkerkundlich=

soziologischen Erforschungsweise)

6. Die Hamburger Juden (bearbeitet nach statistisch-soziologi-

schen Gesichtspunkten.

r

7 • Beispiel aus der religiösen Volkskunde der Juden^

III . §Ys;^5IB§;tische_Bes£rechung von_zwei_Ka£iteln_aus_^Max_Weberj^_W^

schaft_und_Ge Seilschaft" (Grundriß der Sozialökonomik III. Abtei-

lung, Tübingen 1922)?

A« Die verschiedene Stellung von Ständen und Klassen zur Religion

(Weber S. 267-296: Stände, Klassen und Religion).

B. Weltbejahung und Weltverneinung verschiedener Kulturregionen

(Weber S. 349-365: Die Kulturreligionen und die "Welt").

Aufriß

zu As (Aufriß und Besprechung von B ist einem späteren Kurs vorbe^

halten)

.
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1, "Der Bauer, kein Typus dos gottwohlgefälligen und frommen

Menschen,"

Erst äußere Bedrohung und der G-egensatz gegen grundherrliche und

ötadtsässige Mächte macht echte Bauern z\x nicht=abergläubischen

0?rägern einer ethisch-rationalen Religion. Die religiöse Verklä-

rung des Bauern und der G-laube an den ganz spezifischen Wert

seiner Frömmigkeit ist Produkt einer sehr späten modernen Ent-

wicklung.

(Was hat diese Betrachtung mit "Gegenwartskunde" zu tun? Ist sie

nicht G-eschichte? - Klärung einer verstehenden Soziologie).

2# "Der Kriegsadel und alle feudalen Mächte pflegen nicht leicht

Träger einer^rationalen Ethik zu werdenj^"

5# Religiosität beamteter Klassen,

4. Die großen^Kontraste in den gige^^lic^^^- w!^H-?\ß^.?j^.^?^£2!L ?2^i2^^^

5. Religiöse_^Haltung des 5i5-^^^y:£S2''^^I?^^-^'^^ ^^'^ Handwerker,

6. Das Hauptthema' Max Webers; ^1^2?£^~ !i5^ ..^'^ä^^£,^^?,!?-i^SiMi.t-^2-^

Erlösungsreligiösität (Begriffliche Klärung dieser Aussage)

7. "Pariavolk" als "idealtypische"__Gruppe negativ ^5;iX®?'iSiS£'^££-^ii

weitgehender ökonomischer Sondergebarung, zusarmiengeschlossen^zur

erblichen Sondergemeinschaft^ohne autonomen_22iiiischen_^Verba^

Diese Definition enthält keine historische Behauptung, sondern

ist eine "idealtypische" Abstraktion»

8. "Ressentiment" als Begleiter sehe inung^der^religi^

negativ Privilegierten.
•h. •»^ ^mm •• •• ^i» ••• •*• «•• w^ ^^ «A* 9^m «i^ i^M »« «tM mmm •-'« ^w» •"•« «^ ^i*

Gefahren dieser religionssoziologischen Betrachtungsweise. -

G-renzen des historischen Erkenntniswertes der ;'ax v/eber' sehen

Theseni Vorzüge dieser Methode für die Gegenwartskunde vor sta-

tistischer und nationalökonomischer Methode.

f



Mittelstelle für' jüdische Erwachsenenbildung

(jeineinschaft saufgaben der jüdischen Büchereien

1* Bestandsaufnahme

,

2« Erfahrungsaustausch,

3# Sammlung technischen Materials
(Benutzungsordnungen, Vordrucke, Bücherlisten usw. )

>

4. Ausarbeitung von Vorschlägen für technisches
Material und gegebenenfalls gemeinsame Beschaffung,

5« Besprechende Bücherlisten für Büchereileiter
(insbesondere über Neuerscheinungen),

6. Besprechende Bücherlisten für Leserschaft,

7. G-emeinsame Buchbeschaffung,

8^ Organisierung eines zwischenörtlichen Leihverkehrs,

9. Aktivierung der Büchereien für die Erwachsenen-
bildung,

10, Vorschläge für Buchausstellungen (z*B. voi* Geschenk-
festen),

11. Vorschläge für Lesestunden,

12. Beratung von Büchereiträgern,

15. Ausbildung, Portbildung, Anstellungsverhältnisse
des Büchereileiternachwuchses.
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AUSWAHLLISTE
VON

B ti C H E H H J Ü D I S C H E H. V EH PASSER

\.

Im Auftrage der

N i t t e 1 s t e 1 1 e

für jüdische Er w a ohsenenbildung

herausgegeben von

Dr. Erich Guttmann I
I

Die nachfolgenden Listen wollen einen Überblick über das

wichtigste jüdische Schrifttum geben, soweit es heute durch den jü-

dischen Buchvertrieb erreichbar ist und allgemeinen, volkstümlichen

Zwecken dient. Streng wissenschaftliche und Spezialliteratur ist

nicht berücksichtigt. Der Zweck der Zusammenstellung ist, bei der

Werbung für das Buch zu Chanukkah 5698 (1937) den Gemeinden, Or -

ganisationen und Kulturbünden Anregungen für zu veranstaltende
Buchau^steilungen zu geben, den Vortragenden Material zu bieten
und schliesslich, den jüdischen Bücherverkäufer und Leser anzuregen
und zu beraten. Den Gemeinden wird damit ein praktischer ^r^egweiser

zur Durchführung der im Rundschreiben der "Reichsvertretung" vom

6. Oktober ds.Js, gegebenen Anregungen geboten.

So wenig diese Liste im Rahmen des Beabsichtigten absolute

Vollständigkeit bieten kann, so sehr waren die Bearbeiter bemüht,

möglichst vielen jüdischen Verlegern in Deutschland und einigen
ausserhalb Deutschlands durch Anführung ihrer Veröffentlichungen
gerecht zu werden. Bei vielen Werken, welche offenbar den Verlag

oder Vertrieb gewechselt haben, wurde mangels einer bekannten neuen

Firma noch der alte Verlag genannt. Es dürfte den Inhabern jüdi -

scher Buchvertriebe in allen Fällen möglich sein, die neue Bezugs-

quelle zu ermitteln. Die Auswahl ist nach bestem Wissen getroffen;

sollten sich dennoch Buchtitel von nicht mehr lieferbaren oder amt-

lich nicht zugelassenen Büchern darunter finden, so wird der Verlag

jeweils darüber unterrichtet sein. Jahreszahlen wurden nur dann



^vi:

hinzugefügt, wenn die Bücher in den letzt^^n ^-i.^. t v,erschienen sind, um ihre AktualiS hervorzuJIeben!"^'"

zufügen. wen'SL^tJhon Sagtet' '^llT.T^^t''^
^^--

discher Bücher an andere VerSgedirPrf?^??/^'''^^^^ ^^-
gemacht haben. Auch hier w^r-ii^^ ,,^^

Preisbildung schwankend
Einzelfällen Auswfz'S SbervSSge'n'"'^"^"'"^^^^ ^" ^^l-

grossen Gebie%er"Mc'^\n'J ^^''^ ^^^* ^°^ ^'^ beiden
in hebräilcher LrfShe" ai^ w)!K^°^'''

^Prache" und "Bücher
mit ihren übersetzSgen ^Ss'CÄJh^' ^'"'"^^ ^<^ Gebetbücher

Kulturgeschichte und GeJenwS&^n/ ^^^^raphien - Geschichte -

ims - Jüdische KuSst - ISiosodS^
;. Palastinakunde - Zionis-

Tenach (Biblisches SctoifttS m- J""^
^""^"^ ^^^^^^ enthält-

Aruch, Midrasch - SsiSm,^] ü ^^i^^^na, Talmud, Schulchan
'

Hebräische Schriften
Machsorim - Lexika - LehrbUcl

-i J

T

\

Lcher -

gedacht unfkaS^'rSem ElniSSf^ "'^ Anregung
und erweitert werdJn Be? def?if«ii^ "^'^ Belieben ergänzt
^ehreren bibliothekariShenKoSegeSZd^ni ?'"*"" ^^^ ^''^
einigen Buchhändlern dankbar vSSLSet^^'""'" "^^

i

Berlin-Charlottenburg, im November I937

Dr. Erich Guttmann

Ääl&^i:
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BUCHER IN DEUTSCHER SPRACHE

ALLGEMEINES
(Lexika, Nachschlagewerke, Jüdische Schriftenreihen usw.)

Almanach des Schocken-Verlages auf das Jahr 5698.
Berlin: Schocken-Verl. 1937/38.

Jüdisch«* Bücherei .

Berlin, Wien: Harz. (23 Hefte erseh.)

Bücherei des Schocken-Verlages.
Berlin: Schocken- Verl. 1933 ff. (85 Bdchn ersch.)

o h n ,Bmil Bernh.:Das jüdische ABC. Berlin: Mass 1935.

Gestern "und Heute. Berlin: Brandus 1935 ff. (6 Bdchn ersch.)

Jüdisoh« J u g p n d b ü c h e r e i .

Berlin: Jüdischer Verlag. (8 Bdchn erach.)
.-r • . ... ... . . . .

•

Jüdische Jugendbücherei . Unter Mitw.,. hrsg. von
Arthur Galliner. J^ankf.a.M.: Kauffmann.
(5 Bdchn ersch.

)

Jüdische Jugendbücherei . Hrsg. von Erich Loewenthal.
. . Berlin: Goldstein 1935. (5 Hefte ersch.)

Jüdische Lesehefte . Hrsg. von Adolf Leschnitzer.
Berlin: Schocken- Verl. 1935 ff. (23 Hefte ersch)

Jüdisches Lexikon. 5 Bände. Berlin: Jüdischer Verlag.

Philo - Bücherei. Berlin: Philo-Verl. (7 Bde ersch.)

Philo -Lexikon. Handbuch des jüdischen Wissens. Jll.
Berlin: Philo-Verl. 1936.

Philo - Zitaten - Lexikon. Gesamm. von Eugen
Tannenbaum, hrsg. von Ernst Praenkel.
Berlin: Philo-Verl. 1937.

Jüdische Volksbücherei .

Prankf .a.M, : Kauffmann. (10 Bdchn.)

Die Wanderbüchere i des Preussischen Landesverbandes
Jüdischer Gemeinden. Ein besprechendes Bücher-
verzeichnis. Berlin: Berthold Lev^»- 1937.

Die Weltbücher . Berlin, Wien: Harz. (6 Bdchn ersch.)

\

\:

I
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SCHÖNE IITE R A T U R

P^

''•^1

A g n n
,
Samuel Josef: In der Gemeinschaft der I^ommen. Erzählun-

gen. Berlin: Schocken- Verl. 1934.
• (Bücherei des Schocken- Verl. 5.

)

A g n n
,
Samuel Josef: Und das Krumme wird gerade. Ebenda I934.

(Bücherei des Schocken- Verl. I4 .

)

A g n n
,
Samuel Josef: Der Verstossene. Ebenda 1937.

(Bücherei des Schocken- Verl. '78.

)

A i k i
, Matti, d.LapT7e:Der Solin des Hebräers. Roman.

Berlin, Wien: Harz.
* .Aue r b a c h

,
Berthold: Sämtliche Schwarzwälder Dorfgeschichten.

5 Bände. Stuttgart: Cotta.

B e a n s f i e 1 d
, Benjamin Disraeli, Lord:
David Alroy. Roman. Berlin, ^ien: Harz.

B e a c n s f i e 1 d
, Benjamin Disraeli, Lord:
Contarini Pleming. Roman. Bin: Oesterheld.

Beaconsfield, Benjamin Disraeli, Lord:
• . .

Der tolle Lord. Roman, "^'^ien: Saturn- Verl.

Beaconsfield
, Benjamin Disraeli; Lord:
Tanccred oder der neue Kreuzzug. Roman.
Berlin: Löwe 1936.

B e r d y cz e w 8 k i
, Micha Josef (M.J. bin Gorion):
Aus einer Judenstadt. Berlin: Schocken-
Verl,1937. (Bücherei des Schocken- Verl. 67.

)

Bergeisen, Dovid:Am Bahnhof. Novellen. Berlin, Wien: Harz.

Bergeisen, Dovid:Das Ende vom Lied. Roman. Ebenda.

Bernstein, Aren David:
Vögele der Maggid. Novelle. Berlin: Schok-
ken-.Verl.1937. (Bücherei des Schocken- Verl.7)

Bernstein, Aren David:
Mendel Gibbor. Novelle. Ebenda 1936.
(Bücherei des Schocken- Verl. 44.)

B i r ö , Ludwig:

Bloch, Chajim:

Die Juden von Bazin.Roman. Bin: Oesterheld.

Ost jüdischer Hiomor. Berlin, ^^^ien: Harz.

I



Bloch, Chajim:

r
p

Borchardt
, IsidorrDie schwarze Chaje. Roman.

Erankf • a .M . : Kauffmann

.

Borchardt
,
Rudolf : Vereinigung durch den Feind hindurch.

Roman. Wien: Beermann- Fischer 1937.

B r e u e r , I s a a c : Falk Nefts Heimkehr. Roman.
Frankf . a . M . : Kauffmann

.

B u r 1 a , Jehuda:

E s c h e r , Karl:

P e r b e r , Edna:

P e r b e r , Edna:

P 1 e g , Edraond:

P 1 e g , Edmond:

P 1 e g , Edmond:

P r a n k , Rudolf:

In den Sternen geschrieben. Eine Erzählung.
Berlin: Schocken-Verl. 1937.
(Bücherei des Schocken- Verl. 74.)

Zwischen gestern und Heute. Berlin: Löwe '37.

Das Komödiantenschiff. Roman. Hamburg :Enoch

Amerikanische Schönheit. ''Ebenda.

Moses (Roman in Legenden) .München: Piper.

Ein kleiner Prophet. Roman. Ebenda.

Salomo, Roman. Berlin, >'^ien: Harz.

.
Ahnen und Enkel. Roman in Erzählungen.
Berlin: Löwe 1935.

P r a n z 9, Karl Emil: Ein Kampf ums Recht. Roman. Berlin :Brandus.

P r a n z s, Karl Emil: Der Pojaz.. Roman. Ebengla.

P r a n z o s, Karl Emil: Judith Trachtenberg. Roman. Ebenda.

P r a n z s ,Karl Emil: Leib V^^eihnachtskuchen und sein Kind.
Erzählung. Ebenda.

Priedentha 1, Herb. Die unsichtbare Kette. Roman eines Juden.
Berlin: Atid 1936.

Priedentha 1,Rieh. Der Eroberer, Roman. Leipzig: Insel-Verl.

Pürstentha l,EBi st: Abraham. Roman. Berlin: Löwe 1936.

G r i n, Micha Jos.bin:Vor dem Sturm, Ostjüdische Geschichten.
Berlin, ^^ien: Harz.

G r i o n , Emanuel bin: Das siebenfache Licht

.

Berlin: Schocken- Verl. 1937.

l

H al p e r n , Pelix: Ton in des Töpfers Hand. Roman.
Leipzig: Engel.
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Harr y, Mirjam:

P

f

Hartmann , Moritz:

Heine , Heinrich:

Das kleine Mädchen von Jerusalem (Der
Fluch der Götzen). Roman. Bin, Fien: Harz.

Der Krieg um den Wald. Eine Historie.
Leipzig: RecS:am.

Der Rabbi von Bacherach. Ein Fragment.
Mit den "zugehörigen Briefen Heines u.e,
Nachw. hrsg. von Erich Loewenthal.
Berlin: Schocken- Verl. 1937.
(Bücherei des Schocken- Verl. 80.

)

Huldschiner, Rieh. : Fegefeuer. Roman.
Hamburg: Deutsche Dichter- Ged.-Stiftg.

Jabotinskjr
, Wlad. :Philister über dir, Simson! Roman.

Berlin, ^'^^ien: Harz.

J u d ä u s :

J u d ä u s :

Kader , Boris:

K o m p e r t , Leopold:

K m p e r t , Leopold

K m r) e r t , Leot)old

K u 1 k e , Eduard:

K u r t z i g , Heinrich

Der Baalschem von Michelstadt. Roman.
Frankf .a.M. : Hermon-Verl.

Der Raw. Roman. Ebenda.

Lachen und Weinen. Geschichten aus dem
jüdischen Leben. Berlin: Berthold Levy
1937.

Ghettogeschichten. 2 Bände.
Berlin, Wien: Harz.

Verstreute Geschichten, Ebenda.

Franzi und Heini. Erzählung. Ebenda.

Erzählende Schriften. Bd 1-3 in 1 Bande.
Berlin, V/ien: Harz.

An der Grenze. Kulturhist. Erzählung.
Leipzig: Engel.

K u r t z i g , Heinrich: Kaufmann Frank. Ebenda.

Lacretelle, Jacqes de:
Silbermann. Roman. Wien, Leipzig: Tal.

Landsberg , Alice: Neue Stadt bei Tel-Aviv. Roman.
Berlin: Goldstein 1937.

Landsberger, Arth.Das Ghettobuch. Berlin, Vfien: Harz.

Landsberger, Arth.:Das Volk des Ghetto. Ebenda.

L a s k e r - Schüler , Else:
Der Wunderrabbi von Barcelona.
Berlin, V/ien: Harz.

i
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Lehmann
,
Marcus: Akiba. Erzählung. Frankf . a . M ,: Kauffmann

Lehmann , Marcus

:

L e V i n , Julius:

L e w i n , Samuel:

Lewisohn , Ludwig:

L e w e , Heinrich:

Rabbi Joselmann von Rosheim. Roman.
Berlin, Wien: Harz.

Zweie. und der liebe Gott. Roman.
Berlin: Pi scher.

Und er kehrte heim. Roman,
^'^ien, Leipzig: Löwit 1936.

Scheilocks letzte Tage. Roman.
Berlin, ^'ien: Harz.

Schelme und Narren mit jüdischen Kappen.
Berlin, Wien: Harz.

Loewenberg ,Jakob:Aus zwei Quellen. Roman. Berlin, ^ien: Harz

L u n e 1 , Armand:

L u s s , S,

:

M a u r i s , Andre:

M a u r i s , Andre:

Nicolo-Peccavi oder Weltgeschichte in
Carpentras. Roman. Berlin: Welt-Verl.

Schamsche. Roman, Pranlcf .a.M. : Kauffmann

Ariel oder Das Leben Shelleys.
München: Piper.

Byron. Ebenda.

M e n d a 1 e

M e n d a 1 e

Moicher Sfurim:
Gesammelte ^''erke. Berlin: Jüdischer V^^rl

. Bd 1: Schloimale.
Bd 2: Der V/unschring. 2 Bde.
Bd 5: Die Mähre.

Moicher Sfurim:
Die Pahrten Binjamins des Dritten. Eine
Erzählung. Berlin: Schocken-Verl. 1937.
(Bücherei des Schocken- Verl. 85.

)

Metz, Josefa: Eva. Aus einer glücl-lichen Kindheit.
Berlin: Berthold Lev^r 1937

.

Michelson, Clara: Jüdisches Kind aus dem Osten. Zwei Erzäh
lungen. Berlin: Philo-Verl. 1936.
(Philo-Bücherei.4.)

Morgenstern
, Soma:

Der Sohn des verlorenen Sohnes,
Berlin: Reiss 1955.

Roman,

Mosenthal, S.H. von: Tante Guttraud. Bilder aus dem jüdischen
Eamilienleben, Berlin: Jacobsthal.

Moses, Margarete: Diesen und auch Jenen hat Gott gemacht.
Ein Palästina-Roman. Berlin:Brandus '36

'
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Olsvanger, Immanuel:

OpatüschUjJ.:
Opatosohu, J.:

Rete Pomeranzen. Ost jüdische Schwanke
und Erzählungen. Berlin: Schocken -

Verl. 1935. (Bücherei d. Schocken- Verl .3)

Der Aufstand. Roman. Berlin,Wien: Harz

Der letzte ^'^aldjude. Roman. Ebenda.

n e o h i (Salman Jizchak Aronsohn)

:

Reb Abbe. Eine Erzählung-. Berlin:
Schocken- Verl. 1936.
(Bücherei des Schocken-Verl. 63.

)

r z e s k o , Eliza: Licht in der Finsternis. Ein Juden-
roman aus Polen. Berlin, ^'^ien: Harz.

Pappenheim, Bertha: Kämpfe. Sechs Erzählungen.
Prankf.a.M.: Kauffmann.

Pappenheim, Bertha: Allerlei Geschichten. Maassebuch. Ebd.

Pappenheim, Bertha: Tragische Momente.
Drei Lebensbilder. Ebenda,

P e r e z , Jizchak Lejb:

P e r e z , Jizchak Lejbr

P e r e z , Jizchak Lejb:

P e r e z , Jizchak Lejb:

P e r e z , Jizchak Lejb:

Philipp , Otto:

P i c a r d , Jakob:

Adam und Eva. Roman. Berlin, >'^ien:Harz.

Chassidische Erzählungen.
Berlin: Schocken- Verl. 1936.
(Bücherei des Schocken- Verl. 66.

)

Chassidische C^eschichten.
Berlin, Wien: Harz.

Musikalische Novellen. Jll.von Stein-
hard. ^'^en, Leipzig: Löwit.

Die Zeit, Erzählungen. Berlin, ^'^ien: Harz

Morgenleuchten über dem Mittelmeer.
Roman. Berlin: Atid 1937.
Dpr Gezeichnete. Jüdische Geschichten
aus einem Jalirhundert . Berlin: Löwe.

Rothgiesser, Pritz: Das Knabenschiff. Eine Erzählung
Berlin: Philo- Verl. 1936.
(Philo-Bücherei. 5/6.)

S a m t e r , Max:

S a m t e r , Max:

Der Gast. Eine Erzählung.
Berlin: Philo-Verl. 1935
(Philo-Bücherei. 3.)

Das Erdbeben. Erzählung.
Berlin : Vortrupp-Verl . 1936

.

\
\

^

Schachnowitz,S.: Abraham, Sohn Abrahams. Roman.
Prankf.a.M.: Hermon-Verl.
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Schachnowit^; , S.: Flucht in die Heimat.
Prankf.a.M«: Hermon-Verl,

1..

kr

" *.%
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Schachnowitz , S.: Salomo der Palascha. Roman.
Frankf .a.M. : Kauffmann.

Schiff , Hermann:

Sehne ersehn, F.:

S c h n e u r , Salman.:

Schnitzer , Manuel:

Scholem Alechem
, ( S .Rabbinowitz )

:

Schief Levinche mit seiner Kalle
oder Polnische ^'Virtschaft. Roman.
Berlin, Wien: Harz.

Die Geschichte von Chajim Grawitzer,
dem Gefallenen. Berlin: Schocken- Verl.
1937. (Bücherei des Schocken-Verl,68.

)

Noah Pandre. Römän. Berlin: Brandus
1937.

Rabbi Lach. Ein Kulturdokument in
Anekdoten. Berlin: Brandus.
(Gestern und Heute )

Arm und Reich. Zwei Erzählungen.
Berlin: Schocken- Verl. 1936.
(Bücherei des Schocken-Verl. 48.

)

Scholem Alechem Die Geschichten Tewjes des Milch-
( S.Rabbinowitz )

:

händlers. Roman. Berlin, Wien: Harz.

Scholem Alechem: Menachem Mendel. Roman. Ebenda,
(S.Rabbinowitz) ^

Scholem Alechem: Stempenju. Roman, Ebenda.
(S.Rabbinowitz)

Jüdische Schwanke .

S i g a 1 1 , Olga:

Simon , Th.

:

Hrsg. von Präger und Schmitz. .

Berlin, ^'^ien: Harz.-

Jüdische Welt. Jüdische Erzählungen
des Auslandes. Berlin: Löwe 1937.

Erlebnis im D - Zug und andere Er- ^

Zählungen. 111. von M. Pingesten.
Berlin: Kedem 1937.

S in s h e i m e r , Hermann: Maria Nunne Z.Berlin: Philo-Verl. 1937

Sinsheimer , Hermann: Rabbi, Golem und Kaiser. Ebenda.
(Philo -Bücherei. 1,

)

S p i r a
.

, Camilla: Kennen Sie Peter? Jll.von der Verf.
Berlin: VortruTor)-Verl. 1936.

Steinhardt , Moritz: Aus dem Ghetto, Erzählungen.
Berlin, Y/ien: Harz.

Stern , Gerson: Weg ohne Ende. Ein jüdischer Roman.
Berlin: Reiss 1934.

\

I
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S t r a u s s , Ludwig:

S t r a u s s , Ludwig:

S t r a u s s , Ludwig:

Botschaft. Zwölf Geschichten.
Berlin: Schocken-Verl. 1934.
(Bücherei des Schocken- Verl. 15.

)

G-eschichtenbuch aus dem jüdisch .

deutschen Maassebuch. Ebenda.
(Bücherei des Schocken-Verl. 18.

)

Der Reiter (Novelle). Ebenda.

^ertheimer, Martha: Dienst auf den Höhen. Roman.
Berlin: Löwe 1937.

W o r 1 i k y Emanuel:

Zangwill , Israel:

Zangwill , Israel:

Zangwill^ Israel:

Der Pahnenreiter von Prag. Roraan.
Berlin: Brandus 1937.

Die im Dunkeln wandern. Berlin,Fien:
Harz.

Der König der Schnorrer. Ebenda.

Die Stimme von Jerusalem. Ebenda*

Zangwill, Israel: Träumer des Ghetto. Ebenda.

§§6§?-I^§55?§§5

(

Bloch, Chajim:

B 1 o <L h ^ Chajim:

B u b e r , Martin:

B u b e r , Martin:

B u b e r , Ivlartin:

C h n , Emil Bernhard:

G r i o n , Micha Joseph bin:

Der Prager Golem. Berlin, Y/ien: Har^,

Israel der Gotteskäm-ofer. Der Baal-
schem von Chelm und sein Golem. Ebd.

Erzählungen von Engeln, Geistern
\md Dämonen. Berlin: Schocken- Verl. '34
(Bücherei des Schocken-Verl. 11.

)

Hundert chassidische Geschichten.
Ebd. (Bücherei des Schocken-Verl. 4.

)

Die Geschichten des Rabbi Nachman.
Frankf . a .M . : Rütten 8: Loening

.

Legenden. München: Müller.

Der Born Judas. Legenden, Märchen
und Erzählimgen.
Berlin: Schocken-Verl. 1936.

G o r i o n , Micha Joseph bin: Die zehn Märtyrer. Ein Legendenkreis.
Berlin: Schocken- Verl. 1935.
(Bücherei des Schocken-Verl. 32.

)

N o r d a u , Max: Märchen. Berlin, Wien: Harz.

-« "-|-<T1* fifiC-* 'tt ' * iiAf««tr:>. ;J



Schnitzer, Manuel Die schönsten Legenden aus dem Talmud
Berlin: Brandus (Gestern und Heute),

Schubert -

S i p p u r i m .

Chri st aller, Else:
Jüdische Legenden. Heilbronn: Salzer

Prager Sammlung jüdischer Legenden.
'^ien^ Leipzig: Löwit,

Steinschneider Moritz:
Der Zauberer.
Mittelalters.

Makamendichtung des
Wien, Berlin: Harz.

WV

(resainraelte und ausgewählte Werke

m
1

Heine , Heinrich:

H e ine, Heinrich:

Heine , Heinrich:

He i m a n n , Moritz:

Werke. Hrsg. von Ernst Elster.
7 Bde. Leipzig: Bibliogr. Inst.

Bekenntnis zum Judentum (Confessio
Judaica). Sine Auswahl aus seinen
Dichtungen, hrsg. von Hugo BJäDer.
Berljji, Wien: Harz.

G-edicht und G-edanke. Auswahl von
ferner Kraft. Berlin: Schocken-Verl
(Bücherei des Schocken-Verl.57.

)

Prosaische Schriften. 5 Bände.
Berlin: S. Fischer.

1

H e i ni a n n , Moritz:

Z o m p e r t , Leopold

Die Spindel.
"^ien: Beermann- Fi scher 1957

Ausgewählte ''"erke . 2 Bände
Berlin, ""'ien: Harz.

Gfedichte (Lyrische und epische Dichtungen)

B i a 1 i k , Chajim Hachman: Ausgewählte Gedichte. Übers, von
Ernst Müller. T^ien: Löwit.

Donath , Adolph: Judenlieder . "^^ien: Löwit

.

Goldscjalag , G-eorge A.: Gedichte. Berlin: Tortrupp-Verl.

Jehuda Halevi: Ein Divan. Ubers. von Emil Bern-
hard Cohn. Berlin: Reiss.
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Jehuda Halevi:

Jehuda Halevi:

Joachimsthal

K a 1 e Ir o , Mascha:

K M T t m 1 ß , Heinrich:

Marx., Hilde:

M o m h e r t , Alfred

:

Zweiundneunzig H,^nnnen und G-edich-
te, libers, von Finanz Rosen2;weig.
Berlin: Lambert Schneider

•

Zionslieder, Mit der Verdeutsch^
von Prans Rosenz^veif, Berlin:
Schoclcen-Verl, 1933.
(Bücherei des Schocken-Verl.2 .

)

S c h w ah e . /^nna:

G-e dichte. Berlin: Philo-Verl. 37.

Kleines Lesebuch fitr C^rosse.
G-ereirates und Ungereimtes.
Berlin: Rowohlt 1935.

Liebes- und Irrfalirten nach Ho-
Mers Odjssee. Mit Jll. von Otto
G-eismar und Ludwig Hunberg.
Berlin: Löwe 1935.

Lreiklang. Wb'rte vor Gott,
von Liebe, vom Tag.
Berlin- Philo-Verl, 1955.

S£aira. der Alte. M3^ho5.
Berlin: Schocken- Verl.

1
I

Eauenberg , I^itz:

R a c 1i « 1 (Bluwstein):

Rosenfeld^ Morris:

Rosenthal, Pritz:

Silbergleit , Arthur:

Singer , Irma:

S t r a u s s , Ludwig:

S t r a u s s , Ludwig:

Stille Stunde.
Berlin: Berthold Lev^'- 1935.

Lieder. Hebräisch und deutsch.
Ausgew. u. übers, von Ruth Ol -

lendorff. Berlin: Hechalus-Verl,
1936.

Lieder des Ghetto, übers.von
Eerthold Peiwel. Mit Zeic^hn.von
E.M.Lilien. Berlin, "ien: Harz.

Las Mal der Sendung. Der Lieder
des ewigen Brunnens neue Folge.
München: Heller 1935.

Der ewige Ta.\. Gedichte.
Berlin: Berthold Levy 1935.

Licht im Lager. Gedichte aus
dem Lande Israel.
Berlin, '''ien: Harz.

Die Flut, das Jahr der T'eg.

Gedichte. Berlin, Wien: Harz.

Land Israel. G-edichte.
Berlin: Schocken- Verl. 1935.
•{Büchsrei des Schocken- Verl. 41))



S t r a u s s , Ludwig:

S'turmann , Manfred:

Sturmann , Manfred:

Kleine Nachtwachen, Sprüche in Versen,
Berlin: Schocken-Verl, 1937

•

(Bücherei äes Schocken- Verl,83.

)

Herkunft und Besinnung, Jüdische
Gedichte. Berlin: Brandus 1935.

Althebräische L3rrik, Nachdichtungen.
Berlin, ^"ien: Harz,

JUdisohe Volkslieder

Trr

i
einbergjS,:

W o 1 f s k e h 1 ^ Karl:

v^olfskehl , Karl:

Zuckermann , Hugo:

Ostjüdische Volkslieder, Uhers, von
Alexander Eliasberg, Berlin /"ienrHarzi

Jüdische Liebeslieder (Volkslieder),
tj'bers. von Arno Nadel. Bin, Wien: Kars,

Ostjüdische Liebeslieder, Ü1>ertra.gun-
gen jiddischer Volksdichtung von Lud-
wig Strauss, Berlin, ^'ien: Harz,

Jüdische Volkslieder, tfbers, von Lud-
wig Strauss. Berlin: Schocken- Verl.
1935. (Büicherei des Schocken- Verl, 50.

)

Ewige ''^eisheit. Spruchpoesie des Tal-
mud. Berlin, ^'^ien: Harz.

Die Stimme sioricht. Ex*w-eltertes T/erk.
Berlin: Sohocken-Verl, 1936,

Die Stimme SToricht,
Berlin: Schocken-Verl, 1934,
(Bücherei des Schocken-Yerl.l?.

)

Gedichte, Berlin, ^-ien: Harz.

\:

t

Liedersammlungen mit Noten

Jacobsen, Josef und Erwin J o "0 e :

Hawa naschirai (Auf! Lasst uns sin-
gen! ) . Lei-Dzig, Hamburg: Benjamin

^935.Kaufmann
, Fritz Mordechai:

Die schönsten Lieder der Ost Juden.
Berlin: Jüdischer Verl.

IC i p n i s , Alexander:. 140 jüdische Volkslieder.
Berlin, 'len: Harz,

Makkabi - Liederbuch. Berlin: Jüdischer Verl.
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So-hönberg, Jakob: Hebräisches Liederbuch: Schire
Erez Israel. Berlin: Jüdischer Verl.

Semirot Schabbat Die häuslichen Sabbatgesänge,
rresarnm. und hrsg. von .Arno Nadel.
Berlin: Schocken- Verl. 1937.
(Bücherei des Schoc}<:en-Verl,73.

)

Dramatische ^'^erke

An - Ski (Salomon Rawaport)

Beer H o f m a n n , Rieh. :

Eliasberg ,
Alexander

H « i m a- n « -, Moritz:

Lissauer, Ernst:

Nathansen , Henri:

P ^ r e z , Jizohak Lejb:

P e r e z , Jizchak Lejb:

P e r e z , Jizchak Lejb:

S t r a u s s , Ludwig:

'^olffsohn, Julius:VJ

Zwischen zwei ' 'elten (Der Dybuk) .

Dramat. Legende in 4 Akten, tlbers.

von Rosa Hossig. Bin, ^''ien:Harz.

Die Historie von ICönig David. 2 Tle.
Y/ien: Beermann- Fischer

.

T.l> Jaakobs Traum.Ein Vorspiel.
T.2> , Der junge David. 7 Bilder.

Jüdisches Theater. Eine dramat.
Anthologie ostjüdischer Dichter.
2 Bde. Berlin, '"ien:, Harz.

Das ^'^eib des Akiba. Drama in
5 Akten. Berlin: S.Pi scher.

Das Weib des Jephta. Drama in
3 Alrten. Berlin: Oesterheld.

Hinter Mauern. Schauspiel in 4

Akten. Übers. von John Josephsohn.
Berlin: Oesterheld.

Die %cht auf dem alten IVlarkt.

Ein Spiel in 4 Akten. ITach dem
Jüdischen von Hugo Zuckermann,
^'ien, Berlin: Löwit.

Die goldene Kette. Das Drama
einer chassidischen Pamilie.
Übers. von Siegfried Schmitz,
''^ien, Berlin: Löwit.

Drei Dramen. Berlin, '*len:Harz.

Tiberius.Ein Drama. Berlin: Schok-
ken-Verl.

Joseph ben Matthias. Schauspiel.
Prankf.a.M.: J.Saenger 1935.
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J ti D I S C H E KINDER UND
J U E N D B IJ C H E R

\

A b e 1 e s , Siegfried:

A b e 1 e s , Siegfried:

Das lustige Buch fürs jüdische Kind.
Jll. Breslau: Brandeis,

Tams Reise dui^ch die jüdische Märchen-
welt. 25 Kindermärchen nach jüdisch-
volkstümlichen Motiven, Jll,
Breslau: Brandeis.

A b e 1 e s
,
Siegfried: Durch ^'^elt und Zeit. Jll. t'ien: Beif.

Auerbach, Berthold: Eine Auswahl aus seinen Schriften.
Hrsg.u.eingel. von E.Gut. Berlin:'
Schocken- Verl. 1935. (Jüdische Lese-
hefte. 6.)

A u e r4>.a c h
^ ^^t-thold:^ Barf5d&s^le, Stutt .art^^BoxXin: Ootrta,

Böhm, Salo; Die Helden der Kwuzah. Jll.
Berlin: Kedem 1935

C o- h n - Richter, Setta:
Mirjams Wund^^ga:irte.n . Ein Buch für jü-
dische Kinder. JH. Berliji: ,Löwe 1935.

E^XL^-m A si xt
,
Eli^ser-L.. : _u3mör^Z-elt und Schawuot. Berlin: Schok-

ken-Verl. 1937. (Jüdische Leae-heft^ .22)

E h r m a n n , Elieser L.:

E. h r m a n n , Elieser L.

:

Furim. Ein Quellenheft. Berlin:
Schocken- Verl. 1937. (Jüd.LesÄhefte.20)

Ssukkot und Ssimchat Tora. Ein CJuel-
lenheft. Berlin: Schocken-Verl . 1937.
IJüdische Lesehefte.l6,

)

Einstaedter, Heinrich und Karl Ochsenmann :

Bilder und Klänge aus jüdischer Welt,
Unterhaltendes und Belehrendes für
die Jugend. Pranlcf .a.M. : Hermon-Verl.
(Hermon-Bücherei. R.3. Bd 1.)

Einstaedter
, Heinr.; Gute Herzen. Erankf.a.M.: Hermon-

Verl. (Hermon- Bücherei. R.3,Bd 2J
P r a n z s , Karl Emil:

Gr e 1 b a r t Bernhard

:

Eine Auswahl aus seinen Schriften
Hrsg.u.eingel. von Jenny Radt.
Berlin: Schocken-Verl. 1937.
(Jüdische Lesehefte.l8.

)

Die Jxingen vom "Gusch" . Jll. vom
Verf. Berlin: Kedem 1936.
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V

G o r i n , Micha Joseph bin(d.i.Berdiczewski)

:

Joseph und seine Brüder. Ein alt jüdischer
Roman. Berlin: Schocken- Verl. 1935.
(Bücherei des Schocken-Verl.4.

)

G r 1 o n , Micha Joseph bin(d.i.Berdiczewski)

:

Aus Midrasch und Agada. Berlin: Schocken-
Verl. 1934. (Jüdische Lesehefte. 1-3.)

G r i n , Rahel und
Eraanuel bin: Vom Garten Eden, der Arche Noah \ind dem

weisen König Salomo. Berlin: Schocken-
•Verl. 1935. (Bücherei des Schocken- Verl, 24.

)

Gottschalk , B.: Agada- Sammlung . Von J, Lewner für die Ju-
gend ausgewählt.... Berlin: Pop-oelauer.

V

Gut-, Elias: Pur \msere Jugend. Ein Unterhaltungsbuch
für israelitische Knaben und Mädchen.
Prankf.a.M.: Kauffmann.

Heimat . Palästina-Bibliothek für Kinder. Hrsg. vom
Hauptbüro des Keren Kajemeth Lejisrael,
Jerusalem, und vom Omanuth-Ver1. , Tel-Aviv,
1935. H.1-3.
H.l. Singer, Irma: Die Sage von Dilb.

'
--•-

' — H-.2; "^'Veichselbaum, S. : 100 Bäume.
H.3. Singer, Irma: Kelle und Schwert.

Herlinger , Ilse: Die Geschichten -um Mendel Rosenbusch.
Mähr i seh- Ostrau: Färber.

Herlinger , Ilse: Jüdische Kindermärchen.
Mährisch- Ostrau: Färber.

J

H e r z 1 , Theodor

Hirsch, Leo:

Hirsch , S.

:

Altneuland. 10. Aufl. v^ien, Berlin: Harz.

Das Lichterhaus imFalde. Berlin: Kedem
1935.

AÄs Tagen der Not. Berichte und Dichtungen.
Prankf.a.M. : Kauffmann. (Jüdische Jugendbü-
cherei.)

Historien und L e g e n d e n .

Berlin: Jüdischer Verlag. (5 Hefte in 1 Bd)
(Jüdische Jugendbücherei.)
(Auerbach; Elias: Joab, ein Heldenleben.
Glaser, Karl: Gibborim. Glanz- Schar , He inr

.

Elisa und Jonadab, Bath-Hillel : In Bene
Barak u.a. ErZählungen. Buber, Martin:
Hanna Helene Cohn. Klötzel, Cheskel Zwi:
Legenden.
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Jüdische JugendbUcherei . Hrsg. von Erich Loewenthal...
Berlin: aoldstein 1935.
H.l. Rabbinische Y^eisheit und jüdische

Parabeln,
' • H.2. Jüdische Lj^rriker von Heine bis

• ^"'erfel--

H.3. Auerbach, Berthold: Kleine Geschich-
' • '

. ten«
H.4» Juden im Gedicht.
H.5* Perez , Jizchak Lejb: Wundergeschich-

ten.

Jüdischer Jugendkalender . PIrsg,von Emil Bernhard Dehn
Berlin: Jüdischer Verlag. Jg 1 ff.

4üKlöt&'&l^ Oheskel ZwirBC . Erlebnisse eines Eisenbahnwagens.
Mit Zeichn. von Hans Baluschek.
Berlin/'ien: Harz.

K 1 ö t z e 1 , Oheskel Zwi:Moses Piepenbrinks Abenteuer. Jll.
Berlin: ¥/elt-Verlag.

K m p e r t , Leopold:

K Vi -t t ne r .B^rijbard:

Land der Jugend.

Eine Auswahl aus seinen Schriften.
Hrsg.u.eingel. von E.Gut. Berlin:
Schocken- Verl. 1936. ( Jüd. Lesehefte. 12

.

)

Bibla^&pJ^« Leb^en^bilder. Pränkf .a.M. :

iCautfmann . Bdohn 1: Von Adam bis Mose.
- - -

Las Buch der Kinder-Hund^ohau. Hrsg. von
Kurt Lqewenstein. Jll, Berlin: .Jüdische
Rundschau 1936

.
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L e m 1 e , Heinrich: Jüdische Jugend im iiufbruch. Ein •^ort

an Alle. Erankfca.M-: Kauffmann 1935-

Loewenberg , Jakob: Eine Auswahl aus seinen Schriften.
Bf^rlin: Schocken- Verl. 1937.

. (Jüdische Lesehefte. 17.

)

M e h 1 e r , J^ieda:

H e 1 i t z , Rudolf:

M o 1 n a r , Pranz:

Prinz , Joachim:

Peiertagsmärchen. Zeiclinungen von Bodo
Bürgner. Berlin: Berthold Levy 1935.

Las ist imser Weg. Junge Juden schildern
Umschichtung und Hachscharah.
Berlin: Goldstein 1936.

Lie Jungen der Paulstraße. Jll.
y/len, Leipzig: Tal & Co. 1934.

Lie Geschichten der Bibel. Ler jüdischen
Jugend neu erzählt. Jll.
Lie Reiche Juda und Israel. Geschichten
der Bibel. Jll. Berlin: Reiss 1934-1936.



Sammlung preisgekrönter Märchen und Sägen.
Hrsg. von der Jugendschriften-Kominission
des Bnei.Briss. Jli. Wien,Leipzig:Löwit

Scherbel , Moritz: Der kleine Blacht. (Bilder von Fritz
Scherbel und M.Steinhardt

.

)

Berlin-Charlottenburg: Scherbel.

Die bunte Schüssel. Ein jüdisches Kinderbuch zum Lesen und
Malen. Hrsg. von Erwin Löwe. Jll.
Berlin: Löwe 1936. . ;

Schwab , Hermann:

Simon , Jaakow

:

Kinderträume . Ein Märchenbuch.
Frankf . a .M . : Sänger

.

Simon , Jaakow:

S i n g e r , Irma

;

Singer, Mirjam:

S m 1 1 y , Elieser:

Lastträger bin ich. Jüdische Jugend-
geschichten aus dem neuen Palästina
(von Braacha Chabbas, Jaakow Pichmann •

u.a.) Jll. von B.G-elbart. Bln:Kedem '3S

Die Vier vom Kinnereth, Jüdische Jugend-
geschichten aus dem neuen Palastina von
Eraacha Chabbas und Jaakow Pichmann.
Jll. von B. Gelbart. Berlin: Kedem 1936.

Das verschlossene Buch. Jüdische Märchen.
Jll. y/ien, Leipzig: LÖwit.

Benni fliegt ins gelobte Land. Jll.
^'^ien, Jerusalem: Löwit 1936.

Der Retter von Chula.Jll. Bin: Reiss 55,

Bas Jüdische S p o r t b u c h .

Berlin: Atld- Verl. 1936.

Steinberg, Jehuda: Der Soldat des Zaren.' Berlin: Jüd.Verl.
(Jüdische .Jugendbücherei. 2.)

Stern, Gertie und Julius Stern:
Das jüdische Jahr. Betrachtungen, Schil-
derungen und Erzählungen. Ausgew. und
übers. Berlin: Schocken- Verl. 1935.
(Jüdische Lesehefte.8.

)

S t r a u s s , Ludwig: Die ZauberdrachensQhnur. Märchen für
Kinder. Berlin: Schocken-Verl. 1936.
(Bücherei des Schocken- Verl. 69.

)

Wagner - Tauber
, Lina:
Jüdische Märchen und Sagen. Dem Midrasch

• nacherzählt. Leipzig: M.Kaufmann 1936.

Weissmann, Frieda: Schabbos. Prankf.a.M.: Kauffmann.
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Weissmann, Frieda:

^'^e i s s m a n n , Frieda:

Die Y/unschki ste

Aus Urväter-Tagen. Biblisclie Legenden
und Märchen. Breslau: Brandeis.

Biblische Gestalten in der Legenrde.
Prankf . a .M . : Kauffmann

.

Die schönsten Geschichten, Spiele imd
Rätsel aus dem Kinderblatt der C.V.-
Zeitung. Berlin: Philo-Verl. 1936.
(Schriften-Reihe der C.V.- Zeitung.)

JÜDISCHE R ELI I N

A g n o n , S.J.

:

B a « c k y. I/eo :

B a e c k , Leo:

Bi»rg^mann, J,:

Bernfeld , Simon:

Biberfeld;

Bloch, Jos.S.

:

Breuer , Isaac:

B u b e r , Martin:

Jamim noavim. Die furcht(?;ebietenden
Tage. Berlin: Schocken-Verl-1937.

^fege im Judentum. Aufsätze und Reden.
Berlin: Schocken-Verl. 1935.

Das Wesen des Judentums.
Frankf . a , M • : Kauffmann

.

.,Pas Judent\;un. Credanke und Ges-tallrung.
' Berlin: Mass 1933.

Der Talmud. SeinTfesen, seine Bedeu-
tung. Frankf.a.M.: Kauffmann.

Sabbatvorschriften

.

Prankf.a.M.: Hermen- Verl.

Israel und die Völker. Nach jüdischer
Lehre. Berlin, '^^ien: Harz.

Judenproblem . Prankf . a .M . : Kauffmann

Die chassidischen Bücher.
Berlin: Schocken- Verl.

f

B u b e r , Martin:

B u b e r , Martin:

B u b e r , Martin:

B u b e r , Martin:

Deutung des Chassidismus.
Berlin: Schocken-Verl. 1935.
(Bücherei des Schocken- Verl. 43.

)

Ereignisse und Begegnungen.
Berlin : Schocken-Verl

.

Reden über das Judentimi. Ges. -Ausg.
Berlin: Schocken-Verl. 1932.

Die Stunde und die Erkenntnis.
Reden und Aufsätze 1933-35.
Berlin: Schocken- Verl, 1936.
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B u b e r , Martin: Des Baalschem -Tow Unterweisung im Um-
gang mit Gott. Berlin: Schocken- Verl.
(B13.cherei des Schocken- Verl. 21,

)

Carlebach, Joseph:. Das gesetzestreue Judentum.
Berlin: Schocken-Verl. 1936.
(Jüdische Leseheite. 15.)

C- a- r 1 e b a c h
,
Joseph: Die drei grossen Propheten.

Prankf . a , M , : Hermon- Verl

,

Dienemann, Max:

Dienemann, Max:

E 1 b o g e n , Ismar:

Liberales Judentum. Berlin: Schocken-
Verl, 1935. {JudischeLesehefte.il.)

Midraschim der Klage und des Zusnruchs.
Berlin: Schocken- Verl, 1935.
(Bücherei des Schocken- Verl. 36.

)

Der jüdische Gottesdienst in seiner
geschichtlichen Entwicklung. Breslau: Münz

Entwicklungsstufen der jüdischen Religion.
Mit Beitr. von L.Baeck, J.Bergmann,
Ismar Elbogen, H.Gressmann, J,Guttmann,
M.Guttmann. Giessen: Töpelmann.

G 1 a t z e r
, Nahum Norbert: : .

Gespräche der Weiseri; Aus talmudisch-
midraschischen Texten. Berlin: Schocken-
Verl. 1935. (Bücherei des Schocken- Verl.

42 )G 1 a t z e r
, Nahum Norbert und L. S t r a u s s :

Ein jüdisches Lesebuch. " Sendung und
Schicksal. Berlin; Schocken- Verl,

H e s h e 1 ,
Abraham: Die Prophetie. Berlin: Reiss 1936.

Hirsch, Leo:

Hirsch, Samson R .

:

Hirsch , Samson R .

:

K a a t z , S.

:

Die Lehre n

Praktische Judentumskunde. Eine. Einfüh-
rung in die jüdische ^'Wirklichkeit für
jedermann, Berlin: Vortrupr>-Verl.l935.

Schriften. 4 Bände. ^ankf,a.M.:
Hermen-Verl

,

Igroth zafon. 19 Briefe über Judentiom.
Berlin: V/elt-Verl.

Talmudisch-rabbinische Sätze über
Rechtsbeziehungen zu Nicht Juden. T.l.
Berlin: Philo- Verl.

des. Judentums. Unter Mitw. von L,Baeck, I. Elbogen
u.a, bearb. von S. Bernfeld und P. Bam-
berger. 5 Bde. ?/ien, Berlin: Harz.

\
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Lieberinann,A,: Der Schulchan Aruch. Berlin: PopToelauer.

Margolius , Alexander:
Mutter und Kind im altbiblischen Schrift-
tum. Berlin: Berthold Levy 1936.

M e n a s 3 e ben Israel: Rettung der Juden, Wien, Berlin: Harz.

Merzbach, E.:

Müller , Ernst:

Müller, S.:

M u n k , Elie:

M u n k , Elie:

Arztlicher Ratgeber für fleischlose Er-
nährung . Prankf . a , M . : Hermon-Ver1

.

Der Sohar und seine Lehre. Einleitung in
die Credankenwelt der Kabbala.Fien,Lpz.:Lövv3;

Von jüdischen Bräuchen und jüdischem Got-
tesdienst. Prankf .a.M.: Kauffmann 1934.

Judentum und Umwelt. Frankf .a.M. : Hermon-V.

Die Welt der ^ebete. Franl-cfo a.M. : Hermon- V.

Palliare , Aime: Das unbekannte Heiligtum, ^'^ien^ Berlin: Harz

Pappenheim , Bertha: Gebete. Berlin: Philo-Verl. 1936.

Prinz , Joachim:

Rlessler, Paul:

R o s e n a u :

Der Preitag-Abend. Gebet und Sinn.
Berlin: Brandus (Gestern und Heute).

Altjüdißches'^Schrifttuir ausserhalb der
Bibel. Übersetzt and erklärt.
Augsburg: Pilser.

Jüdische Sitten und Gebräuche.
Berlin: Jalkut.

Rosenheim, Jacob: Ohole Jaakow(Zelte Jakobs). Ausgewählte
Aufsätze und Ansprachen. 2 Bände.
Prankflurt a . M . :. Kauffmann

.

Schimon ben Jochai: Aus dem heiligen Buche Sohar. Eine Auswahl
''''ien, Berlin: Plarz.

Sohle Singer , Kaiman:
Die Gesetzeslehrer von Schimon dem Wahr-
haftigen bis zum Auftreten Hillels.
Berlin: Schocken-Ierl. 1936.
(Bücherei des Schocken- Verl. 71.

)

S c h e p s , Hans Joachim: Jüdischer Glaube in dieser Zeit.
Berlin: Vortrup"o- Verl. 1935.

S c h e p s , Hans Joachim: Jüdisch-christliches Religionsgespräch
in 19 Jahrhunderten. Geschichte einer
theologischen Auseinandersetzimg.
Berlin: Vortrupp-Verl. 1937.
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S o h o 1 e m , G-erhard: Die Gehuiimiisse der Schöpfung. Ein Ka-oitel
auG dem Sohar. Berlin: Schocken- Verl. 1935.
(Bücherei des Schocken- Verl, 40.

)

Schottenfei d,B. :^''as muss man vom Talmud wissen?
Pranlrf .a.M, : Kauffmann.

Schwab Simon: Heimlcehi^ ins Judentura,
Prankf .a*i\'L : Hermon-Verl. 1934.

Seligmann, Caesar :Relisiön-liberale3 Judentum, Predigt.
Pranlcfui^t a . M , : Kauffmann

.

Soloweitschik, Max

:

Vom Buch, das tausend Jahre wuchs.
Ein bibelwissenschaftliches Sammelbuch.
Berlin: Yfelt- Verlag.

Soloweitschik, Max:
Die Welt der Bibel. Ein Bilderatlas zur
Geschichte und Kultur des biblischen Zeit-
alters. Berlin: Jüdischer Verlag.

Swarsensky
, Manfred:

Das jüdische Jahr. Jüdische Religion -

gestern und heute. Berlin: Köstenbaum '35.

W

Vr

e i g 1 , J .

:

e 1 t s c h , R .

:

Das Judentum. Eine volkstü.mliche Darstel-
lung. Berlin: Philo-Verl.

Jasagen zum Judentum. Wien, Berlin: Harz.

^•"' e r t h e i m e r , Martha:
Alle Ta^je deines Lebens. Ein Buch für jü-
dische junge Mädchen Uaid Fi^auen.
Ausg.A fnx Prauen; Ausg. B für junge Mädch,
Prankf .a.M. : Kauffmann 1935.

rr i e n e r , Max:

Wolf:
Wolf:
Zobel , Moritz:

Zobel, Moritz:

Religion in dieser Zeit. Berlin :Philo- Verl.

.Die Speisegesetze. I*ran3tf .a.M; : Hermon- V«L

Trauervorsehriften.Franlif .a.M. : Hermon- Vel

Das Jalir des Juden in Brauch und Liturgie.
Berlin: Schocken- Verl. 1936.
(Bücherei des Schocken-Verl. 55/56 .

)

Der Sabbat, Se?:n Abbild im jüdischen
Schrifttum, seine Geschichte imd seine
heutige Gestalt. Berlin: Schocken- Verl.
1935. (Püchex^ei des Schocken-Verl. 25.

)
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BIOGRAPHIEN
1> Einzelne Persönlichkeiten und Familien

A b r a.v a n e 1 , Don Jizchak.
Von Abraham Heschel. Berlin: Reiss 1937.

B e a c o n s f i e 1 d , Benjamin Disraeli Lord.
' Von Andr6 Maiirois. Berlin: S.Fischer.

B i a 1 i k , Chajim Nachman.
Eine Einführung in sein Leben und sein ^erk.
Von Ernst Simon. Berlin: Schocken-Verl. ^: 5.
(Bücherei des Schocken- Verl. 37/38.

)

B 1 .0 xvh . Jasa^r>h. S.

Burg , Meno :

Burg , Meno:

Erinnerungen aus meinem Leben. 2 Bände,
^'^en, Leipzig: Löwit.

Geschichte meines Dienstlebens.
Leipzig: Kaufmann.

Lebensbild eines jüdischan Offiziers,
Von Eugen Wölbe c Frankf.a.M.: Kauffmann.

E g e r ^ Rabbi Akiba.
Von L.Wreschner. Frankf.a.M.': Kauffmann.

E p -s t e in., Jehudo

:

Mein Weg von Ost nach--"^est..
Berlin, Wien: Harz.

Erinn^iumgen

G 1 ü k e 1 von Hameln:
Denkwürdigkeiten, übers. u. hrsg. von Alfred
Feilchenfeld. Jll. Berlin: Jüdischer Verl

Heine , Heinrich:
Gespräche (Briefe, Tagebücher, Berichte
der Zeitgenossen). Hrsg. von Hugo Bieber.
Berlin, Wien: Harz.

Heine
, Heinrich: Heinrich Heines geistige Gestalt.

Von Kurt Sternberg. Berlin: Verl, für
Staatswiss . u ., Geschichte

.

Heine
, Heinrich. Von Max J.Wolff. München: Beck.

H e r z 1 , Theodor. Von Alex Bein, ^'ien: Fiba-Verl.

H e r z 1 , Theodor. Das Leben Theodor Herzlfe. Von Adolf
Friedemann. Berlin: Jüdischer Verl.

H e r z 1 , Theodor. Sein Leben und sein Vermächtnis.
Von Manfred Georg. Berlin,Wien: Harz.
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Probleme der Bodenpolitik in Palästina.
3 Bände. Berlin: Jüdischer Verlag.

Geschichte des Zionismus. Kurzgefasste
DarstellTing. Berlin: Mass 1935.

Gesammelte zionistische ^"^erke . 5 Bände.
3. Aufl. Berlin: Jüdischer Verlag.

Feuilletons, 2 Bände. Berlin,Wien: Harz.

Der Judenstaat. Berlin: Jüdischer Verl.

Jabotinsky , Wladimir:
Feuilletons, Mähri sch-Ostrau.: Färber,

Jabotinsky , ^^^ladimir:

Die jüdische Legion im ' eltkrieg.
Berlin: Jüdischer Verlag.

Je ruschalajim, den ..,

Briefe junger Menschen schildern Erez
Jisrael, Hrsg, von Rudolf Melitz.
Berlin: Atid 1936.

N o r d a u , Max: Zionistische Schriften. 2 Bände.
Berlin: Jüdischer Verlag.

S fe h" 1 e S r n^g e'r , Abraham:
Einführung in den Zionismus.
^ankf,a,M.: Kauffmann.

Schlesinger , Abraham;
Im Zeichen der Wiedergeb-urt . Jüdische
Essajrs. Berlin: Kedem 1936.

S o k o 1 o w , Nahiwn: Geschichte des Zionismus. Bln/f'^ien: Harz.

Warschauer , Heinz:
Jüdische Jugend baut auf. Vom Kibbuz
in Palästina. Berlin: Philo-Verl. 1936.

W e 1 z m a n n , Chaira:

We izma nn, Chaim:

Israel \md sein Land. Reden und Anspra-
chen. Berlin: Keren Hajessod.

Das ^echt auf die Heimat.
Berlin: Hechaluz 1937.
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C h n -

JÜDISCHE KUN S T_

(Bildende Kunst - Literatur - Musik)

Bildende Kirnst

Wiener, Ernst : •

Die jüdische Kirnst. Ihre (>e schichte von
den Anfängen bis zur Gegenwart. Mit 171
Abb. Berlin: Wasservogel.

Ehrenstein Das Alte Testament im Bilde. Mit über
2000 Abb. nach Kimstwerken aller Zeiten.
Berlin, ^'^ien: Harz.

Israels, Jozef
. Von Max liebermann. Jll. Berlin: Cassirer.

Die Josefslegende
in aquarellierten Zeichnungen eines unbe-
kannten Juden der Biedermeierzeit.
Berlin: Schocken-Verl.
(Bücherei des Schocken-Verl.22,

)

Landsberger
, Franz:

Einführung in die jüdische Kunst. Jll.
Berlin: Philo-Verl. 1935

1*^1 e b e r m.ä^^^^«^ 'nmS^§aMh%i''SE^tften. Berlin: Cassirer.

Lieberma nn, Max: Siebzig Briefe. Hrsg. von I^anz Lands-
berger. Berlin: Schocken-Verl. 1937.
(Bücherei des Schocken-Verl. 84.

)

Liebermann
,
Max. Von Max J.Priedländer. Mit 104 Abb.

Berlin: Propyläen- Verl. -.

Max Liebermann -der Künstler und der Führer.
Von Arthur Galliner. 16 Taf. Prankf.a.M.:

Kauffmann.
Lilien, Ephraim Moses.

Eine künst],erische Entwicklung um die
Jahrh\mdertwende

. Von Lothar Brieger.
Mit 226 Abb. Berlin, ^'ien: Harz.

Lilien, Ephraim Moses:
Die Bücher der Bibel (Bilderwerk). 3 Bde.
Berlin, Wien: Harz.

Re ifenberg
, Adolf:

Architektur und Kunstgewerbe in Palästina.
Berlin, V/ien: Harz.
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Reifenberg , Adolf:
Denkmäler der jüdischen iVntike. Mit einem
ausführl. Bilderteil. Berlin: Schocken-Verl.
Bücherei des Schocken- Verl, 75/76 .

)

Steinhardt, Jakob:
Rot und glühend ist das Aiige des Juden.
G-edichte von Arno Nadel, Berlin,Wien:Harz.

ischnitzer Bernstein, Rahel:
S-ymbole und Gestalten der jüdischen Kunst.
Mit 6 farb.Taf .U.81 Abb.
Berlin- Schöneberg: Soholem 1935.
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Das System des Maimonides. Eine Analyse
des More Newuchim vom Gottesbegriff aus.
Berlin: Schocken- Verl. 1935.

B a u m. g a r d.t , David:
Der Kampf \;u7i den Lebens sinn unter den Vor-
läufern der modernen Ethik. Leipzig : Meiner

.

Baumgardt , David:
Spinoza und Mendelssohn. Berlin: Philo-Verl.

B u b e r
,
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Margolius , Hans:
Grundlegung zur Ethik.
Berlin: Berthold Levy 1936.

Mendelssohn , Moses:
Gesammelte Schriften. Jubiläumsausg.
Bd 1,2,3-1,7,11,16. Breslau: Münz.
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Berlin: Heymann.

-1 1



Nelson, Leonard: Von der Kirnst zu philosophieren. Berlin:
Irmer

.
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BÜCHER IN HEBRÄISCHER SPRACHE
MIT UND OHNE ÜBERSETZUNGEN

BIBEL AUSGABEN UND GEB.ETBÜCHER

T e n a c h

(Ausgaben der Bibel \md ihrer einzelnen Teile)

Hebräisch,

Ssefer thöra newiim uchetuwim

Mikraoth gedoloth.

Hrsg. von Letteris.
Taschenausg. , Oktav-Ausg •mit kleinfeiA

Druck, grosse Ausg.mit grossem DTUbk.
London - (Berlin): Bibelgesellschaft.

Berlin: Kedem (Chorew)

.

. •Mikraoth gedoloth. 1: Charaischah chomschej thora
,pie.fUrif Bücher der ^''^eisung (Tora)
mit Raschi-Koramentar, den Haftarot
und den Sabbatgebeten im Anh.
Hrsg. von Netter. Berlin: Schocken-
Verl. 1937. (T^^eitere Teile in Vorber.)

Dasselbe. (Nur) Ghamischah chomschej thora •.. mit Raschis Kommentar
und den Sab>^atgebeten und Haftarot
im Anh. in 1 Bde. Ebenda 1937.

r

Deutsch.

Kleine Schul- und Hausbibel. Hrsg. von Jakob Auerbach

.

Berlin: Popnelauer.

Die Heilige Schrift. Übers.u.erkl. nebst einer Einl. von
S . Bernfeld . Prankf • a .M . : Kauffmann

.

Die Schrift zu verdeutschen unternommen von Martin Buber, gemeinsam
mit Franz Rosenzweig. (Bisher 14 Bde
erseh . ) Berlin : Schocken-Verl

.

Dasselbe.

Die Heilige Schrift

Dasselbe

Billige Neuausg. in 3 3den. Ebenda.

Neu ins Deutsche übertragen. Hrsg.
von Harry Torczyner. 4 Bde.
Prankf . a .M . : Kauffmann 1935-

Dünndruck-Ausg. in 1 Bd. Ebenda 1937
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GESAMMELTE UND EINZEL-WERKE
EINES VERFASSERS

#

A g n n , S.J.

:

A g n o n , S.J.

:

Ag n o n , S.J.

:

A g n o n , S.J.-:

B i a 1 i k , Ch.N.:

B i a 1 i k ,. Ch.N.:

Peuerwerger
^Prischman,D.
Horodetzk y,S.

Horodetzk y,S.

H o r ü u e t z k yjS.:

Kol ssipp"uraw. 6 Bde. Bin: Schocken-Ver3..

Bilwaw jamin. Berlin: Schocken- Verl.

Beschuwah wanachat .Berlin: Schocken-Verl.
(Agnoh: Ssippuraw.6.

)

Ssippur paschut. Berlin: Schocken- Verl.
(Agnon: Ssippuraw.5.

)

Kol Kitawaw. 4 Bde. Luxusäusg . Mit Zeichn.
von Budko. Berlin: Kedem.

Ssefer hadewarim. Jll.von Tom Seidmann-
Preud. Berlin: Ophir-Verl.

Ozar haaggadah. Selbstverl. d. Verf.

Bamidbar. Berlin: Hassefer-Verl.

Schiwchej habescht. Berlin: Ajanoth-Verl.

Hachassiduth wehachassidim. Berlin :Dwir.

D.. .j:*im 'JiTio . ci.ioth Berlin: Ajanoth.

Jehuda Halevi: Schirej kodesch: Berlin: Mass.

M s c h e ibn E s r a: Schirej hachol. Hrsg. von Brody.
Berlin: Schocken- Verl.

M o s c h e ben Maimon:
Schemone perakim. Berlin: Jalkut.

S c h n e u r , Salman: Werke. 3 Bde. Berlin: Hassefer-Verl

S c h n e u r , Salman: Y/ilna. Jll.von Hermann Struck.
Berlin: Hassefer-Verl.

ScholemAlejchera:
Chajej adam. 3 Bde. Berlin: Stybel.

Smilansky : Ssip-oxirim mechajej haarez.
Wien, Berlin: Harz.

.'*

Der Babylonische

Nachtrag

Talmud.
Urtext und übers. Hrsg. von Lazarus
GoldschLiidt . 9 Bände.
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Groldmann
, M.:

K a 1 e 3c o , Schaul:

K a 1 e k o , Schaul:

Hebräisch. 5 Hefte.
Berlin-Charlottenburg, Tel-Avlv: Sefathenu.

Iwrith lechol isch. Hebräisch für jeder-
mann. 2 Teile. Berlin: Jüdische Rundschau

Mikraoth. Berlin: Jüdische Rundschau.

Mandelbaum
, Ch. und E.Meyer:

Ora wessimchah. (T.2 u. 3 u.d.T.: ora su
±hora.) Leipzig: Kaufmann.

H e i e r , Wolf:

Rand, Abraham:

•\

R a t h , Moses:

1 e n er , Levi:

i e n e r , Levi:

Dan wegad. 2 Teile. Bin- Schöneberg rScholem
1937.

Ssichoth bezeruf millon mejuchad beger-
manij. Neuhebräische Gespräche mit he-
bräisch-deutschem Wörterbuch.
Berlin-Charlottenburg: Kedem' 1936.

Ssefath amenu. Lehrbuch der hebräischen
Sprache. Mit Schlüssel und Wörterverzeich-
nis. 2 Tle in 1 Bd. Wien, Berlin:Harz.

Hawa nilmad . 2 Tle . Warschau : Schapiro
1934

.

iTvrith lewogrim. 2 Tle. Warschau :Sfira
1936.

4
* *

S c h r i f t e n r e i h ^jti

Jedijoth hamaohon lecheker haschirah haiwrith.
Berlin: Schocken-Verl. 1933- (Bisher 3
Bände erseh.)

S c h w i 1 1 m . (Lieferbar:)
Frischmann; Berkowitz, Feierberg,
Mendale . Berlin: Jüdischer Verlag

Anthologien
B r o d y und Wiener:

Miwchar haschirah haiwrith. Berlin;Mass.

S o hm^m a n n
, Jefim: Miwchar haschirah haiwrith be italiah.

•

•'"' Berlin: Schocken- Verl.
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Lexika

Ben Yehouda

F«yeralDend

Thesaiirus der hebräischen Sprache,
Berlin: Langenscheidt. (Bisher 8 Bde
ersch.)

Hebräi seh- deutsche s Taschenwörterbuch

,

Berlin: Langenscheidt,

B X a^..ö.w s i: i , J.iand L, Y e 1 1 1 n :
*«.,'.••

Milien haiTvrith, . Berlin: Dvvir 1936,

T e d em- Taschenwörterbuch, Berlin: Kedem.
: ^ :^^ v^ ^

^
'

Bräudo : Hebräisch-Beutsch
: V f };-^^^^^^ Herlitz: Deutsch-Hebräiseh,

'..:",,-.- "^
:'•""'

, '«

•

.

-.''.' '• i- '
*
'' * '

rfm#%|.,^ ^ Baruch: Milien iwrij chadasch. Tel-Aviv:MiZT>ah.

IC r u T) n i i Tand Silbermann-:
Handwörterbuch zu Talimid, Midrasch und
3>arguin. Hebräisch-Deutsch-Englisch, 2 Bde
Berlin: Menorah-Verl,

M«n©rala * örterbuch, Berlin:
Feuhebräiseh-Deutseh •

Deutsch-NeuhiebrMisch,

Menorah-Yerl

in 1 Bd,

I» a s « r , S.M,

Eeznikov

WQd H, T t> r c K y n e r :

Deutsch-hebräisches '"^örterbuch.
Berlin. Wien: Harz,

: Deutseh-Hebräiseh. im Selb stverl.d. Verf.

fiamillon l^chadasch. Iwrij - gennanij.
:",../ Wien, Berlin: Harz.

r
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• •»• ». «';«""#'' "«i-«' m--m-m--'

lehrbticher

" &1 1 i o m o t ii ".

^ S o f r e j n u ",

Hebräisch-Unterrichtshefte. Hrsg. von
Eissan u.Bett^^ Berggrün

.

Berlin: Mass,
fBisher 5 Hefte ersch.

)

Schriftenreihe aus der neuhebräischen
Literatur, Hrsg. von S.ITaleko.
Berlin: Kedem. (Bisher 4 Hefte ersch,)

«*,c.r« .,••«•

AbraJbaM, Michael: Hebräische Lesefibel. Frankf .a.M, ^Kauffnl.

Abraham, Oscar: Lijeladenu, Pior unsere Kinder, l^ieue

hebräische Lesefibel. JH. Prankf .a^lH. :

Kauffmann 1934-
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Ssidurim -und M achsorim
And achtsbücher

-i^cr

Sseder awodat jisrael.

Ssldirr Sephat emeth.

Ssefatii emeth.

S s i d u r .

S s i d 11 T .

Machsor,

Hachsor.

Sohaare tefillah.

Tofillath jIsrael

Tefillot wetachanumin.

Vollständiges Gebetbuch für das ganze
Jahr, einschl. aller Einschaltungen •.,
mit einem erklärendem Kommentar hrsg,
von S, Baer. Ausg.A und B,
Berlin: Schocken-Ver1^1937,

G-ebetbuch der Israeliten. Mit übers,
von S. Bamber^er. J^ankf,a*M,: Lehr-
berger 1937.

Hrsg. von Heidenheim. Ausg^A mit 'llbers.
von Sachs . Ausg^B mit deutschen Anwei-
sungen. J^ankf.a.M. (Rödelheim) : Lehr-
berger.

Mit deutscher 'übers, von Landau.
Prankf.a.M;: Lehrberger.

Hit deutscher tlbers. von Schwanthaler.
I^ankf . a .M . : Lehrberger

.

Mit d€futT5Cher Ubers. von Sachs.
Pur das ganze Jahr. Ausg. in 5 Bden,
Ausg-. m- 'S Bden, ' J^ankf .a.M, : Lehrberger

Mit deutscher übers, von Sachs

.

Pur Neu-
jahr und Versöhnungsfest, Ausg. in 2 Bdn,
Ausg. in 4 Bdn. Prankf.a.M.: Lehrberger.

Pur den Schulgebrauch von Lev^,^.

Prankf.a.M.: Lehrberger.

Grebetbuch mit deutscher D'bers. von :,,

M^ Sachs. Breslau: Brandeis*.

Hrsg. von Sachs, Taschenausg.
Prankf.a.M. : Lehrberger.

Tefllltrt lechol haschanah. Gebetbuch für das ganze Jahr.
Bearb. im Auftr. des liberalen Fultur-
aus Schüsse s. . . Prankf ,a.M. : Lehrberger.

1933.« i. •• « 4, «

P r e u d , Hanna;

1^ e u d a , Pannj:

Gebet- und ilndachtsbuch für israeliti-
sche Prauen und Mädchen- Breslau: Brandeis.

Stunden der Andacht, Breslau: Brandeis.
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^Ischnah, Talm u d , S chulchan
A r u c h , Mi drasch

Sohischah ssidrej misohnah.

Mlschnajoth . / Urtext /

Mischnajoth, Punktiert

Die 6 Ordnungen der Mischnah. Mit d,
Kommentar des Owadja von Bertinoro,
dem Kommentar Kizzrr tossfot Jomtow,

,

Berlin: Schocken- Verl, 1937.

Berlin- Charlottenburg: Kedem (Chorew)

Mit Übers • von Baneth und Hoffinann,

,

s

;*

f

Der babylonische Talmud,

Der Babylonische Talmud,

Klzzyxr hatalmud.

Zahlreiche ältere Ausgaben im Urtext:
, Wilna, v^ien, Berlin etc.

(mit Einschluss der vollständigen Mischn^)
vollst, deutsche tftyertr, von Lazarus
Goldschmidt. 12 Bde. Berlin: Jüd.Verl,

Hrsg. von Tschemowicz (Raw Zair),
Berlin: Jalkut,

Talmud jeruschalmi

.

Berlin: Charlottenburg: Kedem (Chorew)

Schulchan aruch.

Schulchan aruch.

Kizzur schulchan aruch.

Zahlreiche ältere Ausgaben im Urtext:
^^^ilna, ^'ien, Lemberg etc.

2 Bde. Berlin-^Charlottenburg: Kedem
('Chorew)

Mit Übers, von Bamberger

.

Prankfurt a , M . : Hoffmann

.

Chok lejisrael. Berlin-Charlottenburg: Kedem (Chorew)

Midraschim^ Zahlreiche ältere Aus;=:aben.

Midrasch rabba.

Midrasch Tanchuma.

Ssefer haaggadah.

Bereschith rabba.

Berlin-Charlottenburg: Kedem (Chorew)

Berlin-Charlottenburg:Kedem (Chorew)

Hrsg. von Bialik und Rawnitzki.
Tel-Aviv: Dwir.

Hrsg. von Th.Albeck. Berlin: Poppelauer

Ejn jaakow. Berlin-Charlottenburg: Kedem (Chorew) .
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Thora newiim chetuwim.

Zeenah ureenah.

•» •

.''^ Pentateuch.

Die 24 Bücher der Heiligen Schrift. Nach
dem massoretischen Text in der ubers. von
Zunz . Heue Volksausg. Berlin: Althertum.

Prauenbibel« 1, Von Bertha Papioenheim .

Franlcf . a . M . : Kauffmann

.

Mit Ubers . von Bamberger

.

5 Bände,
Erankf .a.Mr : Kauffmann.

Pentateuch nebst geld'ixztem Ra-schi-Kommentar u. Übers. Hrsg. von
,:.„., Dessaii3r . 5 Bände. Wien: Schlesinger,

Pentateuch und Haftaroth> , Hebräischer ^ext und deutsche Ubers.
;' mit Ko-u^-nentar von Jose"oh Hermann Hertz,

' ^ 5 Bde, Berlin: Jüdischer Verlag.

T)äs erste Buch der Tora - Genesis, ubers.und erkl. von Benno Jacob.
Berlin: Schocken-Verl. 1935.

Pentateuch. Mit übers o von Wohlgemuth und Bleichrode,
Mit ?Iaftaroth imd Megilloth in 1 Bd.
Eranlcf .a,M. : Kauffmann,

'

Das Buch Tobias. Jli. von Ludwig Schv;erin. Berlin: Löwe,

f

Psalmen.

Psalmen.

Psalmen.

Mit deutscher Übers,u. Komm, von Samson
Ra-ohael Hirsch. Pranlrf ,a.M. : Hermon-Verl.

Ubers o von Moses Mendelssohn. *1it Bildern
von Budko , ""ien . Berlin : Harz

.

Ü"bers,u.erl. von Michael Sachs.
Pranl^f , a .M . : Kauffmann 1935.

Purst :

Mandelkern, S.:

Megilath Ester.

Hag^^adah

Konkordanz zur Bibel, '"'ien, Berlin: Harz

* Ssefer- hejchal hakodesch. Bibelkonkor-
danz. Hrsg, von Margolin. Berlin: Schok-
ken-Verl. 1937.

Jll. von Geiaraar. Berlin: Jalkut.

mit deutscher Übers, von Bamberger.

M

Sseder hag.^adah schel pessach. Die Pessach-Hag.^adah. Hrsg, u.erkl.
von P.D,G-oldschmidt . Berlin: Schocken-
Verl, 1937. (Bücherei d. Schocken-Verl .54)

Haggadah

Haggadah

Hrsg. von Heidenheim. Berlin: C.Boas.

Mit deutscher iibers.u.Erl. von Lehmann.
Pranl^f . a , M . : Plauffmann

.
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O

m

WJieiAA^MiM/

^X-^

•*Hti-

H» i nJiV i

^

tJ0ÄJ^

E

l

L

N

1



^pttAjSkJixrC

'iM, <i4ii. 'i k I II i. i t i *i II •^46«^

l. r l |ii
.

'
l ' '

, ,

1 '

m.

"uM i , iÜ|i

;

<»,

.»> ' .' i j i I I if '

L._

IJH «!!

-n-

t
'aiüJns^

j Mrii* * "II

tmm n ^*>iwn

«MW^Mm





/-^^ ^ /Ire

C- Jhh}
^

^

i-



^K<Af troaes^
y<^Lg<7 co-^^a

fää i. (^cä^^ju*
i

.
itwj il«#»iWMii»i»>f |IB|W<« W - ^i_!z:

CH^y^ /^.

K

L

W.

«Li

-i-

f

St



/^«-«ou-'i^jT Ai'-ji^ <i/i^ , A^c '

r

CjLö T:^i< jUc..^ ^e<i! V,^
'

—

^^ €<
" /

i>/
'

;
'-

—
li

•3
ff

i-T ^ . . _
'

*

i, H

p

1; ::

p^

—

.

ft

5£i

Sti

I
1 *.- '.-'.--•',-..'_ .^

-^4

1

^H

^H*".

\

—
i



^
(^\

HriwanltoM^b-^niVMMMM

»»ffM 1

^
»j

.

if .
'fc'; 4flft%iSt««,_ -ijt 4ttÄU /l^MiT

M

N*i I »^ I

\

f\ ifj^ li



—

l--::-^

4^^ ^i^ ^
, i—' — "-^

—

'•—'^ '"'"••

o^& ^yCcn t^^'^^^.J ^- " '':..J-^^.-A-~.—^

-

:• '^^^^^^^.u-JI'W'.-^^^

M 9

I Jt^JU^ ^^^ ^ ^^ \^J^
1 '

.

"'-' " ' ...^•"'v- '

'"/-^/'-^'

.''

.

-
..:'" '

.: ^' ; '.-:. ):..'
.'^'''.

'V~
'

^^^^^^B *'

^^^^^B

1

^-— '^-
-

- '- -'^^
-

——- -

.
,

^

' "

,

"'-.-
•'-'

•

'

I
1
1



rifH«MaM>ii '-*Miiiii(i jn I
I iii!''i'"

'

i
;

'

iii'i 1
.

,
'*'

.

''
].
'*

.



ST. GEORGE'S GALLERY LTD.
81 GROSVENOR STREET, LONDON, W.iQ /

PAINTINGS BOOKS'' / 'O

Directon:

Arthur R. Howell

B. C. Saphir
,i. liijf. .jx.iLX '^bnU^Jk

Secretary:

Lea Boodi Jaray
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(Sunbotf, 5mbnd]: rHactm ®pit ^Tundren: Duncfcr de ^umblot 1923.

52 5.

Das fune, aber letjr inlialtsccidje 3ud? bcs berül^mten Citcrarljiftorücrs über

®pife gibt eine, n>ie man »oljl jagen fann, abldjUefeenbe ir)ürt)igung 6es owl*

umjlrittenen ZHannes. 2>ieje IPÜtbigung fann, n>ie ^j^P^'^f^!J^'^ J"^^,,5r "v!!'
3eugt x% nur eine I^ijlorifdie jein. ®pife teiflete nadj i^im für 2)eut[d?Ianb Ms,

was in anderen Cänt)ern |cth?n ooUsogen war, öic nationahjierung Öes fjumams*

.US. mit ^- titer.rii*en antif.^^^^^^^

logijdien Bilt)eriprad]e) tiat ^^"^^n Ĵ^^
^t"^^^^

(Seid^eiicn ift

anbcre Dolfer, aber länger ^^braudit um
^^^f /^J^"^^ ^-,^^ ^^^ ^as bleibt

^cs Sdilcjlers geid)idithdjes »^«^^^f^?- f^^ Suna nicht 3U fd^affen, fonbern

Perfaijcr 'a^nlicb wie
^^^?^f';,f/,^StV onbefnT^ ^^^^t«"^-

5U übertragen. Daju gebort md|t ^^^T^, jonoern
^^^^^^ (S^ieUig^eit unb feineren

Wife gab ben oberen
f*^^ ^"f^'^ ^^^i^us unb &^^^ ^«^ ^^^

^"^^,f
(ßeifligfcit, bie \xdi ^i^^'^^V^'^^^^lnha^^^'^^^ 5pradic. „®pife mufete

nodi oBine beutjdie Sprad^e geta len
^^'^J^^J'^l ^o„be?n t)a6 er Jie reben

t.ie 2)eutjd]en trieber reben leieren ,
unD moii ira ^'^jj^^„„ (Stettin),

letirte, mad)t jeinen Hubm. .
. —

—
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W. cKohlhammer
VERLAGSBUCHHANDLUNG* STUTTGART UND LEIPZIG

STUTTGART, Datum des Poststempels

Sehr geehrte Sledakthnl

Wir gestatten uns, Ihnen beifolgend eine Neverscheinvng unseres Verlages zu übersenden mit

der höflichen Bitte um geneigte Besprechung in Ihrem geschätzten Blatte.

Für Erfüllung unserer Bitte sagen wir Ihnen im voraus besten Dank und bleiben der gefl. über^

Sendung zweier Besprechungsbelege gern gewärtig.

Sollte eine Besprechung aus irgendeinem Grunde nicht in Aussicht ^snommen werden

können, so bitten wir höfl. um baldige Rücksendung oder Anzeige,

l flhMl. WAcUrtouAli »m l.f. /Uli.«

Hochachtungsvoll

JO. (Kohlhammer

Verlagsbuchhandlung

f

Preis des Buches RM.
2.9t
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1945 Chedc - List of Recent

Important Books

•Tiües preceded by * are virtually out of print.

\ ^»

The Creative UNCONsaous—
Hanns Sachs .... 2.75

A DiCTIONARY OF INTERNATIONAL

Slurs — A. A. Roback . . 6.25

Words, phrases, and proverbs in

English and 20 other languages,

all translated, together with an

essay of 104 pages on Ethnic

PREJUDICE.

Limited edition numbered, about

400 pp. attractively gotten out.

Ovcr 500 different typographical

matrices used. Bibliography, an-

notations, indexcs. The only work

of its kind in any langviage.

i

Life, I Salute You!— Boris Kader

A moving piclure of episodes in

Russia and Gcrmany whicb led to

suicides, and the various methods

adopted to stcm the cvil, told with

verve and pathos by a Jurist active in

many drcles

Ethics AS Legislation — H. Arkin

A System of cthics based on the view

that legislators should bc trained

espcdaliy for framing all niles of

personal cxmduct

3.00

2.50

SCI-ART PUBLISHERS
Harvard Square - - - - Cambridge 38, M

i
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RECENT BQOI^ PN PSYCHQLOGY RECENT BOOKS ON PSYCHOLOGY RECENT BOOKS ÖN PSYCHOLOGY

D

im

Spheres of Albert Schweitzer's

Influence — (A commemorative

volume in honor of Dr. Schweitzer's

seventieth birthday) . Edited by Dr.

A. A. Roback with the Cooperation

of President J. S. Bixler of Colby

College and Prof. George Sarton of

Harvard University.

A book of about 500 pages with contri-

butions by R. H. Bainton (Yale),

J.
S. Bixler (Colby), W. E. Cooke

(London), Ananda Coomaraswamy

(Boston Museum of Fine Arts),

Ernst Cassirer (Columbia), A. T.

Davison (Harvard), Alice Ehlers

(U. of S. Calif), Werner Jaeger

(Harvard), Kirsopp Lake (Har-

vard), Sir Philip Manson-Bahr

(London), D. B. Phemister (U. of

Chicago), Alfonso Reyes (Colegio

de Mexico), A. A. Roback (Cam-

bridge), G. Sarton (Harvard), Leo

Schrade (Yale), E. L. Thorndike
"" (Columbia), K. Victor (Harvard),

J. Wach (Brown), C J.
Weinrich

"^(Princeton) , Howard Hanson (East-

man School of Music), Sweden is

represented by Prof. Linton of the

University of Uppsala thanks to the

mediation of the Swedish Embassy in

Washington.

The volume promises to be one of the

most important symposia published

in recent years. About 500 pages

6x9 illustrated 6.00

Ready about March 15, 1945

Predicting thb Child's Develop-

ment—Dearborn and Rothncy

General Psychology—^R. B. Cattell

William James— His Marginale,
Personality, and Contribution,

A. A. Roback (450 numbered copies)

Time and the Mind—
Harriet Babcock

A German Acb Tells Why (5d ed.)

Leonhard Guenthcr

The Psychology of Common Sense

A. A. Roback

Clinical & Experimental Studies

in Personality—Morton Prince .

De Luxe edition autographed by the

ed'ttor (limited to 100 copies) . .

The yESTHETic Sentiment

H. Lundholm

[[] PsYCHORAMA—A. A. Roback .

A Psychological Interpretation of

Current Events.

Current PsYCHOLOGiEs-
A Crttical Synthesis—Levine .

»SELF-CoNsaousNEss Self-Treated

A. A. Roback

Q] Swedish Translation of above . . .

Dynamic Causes of Juvenile Crime

N. D. Hirsch

$4.50

3.80

3.50

3.25

1.00

3.00

6.00

9.50

2.50

2.90

2.75

2.50

1.50

3.25

We shall pay $2.00 for eVery clothbound copy of

Roback's Behaviorism amd Psychology m oood

stcond hand condition.

Yisroel—Anthology of best Jewish

writers in many lands (English

rendering) J.
Leftwich, editor. 2d

edition

Fundamentals of Psychologic

Guidance— Levine ....
BiBLIOGRAPHY OF ChARACTER AND

Personality— A. A. Roback .

Q «MeANING AND VarIETIES OF LOVE—
J. W. Bridges

Social Forces in Personality

Stunting— A. H. Kamiat

»Personality—The Crux of SocL^L

Intercourse— A. A. Roback

«Behaviorism and Psychology—
A. A. Roback

«BEHAVIORISM AT TWENTY-FIVE—
A. A. Roback

The Psychology of Character

(3rd edition) — A. A. Robadc . .

Q PsicoLOGiA Del Caracter (Madrid)

A. A. Roback—654 pp. (papcr bd.)

[2 SocL\L Psychology of Hunger and
Sex^— A. E. Ayau

«Genius and Creative Intelligence

N. D. Hirsch

The Science of Character—Klages

Interference of Will-Impulses—
A. A. Roback

Problems of Personality

(2nd edition)—A. A. Roback (Ed.)

*Jewish Influence in Modern
Thought (506 pp., illustrated) —
A. A. Robadc (reduced from |4.50)

5.00

1.00

3.75

2.50

2.50

1.50

2.50

2.50

5.50

2.35

2.10

4.50

3.10

1.75

6.00

3.75

äCI-ART PUBLISHEKS
Harvard Square - - - - Cambridge 38, Mass.

SCI-ART PUBLISHERS
Harvard Square - - - - Cambridge 38, Mass.

SCI-ART PUBLISHERS
Harvard Square - - - - Cambridge 38, Mass,

I I. I I
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RECENT BOOKS ON PSYCHOLOGY RECENT BOOKS ON PSYCHOLOGY

Anthology of Yiddish Poetry
(1400-1938), nearly 1,000 pagcs (in

English verse) — Leftwich . . . 3.75
Only few bound copies Uft — thtett

destroyed by bombs

Pbrbtz: Psycholcxjist of Lttera-

TURE (nearly 500 pp., iilustrated)

A. A. Roback 2.50

Apologia Pro Vita Yiddicia—
A. A. Roback (300 numbered copies) 1.00

CuRiosiTiEs OF Yiddish Ltterature

A.A. Roback 2.00

*The Story of Yiddish Ltterature,

510 pp. (iilustrated)—A. A. Roback 4.50

(Without Supplement) .... 3.25

Supplement to thb Story of Yid-

dish Ltterature ..... .75

Tests and Pamphlets by A. A. Roback
Add 3 Cents postage for each item

.-i

Roback Mentaltty Tests for Su-

perior Adults (7th edition) . COM-
prehension Tests (3rd edition).

SaBNTiFic Ingenufty and Juris-

Tic Aptttude Tests (Sample Set)

^ 20 different tests . . . . .

0: (manuals extra) .60; .25; 2.25 respectiTcly

Sample Set of Problems, Category,

f-
DiSCRIMINATION AND REFUTATON
Tests for creative intelligence . 50

Getting More Out of Life

Q Improving Your Personality .

UsE and Mbaning of Dreams

"I Am Winning Friends" . .

2.00

25

25

20

20

Cents

Cents

Cents

Cents

Cents

SCI-ART PUBLISHERS
Harvard Square - - - - Cambridge 38, Mass.

Q Psycholocical Aspects of Jbwish

?'l Protective Phrases ... 30

^ Morton Princb— A Sketch . 15

Physicians in Jewish Folklore 25

Classified List of Cultural
Readings

Sense of Humor Test— Robadc .

Personalysis Chart— (10 copies)

Reading Character from Faces .

Church Bells ON Harvard Square

CuRRENT Digest, October 1937

(Utjusual issue — over 30 articUs)

plus 5 Cents postaRC

Better English— first issue

(Unusual number—of psychologicd

interest)

Cents

Cents

Cents

.25

.50

.50

.10

.05

.10

.10

plus 5 Cents postaRC

OvnCOMING SBLF-COKSClOüiNKS« AHD OtHKä
Ihferiobity Complexm (ovt of print)

Pkbsonality m Handwbiting (out of print)

SuccKSS IN HakDU KG Types (oMt of print)

(If sufficient demand, a second edition

will be set up and printed)

For catalogrues wtth reriew comments, and folders,

send 10 cents in stamps.

.

I am enclosing remittance of.

for the book(s) checked above.

Name

Address

SCI-ART PUBLISHERS
Harvard Square, - 3 Cambridge 38, Mass.

iPrinted i» U. S. A."]

y*J^»''
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INSTITUTE FOR JEWISH LEARNING
77, GT. RUSSELL STREET, LONDON, W.C.I

Telephone: MUS 3815

/

Winter and Spring Term
1944 - 1945.

TIME~TABLE
All I.ectures and Seminars, if no other address is

indicated. will take place at the JACOB EHRLICH
HOUSE. St. Peter's Vicarage, ßelsize Square. N.W.3.

* Anglo-Palestinian Club. 43, Gt. Windmill Street,

W.l.
** North-West London Zion House. 67, Eton

Avenue, N.W. 3.

** 19, Holmdale Road, N.W.6.

Admission free.

1944
November

26 Sunday, 8 p.m. Prof. S. Brodetsky : Public
Lecture, Transition from War to Peace.*

December

3 Sunday, 4.30 p.m. Rev. O. Lehmann : The
Rehgious Development of Jewish Children, I.

Oxford, Communal Centre, 95, Walton Street.

7 Thursday, 7.30 p.m. Dr. Cecil Roth : Public
Lecture, The Jewries of the British Empire.*

10 Sunday, 4.30 p.m. Rev. O. Lehmann : The
Religious Development of Jewish Children, II.

Oxford, Communal Centre, 95, Walton Street.

21 Thursday, 8 p.m. Dr. I. Zollshan : Public
Lecture, The Prospects of the Racial Doctrine.*

2() Tuesday, 7 p.m. Dr. E. Baumgartel : Palestinian
Soil as a Source of Historical Knowledge, I.

1945

January

1 Monday, 7 p.m. Dr. M. Eschelbacher : Intro-
duction to Talmudic Law, I.

Tuesday, 7 p.m. Dr. E. Baumgartel : Palestinian
Soil as a Source of Historical Knowledge, II,

Wednesday, 7 p.m. Dr. F. Salomonski : Moses'
Image in Art. I.

Monday. 7 p.m. Dr. M. Eschelbacher : Intro-
duction to Talmudic Law, II.

Tuesday. 7 p.m. Dr. E. Baumgartel : Palestinian
Soil as a Source of Historical Knowledge, III,

Wednesday, 7 p.m. Dr. F. Salomonski ; Moses'
Image in Art, II,

'4
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January

13 Saturday, 5 p.m. Dr. H. Bach : Towards a
Second Emancipation on the Continent.

14 Sunday, 8 p.m. Mr. Berl Locker : Public
Lecture, The Present State of Jewish Socialism.*

15 Monday, 7 p.m. Dr. M. Eschelbacher : Intro-
duction to Talmudic Law, III.

16 Tuesday, 7 p.m. Dr. J. Heller : The Idea of

Peace in Prophetic and post-Prophetic
Judaism, I.

17 Wednesday, 7 p.m. Mr. E. Broido : Moses Hess,
Rome and Jerusalem (with Text Reading), I.

22 Monday, 7 p.m. Dr. H. Poppers : R. Israel

Baal-Shera-Tov, the Founder of the Hasidic
Movement, I.

22 Monday, 8 p.m. Mr. Shlomoh Auerbach : The*
Hasidic Factor in the Jewish Literary Move-
ment, I. (In Hebrew.)

23 Tuesday, 7 p.m. Dr. J. Heller : The Idea of

Peace in Prophetic and post-Prophetic
Judaism, IL

23 Tuesday, 8 p.m. Dr. W. Isaacson : Heine, the
European and the Jew (with Text reading), L

24 Wednesday, 7 p.m. Mr. E. Broido : Moses Hess,
ome and Jerusalem (with Text reading), IL

Saturday, 5 p.m. Dr. L. Feuchtwanger : The
Future Task of Jewish Historiography.

Monday, 7 p.m. Dr. H. Poppers : R. Israel

Baal-Shem-Tov, the Founder of the Hasidic
Movement, IL

Monday, 8 p.m. Mr. Shlomoh Auerbach : The
Hasidic Factor in the Jewish Literary Move-
ment, IL (In Hebrew.)

Tuesday, 7 p.m. Dr. J. Heller : The Idea of
Peace in Prophetic and post-Prophetic Judaism,
IIL

27

29

29

30

30 Tuesday, 8 p.m. Dr. W. Isaacson : Heine, the
European and the Jew (with Text reading), IL

31 Wednesday, 7 p.m. Mr. E. Broido : Moses Hess,
Rome and Jerusalem (with Text reading), III.

February

1 Thursday, 8 p.m. Dr. F. R. Bienenfeld : Public
Lecture, The Jewish Aspect of War Crimes.*

4 Sunday, 7.30 p.m.' Dr. Nathan Morris : Public
Education in the Post-WarLecture, Jewish

World.**

Dr.
the

H. Poppers : R. Israel

Founder of the Hasidic

Monday, 7 p.m.
Baal-Shem-Tov,
Movement, III.

Monday, 8 p.m. Mr. Shlomoh Auerbach : The
Hasidic Factor in the Jewish Literary Move-
ment, III. (In Hebrew.)

February

6 Tuesday, 7 p.m. Dr. J. Heller : The Idea of Peace
in Prophetic and post-Prophetic Judaism, IV.

6 Tuesday, 8 p.m. Dr. W. Isaacson : Heine, the
European and the Jew (with Text reading), III.

7 Wednesday, 7 p.m. Prof. D. Diringer : The
Babylonian Exile, I.

12 Monday, 7 p.m. Dr. H. Cohn : International
Relations according to the Talmud, I.

13 Tuesday, 7 p.m. Dr. I. Maybaum : The Jewish
Book in the English-speaking Countries, I.

13 Tuesday, 8 p.m. Dr. W. Isaacson : Heine, the
European and the Jew (with Text reading), IV.

14 Wednesday, 7 p.m. Prof. D. Diringer : The
Babylonian Exile, IL

15 Thursday, 7 p.m. Dr. E. Mueller : Reading of
Kabbalah Texts, I.***

18 Sunday, 8 p.m. Sir Leon Simon : Public Lecture

,

Diaspora Nationalism.*

19 Monday, 7 p.m. Dr. H. Cohn : International
Relations according to the Talmud, IL

20 Tuesday, 7 p.m. Dr. I. Maybaum : The Jewish
Book in the English-speaking Countries, IL

20 Tuesday, 8 p.m. Dr. W. Isaacson : Heine-, the
European and the Jew (with Text reading), V.

21 Wednesday, 7.30 p.m. Mrs. Malkah Locker :

European Symbolism and its Relation to
Jewish Values, I.

22 Thursday, 7 p.m. Dr. E. Mueller : Reading of
Kabbalah Texts, IL***

27 Tuesday, 7 p.m. Dr. I. Maybaum : The Jewish
Book in the English-speaking Countries, IIL

27 Tuesday, 8 p.m. Dr. W. Isaacson : Heine, the
European and the Jew (with Text reading), VI.

28 Wednesday, 7.30 p.m. Mrs. Malkah Locker :

European Symbolism • and its Relation to
Jewish Values, IL

March

1 Thursday, 7 p.m. Dr. E. Mueller : Reading of
Kabbalah Texts, III.***

5 Monday, 7 p.m. Dr. H. Cohn : International
Relations according to the Talmad, III.

6 Monday, 8 p.m. Dr. J. L. Teichkr : Messianism
in Jewish Mediaeval Philosophy, I.

6 Tuesday, 8 p.m. Dr. A. Steinberg : Jewish
Ethics in the Philosophy of Nietzsche, Dostoevsky
and Maritain, I.

Wednesday, 7.30 p.m. Dr. F. Kobler
pulsions of Jews in Modem Times, I.

Ex-
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March

8 Thursday, 7 p.m. Dr. E. Mueller : Spinoza as

a Religious Thinker and his Predecessors, IV.***

10 Saturday, 5 p.m. Mrs. Malkah Locker :

European Symbolism and its Relation to

Jewish Values, III.

11 Sunday. 7.30 p.m. Dr. N. Barou : Public

Lecture, Our Economic Future.*

12 Monday, 7 p.m. Dr. H. Cohn : International

Relations according to the Talmud, IV.

12 Monday, 8 p.m. Dr. J. L. Teicher : Messianisra

in Jewish Mediaeval Philosophy, II.

13 Tuesday, 8 p.m. Dr. A. Steinberg : Jewish
Ethics in the Philosophy of Nietzsche, Dos-

toevsky and Maritain, II.

14 Wednesday, 7.30 p.m. Dr. F. Kobler : Expul-
sions of Tews in Modern Times, II.

15 Thursday, 7 p.m. Dr. E. Mueller : Spinoza as

a Religious Thinker and his Predecessors, V.***

17 Saturday, 5 p.m. Dr. L. V. Snowman : Outhne
of Classic Hebrew Poetry.

19 Monday, 7 p.m. Dr. H. Cohn : International

Relations according to the Talmud, V.

19 Monday, 8 p.m. Dr. J. L. Teicher : Messianism
in Jewish Mediaeval Philosophy, III.

20 Tuesday, 8 p.m. Dr. A. Steinberg : Jewish
Ethics in the Philosophy of Nietzsche, Dos-
toevsky and Maritain, III.

21 Wednesday, 7.30 p.m. Dr. F. Kobler : Expul-
sions of JeWS in Modem Times, III.

22 Thursday, 7 p.m. Dr. E. Mueller : Spinoza as

a Religious Thinker and his Predecessors, VI.***

24 Saturday, 5 p.m. Dr. L. Weltmann : Rilke
and the Bible.

25 Sunday, 8 p.m. Mr. Israel Cohen : Public
Lecture, The Jewish Contribution to the War.*

26 Monday, 7 p.m. Dr. H. Cohn : International
Relations according to the Talmud, VI.

26 Monday, 8 p.m. Dr. J. L. Teicher : Messianism
in Jewish Mediaeval Philosophy, IV.

27 Tuesday, 8 p.m. Dr. A. Steinberg : Jewish
Etiiics in the Philosophy of Nietzsche, Dos-
toevsky and Maritain, IV.

Dr. B. Jacob : A Fight for God in Ancient Egypt
(Interpretation of Exodus, chap. 7-11.)

On application before February 11, at 38, West
Heath Drive, N.W. 11. SPE 5740.



SIXTH YEAR
WINTER AND SPRING TERM

NOVEMBER 1944 - MARCH 1945

INSTITUTE
FOR

JEWISH LEARNING

The aim of the Institute Is to guide Jewish men
and women to the sources of Judaism and to promot«

the knowledge of Jewish lifo, past and present.

The Institute Is an independent scientific Institution.

(

/
Under the Direction of:

Prof. S. Brodetsky; Sir Leon Simon C.B.;

Dr. A. Steinberg.

Hon. Secretary

:

Dr. F. Kobler.

LONDON
77, Great Russell Street, W.C.i

Thone : Museum 3815
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PUBLIC LECTURES

Sunday, November 26, 8 p.m.
Änglo-Pälestinian Club, 43, Oreat Windmill Street, W.l

PROF. S. BRODETSKY
Transition from War to Peace.

Thursday, December 7, 7.30 p.m.
Änglo-Palestinian Club, 43, Great Windmill Street, W.l

DR. CECIL ROTH
The Jewries of the British Empire.

Thursday, December 31, 8 p.m.
Anglo-Palestinian Club, 43, Great Windmill Street, W.l

DR. I. ZOLLSHAN
The Prospects of the Racial Doctrine.

Sunday, January 14, 8 p.m.
Anglo-Palestinian Club, 43, Great Windmill Street, W.l

BERL LOCKER
The Present State of Jewish Socialism.

Thursday, February 1, 8 p.m.

Anglo-Palestinian Club, 43, Great Windmill Street, W.l

DR. F. R. BIENENFELD
The Jewish Aspect of War Crimes.

Sunday, February 4, 7.30 p.m.

Zion House, 57, Eton Avenue, N.W.3

DR. NATHAN MORRIS
Jewish Education in the Post-War World.

Sunday, February 18, 8 p.m.

Anglo-Palestinian Club, 43, Great Windmill Street, W.l

SIR LEON SIMON
Diaspora Nationalism.

Sunday, March 11, 7.30 p.m.

Zion House, 57, Eton Avenue, N.W.3

DR. N. BAROU
Our Economic Future.

Sunday, March 25, 8 p.m.

Anglo-Palestinian Club, 43, Great Windmill Street, W.l

ISRAEL COHEN. B.A.

The Jewish Contribution to the War.

I. SOURCES and PHILOSOPHY of

JUDAISM
DR. B. JACOB
A Fight for God in Ancient Egypt (Interpreta-

tion of Exodus, chap. 7-11).

On application before February 11, at 38, West
Heath Drive. N.W. 11. Spe. 5740.

DR. J. HELLER
The Idea of Peace in Prophetic and Post-
Prophetic Judaism.
Tuesdays. 7 p.m. From Jan, 16, four lectures.

DR. M. ESCHELBACHER
Introduction to Talmudic Law.
Mondays, 7 p.m. From Jan. 1, three lectures.

DR. H. COHN
International Relations according to the Talmud.
Mondays, 7 p.m. From Feb. 12, six lectures.

DR. E. MUELLER
(a) Spinoza as a Religious Thinker and his

Predecessors.

(b) Reading of Kabbalah Texts.
Thursdays, 7 p.m. From Feb. 15, six lectures at

19. Holmdale Road. N.W. 6.

DR. J. L. TEICHER
Messianism in Jewish Mediaeval Philosophy.

^Mondays, 8 p.m. .From March 5. four lectures.

DR. H. POPPERS
R. Israel Baal-Shem-Tov, the Founder of the
Hasidic Movement.
Mondays. 7 p.m. From Jan. 22, three lectures.

DR. A. STEINBERG
Jewish Ethics in the Philosophy of Nietzsche,
Dostoevsky and Maritain.
Tuesdays, 8 p.m. From March 6, four lectures.

n. fflSTORY. LITERATURE, ART
DR. L. FEUCHTWANGER
The future Task of Jewish Historiography.
Saturday. January 27, 5 p.m.

DR. ELISE BAUMGARTEL
Palestinian Soil as a Source of Historical
Knowledge.
Tuesdays, 7 p.m. From Dec. 26, three lectures.

PROF. D. DIRINGER
The Babylonian Exile.

Wednesdays, 7 p.m. From Feb. 7, two lectures.

DR. F. KOBLER
Expulsions of Jews in Modern Times.
Wednesdays, 7.30 p.m. From March 7, three
lectures.

DR. H. BACH
Towards a Second Emancipation on the Conti-
nent.

Saturday, Jan. 13, ö p.m.

f
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EPHRAIM BROIDO
Moses Hess, Roiiij and Jerusalem (with Text

reading).

Wednesdays, 7 p.m. From Jan. 17, three

lectures.

DR. L. V. SNOWMAN
Outline of Classic Hebrew Poetry.

Saturday, March 17, ö p.m.

SHLOMOH AUERBACH
The Hasidic Factor in the Jewish Literary

Movement (in Hebrew).
Mondays, 8 p.m. From Jan. 22, three lectures.

DR. I. MAYBAUM
The Jewish Book in the English-speaking

Countries.

Tuesdays, 7 p.m. From Feb. 13, three lectures.

DR. W. ISAACSON
Heine, the European and the Jew (with

readings).

Tuesdays, 8 p.m. From Jan. 23, six lectures.

MALKAH LOCKER
European Symbolism and its Relation to Jewish

Values.

Wednesdays, Feb. 21 and 28, 7.30 p.m., and
Saturday, March 10, 5 p.m.

DR. L. WELTMANN
Rilke and the Bible.

Saturday, March 24, 5 p^m.

DR. F. SALOMONSKI
Moses' Image in Art.

Wednesdays, 7 p.m. From Jan. 3, two lectures.

OXFORD, Commural Centre, 95 Walton Street.

REV. O. LEHMANN
The Religious Development of Jewish Children.

From December 3, two lectures.

All Lectures and Seminars, if no other address

is indicated, will take place at the

JACOB EHRLICH HOUSE,
St. Peter's Vicarage, Belsize Square, N.W.3.

Admission free.
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SIXTH YEAR
WINTER AND SPRING TERM

NOVEMBER 1944 - MARCH 1945

i^Br^nam

INSTITUTE
FOR

JEWISH LEARNING
L_

The aim of the Institute is to guide Jewish men
and women to the sources of Judaism and to promot«

the knowledge of Jewish life, past and present.

The Institute is an independent scientific institution.

/

Under the Direction of:

Prof. S. Brodetsky; Sir Leon Simon C.B.;

Dr. A. Steinberg.

Hon. Secretary:

Dr. F. Kobicr.

LONDON
77, Great Russell Street, W.C.i

'Phonc: Museum 3815
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PUBLIC LECTURES

Sunday, November 26, 8 p.m.

Anglo-Palestinian Club, 43, Great WmdmiU Street, W.l

PROF. S. BRODETSKY
Transition from War to Peace.

Thursday, December 7, 7.30 pni- ^ . _. -

Anglo-Palestinian Club, 43, Great Windmül Street, W.l

DR. CECIL ROTH
The Jewries of the British Empire.

Thursday, December 21, 8 p.m.
, „, -

Anglo-Palestinian Club, 43, Great Windmül Street, W.l

DR. I. ZOLLSHAN
The Prospects of the Racial Doctrine.

Sunday, January 14, 8 P.m.
, „,

,

Anglo-Palestinian Club, 43, Great Windmül Street, W.l

BERL LOCKER ^ . ,.

The Present State of Jewish Socialism.

Thursday, February 1, 8 p.m.
. „,

,

Anglo-Palestinian Club, 43, Great Windmül Street, W.l

DR F. R. BIENENFELD
The Jewish Aspect of War Crimes.

Sunday, February 4, 7.30 p.m.

Zion House, 57, Eton Avenue, N.W.ö

DR. NATHAN MORRIS
Jewish Education in the Post-War World.

Sunday, February 18, 8 p.m. -

Anglo-Palestinian Club, 43, Great Wmdmül Street, W.l

SIR LEON SIMON
Diaspora NationaUsm.

Sunday, March 11, 7.30 p.m.

Zion House, 57, Eton Avenue, N.W.d

DR. N. BAROU
Our Economic Future.

Sunday, March 26, 8 p.m. „^ ^ -„ -

Anglo-Palestinian Club, 43, Great Windmül Street, W.l

ISRAEL COHEN. B.A.

The Jewish Contribution to the War.

I SOURCES and PHILOSOPHY of

JUDAISM
DR B TACOB
A Fight for God in Ancient Egypt (Interpreta-

tion of Exodus, chap. 7-11).

On appücation before February 11, at 38. West

Heath Drive, N.W.ll. Spe. 5740.

DR. J. HELLER ^ ^^ ^

The Idea of Peace in Prophetic and Post-

Prophetic Judaism.
Tuesdays, 7 p.m. From Jan. 16, four lectures.

DR. M. ESCHELBACHER
Introduction to Talmudic Law.

Mondays, 7 p.m. From Jan. 1, three lectures.

DR. H. COHN
International Relations according to the Talmud.

Mondays, 7 p.m. From Feb. 12. six lectures.

DR. E. MUELLER
(a) Spinoza as a Religious Thinker and his

Predecessors.

[b) Reading of Kabbalah Texts.

Thursdays, 7 p.m. From Feb. 15, six lectures at

19, Holmdale Road, N.W.6.

DR. J. L. TEICHER
Messianism in Jewish Mediaeval Philosophy.

Mondays, 8 p.m. From March 5, four lectures.

DR. H. POPPERS
R. Israel Baal-Shem-Tov, the Founder of the

Hasidic Movement.
Mondays, 7 p.m. From Jan. 22, three lectures.

DR. A. STEINBERG
Jewish Ethics in the Phüosophy of Nietzsche,

Dostoevsky and Maritain.

Tuesdays, 8 p.m. From March 6, four lectures.

n. fflSTORY, LITERATURE, ART

DR. L. FEUCHTWANGER
The future Task of Jewish Historiography.

Saturday, January 27, 5 p.m.

DR. ELISE BAUMGARTEL
Palestinian SoU as a Source of Historical

Knowledge.
Tuesdays, 7 p.m. From Dec. 26, three lectures.

PROF. D. DIRINGER
The Babylonian Exile.

Wednesdays, 7 p.m. From Feb. 7, two lectures.

DR. F. KOBLER
Expulsions of Jews in Modern Times.

Wednesdays, 7.30 p.m. From March 7, three

lectures.

DR. H. BACH
Towards a Second Emancipation on the Conti-

nent.

Saturday, Jan. 13, 5 p.m.

T*'"* *<
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EPHRAIM BROIDO
Moses Hess, Romo and Jerusalem (with Text
reading).
Wednesdays. 7 p.m. From Jan. 17, three
lectures.

DR. L. V. SNOWMAN
Outline of Classic Hebrew Poetry.
Saturday, March 17, 6 p.m.

SHLOMOH AUERBACH
The Hasidic Factor in the Jewish IJterary
Movement (in Hebrew),
Mondays, 8 p.m. From Jan. 22, three lectures.

DR. I. MAYBAUM ''

The Jewish Book in the English-speaking
Countries.

Tuesdays. 7 p.m. From Feb. 13, three lectures.

DR. W. ISAACSON
Heine, the European and the Jevv (with
readings).

Tuesdays, 8 p.m. From Jan. 23, six lectures.

MALKAH LOCKER
European Symbolism and its Relation to Jewish
Values.

Wednesdays, Feb. 21 and 28, 7.30 p.m., and
Saturday, March 10, 5 p.m.

DR. L. WELTMANN
Rilke and the Bible.

Saturday, March 24, 5 p.m.

DR. F. SALOMONSKI
Moses' Image in Art.

Wednesdays. 7 p.m. From Jan. 3, two lectures.

/

OXFORD, Communal Centre, 95 Walton Street.
REV. O. LEHMANN
The Religious Development of Jewish Children.
From December 3, two lectures.

All Lectures and Seminars, if no other address
is indicated, will take place at the

JACOB EHRLICH HOUSE,
St. Peter's Vicarage, Belsize Square, N.W.3.

Admission free.

Tbj
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THIRD YEAR
WINTER and SPRING TERM

NOVEMBER 1941 - MARCH 1942 .

INSTITUTE

for

JEWISH LEARNING
J

/

Under the Direction of

:

Prof. S. Brodetsky; Prof. E. Mittwoch;

Leon Simon, C.B., B.A. ; Dr. A. Steinberg.

Hon. Secretary:

A. P. Michaelis

LONDON
77, Great Russell Street, W.C.i

'Phone: Museum 5815
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Term opens on Sunday, November i^rd,

2.30 p.m.

Opening Lecture by

PROF. S. BRODETSKY
on "Jewish Freedom" at the Anglo-Pa-

lestinian Club, 43 Gt. Windmill Street W.i

SUNDAY PUBLIC LECTURES
at 3.30 p.m.

Beth-Am, 153, Finchley Road, N.W.3.

DR. I. MAYBAUM
Eastern and Western Jewry.

DECEMBER J

BERL LOCKER
The 700 Year's Jewish War (63 b.c.e. -

614 a.c.e.)

DECEMBER 21

PROF. N. BENTWICH
Jerusalem and the Diaspora in Jewish
Spiritual Life.

JANUARY 4

LEON SIMON
The Future of Hebrew Literature.

JANUARY i8

JACOB HODESS
Jewish Social Ethics in Post-Biblical

Time.

FEBRUARY I

DR. S. LEVENBERG
The Influenae of Palestine on the
Diaspora and vice versa.

FEBRUARY I5

JOSEPH LEFTWICH
Modern Yiddish Poetry.

MARCH I

DR. A. STEINBERG
Philosophy of History and Prophetism.

MARCH 15

I. SOURCES and PHILOSOPHY
of JUDAISM

DR. B. JACOB
The Second Book of Moses (continued):
From Egypt to the Sinai - Revelation -

The Ten Commandments.
38, West Heath Drive, N.W.ii.
Sundays, 11.30 a.m. From Nov. 30.

DR. S. STEIN
Isaiah.

Oxford, 95, Walton Street.

Saturdays, 7.30 p.m. From Nov. 15.

DR. I. MAYBAUM
Biblical and Modern Thinking: God and
Idea.

Bne Brith Hostel, i, Minster Rd., N.W.2
Mondays, 8 p.m. From Febr. 2.

DR. S. ATLAS
Introduction to the Talmud.
Oxford, 95, Walton Street, Wednesdays
6 p.m. From Nov. 26.

DR. E. MUELLER
The Spirit of Hebrew with Reference
to the Kabbalah.
Tuesdays, 5.30 p.m. From Dec. 2.

DR. H. BACH
Pcople and Sacrifice in Jewish Thought.
Sundays, 11 a.m. From March i,

DR. A. STEINBERG
First Principles of a Jewish Philosophy.
Tuesdays, 7.30 p.m. From Febr. 10.

n. JEWISH HISTORY,
LITERATURE and
MODERN LIFE

DR. J. HELLER
The Turnin^ Points in Jewish History.
Thursdays, 6.30 p.m. From Dec. 4.

DR. F. KOBLER
Political History of the Jews (1789-1939).
Thursdays, 6.30 p.m. From Jan. 15.

DR. L. FEUCHTWANGER
Three Epochs of Jewish Histor
England.
Tuesdays, 7.30 p.m. From Jan. 13.

I L
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EPHRAIM BROIDO
Jcwifih Life in Pjdcstinc bctwecn tfae two
Wtn.
Siturdifi« 5.)o p.in. From Jan. ji.

LEON SHALIT
Tbc Jcwisb Part in Gcnnan Litecature.

Saturdayi, 4 p.m. From Fcb. iL

S. ADLER-RUDEL
Tbc Jewi in Russia - Past ifid Present.

Saturdayi, 5.50 p.m. From Marcb 21.

GABRIEL HAUS
Tbc Minoriti« QucstiofL

Tburtday, 7.50 p.m. Mardi 19.

m. SEMINARS
PROF. E. MITTWOCH
Rcading of somc Arabic Autbors.

40, Eagk Lodgc, Gokicrs Green Read,
N.W.ii. Tclq>bonc : Spccdwdl 6592.
Mondays, 5.50 p.m. From Nov. 17.

DR. J. HELLER
Rcading of H. Cc^icn's 'The Religion

of Rjcason".

6t, Abcrdaie Gardeos, N.W^.
Saturdayi, 5.50 p.m. From Dec zo.

DR- G. ADLER
PsycbcdogicaJ Problem of Propbecy.
Saturdays, i.30 pjn. From Dec 6.

All Lectiucs and Seminars, if no otber

address is indicated, uill take place at ^bc

Bctii-Am, 153, Rfichlcy Road, N.W. 5.

Admission fincc.

f

Tbc aim of d)c Institute is to gnide Jcwisb

mcn and vromen to tbe soxirccs of Judaism

and to promote tbe knowledge of Jewisb

life, past «od

The Tnsritutr is aa indrpmdeot srimtiftr

institutson.

MW

f I
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WINTER and SPRING TERM
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Under the Direction of

:

Prof. S. Brodetsky; Prof. E. Mittwoch;

ILeon Simon, C3., B.A. ; Dr. A. Steinberg.

Hon. Seoctary:

A. P. Michaelis

LONDON
77, Great Russell Strbet, W.C.i
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Term opens on Sunday, November 2 5rd,

2.30 p.m.

Opening Lccture by

PROF. S. BRODETSKY
on "Jewish Freedom*' at the Anglo-Pa-

lestinian Club, 43 Gt. Windmill Street W.i

SÜNDAT PUBLIC LECTOEES
at 3.30 p.xn.

Beth-Am, 153, Finchley Road, N.W.3.

DR.-L MAYBAUM
Eastem and Western Jewry.

DECEMBER J

BERL LOCKER
The 700 Year's Jewish War (63 b.c.e. -

614 a.c.e.)

DECEMBER 21

PROF. N. BENTWICH
Jerusalem and the Diaspora in Jewish
Spiritual Life.

JANUARY 4

LEON SIMON
The Future of Hebrew Literature.

JANUARY i8

JACOB HODESS
Jewish Social Ethics in Post-Biblical

Time.

FEBRUARY 1

DR. 'S. LEVENBERG
The Influcnce of Palestinc on the

Diaspora and vice versa.

FEBRUARY I J

JOSEPH LEFTWICH
Modem Yiddish Poetry.

MARCH I

DR. A. STEINBERG
Philosophy of History and Prophctism.

MARCH 15

1. SOURCES and PHBLOSOPHY
of JUDAISM

DR. B. JACOB
The Second Book of Moses (continued):
From Egypt to the Sinai - Revelation -

The Ten Commandments.
38, West Heath Drive, N.W.ii.
Sundays, 11.30 a.m. From Nov. 30.

DR. S. STEIN
Isaiah.

Oxford, 95, Walton Street.

Saturdays, 7.30 p.m. From Nov. 15.

DR. I. MAYBAUM
Biblical and Modern Thinking: God and
Idea.

Bne Brith Hostel, i, Minster Rd., N.W.2
Mondays, 8 p.m. From Febr. 2.

DR. S. ATLAS
Introduction to the Talmud.
Oxford, 95, Walton Street, Wednesdays
6 p.m. From Nov. 26,

DR. E. MUELLER
The Spirit of Hebrew with Referencc
to the Kabbalah.
Tuesdays, 5.30 p.m. From Dec. 2.

DR. H. BACH
Pcople and Sacrifice in Jewish Thought.
Sundays, 11 a.m. From March i.

DR. A. STEINBERG
First Principles of a Jewish Philosophy.
Tuesdays, 7.30 p.m. From Febr. 10.

JEWISH HISTORY,
LITERATURE and
MODERN LIFE

DR. J. HELLER
The Tuming Points in Jewish History.

Thursdays, 6.30 p.m. From Dec. 4.

DR. F. KOBLER
Political History of the Jews (1789-1939).
Thursdays, 6.30 p.m. From Jan. 15.

DR. L. FEUCHTWANGER
Three Epochs of Jewish Histor

England.

Tuesdays, 7.30 p.m. From Jan. 13.

-. . w. .-«Ht.-^.-.-.'B, -.!i.*.-.^^il**«jw
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EPHRAIM BROIDO
Jewish Life in Palestine between thc two

Wars. ^ ,
Saturdays, j.jo p.m. From Jan. 31.

LEON SHALIT
*

The Jewish Part in German Litctaturc.

Saturdays, 4 P-"^-
^^^"^ ^^^* *^*

S. ADLER-RUDEL
The Jews in Russia - Past and Prescnt.

Saturdays, 5.30 p.m. From March 21.

GABRIEL HAUS
The Minorities Question.

Thursday, i^o p.m. March 19.

HL SEMINARS
PROF. E. MITTWOCH

Reading of some Arabic, Authors.

40 Eagle Lodge, Golders Green Road,

N.W.ii. Telephone: Speedwell 6592.

Mondays, 5.50 P-"^- ^'^"^ ^^^- ^'*'

DR. J.
HELLER

Reading of H. Cohen's "The Religion

of Reason".

68, Aberdare Gardens, N.W.6.

Saturdays, 5.50 P"^- ^*^°°^ ^^^* ^°*

DR. G. ADLER
Psychological Problem of Propheqr.

Saturdays, 2.30 p.m. From Dcc. 6.

All Lectures and Seminars, if no other

address is indicated, will takc place at thc

Beth^Am, 153, Finchley Road, N.W.3.

Admission free.

The aim of the Institute is to guide Jewish

men and womcn to the sourccs of Judaism

and to promote the knowledge of Jewish

lifc, past and prescnt.

Thc Institute is an indcpcndcnt scientific

institutiott.

>
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SECOND YEAR
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MAY 20- JULY 15 1941

INSTITUTE

for

JEWISH LEARNING

Undcr thc Dircction of

:

Prof. S. Brodctsky; Prof. E. Mittwoch;

Leon Simon, C.B., B.A. ; Dr. A. Steinberg.

Hon. Sccretary

:

A. P. Michaelis

LONDON
77, Great Russell Street, W.Ci

'Phone: Museum 5Ä15
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Tcrm opens on Tuesday, May 2oth,

7.J0 p.m.

Opening Lecturc by

PROF. S. BRODETSKY
on: "The Spiritual Factor in our present

Situation" at thc Anglo-Palestinian Qub,

43, Gt. WindmiU Street, W.i.

SUNDAY PUBLIC LECTURES
at 7.30 p.m.

DR. I. ZOLLSCHAN
Racialism and its implications.

DR. HELEN ROSENAU
The Developement of Jewish Art.

(Illustrated by Lantern-Shdes)

JUNE 8-

DR. S. RAWIDOWICZ
On Baruch Spinoza.

JUNE 15

MR. J. HODESS
Some Aspects of Jewish Ethics.

JUNE 22

MR. L. SIMON, B.A.

Ahad Ha-Am's Philosophy of Judaism.
JUNE 29

MR. B. LOCKER
Jewish Life in Palestine and Palestinc in

Jewish Life after the Destruction of the
Second Temple.

JULT 6

DR. A. STEINBERG
The Jewish Interpretation of History.

JULY 13

I. SOURCES and PHILOSOPHY
of JUDAISM

DR. I. MAYBAUM
Kingdom of God (Biblical passages to

Prophctic Politics)

Bnei Brith Hostel, 254, Finchley Road,

N.W. 3. Mondays, 8 p.m. From June 9.

DR. S. STEIN
Isaiah.

Oxford, 40, Walton Street

Sundays, 6 p.m.

DR. E. MUELLER
The Psalms - a Book of Life.

Thursdays, 7 p.m. From June 5.

DR. J. HELLER
Modern Jewish Thinkers.

Fridays, 7 p.m. From June 6.

DR. A. STEINBERG
Philosophy of Jewish History.

Wednesdays, 7.30 p.m. From June zi.

SEE ALSO SEMINARS.

n. JEWISH LIFE and
LTTERÄTURE

MR. J. LEFTWICH
Jews in English Literature.

MR. S. AUERBACH
J. Ch. Brenner (in Hebrew).

MR. E. BROIDO
Moses Hess.

MR. S. ADLER-RUDEL
Psychology of Refugecs.

(Above lectures will be given at the

Canterbury Hall, Cartwright Gardens,

Euston Road, W.Ci on Tuesdays at 7.30

p.m. beginning May 27).

DR. F. KOBLER
Outlines of Jewish History, 1 840-1940.

Tuesdays, 7 p.m. From May 27.

jOli**(^ -^^-iir— "
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DR. N. BAROU
Our Economic War Problems.

Thursday, 8.50 p.m. June 26.

DR. S. LEVENBERG
Jcwry betwecn two Wars.
Thursday, 8.50 p.m. July 5.

DR. I. ZOLLSCHAN
Jcwish Nationalism.

Thursdays, 8.30 p.m. From June 5.

m. SEMINARS
DR. J. HELLER
Reading of Maimonides (Creation and
Prophccy). 68, Aberdare Gdns., N.W.6.
Sundays, 7 p.m. From June 8.

PROF. E. MITTWOCH
Reading of some Arabic Authors.

40, Eagle Lodge, Golders Green Road,
N.W.ii. Telephone: SPE 6592.
Mondays, 5.50 p.m. From May 26.

DR. F. KOBLER
The VsJues of Jewish Culture.

Tuesdays 7 p.m. From July 8.

DR. G. ADLER
On Jewish Psychological Problems.

Tuesdays 8.15 p.m. From May 27.

I

/

All Lectures and Seminars, if no other

address is indicated, will take place at the

Beth-Am, 155, Finchley Road, N.W.6.

Admission free.

The aim of die Institute is to guide Jewish

men and women to the sources of Judaism

and to promotc the knowledge of Jewish

life, past and present.

The Institute is an indepcndent scientific

Institution.
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THIRD YEAR
WINTER and SPRING TERM
NOVEMBER 1941 - MARCH 1942

INSTITUTE

for

JEWrSH LEARNING

Undcr thc Direction of

:

Prof. S. Brodetsky; Prof. E. Mittwoch;

Leon Simon, C.B., B.A. ; Dr. A. Steinberg.

Hon. Secretary:

A. P. Michaelis

LONDON
77, Great Russell Street, W.Ci

'Phonc: Museum 5815
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Term opcns on Sunday, November i^td,

2.30 p.m.

Opening Lecture by

PROF. S. BRODETSKY
on "Jewish Freedom" at the Anglo-Pa-

lestinian Club, 43 Gt. Windmill Street W.i

SUNDAY PUBLIC LECTURES
at 3.30 p.m.

Beth-Am, 153, Finchley Road, N.W.3.

DR. I. MAYBAUM
Eastern and Western Jewry.

DECEMBER 7

BERL LOCKER
The 700 Year's Jewish War (63 b.c.e. -

614 a.c.e.)

DECEMBER 21

PROF. N. BENTWICH
Jerusalem and the Diaspora in Jewish
Spiritual Life.

JANUARY 4

LEON SIMON
The Future of Hebrew Literature.

JANUARY i8

JACOB HODESS
Jewish Social Ethics in Post-Biblical

Time.

FEBRÜARY I

DR. S. LEVENBERG
The Influence of Palestine on the

Diaspora and vice versa.

FEBRUARY I5

JOSEPH LEFTWICH
Modern Yiddish Poetry.

MARCH I

DR. A. STEINBERG
Philosophy of History and Prophetism.

MARCH 15

I. SOURCES and PHILOSOPHY
of JUDAISM

DR. B. JACOB
The Second Book of Moses (continued):
From Egypt to the Sinai - Revelation -

The Ten Commandments.
38, West Heath Drive, N.W.ii.
Sundays, 11.30 a.m. From Nov. 30.

DR. S. STEIN
Isaiah.

Oxford, 95, Walton Street.

Saturdays, 7.30 p.m. From Nov. 15.

DR. I. MAYBAUM
Biblical and Modern Thinking: God and
Idea.

Bne Brith Hostel, i, Minster Rd., N.W.2
Mondays, 8 p.m. From Febr. 2.

DR. S. ATLAS
Introduction to the Talmud.
Oxford, 95, Walton Street, Wednesdays
6 p.m. From Nov. 26.

DR. E. MUELLER
The Spirit of Hebrew with Reference

. to the Kabbalah.
Tuesdays, 5.30 p.m. From Dec. 2.

DR. H. BACH
Pcople and Sacrifice in Jewish Thought.
Sundays, 11 a.m. From March i.

DR. A. STEINBERG
First Principles of a Jewish Philosophy.
Tuesdays, 7.30 p.m. From Febr. 10.

n. JEWISH HISTORY,
LITERATURE and
MODERN LIFE

DR. J. HELLER
The Turning Points in Jewish History.

Thursdays, 6.30 p.m. From Dec. 4.

DR. F. KOBLER
Political History of the Jews (1789-193 9).

Thursdays, 6.30 p.m. From Jan. 15.

DR. L. FEUCHTWANGER
Three Epochs of Jewish Histor
England.

Tuesdays, 7.30 p.m. From Jan. 13.

t
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EPHRAIM BROIDO
Jewish Life in Palestine between the two
Wars.
Saturdays, 5.50 p.m. From Jan. 31.

LEON SHALIT
T|ie Jewish Part in Gcrman Literature.

Saturdays, 4 p.m. From Fcb. 21.

S. ADLER-RUDEL
The Jews in Russia - Past and Present,

Saturdays, 5.50 p.m. From March 21.

GABRIEL HAUS
The Minorities Question.

Thursday, 7.50 p.m. March 19.

m. SEMINARS
PROF. E. MITTWOCH
Reading of somc Arabic Authors.

40, Eagle Lodge, Golders Green Road,
N.W. 1

1

. Telephone : Speedwell 6592.
Mondays, 5.30 p.m. From Nov. 17.

DR. J. HELLER
Reading of H. G)hen's "The Religion

of Reason".

68, Aberdare Gardens, N.W.6.
Saturdays, 5.30 p.m. From Dec. 20.

DR. G. ADLER
Psychological Problem of Prophecy.

Saturdays, 2.30 p.m. From Dec. ,6.

All Lectures and Seminars, if no other

address is indicated, will take place at the

Beth-Am, 153, Finchley Road, N.W. 3.

Admission free.

The aim of the Institute is to guide Jewish

men and women to the sources of Judaism

and to promote the knowledge of Jewish

life, past and present.

f

The Institute is an independent scientific

Institution.
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THIRD YEAR
WINTER and SPRING TERM

NOVEMBER 1941 - MARCH 1942

l

INSTITUTE

for

JEWISH LEARNING

Under the Dircction of

:

Prof. S. Brodetsky; Prof. E. Mittwoch;

Leon Simon, C.B., B.A. ; Dr. A. Steinberg.

Hon. Secretary:

A. P. Michaelis

i

LONDON

77, Great Russell Street, W.C.i

'Phone: Museum 3815



Tcrm opens on Sunday, November i^rd,

2.30 p.m. »

Opening Lecture by

PROF. S. BRODETSKY
on "Jewish Freedom" at the Anglo-Pa-

lestinian Club, 43 Gt. Windmill Street W.i

SUNDAY PUBLIC LECTURES
at 3.30 p.m.

Beth-Am, 153, Finchley Road, N.W.3.

DR. I. MAYBAUM
Eastern and Western Jewry.

DECEMBER 7

BERL LOCKER
The 700 Year's Jewish War (63 b.c.e. -

614 a.c.e.)

DECEMBER 21

PROF. N. BENTWICH
Jerusalem and the Diaspora in Jewish

Spiritual Life.

JANUARY 4

LEON SIMON
The Future of Hebrew Literaturc.

JANUARY i8

JACOB HODESS
Jewish Social Ethics in Post-Biblical

Time.

FEBRUARY I

DR. S. LEVENBERG
The Influence of Palestinc on the

Diaspora and vice versa.

FEBRUARY 15

JOSEPH LEFTWICH
Modern Yiddish Poetry.

MARCH I

DR. A. STEINBERG
Philosophy of History and Prophetism.

MARCH 15

I. SOURCES and PHILOSOPHY
ofJUDAISM

DR. B. JACOB
The Second Book of Moses (continued):

From Egypt to the Sinai - Revelation -

The Ten Commandments.
38, West Heath Drive, N.W.ii.
Sundays, 11.30 a.m. From Nov. 30.

DR. S. STEIN
Isaiah.

Oxford, 95, Walton Street.

Saturdays, 7.30 p.m. From Nov. 15. '

DR. I. MAYBAUM
Biblical and Modern Thinking: God and

Idea.

Bne Brith Hostel, i, Minster Rd., N.W.2
Mondays, 8 p.m. From Febr. 2.

DR. S. ATLAS
Introduction to the Talmud.
Oxford, 95, Walton Street, Wednesdays
6 p.m. From Nov. 26.

DR. E. MUELLER
The Spirit of Hebrew with Referencc

to the Kabbalah.

Tuesdays, 5.30 p.m. From Dec. 2.

DR. H. BACH
Pcople and Sacrifice in Jewish Thought.

Sundays, 11 a.m. From March i.

DR. A. STEINBERG
First Principles of a Jewish Philosophy.

Tuesdays, 7.30 p.m. From Febr. 10.

n. JEWISH HISTORY,
LITERATURE and
MODERN LIFE

DR. J. HELLER
The Turning Points in Jewish History.

Thursdays, 6.30 p.m. From Dec. 4.

DR. F. KOBLER
PoHtical History of the Jews (1789-19 3 9).

Thursdays, 6.30 p.m. From Jan. 15.

DR. L. FEUCHTWANGER
Three Epochs of Jewish Histor

England.

Tuesdays, 7.30 p.m. From Jan. i^T

l
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EPHRAIM BROIDO
Jewish Life in Palestinc bctwcen thc two
Wars.
Saturdays, 3.50 p.m. From Jan. 51.

LEON SHALIT
The Jewish Part in German Literature.

Saturdays, 4 p.m. From Feb. 21.

S. ADLER-RUDEL
The Jews in Hussia - Past and Present.

Saturdays, 3.30 p.m. From March 21.

GABRIEL HAUS
Thc Minorities Question.

Thursday, 7.30 p.m. March 19.

m. SEMINARS
PROF. E. MITTWOCH
Reading of some Arabic Authors.

40, Eagle Lodge, Golders Green Road,

N.W.ii. Telephone: Speedwell 6592.

Mondays, 5.30 p.m. From Nov. 17.

DR. J. HELLER
Reading of H. Cohen's "The Religion

of Reason".

68, Aberdare Gardens, N.W.6.
Saturdays, 5.30 p.m. From Dec. 20.

DR. G. ADLER
Psychological Problem of Prophecy.

Saturdays, 2.30 p.m. From Dec. 6.

All Lectures and Seminars, if no othcr

address is indicated, will take place at thc

Beth-Am, 153, Finchlcy Road, N.W.3.

'

Admission free.

The aim of thc Institute is to guide Jewish

men and women to the sourccs of Judaism

and to promote the knowledge of Jewish

lifc, past and present.

The Institute is an indcpcndcnt scientific

Institution.

I
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Friday, June 12,

to

Friday, June 19, 1942

Rabbi Ahron Opher, Director

Rabbi Edward E. Klein, Secretary

:
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JEWISfi INSTITUTE OF RELIGION
West SixtyEighth Street

near Central Park

New York
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GENERAL
INFORMATION

1 he Summer Institute of the

Jewish Institute of Religion presents a

splendid opportunity for post ' graduate

study. The courses are varied and the fac

ulty distinguished. The curriculum has

been designed to treat the challenges of the

present conflict in relation to the functions

of the Rabbi. The emphasis of the entire

program is on the practical problems of the

ministry today in all their ramificationft.

The Institute will begin on Friday, June

12th and continue through Friday, June

19th.

The opening Session will be the Sabbath

Eve Service at which Dr. Wise will set the

keynote of the Institute with his sermon

on '"The Stake of ReUgion in the Present

Conflict'\ The one^thousandth anniversary

of Saadia Gaon will be honored at a special

Oneg Shabbat gathering, when Professor

Spiegel will sp^ on the contribution of

this great religious thinker.

All sessions will take place at the Jewish

Institute of Religion. Classes will meet
from 9:00 A.M. to 1:00 P.M. with after-

noon sessions from 2:00 P.M. to 4:30 P.M.

The fee for the entire course is jwe
doüars,

A special student's fee of three dollars is

available to students of recognized rabbi"

nical seminaries.

Graduates of all theological seminaries

of recognized Standing are welcome. It is

essential that the enclosed registration card

he retumed as soon as possible.

COURSES

1. Homiletics

Monday through Friday—10:00 A. M.

The Problems of scrmon^structurc, delivery, and

content for today's crisis, treated under three

aspects:

War'Timc Sermons: Their Content

Dr. Milton Steinberg

War'Time Sermons; Illustrative Material

—

Dr. Louis I. Newman

The Jewish Sermon for Today (three lectures)

Rabbi Abraham J. Feldman

2. A Survey of lewish Ethiccd Litera-

ture

Dr. Ismar Elbogen

Monday through Thursday— ] ] :00 AM.

A course designed to survey the devotional and
ethical literature of Israel with particular ref'

erence to its application in the Synagogue to-day.

3. Marriage and the Fcanily

Drs. Abraham Stone, Bernhardt S. Gott-
lieb AND Sidney E. Goldstein

Monday through Wednesday—9:00 A.M.

The aim of the three sessions will be to acquaint

the Rabbis with the problems that become a

source of discord in marriage and family life and
also with the principles and practices now de-

veloping in the field of marriage and family

counseling.

4. Synagogue Music

Professor Abraham W. Binder

Thursday and Friday—9:00 A.M.

Two lectures on Jewish music for Synagogue and
school, with practical suggestions for meeting the

special needs of both large and small congrega-
tions.

I u
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LECTURES SEMINARS

1. The Stake of Religion in the Pres-

ent Conilict

Monday through Friday—12:00 noon

The Spiritual, psychological, and philosophical

Problems of religion in today's struggle, with spec'

ial emphasis upon the tasks of the Rabbi.

Dr. Henry Slonimsky

Dr. Israel Goldstein

Dr. Dwight J. Bradley

Dr. Harry D. Gideonse

Bishop Francis J. McConnell

1. Constitutionalism and the Status

of the Jews

Dr. Guido Kisch

Monday, June 15th--2:30 P.M.

A historical survey of the Status of Jewry under

various forms of govemment.

2« Synagogue Administration

Rabbi J. X. Cohen and Mr. Max Feder

Tuesday, June 16th—2:30 P.M.

A discussion of the administrative aspects of

Synagogue life with particular emphasis upon

membership problems and the keeping of recx)rds.

2. Saadia Gaon

Dr. Shalom Spiegel

Saturday, June 13th—4:00 P.M.

The contribution of Saadia Gaon to contempor'

ary Jewish thought, in obscrvance of the one-

thousandth anniversary of his death.

3. Education

Rabbis Lawrence W. Schwartz, Roland
b. glttelsohn, and edward e. klein

Wednesday, June 17tH—2:30 P.M.

A Seminar in newer trends in Jewish education

with reference to the Situation today, covering the

Problems of the religious school, youth, and adult

education.

3. Bibliography

Rabbi John Tepfer

Friday. June I9th—11:00 A.M.

A survey of rccent publications in Judaica ol

practical valuc to the Rabbi.

4« Practical Halacha

Dr. Chaim Tchernowitz

nursday, June J8th—2:30 P.M.

Practical problems of the ministry in the light of

traditional Rabbinical litcraturc.

—,—fc—»_
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SABBATH EVE SERVICES

Friday, June 12th, 8:00 P.M.

Sermon: The Sta\e of Religion in the

Present Conflict

Dr. Stephen S. Wise

Special Service Prepared b^/

Rabbi Ahron Opher

Mtisic under the Direction of

Professor A. W. Binder

with the

Choir of the Free Synagogue

FACULTY

Prof. Abraham W. Binder

Professor of Jewish Liturgical Music, Jcwish Insti-

tute of Religion

Dr. Dwight J. Bradley

Director, Council for Social Action of the Ck)ngre'

gational tf Christian Churches

Rabbi J. X. Cohen
Executive Secretary, Free Synagogue, N. Y.

Dr. Ismar Elbogen
Research Professor in Jewish History, Jewish Insti'

tute of Religion

Mr. Max Feder

Executive Secretary, Temple Rodeph Sholom, N. Y.

Rabbi Abraham J. Feldman
Congregation Beth Israel, Hartford, Conn.

Dr. Harry D. Gideonse

President, Brooklyn College

Rabbi Roland B. Gittelsohn
Central Synagogue of Nassau County, L. L, N. Y.

Dr. Israel Goldstein

President, Synagogue Council of America; Rabbi,

Temple B'nai Jeshurun, N. Y.

Dr. Sidney E. Goldstein

Professor of Social Service, Jewish Institute of

Religion; Chairman, Jewish Institute on Marriage anj

the Family

Dr. Bernh.^rdt S. Gottlieb

Neuro'Psychiatrist of Polyclinic, Jewish Memorial,

and Fordham Hospitals

Dr. Guido Kisch

Visiting Professor of Jewish History, Jewish Institute

of Religion

Rabbi Edward E. Klein

Instructor in Youth Education, Jewish Institute gf

Rehgion; Rabbi, Free Synagogue

BisHOP Francis J. McConnell

Methodist Church of America

Dr. Louis I. Newman
Rabbi, Temple Rodeph Sholom, N. Y.

Rabbi Ahron Opher

Director, Summer Institute;

Rabbi, Hebrew Tabernacle, N. Y.

Dr. Henry Slonimsky

Dean, Professor of Ethics and Philosophy of RcHg-

ion, Jewish Institute of Religion

Dr. Shalom Spiegel

Professor of Hebrew Language and Literature,

Jewish Institute of Religion

Dr. Milton Steinberg

Rabbi, Park Ave. Synagogue, N. Y.

Dr. Abraham Stone

Director, Counseling Center, Community Church,

N. Y.

Dr. Chaim Tchernowitz

Professor of Talmud, Jewish Institute of Religion

Rabbi John Tepfer

Instructor in Jewish History and Talmud, Jewish

Institute of Religion

Dr. Stephen S. Wise

President, Jewish Institute of Religion; Rabbi,

Free Synagogue, N. Y.

'^
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^^^ SUMML'H INSTITUTE— 1942

Friday, ]une 12 Saturday, ]une 13 Monday. June 15 Tuesday, June 16 Wednesday.June 17 Thursday. June 18th Friday, June 19

9:00 A.M. to

10:00 A.M.

Marriage and
the Family
Dr. Stone

Marriage and
the Family

Dr. Gottueb

Marriage and
the Family

Dr. Goldstein

Jeunsh Music

Prof. Binder

Jewish Music

Prof. Binder

10:00 A.M.to

11:00A-M.

Homüetics

Dr. Steinberg

Homiletics

Dr. Newman
Homiletics

Rabbi Feldman
Homiletics

Rabbi Feldman
Homiletics

Rabbi Feldman

1 1 :00 A.M. to

12:00noon
•

Ethicol Literatwre

Dr. Elbogen

Ethicd Literature

Dr. Elbogen

Ethical Literature

Dr. Elbogen

Ethical Literature

Dr. Eluogen

Bibliography

Rabbi Teper

12:00 noonto

1 :00 P.M.

Stake of Religion

Dr. Slonimsry

Stake of Religion

Dr. Goldstein

Stolpe of Religion

Dr. Bradley
Stalle of Religion

Dr. Gideonse

StaJ^e of Religion

Bishop McConnell

2:30 P.M. to

4:00 P.M.

]ewish Status

Dr. Kisch

Synügogue
Adminirtration
Rabbi Cohen
and Mr. Feder

Jewish Educdtion

Rabbis Schwartz
Gittelsohn, Klein

Practical Halacha

Dr. TcHERNOwrrz

4:00 P.M. to

Y: 30 P.M.

Sabbath Service:

Sermon:
Dr. Wise

Liturgy:

Rabbi Opher

Oneg Shabbat
Lecture:

SoAdia Gaon
Dr. Spiegel

f

8:00 P.M.
Annual Meeting

Alumni Association

I
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COUNCIL LECTURE

SPONSORED BY

Sabbtntral (Snitnnl

Hpiipr JKantfattatt

f

SPRING 1943

f-

^.4-:

l

l
CCMMITTEE

Rabbi Jacob Radin. Chairmtm

Rabbi Abraham M. Cassel Rabbi Leon Hfümomk

Rabbi Alexander Segel

i

I I
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WASHINGTON HEIGHTS LECTURE SERIES

I. THE JEW AND HIS NEIGHBORS.

At thc

YOUNG MEN'S HEBREW ASSOCIATION
I78th Street and Fort Washington Avenue

Monday, March Ist, 8:45 P. M.

—

The Present Situation Between Jew and Gentile.

Rabbi Abraham M. Cassel

Monday, March 8th, 8:45 P. M—
The Jew and Christian in Mediaeval World.

Rabbi Harold H. Mashioff

Monday, March 15th, 8:45 P. M.—
Siiggestions for Solutions.

Rabbi Sidney M. Bogner

n. THE MYTH OF THE WANDERING JEW.
(To be given in German.)

DER MYTHUS VOM WANDERNDEN JUDEN
Eine Geschichte der Diaspora.

Die Vortrage finden in der Synagoge "Gates of Hope," 4290
Broadway (zwischen 182. und 183. Strasse) statt; jedermann ist eingc

laden. Eintritt wird nicht erhoben.

1. Vortrag. Dienstag, 2. März 1943, 8:45 P. M. pun\thch.

Rabbi Dr. L. Baerwald

Wie die Juden über die Welt zerstreut wurden.

Warum die Juden im Altertum Palastina verliessen?

2. Vortrag. Dienstag, 9. März 1943, 8:45 P. M. purü^tlich.

Rabbi Dr. I. Heilbronn

Verbreitung der Juden über West- und Ost-Europa.

3. Vortrag. Dienstag, 16. März 1943, 8:45 P. M. pun\tlich.

Rabbi Dr. S. Hanover
Ruckkehr nach dem Westen.
Besiedelung Amerikas.

Ist eine planvolle Wanderung moghch?

r
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INWOOD LECTURE SERIES

At the

INWOOD HEBREW CONGREGATION
111 Vermilyea Avenue

I. STRENGTHENING JEWISH TIES.

A. Monday, March Ist, 8:45 P. M.—

"The Apparent Unity of Modem Jewish Life.

Rabbi Ahron Opher

B. Monday, March 8th, 8:45 RM.—
"How Unity Was Disrupted."

Rabbi Alexander Segel

C. Monday, March I5th, 8:45 P. M.—
"The Existing Basis For Unity."

Rabbi Jacob Radin

/

The aim of these lectures is to acquaint our Community with current

Problems chaUenging our attention. The Rabbiiucal Council of Upper

Manhattan offers this series with the hope that a frank evaluation of

these Problems may lead to a better understanding of them and their

possible Solution. We invite comments and suggestions from the mem-

bers of the audience. i



The Rabbinical Council of Upper Manhattan was organizcd to

promote better co-operation among the congregations in the Community,

to stimulate religious and cultural activities, and to instil a love of Jcwish

values in the hearts of our children and adults through religious

education.

r

/

UPPER MANHATTAN RABBINICAL COUNCIL

RABBI AHRON OPHER President

RABBI SIDNEY M. BOGNER Corresponding Secretary

RABBI ALEXANDER SEGEL Recording Secretary

RABBI LOUIS J. HAHN rreasurer

RABBI DR. LEO BAERWALD

RABBI IRVING BAUMOL.
Chaplain in Service

RABBI DR. JEREMIAH J. BERMAN

RABBI ABRAHAM M. CASSEL

RABBI DR. S. HANOVER

RABBI DR. I. HEILBRONN

RABBI HARRY S. JACOBS

RABBI MAX KOPPEL

RABBI REUBEN UNCOLN

RABBI HAROLD H. MASHIOFF

RABBI JACOB RADIN

RABBI I. N. WEINBERG

I I
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-; .' \-: The Institute for Religious Studies

with thc Cooperation of

The University of Chicago

announces

The Opening of the Chicago Institute
FOR Religious Studies

with scries on t

**Intellectual and Moral Bases of World Order'*

and

''Inter-Group Relations in a Democracy*'

at

The Art Institute

Michigan Avenue at Adams Street, Chicago, Illinois r":

"^

1944

' U



The Institute for Rcligious Studics has bcen established

at the Jewish Thcological Seminary of America in New York

City by a gift from Lucius N. Littauer, Esq., to cnable

ministers of all faiths to study under the guidance of eminent

theologians and scholars of the various denominations. Par-

ticularly at this timc, a dear appreciation of the religious

background of American democratic ideals is fundamental to

their preservation.

1

>

/

The Chicago Institute, to be conducted with the Coopera-

tion of the University of Chicago, marks the first cflFort to

extend the work of the Institute for Religious Studies to

another part of the United States.

Page Two
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OPENING MEETING

Symposium on

»t

"The Religious and Phitosophical Bases of

World Reconstruction'

by

Professor Walter M. Horton

^i'

;

DocTOR Gerald B. Phelan

DocTOR Louis Finkelstein

Doctor Robert M. Hutchins, pcesiding

in thc Lecture Hall

The Art Institute

Wcdncsday, January 19th, at 8:30 p.m.

t

Page Three



COURSES

l
.
Intellectual and Moral Bases of WorldOrder

Professor Jekoue G. Kerwin, pceuding

Sxaukrj 25da:

Philo9ophy of World Order

Pr<m=essor Francis E. McMahon (

Febnury 1«:

/

Soaereignty in the World Order

Professor Charlys E. Merriam

Sdi:

fVr^ Fomr

Geogrtaphy and the World Order

Professor Charles C Ccm-by



February 15th:

Democcacy in the World Order

Professor Richard P. McKeon

February 22nd:

The Catholic Church and the World Order

Father Wilfrid Parsons, S.J.

February 29tii:

The Jewish Contribution to a World Order

Professor Simon Greenberg
f

I

This course oflFcrs an analysis in the light of various in-

tdlcctual and spiritual approachcs to some of the postwar

World Problems, particularly those affecting the problem of

enduring peace. The lecturers will try to formulate the

attitude toward world order which rational men might hold,

if they could be freed from the bias of special group interests.

Such an approach to world order is vital if an era of world

peace is to emerge from our age of violent battle. The lec-

turers have been chosen with a view both to thcir special

competence in their particular fields and to their underlymg

intcrest in peace and world order.

Page Five



Professor Edwin E. Aubrey, presiding

Cultural Pluralism in the American Tradition

Professor William W. Sweet

Februar/ Ist:

Relations between the Races

Father John LaFarge, S.J.

Febroary 8th:

Relations between the Classes

Mark Starr, Esq.

Page Six
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Febrnary 15th:

Dean Ernest C. Colwell, presiding

Relations between Religious Croups

DocTOR James M. Yard

Febniary 22nd:

Education for Inter-Ccoup Cooperation

Professor Robert J. Havighurst

Fcbruary 29th:

The Future of American Community

Professor Louis Wirth
(

/

The American nation is composcd of diflFercnt racial, re-

ligious and economic groups, and thc relations between thosc

groups constitutc a major problem of dcmocracy. This course

sccks to understand the historical backgrounds, the present

Problems and the future prospects of American Community.

The lecturers are recognized authorities on the problems thcy

discuss.

These luncheon meetings will be held in thc Club Room

of the Art Institute. There will be a charge of forty-five

Cents for cach luncheon. All will be Cafeteria.

Page Seven
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REGISTRATION

Registration will be open to cicrgymen of the various
faiths, accredited students in theological schools. and othcr
graduatc students. There will be no tuition fee. The regis-
tration fee is one dollar. The registration form is found on
the last page of this announcemcnt.

LECTURERS AND CHAIRMEN

Edwin E. Aubrey, D.D. (Bucknell) . Ph.D. (Chicago)

,

Professor of Christian Theology and Ethics, and Chair-
man of the Theological Field. University of Chicago

CHARLES C. COLBY, Ph.D. (Chicago) , Professor of Geog-
raphy and Chairman of the Department, University of
Chicago

ERNEST C. COLWELL, B.D. (Candler School of Theology)

,

Ph.D. (Chicago), Professor of New Testament Litcra-
ture and Dean of the Divinity School, and Dean of the
Faculties, University of Chicago

Louis Finkelstein, Ph.D. (Columbia), Rabbi (Jcwish
Theological Seminary)

. President and Solomon Schechter
Professor of Theology. Jewish Theological Seminary of
America

Simon Greenberg, Ph.D. (Dropsie), Rabbi (Jewish
Theological Seminary)

, Associate Professor of Education.
Jewish Theological Seminary of America

Robert J. Havighurst, Ph.D. (Ohio) , Professor of Edu-
cation, and Secrctary of the Committee on Human De-
velopment, University of Chicago

Walter M. Horton, B.D. (Union Theological Semi-
nary), Ph.D. (Columbia), Professor of Theology,
Oberlin College

Page Eight
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Robert M. Hutchins, President, Univcrsity of Chicago

JEROME G. Kerwin, LL.D. (St. Viator's) , Ph.D. (Colum-

bia). Associatc Professor of Political Science, University

of Chicago

JOHN LaFarge, S.J.. B.A. (Harvard), Aissociate Editor,

**America*

Richard P. McKeon, Ph.D. (Columbia) ,
Professor of

Philosophy and Dean of the Division of Humanities,

University of Chicago

Francis E. McMahon, Ph.D. (Catholic University).

Associate Professor of Philosophy, University of Chicago;

President, The Catholic Association for International

Peacc

Charles E. Merriam, Ph.D. (Columbia), Professor

Emeritus of Political Science, and former Chairman of the

Department, University of Chicago

WILFRID Parsons, S.J.. Ph.D. (Woodstock) ,
Professor of

Political Science, Catholic University

Gerald B. Phelan, Ph.D., President, Pontifical Institute

of Mediaeval Studies, Toronto

Mark Starr, Educational Director, International Ladies

Garmcnt Workers Union

William W. Sweet, D.D. (Cornell) , Litt.D. (Wesleyan),

Professor of History of American Christianity, University

of Chicago

LOUIS WiRTH, Ph.D. (Chicago) , Professor of Social Science

and Associate Dean of the Division, University of Chicago

JAMES M. Yard, D.D. (Wesleyan) , Director of Mid-West

Area of the National Conference of Christians and Jcws

Page Nine
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INSTITUTE PUBLICATIONS

'HELlGroN AND THE WORLD ORTflER"

Edited by Professor F, Erncst Johnson

Indoffing lectnm by Doctor Ben Zion Bokser. Pxofestor Edmund^ S. Brunncr, Doctor RaTmoad Ledie B«ell, Professor George S. Coaats.
Professor Qyde Eagleton, Profewor John A. Pitch, Lawrence IC Ftuik,
Eiq.. Profenor F. Emest Johnson. F&ther John LaFjirge, SJ^ Ihofata
Rohen M. Maclver, Bishop Francis J, McCotnndl. Professe» Qyde R,
Miller. Doctor Fdix Morley, Professor Panl J. Tillidj, Professor Henry
P. Van Dnsen, »nd Dean Luther A. Weigk, at the Institute for Rdigions
Smdies, 1942-43,

PWCE ,_, $2.00
Ix coinDmatiun witn ^vtfovp
Rfäations and Gronp
Antafonisms'* S3.50

t

I
i.

I

> •

•"Group Relations and Group Antagonisms''

Edited by Professor Robert M. Ms^ver

Inclnding lectnres hy Doctor Max Ascoli, Doctor Stewart G- Cok.
Professor Francis Deik. Doctor Lobxs Finkdsteia, Professoir Oscar L
Janowsky, Doctor MonAeng H. Lin, Professor Alain L. Locke. Pio-
f«ssor Robot M. Maclver. Doctor Jacob RobiBsoK. DiDCtor Kridaaabi
Shridharani, Doctor George N. Sbuster, ProfcMor Dmiflas V. Stee«,
snd Professor Frank Tannenbanm, at the Institute for Rdigioiu Studies,
1942-43.

PWCE $2.00
In crwiKinaJion witis "üdagtom
«nd tlK Wodd Oitier- $3.50

'Democract and Raoal Minortties"

Bg Francis Biddle. Attomey Generd of die United

ü

f
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SIXTH YEAR
WINTER AND SPRING TERM

NOVEMBER 1944 - MARCH 1945

m

INSTITUTE
FOR

JEWISH LEARNING
mt^mmmK^^iF% „.

The aim of the Institute is to gulde Jewish men

and women to the sources of Judaism and to promote

the knowiedge of Jewish life, paut and prcsent.

The Institute is an independent scientiftc Institution.

f

/

Under the Direction of:

Prof. S. Brodctsky; Sir Leon Simon C.B.;

Dr. A. Steinberg.

Hon. Secretary:

Dr. F. Kobkr.

LONDON
77, Gabat Russell Street, W.C.i

'Hionc : Museum 3815

I I
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PUBUC liECTÜRES

«"°*S\^2S'"BS»fw?nÄl Street. W.l
Anglo-Palestiman Club, 48, Oreat wmu

PROF S. BRODETSKY
Transition from War to Peace.

.„...PalesSSirrÄ-ÄSS S-'. W.1

°^,fi^:^.?ome British Empire.

^.0-Pale.S^ÄÄ^WiÄ St^et, W.X

°Veep"oS^o?theRacialDoctr,ne.

8""^?'Ä"'teit Wtad% Street, W.1
Anglo-Palestiman Club, 43, Oreai wmu

^^T^l'p^^SteofJewishSocial.sm.

"^^"^lTÄVinÄ Street, W.1
Anglo-Palestinian Club. 43, Oreai wmuuu..

TVTJ TT R BIENENFELD
""
Th^J^w^sh Aspect of War Cnm^-

Sunday, February 4 7.30 p.m.

Zion Houl;, 67, Eton Avenue, N.W.8

DR. NATHAN MO^.^

?

^,^,1^.

Jewish Education m the l^ost vn*

sunday, Febru^B 8^^ Street, W.l
Anglo-Palestinian Club, 43, öreai wmu

SIR LEON SIMON
*

Diaspora NationaUsm.

Sunday, March U, 7.30 p.m.

Zion House, 57. Eton Avenue, N.W.8

DR. N. BAROU
Our Economic Future.

An^lo-PaletinTÄTS^twÄm «'-'• '-^

^"^^^le^^g^n^utiontotheWar.

1 SOURCES and PHILOSOPHY of

JUDAISM

"*

A iiglt for^God in Ancient Egypt (Interpreta-

ra^^cluotÄ FeliU n. at 38, West

S^a^Drive, N.W.U. Spe. 5740.

""
Thl U^^^^eace in Prophetic and Post-

?uÄ^"p'^^'"FromJan.l6,,onr,ectures.

D« M. ESCHELBACHER
Introduction to Talmudic I.aw.

,„.„„3
Mondays. 7 p.m. From Jan. 1, three lectures.

''^nSmSl Relations according to the Talmud. l

Mondays, 7 p.m. From Feb. 12, s« lectures.

"t)^S^n^:?a^^a^'l Rel.g.ous Th.n.er and h,s

Predecessors.

19, Holmdale Road, N.W .b.

^^Mis.^niirfn"feLh Med.aev.l ™;-Pj.y.

Mondays, 8 p.m. From March 5, four lectures.

°^ "isr^m^Shem-Tov, the Founder of the

S^^dts'"?™ From Jan. 22. three lectures.

^^e^hS^^? the Phüosophy ol N,et.sche,

?uts^;^.'8 ^iTrMarch 6, four lectures.

n. HISTORY, UTERATURE. ART

DR L. FEUCHTW.\NGER
The future Task of Jewish Histonography.

Saturday, January 27, 5 p.m.

^r"eLISE BAUMGARTEL
Historical

Palestinian SoU as a Source of Histoncai

?u"Ä" p.m. From Dec. 26, three lectures.

PROF. D. DIRINGER
The Babylonian Exüe^

t. k 7 ^^n l«ctures
Wednesdays. 7 p.m. From Feb. 7. two lectures.

DR. F. KOBLER
Expulsions of Jews in Modern Times. -

^ mdnesdays. 7.30 p.m. From March 7. three

lectures.

°
To^ardfalecond Emancipation on the O-ti-

nent.

Saturday, Jan. 13. 6 p.m.



m vimjt^mmmim' *>

EPHRAIM BROIDO
. .v -r ^

Moses Hess. Ronic and Jerusalem (with Text

reading). ,« ^.w
Wednesdays. 7 p.m. From Jan. 17. three

lectures.

DR. L. V. SNOWMAN
Outline of Classic Hebrew Poetry.

Saturday, March 17, 6 p.m.

SHLÖMOH AUERBACH
The Hasidic Factor in the Jewish Literary

Movement (in Hebrew).

Mondays. 8 p.m. From Jan. 22, three lectures.

DR. I. MAYBAUM
The Jewish Book in the English-speakmg

Countries.
, ^

Tuesdays, 7 p.m. From Feb. 13, three lectures.

DR. W. ISAACSON
^

. .

Heine, the European and the Jew (with

readings).
. , ^

Tuesdays, 8 p.m. From Jan. 23, six lectures.

MALKAH LOCKER ^ . ^
European Symbolism and its Relation to Jewish

Values
Wednesdays, Feb. 21 and 28, 7.30 p.m., and

Saturday, March 10, 5 p.m.

DR. L..WELTMANN
Rilke and the Bible.

Saturday, March 24, 5 p.m.

DR. F. SALOMONSKI
Moses' Image in Art.

Wednesdays, 7 p.m. From Jan. 3, two lectures.

f

/

OXFORD, Communal Centre, 95 Walton Street.

REV. O. LEHMANN
The Religious Development of Jewish Children.

From December 3, two lectures.

All Lectures and Seminars, if no other address

is indicated, will take place at the

JACOB EHRLICH HOUSE,

St. Peter's Vicarage, Belsize Square, N.W .8.

Admission free.

-^> !J I«li |l< » »



SIXTH YEAR
WINTER AND SPRING TERM

NOVEMBER 1944 - MARCH 1945

INSTITUTE
FOR

JEWISH LEARNING

The aim of the Initltute Is to juide Jewish men

and women to the sources of Judaism and to promote

the knowledge of Jewish life. past and präsent.

The Institute is an independent scientific institution.

f

/ Under the Direction of:

Prof. S. Brodetsky; Sir Leon Simon C.B.;

Dr. A. Steinberg.

Hon. Secretary:

Dr. F. Kobler.

LONDON
77, Great Russell Street, W.Ci

'Phone: Museum 3815
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PUBUC LECTURES

Sonday, November 26, 8 p.m.
Anglo-Palestinian Club, 43, Gteat Windmill Street, W.l
PROF. S. BRODETSKY

Transition from War to Peace.

Thorsday, December 7, 7.30 p.m.

Anglo-Palestinian Club, 43, Great Windmill Street, W.l

DR. CECIL ROTH
The Jewries of the British Empire.

Thursday, December 21, 8 p.m.
Anglo-Palestinian Club, 43, Qreat Windmill Street, W.l
DR. I. ZOLLSHAN
The Prospects of the Racial Doctrine.

Sunday, January 14, 8 p.m.
Anglo-Palestinian Club, 43, Great Windmill Street, W.l

BERL LOCKER
The Present State of Jewish Socialism.

Thursday, February 1, 8 p.m.

Anglo-Palestinian Club, 43, Great Windmill Street, W.l

DR. F. R. BIENENFELD
The Jewish Aspect of War Crimes.

Sunday, February 4, 7.30 p.m.

Zion House, 57, Eton Avenue, N.W.3

DR. NATHAN MORRIS
Jewish Education in the Post-War World.

Sunday, February 18, 8 p.m.

Anglo-Palestinian Club, 43, Great WindmiU Street, W.l

SIR LEON SIMON
Diaspora Nationalism.

Sunday, Mareh 11, 7.30 p.m.

Zion House, 57, Eton Avenue, N.W.3

DR. N. BAROU
Our Economic Future.

Sunday, March 25, 8 p.m. ^

Anglo-Palestinian Club, 43, Great Windmill Street, W.l
ISRAEL COHEN. B.A.
The Jewish Contribution to the War.

I. SOURCES and PHILOSOPHY of

JUDAISM
DR. B. JACOB
A Fight for God in Ancient Egypt (Interpreta-

tion of Exodus, chap. 7-11).

On application before February 11, at 38, West
Heath Drive, N.W. 11. Spe. 5740.

INSTITUTE FOR JEWISH LEARNING
77, GT. RUSSELL STREET, LONDON, WC.I

Telephone: MUS 3815
•

Winter and Spring Term

1944 - ^945-

TIME^TABLE

All Lectures and Seminars, if no other ^dcUess
g

indicated. will take place at the JACOB EHRLK.H

HOUSE. St. Peter's Vicarage. Belsize Square. N.W. 0.

* Anglo-Palestinian Club, 43. Gt. Windmill Street.

W 1
*

17

North-West London Zion House. 57, Eton

Avenue. N.W.3.
** 19. Holmdale Road. N.W. 6.

Admission free.

1944
November

26 Sunday. 8 p.m. Prof. S. Brodetsky : ^
Pubhc

Lecture, Transition from War to Peace.

December

3 Sunday 4.30 p.m. Rev. O. Lehmann :
The

ReliKious Development of Jewish Children 1.

Oxford. Communal Centre. 95. Walton Street.

7 Thursday. 7.30 p.m. Dr. Cecil Roth :
Public

Lecture, The Jewries of the British Empire.

Sunday. 4.30 p.m. Rev. O. Lehmann :
The

Rehgious Development of Jewish Children. 11.

Oxford. Communal Centre. 95. Walton Street.

Thursday 8 p.m. Dr. L Zollshan :
Pubitc

Lectu/e, The^ Prospects of the Racial Doctrine.*

26 Tuesday, 7 p.m. Dr. E. Baumgartel :
Palestinian

Soil as a Source of Historical Knowledge. L

10

21

1945

January

1 Monday, 7 p.m Dr. M. Eschelbacher

duction to Talmudic Law. I.

Intro-

9

10

Tuesday. 7 p.m. Dr. E. Baumgartel :
Palestinian

Soil as a Source of Historical Knowledge. IL

Wednesday. 7 p.m. Dr. F. Salomonski .
Moses'

Image in Art, I.

Monday. 7 p.m. Dr. M. Eschelbacher :
Intro-

duction to Talmudic Law, IL

Tuesday. 7 p.m. Dr. E. Baumgartel : P^lestiiÜY

Soil as a Source of Historical Knowledge. 111.

Wednesday. 7 p.m. Dr. F. Salomonski :
Moses'

Image in Art, IL

f
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14

15

16

January

13 Saturday. 6 p.m. Dr. H. Bach : Towards a
Second Emancipation on the Continent.

Sunday, 8 p.m. Mr. Berl Locker : Public
Lecture, The Present State of Jewish Socialism.*

Monday. 7 p.m. Dr. M. Eschelbacher : Intro-
duction to Talmudic Law, IIL

Tuesday. 7 p.m. Dr. J. Heller : The Idea of
Peace in Prophetic and post-Prophetic
Judaism, 1.

17 Wednesday, 7 p.m. Mr. E. Broido : Moses Hess,
Rorae and Jerusalem (with Text Reading), I.

22 Monday. 7 p.m. Dr. H. Poppers : R. Israel
^

Baal-Shem-Tov, the Founder of the Hasidic
Movement, I.

22 Monday. 8 p.m. Mr. Shlomoh Auerbach : The
Hasidic Factor in the Jewish Literary Move-
ment, I. (In Hebrew.)

23 Tuesday. 7 p.m. Dr. J. Heller : The Idea of
Peace in Prophetic and post-Prophetic
Judaism, II.

23 Tuesday, 8 p.m. Dr. W. Isaacson : Heine, the
European and the Jew (with Text reading), i.

24 Wednesday, 7 p.m. Mr. E. Broido : Moses Hess,
Rome and Jerusalem (with Text reading), XI.

27 Saturday, 5 p.m. Dr. L. Feuchtwanger : The
Future Task of Jewish Historiography.

29 Monday, 7 p.m. Dr. H. Poppers : R. Israel
Baal-Shem-Tov, the Founder of the Hasidic
Movement, II.

29 Monday. 8 p.m. Mr. Shlomoh Auerbach : The
Hasidic Factor in the Jewish Literary Move-
ment, II. (In Hebrew.)

30 Tuesday. 7 p.m. Dr. J. Heller : The Idea of
Peace in Prophetic and post-Prophetic Judaism.

30 Tuesday, 8 p.m. Dr. W. Isaacson : Heine, the
European and the Jew (with Text reading). II.

31 Wednesday, 7 p.m. Mr. E. Broido : Moses Hess.
Rome and Jerusalem (with Text reading), III.

Febmary

1 Thursday, 8 p.m. Dr. F. R. Bienenfeld : Public
Lecture. The Jewish Aspect of War Crimes.*

4 Sunday, 7.30 p.m. Dr. Nathan Morris : Public
Lecture. Jewish Edücation in the Post-War
World.**

6 Monday, 7 p.m. Dr. H. Poppers : R. Israel
Baal-Shem-Tov, the Founder of the Hasidic
Movement, III.

6 Monday, 8 p.m. Mr. Shlomoh Auerbach : The
Hasidic Factor in the Jewish Literary Move-
ment, III. (In Hebrew.)

February

6 Tuesday. 7 p.m. Dr. J. Heller

6

12

13

13

14

15

18

19

20

20

21

22

27

27

28

The Id^d. o£ Pc3.cc
in Prophetic and post-Prophetic Judaism. IV.

Tuesday, 8 p.m. Dr. W. Isaacson : Heine, the
European and the Jew (with Text reading), III.

Wednesday, 7 p.m. Prof. D. Diringer : The
Babylonian Exile, I.

Monday, 7 p.m. Dr. H. Cohn : International
Relations according to the Talmud, I.

Tiiesday. 7 p.m. Dr. I. Maybaum : The Jewish
Book in the English-speaking Countries, I.

Tuesday, 8 p.m. Dr. W. Isaacson : Heine, the
European and the Jew (with Text reading), IV.

Wednesday, 7 p.m. Prof. D. Diringer : The
Babylonian Exile, II.

Thursday, 7 p.m. Dr. E. Mueller : Reading of
Kabbalah Texts, I.***

Sunday, 8 p.m. Sir Leon Simon : Public Lecture.
Diaspora Nationahsm.*

Monday, 7 p.m. Dr. H. Cohn : International
Relations according to the Talmud, II.

Tuesday, 7 p.m. Dr. I. Maybaum : The Jewish
Book in the EngHsh-speaking Countries, II.

Tuesday. 8 p.m. Dr. W. Isaacson : Heine, the
European and the Jew (with Text reading), V.

Wednesday, 7.30 p.m. Mrs. Malkah Locker :

European Symbolism and its Relation to
Jewish Values. I.

Thursday. 7 p.m. Dr. E. Mueller : Reading of
Kabbalah Texts, IL***

Tuesday, 7 p.m. Dr. I. Maybaum : The Jewish
Book in the English-speaking Countries. III.

Tuesday. 8 p.m. Dr. W. Isaacson : Heine, the
European and the Jew (with Text reading), VI.

Wednesday, 7.30 p.m. Mrs. Malkah Locker :

European SymboUsm and its Relation to
Jewish Values, II.

March

1 Thursday, 7 p.m. Dr. E. Mueller
Kabbalah Texts, III.***

Reading of

6

Monday, 7 p.m. Dr. H. Cohn : International
R«lations according to the Talmud, III.

Monday, 8 p.m. Dr. J. L. Teicher : Messianismm Jewish Mediaeval Philosophy, I.

Tuesday, 8 p.m. Dr. A. Steinberg : Jewish
Ethics in the Philosophy of Nietzsche, Dostoevsky
and Maritain, I.

Wednesday, 7.30 p.m. Dr. F. Hobler : Ex-
pulsions of Jews in Modem Times, I.

f
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March

8

10

12

12

13

14

15

17

19

19

20

21

22

24

26

26

26

27

Thursday, 7 p.m. Dr. E. Mueller : Spinoza as
a Religious Thinker and his Predecessors, IV.***

Saturday, 5 p.m. Mrs. Malkah Locker :

European Symbolism and its Relation to
Jewish Values, III.

Sunday. 7.30 p.m. Dr. N. Baroü : Public
Lecture, Our Economic Future.*

Monday, 7 p.m. Dr. H. Cohn : International
Relations according to the Talmud, IV.

Monday, 8 p.m. Dr. J. L. Teicher : Messianism
in Jewish Mediaeval Philosc^hy, II.

Tuesday, 8 p.m. Dr. A. Steinberg : Jewish
Ethics in the Philosophy of Nietzsche, Dos-
toevsky and Maritain, II.

Wednesday, 7.30 p.m. Dr. F. Kobler : Expul-
sions of Jews in Modern Times, II.

Thursday, 7 p.m. Dr. E. Mueller : Spinoza as
a Rehgious Thinker and his Predecessors, V.***

Saturday, 5 p.m. Dr. L. V. Snowman : Outline
of Classic Hebrew Poetry.

Monday, 7 p.m. Dr. H. Cohn : International
Relations according to the Talmud, V.

Monday, 8 p.m. Dr. J. L. Teicher : Messianism
in Jewish Mediaeval Philosophy, III.

Tuesday, 8 p.m. Dr. A. Steinberg : Jewish
Ethics in the Philosophy of Nietzsche, Dos-
toevsky and Maritain, III.

Wednesday, 7.30 p.m. Dr. F. Kobler : Expul-
sions of Jews in Modem Times, III.

Thursday, 7 p.m. Dr. E. Mueller : Spinoza as
a Religious Tljinker and his Predecessors, VI.***

Saturday, 5 p.m.
and the Bible.

Dr. L. Weltmann : Rilke

Sunday, 8 p.m. Mr. Israel Cohen : Public
Lecture, The Jewish Contribution to the War.*

Monday, 7 p.m. Dr. H. Cohn : International
Relations according to the Talmud, VI.

Monday, 8 p.m. Dr. J. L. Teicher : Messianism
in Jewish Mediaeval Philosophy, IV.

Tuesday, 8 p.m. Dr. A. Steinberg : Jewish
Ethics in the Philosophy of Nietzsche, Dos-
toevsky and Maritain, IV.

Dr. B. Jacob : A Fight for God in Ancient Egypt
(Interpretation of Exodus, chap. 7-11.)
On application before February 11, at 38, West
Heath Drive, N.W. 11. SPE 5740.

DR. J. HELLER
The Idea of Peace in Prophetic and Po&t-
Prophetic Judaism.
Tuesdays, 7 p.m. From Jan. 16, four lectures.

DR. M. ESCHELBACHER
Introduction to Talmudic Law.
Mondays. 7 p.m. From Jan. 1, three lectures.

DR. H. COHN
International Relations according to the Talmud.
Mondays, 7 p.m. From Feb. 12, six lectures.

DR. E. MUELLER
(a) Spinoza as a Religious Thinker and his

Predecessors.

(6) Reading of Kabbalah Texts.
Thursdays, 7 p.m. From Feb. 15, six lectures at
19, Holmdale Road, N.VV^.6.

DR. J. L. TEICHER
Messianism in Jewish Mediaeval Philosophy.
Mondays, 8 p.m. From March 5, four lectures.

DR. H. POPPERS
R. Israel Baal-Shem-Tov, the Founder of the
Hasidic Movement.
Mondays, 7 p.m. From Jan. 22, three lectures.

DR. A. STEINBERG
Jewish Ethics in the Philosophy of Nietzsche,
Dostoevsky and Maritain.
Tuesdays, 8 p.m. From March 6, four lectures.

n. HISTORY. LITERATURE, ART
DR. L. FEUCHTWANGER
The future Task of Jewish Historiography.
Saturday, January 27, 5 p.m.

DR. ELISE BAUMGARTEL
Palestinian Soil as a Source of Historical
Knowledge.
Tuesdays, 7 p.m. From Dec. 26, three lectures.

PROF. D. DIRINGER
The Babylonian Exile.

Wednesdays, 7 p.m. From Feb. 7, two lectures.

DR. F. KOBLER
Expulsions of Jews in Modem Times.
Wednesdays, 7.30 p.m. From March 7, three
lectures.

DR. H. BACH
Towards a Second Emancipation on the Conti-
nent.

Saturday, Jan. 13, 6 p.m.

f
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EPHRAIM BROIDO
^ -^v, t f

Moses Hess, Rornc and Jerusalem (with lext

reading). ^n ^-u

Wednesdays. 7 p.m. From Jan. 17, three

lectures.

DR. L. V. SNOWMAN
Outline of Classic Hebrew Poetry.

Saturday, March 17, 5 p.m.

SHLOMOH AUERBACH
. ^ x .

The Hasidic Factor in the Jewish Literary

Movement (in Hebrew).
, , ^

Mondays. 8 p.m. .From Jan. 22. three lectures.

DR. I. MAYBAUM ^ ,. t. ^i,„„
The Jewish Book in the English-speakmg

Countries.
, , ^

Tuesdays, 7 p.m. From Feb. 13. three lectures.

DR. W. ISAACSON
Heine, the European and the Jew (with

readings). „ • , x
. Tuesdays, 8 p.m. From Jan. 23, six lectures.

MALKAH LOCKER
European Symbolism and its Relation to Jewish

Values. ,

Wednesdays, Feb. 21 and 28, 7.30 p.m.. and

Saturday, March 10, 5 p.m.

DR. L. WELTMANN
Rilke and the Bible.

Saturday, March 24, 5 p.m.

DR. F. SALOMONSKI
Moses' Image in Art.

Wednesdays, 7 p.m. From Jan. 3, two lectures.

OXFORD, Communal Centre. 95 Walton Street.

REV. O. LEHMANN
The Religious Development of Jewish Children.

From December 3, two lectures.

All Lectures and Seminars, if no other address

is indicated, will take place at the

JACOB EHRLICH HOUSE,

St. Peter's Vicarage, Belsize Square, N.W.3.

Admission free.

f
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Direction: Dr. Abraham Hesdiel

i

I

I.Term: January, - March, 20 th, 1940
30th

Opening of the Term
to be held on

Tuesday, January fllat 8.30 p.m.

at the
30th

MACCABI HOUSE, 73, COMPAYNE GARDENS
N.W.6.

Addresses will be given by

Prof. S. BRODETSKY and Dr. A. Heschel

Subjects of Lectures:

1. Dr. Abraham Heschel

"Moses zwischen Gott und Volk »

Arbeitsgemeinsdiaft über den Urtext, 4. Budi Moses,

Kap. 11, 6 Stunden (deutsdi).

Thursday, Febr. ist, 8th, i5th, 8 — 10 p.m.

Jewish Centre-Beth Am, Kilburn-Brondesbury, 9, Brondes-

bury Rd., N.W.6:

2. Dr. Samuel Atlas

"Reading of easy Talmudical Texts'*

The aim of this course is to give an introduction in

the oral Law and Talmudical thought. (Baba Mezia,

Chapter i). 6 lectures (English).

Monday, Febr. jth, i2th, i9th, 26th, March 4th, iith,

8—9 p.m.

Beth Chaluz, 161, Westend Lane, N.W.6.

, 'V.

/
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3. Prof. Dr. Arthur Marmorstein

^'Reli gious movements in Palestlne'*

from the dose of the Bible Age tili the Period of the

Talmud.

I. Introduction, 2. HellenisnTand Judaism, 3. Phariseism

and Saduceism, 4. Essenes and Apocalyptics, 5. The

Scribs and the Sages, 6. The Jewish Christians.

6 lectures (English).

Wednesday, January 3 ist, February /th, 2 ist, 28th,

March 6th, i3th, 8—9 p m.

Cricklewood Synagogue, 131, Walm Lane, N.W. 2.

/

4. Prof. Dr. Eugen Mittwoch

"The Vorld of IslanV*

These lectures will deal with some problems of the

Arabic culture

4 lectures (English).

Wednesday, February 2 ist, 28th, March 6ih, I3th,

9— IG p m.

Cricklewood Synagogue, i3i, Walm Lanc, N.W 2.

5. Dr. Aron Steinberg

"Hauptprobleme des i ü d. Denkens

in seiner Geschichte"

6 Stunden (deutsch).

Tuesday, February i3th, 20th, 27th, March 5th, 121h,

i9th, 8—9 p.m.

9, Brondesbury Rd., N.W.6.

6. Dr, Abraham Heschel

L
""

3 Stunden (deutsdi).

Thursday, February 2 2nd, 29th, March jth, 8—9 p.m.

9, Brondesbury Rd , N.W. 6.



7. Dr. Joseph Heller

'"Geist der hebräischen Sprache' *

3 Stunden (hebräisch oder deutsch, nach Wunsch der
Hörer).

Wednesday, January, 3ist, February jth, i4th, 9- -lo p.m.
Cricklewood Synagogue, 131, Walm Lane, N. W. 2.

8. Mr. S. Adler-Rudel

^'Jüdische Gegenwartskunde Wirt-

/

S chaft und Wande rung"
6 Stunden (deutsch).

Tuesday, February i3th, 201h, 27th, March 5th, i2th,

I9th, 9— 10 p.m.

9, Brondesbury Rd., N. W. 6.

9. Dr. Frans Kobler

""Briefe als Zeugnisse jüdischer Ge-

schichte"

2 Stunden (deutsch).

Wednesday, February i4th, 8 — 10 p m. .
•

9. Brondesbury Rd , N. W. 6.

10. Mr. Julius Kraemer
""Das jüdische Volkslied"
(Mit Darbietungen). 4 Stunden (deutsch).

Wednesday, March 20th, 8— 10 p.m.

Cricklewood Synagogue, 131, Walm Lane, N. W. 2.

Thursday, i4th, 8— 10 pm.
9, Brondesbury Rd , N.W.6.

11. Judische Gestalten:

a. Dr. Siegfried Stein

""RashJ_"

His Personality and his work. On occasion of the

9001h anniversary of his birth.

1 lecture (English).

Thursday, March 7th, 9— 10 p.m.

9, Brondesbury Rd., N.W. 6.

f



6, Prof. Norman Bentwich

"S o 1 om o n S ch e ch t e r"

I lecture (English).

Tuesday, February 6th, 8 —9 p.m.

9. Brondesbury Rd. N. W. 6.

c. Mr. Leo Koenig
**Mendclc, Scholcm Alediem, Perez,

B^aji^k
"

4 Stunden (Jiddisdi).

Monday, February 26th, March 4th, iith, i8th,

9— 10 p.m.

9, Brondesbury Rd , N. W. 6.
M

d. Dr. Ignaz Maybanm

"Franz Rosenzweig* *

Biographisches — Hermann Cohen und Franz Rosen-

zweig— Martin Buber und Franz Rosenzweig — Zion —
Der Lehrhaus gedanke— Die Entdeckung der Synagoge —
Judentum, Christentum, Heidentum.

4 Stunden (deutsch).

Monday, February, 5th, i2th, 8—10 p.m.

9, Brondesbury Rd., N.W.6.

f

e. Mr. Joseph Leftwicli

"^srael ZangwiH"
I lecture (English).

Tuesday, February 6th, 9—10 p m.

9, Brondesbury Rd., N.W 6.

12. Mr. Moses Perlman

"M oslem-Jewi sh Pole mies"

2 lectures (English).

Monday, February i9th, 26th, 8—9 p.m.

9, Brondesbury Rd., N.W 6.



\

13. Erez Israel

a. Prof, Norman Bentwich

"The Hebrew University i»

I Iccture (English).

Wednesday, February i4th, 8—9 p.m.

9, Brondesbury Rd., N.W.6.

6. Mr. Berl Locker

"The Jcws andPalcstine"
Historical connections and historical rights.

2 lectures (English).

March 4th, iith, 8—9 p.m

9, brondesbury Rd., N.W.6.

\

I

c. Arjeh Haendler
((Das religiös e Palästina"

I Stunde (deutsch).

Monday, February i9th, 9—10 p.m.

9, Brondesbury Rd., N.W. 6.

d. Dr. Ludwig Lehrfreund

"Geschichte des Zionismus"

4 Stunden (deutsch).

Wcdnesday, February, 2 ist, 28th, March 6th, i3th,

8— 9 p m.

9, Brondesbury Rd , N.W.6.

e. A. P. Michaelis

"Die palästinensische

2 Stunden (deutsch).

Thursday, February 22nd, 29th, 9— 10 ^.m.

9, Brondesbury Rd , N.W.6.

f

Wirtschaft"

'^^
iiiiiriti

MHiM i*aWM*.^i«MOTMM>M



The Lectures arc open to Everybody.

The Fccs for cach course are:

for 6 hours course i/6; for members of the T.H.S. i

-

„ 1/4; » "
^^'

»j »>
»> 4 »»

for all other lectures per hour 46.; for members of xhe T.H.S. 3d.

Kindlv pav for your tickets at the beginning of the term at

the Secrefary^of^he T.H.S., 2, Southampton Place, W.Ci. or ask

for them against postal remittance.

Applications for reductions of fees or exemption should be

iddressed to the Secretary of the T.H.S.

The INSTITUTE FOR JEWISH LEARNING is an indepen-

dent scientific institution. The Institute's programme can only be

fulfilled if the necessary financial support is forthcoming. We

appeal to all who are able to do so to support our work by vol-

untary* contributions.

CONTRIBUTORS OF £1 HAVE FREE

ADMITTANCE TO ALL LECTURES.

If is strongly recommeded that all those attending lectures

arrive at the lecture-hall a fesv minutes before the begmnmg ot

the lectures as every lecture will begin at the given hour precisely.

It is requested to bring copies of Talmud and Thora to the

lectures dealing with thcm.

All enquiiies should be addressed to:

THEODOR HERZL SOCIETY

2, SOUTHAMPTON PLACE, W.C.i.

Tetephone: HOLBORN 2513.

\
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Direciion: Dr. Abraham Heschel

I.Term: January, '»tn March, 20 th, 1940

Opening of the Term
to be hcld on

Tuesday, January Ifeth at 8.30 p.m.

at the

MACCABI HOUSE, 73. COMPAYNE GARDENS
N.W.6.

Addresses will be given by

Prof. S. BRODETSKY and Dr. A. Heschel

-.v .Jr

Subj#cts of Lectures:

1. Dt. Abraham Heschel

"Moses zwischen Gott und Volk"

Arbeitsgemeinsdiaft über den Urtext, 4. Buch Moses,

Kap. 11, 6 Stunden (deutsch).

Thursday, Febr. ist, 8th, i5th, 8-10 p.m.

Jewish Centre-Beth Am, Kilburn-Brondesbury, 9, Brondes-

bury Rd., N.W.6

2. Dr. Samuel Atlas

"Reading of easy Talmudical Texts*'

The aim of this coursc is to give an introduction in

the oral Law and Talmudical thought. (Baba Mezia,

Chapter i). 6 lectures (English).

Monday, Febr. 5th, iith, i9th, 26th, March 4th, iiih,

8—9 p.m.

Beth Chaluz, 161, Westend Lane, N.W 6.

-%
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3. Prof. Dr. Arthur Marmorsiein

^'Religious movemcnts in Palestine"

from the close of the Bible Age tili the Period of the

Talmud.

I. Introduction, 2. Hellenism and Judaism, 3. Phariseism

and Saduceism, 4. Essenes and Apocalyptics, 5. The

Scribs and the Sages, 6. The Jewish Christians.

6 lectures (English).

Wednesday, January 3ist, February /th, 2ist, iSth,

March 6th, i3th, 8—9 p.m.

Cricklewood Synagogue, 131, Walm Lane, N.W 2.

/

4. Prof. Dr. Eugen Mittwoch

"The World of Islam"

These lectures will deal with some problems of the

Arabic culture.

4 lectures (English).

Wednesday, February 2 ist, 28th, March 6th, I3th,

9— 10 p m.

Cricklewood Synagogue, i3i, Walm Lane, N.W 2.

5. Dr. Aron Steinberg

"Hauptprobleme des j ü d. Denkens

in seiner Geschichte"

6 Stunden (dcutsdi).

Tuesday, February I3th, 20th, 27th, March 5th, 121h,

i9th, 8—9 p.m.

9, Brondesbury Rd., N.W.6.

f

6. Dr, Abraham Heschel

"Was ist jüdische Religion?"

3 Stunden (deutsdi).

Thursday, February 2 2nd, 29th, March /th. 8-

9, Brondesbury Rd., N.W. 6.

9 p.m.

J
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7. Dr. Joseph Heller

"Geist der hebräischen Spradic**

3 Stunden (hebräisdi oder deutsch, nach Wunsch der
Hörer).

Wednesday, January, 3ist, Fcbruary /th, i4th, 9-10 p.m.
Cricklcwood Synai;oi;uc, 131, Walm Lane, N. W. 2.

8. Mr. S. Adler-Rudel
"
Jüdisdie Gegenwartskunde — Wirt-

sA aft und Wanderung"
6 Stunden (deutsch).

Tucsday, February i3th, 20th, 27th, March 5th, i2th,

I9th, 9— 10 p.m.

9, Brondcsbury Rd., N. W. 6.

9. Dr. Franz Kohler

"Briefe als Zeugnisse jüdischer Ge-

sdiidite"

2 Stunden (deutsch).

Wednesdav, Fcbruary i4th, 8-10 p m.

9. Brondesbur>- Rd ,' N. W. 6.

/

10. Mr. Julius Kraemer
"Das jüdische Volkslied"
(Mit Darbietungen). 4 Stunden (deutsch)

Wcdnesday, March 2oth, 8— 10 p.m.

Cridvlcwood Synagogue, 131, Walm Lane, N. W. 2.

Thursday, i4th, 8— 10 pm.
9, Brondesbury Rd , N W.6.

11. Judische Gestalten:

a. Dr. Siegfried Stein

"Rashi"
His Personality and his work. On occasion of the

900th annivcrsary of his birth

1 Iccture (English).

TTiursdav, March jth, 9— 10 p.m.

9, Brondesbury Rd., N.W. 6.

1

'

I

f
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h. Prof. ISormnn Bentwich

"Solomon Schechter"

I lecture (English).

Tuesdav, February 6ch, 8—9 p.m.

9. Brondesbury Rd. N. W. 6.

c. Mr. Leo Koeni^

"Mendele, Sdiolcm Aicchcm, Pcrez,

Bialik "

4 Stunden (Jiddisch).

Monday, Februar) 26th, March 4th, iith, i8th,

9— 10 p.m.

9, Brondesbury Rd , N. W. 6.

d. Dr. Ignaz Maybaum

"Franz R osenzweig"

Biographisches — Hermann Cohen und Franz Rosen-

zweig Martin Buber und Franz Rosenzweig — Zion —
Der Lehrhaus gedanke - Die Entdeckung der Synagoge —
Judentum, Christentum, Heidentum.

4 Stunden (deutsch)

Monday, February, 5th, i2th, 8—10 p.m.

9, Brondesbury Rd., N.W.6.

e. Mr. Joseph Leftwich
n Israel Zan g will"

I lecture (English).

Tuesday, February 6th, 9—10 p.m.

9, Brondesbury Rd., N.'^.^.

12. Mr. Moses Perlman

M o s 1 c m - J cwisli Polemics"((

2 lectures (EngHsh).

Monday, February i9th, 26th, 8—9 p.m.

9, Brondesbury Rd^ N.W.6.



13. Erez Israel

o. Prof. Norman Bentwich

"The Hebrew University

I lecture (English).

Wednesday, February I4th, 8—9 p.m.

9, Brondcsbury Rd., N.W.6.

>>

b. Mr. Berl Locker

"The Jews and Pale st in e

Historical connections and hisiorical rights.

2 lectures (English).

March 4th, iiih, 8—9 p.m

9, Brondcsbury Rd , N.W. 6.

c. Arjeh Haendler

"Das religiöse Palästina

I Stunde (deutsch).

Mondav, Februarv i9th, 9— to p.m.

5, Brondcsbury Rd., N.W 6.

»>

(

/

d. Dr. Ludwig Lehrfreund

"Geschichte de s Zioni smus j»

4 Stunden (deutsch).

Wcdnesday, Februarv, iist, 28th, March 6th, I3th,

8— 9 p m.

9, Brondesbur\' Rd , N.W. 6.

e. A. P. Michaelis

"Die palästj^ncnsisch^

2 Stunden (deutsch).

Thursdav, February 22nd, 29th, 9

9, Brondesbur) Rd , N.W. 6.

Wirtschaft"

10 p.m.

S



The Leciures arc open lo Everybody.

The Fees for each course are:

for 6 hours course 1^6; for members of the T.H.S. i/-

»» »> 1/4; »> >» » >» >> 8d.

for all other lectures per hour ^d.; for members of the T.H.S. 3d. \

/

Klndly pay for your tickets at the beginning of the term at

the Secretary of the T.H.S., 2, Southampton Place, W.C.i., or ask

for them against postal remittance.

Applications for reductions of fecs or exemption should be

addressed to the Secretary of the T.H S.

The INSTITUTE FOR JEWISH LEARNING is an indepen-

dent scientific institution. The Institute's programme can only be

fulfilled if the nccessary financial support is forthcoming. We
appeal to all who are able to do so to support our work by vol-

untary contributions.

CONTRIBUTORS OF £1 HAVE FREE

ADMITTANCE TO ALL LECTURES.

If is strongly recommeded that all those attending lectures

arrive at the lecture-hall a icw minutes before the beginning of

the lectures as every lecture will begin at the given hour precisely.

It is requested to bring copies of Talmud and Thora to the

lectures dealing wiih thcm.

All enquiries should be addressed to:

THEODOR HERZL SOCIETY
2, SOUTHAMPTON PLACE, W.C.i.

Teteiihimt: HOLnORX 2r>13.

f
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SOME BOOKS OF lEWISH INTEREST

IN ENGUSH

This list of books of Jcwish intcrcst in English is

primarily intcndcd £or lay pcoplc abovc thc age of

cightccn. All of thc books listcd arc now availablc

widi two cxccptions which arc indicated. The list con-

tains cighty-six works consisting of one hundred vol-

umes. While all prices arc subjcct to change, at thc

present date thc total cost of all of thc books listcd is

approximatcly $230.00. Most of thc publishcrs allow

discounts to organizations that purchase books in

quantity.

The annoutions havc bccn culled from Jcwish

Book List, National Conference of Christians and

Jews; Thc Jews in America: A Selected Bibliography,

Bureau of Intercultural Education; Judaica, Boston

Public Library; Jcwish Fiction in English, 1900-1940,

American Jewish Committec

Thc Compiler, while assuming responsibility for thc

titlcs included in this book list, wishes to acknowledgc

bis appreciation to Dr. Solomon Grayzel, Solomon

Kerstein and Dr. Mordecai Soltcs for reviewing thc

list and ofiEcring suggestions.

Philip Gooduan

BIBLE

The Holy Scriptures. Philadelphia, Jewish Publica-
tion Society, 1917. 1136 p. |1.50.

An authoritative translation by a number of dis-

tinguished Jewish scholars.

Hertz, Joseph H. Pentateuch and Haftarahs. Amer-
ican ed. New York, Pardes Publishing Company,
1942. 2 V. 990 p. $4.50. Hebrew text with English
translation and commentary.
An excellent guide for the weekly portion of the
Scriptures, skillfully edited by the Chief Rabbi of
the British Empire.

HoBNio, SiDNEY B. and Rosenbebq, Samuel H. A Guide
to the Prophets. New York, Bloch Publishing Co.,

1942. 191 p. $1.35.

A populär introduetion to the understanding of the
prophetic teachings and their background.

Masgolis, Max L. The Hebrew Scriptures in the
Making. Philadelphia, Jewish Publication Society,
1922. 131 p. $1.25.

JUDAISM
GiNZBERO, Abher (Ahad Ha'am, pseud.). Selected

Essays. Philadelphia, Jewish Publication Society,
1912. 347 p. 11.25.

Tr. from the Hebrew by Leon Simon. Contains
eighteen essays by the great modern Hebrew
philosopher.

Edidin, Ben M. Jewish Customs and Ceremonies.
New York, Hebrew Publishing Company, 1941.
178 p. $1.50.

A populär discussion of the origin and signiflcance
of Jewish ceremonial practices in the home and
synag(^ue.

Eisenstein, Iba. Creative Judaism. New York, Behr-
man's Jewish Book House. 1936. 202 p. $1.25.

A digest of Mordecai M. Kaplan's Judaism as a
Civilization (New York, Macmillan, 1934), in which
the Reconstructionist program for American Jewry
is set forth.

Pinkelstein, Louis. The Beliefs and Practices of
Judaism. New York, Devin-Adair, 1941. 92 p. 50c.

By the President of the Jewish Theological Sem-
inary of America. Reprinted from The Religions
of Democracy (New York, Devin-Adair, 1941).

Freehof, Solomon B. The Small Sanctuary. Cincin-
nati. Union of American Hebrew Congregations,
1942. 302 p. 12.00.

The Ideals of Judaism as reflected in worship and
Service.

Ganzpried, Rabbi Solomon. Code of Jewish Law. New
York. Hebrew Publishing Co., 1927. (Kitzur
Shulchan Aruch) 555 p. |2.25. Tr. by Hyman E.
Goldin.
A compilation of Jewish laws and customs.

Greenstonb, Julius H. The Jewish Religion. Phila-

delphia, Jewish Chautauqua Society, 1929. 300 p.

$2.00.

A guide to the principles and practices of Judaism
for parents, teachers, and laymen. An Interpreta-

tion from the traditional point of view.

Heli^r, BernARO. The Odyssey of a Faith. New York.
Harper k Bros., 1942. 277 p. $2.50.

A scholarly history of Jewish culture.

(1)
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Herford, R. Travers. The Pharlsees. New York,
Bloch Publishing Co., 1924. $1.00.

An historical account of the Pharisees, indicating
that an understanding of their teachings would
create a better appreciation of both Christianity
and Judaism.

Joseph, Morris. Judaism as Creed and Life. New
York, Bloch Publishing Co., 1925. 522 p. (out of
print).

An exposition by a spokesman for moderate Reform
Judaism in England.

Jung, Leo, ed. The Jewish Library. V. I, New York,
Bloch Publishing Co., rev. 1944. $2.50; V. II, New
York, Bloch Publishing Co., 1930, $1.25; V. III, New
York, Jewish Library Publishing Co., 1934, $2.50.
Collection of scholarly essays interpreting Judaism
as Orthodox Jews see and practice it.

Moore, George Foote. Judaism in the First Centurles
of the Christian Era. Cambridge, Harvard Univer-
sity Press, 1927-30-32. 3 v. $10 for 2 v., $14 for 3.

An authoritative work on rabbinic Judaism by a
noble Christian scholar.

Philipson, David. The Reform Movement in Judaism.
New York, Macmillan Co., 1931. $1.50.
This Story of Reform Judaism from its earliest be-
ginnlngs to the present day Is practically the only
book of its kind in English.

ScHAuss, j^AYYiM. Thc Jewish Festivals. Cincinnati,
Union of American Hebrew Congregations, 1938.
320 p. $2.50.

A comprehensive and authoritative discussion of
the historical significance and the ceremonial ob-
servance of Jewish festivals and fast days.

Schechter, Solomon. Studies in Judaism. Philadel-
phia, Jewish Publication Society. V. I, reprinted
1938. 366 p.; V. II, reprinted 1938, 362 p.; V. III.

reprinted 1945, 336 p. $1.25 each.
A collection of essays and studies of leading Jewish
movements in recent times.

SoLTES, Mordecai. The Jewish Holidays. New York,
National Jewish Weifare Board, Rev. 1943. 105 p.
$.76.

The origln, significance and observance of the Jew-
ish holidays, including two hundred and flfty ques-
tions and answers.

Steinberg, Milton. The Making of the Modern Jew.
New York, Behrman's Jewish Book House, rev. ed.
1943. 317 p. $1.75.

A forthright and eloquent evaluation of the factors
which have moulded oontemporary Jewish life.

HISTORY
Baron, Salo W. The Jewish Community. Philadel-

phia, Jewish Publication Society, 1942. V. I, 374 p.;
V. II, 366 p.; V. III, 572 p. $2.50 per volume. Con-
tains notes, bibliography and index.
A detailed authoritative study of the structure and
function of the Jewish Community through Jewish
history.

DuBNow, S. M. History of the Jews in Russla and
Poland. Tr. from the Russian by I. Friedlander.
Philadelphia, Jewish Publication Society, 1916-1920.
V. I, 414 p.; V. II, 430 p.; V. III, 412 p. $1.25 each.
From the earliest times until 1915. With bibli-
ography.

(2)
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Elbo(;en, Ismar. A Century of Jewish Life. Philadel-
phia. Jewish Publication Society, 1944, 814 p. $3.00.
Designed to bring up-to-date the famous History of
the Jews by Graetz. Excellent material on Amer-
ican Jewish life.

Friedman, Lee M. Jewish Patrlots and Pioneers.
Philadelphia, Jewish Publication Society, 1943. 432
p. $2.50.

Collection of historical essays on the Jews in the
United States.

Lebeson, Anita L. Jewish Pioneers in America, 1492-
1848. New York, Behrman's Jewish Book House.
1938. 370 p. $2.00.
An able and well written study on the formative
period of Jewish life in America.

Levinoer, Lee Joseph. A History of the Jews in the
United States. 2nd rev. ed. Cincinnati, Union of
American Hebrew Congregations, 1935. 570 p. $2.00.
Intended as a textbook for children of high school
age, but usefui for adults as a general introduction
to the subject.

LowENTHAL, Marvin. The Jews of Germany. Philadel-
delphia, Jewish Publication Society, 1936. 144 p.
$2.50.

A volume which is both llterature and history. It
Covers Jewish life in Germany from the Roman
period to the rise of Hitler.

Marcus, Jacob R. The Jews in the Medleval World.
Cincinnati, Sinai Press, 1938. $3.00.
A usefui distillation of contemporary records and
accounts which glves spirlt and interest to the
medleval Jewish scene.

Marcus, Jacob R. The Rise and Destiny of the German
Jew. Cincinnati, Union of American Hebrew Con-
gregations, 1934. 365 p. 75c.
History of antl-Semitism in Germany and a study
of current German-Jewish life.

Margolis, Max L. and Marx, Ai^x ander. A History of
the Jewish People. Philadelphia, Jewish Publica-
tion Society, 1927. 823 p. $3.00.
An authoritative one-volume history, from the be-
ginnings up to 1925.

Neuman, Abraham A. The Jews in Spain. Philadel-
phia, Jewish Publication Society, 1942. 2 v. 800 p.
Maps. $2.50 each.
Their social, political and cultural life during the
Middle Ages.

PiLCH, Judah. Jewish Life in Cur Times. New York,
Behrman's Jewish Book House, 1943. 244 p. $2.75.
A description of the social, organizational and cul-
tural life of the Jews In America and Europe.

Roth, Cecil. A Bird's Eye View of Jewish History.
Cincinnati, Union of American Hebrew Congrega-
tions, 1935. 421 p. $2.00.

Sachar, Abram Leon. History of the Jews. New
York, Alfred A. Knopf, 1940. 9th rev. ed. $4.00.
A popularly written story of the Jewish people from
Biblical days to the present which includes eco-
nomic and social factors.

Sachar, Abram Leon. Sufferance is the Badge. New
York, Alfred A. Knopf, 1939. 585 p. $3.50.
Survey of the Position of the Jews from 1919 to
1939.

(3)
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LITERATÜRE AND POETRY
Asch, Shalom. Salvatlon. Tr. by Willa and Edwin

Mulr. New York, G. P. Putnam's Sons, 1934. 832 p.
^2.50.

An historical novel of Jew and Gentile In a small
Pollsh town in the early nineteenth Century. An
excellent characterization of a Hassidlc miracle
rabbi. Dramatized for the Yiddlsh stage under the
title of "Tlllum Yid."

Three Cities: A Trilogy. Tr. by Willa and Edwin
Mulr. New York, G. P. Putnam's Sons, 1933. 899 p
$3.00.

^

A dramatlc Präsentation of Jewish life in St. Peters-
burg, Warsaw and Moscow before and during the
Russlan Revolution, portraying the contrast be-
tween the wealthler, Russifled group and the work-
ing class.

Baron, Joseph Louis, ed. Candles in the Night- Jew-
ish Tales by Gentile Authors. Philadelphia, Jewish
Publication Society, 1940. 391 p. $2.50.
Twenty-three non-Jewish authors are represented
in these stories culled from fourteen national lit-
eratures. Included are such authors as Boccaccio
Chekhov, Gorky, Anatole France, Strindberg'
Stephen Vincent Benet, and Sinclair Lewis.

BiALiK, Hayyim Nahman. Aftergrowth and Other
Short Stories. Tr. by I. M. Lask. Philadelphia,
Jewish Publication Society, 1939. 216 p. $2.50.
PIve of the best Short stories of a master of Hebrew
writing. The beauty of the original Hebrew is
preserved.

Feuchtwanger, Lion. Josephus. Tr. by Willa and
Edwin Muir. New York, Viking Press, 1932. 504 p.

. $2.75.

Long and crowded account of the career of the
Jewish historian from bis flrst Visit to Rome in
A.D. 64 to the fall of Jerusalem, when he returned
to Rome to write his hiatory of the Jewish wars.
Illuminating, important and fllled with color and
Personalities.

The Jew of Rome. Tr. by Willa and Edwin Mulr.
New York, Viking Press, 1936. 565 p. $2.75.
Sequel to Josephus. Carries on the narrative of the
Jewish historian under the reigns of Nero, Ves-
pasian, and Titus. The scene is laid in Rome,
Galilee, Alexandria, and Jerusalem.

Fleg, Edmond. The Jewish Anthology. Tr. by Maurice
Samuel. New York, Behrman's Jewish Book House
1933. 399 p. $1.75.
Selections in prose and verse from Jewish writers
of twenty-flve centuries. With biographical index.

Frank, Helena, tr. Yiddish Tales. Philadelphia Jew-
ish Publication Society, 1912. 599 p. $1.25.
A collectlon of forty-eight tales by twenty different
authors.

Gabirol, Solomon Ibn. Selected Rellgious Poems. Tr
by Israel Zangwill. Hebrew text ed. by Israel
Davidson. Philadelphia, Jewish Publication Society
1923. 247 p. $2.50.
The süperb work of a gifted medieval poet, in an
attractive edition.

(4)

GoLOMAN, SoLOMON. The Golden Chain. V. I, Part 1,
The Torah and Earller Prophets. New York, Bloch
Publishing Co., 1937. 219 p. $1.00.
An anthology of history and Interpretation of Jew-
ish literature.

Hebtz, Joseph H., ed. A Book of Jewish Thought«.
New York, Bloch Publishing Co., 1943. 7th rev. ed.
334 p. $1.25.

A populär anthology which draws from the entlre
ränge of Jewish literature.

Halevi, Jehuda. Selected Poems. Tr. by Nina Sala-
man; Hebrew text ed. by Heinrich Brody. Philadel-
phia, Jewish Publication Society, 1924-1928. 192 d.
$2.50.

*^

An Introductlon to the work of the outsUndlng
post-BIblical Hebrew poet.

Lewisohn, Ludwig. Breathe Upon These. Indlan-
apolis, Bobbs-Merrlll, 1944. $2.50.
A stirring novel bullt around the Struma tragedy
by a great Jewish styllst.

Mann, Thomas B. Joseph and His Brothers. Tr. by
Jio/' .^^®"?®^*®^' N®^ York, Alfred A. Knopf,
1934. 428 p. $2.60.
Based on the familiär Bible story of Jacob, Esau,
Isaac, Rachel, and Joseph, elaborated and enriched
by details presenting the culture and primitive life
of Bibllcal times, and by vlvld characterization of
the leading figures. A long anthropological and
niythological introductlon dlscusses the philosophy
of history and the legendary beginnings of the
Jews. The story Itself Is deeply moving and Is wrlt-

K. .*«^^°^P^® *°^ beautlful style, suited to the
subject. Published in England under the title Tales
of Joseph.

"ToJv "?ff ^Tl^^^
''''; ^y ^- T. Lowe-Porter. NewYork, Alfred A. Knopf. 1935. 311 p. $2.50.

Part II of the Joseph series.

"~7/2^®fiV°,^5^P^- Tr. by H. T. Lowe-Porter New
o^t^re^Vse^ir''^^^«- ''''' ''''• ^-^"^—
- Joseph the Provider. New York 1944 t^ onThe fourth and final volume In the Joseph^eriesOpatoshu, Joseph. In Pollsh Woods. Tr by W
^»2 rinr''''''

^^^^«^ PuMicatlon^UiX!

Hal^dlc^ro^rP^^d."^^^^ ^^"^^^^^^^ '^ ^^«

Perctz, Isaac Loeb. Stories and PIctures. Tr by
? ^°.^

fnnP^-
PJ»»adelphia, Jewish PublicationSociety, 1906. 455 p. $1.25

x-uuucauon

Representative selections from the writings of oneof the greatest Yiddish writers

^p'lf^'
^^''^'^^^- Anthology of Modern Jewish

f9'2ri92T Im:
^^''•"^'^•^ ^^^^«^ «-^ H--

?/j"^ /?" ""^"^ sources, this book is a sincere

Felder' the 'wo'rTnf^'^'
'" ''''''''' '^ '"^^ ^^Sreader the work of some representative Jewish

^^NeTYortTl'fr.d'?V'^"'J^n^'
^*^°^^°^ Alelchem.wew York, Alfred A. Knopf, 1943. 331 p. $3.00The humor and pathos of Sholom Alelchem skilfnlivremterpreted by a great contemporary lUerary

^l!K ^1^""^' ""^ ^^^ ^9^3 Anisfleld Award as ?hebest book on racial relations."

(5)
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Schwarz, Leo W., ed. The Jewish Caravan; Great
Stories of Twenty-flve Centuries. New York, Farrar
& Rinehart, 1935. 768 p. $2.50.

This book is more than a compilation of stories; It

is a coUective Portrait of the Jewish people, and
reflects, insofar as literature is a reflection of life,

the social development of this unique people over a
period of almost three thousand years.—Preface.

With blographical notes.

-A Golden Treasury of Jewish Literature. New
York, Farrar & Rinehart, 1937. 818 p. $2.50.

A comprehensive collection including Short stories,

plays, poetry, and essays, selected from the writings
of Jewish authors in many lands, from Biblical

times to the present. With bibliographical notes.

SiNOEB, Israel Joshua. The Brothers Ashkenazi. Tr.

by Maurice Samuel. New York, Alfred A. Knopf,
1936. 642 p. $2.50.

Against a background of pre-World War Industrial

development and decay of the Polish city of Lodz,

this extraordinary novel teils the story of several

generations of Polish Jews, some rising like their

city from anonymity to power, others submerged
as workers battling for bread. The central charac-

ters are the twin brothers, Max and Yakob Ash-
kenazi, who represent two classic sides of the Jew:
the ambitious, brilliant, uncrushable man of busl-

ness, and the eager, warmhearted voluptuary.

Zangwill, Israel. Omnibus Book. Philadelphia, Jew-
ish Publication Society. $3.50. Contains three out-

standing works by Zangwill: Children of the

Ghetto, 1892, 553 p.; Ghetto Comedies, 1907, 487 p.;

Ghetto Tragedies, 1893, 486 p. (Out of print.)

PALESTINE AND ZIONISM

Hess, Moses. Rome and Jerusalem: A Study in Jew-
ish Nationalism. New York, Bloch Publishing Co.,

1943. $2.00. Tr. by Meyer Waxman.
Famous classic on Jewish nationalism and Zionism.

Levensohn, Lotta. Outline of Zionist History. New
York. Scopus Publishing Co., 1941. 150 p. $1.50.

Preface by Chaim Weizmann. A useful history of

Zionist endeavor.

Lewisohn, Ludwig. Israel. New York, Behrman's
Jewish Book House, 1936. 280 p. $1.00.

A passionate plea addressed especially to Jews for

a return to the teachings which made their race
immortal. It is a chronicle of the Jewish people.

LowDERMn.K, Walter Clay. Palestine— Land of

Promise. New York, Harper & Bros., 1944. 236 p.

$2.50.

A blueprint for the reclamation of Palestine by an
American soll expert.

Revusky, A. The Jews in Palestine. New York, Van-
guard Press, 1936. $3.50.

A record of Jewish progress in all areas of life.

Samuel, Maurice. Harvest In the Desert. Philadel-

phia, Jewish Publication Society, 1944. 316 p. $3.00.

The epic of modern Palestine with special emphasis
upon the heroism that converted a wasteland into a
Creative democratic bastion.

(6)
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Bein, Alexander. Theodor Herzl: A Biography. Tr.

by Maurice Samuel. Philadelphia, Jewish Publica-

tion Society, 1941. 544 p. $3.00.

The life and significance of the founder of the
Zionis.t movement.

Bentwich, Norman. Solomon Schechter, A Biography.
Philadelphia, Jewish Publication Society, 1938.

373 p. $2.50.

Life of the former head of the Jewish Theological
Seminary, particularly valuable for its discussion
of religious trends and communal organizations in

the United Stetes.

De Haas, Jacob. Louis D. Brandeis. New York, Bloch
Publishing Co., 1929. 296 p. $1.25.

A blographical sketch of the distinguished Supreme
Court Justice with a collection of Zionist and Jew-
ish addresses.

Finkelstein, Louis. Akiba: Scholar, Saint and
Martyr. New York, Jewish Theological Seminary,
1936.

The first biography of Akiba of the First Century,

C. E.

GiNZBERo, Louis. Students, Scholars and Salnts.

Philadelphia. Jewish Publication Society, 1928.

291 p. $1.25.

An erudite book devoted to a discussion and critical

evaluation of the work of some leading Jewish
thinkers. The essay on Jewish primary schools

merits special praise.

Schwarz, Leo W., Memoire of My People Through a
Thousand Years. Philadelphia, Jewish Publication

Society, 1943. 597 p. $3.75.

An anthology of Jewish autobiographical material,

edited with rare skill and understanding.

Zeitlin, Solomon. Maimonides. Philadelphia, Dropsie
College, 1935. $1.00

MISCELLANEOUS

Prayer Book. Singer ed. New York, Bloch Publishing
Co., 1922. 940 p. $1.25.

Cohen, A., ed. Everyman's Talmud. New York, E. F.

Dutton tc Co., 1932. 420 p. $3.25.

Summarizes the teachings of the Talmud on re-

ligion, ethics, folklore an^ Jurisprudence.

CooPERSMiTH. Harry. Songs of Zion. New York, Behr-
man's Jewish Book House, 1942. 240 p. $1.50.

Includes festival songs.

De Haas, Jacob. Encyclopedia of Jewish Knowledge.
New York, Behrman's Jewish Book House. 1934.

1 v. 686 p. $5.50.

A handy reference volume.

Goldfarb, S. The Jewish Songster. New York; pub-

lished by the author. 1918. Part I, 221 p.; Part II.

228 p. (Out of print.) $3.00 each.

Words and music.

Janowsky, Oscar I. ed. The American Jew. New
York. Harper & Bros. 322 p. $2.00.

Collection of essays on varied phases of American
Jewish life.

(7)
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Leabsi, Rufus. The Book of Jewish Humor. New
York, Bloch Publishing Co., 1941. 242 p. $1.50.

Storles of the Wlse Men of Chelem and others well

told.

MiNKiN, Jacob S. The Romance of Hassldlsm. New
York, Behrman's Jewish Book House, 1935. 395 p.

$3.50.

A populär discussion of a signiflcant Jewish relig-

ious movement which greatly influenced nlneteenth

Century Jewish life.

RicHMAN, Jacob. Laughs from Jewish Lore. New
York, Behrman's Jewish Book House, 1926. 370 p.

$1.50.

A unique and distinct contribution to Jewish lit-

erature.

Roth, Cecil. Jewish Contribution to Civillzation.

CincinnatI, Union of American Hebrew Congrega-
tlons; New York, Harper & Bros., 1940. 420 p. $2.00.

Standard work on the subject, wlth a useful

bibliography.

RuppiN, Arthur. The Jewish Fate and Future. Tr.

by E. W. Dickes. New York, Macmillan Co., 1940.

386 p. $4.00.

Authoritative soclological study of the Jewish Situ-

ation today, by the noted Zionist scholar. Includes

many statistics.

Samuel, Maurice. The Great Hatred. New York, Al-

fred A. Knopf, 1940. 209 p. ^2.00.

An examinatlon of anti-Semitlsm, its causes and
implications, by the well known author. His major
thesis is that anti-Semitlsm Is baslcally antl-Chris-

tianity.

Zeitun, Solomon. Who Crucifled Jesus? New York,
Harper & Bros., 1942. 240 p. $2.50.

A careful and responslble study by an outstanding
Jewish scholar of the trlal and death of Jesus.
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Repiinted, in slighüy revised form, front an arücle

in the February, 1944, i^sue of The Toich, the officio!-

magazine of the National Fedcration of fewish Men's

Clubs,

lEWISH BOOES FOR YOUR HOME
By SoLOMON Grayzel

I

WHY A JEWISH BOOKSHELF
Jcwish law and tradition contain no morc intcrest-

ing rcgulations than diosc which dcal widi the carc
and trcatmcnt of books. The custom, for example,
of kissing a Hebrew book which accidently dropped
to the floor, or the prohibition to usc a book as a
prop for another objcct, or the stern warning against
employing a book to shield onesclf from flying missiles
are indications of the respect in which books werc
held* It was a respect based on the Jewish ideal of
Torah, good books that add to Jewish knpwledge
and thus act as a guide to life being accorded some
of the sanctity which attaches to the Bible itself. One
may understand, therefore, why the Jews of former
days, and many to this day, considered that a home
without books lacked the dignity that a Jewish home
should have.

"Atmosphere," however, is not enough. That books
are decorative, that they lend "tone," is a modern
discovery. The quest for books whose bindings go
well with the color scheme of the houschold repre-

sents a litdeness of spirit of which no truly Jewish
man or woman can be guilty. Jews have coUcctcd
books bccause of the information they contained or
because of their ability to afford spirituality and com-
fort. The Jew purchased a book in order to makc
the author bis guest—an honored guest—with whom
he might converse on a subject of mutual interest.

This is not to say that a Jewish library must be dull;

Jewish books also can be entertaining; but the em-
phasis should be on the spiritually worthy and ufcful.

The bookshelf within the Jewish home must hclp in

the fight against ignorance and against despair^ for

the preservation of che Jewish heritagc and thiough
this of the Jewish people.

SIZE OF BOOKSHELF
Space is the only limit to the number of books that

a Jewish home should have, with interest as a limita-

tion on the type rather than the size of the bookshelf.
Dwellers in apartment houses are, of course, at a dis-

advantage. One must pay rent for books, so that their

initial cost, as in the case of many other possessions,

is sometimes less important than the upkeep. This
is one reason, among others, why a lending library
is such a boon. But a lending library has one great
disadvantage: it makes for casual acquaintanceship
with books which should be friends and consunt
companions. One may borrow books which contain

*^Ä?^y^V int«'«ftin» Pamphlet, "The Peopto and th«
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so litdc mcat and Inspiration tjjat a singlc, rapid rcad-
ing of thcm is sufficicnt. If such books are purchascd,
thcy should bc digcstcd and disposcd of, in ordcr to
makc room for permanent inhabitants of thc
bookshclf.

No. matter how small the homc, it has room—or

must make room—for a few books. We shall set thc

number of thesc at about fifty, small enough not to

bc a bürden, yet largc enough to pcrmit a variety so

as to include basic volumes on many of the numerous
phases of Jewish life. This, morcover, is to bc a
bookshclf for adults; a childrcn's library requires a
separate discussion.

NATURE OF THE BOOKSHELF
There are bookshclves in Jewish homes which are

a drawback rathcr than a stimulant to further Jewish
intcrest. This is the case whcre the bookshclf repre-

sents mcrely a coUection of childrcn's textbooks or

Story books, thus setting limits to thc continued edu-
cation of both children and parents. Other bookshclves

become cluttercd up with old pcriodicals. There are,

of course, pcriodicals which a Jewish homc should
reccive; but, apart from an occasional articlc, thcy

should not bc kept. Finally, there are the multi-

volumed works which, though very useful and cul-

turally important, are forbidding in aspect and occupy
so much room as to cxcludc more casily rcadable and
morc stimulating volumes.

Encyclopedias, for cxample, prescnt a serious prob-

lem, and thc advisability of purchasing thcm should
bc carcfully weighed. There are two sets which, from
thc point of view of an American Jewish homc, may
bc considered. The Jewish Encyclopedia, published

in 1906 and consisting of twelve heavy volumes, is a

very scholarly and suprcmcly important work. The
Universal Jewish Encyclopedia, published from 1939
to 1943 and consisting of tcn handsome volumes,

can also bc very helpful; it is, in fact, more intcrest-

ingly written than its predecessor. Were the discus-

sion here concerncd with a Jewish library, the

purchase of both would bc recommendcd. For a

bookshclf in a homc, however, whcre an encyclopedia

will form 20 per cent of thc bookshclf's population,

the question is opcn to dcbatc. Much -depends upon
thc intcrests of the individual homc. Some pcople

havc nccd for a constant rcfcrcncc book and can

stand thc dry, concisc form in which encyclopedias

ncccssarily prescnt their information. Others havc to
^

havc their information in more vibrant terms. Whcre
there is room for thc usual shelf over and above an

encyclopedia, the possession of one or the other of

thcm is highly advisable. Whcre the room is limited

and the nccd for a rcfcrcncc work not too great, a

coUection of other, singlc-volumed works may bc

prcferable.

(4)

A partial Solution to thc problem lies in one or the
other of two existing onc-volumc encyclopedias: Jacob
de Haas, Encyclopedia of Jewish Knowledge, and Val-

lentine's Jewish Encyclopedia. It Stands to reason that

neither of thesc is as helpful as either of the largc

encyclopedias, but thcy do offer the esscntial facts

and dates on a largc number of subjects in which the
layman, as regards Jewish culturc, may bc intcrested.

What is true of encyclopedias is true to an even
greater extent of other sets of books. In recent ycars
the Soncino Press of England produced an exccUent
and attractively bound English translation of most of
thc Talmud as well as of thc Midrash and thc Zohar.
It is impossible to overestimate the importance of
such works. Every Jew who can afford the price and
cvery Jewish homc that can afford thc shelf space
should havc thcm if only as reminders of our vast cul-

tural treasurcs. In thc great majority of cases, how-
ever, thesc sets will bc purely dccorativc. In the com-
pctition for space on thc bookshclf, their Iure should
bc resisted.

The bookshclf should, on thc whole, consist of
such books as are (^) purchascd for a singlc reading
and then disposcd of; (b) useful for rc-rcading be-

cause of their inspirational value; (c) good for occa-

sional reading and rcfcrcncc. Finally, fcw- books on
any subjcct deserve an absolutcly permanent homc
on thc bookshclf. To bc sure, a new book is not ncccs-
sarily a better book; but whcre a better book does
appear, one must stccl bis hcart, opcn bis purse, and
part with the old friend in exchange for the new.
The bookshclf must bc kept as fresh and as useful
as possiblc.

WHAT TO REMEMBER
The bookshclf in thc Jewish homc has a significance

beyond the walls of thc houschold. American Israel

is now in process of devcloping pcrsonality and a
culturc of its own. We can, under existing circum-
stanccs, bcgin a Golden Age of cultural activity which
may rival thc famous Golden Agc of the Jews in

Spain. This means thc cncouragcment of literary

productivity. There will bc no authors if there are
no rcaders and no purchasers of books. Authors are
human; thcy will turn their talcnts to ficlds whcre
thcy will bc apprcciatcd. A Jewish bookshclf, there-

fore, is not only an index of thc Jewish foundations
of the homc, but also proof of its Cooperation in thc
task of building American Israel.

II

We turn now to thc actual books which should
find their place on the Jewish shelf. A warning is

in Order: the judgments ofJcrcd bclow are subjective,

at least to some extent, although thc writer is trying

hard to bc absolutcly impartial and to view the books

(5)
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from the Standpoint of the prospcctive shclf-buildcr.

It may bc, morcover, that, bccause of variations in

intcrest and in preferences for style, readers will take

issuc with advice here given. That is as it should be.

Literary criticism is not a sciencc. Except for books
of rcfcrcnce and scholarship, books arc madc to appeal

to dififcrent tastcs. All one can ask is that the books

named below be given consideration as represcnting

one man's best judgment on what other pcople should

read.

"MUST" BOOKS ON THE SHELF

The Jewish bookshelf must contain a Bible. It is

our opinion that the shelf must have a Hebrew Bible

in addition to one in English translation. Even if

not a Single inmate of the household reads Hebrew,

a fair-sized, well bound Hebrew Bible must be there,

for sentimental reasons and in the hope that sentiment

may lead to curiosity and curiosity to action in the form

of study. Prefcrably the English Bible placed bcside the

Hebrew should be the one translated by American

Jewish scholars for the Jewish Publication Society

(1917); a Leeser edition is second choice. But under

no circumstances should a Jewish home be content

with a Christian edition of the Bible, with its in-

sistencc on Christological references. Thus, if the

Bible is used—as it should be—whether to read two
chapters a day, in accordance with the custom now
urged upon Jews everywherc, or to read from it occa-

sionally at random, the Jewish Interpretation of it

will rest in the reader's mind. Those interested may
also add the Pentatcuch and Hajtarahs with the

charming commentary prepared by Dr. Joseph H.
Hertz, Chief Rabbi of Grcat Britain. Every Jewish

bookshelf must, as a matter of coursc, contain a

prayer book. The one cdited by the Reverend S.

Singer is, for our purposes, the most complete. Even
though the "Ethics of the Fathers" {Pirke Abot) may
be found in this prayer book, it may be well to have

it in separate form, so as to cncourage the reading

of this remarkable collection of wise counsel.

A Jewish bookshelf should have a comprehensivc

history of the Jews. Still the best, though in some

respects antiquated, is H. Graetz's History of the

Jews. It consists of six volumcs, and therefore falls

within the limitations on multi-volumed works set

forth abovc. Moreover, it carries the history of the

Jews only to about 1850. This last drawback has bcen

rectified early in 1944 by the publication of a supple-

mcntary volume, A Century of Jewish Life by Ismar

Elbogcn. An alternative onc-volume work is the

History of the Jewish People by Margolis and Marx,

a rather dry book, but füll of facts and therefore ex-

ceptionally useful as a rcference book, if not for sus-

tained reading.

(6)
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BOOKS FOR OCCASIONAL READING
AND REFERENCE

Encyclopcdic rcfcrcnce books have already bccn

discusscd, yet thcrc is one book of that type, the

American Jewish Year Bool(, which descrves separate

discussion both bccause of its contcnts and bccause

of the peculiar problem which it prcscnts. It is the

only volume in which a grcat variety of Information

about currcnt Jewish lifc may bc found. It contalns

statistics on Jews In the United States and abroad,

llsts of organizatlons, a calcndar, and, abovc all, a

summary of Important cvcnts during the prcccding

year. Obvlously It cannot bc an Intercsting book in

the ordlnary sensc. Even though attempts arc madc
to add to its Intcrest by Including articlcs on important

subjccts and mcn, the Year Booi^ still rcmalns a book
to consult, not to read. To a Jew conscious of his

Jcwlshncss and conccrncd with the process of Jewish

Ilfc, It is invaluablc. But It must be rccognizcd for

what it is—a rcfcrcnce book, cphcmcral by Its vcry

nature, to bc discardcd as soon as the year is up and
another volume appears. Pcople hate to throw away
a wcU-bound volume. The rcsult Is that an accumula-

tion of Year Boo\s bccomcs a bürden, an annoyancc,

an occupant of Space which could bc put to bcttcr

use. The only sensible procedurc for the non-speclal-

ist is to kccp the latcst one or two volumcs and glve

the othcrs away to a library or rclegatc thcm to the

subcellar.

The bookshelf should have somcthlng on Jewish

legcnds. It is not enough to know what the bibllcal

Story rclatcs about a hero, a viliain, or an event; one

should also know what latcr Jewish tradltion taught

about thcm. Professor Louis GInzbcrg's Legendi of

the Jews, though a work of pecrless scholarship, reads

easily. Agaln, It Is a pity from the bookshclfs point

of vlew that this work consists of four volumcs of text,

two volumcs of Icarncd notes, and one volume of

index. The smallcr bookshelf might perhaps be satis-

fied with the first four volumcs. Goldin's The Bool(

of Legends (thrce volumcs) represents an attempt at

rctellihg the same material in story form. It is more

in the naturc of a book for adolcscents.

Two books on the Bible should find a place on the

Jewish bookshelf. J. E. Bewer Is a Christian who
wrote a good book callcd The Literature of the Old

Testament in its Historical Development, and, for

lack of a bcttcr book written by a Jew, this volume

is vcry useful for a description of the contcnts and

the background of the bibllcal books. Max L. Mar-

golis wrote a small but extraordinarily useful volume

callcd The Hebrew Scriptures in the Mal(ing, which

dcscrlbes the process by which the Bible became what
it is.

There arc two books dcaling with the rabbinic teach-
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ings which tn^TooKsnei^Tfioüid contain. One is

George F. Moore's Juäaism in the First Centuries of
the Christian Era, consisting of two volumes of text

and onc, not altogether csscntial, of notes. Professor

Moore was a Christian, but no Jew has written quitc

so comprehensive and understanding a dcscription

of the age and work of the Scribes and the Tannaim.
The second Book is Everyman's Talmud by the Eng-
lish rabbi, A. Cohen. It describes the contcnts of the

Talmud topically and in simple, straight-forward

style.

This section of the bookshelf should also contain

a usable edition of Chief Rabbi Hertz's A Boof^ of

Jewish Thoughts, which makes excellent reading when
one's spirits arc low. Some history of the Jews in

America also belongs here, but it is difficult to recom-

mend any specific volume. The old volume by P.

Wiernik is duU and poorly organized, but it contains

a multitude of facts. Lee J. Lcvinger's History of the

Jews in the United States is more readable, but it is

brief and general. The usual bookshelf builder will

have to be satisfied with the latter for the time being.

Whoever is intcrested in the growth of Jewish litera-

ture will want occasionally to look into the encyclo-

pedic work, A History of Jewish Uterature by Meyer

Waxman, in four bulky volumes. It is a mine of

information, bccoming more detailed as it approaches

modern times. There is as yet no onc-volumc history

of the subject worth recommending, though portions

of the field have been treated in single volumes, some

of which will bc mentioned below. One, however,

must be noted at oncc. Shalom Spiegel's Hebrew
Reborn is an exceptionally good and well-writtcn dis-

cussion of the revival of Hebrew literature since the

Mendelssohn era. Unfortunately, the volume is not

casy to obtain.

Till a generation ago every Jewish home was pro-

vided with a copy of the Shulhan Aruch, that famous

Code of laws by which Jewish life was regulated. It

was consulted regularly. Nowadays, when problems

of religious practice arise, it scems easier to telephonc

the rabbi. Whatever advantages this may have in

saving labor, it has no advantages from the point

of view of Jewish unity. We thereforc list a numbcr
of books on the Jewish religion, leaving it to the

reader to choose thosc which he considers most useful.

As to the Shulhan Aruch itself, a number of transla-

tions of its abbreviated edition are in cxistence, the

most easily available being H. E. Goldin's Code of
Jewish Law. Those who feel the need for discussion

and motivation of Jewish observances rather than for

a listing of them, might turn to the foUowing: De-
borah M. Mclamed's The Three Pillars, which empha-
sizes the woman*s part in Jewish home-building, and
to eithcr M. Fricdlander's or J. H. Grcenstone's Book,

(8)
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both bearing the title The Jewish Religion. Some
pcople will find Morris Joseph 's Judaism as Creed and

Life interesting and valuable, or the two smali vol-

umes of M. Lazarus' The Ethics of Judaism, trans-

lated by Hcnrietta Szold. Another even briefer sum-

mary of the subject will bc found in X- Finkelstein's

The Beliefs and Practices of Judaism, which is an

off-print from a larger work describing The Religions

of Democracy; Judaism, Catholicism, Protestantism

in Creed and Life, by Louis Finkelstein, J. EUiot

Ross, and William Adams Brown. It would ccrtainly

do no härm for a modern Jew to have the cntirc

volume. A worthwhile series of essays, with an ortho-

dox Jewish cmphasis, was edited and published in

three volumes, by Leo Jung, under the general head-

ing of The Jewish Library. The Reform attitude is

expressed in Kaufmann Kohler's Jewish Theology,

recendy republished. Having considered diese last

two items, the interested pcrson should make an c£fort

to acquaint himself also with the views of the Recon-

structionist movement, on which the best available

volume is M. M. Kaplan's Judaism in Transition. A
charming little volume on an allied subject is that of

Althea Silvcrman and Betty Grecnberg, The Jewish

Home Beautiful, which contains descriptions of prcp-

arations for various holidays, with illustratiohs of

table settings and delicious-sounding rccipcs.

It is a great pity that therc is not, at least in the

opinion of this writer, any simply-presented history

of Judaism. The volume that occurs to one*s mind

is Bernard Heller's The Odyssey of a Faith. It is a

good, even distinguished discussion. It may, however,

confront the average reader with a number of diffi-

culties, since it pre-supposes a degree and type of

knowledge which is as yet not found frcquently

enough. Perhaps the best the shelf-builder can do is

to borrow and try to read it before buying it. If he

can measure up to the book's requirements, the

reader will be amply rewarded. The same proccdurc

is advised in the case of a number of other books

mentioned in this article.

, BOOKS ON SPECIAL SUBJECTS

The bookshelf should have representative titles in

various branches of Jewish religion, culture and his-

tory. It is only fair to warn the bookshelf builder,

however, that such books are usually not written to

bc interesting, but to be informative. Thus Salo W.
Baron *s two sets of three volumes esich—A Religious

and Social History of the Jews and The Jewish Com-
munity—though distinguished discussions of their

respcctive subjects, arc too ponderous in content and
approach for the usual reader. Only the more sodo-

logically-mindcd ought to have them. On the othcr

hand, every American Jew should want to know how

(9)

f

I J J



i

his nation-wide and local cömmunity functions and

therefore should have at band M. J. Karpf's littlc

volume on Jewish Community Organization in the

United States. Anothcr important sociological study is

A. Ruppin's Jewish Fate and Future. It covcrs the

modern pcriod, giving statistics on population, migra-

tion, cconomics, and the like. A similar sociological

study on Palestine is A. Revusky*$ Jews in Palestine.

The tidcs o£ the following very readable and uscful

books clearly indicate their contents. Bcvan and Sing-

cr*i The Legacy of Israel i$ a solid cvaluation of what

the Jews have given to the culturc of the western

World. Cecil Roth's The Jewish Contribution to Civi-

lization deals with the same subject topically: Letters,

Art, Scientific Progress, etc. Antisemitism, the other

aspect of the Jew's relation to the world about him,

has brought forth an extensive literature, though

from this writer's point of vicw, not a very helpful

one. H. Valentin's Antisemitism, Historically and

Critically Examined is the best concise study of the

subject. By its side, as an interesting Jewish interpre-

tation of antisemitism, one may place Maurice Sam-

uel's litde volume, The Great Hatred.

The historical foundations of currcnt affairs will bc

found in the following. Marvin Lowenthal's The

Jeu/s of Germany and J. R. Marcus* Bise and Destiny

of the German Jew deal with the same subject with

slightly different cmphases. More reccndy, Solomon

Liptzin has given u$ a discussion of the German

Jewish tragedy from the literary point of view. His

Germany s Stepchildren is an engrossing story of an

ittcmpt at adjustment which American Jewry may

takc to heart. A. A. Neuman's The fews in Sptun

teils of änothcr famous Jewish Community which

cainc to a sudden end. Simon Dubnow*s History of

the Jews in Russia and Poland teils the history of the

third Community which, to a large extent, laid the

foundations for our Jewish lifc in America. Unfor-

tunately it carries the story oniy to the First World

War and there is ts yet no volume in English on

the Eaft European Jewries lincc thcn. Having read

the history of the three founding communitics (Spain,

Germany, Russia), the bookshelf builder should turn

to O. Janowsky's The American Jew, which consists

of a series of essays on various aspects o£ life here, to

see to what extent we have profited or are failing to

profit from Jewish expcrience in the past.

In discussing works on Jewish history it is hard

to rcsiit the tempution to mention scvcral works in

which some—though ccrtainly not all—home-library

builders will be interested. Some ycari ago J. R.

Marcus produccd a volume of highly interesting source

material for Jewish history. It is called The Jew in

the Medieval World, An alternative, for those who
detire more connected hiitory, it the charmingly

writtcn Jewish Life in the Middle Ages by Israel

Abrahams. The modern Jew also shows an altogether

understandablc curiosity about the rise of Christianity.

Such a pcrson might turn to the following threc

volumcs: Joseph Klausner*s Jesus of Nazareth, the

same author's more recent From Jesus to Paul and

S. Zcidin's Who Crudfied Jesus?

The following deal with narrower subjects in very

interesting fashion. Jacob Minkin, in The Romance

of Hasidism, teils the story of this movement which

Icft a trcmcndous impression on contemporary Jewish

lifc. Joshua Trachtenberg, in Jewish Magic and

Superstition, analyzcs the populär bclicfs and fcars

of the medieval Jew. Zevi Idclsohn, in his Jewish

Music, prcscnts an interesting history of Jewish mel-

ody, chicfly religious. For modern Jewish song one

should go to Coopicrsmith's Songs of Zion. Finally,

this section ought to contain one or more books

describing the holidays and their cclcbratioi\. H.

Schauss* The Jewish Festivals is the best all inclusive

book in the ficld. There are also two interesting vol-

umes, each dealing with a Jewish holiday: Hanul^Xah,

Feast of Lights, by Emily Solis-Cohen, and Sabbath,

Day of Delight, by Abraham E. Millgram. They con-

tain essays, poems, stories, art, humor and music con-

nected with the occasions which they respectivclv

describe.

Zionism being an active movement, books about

it become outdated very rapidly. On the history of

Zionism the following may scrvc a good purpose:

Modern Palestine, a Symposium edited by Jesse Samp-

ter for the Hadassah Organization in 1933, and L.

Levensohn's Outline of Zionist History. Maurice

Samucl's Harvest in the Desert and Walter Clay

Lowdermilk*s Palestine, Land of Promise appeared

about the same time. While they deal with the same

subject, they are as different as two books can be.

Eadi in its way is inspiring. The reader interested in

the Arab-Jewish problem might look into the Eliahu

Ben-Horin's The Middle East, Crpssroads of History.

BOOKS TO BE READ AND RE-READ

A number of books and collections of essays on

Jewish subjects' deserve a place on the bookshelf be-

cause they are informative and inspiring. Tlie Con-

tents of some of them have a high place in the history

of Jewish thought. The Essays of Ahad Ha'am will

provc fascinating to an intelligent reader. Also each

of the following anthologies conuins material which

will undoubtcdly be read more than oncc: L. I. New-

man's Hasidic Anthology; A. E. Millgram's Anthology

of Medieval Hebrew Literature; and Leo Schwartz'f

Jewish Caravan and Golden Treasury. There is excep-

tionally litde overlapping among thcsc books. In

poetry there are E. Fleg's Anthology of Hebrew

(II)
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Poetry; Raskin's Antkology of Modem ]eunsh Poetry;
and H, N. Bialik's Selected Poems. Original cssays,
whcthcr connected into a füll Book or mcrcly placcd
«de by sidc arc thc first two volumcs of S. Schcchtcr's
Studies in ]udaism; Milton Stcinberg's The Mailing of
9he Modem [ew; Robert Gordis' The ]ew Faces a
New World; and in American history: Aniu Lebc-
scMi's ]eunsh Pioneers in Americü, and L. M. Fricd-
man's Jewish Pioneers and Patriots.

INTERESTING AND IMPORTANT
BIOCRAPHIES

One of the best ways to study |cwish history and
becomc acquaintcd with the current movements in
Jcwish lifc is through die reading of biography. The
following arc listcd chrondogically: L. Finkdstcin,
A\iba. Scholar, Saint and Martyr; S. Zeitlin, Moses
Maimonides; ]. Saracbeck, Abrabanel; C, Roth. Menas-
seh ben Israel; h Goldberg, Major Noah; P. Goodman,
Moses Montefiore; Louis Ginzberg's Students, Scholars
and Sdnts; A, Bein, Theodore Herzl; N. Bentwich,
Solomon Schechter; C. Adler, / Have Considered the
Days (an autobiograpby); M. Lowenthal, Henrietta
Szold (a biography through quotations from letters);

and L- Schwanz, Memoirs of My People (cxccrpts

from autobiograj^es).

NOVELS OF ÜNUSÜAL SIGNIFICANCE

Tbcrc arc modern novcls on Jcwish lifc which cvery

Jcw should read or, better still, own and urgc others

to read too. Inael Zangwill's Chüdren of the Gheuo
and Dreamers of the Ghetto are alrcady part of the

modern Jew's heritagc H- Sacklcr's Festival at Meron
is a charming imaginative story of ancient Jewidi lifc.

Louis Golding's Magnolia Street is a beautifully told

Story of modern lifc in England, and to parallel it,

though they arc quitc diffcrent, wc have Ludwig Lcw-
isohn's The Island Within and Irving Fineman*s Hemr,

Ye Svns. Sholem Asches Kiddush Ha-Shem, Three

Cities, and Salpotion may be dassified as historical

noTek. Historical, too, dcscribing a lifc that is gonc,

ii S. Agnon's Bridal Canofry, which may provc too

difficuk for sustained reading and should, thercforc,

bc "dipped into** now and then- A somcwhat diÖcr-

CBtt, morc intellectnaliBed type of historical novd is

represented by the following: Milton Stcinberg's

Äs m Drivem Le^, Irving Fincman's ]ttcob, and

Thomas Mann*s trilogy about Joseph. L«on Feucht-

wanger's three iKyvds with Josephus as their hero

arc also historical and intcUectiMl, but with morc

acoon and drama. The UonhemSed, by Charles Res-

i^bafi, is a fairly good story about the Jcws in mc-

£^^ England. Fraar Werfd's Hear^en Unto the

Voice is a gripping novel on tbc lifc of the Prophet

feremiah, and, at the otfha attxanc, Abc Cahan's The

(«)

^se of David Levins\y is an cxccptional novel about

America. In addition thcre arc the short stories by

J. L, Pcrctz and the coUcction callcd Jewish Children

by Sholom Aleichem. Finally, The Buried Candela-

brum by Stefan Zweig must bc rccommendcd as a

nMDving and iaspiring short story.

OTHER BOOKS
A number of books which could not bc dassiüed

in the abovc categorics should also bc on the book-

shdf. Among thcm bdong the selected poems by

cadi of the three poets of the Spanish Gc4dcn Agc
publishcd in the Schiff Classics Scries: Zangwill and
Davidson's Gabirol; Solis-Cohen and Brody's Moses
Ibn Ezra; and Salaman's Halevi. A few ycars ago

Abraham Klein publishcd Hath Not a few, a boc^
of pocms that ought not bc ncglectcd. Among the

undassiiiablc is also the charming volumc on The
World of Sholom Aleichem by Maurice Samuel, and
the fast-nioving infcM^mativc current history book,

Sußerance Is the Badge, by A. L. Sachar. Thosc Jews

who fed that the cntire world is against thcm ought
to have at band a volumc callcd Stars and Sand, com-
pilcd by Joseph L. Baron. It conuins hundreds of

pro-Jcwish Statements by the foremost non-Jcws of

all agcs and shows how the best minds among the

gcntilcs evaluated Jiidaism and the Jews.

Thcrc arc other books, many of thcm. It is prob-

ably as much as the writer's rcputation, if not his lifc,

is worth not to have mcntioned thcm. Bad mcmoiy
may account for somc of the omissions and bad judg-

ment for the rcst. May the authors, living and dead,

forgive mc Thcrc is, howcvcr, ooc consolation,

namdy, that reading ts a habit; indccd, it can becomc
an all-absorbing habit. It crccps up unawares and
then becomcs a pcrson's chicf dclight. With surpris-

ingly Utdc practicc, morcovcr, the rcadcr leams to

criticize and cvaluatc. The books hc has missed in the

past bring themsdves to his attention, as though by
magic If this hst, dicrcfore, Starts somc people off

on the beatJtiful and instructive journey through book-

land, if such people leam to look to their bookshdf
for aid in undcrstanding and enjoying lifc,^they >*ill

soon learn to go beyond the advicc givcn herc. The
important thing is to find a bright and cozy corncr,

near a not-too-comfortablc armchair, and thcrc fix

the houschold's Jewish hnokArIf

m
In Order to facilitate pnrdiasc of the books mcn-

tioned abovc, thcy arc listcd bdow alphabetically by
author. The pubhshcrs' namcs arc givcn at sufficknt

Icngth to cnablc a purchascr to find thcm in tdephonc
dircctories. The following namcs of frequcntly citcd

Jewish puUi&hcrs are abl»eviated as indicatcd: Bdir-

(«3)
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man's Jewish Book Company (=Bchrman), N. Y.;

The Bloch Pubhshing Company (=Bloch), N. Y.;

The Jewish Pubhcation Society (=JPS), Philadelphia,

Pä.; The Union of American Hebrew Congregations

(=UAHC), Cincinnati, O. Books may be purchased

from the publishers, or at any bookshop.

Abrahams, Israel, Jewish Life In the Middle Ages.

Ist ed., JPS, 1896; 2nd ed., London, 1932.

Adler, Ctrus, I Have Coneldered the Days. JPS.

1941.
/

AoNOFi, S., Brldal Canopy. Bötrtfleöay TJonm, 19. T.,

1937
Ahad, Ha'am, Selected Essays. JPS. 1912.

American Jewish Year Book. Edited hy H.

Schneiderman for the American Jewish Commlttee.

JPS, 1944. .

Asch, Sholrm. Kiddush Ha-Shem: an «plc of 1648.

JPS. 1926.

Abch, Sholem, Three Citles. G. P. Pntnam's Sons,

N. Y., 1938.

Asch, Sholem, Salvation. G. P. Putnam's Sons,

V. Y., 1984.

Barok, J. L., Stars anfl Sand. JPS, 1948.

Babor, Salo W., The Jewish Community. 8 volt.,

the JewB. 3 vols., Columbia University Press, N. Y.,

1987. _^
Baron, Salo W., The Jewish Community. 8 tob.,

Ji>S. 1942.

Biaw, Alex, Theodore Henl. JPS, 1940.

Ben-Horin, Ellahu, The Middle East, Crossroads

of History. Norton, 1948.

Bektwich, Norman, Solomon Schechter. JPS, 1988.

Bbvak, E. R., and Singer, C. J., The Legacy of

Israel. Oxford Preas, N. Y., 1927.

Bewer, J. E., The Literature of the tJlfl Testament

In ItB Historical Development. Columbia University

Press, N. Y., 1988.

BiAUK, H. N., Selected Poems. Translated by

Maurice Samuel, The New Palestine, N. Y., 1926.

Bible, Leeser edltion.

BiBLE, Hebrew.

Cahan, A., The Rise of David Levlnsky. Harper §t

Brothers, N. Y., 1917.

Cohen, A., Bveryman's Talmud. London, 1932.

Cooferbmith, Haket, Songs of Zion. Behrman, 1942.

De Haas. Jacob, Encyclopedia for Jewish Knowl-

edge. Behrman, 1984.

Dubnow, Simon, History of the Jews in Ruasla and

Poland. 8 vols., JPS, 1916.

Elbogen, Ibmab, A Century of Jewirti LH«. JPB,

1944.
Ethicb or THE rATHEBB (Pirlce Abot). Many «dl-

tions; see that of R. T. Herford, Bloch, 1925; the

iUuBtrated edltion by Saul Raskin, prlvately pub-

lished, 1940; the handsome edltion which includes

an English translation by B. Halper and a Yiddiah

translation by Jehoash. Hebrew Publishing Company,
N. Y., 19a.

Feuchtwanoeb, Liok, JosephuB. Vlklng Press, 1982.

Fetjohtwangbr, Lion, The Jew of Rome. Viklng
PresB, 1936.

Feuohtwancbb, Lion, JosephUB and the Emperor.
Viking PresB. 1%42.
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FixEMAN, IRMNG, HeEF, Ye Sons. Longmans. Green,

N. Y., 1938.

FiNEMAN. Irving, Jacob. Random House, N. Y., 1941.

FixKEi.sTEiN. Louis, Akiba : Scholar, Saint and
Martyr. Covici, Friede, N. Y., 1936.

Fix KEi STEIN, Loins, The Beliefs and Practlces of

Judaism. Devin-Adar Company, N. Y., 1941. Offprint

from The Religions of Democracy: Judaism, Catho-

licism, Protestantism in Creed and Life, by L. Finkel-

stein, J. Elliot Ross and William Adams Brown.

Flec, Edmoxd, The Jewish Anthology. Translated
by Maurice Samuel. Harcourt, Brace and Company,
N. Y., 1925.

Friedlaxijer, M., The Jewish Religion. London,
1891; London, 1900; Behrman, 1923.

Fuieumax, Lee M., Jewish Pioneers and Patriots.

JPS, 1941.

GiNznERG, Louis, Students, Scholars and Saints.

JPS, 192g.

GixzBEBG, Louis, Legends of the Jews. 7 vols,, JPS,
1913-1938.

Goldberg, I., Major Noah. JPS, 193ft,

Goli>farb, S., The Jewish Songster. 2 vols^ Behr-
man, 1918.

GoLDix, Hymax E., Code of Jewish Law (Kitzur
Shulhan Aruch). Star Hebrew Book Company, N. Y.,

1928.

GoLDix, Hyman E., The Book of Legends, Jordan
Publishing Company, N. Y., 1929.

GoLDiNG, Louis, Magnolia Street. Grosset and Dun-
lap, N. Y., 1934.

Goodman, P., Moses Montefiore. JPS, 1925.

GoKDis, Robert, The Jew Faces a New World. Behr-
man, 1941.

Graetz. Heinrich, History of the Jews. i Ttfia.,

JPS, 1898.

Greexberg, Simon, The Ideals of the Jewish Prayer
Book. Scopus, 1943.

Greenstoxe, Julil'S H-, The Jewish Religion. Jewish
ChautauQua Society, Philadelphia, 1929.

Helleu, Beuxaud, The Odyssey of a Faith, Harper
ii Brothers, N. Y., 1942.

Hertz, Joseph H., A Book of Jewish Thoughts.

Bloch, 1926; Jewish Weifare Board, 1943.

Hertz. Joseph H., Pentateuch and Haftorahs. Lon-
don, 1936.

HoLY Scripturer. The. JPS, 1917.

Idelbohx, 2iEvi, Jewish Music in its Historical De-
velopment. Henry Holt and Company, N. Y.. 1929.

Janowbkt, Oscar, The American Jew. Harper and
Brothers, N. Y., IMt
Jewish Encycloi^dia, The. 12 vols., Funk and Wag-

naUs, N. Y., 1901-190«.

Joseph, Morris, Judaism as Creed and Life. Bloch,

1919.

Jung, Leo, editor. The Jewish Library. Bloch.

I, 1928; II, 1980; III, 1934.

ILaflan, Mordecai C, Judaism in Transition. Covici.

Friede, N. Y., 193C.

Karpf, M. J.. Jewish Community Organization in

the United States. Bloch, 1988.

Klausner, Joseph, Jesus of Nazareth. Macmillan,
N. Y., 1925.
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Klausner, Joseph, From Jesus to Paul. Macmillan,
N. Y., 1943.

Klein, A. M., Hath Not a Jew. Behrman, 1940.

Kohler, Kaufmann, Jewish Theology. UAHC, 1943.

Lazarus, M., The Ethics of Judalsm. 2 vols., JPS,
1901.

Leberon, Anita, Jewish Pioneers In America, 1492-

1848. Behrman, 1938.

Levensohn, Lotta, Outline of Zionist History.
ScopuB Publishing Company, N. Y., 1941.

Levinger, Lxe J., History of the Jews in the United
States. UAHC, 1930.

Lewisoiin, Ludwig, The Island Wlthin. Boni and
Llveright, N. Y., 1925.

LiPTziN, S., Germany'B Stepchildren. JPS, 1944.

Lowdermilk, W. C, Palestine, Land of Promlse.
Harper, 1944.

Lowenthal, Marvin, The Jews of Germany. JPS,
1936.

Lowenthal, Marvin, Henrletta Szold. Viking
Press, N. Y., 1942.

Mann, Thomas, Joseph in Egypt. 2 vols., Alfred
Knopf, N. Y., 1938.

Mann, Thomas, Joseph and His Brothers. Alfred
Knopf, N. Y., 1934.

Mann, Thomas, The Young Joseph. Alfred Knopf,
N. Y., 1935.

Marcus, Jacob R., The Rise and Destlny of the Oer-
man Jew. UAHC, 1934.

Marcus, Jacob R., The Jew in the Medieval World.
UAHC, 1938.

Margolts, Max L., The Hebrew Scriptures in the
Making. JPS, 1922.

Margolis, Max L., and Marx, Alexander, History
of the Jewish People. JPS, 1927.

Melamei), Deborah M., The Three Pillars. "Women's
League of the United Synagogue of America, N. Y.,
1927.

Midrash, Rabba. 12 vols., Soncino Press, London,
1939.

MiLLGRAM, A. E., Anthology of Medieval Hebrew
Literature. Associated Talmud Torahs, Philadelphia.
1935.

MiLLGRAM, A. E., Sabbath, Day of Delight. JPS, 1944.

MiNKiN, Jacob S., The Romance of Hasidism. The
Macmillan Company, N. Y., 1935.

Moore, George F., Judaism in the First Centuries
of the Christian Era. 3 vols., Harvard University
Press, 1927. _.
_^BUMÄN, A. A., The Jews in Spain. 2 vols., JPS,
1942.

Newman, Louis I., The Hasidic Anthology. Scrib-
ner'ß Sons, N. Y., 1934.

Peretz, J. L., Yiddish Tales. Reviaed edition. JPS.
1938.

Prayer Book. Singer edition, Bloch, 1922.

Raskin, Philip M., Anthology of Modern Jewish
Poetry. Behrman, 1927.

Reznikoff, Charles, The Lionhearted. JPS, 1944.

Revusky, A., Jews in Palestine. Vanguard Press,
N. Y., 1936.

Roth, Cecu,, The Jewish Contribution to Civlliza-
tion. UAHC, 1940.

(i6)

K

Roth, Cecil, Menasseh ben Israel. JPS, 1984.

RiTppiN, A., Jewish Fate and Future. Macmillan
and Company, London. 1940. (Previous edition bore
the title Jews in the Modern World, 1984.)

Sachar, A. L., Sufferance Is the Badge. Alfred
Knopf, N. Y., 1940.

Sackler, Harry, Festival at Meron. Covici, Friede,
N. Y.. 1935.

Salaman, N., and Brody H., Jehudah Halevl. JPS,
1924.

Sampter, Jessie, editor. Modern Palestine. Hadas-
sah, N. Y., 1933.

Samuel, Maurice, Harvest in the Desert. JPS, 1944.

Samuel, Maurice, The Great Hatred. Alfred Knopf,
N. Y., 1940.

Samuel, Maurice, The World of Sholom Aleichem.
Alfred Knopf, N. Y., 1948.

Saracheck, Joseph, Don Isaac Abrabanel. Bloch,
1988.

ScHAUss, Hayyim, The Jewish Festivals, from
Their Beginnings to Our Own Day. UAHC, 1938.

ScHECHTER, Soi-OMON, Studies in Judaism. JPS,
First Series, 1915; Second Series, 1908.

ScHWARTZ, Leo, Jewish Caravan. Farrar and Rlne-
hart, N. Y., 1935.

ScHWARTz, Leo, Golden Treasury of Jewish Literm-
ture. Farrar and Rinehart, N. Y., 1937.

ScHWARTz, Leo, Memoirs of My People. JPS, 1948.

Sholom Aleichem, Jewish Children. London, 1920.

SiLVERMAN, Althea, aud Greenberg, Betty, The
Jewish Home Beautiful. The Women's League of the
United Synagogue of America, N. Y., 1941.

SoLis-CoHEN, Emily, Hanukkah, Feast of Light«.
JPS, 1940.

SoLis-CoHEN, S., and Brody, H., Moses ihn Ezra.
JPS, 1934.

Spiegex, Shalom, Hebrew Rebom. Macmillan Com-
pany, N. Y., 1930.

Steinberg, Miuon, Ab a Driven Leaf. The Bobba-
Merrill Company, Indianapolis, 1939,

Steinberg, Milton, The Making of the Modem Jew.
The Bobbs-Merrill Company, Indianapolis, 1934.

Talmud (Babylonian). 24 vols., Soncino Press, Lon-
don, 1935-1938.

Trachtenberg, Joshua, Jewish Magic and Super-
stition: a study in folk religion. Behrman, 1939.

Univerbal Jewish Encyclopedia. 10 vols., New
York, 1939-1943.

Valentin, H., Antisemitism. Historically and Ciit-

icaUy Examined. Viking Press, N. Y., 193€.

Vallentine's Jewish Encyclopedia. London, 1988.

Waxman, Meter, A History of Jewish Literature.
4 vols., Bloch, 1930-1941.

., Franz, Hearken Unto the Voicc. Viking
Press, N. Y., 1938.

WiERNiK, P., History of the Jews in America. Re-
vised edition, Jewish History Publishing Comi)any,
N. Y., 1931.
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^. 1: Zanowiul. Israel, Omnibus Book (Children of the
Ghetto; Ghetto Comedies; Ghetto Tragedies). JPS,
1939.

Zangwill, Isbael, and Davidbon, I., Solomon ihn
Gabirol. JPS, 1923.

Zeitun, Solomon, Who Crucified Jesus? Harpor
and Brothers, N. T., 1942.

Zeitun, Solomon, Maimonides: a bio^raphy. Bloch,
1935.

ZoHAB. 5 Yols., Soncino Press, London, 1935.

Zweig, Stefan, The Buried Candelabrum. Vikiug
Press, N. Y., 1937.
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SIXTH YEAR
WINTER AND SPRING TERM

NOVEMBER 1944 - MARCH 1945

INSTITUTE
FOR

JEWISH LEARNING

The aim of the Institute is to guide Jewish men

and women to the sources of Judaism and to promote

the knowledge of Jewi$h life, past and present.

The Institute is an Independent scientific Institution.

t

f Under the Direction of

:

Prof. S. Brodetsky; Sir Leon Simon C.B.;

Dr. A. Steinberg.

Hon. Secretary:

Dr. F. Kobler.

LONDON
77, Great Russell Street, W.C.i

Thone: Museum 5815
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PUBLIC LECTURES

Sunday, November 26, 8 p.m.

Anglo-Palestinian Club, 43, Great Windmill Street, W.l

PROF. S. BRODETSKY
Transition from War to Peace.

Thursday, December 7, 7.30 p.m.

Anglo-Palestinian Club, 43, Great Windmill Street, W.l

DR. CECIL ROTH
The Jewries of the British Empire.

Thursday, December 21, 8 p.m.

Anglo-Palestinian Club, 43, Great WindmUl Street, W.l

DR. I. ZOLLSHAN
The Prospects of the Racial Doctnne.

Sunday, January 14, 8 p.m.

Anglo-Palestinian Club, 43, Great Windmill Street, W.l

BERL LOCKER
The Present State of Jewish Sociahsm.

Thursday, February 1, 8 p.m.

Anglo-Palestinian Club, 43, "Great Windmül Street, W.l

DR. F. R. BIENENFELD
The Jewish Aspect of War Crimes.

Sunday, February 4, 7.30 p.m.

Zion House, 57, Eton Avenue, N.W.3

DR. NATHAN MORRIS
Jewish Education in the Post-War World.

Sunday, February 18, 8 p.m.

Anglo-Palestinian Club, 43, Great WindmiU Street, W.l

SIR LEON SIMON
Diaspora Nationalism.

Sunday, March 11, 7.30 p.m.

Zion House, 57, Eton Avenue, N.W.3

DR. N. BAROU
Our Economic Future.

Sunday, March 25, 8 p.m.

Anglo-Palestinian Club, 43. Great WindmiU Street, W.l

ISRAEL COHEN, B.A.

The Jewish Contribution to the War.

I. SOURCES and PHILOSOPHY of

JÜDÄISM

DR. B. JACOB
A Fight for God in Ancient Egypt (Interpreta-

tion of Exodus, chap. 7-11).

On application before February 11, at 38, West

Heath Drive, N.W.ll. Spe. 5740.

MWM

INSTITUTE FOR JEWISH LEARNING
. 77. GT. RUSSELL STREET, LONDON. W.C.I

Telephone: MUS 3815

Winter and Spring Term
1944 . 1945.

TIME TABLE

All Lactures and Seminars, if no other addrCvSs is

indicated, will take place at the JACOB EHRLICH
HOUSE. St. Peter's Vicarage. Belsize Square. N.W.3.

>

.

* Anglo-Palestinian Club, 43. Gt. Windmill Street.
• W.l.

*• North-West London Zion House, 57, Eton
Avenue, N.W.3.

*** 19. Holmdale Road, N.W. 6.

Admission free.

1944
November

26 Sunday, 8 p.m. Prof. S. Brodetsky : Public
Lecture, Transition from War to Peace.*

December

3 Sunday, 4.30 p.m. Rev. O. Lehmann : The
Religious Development of Jewish Children, I.

Oxford, Communal Centre, 95, Walton Street.

7 Thursday, 7.30 p.m. Dr. Cecil Roth : Public
Lecture, The Jewries of the British Empire.*

10 Sunday, 4.30 p.m. . Rev. O. Lehmann : The
Religious Development of Jewish Children, II.

Oxford, Communal Centre, 95, Walton Street.

21 Thursday, 8 p.m. Dr. I. Zollshan : Public
Lecture, The Prospects of the Racial Doctrine.*

26 Tuesday, 7 p.m. Dr. E. Baumgartel : Palestinian
Soil as a Source of Historical Knowledge, I.

1945

January

1 Monday. 7 p.m. Dr. M. Eschelbacher : Intro-
duction to Talmudic Law, I.

2 Tuesday. 7 p.m. Dr. E. Baumgartel : Palestinian
Soil as a Source of Historical Knowledge, II.

3 Wednesday, 7 p.m. Dr. F. Salomonski : Moses'
Image in Art, I.

Monday, 7 p.m. Dr. M. Eschelbacher : Intro-
duction to Talmudic Law, II.

Tuesday, 7 p.m. Dr. E. Baumgartel : Palestinian
Soil as a Source of Historical Knowledge, III.

Wednesday, 7 p.m. Dr. F. Salomonski : Moses'
Image in Art, II.

8

9
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January

13 Saturday, 6 p.m. Dr. H. Bach : Towards a
Second Emancipation on the Continent.

14 Sunday, 8 p.m. Mr. Berl Locker : Public
Lectme, The Present State of Jewish Socialism.*

16 Monday, 7 p.m. Dr. M. Eschelbacher : Intro-
duction to Talmudic Law, III.

16 Tuesday. 7 p.m. Dr. J. Heller : The Idea of
Peace in Prophetic and post-Prophetic
Judaism, I.

17 Wednesday, 7 p.m. Mr. E. Broido : Moses Hess,
Rome and Jerusalem (with Text Keading), I.

22 Monday, 7 p.m. Dr. H. Poppers : R. Israel
Baal-Shem-Tov, the Founder of the Hasidic
Movement, I.

22 Monday, 8 p.m. Mr. Shlomoh Auerbach : The
Hasidic Factor in the Jewish Literary Move-
ment, I. (In Hebrew.)

23 Tuesday, 7 p.m. Dr. J. Heller : The Idea of
Peace in Prophetic and post-Prophetic
Judaism, II.

23 Tuesday, 8 p.m. Dr. W. Isaacson : Heine, the
European and the Jew (with Text reading), X.

24 Wednesday, 7 p.m. Mr. E. Broido : Moses Hess,
Rome and Jerusalem (with Text reading), II.

27 Saturday, 5 p.m. Dr. L. Feuchtwanger : The
Future Task of Jewish Historiography.

29 Monday, 7 p.m. Dr. H. Poppers : R. Israel
Baal-Shem-Tov, the Founder of the Hasidic
Movement, II.

29 Monday; 8 p.m. Mr. Shlomoh Auerbach : The
Hasidic Factor in the Jewish Literary Move-
ment, II. (In Hebrew.)

30 Tuesday, 7 p.m. Dr. J. Heller : The Idea of
Peace in Prophetic and post-Prophetic Judaism,

30 Tuesday, 8 p.m. Dr. W. Isaacson : Heine, the
European and the Jew (with Text reading), II.

31 Wednesday, 7 p.m. Mr. E. Broido : Moses Hess,
Rome and Jerusalem (with Text reading), III.

Febniary

1 Thursday, 8 p.m. Dr. F. R. Bienenfeld : Public
Lecture, The Jewish Aspect of War Crimes.*

4 Sunday, 7.30 p.m. Dr. Nathan Morris : Public
Lecture, Jewish Education in the Post-War
World.**

5 Monday, 7 p.m.
Baal-Shem-Tov,
Movement, III.

Dr. H. Poppers : R. Israel
the Founder of the Hasidic

Monday, 8 p.m. Mr. Shlomoh Auerbach : The
Hasidic Factor in the Jewish Literary Move-
ment, III. (In Hebrew.)

12

13

13

14

15

18

February

6 Tuesday, 7 p.m. Dr. J. Heller : The Idea of Peace
in Prophetic and post-Prophetic Judaism, IV.

6 Tuesday, 8 p.rti. Dr. W. Isaacson : Heine, the
European and the Jew (with Text reading), III.

7 Wednesday, 7 p.m. Prof. D. Diringer : The
Babylonian Exile, I.

Monday, 7 p.m. Dr. H. Cohn : International
Relations according to the Talmud, I.

Tuesday, 7 p.m. Dr. I. Maybaum : The Jewish
Book in the English-speaking Countries, I.

Tuesday, 8 p.m. Dr. W. Isaacson : Heine, the
European and the Jew (with Text reading), IV.

Wednesday, 7 p.m. Prof. D. Diringer : The
Babylonian Exile, IL

Thursday, 7 p.m. Dr. E. Mueller : Reading of
Kabbalah Texts, I.***

Sunday, 8 p.m. Sir Leon Simon : Public Lecture

,

Diaspora Nationalism.*

19 Monday, 7 p.m. Dr. H. Cohn : International
Relations according to the Talmud, II.

20 Tuesday, 7 p.m. Dr. I. Maybaum : The Jewish
Book in the English-speaking Countries, II.

20 Tuesday, 8 p.m. Dr. W. Isaacson : Heine, the
European and the Jew (with Text reading), V.

21 Wednesday, 7.30 p.m. Mrs. Malkah Locker :

European Symbolism and its Relation to
Jewish Values, I.

22 Thursday, 7 p.m. Dr. E. Mueller : Reading of
•Kabbalah Texts, IL***

27 Tuesday, 7 p.m. Dr. I. Maybaum : The Jewish
Book in the English-speaking Countries, III.

27 Tuesday, 8 p.m. Dr. W. Isaacson : Heine, the
European and the Jew (with Text reading), VI.

28 Wednesday, 7.30 p.m. Mrs. Malkah Locker :

European Symbolism and its Relation to
Jewish Values, II.

Marob

1 Thursday, 7 p.m. Dr. E. Mueller
Kabbalah Texts, III.***

Reading of

6

Monday, 7 p.m. Dr. H. Cohn : International
Relations according to the Talmud, III.

Monday, 8 p.m. Dr. J. L. Teichsr : Messianism
in Jewish Mediaeval Philosophy, I.

Tuesday, 8 p.m. Dr. A. Steinberg : Jewish
Ethics in the Philosophy of Nietzsche, Dostoevsky
and Maritain, I.

\

Wednesday, 7.30 p.m. Dr. F. Kobler :

pulsions of Jews in Modem Times, I.

Ex-



müPWhM

Maroh

8 Thursday, 7 p.m. Dr. E. Mueller : Spinoza as

a Religious Thinker and his Predecessors, IV.***

10 Saturday, 5 p.m. Mrs. Malkah Locker :

European Symbolism and its Relation to

Jewish Values. III.

11 Sunday, 7.30 p.m. Dr. N. Barou : Public

Lecture, Our Economic Future.*

12 Monday, 7 p.m. Dr. H. Cohn : International

Relations according to the Talmud, IV.

12 Monday, 8 p.m. Dr. J. L. Teicher : Messianism
in Jewish Mediaeval Philosophy, II.

13 Tuesday, 8 p.m. Dr. A. Steinberg : Jewish
Ethics in the Philosophy of Nietzsche, Dos-
toevsky and Maritain, II.

14 Wednesday, 7.30 p.m. Dr. F. Kobler : Expul-
sions of Jews in Modern Times, II.

15 Thursday, 7 p.m. Dr. E. Mueller : Spinoza as

a Religious Thinker and his Predecessors, V.***

17 Saturday, 5 p.m. Dr. L. V. Snowman : Outline

of Classic Hebrew Poetry.

19 Monday, 7 p.m. Dr. H. Cohn : International

Relations according to the Talmud, V.

19 Monday, 8 p.m. Dr. J. L. Teicheä : Messianism
in Jewish Mediaeval Philosophy, III.

20 Tuesday, 8 p.m. Dr. A. Steinberg : Jewish
Ethics in the Philosophy of Nietzsche, Dos-
toevsky and Maritain, III.

21 Wednesday, 7.30 p.m. Dr. F. Kobler : Expul-
sions of Jews in Modem Times, III.

22 Thursday, 7 p.m. Dr. E. Mueller : Spinoza as

a Religious Thinker and his Predecessors, VI.***

24 Saturday, 5 p.m. Dr. L. Weltmann : Rilke
and the Bible.

25 Sunday, 8 p.m. Mr. Israel Cohen : Public
Lecture, The Jewish Contribution to the War.*

26 Monday, 7 p.m. Dr. H. Cohn : International
Relations according to the Talmud, VI.

26 Monday, 8 p.m. D^. J. L. Teicher : Messianism
in Jewish Mediaeval Philosophy, IV.

27 Tuesday, 8 p.m. Dr. A. Steinberg : Jewish
Ethics in the Philosophy of Niet£sche, Dos-
toevsky and Maritain, IV.

Dr. B. Jacob : A Fight for God in Ancient Egypt
(Interpretation of Exodus, chap. 7-11.)

On application before February 11, at 38, West
Heath Drive, N.W. 11. SPE 5740.

\
DR. J. HELLER
The Idea of Pea(;e in Prophetic and Po&t-

Prophetic Judaism.
Tuesdays, 7 p.m. From Jan. 16, four lectures.

DR. M. ESCHELBACHER
Introduction to Talmudic Law.
Mondays, 7 p.m. From Jan. 1, three lectures.

DR. H. COHN
International Relations according to the Talmud.

Mondays, 7 p.m. From Feb. 12, six lectures.

DR. E. MUELLER
(a) Spinoza as a Religious Thinker and his

Predecessors.

{h) Reading of Kabbalah Texts.

Thursdays, 7 p.m. From Feb. 15, six lectures at

19. Holmdale Road. N.W.6.

DR. J. L. TEICHER
Messianism in Jewish Mediaeval Philosophy.

Mondays, 8 p.m. F^om March 5, four lectures.

DR. H. POPPERS
R. Israel Baal-Shem-Tov, the Founder of the

Hasidic Movement.
Mondays, 7 p.m. From Jan. 22, three lectures.

DR. A. STEINBERG
Jewish Ethics in the Philosophy of Nietzsche,

Dostoevsky and Maritain.

Tuesdays, 8 p.m. From March 6, four lectures.

n. mSTORY, UTERATURE, ART

DR. L. FEUCHTWANGER
The future Task of Jewish Historiography.

Saturday, January 27, 5 p.m.

DR. ELISE BAUMGARTEL
Palestinian Soil as a Source of Historical

Knowledge.
Tuesdays, 7 p.m. .From Dec. 26, three lectures.

PROF. D. DIRINGER
The Babylonian Exile.

Wednesdays, 7 p.m. F^rom Feb. 7, two lectures.

DR. F. KOBLER
Expulsions of Jews in Modern Times.

Wednesdays, 7.30 p.m. From March 7, three

lectures.

DR. H. BACH
Towards a Second Emancipation on the Conti-

nent.

Saturday, Jan. 13, 5 p.m.

(
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EPHRAIM BROIDO

|

Moses Hess, Romc and Jerusalem (with Text

reading).

Wednesdays, 7 p.m. From Jan. 17, three

lectures.

DR. L. V. SNOWMAN
Outline of Classic Hebrew Poetry.

Saturday, March 17, 5 p.m.

SHLOMOH AUERBACH
The Hasidic Factor in the Jewish Literary

Movement (in Hebrew).
Mondays, 8 p.m. From Jan. 22, three lectures.

DR. I. MAYBAUM
The Jewish Book in the English-speaking

Countries.

Tuesdays, 7 p.m. From Feb. 13, three lectures.

DR. W. ISAACSON
Heine, the European and the Jew (with

readings).

Tuesdays, 8 p.m. From Jan. 23, six lectures.

MALKAH LOCKER
European Symbolism and its Relation to Jewish

Values.

Wednesdays, Feb. 21 and 28, 7.30 p.m., and

Saturday, March 10, 5 p.m.

DR. L. WELTMANN
Rilke and the Bible.

Saturday, March 24, 5 p.m.

DR. F. SALOMONSKI
Moses' Image in Art.

Wednesdays, 7 p.m. From Jan. 3, two lectures.

\

(

I

OXFORD, Communal Centre, 95 Walton Street.

REV. O. LEHMANN
The Religious Development of Jewish Children.

From December 3, two lectures.

All Lectures and Seminars, if no other address

is indicated, will take place at the

JACOB EHRLICH HOUSE,

St. Peter's Vicarage, Belsize Square, N.W.3.

Admission free.

T
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SIXTH YEAR
WINTER AND SPRING TERM

NOVEMBER 1944 - MARCH 1945

INSTITUTE
FOR

JEWISH LEARNING

The aim of the Institute Is to gulde Jewish men

and women to the sources of Judaism and to promote

the knowiedge of Jewish lifo, past and present.

The Institute i$ an independent scientific institution.

f

/

Under the Dircction of:

Prof. S. Brodetsky; Sir Leon Simon C.B.;

Dr. A. Steinberg.

Hon. Secretary:

Dr. F. Koblcr.

LONDON
77, Great Russell Street, W.C.i

'Phonc: Museum 3815
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PUBLIC LECTURES

Sunday, November 26, 8 p.m.

Anglo-Palestinian Club. 43, Great Windmill Street, W.l

PROF. S. BRODETSKY
Transition from War to Peace.

Thursday, December 7, 7.30 p.m.

Anglo-Palestinian Club, 43, Great Windmül Street, W.l

DR. CECIL ROTH
The J^wries of the British Empire.

Thursday, December 21, 8 p.m.

Anglo-Palestinian Club, 43, Great Windmül Street, W.l

DR. I. ZOLLSHAN
The Prospects of the Racial Doctrine.

Sunday, January 14, 8 p.m.

Anglo-Palestinian Club, 43, Great Windmül Street, W.l

BERL LOCKER
The Present State of Jewish Socialism.

Thursday, February 1, 8 p.m.

Anglo-Palestinian Club, 43, Great Windmül Street, W.l

DR. F. R. BIENENFELD
The Jewish Aspect of War Crimes.

Sunday, February 4, 7.30 p.m.

Zion House, 57, Eton Avenue, N.W.3

DR. NATHAN MORRIS
Jewish Education in the Post-War World.

Sunday, February 18, 8 p.m.

Anglo-Palestinian Club, 43, Great Windmül Street, W.l

SIR LEON SIMON
Diaspora Nationalism.

Sunday, March 11, 7.30 p.m.

Zion House, 57, Eton Avenue, N.W.3

DR. N. BAROU
Our Economic Future.

Sunday, March 25, 8 p.m.

Anglo-Palestmian Club, 43, Great Windmül Street, W.l

ISRAEL COHEN, B.A.

The Jewish Contribution to the War.

I. SOURCES and PHILOSOPHY of

JÜDÄISM
DR. B. JACOB
A Fight for God in Ancient Egypt (Interpreta-

tion of Exodus, chap. 7-11).

On application before February 11, at 38, West

Heath Drive. N.W.ll. Spe. 5740.

INSTITUTE FOR JEWISH LEARNING
77, GT. RUSSELL STRECT, LONDON, W.C.I

Telephone: MUS 3815

Winter and Spring Term

1944 - 1945-

time"table

All Lectures and Seminars, if no other address is

indicated, will take place at the JACOB EHRLICH
HOUSE. St. Peter's Vicarage, Belsize Square, N.W.3.

* Anglo-Palestinian Club, 43. Gt. Windmill Street,

W.l.
* North-W«st London Zion House, 57, Eton

Avenue, N.W.3.
** 19. Holmdale Road, N.W. 6.

Admission free.

1944
November

26 Sunday, 8 p.m. Prof. S. Broüetsky : Public

Lecture, Transition from War to Peace.*

December

3 Sunday, 4.30 p.m. Rev. O. Lehmann : The
Religious Development of Jewish Children, I.

Oxford, Communal Centre, 95, Walton Street.

7 Thursday. 7.30 p.m. Dr. Cecil Roth : Public

Lecture, The Jewries of the British Empire.*

10 Sunday, 4.30 p.m. Rev. O. Lehmann : The
Religious Development of Jewish Children, II.

Oxford, Communal Centre, 95. Walton Street.

21 Thursday, 8 p.m. Dr. I. Zollshan : Public

Lecture, The Prospects of the Racial Doctrine.*

26 Tuesday. 7 p.m. Dr. E. Baumgartel : Palestinian

Soil as a Source of Historical Knowledge, I.

1945

January

1 Intro-

9

10

Monday, 7 p.m. Dr. M. Eschelbacher
duction to Talmudic-Law, I.

Tuesday, 7 p.m. Dr. E. Baumgartel : Palestinian

Soil as a Source of Historical Knowledge, II.

Wednesday, 7 p.m. Dr. F. Salomonski : Moses'
Image in Art, I.

Monday, 7 p.m. Dr. M. Eschelbacher : Intro-

duction to Talmudic Law, II.

Tuesday, 7 p.m. Dr. E. Baumgartel : Palestinian

Soil as a Source of Historical Knowledge, III.

Wednesday, 7 p.m. Dr. F. Salomonski : Moses'
Image in Art, II.

f
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Saturday. 5 p.m. Dr. H. Bach : Towards a

Second Emancipation on the Continent.

Sunday, 8 p.m. Mr. Berl Locker : Public

Lecture, The Present State of Jewish Socialism.*

Monday, 7 p.m. Dr. M. Eschelbacher : Intro-

duction to Talmudic Law, III.

Tuesday, 7 p.m. Dr. J. Heller : The Idea of

Peace in Prophetic and post-Prophetic

Judaism, 1.

Wednesday, 7 p.m. Mr. E. Broido : Moses Hess,

Rome and Jerusalem (with Text Reading), I.

Monday, 7 p.m. Dr. H. Poppers : R. Israel

Baal-Shem-Tov, the Founder of the Hasidic

Movement, I.

Monday, 8 p.m. Mr. Shlomoh Auerbach : The
Hasidic Factor in the Jewish Literary Move-
ment, I. (In Hebrew.)

Tuesday, 7 p.m. Dr. J. Heller : The Idea of

Peace in Prophetic and post-Prophetic

Judaism, II.

Tuesday, 8 p.m. Dr. W. Isaacson : Heine, the

European and the Jew (with Text reading). L

Wednesday, 7 p.m. Mr. E. Broido : Moses Hess,

Rome and Jerusalem (with Text reading), II.

Saturday, 5 p.m. Dr. L. Feuchtwanger : The
Future Task of Jewish Historiography.

Monday, 7 p.m. Dr. H. Poppers : R. Israel*

Baal-Shem-Tov, the Founder of the Hasidic

Movement, II.

Monday, 8 p.m. Mr. Shlomoh Auerbach : The
Hasidic Factor in the Jewish Literary Move-
ment, II. (In Hebrew.)

Tuesday, 7 p.m. Dr. J. Heller : The Idea of

Peace in Prophetic and post-Prophetic Judaism,
III.

Tuesday, 8 p.m. Dr. W. Isaacson : Heine, the

European and the Jew (with Text reading), II.

Wednesday, 7 p.m. Mr. E. Broido : Moses Hess,

Rome and Jerusalem (with Text reading), III.

Pebniary

1 Thursday, 8 p.m. Dr. F. R. Bienenfeld : Public

Lecture, The Jewish Aspect of War Crimes.*

4 Sunday, 7.30 p.m. Dr. Nathan Morris : Public

Lecture, Jewish Education in the Post-War
World.**

5 Monday, 7 p.m. Dr. H. Poppers : R. Israel

Baal-Shem-Tov, the Founder of the Hasidi9

Movement, III.

5 Monday, 8 p.m. Mr. Shlomoh Auerbach : The
Hasidic Factor in the Jewish Literary Move-
ment, III. (In Hebrew.)

16

17

22

22

23

23

24

27

29

29

30

30

31

February

ö Tuesday, 7 p.m. Dr. J. Heller : The Idea of Peace
in Prophetic and post-Prophetic Judaism, IV.

6 Tuesday, 8 p.m. Dr. W. Isaacson : Heine, the

European and the Jew (with Text reading), III.

7 Wednesday, 7 p.m. Prof. D. Diringer : The
Babylonian Exile, I.

12 Monday, 7 p.m. Dr. H. Cohn : International

Relations according to the Talmud, I.

13 Tuesday, 7 p.m. Dr. I. Maybaum : The Jewish
Book in the English-speaking Countries, I.

13 Tuesday, 8 p.m. Dr. W. Isaacson : Heine, the

European and the Jew (with Text reading), IV.

14 Wednesday, 7 p.m. Prof. D. Diringer : The
Babylonian Exile, IL

15 Thursday, 7 p.m. Dr. E. Mueller : Reading of

Kabbälah Texts. I.***

18 Sunday, 8 p.m. Sir Leon Simon : Public Lecture

,

Diaspora Nationalism.*

19 Monday, 7 p.m. Dr. H. Cohn : International

Relations according to the Talmud, II.

20 Tuesday, 7 p.m. Dr. I. Maybaum : The Jewish
Book in the English-speaking Countries, IL

20 Tuesday, H p.m. Dr. W. Isaacson : Heine, the

Eurt^ean and the Jew (with Text reading), V.

21 Wednesday, 7.30 p.m. Mrs. Malkah Locker :

European Symbolism and its Relation to

Jewish Values, I.

22 Thursday, 7 p.m. Dr. E. Mueller : Reading of

Kabbälah Texts, IL***

27 Tuesday, 7 p.m. Dr. I. Maybaum : The Jewish
Book in the English-speaking Countries, III.

27 Tuesday, 8 p.m. Dr. W. Isaacson : Heine, the

European and the Jew (with Text reading), VI.

28 Wednesday, 7.30 p.m. Mrs. Malkah Locker :

European Symbolism and its Relation to

Jewish Values, IL

March

1 Thursday, 7 p.m. Dr. E. Mueller
Kabbälah Texts, HL***

Reading of

5 Monday, 7 p.m. Dr. H. Cohn : International

Rdations according to the Talmnd, III.

6 Monday, 8 p.m. Dr. J. L. Teicher : Messianism
in Jewish. Mediaeval Philosophy, I.

6 Tuesday, 8 p.m. Dr. A. Steinberg : Jewish
Ethics in the Philosophy of Nietzsche, Dostoevsky
and Maritain, I.

7 Wednesday, 7.30 p.m. Dr. F. Kobler : Ex-
pulsions of Jews in Modem Times, I.

f
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March

8 Thursday, 7 p.m. Dr. E. Mueller : Spinoza as

> a Religious Thinker and his Predecessors, IV.***

10 Saturday, 6 p.m. Mrs. Malkah Locker :

European Symbolism and its Relation to

Jewish Values, III. _,

U Sunday, 7.30 p.m. Dr. N. Barotj : Public

Lecture, Our Economic Future.*

12 Monday, 7 p.m. Dr. H. Cohn : International

Relations according to the Talmud, IV.

12 Monday, 8 p.m. Dr. J. L. Teicher : Messianism
in Jewish Mediaeval Philosophy, II.

13 Tuesday, 8 p.m. Dr. A. Steinberg : Jewish
Ethics in the Philosophy of Nietzsche, Dos-

toevsky and Maritain, II. •

14 Wednesday, 7.30 p.m. Dr. F. Kobler : Expul-
sions of Jews in Modern Times, II.

15 Thursday, 7 p.m. Dr. E. Mueller : Spinoza as

a Religious Thinker and his Predecessors, V.***

17 Saturday, 5 p.m. Dr. L. V. Snowman : Outline

of Classic Hebrew Poetry.

19 Monday, 7 p.m. Dr. H. Cohn : International

.Relations according to the Talmud, V.

19 Monday, 8 p.m. Dr. J. L. Teicher : Messianism
in Jewish Mediaeval Philosophy, III.

20 Tuesday, 8 p.m. Dr. A. Steinberg : Jewish
Ethics in the Philosophy of Nietzsche, Dos-
toevsky and Maritain, III.

21 Wednesday, 7.30 p.m. Dr. F. Kobler : Expul-
sions of Jews in Modem Times, III.

22 Thursday, 7 p.m. Dr. E. Mueller : Spinoza as
a Religious Thinker and his Predecessors, VI.***

24 Saturday, 5 p.m. Dr. L. Weltmann : Rilke
and the Bible.

25 Sunday, 8 p.m. Mr. Israel Cohen : Public
Lecture, The Jewish Contribution to the War.*

26 Monday, 7 p.m. Dr. H. Cohn : International
Relations according to the Talmud, VI.

26 Monday, 8 p.m. Dr. J. L. Teicher : Messianism
in Jewish Mediaeval Philosophy, IV,

27 Tuesday, 8 p.m. Dr. A. Steinberg : Jewish
Ethics in the Philosophy of Nietzsche, Dos-
toevsky and Maritain, IV.

Dr. B. Jacob : A Fight for God in Ancient Egypt
(Interpretation of Exodus, chap. 7-11.)

On application before February 11, at 38, West
Heath Drive, N.W. 11. SPE 5740.

DR. J. HELLER
The Idea of Peace in Prophetic and Post-
Prophetic Judaism.
Tuesdays, 7 p.m. From Jan, 16, four lectures.

DR. M. ESCHELBACHER
Introduction to Talmudic Law. • /
Mondays, 7 p.m. From Jan. 1, three lectures.

DR. H. COHN \
International Relations according to the Talmud.
Mondays, 7 p.m. From Feb. 12, six lectures.

DR. E. MUELLER
{a) Spinoza as a Religious Thinker and his

Predecessors. , , ,**

(5) Reading of Kabbaläh'Texts.
Thursdays, 7 p.m. From Feb. 15, six lectures at
19, Holmdale Road. N.W.6.

DR. j. £ tEICHER
Messianism in Jewish Mediaeval Philosophy.
Mondays, 8 p.m. From March 5, four lectures.

DR. H. POPPERS
R. Israel Baal-Shem-Tov, the Founder of the
Hasidic Movement.
Mondays, 7 p.m. From Jan. 22, three lectures.

DR. A. STEINBERG
Jewish Ethics in the Philosophy of Nietzsche,
Dostoevsky and Maritain.
Tuesdays, 8 p.m. From March 6, four lectures.

n. HISTORY, UTERATURE, ART
DR. L. FEUCHTWANGER
The future Task of Jewish Historiography.
Saturday, January 27, 5 p.m.

DR. ELISE BAUMGARTEL •

Palestinian Soll as a Source of Historical
Knowledge.
Tuesdays, 7 p.m. From Dec. 26, three lectures.

PROF. D. DIRINGER
The Babylonian Exile.

Wednesdays, 7 p.m. From Feb. 7, two lectures.

DR. F. KOBLER
Expulsions of Jews in Modem Times.
Wednesdays, 7.30 p.m. From March 7, three
lectures.

DR. H. BACH
Towards a Second Emancipation on the Conti-
nent.

Saturday, Jan. 13, 5 p.m.

\,
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EPHRAIM BROIDO
. .u t f

Moses Hess, Romc and Jerusalem (with lext

Wednesdays. 7 p.m. From Jan. 17, three

lectures.

DR. L. V. SNOWMAN '

Outline of Classic Hebrew Poetry.

Saturday, March 17, 5 p.m.

SHLOMOH AUERBACH
. . t ^.

The Hasidic Factor in the Jewish Literary

Movement (in Hebrew).

Mondays. 8 p.m. From Jan. 22. three lectures.

DR. I. MAYBAUM
The Jewish Book in the English-speakmg

Countries. , , „

Tuesdays, 7 p.m. From Feb. 13. three lectures.

DR. W. ISAACSON
^ ^

..

Heine, the European and the Jew (witn

readings).
. , ^

Tuesdays, 8 p.m. From Jan. 23, six lectures.

MALKAH LOCKER
• . t k

European Symbolism and its Relation to Jewish

Values. ^ ,

Wednesdays. Feb. 21 and 28. 7.30 p.m.. and

Saturday, March 10, 5 p.m.

DR. L. WELTMANN
Rilke and the Bible.

Saturday. March 24, 5 p.m.

DR. F. SALOMONSKI
Moses' Image in Art.

Wednesdays, 7 p.m. From Jan. 3. two lectures.

/

OXFORD, Communal Centre, 95 Walton Street.

REV O. LEHMANN
The ReHgious Development of Jewish Children.

From December 3, two lectures.

All Lectures and Seminars, if no other address

is indicated, will take place at the

JACOB EHRLICH HOUSE,

St. Peter's Vicarage, Belsize Square, N.W.8.

Admission free.

1
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Jüdiselie Yoltrei&ende im Mittelalter«:

Ton Fritz Sclmell,E8nolien|'

i

m

/
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Ab BOm Juli des Jahres SOI durdibranste

gewaltiger Jnt)el die fränkiectie Kaiserstadt Aachen f ein mächtiges ,

in deutschen landen nie gesehenes lüsseltier trottete durch dft* tther-

füllten itrassen, hinter ihffi «raWlseke Bimer mit Bfll^P vmc fIcKea

aller Art, und an der Spitze des Zuges ritt in morgenländischer Tracht

der, den Aachenern wohlbekannte aeschäftsfreund und Tertrauensaann

ihres Kaisers, der Jude J s a a k , der alsbald in feierlicher Audi-

enz von Karl dem Grossen empfangen wurde« Ir war das letzte, überle-

bende Mitt;lied der dreiköpfigen Oesandtschaft^ die v*r 6 Jahren an
^^^^

den Hof dos Khalifen Harun al Haschid abgegangen warj die beiden frän^

kischen iiien, ilgismund und !ßöntfrted, waren den ftrapazen der Heise

erlegen; aber Jsaak war 4 Jahre nach der Ausreise alt den Geschenken

Hartins, darunter dem llefanten, an der afrikanischen Küste eingetrof- |

fen} eine Fiatte des Kaisers hatte ihn dort abgeholt U|l4 im Oktober [|

*

SOI nach Porto Teuere mm bei Spezzia *«• gebracht; aber da die Alpen-

pässe verschneit waren, musste der liefant in Teroelli überwintern und

konnte erst im folgenden Jahr seinen Triumphzug durch das Frankenreioh
|

antreten» -. Jaaak war keine vereinzelte Hrscheinung» Jn karolingi-

sehen Zeiten bilden die Juden das Bindeglied zwischen Morgenland und

Abendland; wie ihre violgerühmte Kenntnis fremder Sprachen und Länder

sie zur Srfüllung diplimatischer lElssionen geeignet macht, so sind sie

den Ländern Westeuropas als Termittier des internationalen Warenaus-

tauschs unentbehrlich« Sie haben den Ijq^^ort und Jmpoxt in Händen und

betreiben ihre ütitemehmungen auf eigenen Schiffen; der St« Gallel^

WSnch V e t k e r erzählt einmali in einem südfranzOsischen Hafen habe

I



/
;

ji^n^P«MN» wi<>^
^<iii • »fmm n'ttvmmtamHimtmtitmt H'i

.
^' " ii' ,

«I Wl IIIH«

t •«

dao aefolge Kaiser Karls sich nicht darüber einigen können, ob ein in ^

der Feme segelnde^ ichiff «seefalirenden Juden* oder einem anderen

T»llce zugehörej erst Karl selbst habe erkannt, dass die Seefahrer nor-

äänische Krieger seien« Wie notiÄdig »an der Juden bedujfte^ sagt

eine Yerfügung Ludwigs des Frommen, wonach die locheniiÄrkte auf den i

Sonntag zu yerlegen seien, ne sabbatismus Judaeorum impediretur, damit

die Juden nicht in ihrer Sabbatfeier gestört würden»
- *

'

',''""'

Aber die Juden sind durchaus nicht Immer und überall ein Handels«

TOlk gewesen» las sie im Altertum TOn anderen Tölkern unterscheidet,

ist nicht die Art und Weibe, wie sie ihren Lebensunterhalt verdienen,

auch nicht ihre soziale Stellung, sondern das mosaische Gestz (" JiN

daicum ediscunt et servant imI metuunt jus* sagt Juvenalis); die Xhora-

rolle ist die^iÄrtrennliche Begleiterin der Juden unter den Palmen der

Wüste und unter den Kiefern des Verdens <*
j Irfüllimg der religiösen

Pflichten war der Lebensinhalt, die wirtschaftliche Beschäftigung er-

gab sich je naäi den Susseren Terhältnissen« Jh PalSotina waren die Ju-

den Ackerbauer, in Babylonien^ wo sie zu Beginn des Mittelalters am

dichtesten sassen, Grundbesitzer \md kunstfertige dewerbsleute i aber

in Ländern, deren Wirtscheftskultur sich noch auf primitiver Stufe be«

fand, ergab «ich für sie von selbst die Aufgabe, Lücken in der Okono-

sehen Organisation auszufüllen« Schon im ausgehenden Alterttim waren

sie über die ganze civilisierte Welt verbreitet und fanden ttberall Qe-

nossen ihres Tolksb, ihrer Sprache und ihres Glaubens; und so hart auch

die Gegensätze iwischen Oliristentum und Heidentum, und spiter zwisoh^i

Abendland und Morgenland aufeinanderprallen , so werden sie überbrückt

durch die ewig beweglichen, heimatlosen Hebräer , die die köstlichen

Xrzeugnisse des Orients zu den jungen Töfkern des Westens bringen und

ihnen dort abnehmen , was der Orient brauchen kann* Man wird an eine

bekannte Ssene des Jbsentschen Peer Gynt erinnert, wenn man bei JLugus^

tinuB liest, dass es jüdische Kaufleute gäbe, die als blutjunge Män-

i
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nar necli der Hochzeit ihre Frauen verlaeaen und als Greise wMer zur

draiBin heimkehren. Die Wanderlust der Juden erfuhr aber noch gewalti-

ke Begünstigung duroh die lerauflcunf t des arahischen Weltreichs« Jn

kürzerer Zeit, als Alexander der arosse Persien erohert hat, iMittexi

die aus der arabischen Wüste hervorbrechenden braunen Heiter weit aus«»

gedehntere Landstriche unterworfen} eine Generation nach den Tode des

Propheten o 6SS • gehorchte seinen lachfolgem fast ganz Yorderasien

und die Hordküste Afrikas; um die Mitte des 9%^ Jahrhunderte wurde dM

Mittelaeer zur arabischen See; das arabische Beich erstreckte sich

von den Pyrenäen bis zum Jndus, von den Quellen des Jaxartes bis T±m^

buktu» Die arabische Sprache verbreitete sich über das ganze Reich;

sie wurde Weltsprache in höherem Masse als das Lateinische in europä«»

Ischen Mittelalter; persische, indische, türkische, Jüdische, tartari*

sehe Schriftsteller sprechen Arabisch; auch das Tolk in all den uner«

esslichen Gebieten, die dem (lesetz des Propheten Untertan waren, buss-

ten allmählich die Sprache verstehen lernen, in der der Koran geschrie-»

ben war^ Tiele Jahrhunderte hindurch herrschte unter den Bewohnern

arabischer Reiche ein lebhafter Reisetrieb; es war für die Bewohner

des fernsten Ostens nichts Seltenes, von der chinesischen Grenze oder

von Delhi aut» an den Atlantischen #2ean zu w^em , wie denn umgekehrt

Andalusier oder Marokkaner Afrika bis in den Sudan hinein, sodann Igjp-

ten, Syrien, Mesopotamien, Persien durchschweiften und erst am Himala»

yi| J|alt pachten« Heutzutage kommt es wohl nicht vor"^ sagt Schackj

• dasB deutsche, englische oder französische Studenten zum Zwecke lli-

Ter wissenschaftlichen Ausbildung erst die Hochschule von Bologna, dann

von Athen, dann von Kasan besuchen und schliesblich in Benares oder

Kalkutta absolvieren« Jxn Bereich de& Jslam war es etwas ganz aewöhnli«

ches, dass ein Andalusiear zne^ßx in Marokko, dann in Kuia oder Balsora,
/

•

zuletzt in Samarkand studierte». Wenn der Wibsenbdrang schon zu solchen

leisen verlockte, was wagte dann der Irwerbstrieb l _^^

I
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Bine In ihrer llnfachlieit geradezu paolcende Darstellimg des

umfassenden Handels der * Badaniten * ( wohl: Wanderer), wie man die

Jüdisolxen Kaufleute liiess, giM der unter dem Thalifen Mutamit ( 870

« 89;^ ) im Jralc tätige Oherpostmeibter Abu Kasim l\m. B p r d a d b eh

in 8^8^^ • Fostroutenbuch • • Die jüdischen Baufleute, • sagt er, "

sprechen Persisch, Arabisch, Griechisch, die fränkischen Sprachen, 8pa*

nisch und ilavisch» Sie reisen vcMn Abendland ins Morgenland und vom

Morgenland ins Abandland bald zu lande und bald zu Basserir Sie bring-

en aui5 dem Abendland Terschnittene, Sklavinnen, Knaben, Pelzwerk und

Waffen* Sie schiffen sich im Frankenlande, auf dem Mittelmeer ein, und

kommen nach Far%ia ( eine damals blühende Stadt bei den Ruinen des al-

ten Felusium, an der Mündung des östlichen Filarms). Dort gehen ihre

Waren auf den Rücken der Tierdnach Colzom ( nahe bei Suez)* Sie schif-

fen sich auf dem Meere 4es Ostens ( Rotes Meer) ein und kommen von Ool-

zom nach Hedschas \ind Dschidda , von wo sie das Sind ( keute eine vor-
| f

derindische Frovinz awischen Beludschistan und Fendschab ) , Jndien

und China erreichen» Auf dem Rückweg nehmen sie als Fracht Moschus, . i

Aloe, Kampfer, Zimmet und andere morgenländische Brzeugnisse mit«i Sie V

kehren über Colzom nach Fareona zurück und schiffen sich von neuem auf

dem Meere des Westens ein , entweder um ihre Waren in Konstantinopel

oder um sie in den Frankenländem umzusetzen* Jm Anschluss hieran

nennt Kordadbeh aber noch eine Keihe anderer Handelswege der jüdischen

Kaufleute. So gibts einen Hinweg nach Ostasien über Antiochia in Syr-

ien , auf Buphrat und Tigris in den persischen Metrbusenj dann einen

Landweg über Tanger, Marokko durch Nordafrika nach Damaskus und von

hier über Bagdad und Basra ins nördliche Fersienj esjwar aber auch ein

Weg durchs nördliche Deutschland gangbar und von hier ins Land der^

Slaven nach der Stadt der Ohazaren an der Wolga , und über den bahr

al Ohazar ( das Kaspische Meer) quer durch Zentralasien nach Chinai^

^^^^^^

A^^ der früheste V Jüdische Weltreisende, den

t J »-
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mt^ mit ff#inan bezeichnen können, tat Terautlioli Iauf«ann gewesen*

Jn den letzten Jahrzehnten deb t. JaHrhundorts taucht in den JÜdlach-

en ffemeinden Afrika» und Spaniens »ine seltsame ADenteurergestalt auf,

1 1 d a d D e n M a o ü 1 i der 1) a n i t e , dessen Ohsralcter-

Mirauorheutrnoch"im~ürteil der Gelehrten stark sc'iwPnkti- Heinrieh-

»raetz und andere haben in ihn nur den verkappten Sendung der Jjaiaflj:

erkennen wollen, einen Schlaukopf, der jede Maske tragen konnte uÄ im

»ienste Jener jüdischen Sekte, die den falmud verwirft, einen märchen*»

haften Reisebericht ersann, um damit seine Zwecke zu erreichen und^ Vn-

frieden Tmter seine Yolksgenossen zu bringen» A'ber in neuester Zeit
^

liat «an diesen Bericht, «M^BMriHkk vi«^ ernster genommen. 11dad selbst

will in einem Brief, den er von Kaiman, der nactunaligen Residenz der

Fatioidendynastie ( südlicli funis) aus sendet, seine Mission verlcünden:

alle TÖlker Jakobs auf dem Brdboden kennen zu lernen, die iixistenz der

xebn Stämme festzustellen und ilinen in ibrer Yerbannung Trost zu brin- i |

genS^ Ir selbst wollte dem Stamm Dan entsprossen sein, und liess siob

den S a n i t e n nennen j er behauptete, der Stamm Dan wohne in Iti^

opien und Südarabien und bilde dort mit drei anderen Stämmen, Haphtali,

,ad «nd *,o.„. .in» ..l.,t,«a«i^en .t.a. 1„ ,..». ,on .1,.,» «on.t.-

reisen. Der Stamm sei schon nach Salimos Tod ausgewandert , um nicht

am Bruderkrieg zwischen Jsrael und Juda teilzuhabei j die anderen t Stäm-

me seien nach der 8er»»örung das israelitischen Reichs durch die Assy-

rer ( unter Salmanassarl 7M ) zu ihnen gestossen» Jn nächster Bähe

der 4 Stämme, ihnen aber gleichwohl unerreichbar, hausten die Bachkom-

nen der Söhne Mosis, die Blüte der Leviten, die eigentlichen Lieblinge

Qk>tte8|iKte seien die Bachkom^nen Jener Männer, die nach der Zeritörung

des Tempels ( durch Bebukadnezar: 5#t) ) an die Vfer des Baphrat verpflanit

sich geweigert hätten, Zionslieder auf unheiligem Boden erklingen zu f

lassen und zur Bettimg in einer Wolke ins Land OMavila getragen worden

seien; hier wohnten sie in einem Lande, geschützt von dem xmüberschreit«»

|

i
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%aren Strom ., der nicht Wasser, sondern Steine und Sand

Bit reissender Sclmellislceit und "betäubendem öetöse dalierwälatj die-* i

aer Sandstrom ruÄe am Sal)t)atli* sei aber an diesem Tage in einen lebel*
||

Schleier gehüllt und nicht ssu finden« Ausser den genannten 4 Stämmen
^

will lldad auch die noch fehlenden anderen sechs aufgesucht und dabei

wahrliaft odxBseische Abenteuer erlebt habenljf in seiner Heimat Südara^

bien bestieg er ein Schiff^ um nach Xfjpten zu fahren; es scheiterte;

nur lldad undlein anderer Jude konnten sich an die Kttste retten^ Dort

stiessen sie auf hochgewachsene , dunkelfarbige lingeborene, BOBomo^p

geheissen^ die sofort seinen fetten Begleiter töteten und verspeisten,

ihn selbbt aber aufbewahrten ^ um ihn zu mäBten«^ Aber feueranbetende

Feinde überfielen die Horae und machten sie mitsamt ihrem weissen M-

fangenen zu Sklavenj auf dem Sklavenmarkt zu.JJL-fiiB_ kaufte ihn ein

Jude ans dem Stamme Jsaschar, der ihn mit in sein Land nahml' !bie Jsa«»

scharlten, in Medien und Persien von Ackerbau und Viehzucht lebend, f

waren ein friedliches YOlkchen, das keinen Streit kannte, ausser dem"*

Jenigen um die Bibelausleguiig} damit bildeten sie den schärfsten Gegen**

satz zu den kriegerischen Stämmen Xphraim, Zebulin und Buben, die in

der Bähe von Mekka und Medina wohnten, glänzende Beiter, geübte Wagen*
ff

lenker und Bäuber seien und mit ihren Feinden in ständiger Fehde leb- |
.

' -

'I
i

ten^i Terbleiben noch die Stämme Simeon und Manasboj die verlegt Xldad |

ins Land der Ghazaren, aines mächtigen Yolkes an Wolga und Don, das

TOX^ M Yölkerschaften fribut zöge , und auch viele Mohammedanische Stäm-

me zu Ulntertanen gemacht hättet\__ .#

Zuerst scheint lldad in Palästina und Igjpten aufgetreten

zu seinj später gelangte er in das grosse Mairuan, in dem die Araber

eine* der 4 Pforten des Paradieses** sehen, und wo es auch eine falmud-

schule gab» Als Zweck seiner Beise gab er zunächst an, er habe Handels*

ireschäfte im Auge geiiabtj dann aber ; ar habe den lerstreuten Juden

die frohe Botschaft vom Torhandensein eines selbständigen Beichs brin-

1
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gen wollen*' Diese Botscliaf t erregte in der Judenschaft , die allenthal-

ben unter der Herrscliaft fremder Gebieter «eufzte, groBStß Aufsehen^-

Aber die Kairuaner fanden lldads Angaben bedenklicb und schickten eine

Anfrage an die böcbste rabbinische Autorität, , Z • m a b ben H a «5

g i n , dftn flaon ( Scbulliaupt ) der talmudiscben Hoscbscbule in der

babylonischen Stadt Sure» »er Bescheid lautete; Die Irzählingen lldads

on hebräisch redenden Stämmen in yerschiedenen feilen der «rde sei/C

auch von anderer Seite bestätigt, lldad konnte seine Reise fortsetzen;

wir finden ihn in ganz Hordafrika, In Marokkanischen und in der Berber-

ei und zuletzt in Spanien, wo er allerseits grosse Yerehrung genossj-

Jn OordOTa scheint er • um S90 • gestorben zu sein*'

Was in lldads Erzählungen fabelmässig ist, ist ohne weiter-

es erkenntlich! das ist seine Bemühung, die über die Irde zerstreuten

Juden auf die alten biblischen Stammesnamen festlegen zu wollen} tin

törichtes Beginnen, denn gerade im frühen Mittelalter hat es zur Zeit

der grossen Krisen der Heligionen in allen 8 Weltteilen Tolksstänme

gegeben, die sich zum Judentum bekannten^^ ohne mit den Abkömmlingen

des palästinensischen Reichs irgendwie zusammenzuhängen, J|a auch, ohne
^

' « '- •
.

semitischer Abstammung zu sein» Aber die Meinung arätz] dass Bldad nur

dunkle Kunde vom dhazarenreich im Horden und einem selbständigen König-

reich im Süden Arabiens gehabt und danach seime Xrzählungen geformt

habe, Ist unhaltbarjKir Seine Sprache Ist die der Juden Jemens^ also des

südwestlichen Arabiens, und wenn auch das hiajaritische
Königtum, dessen fräger im ausgehenden Altertum Juden geworden waren,

Christi
längst Yor dem Ansturm der griechischen Äthiopier zusammengebrochen

war und an seine Stelle zu lldads Zeiten islamitische Herrscher getreu

ten w^ren, so hait es doch auch damals eine Reihe •eibständiger Jfldiseh#r

Stämme in Arabien gegeben, die Kureizitan^ die MftnlnX^^ tili a^ , deren

Glieder zu Tielen Zehntausenden zähl ton» Bemerkenswerter aber ist^dass

gerade die Odyssee lldadb^ die Irzählung von seiner Jrrfahrt und die

:^
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M«n8chenfre8»er«pl»ode , wie auch die «yeteriöee Sage von fluss 8al>ba-

tion Mo2i d^zi Foreghungen Paul Borcliardtß doch nlctit unglaubwürdig l»t#

Die HomomoB, die hochgewachsenen Kannibalen, das sind die Oronos, die

am Süderide des Oolfs von Aden kaueen, im afrikanischen Osthorn, wo Bl*j

dad vermutlich ans tand geworfen wurdeV Bei ihnen finden sich noch in

neuerer Zeit Menschenopfer • Auch die Feuembetung war auf dem afrifca-,

nischen Ostliom |[y;jjrauer Torzeit in Gebrauch» Terhandelt wurde Bldad

nicht nach China, wie »an AI Sin übersetzt hat, sondern nach AJUSana»

"die Uralte HandelsstÄdt in Sernrn. Hier konnte ihn auch ein jüdischer

Kaufmann aus * de» Stamme JTsaschar •kaufen; denn dieser Stamm soll

ja im peraischen 9olf gewohnt liaben und kann daher leicht mit den Ara-

bern in Hände IbVerbindungen gestanden sein#

"Ben sagenhaften Fluss Sabbation aber, der die Grenze swi«*

sehen den Kindern Moses und ihren Feinden bildet, erblickt Borohardt

in den zwei Haupts trönonAbesBynions, dem fakazze und dem Mareb» Sie

fliesaen in 7 « 800 a tiefen Brosionstälem und trennen zwei Tölker

und Sprachen; 8 a m i e n ^ das Land, in dem schon seit Beginn imserer

Zeitrechnung Juden eine beherrschende Stellung ausübten , und die V&n

dunkelhäutigen Hamiten bewohnten Länder fi^re und Schoa^ Während der

troclce. en Zeit haben diese Flüsse nur einen Wasserstand von höchstens

8 •», 4 Meter, während sie in der Regenzeit 17 Meter führen und donnernd

dahinströmen« Die Kervrpnen sind dann zu warten gezwungen, j nur von _Q

Oktober bis April sind die' Flüsse mit Waren passierbar» Der Temperatur-

unterschied zwischen dem Hochgebirge und der Fieberhitze der Flusstäler

f

ist gewaltigi^i Das Wasser der Flüsse ist sandfarben, es führt die fruoht-..-; ."-* I- . - ^- . . .,

baren Sinkbtoffe ins Hiltal hinab«' Wir kaben also eine Volksgrenze,

einen schützenden Fluss mit Donnergepolter, die Farbe deö Sandes, Dämp«

fe, die sich in der kalten Luftjüber den heissentrosionstälem bilden,

U8WV Den Wimen Sabbation erklärt Borohardt aus dem abessjfnisohen Sobat

• Fluss» Die Juden Abessyniens sitzen zum grossen teil heute nooh aiL

[
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den fruchtbaren Wem des im Ithiopisohen Hosdhland gelegenen, «aoMi^
• .*'* --."*

sen Tanaseeei die Angeben Udads . dase die Quellbftche seines Flusses

it einem grossen See in Terbindung sttbxden, finden auch hier wieder

llire BestltlgungWL— ' __^-__#

Ton dem dunkelÄ Volk der Ohm

hat man in karolingischen Zeiten in Westeuropa nur ganz verschwommene

Kenntnisse gehabt} man fabelte, dass in kimmerischer Finsterniss, weit

hinter dem Kaukasus , tlber^leibsel der verschollenen StÄmme Jsraels

wohnten} einige haben den mythischen Fluss Sabbation auch in diese de^

geAd verlegt* A'ber die (Atazaren oder Xozaren waren kein Itfthusj es war

ein ursprünglich finnischer ^ aber aehr und mehr mit Slaven versisch'»

ter Stamm} nach Auflösung des Hunnen reiche ISLatten sie sich an der Grenz«
\
•i

scheide zwischen Asien und Suropa niedergelassen, den Xauka&us über«

schritten , einen jeil Armeniens eingenommen, Bulgaren Und Aussen zins-**

pflichtig gemacht und hatten im S* Jahrhundert den weitaus grössten

Teil des heutigen Südrussland unterworfen» Surch die Araber und Brzan*

tiner luitten die Okazaren Sslam und Christentum kenamn gelernt, auch

Juden ware3i in Ohazarenland an^?5if?df»lt , Fllic^.tling« ©n« d^n by«#nti«^

Rif?<?h-*n R^ich und deif eig^rtlirhen Arabien; und in dieser Zeit der Auf-»

lösung des Heidentums katte König Bulgan mit den Grossen seines Hofs

das Judentum angenommen; nach Staatsgesetz durften nur Juden den fhron

l|isteigen^ Hun lebte zur Zeit der höchsten Macht des spanischen Araber-

Staats am Hofe Abdurrahmanns 7III*i ( SIS - Ml
J; der Jüdische Staats--

• - \ --,-: '':/ .-.- i.': 'i^, - ;-- '.''..•.'.- •/-.,-./ -t-,;. ".i ,: '.:
^^
_-'::.

, .
).-.*•, .-•••,'•.. - '\ - --:-,••

mann Abu Jussuf Ohis diai ben Schaprut, der das Amteines Minis-
* -

. - -
.

*
.

"

,

" ' ' "
"

>

*

,

"
" • -.-..-' ..*,-

ters des lusseren versah, und als solcher die auswärtigen Gesandtschaf-

ten zu empfangen und zu verbescheiden hatte* Ohisdiailhatte einmal durch

Gesandte aub Ohorasan gehört, dass es in den scythischenr: Steppen ein

von Juden beherrschtem Tdlk gebeV lange bemühte er sich, Terbindung

mit diesem tolk zu bekommen} ein nach Konstantinopel gesandter Bote

wurde dort festgehalten und nach langer Zeit wieder zurüokge schickt;

\

1



10

\

V.-

t

ein anderer Plan war nocli im Werden, als eine Gesandtschaft des slari«

sehen Königs Hunn, offenbar des Bölimenherzogs Boleslavs Iv in Kordova

eintraf» 9dZ^, die sofort Rat SQliuf| unter ihren Begleitern "befänden

sich swei Juden. Mar 8aul und Mar Josef , die gute Beziehungen zu den

slavischen Ländern an der unteren Donau Utten} ein Jude aus dem OHa«

zarenland. Mar Anrain, sei vor Icurzem in Slclavonien gewesen und hätte

sich gerühmt^ in Bhren beim OHazarenlcönig zu stehen und Öfters/von ihm
-

•'

"
'* • "

.

"

zur Tafel gezogen zu werden«« Die zwei höhmischen Juden erboten sich^

ein Schreiben OUsdiais zu besorgen^ indes sie es zunächst an ihre

n

Freunde nach Ungarn senden würden, von wo im es sicher über Russland

und Bulgar?nland sein Ziel erreichen werdel^ fatsächlich ist der Brief

durch den Juden Jakob ben Sleazar aub dem Stcunme der Vemez ( der Deut«

scheu ) in die Band des C&akans JosephT^^SfsJll^ jüdischen Beherrschers

der Chazaren, der in «eiaem-goldstrotzendeÄ Palast seiner Hauptstadt

Jtil ( Astrachan )/ einem gewaltigen Zeltlager, residierte. (Äisdlais

Schreiben und Josephs Antwortbrief ^^ beide in hebräischer Sprache

sind noch erhaltenj Ohisdiais Hauptsorge war, zu erfahren, ob es einen

Fleck der Irde gäbe, wo Jsrael frei von Oberherrn sei» • fttsste ich,^

dass dem so ist, so würde ich «eine Ihren gering achten, «eine Familie

verlassen, würde wandern über Berg und )al, zu lande und zu fasser,

bis ich mich vor meinem König vom Stamm Jsraels unterwerfen könnte,

würde mich an seiner drösse erfreuen und seine Macht bewundern«. • jo-

aephs Antwortschi'eiben druckte seine innige Freude Ober den »ipfaiig

des Briefs aus, klärt aber seinen fernen llaubensgenossendai^Ver auf ^
- •

dasB die (Äazaren heidnieclien TTrsprirngs, Terwandte der Arareli und Bul'

garen]i»ien, Vö&erscliaften, die früher im Soytlienlande iauBten tind si^oh

nun»elir ial)onauland festgesetzt Ifttej^ Bar König erzählt die Bekeh-

rung ssinea Urahns Bulgan zum Judentum, »aaohreiht den TJtafang seines

Baichs und schliesBt mit den Ifortenj • tfanta ich Dich von Angesicht

zu ingesieht sehen, ao würdest Du mir ein Tater und ich Dir «in SoHn

f,

1-1
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seiiitnd Dir mirde ich die Leitung meines Staates anvertrauen. "

*

i

A

Das Beispiel dieses BrieSweclisels llsst erkennen^ dass der
,' •

ZusammenlLalt der Juden auoli l^eim Güteraustausch die Anknüpfung yon

TerMndungen möglich machte, wie sie den mächtigsten Herrschern kaum

gelungen wäre» Die Juden waren die Beherrscher des asiatisch« euro^»

päischen Welthandels, wie die lapidaren Worte ihn Chordadbelis deutlich

feststellen» Auch die b J e ^ t ^ des ttüterumtauschö »ind aus Oor«»

dadbehs Darstellung leicht zu ersnen : aus dem Orient kamen Gewürze ,

Wohlgerüche, kostbare Stoffe, aus dem Ocoident kamen Waren, die alle
«

Herrlichkeiten Jndiens, Persiens und Arabiens aufwogen, gierliante und
-

,
* *

Mensohenleiber ^ d» h, Pelze, das seit Jahrtausenden hdch^eschätz*

te Irzeugniss des Hordeas, die Pelle der Zobel, Tehen, Hermeline, Mar-

der, Biber, Püchse, Hasen usw» usw. übrigens keine reine Luxusware,

da es im Orient ja an Öfen und Jeglicher Art von Heizvorriohtungen

grundsätzlich fehlt! — und vor allem t S k 1 a v e ^ ^ muskelstarke ff
Männer und schöne Mädchen, an welchen das Morgenland mit seiner Harems«

Wirtschaft und seinen volksfremden Leib« und Schutzwachen stets uner-

sättlichen Bedarf liatte# Das Jnstitut der Sklaverei bestand auch im -

Abendland und zwar das ganze Mittelalter hindurch; den Juden war es

wohl vatboten, christliche Sklaven zu kaufen und zu verkaufen } aber

die Durchfuhr fremder Sklaven durch christliche Länder war gestattet

und braohte dem Transitland reichliche Zollerträgnisse. Der weitaus

gross te feil der Sklaven stammte aus alavi8:;hen TAnämriri^ilmT Gattungs-

name l Sklave ( italienisch | sciavo, spanisch : esclavo, ar5^bisch:
s^ausdem^

aaglab ) ist Ja im Terlauf der Zeit-HÖT^igennamen : Slave entstanden.

Die gewaltige slavische Völkermassei die seit der Völkerwan-

derung den grössten Teil Osteuropas einnehm, »erfleischte sich nicht

nur selbst durch unablässige Kleinkriege, sondern musstdiauch mit Karl

dem Grossen und seinen laohfolgem einen Jahrhunderte langen, schweren

Grenzkrieg führen, der dem Deutschtum das vor der ersten Yölkerwander-

«

J «.
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ung von Gk)ten, Tandalen, Sueben, Lombarden usw^ibesetzt gewesene C^ebiet

zwischen Ilbe und Weichsel allmählich wieder zurückeroberte« Der ara^
*

bische Schriftsteller Quarawi »agtl " das Volk der Franken, ein gros«»

ons 7pXk in einem grossen, kultivierten und bevölkerten Lande, bekriegt

wiederum das Tolk der Slaven, das seinem Volke benachbart ist, j sie

machen sie zu Kriegsgerangenen und verkaufen sie im Lande Spanien, so

dass es do/rt viele von ihnaa gibt»" Aber Kriegsgefangenschaft und Men-

schenraub waren nicht die eitlzigen Quellen, aus denen der Strom verknecl

teten Menschenmaterials floss; es kam noch der schändliche Brauch des

Verkaufs durch eigene Angehörige dazu» Böhmen war das Bldorado der Skla^

venhändler und Prag das Zentrum des Sklavenhandels j nicht nur, weil

die dort feilgebotene aenschliche Wareno koch geschStzt war, —» sehr

als ein arabischer Dichter liat in schaelzenden Liedern die Reize slavi-

scher Mädchen besungen^- sondern weil sie ohne viele Schwierigkeiten

zu haben war» Der hl#i Adalbert, ursprünglich Woytech geheissen, Sohn

des böhmischen Fürsten Slavnik kat awoinal den ihm vom Brzbischof von

Magdeburg als Bistum angewiesenen Sprengel Prag verlassen , hauptsäcl*

lioh, propter oaptivos et mancipia Ohristianorum quos meroator Judae-*

US infelici auro emerat wiptosque tot episcopus redimere non potuit;

wegen der christlichen Gefangenen und Sklaven, die der jüdische Kauf-

mann mit unseligem Ctold gekauft hatte, und die der Bischof in soloher

Vielzahl nicht zurückkaufen konnte. Der Sklavenhandel war so lukrativ,

dass gelegentlich auch ungetreue deutsche Bemte im kolinisierten Ofbiet

»ich daran bereicherten und in rechtswidriger leise über ihre slavi- |
I

sehen Untertanen verfügten»

Won allen jüdischen Kaufleuten,

die gegen Aide des ersten Jahrtaubends , im Ottonischen Zeitalter^ vom

Orient aus, den Horden aufgesucht haben, scheint am weitesten j b r
fi«>

^. t > vorgedrungen zu 8ein»r Sain laae und sein

leisebericht sind erst seit etwa 60 Jahren bekannt» Der Orientalist

^1
s

Okrietlan Bchefei^atte in einer Moschee zu Kanstantinopel eine Hand-
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sclirift des arabiscj^^ spanischen aeographen Abu Obeid al Bekri • ges*

torben 1094 •tx lordora • aufgefunden und dem berülunten Arabisten de
*

.
~

Goeje in Ltyden zugesandt, und der «aolite eine »erkwürdige Entdeckung:

unter den Ausaüfen, die al Bekri aus alten öeograplien und Heisenden

zusammenstellt, fand sich auch ein solcher, der mit den Worten einge-

leitet war : Jbraliim ibn Jag*tli ul Jsrftilj , JTbraliiin, Jakobs Sohn, der
-,#• *•

Jsraelit, sagt | ••••••• und was nun folgte, war überraschend genug:
-_•*. '..''•

.

.'^'.,

ein arabisch sprechender Jude Iwit sich in Bagdeburg oder Merseburg

alt Kaiser Otto dem Grossen über Ideographiech© Dinge unterhalten, ist

am Ostseeufer gesttanden, beschreibt die lege von Sachsen nach Böhmen

udd Mecklenburg, gibt eine MinteiTOng der slavischen Tölker tmd sclill^

dert Ifirr MarktTerhältnisse \mcl Sitten. JbrEhims hait in den 80 er Jah-

Ten d#s vorigen Jahrhxindert in der wisBenechaftlichen Welt grosses

Aufseken erregt; kplläadische, slavlsche und deute clieOelehrte , d^ziin'

ter auch Rudolf Tirchow haben sich damit b^fasst und darüber lebhaft

gestritten} aber, wie der fext heute vor uns liegt, bietet er so hohes

kulturhistorisches Jiiteresse, dass Fater Lambert Schulte sagen konnte:

wäre die Sarstellung umfangreicher, so könnte man ihre Bedeutung für

die Slavenlande mit dem Werte vergleichen, den des Btaers Tacitus 0er«

«ania für die älteste deutsche Oeschlchte hat# .^V 1« ist

freilief nicht ge.i z unbestritten, welchen Beruf Jbrahim hatte; es be-

steht immerhin die Möglichkeit, dass er Oes ndter oder Mitglied einer

Gesandtschaft war» Br nennt Otto ( Huta ) jÄlik ar Rüa , König ( oder

Kaiser von Rom j Qtto ist am •• Febr* 96^ von Bapst Johann XII. zijn

Römischen Kaiser gekrönt worden und erit #66 wieder nach Deutschland

zurückgekehrt; 966 brach er wieder nach Jtalien auf Und kam erst 973

wieder heim. Die Hildesheimer Annalisten Lambert und SfWetiiar berlch-

ten, ^»S der Kaiser in aiebeQ Jahr in Quedlinburg ft^gAndtft vieler

Tölker, darunter auch Bulgaren empfangen hätte} der OHronlst Wldukind

erzählt, da es der Kaiser hernach noch in Merseburg gesandte an s^ Afrika

vor sichaiabe kommen lassen» lun hat Jbrahim in Merseburg bulgarische

4

!.

m
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O-tsandte getroffen xmt gesprocr.en, Wahrßclieinlicii sind albO die bulga-

risclieE öesendten, voi denen die Annalisten sprectn, auf dem Heimweg

von Quedlinburg mit J^rakim in Merseburg sußamenge troffen* Pass J^ra-

Mn: vor sl lern landelsinteressen im lopf liette, gebt a\xßi|^ meisten |^^^^^^^^^^^^^^^

Seilen seines Berichts unwiderleglich kervorj möglicherveise ist er,

wi 80 Tiele Jüdische Kaufleute, wegen seiner Iprachkenntnicse und sei-

ner guten Beziehungen in nordischen Ländern **-- in Magdeburg und Mer-

seburg bestanden grosse JudengemGinden der Gesandtschaft beigege-

ben worden j Tielleicht abe: hemdelt sichs ttberheupt nur um eine fing-

ierte Oesendtschefti' deren eigentlicher Jweck die inknüpfung von geschäf

liehen Terbindungen war, wcs einer, ¥ei den Arabern recht beliebten

'

Praxis entsprochen hmtte^ ^ Seiner Eeicat xiach war Jbraliim

vermutlich lordafrikener, alcht etwa arabischer Ipenier»- Br wird wobl

voißlbfe der Intimiden, der d?u3pligen Besidenz B#li?^dii>r ( an der klei-

nen Ijrte ) geBommei: sein. Barauf deuten eine Beihe von Busse rungenj i l]

80 scheint er nach seinem Bfricht den Heimweg über Italien und das ad-

riatische Merr genonmen zu iahen; er stellt einen polnischen Hechts*^

brauch mit einem iBnlichen bei den Berbern xusaisinenj als besondere Merk-?

•rurdigkeit "bezeichnet er einige T5gel,dLi«Ln Afrika fehlen, feber in Spa-

nien noch heimisch sind usw« usw. Jbrahiffis Bericht ist

eine aubc;ezeichnete fl«schichts4uelle,klar, knapp, ttbersichtlich: ein

nüchterner^ kluger Bopf, der zu unsachlichen Abschweifungen keine Zeit

und iusT kat, a"ber für das, wks er sagtJ auch einstellt, der sein Mater^

tili gut zu gruppieren versteht^— so blickt uns der Terfasser aus sei*

nen Seiler, an und man kann es wohl verstehen^ dass er^ der wokl nicht

mehr und nicht weniger alb ein gebildeter Handelsmann gewesen ist^ von

dem einen seiner Ausleger als Arzt, ^roa dein anderen für einen , mit

Staate gesclilften betrauten BiplSmaten angesehen rird«

Was Bat uns Jbr&bjüi zu sagen t

s Jl)rahiiriE wird durch sein Bingangskapitel bezeichnet! " Bz
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sagt Jbreliiin, der Sohn JakoT^s, der Jer^^ eiltet

xlehen sich vom Syrisclien ( Mittel» ) »eer Ms zum uiariiigenden;^ Mar

nach Korden» ÜÄd Stimme des forden^ kaben sich einiger von ihnen be-

clitigt voBLd wohnen biß zu dieser Zeit zv^ischan ilmen* Sie bestehen

aus vielzShligei:, Terschiedensirtlgen SIÄBaarC^ Tftid ikrer tÖnlf^ind

gegenwärtig vier | dar Knif al ttgarun^ und Bjalftw, fönig von Praga,

und Bwjna und Xrakwr und Mescha^q^o« König des Verdens « und Vakloxr,

im finsserstan lasten* "

ileses Äingangskapitel bringt unb eine gelinde Inttäuscli-
'

' .. -,
,

' .,.,• t .

-
. -.

^ ,

Ting* Wir müssen uns dattit E^ficd«i, df»»» J^rr^him ima nur von Slaven

erzählen will, obwclil bt in Deutschland war und sogar dessen Herrschar

kennen gelernt hat« fiass er von der arossmachtstellung des heiligen

römischen leichs deutscher Wation unter dem starken Kaiser Otto Iceinen

Begriff liet, Ist nicht verwund crllclij ar sclieiiit aber auch nicht zu

wissan^ dass drei der slavischen Könige, von denen er spricht, «ins-

pfllchtige Taa&llen das deutschen Jbaisers sind n&d dass die wendischen

Länder, die er bereist, unter deutscher Kirchenhokeit stehen und der

Aufsaugung durch deutsches Tolkstum entgegensehen» Jbrahim reiste in

den friedlichen Seiten der letzter Lebensjahre deb Kaisers und wusste

woh.1 wenig malir Yon den «LrcLtberen Kriegen, die zwischen Slaven und

Deutschen getobt hatten; Politik ist seine Sache ttberkaupt nicht, das

Intscheiden/de für ihn sind Handelsinteressen«

rjl&a Ifbrigen at)er entspricht Jbrahims zusammenfassender Baricht

-

den tEtsächlichen TerMltnissen» Das umringende Meer ist nach arabisch-

Em Sprachgebraucl. der Oseanf mer ein Ai» desselben, die Ostsee, Zwj,*-

sch-en Hur und das UlttelmeBt , also von Mecklenburg bis nach Dalmatlaü

und Skrazia&amBa ^a lassa der slerlBc^en Tölker. Swisclien sie iattan

sich, seit Ausgang ämm Altertums von forden und Osten fremde Stäiome g^"^.

drängt»

Jbrahim unterscheidet S nordalavische Tölker, die Böhmen , die

f

i
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Polen und dielenden , und ein sttdslaviBclies, die Bulleren* Bwj elaw^

König von Prag, Böhmen und Krnköu, ist Boleslaw II*, |( t67 •997 ) ,

dessen fleiclmamiger Tater ein Überaus krsi tvoller Herrscher wer, der

sich »wf r der Lehenshoheit des deutschen Kaiser., "beugen musste, aber^

sein Beich durch Iroberung von nähren und Kleinpolen, nach seiner Haupt-

stadt Krakau Krakovien bemannt, mächtig vergrössertei

Als »Ktoig des Bordens» erscheint Mesclieqqo,

;

er ist König eines tan-i^

des , das noch keinen Hamen kat| der Haine bildete sich erst im Laufe

des X* Jahrhundertsi polyane, das sind die Felfllbewohnerj Polen ist das

Land der Hbene^ Mieszlco ( 960 m 99S ) ist der aründer des polnischen

Hationalötaats* Ble Hationalsage will, dass das Herrschergeschlecht

polnischen irf^sprungs seij aber Kieszlco, der in einer wichtigen , pipst«*

liehen IT^^ouide mit dam noxmazmischen Hamen | Sago bezeichnet wird, iat
"'

; ':
' ,;..,'- ..:," •-,'

- ' '. ^. -.-.- ;* --/.. ..\^ •,.;•.-;'-
, :

'
.

•'..."..-"---- .'
'•

. ^T* -

einer Jener nordischen ^waltberren gewesen, denen es gelungen ist, ^

slavische Miniaturstaaten zu einem mächtigen ganzen zusammenzusmhweissen«

Der dritte der slavisc?:en Pursten , den Jbrahini nennt, ist f^WiiTj of-

fenbar identisch mit Haooo^ den der Okronist lidukind als wendiscben

subreguluB bezeichnet« Der • äusserste Westen ist die bis zur Übe

vorgeschtobene , vom Sachsenherzog Hermann Billung verwaltete, meclclen-
Icämpf/

burgischc Mark gewesen, in der Halclco, der sich vor Hiede^^ÖÄung des

HendemaufStands von 955 dem Kaiser rechtzeitig unterworfen zu baben

scheint, noob eine j|ewisse Selbständigkeit genossen kaben mag^^

l>er König der Bulgaren kommt uns in der Heike der Slavenfürsten etwas

»eltsam vor»" Der ursprünglich finnisch- türkische Hrobererstamm katte

auf der Balkankalbinsel binnen weniger Jahrhiinderte den Qkarakter dep I

Jlavenvolks angenommenj so dass ikre ursprüngliche Herkunft zu Xeiten

Jbrahims den Bulgare* selbst, mm somehr ihren Hachbam vOllig entaokwun- f

den WBTit , _ y i

r

'^1M

Jn der Tolge beschilftigt sich JbrahLim der lehe nach mit den

4 Blsvenländern»
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Jr beginnt mit den landen und l)eßclireibt den Weg vom Bächsischen Hof**

lager Magdeburg, dem Lieblingssitz Ottos des Grossen, unter genauer^*

gäbe edr Bntfernungen, etwa folgende raaesen ; " Von BBa ^ afc.b heuxe ^^^

nocb stellende itädtclien Burg/, nordwestlich von Magdeburg ) einds ip
*

Meilen zur Örenze} dann 60 Meilen bis zur Bjüclce, die voä Holz und
"

, ,

»»

eine Meile lang istj usw^ usw ia
•• las unter dieser Brücke zu verstehen

ist, sagt deutlich der Harne desjenigen Ort», der lieute noch in der von

Jbrahim angegebenen Hlchtung und Intfemung liegt; BgllT^rttot, an der

Steppenitz, im sumpfigen Hordwesten Brandenburgs; es ist also von einer

Bohlenbrücke, einem Knüppeldamm die Bede; wie solche in dem Land, das

erlals voll von Morast, Dickicht imd Bühricht beschreibt, wohl oftmalö

von Höten war. Ton der Brücke sinds 40 Meilen zur Fe^uung Hakkos, flxiÄ

benannt, j der Harne bedeutet, wie Jbrahim durch Obersetzung ins Arabi-

sehe erlSutert, • Sxosse Burg« */ Di e Reise nach Meelclenbnrg Ist woül

eine Art Abstecher von Sachsen aus ge'^^aen, > 4^nn dar feg n^^cli SäJäSäSi±^»

auf das Jbrahim dann zu sprechen kommt^ wird gleichfalls von Magdeburg

aus beschrieben» Hier begeg/rfnen wir den von den sächsischen Haisem

zum Schutz der Landbevölkerung gegen Überfälle der Hunnen und Slaven

errichteten Burgen, Kalbe an der Saale, ( Salawa) Hienburg, und anderen.

und einem gleichfalls an der Saale gelegenen*Salzwerk der Juden"^

An dieser Jüdischen Saline ist viel herum geraten worden; der Intfer-

nung nach könnte möglicherweise Halle anlejdr Saale in Fr ge kommen* V

Ton der Saale wanderte unser Beiserider zn.T Mldwa ( lfald#f , rmd In ein

dlcV.tee, ^ir M€Mer^ la^-f^e«, unre^sanes W'tldgebirge, an 4e?<5er. Fuss er

wieder eine iwei Meilen lange, hölzerne Bf^ücke erreicht, Brflx an der

Biela, deren Tal heute noch die sogenennte Seewiese, früher von einem

Knüppeldamm durch^iert, bildete

Das Beiseziel Jbrahims ist offenbar Prag gewesen»

Mit dieser Staat beschäftigt er sich am ausführlichsten. Dort wird er

wohl seine Geschäfte abgewickelt haben, dort hat er auch eine grosse

r

ft
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und reiche jüdische (Jemeinde angetroffen,; auf dem berühmten , alten

Pra-^^er Judenfriedhof Ist Ja heute noch ein , im Jahre 94t gesetzter

Grahstein zu sehen» Prag Ist nach Jhr-^him die reichste allor Städte;

sie ist erbaut aus Kalk und Stein; also eine richtige örossstadt , denn

im zehnten/ Jehrhimdert herrschte in den Orten des Abendlands der Holz«

bau bei weitem vor» Jbrahims ist über die Geschichte Prags weit bessier

unterrichtet als unsere grossen Konversationslexilca von Meyer, Brock»

haus und Herder, die keine Hotiz von ihm nehmen und nur von kleinen B

Burgfleoken zu erzählen wissen, die sich im Lauf des X» Jahrhunderts

allmählioh ua die Burg Yisegrad herum gebildet hätten»

Um die Ausdelinung Böhmens zu bezeichnen, gibt Jbrahim die länge

der Strecke zwischen den beiden Hauptstädten an ; •• Von Prag bis Kra-

kau ists eine dreiwöchentliche Rei3e% sagt erj Das ist eine erstaunlich

richtige Angabe: Jn der Luftlinie sinds genau 400 km»i der tatsächlich t

zurückgelegte Weg also etwa um die Hälfte nehrj 600 kmi- da man im gan-
..... 3(K^zen Mittelalter mit Moss und Wagen nicht mehr als^ km im lag zurück-

gelegt hat, ergeben sicli die 8 Wochen Heisezeit fast mit «athemattsoher

Genauigkeit. ime Art Tölkerschau bietet Jbra-

Mm mit den Worten : • is Icomiaen nach Prag Bus und Slaven «it Waren

und «s kommen aus den Ländern der fürken Muslim und Türkon und Juden

gleichfalls mit Waren und mit gangb&ren IClnzen und führen von ihnen

»laven, Äetalle und verschiedene Pelle «j^ • Mit Hecht stellt Jbrahim
Hus

( Bussenl und 9Javen einender gegenüber^ Mese kuriosen, niehtsle-
Vischen Russen sind die Ruotsen ( Ruderer), normannisch, Wariger, Skan-
dinavier, die seinerzeit vom alavlschen Yolk herbeigerufen waren, um
der SelbetzerfleiBchmig der »laven durch grössenwahnsinnige Kleinfürsten
ein tode zu «achen. und Ordnung zu schaffen. Hurik hat ein gewaltiges
Heioh gegründet, das Sich von der Ostsee fast bis zum Schwarzen Meer
erstreckte, aber auf die »aner haben auch die Waräger dem Terschmelzungs-
prozess mit de» Slaven nicht Stand halten können, schon der , lachfol-

*1
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ger Ruriks, SwjätOBlaw, trägt einen slavisolien Hamen und in der 4»i

Generation gibtb in Russland keine KormaÄnen ehr»'

Die • Muslim, Juden und lürken" kommen nicht aus Kralcau, sondern un**

mittelljar aus \lngarn nacli Prag* unter Tttrlcan sind die Ungarn zu vers*#-

lien, die unter Fülirung einer tttrkisclien Herrsche rfaailiei der Ongayen^

in die Theissebene vorgestossen warenj Muslim und Juden können nur Rei-

sende aus dem Oliazarenlande sein^ Jlire Herrscher waren, wie wir wissen,

Juden j wie religiös gemischt aber im übrigen das Ohazarenvolk war, ist

daraus zu er&en, dass an ihrem obersten aeriohtshof t Juden, f Chris-

ten ten, i Muslim und ein Anhänger der alten Religion, ein Götzendiener

sassenii Welche Waren sie aus dem Ohazarenlande nach Böhmen brachten,,

sagt Jbrahim nicht; aus der etwas summarischen Zusammenfassung des Ara-

bers Magdesi, | * Das Ohazarenland ist reich an Kleinvieh, Honig und

Juden • lassen sich weitere Schlüsse nicht ziehen*^

Tom Prager Markt weissjjbrahim aucn sonst nogh Jn^ere^^santes zu

erzÜileni ansser der Scheidemünze, dem kns eher , ait den er den Wart

von Gerste, Roggen und Hühnern bemisst, ^t es dort noch Tuchgeld gege-

ben; I* Und in den Ländern von Bwjna macht man dünne, locker gewebte

Tüchelchen, netzähnlich, welche zu nichts taugenj ihr Preis ist bei

ihnen wertbeständig; 10 Tücher für einen Pfennig. Mit ihnen handeln

Bie| sie sind ihr Termögen»; und die kostbarsten Sachen kauft man dafür,

Weizen und Sklaven und Gold und Silber und alle Sachen*»; Jbrahla hat

sich Land und Leute genau angesehen; • beaerkenswert ist, dass die Ba*

wohner von Buima brünett und schwarzhaarig sind und dass Rotha' rigkeeit

(der blinde Typus) bei ihnen selten ist« » Der Slave galt dem SÜdlttn-

derisowohl dem byzantinischen Gl*iechen als dem Araber, als blond und

rothaarifii Saglab liat bei den arabischen Dichtern die Bedeutung } Rot»

Wenn die Böhmen dunkelfarbiger waren als Polen und Wenden, so liegt

das daran, dass et von ja dam Bindringen ausserBlavischar Stepoenvöl-

ker Mehrlausgesetzt war, als die nördlichen Länder.

I
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grösste aller Slavenländer« Als besondere Herlcwllrdlgkeit wldnet er liier

der Heerscliar des Polenherzogs eingehende Betraclitung^« Der säclisisclie

Mönch Widukind hat den Herrscher (;• Mlsloo ^ ) das Haupt der Xiciciva-

Ici genannt| die polnischen Schriftsteller haben diesen rätselhaften^

Hamen, der sonst nirgeds Torkommml, j»it dem Staramyater des polnischen

Herrschergeschlechts der Plasten, Lestik, in Terhindung bringen wollen*

Aber der fiev(^e Herrschr dieses Hamens Ist erst 1116 geboren und Jbra-

him, dessen Schrift anderthalb Jahrhunderte früher entstanden ist, hat

uuö einen Fingerzeig gegeben, wie die Bezeicnnung des Chronisten zu ,

deuten sei« Auch hier haben wir es, wi.^ bei den Russen und anderen nor^

aannischen Staatengründungen, «it einer Gefolgschaft *^ Huskarle, Hausi

kerle, Leibwache — zu tun, mit derWler landfremde , nordische Eindringt

ling die autochthone Bevölkerung im Zaun gehalten hat^^ Jeder tüchtige

Pfeadling war willkommenj um die llitetruppa des Herrschers zu vervoll-

ständigen • Ir hat JfOüO Qepanz^ej das sind aber Krieger, von demen

das Hundert 10000 andere aufwiegt» Ir gibt seinen Leuten Waffen tmd
'

Pferde und Kleider und alles , was sie nötig haben« Uhd wenn ein Kind

bei ihnen geboren wird, so läsbt er diesem sofort ein Oehalt anweisen,

sei es männlichen oder weiblichen aesohlechtsj und wenn es geschlechts-

reif geworden ist, so verschafft er dem Mann ein Weib; falls es weibli-

chen öeschlech .3 ist, verschafft er iha einen Mann und »ahlt lhr«i Ta-

ter die Hochzeitsgabe»! Die Heiratsgabe ist bei den Slaven sehr bedeu-

tendj wenn Jemandem a oder 3 Töchter geboren werden, sind sie die Ur-

sache seine rjniHÄMiQDQfNII Bereicherung, wenn aber 8 Söhne geboren sind,

werden sie die Ursache seiner Terarmung. • Die alten Polen hatten es

also durchaus nicht nötig, ihre Töchter nach der Geburt ins Wasser zu

werfen, wie das bei so vielen Tölkern des Altertums und Mittelalters

, z^ B« bei den Schleswiger Dänen geschehen ist||t

Auch die örenzvölker der Dänen beschreibt Jbrahim, " Jm Osten

wohnen die Rus,i Uhd inJHorden die Prus^i • Die Russen kennen wir schon»

i
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^ 91« Fru8 TersteliB nicht die Sprache der ihnen benachbarten Völker

und sind durch ihre Tapferkeit berühmt» Wenn ein feindliches Heer zu

ihnen kommt ^ wartet niemand von ihnen ^ bis sich sein Kamerad mit ihm

vereinigt^ sondern er geht vor^ ohne sich um Jemanden zu kümmern, und

haut mit seinem Schwert, bis er stirbt»' * Die damaligen Preussen schei-

nen also ein ebenso todverachtendes als unpolitisches Volk gewesen zu

sein#8ie waren keine Slaven, wie der Hinweis auf ihre Sprache zeigt;

sondern gehörten dem litt uisch*» lettischen Stamme an» Brst seit dem

18» Jahrhundert sind sie durch den deutschen Ritterorden zum Christen"

tum bekehrt worden»

las Jbrahim nuniaehr zu erzählen hat, muss ihm selbst so merkwür-

dig erschienen sein, dass er sich gedrungen fühlt, seinen Gewährsmann

anzugeben, und fieser war kein geringerer, als die unanfechtbarste und

erlauchteste Persönlichkeit des Abendlands; "Diese Äachricht ist wahr«,

sagt er, • erzählt hat sie mir Huta, der Kaiser von Roma; " Uhd worum

hand0lt*/sich*s7 Um nichts deringeres als um die Ixistenz eines Amazo-

nenstaates in den östlichen Grenzbezirken Deutschland« J Jbrahim sagt:

»Und im Westen der Hus ist die Stadt der Weiber. Sie besitzen Länderei-

en und Sklaven, Und sie werden von ihren Sklaven schwanger und wenn

eine von ihnen einen Sohn gebiert, so tötet sie ihn yi Sie reiten und

ziehen in eigener Person in den Krieg und besitzen Mut und Tapferkeit»!»

Hun werden wir diese Brzählung ja nicht einmal dem deutschen Kaiser

glauben, aber im lUttelalt^^^^^^^ es anders. Die Amazonensage ileht sich

durch seine ganze Litteratur. Anjmeisten hat die mittelalterlichen

Schriftsteller das Problem ieschäftigt, in welcher Weise die Frauen

ihren Staat als reinen Weiberstaat erhalten konnten.- Der Domherr Adam

von Bremen, der im 11. Jahrhundert gelebt hat. hat im 4^- Buch seiner

Hamtourglsehen lircHengeschichte eine auaiührliche Darstellung^ der "ter-

ra feminarum gegÄen , die an Oele? rsamkeit luid Stupidität ihres Olei-

eben sucht. Ir sagljvon seinen Jtaazonae» " lach der Behauptung der einen

*
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Ist es dar öenuss des lassers, der die Amazonen zu Müttern Äaclit, an-

dere schrei'ben diese Wirlcung^durclireisenden K?iufleuten zu , wieder

andere den Gefangenen der Jjiazonen, • am glaul)wÜrdigBten aber ersolieint

fs dem Autor , dass »onstra, Ungetüme, Pabelweaeni die im Anazonenlan-

de nicht selten sind, für den Hachwuchs sorgen. Is elirt dem Kaiser, ,

dass er diesen, offenbar allgemein verbreiteten Uhsinn, den der 100^ *

Jabre naob ibm lebende Domberr so überzeugungssicber scbriftlicb nie-t

dergelegt bat| anscbeinend doch nicht geglaubt bat» Dass das alte Mr-

ohen auch in gesohiclitliehen Zeitantür WahrbeitWalt, bangt wobl daait

zusannian. dass die Frauen der Letten und Littauer in jMar Stlt Mft

ttbrfcunderten rittlings zu Pferde sassen und ihre Männer auf den Feld-

Zügen begleiteten!! Von den Frauen \md Töchtern der Jatzwingen^ eine»

litt^^uiechor Tolk westlich des Ejemen, nördlich der Stadt ftrodno, ist

Qs bekannt^ dass sie räuberische Sinfälle in das Oebiet ihrer Vacbbam

macl ten^^ Mach der Besobraibung Jbrahims ist das Land der Weiber im ^

Jatzwingengebiet zu sucheni

Jn den Westen der Weiberstadt versetzt Jbrahim den slavischen

".?

Volksstamm der übaba, womit nur die Pommern, insbesondere die auf Use-

dom ansässigen TJolini, die Wolliner gemeint sein können« • Sie haben

eine grosse Stadt im Ost :n, • beisst es weiter, • welche It Tore und

einen Hafen batj sie führen mit Mescheqqo Krieg , und ihre Streitkraft

ist gewaltig* Ohd sie haben keinen König, sondern ihre Machthaber sind

ihre lltesteni^ Also bereits im Xa Jahrhundert eine grosse, vieltori-

ge, kriegs tüchtige Hafenstadt, an der Odemündung, die eine republika-

nische Verfassung hat und mit den Königen ihrer Machbarländer Krieg

führt, wie in spttereri Jahrhunderten die Hanastfidte ? Das ibt die '

Stadt J u m n e r.n der äussersten Mordwestspitze der Jnsel üsedoa •--

öi^e fewaltifce Handelsstadt, die die sächsischen Obronisten • Itt

i

grösste Stadt Muropas • genannt haben; in der Mationeii after Art, Mor-

»annen, Slaven, »yiantinische Griechen, Deutbche und • Barbaren«, fin-

nisch- littauische Heiden wohnten und ihre Waren aufstapelten^^ Jn der
f
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isländiBchen Jornswikingaeaga , die die aesolielmiBBe der neten Jumne

angelegten, noraannisclien Beefestet • Jomsljurg • zum Gegenstände hat ,

helBSte es « • daes im Baten der Feste ^ lange ScMffe Platz rindeö.
i

I

1

und es w-r'^aucH ein torartiger Terschluss da, } üter dp Sund war

ein grosser Steinbogen gespannt} vor den Toren sassen starke Biaenrie-

gel und waren aucli von innen lier vom Hafen geBctlossen mit lisenstach-
*

*

' -' Jb.: i

ein U8w»^ usw. «Ylelleiclit gewinnen wir für den Satz JbraMins von den

li Toren erst durch die Angaben dieser Saga da^ richtige YerständniSt

Denn eine mittel/lterliclLe Stadt mit It Toren wird es im Horden kaum

gegeben lial>ei^zuinal diese Stadt unmittelbar am Meere lagj Jbrahim tatjite

wahrsclieinlicli jene mit Toren versehene Schutzanlage im Auge# Freilicli

konnte aller Schutz die üppige Stadt ( opulenti ssimal ) vor neidischen

Feinden nicht rettenj sie ist um UM von den Königen von Polen und
^

Dänemark "bestürmt und mit Stumpf una Stiel ausgerottet worden; der Oliro^

nist Helmold, der 60 Jahre später die Zerstörung der Stadt meldet, die

er latinisierend| lyißTSTA nennt, fügt die bedeutsamen Worte hinzu; •

Hoch sind von jener Stadt die Ruinen vorhanden • Ruinen von Jumneta?

Aus dem Hamen Jumneta liahen die mittelalterlichen Abschreiber, indem

sie die lateinische IV mit VI verwechselten, VIMHBTA und Schliesslich

VIHBTA, Vineta, gemacht« Jahrhunderte standen die Trümmer Vinetas am

Meer, bis die gewaltigste aller Sturmfluten der Ostsee, die Allerhei-

ligenflut vom 1804, sich über die zerfallenen Dämme wälzte und &fl(^ iiit-

samt den öder Mauern verschlang und nur noch Sage und Geschichte ge-

ben • wunderbere Münde von der schönen, alten INmderstadt*, deren Ruhm
• ... -

.

'
'

'

bis Afrika gedrungen war.

Jm Bulgaenland ist Jbrahim, wie er ausdrücklich bemerkt,

nichtk gewesen, aber er hat in Merseburg die Gesandten ihres Königs

ausführlich ausgefragt« Sie haben ihm einen hohen Begriff von Macht

und Pracht ihres Herrschers gegeben, von der berfl^mten Bulgarenkrone

gesprochen, die er sich aufs Haupt setze, von seinen Siegen über Byzanz,

w^ dgl'49 f aber sie haben ihm verschwiegen , dass sie bei der Schil«

I

I _



-
'̂^'

^wr^^̂ 'y -t-t* «qi^i^i

•4 —

derimg Vulgaris clier Herrlichkeit an den grossen S^Beon ( um 900)

dacliten, der zweimal Konstantinopel belagerte und zur Zinszahlung zwangj

und den Titel eines Kaiserb der ariechen und Bulgaren angenommen kat-

te« Aber unter Symeons Wachfolgem war das Heich zerfallen; der Grie-

chenkaiser Johann Timiszes unterwarf im Jahre #78 ganz Bulgarien^ nehm

König Bogoris gefangen und liess die bertthmte Bul|;arankrone Iä dij,

Sofieenkathedrale bringen» Sie bulgarischen Gesandten hatten vermAtlich

die Mission, vom Kaiser Hilfe zu erbitten, aber als sie noch an seinem

Hofe weilten, war die Katstrophe über ihr Volk bereits hereingebrochen«

|8 ist erstaunlich, welch klare Vorstellung Jbrahim von der r
-

,
- . . .

, _

"^

Geogra^)hie Osteuropas hat» Ir gibt eine Aufzählung der Uferstaaten adri«

atischai und östlichen Mittelmeer^ und nennt 5 Völkerschaften, die im

Bereich Äer »lavischen Völkeimasse wohnenj ohne Slaven zu sein, aber

bereits Slavisch sprechen« Mit dem zuerst genannten dieser in der Heihe

von West nach Ost genannten Völker,^ den IrÄj^, werden wohj germanische

Völkerreste, in Böhmen und Polen, etwa Turkllingen gemeint seinj äle

übrigen vier sind die Uhgrrn, die #etöchenegen, ein wildes Horaadenvolk

türkischen Stammes zwisc]ien Siebenbürgen und Schwarzem Meer , die warä-

gischen Russen und die Obiazaren« Die % letztgenanntenfstämme hatten da*-»

als fast die ganze Fläche dea heutigen Russland inne, sie sind im lauf

der Jahrhunde rtellm slavischen Volk vollständig aufgegangen»;

einem Schlussirapitelliat' Jbrahim eine Reihe Urteile \and

Hachrichten allgemeiner Art über Slavenstämme zusammengefasst* die von

ihroT*^ Hmährung und Kleidung, von den Harems ihrer Pursten, von merk-

würdigen Vögeln, besonders dem dressierten Star, von den ihnen eigen*

tümlichen Krankheiten, ( Außichläge und öaschwüre) und dergl. handeln«

l 1 n a Betrachtung würde s-hon allein den Bewohner Afrikas, den Kenner

der füste verraten, die Verv-iinderung darüber, dass die köstliche Oottes-

gabe des Wassersin ihrer Überfülle auch verheerend wirken kannj • und

in allen Ländern des Hordens ist Hunger nicht die Polge von Regenaangel

I
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und andmiernder Dürre, sondern entstellt d!taa ül)erflußß von Regen nnA

andauernder MBser • • Pie Kalte ibt X>ei ihnen gesund ••, fährt er fort,

•. die Hitze jedoch verderbenbringend, ^ • ühd nun folgt eine merkwürÄ

dige li^llel Sie können nicht in die Länder d«r Lombardei reisen,
,

da die Hitze dort ttberauc stark ist, infolgedessen sie umkommenV • Leu-

te|f, die unter normalen Bedingimgen reisten, werden wohl auch damals

den Übergang vom nordischen Ins italienische Klima ohne Lebensgefahr

ertragen h-ben »i Aller »ollte Jbrahim vielleicht nicht ttble Brfahrungea

mit einer Sklavenschar gemacht haben, die er von Böhmen nach Afrika ;^

transportieren wollte? Freilich hat gerade diese Stelle einige Ausleger

veranlai^st, unseren Autor vom ICakel des Sklavenhandels befreien zu wol^

len. und ihm den Beruf des Arztes zuzusprechen, weil er auch auf die

öründe der tötlichen Wirkung des italienischen Klimas eingeht, und zwar

im Sinne der Medizin Jener Zeit , die mit der Mischung der 4 aristote-

lischen Blemente inmenschlichen Körper ojeriertj aber bei seinen Zeit**

genossen hat der weitgereiste, sprachenkimdige \ind weltcrfahrene Qrqss-

kaufmann sicherlich keiner Ehrenrettung bedurft^i

Mit der Wende des ersten Jahrtausends

wird das Ifelthandelsmonopol den Händen der Juden entwunden» Die öründe

hiefür liegen im Brstarken des Handelsgeistes der it lienischen und .

deutschen Städte , dann auch im Bückgang deb Sklavenhandels und in der

Verschiebung des Warenaust usches überliaupt» Der regelmässige Besuch

der orientalischen Märkte durch abendländische Juden hat allmähllcih ^
"

'"t -

-

sein Aide gefunden, wie denn auch die von ihnen betriebene Schiffahrt

verschwunden ist» Aber immer noch war es einzelnen Juden möglich^ die

Länder zu durchziehenjund insbesondere die Völker der Islamitischen Welt

aufzusuchen, die christlichen Abendländern damals so gut wie verschlos*

sen waren, wo sich aber überall jüdische (lemeinden fanden. Hedende Bei*

Spiele dafür sind zwei Jüdische leisende, die in der U. Hälfte des ||lt^

Jahrhunderts zwischen dem S» und 4»: Kreuzzug ( 1149 • 119S ) gewaltige
Wanderungen ausgeführt iLabenü

n
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Aucli ihre Belseberichte sind, wie diejenigen des Marco PolÄ,4er

ein Jahrhundert nach ihnen geleht hat, ( 1154 •• ISIS ) von fremder

Hand lierausgegehen worden» Der • Mas eoth«' , d^ h^- itinerariu»,

Reibeberioht des Rabbi B a n 1 a m i n von I tt d ft 1 Ci » in löieb-

räischer Sprache geschrieben, trägt ein Vorwort, in dem es heisst |
''

• Dieses Buch entstand aus Irzählunfcen eines Mannes von Havarra, Bit
. . -

.

.
' ,-.

.

_.^ , .
. . .

*'.•

Hainen Benjamin, Judalis Sohn 8el# von Tudelair Auf seinen weiten Reisen
,'".*' .'^1.

.

durchzog er äusserst viele und entfernte Länder, wie es nachher mit

seinen eigenen Worten erzählt werden soll^lohin ihn immer der feg führ-

te, schrieb er alles auf, was er selbst sah \md von glaubwftTÄlgn?» Man-*

nem h^rte, deren Huf bereits bis Spanien vorgedrungen war^r Bei seiner

Heimreise brachte er diesen Hauptreiseschat2i mit sich nach HeukastilienT*

(Die hinaugefügte Jahre.jzahl: 4983 > JJJZfl. gilt für irrig j als Kndjahr

der Reise wird jetzt ; 117B angenommen» )

Tudela am Bbro war eine Stadt des Königreichs Havarra »- Sie war

in jener Zeit den Arabern längst wieder abgenommen, , in der Stadt selbst

aber bestand eine mohammedanische, christliche und Jüdische Gemeinde

nebeneinander^ Die Juden von Tudela besassen ein eigenes Kastell, hat-

ten albO das Recht und die Kraft, sich selbst zu schützen, was ihrem

Selbstgefühl sicher zu Gute gekommen ist* Den Beruf Benjamins kennen

wir nicht j er zeigt gleichmässig Jnteresse für wirtschaftliche Fragen

wie für al^es, was die jüdische lehre angeht* Seine Heise ist überaus

grossartig angelegt und umfasst einen weiteren Umkreis, als die aeb;lie-

te, die wir die Länder der alten Welt nennenj in 18 Jahren durchwandert

er Südeuropa, Vorder*» Und Mittelasien und HordOBtafrika. Am angelegent-

lichsten 'befasst er slcli mit den jüdischen insiedlungenj Mer gebt er

it Susserster (JewissenHaftigkeit vor. Jn jeder einzelnen aemeinde eri

kündet er die Anzahl der aemeindemitglieder, er gibt Bescheid ÜDer ihre

Beschäftigung, ihre Schulen und die leitenden Ißnner* Als geographisch-

statistische Quelle für die Verhältnisse des Juaeutums im ausgehenden

lt. Jahrhundert ist sein Reisebericht daher unschätzbar, ir besitzt

\l
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aber auch an anderen als jüdischen Angelej^enheiten Jnteresse, er bringt

i
zahlreiche linzelheiten über Geschehnisse historischer und kultureller

' innere --^'^ 'i

Art; über politische Geschichte und die Intwicklung der einzelnen Län-

der ) am wertvollsten sind seine liandelsgesohichtlichen Hotizen»

Benjamin tritt seine Reioe in aarai!ro»>5g ^n, er verfolgt

1
den Ibro bis zur Küste und zieht dann, der Küste folgend, um die töwen-

buQht herum« Br nennt Stadt für Stadt , z» B# gleich am Anfang Tortosa,

Taragona, BarceKDna, öerona usw^", nennt die Anzahl der dort ansässigen

Juden , ihre lehrer, die Entfernung vom nächsten Or-dund allenfalls an-

dere Punkte von Wichtigkeit« Besonders gewissenhaft ist er in der Auf-
•

.

"'

.

' ''','.,"

Zählung all der Nationen, deren Angehörige einen Handelshefen bebuchen^i

J
So heibötß ZIP B» |t BarcelÄnal Hier strömen des Handels wegen von aller

Orts Handelsleute aus Griechenland, Genua, Pisa, Sizilien, Alexandrien

in Ägypten, Palästina aus den benachbarten Sfindem zusammen^ * Oder :

Montpellier! Handelsplatz, • Parasangen ( 10 kni) vom Meer; wo christliche^

und mohammedanische Handelsleute aus Portugal, der lombardei, dem Kir-

chenstaat, l|;jpten, Palästina, Frankreich, Spc:nien , Bngland, Pisa, .

Genua, Leute von allen Sprachen Busammenkommeni» Südfrankreich war da-
runter einer '

Mals>''^»^ ei»«"Treihe von Herren aufgeteilt, j das langued*oc links der

Rhone unter**and der französischen Krone; j Grat der Provence, die. zu

Burgund geliöris^ lehenBland des deutscüen Reiches war, war der König

von Aragonienj dazwieclien regierten noch eine Reihe anderer Tasallen-

fürsten, Grafen und Freihermj die Kulturbia)(te des schönen Landes hat

darunter damals, zur iroutadourzeit, nicht gelittenj «s gab eine Reihe

Wühender Städte, die umfangreichen Seehandel, mit den Horaannen Sizili-

ens, den hTzantinischen Griechen und den Ländern der arabischen Welt,

Igypteu und jTordarrika trieben; auch die Jaden hatten liier glttckliche

Tagej sie besessen zahlreiche Gemeinden mit rlelbesuchten falmudschulen.

Benjamins Route ging Ober TOlfKlfiniN »arbonne,Arles, Marseille, nach
^

Genua, »arbonne wrr von je eine hochberühmte Heimstätte der Jüdischen
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Xfthre { Karl der arosse soll den leiaen, Rabbi Machir, den Ha: un al ^^

Raschid auf Wunsch des Kaiser» nach Pranken sandte, zum Torsteher der

Gemeinde und Talmudsohule dieser Stadt gemacht liahen»i Zu Jbrahims Zei**

ten lehrte dort Rabbi Kaljnymos, der Sohn dej lasi Reb Theodor, iin

I
,

' '

'
. - '

-
-

.

Spross des Hauses David^ mit bebenderem Machdruck "betont Jbrahim^ dass

der Rabbi von den Herrschern des Lands einen Grundbesitz erhalten habe,

den ihm niemand entreissen könnej offenbar handelt sichs um einen

Schutzbrief, dar dem Leiter der angesehentti Jücademie aubgestellt wurdeo

Jn larbonne wohnten 500, in Tauvert 40, in Arles tOO, in Marseille SQO

Judenj Benjamin muss aber mit diesen Zahlen wohl die Fanilien, nicht

etwa die einzelnen Köpfe gemeint haben^ Wenn er einen Glaubensgenossen

namhaft macht, so tut erjes, um drei wesentliche Eigenschaften hervor-

zuheben! nämlich, wenn er leise und Gelehrte, oder wohltätige oder

reiche Juden nennen will» So sagt er von Tauvert; •• Dort hält der gros«

se Jbrahim ben Rabbi David Schule, zu dem Hörer von allen Gegenden im~

sammenströaenj und alle, die er unterrichtet, versieht er mit Lebens-

mitteln auf seine Kostenj denn er ist sehr reicht Ton Marseille

fuhr Benjamin zu Schifr nach Genua und Pisa, Seine Bemerkungen über

beide Städte sind verblüffend, aber sehr lehrreich, weil sie sich of-

fenbar auf gute Beobachtuntj gründen» Br spricht nämlich nicht von den

kaufmännischen, sondern nur von den kriegerischen ligenschaften der

Städter: »Haue rgürtel umgeben die Städtej keine Könige herrschen über

sie, sondern Richter( tonsuln), aus der Mitte der Bürger gewählt; Je-

dermann hat einen «urm an seinem Haus| in der Zeit innerer Unruhen

kämpfen sie gegen eininder von den Dächern ihrer Türme, Die Genueser

sind Herren der Seej sie liauen Fahrzeuge , auf denen sie gegen I dorn
und J 8 m a e 1 (das sind ihristen und Islamitenl) und das Land der

Griechen Raubzüge Ulitemeh/^Mn} von überall bringen sie Beute heim*«

Pisa und Genua liegen in ewigem Hader»" Benjamin hat ganz recht gesehen,

Seehandel und Seeraub gingen im Mittelalter Hand in Handj lange Zeit

hatten die Sarazenen das Übergewicht , die im IQ. und zu Anfang des 11.

-' '—

'
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,..r.un.er« ..„u. „n. «.a wiederholt überfallen ». ausgeplündert,
^

liattenj aber im Yerlauf des 11, Jahrliunderts wendete sich das BXattj

(Jenueser und Pisaner blieben Sieger und haben Gleiches mit GHeichem .

ergoitenf Jlier nicht nur die Republiken selbst, auch einzelne Bürger

unternahmenPiratenfahrtenl das Handel t^kapital in Genua und Pisa 'bestand

zum überwiegenden Teil in der Beute aus eroberten Stldte und gekaper-
'

4

ten Schiffenf? _,»__.. _1 Jn P o m
^ der • Hauptstadt der Obris*

ten *, findet JbraÜim tOO Ju en, Männer von Ansehen, die • niemendem

Steuer zahlen •, • also keine Schutz Juden, sondern ebenbürtige Bürger- ,

aus denen auch der Landesherr, das Oberhaupt der christlichen Religion,

( Papst Alexander III», 1169 •• 1181 ) Diener angenommen hat» Daselbst

finden sic;i sehr viele weise Männer, von welchen R« Jchiel, • ein sehr

schöner und fein gebildeter Mann* , Hausverwalter am päpstlichen Hofe

istj es ist auch eine r8mis che Ükndemie, schola Judaeorum, da j deren

Haupt R# Menachem ist« Aus andren Quellen ist uns bekannt, dass es die

ser Bchola Judaeorum oblagj jeweils dem Papst am Ts seiner Krönung

auf der Strasse eine Thorarolle zu überreichen, dabei Lobgesänge anzu-

stimmen und wertvolle Gewürze an die päpstliche Kammer zu senden, wofür

sie ein hohes Ehrengeschenk «npfingen^Die Torstellung, die Jbrahim von

der geschichtlichen Bedeutung Roms hat* entspricht der mittelalterlich-

en Auffassung, die von einem Untergang des römischen Reichs nichts wis-

sen wollte, und die fränkischen Herrscher als die berufenen Träger ler

Kaiserkrone ansah» | die Stadt enthält 80 Paläste, t sagt er| i von den

80 Königen, die, gewaltig im Gesetz, Kaiser genannt werden, von der^

legierung des farquinius bis zu Pippin, Tater Karls des Grossenii « Die

mächtigen Ruinen und die Grösse der auf weiten Plächen verödeten, aber

44 Meilen im Umfang aessenden Stadt imponieren ihm; wenn er auch nicht

immer die richtige Torstellung von der Bedeutung der Kimstwerke liatj^

das Kolisseum Tespaslans hält er für dessen Palast; die grossen Bild«

werke sieht er als Dars^el ung biblischer Helden anj so bezeichnet er

I

^
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*lnen Athleten, der eine steinerne Engel scliwingt, als lüison^ eine

andere Bildiiule als A^salonj usw^ Ton fitus weiss er zu berichten,
^

daas 99P Senatoren es ebgeletnt heben, ilin beim triumphalen linzug

zu empfangen, weil er ibreE Befehl, Jerusalen hirjie 4^ Jahren zu erobern,

nicht nacligekcjiiaen Mi^90l»4#ni | Jahr« dazu gebraucht habe,' Sr schliasst

seine Baschreihung «it den Wortan t * ührigens enthält Rom so viele

Tferlce, dses man sie nicht eufzlhlen kannl*

Das südliche Italien , nebst Sizilien in den Händen der

not^enniBchen Könige , wies <»— lui ifegenaatz zu Oberitalien ••- - elire

^•«hr zahlreiche jüdische Bevölkerung aufj in Sal-mo, dem Sits der >'

hertDmten medizinischer: Hochschule, sinds 600* in Baapel 500* in

Garant 300, Zn Palenao 1500 Juden; usw» Bei der Beschreibung geschieht*
--im

licher Merkwürdigkeiten spielen Bibel und klassisches Altertum wieder

seltsasi in einander f die Strasse, die von Sorrent ins aebirg führi^

•oll Homulus aus Furcht vor den Angriffen Königs Devid und seines Feld- |

herm Joab aufgeführt habenl Ton höchstem Jhteresse ist die Fotiz, |fdass
. ; «r^: :- .^-'-^ ::vi^ betreiben» Als Kaiser J^ ::

die Juden von Brindisi das F&rberhfin^?wer^yjnnggpir§flr^^ !!•

50 Jahre nach Benjamins Reise , die Färberei ziun StaatsMonopol umgestal-

tete, legte er dessen Terwaltung in Jüdische Hände , ebenso wie dieja^

nige der Seidenweberei^^ Damit hat es eine sonderbare Bew^ndtnis^ Die

Saidenweberei war bis zur Mitte des !§• Jahrhunderts ein ängstlich gehü-

tetes Geheimnis der byzantinischen öriechen| aber durch einen Qewelt*

Btreich König Rogers von ^^zilien wurde eie nach Palermo verpflanzt*

Bine Flotte de. Königs hat 1147 Korinth und v-n da au« Äeben eingenom**'

enj und nach erfolgter Flünderung zur Schmach des Kaisers von Byzanz

Handwerker fortgeführt, «die sich mit Herbtellimg seidener Stoffe beschäf-

tigtem Rofer siedelte sie in Palermo an und liess seine Uhtertanen

durch sie unterrichten^ fheben war ein Hauptsitz der von Juden betria*

benen SeidenindU8trle| die zur tlbersiedelung gezwungenen Handwerker
^ ^^^^^^^

waren Juden, wie sich aus der Zusammenötellung zweier jümalisten ergibt:

I I

I I
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nach den «nnales Oavenses Hess Hoger • die Tomehaen imd alle Juden^

( omnss Miiores et cimctos JudP.#os ) nach Sizilien "brin^en^ und Otto

von Treising «agt, dasB opifioes, qui sericos pannos texere ßolent, ,

also teidenweher^ weggeftfiirt worden seien.Üe Tomelain^n wurden bei

FriedenbBcliluss wieder freigelassen, nicht aher die geringen tente,

• deren Beruf es war, die feinen Schleier zu wehen^ und die schönen

Pranen, itlche die gleiche Kunst wie die Männer verstehen* •

Benjamin fuhr von Otranto nach ftriechenlandy Jn fheben gabs
•

-

''

S600 Juden, denen er nachrTThyrt, dass sie es am besten verstehen, sei*

den**- und purpurfarbige O-ewänder zu fertigen. Der Stolz der Pr\infeöüchti-

ger. ariecljen, die prächtigen Seidengeränder, die sie den Barbaran nicht

gönnten und daher nicht zu exportieren erlaubten, war also jüdische

Arbeit I .• G^riechenland liat Benjamin zu lande durchzogen^ Wieder

verzeichnet er sorgfältig die Zahl der Juden und die lamen ihrer Vor-

Steher in den einzelnen Orten j besondere Hervorhebung verdient in Arta,

wo 100 Juden leben, der Rabbi .0 Benjamin bewährt seine öabe,g i

einzelne Tolles s tämme anschaulich zu cherelcterlsieren t von den Wallabh-

en, die in den Qriechischen Ctebirgen hausen, imgt er, dass sie an Schnei

ligkeit den Eehen glichen^ wenn sie von ihren Felsnestem herabeilten,

um die Städte der kriechen auBZuplttnderX«Die Griechen wollten in den

Wallachen ehemalige Juden erkennen, weil sie nicht nach christlicher

Bitte lebten, und die Juden «»- »war auch plünderten, aber doch nicht

töteten, während, sie den/ Griechen gegenüber keine Schonung kannten^;

I

Per Hasß der rilden slavischen Tölkerechaften, die das äusserlich so

mächtige, innerlich morsche, byaantinische Beich aufs schverste bedroh^

ten, gilt eben chEt den elg ;ntllchen Ächtliabem ! Ton Salft-

nllsk aus erreichte Benjamin in IS Tagen Xonstantinopel^ Die Schilderung

dieser prachtvollen^ entarteten Metropole, und ihrer Bewohner ist ein

JtabinettEStück« Die Stadt war noch iinmer Zentnan des WeltÄandelis; von

mllen leiten kommen die Isufleute, aus Babyionien, Mesopotamien, Medien,

I I

I I
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Ptrsien, A^gsrpteti^ Bussland, Uligam, ••—
• von dessen Bewohnern die

EfiJttinilci lind die Budia
,

auseinendergehalten werden , •-- aus Spanien

und der Lombardei zuBammen und verursachen ungeheueres Öetttomel} j tai-

emessliclie Beichtltaer an Sold unt Sdelstein häufen sich dort an,

Benjamin weiss sich taxm zu fassen über die Kronen un^ Throne, Kande*^

laber imd Schalen aus kostbarste» Material , die in Kirchen und Paläs«»

ten zur Schau stehen und in Tümen und gepanzerten Gewölben lagemj

im Hippodrom finden Tierhetzen und Schauspiele statt, deren Weichen

auf Krden nicht mehr zu sehen istj jeder der 11 Könige, die dem König

Manuel dienstbar sind, ha'teA einen Palast in der Stadtj dem Hofstaat

das Herrschers stehen It Beamte vor, deren volltönende Titel einzeln

abgeführt Ferdenj die Hinkünfte des Hofs betragen BOOOC Goldstücke

im Tag} Heiligtümer gibts so viele als Tage im Jahr^ die Paläste Kaiser

Manuels hahenfände und Säulen, die mit reinem Gold überzogen und worin

Beine und seiner Vorfahren Kriegstaten eingegraben sind» Die Bürger

tragen Seidenkleider und buntfarbige Gev^änder und sitzen alle zu Pferde,

als ob sie königliche Prinzen yRäxen, , • b e r , sie entbehren allen

Muts und ritterlichen Geistes, sie sind wie die Weiber, die nich/tdie

Kraft haben, Waf j en zu führen, xind darum müsBen^Trach die Angehörigen

fremder Tölker, • die sie Bar/(baren nennen, •, in Sold nehmen, um sich

gegen die bedrohlichen Feinde, die da^. Bömerreich mehr und mehr einen-

gen, zu wehren, und von denen Benjamin als den gefährlichbten den Sul"

*

i,

i

tan der TurlOBeiien, der seidschuc;^clienMljian,, nennt, die damals in

Hein« unä Torderasien eine beherrscHende Stellung errungen hatten*

Volkefremde Leibwachen, seiet aus "Sklavonlem; gefangenen Slaven 1)68 te-

liend,liat es inlfesraoTE und lairo gegeben, in lonstantinopel *ax die

BtoiaeBte unci TeriäBtigete; von den EriecMscHen Kaisem als kosttarstee

rieinod gehütete/ Kriegsschax die lErieer-Leibwache, die Horaannen,

die in • Miklagard'ihohei: Sold verdienten, 'tmd nach erfOl Item Dienet,
wie di- Schweizer lendsknechte, getreu in das alte Heimatland zurück-

t t
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kelLiten. Benja-ins Schilderung wirkt, als ob der Yerfasser den Tag schon

vorausgeahnt hätte, an dem die kräftigen Leiber der Barbarenvölker ih^

ren weichlichen Bewohnern nicht^^ mehr nützen würdenjund an dem all die

üppige Herrlichkeit ein furchtVares Ende nehmen werde«i Br liess nicht

mehr lange auf sich wartenj ein Menschenalter nach Benjamins Besuch,

im Frühjahr lt04, wurde die Stadt die Beute desjlf vierten Kreuzzugshee-

res und ir schreciaicister Weise verv/üstetj aus dem griechischen wurde

das • latinische • Kaiserreich»

So herrlich sich ihm die Stadt darstellte, so Trübes muss Benja-

min von der Lage seiner Wauben^genosben erzählen* Jn einem Staate, in

dem sich die rechtgläubige Kirche mit der Staatsleitung fast identifi-

Blerte, gab es für Juden kein Wohlwollen* Ton der eigentlichen Stadt

waren sie ausgeschlossen, sie lebten, «500 Seelen, im Quertier von Pera,

neben der Zunft der Lohgerber, die sich ein Vergnügen daraus machten*

ihre Abwässer vor die Türei. ihrer Hachbam zu schütten^ Sie wurden *

*misshandelt und geplagt und lebten wie im Lande der Verbannung»; » li-

nige Brlelöliteruag gewährte ihnen der itnfluse Äes einzigen Juden in

der Stadt, der auf einem Pferde rÄen durftej das war der Leibarzt des

Kaisers, Salttmodau;:. Ägypten. Auch in Konstantinopel betrieben die Juden

zum grossen Teil das Handwerk der Seidenwebe rei#v

BuTi geht es zur See weiter , über das llarm??r^meer, über Lesbos,

Chios, Samof? , IQiodos und Oypem nac>- Syrien und Palästina. Auch hier

wieder geüaue Zahlen über Grösse und Beschäftigung der jüdischen Bevöl-

kerung» Besondres Augenmerk widmet Benjamin den Jüdischen Sekten; in

Konstmtinopel gab es ausser SOOO rabbinischen Juden 500 Karaiten ,

welche sich vom übrigen Judenviertel durch eine Mauer trennten. In Cy-

pem gab es eine ketzerische Sekte, die den Sabbat anders feierte^ ^

als La A1>endland, und in fiamaskas gi Oaesarea^^ Sebasta laaarttanerj

die noch Branaopfer darbrachten. Jm Ostrand des Mittelaeers fristeten

die Kreuzfahrerstaaten noch ihr hart umstrittenes Dasein; und Benjamin

hat wieder genaue Brkundigung über die öebirgsvölker eingezogen , die

i
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ÖJL^ den Bev'^linern der fruchtbar eil Ebene das Leben sauer maclien#< Jr

kennt den Stamm der Assassinen ^ jene politisch- religiöse

Sekte, die während der Kre/uzzüge «^ Jahrhunderte lang in Persien, Sy-

rien und Palästinalhren « christlichen und islamitischen • Feinden so

furchtbar zusetzten j sie nannten sich die fidÄwi , die • sich Opfern**

den •, ein Hame, der den Fanatismus kennzeichnet, mit dem sie ihre öeg**

ner heimsuchtenj •»«•« in dem, um das iS; Jahrhundert aufgekommenen, f;ran*
... - -

• ^

zösischen WortI assassin, Meuchelmord, ist eine dauernde Jrinnerung

an sie erhalten» Benjamibn charakterisiert sie drastisch mit den Worten:

" Jhrem Führer gehorchen sie auf Tod und Lebenj sie bleiben einander

treuj sie sind aber der Schrecken aller Auswärtigen, deren Könige sife

zersägen» • ^ Auch von der geheimnissvollen, eigenartigen Religion

des im Hauran und im Libanon wohnenden altsj-risohen Volksstammes der

P r tt g e n liat Benjamin aancherlei gehört» Sie waren ingrimmige Feinde

der ins Heilige Land eingedrungenen Christen «ms^ was sich beim letzten

Oiristennassaore^ von Damaskus , Jtili lj60, zeigte——| • Juden finden

sich nicht dort», sagt Benjamin; » aber die Drusen lieben sie wegen

ihres Gewcrbfleisses, wethalb sie um des Handels willen iimner wieder

hingehen^'^aewerbfleiss zeichnet die syrischen Juden ierbaupt ausi« Jn

Typus, Tripolis, das Benjamin durch ein furchtbares Jrdbeben zerstört

fand^ gabs ausgezeichnete Jüdische Glasbläser und Purpurfärberj einzel-

^^J^^^^^^ aber überraschen die ttbei**

aus niedrigen Zahlen, die Benjamin für die jüdischen Oemeinden in Palä.

4 ina angibt, Zahlen, denen gegenüber die «rwähnung umfangreicher Grab-

stätten eine beredte Sprache spricht» Die BjOberung des heilig® Landes

durch die Kreuzfalirer hatte eine ungeHeuerliche Metzelei unter Mohamme-

danern und Juden im aefolgej die Überlebenden wurden in den ne i errich-

teten Staaten Tripolis , Antiochia und Jerusalem schwer gedrückt und, >
aus vielen Orten vertrieben^ Jh intiochia findet Benjamin 10 Juden vor,

Jn Ohaifa
( bei Akko ) , das von den Juden besonders tapfer" gegen die

I -« u
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Kreuzfahrer verteidigt worden war, ga"b es zu Benjamins Zeiten keinen

lebenden Juden melir» Auf den Weg von der Küste nach Jerusalem trifft

Benjaniiii nur an eineioOrte einen einzigen Juden , der wieder das ?ärber-

gewerbe ausübt?* Jn Jerusalem leben, in einem Winkel, unter dem Davids-

türm tQO Juden zusammengedrängt, denen die Färber ei der Stadt mit dem

Recht ausschliesslichen Gewerbebetriebs um bohen Preis verpachtet ist»

Jerusalem selbst ist eine kleine Stadt, aber bewohnt von Angehörigen,

aller erdenklichen christlichen Kationen und Religionen, j Jakobiten,

Griechen, Syrer, Georgier, Pranken, usw^, Benjamin erwähnt die wichtig-

sten Baudenkmäler der Stadt, die Kirche des hl«^ Grabs, • ( " das Grab

des Manns, weswegen alle diese Kirche besuchen * ) die auf den Trümmern
•

des alten Tempels errichtete, prachtvolle Omarmoschee, ( • in der sich!"

kein Bild befindet, man besucht sie nur des Betons balber ••

) , der

Rest der Tempelmauem , • woselbst die^ Juden sich zum Gebete sammeln"

die Pferdeställe Salomos usw. Vom ölberg aus hat er das tote Meer gea«*

lieni von dort seien es noch zwei Parasangen zur Salzstatue zu lots Weib;
.

^ Oft
sie existiere immer noch, oüv^ohl sie durch Häufiges Ablecken IMttMlfi;gerin.

•
"

ger werdej aber sie wachse dann bald wieder zum alten Utafange »- Von

Rabbi Jbrahin bat Benjamin gehört, dass Arbeiter, die nach Schätzen

suchten, in einer Höhle des Zionsbergs Krone und Szepter Königs David

gefunden hättenj aber eine furchtbare Stimme una ein Sturmwind habe s

sie vertrieben, und der Patriarch habe die Höhle schliessen und luikennt-

11 ch machen lassen^^
.,,

-

-^^""
"

.: Kaum bat Benjamih die Kreuz-

fahrers tasten, die jp nur eine Art Militärkolonie, vorgeschobene Posten

im Peindesland, darstellten, verlassen, so stösßt er in den mohammeda-

nischen Reichen 'auf grosse Juaengemeinden^ Jn Haleb ( Aleppo, der Re- ^

sidenz Wurreddins, des seldschuckischen Beherrschers dieser länder ,Wlt

^—^ **J'^'''* ^ ^®^®^ ^^^^ Juden; von der Wüstenstadt Tudmor, Palmyra,

erzählt er, dass dort |000 Juden lebten, die verbündet mit den benachbar-

J

I
4
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ten Beduinenstämmen, gegen die ^ftiristen sowohl wie geg«i die mua-

limisohen Untertanen Hurreddins zu kämpfen pflegten;- Damaskus mit

seiner wunderbaren Omaijadenmoscliee und der^ paradiesischen Utogebung ,

( mit 8000 rabbinischenjuden, tOO Karaiten, 109 Samaritanern) entlockt

itim warme Töne des Lobsj vor den ungeheuren Trümmern des römischen Son*

nentempels in Baalbeok aber versagt sein Teritändnisj die berühmten

Quadern des Tempels , die grössten Bausteine der Welt, die ohne Oement

aufeinand rgefügt sind, können nur TeufeIswerk sein^. Br hält den Tempel

bau wiederum für einen Königspalastl Salomon habe ihn der Tochter des

Königs Pharao zu Liebe erbaut •» ^d
'

.

Tom Reiche Kurredins dringt Benjamin nun ins Zwei«»Strom

Ißnd vor« Br überschreitet den Buphrat bei |^^<-ca, nähert sich, nordwest«
- '•'".

•
'

•

' ''*

lieh ausbiegend, bei Ras« es^ Ain den Q^ebirgen von Armenien und Kurdl- ,

stan, erreicht auf dem Wege über die grosse und wichtige Stadt Hisibis

den Tigris bei Mossul
, gegenüber den Tirümmem von llt«Winiveh, wo

der Sultan Saffedin, Bruder Hurredins al» WÄsall dee Chalifen von Bag-

dad herrscht,, kehrt wieder zum Buphrat zurück und gelangt von da Mj^<

schliesslich zur Residenz des Chalifen, dem Hauptort der islamitischen

Welt, Bagda^j das damals immer noch zwei Millionen Binwohner gezählt

haben aag^i Die Zahlen der jüdischen Bevölkerung sind hier sehr hoch}

•9 gab jüdische Gemeinden mit 7000« lOOOOj^, 15000 und mehr Juder j doch

wird Benjamin hier, unter Zugrundelegung der Kopfsteuer« listen, wohl

die einzelnen Personen, nicht mehr die Pamilieh zähleö^ Städte wie

Pumpeditha, Sura und Wah^^rdea, die Stätten berühmter Talmudschulen,

mögen zum weitaus grössten Teil jüdiscli gewesen sein II

Jn Bagdad hat Benjamin sich lange aufgehalten, Bs ist nicht

ganz klar, jpb er die Länder, die er nunaehr >eschreibt, alle selbst

gesehen hat m^mm obwohl der Herrubgeber die »Jch» form beibehält *iai und

ob er die angegebenen Reiserouten alle persönlich zurückgelegt hat ^
aber seine Jnfomationen muss er aufs sorgfältigste und von zuverläs-
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sigsten Leuten eingezogen heben** Benjamin widmet sich mit gewolinter

Objektivität und Sachkunde der Schilderung der Herrlichkeiten von

Bagdad und seiner Bewohner« Die abbassi dl sehen Ohalifen stammen aus

der Familie des Propheten selbst; alle mohaiumedaniöchen Könige huldigen

ihm» Sie üben die gleiche Herrschaft, wie der Papst über die Christen,

i ISteser '=%'r<?lpio^ lf;t nw so trefrendei-, als die weltliche Herrschaft

dog Chrlifer in Jener Zeit kaum jielir als eine nomiÄelle war und in

den Händen der zahllosen Fürsten lag, die sich nach Zerbröckelung des

islamitischen Riesenreichs selbstständig gemacht hatten j als geista-

ches Oberhaupt wurde er aber in allen drei Weltteilen anerkannt)
Dem gegenwärtigen Ohalifen rühmt Benjamin nach, dass er alle Juden ger-

ne sähe, viele davon in seinem Dienst habe, alle Sprachen verstehe imd

das Gesetz Moses gut kenne» Die Jeiligkeit des geistlichen Oberhaupts

wird dadurch erhöht, dass man ihn unsichtbar macht» Die fremden Pilger,

die auf dem We^r^ ^Ift^ nacl: Mekka durch Bagdad kommen, versuchen, vor

ihn hinzutreten, und rufen nach dem Palaste zu t:9^, Uhser Herr, Du Licht

der Jslamiten, Du leuchte iinseres Gesetzes , zeige uns den Glanz Deines

Angesichts I
••

j er erhört sie aber nichtj dann sagen ihm seine Grosen:

f

Herr, Ar«h- verleihe ihnen Deinen Gruss, damit die, aus weiter Feme |

Kommendenim Schatten Deiner Herrlichkeit sich bergen können • Da läset

der Khalife den Flügel seines Kleide^ aus dem Fenster hinabfallen, und

die Pilger küssen ihnj getröstet gehen sie weiter» Die Brüder und Yer-

wandten das Kalifen wohnen im Palst, dürfen ihm des Kleid küssen und

leben üppigj nur sind sie mit eisernen Ketten gefesselt und mit fachen

TUigeben, um keinen Aufruhr erregen zu können. Binmal im Jfihr verläset

der heilige Mann seinen Palast und wandelt allein em Tigris umher;

^

aber der Weg, den er zurücklegt, wird ein Jahr lang bewacht, damit nie-

mand in seine Fusstapfen treten könnew^

Koch ein anderer Herrscher residierte in Be-cdad, , dessen Macht

sich gleichfalls Über fabt unermessliche Gebiete erstreckte und dies

war kein anderer als der jüdische Exilsfürst^

i

I f

I I
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Schon iiü 6. und ?• Jahrhundert hat es in Bahylftn einen jüdischen

Bxilarchen gegeben, aus dem Hause David, dem alle Juden der israeliti-

schen Welt sich beugten*^ Als die Araber Persien Eroberten, • 686 ^ hat

Omar, der !• Nachfolger Mohameds, das %Obeiiiaupt der Juden". Bostanai

dadurch geehrt, dass er ihm die fochter des Perserkönigs Clhosroes, Pri

zessin Dara, als Sklavin schenkte; Bostanai machte sie zu seiner Qe»

mahlin, aber die Juden habei. die dieser Ähe entsprossenen Kachkommen

niemals als Sprösslinge aus dem Hause David anerkannt!« Zu Benjamins

Zeiten warJBfifiifiJU. Chasdiais Solin, das weltliche Oberhaupt der ixulan-

ten, • unser Herr'« betitelt; aus Davidb Hachkpmmei.schaftt Ober alle,

unter der Botmässigkeit der Kh^aiten stehe/öaclen Juden übt er seine

Herrschaft aus und führte ein eigenes Jnsiegelv Alle Uhtertanen des

Khalifen, Jslamiten wie Juden, hatten vor dem Ixilarchen aufzustehen, I

bei fermeidung von hundert Rutenstreichen^ Wenn er zur Besrüssung de

Khßlifen sich begibt, begleiten ihn Reiter, und die Kommandierenden

rufen i • Machi^'t Bahn unserem Herrn, dem Sohne Davids, wie Blohs

ziemt^ Ir trägo eeidenges tickte aewänaer, einen grossen furban .1
Tind eise goldene Kette. Von ihm allein erhalten die jüdischen aemeinden*

(S

die Brlauhnis, in/ allen Synagogen einen Rabbi oder einen Vorsänger

anzustellen.. und nun zählt Benjamin alle Landschaften auf, über

die sich die (Jewalt des Kxilsfürsten ausdehnt, und es fehlt weder (Jeor-^

gien noch Tibet, weder OHorasan noch Temen j vom Kaukasus zum Jndus,,
*

vom Quellgeblet des Jaxartes ( Syr Paja) bis zum BÜdwestllchen Arabien

Herrscht der Jüdische Fürst in allen Vervaltungsangelegenheiten der

jüdischen aemoinden über seine Olaubens. und Stam^nesgenossen, Mit t

Handauflegung gibt er den Beamten ihre «tellung, er erhält grosse Oe-
Bchenke, erhebt auf den Märkten bestimmte Zölle, besitzt grosse Gewalt
und vielen Beichtum und versteht den Talmud gründlich* a^ Tage
«einer Blnkleidung übergibt »an dem Khallfen und seinen arössen beträoht
liehe Geldsummen

j er fährt dann auf einem Staatswagen des Khalifen

/ -' u
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aus der Hesidenz nach Haust in Begleitung von Musik , wo er ßogleioli

die Handauflegung auf die Gemeindevorsteher vornimmt» Jn Bagdad gabs

88 Synagogen und iOOOO Juden. ; die Hauptaynagoge des Bxilsfürsten war

mit besonderer Pracht ausgestattet} zur • Stelle, wo die aesetz6srgl4^

aufbewahrt sind, •schreitet man «["ber tt Marmorstufen, auf deren ober^

ster der Bxilt^fürst mit den Fürsten aus der Familie Davids sitzte #

Die Stellung des Bxilsfürsten gev.tort einen lehrreichen Binbliok in ^ie

Struktur des arabischen Weltreichs überhaupt* Bs war die Aufgabe des

Bxilsfürsten, die Steuern, worunter die Kopfsteuer zu einem Goldstück

die wichtigste war, beizutreiben, und an das Staatsoberhaupt abzuliefernj^

im übrigen hatte er in der Bestallung der jüdischen Beamten land Gemein-

devorstände freie Hand» Sein Amt war nicht vererblich j der Bxilsfürst

wurde aus der Mitte der • Fürsten Judahs " , der Abkömmlinge aus dem i

Hause David gewählt und erhielt seine Bestätigung vom Khalifen« Aber ^

neben ihm standen die " Gaonen • , deren vornehmster zur Zeit Benjamins

R* Samueil war , in alieii Glaubens^ und Bechtssachen die letzte und

höchste Jnstenz» Unter ihm standen die 10 Vorstände der zehn Tflmud**

schulen j man nennt sie hier Müssiggängerj • sagt Benjamin, •
, da sie

sic:i mit nichts anderem als Angelegenheiten ihrer Gemeinde befassen» ••

Unter den zahlreichen TSKlmmern Babylons hat man Benjamin natürlich auch

den zerstörten Palast Bebukadnezars, , den babylftnischen Turm und an«

dereji gezeigt; ein besonders prachtvolles Heilijftum ist das Grab Bzech*

iels am Äiphrat, zu dem am Versöhnungstag Juden aus den fernsten Gegen*

den, unter Führung des Bxilarchen selbst, zusammenströmen und das auch

von Mohammedanern besucht wird»i

Und hierauf folgt die merkwürdige Beschreibung einer gewal%igen^

Reise in da.3 eigentliche Arabien , die von Hillah aus in die Wüste Sehe"

bah, ins Reich der jüdischen Raohabiten führt« Man hat bezweifelt, ob

Benjamin die Wanderungen selbst gemacht habej jedenfalls aber sind die

von ihm bezeichneten Orte, Oasen und Karawanenwege durchweg klar erkannt

1
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worden» Sie Wanderung fuhrt in die «egenden nord-*08tllch von Hedlna,

nach Telma und Oheihari und zu den swlschen zwei ftehirgen liegenden

• filiaas • ,( wahrscheinlich : Salma» ) und in aonatelanger leise auf

der zweiten grossen Hlger^ und j&rawanenstrasse üher die tfase AI liad

durch die frucl thßre landsoheft Jemana zur alten Karmatenhauptatadt

11 losuf dn den persischen Golf und diesem entlang nach Ba»ra zurüok|)

Jla Innern Arabien gab •& noch ipete: rein jüdische Stämme, einige hundert/

tausend X9pfe| in feima herrschte der Purst Annas} der Bezirk seiner
"..... '

.''"..

Herrschaft erstreclct sich 16 Tarereiser. wtitjAle dortigen Juden "gehör-»

ohen keinem fremdem (Je'bieter , sondern fallen in fremdes GeTbiet zur

Plünderung ein, 0i# schonen auch nicht die ihnen werbündeten Araber»^

Sie lachbarn der Jnden fürchten sich vor ihniA# Diese aber treiben Al>

kerbau und Tlehzucht^ <* Ton dem, was sie haben, geben sie den Zehnten

ab, itr^e«! Sehfllern der ielelirten, die immer in ihren Ichulen bleiben,

und den Armen zu Oute kommt, insbesondere aber einer Asketengrupz^e/

von Fromman, "die stets Kions fall beweinen, kein Fleiöch essen, kei«

mea lein trinken, in ffrauer gAen, in lOhlen oder schlechten Hfltten

iroknen und immer seufsen» die Gottes Barmherzigkeit für die terstrantan

Jltden anmfen , damit ar siak^ikMa*- aaimas kerrliohen Samens willen ikl
.

.-.« .... ^

Ter erbaxBen möfa^«Alle Juden von taima und tilmas mitsamt ihren Fttr^ ?

sten aallpo und Hteaa Amnas , aus der Familie Bvids stammend, «ramam

M fage im Jahr Im serriasanen Gawiadam fttr alle im Terbannung labaa^

daa jQdem^ Baa Jammim scheint aber ieoh nur alna worttbergehende Blgan-

Schaft dieser Juden gewesen zu aeim, dann Benjamin stallt Iknan wlad^r^

holt das te^lgnls aus, taas darunter swar wlala Gelahrte , kai weitem

aber aakr Irieger seien, die mit den Bimwobmem Babjlinia&s,,«am aOr|dU

liehen XAidem und BUarablan in Feindschaft leben« IIa walt alle die-

se Angaben stimmen, kann dahingestellt bleib«; aber aa mussfastgaa-

atallt werdem, diai Banjamin sowohl ein zutraffaadaa Bild von dar Brno«

•rt «raliisohtr Sttdt« fi¥t, 41« • aus •inselaen ••k0ft«8ra,pM susanw
f9»Xztr9teh tt¥«x weiten flAolienraua ausdeknen, als aoeli, «aaa dla

—* '—

'
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Ton Ika >»8ohri«ltteneB l«i Bereuten, die creaaea XaravtteaatraaaeB me^at

der lAl Aar tagereiatii rlclitig angegeliam sind} ar Itannt atioli AI« Älok*

tung deT tt¥rigen Bax ptlcarawanenstraetem AraUan» , dio K^isawagv aacli

dem Ib ter Utaer , ziim Bußen von Aketah und zu dea^ sttdöatlich von BcioaB^

IcuB gelegene lauran« •e'blrge»'

Be»clireiT}ung Xjl

jkuf die BeBc}ireil)ung Arabiens folgt die

y wo eine türkiseli« aedBchuokische DTmaa«

tie ^^ i i P^ ^ ^ ^ lierreclite» Aa der Reioksgrense awlaohen Hesopo-

tamien und Pereien liegt das ttrab Xsras» von Juden und jBlamiten gleich*^;

»äsßig geehrt* Ä der frovinz Okorietan liegen die frfbnner das alten

^ n B ft . ( aokuBclian ) , der Beaidenz de» Äaever, woaelket 7000 Ju-

den^Bit 14 Synakogen^leken^ Her lag das ftraD Oaniels) der figris"^

— macli Benjamin, eigentlich ißt e« der Kerrschah, ein lehentluss des

tigriß—-teilt dio Stadt/ Ue aber durch eine littclce rerhunden isl^

" fn demjenigen feil, in dem die Jaden woluiten« lebten die woklltaliend-

sten Leute» der andere feil war am» da es dort keine Xaufplltze und

keine Mrten gab«« Bie Amen behaupteten, der Wohlstand der anderem
n

rühre davon her, dass sie das Orab Banielb bei sich hätten; so gäbe

wilde reindseli^eiten» die damit aedeten» data von Jahr zu Jahr die

Gebeine des Propheten ihre Buhestätte wechseln aollten^i Bieb dauerte

bis zur Seit des Schachs S 1 B g a r , den 48 XOnige Bersiens gehorch«

w
Xent Seine Herrschaft eriireckte sich voa liktaa flgrls bis Saaarkand

und zum Czns , so dass »an 4 A/t Konate reisen aussir Ber Schah erkür«^

te die Prozession des Propheten für unwürdig und befahl ^ Aaaa in glai*

eher Bktfemung von beiden Stadtteilen die Lade mit den Gebeinen des

Propheten in einem gläsernen Gehäuse TOn der Brtteke herab in der Mitte

an eiserner Kette aufgehängt und dass eine grosse S^aagoge er%aut we;

den sollela der jeder Zureisende seine Andecht verrichten kOnnte«^^ Boöh
|7 \'-

heute hängt das Gehäuse an eiserner Kette aufgehängt da» uad zu Bhren

des Propheten darf niemand eine Heile auf« und abwärts ia Plussa flsaheaE

/ . I t
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(•lin Jakr«« ¥«vor Btnjaxnln nacli Ferslan kam, Hatte dort dar

IPaaudo^aoBias Savid A I r u i die Jndenkeit Persiene in fewaltige

Irregung gebraclit» Benjaminß «age'bucli gilt als widitigete Quelle fSt

die Ceolilohte diese erkwürdlgen HannaB, dessen FeraOnliclilceit durch

den Ronan eines anderen, bertfiimteren Benjamin, ^ Bisraeli, Lord Of

ieaieisfleid^ ( • fhe wondrous tale of Barid Alroy • ) vaitliin bekannt
. . . ' •; .',--,,

:-f

' '
r '

' '
"'

. •

.

" ; .-;.". , •• '.,T-..(L; ,>• -
. . - . Aa.. : .

,
1» '^ j,<-,/''. >,t!-

-•'
-

-.
'

. A .
;.'

•

geworden ist* Alroy war der ichtUer des Ixllarchen CBiaadal ^ des Ta«

ters Baniels, * erfakren ia ftesetz, ia Calioadj in allen weltlleken

Wlssenseliaften« im der Sprache und Litteratur der Araber, so wie auoh

ia den Sau^er;^Meliem **, umd atamte au» Aaadia, aördlich Bossul^ in

den Bergen Eurdistans gelegen^ } tmter den freien und luil¥freien Jtldi*
- •

aohen ffebirgsstimen Azsealens und Aaer^eldscli&na gewann er #iae ge^

wältige AnkinfersolsLaft*! Bnroh limdertaten aller Art suchte er die In«

den 8u eines Peldzug aufaureiaen« vm Jeruaalem au ero^nl^ ''tfeü daaala

nook in den iftaden der christlichen Kreuzfahrer lag« and tob Joch frea^

der Insilcer su erlSaenV * Tlele schenkten 1ha ttauhen und naamtea ihm

eK>oiaB# ^ Ber Bokach liesa ika auf die Bejahung der Frage} " Bist Ba

der König der Judent" ins ftefängnis werfen, aber Alrul trat plOtalick

in den Berichts saal , okne von Jeaanden kefreit worden zu seiaj die

Biener, die ihn wieder graifen sollten , konnten ihn nicht sehen, und

er ging unangefochten seine» legs| den Flusk» flherschritt er auf aeinea

ickweiaatuohi Aa aelken tage kaa er in daa 10 Tagereisen entfemkf Aae*

xltii^ kraft 4^^ kaaaerepkorasek • « des Baaans Jekowaha^ •

Aker der Schah griff zu den Kittel, daa kei Bekäapfung ainaela^r Jtldi«

acher Ferstnlickkeiten und trappen zu allen Seiten und in allen äbidem

für wirkaaa gehalten imd angewendet wurde | er wandte sich durch Tazmitt«

lang des CEkalifen von Bi^^dad n ^ Xauptii, der Jfldiacken Bzulanten und

an den Torutand der dortigen Bochschule alt der Aufforderung^/ Ma Bavid
4

Alrui sur Bolie zu %rims«n, vad «r Arolit«,

Att uazuVri&gen, wenn Jener nicht unBohBdlleli «eaaclit werd««i A«o]i die

jttdiBclien »enelnden in Fersien taten die BHCdader JMisehen »ewaltkaber.

i
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*«fttr wx Borgtn, tasa alcht ua olnes eln»el»en wlllenWo Tiel nnsohul-
• 4

diges Mut •rfossra werdt* »!• jtatopitit« •cHrie^en darauf an Alro^ t

^^Vlas«, daaa die leit 4er IrlOsung noch niclt gekommen istj und auol

die Toraeiolion kaben wir miclit gesellen j nlql^t abor gUtg was ein elAsel

ner in seinem »eiste sielit I »aher TerWeten wir »ir, »ololieB weiterzu
ff

unternehmen I
• BSbOnst/ Alroy rerfolgte seinen Plan weiter, >is der

in den armenisclien Bergen kerrsohende iÄltschueke llnned Tasmll
^^

des iolialis, mit einem Oeschenk von lOOOÖ (»oldgulden den gcliwiegerT«t#r

des FropHeten dazu »raekte, seinen ioliwiegersolm im icULafe zu tötenjp

• -

• jL*er die Ir^itterung des SoliaJi gegen das Judentum • , sagt Benjamin,

• 4auer%fortj endlicli gelang dem Jtaupte der Bxulanten, den Scliak zu

besänftigen, maclidem die Juden ihm eine luase von 100 falenten Soldes
"-.•'

"^ •'• : ',• • - - «
- rl "...

.

"-..-
..

( rund s/4 Millionen Mark Ooldwerts) entrichtet katteag Ion legte siA

der lom des Bohah IflÄ

f^TBlen fantte tTberntie ero«»'^ jüdiscJae Q^&elnö^n; 41^ Be«l^

4ems Xamadan katte 80000 Juden; Jspakan 18000, Schiras 10000, Samar-*

kand 60000 und Aazna ( im heutigen Afghanistan, 185 km südlich Kabul)

gar 80000 Judenj unter ihnen viele • gelehrte und reiche»* Das schöi^te

Land der erebißchen Welt, der Vordosten deb Weltreichs, das Sonnealand

Ohorasan, das sich bis sum'Sentr&la.iati»chen Xoohgebirg erstreekte,

und die liege der indoeuroplischen Menschheit, das Qtsiellengebiet des

OzuB und Jaxarteb, einschlSms, in dem die berOlUBte loch»chule von Samar«*

kand die Bahl von 700UO Schülern erreichte und der grOsste aller Bleh^

ter des Ostens blflkte, Firdusi, der Baradiesisoht, f|^ dieses schSnste

tand deb Osteutt war auch das gefttirdetste, stSmdig bedroht von dMt furch 1t

%aren Itorden der tflrkisch* mongolischen Beiterstlmme, die in den ri«

^n Bbanen der sibirischen StrOme» i& den }j[ocheben6n am A 1 t a i und

fien«» schan oder in der Mongolei kau&ten, «falbe, schiefblickende f|ls*

tenkylmen* mit 3f*unfertigen Sitxen und abbtossenden #lsichtem " die

immer wieder mit gewaltiger TOlkerwelle die gesegneten Sefilde der ara<^

1

^
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Msolien Itlt «»erspttltan^ lenjamin kit gaU Kenntnie von ilman; «r

er8l|lt uaa von unabliän«igen
, JttdlaoKdn StliBiidn, dlo tater des fttr»Ä

ten Jostyh dam Xierlten^ia Hool^eMrfe von llscha^ur wcflliieii, von Atktr^

»au le^M» tlne , den anderen Juden tmveretindlIcke tpraoke spreokem^

sloli für i*»iBmlln«e der ttln« »aa, ••Vulttn, Aaoher i»d lanktilj^ **>tT

•eilen, und guten Terkehr «It den Tolke der tttrteisehen a k « *>
kalten, die zu »elden leiten dee okeren txw, nicht w*it Tom 'fftcH

der|filt», dem «ochpUteau ?a«ip wolmten. Benjamin entirirft von den -

«uaen ein wenig anmutende^ Bild; sie Terekren/ den Wind, kewoknen die

»aste, «äsen kein Brot, trinken keinen Wein und Teriekren nur rokea

neiaolii Sie kaben keine lasen, sondern nur • Mcher im ««aiokt son

Ateakolen, Teraehren ohne Wntorfe cMed reine und nicht reine tiere, 4o«k
den Juden bleiben sie «tets freundlich gesinnt — ^ eine drastiache

»arstellun«. die aiöknicht erkeWioli von der gckildenme unterackel^t.
tle|iie ittelalterliohen Okponiaten ron den, j^flÄfallB der «Itaiaoken
TBlkemasae •ntstaiimenden , In litte leuro». eingekpoekenen Ungarn feken^
Biese wüsten lorden waren wieder in die fersibchen IroTinien eingefnllan

* 116« • und katten nach ikrer Art lanachen und Bnnten «erbtanpftj iin-
«ar kereitete einen lachefeldau« gegen sie vor und ka» naok nflkeTOllan

Irschen durch die Wttsten und «ekirge und nnoh Itrapuen, die aain laar
dem tungertod nahe krachten, «u den Btidtan der Juden, die er «ur ÜU
felei»tung gegen die «msen auffordarta^ !*• «!• ^Tuden Bada^an l«,aar*i
tan, i,ail da. il*'« TerkOndete seien, rerauchtea« dar Ickahnitaeinar
kawShrten letkod^ »Wann er nicht durch Leoenanittel und durch Ulfs-
truppen unterstütztwOrae, wflrd« .s die Juden im ».rs.rrr.iak. « Wsssn
Iahen;, »ia Jüdischen •ah^rfiprölk.r fügten sich, rter sie ki^fn nickt
dickt; dl. «lusen e.pfIngen w.rtTOlle l.chrlchten*«k.r daa ker«l|ipA,nd.
Parslsohe la.ri sie »•••tzt.n l^kirgs,!.«., lortrt.n ilngar ^n ,ln.%i-
1. und krachten ihm eine Temlcht.nde ILderlage k.l#m dl.s kat Bsn^
in-in in Jspahan w«. .in.. lng.kOrigen des Jüdischen Bergvolks, lasy.

*
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geliOrt» der «it den Fersam In ihr Land geaoger war, durch ttine fer-

tigkeit la Bogenechiesen die Aufüerlcsamlceit des lohahs auf aich lenlc^

t«9 Ton diesem holte ihren eiptingnnd dietoohter d^ Jüdischen Fttrsten

on Japahan, lar Ichaloa« zxm Veihe hekam«

Benj^nln Ist weit üher Fersien hinausgekoamen^g Sr ersihlt

Ton dea laschelferlentlang ia latiphah aa persischen Ck>lf, Toa der Ai<

sei lisch an der ftrasse von Oxatazd, einea gewaltigen Handelbplatz^

an dem die Bewohner Sasopotaaiens , Arahieha « yersleas und JhdleaSt

laren^ ^ebensaittel und Sawürze aller Arten austauschen *»•- audh 8

Juden lehen dort «m»* aad voa leiche der dunhelfarhigen Sonnenanhftar»

wo atchst anderen gewürsen und wohlriechenden Sien der Pfeffer wtdhst.

dassen iMhstini und 1kI%i^% er aachhuadig haschreiht^ imd wo eine so

ungeheure litsa herrscht^ dasa aan tags fher ia den ttuaem hleiht und

erst hei emhrechender lacht seine fteschifte heaorgt* Ir kennt aueh
"..'-".•'-". '.':•. :'^ '-.-'''.

.

• ' •-'«'.'.•.,..•
.

- .

die Itadt Kulaa, ( %uiloa} , wo es starke teaeinde von Jtiaen gihtj die

dunkelfarbig sind« Ton hie sind» M fage aach Jahrig \. ao wieder fau^

sende von Juden sitzea« ale iingehorenen sind grosse SauWrktastler^

sie ftOuren ihre Xind6'r durchs Peuer^ ohne da^s eb ihnen etwas sehadet,
• » -

: -

auch gihts dort Iieute, die sich freiwillig in» Feuer btttrzen«:

Alle diese Aagal^en Benjains hat aan für zuaaimDengetragenas, erkundetes

achrichtenaaterial gehalten,^ es kann aher aach den Porschungen Paul

Borchärdts kein Iweifel hestehen^ dass Benjamin die aalaharieche Xttste

hesuchthat «»«ein Jahrhundert apSter hat auch Maroo Poli die Balstenz

dizikelhäutiger Juden in Quildn festgestellt •• und his Suaatra aach

Jamhri gelangt ist, Ton dort waren es nur noch 40 fagereisen his Ohina

gewesen, wofBenJaiain gleichfalls Juden hitte antreffen k5nnen| er hat

sich a'^er durch veröchiedentlicho Behauelaärohen von der Teiterreiae

abhalten lassen* Jn dB tBgiger Pahrt ist er dann durch den indischen

Osean geschifft und aohliesslich hei in der Ilhe Adens,

an der Büdwestküste Arahiens gelandet« Bann fahr er tthers Bote taer

i

;'-5

j'<r^^Ujü^ <2teyu^ /<5^ecVtv^u^A^ ^^(^»^i^e^^ ^^
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as dU» a¥aa3jKiso]i« Ost« vad tet lerdafrika >is x la llittelB««r daro^"

zogmn. Br mist , 4ft8s die Blawolm^r A«tUopi#iia Okristen tindtotd !•»*

te dl« Fala»«kiH» JM^n tenxi^m« tit in 4«n focli^eliirgen wolmen» ^^fi

tTwmä»m gAorelien und rem Ikrdn fastta TCzsan md Itldtan aus

in die nnMaolia l¥ane rlTi^ariaolia Binftlla naclienlmd aioli dann in ili**

* •
.

ii

T9 unangreifbaran Valsmaster zurtta]csiolien# Ir ¥arioktat auak ron ainar

kSokst sonderbaren Benachenart; |^
* Imtar den ttlman Smac^a"^ aagt

er, * fiM «a aoloka^ die gleieh den fiaran l^^an^r tia aikren aioli Sit

§rae^ dae auf den Peldem wicliat^ ffalian madki lianai^ aind an Terstand

Bit anderen Samathan weit 2uz€«lc und kaben waUloa Thigang Bit allan^

die aia finden« f«nn die Ip#Bta ron JLaaoan sub lau^ Aach Kaaoli auasia«

kan, ftDiren aie Brot« Weisen« loainon Bit aiok^ Bit diaaan laekerkia«

aan ICelcen aie Jana!,,fangen aie und Tarkaufan aie in Kairo und ande^

I'

ren BtBdten deälaiclia^ Baa alnd dort Aia täiwarsan UlaTaB. Aia f9kBa

BarnBf * las aind da» fdr fierBansckanf Alganaokainlic:]! kann aa aick

Bur um 4proasa Bai^sckanaflen kaaidalB, Aia die Biagakorenen Afrikaa tob

ja als eine Art Tardaomter Banachen angeseken kabani Bar arakiaoke ^^'^

agrapk Baasndi Bannt die grossen Pariane : Bakiar^ Bar grOaate arakiscke

^fograpk« BArisi, arslklt in ganz Iknlicker leise, wie BenJaBin« Aaaa

gefangene Äffenron den arakisokan K&ufleutan ikrar Xlui^it wagen

als Heliter für lare und »eld kenfltat werden» BaB. der B^to Boake. dar

aeinen Tater kaaekiB^ft kattf und Ton iHB Tarflacht wurde, kat diaaan

FlBek aelnen BackkoBunen flr alle leiten weiterra rerken Bttaaen«

wies wieder starke ladangaBe indan auf; in

Alaxandrian labten SBOO^ in Zairo TOOO Jadan« Sie FatiBidandjBaatia .

%X% gagen dra Bade dsa Z« Jakrkaaderta Bit Bilfe dea jlAiaokeB ttaata^

«anns Ab Billis wad dab Italieniack^i JAdiaeSian iFaldkerra BackaAar

IgTltas erokert katta, katte aick politiack und religiSa Ton Aan Akaa*

»iden frei feaaeht} «mH di« Igj^ttBolien Juden *eurt«a siek dar Aato-

pltit daa Vakjia&iaalim zilarehan aiekt. aoadara fakoroktaa aiaas •!*

•5

•4
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feneA O^ez^aupt« Aem lafid» der zur Seit BenjamlAs keim ferlAfdrer

war, al8 der Toa taltan taladia elnc^setzte frosee lalaomldee^ d#r
«

_

"• .. •''•

nater taladln& tolui der Iiel¥arzt seinea Serrsekers wurde« Bie Welt^

kandeltrrteSi; Saxsndrien kat eiek lfeeii]B:cla irtadef g^^ aai^deekamt

er fOkrt nickt weniger als 4i TMLlcerec^aftaa auf, di dort Im del trel*

ken^ Ir keeckreikt den frdasan Illatsser. die larmorslale im lil« an

der di Xöke der tkeraehwauDung faneeeen wird) er kennt die Slaroglypkan

ackrift» die niemand lesen kann und die V^rftmiden« deren Brkanng * nnr

dnrek Sankerei * geeckeken konnte; (das eretataEtlickste ist ilui aker

der fkarasj der crosBe Iienakttmz«« dessen Veuer auf IM leilen su ae^

ken ist und Ton dem er eine groteake teaekiekte ersiUti 11er katten

die XoPter einen gewaltifen tyiegel aufgestellt^ ia wel^kM san alle

feindlicken fckiffe aus trisekenland und den Akendland In weiter Üt^

femung erkannen Ibrante, sbtaa^^ mtxt
«

. .
... ,,., -',. ,..',,-. .''•'

Jtker ein TieimtÄekisoHer trieche, in allen Hssensckaftan erfakrea^

»ans Äeodoros^ aoklick sick In das Textxanan das funaaufsekers ein.

Backte ikn kerausckt und serscklug den Spiegelt ilskald keinen die

trieeken angefakren, IkerrTaipelten die Ägypter und näkaen iknen Ojpexn

und Ipeta wag II

Ble leiureise kat Beniaznin tker Sisilien ancetr^

ten^ Mt kat Italien der lAnge nack durckaesBen und Ist tob Lmaaa tlker

die Alpen maek Terdun gemognn; • in Te rdun beginnt BeuteMaad^^ö^^
mr die teutscken Si«dte aufgesuckt kat, ist fraclick| lorddeutsckland

kat eT Jedenfalls nicht >esuckt, dann er nennt die tagend tuaaaxat m^
kirglip^ Amck weickt er von seiner ftswoknkelt ak^dta Annakl der Oenenr

keisst, dam Ikein entlang woknenj aUaSer iier ftalt

lan • Aackkeii^

i#r • laupt«

-w»^u «•» «wicuB, luarx er eine Beine ron Ikeimstidten auf; gaklani^

ÄBdermacH, l^ui/irenznacii, Bingen, 0erBerskeiB, j danaUker noek Straaa^

tr

'J ^.^y, UU.4.. (j^oUuU tr^UJi
I
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¥urg^ An^eliurg, rreislng und legensl^urgv Mrade ^i Antsikliing der

••uteohen Judengemeinden ffberflllt ito der JsBnmer Iker die Xerstretrang

•eimM Tolk09| * lir^ends ist ein SeicliLen, • ruft er aus« ^ daet sie

ZU einem Tolk Tereluigt weraeia, Us »Ott uneere Terkannung kelaeuolit^

die fkroue aufriclitet und Terlcüadet | * Jek nerde die Juden fakren und ^

sie Tereammeln« * *• Sv stellt aber den deutschen Juden das Seugnis

aus, dass e& dort yiel telelirte ftke, ) die lltglieder lleken einander

und bieten sicli 4len Juden^ die aus der ferne kommen^ mit grosser iefUU

llgkeit als Wegweiser an« Utad ai^aohreiken sicli gegenseitig Briefe^

worin sie sich also grüsseni s iteht fest im Msetze Mosis} umd^ wel4

elie Siems und JeruBalems fall kedauem^ aOgen um Brkarsen ¥ei 0ott fle«

ken, mSgen es in Heiligkeit und frauerldeidem tun '1 .,«««-««,—

Begenskurg ist ftlr Benjamin won kesoaderer Bedeutung,

weil er eb alb ftrenzbtadt gegen Slayonien, die slariscken ULnder an#«.

aiekt* Barunter werstekt er BOkmen und Bussland ud er weiss, dass

di in Trag lieimiscken Juden das land * Xanaan mannen^ was aker im die-

sem Fall durckaue nicht etwv das Land der Terkeissuzig keissen aoll,aon-

d6:n seinen trund darin kax, dass die Bingekorenen des Landes ikre 89k«

ne und fOckter in alle Länder Terkaufen* •eoaeint ist die sokon erwikn«

te Stelle der tenesis, ZZ^ BS^ wo Boak den Xam, Zaaaans Tater und des*

aen ganzes Beschleckt mit den Vertan TerwOmacktf ^Terfluokt sei Kana-

an und ein Xnacktimller Kneokte unter seinen JMLAera« * Jde Juden waren

Aas einzige TolJc des JkltertuBm^ 4m Aen allgwaein fiklichen Aebrauck,

meugekorene|( Kinder Je macn Befallen auszusexaen und zu totem/ Ar werr
...

.
-

.

^
dammenswert kielten} das Land BSkmen mmsste iknm , wie Tcai Plmck des

'•''-*.. '',-''"

Xerm geschlagen^ Torkommen» Amoli die Bussen machten es nicht kessesrt

on deren X^nde aelkst mannt Benjamin mur moch die BaurU fcd Brensstadt

KJew und weiss, das Beiztiere dort Torkommen, und dass ror gtiMtg^T

oute im Winter miemand sein Baus rerlBast^ loi Sekluaa kommt Bemjamim

«urcks Preinkenreiokii wom Blaass maok Baris simds • fagej ^ris aker

I
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liat fel^krte 3uä,m , wie sie nlclit wmltT In ümr 1^11 feftuiden werdwg

tas «nd laclit liefen eie Aer feiiikeit o%, eind fas^rei fegen alle ;r^

Beiaeadan and lelgen sieli al» walire BrClder \ir.(l ftenossen gegen die Sn^

deni^ • »ett erbarme sioli, so klingt der Reiael|erlc^t aus, • nack

der Menge aeiner Ir^amiese nneer und unserer Kinder und lasse an uns

und an ilmen sein fort erfttllen | • tünn fa Weh >eltelLr8t, so wirst

fll BioK wieder saame In aus allen Tölkexn« weUn Sieli der Herr tmd Pein

•Ott serstreut liat^ Jtaaen^ Aien^ tean lllj!

Bis Brwftlnung von Prag und Begensburg kat au dar
»

' '

' «
""'"•'.''

jkanabne inlass gegel^en, Benjamin lutbe diese Städte selbst kesuoktir

™

'

B i n e fatsaclie würde izniserMn für diese Möglichkeit spreeken, der Jfm*

stand nämlict, dass fast unaittelkar nack Beendigung det^Bei

en, ümx m*

swenus.

Im Jakre 117B« ein exk^ Prag stammender ^ in Begenskurg woknender Jade^
, ^, ., , j, ' ^ '.['--'_

j|tb Patach^iay ^laiekfallb eine grosse Heise in den Osten angetreten kft^

ly a t a ä k 1 at(^ s ^1 1 k Vii k^r nerQgrinatiOj Rxmdreise, kebräisöh

gescliriel>en und in alten Handsckriften erkalten^ im Jakr )^6ff7 Ton Jokann

Ckistopli Wagenseil Tortrefflicli ins Lateinisclie tlker&etzt^ trägt fol«»

gendes Torwort) * Bies die Bundreise von Petackja au» Regensburg} das

Bruders von Jieckak ke Lakan«., und des B» lachmann aus Begenskurg; er,

B« PetacLja, kereiste die LänOrwr» die sick bis zun Btroa Babbation er^

strecken. Alle die Beuigkeiteii xmC Bunder, die er gesehen tmd gehört

katte^ Bchrieh er auf, zuiq Indenken, um as seinem Tolka, dam Hause Js«

rael m verkünAeii^ und Taxborgenes ans ffageslickt su fördern • Bia

uns vorliegende Redaktion des Sibbub kann in ihrer Jetzigen Oestält

nicht \xnmittelbar aus der Band ikres Urkebers kerrorgegangen saia^

Xein einziges lal wird er redend aufgafttkrtj immer in S« Person^ Man

vermutet, dass die Bedaktoren die beiden Brüder PataoMaB gewesen aai^

enj i|4||iLare Amkaltspunkte kat man nickt dartlr^ Ba gibt aim Pragmmnt

I

lateinischen Bbefisetzung, das mit den Berten iBgo « beginntji

on diesem kaben sich weiter Spuren nicht erhalten* Ber Torliegende

^.

I _»
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ftxt lex ein «iemlich un^ekolfanes Maclawerk, tle Spraolie kart und «•*•

wunden; die lotizen durolxeinandergewürfeltj vieles wiederholt siclij

an »anclier itelle erklirt der Herausgeber, daee er die Aagaben des lei-

»enderizii B» tt*er die latfemung zwisolien einzelnen Stidten, al« unwa-

•antlicli weggelasaen lialDe, *- t^er die Pereönlichkeit Fe-

tadijas wiesen wir nicht mahr, als aus dem Soliriftchen sellist ereiplit^

licli ist» Ä fegeneatz zu des woklunterrlcliteten, »pradakundlgen Ben-*
* -

Jasin icheint er «elir eine Art Uk>e<» Trotte zu eeinj eine tragikomi«»

•che fteschichte weist darauf kin, dass er im Besitz *etriclitliclier Mit*»

tel gewesen sein muss oder Jedenfalls als eine Art von Lixusreisender

tawirlrt Iwit* Jn Mossia erkrankte er lehensgefÄkrlicbj als er mit dem

fode ringend im Bette lag, erschienen Votare, Beamte des Sultans, vm

sein TeraOgen aufzimehmen und wegzuschaffen, da mach gesetzlicher Vor-^

Schrift die Bllfte des Vachlasses fremder Jaden Blgentum des Sultans

wurde" und er immer sehr fein und kostliar gekleidet war** A^er aus Br#

regung über diesen vorzeitigen Aatseifer scheint Betaokja neuen Labens^

ttut gewonnen zu haben; er liess sich zum reissenden flgris bringen und

dort auf einem Floss tB(karfaliren«ii Bie fasserkur tat ihre Sckuldi^eit,

«» ^uia salubres a%aae sunt, aontinno oonraluitj fibersetzt fagensail tCt^
|

Batachja genas und der Sultan katto das lachsakin» Bs ist vermutet wor- |

den, der Baisende kabe ^en. Zweok vertolgt,mach aeuen Woknstlltten für |

die geplagten, europilschen Juden zu suchen» 2ur Zeit der Kreuzzflge

kahen die Juden in Deutschland, auch in Böhmen^ freilich Schweres erdul-

den müssen) unter Herzog Iratislaw katten die Prager Juden den Batschlusi

gefasst, mach Bolen auszuwandern; der Herzog liess sie aber vollstSn«*

dig ausplündern:^ 1099 ^ " aa wurde ihnen mahr abgenommm, als den
3f*^

woknern froja^s •, sagt der Ckronist Oosaasi aie mussten ikren Plan

aufgaben» Bas Beispiel Benjamins soll aut Benjamin so stark eingewirkt

kaben, dass er sich zu einer Iknlicken leise antschloss. und iwar aall

•T im Oagensatz zu Benjamin, der ein basomderas Safallen an Arabien

gefunden kabe, BabTlaonien für das geeignetste Land gabelten kabam, woa

tJMiiiiiTi'-injrniT
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iLim 4er Itroa der Auswanderer au leiten idlre. Für eine fendenzreiee
^

sprlohe allenfalls, «maa »atachja alok nicht ^amülit Itat, meret naok

Falls tina zu gelangen, sondern daas er ua«ittei1iap nacli 41b Jirg^tro«^

M

land reiste« fio^e^^eit gibt dieses Argument niclit»

Die Terschiedenartigkeit 4er beiden FersönlioWcei-*

ten Benjamins und Petaclijss wurde schon gebtreift* Benjaain aacht den

indruclc eines geschulten itatlstikerb, der alle Angaben gewissenhaft

und sachlich prüft|>etachja interessiert sich «ehr ffii^Ümäergesehiäi^

ten« Benjamin kat offenbar schon von Spanien her, wo die arabischen

und romanischen Sprachen zusammentrafen, gute, Spxachkenntnisse mitge*

bracht} Petachja hat erst in Babjltoien die Landebsprache gelernt^ de<^

ren Xhnlichkeit mit dem Hebriischen ihm auffällt« Benjamins Berichte

sind erschöpfend und genau, ernennt alle wichtigen Persönlichkeiten

mit laiifiii aber Bigennamen sind Petachja im allgemeinen überhaupt un<^

we entlich, und von Bingen geographischer, pojLltlscher und handelage*

sohichtlicher latur erfahren wir bei ihm so gut wie nichts« Srotz alla^^

dem ergftnzi er Benjamins Bericht in wlelen Punkten in dankenswerter

Weiae; auch hat der Sibbub einen äusseren Torzug} er ist in Icurze^ tt-

bersichtlicha Kapitol eingeteilt*

Bie BeibO Patachjas liagann in Böhmen und ginf

über Polen zur russischen Hauptbtadt Xjew und Aber den Bajepr ins far^i^

tarenland« Bort gehts schon etwas barbarisch zu; Plflsse werden auf su«

sammengenthten, mit einem lähmen rersehenen Ochsenhäuten überschrittan,

das roh£^ Fleisch wird unter den Sattel eines Bosses felegt^ und wann

das Pferd in Sohwelss gebraoht ist, dann ist 4a8 Basen fertig; aber

an reist in sicherbtem Schutz, sobald man mit seinem FVhrer Blutsbrü«

derac^aft geschworenlhat, was In der leise geschieht, dabS der FtOurar

Sich mit einer Vadel in den Finger sticht und sieh Ton seinem Schutzba«*

fohlenen das Blut auslaaken lässti dadurch wird er gleiohaam sein eigen

Flaiseh und Blutf9 Könige gibts dort nicht, nur Häuptlinge imd Sippen»

IS tage ist Fataohja durch die Bbenen Südrusslands gesogvi, rabblnisohe

I

I I
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Juden traf er dort niclit an, wohl aber ketzerische , faralten, die «uf

die Trage Petaclija8|, • Warum glaubt Ar nicht an die forte der leieent*

Ters^zem % 1 ülisere Ttter haben sie nicht gelehrt" ^ die nur Psalaen

leten tuad Belböt aft Torahend de« Sahbath kein Licht anztbxden, sondern
•

<sl.

-.*.. i

an da» gftdufer des fchwarzen Haerea, mach C^rosksarmenien^ " wo der caau"-

ka an Mohammed beginnt"» Saa armenischen Araratgebirge entlang erreicht

PatachJa das assjrischa Land ( Aschur), , das obere Zweistromland, kommt

mach Tisibis/ wo as eine grosse Jttdisehe Gemeinde mit S grossen Synago^

gen gibt; umd gelangt nach der Hauptstadt das Sultans von Kurdistan,
.

>;," ;:• --.-" . . ,--•'-' \-,' •'''.-*' ""

Mossul^ Veu» VlniTah^ das wieder eine grosse jüdische Gemeinde mit $^

7000 Juden enthält« in denen swei^ jüdlaobe Pttr8ten,Tettem, Dawid und

Schemuel, ramom König David stammend/ die Kopfsteuer von einem Ooldt

st^k elnJäjsben} die nifta <der^lfl^

te te ttlfta gebührt den Fürsten selbst« flr flössen also wieder auf

die uns schon von Benjamin her bekannte Ilnriohtimg« Aaaa dia Karrschar

ihre steuern durch angesehene Juden, die Anteil an den Steuern haben,

eintreiben lassen« Sie Kachtbefugnisse der beiden Jüdischen Pursten

erstrecken Bich auf w;ltliohes und geiatliches Oablet) ala richten In
-

-
-

-
,

-
-

J
-

- '*". " *

'

Streitigkeiten, die Juden mit Juden ^yL And^^gläublgan haben, und kön-

nen den Schuldigen, auch wenn er ein Araber ist, einsperrertt/laaaen«

Jm Oottesdienst fUlt des: leiaenden auf, dass as nicht bestimmte Tor^

beter gibt, sondern dass die Ffir^ten Irgend eimm^ der vielen ftelahrten«

die bIA zu fischgenossen haben, torbeten iaaseni.. «««..•.

i

Jn' linivah gibts allerlei Sonderbe^rkeitan« Petaohjah aiaht

dort zum erUten Mal einen Blefanten und beschreibt Aas markwttrdlga und

h^ryliche fier* Sein Kopf steht nicht vom Rumpf ab, ar frisst 1 Pohreri

Stroh auf einmal; das Maul hat er in der Brust, aber mit seinem t Ulan

tätigen Httssel weiss er sich zu helfen» ir dient zur Sirafvollötreakungi

hat Jemand den^ fod verwirkt, so sagt man dem miefantani dieser Kann ist

M

i
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solLuldlc) der fasBt l]an mit dem xassel tina schleudert lim in die lOli«»

dastt er 8tirl^t«i> Ir trigt eine kleine Itadt auf ten Moken ait It ge%

yansertea Rittem^ii diese Vesteigen den Uefanten auf dessem ausgeetn

tes Mssel wk auf einer frep-^eg * Jn liniTek gabs auch einen Astrolo«*

gen» B«;! ScluelABO^ dem Petaclija die Terfingliclie Frage stellte % " Wann

wird der Kessias kommen T * 9er anwortetel Sas liabe loh Utaigst gantf
c

genau in den ttornen geleseiii * 9^r Ierau»gel)er Gemelkt dassu^ dass Sa^

%i ^ehudah ^en laonel ka ladesi » ( der Fromme ) l^ die Ton Fetadi Ja

mitgeteilte Antwort nicht aufaeichnene wollte^ Aamlt men nicht denken

könne , dase er ^ohel^mos Worten Uaahen heimesöe* Hlenach hesteki d^e

mglichkeit , dass die Amfseichnungen Fetachjas zuerst in die linde

Jehudahö dea F5ro»men von Segenshurg gelangt seienj JAudah hat sich

seihst mi* der Hes^iasfrage hesc^ftigt und sehrere Itellen aus dem

4

->A\

Froj^eten Daniel^ die auf die Ankunft des Messias gedeutet wiorden^ kri«»

tlscli geprtlfV^ Der Bescheid Sohelomos kat ihm offenhar so sehr missfal^
.., ^ ,.,...

. ,
.

,

-•..,-• , -^ .

.,

len, dass er ihn unterdrückt hati^l^ss J^^hu^

>etachjah veransteitet hr.t, ist tenkharj die vorliegende Bedektion dürf-

te kEiuD von ihm kerrdhren»^

Fetackja^o Beibezlel ist Bagdad} er setzte tther den flgris

und zog lg fage dem lasserlauf entlang; wegen der gefahren der Sohif*

fahkrt kat er Beittiere, Kemele und Kaultiero kenüti^tii Jn Jeder Itadi^

und Jedem Dorf traf er eine Jüdische Äeaeinde an» Älme fagereise vor

Bagdadjiag der öarten des Jüdischen «chuloherkaupts, B« Schemuel, von

ungewöhnlicher Ausdehnung und durch dte wumderharsten Früchte ansge«

zeichnet(ii Ble gewaltike Hauptstadt;^ des Weltreichs lupoalert auch Fetaeh^

Jah X'fSle misst in der Länge eine/ im tlkfang mehr ala drei tagerei«

sen ( alao SO, hzw» fO km) j so ungemeAA grosb iat Bagdad« • Ben Hamen t

• Chalif • kören wir nicht i der Beisende spripht von der • Besidenz

d«8 «äohtigen Wniga, der tt*er alle dortigen Tölker kerrscht, • Die

Mfcmer tragen furiane, dl« Weimer 8ln)^d nirgends »u «eüen trnd ktQlen

f I

I I
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Bioli In wolleneXlttatel* t#P in ain laus eintwtem wollte, der wttrdd

it den Worten empfangen werden | S« Freolier, wie konmst Ita kle^er T

Man klopft dalneA mit einem lleigewicht an die Haustür, der Hauelierr

tritt TierÄUb und unterMlt sio^ mit seinem lesucliii •

Fetackjakö Liebling ist der goliulpraesident, 1^ lohemuel *en Ali, den
, _ *

»otion Benjamin kennte Jn lo>eserkebungen für diesen Marji kann er sich

kaum genug tun; " ein Fürst der leiskeit, koctigeelirt, sowohl in der

scliriftliclien, wio in der mündliolien Leisere, als «ucli in den Wissenscliaf^

ten der Jlegypter, dem niolitj^ entgehtfji Ir ist wertraut mit dem lamen ?

flk>ttes( die tiefbte Kenntnisa der Warnen Ootte^ "befähigt zu Wundertaten)
\

und kennt den ffanzen falmud auswendig ,1 " Und ein andermal keisst est

* Xr ist fromm, hesoheiden, hochgeehrt und kleidet sich in folddurch-*

wirkte und hunte Kleider, wie ein Xönig#> Sein Falast ist mit seidenen

fapeten dÄFlert, wie der eines Xtoigsi * j^ Der M^

lehrtheit des OherhaaptB entsprach die theologische Bildung seiner (K*

aeinden#;!"Jn ganz Ba^ylinien, Bedien, Fersien und Assyrien gi^ts unter

den Laien keinen, der nicht mit den t4 BAehem der heiligen Schrift,

derrunktation und Grammatik wertraut wäre^ und nicht wüsste, welches

Wort Toll und welches ahgekflrzt geschrieben wird^ « Der Schulpraesident

hat tOOO Schttler und um sich herum immer sOO HOrer und sehr, und sie

•lle folgen mit Ap« Terständniss dem Tortra^; «he sie aber so weit sind,

fehmen sie Wnterricht hei den Lehrerm der Stadt»! irst nachdem sie eine

gewisse Weife erlangt haben, treten sie In die Lehrstt^ des Fraesiden-

ten« * JH^cht einmal äen Torrang deu eigentlidhen, weltlichen Öheihaup^

ten der ttilsjuden Itsst Fetachja seinem verehrten Schulpraesidenten

gegenüher gelten^i • Wa w 1 i e « s r ut derzeitiger Bzilarch, aber

er mteyi.lgf<t dem Schulpraesidenten« ( Ixilarch Baniel war ein Jahr

Tor der Ankunft Fetaohjahs ge^^torhen« ) Bieser hewohnt ein grosses Saus,

er kleidet sicii In golddtirohwirkte Kleider;' BeiTn fortrag sitzt er auf

einem hohen Stuhl, wihrend die Schfiler auf d«n Boden Flatz aehmen»^ •

i

-fr
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A*6r der fraiisa Lakrer Terkekrt nlclat unmittelbar alt der leralieglerl-

gen Jugend* Ir redet lu einem Dol»etsoli und dieser trigt da& Temomme-

ne den Sciiülern vor* Fragen riohten diese an den »olmetBcher| weiss

de )^ iJolmetsÄer nicht lesclieid, so legt er die »ragen dem Fraesidenten

vorj der Itolmetsclier sind mehrere und so kommt es, dass gleichzeitig

der eine BolMetsoher Wer einen fraktat, mmd ein anderer an einer an^

deren Stelle der Lehrstul»e einen andren fraktat erklSrt«' Ber ganze fal-

aud wird singend vorgetragen» »uerat wird er auswendig gelernt, dann

folgt die Jkterpretationl^ie Welskeit Schemmuels vererbte sioh| er

katte keinen Solm, al^er eine ioohtef, die in Bihel und falmud sojselir
-.-'-,

,

,

.

.
'

. . . •.

.

gelehrt war, dass sie Unterricht in der lelligen Schrift erteiltev Sehen

lassen durfte sie sich matttrlioh nicht} iartoi sprach sie in einem Te/^r^^

sohlossenen Zimmer durch ein hochgelegenes ^ offenes Fernster su den

Sotftlern, die so tief unten standen, däss sie nichts von der Lehme^jit^

erln ertlicken konnten^' _ ,

. l«li ScliÄBBels •tellans

1

,:K

war aher doch nicht so unangefochten, als es mach Fetaöh|as FanegTxriken

scheint« Bleser seihst muss zugehen, dass Daniel, der verstorhene WxX^

larch einen höheren Sang eingenommen habe, al» der Schulpraesidentgii Ja,

noch sehr, es gab zur Seit Fetachjahs sogar zwei Schulpraesldex ten)

von den llhlem hatte \0A^ die eine ilittei Davld^ die andere Sehern

muel gewählt, ^ und noch sind sie sich nicht einig «, sagt Fetaehja^i

fihler und dewählte mussten 1thrigen&|einer ganz hesonderen Auslese der

jüdischen Bevölkerung angehOren; sie aussten genealogische Briefe^ Steaa«

hSijae hesitzen^die his zu den Stbrniem Jakohs hiaaufrelohen« IzllareiL

konnte nur weraea^ wer voa Hauöe Bavids ahstaaate«;! B#! Soheaael war im

Besitz einer Ahnentafel, die seinen Stasmhaua hls zua Frophetea Saauel

aus Bamah, dem Sohne Blkanahs zurflckfllhrte^ Seine Macht war riualiA

schier unhesohrlQcti § in ganz Assyrien und Baaaskus» ia den StSdten

Ferslens und Bahyloaiena^fjT glit es keinen labhlnatsverweser , den Sehea*

ael nicht eapfohlea hat, tr ausschliesslich erteilt den Oeaeinden die

•4
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Irlautalss, aerioktsköfe lu erOffftea imd I^lirsttQile su errioliteiii)

l«ln Aisiegel liat in allen Lindem , wie auoh im Tollce Jarael, Tftll«

dtiltiglceit»^ Alle Welt kat Furclit vor llun • —— und diese FuroHt war

wohl kegrflndet» denn * 60/ mit Knüppeln liewelirte Amtadiener sind ednea

linkes sewftrtigt vm Jeden» der seinem Befekl aiokt sofort mackkommt,

it ftockprügeln ao^^rt zu süchtigen« * lacli den Yorlesungen treten^

die lltesten an ihn keran » Aufsohlust» von ihm kegekrend^ fiker astro«

nomisohe Fragen und andere Wissenschaften« .__....«____.._._.____««

Die Lekenskedingungen der Juden müssen Petaehja gesegnet
{ .

"
,

•• .- -
'

'
_ .

-

Torgekommen sein. * lle woknen in Tfleden * ^ sagt er« Das war aucdh

in Asien nichts Alltftglicheaj denn schon im kenaohkarten Perslen war

ledrüolcung und llend der Juden so argi dass er sich» machdem er eine

einzige persische ftadt kesuoht katte» mloht entschliesBen konnte»

weiter zu reiseniiDie jüdische larOlkening Bakylaniens und Feraiens

sohfttzt er auf J|f 600000 leelen«^

Sie Kalsen» die Fetaphja in Bakjlonien ausfükrte» wurdaii

ika dadurch erleichtert» dasa Bokemmuel ikm ein mit seinomi Jmaiegel

Tersehenes Schreiken mitgab« Wokin er kam» katte er aiokeras Oeleit»

als fräger dieses Jnsiegels wird er von allen Seiten gefürcktetj er

erlangt alles» worum er kittet« Bas Wichtigste ist ihm der Besuch der

lielligen SrBker» zu denen die Juden mit derselken Jx^runst wallfakr«

teti^n» wie Okristen und Hohaznmedaner» Jn Begleitimg von 80 Jünglimgen»

die mit Spieasen und Wakran %ewaffhet sind» Besucht er/ das» eine kalke

fagereise von Bakdad entfernt liegende Orak Bzechiels«^ OrakstBtte» Stadt

und Torkof sind von einer Bingm^uer eingeschlossen» ,in der kein Tor»

sondern nur ein schmales fürchen angekracht ist» das man nur kriechend

passieren kann« Aker am Laukkttttenfeat erweitert und erkOht sich die

Pprte von selkst, so dass man mit tarneelen kindurchkommt, Ble Zahl

der Pilger am Wallfahrtetag schwankt zwisokma |0 und 80000 Juden» die

Araker nicht dazu g^reokneti^ lach dem Fast verkleinert sich das PfOrt«

eken wieder und ist wie ehedem^ Am »rak werdak freiwillige Spenden mia-

I _i I I
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dergelegt} und (lelül)de getaiJund iwar kauptsÄolilioli von allen, die selbst

oder deren Tieh unfruchtbar lati* Dml^ei erallilt Fetaohja eine erbauli*

ölte fallfalirtölesendel ein füret, der eine imfruolit*are Itnte katte,

katte geirrt, das erste Junge dea aral^e Iseolitels au weilten; die Itute

warf plötalioli und das Junge lief aus freiem Antriebe weg und kam in

den Torliof liechiels j die lingangstHre erweiterte sioli, aUer alsAer

Fttrst kam, um sein Ügentum zu kolen, war das lor wieder miedrig« Sin

jttdisoher Man sagte dem fftrsten | Pn, wirst es wokl dem Keiligen gelobt

kabecL) und auf das Bingeständniss , sagte der Jude | " limm Geld und

legi es auf das Grab *l Der legle Geld liin und, aacli und naok immer mekr
y

bis der Gegenwert erreicht war, j da erweiterte sich das for und das

rttllen k&a wieder keraus*- • ^ —.• Araber, deren feg

zwm Grab Mobhamedö fiUirte, wallfahrteten zuerst zum Grab Izechiels}
.^

wer sein Geld gut aufbewahren wollte, legte den Geldbeutel aufs Grab

Izechiels, wo er niemals angetastet wurdev^ • Tiele Geldbeutel liegen

schon soX lange dort, dast» die HtUlen gSazlich werfault sind« Auch BV*

• Jn der Geograpkie ist Petackja nicktch^bleiben dort liegen »i
„

so gut beschlagen, wie Benjamin, Ir sagt| " Wer den Weg weiss, kann

die leise in sehn fagen Ton Iseohiels Grab zum ftrom Babbation zurüek«

legen« Aber der soll ja im lande Abessynien liegen) die Schätzung Ist

um ein Tielfacheä zu k&app ausgefallen J •••••• OiePraoht des Grabes

Izechiels kat es Fetaohja angetan« * Wer den grossen Falast, der Aber

dem Grabe erbaut ist, nicht gesehen kat, «, sagt er, ^ hmt tlberkaupt

B0c>i keinen schOnen Bau gesekeni^ Ton innen Ibt er mit Gold belegt^^ 9ber

dem Grabe prangt rergoldetes ledernkolz; desgleichen noch nie eines

lUmsohen Auge gesehen kat»' Sie Oecke det3 Gebäudes stellt eine mächtige

Goldkuppel dar, während d€^Wandschmuck ieidenvorkänge, , mit schimmern"

den Glaszierreten werputzt, bilden» fag und Wacht brennen darin 80 Oli4

Venaillapcheiii^ Itwa BOO Torstoher verwalten abwechselnd die ftjenden^

wwlche auf das Grab niedergelegt sind« lin feil dieser llnnahmen wird

zur leperatur schadkart gewordener Bjmagogen» zur Ausstattung Ton Wsi«*

<di
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sen und zum Tftiterlialt amer falmudjtinger verwendet* Ä frtikeren Ta-

gen soll auf dem (Jrabe Ixecliielb eine Feuersiule|geßtanden kaben, atier

unter den SOöÖÖ Wallfalireren waren auch nichtswürdige Leute , und diese

katten die Feuerslule zum Teraohwlnden gebracht!*^
.

Petachja hat, durch das Jn»legel ichemmuel» gebchtttzt, noch eine Helhe

anderer toälier besucht, deren Irtrrägnisse gleichfalls frommen Zwecken

zugewendet wurdenV Ir sieht sich a:er veranlasst, anderen fouristen..'..*
eine emat gemeinte Torsichtsaasbregel anzuem^ehlen^jFllegt ein keill*

gea Grab in der Iahe einer öemeinde, so wird es mit einem seidenen Tuch,
^

Ist es entfernt, wird es «it einer Matte hedecW^ Jn den neisten ntllen

^

liegt unter Matte und Mich eine Schlange. l#nn Du die Matte aufhebst,

**
^ Anch 8usa hat Petaohja auf*-nimm Dich vor der Schlafe in Aohtl " _^

gesucht. Den Kampf um den Sarg Daniels /erzihlt er in derselben Weise

wie Benjamin, er hat auch den Barg, auB glSnzendem Srz gefertigt^ das

aus der Feme sich wie feines Glas ansieht, vom ITfer aus hängen sehen,

und veraerkt die l/'slhlung der ihn begleitenden Juden, dass nur solche

Schiffe unter dem larg inrelütiiteen/der^n Jnsasse redliche Leute sind,

wShrencL alle ax^d»r&n strand^x^r

i

4

Wundergläubig, wie Petachja ii5t. Mutet er auch seinen Iie-

aem gelegentlich zu, seltsame Dinge ai glauben« Br hat ein sogenanntes

* fliegendes Kamel ** gesehea , al^o ein besonders schnelles Beithamel,

das in einer Minute eine Meile zurücklegen soll, das an einem fage SQ

fagereiser. bewältigen hann lind nur deshalb nicht sehr, weilo die Man*

sehen ein schnelleres Reiten nicht aushalten könnten»^ ühd dia Stadttore'".- ". ^' --^ 'f^ -^t"T,*' ' '" '^ .-

.

" .'" •'•-..-
_, _..- ' -^

_

Bagdads , wieder aus glänaendem Brz gefertigt. Mit bildnerischer Ar*

beit geschmückt, angeblich die)l( fore des aliecf JertisaleB, tollen löp

^St^^ ^ Meter hoch sein I 3m Lande Jsmael soll e^ auch goldenes Grab gel&« Des

Vaohts sieht aan seinen Glanz« Dann sacht aan sich ein Zeichen darttber

Bit Asche oder Kalk und des Morgens sieht aan die Sriser, auf denea

sich das Gold befindet« Dort gibts Goldgeld, weil sie Gold im Oberflusa

haben»! - Aber Petachja hat doch «anche treffende Beobachtung ge-

I

4
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maclit» Die Hitze fällt dem lefenB^urger unangenehm auf#i Babylin ist

•ine gÄnzlich verinderte Welt, sagt er# Die «eisten ArHeiten werden
^

Äachts verriclitet« fagö über könnte man nicht reisen, llne Frau liat

£/f Überhaupt nicht gesehen, weil sie erschleir3rt gehen und sehr zttch-

tig sind» Alles wächbt dort im finter, also in der BegBteeit. Besonders

irefallen hat dem deutschen Juden der ftottesdienst« Daas ta keine anga-
'-'.-"' ' ,' :' *\ -

.'"''''.' ^\' '
-

'• "^
.

' '.'.

stellten Yorbeter giht, wiederholt er immer wieder«. Auch das« es gar

80 andächtig zugehtj scheint ihm besonderer Brwähniing v/ert zu saiXii

Sa darf in der Synagoge nicht einer mit dem anderen reden, sagt erj

alles steht ehrerbietig da , ohre Schulne, d» hi< barfuss.

I

Auch diekedlichkeit der laufleute keht er rtiiiend kervor. Das Kommisöi-

onageschäft iat ihm etwab leues: * Wann ein Kaufmann auö der Fremde

hinkommt, legt er seiBe Ware in einem beliebigen Haus nieder und gebt

seines Wegs« Der Hausherr bringt die Ware zrim Markt; gibt man ihm einen

bestimmten Preis, so istb gut( wo nichts wird es den Kaufleuten feil-

geboten« Terdirbt die lare^ wird es um Jeden Preis verkauft* All dies

geschieht sehr gewissenhaft* • .. ^ ..^.^^..-«-, •«iB«»« •Ba*~^>-

i

Auch Proselyten hat Petachjah kennen gelernt. Armenische öebirgsbewoh- 1

ner au3 den Bossohischen Bergen , offenbar kurdische Heiden in der fähe

de« Araratj entsandten Boten zu den Juden nach Bagdad^ alt der Vaok«»

rieht. dasa ihren 7 Königen ein Bngel im fraum erschienen sei, Bit dea

Auftrag, sich der Lehre jiOBis und der fOkne AbrahaBs anzuachlieasen^

widrigenfallb ihre Länder verwüstet würden. He wollten zum Judentum

ttbertretenj der ichulprisident solle ihneyt teute schicken, die sie in

Bibel un babylonischem Talmud xmterweisen sollten« Daraufhin seien &••

lehrte und 8^1er,auch aus Ägypten { Bit dessen lagid, Kaimonidea,
• .....''

Schemmel in stirkstea Antagoniaaus stand I ) dorthin gegangen, uaale

SU fehrend Wie dl4 Freunde der Skuaen, dere^ unverständliche ipracke

darauf hindeutet, daaa es sich nicht um Stammesjuden handelt^ wie die

dunkelhäutigen indischen Juden, wie die Okazaren, osww» , so aOgen «noh j

!

^1
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T91k6r türlclBclien •tamises Hinneigtmg zum Judentum gezeigt lia1s>enin * Die

Hochschule zu Bagdad, de» Zentrum deb JudentiiBs in Torderasien, eignete

sich recht wokl zum litz der Propaganda^)! ji(«. ( Oaro«;*) I

^iTfit auf dem tückweg gelangt fetachJa &ach Falästi-

naj in entgegengesetzter Boute, wia Benjamin, kam er von lieiliiB aach
*

JLlappo und DamaslniB, das damals bereite im Besitz Saladins war ( 1174
•''..*'.- ".;"" ./-.'.. :!•!"'.' .'*.. ^ .-"=,-«'

erobert) und dessen £age auch auf ilm grossen Bindruck macht»* Br kat

eine Beihe kleiner jfidlschen (lemeinden und keiliger ftrMer kasuekt^

die sich in diesem Jbande alle in H9klen kefinden} fundergesohichten

giktä auch kier in Ptllle, so eine Quelle, die alle aeeks fage in der

Toohe fliesst, Sonnahends aber TÖllig trocken ibtf Ble korüknteste

HSkle ist die der Weisen Hillel und Schanmai in Okergalilaea, ivischan

deren Oräkern sich ein ftein mit frischem laüser füllte aker nur iaaxiA

wenn ein ftfrechter sich Aaht| .^—• Die Bigentümlichkeiten des Jüdischen

Xandes entgehen auch Fetac:;Jali miakt f Im fagensatz zu Babyltaien^ das

nur Ziegelkauten kannte Ist ller alles voii Steini»i ll gikt auch Wunder«*

steine: ein Äarmorklock trug die Jnschrift: Jakohj ztim Bau eines lern-*

pels verwendet, kekrte er immer wieder zu seiner alten liegestätte ^zau<

1

VI

\

rüok.'/ .# Jn Jerusalem fand Petachja nur

noch einen einzigen Juden vor^^o^Le christlichen KOnige, deren Bferrlich^

keit freilich nur noch waaige Jakre tauem soll*i/katten die Juden

Tertriebenj der einsige Terkliekene aber krachte den Herrschern Hedau^

tenden lutzerx, er war der Mohter de» firkereimonopola und musste da«
r'.

-'-' .." -.,' r.--^
I

König eine gewaltige Steuer zahlen« Aach die eluialige OmaMOsokee kamit

IPetachJakj ein prachtvoller Bau, aus roten, grthien und anderen Gattungen

#on' Marmors tein kestehendj die Okribten ta^an lälder kinein, aber die

^*5^^^ ^^^ *^^®* '^ •IJ^om Punkte ibt Petaohja zuverWssiger als Benja--

minj er war am toten Meer, an der itätte von iodom und Oommorrka, aber

die Salzsäule kat|er aicht gesehen| die axistiere'tieikaupt niokt^ekr/

Bafflr ist er in die »rabkökle der Brawiter gednmgenj dar mokter saig«^

I

!

I .«
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te ilUB m^erst eine falsclie HSlilei in der nlclitB gesokak, dann tine

weitere, in der ftwaltige lieenötangen lagen, iwlsolien denen et itark

keraufklies} als Tetmolija sicli V6rl)eugte, kam ein Bturswindjt der ikn

zurückeclileudertej f daß waran die rtoktigen J^|*'bei^
''''''

'

—

Ben Büclcweg »oheint Petaclija ttker ariechenland genommen zu kat)en| ^

darttker findet b ick rfler nur ler Terierk einer woklkekannten fatsaoke,

dasB nämlick die Juden dort stark gedrückt würden! M»N!fK¥»lflf»lJKlJ*ir

' Seinrich ftraetz datiert die

Periode deJackwersten faka, der tiefsten Imiedrigung, die die Juden

p)

keimgeauokt kat, Tom SOi VOKeml)er 1116 an, Ton dem fag, an dem der ka

Aoniache Basckluss, das unter Jnnoieni III»; tagenCan 4^ lateraniscken

Konzils erlassen wurde^ das die Juden awang, entekrende Akzeicken an

ikran Kleidern zu tragen#i Jn der tat kalten die letzten Jakrkunderte

das Mittelalters den Juden fast aller tlläMerdas^^^^^ zur Hdlle ga^

macht} Plfinderungen/ifetzeleien und Tettreiku^ reiken aick in faat

ununterkrockener Keikenfolge aneinander^ Auck die Saale de^ Juden kat

schwer unter dem Xlend der Zeit gelitten} sie rerloren das Salkstgef^l

und die Selbstachtung« Aker trotz alledem finden aick immer wieder KSn*

ner Jüdischen Bluts in keryorrragender Stellung; meist freilich erst

dann , wenn sie ihren 01aüken gewechselt kahen^ Als die merkwürdigste

dieser Persönlichkeiten stellt sich, im Ausgang des Mittelalters^ zur

Zeit deb Beginns der grossen Bntdeqlcun|en, die abenteuerlioke Oabtalt

|l| den letzen Saptemkertagen das

Jakreu 1498 lag der portugiesische Seekeld Tasao da Gama mit seinen 8

kleinen Schiften ¥#« ¥ei der Jnselgruppe Anjediva. make der Kilate Tor^

derindiens , vor Anker* Als erbter katte er mach ümschiffung Afrikas

den indischen Ozean durchquert und Jndien auf dem Seeweg gefoinden} aker

er katte damit auch die tötliohe Feindschaft der arakisch«»*» indischen

\

\

i

1
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Handelswelt wachgeamfen, die die Zeit kommen sah, In der der Handelßweg

durcli dab rote Ifoer TerOden und die Indibche Ware tarn Afrika kertai nach

"^;^Baropa wandern würde« fo Miel> aan umlauert von Oefaliren und es kiess »

auf der Hut sein« mtten wäkrend der Arlieiten, die die fclilffe des Ad-*

miralb für die Keimfalirt seefertlg maclien sollten^: stellte aicli auf
.,..,-. '

,

übiiedlTa ein merkwürdiger ÜeBUclü ein^ Sin Btattllclier Harn in den %e8%

ten Jahren^ mit auffallend scliOnem farliAn geeebmiokt^ einen ftntzslliei

an der fftlte, von otjin Mb unten in Xielnwand geklelAet^ ^ü*^^ ^^' ^^^

Adairal zu, umarmte ihn und die Xapitime mit grOsttter Herslichkeit/

und hegann, in geläufigem Tenesianiscli zu wereicliem, das« ihn dl« tslui'

suclit getrie'ben hat^e, wieder einmal heimätliclie Laute zu hOren^i Ir «el

von Haas aus GQirist, aus der Levante gel}ürtig^ früh nach Jndien gekernt

men und letzt stehe er im Dienste eines mächtigen, mohammedanischen

FürsteUi det^sen dlaube er hal)e annehmen mflsäen« Sein Herr/ habe von der

Ankunft der Franken in Jndien gehört und labse ihnen alles anbieten,

was sie benötigten. Mtte der liebenswürdige , lebhafte Hann nicht gar

zu Viel geredet, so litte man ihm wohl vertraut, aber allmählich schien

OS, als widerspräche er sich in manchen Punkten, und während sichs der

Fremde, der sich Hachaud nannte, bei den Portugiesen bequem machte,

fand der Bruder dgd iWmirals, Paolo, Xeit, sich bei einigen Jhdem, die

«an sich durch Freundlichkeit verpflichtet hatte, mach dem C^ast zu er-

kundigen. Han sagte ihm : dob sei der Haperkapitän der mähen,

•testad.t 0^1^ d4e 8 lägen im Hinterhalter Der

Admiral war gewarnt und seine Hethode, die Wahrheit zu ermitteln, wai»
•

.

»'

einfach; sie bestand in der Anwendtmg der Peitsche und siedendem öl^f

Xfnterf der Folter sagte Hohamed auat er wisse wohl, dass allenthalben

in den Buchten Bawaffhete bereit sttodeni^ un die Ankömmlinge anzugrei-

teu^ ligene feindliche Absichten bestritt?.mr« Aber niemand zweifelte,

4a»g er als Spion gekommen sei} damit war sein Schicksal besiegelt und

San brachte ihn in sicheres dawahrsaa^

i
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Wer war der seltsame Mann, der einem Irieger glicli, AraMsch,

Jtallenisch und das indische Äaraa wie Mine lutterspraohe ^eüerrsoh-
•

'

.' '*

te uad doch we ler Imropler nooli Asiate m sein tchln t Ale dl« Flott»

Taseos sicH auf kohen Heer« ¥afaad umd dam fewi'tBa« fctfflkrt^Jada

Hoffmmg entschwunden »ohien, »eine lei«a» wiederzu^aehan, >eg«m er,

zu erzielen, »r atamate au^ einer deutschen ludenftoilie , aeine llteni

katten in der polniaclien Stadt Foaen gewoimt und waren in der Mitte

dee Jalirliundertö unter den Bedrüclcungen lat^imirs IT* mach der ttwante,

zuerst Aach Jarnaalem, dann nach XcjPten aub^pewändert#- *a Alaxandrien

war Machaut xm 1460 ge'borena Ton frlDiester Jugend auf tatte ihn das

Schicksal durch ganz Torderasien getrie'ben. Ir war in Matea und am

Schwarzen Meer gewesen, kalAte Jran und foran, arabische, persische,

türkische und tartarische Länder und langte schlies blich in Jndien an»

••in aiau¥e katte dem Tielgewandten wen^ Jki»chwtr gaaiachtj er streif-

te lim ab. als er ihm lastig wurde*' Als islamitischer Idelsteinhandle

r

*atte er Tdrdarindien Ton Meer zu Meer durchwandert , und den indisch*

•n Osoan bis zu den iondainseln , Xaabodja und Südchina durchfakren^

Dann gewann der TOllcer», sprachen«^ und werlcehrslnindige Mann , der jf

Tier Handelsschifte sein eigen nannte, das TOlle Tertrauan seines ler^*

ren, Tteuf Adil Schah, , dets Beherrschers ron Qoa« Als Obereinneluer

der Sees511e und Kaperlcapitin ttberwachte er Mewr und LandesIrtLsten,^

trieb Seebandel und Seereub, wie die Terblltnisse es mit sich brachten,

wnd erwarb leichtioi und Ansehen* Br batte früh ein feib aus jfldisokaa
'

-
,

- _*.."'; •.--,'.:-.

Staam geDOnmeni ereilte die JPranken nach Ooa bringen, wo der Ba^ab

sie, weil sie gar so beberste Mbmer seien, in seinem Kampf mit den

^ MmchbaÄtaigen irtB^^i^ werwaiden wollte5l

Machmut war nicht der Mann, der den Itchselflllen des Lobans so

bald unterlag« Wenn sein Sohiclcsal sich wandelte^ so wandelte er siob

jBit ibB9 Bas Morgenland lag binter|lbm, Meiaat and Familia, leligion

und Sitte sasste ar wargessen, eine dunkle Siücunft stand ib» bsTor,

;

I .«
I I
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socbte er als Jud« oder Jsliwite celten, fAr Ikn war keia Platz in
^

Portugal, In dem e>an erst'—-- I4f7 •• M viele mne seiaeB Tollce auf

dem Ickeiter^aufen oder unter Mordwaften ein Jlninerliö'hee Bude feftmr

den lyitten« A^er er kat es rasok verstanden , sich seinen Peinigem

anzupassen tmd wertToll zu sachm« Sa weaigai Monaten inokt er ein oln<»

wandfroies Portugiosisok^ tdimo aeorerprolito« olastlseke latur ofottot

der Vofikren» Üe llas ie'ben der pOTtagiesiselien foelente iNitrolionii

furclitkar kauet der fkorkut miter ilinen^ toa l4t Bereitem Maas sind

wäkrend der j^ossen leise nickt weniger alsM gestorkeni JUickaut kloi^t

fosund«^ Hkd kegierig lauseken Adairal^^ die Hidalgos und die lannsokaft

allem, was er von Land und Leuten Jndieas zu erzKklen kat^ Ir kannte

alle nfen und Soivtsser TOn Xgypten Ms aack Qkiaa, er wussto^ wie Tiol

Kriogsleute joder lerrscker zusaimnenlirlagen konnte uad wie Tiel Kriegs«»

Olefanten er kosaas« Xr wuasto. wo die kos ton Oowftrso» Maakat^ ftowürss-

melken, Pfoffer , Ximmet und Jagwer zu kaben waren, ia welckoa Ufoa
* •

die TielkegeliT^on Bzt>geBV JÜLoe, IfOBclruB, Boazoe, Alaun g^auft wurden,

wolehe iogenden die Bdelsteine, fapkire^ Kabine^ Ipiaolle korTorkrook"*

ten^ welche die Perlen usw^e usivn

Dor Boteiro, t^ k« Wegweiser, dor, keute noch in de? Bihliotkek TOa

Porto erkaltene. Bericht eines Boeoiianns, der die ganze latdeclnmgstakrt
' '-. •.-''*-. - • - '•-'-

TaskOß mitgemacht und genau keschrieljen hat^ entkllt als Aakang eine

Art geographisch«- kommerzieller Ahhandlftag tker die Boi^o Jkdioas,

ikre iookftfen^ die Brzeugnisse dos Landes, die Eandelsartikel und ikro
*

Preise« Bor ftowäkramann des Aakangb ist aach dor Tersieherung des Tor<

fassers ein Mann gewesen, dor Portagiooisch Terstand uad riele Jahre

orher Ton Aloxandrien aach Jadien gekommen ist, also kein anderer als

der mitgeiükrte lackmut, Aker es da^rto nicht lange, so war er seilet

im itande, eine AWiandlung üker Jndien zu schreiheii, , die, mit einer

Karte wersehen, dem. König aach der Aakunft in Portugal Ikerroicht wor*

den sollte« War er in kürzester Seit ein fertiger Portugiese geworden.

1
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80 wurde es ilam nicht sohwer^ Okrist zu werden^ auf den Asoren malm
« •

er die taufe und kein Geringerer , als der Admiral selbst wurde •ein

'. I

faufpate« Als Gaspard doi ftama maloi-er im taptem^er I4t9 ia fefolge

das Adsirals ans land» Ton den unerMrten Ikren^ die sich auf dem

laupte das glüoklichen Intdeckers Jndiens lüluften^ fiel auoh fttr Ihn

manches ab; Wild wurde er TOa SOnif Manuel zum Kitter des kOni|;:licdian
-'','' ",..-. ..',. r. .*' * ^ ...,..'"'',"-';-..- .

"
I

'--..' ^

• '.\ ,-.. ' J-' : .

'

I '
" '

-.-.-
*

Kausae geechlagen«« Beine AUkandltDig ist leider nicht ez^elten geblief

^en«^} aie kat in der damaligen gel hrten Walt hohe lOrdigung geftoidaB«

Der König kat A'bschriften daron an rerschiedene T9fe geBchioktij daran«

ter auch nach Vanaj an Herzog Kaa4 } und durch diesen lof kat der am

Itthringisehen gypiasiia Toaagensa zu Stüi Dil wirkende deutsoka ftaograph

Martin Waldseemtlllar^ •

—

^^ derselbe, auf den der Torschlag zurückgeht,

den neuen Weltteil nach dem Florentiner Keisenden Arnerlga 'fasptizzi zu

benennen — , das itinerarium J«daai Jndioi •-- das Baisetagabuok

das indischen Juden— kennen gelernt« WalAaaemtll le r kat seiner aarta

marina, wie er afl^llät zugestakt, vad flB^ aick dnrok Targleiakaag seiner

Amgaben mit den Bkizzen des Bote iro akae veiterea erkennen llasty eine

leihe Ton Hitteilungen (Ipspards zu ftrunde gelegt«'

Sie Lebensaulgabej die tespard Ton nun an der Krone Portugal

zu listen katte, war klar Yorgezeichnet«r Ir katte als Oolmatsek die

riottf zu begleiten, die mach Jndien gingen«^ leine Dienste waren u^ar*

aetzlich) mit ihm an Bord konnte man tla «azuTerllaalgan tunazisohen

mnd Bar^okkanisehen Hauren entbehren, daran man aiok bizker als Unda-

giiel zwischen Portugiaaen und Jndiem katte bedienen müssen«

Jm FrtOijahr t^Ot 1600 befand sick Oaspard auf der Armada das*
Pedro Alwares Oabral« Hr war Sauge der Hatdaokung IraziliM«

^ die

einem Xufall zu rerdanken istj Aaa Bamllken, den widrigen Winden an dar

Ptldweatküste Afrikas in möglichst grossem Bogen auszuwaidhen, , katta

Oabral an die Kttste das aüdamerikani sehen Pesxlands Tersoklagen^- Als

in der malabarischan Waltkafenstadt Kalikut Dutzende ron Portugiesen

I
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der TOn nelderfttllten Arabern entfesselten Tolksleidensoliaft zum OP-

fer fielen, gab der erfalirene ftaspard seinem Aiairal den Hat, die Rl«

alenstkdte/ Xalilcuts, Kochin und Kananor, aufzusuolien} In diesen und

anderen Orten kabfti die fortugiesen in der Folge aucli die Ton ilinen

begehrten dewflrze in Sülle und fülle vorgefunden; und von dort aus

ist es ilinen gelungen^ die Herrschaft des seegewaltigen Samorin von

-

Xalilcut zu brechen»^ Auf der Heimfahrt trat aaspard am Oa¥o Terde mit

dem meistgenannten Seefahrer der Seit zusammen, Amerigo Tespucci • der

auf seiner dritten Reise nach dem neuen Weltteil liegriffen war| Tespucci

liat die umfassenden Hachrichten, die er von Oaspard erkielt, AOoh vom

selben Ort aus seinen europftischen Freunden übermittelt und dabei sel^

nen Oewährsmann als Mokst vertrauenswürdigen Kenner vieler Spraoben

und Länder warm gelftbt«^ --Jtte nächste Heise ( 160t ^8)

sab aaspard wieder an der Seite des jltotdeolcere selbst. iitSehntauseh-

den von Zentnern kerrllcher Oewürze beladen, kebrte seine Flotte, fast

ebne Terlust, wieder zurück^ dem Admixal zu ]|euem Hukm^^ Kit ikm stieg

auch Ghaspards Stem«> Der KOnig lohnte s*ine Dienste mit einem Onadenge*

kalt und sonstigen Privilegien»^ Ukd nunmekr zog Oasoard den letzten

Strich unter seine Tergangenheitj vergehlich katte er auf lAner Reise

sein in Jkdien zurückgebliebenes Weib betürmt, die taufe zu nehmen und

mit ihm nach Portugal zu kommenj sie weigerte sich und nun kümmerte

er sich nicht weiter um sie und nahm ein Weib, • das seinem Sinn gefiel,*

fine Junge Portugiesin, zwar ebne Termögen, aber aus gutem Adel^

lald rief Ihn die Pflicht wieder auf das Sckiff j ia März IgS

Isis fukr er auf dem Jeronlmo« , dem Admiralsschiff des zum Tlzekö«.

nig Ton Jhdion au^erselienen Bon rranoisoo dt Ala«lda Im seine «Ite Hel-

la*» »F ortereitung der Fahrt kat er dem TlsekSnig ein cenanes Ter«

zeichniss alanielier Indieoker Mfen ült allen nötigen irlintenmgen

aagefertlg»* Sie Anutda saklte SO fcklffe and ron Urnen «area drei Ton

einem deutach- Itallenlscken landelakonaortloi ausgerfletet) auf der '

I J



• « 67 <M»

Llonarda und dem Bftf^&tl ^ ¥#fand Blch Je ein SeutsolaLer; auf der Llo-

narda der So^walie Balthasar Sprenger au» vilü bei Fttssen am L^oli» der

alB BeYollmäclitlgter des Augeburger Wels erbaueeiitaiv aeine rima imd

die lißLtunternelimer In" Jndien Pfeffer und sonstiges (lewtlrz einzukaufen

liat-te , und auf dem Baffael der in portugiesisclien Biensten stellende

Faktoreisclireiber lan» lleTer« Oaspard wird wohl nicht yersäunt lial^en^

den Herren aub dem Horden seine Sprachlcünste zu zofgen und die deutschen

Worte, die er in seiner Kindkeit sicherlich aus dem Mund seiner Bltem

vernommen hatte, aus der 'flefe seines unvergleichliclieii Sprachgedloht-

nisses Bervorzuholen#!
0aspard hat alle wichtigen Breignisse der

initemehmung an vorderster Stelle mitgemacht^ Jn der Obtafrikenisehen

Arahersteadt Quiloa ( Xilwa) sollte mach der Tertreihung des dan Fortu«»

giesen nicht gefttglgen ftlir JTbirahim dessen fodfeind, Höhammed Ankoni.

zum Herrscher ausgefufen werden» Da mussteOaspard dem feierlichen Zuge

voranschreiten, der den neuen Tasallen 7or|ugalb durch die Strassen

führte und immer wi( der musste er in arabischer Sprache die Worte aus«*

rufen, } • Bas ist Buaw XöjUg) ihsi hp.bt Ar w gehorohen, im Ham^n des

Königs Manuel von Portugal, dessen Untertanen Jhr alle seid! *• Alle v

VerliancTlunger. mit Aaconi oWa^en ilim» AlJer sein Hauptamt v/r^r Aie Lebens«

Mittelversorgung»^ Br di rchstreifte nachts das Land und zeigte eine er-

staimliohe 7indi|)ceit im Be&chafien von Hammeln imd anderen Hahnmgs^

mittein» Auch Hilfakrftfte für den Bau einer portu^esi sehen Festimg

erwarh er uneter den Bingeborenen mit grossem ftaschicki ebenso handelte

er in Jhdlen mit arabischen Kaufleuten und dem Bajah von Kaaanaoy um

den Pfefferpreis mit bestem Brfolgr
,

ühd als in Kananor Gesandte

aus dem Ungeheuern Binnenreiche Tijannagar eintreffen, um namens des

reichsten und mächtigaten südindischen Bakerrsohers kostbare (Jascheiäe

ta überreichen und Freundschaft anzubieten und zu/ deren Besiegelung

die dieliohe Terbindung des portugieaischen fhroner/^benmit einer Prin-

zessin ihres Herrscherhauses in Vorschlag zu bringen , 4a ist die not-

•3

'S

M.



»H»*«j.i»—^|li»i II wmwiiii i> II n 1^ ! 1
1-1

—

i—'t;—n—n~TTT"7"

ee • \

^

¥W

wendigste Persönlichkeit der Audiena wieder Oaepard da aama{ denn

nur er kann Rede und degenrede mit epielender Leichtigkeit Übermitteln.

Ä>er eine noch verantwortungsvollere und gefttrlichere

Aufgabe wurde ihm durch daa Tertrauen des Tiaekönigs tlbertragen| er

sollte alle die portugiesischen Frarler ausfindig machen, die die Krone

dadurch schidigten, das» sie im Äeheimen die dem König warbeÄaltenen

Händelegeschifte selbst betrieben, , die ferner fdelsteine und #erlen

aus der Beute unterschlagest liattendie verbötene^rf Waren einschmuggelten

und zolle hinterzögen« Da ist er in seinem llement» Ir forschte den

unbefugter Tertrieb der monopolisierten Handelsartikel aus und ermittel

te, wer sich Gold und Silber widerrechtlich angeeignet katte» Seine 1

Intdeckungen waren niederschmettemdi alle laben gestoklen, insbeson** 1

.
,:^

.
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dcre die KapitAne und hohen Kerrek« Am solilimmöten seien die BV9mi^^X, 1

der König solle sich ja hüten/ «ohreibt er in einem seiner S ausfülirli-

chen Briefe an den König, einen Kastilianer, also einen licht* Portugie

sen , mach dem Osten zu schicken) das sei^nur seine Telnde} sie stx^

chen , in Portugal reich zu v/erden, um dann wieder keimzukekrenii Bs

ibt erstFunlich, wie rasch und mit welcher Sicherbeit Oaspard dan Stolz

und daö Selbstgefühl des echten Portugiesen gewonnen hat. \_^

Gaspard wusste recht wokl, dass er sich durch seine ühtersuohungstltig*

keit nicht gerade beliebt mache) mehr als einmal lat er zu kOren bekom«

men, d^s er sicher noch totgescklagen werde, aber er durfte sich des

Sckatzes der koh.en Herrsfix^ des Königs und Yizeköniga^^ deren Jnteresen i

ar mit gross ter Irgebenhelt und unermüdlichem Ufer gefttkrt kat, «icker

sein und verslumte es auch nicht, in seinen Briefen machdrttokliokst

zu versichern, dass alle Srokungen ihn nicht kmdem wttrden, seiner

Hobelt In allem, was Ibm notwendig scheine, fag unf lacht zu dienen^

Bs muss flbrlgens anerkannt werden, dass er sich nicht er&ledrftgt katt

•r kat es den König gegenüber an emstkaften Bzsa^ungen und Batsckll«

gen nioht feklen lassen und kat manche Massnahme freimütig getadelt^
*

..fiiliiiliMtfWiiiUli
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•jÄPatliißoli Ijerührt der warme ton, Sit dem er das WolQ von leib und
^^

Kind den König ans Herz legt* Wolilverstanden, da^ Wohl seiner pottu-

gieBischen frau^ denn mit seiner indisclien Äegenossin katjn er einen

erkwürdigen Handel gakabt« las lim an »laubenstreue abging, kat sie
• - - '

dnrcH verstirkten Ufer ersetzen zu müssen geglaubt'*? Auf der Flotte
^

• ^

iPf JJLaeida^ s war der Solin einob Hohen Hofbeamten, ©r«^ Martin Pinlieiro,

JtLt nach Jndien gekommen» Der hatte ein hüohst sonderbares dut an Bord,

hebräische fkorarollen, die er felegentlich der Judenverfolgungen Yon

1497 b(|(^ Temichtung der Bynagogen an sich gebracht katte«; So gross

war der Abscheu vor Ketzern, Mauren und JTadetL docTx nie? t, dasß «an «It

itir^fi le«>ftfl««li»rteii S'^ilifftffai^m nicht gen ein gutes Besohäft gemaoki

kätte#: £ie Vreioe , die Pinueiro er&xelie. Und un^ekeuex,« etwa tS€^

tSOOO aoldmark für 18 ::Rollen, den Yertunterschied in keutiger Zeit

nicht gerechnet I —«• und werden nur durch das ftebot des Talmud Teratfindf

lieh, dass die C^esetzesrollen um jeden Preis vor unwürdiger Bekandlung

ge 8c^ltzt werden ilis seh^'^1^ gerade ^aspards ekeaalige Frau ge«

wesen, Ale die ^uden von Öochin veranlasst kat^ die Rollen zu kaufen,

damit die i^^abbiner nach ihnen predigen kOnnten« Der Okronist Oorrea

berichtet^ sie sei eine Schriftgelehrte gewesen , und tat»ichlick finM

den sich im Bericht d^Almeida» an den König die Yortei " Joh versickere

Burer Hoheit, dass die hiesigen Juden nur solche vom HOren waren, mit

ein paar Lttgen aber, die Oaspards Weib wus^te, krachte diese sie dazu^^

blindlings an ihr Oesetz zu ^auben|i Jetzt sind sie durch die Lehren

dieser Bibeln vollständige Gelehrte geworden^ Jhr TisekOnig katte den

Handel, von dem er durch Saspard erfuhr^ wieder rückgangig gemacht, die

verkauften fkora«^exemplare einziehen und versiegeln und die Kaufsgelder

den Juden zurückerstatten lassen} aber der KOnig entschied zu Gunsten

Plnkeiros} er fand in gewinnreicher Teriusserung wafgenommener Jüdl«»

scher Kultgegenstände an auswärtige Juden nichts unrechtes , und Gas«»

pard« Weil» kat ttlier lliren abtrtbmlffen und angetreuen Oemahl einen tri*

umplialen Sieg erfoditeniü

*
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A%er im seine portugieslBohe Frau selgt sioti Oaepard emstlloh *•-
* "

sorgte Ir lolireibt an den König, sie besitze keinen anderen Tater als

seine Hoheit uad darum möge der Xonaroli doch Ja dasJLbm ziai^esprooliene

Gehalt und Freigut anweisen lassen, denn es sei eine schliame lachen

wenn eine Junge Frau nichts zu essen habe* Beredter noch setzt er sich
19

fflr seinen Sohn ein« Als 10#ährigen hatte er ihn in Gk>a zurückgelassen,

erst auf der Zig leise fand gr ihn in Kananor, f Jahre spiter, wiAer^

Snde 1606 schreibt er dem König: * und femer, Hoheit, ••— geliht sei

dott in IwigkeitI —* in diesem Jahr fand ich lachricht von meinem Sohn
i

•

dass er kier angekommen und sogleich zu unserem keiligen Olauhen ttker*"!
. ^r •

getreten sei und Xurer Hoheit aeht Monate Dolaetsclrdlenst getan hahe^^

Mein Sohn kat sich entschlossen, lurer Hoheit sein Lehen lang zu dienen

üus Uebe und nicht um Sold) denn die Betaklung ist gerlng«< Barum kttsse

ich die Hände Xurer Hoheiti wollet Buch seiner erinnern, dass er ein

sehr tüchtiger Memsck ist und ein junger Mana^ der die Bigenschaft ke^

sitzt, Büper Hoheit in allem zu dienen, wasXure Hoheit keflehlti* "
I

Anfang 1610 ist er nach Portiigal zurückgekehrt« Sie indischen

Fürsten haben ihm ein gutes Andenken bewahrt; in einem Schreiben des

Hajah von Hochin an den Honig heisste es, der König möge doch wieder

solche Männer wie aaspard schicken! So ist ihm denn auch die Gnade ddes

Königs erhalten geblieben; Ja er Lßx gelegentlich als Beispiel dmfttr

genannt worden , wie weites^ ein Landfreniifrder sich als tüchtig und

loyal bewähre, in Fqrtugal bringen könne'^ /

*

*

Uhd auch wir werden , selbbt wenn uns so maneker Zug an ih«

nicht gefallen will, anerkennen müssen, dass Gaspard da Gaaa ein Mensch
• >' i» ...^ ..-' .....

f..^. ^ . t- .- ,

-

ungewöhnlichen Foimats , ein seinem Fflichtenkreis treuergebenexMann

von unablässiger Tätigkeit und koher Begabung gewesen ist • und so ver-

dient er es wohl, die Beihe Jener Jüdischen feltreisenden abzusckliesi^

SB, deren Jntelligenz, Wagemut und zuverlässige Bericherstattung'köoh^

ster Anerkennung wert Ist^
'

i

J

I J J


