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ROBKKT vKLTiJCH
!<]'$^( v

A-

Alß ich Im Jchro ^/r»! (l:>*i,l) «ttff?8ford«^rl; trjräo, fi'ir dos 2Hm do*
{/©birtfitßg von üonrlottn S;;ol(i hoTnnßcer<^lx)n© Sf;nrn©lbttch otwaa 55U
schrolbon Hber dlo ßooTlr.chr^n Ur^prUnm clor siTonlfifch-rrbea JUj onu-
txnvoran:-? In dor Zolt; vor dnia orftton ..eltkrl^^r ^ vorruohtu Ich dlo

^Tt^t; nUF, f>Trr^n Oodlcht vro. lu^^o von irofrH9nnr*;h::l *

''iilßo ßt lo'loii v;lr heßter
Splo.l<^n urirro rlnr'^n w^bUcice

i'i.vji MUTtlf t und ?;nrt: ?iOd t:*f»i;ri^;

^rALva; iühloaa ücv t ' unl Cfstex-n
bfj^er ulnpe hUD^rcho i'oiMiiön ..•'*

Fe -vf^v ä.^;T 'Mrlr<^r uji rJ.ch ::.o7b:;t. da\£i: OofUW der jnsn.lan^llrjlilcolt
d€'r i'o'a ^£th^1;:^o:i>;i J'rx;.^d9 c.u ^cJ.Öao^, df^ß Cef. hl olr.on^:llch ^x^r
nl^-tiil* Ir d/vr :':oal.läit Cxor .'elt ;:u ßlohön eondorn ^».ol^;oli^> su öi)I.e2en".
'A'Qß Ist o Von1:?..loIi dr:i5 .>U>ai Xtd; o;: el/i ^jrramV "Orn-i vor (»L'fumrr
V:;Tkof -u.idI/-';eI1;oa •• *.^\.\ icli nicht r-b'ciii'i vr?n »aol^ion Mrlo?*n. .

/'

^loufMd :iai dL>i>*o:i . o.l'.;/ ofUtil olnoa oo InSonnlven. ßo f Ultlfron
Aaüdjr^icJ; i:o;:oU>n ulo ^ai-jo voa .iofiiaan^üUnl, Dl<^ :>iiiBlk f:o!.ai;r V^rno
^»r,r ')-r;u4L;ciifcuiu wai bci;y.atK^nd- i.io v;ar dox' voijk >»it-ionf^ Aundrack
d*^r c'rjl Laan »I/vr ü^l\:^ In d^v?/- dic^ t:adi a »;lt t:olf^-»;rfwjor !n T^rer
biir ^''Ioif}f^ Uli'! liitv» Muo ;.'t-1Toi2 cliloht lebl-v-?n, rx^vor :i r Vir'r^hvimp

«u;i ütnd 25 .TrJj!)' noit, do^ ?3«in Ifo^-rr» von !{ofr;:nrju3l;hali> vtrir^^MV-^jn* im
v^>i\ ?in^-->a*ja Jahro iia:; Tir.'tn uch nnlr.f>n 8^>* lebirbstaf: /ot«Iori; - d.h.
In :lo:i 'c'^^lnni, Ältornrl.noh Intorosnlortoti Ivp^Isa, d^ia dl^^aor Dichter
iiouto M)rr^i?c;;93 bodTitot. j)Io rron:. Öffont lloali^'^lt; kennt :iofnr..ia.s-
tiinl Ja^::{; ;i:^^,upt;sdcii> Icl^ ali. Dlclitop doa Llt>rott,on dor boi^llhoitoston
jporn von i(-lchnrd .Sti*tuior., vor %.\\ijui iiOö^.-nlr vri ll^r *. ivlon « ^vnd «.T.
col'^. i,^rl->f:JOC'Tr;ol i'J' ^>traus:£ - h^d. Intornrit lonaTo .)oruhmtaölL or langt.
Aber f'.r die ''i^-nf:-^ Oe/icr&tlon voa vor .T91h v;4i{r dlrvsc- .;lchtor vJe.l mehr.
^N^ln- •-r^dautJcn.ifito': '^erko sinu die i*odlcht>o. dlo nr rJc '''.^>nderV Ind''
scnrlch. rTr .TUnrllnr vor 3d od(^r itJv) Jaixpon, un'! In donon ßlch In
nncnt-.'rnvlli^j^lrr.h^^r MaHinlT; dlo t^ofüblöwelt olnor 'lto«>raHorton, rbor
h :

'c -13 1; vr- vT^ - 1 r,orto a Ku 1 bi 5r w loders u le '.'•e 1 1

.

i^Jß löü nicat zTTolne 'DChr-, . ad oc '/drdo vlol z\x weit f-ihi-on. f>Lou :ilteBi3-
rlj:^cho odor ürtheülscho /urdlgin;' dor v^orko rfofn^f^n-^nthnl ? zjj rebon-
i>ep jilciitcr hfät nehr^ro or:.odoa dui^Ciilebt, or hat seine eigene wolt
zufianur^onuroclien ^^'^cö/icn, t>la Oatc^rroloii I9I0 z<rvi.Vjx't ivurde. icn v/lll
hlor Hcir v>:i d'-.r era^on . örlv-xie ß ^i^occi*>n. n'^c l r dir: .ir.vor; ü^;;:.! ichon
vjoalciito sti^4tvioa, dio ueriJo/il| on, o(-*^r clo voi lylii f»^3ff eno?isii>n hct^
sein - n^en if^onn bp/:leivf^n. Ea xivc «Ino Fr.^c^^t olnor arlntoT-rat lachen
-u ItTUi'v dln ^tn-^lolch olno illi^oUiir^f', u?er, oln c ' inr:;öIlfr.'C, die .»Ücchung
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von Vörschlodonön notloriBlen Trndlfclonon, die sich In östorrolch

v«rolnl/t.en. in dieser !.^©lt des v/lon vor I9I).!. heben rt^ch die Juden

olno elnslfrnrtlv:c holl<=> oRnlelfc. Sie wnren otnop r^^r Flntionte, r\\ie

do.'Jou (ll'-p-^ Milfcnr eich mfbyate, und vloilolohl: Tiu*?? st irkrion

i.ni'yr.x-'-v.'fn. ''L-nf.ot voi-f;of>.' eac-r vr.lkor •.lüdlpjcoltorx" - des otnpfpnäon

wir fcüB «Inc /^J7ßrlr:i'.irr f« f dri. Ju-dont :;ri. .)5.o J-adf^n vjnron -Irp ültest«

von Sil d'^n 'Jntlont] Itäton .ilo.sor '.Usch-welt, r.nd dlo rU clon Krc^srton

p'sltitl'oi K;-te , j>tr:: .7ror;;:vrtür i^.ro V'::'* ofmr nnatHnlr «•• r rUsldont

d"r Jüdtcc5ioa Ct>"icl».3 ? . icn 7.Jr '/olt d.>ß ..lonor . onrrrr: er .:.• ch den

Nfin->lnor'r(^iif'r'rl'^,on- .^>r JfitIWi' v^rt.or -rp.t: ^'»i Ovirtctontvm 'iber.

Ab'^r r -, !r'- .rnntej,."! ich. ouc de" Vcv-on •'^f-^.^n-yvth^^li^ n^?^^ ;Ur> jUdlech«

'^>ot'-' !-;örrAis;^!ihL'rof». illr- v!olr> v^r^ urr. t:n '-«röltf^n Jrhrzohnt dos Po.

tTrhriiund'^r'jE -'vr<:a c^lorr V^xro o''^*? p^ 'r^'v-ro »Jln-l' nr isn dn.' Jiido-ttum.

olr.n \r^; 'nr c I .•: ch« , i.T/:^':»f;f'he '"rlüiiervinf- nr. d'o r;nhc'.?nc.i :
:.(jhfco, ^dlö

i..'ii.«: i:.rfl*:o:-V nrr !:fijM>;?hclt: ?.n c><^r r^elr d ." '•«nfchcn v'lr'<Ma.n lilndi

Otärkor r^t.' dln lmrA>l.'?n Arri.'.rrnt.:? nnr ; ollt^fCh'^r! A ' ? t: i^g "

•

Worin riofmP".rtcthny a^ftß:

"f-si Ir»*. eil '.'t.Oi? d»»H keV'UTr voll nuBel.''!ni.

blr. ra:
ibcx-f;{54x vDnnn. d'iSM ich 'uch vor huniorS Jshro.i -.Kir

'»nd rwj'.ao »ihn^'+n, dlf* ^ri 'i'otnnhomd.

]i\^. ml»* vot-/nifid«. s:lnd nie, r^nln ol; nna I^auJ:».

So f»lfU5 !il^^ >nli- vvln tJlfl TKiin eL^^nfj« H^'^."

df?a 'vrxv do.i felof aut^rMliiondo .-.j^lo^^a'.a dos Ivtcr a-ao-iirn^:."! :nlt doci

Vliü-n-'i uod islt. doTi v-jlk, virj d'iai ni n -sich «>n<;f.ro r.dot h tto, i'fcär'.'rei'

e.1.3 dlo ..j:cht 'i.*?r ..ro.olt, Isu dl^'.<30 G+;l rio ior ";.hnon ttr Totenho. >d"

.

i/©r "^itneol:, d"r alch nnr dr-n .Solol r'jf'lsohen hlnrlbl, vc-rciiamt ^eln

U-mn; hr t: In ."frknchs-olr, rar .iLoht rolobt. Dca '•VorHi-eiion" 'Hein
fftnUft '-'.ci't. r-er Ubr.rzUohtoi;« ..rc^?rioci;ue.1]o, i«r pUol v-^ratohfjn

kenn, Ut nlaiu Ln 3o.l: n d-r wlrkllc.jkölfc vo)««u,-üel-c. -jos sa;7t der

r?o"xt:c/- !Äx3bü.')5ÄxautJ?.\.l.?ii:ci!iji3Li In "l^•^X' • oi- und d r Tod' , des vnr-

Fvvot.fr.l ;•,,. ioko"' teils dc:-> I.v--o:!.loctaö1lon Ir« Anrealo^h!; d'^e T'.>io3:

"
.'C'^ 'olsa 1g.'.i dc'ux v.'>is ji©nof;hcftlGl:en?

:'>.tr-- ;'.Kitff-:VaiaB3« fi^o !.l Icii j.ciU)i.aoar 'irli\ro>^tnn<Xr>n,

Aöoj:- Ich hat- OS '.iöchsteni= voi-stF nd^n,

.•.onte j'-'cii pI«> drrola vorw.^U3n,

Ußh .ilci'i nlcuiftls dftiT'Rn vor1.,>ren.*

Dar Ifjl; der *i7?f»lff.T en do:.: r.atlona:isi:w6, d©a nu -n mr --.er; 19.,Trhtin!n-

dort Uiwrn . ;on rirtb*?. i»ß fci»id ilhuUche a';daniien, wlo de ans auch

anciers'«o Lx,^;«.t:n0n Ir. dlGBoi- Zeit, t-üch la df.r « ar-^-" :--«»b>.'V,li.ehon

T.l*;or>.iur, r.erin Uor i.xfc rld, der i'alnmci ivecro^r. eich «tr^ endet von

d»r bin-. ort Jxichci^iGlt; und m<ch vier twtor, nvoh iota y.f.r-;>Pn ßl-ro^n ?«•

l.ob«ns vorlanAt. l ai dir selb© ^.€»lt hat iir.rtln i^ab:?r In srlnem Huch

•Dr.nlcl" dlo ,rnlt;ll{„c. Kfd tanp dr-r "Orlßntl^^runp;'' 'inC dor '^©7 Iplerunp;

f-e, enUboT ORtcTlt . tnd Lorreon verkündete
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\

die *^Evolatlon crnjatrloe^t dlo soiiUpforliüoho »mtwlcklun/ , dlo vii^chtJ

dey intii.lt Ion.

Htt «Jo:o nirn > tn t, i:!r; riru.i: t-^r f^^'i'^n t^o riol:"*

crv-t ClRUillo In " .rr "'oi* v.rr{ d^ r '-ad", nln f^ruloror )\c]ii,ov, V'eltiierjoHne

d<^r i-.'i-yvtr.f^rtinr chnnf r\of* yf^r-rr'^nrnrtnn ^nr Tn wn^^ r ^rf;\t^rk1;:

"... tief in i\az rinnt -

iili'.t wrEo.r*f>r /".hxinn, voll Jniah ind ^i:olr..

In uns ülni i^n.o - wor fuh3.t hloh a3.7oT.n?..."

Y;rr .rii* 'ilo o'*f.fro:.'^idr'fce :.örioratloa v.")!! lunpon r/.jrinn d'^v ,tl;i£\'i.cho^ Volk,
\Xiv^ \jlk (i^^Lon Jlut bler i£i uA5 rlunt; • »md dnc^r^a ^^tl-- rx^'^ rix

In de^^ orVf^*^^ i r - lr::"t^z^ Icrrr ''^t^ i*":.^ .V^ -ii^:= ^«^T'^-'^q. MTn-^n ßtsllf^n

uofT,) nn:^^ohr\.'"i um: sr;;;^c>v* • :v>Aro.^'^r^"^ .f''r Kl'•*^>.:••»^I ^^t;r^'^w.9 -nrc^n'T -h-^^n. ebor

kr^r^Yt U^T -'of ,)jri'!':r;t:ht^3 auf jc.i.or -e^t:o vm», T.*r hrt inn hc^'ihT?:':^

Shßketjre^^rf- Äojit 'So fro Kuca eftuff ^f? r^r^v^i"^. nro ritöo ;)f ( iho
T0i:>: *iet, A.ct iv, ^c.-l) UV odtch1;f^t•

Des v?ur Ir jorjoirj loü, wt) ijle^'niind Freu:}, r^'^.nf; •' rrftn^'^vlt^tit:'»'!'^'^ nn'*«rlob

und iU}ii Truui^ ;;ur :^iinlt^ trtrior nouon .'rkm^ tol(; cloi. oe^Klon^^'^oofin n-'oh*;o.

Und elr} i^riloror .lionox* Jud<? und »^t^or'^i o «car-teu tJt^ ^ aoJiivorfc r;w\

^)rB<''V..it\ Ija Iraum, unr? vlrd sr^Utrox* \!?lodor- rju 'Spr^om''*» or ;'nar^ der
dJ»5J<^ /orte :icarloü ^«px» Cxeo^lor ^/<?rr-l. • (ia ^Altn^-^^JnrA"^)»

AuiH drt^r ^iUiü^lrkotfc d^r Vri^^o uniJ der 'iVIin'rvs^, rn.f (i> f ?'r*vh^yr^^n'\t 'ilr^tr-

iSvvctfo'< ndca 'r'oaFXion, iofc o5n npiu^rj ..>n"*bßtixn'önf:.',hRoin eni;(?t;f.'nd n, Jone
VVöll: Int vn '*cci!.v;ir*doa, atx}>* wir <!r.lr;jie/*n ure drnVbr»r d^ü ..ciir^non und
^3roR;;on, dro alo vuAj3 ropobon b^'fc i'nd dPF vo*. r,rr1o^lM ß >.Tpar:> .».oniiohon
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Sehr geehrter Herr Kedactenr,

I 1

)

Ihre Auffordorunr, anlässlich des 2S . Todestages von Hupo von Hofmannsthal
etwas df^rüber zu xjs^xalJsHiq^ saiP;en, was dieser Dichter für meine Genera-
tion bedeutet hnt, lässt In rückscheuender Erlnnerun/ eine rrnze Welt
auferstehen - eine .Veit freilich, die heute fast spurlos verschwunden
Ist, jedenfalls vorsch^/viinden fllr den Kreis, zu dem ich mich zähle. Ich
hörte rerRde, dpss man In De\it5^ch3 «nd jetzt Bestsnlele veranstaltet,
bei denen Mysterienspiele von Hofmennsthal nufpefUhrt werden, und kein
Gerlnf'^rer als r^indespräsldent Heuss, einer d^r wenTren Vvelterträp-er
des 19. «Tehrhundert-LlberaT Ismus, hf^t sich fUr eine Hofm^nnsthal-uenals-
sanco elnpesetzt . idKmxF^fsyrffÄxi^idDiilaiicixinxXixrH^Hq^xio^

xi4ÄiIii|CKXxJdkJtRxmiKKk±xi^r:tkRrxKKd7xifih«rxm*ch:-'rdt
tmun'kmTiMViQtmJi Sicher plbt es auch heute viele, die seine Merre lieben,
sicher such rehört er In die Literatur? esch^chte , und dorn prof^ren Publi-
kum In Europp Ist er vor flllem bekannt als Libretto-Dichter de» "Koren-
kavpller" und anderer Opern von hlchard Straua.^. Hofmr^nnsthpl wsr ein
f^rorser Dichter, aber eine llterrrlsche oder ästhetische IVUrdlrunr Ist
p:ewlss nicht, wns Sie von mir erwarten. Ich könnte diesen 'Vunsch auch
glcht erfüllen, schon well Ich unterwef^s^bln und keine Bücher bei mir habe.
Jvtts Im Rahmen einer Zeltschrift wie das MB
sich zu spgeri pufdrän^t, Ist ein Anderes. Kein Dichter Ist so reprepen-
tatlv für die Gefühlswelt eines grossen Kreises von jüdischen jungen
Leuten in Mitteleuropa um die Jf:^hrhuadertwende, vielleicht besonders
Im Blten Österreich, das damals, ohne dass mpti es In seiner p:rn7,en

brutalen Kealltät wusste, i» an Vorabend sefnes l'ntorganpces war Es war
keine polternde Götterdärrimerun/'-, sondern mehr wie die ahnungsvolle
Trßurlpkelt eines leuchtenden Sonnen-Iintergangos. Ks Ist vielleicht
kein Zufall, dnss so viele Juden Im alten Wien von IQOO zu Sprechern
dieser sterbenden Kultur wurden, die Ihre Lebenssäfte v\xa den Über-

lief ^^-runp-on so vieler Völker resoren hntte. Der »Tude von drrnpls hf tte

mehr als Irgend einer d^s Bewusrtseln .meiner nrtlonpTen Individualität
verloren, öor Inte] lec tue! le Jude rlaubte, einen ripfel des Menschlichen
erj-elcht zu hpbon, wo nptlon^le l'nterschlede un^/vesentl Ich werden. Er
lebte In jenem Reich des ±R{*±i:±riTXHi±xi±ÄÄJ« ästhetischen Individualismus,
wohin drs Gemeine keinen Zutritt zn h^ben sohlen, Zuplelch rher er-
wachte der Zweifel, dps Gefühl der Unw Irkllchkelt dloses Daseins, das
unheimliche Bewusstseln, "Theater zw snlelen'\ wie Hofm^nnsthal srgte,

"die Komödie unserer Seelen"vor/uführen; lenselts ^^ber mus^^te eine andre
V/elt sein, eine Welt des Handelns, des Ja-sppens, des VerwurzeD tselns

.

Als der Krieg ausbrach, gln bten viele, nun sei die Wendung da. die

Berührung mit der Wirklichkeit, und die Geme Inschrf t

,

die kämpfonde"
Gerne Inrichpft, nftch der mpn sich sehnte. Auch das wer eine Täuschung,
aber das steht hier nicht mehr zur Untersuchung.

i3le / hnung von Zusammenhangen, die mis Hofmrnns th*^ Is Tedlchten
klingt, hat viele .lunge Juden .^ener Zelt zum Zlonlsm^as geführt - zu

Jener ilpltung, die man damals Zionismus nannte. Es wnr eine Art

magische Erinnerung an die geheimen Michte, die ßus ferner Verr rngen-
helt In uns wirksam sind, und an die man den Anschlusr finden mfusste,

wenn man sich befreien wol-lte von der Siturtlon, die Hofmrnnsthpl
beschrieb: ,^^ ^^^^ ^^^^ ^^^^^

Der ^^elmptlooo Vi in

Der Helmptloso! Der Peor Oynt,

Ist, und piif Erlösung wartet.

w

v/elle
ft

der übornll sucht und nlrp-ends zuhause
Überall In den ersten Gedichten und

"Kleinen Drnmen" von Hofm^nnsth^l schien dieses persönlichste Problem

anzuklingen. Irrend etwas "Vergesrenos^' Ist In uns. das wieder Leben

werden will. "Länrst vergessener

ebtun von meinen Lidern. ••

Völker MUdlrkelten ~ Krnn ich nicht

t



RObKKT vVELTSCH

Als loh lin Jüiire ^VfOX (J'^l) auf ^^efordort wurdf^, f'uv das zum 3ö.
Geburtstag von Honriotta S/.old hereusgepeberiG Snii^ne 1 buch Ptwpa 7U
t'chrolbon Über dlf^ soolijchea VrsprPnA^o öop zlon' st isclien Jurond-
bo\MG//unK in der /.elt vor dem oi^sten Woltlrrlep, versuchte Ich die
porlwilrdlr:e fi:^lst.lff^ iiltuf'tloa ,1en^r Zelt IrlnrzumFchon diarch eVn
Zitf-'t cuc einem Cedicht von Ifcpo vc^n i.<ofniönns iht^.l

:

"/Js'*^ F»^'l<^!lGa vir 'he^jptor

Splo.laa un^re ol.^rnr^n StUclco
Frrlh ^»-^ r '^ I f* t »i n**! % nr t ': nö tr r.v^ r Ir;

Ülo Komödie unsorer Sealo
Unßro5J FUh.Töns Houl' und Gostarn
?jl5r(ir Dlnße hUbscho Porr^en I»

• • •

Ks war dor Z^t^eirel an eLch ^oibot.. d?).s OpfUhl i^r vnzixläarill^^'akA It

der rein üsthe t U'Ciiea i^'ruode am Scacnon, daa cef^hl el^;* ntlioh far
nicht In der healltUt doi- .-.olt 2u stoUi/i s^ndorn "Koraödlo zu aplelen**,
V/öS l3t e lr'--^^'t'' '-^^h d?}iL3 Lobo£i. Int -is oln 'rrnTun? "Onn*^ v^rr r;?«5^>n^r

Völker ^adi^.v;keiten - ivann ich nicht ebtun v u/i melnon Lldorn../'
MlercEnd hst dloaea ..elt;.ofuhl -iUioa 00 into isiv^n, ?30 -Tllltinon
An.sdri-ck go; v»bua vvIg hrcf';o von Hofriiu^rothnl . Dlo f'^rl^c minor» V<^rr*e

war berauüclieiui luiu betaubond. Sic v;r.r dor vollkomnone Ausdruck
aor ötl .' .'.in^ olnor /.-eit. In aer dio Judoa Vilt t'ole iropas In Iliror
bur f^rl Icvhen und IncoTIoc cug/.Iou »"jchlcht lebtnn, bovor d'^r 'Jm^-'ch^^ainr

i'jun sVnd 2S Jnhr^ nelt do*'^ Todn Huro 7'-^^ ^ofmn nnathrls vorr-- n^on. Im
v^->:'pnnrA->/>n Jr>.hr^^ hot nrn ?;uoh so?non oo.r^burtot a,-; f^-»<'etort - dAi.
In dr»^ ^"-Toinon. .^,.ltomrl:]ich 1 ntoros^^loj^ton Kreise, dori dlo^sor 01chtr?r
JioTto ^«ooh e*T'-'pn b^d^iit^t, Dlo -vor-^ (1fft.^ntMohke t h kennt Ilofmanns-
thj?l jotr^t hr^uptnaclil. Ich alwS Dichter cieg Librettos dor borUhmteston
Or>orn vo-i Rtchnrd Stroun:-?. vor ol .1

p'-'^ "Ro.cjnn?:* vnM.or** . "^^lo« - und t:.'«^.

snlo iir Infwoclisd -Tiit Strnu.<?.'^ • hnt Tntcrnnt lonale JorlUimthe Ib erlangt*
Abnr f'\v dlo .1u.n/re Gonorstion von vor .19lli Wf^.r dle^ser Jlcbtor vlol mehr
Sn^no hodmitonncjten W^rke p Ind die OAdJohto. die ^r rls "^.Vun.ier^^ Ind''

öcnrleb, als »TUnfllnf: v^n I8 oder 20 Jahren, und In de'^en sich In
nnr.JitTJpndlorlrJcher Xlnrlielt dlo Geruhla^olt einer uboral tt^irton, rber
höchr,t verfeln^^rtm ^wultur v'.lederöple^^;elt

.

Kö Is u nicht rrjolno ^Sache, und es wurde vlol ?.v ^r^lt fuhren, eine llteBa-
rltsche odor äsuhetlöche v»Urdlgunr der Werke Hofrv^annsthnl« zu reben.
Der J)lclLter hat uiehrere i'erlodon durchlebt, er hat seine eigene U'olt
außa^nmonbrochen geaehen, als üatorreioh 191ci .^er.tört wurde. Ichiwlll
hier nur von drr QViD\:^ei\ Jr'erlode sprechen, aup der die unverresrl lohen
Gedichte stnuuoea, die denjenUen, der sie vor 191^ aufpenomiPon hat,
sein /rrnzes Leben beK-^-Glten. Eti xvar eine i'rucht einer aristokratischen
Kultur, die zugleich eine i^ilschunf- ^war, etwas Klnmellß^es, die Mischung
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Letters to the Editor
^'.. Dr. R. Weltsch writes:

/

ISRAEL AND "WORLD OPINION"

Sir —l am, to put it mildly, amazed at the

conclusions drawn by Dr Welsch in hw

'•Meditations on Pesach",piMished as the lead-

ing article of your previous tssue.

Based on and undoubtedly influeiKed by

Noah Lucas's book, Dr. Weltsch says that the

victorvandruthless attitude (?? njy fiucsUon

Vmrkf aüenated large parts oj ^oorld mnion"

and Lntinues: "Israel h'^^/f'^jrC^^struJ
n areat Dort of the World for the Jewb strug-

glS^g after^he holocaust . .
because thzs

feeling lasted as long as ihey wcrc objects of

compassion". , ...

Sir World opinion as expressed m the butit-

inmamtyofthe (In.) Securitj/ Coun« and

in the General Assembly of the (Dts-) Umteä

Nationsisthe opinion of the Russtanand Com-

^nüt dominaied and it^J'^^'A'l^wtJlZ
countries, and the sympathies of ^heWeUern
European countries are influenced öy the oU

crisis and the billions of Arab money.

We do not want to have the compassion of

thp world after a second holocaust—loenave

everyreasol to xoork and pray for an Israel

thnt rnn defend herseif. And as to the mil-

Hms of Mdbs^iuoted by Dr. Weltsch what

about the expropriation and murder of Jeiv.'!. in

Svria Iraq Egypt and other Arab countries?

May I draw your and Dr. Weltsch's attention

tothe item on page 4 of the sameAprü wsmc,

headed "Jerusalem Pa.<itor s Protest to UN.

The Evangelical Pastor. Dr. Duvernoy sent an

open letter to Dr. Waldheim (ex-offteer in the

Hitler German Arrny) in which he sta-ted tnat

the attitude taken at the Genera^ Assembly

was "more detestable thun Mumch .

Hijackinq by Arafat iiCo., murder. black^

mail resulted in a standmg ovation by the

Imkrltlo delegates. Are these the people

whorn Dr. Weltsch considers as tcorld

OOlTliOTl"?

There is one sentence on which l agree loilh

Dr Weltsch^ This, -stiff-neckedpeope- will

overcome diincuU situations, because Am
Yisroel Chay".

^ ^ ^^^^^^ gERTI.ER.

37 Campbell Court,

Queen's Gate Gardens,

London. SW7 4PD.

Dr R. Weltsch writes:

With retard to the letter of your corres-

pondent I want to confine my comment to two

Points. ,, .

,

1 His "question mark": What I actua y said

was 'Tuthless attitude necessany ioUowing

7ro7n thTsituation'\ i.e,inherent in every pro-

longed occupation regime; he omitted thib

qualification.

9 Nitiirallv "we pray for an Israel that can

opinion the repeated Proklamation of Iwael b

leaders that the Jews can go it ajone,-
^^^'"-fi

the whole world, even losing lier jast and

If;L siinnorter has never been valid Zionist

Äine^Tis Aot only unrealistic. but plainly

dangerous.

cw Though l greatly admire Dr. Weltsch.

hi^ c^rticle in your April issue cannot remam
««^nntradicted Dr. Weltsch's views have not

Xamedwhln asrnall group in Israel in the

1940s^ farured a bi-national Sta e Tho«gh

'BjtJairoTfhe'it^rjL^^^^^^^
S m rcourse Hill Pidge thedevelopmenisvn

Urael bv this Standard. It w, of course, im

vlssible to discuss political questions with

^urhriaid^nd I must regretfully add, blind

monMstTbut it must be said that there was

nJver even one Arab of impoHance who
r.ln^r^ior^ fhp tpnets of a hi national State, ine

Sn/o/tL!2st 30Vars shouldhave shown

nr Weltsch the hreak-up of interconnected

commuSs who had lived for centunes side

hy Hde! each seeking their own riaUonalin^

.tnlment: Belgium, Cyprus, Ireland Scotland

and Wales, just to name a few which are men-

tioned daily in oiir papers.

In spite of that I would not have lontien to

you but for an Observation which Is blaiantly

ambiguous and misleading. He spoke of ''some

action such as the evacuation of a milhon

Arabs from the territory claivied by the

Jewish State and the strict prohibition to re-

turn to iheir honies". Evacv^tion is a media

vox and can mean either that the Arabs took

to flight, on their own free ivill whatever the

reason or that the Israelis drove them out.

What does he mean? I have no doubt how
the paid and unpaid lohbyists of the Arabs

loill take it,

The Version that the Jews drove the Arabs

out, is just a legend. 1 still remember the

speech in 1948 by the then Latour Colonial

Secretary Thomas who gloatingly assured his

audience, that the Arabs who had started flee-

nig looiild be back in a feto days with the vic-

torious Arab armies. And aqainst the much
quoted Deir Jassin, you can set the appeals

of the Haifa Jeivish Community to the Arabs

to stay P7U. The figure of 1 million refugees

is, of course, fiction, as in 1948 the total of

the Arab population in the whole mandatory
territory was 1,100,000. Siirely they did not

flee from the West Bank, from Gaza or even

from parts of Israel and it is rather reckless

to ynention figures which he cannot prove.

Dr, Weltsch's approach is so onesided, that

he c'ompletely forgets not only the hundred

thoiusands from the camps in Europe, but the

near million who luckily escaped from^ the

Arab countries, Even the Greeks and Turks

considered in 1922 such an exchange as fair,

but our moralists consider it a crime.

Besides, hoio coidd Israel have coped with

such an influx, not only of a potential Fifth

Column, biU with the financial bürden upon

them which hardly was sufficient for the new
imynigrants and the arms needed.

And one la.^t point. Dr, Weltsch castigates

Israel and quotes the disapproval of the U.N.

and similarly minded organisations and w-

dividuals. Does he not see after Arafats
appenrance in Flushing Meadows, that thts ts

a Circus where the participants are heavily

paid. Neither he nor I have ever read aword
of condemnation of the expulsion of millions

from the Soviet bloc states, under infinitely

worse conditions. Is that the neiv mission for

the Jews to carry the blame and bürden for

all the others? ^ „^^r^ x.tt-too
(Dr.) ALFRED FLEISS.

21 East Castle Street,

London, WIN 7PA.

Do
ehocolates

make
very special gifts

N

Caxton Chocolate Co. Ltd.

London N22 6UN

As this issue of AJR Information is already
going to press, it is too late for a detaiied

reply to a letter which is on a rather personal
note. A few remarks must sußice.

1. The idea of a bi-national commonwealth
in Palestine was not invented in 1940, but was
embodied in the Resolution of the Zionist
Congress of 1921, often quoted later by Zionist
authorities in defence against accusations of
alleged Zionist intentions to displace the Arabs.

2. The classical thcory of bi nationalism,
desirable as it would have bccn, has proved
impracticable by world developmcnts and had
to be rcplaced in Palestine by the idea of

Partition, proposcd by the Peel Commission in

1937.

3. To the Arab refugee problem (also with
regard to numbers) I referred in the AJR
Information issue of September, 1974.

4. Colonial Secretary Thomas left the
British Government in 1936 and cannot have
made a speech in 1948. The controversial
question of the disappearance of the bulk of

the Arab population has been amply discussed;
there are also many literary documents in

Hebrew, candidly describing some of the

events. Anyhow, some observers believe that

Arafat owes his regrettable diplomatic success

not only to "heavily paid participants at the

UN Circus", but that in some measurc also

Israeli conduct played into his band.

HISTORY OF RESTITUTION

Sir,—Your April issue contains a critlcism

of my article-review on Dr. Walter Schwarz s

book on "Rückerstattung nach den Gesetzen

der Alliierten Machte". There are two points

in this letter which require comment.

First I have noivhere suggested that Dr.

Schicarz should have provided detatls of the

Personalities of those ivho on the Allied side

were responsible for the final version of the

restitution laws. It remains to be seen whether
the lifting of the veil of secrecy imposed by

law at present will render thu^ posstble. There
is no certainty at all about this.

Secondhf 1 do not agrce that the fact that

the decislons in restituttun matters do not

show the navies of those judges who disagreed

with the verdici prevents the publication of

biographical details of judges in leading posi-

tions, in particular of those who were mem-
bers of the various Supreme Restitution

Courts. There is a vast literature on the his-

tory of German courts and the Personality of

then members. These ivorks ivould have re-

mained unwritten, if the rule in question had
the effect which the writer claims. Professor
Doehring's masterly ''Geschichte der deutschen
Rechtspflege seit 1900" devotes nearly one-

fifth of its Space to biographical notes. I

understand that this gap in Dr. Schioarz*s work,
ivhose great value is in no loay in dispute
hetween the writer and me, is soon to be
filled by authors of intimate Icnowledge and
great experience.

(Prof. Dr.) E. J. COHN.
5 New Square, Lincolns Inn,

London, WC2A 3RS.

HANS SCHAEFFER BIOGRAPHY

Sir,

—

Your readers may be interested to

learn a few facts about Hans Schaeffer, which
are not mentioned in Eduard Rosenbaum'

s

brilliant article. In 1949, as H. Muessener re-

ports in his book ''Exil in Schweden" (Hanser
Verlag), Adenauer offered Schaeffer the post
of Secretary of State in the Federal Ministry

of Economics, which Schaeffer, however, de-

clined. Yet he put himself at the disposal as
an adviser and, among other things, was con-
sulted before a decision on the Schumann
Plan was taken. At the London Debts Con-
ference (1951-1953) he was adviser to the
Swedish delegation, but also in contact uHth
the German delegation.

GABRIELE TERGIT.

315 Upper Richmond Road,

London, S.W.15.

\
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ßESPRECHUl^G VOW VERTK^TjiPJN DEfe LEO iik^GK II^ÖTITUTS

hIT DEUTSCHEN HIbTOKli.JiRlN

Berlin, 10. März 1968

Werner Jochmann, Hamburg
Paul Kluke, Frankfurt
Hans Liebeschütz, Liverpool
trnst G. Lowentnal, Franklurt
Otto Michel, Tübingen
Werner lu. Messe, Worwicn
Arnold Paucker, London
helmuth Plessner, Zürich

Eva G. Reichmann, London
Ernst Schulin, Berlin
Gerhard Schulz, Tübingen
Kurt Sontheimer, Berlin
hans Tramer, Tel Aviv
Rudolf Vierhaus, Bochum
Pritz Wagner, hünchen
Robert Weltsch, London

i3as folgende Protokoll ist die etwas gekürzte Wieder-

gabe einer Tonbandaulnanme. ^Trotz gründlicher Kacnprüfung
können möglicherweise einzelne Hörfehler unterlaufen sein.

'

..
Robert Weltsch

Ich habe zunächst die ehrenvolle Aufgabe, Sie hier

alle herzlichst zu begrüssen. Vor allem danke ich allen Herren

aus Deutschland, die unserer Einladung Polge geleistet haben.

Mit Ihnen zusammen eina wir hier, eine Gruppe von Veranstaltern
dieser Besprechung yertreter des Lßl in London und ich darf

auch einen Vertreter des Lßl aus Israel begrüssen, Herrn Dr.

Hans Tramer, der sich gerade in Deutschland befindet, sodass,

was uns sehr willkommen ist, die Gelegenheit gegeben ist, auch
mit der dortigen Zentrale des LBl eine direkte Fühlung zu •

haben. Unsere Besprechung hier soll ganz unformell und tentativ

sein, ohne jede Publizität, wir beabsichtigen keine Demonstra-

tionen und keine Kundgebungen, wir wollen auch ^keine Betonung
von Gesinnungen oder ähnliches, wie das sonst üblich ist, son-

dern wir wollen eine sachliche Aussprache über ein bestimmtes
Thema. Was das LBI ist und beabsichtigt und was es bisher getan
hat, ist in einem kurzen Memorandum dargestellt worden, das
Ihnen übermittelt wurde und wahrscheinlich hier vorliegt. Ich
brauche das also nicht zu wiederholen und kann mich hier ganz

kurz fassen, damit wir zu unserer Aussprache kommen.
Wir haben hier den ersten Versuch einer solchen

Fühlungnahme gemacht, weil wir den Eindruck hatten, dass dafür
ein gewisses Bedürfnis besteht. Wir gehen davon aus, dass das
Thema, mit dem wir uns beschäftigen, in zwei grosse Zusammen-
hänge gehöi'yt, man kann es schematisch einen jüdischen und
einen deutschen neanen. Das LBI, wie Sie wissen, ist ein von

Juden gegründetes jüdisches Institut, und als Juden betrach-
ten wir das Thema, mit dem wir uns bescnaftigen, als ein
höchst bedeutungsvolles Kapitel der jüdischen Geschichte mit
charakteristischen Attributen: Es ist, sozusagen, unsere
eigene Vorgeschichte, das Drama des Gestaltwandels der jüdi-

schen Existenz, sus wurden sogar Zweifel daran geäussert -

^•#
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vielleicht v/ird das aucli bt.ute wieder der Ic^ll sein - ob

man die^e bache Uberhaupi:"Ge;jchicrice" nennen kann, aber wie

immer man üs nennen will, es isi ein, wie wir glauben, recnt-

massiger Gepenstaud einer wissensctialtlicher. Behandlung. Wir

wollen die Phänomenolop,ie der deutschen Juden erforschen, wir

wollen uns ftechenscaaft ablernen über das unserer heinung nach

einzigartige Phänomtin der deutschsprecnenden Judenaeifc der

letzten zwei Jahrhunderte. Dies reicht tiel in den jüdischen

ßezirK ninein, ohne Rück^.icht auf alle Landesgrenzen.
Aber, wie gesagt, dieser jüdlscne Gesicntspunkt

nacn unserer lieinun-' nicnt der einzige. Es ist zugleich

Kapitel der oeutscnen Geschichte, an der:; in der Rückschau

deutsche Geschichtsschreibung nicht vorübergehen kann und,

es uns scheint, auch nicht vorübergehen will. Bis vor kur-

ist dieses Judenka^dtel von deucscher Seite meist unter

zwei Gesichtspunkten behandelt worden, die weniger objektiv

wissenschaftlicn waren als policisca inspiriert: auf der

einen Seite die feindselige Haltung gegenüber den Juden als^

einem fremden Element, das zu Unrecht in die deutsche Gesell-

schalt eintritt mit eigenen Ansr.rücnen, Meinungen und wert-

setzunr.en, also aas was wir kurz, schlagwortartig, die anti-

semitische Haltung nennen- Auch darüber gibt es natürlich
verschiedene Auflassungen, ich erinnere Sie daian,.dass Theo-

dor Herzl einmal gesagt hai, wir müssten uns darüber klar
^ ,

werden, was in der antisemitischen Haltung, die meist im poli-

tischen Kampf als Bosheit angesehen wird, ein ij^lement von

»Vermeintlicher iviotwehr" ist. Diese Art Antisemitismus ist

Jedenfalls ein post-emanzipatorisches Phänomen.
Auf der anderen Seite war es eine Tendenz der libe-

ralen Haltung, das Vorhandensein eines ProblefüS überhaupt in

Abrede zu stellen und sich mit der Feststellung des Prinzips

der Gleichheit aller lienschen zu begnügen. Unter diesem Uesichts
punkt erschie;n es lanp:e ^lieit als unpassend oder taktlos, von

einem Jüdiscnen Sonderprobleüi überhaupt zu sprecnen Daher gab

es auch keine sac.hgemässe Behandlung dieses Tnemas. \\as die

Juden betrifft, so 'konnten sie sich mit dieser Sache kaum onne

ein gewisses Ressentiment bescnäftigen. Das schliesst auch die

Historiker ein. Die Jüdische Geschichtsschreibung des vorigen

Jahrhunderts hat immer einen etwas, ich möchte sagen, wehlei-

digen Ton. 'Sie ist aui der einen Seite die Geschichte der

Jüdischen Geistesarbeit und der geistigen Errungenschaften,
besonders auf Judalstischem Geoiet, auf der anderen Seite eine

Geschichte der Verfolgungen und des Unrechts, das den Juaen
geschehen ist'" und das besonders in den Vordergrund gestellt
wurde. Das ist Ja nicht zu verwundern, wenn wir an die Tat-

sacri.en denken. i\an kann sicn auch nicnt darüber wundern, dass

öS bei einem solch gefühlsgeladenen Problem sehr schw;ierig

war, an die Erforschung der Gescnichte ohne ein gewisses En-
gagement heranzugenon.

Ich möchte noch hiiizufügen, dass zu Ende des 19-

Jahrhunderts vielleicht die nationaljüdiscne Haltung, das,

was wir gewöhnlich Zionism.us nennen, einen neuen j.on in die

Behandlung des Themas hineinzubringen versuchte; die Juden-
frage, Jedenfalls von Jüdischer Seite her, nicht apolog.^ tisch
zu behandeln, -und aucn nicht allzu ressentimenti:beladen, son-

dern eben in den allgemieinen Zusammenhängen zu senen. IjS ist

wahrscneinlicn kein Zufall, dass die grundierten den Werke des

Jüdischen Nationallsmus, der Ja ein Kind de^- Liberalismus des

19. Jahrhunderts war, im deutschen Sprachbereich entstanden

sind, angefangen von "Rom und Jerusalem" von hoses Hess im

Jahre 1862, Moses Hess war damals ein Einsamer -.später, was

noch besonders interessant ist, das kleine, aber im Jüdiscnen
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Bezirk sehr epochemachende WerK von Leon Pinbker "Autoeraan-

zipation" im Jahre löo2, in Odessa in Russland in aeutscher

Sorache peschrieben und auch als deutscne Broschüre gedruckt,

und äannfwie wir alle wissen, am ^nae des Jahrhunderts, nach

dem Auftreten von Theodor Herzl die Theorien und aucn die

praktische Politik des Zionismus, was sich aucn zunacnst alles

in deutscher Sprache abgespielt hat. bis jetzt^^nacndejr. gros-

sen aruch die deutsche fepractne senr zuruckgearan&t wurde.

Heute wirdauf den allfe:emeinen gesaiatjüdischen Veranstaltungen

kaum mehr deutscu gesprocnen, sondern hebräisca und englisca.

Warum dies ist, wissen wir alle. Hundert, ja zweihundert Jahie

hindurch war deutsch die lingua franca des gesamten Judentums

in der ganzen Welt. Das nat sich jetzt grundlegend geändert.

Wir beschäftigen uns also mit einem Gescnichtsab-

schnitt, der eigentlich abRescalossen ist, uno was wir ver-

suchen wollen, ist das Problem so objektiv wie moglicu von

beiden Seiten zu erfas.'.en, nicht also die Haltunr:, der anderen

Seite einfacLi anzuprangern oder zu kritisieren, sondern zu

untersucnen, inwieweit sie zwangsläufig war, eine echte Po-

larität, die hier vorhanden ist, zu untersuchen, ausgehend

von den Voraussetzungen auf jeder der beiden Seiten. Das ist,

wie wir glauben, eine ungewöhnliche und in diesem Bereich

eigentlich neue Aufgabe, die besondere Anforderungen stellt

in'Bezug auf die Methodik der Behandlung. Darüber wollen wir

uns hier frei aussprechen als einen ersten Ver&uc.^ einer sol-

chen Begegnung. v,ir wollen alle dabei etwas lernen, und ich

möchte Sie noch eimnal darum bitten, dass hier alle frei

sprecnen ohne alle Bedenken, und dass wir als obersten (Grund-

satz ein« gewisse Toleranz b^-trachten für die Anscuauungen

aller, denn wir wollen ja das Problem klaren. Wir glauben,

dass die hier Versammelten, die ja bisner keinen geschlossenen

Kreis bilden, sondern einen Kreis, der erweiterungsfähig ist,

der zusammengekommen ist durcn gewisse Kontakte, die von ein-

zelnen Heiren geir.actit worden sind, einen ersten Versucu und

eine erste VorDesprecnung dieser Art darstellen.
Leider haben einige dwr Herren, die wir eingeladen

hatten, und die auch zu.^sagt hatten, im letzten Augenblick
abgesagt. Das ist vor allem Herr Professor Conze, der uns

jetzt gerade telefoniscn mitgeteilt hat, dass er wegen Er-

krankung seiner Mutter nicht nach Berlin kommen konnte. Pro-

fessor Bahrdtaus Göttingen, der schon an unserem ersten Buch

mitgearbeitet hat, an "Entscheidungsjahr 19^2" und der ver-

sprochen hatte herzukommen, schreibt, dass er aus üesundheits-

zen, er und sein Assistent Dr. Hürup, ist auch verhindert

teilzunehmen. Ausserdem hatten wir auf Veranlassung von Herrn

Vierhaus Herrn Professor Roos eingeladen, der ein Spezialist

der osteuropäischen Geschichte ist, und der sich im Zusammen-

hang mit Osteuropa sehr für das jüdische Problem interessiert,

£r ist heute verhindert und hat uns gebeten, die Tagung um

eine Woche zu verschieben, was wir natürlich nicht konnten,

sonst wären wieder unzählige andere Probleme entstanden.

Das ist der Stand aer Dinge, wir sind nun so ver-

sammelt, wie wir hier zusammengekommen sind, und ich ^glaube,

dass wir trotzdem eine fruchtbare Aus&pracne haben tconnen.

Wir hatten vor, an den Anfang der Aussprache die beiden Keie-

rate von Liebeschütz und hosse zu stellen, wenn Sie einver-

standen sind, können wir jetzt gleich dazu übergehen, aber

wenn jemand noch einen anderen Vorschlag zu machen oder etwas

zu bemerken hat, so sind wir gern bereit, das anzuhören. Was
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mich betrifft, so sitze ica hier im Namen üos Lßi, London,

und ica plaube sogar, wenn ich mich hiur uir.scaauo, dast ich

eine Art iltersprksident bin, icn nabe ab.r keine Absicht,

hiSr Sie Piile .mes Präsidenten zu spiel.n, sondern ich

bitte, dass sich di. ^v-^5^^^^'^l,S-^^^i^^^^f:;ti-:::' ^u L
Sind öie damit
Reioi'ät von

BJ.eU UXC iiuoo:. X cA^^iJ.-^ t;,i^w^ -^ ^
_

it ..mver&tanden, dass vvir jotzt gloicu zu de

Herrn Lieboscnütz übcrF.when? (:6ustimmung;
m

Han s_ Li2biL£.£iiy 1

2

VJenn wii übern^vu' ..XX ^..^ Probl^n.« und Sinn der Bistoriographie

reflektieren, so sind diese oeiden Worte K.-ine üispositions-

P'rundlatJe, weil sie nicht nacne inander beaand.lt wo-ra^n kon-

^Z s:;nd;.rn ineinander, ^s ist natürlich oit so, oesonders

wenn wir Prableme mit bcuwieriKk.iton ubers.tz..n, dase d.r

Sioin der Sache auch gerade die Schwierigkeiten scnallt. wie

Heir watsch schon gesagt hat, kam das Lßl zur ^xist.-riz durch

die i^rfahrunf., unserer Menschen arau.5Son, dass plotaich eino

GeFonwart V^rpan^enheit , GoSCaicht.. geworden und im \/urbinken

Sar! üns.re Arbeit ist sozusagen ein Versucn, ^^^^^^^^^^
was Fulebt worden ist und was, wie uns acnien, auf oewahiungs-

wUrdig war. Die Idee der Sache Kam vi.ileicnt
J^»Jf ^^^^^^

klassischen Ausdruck in einer Ansprache, ^^^''/f^f^^^'^"^^^
vor seinem Tode, Leo Baecic in London vor einer ^.rsammlutife

der hitarbeiter des Baeck-Institutes hielt, m der er den

Verpleich zog zwischen der deutsch- jüdischen Lpoche und der

spanischen als zwei Lpochen, in d-^^^y^Jas Judentum eine a^^^

gesprochen s^ositive holie m der allgeR.einen Kultur geopieii

habe und verglich, wissenschaitlicn vor allem, wie es ihm

Sähe lag, dil geistigen, wissenschaftlichen Leistungen auf

beiden Seiten und sagte, dass eS unsere AUxgaoe sei, die se

Tatsachen für die letzte Vergangenheit lest zulegen und iur

unsere I^achkommen und für die Welt sicheizusteilen. i leSer

Antrieb zeigt sici.' auch sehi staxK in der Arbeit, len denrve

hier vor allem an die Janroücher, die Herr Weltscn im Londo-

ner Li3I herausgegeben nat und die aussei licn zum rninaesten

einen beträchtlicnen Teil unserer üesamtpuDlikc^tionen dar-

stellen. Wenn wir diese ßände durchsehen, so i^t der auto-

biographische Charakter sehr stark in diesen Mitteilungen

sichtbar, d.h. die Mitarbeiter sind Menschen, die im jüdi-

schen Leben gestanden haben und die zu bewahren versuchen,

was in diesem Leben bemerKenswert und, wie sie^^denken, ni-

storiscn geworden ist. Aber gerade dieser persönliche Cha-

rakter der Arbeit wirft auch einen Schatten auf das Ganze,

Sinen Schatten im Gefühl, aber ich möchte auch sagen, ein«

Schwierigkeit der intellektuellen Bewältigung.
'
Unsero Generation und die etwas Jungeren, die aie

Jahre um 19 ;i) nocn erwachsen erlebt haben,, stehen von da aus

unter der Erinnerung, unter dem Gefühl, dass das Scnic.csal,

d.h. jenes ireignis, das die Wirklicnkeit in Geschichte ver-

wandelt hat, etwas gewesen ist, was uns ganz und gar von

aussen zugekommen .ist . Wir hatten damals das Gefühl, und

ich kann das von mir aus bestätigen, dass nichts- von dem,

was wir vorher getan oder gelassen naben, unser Scnictcsai

hätte anders gestalten können, wenn man dieses Grunderleb-

nis auf die Gescnicnte des 19« Jahrnunderts im ganzen ub.r-
• trägt, so ist dies natürlich kein guxes heuristiscnes Prin-

zip? rian kann Gescnicnte übernaupt nicht so auffassen. Man

muss irgendwie dieses uelünl bei Wanrung der i:,lemento,, die

eben einfach dagewesen sind, docn so auflösen, dass man doch
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zu einem Verständnis auch der Konflikte kommt. So ist es

vielleicnt eine gewisse Hilfö, wenn man bei Heine, viel-

leicht einem der 'ersten aus unserer Gruppe, der Über die

Problematik dieses Verhältnisses nicht immer lt;ichtsinnig,

sondern manchmal auch mit tiefem Ernst nachgedacht und ge-

sprochen hat, wenn man bei Heine Theorie und Praxis betrach-

tet, dann ist ein sehr starker ünterscniea zwiscnen seinem

Verhältnis zum deutscnen Geist und zur deutscnen Politik,

l'-ür ihn ist das starke Verhältnis zu Deutschland, das er

besessen und das er erklärt hat, auf die Gescnichte des

deutschen Geistes begründet. Nit deutscner Politik hat er

sich eigentlich sozusagen nur mit seiner linken hand be-

schäftist, was besonders deutlicn wird, wenn man vergleicht,

wieviel ernster er in die westeuropäischen Probleme einge-

drungen ist, in die Schwierigkeiten der französischen Ke-

Kierung. Das hat nicht nur seinen Grund in seinen Bezie-

nungen zu Guizot, die der Kritik offenstehen, sondern auch

in seiner wirklichen Beurteilung. Und so kommen wir hier zu

dem Problem, das nicnt nur ein oüdisches Problem ist, sondern,

wie wir - meine Generation - von MeinecKe gelernt naben,

auch ein Problem der deutschen Gescnichtsschreibung, das_

Verhältnis von Staat und Geist, das sicn natürlich dann in

jüdischer Weiso besonaers ausdrückt. Es isc sozusagen die

erste Linie, auf der wir uns begegnen.
Ich komme zu einer mehr technischen Frage: Wenn_

wir unter uns die Probleme dieses grösseren Wernes, das wir
beabsichtigen und dessen Plan Herr Messe Ihnen vorlegen wird,

besprechen', erscheint für uns das Problem der Diasporage-
schichte, d.h. einer Geschichte, die nicht eigentlich im

^

normalen Sinne einen klar greifbar>^n Sozialkörper als Tra-

ger hat. Das ist besonders deutlich für die Geschichte des

19. Jahrhunderts, d.n. die Geschichte der Emanzipationszeit.

Für die Geschichte des jüdischen Mitcelalters liegen die

Dinge etwas anders. Da ist zweifellos das Judentum eine

kompakte klare Einheit mit bestimwten Institutionen und

einer sehr starken Einwirkung von seiner religiösen Tradi-

tion auf das Leben der Menschen, ilan kann nicht im Zweifel

sein, wer Jude ist und warum er Jude ist. Für unsere Epoche

ist das nicht so sicher. Ich habe mich im letzten Jahr viel

mit Simmel beschäftigt, der wahrscheinlich den Jüngeren von

Ihnen nicht ein so bestimmter Begriff ist wie er es für

meine Generation, besonders der hier in Berlin btudierenden
gewesen ist. Simmel ist schon ein Mann der zweiten aus dem

Judentum ausgetretenen Generation, seine Eltern waren katho-

lisch bzw. protestantisch, und er selber hatte auf der Ober-

flache mit dem Judentum garnichts zu tun und sprach nur mit

Vorsicht davon. 'Wenn man genau zusieht, so nat er sich doch

sehr viel mit jüdischen Dingen beschäftigt, una wenn man ihn

untersucht, dann werden auch Juden zu dem Schluss kommen, zu

dem manche weniger judenfreundliche Kritiker Simmeis schon

zu seinen Lebzeiten kamen, dass er eigentlich ein sehr aus-

gesprochen jüdischer Denker ist. Dieses Beispiel zeigt eigent-

lich das Problem, denn es ist ja ganz offensichtlich hier an
diesem Simmel, wenn man ihn so liest, nicht tigentlich_^ein

jüdischer Gehalt, der abgewandelt ist. Wir treiben gewöhn-
lich eine Nationalgeschichte oder aucn eine Weltgeschichte
in der Weise, dass wir sagen: Geschichte bedeutet Veränder-
ung, aber Veränderung von etwas, was klaren Bestand hat.

Unsere geschichtlichen Begriffe haben den Sinn zu zeigen,

wie eben durch die Geschichte etwas, das da ist, sicn ver-

ändert. Das Beispiel von Simmel zeigt, wie sehr hier ein
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Inhalt swochsel eingetreten ist. VJas der hann zu sagen hat,
hat doch offenbar mit dern, was in Bibel und Talmud und
jüdiscii^r.. Liturgie steht, nichts direktes zu tun, da ist
keine Kontinuität. Es ist ein Abürucii, und infolgedessen
versagen hier die tt'ewöhnlichen f-iittd unserer Analyse.
Da&telbc in einem grösseren Umfange ist vielleicht bei
harx. 3ie v-issen alle, dass Karl riarx immerhin, wir müssen
das zugeben, einer der stärK.sten weltgeschichtlichen Ein-
flüsse güwesen ist, der von unserer Gruppe austf.egangen ist,
auch sehr stark von der deutsch-jüdischen Gruppe, ich brau-
che Ihnen nicht zu sagen, warum, dass er getrieben ist von
der Überlieferung des jüdischen Mössianismus. Das ist viel-
leicht ii'gendwie richtig. , abor es ist, wenn man es konkret
machen will, sehr schwer zu beweisen. Zu beweisen gegen ihn,
denn er hat v^n diesen i]ini.;en nichts wissen wollen," und wenn
man die Geschichte des Messianismus und seine Bedeutung im
19. Jahrhundert nachsieht, dann nat schon der alte- xHermann
Cohen gesagt, dass hendelssohn von aer positiven Bedeutung
des hestianismus als eines Programms der fienscheneriÖsung
nocn nichts gewusst hat oder es vergessen hatte, und dass
es dann, Cohen sagt, etwa durch Reformraooiner wie t-eiger
in Breslau und natürlicn auca durch andere wieder heraus-
geholt worden ist. Und es ist mir fraglich, ob wirklich .

harx von aiesera Strom direkt berührt worden ist oder ob er
den Telos der Geschichte nicht aus der westlichen, der
Hegelschen Tradition genomimen hat. Icu sage das nicnt, um
irgendeine These über ihn aufzustellen, was ganz und gar
ausserhalb meiner Kompetenz liegt,., sondern nur um zu zeigen
wo die bchwierigkeit ist, dass wir hier nicht einfach ein '

haterial haben,, das da ist und sich wandelt, und man kann
eben an der Wandlung, ablesen, was gescaehen isl. Es ist ein
neuer Inhalt, Abt,r harx gibt uns noch einen andern hinweis.
Wenn man narx iiagt,und man hat ihn,- wie: Sie wibsen, einmal
gefragt, wie er zum Judentum steht und was sein Programm'
für das Judentum ist, so hat er geantwortet: herauszukom-
men'. Der Antrieb ist, man konnte vielloicht mit leichter
Übertreibung sagen, er wollte ..ine Wdtschailen, in der es
fni'^fv.:^^^^^ ^^^ geben kann, was sicher daiüi spricht, dasslur Ihn das Judische nicht so ganz unbedeutend gewesen ist
wobei^ich natürlich keineswegs diese These generalisiert
als die Ursache, sondern nur dls ein hotiv bezeichnen möch-
te. Und das führt uns etwas weiter, denn efxensicntlicn aas,woraus harx heraus wollte, ist das Aussenseitertum. Er wolltenicht mehr Aussenseiter sein. Dieses üussenseitersein ist
ganz gewiss ein sehr wesentliches Element unseier Situation,
oder wie man lieute so gerne sagt, unserer Existenz. Dieses
riussenseitertum ist natürlich keine deutsche SchÖpiun-,- son-
dern ein europäisches Erbe aus der heligionsr-.eschicnte des
Mittelalters, ich miöchte sagen ein unvermeidliches ii^rbe
gegenüber einer Gruppe, die den Willen hatte, sie selbst zu
bleiben und nicnt konform zu gehen, was doch eigentlich die
Grundlage unseres SchicKsals una unserer Kraft ist. Dabei
ist aber nocn etwas zu bemerken: Unsere Apologeten auf beidenoeiten haben sich senr bemüht zu betonen, dass wir ein geuein-
sames Erbe haben, das ist ja selbstverständlich, und ausser-dem hat die neuere Wissenschaft, seit der zweiten Hälfte desly. Jahrhunderts, gezeigt, dass der Einfluss vdes Jüdiscaen aufdie Umwelt m miancher wichtigen Hinsicht, z.B. der Philoso-
phiegeschichte, garnicht unerheblich gewesen ist, und trotz-
dem: Der Gegensatz war ausserordentlich und wurde stä- ker
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stärker iiu Spätmittelalter, d.h. die Linge liefen so, dass

aUest was das Leben und die Lebensführung der Menscnen

betrifit, aus diesem K^emeinsamen Erbe m verschiedener

Weise tnlw^CKelt worden ist. Wie Oakou ßurckharat ^n exner

frühen Vorlesung einmal gesagt hat:
i^^tn^^^LfheLs? Re?a

heilip-, war für die andere L^ruppe profan. Das heisst feera

d" im Lebon v.^aren aie Verschiedenheiten gross, und das war

das Sntl^hSidende, woraus sicn alle die^motxonen des Ge-

gensatzes und aucn der Auibau der sozialen btellun,^. der

Juaen als dei Aussenseitci , die gewisse uingetat^n, die

die anderen nicht recht zulassen wollten, erfeapen_. Die be

lehrten auf beiden Seiten kamen zusammen, manchmal sehr

produ^-tiv. iüs ist tief cnaraKteristisch für die miLtelal-

t.rliche Geschichte, das.. die intimste Zusammenarbeit zwi-

schen Juden und Cnristen sich im 1^. Janrhundert vollzieht,

als der -rosse Meister Eckhart eine Erklärung abgab, dass

Sas 'fieS srines'philosophischen Weltbildes sich ^ej haimo-

nides findet, damät eine Tnese zuspitzend und verstärkend,

die scnon sein Ordensbruder Thomas von Aquino diskutiert,

. aber der Enthusiasmus, das Bekenntnis sozusagen, das ist

das seine. Das war im Jahre 13>20, also kaum JO Jahre vor

der grossen Katastrophe der Pestjahre.
• ^^ . n-^r^i-inh«

Ich muss diesen Rückfall in meine mittelalterliche

Vergangenheit verteidigen, aber für unseren ^i^^ammenhang

liegt mir an Folgendem: Beide Dinge sind wichtig, der Gt;gen-

satz und die tiefere Verv;andtschaft, denn aus der Tatsache,

dass das Judentum auf einer Tradition oeruht, die auch für

die europäische Kultur wesentlich una grundlegend ist, dass

da eine gemeinsame \\urzel ist, erklart sicn die iioglichkeit

des raschen V.iederaufstiegs in die europäische Kultur, nach-

dem die Positionen', die zwischen den Juden
^^j;;. ^^^^^^^^^^^J:

tion besonders im späten 'Mittelalter, aufgericiit et
^J^gJ'

-^^

religions- und wirtscnaftsgescnicntlichen Gründen, da hin-

scnmolzen. Aber andererseits diese tiefe Gegensätzlichkeit

von vielen Jahrhunuerten, war natüilich auch ein Erbe, so

dass im Grund.= dieses ganze ambivalente Verhältnis sich aul

das Mittelalter zurückführen lässt. " u t^^
All das ist nicnt aeutscn, sondern europaisch, icn

sollte aber zu Ihnen' vom deutschen Erbe sprechen. Da ist das

Besondere das Datum: das Datum"der jüdischen n-manzipation im

Zeitalter Goethes, d.h. des geistigen Wiederaufstiegs des_

Büreertums in eine Führerrolle in der Nation, die gerade in

Deutscnland seit dem Dreissigjährigen Kriege abgesunken war.

Das heisst, das Judentum kam aus dem Gnetto und ergriff die

neue idealistische Religion des deutschen Humanismus, die

scheinbar uniconfessionell war mit ihrem starken humanitären

Pathos als seine Aufgabe, und .-leicnzeitis ,
mit dem Aufstieg

des ßürp.eitums das. soziale Programm der Eingliederung in
_

dieses Bürgertum. Hier wird die Gescnichte des Judentums ein

SpezialProblem der Geschiente des deutschen Burgo-rtums. Wie

stark diese Dinge zusammenhängen, kann man an dem Beispiel

von Moses Hess sehen. Gewiss, Moses Hess ist bei uns berühmt

geworden, weil er zu .in^r Zeit, in der keiner unserer_ Vor-

fahren in Deutscnland daran dachte, das Judentum als eine

Nation zu reaktivieren, dieses Programm 1862 aufgestellt hat

in einem Buch, das von den meisten unserer Leute abgelehnt

wurde. Das hat «inen soziologischen Hintergrund: Wenn man

den Fall Moses H«ss etwas studiert, ist es scnlagend, dass

er kein Bürgo-r werden wollte. Er ist durcnaus in seiner gan-

zen Lebensführung u .d in seinem Willen ein unbürgerlicher

Mensch. Das grosse Programm des deutschen Judentums aber war.
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bUreerlicti zu werden und mit dem aufsteigenden Bürgertum

mitzuF-ehen. Diese besondere Geschichte des Bürgertums -

das brauche ich nicht weiter auszuführen - ist dann be-

sondors verflocht..n mit dc-r politischen Gescuichte Deutscn-

lands, d.h. mit der Tatsache, dass das eigentlicne rTobiern

Deutscniands im 19. Jahrhundert die Scaatwerduue war, die

im Westen schon seit Jahrhunderten abj;,ebchiossen wai .
_

ua.

wird sehr deutlich, wenn man z.B. John ütuart fiills .m-

fluss in den bOer Jahren, von dem Dilthey beredt gespro-

chen hat, verp.leicht mit seiner V.'ir.iung m England. Bs

zeipt sehr deutlich, dass in England die .bezicnung a^-s

rationalen bozialtheoretikers mit der wirKlicnen Gesetz-

pebunp des Parlaments, die damals aie Scnaden der indu-

striellen Revolution zu beseitigen versuchte, intim Zu-

sammenhang': t . In Deutschland, wo man natürlich aucn iur die

Sozialpolitik das. gleiche Inter.s.e natt., wo aber das groo-

se P-iObleni war: Wie macnen wir «s Dcsser als 4ü/^;).
_

aa
_

hat das Scnicksal die Geschichte entschieden, dass hi«r «ine

andere Scnicat der nationalen Entwicklung dieses 1:^. Jahr-

hunderts sozusagen die Federführung bekam. Daraus entwickeln

sich dann unsere Probleme. ^s '^^^J^'^^'^'^^^}t''l,,fi^'j,.'^f,l%orn
neue öcnicht in .iuer G..sellscnalt, der es um soziale K^lorm

geht, leichtür Eingang- findet als in ^ine Gesellschait_,
_

die

Staatlichkeit aufbauen will auf Element^., dio vor dem ein-

tritt dieser Gruppe liegen. Im ganzen, wenn wir noch eine

kleine methodische &chlussfolgi.-rung ziehen, um auf die
_

Scnwierigkeit der Diasporagesenichte zurückzukommen, zeigt

sich, soweit ich sehen kann, aass im Grunde unsere Gescnich-

die Gaschiohte der deutscaen Juden, als eine Abwandlung
te

,

der deutscaen Probleme lurci-j die jüdische Situat.Lon beaan-

delt werden muss. DaS ist, wie wir im L^}^^^d^^,,J^f,^j;5f.n °äuch
im Lauf des- Referats von herrn hOi.se nocn Söuen werden, auch

ein Problem, das natürlich in die Gestaltung ein..s solchen

Vverkes, wie vir es hiei vorhab.jn, hinein.,reift . Ich loochte

hier nichts w.;iter darübei sagen. Das Kahmenwork kommt eben

von aer deutschen Geschichte, und was wir zu behandc-in naben,

ist: wit; aie einzelnen Probleme, die sicn in .'.er deutschen

Gescnichtc ergeben, Probl.ynio aes Jüdischen werden.
__

Das 'ist, sozusagen, m-^ine Ubersicnt. Ich mocnte

noch ein Wort über d^n Sinn sagen. i.s liegt senr naaw
,
dass

wir unser Vveik aufxassen im Sinn^ von "historia magistra

vitae". Ica möchte mir als Privileg meines Alters erlauben,

etwas skeptisch zu sein. Ich kann sagen, dass Goscnichts-

schreibun' (der anderen) mein eigenes Denken etwa seit bu

Jahren beeinf lus:.-t hat. Ich d^n^e zurück an di'o z^eit
, _

als

Ericn l^iarcks nach Hamburg kam und soine grosse hunst m aer

Reöe und in der Schreib... besonaers die Jugend beeinflusste,

etwa wie Sie es kennen aus seinen "Männern und leiten .Scnon

als ich 1918 aus dem Kriege Kam, und wieder mal "Fianner und

zweiten" vornahm, um mich aui .meinen Schulunterricht vorzu-

bereiten, da hatte ich doch das Ge.iuhl: Der Mann uat eigent-

lich docu nicht recht gehabt. Und das ist nicht nur etwas,

was d';n Einzelnen trifft. Nicht etwa, dass ich persönlich

irn'endwelchon Umbrucn erlitten hätte, das ist mir nie pas-

siert, dazu bin ich nicht iruchtbar genug, aber cS war
irgend etwas anderes gewesen, und ich glauoe, das war nicht

seine persönliche Scnuld, sondern das liegt an der Geschich-

te. Gescriichte ist etwas, wo immer das Unvorhergesehene pas-

siert, und zwar einfaca aus dem Grunde, dass .auch der er-

folgreicuo hann, aer Gescaichte m.acht., und zunächst ganz

undVar seine Pläne verwirklicht, dann docn, wenn inan ihn
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10 oder 20 Jahre spater wieder besieht, das iiirgebnis etwas
ganz Anderes K^^^^sen ist. Wenn icii vergleicau, was meine
Sc'iiulkaineraden, die Sozialisten waren, damals vom Sozialis-
mus erwartet Haben in der Primd und was dann aaraus gewor-
den ist, in der Welt, ich sage ^arnicLts, ich oeurteile
garnichts, sondern icn stelle nur fest, so ist das auf

Jeden Fall sehr anders ; man möchte last mit dem FiÖndis-

latein sagen "totaliter aliter"- Und desnalb bin icn skep-
tiscn, aus dieser allsei:'einen Erfahrung, heraus, die ich
nicht weiter auszufüriren orauche, skeptisch gegen eine
Forderung an die Gt-schichte, den richtigen Weg rt;zeptmäs-
sig auszuscnreiben. Ich glaube nicht, dass v/ir das ^können,

und icn glaube, dass di^ Leute, aie am uieisten zurückhal-
tend sind, OS immer noch am besten machen. iLs ist nicht
uncharakteristisch, dass Frieorich Meinecke eigentlich der
Historiker ist, der von seinen Kollegen als der unpolitisch-
ste angesehen wurde, und keinei von uns wird behaupten wol-
len, das.: er es in dieser Beziehung schlechter gemacht hätte
als die anderen; die meisten werden doch wohl mit mir zuge-
ben, dass er cS immerhin etwas besser gemacht hat, aber die
Grenzen sind natürlich auch da ganz deutlich: sie sind ein-
fach Grenzen menschlicher Art.

Sie werden nun sagen: Also verlangen Sie, dass
Geschichte nui dazu gemacnt wird, weil es dem Historiker
Spass macht, Geschichte zu schreiben und einigen Leuten, den
jüngeren wahischeinlich, Spass macht, Gescnicnte zu lesen?
Das^möchte ich doch nicht sagen. Was icn glaube, was wir
können ist, aus diesem Sinn für die Kompliziertheit der
Geschichte das Element der Weisheit zu schöpfen, von dem
der alte Basler gesprochen hat, a. h* ein Element der To-
leranz und der Geduld, dasb in WirKlichi^eit henschenplane
ganz gut sind, besonders wenn sie sich mit konkreten und
naheliegenden Dingen belassen, dass aber die Geschiente doch
ivianchmal mit uns einen anderen weg geht. Das, glaube ich,
ist das Eine. Das andere, was mir auch persönlicu sehr am
Herzen liegt, und wo ich Sie aucn bitten würde, uns zu hel-
fen, obwohl das ferner liegt, ist wirklich festzustellen,
was wir eigentlich gewesen sind und v.ar wir eigentlich ge-
leistet haben. Jbder von uns versucht das, aber da muss
auch Zusammenarbeit helfen, denn es ist ganz deutlich, wenn
wir iirgendeinen von den grossen Juden des 19» Jahrhunderts
lesen und es uns überlegen, dann wird das Zweistromland, von
dem l'ranz Rosenzweig gesprochen hat, durcnaus deutlich. Und
daher würde ich auch denken: Auch dieser intime Kern unserer
Aufgabe ist eine Aufgabe, die wir nicnt abschlic^ssen von
irgend jemandem, und wo wir Ihre Hilfe braucüen.

ff

Das Institut nat sich die Aufgabe gestellt, ein-
mehrbändiges Werk herauszugeben, das die Geschichte des deut-
schen Judentums von der Zeit der jjjmanzipation bis zur Nacht-
übernahme Hitlers bcnandeln soll. Das Institut arbeitet nicht
aus Originalitätssucht, sondern aus ganz guten Gründen in um-
gekehrter chronologischer Richtung, dem i^eispiel des engli-
schen HistoriKers B. H. Suminer folgend, der eine russische
Gescnichte geschrieben Hat, die manchen von Ihnen vielleicht
bekannt ist und die aucn mit der Gegenwart anfängt und dann
auf merkwürdige Weise immer weiter zurückgreift, was ihm
nicht ganz gelungen ist. üb es uns gelingen wird, weiss ich
nicht, Jedt^nfalls, wie Sie wissen, behandelt der erste bereits
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diese Zeiten

erschienene i::>and d^r S.-rie das letzte Jahr vor der Macnter-
grcilunp:, er gibt öinen ^juersctinitt durch die Situation der

Juden in Deutschland iii' Jahre 19:)2. VJio lüancao von innen
viuilüicrjt''auch wissen, wird in. Augenblick au einem zwei-

ten Band gearbeitc^t, d^i die z^citspanne etwa von 191^ bis

192;; behandelt. Dur urund für dit^ses Verfanren liegt teil-

weise darin, dass man das Bcdurlnis aatte, sicix auch aui

Ibbende Gescuichtsquellen zu stutzen, auf die Menscnen, ^^die

an den Tatbeständen, die da behandelt werden, noch persön-

lich bv. teiligt waren, teilweise in fuhrenden Stellungen,
und sich jedenfalls daran erinnern konnten, wie

aussanen. Es handelt sicn Jetzt in erster Linie für das In-

stitut darum, diese ü-escnichtsschreibuno rücKwarts auf das

19. Janrhundert auszudehnen, wobei von lebenden Geschicnts-
quelien natürlich nicht mehr die Rede ist und wo die ^Prob-

lematik der Geschichtsschreibung, c^us diesem Grunde viel-

leicnt eich etwas anders gestaltet. Kj.u hat in Aussicht
drei weitere Bände dieses wahrscn^inlich fünfbandigen Über-

blicks dem 19. Jahrhundert zu widmen. Dabei er^'.eoen sicn

erhebliche Probleme der chronologischen Lintcilunß, wt^lche

hoflvrntlich in der folgenaen Diskussion eingeaend behandelt
werden werden, denn wir nahen in dieser Hinsicht nur die
allgemeinsten Vorstellungen, wie man am Desten die Geschich-
te des deutscnen Judentums von, sagen wir, der Zeit der .

Emanzipation bis zum Voraüc-nd des ersten Weltkrieges metho-

disch behandelt.
Ich möchte ganz Kurz ein paar Worte zum Problem

der möglichen cnronologiscnen ii.inteilunvr;; sargen. Von den

bisherigen Banden konzentriert sicn der erste auf ^ein Jo.hr,

gibt also einen ^Querschnitt des Jahres, das man für irgend-

wie charakteristisch für eine bestandsaufnanrne gehalten hat,

das Jahr vor der hachtUbernahme Hitlers. Der zweite Band^

umfasse eine zjeit spanne von etwa b - 8 Jauren, die man wie-

der als sehr ricntunggebend, als Wendejanre in irg^-ndeiner

Form, als entscheidende Jahre empfunden hat, vielleicht yen

der Judenzählung im ersten Weltkrieg., die ein sehr deutli-

ches Symptom der wachsenden lüntfremdung war bis zur defini-

tiven Konsolidierunp- der Weimarer Republik, bei der man
denken konnte - natürlich, wie man jetzt weiss, irrtümli-
cnerweise -

, dass diese Entfremdung, zum mindesten an der

Oberfläche in einer gewissen Form überwunden war. Ed handelt
sich also auch da um" eine relativ kurze Zeitspanne, in der
sowonl im deutschen Raum wiv^ aucn im jüdischen, wie der
kommende Band hoffentlich zeigen wird, sehr entscheidende
Entwicklungen stattgefunden haben. Die Frage ist Jetzt; Ist

diese Methode des ^Querschnittes durch die Stichjahre auch
auf das 19. Jahrhundert anwendbar? Und wenn ja, was durch-
aus nicht erwiesen ist, wo liegen diese Stichjahre, in

denen man sicn die Entwicklung des deutsch- jüdischen Ver-

hältnisses besonders eingehend ansenen soll?
Allerdings vorher ist vielleicht noch eine ganz

andere, prinzipielle Frage zu stellen. Ist diese Methode
von StichJahren überhaupt c^nwendbar füi die Beschreibung
und Behandlung der Geschiente des aeutschen Judentums im.

19. Jahrhundert, oder wäre es wesentlicn zweckmässiger,
vielleicnt längere Zeitspannen mehr Uberblickartig zu be-
handeln und dabei insbesondere die verscuiedenen. Entwick-
lungsphasen der deutsch- jüdischen Wechselbeziehung heraus-
zuarbeiten, was natürlich für sehr kurze Zeitspannen schwie-
riger ist, als wenn man es überblicksartig über längere
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Zeitspannen ausdehnt. Aber welche huthodik man schliesslich
auch verfolgt, man sollte sich doch zunächot darüber klar
werden, wo die entscheidenden Entwicklungen und wo die ent-
scheidenden Wendepunkte liegen- Da kann man zunächst einmal
fragen: Liegt das Entscheidende in der politischen Geschich-
te, dann konnte man nafcürlich an Janre wie 184-8 bis 49 oder
30 denken, oder wieder an die Jahve von 1862 vielleicht oder
1866/6? bis entweder in die früher. 70er Jahre oder möglicher-
weise auch in die frühen 80e.r Jahre. Oder linden irgendwie
besonders beaeutsame Entwickl.uigen, wie mian wohl auch sagen
könnte, in den ^jOer Jahren bis zum Vorabend des Weltkrieges
statt? Dabei handelt es sich natürlich, wenn man das fest-
stellen will, wahrscheinlich weitgehend um die Bedeutung,
die man der Entwicklung der freine itlichen Strömung, also
sagen wir des Liberalismus in Deutschland zuweist, der auf
deutscher Seite, in der deutschen Geschichte von grösster
Wichtigkeit ist: der Aul stieg das Liberalismus, die Zerset-
zung des Liocralismuso der Fall doS Liberalismus, was gleich-
zeitig im jüdischen Lager auch entsprechende Wirkungen hat,
sowohl eigenständige im jüdisoaen Lager von Bindungen weg zu
einer freiheitlicheren und assimilatoriscnen Gestaltung. Das
hat gleichzeitig auch die Wechselbeziehung, in der Fragender
iimanzipation, entscheidend oeeinflusst. Könnte man also über^
haupt an dr
Emanzipati
Aufklärung Jm Judentum, bis zum Höhepunkt dieser liberalen
EntwicKlung, die man vielleicht mit '4-8 ansetzen kann. Ob
man den neuen Kurs in Preussen dazu zahlen will oder nicht,
ob man das als eine letzte ii^ntwicklungsmöglichkeit des Irei-
heitlichen deutschen ldea"'ismus ansehen vyillc darüber lässt
sich diskutieren. Jiis käme dann m6g].icherv;eise die zweite
Phase der Zersetzung des deutschen Liberalismus, d,h. die
Überschneidung zwiscnen Libera.lismus und Nationalismus im
Rahmen der Konsolidation des deutschen Staates, die, wie
Herr Liebeschütz ausgeführt hat, in gewisser Hinsicht den
Vorrang, ich will nicht sagen, haben muss, aber auf jeden
Fall beginnt dann die Zersetzung - und man Kann, glaube ich
sagen: Die endgültige Zersetzung -• des deutschon Liberalis-
mus mit der bekannten Spaltung, wo die r'-enmeit der deut-
schen Liberalen, wenn man diesen Ausdruck anwenden will, in
das nationale Lager übergeht und teils bedingungslos, teils
mit Reservationen eine Recht swendung durchführt. Eine Schei-
dung der Geister, wo dann die kleinere Gruppe sich nach
links wendet und aus Umständen, die zu untersuchen sein
würden, wanrscheinlic.j eine unverhältnismässig hohe Unter-
stützung seitens des Jüdischen Bürgertum.s erhält* Da sind
natürlich auch Dinge wie die Entstehung des "Berliner Tage-
blatts" und seine Wirkung und sein Einfluss im linkslibera-

von
der

der

len LaRer u • SoW zu untersuchen • Es kommt dann die dritte
Phase, nachdem diese Teilung einmal geschehen ist, und die-
se Teilung halte ich für sehr grundlegend, vom Verfassungs-
konflikt in Proussen bis zu - Konservierung ist natürlich
nicht das richtige Wort - also bis zu dem Zeitpunkt, wo die
Kationalliberalen docn wohl bewusst in einen konservativen
Kurs einachwenken, der später von der Deutschen Volkspartei
übernommen wird. Der dritte entscheidende Punkt wäre dann
wohl nach div, ser Tc-ilung das grundlegende Eindringen der
völkischen Ideen in das deutscne Bürgertum und die - was man
möglicherweise als deutsciie Rechte bezeichnen kann - die
Scheidung der Geister, die dann möglicherweise während der
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Kriegszßit in der Peiiodo, die in dem jotzt zu beaioeiten-

den B:.nd zum Ausdruclr: küiniat, datih schon einen gewissen

Hönepunkt erreicnt.
Also man könnte sich in diesem Sinne die g^^^-e

Sache irp.ondviie im Rahmen der Eolitischen^EntwicKlung vor-

stellen. "Fian könnte aber ebensogut den'kun, dass die ent-

scheidenden Entvv'icklun^i-en auf dem Gebiete der Wirtschafts-
geschichte zu suchen sind, und nicht auf dem der politi-
scEen~eschicnte. Da könr.te man an die Entstehung eint^s

jüdischen Bürgertums denken und an das x^indringen dieses^

Bürpertums in'das deutsche Bürgertum und an das Verhältnis

von jüdiscaem und nicht jüdische© Bürgertum, und man könnte

spezifisch irrendwit^ aie Rol-i-e von Judt;n in den Gründer-

^

Janrei:, w.^nn man so will, herausstollen, studieren als ein

typisches Element d^s Jüdischen Eingan^.es in die bürgerlich-

geschäftliche Oberschicht. Das scnliv^sst natürlich die mehr
politiscae Orientierung der Fragestellung in Bezug auf den

Liberalismus garnicht au^^ denn der Libo^ralismus ist Ja,
^

wie nun hinreichend beKannt ist, weitgehc^nd eine bürgerliche

Ideologid, und doswegen ist eine Verbindung natürlich vor-

handen zwischen dem wirtschaftlicnen Aufstieg und Eingang
von Juaen in das Bürgertum und ihrer politischen Ori..n-

tierung.
Man kann auch wieder eine ganz andere Fragestel-

lung anwenden: Man kann fragen, ob die t^ntscueidenden Momen-

te vic^lleicht auf ^eistesKt'Scnicriyiche^^ Gebiet liegen, und

weder auf politischtm"^nbch Tauf " wirtscnaftlichem G^-biet. Da

könnte man z.B. an die be3ond.;ren Züge der politischen Koman-

tik denken, zunächst der politischen Romantik auf deutscher
Seite, der politischen Romantik des deutschen iNationalismus

mit ihrer Einwirkung aueh aul d.s Jüdiscno Denk-^n, und dann

eben .ucu die Entwicklung der politiscnc;n Romantik in etwas
anderer Form, der nationale. n Idee im jüdischen Lager. Man
könnte auch wicdc;i auf jüdiscner Seite ai.> einzelnen Stadien
der kulturellen Assimilation in Betracht ziehen und könnte

dann aucn wiecei an die zunacast deutscberseife, von der eeut-

schen Umwelt, gestellte Forderung der ^isbiuilation ,
gefolgt

von der Ablehnun«:?, ihrc^r Folgen, der zu starK erscnein^ndo'n

Assimilation, denken. Das ist auch odne Form der Problem-
stellung, die vi .bleicht in Erwägung guzogc^D wt^rden könnte.

Man kann natürlicri aucu die Frage aufwerfen - das ist wi^c^der

eine andere Fragestellung - ob dio' entscheidenden Einschnit-
te für das, was uns hit^r inters^iert, übeihaupt in erster
Linie im jüdischen Lager und nicht im deutschen Lag^r zu

suchen sind, ob nicht vielleicht, wio Hcir Liebeschütz ge-

sap-t hat, die deutsche Entwicklung so etwas wie einen Rahmen
abgibt lür das eigentliche hier inteiessierendc : die ii^nt-

wicklunp der jüdischen kollektiven Persönlichkeit, Eintritt
des Jüdischen Bürgertums in das deutsche Bürgertum, beson-
ders in die deutsche Bildungssphäre, und die Einwirkung dus
Eintritts in die deutsche Bildungssphäre auf die Entwick-
lung, auf dit' Gestaltwandlung des deutschen Judentums. Man
kann es auch natürlich nocn von einem ganz anderen Gc; sieht s-

punkt auffassen: Sollte man vielleicht div:; spezifische Prob-
lematik eines bestimmten Zeitpunktes ^her illustrativ behan-
deln, was in unserem Rahmen natürlich irgendwie b-ine ange-
nehme Begrenzung darstellt, nämlich illustrativ an Hand
einer bustimmtv^n repräsentativ^^n Persönlichkeit, wo man
z.B. denken könnte an Moses Mendelssohn, Heinrieh Heine,
Ferdinand Lassalle, Ludwig Bamberger, Theodor Herzl, alles
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Persönlichkeiten, die irgendwie von dem Problem des deutsch-
jüdischen Verhältnisses De trollen sind, sich daran gebildet

haben und gleichzeitig auch einen hinlluss auf die Entwick-

lung dieses Verhältnisses in der einen oder anderen Form

ausgeübt haben.
Liese Idee, illustrativ Persönlichkeiten zu be-

trachten, ist aus verschiedenen Gründen sehr verlockend.

han könnte möglicnerwfeise in diesem ZusaPauiennang auch noch

an etwas 'anderes denken: Nan könnte sicn mit der Zustimmung

oder Abv;ehr beschäftiFen, die ein spezifischer geistiger

Beitrat-: von bedeutenden individuellen Juden hervorgerufen hat.

Man könnte da z.ji. an Karl harx oder Sigmund Freud denken,

beide von der Umwelt sehr bewusst als Juden empfunden, und

die Problematik eines solchen Kulturbeitrages wirft natür-

lich auch ein Schlaglicht auf die deutsch- jüdische Proble-

matik des 19. und frühen 20. Jahrhunderts. Uies wären also

verschiecene Fiöglichkeiten, es gibt wahrscheinlich auch noch

andere, vyie man das Thema des deutscnen Judentums im 19« Jahr-

hundert behandeln könnte, üs würde senr wertvoll sein, die_

Meinung der Herren darüber zu hören, wie weit aiese verscnie-

üenen ap::.roaches miteinander vereinbar sind und welcher oder

welcne von diesen lür unsere Zwecke am zweckmässigsten sein

könnten.
Dann noch ganz kurz .ein Wort über die engeren Prob-

leme der Methodik. Der erste bereits erscnienene Band, der

den meisten von Ihnen vorliegt und der hinreichend bekannt

sein dürfte, ist ein SammelwerK von 1^ Autoren gescnrieben.

Am zweiten, durch die Erfahrung gewitzigt, beteiligt sich

bereits nur noch die Ralite, ungefähr, d.h. etwa 7 oder 8.

Das Problem, der Kollektivarbeit wurde durcu rein technische
Notwendigkeit bestimmt. Manche der Herren des Lßl, die diese

Arbeit geplant und Pate dabei gestanden haben, hatten es

wahrscneinlicn bevorzugt, Einzelautoren zu finden, und ver-

schiedene meiner Kollepen vom Londoner Board sind nie ganz

von dieser Idee einer KolleKtivarbeit überzeugt gewesen.
Aber wie gesagt, das wurde weitgehend durch technisclie Kot-

wendigkeiten bestimmt, und aus denselben Gründen wird wanr-

scheinlich dieses Prinzip der Kollektivarbeit auch weiter
beibehalten werden, einlach aus Mangel an Einzelautoren, die

genügend Zeit für die Bearbeitung von ijjinzelbänden zur Ver-

fügung stellen können. Aber ganz unabhängig von dieser tecn-

nischen Notwendigkeit kann man auch die Vorzüge und Nacüteile
dieser Methode abwägen. Sie hat nämlich auch erhebliche Vor-

teile, und diese Vorteile,- auf die ich kurz hinweisen möchte,

einer Kollektivarbeit im Gegensatz zur Einzelarbeit, dürften
vielleicht in folgendem zu suchen sein: Zunächst bietet die

Kollektivarbeit einer Anzahl von Autoren doch die Möglich-
keit vielseitigerer Archivai^beit, als dies vielleicht für
einen einzelnen Autoren m.öglich wäre, und das hat sich bei

diesem Band 19^2, glaube icn, durchaus gezeigt, dass da eine

vielseitigere Spezialisierung stattfindet auf verhältnismäs-
sig recht verschiedenen Gebieten, die ein Einzelautor in

^

diesem Masse wahrscheinlich nicht hätte zuwege bringen kön-

nen. Das führt zu dem zweiten Vorteil: Diese Mechode der Kol-
lektivarbeit bietet die ^löglichkeit, pacharoeiter aus ver-
scniedenen Disziplinen heranzuzienen, also nicht nur Histo-
riker, sondern auch Soziologen, Tneologen, politische Wis-
senschaftler una Wirtscnaftsgeschicatler u.s.w. Das wieder
führt zu einer Vielscnichtigkeit , Vielseitigkeit der Gesichts-
punkte, die bei einer Bouandilung eines Themas wie des vorlie-
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genden, was oa recht vielschichtig ist und von vielen Dis-
ziplinen aus und von vielen Gesichtspunkten aus angefangen
werden kann, durciiaus als ein Plus anzusprechen-ist . Die

iMachteile der Netnode sind naturlich ebenso augenfällig:
loa streife das hier ganz kurz :^ Ein unvermeialiches hass
von Uneinheitlichkeit, gewisse Überschneidungen, techni-
sche Schwierigkeiten in Ausvvahl der hitarbeitor, der Ab-

stimmung der einzelnen "Beiträge auf einander, Verzögerun-
gen, Abgrenzung-sprobleme, "demarcation disputes", wie es

die englischen ^roeiter und Gev;erkscnaften nennen würden.

Also die Sache hat offensichtlich auch ihre Nacateile,

aber praktisch, wie gesa^-t, regelt sich die Frage von
selbst, indem man wahrscneinlicn nur auf diese Weise tat-

sächlich das Projekt zu Ende führen kann. Es handelt sich
also im Grunde nur darum, sich über die .

Optimum-Anzahl der
Mitarbeiter für jeden Band klar zu werden. Würden z.B., und
dies ist eine Frage, die ich zur Diskussion stellen mochte,
würden z.B. vier hitarbeiter für Jeden Band aus verschiede-
nen Fachdisziplinen, z^B. ein politischer Historiker, ein
Wirtschaitsgeschichtler, ein Geistesgeschichtler und ein

Spezialist für jüdische Probleme, genügen, und welche Art
der Themenstellung wäre von jedem einzelnen von vier sol-

chen verschiedenartigen Fachspezialisten zu behandeln?
Jetzt noch ganz kurz ein paar Worte zum Thema der

jüdisch-deutschen Zusammenarbeit bei diesem Werk, was meiner
Ansicht nach ja einmalig ist. Es ist meines Wissens das
erste Mal, dass es systematiscn geplant ist, in einem Werk
von diesen Ausmassen eine prinzipielle Zusammenarbeit von
jüdischen und deutschen Spezialisten durchzuführen. Wie
schon gesagt vmrde , handelt es sich bei diesem Werk um eine
Geschichte des deutschen Judentums unter den Auspizieai eines
jüdischen Instituts, und es erscheint unt^r aiesen Umständen
vielleicht als natürlich, die hehrzahl der nitarbeiter unter
Menschen mit jüdisctiem Hintergrund zu suchen. Gleicnzt^itig
'aber spielen die Reaktionen nichtjüdischer Deutscher und ihr
"Judenbild" (in Anführungsstricnen) eine entscheidende Rolle
in aen zu untersucuendun Tatbeständen. Tatsächlich ist ja

die Problematik, um die t^s sicn bei dem. Werk od^r bei dem
vorliegenden Thema handelt, eine zweiseitige, es besteht eine

beständige Wechselwirkung, sowonl in den objektiven, d* h.

in den geistesgeschichtlichen, wirtsohaftsgeschichtlichen
Entwicklungen, wie auch in den subjektiven Haltungc^n, und
keines der Phänomene z.B. im jüdischen Sektor ist verständ-
lich ohne Berücksichtigung der Haltung der Umwelt. Diese
Zweischichtigkeit ist tatsächlich eine der wesentlichen
grundsätzlichen Betrachtungsweisen, die eine Gesamtbuhand-
•lung des Themas, wie es uns vorschwebt, rechtfertigen, und
dies lässt die i'dtarbeit von nicht jüdischen Wissenschaftlern
nicht nur wünschenswert erscneinen, sondern sie wird im Grun-
de unerlässlich. Auen auf rein technischer iübene ist natür-
lich eine solche Mitarbeit äusserst wünschenswert, weil die
deutschen Mitarbeiter den Archiven oft erheblich näher sind
als z.B. die in England oder Amerika oder Israel. Die Einzel-
heiten der Arbeitsteilung dabei hängen natürlich weitgehend
von den Sonderinteressen und ^Qualifikationen der einzelnen
Mitarbeiter ab. Praktisch nat die Zusammenarbtiit von jüdi-
schen und nicht- jüdiscnen Wissenscnaftlern bei dem Band '^1932"

sich durchaus bewahrt, und icn kann als Herausgeber nur bti-

stätigen, dass es ideolo^^ische , ideelle oder wie Sie es nen-
nen wollen, Schwierigkeiten, dabei so gut wie nicht gegeben
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hat. Ich habe die Zuversici.t, und os freut mich, das in
Gegenwart von fi^rrn Jochmann aussprechen zu können, dass
dasselbe aucu bei unserem zweiten i3and, dei Jetzt näch-
stens vom Stapel laufen soll, der l'all sein vvira, dass
sich irgendv/elctie Schwierigkeiten, was die "Tendenz" be-
trifft, nicht ergeben haben und nicht ergeben weraen. Und
wenn es in Bezug auf Tendenz oder heikle Punkte, die na-
türlich auch nicht übersehen werden dürfen, keine Scnwie-
ri^i.Keiten gegeben hat in den Banden, die das doch immerhin
sehr delikate 20. Jahrnundert benandeln, so ist kaum zu
erwarten, dass bei den Banden über das weniger gefühlsbe-
ladene 19« Janrnundert das der Fall sein würde. Über den
v/ert einer solchen Zuj^ammenarbeit sowohl fachwissenscnaft-
licii als aucn darüber hinausgehend., sind wohl keine Worte
zu verlieren. £iS handelt slou hier um eine Arbeit, die ge-
meinsam unternommen werden sollte, und es würde micn des-
nalb sehr freuen, wenn unsere heutige Tagung dazu betragt,
eine derartige Zusammenarbeit zu fördern.

Weltsch: Ich bitte Sie Jetzt in die freie Ausspra-
che einzutreten. Wir sind sehr interessiert, Ihre Meinung
zu hören zu der Fülle von Fragen, die in den beiden Relera-
ten aufgeworfen wurden. Als wir - vom LBI - an das Projekt
herangingen, hatten wir das Gefühl, zunächst methodisch
etwas im Dunkeln zu tappen. Wir mussten erst für uns selbst
die Probleme klaren und etwas Erfahrung sam.meln. Es war vor
zehn Jahren vielleicht noch nicht die Zeit gekommen, den
Kreis erheblich zu erweitern. Inzwiscnen ist eine neue Ge-
neration herangewachsen, die unbefangen an die Aufgabe
herangehen kann, und wir nahen mit Befriedigung Kenntnis
genommen davon, dass bei Ihnen ein tiefes sachliches Inter-
esse an dieser Forschung besteht. Wir gehen Jetzt davon aus,
dass es sich um das Problem einer Beziehung zwiscnen zwei
Seiten handelt, das ricutig erkannt werden kann nur, wenn
es von beiden Seiten beleuchtet wird, wie wir schon sagten,
war der Äinfluss der deutschen Kultur und Lebensform auf
die Juden sehr entscheidend, der Prozess, den wir Assimi-
lation nennen, auch der Einfluss der deutschen Philosophie,
die fast unmerkliche Umbildung des Denkens, das immer stär-
kere Eindringen der Juden in die deutsche Wirtschaft und
Gesellschaft, aber auch in das Geistesleben. Der Einfluss
der Aufkläerung und des deutschen Denkens spiegelt sich im
Jüdischen Sektor auch im religiösen Leben, nicht nur in der
Reform, auch in der Orthodoxie. Dabei spielt auch der Wunsch
mit, die üjmanzipation zu erleichtern, indem durch die Re-
form der noch vom Mittelalter bestehende Separatismus ge-
mildert werden wird, wie das in ausgezeichneter Weise der
leider heute nicht anwesende Herr Rürup, der hitarbeiter
des leider gleichfalls verhinderten Herrn Nipperdey, in
seiner Schrift über die Emanzipation in Baden ausgeführt
hat. Alle diese Vorgänge lassen sich kritiscn beurteilen
vom Jüdi>^schen und vom deutschen Gesichtspunkt aus. In die-
sem Sinne bitten wir Sie um Ihre Stellungnahme.

Eine Sache, auf die wir dann eingehen müssten, ist
vielleicht ein^ praktische Frage: inwieweit, und da möchten
wir gerne Ihren Rat haben, eine direkte hitarbeit div^^ses«

Kreises deutscher Professoren oder Gelehrter möglich ist,
entweder durch persönliche Beteiligung an einem dieser Sam-
melwerke, worin wir bisher Erfolge, aber auch hisserfolge
gehabt haben, wie wir zugeben müssen. Es ist sehr scnwer,
beschäftigte Gelehrte und Wissenschaftler von Rang zu einer
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Mitarbbi-c an oinür Arbeit zu gewinnen, die vielleicht
ihrer Taß,esarbeit etwas l'erner liegt. Es handelt sich
aucn um andere mör^liche Massnahmen, wie etwa di hithilfe
von Studenten bosondurs in Arcnivarbeit oder ähnlichen
Dingen. Diese praktiscnen Fragen wollen wir heute Nach-
mittag besprecnen,

Wagner ; Darf ich vielleicht' die Diskussion er-
oftnen 'Mit einer mformatoriscnen Frage: Wenn icn mich
an herrn hosse wenden darf. Wo und w^ann soll man das ly.
Jahrnundert beginnen? Ich möchte us in dieser so reizenden
privaten Atmosphäre so formulieren. Wenn v;ir uns einen
homent mal vorstellen, wir sasben nicht im Konferenzsaal
des Botels Berlin, sondern in einem Konferenzsaal des
Hotels Sacher in Wien, würde das nictit ganz andere Konse-
quenzen unter Umständen aufwerfen für die Räumlichkeit
unseres Problems ?

QJeltsch: Sie meinen Joseph II. ?

t ĝner: Ja

Adam Riese sind das ungefähr 50, 60 Jahre
Mittelpunkt g'^-stellt werden,
liegt, ist ein Jahrhundert, i
erste Rolle spielt, huss man'

, icn denKe an Josepn II., an Sonnen-
fels, an diese Z.:it, an das Anlaufen der bürüorlichen Auf-
klärung, und ich denke aucn rein chronologisch daran: Wenn
ich recht sene, so haoen Si^ deti Schwerpunkt gelegt auf die
Bismarck ' sehe Reichsgründung und deren Konsequenzen, Nach

v^ , die hi^r in den
aöL^r das andere, was davor
n welchem Preuir:sen nicht die
sicu darüber klar sein, wie

man hier die Lintoilung treffen will. Und nocn ein kleines
Plaidoyer für den ^Ausgangspunkt zum Chronologischen: nir
scaeint e^-: docn sehr wesentlicu^ geiade aucn in der Heuti-
gen Situation, an die gemeinsame Basis dos aufgeKlärten
Donkens zu erinnern und zwai unter den GebicnUi7.punK ton,
die Sie, Herr nosse, angesciinitüen haben, sowohl politiscn,
wie^ soziologisch, wie geistesgescaichtlicn. Es ist eben
doch da eiiie so breite GemeinsamKeit der Umwandlung des
SchicKsalsmässigen gegeben innerhalb des ganzen deutschen
Sprachraums, sowohl von den politiscnen StruKturen ner, die
wir also mindestens Dis 18üb noch weiter verfolgen müssen,
den Luropäisch-föderalistischen lioglichkeiten, die darin
stecken, als zweitens von den soziologischen Gesicntspunk-
ten hei, das Sicii-he raufarbeiten aes i^ürgertums in diesem
grosseren Raum, als drittens vom Goistesgescüichtlichen her,
wobei icn nur einen kleinen Sprung m die Aktuditrit der
Gegenwart machen möchte: Herr Liebeschütz, Sie haben von
den Modcllpersonlichkeiten gesprochen, die; man etwa an-
führen könnte. Icü dachte mir im Stillen, man könnte hier
etwa aucn an iirnst Cassirer denken, der nun das Denken der
Aufklärung in unsere moderne Welt hereingetragen hat, in
einem Stil und in einem Umfang, der heute schon wieder ge-
schichtlich geworden ist, von denen wir bereits eine gewis-
se Distanz besitzen, wo wir diese Grenzen etwa in der'Aui-
fassung .der Symbolformen bei Cassirer bereits sehen. Das
soll aber nur eine kleine Kebenbemerkung sein, liigentlich
geht meine Bitte darauf, ob man sich zunächst vielleicht
darüber klar werden könnte: 'i/Vie ist derräümliche Umdang
Ihres Unternehmens einerseits, und wo soll man einsetzen
und wie die Gewichtsverteilung handhaben? Kann man wirklich
in der Aufklärungszeit mit ihrem Kosmopolitismus, mit ihrer
Bemühung um die CharaKtt^risierun^, des bürgerlichen Menschen
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als breiter Basis einsetzen, oder soll man mitten^^ins^

1-). Jahrhundert hineinspringen und sica dann tarsächlich

auf den hiesigen geniub loci sozusagen Konzentrieren?

Schulz^ Wenn icn das V\iort jetzt ergr^^ife, so

eigentlictrdeshalb, weil die letzten Bemerkungen von Herrn
Vyagner aucn etwas berühren, was mir am Herzen liegt, aber

vielleicht dari ici. dem nociri etwas vorausschicken: Ich

glaube, es ist notwendig, die Probleme zu systematisieren

und aufzugliedern; es wird ja euwas leichtc^r, wenn wir die

grossen Probleme zerkleinern und dann im einzelnen angreifen.

Die Frage etwa der Arbeitsorganisation - Einzelarbeiten,
Kollektivarbeiten, Teamwork -, die Sie aufgegriffen hatten,

Herr Flosse, ist ja eine Präge technischer Art und hängt von

konkreten Gegebenheiten ab, die man erst einmal kennen ler-

nen muss, ehe man dazu Stellung nehmen k^nn. Was mir im

Augenblick das allgemeine Problem zu sein scheint, mit dem

man sich beschäftigen muss, das nicht nur im Ratimen dieser
Zusammenarbeit gestellt wird, sondern die Historiographie
im Augenblick ohnehin seur stark bewegt, das ein Problem
der Geschichtsschreibung darstellt, das ist, glaube ich,

dass man zu trennen versuchen muss zwischen dem, was die

Gsistesgeschichte unmittelbar angeht una was Sozialge-
schichte ist, und dann die rechten Beziehungen zwisciien

beiden herzustellen. Wenn von Chronologie gesprochen wird

und von Stichjahren, so haben wirs in erster Linie dann

mit Pacts zu tun in der grossen üintwicklung. Es eriiebt

sicti aber die Frage, ob die geistesgeschichtliche Heuri-
stik, soweit sie entwickelt ist, überhaupt imstande ist,

sich in eine derartige Periodisierung einzufügen. Das
Problem, das Herr Wagner berührt hat und das in Zusammen-
aang hiermit steht, ist meiner Ansicht naca dies, dass
häufig überst^hen wird - und das liegt an der Tradition
unserer Geschichtsschreibung - dass ja ein grosser Teil

der geistesgeschichtlichen 'üintwicklung sich im Rahmen
einer Nationalge schichte überhaupt nicht befriedigend
behandeln lässt. Wenn also vorhin aer grosse Anteil der
deutschen Sprache an der geistesgeschichtlichen Entwick-
lung auch des Judentums hervorgehoben worden ist, so muss
dem auf der anderen Seite natürlich entgegengehalten werden,

dass gerade in der ja wichtigen Tradition der Aufklärung
in der abendländischen Geschichte g.eradt:; die übernationa-
len Verbindungen, die kosmopolitiche Beziehung, um dieses
Wort hier zu gebrauchen, das ja Wieland in einem spezifiech
deutschen Sinn nocu gebraucht hat, gcrace diese Tradition
macht es dann, glaube icn, etwas problematisch - ich kann
das vielleicht nicht in wt^nigen Sätzen hinreichend erklä-
ren, ich will es aber wenigstens aufzeigen - nun vom Li-
beralismus und Sozialismus als spezilisch deutschen Bewe-
gungen zu sprechen» Icn glaube, wir müssen davon abkommen,
den Liberalismus in der bisherigen Weise als Bezeichnung
einer Partei, einer Bewegungsrichtung in einem bestimmten,
begrenzten Zeitraum zu seaen. Wenn wir die Grundlagen der
Aufklärung im Ib. Jahrhundert uns vor augen halten, so

scheint es doch, dass die Kontinuität der geistesgeschicht-
lichen Entwicklung im europäischen Rahmen so durchdringend
ist, die Aufspaltung all dessen, was in der Aufklärung
schon angelegt ist, nach verschiedenen Richtungen, nach
dem Grabenbruch der napoleonischen Zeit, die Entfernung
von den Ursprüngen, die dann die Einzelentwicklung möglich
und notwendig macht. Was Romantik und Sozialismus oder
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gesellscüaftlicber Rationalismus (das v^äre ein besserer

Ausdruck) dt.nn in verschiedenen Richtungen entwickeln,

ist vorher erst einmal in einer grossen Einheit angelegt

und gleicheiraassen an verschiedenen Stellen festzustellen.

Also 'Vorbehalte gegen die oBegrilfe, wie sie üblich sind,

scheint mir durchaus a:n Platze, denn aian muss wohl die

grossen Bewegungsrichtungen nacn wesentlichen Ideen unter-

scheiden: die Frage der politischen Id^en wird schärfer

zu fassen sein als das geneinhin geschieht, und die _ An-

triebskräfte, die trafienden Schichten, dio Wechsel in der

Zeit, all das ist wohl ins Auge zu fassen. Dann wird auch

wohl deutlicher, v;as, u^nn icu es richtig vorstanden habe,

von Herrn Liebe schütz, wenn auch in der besonaeren Zu-

spitzung auf die Rolle der Geschichte angerührt worden ist,

dass eben die Rolle einer Idee und einer Bewegung,^ die
_

Auswirkunf?; von geistigen Anregungen im Laufe der Geschich-

te nicht voraussehbar ist, also das Problem der rietero-

gonie der z,wecke, wie es Wundt ausgedruckt hat, die immer

wieder andere WirKungen hervorruft und aus dem Oeuvre aer

Philosophen als der grossen Anregung im üulklärungszeit-
alter, wie das Montesquieu formuliert haben soll, etwas

anderes hervorgehen lässt, als den ursprünglichen Inten-

tionen zugrundegelegen haben ;:iag. Wenn man sich also diese

grösseren Zusammenhänge, Wo-nn ich das einmal so simplifi-

ziert ausdrücken darf, vor Augen hält, dann fallt es schon

von vornnerein etwas schwer, die Beschränkung auf einen

_

engeren R.ium vorzunehmen. Sogar der deutsche Sprachbereich

scheint nicht von vornherein der geeignete zu sein, wenn

auch offenkundig ist. dass die europäischen Zusammenhänge,
vor allem die Berührung zwiscnen Deutschland und Frank-

reich natürlich in erster Linie, in der .^ufklärungszeit

dann nachlassen, oder vorübergehend stagnieren. Vielleicht

ist sogar ein grosser Teil der Periodisierung der deutscnen

Geschichte, ich möchte das zunächst einmal als Hypothese

hier andeuten, durch die wechbelnde Intensität ^der Bezic-

huns, zu ausserdeut&chen Entwicklungen und Austössen zu

erklären.

Kluke: Nacn den ganz in das allgemein Geiste sge-

scaicht liehe hinc'inlv:^nkenden Betiachtungen von Herrn Souulz

müctite ich micn sehr viel mehr bescheiden, und in die^

Anfangsfrage von Herrn 'Wagner zurückkommen, der uns einmal

ins Hotul Sach^r nach Wien versetzt aat, und aucn eine Frage
stellen, ob wir nicht schon zu schnell auch von dt.m deut-

schen Judentum" und der deutsch-jüdischen Entwicklung im

19. Jahrhundert gesprochen haben, was ja auch, dadurch zum
Ausdruck kam, de^ss Sie im Gründe doch ^48 oder beziehungs-
weise erst mit der ganzen Intonsität Inrer Fragen, tierr

hosse, von der Bismarckzeit angesetzt haben, und ob wir
uns nicht auch vergegenwärtigen müssen, dass das, was der
deutsche R.um ist, nocn sehr aufgespalten ist und ob wir

da nicht in der Entwicklung sehr viel das föderalistische
Element betonen müssen, wo dann jd auch vom Judentum her

einige Zentren sind, hu^ muss icn docli eine Frage pro^loco
stellen: Die Entwicklung in Frankiurt verläuft in vielem
durchaus anders auch, als sie in Berlin verläuft. Ob das

nicht aucn ütuas in den Fragesteilungen nachher noch weiter
berücksichtigt werden sollte? ündererseits eine ganz andere
Frage: Ob wir nicht in den weiteren Untersuchungen auch
schon sehr früh ~ Sie deuten es an, Herr VJ^ltscn - das



. 19 -

Selbstverständnis des Judentums bexUcksichtit"^-n müssen,
das sich zunacnst doch in der Andersartigkeit nur durcn
das konfessionelle Moment mit allen rituc:llen Forderungen
bestimmt verstand, und nachher in dum. Übergang der Assi-
milation gleichzeitig eine sehr weitt^^ehende Säkularisie-
rung erlebte, wie es im ganzen 19* Jahrhundert auch be-
stand, und von dorther nun auch im Zusamruenhang mit dem
anderen l^ationsbegriff schon im Judentum selbst angefan-
gen von den ersten Fragestellungen her aus dem ersten und
zweiten Janrhundert-Drit bei, dann zuti: Janrhundert:ende eben
auch mit einem neuen Nationsbegriff kam, der sich dann
auch schon vor der Katastrophe vielleicht in dem Neben-
einander von einem neuen religiösen und nationalen Moment
besonders bei Rosenzweig geprägt findet. Also zweite Frage:
Ob wir nicht dieses Noment des jüdischen Selbstbewusst-
seins auch sehr viel früher hereinbringen sollten?

li^i!^^£l:li I)^^9 ^^'2^s Herr Kluke Jetzt sagte, ist
für uns gar kelrfe Frage. Vwir stehen absolut auf dem Stand-
punkt, dass für uns eigentlich das Selbstverstandnis des
JudentumxS, wenn wir es so ausdrücken wollen, das zentrale
Problem ist, aber der Wandel des Selbstverständnisses des
Judentums ist eben abhängig von den Einwirkungen der Um-
welt, sowohl geistig - im 19* Jahrhundert war doch das
Jüdiscne D^nKen sehr stark beeinflusst von dem deutschen
Denken und der deutschen Philosophie. Zweitens war dieses
Selbstverständnis, dies^.- Selbstdeutung des Judentums^ auch
beeinflusst vorl den Reaktionen der deutschen ümw..:lt auf
die jüdische Situation. Daher ist das ganze für uns ein
Komplex, aber natürlich stellt im. Kittelpunkt diese Frage
des Selbstverständnisses des Judentums als ein ganz wesent-
licher Faktor, der ja wahrscheinlich dann auf die deutsche
Soite herüberwirkt. Deswegen sagen wir ja, es ist ein
geg<;.nseitigeb, ein zweiseitiges Vorijaltnis, das von beiden
Seiten so objektiv als möglich belouchtet werden soll,
wenn wir^ soweit das in dt^^r Geschichtsscureibung möglich
ist, zu einemi klaren Ergebnis kommen^ das einen Sinn die-
ser ganzen Periode ergibt.

Plessnerj^ Meine Herren, wenn ich diese hochinter-
essante Diskussion, dann dieses gewaltige Buch hier mir
ansehe, dann sage ich mar: Sollte uan sich nicht vielleicht
einm.al grundsätzlich überlegen, ob man überhaupt mit sol-
chen massiven Werken das ganze Unternehmen fortsetzen soll?
Sollte man nicht vielleicht einmal daran denken, dass diese
Fragen, die hier doch behandelt werden, eine ungeheure Ak-
tualität beanspruchen, und zwar eine Aktualität . in ihrer
Wirkung auf, ich würde sagen, die heranw^achsende Generation?
Wenn ich aber nun sage, dass txervorragende, bedeutende
Untersuchungen eigentlich den Nicht-HistoriKer von vorn-
herein oin wenig abscnrecken, der sagt sich: Bis ich mich
da hineinarbc^itc; , da vergeht viel Zeit. Die Leser, daran
muss man ja aucn denkeni Nun denke ich mir, die ßoreit-
schait, sich in solche Dingo so hineinzuvertiefen, ist bei
einer grösseren^^ nun nicht unmittelbar wissenscnaitlich
interessierten Öfientlichkeit nicht so gross. Nun ein ein-
facher Gegenvorschlag: Sich einmal zu überlegen, ob man
nicht einmal in einer lockereren Form, in einer weniger
anspruchsvollen Form eine leichtere Schriftenreihe projek-
tiert, die, mochte ich sagen, die grosse hoglichkeit er-
öffnet, alle diese mit Recht angeschnittenen Frag.en z.T.
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I ir

in einer aktuelleren unverbindlicneren, problemoffeneren

Form pleichsam unter die henscnen zu bringen. Dieser Sara-

melband, der liier vorliegt, ist wirklicn äusserst vjichtig,

das ist beste Geleiirtentradition. Man kann ruhig sagen,

man merkt die gute deucsche Scnulunb in jeder f-rm, «b

jüdisches Selbstverständnis so oder so, das ist oine aus-

gezeichnete vorzüglienti Traditionslinio- , die da sieht oar

wird. Aber sollte man nicht viell'jicut menr - icn will es

sagen, vidlcicnt übcrscuätzo icn da iingland - aberin der

Tat die i'rage "Wqud does History begin?", die Sie mit

Recht aufgerollt haben, soll man sicn nicnt von vornnerein

zu viel aufladen, auca den möglichen Mitarbeitern einen

Schrecken ersparen, dass man s-:ibt: "Um hiusmelswillen, das

muss ich jetzt nun alles machenJ Das wird von mir verlangt.

Deshalb ^ine ganz grundsätzliche, an Sie gerichtete techni-

sche Frage, vielleicht überhaupt einen ^anz anderen Typus

von Publikation zu ^rwagen.

Mossej_ Darf ich zunächst direkt aul die Anregun-

gen von Herrn~Plessncr t^ingenen. Wir sind uns dieses Prob-

lems vollkomr-.en bewusst und haben uns auf diese Methode

verlegt in der Ansicht, dass dies die Grundlage für eine

andere, sehr viel leichtere Serie bioten soll. ...b. schwebt

mir vor, dass, wenn das zweite Buch übc-r die P^iiode l^lfc-

23 ei schienen ist, wir daran denken Könnten, bereits auf_

der Grundlage des porscnungsraaterials, das in diesen zwci

Bänden niedergelegt ist, Einzelautoren zu bitten, eine

"liebenswürdigere", der Allgt.-riieinucit zugänglichere Dar-

stellung auf Grund diescsr soliden wissenschaftlichen Tra-

dition zu unternehmen. Wenn menrere Bande vorliegen, _ dann

wird es nötig sein, eine populäre Gc schichte, aber eine

wissenschaftlich fundit=rte populäre Gescnichte ubur den

gesamten Sachverhalt zu schreiben, die wir dann aucu hof-

fen würden, in andere Sprachen übersetzt zu haben, z.B. es

gibt ja nocn keine englische nusgabo, man könnte auch an

eine hebräische Ausgabe dt^nken. Das nat uns vom ersten

Moment ab vorgeschwebt, bloss fand man, icn weiss nicnt,

ob mit Recht oder Unrecht, dass die exaKte Forschung zuerst

kommen müsste, die wissenschaftliche Klärung der Tatbestan-

de.

Viorhaus (schlecht hörbar)': Man kann das eine tun

und braucht~3äs anaere nicnt zu lassen. Jis ist. nicht not-

wendig, in der Reihenfolge strikt zu verfahren, erst das

Ganze 'fertig, dann die populären Bücher schreiben, wofür

deutsche Professoren nachweislich scnlechte Autoren wären.

Icn -^lochte aber noch auf etwas anderes hinaus. Die konkrete

Frage bezüglich des Aufbaus eines solchen Werkes ist, wie

man verfahren sollte. Ich neige dazu, abzugehen von solchen

chronologisch vollständigen Werken, und lieber es zuzuspit-

zen auf Problemfragen. Die Probleme würden im Mittelpunkt

stehen, und man könnte sich fragen, ob nicnt, dann wieder

in Anlehnung an die Chronologie, wie etwa in den ersten Jahr^

zehnten der Emanzipation, später eine andere Problemstel-

lung sicn aufdrängt. Wäre es nicht besser, chronologisch
sozusanen unvollständig zu bleiben und

'

gleichzeitig die

Problematik vollständig zu erfassen. Das würde es wiederum

erleichtern, das, was Sie hier angedeutet haben, nicht so

in einer historiscnen Sektion zu bleiben, sondern gerade

die notwendig noch ninzukommenden Fragen von. der Soziologie,
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von der Politikwissenschaft, von der SozialpsycLologie
her zur Seite stellen zu können* Bei oiner ricutigen
direkten Problemfrage inuss auch von dort die Antwort
kommen. Meine Frage ist, ob es nicht möglicn ist, so

vorzugehen.

G^hulin^ (scnl^cht hörbar J Es ergeben sich
einige grundsatzliche Fragen. Zunächst einmal, ob wir
durchaus davon ausgehen müssen, dass eine Geschiente des
deutschen Judentums an sich nicht sinnvoll zu scureiben
ist, so sehr auch in manchen Kreisen die Neigun^i bestecht

nach internationalen Gc^sichtspunkten zu verfahren. Jeden-
falls würde ich vorschlagen, dass die Gescnicnte des
österreichischen Judentums doch wonl mitbehandt;lt werden
•müsste. Das tun Sie ja wohl auch. Dann wollte icn noch in

Bezug auf die Art der Behandlung eine Mittelste;llung ein-

nehmen: Ich glaube weder, dass diese Roihe von fünf Bänden
eine senr populäre Darstellung sein wird und sein soll;

ich glaube allerdings auch nicht, dass, wenn sie jetzt
geschrieben wird, sie eine endgültige Darstellung sein
kann. Ich glaube eher, dass sie t.ine Darstellung,, st'in

soll, die eine Fiittelsteliung zwischen diesen beiden Ex-
tremen einnimmt, einerseits, wie eben schon angedeutet
wurde, die Möglichkeit, von da aus einfachere und kürzere
Bücher zu schreiben, vielleicht auch von einzelnen Autoren.
Dann eben soll sie die Grundlage geben für die gelehrte
Arbeit. Wenn Sie darauf warten wollen, bis wir über die
Geschichte der Emanzipationsbewegung und alle Dinge, alle
Details aus allen Landern sammeln, was ja für uns senr
schwierig ist, dann müssen Sie noch sehr lange warten. Das
halte icn nicht für tunlich für aiese Art Bände. Herr Messe
hat fragendc^rweise die verschiedenen Möglichkeiten ange-
deutet, "was man mit Wirtscaaftsgeschicnte, mit Sozialge-
schichte etc. zu tun hat. Ich habe hier gleich die üntwort:
Das würde ich nicht alles zugleich machen. Ich habe auch
noch die Frage, ob es genau drei Bande sein sollen. Eins
scneint mir wichtig zu sein, was Herr Liebe schütz gesagt
hat. Man darf nicnt allzu sehr die Sacne auf Probleme und
Erklärungen dieser Probleme beschränken, denn es soll Ja,
von dem Gedanken des Lßl aus, und das ist ein senr guter
Gedanke, der Versucn einer Bewahrung sein, einer Bewahrung
für die Geschichte. Denn darüber müssen wir uns klar sein:

Gerade, mit den modernen spezialen Untersuchungsmethoden,
die gerade anfangen, frühere Methoden etwas zu verdrängen,
gerade mit diesen Erklärungsmethoden kann man sehr vieles
einfach erfassen, aber ich habe oft den Eindruck, dass dann
die Funktion, dass man mit einer Geschichtsschreibung das
Geschehene bewahrt, nicht ganz erfüllt wird. Es kann näm-
lich zu viel erklärt werden, aber die Möglichkeit des Be-
schreibens und damit aucn des Bewahrens, zu zeigen, was
eigentlich in der Geschichte geschehen ist, die ist dann
natürlich nicht gegeben. Icn denke hier an das Buch "Ent-
scheidungsjahr 1952", wo die Entwicklung der Juden in
ihrer Beziehung zum kulturellen Bereich so behandelt wird,
indem man die Menschen aufzählt, die dort tätig waren. Das
wirkt für m.ich immer wie etwas ^nrentafelmassiges und ist
nicht genau das, was ich mir unter einer wahren Geschichts-
darstellung vorstelle; ich bin Ihnen aber sehr dankbar,
dass Sie es einmal so aufgeführt haben. Icu frap^e mich
aber imm^er, wie lässt sich dieser Stoff da darstellungs-
mässig noch stärker verarbeiten? Man darf nicht das eine



tun und das andere lassen. Man ir.uss Methoden finden, Auf-

sät z.j scureiben, die die Bewcnrungsrichtlinio hab^n und

rnuss allerdings auch die Aufsätze schreiben, die die i;r-

klärunp zum Ziel haben'. Ich würde sagen, man sollte ge-

radezu ''an den Anfang einer solchen Sache frundsätzlicne

methodische Aufsätze stellen, in denen versucht wird zu

erklären: Wie Können wir soziologisch, sozialpsychoiogiscn

diesen Fragen näherKommen? Vielleicnt hat inan^^darin über-

haupt schon eine jirklärunastnöglicntceit . Ich würde fast

s-ifeen, das sollts:, man, Wonn ^s gont, an den Anfang dieser

oanzen Reine stellen: Grundsätzliche Auisätze über das

Problem eintr sozialen und sozialpsychologischen xLrklarung,

über das ProOlüm, wie weit es etwa iiu üeutscnun ^ivationaiis-

mus Dinge erklärt, und die einzelnen Aulsätze würa^n da-

durch sehr vieles an den metnoaischon üt,-lastungen^^vorlie-

ren, wenn uian das einmal länger schon ausführen, konnte.

Ich wollt., nur diese drei Hauptpunkte einmal berunren.

li\/elt;scu Dass, wie Herr Schulin postuliert, auch

das Osten eicäische Judentum hurcingeuört , darüber, glaube

ich, besteht allgemeine Übereinstimmung. Wir müssen ja

überhaupt in dieser Epoche berUcRsicatigen, dass es ein

einheitliches Deutsculand garnicht gab, von der Zt.it der

Aufklärung, der kosmopolitischen Wexle angefangen bis zur

Mitte des 19. Janrhunderts, sondern aucu in Bezug auf die

Juden Differenzen bestanden in den süddeutschen Staaten

und den einz.:.lnen preussischea Provinzen. Aber gerade das

österreichische Judentum ist von einer senr grossen prm-
ziüiellen Bedeutung schon deswegen, weil ja Oster-.;eich

damals ein m.ulti-nationaler Staat war und die josephini-

sche Reform, von dex herr Wagner hier spracn, eine ganz

merkwürdige Wirkun .: genaht bat, die Jahrhunderte lang noch

nachwirkte, nämlich der Afunscü der josephinischen Verwal-

tung, die Juden in den einzelnen Teiistaaten aes osteriei-

chischen Reiches zu einem germanisierenden Element zu mia-

chen. Die Juden wurden, auch in tschechischen Gegendon, in

deutsche Schulen geschickt, in polniscnen, m Galizien,_^

überall waren auf diese Weise objektiv die Juaen die fra-

ger des Deutscntums geworden, eine Situation, die über

hundert Jahre anhielt und von scur grosser Konsequenz war.

Auen in anderer Richtung isx. Osterreicn sehr wicutig, weil

wir hier in diesem Reich in ^iner, wie wir heute sagen

relativ liberalen Verwaltung ein Zusammienwirkenmüssen, --

oder Zusammenstossen, wenci m.an so sagen darf, von west-_

jüdischen und ostjUdischen Elementen hauten. Zu Osterreich

gehörten ganz Galizien, die Bukowina, die Rarpatnengebiete,

da, v.o die ganzen nocn in mittelalterlichen Bedingungen

lebenden Juden waren, die aber eine schnelle Entwicklung

.durchmachten, viel schneller als in Russiacn-Polen, und

sich senr stark an die deutsche Kultur anschlössen. Sie

haben in Wien studiert und drangen dann - zum Teil - auch

anderswo in das deutsche Kulturleben ein. Das ist ein sehr

wichtiger Gesicntspunkt in dieser Spannung von Osr und

West, die j^ in unserem Problem immer eine Rolle spielt.

Ich möchte hierauf im einzelnen nicht eingeuen, ich wollte

nur andeuten, dass wir immer mit diesem Problem gerechnet

haben und es voll einsetzen, icn glaube einsetzen m.üs&en.

Mc3sej_ Ich möchte ganz Kurz zu den einzelnen Bei'

trägen einige "provisorische Bemerkungen machen, ehe wir
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lortiahren. Zunächst mÖcnto ich auf Herrn Wa^i^ners Bemer-
kungen eint-;^ehen. us ist selbstverständlich, dass wir
eigentlica'eme üoschicht.-.- des europäiscnen Judo-ntums

schreiben sollten, mit Polen und Russland auf der einen
Seite, Frankreich aul der andern. Gleichzeitig ist es

auch richtig, dass auch die Einv/irkung auf allu diese
Judenschaften europäischer Art waren, -:.ucn die inneren
Strömunpen im Judontui': nicht national ber-renzt. Aber als

Antwort darauf, wenn das etwa eine Kritik der grobc;n Um-

risse sein sollte, lasst sich verschiedenes sagen* Zunächst
einmal sind wir spezifisch mit ei-neni Sonderfall innerhalb
dieses weiteren Rahmens beschäftigt Wir können es uns aus

den verschiedensten Gründen nicht gestatten, so schön es

wäre, die Geschichte db-s europäischen Judentums im Rahmen
der europäischen ^eistif.en und wirt scijaftlichen Entwick-
lung zu studieren.' Das wäre sehr schön, vielleicht wird es
eines Tages einmal. Wir können sogar durch ein etwas be-
scnränkteres Studium oinen Beitrag zu dem viel grösseren
und grundlegenderen Werk leisten, das vielleicht in. zehn,

zwanzig Jahren einmal unsere Nachfolger zuwege Dringen.
Tatsächlich ist es ja aucn die Bestimmung des LBI spezi.-

f'iscn gerade einen Aspekt aus dieser allgemeinen Entwick-
lung herauszugreifen. Aber wenn man das Prinzip konsequent
anwendet, kann man überhaupt nur eine Universalgeschichte
scareiben, und von diesem Gesichtspunkt ist man seit
Schiller ziemlich abgekommen. vJir machen gewaltsame Be-
schränkungen, seien es nationale ^, seien es andere. So be-
dauerlich sie sind, man muss sie aus systematischen Grün-
den beibenalten. Zweitens: Es handelt sich um eine zwei-
schichtige Benandlung. Da kann man einerseits daran denken,
einen allgemieinen Überblick zu geben über, wie wir es ver-
sucht haben und in diesem Bande auch versuchen werden, die
allgemeinen Niederschläge der Aufklärung una andererseits
die allgemeine Situation der Juden Europas darzustellen als
Hintergrund für fachwissenschaftlich begründete Spezialbe-
handlung von gewissen Punkton, die ijrinzipiell hervorste-
chend berührt worden sind. Ich glaube, durch eine zwei-
schichtig^^ Behandlung kann man einigermassen der berech-
tigten Kritik gerecht werden, dass es zu eng gefasst ist,
wenn mian sich nur auf das deutsche Judentum und auf deut-
sche Geisteströmungen beschränkt. Das ist natürlich ganz
richtig, und diese >iSpekte müssen mit berücksichtigt werden,
aber techniscn lasst es sich nur in der Form machen, dass
man ein oder zwei allgemieine Einfünrungsabhandlungen der
Sache beigibt am Anfang und sich dann auf etwas spezifi-.
scnere Problemstellungen odei* Sachvernalte konzentriert.

IV as Herr Schulz gesagt inat über das Problem von
Gei^L^tesgeschichte und Nationalgeschichte, dass die Geistes-
geschichte wohl nicht leicht als Nationalgeschicnte ' und
dass geistige Bewegungen odex' teils geistige Bewegungen
z.B. der Liberalismus als Nationalentwicklung nicht 'behandelt
werden sollen, ist wonl in mancher Hinsicht als Ergänzung
zu Herrn Wagners Bcm.erkungen zu betrachten. Es ist auch
wieder die Frage, ob das Nationale irgendwie absonderbar
ist. Aber v;ir gehen nun einmal von der Definition aus, dass
wir es mit einem Phänomen zu tun haben, das man mit Recht
oder Unrecht als das deutsche Judentum, in einer deutschen
Umgebung, in einer deutschsprachigen Umgebung, obwohl das
natürlich schon wieder weitergeht, behandelt^ und damit
sind wir an sich an diese Einschränkung gebunden. Ob Gei-
stesgeschiciite überhaupt periodisierbar ist, da kann man
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eig':;.'ntlich nur mit Fontane antwort^^-n: Das ist ein weites
Feld.' VJir können es hier erort'..-rn, und wir wollen auch
Geistesgescnichte, die periodisierbar ist, irgendwie fest-
stellen in periodischer iorm, aber ich weiss nicht, ob
»^ine Diskussion über diesen Aspekt uns bei der spüzii'i-
schen Arbeit, die uns vorscnwebt, senr viel weiten ünren
wurde. Ns.türlich ist oS setir bedenklich, Dinge in ein^n zu
strengen chronologischen Rahrnun zu pi?essen. Das war ein^-s
meinvjr Bedenken bei d^m Buch "19:^2", v^/ie vurschieaene
Herren vom Lonaon^r Board Ihnen bestätigen werd^L^n; ich hatte
erhebliche Bedenken, ob man das Jaiir 1952 in irgendciiner
Form herausstellen darf, ob das nicht t;ine unsinnige cnro-
nologische Begrenzunji:^ ist, eine Einzwan^-ung von Tatbestän-
den in eine Zeitspanne, die wenig Berechtigung hat. Tatsäch-
lich hat sich das nicht allzu schlimm bemerkbar gemacüt. In
einzelnen Kapiteln sind docn wt;itere Zeitspannen behandelt,
wo das geboten erschien, da die einzelnen üutor^n ein erheb-
liches Mass der Autonomie hatten, wo sie einsetzten^ und wo
das hinfuhren sollte. Dasselbe kann man für geistesgeschicht-
liche Beiträge sich vorstellen, n^s brauchen ja nicht alle
Beiträge, wenn man einen solchen Sama.elband hat, an genau
demselben Moment einzusetzen und an genau demselben aufzu-
hören, da ist natürlich eine gewisse iLlastizität geboten,

Herrn Kfukes Betonung des Regionalismus in
Deutsctiland ist ein sehr wicntiges und sehr bedeutsames
Element, wie Herr Jochmann auch bestätigen wird* Die Grund-
lage für alle diese Studien .kann im Grunde nur regional
sein, oder idealerweiso sollte sie es sein. Gerade die re-
gionalen Kontraste sollten herausgestellt werden« Das ist
ganz richtig; aber, v^ie gesagt, wenr'j wir darauf warten wol-
len, bis man weiss, wie nicht nur die Juden in Baden eman-
zipiert worden sind, was wir dank der hervorragenden Studie
von Herrn Bürup einigermasoen wissen^ sondern wie das in
Sachsen war, wie das 'in Hamburg war, wie das in Bayern war.

das im Rheinland war, wenn wir darauf warten wollen,V7ie

dann können wir sehr, sehr lange warten, das ist mir absolut
klar. Folglich müssen wir repräsentative Studien, soweit
vorhanden, in unserem Werk berücksichtigen und manche sogar,
sowie wir die Zeit und die Miittel dazu haben, fordern. Aber
wir können das regioncile Element nur repräsentativ und nicht
komprehensiv bei den arbeiten berücksichtigen, denn, wenn
m.an den Regdonali sm.us betonen will, das ist sehr interessant
und sehr wichtige so Kann man sagen, das ist überhaupt ver-
früht, fragt in zwanzig Jahren wieder an, vielleicht ist
dann die Binzelarbeit genügend geleistet, vergleicnsweise
Entwicklungen verschiedener Regionen überlegen zu Können.
Über das Selbstverständnis des Judentums ist schon gespro-
chen worden. Ich habe das nicht besonders betont, weil ich
es als selbstverständlich vorausgesetzt habe, dass ein er-
hebliches Mass der Betonung darauf liegt, wie es z.B. von
Herrn Löwenstein im Band "1932" geschehen ist und die Ar-
beit voti Frau Reichmann im nächsten Band, in der sehr -ein-
gehend geschildert werden wird die Gestaltwandlung des
Selbstverstänanisses des Judentumis in der Zeitspanne 1^16-
23* Da.: ist durchaus berücksichtigt worden.

Über Herrn Plessners Anregung habe ich schon gere-
det und kann nur sagen, dass ich auch noch nicht ganz mit
Herrn Schulin übereinstimme, dass es eine ausgezeichnete
Definition ist, dass das, was wir jetzt hier planen, e.ine

Mittelstellung einnimm/t, eine Zwitterstellung, wenn Sie
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woller. Violleicht bidauorlich, aber möglicherw.ise aiire-

c^end nach beiden a.iten. Sobald die ersten zwei bände vor-

handen sind, kann, wi. icu o.r^its erwähnte, die erste

kleinere oinneitliche Broschüre gescurieben weiu^n, una

sp-^ter könnten, wenn diese Art Bände iertiggest.llt «erd.n,

zSei oder drei wenn eine vernünftige Zeitspanne in irgend-

einer Form, oder eine vernünftige Problematik in irgendeiner

Form heraus.^earDeitet werd.n kann, auf ^ürund von diesen wir-

ken, dann kann man daran denKen, populärere \^erke schreiben

zu lassen von ..inzelautore-n. A.F. Taylor wurcie das sicher

glänzend machen, ^s ist auch richtig, dass das alles nicht

definitiv ist, cS hat nie den .inspruch erhoben, delinitiy

zu sein, i^s kann als Vorarbeit für weitere wissenscnaitli-

cae Bescnäftigung zu einer schliesslichen, vielleicht die

Jünperen hier' unter uns werü«n eS erleben, andere von uns

haben viel weniger Aussicht eS zu erleben - das.; schliess-

licd etwas Grundlegendes entstehen kann. Was aber zu nicht

Perinpem Teil auf der ..rbeit, die hier geleistet wiru, die

ia zu 'einem nicht unbeträchtlichen Teil archivaroeit ist,

beruht, das ist ein Gemisch, das sicn aus den Umstanden

ergibt, von Arcaivarbeit und von anaeren lorraen von btu-

Herr'vierh .us: F"^oblembeh, .ndlung. Icü weiss, dc-.ss

das die moaerne [^Einstellung ist, -mch oei vielen meine Kol-

lep-en, was m:-n heute der älteren Art der Geschichtsbearbei-

tunM' 'gegenüberstellt, es gibt neue G'.sichtspunkte, wenn_man

die Dinare nicht meür chronologiscn behandelt, sonaern sie

problematisch behandelt, wie befriedigend diese Methode

für ein Werk dieser ..rt, d'-s zunächst einen Überblick ge-

währen soll, sein kann, weiss ich nicht. Das f-^^ü^ docn

dann viel mehr in das Gebiet der r-ionograpnien, und ob man

wirklich vier odc:r fünf "Probleme" aussondern kann, aie

sich so ergänzen, dass, wenn iDan das alles behandelt hat,

man einen wirklichen Überblick hat über das, was das deut-

sche Judentum p.ewesen ist, weiss ich nicht. Also es l«ucn-

tet mir nicht vollstanaig ein. Ich wäere aber durch;.ius

bereit, mich überzeugen zu 1 ssen. Wenn man vier oder funl

presse Probleiae entdecken könnte, die tatsächlich dem

Phänomen, mit dem wir uns beschäftigen, gerecht werden,

so ist das eine höglicukeit cier Einstellung zu- der Sp.che,

Pber d-s wäre nur zu erweisen durch praktische Vorschlage.

Mit dem Wort "£manzip.;tion" ist es nicht getan. Emcanzipa-

tion ist ein sehr offenbares Thema für das deutsche Juden-

tum und nicht nur für das deutscne, in der ersten Hallte

des 19. JVnrhunderts, vielleicht aber auch spater, wo die

restlichen Probleme und Fr-gestellungen zu finden sein

würden, d •. wäre es sehr interessant, wenn Herr Vierhaus

uns hier nocn einige weitere Vorscnläge machte, natürlich

ganz unverbindlich. Dies ist ja eine Vorbesprechung und

Sondierung von verschiedenen FiöglichKeiten und Ideen.

Michel. Wenn wir hier vom "Entscheidungs,jahr 1932"

einen SchrTträ7~Iter zurückgehen auf das 19- Jahrhundert,
_

dann wird notwenaig, das ganze Problem der Gescnichtsschrei-

bung phaenomenologisch zu bestimmen. Es muss ja eigentlich

im Grundsatz so weiden. D.-s war ursprünglicb bei dem ßeierat

von Herrn Liebescnütz als einzige" Tendenz desLeo ßaeck In-

stituts im ^nfang gesagt worden, eigentlich ein Gesamtent-

wurf von Mendelssohn ab bis zur Katastrophe. Und so sind

wir es eif-entlich auch gewohnt in unseren Übungen und in



EntwicR-lung,
Sophie Uo ^ .w

•gut ist, von

unse4:en Voile sung^n zu ::rbuitGn. VJir arb.-.iten imirier an
oincni Gesiintcntvvuri von hoses ho'nd^issohn bis 1932. Ich
halte aas eigöntlici. X.Vi£ a.AS vvUnschv.nsv/^rte, cLr;ss das LM
einmal einen Gesr.nitentvjuri von hosos henaelssohn bis zur
l^^^.tu Strophe nicüt nur phav^nouienologisch, sondern auch prob-
lemgeschichtlicii in sich, also grunds'.Itzlicn erarbeitt;t.
bo würde ich es eigentlich imuioi' von meinv^n Fiit^.rDuitern
wünschen, also eine Perioa«-. , die zunächst phaonomenologisch
ausgeht und dann auls Probleinpc schien üliche bis ins lo-tzte
eingeht. Die ocawierigk-eit • entsteht sonst, etwa bei duP

wie wir es bei meinern Gebiet, Theologie, Philo-
betracht^n, dcxSs da ein Aufsatz, aer an sich

meinem Freund Hans- Jor.ciiim Kraus, .dass da die
Dinge zunächst einaial phänomenologisch dargestellt werden,
und er sieat, dass das so nicnt geht-, er weist standig zu-
rück auf die Entwicklung der Ideologien des 19. Jaürhunderts.
Aber wenn wir jetzt wieder - an sich ist es j..-. gut hebräisch,
immer von der Geschichte von nint'c^n her auszugehen - ein
Stück weiterkommen, wird der Bejrbeiter des l-}. Jahrhunderts
'feststellen, d^^ss aie Dinge wieder zurückweisen. Dieser i^c^ch-
teil wäre etwas behoben, wenn wir einen ^Tosamtkomplex h'ltten,
dv..r kulfcuigeschicntlich, geistesgeschichtlicu, wirtschafts-
geschichtlich die Dinge zusammenfassen könnte, und nun ken-
struKtiv bis ins Letzte auch. Fragen wie. Sind die grund-
sätzlichen Lösungen eigentlich als solche erkannt oder
nicht? Weil hinter der Geschichte ja grundsätzlicne letzte
Fragen stehen - wi^: Taeologen Können nie dar..;ui verzichten,
dass letz.te F'rageij in. der Gescnichte immer das Agierende
sind, und dass die Frage ist: v-ie weit sind die Ivissen-
schaften im einzelnen über das Phaenomenologische hinweg
zum Grundsätzlichen vorgeerungen? Sonst hauen die Leute
das Letzte als Frage, nicht als Losung eikannt. Darum bin
ich eigentlich für, eine abgeschlossene F'^riode und nicht
für ein Jaiirhundert :;ls Pioblem.

Kluke
_

Ici-i möchte nocn einmal zurückkommen auf
die F'rage des Su:lbstbewusstseins. Ich wollte mit meinen
zwei Sätzen vorher nicht etwas behandeln, was Ihnen^ selbst-
verständlich ist. Ich wollte vielmehi sagen, dass wir uns
.hüten müssen bei der Darstellung, da in den Ergebnissen
unserer Arbeit für eine spä*cere G., neration der Lindruck ent-
stehen könnto , als ob dieses Verhältnis von Deutschen und
Judentum etw.^'.s so voilkomn.en Auseinanderliegendes ist. hach
der grossen Katastrophe scheint d .s für eine spätere V^elt
selbstverständlich, aber ich glaube, wir sollten da immer
und gerade im 19. Jahrhundert zum ^.usdrucic bringen, in der
Frage des Selbstverständnisses anklingen lassen, wie sehr
viel grösser auch die Nähe war^ wenn wir uns nur - ich darf
da abschliessend einige Neimen nennen - vergegenwärtigen,
sagen wir einmal, Gans, Riesser, in Frankfurt V\.'ilhelm herton,
oder Hans Oppenheimer, auch Franz ßosenzweig, selbstverständ-
lich. Insofern müssten wir aucn diesen .ispt'kt der iMähe mit
anklingen lassen.

v;asji^gner;^: Ich möchte nochmal eingehen auf das,
Herr Fiosse vorhin sag-ce. Bei lüeiner Fragestellung lag mir
weniger an der europäischen Bedeutung des Judentums - die
europäische Bedv.utung wird da immer eine Rolle spielen, Je-
weils bei der entsprechenden spezielleren Fragestellung -
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i-cn wollte vielmehr hinweisen auf das, womit wir uns heute
herumschlagen: Wr;& ist die deutsche Geschichte? Die Sslbst-
deutun^<: dur aeutschen Geschiente, Ich würde es vielleicht
so formulieren: Wii versucaen, die deutsche Geschicute
nicht setir einr-leisig zu senen, sondern vielgleisig. Des-
wegen meine Einbeziehung^, des österi,eichiscnen Judentums!
Und da auch wieder eine KorxoKtur: Ich würde mich sehr un-
glücklicn fürilen, wenn nun gesat^^t würdt^ : a) das deutsche

neige ich eigentlich zu dem Vorscnlag, dass man bei
Ent sehe idungsJahren bliebe, also im engeren 1^. Jahrnun-
dert ein Entscheidun;- sjahr, meinetwegen 184Ö, eines 1815,
eines 1671 und eines 189ü. Man konnte bei solchen Entschei-
dungsjahren die problemgeschichtliche Fragestellung ausge-
zeichnet unterbringen. Das Entscneidungsjahr wäre eine Art
iibKÜrzungsformel für den historischen Prozess, man könnte
zurückblenden und vorausschauen. Es böte aber die Gelegen-
heit, dass man alles das, was an
anstent , wirklicL oerücksicntigt
litische Urproblem der deutschen
rein subjektiv sehe, namlicti diu

PreDlemgo'Scnicntlichem
und dass m.an auch das po-
Geschiciite, wit^ ich es
immer angc;legte, immer

bt^-ibuhaltene Möglichkeit ^.iner Vielgleisigkeit , nicht ei-
ner eingleisig, nationalpolitisca, kleindeutschen Losung
sichtbar miacht. Kicht wai:ir, wie könnte man das 1815 wunder-
bar sichtbar machen, mit sehr grossen europaischen Ver-
knüpfungen., mit Einbezug dor Problematik der politischen
Romantik einerseits und der Aulklarungsemanzipation anderer-
seits, um das nur ganz kurz anzudeutt;n. So war^- also meine
iinregung, ob wir uns doch hier mit aer Frage eingehend be-
schäftigen, ob das Beispiel dc.s Bandes von 1932 tatsächlich
zurückverlagert v/erden könnte auf solche öticlijcLhre unt^r
den vorgesci-ilagenen Gesichtspunkten.

Sontheifner^ Es scheint mii , dass das Wesentliche
durch die Wirkunf^ aer deutschen ümv;v.lt auf das Judcntumi
herausgt;arbeitet werden soll. Man kann entweder das deutsche
Judentum neauen als aen Ausgangspunkt, der dann in seiner
Entwicklung durch die ...ntsprecnenden Vorgänge der Umwelt
mitbc;Stimmxt worden ist^, oder ^ber man kann den go-samtnatio-
nalen Ausgangspunkt nehmen und aas Judentumi da nineinverle-
gen. Und da wäre die Optik aussorordentliCii wichtig, denn
bei dieser Frage kommt Ja ..inzu, wenn vv/ir etwa vom Sv::'lbst-

verständnis aes deutscden Judentums reden, dass wii dann
vor der Irage stehen, inv/ieweit :.twa Karl Marx, dex Ja durch-
aus als Jude anzusenen ist, der sica aber zur Jüdischen Ge-
meinscnaft nicht bekannt hat, in dreses Selbstverständnis
übernaupt hineii zunehmen ist. Da kommt c^ine ganze Reihe von
ganz schwierigen Problemien, gerade in diesem Assimilations-
piozess, und wir müssen irgendwo eine Orientierung halben,

Ich wollte darum fragen, ob Sie, Herr Messe, sich das unter
Urnständen aucii so vorgestelli: haben., dass man entsprecnend
der Einteiluni-^ nacd ökonomischer, geistig..r oder auch rein
politischer Orientierung etwa sagt: Geht es ma den ßviirrag
d<:;r Juden zur deutscnen Politik? Da hättv^ man Leute wie
Bamberger u.s.w, Oder zur deutscnen Kultur? Das sind so die
traditionellen Themen, wie mian das bisher macete. Ich möch-
te f-,erne wissen, invdeiern es sicn davon unterscneiden soll.
Denn es v/äre wicntir, dass wir uns darüber Klarndt v^r-
sctjaü^rn. Oder soll us senr viel menr Ihr vierter Punkt sein,
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den ich 'in und iüi sici.: saLr intorestant fina^-, nämlich.^
Worifi ich c8 so :;.usdrücken darf, die endogene iz^ntwicklung
a^s Judentums in dt;r Konirontd-tion mit der deutscuen Go-
sellschait und inren trobiümen, also der doutscnen V^irt-
sccalt u.ü.w. Ich glaube, da, im vierten Pun'Kt iiätte man
noch ai'i ehesten die ?jÖK.licnKeit .-iner mvi^taGdiechen Jvon-

zentratioL. hir müssen irgendwo, nacudeii: wir ja ..^nt sc hei-
dun£,sjahrv:. diskutieren, irgendwo eine Art von Konzentration,
einen Focue finden, wo wir das Ganze dann in dun Griff
bekommen, darüber i-üssten wir uns klar werden. Da wäre
ich Ihnen dankbar, heri Nosse, wenn Sic uns einmal deut-
lich machten: Handelt t^s sicu um eine Geschictite von Bei-
trägen der Juden zu dem und dem, oder sollte es mt^iur sein;
wie stark soll also die deutsche Optik mit ihrer Wirkung
auf das Judentum ini Mittelpunkt steuen? Das sind, ^-.laubc?

ich, die entscneidenden metnodischen }^'ragvJn.

Liebe schütz : Nir scheint diese irage ..doch beant-
wortet zu Sv^in durch unseren Ausgangspunkt. Deutsches
Judentum^ als uine Epoche der jüdischen Gescuicnte, Es kann
gax' kein Zweifel daran sein, "dass deutsches Judentum nicht
bedeutet nicht-österjieicnisches Judentum. Icn vermieide das
Wort wegen gewisser ^Jritertöne, die ich nicht teile, aber
es handelt sich natürlicu um das Judentum imi deutschen
"Sprachraum, weil dieses Judentum! i.vi deutscnen Sprachraum
eben innerhalb der Epocneii der Jüdiscuen Gt^ schichte, wie
schon Graetz übrigens, cier sonst vielleicnt f-\erade in
seinem 11. Bc.nd kein Vorbild für uns ist, seur stark be-
tont nat, einen heuanfang darstellt, einen Neuanian^^, wo-
bei es.,zunacList nicht darauf anKommü, ob Österi^;ich oder
Pruussen, sondern eben cirese Gescalt des moaernen ejuaen-
tumis als ein Ganzes zu verstehen. DaDt.i stossen wir auf
diese fatsacne, das£ aiesu j^ncwictilung sehr Wos^i^ntlicn
deutsch ist und Platz gegrilien nat im deutschen Sprach-
raum. Das ist das Problem. Es hujideit sich zunäcnst, von
uns aus gcsenen, und von aer Sa,che aus yosehen, nicnt umi

die Frage, die sicn so oder so abp;renzt, sond'^rn zunächst
ist gan^?. offensichtlich ^in Phänomen da, ein Phänomen, das
wix^ persönlich empfunden haben, als wir lierauskaLien, und
nachdem un.s, diejenigen von uns, die lan£:e in Deu-uschland
geblieben waren, nachdeia mian uns n-^un Jahre Img, <;ine
kränkende Unzahl von Jahren lanfi, Vb-rsucut natte, abzuge-
wöhnen, dass wir irgendetwas mit ÜL-utschland zu tun hättc^-n.
Dann kamen wir nach ü-ngland, und kv^in Engländer haU uns als
etwas anderes betrachtet als deutsch. vVomiit ich nicht etwa
eine These aufstellen will, sondern ein Problemi, und Kuine
Identifizierung machen will - das würde eine endlose Dis-
kussion erwucK:en - sondern einfach sagen will, dass irgend-
\w auf der ganzen Linie sicu ein ganz bestimmtt^s Entwick-
lungsphänomen begeben nat. Dm nur ein Beispiel zu geben:
Es wird Sie interessieren, dass der englische- Gelehrte uns,
als wir hinRamc^n, als überintulloKtualisiert empfunden nat.
Das isc wahrscheinlich aucn ein gutos jüdiscnes Erbe, aber
der Engländer und auch wir selbst wussten: D.x ist natür-
licn aucu ein gutes Stück duutscnes xiirbe aabei. Der Eng-
länder wusbte eben nur; Da ist aer verdammte Alien, der
hat die ganze unangenehme Situation d,er W^lt hv.-rbeige führt,
und unsere neuen Gäste nahen viel zu viol davon miüge-
krit^gt. hjS würde uni.> erecht sein, wenn icn in diesem Zusam-
menhang nicht .aagcn würde, dass sie auch anderersL.it s sehr
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befreit v;aren, wenn js ornst vmrdo ^ nach dem Kriv:;e:. diese
tesondere .tiiigentüiiilictikoxt unu die hitgiit, die wir zoll-
frei eirißj schleppt haben, auch ssiir Ireundliciri aulzun..h-
men und zur nitarbeit zu benutzen.

Das fuhrt mich zu oinem anderen Problem, das mich
sehr beschäftigt und was in Unterhaltung mit Hurrn Messe
auch oft diskutiert worden ist, über die Gestalt aieser
Gei^chichto. Ich bin imm..r sehr kritisch gewesen ge^.t^nuber
der Möglichk-oit , einfacii jine Gescuichte des Judentums im
deutschet] Raum, in Deutschland oder nur im 19. Jahrhundt^rt
oder nacn 17bO zu scureiben, Wv.il icn mir bewusst bin,dass
.diesti Geschichte als letztes abgeleitet isc von d^-m Vor-
bild von G -jschichtswerken wie, sagen wir mal, die Cambridge
Modern Kistory. Ich glauoe nicht, daso dieses Vorbild für
unseren F'alx passt, aus dem Grunde, den ich versucnt habe,
in meinv:.-m ersten .Referat anzudeuten: Woil die jüdiscae Ge-
schichte nicht in sicii ein Rontinuum ist. Genau wie wann
Herr Vvagner Ihnen sagte: Deutscn^ Gescaichtu ist mehrglei-
sig, dann ist das ein Problem der deutschen Geschichte,
das uns in der judischen Geschieht^' nc^turlich auch angolit.
Aber das ist'-eben eine l'rage, die unst;r Unternehmen kompli-
ziert. Das m^^ine ich positiv. Ich bin positiv der Meinung,
damiit komme ich auch auf das, v/as Herr Viernaus gesagt hat,
dass wir im Grunde Problemgoschichte biv^teh sollen. Problem
hat vor allen Dingen einen Vorteil: Wenn wir wirklich unsere
Kapitel oder die Sektionen unseres Werkes von bestimmten
Pragengruppen aus organisierc^u dann gibt das dem Verfasser
ein bestimmtes Inturusse, ein bt;stimmtes, wie der i^nglander
sagt "bo'lone-.inp", ein Dazugehören. Jis be. tent die Gefahr,
wenn wir unser Unternuamen zu dogmatiscii als eine Gescixichte
aufziehen, diu alle Seiten des jüdischen Lebens im deutscriun
Raum mehr oaer weniger umfassen sollte, dass wir aann sehr
viel tot: Punkte habon Wciden. x^rst wenn wir wirklich davon
ausgehen, von dem Nachdenken darüber ausgehen,, was in dem
betreffenden Band, den wir gerade in der Arbeit haben, was
da wiiklicii an lebendigen ^ formgebenden Problemen dagewesen

• ist, dann kan-n man sehr viel leichter den Mitarbeiter vor
die Frage stellen: Interessiert dich das? während sonst
natürlicn diu Gefahr, dass man Püllungen bekommt, sear viel
grösser ist. .bS ist ganz klar, dass dann die Auigabe ent-
steht, diese einzelnen Probleme, sa^^n wir mal für den
älteron Band, die Problemie des i-iufstiogs der Juden aus dem
Ghetto und der Ghettoai.beit zu normaler bürgexlicner Beruf s-
t'atigkeit, das Ja offensichtlich aie Periode bis in die
^Oer Jahre sehr weitgehend beherrscht, dass wir dann dane-
ben das andere Problem der geistigen Entwicklung einglie-
dern und dass dann etwa versucht wird durc.i die Zusammen-
arbeit der Herausgeber diese Dinge zu koordinieren, dass
aber das eigentliche. , sozusagen das Bauelement das alte
Ppoblem ist. Ein altes Problem, das umfassend genug ist zu
wirklicher Gestaltung. Was ich gerne vermieden haben raöch-
te, und icii habe das aucn oft in unseren Sitzungen im
Board bei uns gesagt, ist das Enzyklopadiscne , weil das
Enzyklopädische etwas ist, was für eine Diasporageschichte
überhaupt schwierig ist. ^iussex^oem, der andere Unterschied
zwiscuen uns und der Cambridge nistory oder entsprechenden
deutschen Unternehm.ungen ist: wir haben keine n^ui^e von
Mitarbeitern. Während natürlich jeder Mensch gerne an der
Gamibridge History mitarbeitet, icn braucue unter ^^kadem.i-
kern nicht über diese praktische Seite der Sache zu sprechen.
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fallt das für uns weg. Wir müssen
class diu Leute, die mit uns arbei
dass das ein G(vfeen3i:ana ihres For
nicht nur in dora Sinne, dass sie
sehen, sondern dc^^s es sie wirkli
wenn sie die ^roeit ft^.rtif<, h.ibo^n,

und c) mehr wiesen, sondern über
Und das werden wir auch nur durcn
nuclei haben, von dunen die Din{?e

wird sicherlich eine an sich schw
man nicht so hi^r auf den Tisch 1

würde dünken, das ist das l'^esentl

manche Fra{:<ei:i aus der hiskussion

uns darauf verlassen,
ten, sich interessieren,
schens ist, Forschens
die Dinye ricntig nach-
ch beschäfti[^,t , dass sie,
nicht nuruber a) und b)

das Ganze modir wissen,
führen, wenn wir die
auigezog^n Werden« Das

irrige Arbeit sein, die
egen könnte, aber ich
iche. Damit wurdo-n sich
vielleicht erledip-;en.

Schulz: Wenn ich bier das V/ort ergreife, so ge-
schieht das In^'der absieht, aum meines ii^rachtens sehr
p.lücklichun und anrugunden G^danRun von Herrn Plessner
nochmal einen kleinen i-iUftrieb zu verscnafiun und ihm über
die natürliche Schwell onzäsur der hit tagspause hinwegzu-
helfen. Icn aeute dabei auch die letzten 3emerkungv.-n von

Herrn Liebeschütz im ermutigenden Sinne aus. Die bisherige
Diskussion hat, glaube ich, Klarheit aarüber ge schallen,
daso eine Geiste s^^-eschicnte im umfassenden Sinne nicht
beabsichtigt ist. 'Die Ziele und Vorau^sutzung^n der Arbeit
müssen natürlich deutlich genug dargestellt werden, um
Stellung nehmen zu können. Die Tradieionsgeschichte, die
beabsichtig L ist, sollte aber doch violleicht

,^
ehe man

diese Konzeption weitt>r vo-rfolgt, darauf geprüft werden,
ob sie zu einer rdnen ßewahrungsge schichte werden soll,
wie das Herr Scnulin angedeutet h.vt, oder ob man nicht
eine Tracitionsgeschichte auch in oinem wt^iteren Sinne
und in einem grösseren Interessenkreis noch zur Erörterung
stellen und für die Zukunft fruchtbar machen kann. Das,
was über Simmel go i^agt v/orden ist von H^rrn Liebe scnütz

,

fand ich äussere rdenulich anregend, us gehört natürlicn
Kenntnis der jüdischen Geistesgeschrcute dazu, um eine
solche Bewertung vornoamen zu können, aber aas ist dann
nicht nur mehr ein Problem des deutsch-Jüdischen Vernalt-
nisses und der jüdiscnen Traditionsgeschicnte, sondern
das interessiert diu Simrael-Forschung und in weiterem Sinne
die Soziologie. leb nahe Jetzt kürzlich bei mir eine Dis-
sertation zum ribschluss gelangen sehen, die die Kote summa
cum laude ernalten hat, über das kritische Densen, das
kritische Moment im DenKen ria>' Webers, und da ist hi^^r
von dem Verfasser in einer sehr anregenden und für mein
Empfinden auch in weiten Teilen überzougenden Vy'eise klar-
gemiacht worden - der Gedanke ist ja früher schon einmal
angedeutet worden - dass die Jüdiscne Religiosität für
das Denken nax Webers von grosser Bedeutung gewesen ist.
"r hat das noch enger lokalisiert, und festgestellt, dass
or allem bei Jeremias, in der Prophetie von Jeremias we-
sentliche l'iomente enthalten sind, die für Max Weber for-
m^end geworden sind. Und was über Narx gesagt worden ist,
an zwei verschiedenen Stellen heute morgen, fordert zu
so viel differenzierten Antworten heraus, dass ich mir
allein von diesem Punkte ner vorstellen könnte, dass eine
reichhaltige, neuartige Diskussion in Gang kommen könnte.
Alles das scheint mir dafür zu sprechen, dass man sicn
doch entschliesst , und das wird Jetzt von mir ein klein
wenig provokatorisch gesagt, wenn ich das noch unterstrei-
chen darf, nicht allzu sehr sich festzulegen auf eine

vo
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D.stiaiuto M^tiiüdo, nicht- allzu sohr sicL t^stzulcrcxi ._.ui

^ino bostiorrau Thonatik, un... sicu nicut ilxzu sehr icstzu-

lorcn ^-uf ciiiv^n bcstiraiütun und oUt-OU initarboitv.ricr.is,

sondern hi^r d^n raÖMlictiorwciso in. wu-itoron Vtri..;Ui a^r

:a'bcit siciv woitond^n Kroison, dio Int^r^sb.- haben, oinon

Zutritt ZU urnÖ.aichjn und ui. DiskuGsion zu lordcrn.^D^s

würde UGines ^racht.ns in .rstoi Lini. ducL durca Porioai-

k,- orniöplicht worden, os br-.uchcn o.?.
kciüv. Vi^rt^ijaurub-

schriftcn zu sein, oS können auch JaLrcsboitrar;o sein,

J-ihrosscariiten oder Zw^ij mresschrii ten, die dann in

eintm rro'sseren Kreis xiufnerk3air.keit imaen. Das schiiesbt

natürlich nicht -ms, dass aauoben di.; sich verf estigenuon

rrossen GesaiatdarstoiluUhSn in oiner Sondvrreihe oder als

üVanzun.-sworke, wie os das ja auch in anderen Z,usami:.en-

Län.-en p'ibt, entstenon unu zu... x.bschluss ..ebracht weruen.
"'

Darf ich mir zuia ßchluss noch .inen violloicut

nicht ganz unintereL^santen Hinweis erlauben. D; s bekannt.

Buch von ßrach-.r über di. Aullösun, der woiuiarer Denokra-

tic h.--t >jine in aieswU: Zusa:.u..enhan{: nicht unint.ress^.nte

Geschiente. Es ist nämlich ursprün-licu konzei-ti^rt wor-

den unter cem Tit^l : "Entschuiaun,:,en und Vorga.ne;,. lui J-airc

19^2", Man h.-tt dann bei der weit..ren DiskusL-ion^^lest .stellt,

dass .in. so oni:.c Konzeption nicht aubreicuen wurde, und

daraus ist oino 'Geschieht der Schlusbphase nit oinera_

vörp-eschüb<^nen ersten leil üb^r die Voraussetzuutaen dieser

SchlusGphase ontstanci.n. Dies sind also Probleme, die auch

schon unter ...nder.n UmstFind.n an anderen Orten emo gewis-

se ftoll.' uespielt haben.

HO£sej_ Icri Kb'c-t. kurz ,:.ui dio Fr.'.ae von Herrn

Sonth.i.ner antworten, die riir set..r intexossant und s.hr

wichtig erscheinende Frar^o des Focus d.r D-.rst.:llun ,
und

ich plaubo, .s ist aoch ziemlich kl: r, dass die irucht-

barot. ßetrachtun;. cw.is.- aie der Wechs.lv'irkun,; ist. Nicht

sich auf .inen der beiden T.il., sei .s auf die lJ'aiw..lt,

sei es auf das JudentuL. ausschli.sslic.., ja so,;:ar auch

nur prii-^^'-r '^^ konzentrieren', cj.a. die .iSsi.-il:-tion kann

doch b.tracht.t w.r:..n als uin Probier;; der W.cus.iwirkunr:

:

^in.rs.its die rioidichkeiten der i.sßiMÜation, o.ie von der

Umvj.Xt lan..;san; seit der aiufklärun^ r;c boten w.r^.cn, weitre-

uend aus Gedanken. ."nb.n -,i..ser Uuw.lt, di. von der .^ul-

kl'arunp. komiviun, n'ben eine unr-cheur^ RückwirKun-g iul aio^

äUdisohe Gcst-atuniT und i^instellun,-.. aucu lu rem^n Reli^i-

(Jscn, in ^anz spezifisch jUdischon üezirk.n. vVenn ü^an den

ander.n ^ytr.iafall nir.i.ut, so ist der Antisemitisnus, aer

sp''t.r t.ilw.is. nach der ..ssimilation entsteht, auchnoch
teilweise als eine Wechs.lwirkung .ufzufassen, ind^n^ ein.r-

seits d-is aindrint^en oder Vordrinaen dur Juden in .^le

xiildun^sw^lt, ins Goscuäftslebun u.a.w. R.aktionen hervor-

rufe, andereirsoits wieder dies. fi.::.ktionen, soweit sie

ne-- ativ. R.aictionen sind, wieder auf das jüdische Selbst-

bildnis und Soroötb>;.wus£tsein ihr^ RÜckwirkun nahen. Ich

t-lauDo also, dass nan aucn an kloin.ren Diur;en als rerade

iissir/iil-.tion und .intisomitisiLUS doch festst.llen_ kann,

dass. das eine V/ochs.lwirkuoti; ist, eine ^,ep onseitiao Be-

einflussum-, und das ist wahrscheinlich ;'crade das inter-

.ssantv., was an dieser Arbeit :aöf-;licherw.ise neu ist: Wir

wolien, t"laube ica, nicht deutsche G. schiente schreiben

und da ein.n jüdischen Faktor irpondwie eingliedern, wir

woll.n auch andererseits keine r.in jüdische Geschichte,
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keine Geschichte dci irinoron jüdischen Entwicklung schrei-
ben mit Hinv/eis auf einige deutsche Faktoren, die sich
besonders bemerkbar- gemacht haben, irgend\\'o einbugriflen

.

Ich v/ürde denken, dass man es bevjusot auf Wechselwirkung
abstellen soll, entweder in einzelnen Beitragen oder in
sich balanzio-r\vndv.n i3eitr?^gen, die mÖ^-^Licherweisu dasselbe
Phänomen von der einen und von der anderen Seite 'in sehen.
Icn iz.laube, das beantwortet Ihre Fraf;;e, wo man die Beto-
nung legen seil.

Vierliaus^ Dieser Be^xiif dur Viecnselwirkung,
der sich iriier so anzubieten ecneint. bleibt gleichwohl
relativ vage. Selbstverständlich ist das Problem Wechsel-
wirkung ein durchgängiges, aber das ist aann eoch zu all-
g,emein. iian kann jede historische Gi'uppe auf die Fragte
iÄ/echselwirkung unti:;rsuchen, aber das sagt noch nicht so

i^o—furchtbar viul. üs kommt nocn ein^s ninzu: i;s wurde ja
sagt, dass aie Absicnt nun doca woal die sei, eine Geschich-
te des deutschen Judentums zu schreiben. Sie haben gerade
gesagt, es soll kein^ jüdische Gescnichte sein. Die Frage
ist: wo liegt d-j. die Grenze? Sie können auf' der anderen
Seite nicht ausschalten, es wäre aucu garnicht t;ut, dass
deutsche, nichtjüdische Mitarbeiter auch t.in Interesse
daran haben, mit der Boi-i'^^ndlun,;.. solcher Iragen, die ein-
schlägig hier siind, einen-- Beitrag zur iiirkenntnis aer deut-
schen Entwicklung sulbei, der deutscnen Geschichte, zu
leisten, etwa, vjas das denu sei, eine deutsche Demokratie
oder nicht. Die frage kommt für uns ja mit herein, wie man
sich in Deutschland mit d^^r Ideologie eines deutschen V^eges
der Staat sentvjicklung, di.. m.an verfolgt üat, und der Gesell-
schaft sentv^/icklung, verhalten hat zu einer solchen Gruppe,
diu man dann entweder voll integrieren oder hinausdrängen
müsste. Insofi^^rn leisten wir ja auch einen Beitrag zur
historischen Psychologie der nicnt jüdiscnen Bevölkerung.
iiiS- würde auch, r.laube ich, kein stÖr^^ndcs Element sein
für die Gesamtdarstellutig. Ich d^nke auch, dass das In-
vestment an Interesse auf uns^ajor Seitu aucu in der Äicn-
tung sehr deutlicn ist. Uenn das also seinen i^aum finden
Kann, darüber wollt.:, icn mich Vui-gewis;i:-ern. (i^iosse . Das
ist ein integrierender, ein wesentlieher Bestandteil.)
Darf ich nun, nicht, weil ich Hartnäckig bin, sondern weil
ich tatsächlich . davon überzeugt bin, nochmals darauf zu-
rückkommen, dass b^i allen Bedenken, die nier geäussert
worden sind, auca von Herrn .Schulin mit grossem Recht,--
Ihnen gesagt worden ist, ':ine solctie Problemgescnichte , die
miir immer noch als djs beste erscneint, in der Darstel-
lung natürlich relativ abstrakt ist. Sie ist nicht er-
zänlt^nd. Das ist ein^ grosse Scnwio*rigkuit, die eine sol-
che problemgeschichtliche Behandlung oietet. Bs könnte
also sein, dass so etwas nicht in dorn hasse ankomaiiit, wie
eine erzählende Darstellun: , r^ber ica glaube, man holt mehr
an Erkenntnis heraus, wenn man tatsächlich auf Probleme
zusteuert, zentrale Probleme oder Problemkomplexe, weil
es mir da möglich erscheint, an die Dingo- mit integrieren-
den Frage stellunvgen heranzugehen, was bei einer erzählen-
den Darstellung relativ schwierig ist, oder üie müssen es
aui spalten, den einen das behandeln lassen und den anderen
das, u.s.w., dann macht man so ein Nebeneinanderstellen,
wie sagten Sie voruin noch: Buchbinder sind ^sel, nicht
wahr? während rro.bleme angetan sind, Problemfragen, Fragen
auf Problemkomplexe, die Synthese in die Sache mit uinein-
zulegen.
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S2.hulinj^ Wjnn ica .-jetzt vijlleicnt mal einen
Vorsclfilag macFien kann, wi.: r^an otwa die drei Öandc ein-
teilen k'dnnto', doch nach problemgeschichtlichen Gesichts-
punkten, han kunnto das fi,anz einlach ..i^-chen. In dem erbten
Band vorheri sehen lassun das Problem dei iimanzipation, die
ganze Emanzipationsbewef^un^^ bis etwa in die 60er Jahre
scniidurn, darin würden wanrscheinlich vor allem auch die
rep:aonalge Schicht liehen Unterschiede sehx* staik zum Aus-
druck kommen, f^^rnt^r aucn scnon die soziaigt.- schichtlicnen
Zusammenhange in dem Zusammenlube^n mit nicht jüdischen
iJuutscnen. Dann würde icu sagen, im zweiten .b:..na könnte
man vielleicht in den rüLtelpunkt ot..llea ai>.. i'"raf=^,e der
Kultur, also die Irage des lieitrages der Juden zur do-ut-

sCiie^n Kultur, aber auch die l'r-se der jüdischen Kultur
der deutschen Juden otaA/a,das ist docn etwas Verschiedenes
und ist doch p;leichraagia oder gleicnlaufig nebeneinanaer
gelaufen. Das würde wahrscheinlich vor allem die Mitte des
19. Jahrhunaerts betreuen. Aber warum soll man da mit
Jahreszahlen kleinlicn sein, warumi sollce man nicht das
ganze 19* Jahrhundert gleich einbeziehen? hIso die Frage
djer Ltellunf: in der Literatur, Literatur im w..itesten
Sinne bis zum Journalismus, diese Fragen würde ich iur
den zweiten Band vielleicht vorschlagt:!n.^ Im dritten Band
würde ich schlicht sagen: Die Frage des beginnenden Wider-
standes, die Frage des beg'innenden i^ntisemitismus, nach
I87O etwa anzusetzen. Hier käme dann wahrscüi^inlich miohr
als in dun früheren Banden die politische G-eschictite hinein
auch wahrscueinlich mehr als frühur die- V\i'irtsciiaftsge schich-
te , die Geschichte der grossindustriellen Unternehmungen,
und aann überhaupt die rtoinungsgeschichte, also die Be^-'eu-

tung des Antisemitismus, wenn wir es derartig unterteilen,
Bmanzipation, Kultur, .-Antisemitismus, und in solchen drei
Banden das 19* Jcairnundert behanaelt .;ird, .ich glaube, das
ist vielleicht nicht die neuartigste, über doch die Art,
wie es sich am einfaciisten einordnen liessoc^

Jochmann : Das war auch das, wi;s ich sagen v/oll te
zu der Bemerkung von Herrn Wagner. Wir würden auf aiese
Weise die entsca^iaenden Probleme zusammendrangen, iiber
auf aer anderen S^ite bereitet das der sozialgeschicütli-
chen Darstellung einige Schwierigkeiten, han m.uss Ja doch
wohl auch darauf hinweisen, 'dass gt^rade in der sozialen
üJntwicklung gewisse btrukturen durcngehen, dass also die
Bmanzipation etwa auf^^dt^n Widerstand und auf die Schwierig-
keit der Ämter, der Zünfte, der Hauuwc-rker stösst, dass es

dann weiterdie gleichen sozialen Schichten sma, die
Widerstand leisten auch im Zeitalter der Reichsgründung,
des Nationalismus und dass sie sicn ao^nn politisch orga-
nisieren im ausgehenden 19- Jahrhundert mit der Gründung
sagen wir des D.h.V., des Bundes der Landwirte und vieler
anderer Gruppen, die Jetzt auch eine bem.erkunswerte poli-
tiscne üktivitat entfalten. Das müsste in irgendeiner
fform sichtbar v/erden, denn gleichzeitig machtus Ja das
Problem deutlich, dass ja etwa das Grossbürgertum der dem
Liberalismus nahestelienden deutschen Schienten, die Jetzt
die Assimilation o.es deutschen Judentums mit betreiben,

..vor allemi ihre Fürsprecher sind, wahrt^nd nun die Jüaisciien
Scnichten, die in diese Bereiche aufsteigen, die ersten
sind, die sich starK assimilieren. Das ist die Scnwierig-
keit, wo es Polaritäten in anaeren sozialen Bereichen gibt,
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und da entsteht eben für niicn die Schwierigkeit; Wie kann

man das latson und in möglichster Eindringlichkeit darstel-

lten, wenn man j^-tst D-ii dem jjeispiel d<.s £ntbCweidun'_ sjah-

rcs'oder etwa der jiinteilung der Darst..llun,!-, wie sie

Herr Schulin vorscnlägt, bleibt?

c
Vvapner^ Ich wollce nur noch 'einen Morä^nt an bxe

die Frage ricEten, Si.. haben sie mir z.T. schon vorwegt^e-

nommen,"Herr Jocnmanu, wie wir uns diese Entbcheiaungsjahre
denken. Wir haben ja alle die Erfahrung dex Jahrhundert-
feiern' - an und für sicn bin icn kein grosser Freund von

Jahrhundertfeiern, jbur sie h.^ben d^n einen Vorteil, dass

man tatsächlich dabei ^ino-n Ein^lioK gewinnt, icu meine

auch in die Sozialstrukturcn. Wetm Sie also Leibniz-Feiern,
oder mein^^twegen 1948 die 4öer Revolution begouon, meinen

Sie nicht, man kann aa auca die längeren Periodv.n unter-
bringi-n? rtan k-mn also das Stich.jahr als ünlcss nei-men, um

meinetwegen auf --in halbes Jahrhundert aun .-iUsblick zu

neamen« Im rall.. des Vorschlags von Herrn öcaulin habe icii

eine gewisse ünp.st vor den unverseidliciien VJiederholungen.

Es stellt oica aucü die Erage wer ist da imstande, da

slie drei Bände zu lesen, um den ganzen Komplex zu senen.

bei einem "Enttcneidungsoahi " kann man den Leser m.i^. in

leicnter verstandlicner Eorm anbieten, das üesam-ce zu

sehen, als wenn man es aulteilt in längere Perioden, die

in einzelne Bänae untexgegliedert eine. Aber ein hundert-
prozentiges AufKeHen ^er Rechnung werden wir nie exreichen.

Heictimann. Konnte? man nicht vic:llb-icht bei der
Planung.-; d^von auspeEen, da^s man gewisse Kapitel in jedem
Band der GesanitdarstelluLj.i- den jilntvjicklungen, sei es iiisco-

rischer, ouer sei es sozialpsyciiOlogiscLer oder geistesge-
schichtlichor Phänoii]une v.'idmet? Ich d»-jnRe, dass man in'-

jedem der Bände, die sicn um bestimmte Jahre gruppieren,
diese Problemkümplexe behandelt, was ich sciion deswegen
gerne beibehalten sehen würde, weil die Carsten zwei Bande
so angelegt wUren una es wäru darin so t^ine i-^rt von Konse-
quenz dar^;^estellt, die mir zusagen würdu . Man Konnte^z.B*
Probleme - wie hmanzipation,~Lonteremanzipation, iissimila-

tion - Dissimilation, und das mir nahestehende ihema des

jüdiscnen Selbstversfcändnisses, in jedem der um gewisse
da o bQuersc mitte gruppierten Bande wiederkehren lassen, so

sich daraus auch eine j.ntwicRlunK der einzelnen Problematik
durch das feanze 19- Jahrhundert ergoben wüi-de

.

Vierhaus j_ Gehen wir davon aus, dass diese beiden
Bände,' also einerseits '^Entscheidungsjahr 1952^' und der,

der jetzt entsteht, die letzten dieser fünf Bande sein
sollen? (Reicnmannj^^ Ja.; Das finde ich problematisch. Da-
durch wird das'"ganze Unternehmen praktisch präjudiziert.
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Ich hoffe, class v;ir am Nacniüittag uns darUbei aus^^prechen

,

in welcnup V^ciso wir pra-.tisch veiterkoiviraen , abgesehen voa
dieser ^.runasätzlicLen Diskussion, diu, nie ich glaube,
ausserordentlich fruchtr-ar und iörd^rlicu war, V\iir mussten
dann ir^;.>ndwi.. di-.. Kouipo-tenzen in B^zug auf die Zusammen-
aroeit besprechL.n, vi..lloicht auch noch in eint;r mehr per-
sönlichen Ausspracne die Prari'c; andei ^.r f-iitarbeiter, die
nier heute nicht vertraten sinu, wir sind Ja alle in P^r-
sonenfragen nicht so orientiert. Ich glaube, dass die
Heisren, lie hier sind, die freundlicherweise zu uns ge-
kommen sind, in dieSe-r Hinsicht wahrschc^inlich eine bes-
sere Übersicht nahen als wir, und wie man di^ Sacne dann
allmählich aufbauen Könnte. Lazu bedari es wahrscheinlich
einer - mir widerstrebt das 'wort, aber ich muss es doch
verwenaen, wenn Sie eS nicht missversten^n wollen - einer
organisaLorischen Perm, einer ganz informellen organisato-
rischen Porm, die die Weiterführung dei neute begonnenv^n
iiussprache ermöglicht. Wir sollten uns in keiner Wc^ise
ans Festgelegte klammern-

Tramer; Ich glaube nicht, dass es eas letzte Wort
sein muss, dass" diese beiden im Hinblick auf die jüngste
Geschichte auou die letzten mnae etwa darstellen mussten.
Das ist keineswegs so.

Welt seh : Richtig.* Wenn wir zu einer anderen Metho-
de küm^men, und w..hn der Markt auf nanmefahig ist, so könnte
icn mir vorstellen, dass in einigen Jahren, die inzwischen
verstreichen werden, zwei andeie Abschlussbande in einer
anderen Form, die vielleictjt mehr den Bänden über das 19«
Jahrhundert entspxicht, une die dann ein., direkte Fort-
setzung bilden, dann auch unter Verwendung-, des Materials,
das nior vorliegt - Heu Mosse hat scnon an< edeutet, dass
wir in eibser Bezieliun^s absolut freie Hand haben - um.arbei-
ten euer in irgendeine andere Form bringen, so dass sie m.ehr
dem Gesam.tratimen entsprechen<, aber ich möchte nu?H^rrn
Vierhaus sagen, dass wir aosolut nicht uns als feetgelegt
betracaten, und dass wir in gewisser Hinsicht diese nus-
spracne als ein Neubeginnen, wenn ich so sagen darf, an-
sehen.

Vierhausj^ Darf icü beantragen, dass man zu Beginn
der Nachmiittagssit zung die Frage auf den Tisch legt, ob es
sini.voll und denkbar ist, dieses System^ beizubenalten im
fiahmien des li;», J;~ hrhundert ^ was ja naheliegt, üb man also
auch für das 19* Jahrhundert Hintscneidungsjaüre oder üch-
senzeiten oder irgend so etwas herauspräparieren konnte,
wo man in ähnlicher Weis^ in einer Rv-ihe von Beitragen
inen Querschnitt finden könnte.

(Bs folgt die Mitta^^spause.

)
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Nac timitt ag.s si t zung

W:G-lC3C:1 Wir waren am Vormittag gerade bei dem
Punkt angelangt, vo wir festgestellt aabcn, das^ v^ir in
Keiner weise fes;;;- exegt sind, und dass us di^^so-r Bespre-
chung neue Id.en süh-oüI sacnlich als auch methodisca her-
vorgehen können, die dann lür uns Iruchtbar gemacht werden
können. Das ist Ja dei- T^weck einer solcnen Zusamn.enarbeit

.

Icn vjciss nicht, ob Sie wünschon, dass wir diu prinzipielle
Aussprache iort£et'.-,en, ich nersönlich bin geneigt, das zu
akzeptieren, und dann vielleicht zu praktischen Prägen
überzugehen-

Tramor: Ich habe mit grosser Aul'merksamkeit
dieser senr produktiven Unterhaltung und Diskussion zuge-
hört, und xch iriuss sagen, dass ich sehr viel erfanren und
auch gelernt habe. Mir drängt sich eine ganz spezifische
Frage auf, von d.-r mir Rcheint, dass sie heute im Rahrren
dieser Unterhaltung üoer sehr wichtige bedeutungsvolle
thematische und metnodiscne Fragen nicht so zum Ausdruck
gekommen ist: Ici glaube, iei. darf hier in diesem Kreis
ganz offe-i sprechen. Es ist nier sehr richtig betont wor-
den, auch Icn sehe raumlicn die Sache im wesentlichen von
Mendelssohn r der dem l".de Mendelssohns bis 1935 und viel-
leicht die folgenden Jahre: das ist der Raum, in dem sich
das, was da j Spezj.fikum dieser deutscn-jüdischen Geschichte
darstellt, abspielt. Was ist aber in dieser Zeit eigentlichm der Ta^n geschehen? hier, glaube ich, tritt ein einzig-
artiges. Phänomen, in den Vordergrund, das vkis nirgends andersm djesei- Form gegenübertritt, nicht z.ß. in Frankreich,
nicht in dem., was vvir dort von der Judentumsge schichte, von
der Geschichte der französischen Judenheit wissen, sondern
es ist ein Spezifikr.m des Verhaltens der Jud^n und der
Deutschen in ihre.v Vvecnaelwirkung Vii'enn icn formulieren
sollte, was .ist der- spezifische Ünterscnied, wenn wir etwa
zwei Begrilfo gegenüberstellen, den "deutschen Juden" oder
den "jüdischcin Deut.^'chen"? Daß allein würde uns schon zu
ungeheuren Schwierigkeiten führen- Wenn hier fvewisse i\amen
genannt worden sind, co müssen wir die üedeutüng dieser
Männer in ihrer zeitgeschichtlichen Begriff licnkeit zu er-
fassen suchen. Wenn hier z.B. Franz üosenzweip; genannt 'A^or-
den ist, der sich selbs"!^ immer nocn als einen"' Jüdischen
Deutschen bezeichnet hat, so will ich damit nur sagen, wie
sehr das hart an der Grenze dessen ist, was das Spezifische
darstellt, was m der Tl/at das Phänomen dieses deutschen
Judentums gewesen isb. Und wenn wir in unserer ije trachtung
methodisch vorgehen, so stent natürlich von diesem Ausgangs-
punkt aus vor uns die Frage: Wie stark waren die Wechsel-''
Wirkungen, wie stark ist der eine Partner beeinflusst ge-
wesen, und was ^bedeutet das Wirken der Juden innerhalb
Deutschlands für die gesamtdeutsche .lintwicKilung? Wenndeich
ich persönlich vorwiegend geistesgeschichtlich interessiert
bin, so glaube icn doch, dies ist eine Sache, die nicht nur
für die Geistesgeschicnte gilt, sondern für alle anderen
Disziplinen, in ganz, wenn juch vielleicnt nicht parallel-
laul ender, so doch in ^anz ähnlicher Folge- und hier, scheint
mir, sind wir ganz besonders dankbar den nichtjüdischen For-
schern, die von sich aus ebenfalls untersuchen sollten undwohl auch untersuchen - Sie wiesen .ja, dass diese Untersu-chungen von Jüdischer Seit:, gerade erst beginnen, schliess-
lich sind wir ^'a Anfanger auf diesem Gebiete - w uatsacii-
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hier gesa'-t \^/orden ist. Ica-mboLte
die DisKussioa, ob methodiscu das eine
was

lieh die Einwirkung dieses deutschen Judentums auf das

Gesamtgeschehen war. Icn uarl lhnt:::n viuiieicht hi^r oinen

besonders prononzierten Be:iriff nennen mit aller Verant-
wortung, di'L. solcne Beispiele uns aul'orlegen. Stehen Sie,

wenn wir einmal von beiaen Seiten untersucht^, mit dur

ganzen Cboekbivitat, die dieses Thema erfordert, den Be-

griff der Zersetzung., wir alle wissen, oS b^tb bereci.tigte

,

und es gab unb^recntigte Vorwürfe auf beiden Seiten, aber

hier spielten gewiss^ Dinge eine grosse fiolle, und wir

selbst, wir Jude:., sollen auch wissen una ein.::,e stehen und

uns klarm^.chen - wir treiben ja keine ^ipologetik -: ü.s gab

Grenzüberschreitung^n, aber nicnt in dem Sinn..^, wie die

antisemitischen Vorwürfe; sie aarstellen. Die Vorwürfe waren

ja ebenfalls. .eine Apolo^^etik, von einer anderen Seite. Diese

Din;:e mit aller Objektivität zu untc^rsuchen, da glaube ich,

könnte die . Z/Usammenax^beit oino' ganz ungeheuer fruchtbare
Angelegenheit sein, und deshalb wai mir gerade bo sonders

wichtig, das alles,
nicnt eingreifen in
paar das andere ricntiger ist, icu glaube, das ist immer
Sohr weitgehend abhangig von den BearDeitern. Der Zugang,

den der Bearbeiter findet zu einc^r bestimmten i^poche
,
zu

v^iner bv^ stimmten, man kann auca sagen, Darstellungsweise,
was er einbezieht und waß hineingehört, das wird scnliess-
lieh auch für die Linie entscheidena sein, in der er seine

Arbeit durchführt. Das Phänomt^n, das wir herausstellen
sollen und. wollen, wird eine Gescuichte des deutscnen^ Juden-
tums sein; auch wir werden diu Geschici'jte nicht scareiben
können, wenn Wir sie nicht ebenfalls als einen Teil der

deutschen Geschickte begreifen in dieser spezifischen Zeit-
periode. Insofern glaubv^ ich, 'sind wir St^rir angewiesen auf

Inre Mitarbeit, auf Ihre Mitailfe, auf Ihrc5- Beratung, und
deshalb glaube ica, dass dies, wie ich verstehe, der erste

•Ansatzpunkt ist '3u t;inem allgemeinen Klarwerden^^dieses
schwo-ren Problems, dieses Spezifikums, dieses Phänomens
des deutscnen Judentums, das einmalig ist. Ich bin sogar
•der l^ieinung, dass auca gegenüber der spanischen Epoche
hier etwas nocii darüber hinaus i^inmaliges auf dem deut-
schen Boden sicn iierauskristallisi^i^rt hat. Zwar ist es
richtig, und spezioll für diese Diskussion möcnte icn das
hier sagen, dass wir das gesamte deutschsprachige Juaentum
meinen;., trotzdem steht im Mittelpunkt das Judentum, die

^

Juaenijeit auf dem deutschen Boden, denn^^auch die Dinge in

Österreich lagen immerhin ganz anders. Österreich war, wenn
ich das so sagen darf, weitgehend ein Durchgan,\sland mit
der Pfeilrichtung Deutschland, :..uf den deutschen Boden, von

Prag, von Wien will icn garnicht sprechen, das waren ganz
ungeheuer wicntige Zentren, aber das, was wir als das Öpe-
zifikum dieses Geschichtsablaufes sehen, das nat sich auf
deutscixem Boden abgespielt. Das lasst sicn sehr weit aus-
führen, hier gab es viele tragische Momente, auch abgese-
hen von der allerletzten Zeit; in der Geschichte des jüdi-
schen Volkes, glaube ich, gab es niemals eine so enge Ver-

bundenheit wie' gerade" in diesem Zeitabschnitt dieser etwa

150 Jahre. Gewiss, es .,ibt viele speziiiscn jüdische Ele-
mente in der Sache, aber insgesamt gehört bo-ides zusammen.

Zum Söhluss möchte:, icn nur noch sagen, ich danke Ihnen
sehr für das, was wir nier neute nören konnten, und icn

hoffe se..r auf das, was wir vielieicnt im Laufender Jahre

gemeinsam erarbeiten Können und aucn an Ratschlägen von den

Herxen erhalten werden.
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Vierheus: Im Anschluss an das, was icli_^heute

ir^oigen zum-Schlusrsesa£',t hab. : Man sollt. ^ohl ^burlegen

rh Ic5 mörlich ist in dieser Form der zwgi Bande, des exn^n

eben erschienenen und dos anderen demnächst erscnexnenden,

vorzuaehen^indem man also tatsächlich "^ntschexdunssoahre"

Oder finen' besonderen Zeitraum, in dem
^f^.ffJf^^^^^^f^^^g^^

r,inp-P eeschehen, sicu vorzunehiücn nat una glticnwohl dann

-'ifh komSe h!' r auf mein Lieblingsthema zurück 7,
unter

einer solchen Böschreibun^, die Jahre sagen ^^xr '4fa brs

-52^ zu nehmen und das Ganze auf ^^^^ .'f^^^t;^f:^t^
+-^v hin 7i]7usDitzt.n. Was in dieser Zeit das vvicutxge Ihema

ist das äinrf"is U^teJtitel gleichsam da^runter zu setzen

ind'dann integrierend zu arbeiten --l^^i^f^J^^^'-
fen und ausblicken. Das wäre methodxscu für dun ^^^J'^fu

vielleicht möglich. Ich will .ber jetzt glexch noch etwas

Inciies prartlscnes sagen Was^.wir
f--,"^^^f,?^^/gSter-

konkret, ist, wie es .idt den moglxchen m.-.turxellt.n Unt<.r

•Szwen dieser Arbeit steht. Wenn wir, was sicher auch

erwünscht sein wirdt Doktoranden mit hineinziehen, oder

wrnn !azu iSendw.lcho .irchiv- und Forscnungsreisen notxg

im Senn min so etwas macnt, ob dafür und in welchemUm-

fiSpe da?ür Mttel zur Verfügung st.h.n. Auch das schexnt

är'wxchtig zu sexn. Drittens damit icn das nxcht vergesse:

Nein Kollege Roos, der nicht hxer ist, hat sxch aa_^ur hxt

^roeitberlit erklärt. Br ist Osthistoriker, der sxch sp'.-

S:ii mS'l'oLn'beschäftigt hat und .iner
^

Leute in Deutschland, der auch berexts xn
&°^*^^Ef,J^^;°^i^^

iunaen Über die Gescnichte des Jua^ntums, xn Osteuropa vor

allin Dinien? gehalten hat. Er Ware sicher in der Lage,

ineS B itrag lu I.isten, der die Bedeutung des osteuro-

S^scnfn Judentums in Hiiblick auf das ^eutscne Judentum

^ ^nrioTn könnte und ica glaube besser als axes zur Zext

ir^eSdeiS deS?scher ni^htjüdischer Historiker tun kann.

S^fxUe^Mch unä endlxch dar! icn vi.ll.icht nocu erwahn.n,

dass wir die .bsicivU, «ine höglic.keit haben exnen Lenr-

^uftr-e in Bochum :.n einen Juden zu geben, an heirn Dr.nans

l^noJh^I yer? der, wenn ich richtig inxormi.rt vxn vor

^Vlern in der äüdiscnen Geistesgescnichte gearbextet at. Er

interessier? 'sicn dafür oder ist -ns vorgeschlagen Wxr

sind grundsätzlich bereit, wenn wxr i^!}^^;:^^f^tSj^^jf(.;'!

ben ihm in Bochum oinen Lohrauitrag iur dxe juaxoChe uo

scSichte zu geben. Das wäre ja wohl auca exn prasumptxver

Mitarbeiter an diesem Unternehmen.

Welt seh: Herr Tramer sprach hier von dem Begriff

d-r "ZersettnEPTT-Wir wissen alle, dass das Zusarnmenlebon

hx^v^::^^^-^^^^^ Ätnr/ofdSn

lit^n ^-Ä^^^^ ^ :§incSef:Sch^niSt,

dals voS de? jetzigen Generation nichtjüdischer Deut^scher

üSe? liese Dinge a^s Höflichkeit oder aus irgendwelchen

edlen Motiven hinweggegangen wxrd. Wxr
«J^^^J' .^^^^^^^^^^fg^

sind alle senr .gefühlsbelastet ,
una ^^^^ „^"^Pj^fJ^^^^^r^f

^^"^

berechtigt. Aber es war doch exn begrexilxcher Prozess,

dass einf Gruppe, die neu in die Gesellschaft kam, ohne an

de? vorSergSden jahrnundertelangen Tradition persönlichen

iSLil zu haben, dais diese Gruppe oft nicht den Respekt

bitte vor den Dingen, die organisch geworden waren, und sxch

in GeglSsatz setzte ^u dem, was den andern eine sozusagen

^
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geheiligte festgefügte Struktur war. Intellektuelle Juden
waren besonders prädestiniert, für l^euerungen einzutreten
und für Auflockerung solclier oft antiquierter Zustände.

Das kann man nicht als "Schuld'' ankreiden, denn das ergab
sich eben aus der ganzen Konstellation, han kann auch nicht
daran vorüberpchen, dass doS objektive Probleme erzeugt hat,

die eben von ir/mcher Seite so empfunden wurden, dass dafür
das Wort "Zersetzung" gupragt worden ist, wobei, wie Sie ja

wissen, Momms<>^n spricht von dem "Element der Dekoraposition"

U.S.W., d.h* dass diese "Zersetzung" aucn sehr frucntbar
sein kann, die Entwicklung weitertreiben kann, aber natür-
lich die "vested intcrests", die im bestehenden Zustand
verankert sind, verletzt. Das erzeugt auch Reibungen, es

erzeugt auch verschiedene problematisch^.^ Erscheinungen im

jüdischen Lager selbst, wo wir ja, besonders in der letz-

ten Periode, manche sehr merkwürdige V^organge natten, wo

sich die einzelnen jüdischen Litdraten untereinander be-

kämpft haben und sich aucn gegenseitig ihr "Jüdisches" vor-

geworfen haben. Das alles gehört zu aieser Problematik. Ich
sage das alles hier nur andeutungsweise - und zwar aus
einem bestimmten Grunde, weil wir doch axe ü,rfahrung ge-
macht haben, dass man in der Post-Nazip^riode, mit Recht,
das muss ich immer wieder sagen, und verständlicherweise,
gezögert hat, auf diese Dinge zurückzukommen, die ja von
den Nazis missoraucht wurden und ins Gigantische, Phan-
tastische übersteigert wurden, die aber immcrnin in gewis-
sen Tatbeständen wirklich existieren. Man soll sich nicnt
durch einen wirklichen oder auch nur forcierten Philo-
semitismus dazu verleiten lassen, solche Problem.e zu ver-
dunkeln, AUch das gehört zu dieser Gescnichte. Das wollte
ich nur als Kebenbemerkung hier einlügen.

ho s s e

:

Ich schlage vor, zur praktischen Seite der
Sache überzugenen, wie Herr Vierhaus angeregt hat, d. h*

uns jetzt mit den Mittdn und der praktischen Organisation
zu bt;scaäitigen. Ich glaube, dass wir zur Thematik und zur
Problem.atik alles gesagt haben, was in diesem Stadium wohl
sicri sagen lässt.

Weltsch: Haben Sie dazu bestimmte Vorschläge ?

I1ossej_ Nein.

Weltsch: Die Organisation der Zusammenarbeit ist
eine Frage, die man garnicht allgemein beantworten kann,
sondern nur individuell. Bei einem solchen Problem, wenn
man ein Gesamtwerk auf viele Janre plant und hier so viele
FacLileute beisamu.en sitzen, steht voran natürlicr- die Präge
an den Einzelnen: Kannst du dabei mitarbeiten, oder bist du

bereit, etwas zu tun odei einen bestimmten Beitrag zu schrei-

ben. Das ist natürlich nicht ^ine Präge, auf die wir hier
am grünen oder weissen Tiscn eine schnelle Antwort fordern
können, aber die eben zu überlegen ist: Wie weit kommt die
Mitarbeit von Männern aus diesem Kreise hier oder aus einem
vielleicht noch etwas zu erweiternden Kreis in Betracht.
Wir sind hier ja kein^jswegs vollzählig, manche Herren haben
sich entschuldigt, manche sind aus zwiiagenden Gründen fern-
geblieben, die irgendwie zu uns gehören, insofern als sie
auch auf demi Gebiet arbeiten. Wer kann und will und ist be-
reit, eine direkte rdtarbeit zu leisten? Das ist das erste.
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Das zweite ist, wer kann auf indirektem Wege helfen? Der
indirekte Weg: ist ein zv/eifacher: erstens, das, was, wie

vir hoffen, Sie alle tun werden, nämlich in einer ständi-
gen BeratunfcsgemeinscLiait mit uns zu bleiben. Das ist uine
Anregung, die wir vielleicht irgendwie hier konkretieren
können. !^ir widerstrebt es zu sprechen von "K'omitet^" oder
von irg-endwv^lchen formellen (apuppunbildungen oder so o>twas:

es kann ja ganz unformell sein. Icn weiss nicht, ob das
möglich ist, dass wir sozusagen als eine Konferenz, die
sich hier gebildv^t hat, eine gewisse Permanenz uns selbst
zusprechen und in einer üeratungsgemcinschalt bleiben, wo-
bei eistens die hö%,lichkuit einer ausgedehnten Korrespon-
aenz sicn ergeben würde, zweitens aie fioglichkeit , was wir
alle sehr begrüsson würden, wenn auf Grund der heutigen be-
sprechun^^. die Herren hier oder einzelne Herren, die sich
hierzu berufen una iLibtanut; fühlen, uns vielleicht schrift-
lich in einer kurzen i'orm - wir wollen Ihnen nicht zu viel
zumuten, denn wir versteuen uns ja jetzt ganz gut nach die-
ser Aussprache ~, aber aoch vielleicnt in Form von Thesen
oder Memoranden niederlegen könnten, was Sie darüber den-
ken. Das ist die t,rste Form der. indirekten Mitwiri:vung^ Die
zweice Form aer indirekten Ffitwirkun^^ ist, dass diejenigen
Herren, die Studoaten haben und Lehrstüi.le, bei der Auswahl
von hitarbeitern helfen, etwa Studenten oder Doktoranden,
die in diesem odej. einem ähnlichen Fachgebiet arbeiten oder
die auch bereit wären, gewisse konkrete Forschungsarbeiten
in Archiven unter Leitung des oetreffenden Herrn vorzuneh-
men für unseren Zw^ck; Arbeiten, die natürlich honoriert
werden müssen, das verstehen wir und das würden wir schon
irgendwie besorgen. Das wäre die zv^eite Art dur "indirekten"
hitarbeit. Diese Frage der direkten und indirekten hitarbeit
in einer etv/as konkreteren Form, das Konnte das Ergebnis der
heutigen Besprecuung sein, wobei es mix natürlich fern liegt,
auf irgend jemand von Ihnen einen Druck ausüben zu wollen.
Sie sollen nicht den EindrucK bekommen, dass wir Sie zu die-
sem Zweck hier eingeladen riaben, wir wollten uns mit Ihnen
wirklich aussprechen, aber ich muss sagen, zu meiner eige-
nen grossen Genugtuung, icn glaube aucii meiner Kollegen,
ich darf hier wohl für uns alle spreci^en, haben wir doch
die- Beobachtung gemacht, dass ein sehr reges und aktives
Interesse bei den hier Versammielten an der Benandlung die-
ses fhemas besteht. ILs wurde jedenfalls kein V\liderspruch
laut, es wurde von Keiner Seite gesagt, dass man Wichtige-
res zu tun hätte oder so, oder dass das THem.a nicht wichtig
wäre, sondern es ist, wie ich glaube, in seiner Wiciitigkeit
für beide Seiten in seiner Zweischichtigkeit, wie wir hier
sagten, voll erkannt \vorden. Ich glaube, das ist auch sehr
dringend, ich maöchte beinahe sagen, zeitlich dringend, weil
wir ja gewärtigen müssen, dass ähnliche Ideen bei anderen
auftauchen, dass man z.B. die Post-Nazigeschicnte, oder die
Geschichte im Lichte der Nazizeit UcS.w. doch behandeln wird,
und dabei docn nicht so frei ist von Vorurteilen,- vielleicht
manches verzerrt erscheint, oder uns verzerrt erscheint. Das
wollen wir eben verhindern. Wir möchten die Pra-Naziperiode,
bitte missversteiaen Sie mich nicht, icn will das nicht ganz
wörtlich verstanden haben - aber wir möcnton es so behan-
deln, als ob es keine Nazizeit gegeben hätte, was natürlich
unmöglich ist, das verstehe ich, aucn schon deswegen unmög-
lich, weil wir ja Tendenzen vei-folgen, die dortnin geführt
haben, wo wir dann schliesslich hingekommen sind, ziber wir
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wür-
wissen,
scnon

v^ollen doch das Positive dieser Zaxt, das ^usanu.enleben -

das Wort fcymbioae wird raanciimal vc-rvvcnaet, ab^r wir sina

davor gewarnt worden, wir wurden belehrt, dass
^^f j/^^^

Symbiose in den Sozialwissenschaiten unanwendbar ist, weil

es ein natSrwissenschaitlicher Begriff ist und eine ganz

falsche Vorstelluni:^ von dem, was wir eibentlich sagen wol-

len, erweckt; also 'wir vermeiden das Wort Syiabiose, aber

es schleicht sicn durch eine Hintertür irüt.:or wieder ein -

also die positiven Seiten c.iesofc Zusamn.enwirtcens zu

dipen mit . ihren Konsequenzen, die, wie wir ja heute

d-inn v'-rhän&nisvoll waren. Die Katastrophe ist dann

ein anderes Sapitel, das wir eigentlich nicht mehr behan-

deln? dSs st.lle icu mir vor als das praktiscne iLrpebnis

dieser ßesprechunß, aber ich möchte sehr gerne dass Sie

selbst sich uazu äussern. Ica kann Ihnen ja nichts vor-

schreiben.

Jochmann: Darf ich von einigen praktischen Sachen

aussehen. B^rUnsIst die arbeit von helga Krohn über die

Juden iS Hamburg im regionalen Bereich in Angriff genommen

worden. Icü nabe etwas bedauert, dass sie verkürzt veröf-

fentlicht worden ist, das ist also die Äpocheder ^ambur-

gefJud.n von 1815 bis 1848. Ich stene jetzt m Verbindung

mit ihr, und sie bearbeitet die I'ortsotzungszeit
_

von^^l84b

bis 1914. Wir bemünen uns jetzt, dafür, soweit wie möglich

das haterial aus den norddeutschen Archiven heranzuziehen,

und bei diesen Arbeiten und bei der Beratung drangt sich

für mich zunächst einmal, vielleicht auch angeregt durca

die Bemerkungen von Herrn Schulz, als zweckmässig eine

Poriodisierung etwa für das 19- Jahrhundert o.ui, auch für

den Bereich 1770 - 181^, dann etwa 161!p - 18^9, am schwie-

ripstln wird dann die Periode 18^^0 - 1883>, und dann wurde

ich allerdings einen wesentlichen liinschnitt etwa in den

bepinnenden 90er Jahren sehen bis zum ersten Weltkrieg.

Icrl glaube, dass dab.i jeweils in der einzelnen Jipocne

auch die beherischondcn Probleme und Fragestellungen in den

Mittelpunkt p;e stellt werden können, .Iso etwa gerade in der

Zeit von 18l5 - 1848, wo ja auch innerhalb der Oudenschaft

der Versuch gemacht wird, durcu intensive BildungsarDeit -

ich denke dabei an die Talmud-Thora-Sci.ulen una überhaupt

die verschiedenen Schulversuche - jetzt nun das Bildungs-

niveau zu heben, dass da eine ganze Reihe ^^^J^:^^^^^^
men, die jetzt aulgegriffen werden musst«n. Das schliesst

alsJ) nicht aus, wenn wir eine solche Periodisierung zu-

nächst einmal als ..rbeitsruöglichk^it ins HUge fassen, dass

dann gleichwohl immer bestimmte Pragea und Probleme in den

Mittelpunkt der ßetracntung gerückt werden, so dass al.o

auch die problem-geschichtlicne Behandlung nicht unbedingt

zu kurz kommen muss. Kur von der i^uellenlage her, soweit

ich es sehe, allerdings im begrenzten Bereich, scheint mir

dies immerhin eine Diskussionsgrunalage für die arbeit zu

sein.

Weltsch: Ich glaube, zum mindesten rein persönlich,

dass fürLÖI^Tpschicnte, wie es etwa in Hamburg getan wird,

sich eine solche Periodisierung von selbst empfiehlt, was an

sich aucn garnicht anders mÖglicü sein kann, weil es ja aucn

auf Archivquellen sich stützt, die von sicn aus schon zeit-

lich geordnet sind. Loicalgeschichten sind für uns sehr wica-

tig. Es wurue hier schon erwännt die Arbeit von Herrn Rurup,
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die icb persönlich iur ^,anz vorzüglicn halte, übur die
iLinaazipation in Bado-n, ich v/ois3 nicht, ob sie ihnen be-
kannt ist* VJie icii höre, ist Eerr kürup Jetzt in Ost-
deutschland in den üxchiven und sanim^lt weiteres haterial
zu diesen l'ragen. icn bin ser^r aalür, dass wir möglicust
viele solcher liinzelarbeiten iördern. Las schliesst aber
noch immer nicht aus^ dass die Gesarntgescnichte oder Gesamt-
daistellung dcann doch unter etwas anderen Get.ichtspunkten
geraacüt vvird, vielleicht indi3.n1 sie aucj solche Einzelarbei-
t^n als Material verwendet und sich darauf stützt*

Vierhaus: Ich wuiss ja nicht, wie weit die Dis-
kussionen huute kommen* i^ian müsste einen Kc^taloj^ einm.al
entwerfen, eine Disposition, una dann all uas Gusaß'te zu-
sammenstellen und feststellen, wie weit sich die Vorscnla-
ge berühren oder differieien. VJir wären dann so weit, dass
man c^ntweder brieflich oder bei einer nochmaligen Bespre-
•chung. ein^n Bescialuss darüber fassen könnte: So sollten wir
jetzt, wenn es irri;end i::,eht ^ vorgehen. Denn man muss ja ein
Gerüst vor sich seaen, nicht v'aar, wie die Sache nun wirR-
lich aussehen soll, auch schon., um die pasbend;^n 'Mitarbeiter
dazu zu brin^.'en, sonst sucht man Mitarbeiter auf Aosten der
Durc hfuhrunt:. de s Werke s.

Weltsch_£ I couldn't agree moro , ich konnte nicht
mehr zustirainenT'^w'ir begrüssen das natürlich sc^hr, icn habe
das von mir aus, als Vertreter des Leo Baeck Instituts,
nicht gewagt vorzuschlagen, d.h. Ihnen zuzumuten, aber ich
habe es angedeutet. Vvir begrüssen das natürlich ausseror-
dentlich, wenn Sie dazu bereit sina, wenn alle Herren, die
hier sind, dazu bereit sind, das zusammenzulast-:en und dann
an die Arbeit zu gehen.

Michel: Ich habe schon Verbindung aufgenommen mit
Kollegen, die Themen der jüdischen Gescnicnte in ihren ein-
zelnen Disziplinen behandeln und auch an Scnüler weitergeben,
und ich finde, man sollte die höglicnkeit nahen, die Bespre-
chungen von heute mit diesen Kollegen zunächst einmal durch-
zusprechen: was das Leo Ba^ck Institut vorhac, und wie weit
die Kollegen selbst daran interessiert sind. Man kann das so
schwer von hier aus sogen, wie weit im einzelnen da Spezial-
studien, z.B. innerhalb der philosophischen i^akultät, schon
im Ganf;;^.^ sind bzw. in Gang gebracnt werden könnten. Für Bo-
chum würde ich Ihnen den Rat geben, sprechen Sie gelegentlich
einmal mit dem jetzt berufenen Tübinger Privatdozenten, jetzi-
gen Professor Schefiler,,. der für Judaistih grundsatzlich inter-
essiert ist und Doktcfarbeiten in der Judaistik vergeben hat*
Also Scheffler ist ein Mann, der für diese Dinge in Frage
kommt, und so würde ic. aucn meinen," sollten wir an den ein-
zelnen Fakultäten die Möglichkeit haben., Spezialisten anzu-
sprechen, die innerhalb der Philosophie oder innerhalb der
Historik an diesen Dingen interessiert sinu und dann Ihnen
Bescheid geben, wie weit wir an den üniV'::;rsit'äten vorwärts
kommen.

Weltscn ; Wir sind ,für diese Anregung sehr dankbar.
Vvir waren Kjirn Michel und aucn den anderen Herren, die in
derselben Lage sind, sehr dankbar, y^evxn Sie uns miitteilen
.konnten, an welche speziellen Herren oder Professoren Sie da
denken. Wir sind Ja nicht so im Bilde. S±^ sagten, es gibt
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eine r.anze Reih^ von Professoren ocLüt von Fakultäten, wo

'solche Arbeiten gemacbt werden. Wenn wir darüber ^eine Über-
sicht bekomnien könnten oder wenigstens eine üufzahlung
einzelner sclchur Persönlichkeiten, so waren wir natürlich
ausserordentlich daran interessiert. Auf der anderen beite
müssen wir, und daran mochte- ich auch festnalten und darauf
möchte ich Si^:-' aufmerksam machen, wir müssen D.n :.iner ge-

wissen Bt.' schränkung festhalten; ;jas * ir schreiben wollen,
ist die Geschiente der deutschen Juden oaer der deutsch-
jüdischen Beziehun^>;en, oder der Problematik der deutsch-
jüdischen Beziehungen, wir können nicht allzusehr eintreten
in Fraßen der Theologie o^er auch dor Judaistik oder Philo-
sophie, das ist nicht unser Pach, das müssen wir anderen
überlassen. Wir h^.ben schon genug zu tun, wenn wir uns auf

unser Gebiet beschranken. Wir wollen die Geschichte schrei-
ben, wobei z^B., wenn ici.i ein Beispiel erwähnen darf, reli-
giöse Bewegungen, denken wir an die religiösen Bewegungen
im Judentum, aber aucn im Protestantismus, denn das ist
auch sehr wichtig für die ganze Frage der iiimanzipation, und
die ganze Frage der Säkularisierungen, was hier schon er-
wähnt wurde, alle diese Probleme gehören natürlich aucn in
die Geschichte, also, rein Jüdisch gesehen, was sich im
Kreise der Reform oder der Orthodoxie abgespielt nat, solche
merkwürdigen Dinge, nicht wahr, dass die orthodoxesten
Juden, die ja so ganz streng an" allen Geboten festhalten,
in Deutschland eine fiichtun^^; begründet haben," die sehr stark
deutschnational zugleich war, repräsentiert durcti die., berühm-
te Gestalt von ßamson Raphael Hirsch, der, wie Sie wissen,
in Frankfurt die Festrede über Schillei^ gehalten hat und
ein ganz grosser ^nnanger der deutschen Klassik war, also
ein moderner Nensch in diesem Sinne, aber auf der anderen
Seite ein Mensch, der von Reform - oder von Aufklärungs-
kreisen her als ein ganz umnoderner, mittelalterlicher
Meiosen betrachtet weraen müsste. Ja solclie inerkwürdi^^^en

Mischungen, die es nur in Doutscnland gegeben hat, ein Spe-
zifikum der deutscnen nintwicklune^^., das alles wollen wir
nicht kritisieren, wir wollen nicht sagen, was wir einzu-
wenden haben gegen die Theologie von Hirsch oder von einem
Reformrabbinor, aber v/ir wollen registrieren, dass sicn
unter der Einwirkung der deutschen Philo sopnie und der
deutschen Geistesweit solche Dinge hier in Deutschland ent-
wickelt haben, die auch, wenn ich das hier sagen darf, vom
gesamtjüdischen Standpunkt gesehen, für die gesamt Jüdische
Geschichte ausserordentlich ergebnisreich waren und hinaus-
gewirkt haben über den Kreis der deutschen Landesgrenzen:
Alle diese Abarten der jüdisciien ßelip;ion existieren heute
in Amerika, sie existierton schon früaer teilweise im Osten,
wurden von hier übernommen, das wurde alles in Deutschland
geprägt, ^^made in Germany", und desnalb ist diese Periode
für uns vom gesam.tjüdischen Standpunkt auch so interessant,
auch wenn wir nicht selbst dabei betroffen werden, also
nicht selber deutsche Juden oder deutschsprechende Juden
sind. Unlängst hat ein amerikaniscaer Jüdischer Schrift-
steller in einer Zeitschrift gescarieben, dass die ameri-
kanischen Juden, die jetzt so viele Reformversuche macuen
in religiösen Bewegungen u.s.w, keine nhnung davon haben,
dass das alles eigentlicn aus Deutschland stammt. Insofern
ist die Sache von einer, ich möchte sagen, globalen Bedeu-
tung über die Landesgrenzen hinaus, und das betrifft ja auch
die Stellung der Deutschen, vor dem Einbruch der Nazizeit
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pab es ja eine Periode, wo die deutsche Politik sich der
Juden beciienen vvollte als Kultur trägei aes Deutsctitums.
In einem gewissen Sinn gab es das nocri im ersten uelt-
kriei::,' und es gab es noch ;jpäter in der Zwischenkriegs-
zeit - und ich kann das aus eigener Erfahrung sagen -

Nomente, wo z..b. die baltischen Deutschen und gewisse
Gruppen iiii Osten vor dem ßer.inn der i\azizeit mit den .

jüdischen I^iinderLieitsgruppen zusammenarbeiten wollten
an der Entwicklung.;: eines neuen hinderheitenrecates, wobei
angenom.men wurde, dass eine gewisse Interessengemeinscnal't
und aucu Kulturgemeinschaft - das wurde stillscaweigend
angenommen - be Stent. Alle diese Ihanonene sind sehr in-
teressant und gehören hier herein, aber, v;ie gesagt, die
theologischen Prägen selbst, warum diese dogmatischen
Gegensatze vorhanden waren oder wer. "recnt natte", diese
theolOj/ischen Konilikte zwiscaen fieiorm und Orthodoxie
U.S.W., in ci-ieses Thema können wir naturlich nicht ein-
treten, gen.su so weni[A vjie wir eintreten können in Stx^eit-
fragen etvja der deutschen oder protestantischen Tüeologie.
Wir wissen, dass diese allgemeinen ii;ntv;icKlungen in der
ersten riällte des 19. Jahrhunderts eine grosse Wirkung
hatten, weil sie d.^n Weg der Juden in die deurscn^' Ge-
sellschaft erleichtert haben durch Abscnwächung des star-
ren religiösen Prinzips, c^as vorner separatistisca wirkte.

Wagner . Ich möchte auf die Anregung von Herrn
hichel zuruckkom^men, dass wir ji^elbst also uns umsenen
nach möglichen Mitarbeitern, aber ich meine, wir sollten
im Zeitalter der Frage Dogen c, in dem wir uns befinden, doch
an eine etwas grössere Systeinatisierung denken • Wenn Sie
sich vorstellen, v/ir wollen also Doktoranden gewinnen für
gewisse Tnemata, wenn Sie Ihrerseits durch entsprucnende
systematische Recherchen dafür sorgen konnten, einen tfber-
blick zu gewinnen, wo innerhalb der historischen und d^r
soziologiscuan Institute, um vielleicht die wici-tigsten
herauszugreifen, in dieser Richtung gearbeitet wird, dann
wäre d.as für uns eine enoi\me Hilfe, denn wir könnten ge-
wisse Umwege und Doppelbesetzungen einmal uns ersparen.
Und zweitens, wenn Sie die Vorst^^llung aaben, dass für
das geplante grosse Wcirk etwa aucli DoKtorariden als Piitar-
beiter in Präge kommen, und vielleicht wäre es ganz §:^ut,

an dieser btelle^ Herr ^losse, zurückzukommen auf das, was
Sie hcute morgen, ganz am Anfang einmal sagren, dass Sie
sich vorstellen, am idealsten wären nur etwa vier Bearbei-
ter eines Bandes, da müsste doch wohl Ihrerseits eine ganz
exakte Planung zwecks Einpassung in einen solciien Band
vorliegen. Ich würde also praktiscn sagen, wir hatten viel-
leicht zwei Aufgaben, wenn wir an DoRtoianden denken ; ein-
mal eine breitere TUematik, die nicht speziell in diesem
grossen W'3rk unter-^ebracixt zu werden braucnt, und zweitens
eine ganz genaue Vorplanung^ was nun im Hinblick auf
dieses grössere Werk sich empfiehlt, und was wünschenswert
wäre und wo man das ansetzen konnte. Also bei aller sehr
verständlichen persönlichen Abneigung gegen Überorganisa-
tion, die icii aucu teile, ich v/ürde docli deniven, eine ge-
wisse Systematisierung wäre ganz dienlich.

könnten.
l!i§.Ü£5!21 ^^ v;äre gut, wenn Sie uns Adressen geben
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Waf^ner: Ja, Adressen - icu würde aas also in dem
Scl'ieraa iriacaon7 v^i^- ^^'n clus scaon f^ov;o:.n"C t^ind durch J^raf;e-

bop,en, aio v/ir Dv;kOiiiraon , nicht vyahr^ dass Sie beispiels-
weisü a) sicu an säntlicho histuriscnon Institute der
Ünivc^rsitaten der ßundasr:>publiK räit einer bustimhiten
Anfrage von üebtiLiri-tcn Punktc;n wenaen • •

Vvelfcsch: Das rebt zu weit . .

VvaLner

:

Keinuswugs, das entspricht dem Stil des
houtifjOn wTssenscL.aftlicnen zjusaauonarbvjitens.

Weltsch: Sollton wir nicht zunächst uinmal an
die herantretenV~von denen wir wisGen oder doch vo-rinuten,
dass sie o-in i^.,v;Wisbes Intert^-ssc.- für unsure Spezialproblijmo
haben ?

Wg.gner : Darf icu viellv:^

icn wurde clas nicht so uachen, de
von vielen Institutionen beute so
ein^n bustir..ijton Prozentsatz von
Fc-hlanzaifren von vornherein luiz e

aber, um LiOr:lichst keine Lücke, a
den zu vernacnläsbi^^en, scnematis
an säaitliche existierenden in Fra^;,

icht direkt darauf saf>'n,
nn praktiscn wird es Ja
gehandnabt, dass man

Kdchtbe antwOrtungen oder
inkalkuliurt ; man sendet
Iso, um mö^;lichst nieraan-
ch .^inu solchvj ünlrage
e komuienden Institute.

uns
v;uso

'Welt seh; VJir nahen es so f,e Landhabt, dass wir
an Sie hier, aie hier sitzen, [^^;ewandt habun, weil v;ir

^^ton^ aus direk.ten Vc.ibindun)p:en, durch Besprechunf':en,
die Hurr Liebe schütz in D^-utscl
spezif i sehe s Int^r^. sso an uiesem

jf

nd h... ttvri, dass Sie ein
•Itioma haben. Wenn wir nun
oder Geschicntsprofesso-

die wahrscheinlich in
keiiv Interesse - vielleicht
jodenl'alls kein Arbeits-

an tausend^ deutscnor Professor
rc^n, (li<j us in Dcutscland gibt.,

ihr-jr überwictrenden he arbeit gar
ein persönliches Interesse, ab^r
inter^.^sse, an diesem Tneivja haben, so würde ich davor zu-
rückscrirecken; ich würde vorziciien, w^onn wir einu Ausw.ahl,
eine Liste hätten von PersönlichKeitün, von denen wir wis-
sen, dass sie mehr odur wenigt:;r in den Kreis dieser Inter-
essenten hereinpassen.

Sonthuimer . Ich ,^laube aucn, dass d^s Verfahren,
das Kollege Wa^n^r vorschlägt, doch .in bisschen zu umfas-
send ist. Ica bin dann noch eher dafür, wie Herr Michel das
vorschlaft, dass man im kreise der Kollegien, zu denen m^an

enperen Kontakt hat, und Jeder hat ja so seine Bekannten,
sei es an der Universität, sei es in anderen Institutionen,
dass wir da uns einfach einmial verßewis;^>ern, wie es steht,
und da kommen noch ganz verschiedene to^uerverbindun^en heraus,
das könnte ich mir vorstellen, Herr V^/af.ner. Wir können vor
allem nicht den Herren vomi Leo J3a^^ck Institut in London zu-
muten, da nun so eine Riesenaktion zu machon. Ich f^laube,
da ist es wirklich besser, wir setzen uns in der Weise für
•die Sache ein, dass wir sagen, wir müssen, soweit es -mög-
lich ist, hier i.j Krei'^e von interessierten deutschen
Kolle':en versuchen, v/.as man miachen kann, sei es mit Hilfe
von Doktoranden, wenn §^ute cta wären, die man darauf an-
setzen kann, sei es eben durch eigene Mitarbeit; und da
überhaupt mial das Interesse wecken, allerdin^i,s dann auch
mö^liciist oald zu ir[-^ndwelchen definitiveren Vorschlagen
kQ-mmon, damit es sich nicht zu lan^^oe hinzieht.
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Wac.ner: Verzeihen Sic, w^nn ici. darauf L;ntwoi'ten
darf, dass icu iiicht an Tausenden von ridresscn dc-nke u.s.w.
sondern icL denk^ an die paar Dutzend Institute an Juut-
schon ünivorsitätun, und icli korume Ja Auf een Vorocnlat-%
nur deswegen, weil es doc. sonst nur bei Z.uf allser[>-,ebnis-
sen letzten Lndes bleibt. lis hanahabt j- Jeaer seine Ver-
gabe von Doktorthemenranz verschieden: Die einen stellen
eine richti^/e Schule auf, und es wira also nur Thctaatik
bc^nandolt, diu r.iit dum betreuenden Ibrschur in oineu ge-
wissen ZusaLiiVienhan^;, steht. Andere, zu denen ich u.ich auch
rechne, nehien eine ihnen sinnvoll erscnuinende, ihn^-n
aber vielluicnt fernerlie..ende The.iatik als Dokuorarbeit
durchaus auf. Sie können also :.. .^. nicht etwa von der
Voraussetzun,:^' auspehon, dass nur für diese spezielle The-
niatik interv^ssiv^rte ivollo[.,en an den Universitäten ent-
sprucnende Taemen vergeben, sondern icn bin überzeuf;t,
dasö solcne TneiixOn aucu bei scneinoar vöxli.. uninteressier-
ten Kolle;'en beuibeitet werden können, dc^ss sie eozusa^en
he runirX' istern, onne dass wir es v^^issen.

lÜ!:ii!t^£i^.i -^^t>er iviUsstv:. man nicht, wenn rrian Inrem
Hate iol[:t, jedeiTi dieser rierren eine r-:eno.ue n^rklärung
P'eben, was unsere Ziele sind, was das^Leo Br.eck Institut
ist? VJir haben uns J^tzt nier schon etwas vertraut geuacht
über diese Din^-^e, und Sie kennen uns ein bisscaen,
haben eine bnterhaltunr-- p:oha-bt, die sehr fruchtbar
aber wenn wir j^tzt an Fremde herantreten, nussten
nicht von vorne anfan^-xn?

wir
war,
wir

ReictiiTiann _£ han müss
iilles dasüber unsere ZL.le7 x^a._u^o ^^..o,

worden ist, räüsste man kond^n
und den hissv^rstandnissen v;a

man das schriftlich darlef^ren
nach dem Schnee ball System i.;ac

hier anwesend war, ein Stützp
formationen an ^euif;nete und
weiter;- ibt. Ich halte nur etw
mündlichen Information une ni
man in die V^/elt scijickt-

in Bucn ste f'ieradezu
was heute hier bespro
sieren und be<:.reillich
re Tür und Tor f-,ec5ffne
sei 1 1 e . ^la n mü s st e es
ti<jn^ dass Jeder, der u
unkt wird und seluerse
dafür interessierte he
as von der ^xöglichkeit
cnts von Sctirift stücke

chreiben
ciien
iuachen,

t, wenn
eher
eute
its In-
nschen
der

n, die

c:;.r •

illukc : Ich mochte Herrn 1/Vc;.^ners Vorschlag; unter-
stützen, da ich glaube, dass bei Ihnen, Herr Vi^ltsch, und
bei Ihnen, gnädige" Irau, docn sehr irrtümliche- Vorstellun-
;:,cn über den Umfang ^iner solchen üktion bestehen; ü^s kann
sicü wirklich nur um höchstens zwei Dutzend Universitäten
handeln, una es braucnt nicht oine so intensive Unterrich-
üunp: bei der Anfra^^e zu geschehen, wie sie heute hier w*^

-üs war ja nicht nur eine Unterrichtung, sondern es war
eine all^.emeine iiussprache, bei der sicu bei uns," ich glau-
be aber auch bei Ihnen selbst, die Zielsetzung des Projek-
tes doch noch mehr geklärt hat. Sie hab^n uns schon in der
Einladun:: zu der Tagunfr hier eine kurze Uarstellun,; über
•das Leo Böieck Institut i^'.esandt. Das ist p;arnicht nÖtin:. iCs
wäre nur nötif/:, auf ein bis zwei Seiten einen Hinweis' auf
die spezielle Absicht des Leo meck Instituts in dieser
besonderen Darstellunrx', ' also es würden eine Reihe von Uni-
vorsitJitsinscituten anf^eschrieben werden müssen, die heute
aus einir:en Gründen nicht genannt sind, cie aber keinesfalls
bei einer solchen Aktion übersehen werden dürften: Kiel mit
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li^rdmann, Köln ndt Schieder, nicht wahr, ich brauen^ nichts

weiter zu 'nennen, viullcicat auch Erlan^on, die müssten

noch unterrichtet werdan : Von da aus hätten Sie durcnaus

wirklich den Ansatzpunkt, um dann in kürzestt^^r Zeit genU-

pend Hinweise zu bokOL.nen. Ich rlaube, w^nn Sie die Vor-

stellung über den l)i:-ianf- der Aktion berichtie,en, werden
Vorschlapc zuL>tir:mend bc:;;rUsson.Sic Herrn U3. fTiers

Schulz

.

Einen ung erTahrT
Ich warne davor, dass unser Projekt eine
auf Veri^-^abe von Disser-cationstneiiien. Das

ist wohl "doch etwas, was sicn ein bisschen überrascnend
entwickelt hat. Icii persönlich erlaube nicht, von meiner
sehr suboektivon Einstollun^^, nar, dass ein Papierkrieg in

diesem Punkte alle,emein überall zu dum gleichen Ergebnis
führen würde. Ich weiss, dcss us üblich ist, und ica muss

sar:;en, die meisten derartigen Anfragen pflegen eig;entlich

im 'Papierkorb zu landen Wenn man allzu häufir:; in gleicher
Weise an.'.escuricben wird, kann man notgedrungen den einze.1-

nen Fracken nicnt mehr diu .^Jeicae Auimerksamkeit zuwenden

und icri'miöchtc also docn uhur Vorbeualte vorbrine.en als

diesen Vorschlar;, der vom Tecnniscnen her viulloicut eini-

ges für sicn hat, untv^rstützen. Icd glaubu aucn, dass es

garnicht so ohne weiteres möglich ist, den Kreis nocn sehr

viel weitc.r zu zienen. Wv.nn icn mir üb^rlof^u - icn habe

das üben -.etan, nacndem Herr Micnel und Herr \/icriiaus

diese technisciie trage aniTeschnitt^n üabon -, welche In-

stitute und KreiS'. noch in Betracht Kamen, so muss ich^

sa^.^en, ich bin etwas in Verlegent.uit. Es wird wahrschein-
lich ^^arnicnt so viel zu nennen sein; natürlich, die

Kölner wär^n unb^dinßt nocn anzuführen, unu der eine oder
andere, aber im grossen und .....anzen nandelt ^-s sicn hier
doch um politische uncL p uistes[.escnicatlich-sozialpe-
schichtliche Tnemata, die betiandelt worden, und ich tr.laube,

es ist nicht fianz lalsca, wenn ich sa^e^ das^ scnon diese
Interessenrichtunr , diese epistemiscne interossenla^e in

der deutscnen G-^scnicutswissv:;nsCLjaf t , sica eij-entlich auf

wenige Lehrstühle und Institute konzentrieit, sod.:.ss es

schon aus diusen Gründen kaum r-;tsam ist, alle Institute
in ^ineii: schemiatiscuwn V^ rfaniun oinzubeziehen. Ich ,<laube,

dass der Wer,, den hcn Miene 1 vorK.escnlaaen hat und den

Herr Viernaus andeutete, aass al;^o der bnu.ure hitarbeiter-
kreis, der in Ee tischt kommt, zu unterrichten wäre, dass
der vVeg der am besten [reei^i;nete ist. Icn vlaube aucn, das^
die Hoffnungen, die i.at Dissertationen v-^rknUpft worden,

nicht allso'hocn an^^^e setzt werden sollten, man kann dann
wohl bei dem einen oder anderen Tnema seuen, ob es sich
zur Veröffentlichung, zur Jjiskussion im grösseren ßahmen
eißnet - das wird ja nicht bei allen Disborcationen der
Fall sein, und im übrigen wird es dann wiu bei allen Din-

gen docn darauf ankommen, dass Leute, die sicn längere
Zeit mit Problemkreisen, die hierzu in en^urer Beziehung
stenen oder mit diesem Thema unmitto^bar besci/af tif/.en

wollen, dass die dann in erster Linie ihre iirbcit in der
gebotenen und in der für sie rnößlicnen Waise zur Verfü-
gung, stellen.

V/e Itsch: Es ist wohl mehr ein Zufall, dass der
Schwerpunkt sich Lier plötzlich verrückt hat auf die Frage
der Dissertationen. Ls wai vielleicht m^.ine Scnuld, Wv.il

ich sarte, dass wir aucL daian denken, dass durch Studen-
ten oder durch Doktoranden p.ewisse Hilfsarbuiten und
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Vorarbeitern f^o.nac.j

raentenbe Schaffung

,

raüsston. Aber unte
nicht die Dolctoruh
mÖ{5iich ist, do.ss

po&st, .'.ber d. s is
Ordnunp. T/vir haben
wissen darüber, wa
das ist (Tanz riebt

t werden könnten, insbesondere mit Doku-

die dem Bearc.iter zur Verfügung stehen

r "Bearbeiter" vorstcuen wir oi^.entiica

den m erster Liniu, wobei es natürlich
einmal aucu eine- DoKtorarbeit hier herein

t, :.laube ich, erst üint. Sache zweiter
natürlich den Wunsch, möglicust viel zu

s auf diesen Gebieten ;-^earbeitet wird,

if%

Michel V Ich meine, wenn man die Bücher des Lßl,

die hier vör~ünö lier.en, anoieht, denn kann man ohne
_

wei-

teres erkennen, datis Sie auf JualitÜt schauen, _^und_wxr
_

Küssen da als Grundsatz in der Arbeit gerade für tiistori-

sche Leistunp-u-n auf jeden iull in Verbindung, Kit
'

Ihnen auf

Qualität schauc;n, das ist das o-rste. Das zweite, was xn

Frare komrct > ist ein Interesse auf historischem uebiet und

eine Bereitschaft, gerade in Judaicis an derartigen Unter-

nehmungen zusaoruenzu..rbeiten, und. bei diesera zweiten er-

lebt man sear grosse Überraschungen, und zwar deshalb, weil

wir einerseits bei rienscaen, die uns naiiestehen, und diö

bereit sind, etwa jüdische Geschichte aufzuarbeiten^
'£,^1!„

~

sätzlich manchmal ein
II

Ja" finden, rfanchraal ^aber ein ganz

und zwar in solctien i'ällen, wenn einkategoriscnes "Wem , - --
i -, j. -

bestiiü:Ates Stück jüdisciier Goscaichte selbst uilebt wurae

oder in der F-milie verarbeitet wurdo : Man weiss um diese

Dinge, föchte' aber " .-.rundsätzlicn nicat aaran erinnert wei-

den.' Ich könnte hier oin paar Ijamen nennen, die Sie alle

kenno^n, die mit Judentum und jüdiscUo'r Geschiente zusammen-

nängün, die an diesem Punkt ganz einfaci.; empfindlich sind.

Sie wollen nicht jüdische Gjscuichte arbeiten, weil siö

{^enuß jüdische Geschicnto erlebt haben.

W. witsch: Von Juden?

Michel. Von Manschen, die jüdisches Blut in sich

haben, nicht~wäür, von Famili:.n her, z-ß-, ^o^^^^^^s^ K®,^°^*

doch dazu in Tübinjr.en,

nannt werden.
und ^.s könnten noch andere Namen ge-

W 1 1 sch

:

Wir do-nken ja hauptsächlich ^n die jün-

gere GenerätTön"'Jeut8cher w'issenschaftler.

Michel; Diese Männer sind nicht dem Judentum ent-

fremdet, ab"F7ie würden nicht gern jetzt jüdische Geschich-

te arbeiton, und man kann nicht oüno weiter. s innen irgend-

wie etwas zuschicken, ündererseits gibt ^s aucii Kollegen,

die von unserer Jugend angepackt werden, also die von den

Instituten h«r oder von d^-r deutscü-isratlibCüen Studenten-

gruppe anr=-epackt werden und nun zu ihren Professoren gehen

und sagen": "Wir wollen jüdisctie Gescnichte treiben ,
bei

jungen' NeuhistoriKern. Dann kann folg^indes s^in, u.-^ss er

sagt: Ich bin bereit, wenn irgendwie meine Position auch_

innerhalb der Fakultät gerade in diesera ±\inkt gestutzt^ wird.

Icu bin nicht überzeugt, dass eine Doi tordissertation über

jüdische Gescnicnto ohn<i weiteres durchgeht, abor wenn das

irgendwie gestützt wird, gut, dann macht man Vorhandlungen

mit ihnen und dann geht es. Andererseits gibt es auch junge

Historiker, die von sich aus gerne ein Thema jüdischer Ge-

schiente ausarbeiten. Es ist übornaupt keine Pegel da, son-

dern bei jedo-m Fall liegt es anders. Wenn solche Unterneh-
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niungcn dr?. sind, mache ich das t^^^o^'-^^-üch so: Icn versuche,
in jeaom oinzv^lnen i\'-\ll ^in^ Arbeitsgemoinschait iierzu-
stell^n und zwar bei den hann^rn, bui denen ica Wo^iss, da
lässt sich etv;as iierausholen, aie können etvjas! Aber uuch
das "si^' konUv^n etw..s" ist j .i ein wissensCi^...i*tlichc;s Ex-
periuL^nt und setzt in irfv^endeiner Weise ^in^ persönliche
Arbeits['uriiv.in&chaft voraus. Icü würde also auch hier sagen,
da Sie? Ja nicht so unendlich viele Leute brauchen, sondern
qualitativ befähigte, dass Sie ein ganz klein weni^, hier
und da zunächst einraal auf Grund der houti^;en JJesprechung
uns etwas Vc-rtrauen {.';eben, dass wir versuchen, hier und
da einmal vorzustossen, wo so c;tw..s in Pra^.e kommt, wir
nannten heute auch einen Mann, der seit Jahrun mit uns,
mit Frau iilva Reiciimann und mir zusammenf-rearbeitct hat:
hier aus Berlin der Soziologe; Üoldschmidt. Solche Manner
kommen von sich aus in Fraf^;e, sie können v^twas und sie
sind bv^reit, wenn v^s geht. Solche Typen haben wir immer
auch in der Arbeit sgoriieinsciiaft, ab^r man muss in gewis-
ser Weise die ^lenscn^n schon ..tv^as kennen, man muss wis-
sen, wie sie arbeiten und was an i^ioglichkuitc^n in ihnen
stockt, histeriscL wirklich ^twas aufzuarbeiten, dann
kommt man viel weiter auf diesem Gebiet.

Tramer: Die Arbeit ist seür v;ichtig für uns#
Wenn ich elnmaT cTavon ausgehen darf, ich komme ja von
sehr weit her, wuit^r als meine l^reundo- aus London, v;enn
also der Kr^-is, der sich hi.^r versamimolt iiat, eine Art
von Beratungskreis darstellt, für diese ganzen Frauken,
die vor uns stehen und in dent,n war uns ja aucn vorerst
tastend bewegen, t^-erade, was die Methode angeht, wenn also
für die olinzeldinL:,*-\^ die v/ir vorhaben, v;ir damit rechnen
dürfen, dass dieser ivruis auch in Zukunft zur Beratung
für all diese Fragen zur Vorfügunp stuDt, wird sich von
da aus ganz natürlich ergeben, dass waarsch^inlich auch
noch eine Reiho von anderen iierxen violl^icat uinzuKommon.
Aber dieser i\.reis hier sollte sozusarcen den Kern darstel-
len für die Gruppe, die übori-.aupt für di^sc B--arDcitung
in l'rage kommt. Fs ist uns allen kl..r, dass es Menschen
gibt, die sich von dem Thema absentieren wollen, aber
imxmerhin ist cis auch eine Boruhi;;\ung, dass uier diese Ta-
gung zustande kam. Vielleicht sollte man in abseübarer
.Zeit in Aussicht nehmen, dass wieder einmal uine solche
Zusammienkunlt zusammentritt. Ich glaubu, diu Diskussion
heute vormittat, war von ganz besond^rei^ Fruchtbarkeit und
zugleich, dass auch von unserer Soite, genau so wie von
Ihrer Seite, wir immerhin in einem Beratung sVerhältnis
bleiben, das sich ja aucii aui dem Korresponuunzwege ab-
spielen kann. Auen :..n uns kommen und so oft Arbeiten
heran, ZoB, in Bezu^^, auf di<e Veroflontlichungsfrage . Es
wenden sich öfter Doktoranden an uns. Ich habe vor ein
paar Tagen verhandelt in Zürich über eine Arbeit, die,
ich glaube, in Freiburg in der Sctiweiz gemiacht worden ist,
bei der es gewisse, icn will einmal sagen, Man^.el gibt,
die vielluicnt von unserer Seite aus zu beanstanden sind.
Für alle solclie Fragen einen r^eratun.a^skreis zu haben, wäre
glaube ich, auch von unserer Seite, um der Gesamtobjekti-
vitat willen, eine ganz ausseroraentliche Sache. Deshalb
glaube ich, wäre es ausserordentlich begrüssenswert, wenn
etwa dieser Kreis sich als etwas Feststehendes Selber be-
trachtet, der wechselseitig die ürfahrungen austauscht
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und viell'^icnt aucii zu Anregungen koiumto D.-'as kann oino

sehr, scnr v^icliti&^e iiirr^änzunt^. und B^fruchtunj^ unserer
Gesaratarbüit darstolio-n.

Wo-lCocL: Ich f;lj.ube, \vjls Heri "i'ramcr Jotzt ge-

sagt hat, Ist einös der üirgebnisse der L.euti[. en Zuisämraen-

kunit, dünn wir können ja jetzt nicat einfach wieder aus-
einandergehen, ohne daso etwas iConkrv^tes ^.oschieht. Ich
rlaube, so eine Beratun;^.s^.s•t;meinscaalt ist das Mininuui, mit

deui wir rechnen

•

Trainer^ Wenn eine F
von "der der Autor glaubt, das
ThemenKreis nineinpas&t und s

Förderung bedarf, etwa finanz
die Veröff entlichunpo ß<^ wäru
bcit durchaus dankbar , Wenn e

hineinpasst, ist es durcnaus
eine Förderung, in finanzielle
lichunpi- solcher .lijinzeiaroeite

orschun^sarbeit gemacht wird,
s sie p,erade in diesen ganzen
ie dann auch einer gewissen
iullar Nc^tur, in ßoZU'^, auf
auch uic;r eine Zusai/imenar-

s ebe-'i in unseren Kahuien hier
möglich, dass auch das LBI
r Hinsicht für die Veröffent-
n zur Verfugung stellt.

Weltsch^ Ich glaube., wir sollten davon ausgv^hen,

dass es sich""unter Uiiistanden um sehr zeitraubende und
scnwierige arbeiten handeln kann und dass, wenn jemand
für uns ^ine Arbeit macut, zur Vo^rö.. f ontlichung , dass die
selbstverständlich finanziert werden muss. Wir können ja

von niomandom erwarten, dass ^r sicu monauclang mit diesen

Dingen beschäftigt für uns , auf unsere Bitte, ohne ein

Fintgelt zu bekommen. Das können wir, t>laubo- icn, als st^lbst'

verstandlicn annehmen, ^^/ir haben nur leider die Erfahrung
gemacht, dass mancumal nicht der finanzielle Punkt der
aussculau^go'bende ist, dass gerade die erstklas^^igen hit-
arbeiter,' auf die es ani^äme , auf die; wir Wurt legon und
die aucii b^-reit sind, gi andsätzlich mit uns zusammen zu

aroeiten, aus persönliVhen und technischan Gründen^ eben

nicht in der Lage sind, oder sicu nicht imstande fühlen,

eine Arbeit selbst zu übernehmen. Icn will ein Beispiel
geben, was ich mir vorsto-llc, ?ber das ist nur sozusagen
ganz tentativ: Wenn wir ein solches 3,\mmelbuch herausgeben
in der Art, wie wir es Jetzt gemacht haben, oder jetzt
planen, so besteht das nach dem heutigen Scuema immer ^ aus
mehreren Bo standteilen: ü.s wird die politische Situation
geschildert, in der Einwirkung "auf die Juden, dann womög-
lich auch etwas vJirtsch.;ft sgescnicnte, Geistesgeschichte,
und die innerjüdische Entwicklung, das sind so die Haupt-
punkte. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass es er-
wünscht wäre, wenn, ich möchte sagen, ein Herr aus diesem
Kreise oder ein nocn nicht hier Anwesender, uns einen sol-

cnen Beitrag, der ja nicnts Übermässiges verlangt, weil es

nicht ein ganzes Werk ist, sondern nui ein Buitra,, von 4-0

oder 50 Seiten, der etwa darstellt die allgemeine politi-
sche Entwicklung - deutsche politische Entwicklung - in

einer bestimmten h^it, aber natürlich nicht so geschrieben,
wie wir das scnon kennen oder wie es scnou geschrieben
wurde, sondern gescnrieben unter dem Gesichtspunkt: Wie
m.usste diese Entwicklung aus innerdeutschen Gründen mit
der Sozialgeschichte, der Geistesgcscnichte, Philosophie,
vielleicht auch Ruligionsgeschichte u.s.w,, wie musste
diese sich auswirken im Verhältnis zu den Juden? Unter
diesem Gesichtspunkte die deutsche Gescnichte zu betrach-
ten in ihrem Verhältnis, sozusagen .:^ls Folie, oder als
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Hinter rund zu clor jÜai&cuen Entwicklung. So etvjas konnte

ich irdr vorstellen, icn s.'ge das -Is Boispiol, onno joa^n

üuftr-r^ und oune eine Konkrete Sacuo i.T. Augc zu haben im

AU'-enbliCK. Icn kann mir vorstellen, aass vvir_in einer

solchen Ges-mtplanuni^ eine solche hitarbeit ^in^^s der

Hrrren, dio hiei sitzen - ich will keinen Namen nennen,

natürlich, d':.s kann ich auch r.ar nicht -, uns durchaus

willkoiarawn wäre. Dos ist ö^ das, was ichan erster otellc

posapt habe: Wenn es möglich ist, da&s emo-r der Herren

in einer, bestiucten noment oder in einem b..stiraaten n^±z-

r-"urp, natürlich innerhalb der f.-cf ebenen Möglicukeiten, m
dieser konkreten weise selber mit rbeitet, so dass wir

dann virklicL naben von oineia erstivL^s^iben bei^urten von

deutscn.r boite .in Bild, wi. sich di.se Situation d_;.r-

stollt, und dann von uns ms sozusai.^en uas jüdische u^t.en-

bild peben können, oder aucu umgekehrt sopar konnte es

s.-in.' Das ist schon eine Frage der späteren Planung. U-s

ist das erst, und wi. ich glaube, d.s wichti.^ste, was wir

Fern erwarten möchten als ein iürpebuis. ..Is zweites haoe

ich das erwähnt, was ich "hilisarbeit"
^\f

^*^'
-;^^°4f,^^^J^

die Beritunr. - ich t.laubo, da wira sicu keine
_

Sehwierißkeit

erpeben - die Korrespondenz, und dann nannte ich eben aiese

FraVe der Heranzieuunt- von Mitarbeiten, für hillsarbeiten,

die na Ihnen vi.l leichter fallen luuss als uns, woil_wir

Oa keine V^ifü^^unr, h..ben über btudenten und sie |arnieht

kennen, die neue Generation von Studenten, aucn Stuaent.n

aus jüdischen, socar aus deutsch-jüdischeq kreisen, di

heute in ßnrlcind leben un'"'

e

an üniversit'iten arbeiten u.s.w..

interessieren sicn nur adni,ual lür diese deutsch-judische

Verpr.nrenheit, während ich glaube, dass es hier in einem

pewibsen Ausmass, wenn man auch nicht übertreibe-n ^^-J^ii

aber doca in ein.m sehr kleinen Kreis etwas besser lie^t

in dieser hinsieht und man d,:her hier L:^lf sirb.iter lin-

den könnte. Ich will ber .diesen ^unkt nicht übertreiben,

und ich möc-te nicht - es tut mir sehr l.id, .Herrn waraier

widerspr.chea zu müssen - dieses Risiko auf aicu nehmen,

alicemein ein. solche ,_inladuni^: ..uszusend.n, wo wir noch

nicht wissen, was wir. dann später hamit anfanti:en. Viel

besser wäre .3, w.-nn wir mit Sinzelperson^n in Vorbinoune

wären und diese uns evtl. Vorschläge m-chen konnten über

bestimmte menschen, die in .inem doch sehr bescheiaenen

hass - unser. Hrbeit ist ja im Grunde _ begrenzt - als flillo-

arbeiter mitwirken könnten.

zurück:^ uKomiL. n

,

Liebe schütz

:

istso
Um auf das Thema
tiocn d s Problem

morgen
f,erne
des

von heute
dass wir

im K-diui.n

haben, uns helfen.
d.:iss etw.awir in

Ich'-vorg,eaen.

Leute noch von Innen haben möchten, uie

Projektes, wie wir dies heute^^skizziert

i)azu wird es wahrscaeinlicu nötib' sein,

London noch etwas weiter in der Planung _

stelle mir vor, dass vielleicht auch unter d^m jiinlluss

von pewissen Berichten oder Briefwechsel mit einigen von

Ihnen wir diese Pläne wciterfördern, durch Diskussion in

uns. rem eiaenen Kreise das Problem, die Linie Klarer zie-

hen. Dann v/erden sich pewisse Mößlichkeiten ergeben, und

es wäre doch sehr put, w. nn wir aus dieser Konferenz so-

zus.-.pen die Adressen mitbrächten, ..n die wir aanneme
Anfrage in dieser Richtunp richten können. W.nn wir ^f so

wissen könnten, dass dieses Thema, das da aufgetaucht ist

und für das wir in unserem jüdischen Kreis niemand haben.
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/bearbeitet
oder v;as seiner üritur n^^cti in DeutscLland besser und inter-
essanter/wird, von Sinem von Ihnen versorgt wird, wird dcis

für uns sehr wertvoll sein. V\iir Könnten diesem oder Jenem,
oder auciTj. vi^lloicat zwuien odur drei^^n von Innen schreiben
mit der rioffnung jedenfr.lls, dass diese Anirdt'.e gut aufgenom-
üien wird. Ich würde denken, dass das noch ein paar Monate
dauern wird, dasb vyir also etwa im Herbst, um ein unverbind-
liches Datum zu setzen, dass wir uns dann wieder an Sie
wenden könntt^n und mit bestiraniten i'ragen über bestimmte
Gebiete, ob Sio selbst oder violloicht ein Kollege die Be-
arbeitung übernehiiien.

Welt seh; Darf ich viv.ll^ictit noch ein V\lorl sagen
zu dieser Fraf.e der Sinzelarbeitcn, weil mir einfallt, dass
es ein Gebiet ^ibt, wo sich solche monographischen Arbeiten
ermöf^lichen lassen, nämlich dc^s Gebiut der \iirtscuaftsp,e-
schichtü. Wir haben uns darum seit langer Zeit bemüht und
wir haben in unserem Jahrbuch mehrere solcher Abhandlungen
veröffentlicht über einzelne Wirtschai ts£^ebiete, wo die
Juden eine Rolle gespielt haben. Dazu bedari es natürlich
einos Aktenstudiums, d.h. ganz konkreter Unterlagen. Wir
haben z.B., um nur ein Beispic;l zu nennen, den Pelzhandel
benandelt, der von Sus&land nach Leipzig gebracnt wurde
von den Ostjuden und Leipzig zum grÖssten Zentrum des Pelz-
handels machte, nach 1933 wurde das nach London verlagert.
Ein s<.hr interessantes Kapitel, das braucht m^an garnicht
hervorzuheben, ist das Problem der jüdiscnen Banken. Es
gibt da die, wi^' mir scheint, sehr dankenswerte Arbeit von
Herrn Schnee, das Bucii über die Hoffaktoren, wo doch eine
Ncnge Material gesammelt wurde. T'ian kann zu einzelnen Punk-
ten natürlicu anlerei fioinung sein oder sich von ihm dis-
tanzieren^ was öfter gescnieht, Ica glaube aber, dass solche
Arbeiten ausserordentlich wertvoll sind auch für uns und
jedenfalls einen Kahmen gvjben. ijs gibt anderu Probleme, wir
haben z.B. untersucht, wie weit man die wirkliche Verant-
v/ortlicnkeit aer Juden für die Entstehung der Warenhauser
feststellen konnte, und die einzelnen Stadien, Phasen die-
ser Entwicklung bis zum Untergang. Ebenso auf anderen Ge-
bieten, wo die Juden aus diesen oder jenen Gründen, die ich
jetzt nicht untersuchen will, oine Rolle gespielt haben,
etwa eine Zeitlang im Getreidehandel oder in der Zuckei*fa-
brikation oder im Textil. Es gibt solche Gebiete, die man
als spezifisch "jüe.isch" betrachtet hat von der Aussenwelt;
ich weiss nicht, wie weit es objektiv berechtigt war und
wie weit nichts aber jedenfalls bc; standen solche Vorurteile,
und es bestand aucn die Tatsacne, dass die Juden, die auf
diesen Wirtschaftsgebieten erfolgreicu waren, ausserordent-
lich scnnell in der sozialen Leiter aufgestiegen sind und
dann überall eine Rolle spielten. Das sind Probleme der
jüdischen Sozialgeschicnte von einer gewissen Bedeutung.
Wir haben z.B. einen Horrn, der sica, seit zehn Jahren, mit
der Geschichte des Banknauses Bleichroder bi^^schäftigt, er
sitzt jetzt in Kalifornien. Er hat bei uns im Jahrbuch ein
Prolegomenon aieser Geschiente veroif entlieht . Eine solche
Sacae ist selbst eine Lebensarbeit, eiiaO, wie man das bei
uns nennt, tagesfüllende Beschäftigung. Icn kann mir vor-
stellen, dasb ein solches begrenztes Taema, das vor allem
auf der Durcnsicht und Forschung von Doaumenten beruht, senr
wertvoll aein könnte und aucn von ho-nscn^n go-macnt Wv^rden
könnte, wenn ich micu so ausdrücken darf, die nicht den
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vi..ll.^iclit unter
ivönntoii, ..luch

pottliciijii jmrxkon habon, sondern t/bon f,ü\vissonn:ifte Arctiiv^-
arbeitcr sind, n.iturlica ein Verstö'ndnis dos Problüms ha-
ben und untvjr der Aufsicnt ..ines m/iss^sODonden Jr'roi^-ssors
GteLun i^^ÜGsten. Di^. U-e schichte dcb ^^^J^nknauses Hothscnild
wird Jtjtzt .'^e&chrieben zum ersten hal, bisher haben die
Rothschilds die i-iinsicnt in ihr., ürcnivo v.^rv/ei^ort . zjUli

erste:, hai v;ird die Gv.;sc.xiciit.> des IranzÖsischen nauses
iiotnscnild Pjescnriebcn, es sind sd.on zw<oi Lande erschie-
nen in Paris. Das vjird natUrlic ein riosif-es Vverk werden,
das S'^lLst eine Orr:ünis^.;tion ^rforcort, die sich der Roth-
scnild leisten kann, abei- vyir uns nicht leisten können.
Ich sar^w das nur 7ls Beispi.^^l. hs f4bt so viele solcner
i!jinzelarbeit;:.n, aie sicn vinfü(:;en und füi"^ uns suhr wichtig
wären, die man niachen könnte; und aie aucti
entsprechender Leitung Doktoranaun machen ,

hi..r an Universitäten, und die v.-ichtiyes Material 'zu Taße
fördurn könnten, i^ber das betrifft nicht unmittelbar, was
wir hier das Gesautwurk oeer di. Gesamtdars cellunr, nennen,
oder wie ich iai Ge.^^ensatz zu meinem Freund Liebeschütz
saften möcnte, die Cambridp;e History des deutscnen- Juden-
tums, er Maf.-r das nicht, er nalt das nicht für anwendbar
für uns, aber es ßibt ungefähr v.inen Begriff davon, was
v/ir iiapinen: ein mearbandiges Work, wo eben verscuiedene
Kapitel nach Perioden und nach anderen Gesichtspunkten
gesami.-elt werden und ein Bild der Lpocne ^'.C'ben, natürlich
nicht in sklavischer Naci.uahmunß. übur bei den jiiinzelarbei-
ten spielt so<;ar llrmenf.;^esci'iicrite eine gewisse Rolle, die
Geschichte ^cewisser Firmen, -die da am Kurfürstendamm gros-
se Warennäuser hatten, deren Besitzer' irKondwo aus dem
Osten gekommen sind und sich hinauf^,uarbeitet haben, was
auch von der familio^nge schichtlichen üeite oft interessant
ist, alle diese Dinr.e, das spielt alles her^^-in. aber das
kann man natürlich nicht in einer Gesamtdarstellun^s" unter-
brin[,on, das sind Linzelarbeitono

Sontli^iir. o-r;- Darf icn die Vorsci.lage unsv^rer Londo
ner G^st^^eBei' einmal zusammenfassen. Der vox schlag, an den
ich erinnern darf, war der, aass wer immer von uns deut-
schen Rolle[::en hi^r sich beruf^^n fütilt und b.,reit suin
mocht«.. , decn zu dem Gesam.tkomplex, den Herr hesse uns heute
früh entworfen irit, eine Art von mo[aicner Konzeption ein-
reicht. Herr Schulin hat heute morgen einen Vorschlag ge-
macht, mir ist aucn anuur^s einp;efallen. Dar.:it hätten Sie
in Lonaon sciaon mal die Möglichkeit zu überlegen, wie kann
man das Ganze organisieren, und dann vielleicnt aucn ein
neues Gespräch vereinbaren. Das zw^^ite ist, und das hat
Herr Wicael vorr-etra* en, dass w^ir im liaiimen unserer hog-
lichkeiten und bei Menschen, diu wir kennen, Interesse
mobilisioro-n, um zu erfaiiien, wie da eine evtl. Mitarbeit
denkbar und möglich wäre, Uui dann ..'uch in abseuDarer Zeit
darüber nach London berichten zu können. Ich glaube, das
sind zwei recht wesentliche Dinge, dio innen scaon weiter-
helfen würden, und icn personlich bin bereit, beides auf
meine Weise zu versuchen, obwohl ich ja mit Gescnicnte
schon seit Janren niCi.its--münr zu tun habu , sondern mich
ganz in der G...genwrirt bewege, abor das scnliesst nicht aus,
dass man sich Gedanken darüber macnt und aie Sache mal
weiterbringt.
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W..,;ncr_j_ IcL habe vorher in neinera Vorörag 'öbor

Systociatisi^rün^T fel-iu'^'^ ica, zu v^/uHK. untor. chioaon

zwischo-n aevu ei/scntlichon Anli.jgon, nämlicli dem Gosr^nt-

wertc, und don"., was von Herrn Li^OcschUtE als das enzy-

klopädische bczuicuret V;xrd. icn donke, wir als L.nrstuhl-

inhabor Lr.bc-n wohl Ihre Zustirnmunei; dazu, dass wir , c;r.nz

all-'/einuin i,;esenon, enzyklopädiscne Forschunf-^en bei den

jUiJ^.^on n>.nscuen, D-i üoktor.-.ndon ruhir. anre;-en Können, a.xo

irf;,^ndwie zu tun hab.^n init Thematik, cii^ Sie interussierL.

Ich dcnk.o- eben daoei auch an folf.,..nden Vorcan.-, wo Sie,

. Herr' Wwltsch, eben von der V/irtschaltsg^^schicnte spr^.Ci.ien:

Die Situation ist ja die.^ dass wir erst lanfsam hineinwacn-

sen in eine deutsche Wir'tschaIts:-escuichto ohne den Aspekt

der speziell .jUdiBchen Bcteili.v.un^ daran. Dass aber als

Eri ebnis der stärkeren ßv^scü'af tit^unt, uit deutscher v-irt-

scnaltspeschicut^ die l^ntdeckun,- ,
Jüeischen Anteils inruer

wieder anstehen wird. Und das wollte- lo-ai, tUaube ica,_ nicht

vei'hindern, sondern eher unterstützen.. Aber das nat nichts

zu' tun rnit doiu Ges..mtwerk, das hi^r beabsichti.-t wird, und

da möcLtv ich also aucu Ihnen zustimraun: Ich tJ-i^'^t)^ aucu,

dass die v^ualit'at dieses Gesamtworkes auf einem sichereren

Boden Stent, wenn nian zunächst minaestens den persönlichen

Wer einscalaßt, wio- Herr hichol ihn aneereGt hat. ü;ine

Systematisierung kann sich vielleicht eininal in spaterer

Zeit erf/eben bezüglich der enzyklop'adischen Aufbabe, die,

glaube ich, doch aucn auf dem Tiscn liei-,en bleiben sollte.

löwenthal: Wir müssen uns klar werden, an welcho

Gescuichte wir denken, an welche Unt^rneiur.unf_;:en wir denken,

sonst bleibt eS dabei, dass wir heute ein paar Dinge ('genannt

haben, wie Pelze oder Banken und sc etwas, das t'^nüpt aber

nicht. £s (ii-'^t ja wahrscheinlich zwanzir, , .
dreissii; s<-lcher

Ansatzpunkte. Wir haben in London eine Kanze Anzahl Vor-
iXian alios tun kann, unJ (l:.s ist >^'L-^raclestüllunfen,

wichtig auch für dio Vori-rabG von Aui*traf:^"en an Stua^nt^n,

die uns dabei helfen können. Es müssen nicht unbecinpt
Doktorarbeiten entstehen, allein das Material zu finden

für diese Arbuit, das ist eine lohnende AuiG;abe für btu-

dentun. Ich glaube, da könnten \^±r ein bisschen weiterkom-

meru, wenn wir das mal aul einer Soite zu&aiximen stellen würden.

Kiuk£2. 1<^^^^ vnuss immer wiuder darauf ^zujlfc''ikommcn

und mindestens lrar;en, ob Sie ^.s nicht doch für . Gsam hal-

ten, einige der z.T. ja i^^i^^ -^^^^ ^^^^ zufällig; nieht an-

wesendo^n Kollerten anzuschreiben. Ich würde mir also viel-

leicht b-6 Namen zu nennen erlauben. Icu würde entschieden
vorschlagen, Ihrerseits auch mit einer Benachrichtif.ung, um

gewissen K-.t und die Namensnennung von jünr.uren riitarbei-^^

tern zu bitten Herrn Lrdmann in Kiel, Herrn Schiedc^r in Köln,

Herrn Conze selbstverständlich, der ja einceladen war, etwa

Herrn Gollwitzer in Münster und dann aucn nerrn Wilhelm
Treue in eröttinf-yen mit seiner ganzen lirmenpe schichte und

der "Tradition"

.

Schulin: Da ist natürlich noch Herr Wolfßanfi

Fischer hier"^in Berlin, den könnte icn natürlich auch per-

sönlich fragen. Ich könnte mir vorstellen, dass er auch
mitwirkt an dieser Arboit, da er über die • Wirtscnaftsf;e-
schichte des 19. J-.t.crhundcrts arbeitet.
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Kluke: iis würde sicli- aber docr^ trotzdüü omp:fch-

lon, würde""rch 3'}^i.^u^ wenn us in diebum i'allo vom Lßl
selber käue. Wir können os 0'3 überdies auch persönlich
maclien, aber das ist irgendwie taktisc besser

Vj^oltschj_ Die Yr^j^tc isc jetzt, wie wir verfahren
sollen. Wir Tonnen uns natürlich .ucu weiter unt^-rhaltun

g;anz zwanr^los, aber wiv; wollen wir zu einoEi Abschluss oder

zu einem konkreten Erfi;ebnis kommen? Wie Sie v;issen, -ist

diese heutic^i ßesirechunt:, auf Tonb^.nd .^uf ^^enoumen worden.
Ich weiss nicht, wir werden das nachuer feststellen können,
inwiewoit das ^elunsen ist. Jiis wird vielleicht zu empfehlen
sein, dass man daraus einen e)^^is£'^^ kondensit^rten ^Auszug
macht unJ das auch den Toilnehixern der Sitzun»/ zu^ anijlioh

macht. D3S ist eine schwierige technische Arbeit, aber os

wird -hoff entlicn'^^elin.'fon, und dass wir vic;lluicht dann
ein gekürztes Protokoll auch einir-en weni; en anderen Herren
zuschicken: o-rstens den drei herren, die sich heute ent-
schuldict haben und die alle betont h.:.ben, sio mÖcaten in-
formiert- werden üb^r das, was hier vorßeb..ne:;en ist. Dabei
ist ein Herr, der geschrieben- hat, er werde sicia selber bei

den Teilnehmern erkundigten, ich glaube, Herr Kipperdey.
Herr Conze hat, fjlv.ube ich, Herrn Paucker telefonisch zu-

gesaf^t, an allem sehr weitgehend mitzu^irbeiten. Das be{,,rüs-

sen wir natürlich. Ihn und die anderen Burren müssen wir
naturlich Informderen, das können wir in der Form eines
kondensierten Protokolls, das wir nur :.n ganz wenige r'ien-

schen verschicken. Wir wollen ja Keine Publizität, nichts
in der Öffentlichkeit versprechen, wovon wir nocb nicht
wissen, ob wir es halten können. Wir wellen keine fcross-

sprecheri sehen ÜL-monstrationen irgendwo Ich^^r ^irt, wir wol-
len nur eine Iniorr-iation dieses ^n^-^en hitarbeiterr:reises.
Dann würde die Frage auftauchen, w\as dieser Kreis eif,entiich

ist, Es wurde nier gesa.,t, ein beratendes iiO:„itee, wenn ^Sie

damit einverstanden sind, mir ist Jeder i\aou- reci.jt und Jede
Form, natürlicL konn loa aber nichts tun ohn^- Ihre Zustim-
mung .

PI.. ssner : Vielleicht einen Advisory Board ?

Weltsch: Ja, Ja, so etwas ähnlici^es, Board ist
viclieicht""scITofi zu viel, Komitee oder irgendwas.

Nichel^ Herr h^y^r, -Tübinaen, wäre einzuladen.

Weltsch; Herr Michel, wenn ein M.mn ohnedies in

Ihrer Nähe ist, Können Sie Ja, wenn Sie die jj'reundlichkeit
haben wollten, ihn informieren. Wir gehen also davon aus,

dass Sie sozusagen eine beratende Körperschdt bilden, die
wir als selche vom Standpunkt des LBI aus aufs wärmste be-
grüssen und wir werden mit ihnen, mit Jedem einzelnen wahr-
scneinlich am besten, in V.erbindung stehen. Ich kann mir
nicht vorstellen, dass Sie es für nützlich halten, aber ich
überlasse auch das Ihnen, sich in diesem Stadium formell
zu konstituieren und etwa Funktionäre zu waiilon, mit aenen
man dann in Verbindung steht. Im Jetzigen Stadium wäre es
vielleicht emfacner, "mit Jedem einzelnen direkt in Verbin-
dung zu bleiben, aber, wie gesagt, ich habe darüber keine
feste Meinung. Ich muss es Ihnen überlassen, ob Sie meinen,
man solle der Sache eine feste Gestalt geben und das, was
man in England r^xecutive Officers nennt, ernennen.,
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WpQncr^ Ich übv.rlo.-'e, ob uS irb^ricioinüri ßrosson

Sinn hat, dass d:.s uur: loSt unu aütlicu kon^Dtituiettv'ird.

Ichw^rac n.ica n..türlich [^orne als' zu oin^m soiciion Borat^r-

kreis zuRchori-'' bctraciitoti. üb das nun c^ino feiste Körper-

schalt s^in seilt., icn ti^laube nicht, dass das in Sinne

der Sacha« lioi/t.

Woltscui No-in, "amtlich" echt vjohl zu w^-it. Es
könnto sein, dass wir im nächsten Stadiuixi etwas wuiter-

kommon und w^nn die Sache weiter rort,.eschritten ist und

wenn wir sci.ion auf muhr konkrete brfolße oder Zukunfts-

aussichten blicken können, dann könnt., icn mir vorstel-

len, dass wir in irp^endeiner iirt Hnkündicune.: auch saren,

OS besteht c^ine lose Körperschaft aus diusen und diesen

horr^.n, die hinter diesem \Aierk steht. Das ist v.-ine der
Zui'unftsaussicht^n, die wir in iiussicnt nehmen können.

Wa^n^^r : Es war
Seite oinv. gewisse Rieht
damit wir aus-^erüstet si
essierten Kollefren zu Xu
diesen oder Jt.nen Koller;

die G^?>enfrage stv^ll^n:

Ü^t^ilfraRC bearbeiten,
Grusam'twerK in ^/ewisser W

Sie m.üssten uns da ausrü
dardt wir weiterkommen«

ü wünschenswert, wenn von Ihrer
liniensetzunr: erIolr;:on könnte,
nd, konkretere Gespracne mit inter-
hren. i/Jenn man sic.i also vorstellt,
en spricht man an, er wira sofort
Ja, kann ich oiue t>'-^i^ spezielle
odd ist üs etwa erwünscht, in das
eise mich einzupassen? Icn ^laub<

sten mit ^-?;ewissen Kichtli'hien,

W^lt sch : i^ainen Sie - das ist ein seur wicuticer
Punkt -, da.os ..•::.n an einen Kollej^en, an den Sie eben den-

ken, dun Herrn XY, herantreten kann mit ..iUeP solchen
Einzelanfordeiun^r, ohne ihm d<.n Kinz^n hintura:rund zu

Reben, über den wir neute einen :<anzjn i^an lang gespro-

chen Liaben? Denn das setzt ja voraus, dass der betrefiendo

Herr auch mit uns hier derselben ra^inun^., ist, dass das

Problem so oder so lie^.^t und wert ist, beaandelt zu wer-

den. Meinen Sie, dass man davon absuuen kann und einem
iiUssenstehenden, also einem ausserhalb d^s jetzif;en Krei-

ses Stehenden, einf:..cn nur eine bestimmte Einzelforderung
vorlogen kann? Ist das nÖ^.lich?

Wagn er: Ich ^-laube ja, dv^nn ich würde als das

Err-ebnis unserer heutigen Ausspracje doch zusammenfassen,

man kann das in zwei Setzen saren: üi- Beziehung herzustel-

len zwischen deutscner unu jüdiscuer Goscniciite, wobei coon

die V.ahl aes Schworpunktes a) in der jüdischen Geschrcute,

b) in der deutschen Gesct.icute, Ja dem Betreuenden über-

lassen bleiben kann. Wenn nur das Interesse an Uieser Be-

GOgnunK vorhanden ist, ist meines i^rachtens alles gewonnen.

Das 'kann man in weni^^en Sätzen mciCi.en.

wirkunr:,
das panz

Weltsch^ Richtig:. Die Be[<egnung und die ^vecasel-

j.-,"mit allen inren Konsequenzen, bo konnte man

kurz n-.nnen.

Reichma nn :, Glauben Sie nicht, dass, wenn man das

Expose, das der heutigen Tai un.. vorrelep/b wurde, zusammen

mit den Referaten von H^rrn Liebeschütz und Herrn nosse den

Menschen in die H: .nd L'it)t, dass sie genug von dem Rahmen er

. fahren, innerhalb dessen man Jetzt Binzelauf fiaben einbauen

kann. Das wäre schon eine recnt .- ute Informationc
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'ii^-üi^^-l ^^^^ würUe vorscLlab'«-'n, dass auch ein
Rüsunid gegeben v7ird. Darauf leg-^on vjir aocu d<jn t'^ossten
Wv.-rt, uass dio S?.cl.ö aicht einseitig wird.

f-iGSse: Icii hattu r/edaci.t, das£ wir iu Band
"Äntscaidun,- sjahr 19i^2" in panz [.jrosso'n Ziüp:ün docb uin
Vorbild des i^iö(..iiclieu aabua. Er ist gcvjiss fo^hlL^rüaf t,
und. w^nn wir '..ino aritte .lUflaga je herausbringen, so
sind für diese wr^sonulichü V"o rander un;-',on (:;oplant. /aber

da das Grundprinzip der C-e- iOinschaftsaroeit ungefähr be-
stehen bleiben wird, aa die Mö(^lichkcit einer Konzentra-
tion in der Zeit, an der noch weiterp.etiende Probleme ^^e-

zoif/t werden kennen, aucii ernsthaft in i^rwa^'uni-v gezo^^^en

wird, da eine .art Arbeit steilunc: zwischen Soziologen,
Historikern u.s,vj. in. irgendeiner lorm auch geplant ist,
so glaube ich, dass in den ^^anz [-;;rossen Grundzüpen, w^nn
jemand -an Sie ciie i rage stellt: Was soll das unfj;efähr
Reben? man die Leute' mit Vorsicht aul diesen v^such, ein
derarti^^es Wurk zu.^ariiLienzustellen , verweisen kann. Es ist
möglich, dass wir von aen Grundprinzipiv..n, der hothodik,
auf denen cdes auf^^^ebjiut ist, ^runelef^^^end aDwelchun, aber
wenn ich die Diskussion von aeute mort.en in Betracht ziehe,
so möchte ici± nicht unbedinf::t bwhauptv^n, dass prinzipiell

ein entschiedener Widerstanel, eine entscnicaene Abneibun^
gegen verschiedene der Grundprinzipien, auf denen dics
auff-ebaut ist, zura Ausdruck ^ekoinmen sind. Und wenn man
das lenken kann, dann glaube icu, man illustritirt am
besten, weniger durch abstrakte Prospekte dessen, was ein-
m.al kommen soll, \Is durch konkrete bereits vornandt-ne
Beispiele, aas v/eiu von perftktion entfernte lucr., das
scnen einmal da ist, das das Undbuch der Seriv.: bild'.<t,

nach deii], wie wir auch f;,.esat':t/ hab'jn, sich in einem be-
scnränkten Grade d..e anderen ausrichten. Tatsäcalicn ist
ja der Band., der Jotzt beschrieben wirv^,_evucu auf einem
ähnlichen Prinzip auffi'ebaut« Die Mitarbeiter sind weniger,
es ist utwas andere ort-anisiert, aber die Grundprinzipien
sind ähnlich.

Liebe ,:^,clriütz :^ Das Bucü 1932 bil't ii'^ Grunde der
De vorstehenden Katastrophe, una wenn das Institut riiit

diesem Werk begonnen nat , liess das gerade damals in un-
seren Kreisen das Gvjfühl der Katastrophe wieder lebendig
werden. Es ist eins von den ijingen, wo wir, glaube ich,
ganz einheitlich der heinunc., sind, dass das ganze \A/erk

nicht in dieser Weise auf die Katastrophe aus^^ericutet
werden kann. Daher würde ich persönlich - ica spreche nur
für mich - nicht ir.ehr gerne sehen, dass man diesen ünter-
£cuied, der einfacn in der Sacue liegt, und in der Zeit,
dass wir diesen Untex^-schiea verwischen. Ich glaube, dass
wir wirklicu dieses Problem, das vor uns liegt, was ja
auch wahrscheinlich für die einzelnen i.bteilungen des
VJerkes aucu wieder vorsciiieden liegt, dass wir diese Un-
terschiede nicht leicht nehmen. Wir haben im. Grunde nicht
die Absicht, eine we-ltj. eschiciite in sechs Bänden zu schrei-
ben, Sie verstellen, wie iCi.. das uioine, sondern wir wollen
das Problem! "deutsches Judentum" in dem grossen Zeitraum
zu einer gewissen Rlarneit bringen, sov;eit ..ies in unseren
Kräften steht und mit dem Zeitabstana möglicn ist. Ich
glaube nicht, dass wir von vornherein schon heute wissen,
wie ein Band über den aufstieg des deutsch-jüdiscnen
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Bürgortun:^ in d^'ii vioizij.v.r J^Jir-v^n oit-xntlich ciussctiün ::iUb:D«

Ich bin aigontiiCL.. üb^rz^u^^t, soweit icü die Zeit kunne,
dass er ir[',ündwie aocri cin^n andoion Geist hat, oinfach
nicat, woil wir ainon andoroa Geist hab^n odui Wv^ii ich
v/ünschto, dass aio Lcutc, die ihn boarbuiten, ^^in^-n anderen
Cl^ist hatten - das ist >jine Sacne panz lür sich, v^eil ich
garnicht weiss, und es wahrscheinlich ^.arnicht erleben
Werde, wenn das ^Tuiv.acnt wird -, sondL;rn einfach weil die
Zeit" unter v^inei':] anderen Gosicauspunkt stoiit. Dioso hinsehen,
die in den vierziger Jahren [-je lebt haben, oder die um lobO,
wie wir heute mergen ^esaj-^t haben., riosos fi^^ss verworfen ha-
ben, die iiaben von diesur ivatastrophu von 1933 nichts [>-
wusst und habvjn sie nicut für inöi-Tlicn [rehalten. i)as ist
nicht nur eine Tatsacnv^nverschiodeniieit, sondern es ver-
schiebt das ^Tanz."^ ßild , und ich find-w, dass Lian diese Dinge
nicht unterschätzen sollto-, was natürlich evtl. nur ein
gradueller Unterscuiua ist, aber iiinnerhin ist es ^in Un-
torsciiied.

Klukej^ D3S '••ilt nocu luehr für die nahurliegenden
Jahrzehnte, Tur d--s 20. Johruundert, In d^n andertiialb J -fir-

zehnten vor dem ersten WoltKrioge, v;o .ucu niemand an ^in
solcijv::;S ZukOQrr.en irr:endwie ^ 1" ubt^^ odei otv;as hätte ahnen
können, j< es gilt sogar noci.^ für uie zw inzigei J-iire, so
dass da eben doc.'. eine andere üpt Beü.^ndlung notwendig ist.
Es ist ein 'unterer Geist.

Lijeboscnützj^ D-^s ist n~«türiich der ^;rosse Unter-
scaied zwisc:a"n üns.:roi Gescaicbt^ und cien Weltgeschichten,
die iieutzutrge vielfach publiziert wera^.n, weil sie sich
•eben auf ein bev.rbeitetes Gebiet beziehen und sozusagen
eine Synthese hersteilen von J'orschungen, die schon da
sind. Dies»o- gynthese konn^^-n wir nicht herstellen, weil die
Vorarbeit dafür w -ihrscheinlich nicht d'^. ist. V\/as wir lei-
sten, ist imi.ier in irgendeiner Weise Vorarbeit, un-a in-
folgedessen Liüssen wir Versucneno ü.ie i'oriii von den Inhal-
ten bestimriien zu l-^ssen.

ho c; Q C'
•o o e • Wir sind |-.rundsatzlich verschiedener An-

sicht, was dieses buch "1^:>2" beZwecKt. Icu ha.be als Heraus-
geber gellissentlich Versucht zu vermeiden, uass die Mitar-
beiter alles unter doiii Gesichtspunkt dessen, was aa nachge-
folgt ist, gesv:.hen naben. Ica hatte ^„ehoift, dass es mir
einigcrmassen gelungen ist, als iiexaus,,-,uber , so schwierig
das auch ist, aus dem Inhalt, wenn aucu nicnt ...us dem Be-
wusstsein der Autoren das auszuscuj.lten, was danach gekom-
men ist. Ich kann nicht der rieinung von nerrn Liebescnütz
beipflichten. Ic^^ sehe also nicht, dass di^- Problematik deS
19. Jahrhunderts eine grundlegende Änderung der hethodik
verlangt

Liv.be schütz: Ich glaube j.. im Grunde;, dass dieser
Band "19^2" der erste Ve
die N.ichwirkung garnicht
haben wir gewi SSe method
gibt nun gewisse Verschi
Band. Wir haben Jetzt sc

einzelnen Arbeiten werde
hangt doch alles zusimme
der erste Versuch war un

rsuch war. Wir haben in Bezug auf
s geplant oder be absieht ig, t. D.irum
iscne Probleme diskutiert und es
eaenheiten gegenüber dem ersten
hr viel weniger Mitarbeiter, die
n viel umf mgTeiciier werden, das
n. fis ist aoch klar, dass "1952"
d dass der zweite Versucn irgendwie
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andors aussv^hun wird, weil rnan vor.) üi-sten Versucli Iv^rnen

\vird. \fl^nn der Untv^rscbicd zwiscncn doK' Band 1917/^:5 bicn
dann so weiter entwickelt für die rückv;arti[:un ßimdo, so

bin ich vollb.ommen ciavorst^'.nden.

' VJoltscr:; .Wir Wo-rccn iu jodeiii Stadium natürlich
iLimer v^ie^^Ur ilui kontroverse i^ioLiOnto stosson. In Bezug
auf die J-^.bre 191t> bis 192:^), Liit denen v^ir uns jetzt b^-
schäftir^en, erinnere icii an den üusspruch von Golo hanu,
den Sie w-dirscheinlicn ^i^^l^^sen haben, der beuauptet, dass
der Antisouiitisrnus, der dc"^.mals entstanden ist, d.h. in
den Janren 1916-23, viel stärker war ;..ls doi Antisomitis-
iiius der i\i''zizeit, was .^Iso im Bewusstsein eines heutigen
Lesers sica docn ir^^endwie unveriiioidlicn mit der Kata-
strophe verbindet, ob wir es wollen odex^ nicnt. iiOer icn
stimm^ vollständig.-: zu, dass wir die Din{,,e interpretieren
sollen ..US ihrer Zeitgopebenheit neraus und nicht von uns
aus rüit Hinblick auf aie spater einpetroifene Katastrophe.
V/ir wollen zei[,en, was sich Liier entv.'ickelt hat, j.us wel-
chen Vy/urzeln es Rär:i . Da ist vor alloLi dieso ungeneure,
wirklich revolutionäre Bodv;utunr, die der ernste Weltkrieg
gehabt hat, nicht nur für das Judentum natürlich, nicht
nur für das Jüdische Decken, sondern für das allgemeine
Dcn'^^n wohl in dv.r (.;:;nzen Welt, ein vollif^^er Zusammenbruch
einer alten vVelt. D^rum ist ^in solches Caaos entstanden.
In diesem Car^.os h j.t d'^.nn, ob m ..n es nennen will den Wunsch
nach einem Sündenoock zu finden, wie es populär oft aus-
gedruckt wird, oaer aus anderen Günden, oder aus dem Grunde,
dass in einem sohr ^;osteijj,erten Ger.iOinsca:Aftsbewusstsein
sich dieL,e ir^j,endwie vorhandenen Differenzen, eie man frü-
her, miss.-chten kconntv. , sich doci.. starker fühluar i-j^emacnt

haben als früner; all tlas n .t dann oben zu uieser Explo-
sion dvjs ^intiseu.dtismus f-xführt. In dem kurz dvir. uffol-
Piv^ndeü öt:.dium der R.^.volution, we plotzlrca eine Jüdische,
Wenn auch klv^in^ Intelli(;enzscaicht uervortritt und auch
in der Politik eine Rolle spielt, > arnicht zu reden vom
Kulturb^reich, .i.a wird ein Konflikt fühl'e^.r. Ich erinnere
Öi.^ ,vn aas wahrscheinlich einif^^en von li nen bokann.to Werk
von Thcrstein V.blen, demi amerikanischen Soziologen, über
die ji^xplosion der jüdischen Intellit^^ienz, iiu Jahro- 1918
[beschrieben, die plötzliche Präponderanz der Jüdischen
Intellif^enz in Suropa. üir hc.t von yAaeriiv.i aus beob^.chtet.
ein M..nn, der sonst solchen Probl^^men fornst;:.nd. D- s waren
elementare Vorgänf^e. Wir wollen Ja nicut saften, wer "schuld'
war, aber all das V sica irt^endwie, und vielleicnt

t^rösser^s Weitinteressvj., es
Bewusetsein des Lesers mit dem,

soweit ich befu[:;t bin, imaus.

erbindet
find...t es auch deswegen ein
vorbineet sicu iraendwie im
was nachher folate. Von uns
Samen der hitaxbeiter, zu denen icn nicnt triehöre, zu spre-
chen, oder imi Namen der Initiatoren, soll es mÖi^lichst
vermieden werden, ir^^endwelche Tendenzen solcher iirt aerein-
aubrin:^en, sondern man muss die Tats^.ca^n für sich selbst
sprechen lassen. Es ist ein unt-;eheureö Drama, ein drama-
tischer Vor[[:'inc von fTanz grossen Dimensionen. Die an sich
im VJeltmasstab, wie wir sagen müssen, ^^anz unv,'icnti^;:e

,

unbedeutende Judenfrat,;c, die auch für die deutsche Politik
in V/irklicaivOit tiemesscn ^.n anderen Fraaen doch peripher
war^ wird hier in den Vordergrund ^'^^edran^t in einar iÄieise,

die das ganze Bild verändert" hat, und di.. dieses Problem
geschaffen hat, mit dem wir uns Jetzt Deschafti(^;en. Das
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glaube, icti, soll ;ucL lUüuor obj.>ktiven Darstollun^ nor-
vor^^cli^^n, oiiriv., cViiü..- . wix" Ir.L.it ir^,oniWv.lcho Tondt^nzcn vur-
Dincl^n. S(j ;1^^udu ici., i^t das [:;olaciat. IcL weiss riiciit,

ob uicino Koilot-^on "lir ci:: zustii:iT.on. So un^gofanr oinpfinlo

ich dio Sache.

hi cho l: Korr Welt seh, der Satz von Goio'Nann ent-

halt oino Fra^^oitellun,^,, die Sie in liireu jb^na sicher auf-
nohLiOn, aber als I v^ststullun^ ist sio nistorisch seur fra|^>

wurdip:.

Woltgca; Sie ist v^ahrsci.einlicii überspitzt.

Mi Chol; Sie ist überspitzt, abor ein HistoriRor
oder historische UntcrsuchunKon müssen Fra^^ostellunt^en

und Ergebnisse voneinander untorschoiden, (W^ltsch: richtig,)

und fio-nau in .Deziehun;;- zueinancicr setzen. Ich raeine diese
These ist zwar als Fra';/:v;stellun^'. unendlich vjicntii , aber
als iilrrebnis fr^.v'wür.ci^-':.

ango führt

.

V^/ultscn^ Ich habe es Jo auch nur als Illustration

Michel_;_ Ich t/ebc es aucn nur als Korrektur, camit
wir nicht so »^twas dv^nken.

Wgltsch: iis ist uhg all^^n klar, dass es sachlich
nicht stinn.t, aenn schliesslicti hat ^s in den Jahren 1916
bis 23 zwar- Fornoncrd..-, e.ber kein rxuschwitz <.,efroben. Das ist
ein sehr erueblicher Unturscaied.x.ber was Gele hann [wL'ieint

nat, war ein^ Art VoltLsstiL.inunf una in dieser Hinsicht
scheint r« nir, der eie oituation Vuiterl^bt h..t, etwas
Ricatii-e s zu enth .Itk^n,

Ple s, .ncr

:

3s ist unt-en^uer wichtig, auch politisch
r..anzen d^ubschen lublikuLi und besonderswichtig-, dass in

•naturlich in der Jugend das Gefühl dafür, aass das VJirkliche

nicht "vornünf ti[-/' ist, ^.ase oS nicht notw^ndi, so korximen

Hiusste,- dass das r.idikal unterstrichen wird auch in unseren
Publikationen. Das ist so entscnoidend wichtig, finde ich,

Lioralisch una päda^ot^isch iu w-^itesten Sinne dcs vVortuS.

Icn finde, dies.. Vfarnun scr.liesst an di^ Diskussion hier
in ihrer letzten Phase \.n. han sollt., wirklich sa^.on, es

musstc nicht so kon-vien.-- Das scali^sst nicht aus die Frage:

Wie könnt.; ^s komiaon? über aie Tr-nnuni; von ''Wie konnte es

koDincn?" von d^r ß,-hauptun: , dass es kommen musste, das ist
entscheidend wichtig,. Das ist ...bresuhen noch von duiu gros-
sen Work, das hier replant ist und das ja zweifellos sehr

prosse Meriten i.at. Ich möchte noch einmal plädieren für
eine etwas lockerere Schriftenr^^ihe , die sich wendet an ein
nicht unbedinf-:t histerisch gebildetes,, nicht historiscu-
wiss..nsci./aftlicn interessiertv^s, son^iorn ein breiteres
PubliKum," vor illen Din^von mit Kücksicht auf unsere stu-

dierende Jup-end und auf die Ge^^anren, dv^nen wir zweifellos
heute wieder in der Bundesrepublik ent|,/6Eeneehen. Denn es

ist [-:ar kuine Irae,^-, .^s ist schon wiv^der ein N^o-Nazismus
sichtbar, und er wird durch diO' Verhaltnisse der bnentschie-
denheit, v/ie sie bei uns offiziell in der Bundesrepublik
betrieben werden, [gefordert. Div.;se gepfle,:;te Unentscnieden-
heit in allen Kreisen ist eine unermL^sslicn^ Gefahr für eine
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r. (.

Renazifizio-rung, 0'..ür doc^- eino Revalorisiorun;

dieser scaeinbai- tot^n V'-.rfian,;--cnhc '

'

muss auc. hier böacutot w...rcIo>n.

it. DaU t)
j

fincuc
bcn
ich,

W Mit seh: wir vyoll^n, r,l-ubc icn, >^iesGr Anre-

Kunr, clic o^nicht zu::: orstu-nmal au uns herantritt, ge-

bührend ß.-.'-.chtunr, schenken, wenn sie auch nicht direkt

mit dem zusammcnhaariot, was ^ir hier aeute bo sprachen

wollten

.

Oochr.v:nn: Darf ich noch eine g^^nz konkrete Frage

Stullen: Dä&"iit"a~ vielleicht für uns i,;;an2 wichtig, Be-

stätigung -iner Vorstullunr,,, ob nun die jloihenfolge zum
^

rdn.iesten, abf:esehon von der Gesamtkünzuption weiter rücrv-

wärts verfolK-t werden soll. Wo soll denn nun der nächste

Banc» ansetzen? V/unn man nun n einem Punkt ndtarbeiten

soll, dann aUsste -.:ic.n natürlich auf lange Frist schon pla-

nen können, Vorarbeiten machon lassen, eine Ranze Reihe

Material samnoln lassen, sodass nicht dann innerhalb von

zwei Jahren auf ein^n etwas zukoMCt, was einfach bei der

Schwierickeit und Komplexität nicht zu bewältigen ist.

Deshalb daubo ich r^anz vorsichtig, bei Anerkennun;'; aller

Schwierirkeiten, dass es für uns sehr wichtic war^, für

mich auch wichtig, wäre, weil icn ia 19. Jahrnundert wahr-

haftig- nicht so einf'.earboitot bin in dicso Problematik,

dass nan jetzt wüssto : Wo soll ano:eknüpft werden, und wie

soll die Rcihenfolre r:chandhabt werden, damit man sicn also

uf lanj^e Fristen uin~ darauf einstellt.a

Müsse wa'-aia ich
verbind-
z . T . auf

Wenn icü darauf antworten darf,

mir persönTicITvor stelle, was aber für niemanden

lieh äst, wäre einen p,roben Begriff zu gewinnen,
Grund unserer houtipen Diskussionen, vielleicht auch von

heinunt/s ustausciien, die innerhalb der nächsten i'-ienate

stattfinden sollten, wie unrofähr die btruktur J..er übrie:en

Bände, wie viele es iiumer sein .lÖp-en, d^.s Werkes aussehen
sollen. Wenn raan d-j.nn zu einem Bntscaluss eekonmen ist,

entweder drei oder vier oder was immer Bande sollen djxs

W>.rk vervollständigen, und wenn nan uni-aiähr weiss, wie

das chronolojjiscü und systerr^atisch einf:e teilte wird, dann

hätte ich daran gedacht, nan bemüht sich, auf einer sehr

breiten Front vorwärtszuschreiten, nämlich nach m'dplichen^

Mitarbeitern für alle Bände zu suchen, um im Laufe der Zeit

den Mitarbeit er Stab zu vervoll stänaigcn, und dann die Bande

parallel nebeneinander vorzubereiten. Was fertig ist, ist

iertii--, wann irämer eS ferT:ic ist, ohne Datum, ohne Termine,

ohne zu sapen: Dieser Band kommt zuerst, dieser Band kommt

später. Icü würde d^jnken, während es äusserst wünschenswert

wäre. Wenn uini^-e Herren sich an mehreren beteiligen, so

ist aas docn wohl ein übertriebener Optimism.us. Im übrigen,

wenn wir für das Ganze, für die VcrvellständiEunb' des Wor-

kes, wie ich unpefähr denken würde, aber das ist fjanz un-

verbindlich, l;)-6 JatiTe c'.nsetzen. So könnte selbst jemand,

der sich an zwei Bänden Deteilit';te, im Laufo dieser 5 o<i^r

5 Jahre erst an dem einen und dann an aem anaern arbeiten,

besonders, wenn sie sich verbinden lassen, aenn gewisse

Themen, wie wir ja festgestellt haben, gctien durch das

Ganze. Ich würde denken, ganz lose, irgendeinen Plan, ^ass

wir wissen, wieviel Bande, wie un.jefahr jeder Band aussieht

oind dann zu sehen, für welche von den. Theraen, di^ wünschens'

wert erscheinen, sich Mitarbeiter finden lassen, auf die

•N
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loGGc.to uiKc unvorDinälicheto- Weisv^ und dass dj.nn angofan-
tuen v;ird, an die Linz , l'.:rDcit^.n zu |^^Glit.n, ^lan mubs dann
Svihou, wi^ OS ,-oht, ^3 ^«A/'ird allo-s Jaüro dj.Uv.rn, aucr das
ist .ja n.:.türlich unc- an sicn irarnicht zu Dedauurn,» jj^s

läs;.-.;t sicn natüriicli ^tvjas -•ap:b^{,on sa(:.,en. i-ian konnto sagen,
man soll jotzu i.iit a^r liiiiianzipe.tiün anfani^jon, aino neue
Gcsauitkonzo-ption, un.-. ^s aul'oo.Uon, .>rst cinv.-n Band 1770 -

181[:?, dann, vjonn '.^cr vux'nandcn ist, dius^lbun Lini^^n woi-
torzicaion. Icn ; laubo ...cor, dass üs vy^rtvollor ist, bv.- son-
ders n.dt idnblick aul Planunj;^, über uin^- lÜnt^^oP'^ Zvjit, vonn
raan scuon -^-inun rocht rrlai'cn Bob-J^'ü^ naüto, wiu das Go-sai::t-

work sicn ontwickoln vjir'/, damit uan eben die fünf JaüPo so

f^ut v;io fi.Oflich ausnützor. k^.nn.

\N eltsc: Ich f:;laube, das nochsto otauium v/iid,

dciss wir uns selbst aarUbor kl.:.! waydon und dann don Tcil-
nchi.ern :'.n aivjsor i:.v.sproCi.^ua^:'; div-.so Plän.^ vorlcf*,on. Icii

fr_laubo also, das.^ wir uns vonaufi'' nicLt lustl^ ;on sollon
aul v.inen bustir.ntL.n Plan, aucL nicht aul bostiminto Z^it-
räuiiio, sondern v.ir habv^n J^tzt roichlich viel zu vordauon.
was 1-wir ni-^r und auch von indo.^n ö ..iton [ ehört haben und

o v;xx iüv.lber dv.nken, und ich p;laub^ una hoffe, es wirdwas viir "-"
'

dann
da SS

..in brauchbares .Era,ubnis horvorkomuion. Wir hoffen,
wir df.nn ihre nitarb^^ix. und Untorstutzunf', haben Wurden

Ich luocnte zua ßchluss viv^lloicnt nocnLial .uio i^rat::o klar-
stv^-llv^-n: Sind Sie all., v^invorstan^i-^n damit, ouer sind v;ir

alle überL^in; ^K.0ia:.en, dass wir r;.it Ihnon, una zwcir uit Je-
d^m oinz^ln^n, in Vorbinv'un[': bleib^^n sollen, viellv^iclit
erst in l^'ori:: von Hunusciiruibun (icu wuiss nocu nicht, v/ie

raan -das tecnnioCd aacno) und aann in lorrn der n.itürlich
sonr vorzuziehenden individuellen Korrospondenz* Worin ich
sage lmndschreibv.-n, so dv^nh^ icu uaran, dasL wir, wio^ich
scnon vorner saat^, va^rsucaen inüssen, ^ine ürt Koiaiuuniquo

auszuarbeiten, viellv^ic^t c.uch Uxit iraondwelcüen ßicdtli-
nion, die aann Ihnen allen zuyehen. Icn nGniv.e aud zur
Kenntnis, dass Sie alle uns versprechen Laben, ouor wenig-
stens die honrheit der i.nw^.sendcn uns versprochen hat, uns
Ihre hindrücko und Ihro VorsciilaKo schriftlicu zu uberLiit-

teln. Isb das eine ricatiso Zusaiaueniassunt;.? Oder hat je-

iTiand Einwen^,unfren dc^ercn? (ZustimL.ung)

.

Das wäre das konkrete Erpoonis, und ich mochte

nur den Vmnsch aussprecaen, dass, wenn Sie Jetzt neiLirei-

sen oder diesen S'val nier vorlassen, nicnt allzu scnnoll

diese Sacho wiedei Veraess^n. Uns üe^^t se.ir viel daran,

für uns ist eS -eine Hwizenssacn^ , wir betracnton da.s als

eine wi'rklicu zentr:.-le i-iufg.abO' der Kleinen Gruppe, wie icn
betonen möcate, der ubrir-^nebliebenen deutscnsprechondcn
Judenheit, die nocn .lie ali:e Zoit aiiterlubt hat» Natürlich
gibt eS auch eine junao Generation, die \ber aul einen
ganz anderen Pfad ,oraten ist. Wir betiachten eS -^.Is eine
iiufaabe unserer kleinen* drupp^., etwas von den) der Ndchwelt
zu überiaiiteln, was di^se Zeit bedeutet hat. Wenn Sie uns
dabei unterstützen und mitwirken wollen, se ist das unce-
heuer willkoamen, wir sind IiineU allv^n auss..rordentlicn
dankbar, und ich bitte Sie ' ' «^ o c

e)10 dleSe Versprechun-
gen, die Sie hi^r abi^ep;eben haben, wenn Sie Jetzt nach
fiause flehen, Si- uns Ihre (iedanken nocniaals inittcileu oder
Vorschlafe machen, vi..lleich-c auch' orweiternde Vorschlage,
es sind gai keine Grenzen resetzt.



- 63 -

Pr^uckor; rjrsonell, vor allen üingon

iJL

Ivoltscti: Porbonoll, n:;türlich. Ich lübcutü au
rideii hier sict: selbst uls Mit-

woiss, Cl^s ißt oin«^ Utopie.
LillVv^SC

La bor IC u
Jedenfalls d.?£ iliniuu .ii das man craoffen K:ann, ist, dass
Sie mit uns in V..i einwin^j bleiben. Wir hj.bun vucn die
Hoffnung;, in aose

•*-»-'-*-•*"»»••••* rj V -fc. -w -«. — w fc- - ,, .^ ^ --^ . ^ ^ -- .. — ^ — -^

ho'irer /jwit viell^.iciit vvieder ..inual
zusar:irronzukoiu::^n. wenn sich das technisch ernioglichon
lasst, möcixten viir das sehr (:,erne, ^s cuss ja nicht pe-
ri:\de in BcJ'lin sein, ,/bor es Kann auch in Serlin ^ein,
ds.s war ja an sicn sehr an^.enenia. Das, glaube ich, ist
das w o. s v/ir als Oir^^ebnis festt-tollen können

(Nach der Tagung fand ein un^^ozwun(.,enes ßeisamr-iensein
statt.

;
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l'üia ^y nioa naaa 'nn"'"'3 i3n

-t» '»'rix t>i3' tTü^xii t:i3n .1313

m^san ü^:isiü:^X3 dim nwi-'n

•11p *?v; ii3''x^ 1313 t»ur inv3
xm ; '•t't'a nnxa D''^"'att7a D'x

"33 nnx) nt^x nioa ^n^^a uüitt^a

na-^oan n-'cxiara nTpo3 n3n
,1313 /y ins o:xn '?v nso nx
^^'aan •^so'? naipna — n''^:t:;n

tjy 1313 '7^ D''aix:i nioaa in3a
^u; imnnDnn nx (D-'^nn' d^X!2?i3

-n nyi:n3 D'iitt^xin myxa 1313

nar itrxa »i'^n nio^ iy n^ivs

-n nac^nan rx:a n''a'?iy naiyn*?

•ix^ ^xit:?' r3 iir?3ia3i nrin*»

.nia

riaxa3 I3i ,nt'x moa *»n!r3

"1 ]aai3 lain ,11x13"? mx^a "^v

,ntt^ya^ ,13^33'? sr-'na ,ina 03xn

"n nx'nn laix tz^o^^n pi x^

"'''?iDn u^ü'?^:ii D3 xtJX ,"'DXiir3

nnin
niiDDi
"xaixiun n^^iinn .'»•'3i"'sn •'xp-'ü

n3iuxin D>iyn-nan^a *?«? n^o
nsii-'xs nv^nn m3"'ia "7^ 1313^31

nx i^xx iTt'in n^niTan"n3i3''nn

tt;' ni3aix^i dx piayn pispon
"'lan nry3n nx nno^ na n3
"n ni3U7 n^-nna .i3a'?iy *?v; nv3
nyi3nni2? Avvin *?v Dnt'3 Dntj^y

"oytt^ nyi3na nnM ixa ,n'»3rsn

mnnonn *?v; •'niip'^3 nin*'33 np
-ya"'ü'»t»iö Din'? ,nt'n3 omnM
"n ,nmüxi3xan '?XTir"'"nx3 '>v

oy n33m nii3Tn won"? ns'"»

-"pa nxt»: xt» xin .rixn "siy
"ra? nny'73n nnainnn •'3Da Tnin
31t27"'M pIT^n *?U TpDn3 0''3r:kM

"3n3 n^^nt'i nio3t» "t^sa ,''nnM
"lyn nx oa nxn r''33 ^«^ ni''3

3T3xn3 xm ."it> n;:i3 i3 — D''3

^tr D'iiatrn im^in"Di'» naa^
-a "»30^ tjnu? ,urü!?8n D1311 in

I
,pjj3 ix'»^' Dtt^"'?y ]i3an 03"'3 ,n3^

'V 1DD3 vnioai viaxaa insa
•man nnnM *?v n3D''a3„ lau?

1916 n3tra yintra iaT"i^a • "n^a

'ü Dn3in 311 'S DX ,1971 iy

i3na3 ni r3ip3 \>*?Tr\'? iin33

"sia nxi3 in3an .n^vm ni3^3

inv^r^x nx tr^naa xin "»a ,n^

"u^ "»Da xpn ix^ — 3ni3n t'trr

-Bry3 mix D'i'aa '7ixn„ 'Xiip

"ia xin rx .ni3iinxn D''3ir?n on
-3 D^'^xiüpx myiixa ]m33 yc
"OM nn'?pDDX3 n-'aix'PTan nin
»3VX ]ü0''r^3iö3 x'rx — nmo
-3"» lya"? nuaia mn"» oy p3X3n
"10M n3^033 nmnM n7Xtt?3 i3'»n

y3:2aur -aa x*? ; oarp istz^a*? nn
-Tö tJÄi*? ,ii3y D''3aTa nmai *?»

•naa"nD"''?n ,nrDxiiT'3 >v 010

invn3 ,Dnso nt'X3 x:{rai d's

,Dxaisa Dipa nont» nian3 pna
nD"'pan nmooMn noan iax3 x'rx

-i3vyii n't:^3X "^y ,na^u^ nsipn

"a nx'?3 i3''x^ nnnn tr^-'xa ; n^n

-n nu^iian niya::^a t'y ninnt»

"ix^n n-'-'nnn n'y3 i3'?ttr nmn*»
•n Dyn nx Da naa^o iüx »n*»»

"n 1303 t'xiF*' n3na nxi mn'»
.np''ü'''?iöi 101a r^v onira

•t> ni^ipia iDon '?ü in^snaa
"3 nmnM n^xirn ninsnt' nu^ya

"Xin nBipn3i nnxa^'in n'3aia

inra3 .''XX3n po^^n ^ur n3ittr

"3 i3n332? nioa thi; v^^"? 'ixi

i"iitt,»x Dnso -»w*? xi3a nsi
•ia i:;xi3 Dn3"'n3 nx dt^ tj^o'^x^*»

113a t»ttr "'31131^1 mi3yn"T3
"31 nan^a3 n"'3aia nnn\, : p^a
— 1932,, ]3i /'1923—1916 nsöna
nx ixna xin ix3 ."nyian n3^
nvatt^"'ü3xn "^t:^ nnii33nn T'^nn
"t» nx"»» nnaii nin"' 311 iwx
•am 13 tiao nMtj^ Drx3 rnsn
i^-'xa oasy nx ni'?tz7n!? la'trr

'i D3 3iir "»npinn ni"'i3Tn"]rn^

.''nüXö''S3axn D3inü3t» X3n

,D"»aoiiDan onaxan la n^'^zv;

1935-1 1933 n3ir3 DOTD Il^ü'^iXIl^Zr

Dn-3Ta ,"1X1:^1311 ^vnv„ imys
nx nipTt» yr ii:^x tt^^xn nx n"?

"D2;ian n''3aia mn*' ^u^ onaip
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•n -wi Dv .Mn;r^ niw o^n>

^üu laxnn t3ia?:n n^tr»a ^»^a

•n IHK "aoa - i946-a — ri>

"a N1P2 Kin .Dni?3n,i o^inaD

n^^"? nö'^nn n'^üna»! nt^tiraDn

-xrt» ^n^a„n nmrn n-'^yt» r?

rx33 ,v^'? ^tjn rrra la!? /'ri'»^

"^ y^^Dt» ,nD^n3 nmnM nt'npn

n^m-in m y^nn'' n^a nuiü"?^

'ü^^D nK Ti^^ rvimn^ nvnx Tiir^i

ixav) D'»ü^^D^ rv:it Tura nnx
nnxivn n:nö t^K (ncn ^»»d*? tk

•roncpa
ntm Vy ni!^i'23 nn» ri"?

-> Kia^ D^tt??n?3n ainn "»ü^^d

"•»an^ my.T? i^ina aio'» dsis

nr r'iya ^po xin .D^D"'i3n niy

^'DiK^n lyM oy pnn ir? im
^y niin?3 tk hm«; Vi3u;n ^i"? oy"»

"mints^n narn,, inx*? .nr oinn

310 rioK^a a'tttr\T ^trxn nx-^^ai

-nan xasnur nmnn "^y Dinn"?

iiaan ninntN .^nca aninn "»ü

-IHK ^no-n x^ .mnr3U^ ik r»?2

>:k ^n^ßry^y n^ "^yi xn^misa
••nKtr: K'rtir ixa» .iisn'OT i"i372

na"'n Kt»« na^ü "»s^a ku^i: •'i:''Ki

D'ia''on-piOfi ^^T — "üism ^"ran"?

1^0 :Dtya jiTinnn rya nvn

]'>2 ortr nwtrn

nnrrKia »n"? ^üu kx» ns^'na

•TI.T mncra 20 »n^'naun nx?:n

-in' mnour» i2o-ai nvT:atrx ht»

"\v ^D^K naa 1^*3 mniDO t\vi

-n im "^y mn^ ai^-'t'ra o^a

nar rx l^ny "^^lan ^yi "r'^na

:i^D irxia .mi'r'iDD vn nnyn
"TiD rva^ "^ "^^^ "^"^

oicx "^iKiy "la inKn j^dh üxia

nna\T inN"? .T:xa ^a-in -Tcnn
•»0210 itt^P'a ri^ ^üu ia DV

-n ]''a Dit»^ vaurv o^i^cn "»i^

niayai .ira n^y lain .d'^^d

^ün tJttr inbra ,nap nx na lar

-a rnmxan nm.T'n n'rnpn ,T'"i'?

•a — nniDOi nn^a«?« — nD'»n

nian a"a) üapixüt:? na Jiv:ri<-i

("o:k'''?x,, nan ü^ki ]iBxa x"p^

mnixan nninM n^^npn nnM it

-er: nxrai ^x-itr^ r^J^a njirxnn

"» "»tjnan üiian oin tv n"iK

.^x-ir» nna napn

-n nnia"':in in'?iyo n'?nn i3a

mn' anpa v^"^
'^^''^ "^'-^ nainaa

n'TMpn lv^ rx-i arv'? .ns-'n

-a 3"nxT 1925-a n'?"'nn in33

-n D'?iyrT nan^a n:j-i3ra .i9M

rn:) T'i^ "i^'^n v*?«] n3i^x-)

nv),s^'3ty nxn nx nüJ"? (^'jna

innstL*a oy nay x"!«" «d^pivwM

-3 nn\n x"? "ü-'^pü'tx,, 0:1

xr nnoran "^x .ycira t^^tx

px ^x ^ün lan oyi inu^x ay

nr .•'Tn^-n''a oer ^t^pa"? t'xnr*'

Durt» inp^ tJon nx ,1893-3 .rn

nsp la^'-'^ir na D''^n:ur^ "n'':aT„

t'xity^ mioai ^xnr' niin nai
-^nx ^xx i3irn iran'? 111^1

px cyi: rix oy»,, ^ün ix .axn

"nmaa^ '?v^ min ^y '?xiur'

.pxa ixir^n*? ü^t'nm ,v-i3ia

-3 la"? xim inDa3 poy V3X

ryi onytr nxa m3">tr'a d"''?;:;it

-:x la*? DM np^nyn -i^a D'»''n

("laa yr» .Tnmo"» nxir) n*'';':

''?^ px"? i'^ur "lüpn .nTiDn:^!

l'rm naa n^aixM .Tnnn nyun
nx viia'»'? maa Tyxrr ^on "pük

t'v D'opan nmaa »^xn^r» mT^in

ymxan maa i:ya x*?! ü''?^)')''

^xin nmx^n mp^a "rcr mwcMn
t'ün -)n»*M .1X1 imX ,D>'?tt^1T3

nanai i^yn nyra laiy xinra

ü'?n'?'^ n-^y^'^^ iö\? "r^ "ixia«?

-i^n nx V2D3 ni'7yn'7 ns »"iu^M

,]rx n3^u'^ in'iDm ia

nx nrx"? ^ün xr: is ^•'n

xin .rai'?o ni:^a 'i'xv '1 ^^ "in3

n''3 (inc'x nx) ica oy in'» nnc

ii:T3 .D^piian*?! mxiDi*? inca

-tt^ai lua*?*? ayo rVon avcy'?

na-'opn ,nD''n3' nrscn n3aynn

•o'-'rnnu? ia 'ia iv Tvn inix

iw ,:]vv^ lax .n3 in^ ii3y'?

'"? iQ()i"3 i3y icn nnD*^*a oy

ixa Di innD mncran ^ntri -D^n

ly c^T.i .mxiEi^ inca n^3

,ava ntr.: «^nt:» ^tr^ - (r^^ö) i900-a ^Ti^^^J^^ T^^ ^tai:

-yn"? nan ix n'''?-i3*'^n n:i^Dan
|

-nx "113''** ^J'in3 d: na^n"?! nai

ryiM r^-'m .minx nii'?fla3'i on

ia "»xn 31 13 ia nc''n3 nnsyn

x"^"? uc:3i a'ra irpcn*? laxan

.niian n^p3

Dvn an p^n

?«-.tt'''? tr-.''« •"^T

i^y3 1880-3 i'Tia ri"? ^^li

nvn3 .n-'Oiin nu^'rsty '»pr^ixi

-in' n Vax ix*^ ran laa i^m

-mx Dyi inx m^ ,imo ,v^'? vv

-?2'?TX"? 'i'"! npni nTDan in

•3' nc:iDn*:? ^nxa "rny ^p3^.

n:r mva .pnna nn-n -•j'^'?

xainr«*»»*^ y.

'V x'?x .nns^r^an ""3

n^ii-a nnMvX? ncncn c*j d:;

n''D»D?3 :1917 1922
tt;ü?8n ünnr. nx^a

7\vü 25 ^3D^ ^xntt?^-ns2 onntt?»

nrw lan« ix »nr 3::a^ rp D''^ri

...nnya o^ior Q^;:r^an pi xi3^

"7^ x^an nci:n Vy o-^raan ra
iiB'?X3 ip''y3 vn •nD'?x3 niniM

•nra orxiy D''crr^D in^ü ,iai*y

ina D'ir''X DJ1 ,D''3B ^n^*? D'^yan

üiai» 1^0 ,pxTii^r^a .ori
•1 n2!ra-i'»3Ta n\T ninxn .lax--

-a i^arn «r^run ma*:?ian nra
••»0 .ixün ra .un xin ia 1921

p D'':rs-''ü:xn D^van '?a pi"?

niütt^a napm '»naisan Vtt^aan

oy ^UDM"? aTO ^'^A-^'s .mTn"»
-^73 ,nT»iD or;"? n^aiyn nn'rti-an

-ii^an r\Tvm *inx nxix nun
.1922-3 n'?ao

-nna niaurian iv nna itr^iv

.i''c;:n8:ia Dann hm 1923 n'?n

-lyn oy i^srn Xii'^'^;?'? ^nn xm
a iDon nioa xaian ,3xan ns

ninM nx inyn xin .ima'?ur

nD'?X3 ninxna n't>i2x np'»Dnur

-1 npnaxa •nn-'a ,nan'?an nyu^a

x^a yir3 t'y «ipin "ras r"?an
-a ist'n iDon mi3 ninxnn "rur

•••n irttrn ,3na xin ,D^aiyn .1922

n't'y Di^nt» D''yi3' rn x'iny mi
•mv n''^J3Xty 'JD*?! nanVan '»ith

•nun nü'?wna nütrn ^a nx nii

IX XM n^^ux ^30"? ninan ."»p

,n^ü n'^avsn nrrnan nx rsa^
nipaai ,>ia:;^ pxn nx miDt» ix

"' mtR iMfva ,i923»3 ansa m

-a; •'sa '"»üXipiaT inns,, i^n
irM .nan'ran '•a'a an«? n-J3in

nü-'iyn 'S'? -»aipa caa^o nrna

nn^n uv'^ "oix "ra"? inx '7^p„

p^n iDcn nnM nxÄinn .n'a::y

-13T nx mam yapi:^ ,1922 "»ira

n'r^^'aan rn"? nnn .o^ayn "»ir nr

n-'arÄn nt'nmn na-'acn n^'raaxn

-rüia'T 3XT nM nn3na inxtr)

-ninn 31TO nn ;it ncTJ"? CPJ
•710^3 •'T'7 x"'3a nrn n'':rsn n?

,mysnn nx im D^3iyn .üiaan

-1 üi3an ^vo^3 a*?^3r3iy oi^-a

.lim' nM np ovoxüon i^an

•?t7 D^atTMn Va nx n:3C3 nra
-n'7a3 n^71VJ «ry ''?::xn ]ini'2n

»30«? i'?''Xi ,n:irxin D'?iyn-na

•n DTiM nnM n''rj"'i3 — !ni3

-in"? - nn'?-in x«?^ Q:ax - -»rxi

.D"»Tim nna "rir n"':3nn ^io

nTts'^n iTy rysrn

maman na'?rn nM 1922 lawa

^y D''3iy it'Dinnwa 1921 mtir 7^

-ip i'TDi 13 inxi nnin' nai'rnn

'3: ^^ iBon .Dmxn '»a^3 m:3

D'Opa ami-inn !y»aa caxiarx

ncraa ni^tr mym ^v i'rxai

,rn^'?Da mrpöa »"ünan rnn
-av mairian n^aa laa inx^pi

.«pv^i'x lay 1:1^x1

-ip2 .nirr '•p'»'>''n vn n'?Mna">a

^v n"nn nM uria^ri^ xnan ni

-iirn lay nttrxi3ir nrpnn myi
•"•a D3axttr »ücxip'M oxam üd

,D''3iyn ?«? nia''?xn "»üya nx n:

•tyn nx rant» ^^v »i'oin o^ix

•r n^Di^aixn an nna onty c^y

>^«n ^y^ mnan tp "?»non •nn'»

,yi:ipai ni^'^'^r^'^a ncix xin nr

ima niana xini:? Di^'a pi x?

nmyn nas x-'aai lainn ysira

ip''y3 X7X 'Trüipa*? mam-n

nm .1922-3 D''''nca xin'j ovjra

unr: 1947-'? 1922 ra;:^ D^jua

n^sxiö^on ^3-DT.p ,Dn37 n3in

DI D'rix ,ni3n ^on-'i n^a"ix'?2*'3n

''31^ ''^xi3'''7n D'7iy3 niDpiLMn

-n ,XD'':i iTxa .»'7X^ai'?ip iü-:'*a

np''yni inr nü^3 nmnM n"'y3

-M y:nw3 'm3inn D^iyn ^a ^y

]iüxin nMi n-'aaiia iiüVw*? iVj

n pi'?''0 n':an ^y '•J'?sa naniy

at'^a .D'»'Dn'»xn D''Mna omn^
-^n ^y lai"? ryn x"? xin r^xin

•a D'?ix ,DninM "^v m^^ ma
•n "»ysax nirya n^yn n^iayn

10*»: Viani xin D"'irnnn niiirpn

-»wxn yiT nx D'?iyn 'l'aa rcn"?

.n-^afipinn nrav

DViyn-nan^ö niyiit 'a .pw r«

ii-'rni

r^ nnrfix mixa

ri:i'?

n-rx D^a-'a ana:i lan n3in

•sn •'2D'7:i; niynxan myatr^a "py

'•aix'7r3n DiilD3ira ,D^:ir "?3V

,11333 "ran tx icn-'nn iiy r'rxtr

-•'tr Tr ^w^ üinn 3113 ,n^3pn3

'V pxn npi':'n *?» nü'7nnn ,0*'«^

niüOMn DttM nnn nrn"' nnM
•3 mna Mr n^rpn "ryi ,]M^'?b

,n''3iy nnxi nmn"» rnx .ni r\^v

Dl üxi .'ü''i3n Lnian oro inx'?

ima TX iy^3AM mnan "ra x"?

-nx G^ayja ca x'?x .'rjy yiia^-r

CDS n::'arai na^p nü'rnnn »an

-lyß^ i''t!?3ai n'pmn np'y^is'?

-n nD'?nn .DT^yan n^nn n*?

nnai* naaaü yp"^pn nnM npi"?n

-nn D''3iyn i'?^xi Txir^ nna
Da D-'pn'? niaaiT-n nx tx ira

-nn3 un: xi"? .ony^y nnan nx

-Mn 1^^a «ra ,xMn nut'nn'? dx

nny iyi Txa iiaMn niTaa nniüo
.Ma:"? inx nM

'^ nyiaa nian'n xiq^x nyii3

D'?ix .W'vs 25 ^3D'?'cr nT ynxa
,Dnp Di D^an i3TO -»yn rn

m'a3 113^X3 lara x^ D:ii3Tiy

'32^ D"'y''iaa mnc «"? am nxia

131 .rn^^Da onain mt'TyVnvn

»iDixa D-'r^ya iixiro nana ni

. laa ^niaTnu (»nmynn

-V ^ac*? ^a XM oanxixcn

-nv man n'>'?:^x nnM D''3ur >3
•a Dvn^ ntpan iryin nx rs
>xi«^» oyy ' ?;aix^ n-'a,, rn^^Vfi

»173» Wim tf«Hii'ir9tiBHi'fi:>v

'ViW \\TX\n mroa va» n^oia

,93 13 XM i^*? ^ün nera '1

XM ; i''yi* inv n3in nxii ix
•»irx n"3 "»ix : laraDJtra ^t» lax

•'anataü däd^ ''?ix üid ,nVin

Mys*? IX ,xiBiüi xifiiura ijrxty

.M^x n'?in

'Z' «ri"? (Uli) "^0131 n^?3 "i"?

^un nrp3 i^ D^xnp nvi3n
,ni:3 z^'7^^ D^n nyaix ,in^

133 inx 013 ,rpTi 18-1 Dnai
yi7[ iiiy XM naan m .16 \i

1:3 ,a^3X ^n ü-'X ,ri^ Dniax

^::ixn i"n''3 i"v lao xin "»aiyn

-in XM nx ,ri^ ^K"ii:r' nn3y'?

,pnr /'c^'^rn ]3n ; 3"'3X ^n 3ty

-nnstt^an inoan n''3 nx ^i3a

"r-'L'ttrt'x ,v^'? »Vöi'^o,, niBiin"?

13 .13^3 T30 Da 1t» — nBM3
-iDoa inytt^a i3ytt^) xiTy »"»ysi

-3 D1M ia (IBM nM^y3 D-'aty

t'a^a ma .'ranixa laiyi inai"?

•a nn Dina inn iny*? nxi^a

-ipn i*^a3 n^ys ^y n3n ,nBM
"7^ •'üai^BMn miu^a na*'ioa ns

-a ,nBiTxa •'!?xityM VMn ntya
na^a nan .D*»t'i:'iTa ma xm dv
*7V m^yi .nBM3 oninn oy ma
n^3'? niiBS XM ivt» »üia n
-IT ''TP''a paitJO ntra t'xv 'i

.nipn nns Mo^aai d^"?^

mr) iBca W'W nM ri"? na

n^Mpn iyi rxi 3iyv (nvsnxp
•n n^a-'ty n3 nBipn3 ,nBMa
-M' n"7trraa,, ]"'ya pxa n^ip
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ANGLO-JEWRY

^' GENl ILE ZIONISTS HONOURED

y REX HOUSE MEMORIES OF BLANCHE DUGDALE

Jewish Obse
London :

Nostalgia filled the air last Thursday

when the personalities and events

connected with the struggle for the

cstablishment of a Jewish State were

recalled.

The occasion was a reception at

Rex House organised by the Zionist

Federation to mark the publication of

two books dealing with that historic

period. The books, both pubhshed by

Vallentine Mitchell, are The Gentile

Zionists, by Dr. Norman Rose, which

appeared last month, and Baffy, the

Diaries of Blanche Dugdale, which

Rose edited and which will be pub-

lished on September 6.

The Star oi the evening, in fact, was
Lord Balfour's niece and biographer,

the late Blanche Dugdale, who was
also Chaim Weizmann's secretary for

many years. Lord Janner, president

of the Zionist Federation, who was
in the chair, said that he had known

rver reportcr

"Baffy" well. She was a wonderful

woman who had played a significant

part in Zionist history. She had been

at Weizmann's side the whole time,

advising and guiding and influencing

a very large circle of important

people.

Israeli Ambassador Michael Comay,

w^ho also recalled "Baffy" personally,

said that **Zionism was a cause which

she made her own".
Dr. S. Levenberg, who perhaps

knew her best of all, emphasised that

she feit a complete identification with

the Zionist cause. Her motives, he

said, contained a mixture of factors.

One of the earliest was a visit to

Poland in 1925 when she saw the

misery of the Jewish masses. Then,

as the niece of Lord Balfour, she be-

lieved that the pledges made in the

1917 Declaration had to be kept.

She was also influenced by the

REX HOUSE

Applications are invited for the following Staff vacancies :

SECRETARY / SH. TYPISTS

COPY TYPISTS

POSTAL CLERK / MESSENGER

VARIED AND INTERESTING WORK GIVING SCOPE FOR

INITIATIVE AND ABILITY

SALARIES BASED ON AGE AND EXPERIENCE

JEWISH AND STATUTORY HOLIDAYS

STAFF RESTAURANT

Applications to

MR. A. KATZ AT REX HOUSE,

4/12 REGENT STREET, LONDON, SWIY 4PG. (Tel. 01-930 6181)

to arrange an appointment

ROSE AND CROSSMAN
Reliving the past

magnetic personality of Weizmann

and by the brilliance of Lewis Namier.

^'But above all she was a very reli-

gious person."

The author, Dr. Norman Rose,

Ihanked the Dugdale family for their

ready co-operation in the project.

Representing the family was "Baffy's"

daughter, Lady Ferguson, and grand-

son, Adam Ferguson.

A vote of thanks was given by ZF

chairman Aj Kramer. Am.ong the dis-

tinguished personalities present was

Lady EUiot of Harewood, Viscount

Samuel, Lord Boothby, Richard

Crossman MP, and Robert Weltsch.

The nresence of so many of the

people mentioned in her diaries

gathered in a room named after her

mentor would have delighted "Baffy",

who died the day before the State

was established.

TAMARA DIG OFF
TO A QUICK START

A fully-preserved Byzantine pottery

dipper was found by Stephen Lentin

of Hüll within one hour of starting

excavations on a site near Sde Boker.

Stephen is a member of a group of

50 students who have gone for one

month to participate in a dig called

Operation Tamara arranged by the

Israel Office of the British Zionist

Federation, Professor Mordecai Gich-

on of Tel Aviv University and the

Youth and Hechalutz Department of

the Jewish Agency. Another group of

50 students from England will take

over the dig for another month im-

mediately after the first contingent

leaves.



Right-wing illusions
RICHARD GRUNBERGER

Year Book XXIII. Edited by Robert

Weltsch. Leo Baeck Institute. £9 00.

An essay in the latest Leo Baeck

Year Book touches on a tragic

phenomenon at the time of the

Nazi takeover when some highiy

assimilated German Jews deluded

themselves into believing that they

might gain the Nazis' acceptance

by taking up an ultra-Germanic

stance. These Right-wing Jews dis-

avowed their coreligionists as being

insufficiently patriotic, and their

youth section—the "Black Pen-

nant" movement — actually peti-

tioned the Reich Chancellery to

let its members take part in the

Labour Service being instituted

for all 18-vear-olds prior to con-

scription.

Neither disavowals, nor peti-

tions, nor such antics as holding

para-military Services at the

graves of Jews killed in the Great

War, did them any good whatever.

The only result of these Right-wing

Jews' actions was to create deeper

divisions within a Community
traumatised bv the Nazi takeover

and unable to comprehend the hor-

rors to come.

An analysis of the "Black Pen-

nant" movement in terms of its

"Wandervogel" activities, middle

class membership and bizarre ide-

ologv is one of the most fascinating

items in the "history section " of

the current issue of the Leo

Baeck Year Book. Elsewhere in

the same volume there are a num-
ber of contributions subsumed
under the heading of "the arts."

One of particular interest focuses

on the friendship between Max
Brod (Kafka's literary cxecutor)

and Arnold Zweig, the author of

"The Gase of Sergeant Grischa."

Both were German-speaking

writers—though Bro<l lived in

Prague—who had openly associ-

ated themselves with Jewish

causes before the advent of Hitler,

when they settled in Palestine.

Despite similar backgrounds, in-

clination and experience they,

however, reacted quite dilferently

to their enforced aliya. While

Brod viewed it as a true home-

coming, Zweig feit alienated and

cut off from his readership.

After the war Zweig retumed

to Germany and settled in the

Eastern zone, whose rulers used

him as a prize literary exhibit,

while Brod lived out the rest of

his days contentedly in Palestine/

Israel.

Lack of Space unfortunately

precludes even a mention of a

number of other interesting items

in the current Year Book. All I

can say is yet another thank you

to its editor, Dr Robert Weltsch,

himself a notable—and probably

lone—survivor of the Prague

circle comprising Franz Kafka and

Max Brod.



Sleftigees
CONTINUED •^

art. After 1933 the library was

transferred to England and is now

part of London Univcrsity to which it

was presented in 1944 by thc

Warburg family. The library houses

a unique collection of over 100,000

books designed to illumine the

classical tradition in art, literature

and religion.

In the field of music former

refugees include many composers,

instrumentalists, singers and con-

ductors. There was the unforgettable

Richard Tauber, the lyrical tenor

who delighted the hearts of the

masses with his You Are My Heart's

Delight and other songs, the com-

poser-pianist Franz Reizenstein.

Hans Gal (responsible for a

memorable Glyndebourne Opera

production of Mozart's Idomeneo).

Conductors include Vilem Tausky,

Karl Rankl, Walter Suesskind and

Rudolf Schwartz, and Walter Gochr

is one of today's best-known com-

posers. A number of leading

Chamber music ensembles(including

the Amadeus String Quartet) contain

former refugee instrumentalists.

Another bonus for Britain from

Nazi misdeeds was the acquisition of

the Paul Hirsch Music Library, now
housed in the British Museum. This

unique collection of musical scores

from pre-classical times to the

present day was amassed by Paul

Hirsch, a Frankfurt Jew, and

acquired through public subscription

and a grant from the Treasury.

The Chancellor of the Exchequer

remarked in Parliament at the time

that 'the price at which this famous

library is offered is substantially less

than Mr Hirsch could have obtained

elsewhere.'

A third great library to come

Britain *s way was that established by

Dr Alfred Wiener in Amsterdam in

1934 and transferred to London five

years later. Extensively used both

during and after the war (at one time

it was practically an arm of the

Ministry of Information), it is an

inexhaustible mine of Information on

the Third Reich, Nazi and fascist

movements, antisemitism and

racialism, a unique repository of its

kind.

In the World of literature and

books, perhaps the most celebrated

Jewish refugee writer-journalist is

Arthur Koestler, of Hungarian

provenance via Berlin, whence came

also another Berliner of Hungarian

parentage, Victor Weisz, who as

Vicky became one of the world*s

great political cartoonists.

Eminent ex-refugee publishers

include Vienna-born Lord George

Weidenfeld, Paul Hamlyn, Andre

Deutsch and the late Bela Horowitz,

52

/

originally from Hungary (father of

the composer-conductor Joseph

Horowitz) who brought his famous

Phaidon Press over here from

Vienna. Lord Clark, a former

President of the Royal Academy,

once described Phaidon — with its

magnificent ränge of art books — as

*one of the few civilising influences of

our time.'

Former refugee artists of note

include sculptor Benno Elkan, whose

biblical candelabra adorns

Westminster Cathedral and whose

Great Menorah, commissiored by a

British Parliamentary group, was

presented to Israelis Knesset in 1956.

Others are Fred Uhlman, Ludwig

and Else Meidner, Joseph

Oppenheimer and Hans Feibusch.

Actors and actresses include Lilli

Palmer, Elizabeth Bergner, Oscar

Homolka, Anton Walbrook (Adolf

Wohlbrueck) and Herbert Lom. The

In Osmond House, for the chronicalfi

born, was one of the earliest reside

magnificent BBC recordings of bird

song evoke the enchanting memory of

Ludwig Koch. In education a famous

name is that of Dr Kurt Hahn who

transferred his school from Salem to

Gordonstoun in Scotland where two

of his most celebrated pupils were the

D^ke of Edinburgh and Prince

Charles.

Two outstanding refugee jour-

nalists must be listed — Stefan

Lorant, former editor of the

Muenchener Illustrierte, whcfounded
Picture Post and Lilliput, and Dr
Robert Weltsch . chairman of the

London Board of the Leo Baeck

Institute, from 1919-38 editor of

the Juedische Rundschau in Berlin

and a fearless Opponent of Nazism.

When the Nazis threatened to force

Jews (as they later did) to wear the

yellow Star on their clothes as a

Symbol of humiliation ('hallowed* by

ancient Christian tradition) he urged

his readers to act with dignity, retum
to their Jewishness and 'wear the

yellow Star with pride.*

In commerce and industry,

German-Jewish expertise and capital



Max Brod ön Judaism
- dt

THEIRB is a grrowing appreela-

tion of the personality, and an in-

tensified Interest in the work, par-

ticularly the philosophlcal writinga,

of Max Brod, who died in Tel
Aviv two years ago on Kislev 29.

This la in addltion to Brod*s con-

stlnued fame aa frlend, literary

executor and Interpreter of Franz
Kafka, though some of his Inter-

pretations are contested today. It

i.s noteworthy that even in Pragxie
— where attempts to re-colonr Kaf-
ka as a Communist are under way
— a memorial plaque was recently

unveüed in the Jewish ceme^tery in

tribute to Max Brod as Interpreter

of Kafka's works and as a spokee-
man of Czech ctiltural valuea

(whieh obviously referred to hia

promotion of Janacek. Weinberger,
Werner, Novak and others). The
plaque was affixed to a wall next
to Kafka'fl tomb.

In the Western world a new monu-
mcnt to Brod haa been set up by
the receat publica;tlon of the first

EngliHh translation of hia compa-
rative «tudy, 'Taganism — Chriß-

tianlty—^Judaism'* (the two-volume
German original was published In
1921), whlch expresses hia funda-
mental thinking on reldglon In ge-
neral and Judaism in particular. At
the aStne time. a brochure and a
major work, whlch are excellent

introductions to the world of Max
Brod, have appeared — one from
the pe-n of Robert Weltach, who
waa also a member of the **Prague

Circle" to whlch Kafka and Brod be-

longed the other, publlshed in West
Germany, ia by Margarit Pazl, a Lec-
turer at Tel Aviv University.

At the same time, two of Max
Brod's semi-autobiographical novela,

"Der Sommer, den man zurueck-
wuenacht" ("The Summer One Would
L.ike to Have Back") and "Beinahe
ein Vorzugsschueler" ("Almost a

Favourite Pupil"). both originally

puMished in Zürich in 1951, are

being prepared for republication

soon. It may also be expected that
next year, on the oocasion of Hein-
rich Heine 's 175th birthday ceiebra-

tlona, Brod's penetraüng biography
of Heine will be re-issued.

Quest for identity
The quest of young English-speak-

ing Jews (and other Jews) for the
meaning of their identity, and the

preoccupation of non-Jewish intel-

Icctuals, particularly many theolo-

giana, with Jewish history and think-

ing. are probably the main reasons
for the publication in EnglLsh of

the work under review. It may be
reealled that half a Century ago,

the publication of this magnum opus
of Brod's aa well as the earlier

publication of Martin Buber's "Drei
Reden ueber das Judentum" ("Three
Talka on Judaism") had a tremen-
dously stimulating influence on
many young Jewish intellectuala all

over Central Europe, who feit that

the anawer to the post-World War I

Jewish Problems could not be juat

the punsuit of literature or the
flight to the ideas of sdcialism and
international brotherhood. In Czecho-
slovakia, Austria and Germany, the
writinga of Buber and Brod — whlch
explained Judaism as a rellgion of

ethical actlvism and at the same
time demandcd a new probing iuto

Jewish national roots — helped to

lay the groiind for the Zioniat Re-
volution no letss than had the ideolo-

gical and political manifestos of
Hess. Pinsker, Bodenheimer and
HerzL Ia it not possible that a new
generatlon of Jews— this time moatly
from England and America —
might again draw Inspiration from
Buber'a and ßrod'a re-evaluation of
Judaism ?

Brod wrote the preface to Woira
outstanding translation of "Pagan-
lam — Christianlty — Judalam" in
spring 1968, only a few months be-
fore hia death, which almost givea it

the w^ght of a spiritual teatament.
Brod notes that hia insighta had
"somewhat matured" slnce the or-
iginal conception of the work In 1917-
18 — largely owing to many painful
«pirltual experiencea — though bis
baslc Interpretation oC, Judaism vas
a rellgion demandlng "to venerate
and tohelp" had not ehanged. While

PAGANISM— CHRISTIANITY— JUDAISM: A Ck)nfession of
Faith. Tlevised by the Author
in 1968 and translated from
the GJerman by William Wolf.
Tuacaloosa, University of Ala- . -

bama Press. 274 pp. $10. t -

MAX BROD AND HIS AGE^
' i by Robert Weltsch. New York,
Leo Baeck Institute. 30pp. 7
MAX BROD : Werk und Person-'
lichkeit ' by. Margarita Pazi^
Bonn, Bouvier. 177pp.

?

.,>,.

Reviewed by
Eric Gottgetreu

exponent of ait for art's aake to a
thinker largely preoccupied wlth
Jewish religlous values. Weltsch's
remarks are mocst relevajit to a
parallel development we can ob-

serve today in many Diaspora clr-

cles:

"A Mghly Bophiftticated and
versatile Jewish intellectual,

(Brod) moved from an almost
exclusive and deliberate preoccu-
pation wlth aesthetic a«poctA to
complete Identification with the
Jewish People. This alone was
not unusual in the period of

rlsing^ natlonalism, vehement anti-

^Semitism and the Zionist 'Coper-
nican Revolution* In interpreting
JewLsh history. But Brod wa.s not

content with a mereiy political

attitude, he devoted hls life and
an immense effort to recoverfor
himsolf and others the substance
of Judaism and the Jewish faith»

as it appears to one of the

post-assimilatlon generatlon who
liad not had any ties with Jew-
ish tradltion. Ile became tlie

spokesman. of a perpleixed Gene-
ration, and he left us a literary

legacy intended to recreate a
valid Jewish ethic« for owr time."

Many of Brod's subsequent
belletristic works also ßhowed
his Jewish commitment: Thus, "Ty-

oho Brahe's Way to Grod" deals with
the permanent tension between good
and evil forces in the world, and
"David Reubeni" is concerned wlth

the place of evil and sin withln

the exLsting world order. 'The Mas-
ter*' contra^ Jesus with the Judas
type, who ia depicted as a personi-

flcation of Jewish self^hate. And
there Is "Zaul?erreich der Liebe"
("The Magic Realm of Love"), a
novel which describes kibbutz life as

"a battlefield of human contradic-

tions." This »bock was written after
making: a few changes in the text, ßrod's first vL^it to Eretz Yisrael
he found that the original edition ^^ ^927, when Brod was still scopti-
had not done "sufflclent justice to ^al about the possibrlity of the Jews
classical äntiqulty nor to some of returning to the seil, but ho lator
the ideas pronounced by the

.
great changed his views. «

Christian authors like Thomas Aqui-
lias, Novalis, Hoelderlin, Fläubort
and Tolstoi." It seems possible, how-
ever, that Franz Ro«enzweig's cri-

ticism of the original edition, ex

\

MAX BROD

nrhe süpreme effort

In the second part of his locture

Or. WeTtsch mentions that several

• V

pressed in an article in tho maga- other JewLsh philosophors of diffe-

zine "Der Jude," referring to a cer- rent backgrounds and outlooks ar-

tain imbalanice and subjectlvity in rived at similar interpretations of

Brod's presentatlon might have in- Judaism as a religion of ethical

fluenced the latter to make some activism, e.g. Hermann Cohen in

changes. Brod did not like criticism, "Die Religion der Vernunft" (The

but apparently took it to heart, Religion of Reason"), and evcn the

nevertheless. - staunch socialist philosopher Ernst

Brod also indicates in his preface ^j"^}" ^!!.J'^?^,
^"^^"^ ^?^^°'i?^ü

.that the birth of the State of Israel ^7^^^,,^^?^*^ ^^!. ^^^fj' ,^'?^
demanded certain new formulations hlmse4f reiterated his belief not only

in the presentatlon of the Jewish ^^^ ^'f.
fojeword to Paganism -

national case. '
Christianity--Judalsm" but also m

.^^^„. 'i.t- t-*^s lai^ major philosophjcal book
In fact, Brod suggests that the .j^^g Unzerstoerbare" ("The Indes-

new reality of Israel and Judaism
tructijble" ) , where he describes- the

maJces the Arab-Jewish problem a supreme effort to perform the good
test case for the double Jewish task ^^.^^ ^ ^he highest wlsdom as ex-
of veneratlng and helpLng. And to p^essed by Rabbi Tarfon: "It Is not
make it qulte clear what he means expected of thee to complete the
he reprlnits a translation of the fa- ^^^^j^ _ ^^^ ^^ou art not at liberty
mous poem "Ishmael, Ishmael" by

j.^ gj^j^'k it

"

the Israeli poet Shin ShaJom, first
,^j, ^ ^ ^

published in '**Davar" a few years .' 'A' * *
ago: The poem ends with the words: "|%-|11S. Pazi's book was accepted

The heat of the desert hos tuar- ^^^ by Wuerzburg University as a

rowed our mvnd, / Our läommon doctoral thesis. It deals not only

grazing ground we ccmnot find. with Brod's life and his novels,

Let u» remember cur father*s kind short storles and poems but a^eo

heart, / Let Brothers never again ^
with his philosophlcal, Jewish poli-

from each other part. ^ ' . ' tical and publicistic writings. The
Remember ''the well of the Livmg balanced and scientifically almost

Ck>d who ^ees me/' / Let bcmds of perfect presentatlon of Brod's life

fHendship br*mg me to thee. and. work makes Mrs. Pazi's book
Time is rurmtng oiit, put hatred probably the Standard publication on

to sleep, / Shoulder to Shoulder, Brod for many years to come. The
let's water oür sheep. *' '" authoress was particularly quali-

And Brod camments: y-'
,,,

fled for her task because she knew

.. "May the poet's wortsbehsten- ^^ ^^^ personally very well, she

ed to, when poUticians faU/ It is ^^^^^^ ^^ ?5^^ language, aiid had

true that the poem r^ers spe- access to.his personal archives in

cificafiy only to a tiny place on ^^ AViv.

earth, the Middle East. Unhappl- In analysing Brod's attempts to
**

• ly, a mere change of the pro- deflne the eternal vaJues of Judaism,
per name« would make the poem Mrs. Pazl comes basically to the

applic^able to large part^ of the same conclusions as Robert Weltsch.

globe." .„ _ S^he.finds the key to Brod's motlva-

^
'\

. . .'^.*, tion a saylng ascribed to the Baal
4 •

; W *. * ' ' V
'

/, Sherti Tov; "The love of the livlng

ROBERT Weltsch, boriMn 18Öi, and 1« the loye of Gk)d and it is fr^a^er
seven years younger than Max than. any other serylce/* ^ '

B»od, speakö at the beginnlng, of Here, tob, Brod oomes close to
his heär Baeck Memorial Lecture ort Hermann ^.CJohen who once said:
'*Max Brrxl and^ hls Aß«" o< the "Man waa bom for Idve. If he hate«,
ftuthor'e metamorphosis from a'mere tte was born 4n valn.'*, ^ •?

'^ iv^>« s#v

X

V
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^ *
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PUFALLS OF MESSIANIC THENKING
Wlial ihe Shofar teaches us

The Holy-days at the beginning of the

Jewish Year are designed as a period of moral
stock-taking for the Community as well as for

the individual. When the Shofar indicates

that the world is re-born, the time has

arrived not only for introspection and an
account for man's conduct and even for his

emotions, but the New Year's Day, also

called Yom Ha-zikharon, the Day of Remem-
brance, means looking back at what has hap-

pened in the last year or years and what
may sometimes be better understood with the

help of experience gathered in the past. Is

this the stuff History is made of? In the

turbulent years of the 19th and 20th Century,

Jews were shaken by history, and the nation-

alist "awakening" has been hailed as the

re-entry of the Jewish people into the orbit

of active history-making. In the post-assimil-

ation period in which we live, this is a new
phenomenon deriving from the contact of

Jews with the Gentile world and with modern
ideas.

The relation of the Jewish people to History

has become a problem to the modern scholar

because from the destruction of the Jewish

State onwards, and owing to the dispersion,

normal Standards were not applicable. Jewish

thinking about current events was confined

within theological terms and derived from
Biblical analogies. In Jewish historiography

there is a gap from Josephus Flavius (37-

100) until the Enlightenment of the 19th

Century. The causes and consequences of this

Situation are explained in a learned and in-

structive book by Lionel Kochan*. The new
era was inaugurated by pioneers like Solomon
Juda Rappaport (1790-1867), Nachman Kroch-

mal (1785-1840), Isaac Marcus Jost (1793-

1860) and the Sponsors of Wissenschaft des

Judentums in Germany. One of the peculiar

results of 1800 years of negative attitude to

History as worked out by Kochan was the

priority of the concern with the future over

the pursuit of the past. The records were
mainly of martyrology; speculation was dir-

ected towards redemption. Consciously or

unconsciously, the expectation of a Messias

and the dawn of a Messianic age permeated
Jewish group mentality throughout the ages.

The Overall effect of this fact is thoroughly

elaborated in Kochan's treatment of the works
of major writers of the Middle Ages and of

the pre-enlightenment period; only Singular

figures like the chronologer David Gans in

Prague (1541-1613) established contact with

Gentile scientists and acquired secular know-

lege. Yet, despite the more rationalist

approach from the 16th Century onward and

of what Kochan calls (Chapter 5) "The De-

* The J«w and hit History. By Lionel Kochan. Bearsted

Reader In Jewish History, University of Warwick. Macmlllan,

London. 1977.

cline of the Messiah", Messianism—in the

literal sense or in disguise—remained the

''Spirit of History" (Chapter 6) even after

the spreading of secularisation and Hegelian

influence and after Jewish national ambitions

and a new sort of political activity had
appeared on the stage. Now, in real life, two
awkward consequences evolved from misappli-

cation of the Messianic idea: one was the

appearance of figures, impostors among them,

who were falsely regarded as Messias and
created turbulence among the credulous

masses of their followers. This happened also

in Christian societies which awaited the

"Second Coming" during the religious strug-

gles at the close of the Middle Ages. Assum-
ing that the end of mankind was arriving,

chiliastic sects like the Anabaptists preached
a new morality which actually led to law-

lessness and horrors. The notorious Münster
uprising of 1532-35 (theme of Robert Ham-
merling's poem Der König von Zion and of

Meyerbeer's opera Le Prophete—recently suc-

cessfully re-emerging from the archives—

)

presumed to have founded the Kingdom of

God, the new Zion. It ended in catastrophe.

The second and more confusing distortion

is the use of Messianic phrases in a rather

metaphysical way in matters of temporal life

and about down-to-earth events which one

wants to describe as god-sent. Jewish pro-

nouncements throughout the ages were often

misleading, rhetorically greeting some favour-

able development like the benevolent act of

a ruler, as announcing the coming of the

Messias. At the time of emancipation in the

19th Century, Jewish reformers eliminated from
the liturgy all hints to Messias because the

granting of civil rights to the Jews had antici-

pated redemption and made the Messias

redundant. Germany—or France—had now
become their Zion; so was America where
füll equality was taken for granted from the

very beginning.

Events in Palestine

More plausible, for nationalist and geo-

graphical reasons, was the application of Mes-

sianic concepts to various phases of contem-

porary events in Palestine, e.g. in 1917, 1920

(San Remo), 194748, 1967, when at least

one part of the two-fold Messianic Promise
seemed to be fulfiUed, namely the retum of

the dispersed tribes to the land of Israel,

while there was no sign of making good the

other intrinsic part, namely Redemption of

Mankind in a transcendental sense. Yet, the

elevation of—possibly transient—political or

military events to the rank of eschatological

consummation is nothing but heresy. The
blowing of the Shofar was premature.

True, some unexpected achievements or con-

stellations after the unprecedented sufferings

and catastrophes of the Holocaust were apt

to be interpreted as miracles in accordance
with the age-old vision of the Prophets. There
had always been an dement of messianic

belief in Zionist ideology, but confusion of

earthly occurrences within history with the

concept of absolute (outside history) future,

what the Prophet called acharith hayamim,
the end of time, ought to be avoided. Such
phantasy could easily be an inducement to

exaggerated hopes and the cause of aber-

rations in practical politics. It was likely to

lead to disappointments and setbacks.

Disregard of realities and replacement of

**politics of the possible" by wishful thinking

has been noticeable in Zionist policy during
the past thirty years, if not earlier. A clas-

sical case of miscalculation of this kind, one
of the fundamental causes of the present-day

crisis, is analysed by Amitzur Ilan in the

recent issue of the Wiener Library Bulletin

(Vol. XXX New Series 41/42, 1977) under
the characteristic title "Messianism and Diplo-

macy 1945-48". We cannot enter into the

whole scope of the Problems discussed in this

essay; it serves to correct some deep-rooted

and almost generally accepted views on IsraeFs

recent history and the role played by the

outstanding personaUties in this drama. In

essence it is a well documented attempt at

contrasting the views of Weizmann and Ben-
Gurion who became sharp antagonists in the

last phase of the strugglfe for the State. Under
the guidance of Ben-Gurion, relying on his

army (the Hagana), Weizmann was removed
from all power and even reviled because of

his cautious and long-range deliberations

which avoided all unrealistic pretensions.

When the State was proclaimed in 1948, Ben-
Gurion could not avoid offering Weizmann
the Presidency, making him a figure head,

as he later (1952) unsuccessfully tried with
Einstein. Actually, Weizmann became "the
prisoner of Rehovoth" without any say in

Israel's policy, which he regarded critically

and apprehensively. The nadir of populär
sentiment that had been fabricated was indi-

cated by Slogans painted on walls, like "down
with Weizmann-P^tain".

Ilan's analysis demonstrates the fallacy of

Messianism in actual politics. Quito justly,

Ben-Gurion has been glorified as the creator

of the State. It is only natural that a whole
myth was built around his personality and
achievements. As one commentator, Noah
Lucas, put it: "... Only Jabotinsky more
incisively sounded the national spirit, but Ben-
Gurion silenced his voice . . . by adopting his

political strategy in all its essentials . . . he
came finally into the capacity of military

leadership."** Professor Lucas also quotes

a characteristic paragraph from Ben-Gurion*s

speech at a Mapai meeting in January 1948,

** Noah Lucas: Th« Modem History of Itraal. Weiden-
feld & Nicolson, London, 1974, p.246. The author, now in

Sheffield, has also lectured at the Hebrew University In

Jerusalem.

Continued on page 2, column 1
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where he passionately assessed the importance

of the forthcoming war on which all energies

must be concentrated because it would decide

Israel's fate:

"The eight months before us are not like

any eight months we have known, nor per-

haps like any eight years or any eighty

years, and I have no hesitation in saying

—

nor like any eight hundred years that have

passed or that will come. For there is a

clear feeling that into the seven or eight

months before us is compressed the whole

of Jewish history: that which has continued

for over three thousand years and on which

will depend the Jewish history to come,

perhaps for hundreds or even thousands of

years . . ."t
, ^

Such words sound somewhat uncanny in our

ears. Anyhow, the war was won. The Labour

administrations from Ben Gurion, through

Golda Meir and Dayan, Rabin and Peres, fol-

lowed, as Lucas said, the revisionist line. But

the fulfilment of Messianic hopes left much to

be desired.

The Ben-Gurion Myth

Looking back, it is evident that Ben-Gurion

surprised the world by military prowess, but

otherwise erred in almost all respects. His

Slogans like the Biltmore Programme (1943),

Ingathering of the Exiles (Kibhutz Galuyoth),

Law of Retum, Millions of Immigrants, were

without foundation in reality or logic. Mes-

sianic thinking led to building Castles in the

air. In apocalyptic terms the Jewish State was

described not only as the only secure refuge

for the mass of Jews likely to be persecuted

in, or expelled from, all countries of the dis-

persion, but also as the one-time chance to

become an independent mighty factor on the

international scene. It was also promising

abolition of poverty, and material prosperity.

These prospects, although applauded and

repeated by Diaspora leaders, were not con-

vincing. They extracted enormous material

Support, but otherwise remained lip service;

they did not set in motion masses of would-

be immigrants. The opportunity of making

the State attractive for ethical and idealistic

reasons was missed. Immigrants often feit

they had been deceived and reported back to

those they had left behind. The fact com-

pletely disregarded in Ben Gurion*s fantastic

predictions was the lack of will of the Jews

to emigrate in spite of the allurement of

having their own state. After the downfall

of Hitler Jewish communities feit compara-

tively secure in the countries of their domi-

cile and not inclined to mass migration.

Moreover, after the cruel extermination of

the main corpus of East European Jews, for

whom the Zionist idea was originally con-

ceived, the number of displaced refugees wil-

ling and able to take part in the building

of a new home in an unknown country, was

significantly reduced. Contrary to Ben-Gurion's

"messianic" prediction, even of those compel-

led to emigrate only a small section went to

Israel, despite all kinds of material induce-

ments. Many preferred to remain in war-rid-

den Europe, many tried to make money in

post-war Germany; when France had to

abandon Algeria, her Jews went to Metro-

politan France, not to Israel; and recently

the question arose whether Jewish organisa-

tions are entitled to force emigrants who were

holders of Israel visas, to stick to that desti-

nation.

t Ibid. p.248 (translated from Ben Qurlon's own Hebrew

book "Toledoth Mllf>emetti ha-Kommemlutt)". Tel Aviv,

1959).

Faced with this Situation, the fallure of

voluntary mass Immigration after the establish-

ment of the State, the Zionist leadership had

to look for inhabitants to fill the vacant terri-

tory from which the Arab population had

been removed (leaving aside the contro-

versial question whether it had been driven

out or had left of its own free will). Thus

one turned to the oriental Jews who pre-

ponderantly had been Ignorant of Zionism.

These were brought to Israel in various ways,

not without the help of pseudo-messianic

Propaganda appealing to the religious masses

who still lived in medieval conditions. Thus,

the Problem of the so-called "second Israel"

was created, with all the consequences un-

solved and topical until the present.

Moderates and Extremists

But the "messianic" ideologists, among
whom Dr. Ilan picks out—besides Ben-Gurion

—primarily the American Rabbi Abba Hillel

Silver, did not heed reality and psychological

factors. The author quotes from the minutes

of relevant Zionist bodies, from programmatic

pronouncements, etc., many passages showing

how extremist demands and inclination for

terrorism ("activism") got hold of the

Zionist movement. Even moderates adopted

Ben-Gurion's Biltmore Programme which they

had formerly rejected. At a meeting of the

Jewish Agency on 20 June, 1954, Ben-Gurion

said:—"After the war, when one million Jews

have come to Palestine, the conflict with the

Arabs will be over".t He and Silver united

in Order to overthrow Weizmann. They suc-

ceeded at the Basle Congress of December
1946. The victorious policy was no longer

distinguishable from Jabotinsky's revisionism

although personal rivalries and animosities,

the struggle for power and the dissensions

about "socialism" persisted. In the ensuing

years and during the Labour domination of

the Jewish Agency and later of the State,

policy was inspired by the sort of "messianic"

(or rather pseudo-messianic) aspirations des-

cribed in detail by Dr. Hau. Weizmann tried

in vain to stem the tide. He wamed against

extremist motions and strongly condemned
Jewish terrorism. More than his adversaries

Weizmann also appreciated what it would

mean if Zionist actions led to a "head-on

coUision with a great power".

Abyss in ideology

It is not intended here to pass judgement

on the various trends revealed within the

Zionist ideology after it has led to the

formation of a friendly state compelled to

conduct earth-bound foreign and military

policy. It is a reflection on the abyss separat-

ing actual practical policy from messianic

thinking ingrained in the Jewish mind, the

after-effect of mental developments discussed

in Kochan's important book. When the Zionist

movement was hailed as return to History

after a suspenso of 1800 years, and following

the Holocaust Zionism was acclaimed by

practically the whole Jewish people, it was

perhaps inevitable that the messianic trend

in secular matters should prevail in various

disguises. Yet, Jewish—and also Gentile—

history teaches us that Pseudo-messianism is

liable to lead astray.

On Rosh Hashanah we are called upon to

remember. In a certain sense—though not

associated with anv oarticular historical event

—it is the peculiar festival of History.

t Ilan, op.cit., p.37.
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TO COMMEMORATE OUR NEAREST ONES

Yad Vashem Hall of Names

On several previous occasions we infonncd

our members that a "Hall of Names" had

been constnicted at "Yad Vashem" (Jeru-

salem) to preservc the names of the martyrs.

This month, during the Holy Days, our

thoughts are particularly concentrated on the

memory of relatives and friends who had not

the good fortune of finding refuge from perse-

cution and who perished under the Nazis.

There are no tomb stones which perpetuate

their names, and often we do not even know
the date and place of their death. Yet there

is one place, where their names may be en-

shrined: the "Hall of Names" at Yad Vashem.

that unique dignified plot which keeps the

memory of the holocaust alive for posterity.

Whilst it is impossible to get the records of

all the millions of victims, because very often

whole families have been exterminated, it is

the object of the "Hall of Names" to record

at least those names which are still available.

It is certainly also the wish of the relatives

that the names of their perished nearest ones

should not fall into oblivion.

To co-ordinate the coUection of names,

societies of "Friends of Yad Vashem" have

been established in this country and abroad.

The AJR is associated with the work of the

British "Friends of Yad Vashem".

We urgently appeal to those of our readers

who have not yet completed pages of testi-

monial or require an additional supply to

apply for the requisite number of forms (one

form for each person) to: Mrs. Ursula

Webster, Secretary to the Honorary Officers,

The Board of Deputies of British Jews,

Wobum House, Upper Woburn Place, London,

wem OEP.

We should like to add that the archives of

Yad Vashem also collect documents, e.g.

letters, diaries and other items which bear

witness to the sufferings of the victims. It is

realised that, if and as far as relatives have

such material in their possession, they will,

as a rule, not wish to part with them. If, how-

ever, they feel that Yad Vashem would be

the best place of preserving them, they should

send them to Wobum House.

DANGEROUS FILM ON HITLER?

More than 300,000 people have already seen

the Film "Hitler—A Career", the first feature

length film about Hitler made in West Ger-

many and based on Joachim Fest's critical

biography. Professor Fetscher of Frankfurt
University said the film was dangerous because

there was very little knowledge of the Nazi era

among young people who were not told the

facts at school or by their parents and who
were often misled by their grandparents who
still lived in the past. The film is made up of

newsreel and other original film dips showing
the adulation Hitler evoked wherever he went.

The audiences, mainly of young people, watch
in bafTled silence endless scenes of his

Speeches. East German commentators have
called the film "amoral" because it does not

expressly condemn Hitler. Non-Germans, even
Israelis find the criticism exaggerated and say

that young Germans laugh at the ranting

rhetoric and fall to understand how educated
people could fall for it.

The Director of the Central Council of Je\YS

in Germany, Werner Nachmann said in a radio

interview that the film did not remind people

sufficiently of Hitler's responsibility for the

deaths of millions of people and the devasta-

tion of Germany in an unnecessary war. There
was at present a Hitler nostalgia being fostered

from both political and commercial motives

which might easily end in a new phase of anti-

semitism.
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INFORMATION
ISSUED BY THE

ASSOOAnOM OF XWISH RffUGCBS ttl GtEAT BRiTAm

Robert Weltsch

MARTIN BUBER CENTEINARY
Martin Buber who would have been a hun-

dred years old on February 8 was at the end
of his life almost generally recognized as the

Grand Old Man of German Jewry; after the

Second World War he was also revered by
intellectuals of other countries, primarily in

the United States which he visited for the

first time in 1951, giving lectures at uni-

versities and eisewhere. There and in other

western countries he has been regarded as one
of the outstanding though unconventional
thinkers of the Century, difficult to classify

as he did not want to be called a philosopher

and even less a theologian. This phenomenon
was perhaps explainable, as Walter Kaufmann
suggests, "after the holocaust a widespread
need was feit to love and admire a representa-

tive Jew" '. In recent years his name has been
associated almost proverbially with the philo-

sophy of the Dialogue which had become his

central axiom. It has often been observed as

a curiosum that Buber had reached a higher

esteem in the non-Jewish world of the Mind
than in Jewry and in Israel where most people

paid him lukewarm compliments while ortho-

dox nationalist extremists and other

vehemently rejected him.

Yet, at the beginning of the Century Buber
was hardly known outside the Jewish, more
exactly the Zionist, orbit and a small circle of

mostly German artists and literati who got

together in order to discuss how to make the

world more amenable to spiritual values. Most
of these young men were poets and men of

visionary inclinations, and perhaps Buber can

also best be characteriscd as a man of poeti-

cal genius before he became a religious

thinker.

When he joined the Zionist Organisation at

the age of about 20, he attached himself im-

mediately to the cultural wing which was not

satisfied with verbal adherence to a Pro-

gramme but demanded deeper commitment
and laid more stress on educational and artis-

tic activity than on political formulae. At the

fifth Zionist Congress (1901) Buber was one

of the leading figures of the so-called Demo-
cratic Fraction, together with Chaim Weiz-

mann, Berthold Feiwel, Leo Mozkin, the

painter E. M. Lilien, and others who stood

for an immediate raising of the mental and
social level of the people. One practical out-

come of these efforts was the foundation, in

1902, of a Publishing enterprise in Berlin,

Jüdischer Verlag, where Buber and Feiwel

edited an anthology of Jewish literary and
artistic works from East and West, called

Jüdvicher Almanach, soon hailed as "the first

book of Jewish Renaissance". (This, by the

way, was the same word which Leo Baeck

• I and Thou. Martin Buber. A new Translation, with a
Prologue and No?es by Walter Kaufmann. T. & T. Clark,

Edinb'urah, 1970. Introduction, p. 21—Kaufmann also justly

points out that the title of the book is untranslatablo as
the English word Thou Is inadequate for this purpose.

used 50 years later at his last address to the

Leo Baeck Institute in London shortly before
his death.) With Chaim Weizmann, four years

his senior, Buber joined forces in two pro-

jects: founding a Jewish University (realised

25 years later in Jerusalem) and planning a

monthly Der Jude, about which a reasoned
prospectus was distributed by the two in 1904

but which was launched in 1916 under quite

difTerent circumstances by Buber alone.

After he had resigned the post of editor

of the Zionist central organ Die Welt and after

Herzl's death (1904), Buber devoted himself

mainly to the translation, or more correctly:

artful rendering of chassidic legends with

which he had become familiär during his stay

as an adolescent in the house of his grand-

father Salomon Buber in Eastern Galicia.

These books, Die Legende des Baalschem and
Die Geschichten des Rabbi Nachman, followcd

later by other titles, caused considerable stir;

it was the first time that this material was
presented to a western public in a form
appropriate to its own literary taste. Unnec-
essary to say that during the following sixty

years Buber published a large number of col-

iections of chassidic stories and anecdotes,

later also translated from the German into

other languages. This brought him world-wide

fame.

Break-through in Prague

On the initiative of Hugo Bergman (later

Professor of modern philosophy in Jerusalem

and first rector of the Hebrew University)

Buber was invited to Prague in 1909 by Leo
Herrmann, then the chairman of the students'

association Bar Kochba, an ingenious organ-

iser, in order to give a lecture on the meaning
of being Jewish. This was a hazardous enter-

prise as the Jewish bourgeois society, regard-

ing itself as a German stronghold in the pre-

dominantly Czech-speaking city, shunned Zion-

ist events. Yet, the venture succeeded. For
the first time a large section of the Jewish

intellectual Community came to listen. The
efTect, especially on the youth, may be des-

cribed as overwhelming. The feeling within the

Jewish youth could almost be expressed in

Goethe's famous words at the Cannonade at

Valmy: "from here today Starts a new epoch",

though not in world history but in the more
modest sphere of Zionist thought and life.

Two other Buber lectures foUowed to complete
for the time being the cycle of "Three Lec-

tures", the famous Drei Reden über das

Judentum y published in 1911, later—after the

First World War—expanded to seven lectures.

The revised post-war edition of the Reden
(1923) was provided with an important fore-

word in which Buber explained his new Posi-

tion, amounting to a religious conversion of

the still free-thinking Nietzscheaner of 1909

to the mature man who meanwhile had
struggled through to the anthropological and
religious persuasion revealed in Ich und Du
(1923), on which all his thinking and all his
writings were based from then onward. Now,
he defined Judaism as a phenomenon of reli-

gious reality (ein Phänomen der religiösen
Wirklichkeit), although not in the usual sense
of the word religiös.

The stormy time of the War, with its pro-

found upheaval in all branches of Jewish
thought, had created a vast audience, eagerly
responding to a word of guidance, even if the
wording seemed sometimes obscure. In the
Zionist field. Buber found himself suddenly at

the centre of a large and intensely active

movement. One tuming point had been the
Jugendtag in Vienna in May 1918, organised
by Siegfried Bemfeld, where the big Zionist

youth organisations from East and West con-
vened, with Buber as the main Speaker; it was
the largest rally of this kind in Europe.
The new position at which Zionism had

arrived with the Balfour Declaration (1917)
coincidcd with the elemental drive of the
youth towards a radical change of life to which
many factors contributed: horror of war, dis-

appointment with Europe that had exchanged
its role as leader of culture for a mania of
self-destruction, disgust with the System of
lies and corruption revealed in the time of
strife, all this cried for a new beginning. It

was in this context that the Jewish youth
interpreted Buber's ethos of "realisation"

(Verwirklichung), in contrast to "orientation",

which had been one of the principal ideas of
''Daniel" (1913), as catchword of a new life

on a new earth. This was also one of the emo-
tional sources of the Chalutz movement which
had achieved considerable dimensions in East-
ern Europe. It was almost identical with the
ideas of A. D. Gordon, the Hebrew Labour
philosopher who preached the personal im-
plementatioai of the Zionist idea in the üidi-

vidual's own life. Buber and Gordon met at

the Conference of Hapoel Hatzair and Zeirej

Zion in Prague in April 1920, and Buber join-

ed in the new grouping.
The short-lived constellation of those days

made Buber one of the main agents at the
first post-war Zionist Congress at Karlsbad in

1921 where he and his friends endeavoured
to make the relation of Zionism to the Arab
Population of Palestine one of the comer-
stones of Zionist politics. Buber was selected

to introduce a Resolution to this effect. Almost
the whole Congress was opposed to that Inten-

tion and preferred to issue the rhetorical pro-

clamations about Jewish rights and unreal maxi-

mum programmes. However, as it was im-

practicable to reject a resolution of goodwill

towards the Arabs, the Congress tended to

water it down and to belittle it. Many years

later, Buber related in an open letter to

Magnes (July 1947) how in committee his text

was continuously downgraded so that the

Shell remained but the spirit had gone. Buber
himself and the group Brith Shalom (Alliance

of Peace), founded in the *twenties, were

Continued on page 2, column 1
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spurned as defeatists if not as traitors. Yet,

as was to be foreseen, the subject did not dis-

appear. It is of uncanny topicality today. When

in 1932 Norman Bentwich, after his retu-ement

from govemment service, was appointed Prof-

essor of International Relations at the Hebrew

University (a chair endowed by Sir Montagu

Burton for the furtherance of Peace), his

first lecture on "Jerusalem, City of Peace",

was sabotaged with uproar and stink-bombs by

troublemakers from Jabotinsky's (later

Begin's) party, and police had to be called in.

By an irony of fate, in our days Mr Begin as

Prime Minister of Israel is confronted with

the same unavoidable problem which he and

most Zionists wanted to ignore for decades.

In opposing the hostile and often contempt-

uous attitude towards the Arab population

Buber, though often attacked and surrounded

by raging chauvinism, was not only faithtul

to his belief that nationalism has to be based

on humanism (otherwise it would tend to

degenerate into barbarism); the man often

regarded as unworldly dreamer also proved

himself the better realist. He never lost sight

of the fact that for a Jewish Commonwealth

in Palestine an accommodation to genume

co-existence within the country, where both

peoples had unalienable rights and mterests,

would in the last resort be decisive.

The Legacy

as a commentary on the original text is often

hidden in the translation. During the last

years of Buber's life it was his favounte

child. He worked on it to the very last mo-

ment A visitor often found him busy re-read-

ing proofs and pondering over small altera-

tions It is good to know that Lambert Schnei-

der's successor, Lothar Stiehm, is now en-

gaged in the definite ediüon of the work

using the hundreds of hand-written notes and

amendmcnts to be found in Buber's own cop-

ies This is a complicated Job for which the

publisher deserves all encouragemeiit Mid

gratitude. According to Buber's wish the

Bible should not appear as a literary docu-

ment but as "provocative word ,
which the

reader should feel to be spoken to him so

that he has to respond, realismg the mean-

ing of Dialogue, of Ich und Du,
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laugh and said, "How can you rely on dreams?

1 myself often dream that I should find a

treasure in the house of a certain Jew ot

Cracow but of course I do nothing about it.

For, first of all, there are many Jews in Cracow

who bear the same name and it would be im-

possible for me to look in all their hous^ .

Thereupon the Cracovian Jew retumed to his

native town, searched his house and found the

treasure. ., . . u
"Start from where you stand: that is the

moral of the story", Buber declared. Suddenly

he smiled: "1 believe I have come to a better

understanding with your wife although she has

hardlv spoken three words. I get along wel

with
'

young people, but I also understand

womeii: ycu are a good woman".

His look was lull of kindness as we took our

leave.

It is impossible in a short memorial on

such an occasion to cover aU parts of Buber s

ideas and activities with regard to universal

and to Jewish subjects. His Interpreters and

commcntators are legion. He himself has

taken care to collect all his works and pub-

lish them in well-arranged volumes, prim-

arilv three volumes (over 1,000 pagcs each)

of Werke (philosophical, chasidical, biblical)

in lexicon format, with a fourth volume of

Jewish pronouncements (Der Jude und sein

Judentum), to which at the very last hour

(9th February, 1965, his 87th birthday and

four months before his death) he added a

Nachlese, a coUection of odd smaller pieces

and casual utterances including moving poetry

of sixty years or such important essays as the

foreword to Richard Beer-Hofmann's collected

work. A collection of thirty interpretative and

partlv critical essays, with Buber's own reply

was published in the American senes Ltvtng

Philosophers in a 700-page volume just before

his death.
, , , , i. -n u^^v

One last word must be added about Buber s

relationship to the Hebrew Bible and his

efforts to make it heard. To him, the Bible is

not readmg matter but the spoken word, a

voice that has to be listened to. In an unfor-

gettable way Buber taught the Bible in small

circles during the first five years of Nazi rule

in Germany untü a ban was issued on his

speech. Paradoxically, all this time he was

engaged in the terrific enterprise of a new

translation of the Bible into German accord-

ing to the principles stated by himself and

Franz Rosenzweig, which he had started in

1925 on the initiative of the young publisher

Lambert Schneider.

Although the relationship of world Jewry

to the German language-until 1918 the hngua

jranca of European Jewry—has become differ-

ent in the changed political world conditions,

and the more so after tiie Hitier catastrophe,

and German Jewry as it still was in 1923 Jio

longer exists, Buber's German Bible will retain

its value for coming generations. It is a work

of art from the linguistic point of view but

also a guide to a more genuine understanding

Frii9 FHedlaender (Melbourne)

A PERSONAL REMINISCENCE

-If you see Martin Bubcr in Jerusalem,

please give him my respects", wrote Professor

Eduard Spranger, my academic teacher, when

he leamed that I would soon be visitmg Israel.

This message was passed on when my wife

and I called on Martin Buber in Jerusalem in

November 1961. Though a little awed, we were

glad to find ourselves sitting opposite the great

man, under whose kindly gaze I described how

we had to flee to Shanghai from the Nazis

I feit the need to discuss a certam subject

that was always uppermost in my nund, and

said- ''After the war I had to make the most

difficult decision of my lifc. My wife wished to

live in Australia, whereas I wanted to return

to Germany, since I was so bound up with the

German language. I followed my wife to Aus-

tralia, not daring to return to Germany alone .

**I suppose you took that course out of love ,

replied Buber, glancing at us benevolently.

"I accept that, but I have not been able to

strike roots in Australia, and feel myself to be

in a kind of no-man's-land".

'*Have you any children?"—"No''

-My advice", said Buber, "would be to setüe

amongst the Gcrman-speaking Jews in Israel .

Then to me, "I think you meditate too much .

"Nevertheless", I answered, "Socrates'

teaching was *Know thyself ".

*'That means only that each person should

reoognise the limit of his abilities. Besides,

there is something much worse than the loss

of one's language and sphere of activity. I feit

this when I lost my wife three years ago,

although I sense that she is always near me .

He looked at a large photograph, and we re-

spectfuUy followed his gaze.

"Now you shall hear a Hasidic story", and,

with a verve belying his 83 years, Buber told

US of a Jew of Cracow, who dreamt agam and

again that he would find a treasure near the

Moldau Bridge in Prague. At last he travelled

to Prague to seek the treasure, but in spite ot

his eagemess and perseverance coujd find

nothing. A Czech Jew, seeing him, asked What

are you looking for?" and the Jew of Cracow

told him of his dream. The other began to

WITNESS FOR THE HOLOCAUST

In the BBC-2 series "The Light o£ Experi-

ence", Rabbi Hugo Gryn whose broadcasts last

year met with an unprecedented response

from Christians and Jews alike, t^lked of the

influence his gmesome years at Auschwitz liact

on his own religious experience. He started by

savinL^ that in view of the ''obscene attempts

to denv that six million had died, he had

developed a witness complex, an urge to testify

on behalf of those who could no longer testify

for themselves. He and his father were the

only members of his family who were not

^assed when thev arrived at Auschwitz, be-

hause, warned by the prisoners' ''reception

committee", they had both pretended to be

experienced carpenters. His mother, younger

brother and cousins who had been on the trans-

port from Czechoslovakia with them, were

immodiatelv sent to the gas Chambers His

tathcr eventuallv died just before the libera-

tion. Rabbi Gryn said he had never lost a feel-

ing of guilt for his survival. Hc spoke of his

doubts and anxieties about the tencts of his

faith until he eventuallv became convinced that

God knew about the suflerings and was him-

self crving. He then roached "a curious mner

peace'" because at that moment he had

'recreated God" for himself. He became a

rabbi in order to share his experience^ vnth

others. His second special concem was Israel,

the only home the Jews ever had which was

still so Vulnerable.
. ^ ., , ,

It is to be regretted that, owmg to the late

hour of the broadcast, this very moving talk

was heard and seen by comparatively few

people, but those who did, will not easily

forget it. ^ P-

100 YEARS BUDAPEST SEMINARY

In the presence of a large local and inter-

national assembly from West and East, and

with the active participation of the Hungarian

State authorities, the^ Jewish T]i«ological

Seminarv of Budapest, founded m 1877 by the

Emperor Francis Joseph, celebrated its cen-

tenary. Among the guests were Nahum Gold-

man, founder President of the World Jewish

Congress, the Chief Rabbi of the Soviet Union

Dr. Fischmann, representatives of the Central

Council of Jews in Germany and of the Jewish

communities in Poland, Czechoslovakia,

Romania, Bulgaria and Yugoslavia. Dr. Geza

Vermes was the official spokesnian for the

Oriental Studios Board of Oxford University

and conveyed the wärmest congratulations of

the academic world. During its existence, the

seminary has educated a number of Jewish

scholars who became famous all over the

world. At present, there are about 100,000

Jews living in Hungary, and the seminary

which they re-opened after the war, has now

18 students, three of whom conie from the

Soviet Union. It is now the only mternaüonal

centre of its kind in the East.
.

The Hungarian Academy of Sciences has

just published a biography of the publisher

Eugen Prager, a member of a Budapest

Jewish famüy who founded the Federation of

Hungarian Jews in Great BnUin and died

in 1967.
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Birthday messages
From Mr. G. D. Paul

I am delighted to have this opportunity,

on behalf of the Jewish Chronicle, to join

in the well-deserved tributes to Dr. Werner
Rosenstock on his 70th birthday. We have

had a long and, I hope he will agree, mutually

beneficial relationship in which we have

learned to admire and respect his dedication

not merely to the organisations which he has

served, but also the individuals who still tum
to him for help and advice in the rebuilding

of lives shattered by the most terrible experi-

ence in the histop^ of the Jewish people. We
Salute him on this special occasion and trust

that he will be spared for many more years

of Service to those for whom he is a source

of comfort and trust.

GEOFFREY D. PAUL
Editor, Jewish Chronicle

From Dr. F. E. Falk

I first met Werner Rosenstock when, in

1939, he visited the Kitchener Camp of which

I was an inmate, on behalf of "Bloomsbury
House". He impressed us all by his sympathetic

understanding for our position, and by his

efiforts to improve the camp conditions. After

the war, I joined the AJR of which Werner
was then Assistant General Secretary and our

contacts became closer during more and more
intimate co-operation in Board and Executive.

I learned, over a period of 30 years, to appre-

ciate and hold in the highest regard, Werner
Rosenstock's human qualities and professional

achievements, first as the late Dr. Reichmann's
deputy, then as Chief Executive of the AJR.
He was a man of complete sincerity, unfailing

courtesy, calmness in all situations, ever-ready

hclpfulness. In his work, he displayed the

utmost devotion to the Organisation and his

fellow refugees, and an exceptional instinct

for the tactics and political approach which
would produce the best results. Thanks mainly

to him, the AJR today enjoys a very high

reputation for the soundness and moderation

of its policies.

Werner Rosenstock's work as editor of

AJR Information is being given due recognition

by others. I was always particularly impressed

by his own contributions to this excellent

publication : His clear and articulate style of

writing, breadth of knowledge and under-

standing, and fine sense of judgement.

On the death of Bruno Woyda, Werner
Rosenstock was appointed Honorary Secretary

of the Council of Jews from Germany, the

world-wide representative Organisation of our

group. His work in this capacity is perhaps
less known than it should be. It has been of

the greatest assistance to the Chairmen and
Präsidium of the Council in the sometimes
difficult negotiations which revolve around the

protection of the interests of Jewish refugees
from Germany. His clarity of mind and
faimess of judgement have always been
invaluable.

I have greatly enjoyed working with Werner
Rosenstock. He understood how to make the

co-operation harmonious. I join with great

pleasure the many well-wishers who on this

occasion express their tributes and their warm
good wishes to him and his wife and loyal

companion Susanne. May he long have the

health and strength to continue his good
work and to help, with his vast knowledge
and experience, to shape our destiny.

Page 9

Robert Weltsch

PRAISE OF AN EDITOR

Vice-Chairman, AJR
Dr. F. E. FALK

The man who celebrates his seventieth

birthday these days is a central figure for the

Community of Jews from Germany who became
refugees during the sinister days of the Hitler

Regime and after the rescue in this country

organised themselves in the Association of

Jewish Refugees, a name which this body has

retained until the present. Most of the people

who came to Britain forty years ago are now
old men and women, many have left us for

ever; their children, now grown up and in

active life, can no longer be classified as

refugees, although in most cases they are

aware of their own and their parents' past and

its impact. Looking back we may say that this

group has overcome the critical stage in their

lives, and become Citizens in their new home-

land, surmounting the material and mental

hardships connected with such a process.

Integrated into their new sphere of life, they

are certainly conscious of their debt of grati-

tude to the country which has given them
asylum when they were persecuted. During

this time, Werner Rosenstock was always

among those standing on guard and stretching

out a helping band to those in need. He was
one of the architects of the institutions which

were the successful tools in promoting this

development.

I was not a refugee in Britain and was not

present in London when all this happened, but

I know enough of that time to have an idea

what is demanded of a man who fills a res-

ponsible post in that Situation. He has to be

not only of organisational ability but also of

idealistic views and of great humanity, a man
of patience and friendliness, not only an ad-

viser and an advocate for the right and inter-

ests of the refugees, but also the organiser of

a big network of social Services, especially for

the lonely and the old. I am not an expert in

this field, yet as an outsider I can fuUy appre-

ciate what Werner Rosenstock with a small

circle of excellent assistants and suitable staff

has successfuUy achieved in this respect.

Fortunately, there was a group of men and
women available who had brought experience

of Jewish work from the old country and who
assembled again in London under the auspices

of the Council of Jews from Germany. This

body, in some way a successor of the Reichs-

vertretung, was privileged to receive back its

mentor, Leo Baeck, after his liberation from
Theresienstadt. Rosenstock, as director of the

AJR, became later General Secretary of this

Council, under the presidency of Leo Baeck
and later of Siegfried Moses. He is now also a

member of the London Board of the Leo
Baeck Institute whose Programme is the re-

search into the history and achievements of

German Jewry and the preservation of its

cultural heritage. Rosenstock himself has

always been interested in this subject and has

made some important contributions, especially

in the field of genealogy and demography.

If I am not competent to pass judgement
on the Organisation of social work, I may per-

haps speak with more authority about Werner
Rosenstock's literary and journalistic activity,

especially AJR Information, In the creation of

this little paper, he has given to the AJR its

own characteristic mouthpiece. From small

beginnings the publication which he edited, has

grown into a serious and respected organ.

Originally intended for a modest task, mainly
communication among the members and de-

fence of former German Jews, rights and
interests, later also in the efforts to secure

material restitution from Germany, it became
under the editorship of Rosenstock a Journal

of character and considerable intellectual level.

Among the publications of this kind, AJR
Information in London has attained a position

respected in the Jewish world beyond the

limited circle of the Society's members. A
monthly, to which, for technical reasons, copy
has to be delivered three or four weeks in

advance, is at a disadvantage in keeping pace
with topical events; admirably, AJR Informa-

tion achieves even that within its limits. The
editor is an example of open-mindedness and
liberal spirit who allows individual opinion if

proffered in a dignified manner. So this paper
is now not only an effective representation of

group interests, but also a tribune for discus-

sing the great problems of Jewish life in this

critical time. For all this we must be grateful

to the editor who mostly prefers to maintain
his own humility.

A family occasion is an opportunity for

looking back, for letting pass in front of our
Imagination all the precarious years we have
lived through; in the case of Rosenstock
beginning from the comparatively innocent
time of the youth movement up to the deadly

Problems of the decline and disintegration of

German Jewry and its great organisations, of

the survivors' transition into a new kind of

existence. Of this awful, yet in some respect

grand time others will speak who had more
opportunity than I had to observe Werner
Rosenstock closely. I only want to assure him
that his work is appreciated beyond the circle

of those who were associated with him from
early youth or later as refugees; and I want
to add my sincere wishes to him and his wife,

Susanne, especially for good health and
enduring vitality. I may not be competent
in all branches of his activities, but I am
certainly competent in all that concerns old

age; so allow me to say that 70 appears to

me as a stage where a man may still feel

himself füll of strength and energy. In our
time, concepts of age have radically changed;
many believe Life Begins at Seventy—not to

be taken verbally, of course, but in its deeper
meaning which all of us have to discover.

Eva G. Reichmann

A DEEP WELL...
*'Deep is the well of the past. Should one

not call it unfathomable?" It may appear
frivolous to apply these words with which
Thomas Mann precedes his work, "Joseph und
seine Brueder", designed to plunge into the

deepest antiquity, to a personal reminiscence

devoted to one who fortunately dwells safely

in our midst, füll of life and enterprise—a well

indeed, but not one of the past but of the

up-to-date, vigorous present.

And yet : when thinking of Werner Rosen-

stock, now tuming the comer of seventy, I

cannot refrain from delving into past mem-
ories. Is it not very nearly a life-time we
spent in close communion devoted to work
for Judaism, its defence, its preservation, its

revival ?

When Werner Rosenstock, a young Student

of law, entered the circle of the "Central-

Verein" in Berlin, I belonged already to the

"older generation'*, if an age difference of

little more than a decade deserves this pom-
pous description. And indeed: the "genera-

tion gap" was very much conspicuous through
its absence. Those already at work there had
never been obliged to a uniformity of thought;

we were an independent crowd up to the
point of fundamental principles. The deviations

of opinions were very much in evidence and
conscious to us all. Although diflerences of

continued on page 10
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A DEEP WELL . . .

contlnued from page 9

years had little to do with this, the arrival

of a youth, straight from the Jewish youth

movement and shaped by it more decisively

Ihan many of his comrades, brought a whiff

of fresh air into our office rooms. To me, his

outlook had a particular affiiiity and attrac-

tion. The similarity in seeing things of the

present and future, in agreement and criticism,

became the basis of a friendship which has

lasted ever since. It need hardly be mentioned
that our friendship, if not the co-operation,

has instantly included Werner's wife, Susi,

from the happy days of their courtship and
marriage.

To mention only one point which occupied

both our minds at that time more than many
others : while working in the midst of a circle

which is nowadays disapprovingly and highly

inexactly called *'assimilationists", Werner and
myself, together with a considerable number
of friends, were in ardent sympathy with the

crcation of a Jewish National Home in Pales-

tine. However devoid of reality our ideas

may liave been at the time—dreams nurtured

by Martin Buber and Achad Haam far more
than by any solid knowledge of the country

and its condilions—they meant to us a very

real image of Jewish consolidation. If any-

thing, it was these dreams which set us apart

from the main part of the C.V. we served;

but the fact that there were no restrictions to

dreams and allegiances, even though during

a Short, but to us rather significant episode,

they led to a genuine variance with the

organisational majority, rather stimulated than

weakcned our loyalty to the whole. It also

deepened our individual friendship through
the harmony of our innocent rebellion which
—far beyond its practical importance—proved
mcaningful to us both.

"Docp is the well of the past". At this

juncture in Wemer's life the sum of count-

able years which separates us from that period

of our youth is no longer insignificant. But it

is immeasurably multiplied when their Con-

tents are taken into account—violent, ruinous,

catastrophic and eventually yet again con-

structive, creative and restorative. The com-
parison indeed gives the lie to the mere yard-

stick of numbers. The "well of time" was
deepened by the impact of the flood whose
horror wiped out millions of our kinsmen
and at the last moment we were both miracu-
lously saved to the hospitable shores of this

country.

Though in different spheres of activities

we both continued to serve the Jewish cause
—a relationship that was emphasised by the
close Cooperation through many years between
Werner and my late husband, Hans Reichmann.

One of our "birthday-child's" most praise-

worthy features—it would be impossible to

enumerate them all—is his Sterling loyalty

to friends and ideas. Within the violent tumble
of our lives he succeeded in preserving his

unmistakable identity, while never resisting

new initiatives where they were called for.

When the AJR was founded as the independent
Organisation of the refugees from Nazi oppres-
sion, Werner Rosenstock was one of those who,
from the start, was as its Service, an indispen-
sable helper in making it grow from strength
to strength. Now he is our Director. After
passing through several stages differing in
their emphasis on the activities which were
in the centre of topical necessities, they have
now shifted to the field of social work as is

self-evident in an ageing group of people.
Our Director devotes himself to it with his
usual dedication and zeal. But whenever he
has the opportunity to talk publicly about
the implicit duties, he will never neglect the

driving force dominating all his actions. He
will first Sketch the political and ideological

frame within which he performs these duties.

He never ignores the references to the

demands of time and place, thus raising the

day-to-day work on to the level of the wider

aspects of our Jewish existence.

It is the same universal Jewish vision which

characterises the monthly he edits, AJR Injor-

mation. In it he has managed to create some-

thing which ranges far above what is usually

understood as the periodical of an Organisa-

tion. While it is this too, giving the necessary

coherence to a membership widely differing

in origin and age, it has become a valuable

organ of Jewry as a whole—informative, inde-

pendent, courageous in controversial matters,

impartial as far as necessary, but with a clear

face of its own, spreading solid knowledge
and emanating authority.

''A deep well" indeed, but by no means an

unfathomable one. A very consistent develop-

ment made the young boy, inspired by the

Jewish youth movement, into the septuagen-

arian who leads and administers one of the

great Jewish organisations, in which tradition

and revival have found an exemplary combi-

nation. Long may it prosper. Long may it

enjoy Werner Rosenstock's devotion and guid-

ance to the lasting benefit of us all.

A FAMILY RELATION

To write a public birthday tribute to ones

own father calls for the sort of psychological

acrobatics which are usually associated with

the more esoteric oriental religions. Neverthe-

less, even at the risk of embarrassing both

father and son, it is worth trying to provide

the readers of AJR Inforjnation with a glimpse

(but no more than a glimpse) of a side to

the editor's personality to which only I have

access.

It may come as a surprise to some readers

that ''putting to bed" makes Werner Rosen-

stock think of children and grandchildren as

well as newspapers. He has never, to my
knowledge, confused the two, although at

times it must have been difficult not to, with

galley proofs on one side of a small table

and a son doing his homework directly oppo-

site, in one of the two small rooms which

were home in more austere days. Two sons

growing up together, one might almost say.

This, at any rate, is the Impression which
the experience has left with me. I still regard

the monthly issue of AJR Information as a

sort of letter from a brother, a brother who
is younger chronologically but older in every

other respect.

This, of course, is only an incidental aspect

to being the son of this particular Berufsjude.

Another is one which the children of other

Berufsjuden probably share. It is the advan-

tage of never having to search for one's roots.

They were always there, ready to be put to

work and so, I feel, enabled me to skip a

stage in my development and begin to start

growing in both directions (both upwards and
downwards) while others were still trying to

find their cultural feet. Living in a new
Society where conflicts between Immigrant
parents and their children have often led to

personal tragedies I have leamed to appre-

ciate this, though not without a slight, per-

verse pang of regret, because it highlights

one thing which has always been missing in

my relationship with my father: I do not
think we have ever had a good fight. This
might have been a valuable experience for

both of US. Perhaps we owe each other an
apology for this mutual deprivation. If so,

it is certainly the only thing for which he
owes me one.

Ontario. MICHAEL ROSENSTOCK

TESTAMENTS OF
FRIENDSHIP
FROM C.V. TO AJR.

Dear Werner,

Those who have followed your writings over

the years know of your special interest in all

that concems your native Berlin. Closer in-

spection will reveal a blas towards one par-

ticular district; the Hansa Quarter—hardly
surprising, for here were the surroundings

in which you grew up. And it was here that

we first met, both of us still schoolboys.

Although we did not attend the same school

(yours was the Kuerschner Reformrealgym-

nasium) we both sat together in the religion

classes which were held at my school, the

Friedrichs Werdersches Gymnasium. Our
teachers included Rabbi Dr. Julius Lcv/kowitz

(later dcpoited by the Nazis), who introduccd

US to the basic philosophy of Judaism, and

Ludwig PincofTs, an ardent Zionist, whose
subjects were Hebrew and Jewish history.

In those days, we were just acquaintances.

I did not share your experiences in the Jewish

youth movement which contributed so funda-

mentally to your personal development and
outlook. Later, we both workcd for the C.V.,

you in the Organisation itself, myself as music

critic of the C. V. Zeitung during the Nazi

years, before my emigration.

But it was the AJR that really brought us

together and turned acquaintance into friend-

ship. I joined the Organisation from the very

beginning. Helping with the canvassing of

prospective new members, I spent a good deal

of time at the Office where I had much en-

couragement and assistance from you. I

realised more and more how much we had
in common as regards background and out-

look, and this became even more evident when
you became Editor of AJR Injorniaiion and

invited me to contribute to the paper from

time to time. On this special occasion it may
not be inappropriate for me to confess that I

always considered it a privilege to write for

this paper which owes its unique Standard to

your editorship.

You have carried on in the best traditions of

the German-Jewish Press; at the same time

you have fully responded to the needs of the

day and to the ever-changing political scene

as it affects the AJR Community of former

Central European Jews, and you have kept

a judicious balance in controversial matters.

Moreover, you have always maintained and

emphasised the links with our past, serving,

within the more limited framework of a

monthly, the guiding idea and purpose of the

Leo Baeck Institute by probing into our

"roots" and keeping our "remnant" in touch

with the history of German Jewry. Thus,

facing past and present, AJR Information—

every issue of it—is instrumental in revitalis-

ing and strengthening our sense of identity.

For over three decades I have attended the

AJR Board Meetings. They have reflected the

course of events, from the grim war years to

the better times of today. Your reports have

been a regulär feature, and they have always

been representative of all the AJR Stands for.

Throughout all the changes within the Organ-

isation, you have been ein ruhender Punkt in

der Erscheinungen Flucht—but not nostalgic-

ally clinging to the past: always alert and

aware of new developments.

Looking back on what I have seen of your

work I feel I must sum it up in the simplest

words: A great Job well done!

With wärmest wishes for you and your wife.

Your
HANS FREYHAN
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\FUr Sie gelesen

:

DAS IST MEIN OESTERREICH I

Alljährlich besuche ich von

Bayern aus edn- oder zweimal

Wi«n, besuche Theater und Mu-

Wiener Freunden Unbekanntes

zu erzählen. Vergebens habe ich

angeregt, dass das Arsenal ein

Seen; von letzteren weiss ich paar Kriegs-Marine-Säle frei gibt

DAS JUEDISCHE PRAG

Eine Sammelschriff aus dem
Jahr 1917 tn Prag von der

Selbstwehr herausf;e^eben. jetzt

im Jüdischen Verlag Im Athe-

näum KroDberg 1978 wiederge-

druckt.

Ein nostalgischer Neudnick.

ehemals in der , .Mutter von

Jisrael-Prag" von der jüdischen

Zeitschrift „Die Selbstwehr"

vor dem Ende des Ersten Welt-

krieges gednickt. als Prag.

Hauptstadt des Königreich

Böhmens, noch wirklich eine

Dreivölkerstadt war, wo sich die

Humuskulturschichten gegensei-

tig befruchteten. Wie vieles hat

sich in diesen 60 Jahren ge-

ändert? Prag hat seit jener Zeit

viele Veränderungen mitge-

macht und die breite jüdische

Schichte, aus dem grössten euro-

päischen Getto des mittelalterli-

chen Europas stammend, ist bis

auf ganz wenige Reste ver-

schwunden. Verschwunden sind

auch die Namen mancher dama-

liger Mitarbeiter, die nicht nur

um jüdischen Kreisen stamm-

ten, geblieben sind die namhaf-

ter Beiträger wie Martin Buber,

Hugo Bergmann, Max Brod,

Franz Kafka und Franz Werfel

und vieler anderer. darunter

darstellender Künstler, deren

Illustrationen wir ebenfalls be-

wundem können wie die Bilder

der damals bereits verschwunde-

nen Getto-Strassen, die noch im

Bewusslsein der Generation vor-

handen waien.

Dieses Buch sollte jeder be-

sitzen, der aus Prag oder dem
böhmischen Raum stammt, soll-

te es Kindern und Kindeskindern

in Jsi^^l. USA. Australien etc.

zum Geschenk machen, damit

sie mit Verständnis durch ein-

faches Blättern lernen, woher

ihre Vorväter (und vielleicht

auch ihre Geiftigkeit!) stammt.

Die vor 60 Jahren geschriebenen

Artikel sind nicht schimmelig

geworden, wenn auch manche

über das im Weltkrieg notwendi-

ge Flüchtlingswesen Ostjuden

aus Galizien betreffend, un-

aktuell geworden sind. Es gibt

kein besseres aus der heutigen

Zeit stammendes Buch, das mit

einer kenntnisreichen Einfüh-

rung von Robert Weltsch in

London vei^eneff"339TTerarLsche

Phänomen einer Provinzstadt mit

Weltnamen in Literatur zwi-

schen Wien und Berlin gelegen

ausgezeichnet erklärt Dem Ver-

lag gehört der Dank nicht nur

der jüdischen Leserschaft!

L.B.

Ifür ein österreichisches Litera-

turmuseum, da ja Schiffsmodello

!
besser an der Donau bei Kloster-

neuburg ausgestellt werden

könnten.

Dies ist jetzt nicht mehr not-

wendig, seitdem unter dem Titel

Zeit und Ewigkeit 1000 Jahre

österreichischer fyrik herausge-

kommen sind. Jeder kann durch

diesen 600 Seiten dicken Band

sc'^ \renes Museum zu Hause

haocii, denn hier ist Österreich

von mittelalterlicher Lyrik bis

zu den modernsten Autoren

band' ich gesammelt worden,

Gross-Österreich — die Donau-

monarchie — mit namhaften

Autoren vertreten, ohne Rück-

sicht ob sie in Böhmen, Mäh-

ren, Bukovina oder anderswo

geboren wairden. Die österrei-

chischen Hymnen sind mit Text

ebenso vertreten wie Prinz Eu-

gen, der Edle Ritter, das Fiaker-

I

lied, Karl Kraus und Friedrich

I Torberg, die Emigranten, die

\
im Exil sich die Augen auswein-

ten und Sehnsucht nach Austria

! in die herrlichsten Verse schmie-

deten. Jüdische Autoren aus

Wien beweisen im Ausland ihre

unversiegbare Vaterlandsliebe.

Dem Verlag Claasen muss

gedankt werden für das Buch,

nach dem jeder Österreicher oft

greifen wird.

Auch ein Gedicht von Alice

Schwarz (Klassiker Konkret) ist

in diese Sammlung aufgenom-

men worden.

Joachim Schondorff: Zeit und

Ewi]u;keit — Tausend Jalire öster-

reichischer Lyrik, mit einem

Nachwort von H, Politzer.

Ciaassen Verlag Düsseldorf

1978, 600 Seiten.

Leo Brod
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•3 .]nD3 ,^X:T4nP3 ^PDT 1938

ISP m33 "»ITS 'l''3C::3T liniDOM
"rixn,, iviyrs .pns;:.!! iiiün
•^!D lai IV nyia? .-raa i^ wd*»;?

•iiT'yn n3rt> "nr''N3 — "riNn,,

moo^^^ üsr^a ]wyn nx ir'
rsr-'aa 2'"*x:n c':'n:sn t'ü

-a .mn üsr^sn eins ..t:^"!S3!7

naD ma^n n3C!3 .ttc-i-'d 't:'3

.Vir,"?"? z^*?^1 o-i3"n xr .ri?

n, 1D10 ,iü'ra!D i?3T ^rs*»!? na
•:s^ inxs TT — n*'^j:x3 "nx
üDt'Ti Dian •T'c^r.'D crn 7y .rro

•2:"rrDC"iV3 (in:'!'?^) "7^Kn„ rx

"irx n?^ mpim cn*»?^ pn
'VI Dmi'33 p^n na-nnx"? -»mü
n?3 .]T»^x"i2rn nra-'i!:.! ^y c:
— Tncx x^i -imt» Tty ^aix
"27 '""T" n?:^ — ^c^n -^six

3X nn nxT 721X ':xi) .-»ax-n

-3T cyn nx n-r: pü:nr3 .(nar
^ c^'i^xi o''\';'i%i 73cn.Tn3Tr
"^ IX n^'n ni's^rt^ c:2i?!: n^is
D'»acn':n nx x^^t» ti^^p r-x^
onj.. ,^i3"»33 — 7r3 mn nni*»

.'"I^TC'r
-.-- ^.^.^.

,^.J ^jj
uj,

c'»ny'' ri:t»r o'!3n nr^y .inix

.^X"r^3 m^^yi cy 773^ rox«
•iü«) rnm ^nr mTTianD ra
733 ^3^ tVt'n .(C"":7'!?n rx
— nn: 31^3 uo^ii aii;2na —
.7W"lt'U3 IX X^X D'73J3 P7 Xt»

".7 7r? mD''''P''3 mnsr?Dn .er:
.TDX pn

,"rix.7„ 7i3y in7i3y^ ici:
i7:cr 20 733 rö*?!! D13n ;7^U77D

P33.7 '?T ':i7:i^,7 r|"»:D.7 ^.72!D

-ip 7pn'?i rP7iüC\7^ ••Dt»r"n\7

i773n nn.7\7 *?u n'?yDi rrnn
"'S ..7n7aBr,7 7y ,7DT7'»X3 n'»r37a
,P7^'-r:3 c: n"C i'rr .nr r3
400 ^22) C'3^3 21 733 X''*i1.7

T^yi 13^ '•37 (773 ^3 7ir:y 500
na i::y3 7Ty^ ü'j^ii .'n^üD\7
"3 c:v*ii c^mn-» c'':"ixd3 .7'33

•T:a7a "»^ly nnnxnn tri c^-iy

.^X7U'3
Di^r^ 7iy m3T^ .- vn n^x;:?'3

Di^ü r7''rx3 nnn-'Ti^T ^X7r'3
*TX DX.7 .7001 X7"tr3 X^t» .mT»!
-tX X'.7 — • •KTJ'T ? *:X D; .73

.c: ^^^7 -3 er'' ^ax — *r:

7X .crsn n'!3^3 .7:v:x m3.7^
X^ .T,7 ,"»37^^.7"» Ü^'?U .7T'!n3

rrX.7 .7\7 t'Hl -O ,^3n'! ."»^xn

.^^131 m371
•yai nysp 7,77,7^ "»n-u rrx
nyr iixsa x"? n^^ : .7^xr t?2

,rrt>"'nn ix mnc^ ,77cn^ 71713

nx nara x\7 ? T'»'0'in 7^?3,7 cy
,

•man mm3.7 ^x pin7'3 inx-np :

^rrr ^x-"-r'2 "C'n^,.^ ,D*:i

71713 nyr3 7in'3 ^nrsxn nx
!

"«T xt"?) 7')y c:'x C'a'^.ync^s ,it

r3 ,D''at'isa x^x cnmxa (n^2

can^r .i-'is^ yp7 ^y 7Xü.7
"SVn D'^73'»^.7 13\7 „7^X3 .7^X

"3 n'S'ia rr^ii ^x^ .c'x^
-"•071170,7 na^DDH "»cni- .nnn
ni3i7 "»x ? n''i7'!:nn ,7'''?y.7i n'3

7nT'3 yTyT?3,7i ."»i^n y7ix!:.7

TP mix .7ii^!D laiimir ,i^n3
•3T3 017n .T.7\,1 ,.7Ti7 DT».7 CXP
nsny X1.7 ."]i7nxrT •»di*» 7y '»:n

'u uan 7Ü33 .ixr7:n yir7r.7
•^TT nnn

, (1^^733 ) mein c:
na nyT^ '^3a .7fo\7 ^r 1:10

r^'a: .^c^n: 'nai dx„ — c^^ 7^••'

r7''nx 7in3 crc c^y: 'x

nP7 ii7">D3B7 n''ar'D:x nicr
nn^n 't .''-r''"3 n:3Ta n^r'^yi
nx "»^ao 7D1X3 n7'3Tnü noipn
JKi ,7171 niiii^ra nrniannn i

•Sg^rin'ij ji^'3 cycn""7ir::7aix
j

nx röWlD7'3i7> 7"»3Ta '^axtr3 /
"' ^x nao7isan inx'"ip-'in73"»x

i

"adan ,D"'C77:n ,n'':a7a mn
: crxx:n •"y o^^Düiani .c^s

•xt»Dn nx iixa3i 71333 ixr„
7'yai n:x: .-^n^na x\7 "3^737
•in*' n:iax3r ntiyn nn\7 ^w
•3 ^n ^xnrr» cy '3 ,n"'aix> n'»7

niD'»77ni n^Dunn ix ^y .m'ixa

-^3 7ixa3 xin •»jT'sn innen '31

-3TZT 7imr •a-3 »^x — 733: "»n

7X ,Dinn-p3y 7a: lityn .7inü
ni n7a:rn"ni3 7377 *?ü idio3
.7717^7 nsin'X3 i:nix v^-^jn

.pn^n 7a:a 7ay D^iynr3
7iy n7ni: x^i i'^rpn ^3 i^3B^a
"3 inrr^3 mn' 7iran^ mipnn
nann ^x vvi^^ nao ,n'':a7a

.c-''ri7' : i^r 7'a''x*'7 x'i^'rn

mai'sniy ,rn 727 ,rD^ii '737

*?v np'D:ai7 ,]'''7y ,^^sx nai2c

7Xüa lar'i cni "znn c^a%7„
•^ a\7:am nt^yan ma7n i^''3r3

.rs'a i

7'5ic^'cr *3 .jrr'' ^^^11

nn^p «^ ^^17 n'':rAn-n"r7-n
7X .cr3 ^'?X7U^7 i:a^T3 nc ^

cx oa,. ,1377 nx nar s^ x\7
'

*\7 IX ^y ."ian:x 7ip c'31 xt>

-a 73'a 'cx7aix"a pn^a3 ix^a
;

7r.n1 .T'7;'^ zr-r. x\7) c-'rr^^-
•n^ ««».^l, WM^k«

•N"

-7 n'-^'jc'x.- Ns^*:- n-i^'y3

-1C1X3 nr^c: nyr3) ]7X3 77177
T .="—w'Nixc ir^r (n:^a ra
,c':r 'y3r'? 7X7an-n^3 ca xin
.'n7p'3 er .-as^a '?3ci nis^'y
^7 ,i:y7ra nx ,7iT lar "»as^

•JiT" r'X ,85"- ]2 .rr^ll D73
'nra ^arsn ,ni7n-^''sxi Tiarn
yrm\,n ^17 ^1:77 i37iyi tts*»

r*'*^33 ,rc':ian ^y3 ."ixü^ar»

ran "^^^.2 — 19« tvt i9i8-a

T*i^S SSS*?«" ^.*^***» ^••»•*

n'X37 m3iDnnn 3sa nx rs'?n
x^ cny^n ,^xir"'3 'ic^3 ^-r*?

\

xin rx .T'-^- ^-2 ]rx rv'77'
iaai47 2\737^ ?3i: ^3 raxa
•D*? er*» "'S ,iny7 nan^x .2"2^y'7

7nx r''D'n2) c'2-yn nx -jia

•21 72^3 7112 ,(nc3an irn-zn
D'iirs 7177 ysax3 ,310 ]is-i

nn:x 7in) .7'ya xin .cur cy
n 'n7ay rvzrz '3 ,(nra":'a

r7X3 ,3nt» .t'pn: nxT7 n'^'jxn

«1X1 ,may7-'X3i mavjs c:tn3
.rTj'"3 n:2,7"X2

-er 1CV *»xi ^*3rx -'^ ^x
cn^ -j^ii^ n\7 yi psan
n-n '3 IX ,r'32'r 727-p *t
.cn^niDprn r2 ^air oya xV
"•7 7rp2 .na-iar .^jy uot'n
nrai ,^"T iinia-13 717 cy pi77
ipn nx ina\, '3 ,r^y ys^^n*?
,i^v ^y 7ay ]i'nia-i3 7x ."i^w
7a ,n3irn 7iy„ ^d .ix3an73
•'? m^sx '3->7ar ,ip\7 üotJH
-7yn cy «iD3an ci^rn "^x yan— ? IT nxi3aa xs*» nai ."c^3
.lasy nx it>'X3 ,''n''v-ur'x t^xi^r

,3Tai ? \T'x 'a^ma-isn ci^r7
103an ci^i^n : lasy^ i^'X3 31:17

.P''n7-pin7 ,7X^71 lan^xa 717
axD n\7 ,üD^ii 7aix .ii-nia-n
n''snü 3n^a ,3ara .x'td: ücxd

ii"iÄ cy r'X3 ? r-a7a ^ax i-'x

'n'a r'7y -x cnma •^n-ii c-:ü
.p7 -*T2 "xrin 2'ra — •rx-3
nx7aü c^Ti^ n^x-it» 21Ö 7a3
T7N2r N2r '77xa -^aix ~ 'X3

.in"'y7 n'1^3 "»aai '•is-'^

nx .nnD''^3 ,C3c^ 7caa cr^ii
-"•3^ nx"» ':rÄ7i 'x:\7'y7 i^yo

.••:*c'^'5r-";r'^7 'a'7'y *^

"2 'y2L'rr r'y^'xan cn ^^-x
i-^xr:- •••r ^y zan^n nx -71*»

^*an *y""x -^-xz crsr: T?a
-i-a XT ^-p -%-"7 -nx^ ? c^r^^
"7-'7'n^7 "a'x; : c^'ar **y y-2

"x-*-£7'7 -•"2a.,n* 2ar:r -a-x^
^y n9ii r:r2) ^2^2 rr-^a ^r^
n3*-y n»^:r ran' n^-tai nn.-'n

,r''"'22 ,*xr-r7 yrm^ rn^m
.•7c\7 ^r 'rc^r rnr>

"Srr: U2su:s^ .;.2

-*rs

170X7 .7313 ^r laixa mapya
.(7ar 60-a 7'?ya'? "»aD?) uo^ii
n'am77 niai*'S7„ ^x ,010^7 x^^
•3) ni3riaa t>a7 73 ,"nn3i3n
7in .(O^anra c^oax^^a cy ]3ia
'in7 nx niar*i3 cisn^ 7£3'xu
37 ^37 -.ny-ri .77X3 "^rBX7i
,n"'a'>x^-i7n na-nan irpi? na
-^ l'Txa nnxr3 .n^sny-n'^nn'»

* <R f •» »* r ~ kX

t2?n^n
cn'T.' inu'asr •73a Tpir xin

.m:'S73 r^x
70£?\7^ '*3T X^ ^X"U- D^IX
7:31!: 7\7n x^ c^^-a .cit'3-x^3

T 7y n'3n'?i 7rya-CEX3 n3r^
C3cn 7y'a yps^^ c'a\7 ^.^'?n''

"3 ]'»':'ya nx7Nc XTin .o*'^a'*37

jcin crx — Tcz tzz'i r^-Tpnn
'"7 PÄznn rxin n^aipiinnr nn

.qr: ny* nryn n-^'cc' ^nx
-H c:3^'r Tx'- -3 n-an'r ^n'a
,3"n-ix2 rnnn tr-ran n'pcn
-rn^ '^san XTin "rr v«: t^*nn'

ni73ia7 nr^arn rx r7na ya
— r-ana ria7pnn3 i-^^xn ^p

.nixan x^ it .er niiana cts
.rrana it .nx:\7 x^ it

?n^x ^3 nnian ^X7ir'' na^T na
onoa3 nxT c^nra cx ,]33' —
•r x"? nax3r rrn'" ^13^ ,73^3
rsnt> nciar ^a o^ix .na ^n

.nyoai nyvj .73 nxi
'7 irp-yn nx ^3it 7iy mc^a
VD^ p7xn'37T c'':rn-3^ '"Tx^r"

'V 7a1^3 ? T7'fi' n:'C'r noa: ^3
•IX cnrr^ X3s r^n's ic:3' x**

c^n cn-^y cnnan na^ar dpaz 1 (25 'aya to)
'-San 77-277 -1TX3 c^a^n X3 -c^ n-^^aa^ 'n^-nnni ia^ 7373.1
nnaia rrn? *^3 tx .c'7'7a 18 i aa"7 .nria-nc7 t^x .nrx7i ^xn
n^7 1975-3 cx : Tx'r -:x 'xzi- !

- ? 3^rn nT cx7 ^2X .cas xt»"»

rrs*? '73 p-£ca •jya3 7^7: -»nor 1976*3 7-p na ,C2cnn rx
T-"*r r:y cn ceci: c-7na 7^

? na''3a n"i^is'-E2 \7'x r^x^?
,inT .r'xp'-axn r'2-'irar
^r •'n^a ""7X7 ar'nn ,-7^^-32

72^ PC-: r- ,1C3 r- .C3C77
nTn T^pTn - ? ^x^r* naca er ' -a-a n'oa"7E'7n n3-arn ca ,^^:

.-ai y^ n*7*r -x ! .7an''an 3sa Vic'3 "rr C3C7 —
cx nara 7t t*X' — cxT-^xn 'X i-na — it 7r*-7 ^y ^rr.'v.n

nT CX' .C''a'3n-c3cn2 -2p:t ra i -'7a7 'a-naa car 't cx* .nni-
.'na -"na vi^' *::-x rx .—na ':

r^-pan nrxi;r'n nr'^nn 'x

.'na —na vi^' *::-x rx .—na ':*x
! t wi^^ "7 cz"? -y c"- rx na

"2 'X 7-'S 7^n'a2 "2na 7*7'

"vjx ]rx cn-:TS — -j-? 'a"a
i'n c"T'2' cx .n'-x r—ai^ n'a
,2-y n':'7a2 crysrn "ry "lart'

,n'a'7a n'a7p;»"t:?'».-! v*»*» rX'

? "»'na xt'

ni2'rn '>x r'^xr^ r'2'rrn
17 .-n'ocnn n:3nin 17'ä^ x^
-3 ]'377 '73 -n" 73"'7 r'3'rn
"2 r:a'*jr 0—277 rx ir'ysax

.T"^crr r:r 72-7

•n*'a7 2-ic ^'^•2 ]':p 7nra2
•3 7*:"? 7n'7 rxT7 7^c-c7 .nr

C'3'rna':* ^'^x-r^7 r":'7a7 7'c
."'TX3 C'X37

^^72 nxT7 narc7 rsn-a c"7
0'77^ H'-c a'-xr *'r2a —iix7
,rj\^^ yr2'7 '73 i^'cx ":'y rx

.13^ D'7a:na "7 xtr n'an^ y»

x^ nT '3 C':'axa cnr ir'3 C-'x
.-x^E"' Tx *-x'2' cn .ir-a

"aa C'Tr'"'2 — ? 'X'2' na cy
.7^'c n-nn ^3 'rrr "^y '3 cn
.-X 7xrx xt:7 nry 'ez xTV
"7 T'ysaxc -rr r'w*px- 7'y27

nyia ':s'' '"-r C'yn*n c''^a^7
liM I i .. ^ U iNll n^ via. i 'J All

*'^ _ •»•^'•-t «^».pU». .«f,.«^^ «..«,—-
ica ':'x 7XCX "3 c'-'2C7 c:r* 1 — - ...n,.. ,^ ,, x^ ,. n2

.^XT- cy ic: 0307^
'VI 'z cayr 't 7y72 c"r'Tna7
^^3" x'' r:2'r2 'r'a7:r7 -^a2 x?
2 -yyrn navar ,"-'C7 x*ir:7
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Anmerkunp:en zu dem in Haaretz 23 (2^) September 1976
veröffentlichten angeblichen Interview mit mir von
Shimon Samet. (in Baden 21 .August).

Der gute Samet hat viele Sachen unerwähnt gelassen oder
unrichtig dargestellt, die ich gesagt habe, dagegen manches
aus freier Phantasie, d.h. aus seiner

,

nicht meiner, Begriffs-
welt hinzugedichtet« Um mit dem letzteren anzufangen: ich
habe kein Wort gesaert über '»David und Goliat", was ich angeb-
lich angewandt habe auf Nazis gegen Juden, so einen Unsinn
habe ich weder gedacht noch gesagt, dass hat er erfunden.
Ich habe auch kein Wort gesagt über die liberale oder pro-
gressive Partei, überhaupt nicht über Parteien (ausser viell«
etwas fi:eft,en die Orthodoxen u hixpansionisten) . Viell. wollte
Samet das für den Leser schmackhaft machen, in dessen Sprache
(des Parteiensystems) übersetzen.
Samet hat mich über meine jounalist. F.arriere befragt, aber
saf'it nichts darüber dass ich 19^5 von Schocken gebeten wurde
als Korr. nach London zu flehen, auch nichts über die Volksbe-
fraPTungen im Haaretz wo ich immer an erster Stelle stand etc.
Meine Kritik von Bengurion hat er völlig unterschlagen, bes.
die Vertreibung der Araber, und der fictive **Kibbutz Galujoth"
was beides völlige Blindheit und Chauvinismus etc., davon
sagt Samet kein -.ort, so dass man nicht weiss warum ich eigent-
lich abseits stehe. Auch seine Verwendung der Formel
"hinationaler Staat" auf die jetzigen Verhältnisse ist ganz
irreführend. Meine Kritik an der Annexion Jerusalems erwähnt
er auch nicht. Kurz das Interview gibt ein ganz falsches
Bild des wirklich Gesa^rten. Das einzige Gute an dem Artikel
sind die 2 Photos. Schade.

London, 50.9. 1976

Robert V^eltsch
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ROBERT LISCH - 50 JAHRE
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Sachlich-Persönliches

In (Ursen Tn^cn fe'^wrt Rolwrt W'eUsch svinon 50. Gohurtstaß. Der Ernst der Stun de gestattet heine öfßnt

liehen Ehrungen. Dennoch kann die Hitaehduth ülej Germania ue Austria und durch sie das in allen Landern

der Welt zerstreute deiitsche Judentum an diesem Ta^e nicht vorbeigehen, ohne ein Wort zu sprechen zu dem Mann,

der zur Prägung derf Gestalt des deutschen Zionismus einen entscheidenden Beitrag geliefert hat, als Publizist, Lehrer

und Erzieher zueier Generationen — das Gewissim der Beiveßun^. Diese Beilage, von Freunden dargebracht (überflüssig

zu betonen, ohne JfVissen von Robert Weltych), ist ein bescheidenes Zeichen herzlichen Dankes in tiefer Verbundenheit.

/
g e r , nicht wie viele seiner Freunde Provinz-

ler. Er war die wahre Synthese, /u seiner zionisti-

schen Entwicklung trug nicht zulet/t sein Vetter

Adolf Höhni hei. Rohert Weltsch's Weg in die jü-

dische Puhli/istik führte schnell und gerade in die

V^erau! wortli<'hkciten <les Chefredakteurs, das heisst

des Puhli/istcn. der nii'ht nur für seineu eigenen

Beitrag zeichnet und Verantwortung trägt, sondern

d(^r auch den anderen Mitarheiteru Hichtung und
dem ganzen Organ Haltung uu<l Inhalt giht. Wie man-
che von uns hegauu er in dt*r „Seihstwehr", die jahre-

lang eigentlich eine Kollektiv-Hedaktion hesass. Der
Krieg machte ihn für die „Seihst wehr", die „Jüdi-

sche Kuudschau". für die „Jüdische /eituug" (Wi«Mi),

für «lie Monatsschrift „Der Jude" zum au>warli-

gen Mitarheiter und seine Aufsätze vom galizischen

Kriegsschauplatz, wo er als österrcichis<'her Offizier

mit dem Lehen und den Prohlemeu der Ostjuden
und ihrer Jugend zusammenkam, sind rechtzeitige

Ni«Mual> haltt- die moderne zionistische Bewegung

einen grösseren Tii'fstand erreicht als in den ersten

Jahren nach Theodor Herzls Tod. Der Tod des

fiihrers, nach all den Enttäuschungen der politi-

schen Arheit, hatte «lie Bewegung der zentralen he-

uegenden Kraft herauht und ein lähmendes (Gefühl

der Ohiuiuuht uiul Hoffnungslosigkeit hatte wie

eine fressende Krankheit um sich gegriffen. Ein

grosser Tramu schien ausgeträumt und der Legende

von Theodor HerzI fehlte die Distanz, um natür-

li<he Kra^'t zu gewinnen. \o<li hatte die Zionistische

Organisation nicht <len Mut. sich zur konsequenten

Politik der Arheit in Palästina zu hckennen und mit

praktischer Kolonisation Ernst zu machen. (Drösser

als die .MutlosigU<it war noch die Ratlosigkeit und

fli7/:lpsigkeit. Im Jahre 1907 verhrachte Arthur Rup-

piu sicx'hen Monate im Land. Er hraehte Kenntnisse,

Erkenntnisse und Vorschläge zurück, aher es schien

zunächst, dass sie mehr für kleine jüdische Kolo-

nisationsvrreine in Wien und Berlin geeignet waren,

als für die Zionistisclu- Organisation, von Theodor

llerzl gegründet und im Traum vom Judenstaat

zur Eiiifaltung gehrachl.

Aher vni\\ hoffnuiigslosor v>'ar es uju die gcistigr

Situation in der zionistischen Bewegung hestidll.

Wie innner es um den /ioni>mus in Osteuropa

stand auch dort hatte di«' EiUttäuschung nach

ilem grossen Kcinigstraum eine schwere Depres-

sion ausgelöst und der Sieg der /ionstreuen im

Kam|)f gegen Uganda keinen Aufschwung auslösen

können die zionistische Vi eltorganisatiou mussle

sich seihst untreu werden. w«"nu der Zionismus eine

rein ostjüdische Bewegung wur<le uml auf den

Westen verzi<*htete. Westen war damals noch zuui

entscheidenden Teil Mittrleuro|)a das heisst

Deutschland und Ost rreich-l ugarn. Haag und Pa-

ris. LtMidon. Manchester und New York waren da-

mals noch zionistische Vororte und Ausläufer des

mitteleuropäischen Zionismus, lud so war es kein

Zufall, dass wie die organisatoris<*he und kolonisa-

torische Arheit. ^o die ideologische !MuI geistige

Erneuerung der Bewegung von Köln, dem Sitz tler

zionistischen Leitung, nicht den revolutionären An-
trieh erfahren konnte. Herzls Testamentsverwalter

waren machtlos.

Zu jener Zeit kamen im zionislisclu'u Studenten-

verein Bar Kochha in Prag, der in der zionistischen

Studenteuhewegung Österreichs schon zu Herzls Zei-

ten einen rühmlichen Platz eingenommen hatte uiul

sich von Hugo Berguuum auf zionistischen Stu<leu-

tentagungen hatte vertret<'u lassen, eine Reilir jun-

ger StudenttMi zusamuM'U, dir ihre Mittelschuljahre

im Sudetengehiet zugehracht hatten, zum Teil au

Mit telscluden. die fast judenrein waren, jedenfalls

aher an solchen, wo es ausreichend (»elegenheit gah.

mit ..echten" Deutschen in Kontakt zu konuuen.

Damals, im ersten Jahrzehnt «les zwanzigsten Jahr-

hunderts, war dieses Deutschtum fast vollständig

völkisch, national, alldeutsch, freialhleutsch. rassen-

antisemitisch geworden. Liherales Deutschtum war
verschwunden, <lie Provinz zeigte ein unverkenn-

hares Gesicht, während noch in Prag und einigen

grösseren Gemeinden ein relativ hoher Prozentsatz

des assimilierten jüdischen Bürgertums die Illusion

einer liheralen Machtposition aufrechterhielt. Die
jüdischen Studenten, die aus diesem Provinzmilieu

an die Prager Universität kamen, gerieten dort in

die Auseinandersetzung mit «1er alten illusionser-

füllten As.^iuiilation. Sie erlehten in sich aufs neue

die aufrichtende Kraft der zionistischen Idee, für

sie war Theodor Herzl und der Judenstaat nicht

eine künstliche Legende, sondern ein natürliches re-

v<dulionäres Symhol geistiger Selhslaufrichtung.

Gleichzeitig aher waren sie von den Enttäuschungen

der ersten siehen Entwicklungsjahre der Zionistischen

Organisation unherührt luid »nigeschwächt eine

neue (Generation. Sie suchte und faml schnelle und

innige Verhindung mit einer Reihe von Männern,

die in der zionistischen Bewegung, in <len Bestre-

hungen der nationalen Renaissance, um Herzl ricli-

tunggehend gewesen waren, aher jetzt heiseitestau-

den. Hugo Bergmann, damals s<'hon ..Alter Herr',

war uns Jungen Eührer und Berater. Aher wir wa-

ren und fühlten uns nicht als F^rhen, sondern als

\euheginner. eine neue Generation. und waren
glücklich, als wir fanden, dass zwischen unserem
Kreis und Berthold peiwel. Martin Buher, Chaim
Vteizmanu eine enge Verhindung entstand.

Während sich die,-<e Entwicklung vollzog und

dieser Kontakt anhahnte, waren wir aher wieder

mit einer Schicht dts hodenständigen l^rager jüdi-

schen Bürgertums ;^.usannnen gestossen. deren

hester und reinster Vertreter uns in der (Gestalt

von Dr. Theodor Weltsch entgegentrat, des Ge-

schäftsführers des ..Zentralvereins zur Pflege jü-

discher Angelegenheiten''*. Er war und hlieh ..Nicht-

zionist' . ai»er sein '»'^rstaudnis und sein Wider-

spruch, seine Unterstützung und seine Mitarheit.

seine Lust am positiven Schaffen, seine humorvolle

Menschlichkeit gah vielen von uns radiknien Zioiii-

sten jenes reale Ve\.stäudnis für die Psychologie

der anderen Seile, das einen hesonders hohen Pro-

zentsatz unserer (Generation und der nachfolgeuilen

in der zionistischen Bewegung zur organisatorischen

und propagaiulistischeu Wirkung gehracht hat.

Es erscheint mir natürlich, dass Pheodor Weltsch's

gedacht wird, wemi wir F'reunde seinem Sohn Rohert

zum .'iO-sten (M'hurtstag Worte der Freundschaft inul

Daukharkeit sagen wollen. Rohert hatte noch als

Gymnasiast den IVeuheginn des Bar Kochha und
jene Perio<l<' niitgenuicht. da dieser Bar Kochha-Ver-

ein sich in der zionistischen Bewegung Mitteleuro-

pas gewichtig durchzusetzen, ja ihr Antrieh uml
Richtung zu gehen hegaun. Er wurde hald mit sei-

nem wenige Monate jüngeren Fr<'uud Hans Kohn
einer der Repräsentanten dieser ganzen Präger

Schule, er war eigentlich erst recht wirklich P r a -

Warnrufe und Aufrufe, die für \aclikriegsaufgahen

vorhereiten. Kaum ist der Krieg zu Ende, folgt

Rohert Weltsch dem Ruf der Redaktion des neu-

gegrümleten zionistischen Taghlatls. der „Wiener
Morgenzeitung", in dem er für den ganzen zionisti-

j sehen uml eiiu-n wesentlichen Teil des jüdischen
Inhalts inul für x^ine Richtung die Verantwortung
trägt. Erst nach dieser Periode ühernimnit er

dann als Naciifoiger von Hugo Herrmann und
Leo Herrmann (nach »'iiu'r Zwischenperiode der
Führinig durch Richard Lichtheini und andere) —
die Chefredaklion der ..Jüdisj-hen Rundschau". Die
deutschen Zionisten un<I die deutschen Ju»len als

(Ganzes werden nie vergessen, wie er als Redakteur
der Jüdischen Runds(diau his P)33 und nachher ge-

wirkt hat. Diese pid>lizistische Leistung gehört zwei-

fellos zu den stolzen Ka|iiteln nicht nur der zioni-

stischen, sondern der jüdischen Puhlizislik im all-

gemeinen.

Wenn Rohert Weltsch jetzt in Erez Israel siVli

gefallen lassen muss, gefeiert zu werden, weil er
als zionististher Puhlizist, als ein nnitiger uiuI klu-

ger Schriftsteller sich wie selten einer hewährt hat.

so darf daran erinnert werden, in welchen Beginn
sein zionistisches Wesen hineinreicht, aus welcher
ÜherwindiHig von Hoffnungslosigkeit er seinen
(Glauhen an den hieihenden Wert der persönlichen
Verantwortung und Tat zog.

LEO HEKimANN

1933-1938
12.6.1911

Lieher Dr. Weltsch.

Ih rem fünfzigsten Gehurtstag

Zionistischen Vereini-

Wenii Ihnen zu

«Irr letzte Vorsitzende der
gnng für Deutschland Glück wünscht, dann wird

von den zwei Jahrzehnten, in denen Sie der Jüdi-

schen Rundschau ihr (Gepräge gahen. vor allem die

Periode von 1933 his 1938 wieder lehenilig.

Das war die Periode eines in Art und Umfang
his dahin ungekannten Kampfes: der Stellungskrieg,

den wir so lange um die Eroherung der Seelen der

Juden in Deutschland geführt hatten, verwamleltc

sich in einen vehementen und zu raschen Erfolgen

führenden Bewegungskiieg. Und gestützt auf «liesc

Erfolge und ferner gestützt auf die Leistungen Pa-

lästinas — als Aufiiahmeland für Juden aus Deutsch-

Irnd und als Kraftzentrum für die Juden, die in

Deutschlaiul verhiiehen, — kämpften wir mit gu-

tem Ergehnis für eine neue Position «ler Zionisti-

schen Organisation in Deutschlaml, innerhalh der

Judenheit Deutschlands und «larüher hinaus. Heute

welchem Ausmasse die Grundlagen und die Waflen
für diesen Kampf von Ihnen, lieher Dr. Weltsch,
geschaffen worden sind.

Man sagt Ihnen in unserem Kreise Hang zum Pes-

simismus nach. Das ist in einer Richtung sicher zu-

treffend. Sie hahen sich und uns stets mit heson-
derem Ernst üher die Kraft und Stärke unseres
Feindes uml üher die uns daraus drohenden (Gefah-

ren Rechenschaft gegehen. Sie hahen. wenn die Ge-
legenheit dazu gegehen war. klargelegt, dass und
inwieweit wir (Grund hahen, diesen Feind zu fürch-
ten, und Sie hahen das — ich möchte sagen: —
furchtloser als wir anderen getan.

Aher nehen dieser Tendenz, die negativen und ge-

fahrdrohenden Möglichkeiten zu herücksichtigen,

hahen Sie zugleich nach einer anderen Richtung hin

innner wieder einen starken, unheirrharen und sug-

gestiven Optimismus hesessen un<l hetätigt, gera<le

auch und vor allem in den Jahren seit 1933. Sie

hahen die Schläge, «lie die "^elt und im hesonde-
ren die Ju«len treffen wür<len, zu einem nicht ge-

ringen Teil vorausgesehen und vorausgesagt. Aher Sie

erinnern wir uns mit hesonderer Daukharkeit. in I hahen zugleich wieder und wieder die Üherzeugung aus«

o <
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Zum Ruhm
des Publizisten

Es ist heute, zumal hierzulan^lts wenig bekannt,

rin wie kostbares Wesen ein echter Publizist ist.

Ein echter PubliziKt, das heisst, ein Mensch, der

1 efähigt und berufen ist, die wechselnden geschicht-

iifhcn Situationen seiner Tage, die grossen und die

kleinen, als Situationen zu erfassen, darzustellen

und zu deuten. Als Situationen, das heisst, nicht,

wie es allgemein geläufig ist, als Ereignisse und

Ereignispausen, sondern jeweils als die Verfugung

eines gegenwärtigen Zustands mit dem Vergangenen

um\ dem Kommenden. Die Realität der Stunde inter-

pretiert der echte Publizist nach der Seite der Ur-

sachen und Folgen und nach der Seite der Möglich-

Weiten und Entscheidungen hin. Er fragt sowohl:

„Wie ist es <iazu gekommen? was an Tun und Unter-

lassen hat dazu beigetragen?" als auch: „Was kann

nun werden? was soll nun geschehen?" Nichts kann

wichtiger sein, insbesondre in einer Zeit wie diese,

wo die Leute im allgemeinen weder die Situationen,

an denen sie aktiv beteiligt sind, zu fassen vermö-

gen oder begehren noct jene, die sie zu erleiden

haben, des vollgewichtigen Verantwortens unkundig

und unlustig. Aber es ist auch recht wohl zu ver-

stehen, dass der echte Publizist in einer solchen

Zeit nicht eben beliebt ist. Er entlarvt ja durch seine

blosse Tätigkeit die private Meinungsimpotenz, di.'

sich öffentliche Meinung nennt. Er konfrontiert die

Generation immer neu mit ihrer Schuld, Und er

warnt, explicite oder implicite, immer neu vor dem

Beharren darin. Er ist sehr unbequem. Man will

doch nicht umkehren, sondern weiterrennen — nur

ja nicht denken, wohin! Aber eben dies, diese Un-

bequemheit und Unbeliebtheit, ist der Ruhm des

echten PuhliKiKteu. Er iet unbequem, weil er un-

befangen, und unbeliebt, weil er unbeeinflussbar ist.

l^nd man irrt sich gründlich, wenn man glaubt, ihm,

der seiner Stunde dient, wüchse kein Lorbeer. Künf-

tige Stunden werden's berichten: Damals hatten

erst die deutschen Juden, dann die Juden aus

Deutschland eine Ko'^tbarkeit — einen echten Publi-

1

Bemerkungen über öffentliche

Meinung undzioniüjtisehen Journalismus
Von GEORG LANDAUER

Zu Robert Weltsch^s 50. Geburthtrf.g

iVr

n

ni dDie Funktion der öffentlichen Meinun

Demokratie ist — oder war bis vor k

grundsätzlich verschieden von ihrer Funl .n ii^>

totalitären System. In der Demokratie wai öffent-

liche Meinung eine Seite «les freiwillig arbritcuden

Gesamtorganismus, dessen Einzelorgane die politi-

schen Parteien waren - gleichsam als der Ar;i.

Staates, dessen Hand die öffentliche Meinun

deren Hauptveranstaltung ein internationaler von

recht verschiedenartigen (Gruppen beschickter Kon-

grotn* i«t. Demokratisch ist die Methode, wenn jü-

disch k ullurell oder sozialpolitisch begründete Be-

^ itrebungen sich in internationalen Bün<len zu Frak-

tVnen o^er Parteien organisieren und wenn die lei-

Ixekuliv- und Kontrollorgane Ucr Ur^ \i

.. r^m .'inem Kongress durch da« Mittel «eiiici
>taates, dessen nana nie oncuniiin- ti^-..,.... -

i i tt' i i • • . ^«..rt-«

ihr hervorraK.n.lKte. Or^an. dl^ Pre,«e war. D, Ke- | Par..-<rr. und .war durch ^«l.len »•

,

werd«»

Kierung «elh«t, so wie sie dur.h ,li.- Parteien gehil- | ,„i, .. „V tuie Bew. ....„ d.e-,er Ar, wr.u^. ,« n.ch.

det wird, lebt vom Wohlwollen des Volkes, dai

heisst seiner Parteien. Die Diktatur, die das Medium

der Partei»»n in ihrem Verhältnis zum Volke abge-

schafft hat und politische Meinungsbildung i'ichi

ermutigt und Meinungsvertichiedenheiten unier-

drückt, fühlt sich zwar von der Volksmeinung in

ihren Handlungen weniger abhängig, dagegen für

ihren unerschütterten Bestand umso stärker zur Ge-

winnung der Volksmeinung verpflichtet als die De-

mokratie. Nie bat sieh der demokratische Staat da-

her der grossen Propagan<Ia-Instruinente zur Beein-

flussung der öffentlichen Meinung auch nur an-

nähernd so bedient wie die Diktaturen: nämlich der

Presse, des Radios und der Versammlungspropagan-

da, der Massenliteratur, der uniformierten Bewe-

gung und der Erweckung und Mobilisierung von

Masseninstinkten. Die Demokratie hatte — ihrem

W e .en treu

zisten.

MARTIN BUBER

gesprochen, dass die Juden unter diesen Schlägen

nicht zusammenbrechen müssen und werden, ja

nicht einmal sich zu ducken brauchen. Sie haben im-

mer an eine immanente Stärke und Kraft des jü-

dischen Volkes geglaubt; und wahrscheinlich haben

Sie bei einem erheblichen Teil Ihrer Leser durch

Ihren Glauben diese Kraft und diese Stärke erst

erweckt oder doch entscheidend gefördert.

Im Jahre 1933 schienen die Juden in Deutschland

ganz und unausweichlich blosse Objekte der (Ge-

schehnisse geworden zu sein. Niemand konnte den

unsagbar schweren äusseren Druck von ihnen neh-

men, niemand vermochte etwas daran zu ändern.

dass die Welt der Juden in aller und jeder Hin-

sicht von aussen her geregelt war. Diesen Entrech-

teten wiesen Sie den Bezirk, in dem sie sich trotz

allem als aufrechte und freie Menschen fühlen konn-

ten: dadurch, dass sie sich auf ihr Judentum be-

sannen und von dieser für so viele völlig neuen

Ausgangsposition aus zu einem neuen Urteil über

sich selbst und über ihre Umwelt gelangten, zu

neuen Entschlüssen in Bezug auf die Gestaltung

des eigenen Lebens und der Zukunft. Scheinbar

blieben sie blosse Objekte des Geschehens. In Wirk-

lichkeit wurden aus den Objekten, in einem neuen,

abgegrenzten aber lebensvollen Bereiche, frei den-

kende und handelnde Subjekte. Und damit war zu-

gleich auch die entscheidende Vorbedingung für die

Erstarkung des zionistischen Gedankens und der

Zionistischen Organisation in Deutschland geschaffen.

Ihr fünfzigster Geburtstag, lieber Dr. Weltsch,

fällt in eine Zeit, in der wir sowohl Ihr realistisches

Urleil über drohende Gefahr wie auch Ihren Glau-

ben an das jüdische Volk brauchen wie nur je.

SIEGFRIED MOSES

die Benutzung dieser Instrumente

vom Staate unabhängig gemacht und der privaten

Initiative von Personen oder Gruppen überlassen.

Die Front der Presse war eher von der Partei zur

Regierung als vom Staate zum Volke hin gewandt.

Das demokratische System bot die Freiheit, in der

sich jede antidemokratische ..Opposition entwickeln

konnte. Die grossen (Grundreohtt^ der freien Mei-

nungsäusserung in Wort und Schrift. Presse-, Ver-

samndungs- und Koalitionsfreiheit waren zwar ge-

dacht als Ventil, aber auch als Mittel zur (Geltend-

machung oppositioneller, selb&r gegen die Verfas-

sung gerichteter Bestrebungen. Die Verfassungen

sauen ja ganz statutenniässig' die Möglichkeit ihrer

Abänderung, also auch ihrer Aufl»ebung vor. Die

öffentliche Meinung war wichtig, aber unbeeinfliisst.

Dies war der Vorzug und Sif^lz des demokratischen

Systems. Soweit nun Meinungs- und Pressefreiheit

als Ventil dienten, waren sie die grössten (Gefahren

der Demokratie. Der Krieg hat nunmehr gelehrt, wie

flüssig unter gewissen Umstiipden die (Grenzen zwi-

schen demokratischer und totalitärer Methode der

Beeinflussung der öffentlichen Meinung sind. Kriegs-

drohung und Kriegsführung haben die demokrati-

schen Staaten genötigt, die Freiheiten einzuschrän-

ken und die Propaganda und Volkserziehung dennoch

zu einer Aufgabe des Staates zu machen. Dies ist

sicherlich kein vorübergehendes, lediglich den

K/iegsbedürfnissen angepasstes Verhalten bei sonst

unverändert gebliebenen Auffassungen von Mei-

nungs- oder Pressefreiheit. Die siegreichen demokra-
tischen Staaten müssen und werden darauf bedacht

sein, dass sie nie wieder den (Gegner im eigenen

Hause grossziehen; und so wie kein Wiederaufbau
ohne staatlich initiierte und kontrollierte Wirtschaft

möglich sein wird, so werden auch Staatsgesinnung

und politische Betätigung sich staatliche Kontrolle

gefallen lassen müssen. Es bahnt sich eine Aussöh-

nung des demokratischen Ideals mit machtvoller,

einflussnehmender staatiichef FübriUig auf allen (Ge-

bieten an. Heute sehen viele bei alledem nur den
Konflikt und ahnen nur die Aussöhnung.

In diesem Zusammenhang sei auf einige Erschei-

nungen hingewiesen, die den Charakter der öffent-

lichen Meinung im Zionismus und der zionistischen

Publizistik mitgestalten. Eine alle Zeichen unserer

Zeit an sich tragende Antithese, die für die Er-

klärung mancher Eigenarten der zionistischen Be-

wegung überhaupt aufschlussreich ist, wirkt seit

jeher mit voller Schwere auf die Bildung und die

Äusserungen der öffentlichen Meinung im Zionis-

mus und im Jischuw ein: nämlich der notwendiger-

weise demokratische Charakter der zionistischen

international en Bewegung und im Gegensatz
hierzu die totalitären Erscheinungen der natio-
nalen Bewegung. Wir beo]>achten auf vielen Ge-
bieten ein Einerseits — Anderseits. Demokratisch
ist die zionistische Bewegung in der ihre Mitglieder

verbindenden Organisation sgesinnung, da
- '"— Anhänger nur im Rahmen einer Welt —

:.gen. Der
ureb Satzung

all- I
1

sie mre -um*
fassenden freiwilligen Organisation sammeln kann.

übor »tgatiiche Mh« htniittel »ach innen die R u'

iung kann nicht »'robcrt Uiici eme Diktat ar kuixu

nicht aufgezwungen nerden. Auch undemokr»ti*che

Methoden wie Druck «lud Drohung münden ««ich

letzten Endes demokratischer Technik bedienen,

um sich durchzusetzen. Vielleicht gibt es überhaupt

keine andere internationale Bewegung mit einem

staatsähnlichen Streben, die auf so natürliche Weise

darauf angewiesen, manchmal geradezu verurteilt

ist, die demokratische Methode des Parlamentaris-

mus. des Proportionalsystems, der Debatten. Reso-

lutionen und Wahlen anzunehmen. Demgegenüber

sind nun viele Momente vorhanden, die jedem To-

talitarismus zugrunde liegen und die sich in de

politischen (Gesinnung, überhaupt in der geistig» n

Haltung und in der Methode der Durchsetzung -el-

tend machen: die zionistische Bewegung erstrebt die

Wiederbelebung und Stärkung jüdischen Natmn.d-

bewusstseins und Nationalstolzes mit stärkst i Bt

jahung der Rassenreinheit; die Emanzipat' <b

|>olitischen Schicksals des jüdischen Volkes oii '>Vil

len und Wirken anderer Nationen; eine käuipferi-

sche Haltung gegenüber anderen inneri'iili ^rh-poli-

tischen (Gruppen — sei es assiniilatoF>*< lie»! oder

galuthbejahend-nationalen oder sei es- -'»/iai oder

kulturell anders gerichteten Bestr

Kampf geht um die mieingescbränk»

maximaler nationaler Forderungen,

teln, au<di gegenüber den niehtjti' ! x-,

mit denen wir zu tun haben. Die Unbediiigtheit dt."

eigenen Forderungen hestimmt so »^tatk die Monu
der Bewegung, dass der politT-ch«; Koiripromi-f> —
sozusagen der Trick der Deriiokvfltie - als >'..trio-

naler Verrat angeprangert wird. Daher find«ii wir

auch <lie Anwendung total'iärer Miilcl zur liurch-

Setzung nationaler, sogar v in ••haftlicher oder kul-

lureller Postulate. Die T?j «tacbe, da.s« nach Pulästina

so verschiedenartige Menschen ohne gerieinsame

W^irtschaft. Kulturbaml oder soziale Verpflichtun-

gen einwandern, scbwicbt nicht etwa die zentrali-

stische Tendenz auf <Gleichri« htuiig,. ^«Mulern ermu-
tigt naturgemäs^ nni' <'i zur Ariwendung von Zwangs-
mitteln, wenn liundi ..t^rozeutigkcit aut' allen (Ge-

bieten erAtrebi wir 1. Weleb»- Funkiiön erfüllt hier-

bei die öffentliche Meinung,

Sun, die öfffotliche Meinung i u Zionismus und
im Jisrhuv und die Organe, die '.ir dienen und sie

Sehcrrf«*b m, zeigen ehen «i»Mnokratiselien Charakter,
si>weit sie durch di<* internationalen Bedürfnisse
de« zionistischen Belegung, durch ihren Parlanien-

tari: -nu» und die politischen Untergebilde bestimmt
werd»-ii; jedoch totalitären, soweit sie den positiven

natiortdeii Zwecken gewidmet sind. In demokrati-
scher Weise gehört die Presse den Parteien, in to-

talitärer Weise wird sie von ihnen kontrolliert. Der
Aufrechterhaltung des internationalen Zusammen-
hangs und der |>Hrl»inentarischen Zusammenarbeit
dient daher oft - vielleicht zu oft der Kompro-
miss. der Durchsetzung der nationalpolitischen For-
derungen aber die Unbedingtbeit. Manchmal war«
wohl die umgekehrte W ertverteihmg richtiger. Da
beide Tendenzen durch dieselben Personen und die-

selben Organe vertreten werden, so wird der Kon«
flikt auch in der Presse in empfindlicher Weise
spürbar. Wenige haben durch Charakter und Ge-
sinnung zwischen diesen Gegensätzen gewählt und
durch Klarheit der Richtung, Freiheit des Geistes
und Voraussicht der Entwicklungen zur Vorberei-
tung der Aussöhnung beigetragen, die allein den
KonHikt lösen kann. Diese Aussöhnung vorzuberei-
ten sollte eine Aufgabe der öffentlichen Meinung
und der Presse sein.

Bei Robert Weltsch ist die Entscheidung früh ge-

fallen und unerschüttert geblieben: er ist ein An-

walt und Vorkämpfer des demokratischen Ideals —•,

bei aller kritischen Bewertung oft veralteter For-

men und Bekämpfung schädlicher Praktizierung

eines Scheinparlamentarismus; er ist ein Gegner des

i
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Totalitarismus, mit tief eingewurzeltem nationalem

Ethos und Ringen um Sicherung und Fortschritt

unserer materiellen zionistischen Aufbauarbeit. So

hat er nicht wenige Male im Streit mit den totali-

tären Tendenzen und den Unentwegten gelegen und

^abei immer die Freundschaft der freiheitlich (Ge

sinnten genossen, die den Einzelnen und seine Mei

nung nicht weniger schätzen als die Masse mit ibrefi.

Marsch und Tempo.

leb möchte dieselbe Problematik von einer i

Hlern Seite her beleuchten. Die Instrumente der i/i-

{entliehen Meinung drücken meistens die, eigeuen

Bestrebungen und engeren Interessen des Sprecl r»

und der von ihm Vertretenen aus. Ein Red'-r

der selbst die öffentliche Meinung sein
•

i.l,

eine Versammlung. die etrr- Mr.- rrau.»rhiui. ,

klarstellt, eine Pas tri, die Bentrebun^cii und -Nut

Ten emer hestininit'^n Sohuht orgftuiniert und

für nir, ^pricht. ein Parlameqt, in dem die Par-

teien Hieb dann lusnuimentinden, - '»Re sind ihrun

S'iutif nach dazu berufen, erst d«^ eigene tulere-e

von (»rupprn, «odann ab»»r tfas engere Inleresie dei

INation zu rc[>räf«tnti^ren. Selten wird die Gruppe

ihr lalcrcsdc unter Einbezichunj^ dcah^u, wua auüu-

reu (Gruppen dient, definieren, selten wird auch das

Parlament das nationale Interesse unter Abwägung

<ler Interessen anderer Nationen bestimmen. Hier

aber liegt die Chance und die Aufgabe des von den

Erlebnissen und Lehren unserer (Generation erfüll-

ten politischen Schriftstellers. Der schreibentb;

Mensch, wenn er sich dessen erst bewusst ist, dass sein

gedrucktes Wort auch in späteren Zeiten wieder

(Geltung bekommen, jedenfalls einer späteren (G^eiie-

ration aufbewahrt werden kann, ist gerade das Crlied

in dem Or^^anisnuis der öffentlichen Meinung, das

mehr als j» les andere sich über das Interesse der

Gruppe urtd »»ogar der nationalen Bewegung erheben

kann und soll Weite des Horizonts, Tiefe der Bil-

•'uiig und Achtung vol dem gedruckten Wort haben

itoberi Weil seh dazu befähigt, mehr als das zur

EntsclV:idung kommende aktuelle Interesse zu sehen

und die einzelin Sache auch die eigene Sache, in

grösserei, /«ii^ainmenbängen wahrzunehmen und dar-

zutun da»r öffeiitlihe Meinung nicht nur nach oben

teprä<<entien *""' nicht nur von ohen beeinflusst,

sondern auch ^on der (Gruppe der Verantwortungs-

bewussten — '*"* nicht immer die Verantwortlichen

^^^J^^\ gebil^^^r her!. agebildet werden muss, um
Fi»" ' » • ^ innien. Nur in der Anerken-

nung höherer (Ge«iet«e im weiteren Raluuen liegt

die M v'^'hk.Mt **i«>*5r Aussöhnung der grossen (Ge-

gensatz ^•

Die e.t.zelne zfoni^«'»^*^^^ Gruppe wird von Weltsch

in den /a^ammcnbai)? ^''- zionistischen Bewegung

gestellt, die zionistisc»»« t<< wegung jedoch als em

Glied im , -fiisehen \J^e empfunden, der Jischuw

nU ein Tei) de- ganz« ^ Palähtina, Palästina hmge-

«en als ein Feil des Or>"»^^t^«^s jüdische Volk und

der Jischuw al Ce^tal^«^«* i*"*^' Betroffener der

Weltereignisse. Er streht hin /um historischen und

weltpolitischen /usamn»eni.«ng. izber er scbredit

nicht über jüdisrhes V« Ik oder Jischuw „und^' die

Umwelt, „und" i.
><^eltereigni^c, sondern das jü-

dische Volk und tl^'' Jischuw i» ihrer unlöslichen

Verbindung mi> der Well als' ein einheitliches

Geschehnis. Es ist ein Denken m ,nmer grösseren

konzentrischen Krei.^ u; es scheidl ^.ch damit vom

Mittelpunkt der eigenen Sache zu entfernen, aber

jeder Sektor geht doch immer von» Mioclpunkt aus,

da <lie Kreise um uns, mi den jüdisch' a Mittelpunkt

gezogen sind. Das Wei r^* »ueiten von dem einen

Zentralpunkte aus wird ebenso als Kompromiss

missdeutet wie die antitotalitäre Gesinnung, l'nd

beide Momente vereinigen sich so in Robert Weltsch,

dass diese Fusion geradezu die Eigenart seiner Per-

sönlichkeit ist. Es ist dies eine schöpferische Ver-

mählung, sie befähigt dazu, ein hohes Niveau na-

tionalen ethischen Pathos und erkenntnismässiger

Durchdringung unserer politischen Verhältnisse zu

erreichen. Die letzte Etappe unserer Entwicklung

seit den Unruhen von 1929 hat zur Offenbarung

di,eses konstruktiven politischen Schriftstellertums

hervorragende (Gelegenheiten geboten. Zwei Höhe-

punkte sind bekannt geworden: Robert Weltsch's

Verfechtung der politischen Konzeption vom bi-

nationalen Staat in Palästina, die zeigte, wie das

Verständnis für die Eingliederung der Juden in das

Gesamtleben Palästinas, die Gestaltung unserer Be-

ziehungen zum arabischen Volk und zur orientali-

schen Welt über die Grenzen des Jischuw und un-

seres Landes hinaus das politische Denken und

Schreiben dieses Mannes geformt haben. Sodann sei-

ne Artikel in der „Jüdischen Rundschau" im Jahre

19,33, die, als die ganze Wucht des Nationalsozialis-

mus das deutsche Judentum niederhämnierte und

seine Fassung sprengte, aussprachen, dass nicht die

Reaktion des Individuums, nicht seine Enttäuschung

oder Verzweiflung, auch nicht das nackte Gruppen-

I Robert Weltsch als Erzieher
.ieptemlMT 1916 schrieb Robert Weltsch von der

Front: ../Vi, memen ei.enen zukünftigen Weg wage

ich njiti,rU,b nicht zu lenken, aber ich glaube nicht,

dar^b «•» für niich einen andern Beruf geben könnte

uU Awodath Am". Dieses sich selbst gegebene Ver-

»prechui, })gt er in reiner Treue gehalten. Seine

pul>Ui:*Hh^ lie Tätigkeit war nichts als Dienst am
\ olke^ Di« nst dei Erziehers. Er hat mit jener Liebe

zu «'en Fernstehenden, zur „Peripherie", die man
ihm vorgeworfen hat, die „Zerstreuten Israels", so-

yp^'tt seine Stimme sie erreichen konnte, um ein

Ji'deotum zu sammeln versucht, und er hat

. • i». reits im Lager (Gesammelten vor den Idolen

k». ser Selbstvergottung und der Überschätzung

de neu Kraft gewarnt und das Allmenschliche

im j»j.;> eben betont.

Dun •« 'II die Jahre steht im Mittelpunkt seines

Denken» nd Wollens das Ringen um einen geläu-

terten- ^
i o n a 1 i s m u s. Achad llaam und Fich-

te lenrieu ihn. dass das nationale Problem wesent-

lich ein Erziehungsprohleni ist, die Volksgemein-

schaft der von der (Geschichte geschaffene Rahmen
zur Aufnahme und Verarbeitung erzieherischer Im-

pulse. Nur durch unsere eigene (Gemeinschaft hin-

durch können wir auf die Menschheit wirken, daher

müssen wir hier, im steten Kam|)f mit feindlichen

Kräften, um eine sittliche (Gestaltung der (Gemein-

schaft ringen. Diese Erkenntnis konkretisierte sich

für ihn, als sich die zinnist ische Bewegung in Pa-

lästina vor reale politische Probleme gestellt sah.

bei deren Lösnng die Einstellung zum Nationalismus

von entscheiden<ler Betleutung war. „Der Zionis-

mus — schrieb er 192.') » - kann nur dann verwirk-

licht werden, wenn die Juden dem Worte „Natio-

nalismus" einen neuen Sinn geben. Solange man das

Prinzip des Nationalisnuis in seiner alten Form an-

erkennt, wird der Zionismus immer auf die stei-

nerne Wand des arabischen Nationalismus stossen."

Und an anderer Stelle:„Der Zionismus kann nicht

im Zeichen des Natioiuili^mus allein verwirklicht

werden. Er kann nur terwirklieht werden im Zei-

chen der Überwindung des Nationalismus".

Das Wort ..NationalisBuis" hat in Weltsch*s Schrif-

ten einen doppelten Kl^ng. Einmal ist er, wie hier,

das zu Überwindende, ein anderes Mal schreibt er:

„Nationalismus heisst Höherentwicklung der Na-

tion" oder spricht von Bialik als dem Symbol „des

Nationalismus als geistiger Macht, <lie aus nationa-

len (^)uellen gespeist ist^^i^'Und (in einem frühen Auf-

satz): „Wir müssen d<*li Vhtionalismus zur Höhe
eines ethischen Ideals erheben, das die Herzen ent-

facht und jene starke Liebe sät, die den Einzelnen

zu Opfern befähigt", und (einige Jahre später): „Der

Nationalismus fragt nach der Bestimmung des Vol-

kes und misst die Wirklichkeit an der Norm der

sittlichen Bestimmung. Das jüdische Volk ist beru-

fen, den wa' ren Sinn der Nationalismus zu reali-

sieren".

Diese Stellen aus verschiedenen Zeiten seiner Ent-

wicklung sind hier zusammengestellt worden, um
zu zeigen, wie Weltsch in seinem Denken und Füh-

len mit dem Problem ringt, wie er selbst die Ak-

zente verschiebt. In Aufsätzen der jüngsten Zeit

hat er wiederholt davon gesprochen, dass nach Be-

endigung des Krieges der Nationalismus nicht mehr

die bewegende politische Kraft sein wird und dass

insbesondere wir Juden nicht mehr unter der Pa-

role der „nationalen Minorität" werden kämpfen

können. Aber schon vor 15 Jahren schrieb er: „Eine

rein biologische Staatsvcrstellung ist heute 'indenk

bar. Schon sehen wir, wie der Gedanke einer Tren-

nung der nationalen und der staatlichen Funktion

fortschreitet. Das nationale Leben ist der schöpfe-

rische Kulturprozess des Volkes; der Staat hingegen

eine Zweckmässigkeitsinstitution." Wir sehen heute,

LS Jahre s|)äter. wie eine Entwicklung, die schein-

bar doch an die biologistische Staatsvorstellung an-

knüpfte, dialektisch in eine übernationale Ordnung
umschlägt. Für uns Juden aber ist diese Trennung
des Staatlichen vom Nationalen — ein Gedanke, dem
die Steinersche „Dreigliederung des sozialen Orga-

nismus", und die Paneuropaidee, und ähnliche Bewe-
gungen heute, verwandt sind — von besonderer

Wichtigkeit, sowohl für das Nationalheim wie für

die Diaspora. In kleinen nationalistischen Staaten

wird unsere Eingliederung auf die Dauer immer
schwieriger sein als in grossen übernationalen Ge-

bilden. Die Trennung des nationalen vom staatlichen

Ziel darf aber für die jüdische Bewegung nicht die

Rückkehr zur Anarchie der Khille bedeuten. Viel-

mehr ist die Idee eines geordneten jüdischen Ge-

meinwesens, einer wahren Gemeinschaft in Palästina

eine —• wie Robert Weltsch sehr schön sagte —

-

unendliche Aufgabe.

Erst durch eine solche Selbsterkenntnis seiner

Möglichkeiten wird der Nationalismus wieder seine

ursprüngliche, seine geistig-sittliche Aufgabe neu

aufnehmen, wie sie Robert Weltsch in seineij frü-

hen Aufsätzen über Herzl, Achad Haam, Fichte so

begeistert wie begeisternd verkündet hat, und wie

er sie selbst in Jahrzehnten erzieherischer Wirksain-

keit realisiert hat. Das jüdische Volk hat nur ganz

wenige tiefe, ringende und ehrliche politische Den-

ker wie Robert Weltsch. Wir möchten ihm und uns

an diesem Tage wünschen, „dass Deine Quellen nach

aussen überfliessen, in weites Feld die Wasserbäche."

HUGO BERGMANN

interesse der Flucht und Auswanderung jüdische

Gesinnung und Haltung bestimmen dürfen^ sondern
dass das Wissen um das Erbe einer grossen Tra-

dition, um die Mitgliedschaft in einer aufstreben-

«len Nation und um die ^Teilnahme an der Schaffung
einer besseren Zukunft, , dass dieses Wissen das be-

drückte Judentum zur Selbstbesinnung, zu Selbst-

bewusstsein, zu Würde ^i|nd aufbauender Handlung
erheben muss. Die tiefe und den natürlichen Leser-

kreis der „Jüdischen Rundschau" überschreitende
^Ä irkung «les viel zitierten Leitartikels „Tragt ihn

mit Stolz, den gelben Fleck" zeigte den grossen er-

zieherischen Einfluss, den sein Verfasser ausüben
konnte.

Naturgemäss ist Anti-Totalitarismus und das Stre-

ben über das engere Feld des eigenen, des ersten

Kreises hinaus durchaus eine kritische Haltung, und

strenge Kritik i«t hier Jatsächlich der ständige Be-

gleiter der eigenen konstruktiven Idee. Menschen,

die sich so verhalten, werden bekämpft, gehen oft

allein, aber das Recht mag mit ihnen sein. Weltschs

politisches Schreiben ist ein kritischer und erzieheri-

scher Journalismus. Er selbst mag hierin sogar eine

Enge sehen, denn die äussere Dokumentation sei-

ner Persönlichkeit: Schreiben oder Redigieren von

Artikeln könnte in den Augen des Fernerstehen-

den vielleicht die Tatsache überschatten, dass das

Kulturelle der eigentliche Antrieb seines Denkens

ist, bestimmend für seine Beziehung zu den geisti-

gen Gütern des Lebens, bestimmend für seine Be-

wertung von menschlicher Bildung und Moral und

Tradition, von Dauer und Sieghaftigkeit des Juden-

tums und von Substanz und Ziel des Zionismus. Wir

leben in einer Zeit, wo Politik alles ist, wo aber

der politische Konflikt der grösste Kulturkonflikt

aller Zeiten ist. Mit Tanks und Bomben kämpfen
Religionen um die Menschheit. Darum ist Weltsch

ein Mann unserer Zeit, bei Vertiefung in historische

und internationale Zusammenhänge aktuell in der

Form und in der Forderung. T^nter den Schlägen

von Donner und Blitz sucht er die Offenbarung.

Wir suchen sie mit ihm. Die aufrichtige Feststel-

lung, dass Viele, Viele alles dieses wissen und wür-

digen und bejahen, möge ihm ein schönes Geschenk

zu seinem fünfzigsten Geburtstag sein.

„Selbstkritik"
„Man kann jetzt oft von jüdischer Seite die Mei-

nung hören, angesichts der Bedrohung der jüdi-

schen Position und angesichts der unbestreitbaren

Notlage sollten alle Juden sich zur Verteidigung des

Judentums zusammenschliessen und in solchen Zei-

ten müsse man die Selbstkritik, Kritik an jüdischem

Verhalten, zurückstellen. Wir sind nicht dieser Mei-.

nung. Vielmehr scheint uns der dauernde Ge-
winn, den wir Juden von einer Notlage dieser

Art haben können, gerade darin zu liegen, dass

wir für uns selbst, für unser eigenes Leben,

Lehren daraus ziehen. Es ist ein billiger Triumph,
sich selbst die Biederkeit zu bescheinigen, dem eige-

nen Volk die höchsten Prädikate zuzulegen und
jede von aussen kommende Kritik als ungerecht

abzutun. Natürlich schmeichelt es der eigenen Eitel-

keit, wenn man sich in das (rcwand des unschuldig

Verfolgten und Verkannten hüllt. Aber Ressenti-

ment war niemals ein guter Berater. Und besonders
Zeiten der grossen Erregung zeigen oft in besonders
grellem Licht Misstände, die man sonst übersieht;

in Zeiten der Prüfung bewährt sich das wahre We-
sen. Und auch der Beschauer ist in solchen Zeiten

hellsichtiger als sonst. Und wenn er nicht vergeb-

lich gelitten haben soll, dann darf er sich den Er-

kenntnissen, die sich aufdrängen, nicht verschlies-

i*-«^.

sen.
4(

(R. Weltseh ^^Selbstkritik, trotz allem !'^

Jüdische Rundschau v. 5.5.1933)
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Tragt ihn mit Stolz, den gelben Fleck

!

Der 1. April 1933 wird in die jüdische Gesthi^hte eingehen ai'f f^^r Tafjr^ d^^r die Knuinzipalionsperiode des u es feuropäischen

Judentums sichtbar uhschloss. An diesem Tage ist Hohen Weltsch zum Sprecher des deutschen Judentums geworden und darüber hinaus

zum Künder des ewigen Judentums, Sein Artikel „Trngt ihn mit Stolz, i^f^n gelben Fleck!"* — der in der „Jüdischen Rundschau** am
4. April 1933 erschien und den wir mit geringen Kürzungen wiedergeben verdient als grosse Dokument einer erschütterten und
erschütternden Zeit ins Gedächtnis geruj'en zu werden.

i

Der 1. April 1V3(J^ wird rin wirhtiprr Tag in dvr

(üescliiclite der dctitsclien Juden, ja in der (/Pschicli-

tP des ganzen jüdischen Volkes hieihen. Die Ereig-

nisse dieses Tages haben nieht nur eine |)ulitische

und eine wirtseiiaftliehe. sondern aueli eine niora-

lisclie und seeliselie Seite. Üher die pcditisehen und
wirtsehaftlichen Ziisanunenliänge ist in den Zeitun-

gen viel gesprochen worden, wohei freilich häufig

agitatorische Bedürfnisse die sachliche Erkenntnis
vertlunkeln. Üher die ni o r a I i s r h e Seite zu spre-

chen, ist unser e Sache. Denn so viel auch die Juden-
frage jetzt erörtert wird, was in der Seele der

deutschen Juden vorgeht, was vom jüdischen
Standpunkt zu den Vorgängen zu sagen ist, kann nie-

mand aussprechen als wir seihst. Die Juden können
heute nicht anders als als Juden sprechen. Alles

andere ist völlig sinnlos. Der Spuk der sogenannten
..Juden|)resse" ist w<*ggeldasen. Der verhängnisvolle

Irrtum vieler Ju<{en. man könne jü<lisclie Interessen

unter anderem Deckmantel vertreten, ist beseitigt.

Das deutsche Judentum hat am I. April eine Lehre
empfangen, die viel tiefer geht, als seihst seine erbit-

terten und heule triumphierenden (»egner annehmen.
Es ist nicht unsere Art, zu lamentieren. Auf Er-

eignisse von dieser ^'ucht mit sentimentalen Sal-

badereien zu reagieren, überlassen wir jenen Juden
einer vergangenen (fcneration. die ni<-hts gelernt

und alles vergessen haben. Es bedarf heute eines

neuen Tones in der Diskussion jüdischer Angelegen-
iM'iten. Wir leben in einer neuen Zeit, die nationale

|{t*volution des «leutschen Volkes ist ein weithin

sichtbares Signal, dass die alte Begriffswelt zusam-
» lengestürzt ist. Das mag für viele schmerzlich sein.

;iber in »lieser Welt sich behaupten kann nur, wer
den Bealitäten ins Auge sieht. Wir stehen mitten
in etiler gewalligen l mwandliing des geistigen, po-

litischen, sozialen und wirtschaftlichen J^ebens. IJ n -

sere Sorge ist: Wie reagiert das Judentum?
Der 1. April 19X5 kann ein Tag des jüdischen Er-

wachens und der jüdischen Wiedergeburl sein.

Wenn die Juden wollen. W enn die Juden
reif sind und innere Grösse besitzen. Wenn die Ju-
den nicht so sind, wie sie von ihren Gegnern dar-

gestellt werden.
Das angegriffene Judentum muss sich zu s i c h

selbst bekenn e n.

Auch an dii'sem Tage stärkster Erregung, wo im
Angesicht ib's beispiellosen Schauspiels der univer-

salen Verfemung cb*r gesamten jü(Iis(>lieii Bevölke-
rung eines grossen Kulturlandes die stürmischsten
Kmpfindiingen unser Herz durchzogen, iiaben wir
vor allem Eines zu wahren: B e s o n n e n h e i t.

Stehen wir fassungslos vor dem (»eschehen dieser

Tage, so dürfen wir »loch nicht verzagen und müs-
sen uns ohne Selbsttäuschung Kechenschaft ablegen.

Man müsste in dies«Mi Tagen em|)fehlen: dass die

Schrift, die an der Wiege des Zionismus stand,

Theodor lierzls .,Judenstaat^\

in h u n d e r t t a u s e n d e n Exe m p I a r e n

unter .Juden u n »1 N i c h t j u d e n verbrei-
tet wird. W«'nii es noeb Gefühl für Grösse und
Adel, für Ritterlichkeit und Gere<"htigkeit gibt, müsste
i'^der Nntionalso^iRlist. der die««*»« Buch zu Gesieht
bekommt, vor seinem «Mgenen blinden Tun erstarren.

Aber auch jeder Jude, der es liest, würde beginnen
zu verstehen; und würde daraus Trost und Erhe-
bung schöpfen.

Wir im Geiste Theodor TTerzls erzogenen Juden
wollen auch heute nicht anklagen, sondern ver-
stehen. Und uns fragen, was unsere eigene
Schuld ist, was wir selbst gesündigt haben. Im-
mer hat das jüdische Volk in kritischen Tagen
seines Scbicksals sich zunächst die Frage vorgelegt,
was seine eigene Schuld ist. In unserem wichtig-
sten Gebete heisst es: „Um unserer Sünden
willen wurden wir aus nnserni Land vertrieben".
Nnr wenn wir kritisch gegen uns sind, werden wir
gerecht auch gegen andere sein.

Die .Tudenheit trägt eine schwere Si-huld, weil sie

<len Ruf Theodor Herzls nieht gehört, ja, teilweise
verspottet hat. Die .luden wollten nichts davon wis-
sen, dass „eine .ludenfrage besteht". Sie glaubten,
es komme nur darauf an, als .lüde nicht erkannt
zu werden. Man wirft uns heute vor, wir hätten

das deutsche Volk verraten; die nationalsoziafi'ti-

sche Presse nennt uns, und wir sind »lagegen wehr-

los, den „Feind der .Nation".

Es ist nicht wahr, da^s die Juden Deutschland

verraten haben. Vt enn sie etwas verraten haben,

so haben sie sich selbst, das Judentum verraten.

W «il »br Jude sein Jvt\IenMiiii nicht st«»|/- zur

Schau trug, w«'il er sich um die Judciifrage heriini-

ilrücken wollte, bat er sich mits(>hul(iig gemacht an
der Erniedrigung de;^ Judentums.

Bei aller Bitterkeit, die uns beim Lesen der na-

tionalsozialistischen Boykottaiifriife und der unge-

rechten Beschuldigungen erfüllen muss, für eines

können wir dem Boykottausschuss dankbar sein. In

den Richtlinien heisst es in Par. 3:

„Es handelt sich . . . selbstverständlich um Ge-
schäfte, die sich in den k landen von Angehörigen
der jüdischen Kusse befinden. Die Religion spielt

keine Holle. Katholisch oder protestantisch getaufte

Geschäftsleute oder Dissidf.iten jüdischer Kusse sin<l

im Sinne dieser Anordnung ebenfalls Juden. ^^

Dies ist ein Denkzettel für alle Verräter am
Judentum. Wer sich von der Gemeinschaft weg-
stiehlt, um seine jiersönliciie Lage zu verbessern,
soll den Lohn dieses Verra's nicht ernten. In die-

ser Stellungnahme gegen «i s Renegatentum ist ein

Ansatz zur Klärung enthalt »m. Der .Tu<le, der sein

Judentum verleugnet, ist kein bessert'r Mitbürger
als der, der sich aufrecht (Jazu bekennt. Renegaten-
tum ist eine Sclimac!i, aller solange die Umwel;
Präiipen darauf setzte, scAen es ein Vorteil. Nun
ist es auch kein Vorteil iiMihr. Der Jude wird a 1 s

solcher kenntlich g<'miicht. Er bekommt den
gelben Fleck.

j

Dass (j^ie I>oyk ottleitunv^#,ano''dnete. an die boy-
kottierten (/eschäfte Schiluer ..mit gelbem Fleck
auf schwarzem Grund" zu lüften, ist «'in gewaltiges
Symbol. Dies<^ Massregel ist als Brandmarkiing, als

Veräcbllichmachung gedacht. Wir nehinen sie auf,
und wollen daraus ein Ehr »nzLichen machen.

Viele Juden hatten am SonUr-^bend ein schweres
Erlebnis. Nicht aus innerem Bekenntnis, nicht aus
Treue zur eigenen (/cmeii scliaft. nicht aus Stolz
auf eine grossartige Vergangenheit und Meuschheits-
leistiing. sondern durch <b'n Aufdruck des roten
Zettels und des gelben Flecks standen sie plöt/lieb
als Juden da. Von Haus zu Haus gingen die Trupps,
beklebten (rcschäfte und Schilder, bemalten die
Fensterscheiben. 21 Stunden waren die deutschen
Juden geWissermassen an den Pranger gestellt. Ne-
ben anderen Zeichen und Inschriften sah man auf
den Scheiben der Schaufenster vielfach einen
sen Magen David, den Schild König Davids
sollte eine Entehrung sein. Jude n. n e h m t

auf, den D a v i d s s c h i 1 d, u n d tragt

gros-

Dies

i }i n
i h n

1 n Eh r e n
Denn — und hier beginnt die Pflicht unserer

Selbstbesinnung, — wenn dieser Schild heute be-
fleckt ist, so sind es nicht unsere Feinde allein, die
dies bewirkt haben. Viele Juden gab es, die sieb
nicht genug tun konnten in würdeloser Selbst Ver-
höhnung. Das Judentum ^aU als überlebte Sache,
?n;in betrjichtete es ohn«« Ernst, man wollte sich
durch Lächeln von seiner Tragik befreien.

Aber es gibt heute bereits den Typus des
neuen, freien Juden, den die nichtjüdische

Welt noch nicht kennt.

Wenn beute in der nationalsozialistischen und
deutschnationalen Presse häufig auf einen Typus
des jüdischen Literaten und auf die sogenannte .Tu-

denpresse hingewiesen wird, wenn das Judentum
für diese Faktoren verantwortlich gemacht wird, so
muss immer wieder gesagt werden, dass dies keine
Re|)räsentanten des .Tudentums sind, sondern höch-
stens geschäftlich von den Juden zu profitieren ver-
sucht haben. In einer Zeit hourgeoiser Selhstgerech-
tigkeit konnten diese Elemente auf Beifall auch
bei jüdischen Zuhörern rechnen, wenn sie Juden
und Judentum verhöhnten und bagatellisierten. Wie
oft wurden uns Nationaljuden von dieser Seite
die Ideale eines abstrakten Weltbürgertums gepre-
digt, um alle tieferen Werte des Judentums zu ver-
nichten. Aufrechte Juden waren stets entrüstet über
die Witzeleien und Karikaturen, die von jüdischen
Possenreissern genau so oder in noch höherem Mass

gegen das Judentum wie gegen Deutsche oder an-
dere gerichtet wurden. Das jüdische Publikum be-
klatschte seine eigene Erniedrigung und viele ver-
«uchten. dadurch ein Alibi für sich zu schaffen,
d«ss sie in den Spott miteinstimniten. Auch jetzt,
in diesen schweren Tagen, glauben man<lie. sich
durch. Fahnen fiM'li.t. o/J.e-. ^.v. ''.w;.?.'. ,k?ir*i i.vV.\-. /.u

können. Der ,.VöIkische Beobachter" vom 2. April
berichtet schmunzelnd, dass die Boykottleitung von
jüdischen (ieschäftsleiilen überlaufen wurde, die
für sich eine Ausnahmebehandlung wünschten. Viele,
so behauptet der „V. B.", hätten sich schnell tau-
fen lassen, um sagen zu können, sie seien Christen,
(glücklicherweise geht selbst aus der Darstellung des
„V. B." hervor, dass solche Fälle vereinzelt wa-
ren. Aber die Zeit des Druckes ist noch nicht
über, wir stehen am Anfang, und darum muss
dieser (»efahr die Rede sein.

Denn die Gefahr, die grösste Gefahr, die d. ...

Judentum droht, ist die einer Verderbnis und Ver-
krüppelung des Charakters. Die Nationalsozialisten
erklären in ihren Reden und in ihren Kundgebun-
gen, dass sie Charakterlosigkeit mehr verachten als
alles. Dr. (Goebbels hat sich in seiner Rede am Frei-
tag über die Wandlung der „jüdisch« i Presse"
lustig gemacht, die so schnell umg«'lernt habe, dtf.g
die Redakteure des ..Angriff vor Neid erbiii„se„
müssten. /'"

Wenn der Nationalso/iulismns diese Sachlage
erkennt, dann müsste er sieh als jiidiscl'(>„ |>urt-
iier ein Judentum wünschen, das sejup Ehre

hoch hält.

Er dürfte nicht jüdische Charakterlosigl^cit fördern,
um sie dann bruiidmarken zu köiii;,.,,^ |.',|- dürfte
dem Juden, der si( h offen als J u d •> bekennt und
der nichts verbrochen nat, seine Ehrt nicht besirei-*

vor-

von

lern

len.

hat

Ob d<Mii so ist. wird sich ba/d

'enii die
wird, (leiiei^ j,ls J u den — denn
sie ja hier auscewählt innerhalb

erweisen: Man
ji'tzt eine Prozentiiorm für gewisse Berufe an-

gekündigt, oder kurzerhand bereits eing<'fülirr. Wir
werden noch davon zu spreche,! haben, wie schwer
diese Massregel die deutsche], J„den moralisch und
wirtschaftlich trifft; aber Wp„„ die Liste derer zu-

saniinengest(>llt

als solche sind mt- ju nn-i ausgewa
der Prozentiiorm die Ausüb„„jr des Berufes gestattet
wir<l. dann darf nicht derjenige benachteiligt sein,

der offen uihI klar zum Ju(?,>„i,|,„ steht. Das ist die
logische Konse«|uenz, die s;,.h für die Nationalso-
zialisten aus ihrer r'^eticn Anschaimiig ergeben
müsste.

Ülu^r die Jude frage zu redei^^ galt noch vor
dreissig Jahren gebildeten Kreiden als anstössig.

Man betrr-.clitele damals die Zionisten als Stören-
friede mit einer idee fixe. Jetzt ist die Judenfrage
so aktuell, dass jedes kleine Kind, jeder Schuljunge
und der einfaehe Mann auf der Strasse kein ande-
res Gesprächsthema hat. Allen Juden in ganz
Deutschland wurde am 1. Ajiril der Stempel „Jude"
aufgedrückt. Nach den neuen Anweisungen des Boy-
kottkomitees soll, falls der Boykott erneuert wird,
nur noch eine einheitliche Bezeichnung aller Ge-
schäfte stattfinden: bei Nichtjuden der Vermerk
..Deutsches Geschäft", bei Juden einfach das Wort
..Jude". ?daii weiss, wer Jude ist. Ein Au^v/eichen
oder Verstecken gibt es nicht mehr. Die jüdische
Antwort ist klar. Es ist der kurze Satz, den Moses
zum Ägypter sprach: Iwri anochi. Ja, Jude. Zum
J u d e - S e i n Ja sagen. Das ist der morali-
sche Sinn des gegenwärtigen Geschehens. Die
Zeit ist zu aufgeregt, um mit Argumenten zu dis-

kutieren. IToffen wir, dass eine ruhigere Zeit
kommt, und dass eine Bewegung, die ihren Stolz
darein setzt, als Schrittmacherin der nationalen Er-
hebung gewürdigt zu werden, nicht ihr Gefallen
daran finden wird, andere zu entwürdigen selbst
wenn sie meint, sie bekämpfen zu müssen. Aber
wir Juden, unsere Ehre können wir verteidigen. Wir
gedenken aller derer, die seit fünftausend Jahren
Juden genannt, als Juden stigmatisiert wurden. Man
erinnert uns, dass wir Juden sind. Wir sagen Ja,
tragen es mit Stolz.
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An der Wende von Israel

Erinnerungen und Gedanken zum Neuen Jahr
Mit (licsom Neuon Jahr siinl wir,

wenn nicht allen trügt, wirklich in

eine neue Phase <ler iHraelisclien,

zionistischen und damit der jü<li-

Hchen (Teschichtc eingetreten. I)<'r

neue anierikaniselie Präsident, <ler

jetzt im weltpolitischen Masstab die

Verantwortung für das Palästina-

Problem trägt^ drängt auf Peendi-

guiig des israelisch-arabischen Kon-

fliktes uikI nach seinem Willen, <leni

bisher auch Israel zugestimmt hat,

sollen im Spätherbst die Verhand-

lungen zwischen den Parteien be-

ginnen. Sowohl ein — wenn auch

nur teilweiser — Erfolg als auch

ein Scheitern müsste als bedeut-

samer Einschnitt betrachtet wer<len.

Dieser Moment der llngewissheit

und der Erwartung ist geeignet für

einen Rückblick^ der natürlich an

dieser Stelle nur schlagwortartig

erfolgen kann. Ehrliche Rechen-

schaft, wie das unsere Feiertage

verlangen, erfordert mehr Zeit und

Raum. Wir fragen, was wir wollten

und was wir erreicht haben. Poli-

tische Ideen werden selten in der

Weise verwirklicht^ <lie ihren Ver-

kündern vorgeschwebt hat. In d<'r

Kontingent der Geschichte führen

alle „ismen" zu anderen Resulta-

ten, als die sie »uf 'hre Fahne

geschrieben hatten ; das haben wir

ringsum reichlich erlebt in den

letzten hundert .lahren. Inzwischen

sind zwei oder drei neue (»enera-

tioneii hernngewachsen ; auch sie

fragen, wo wir stehen, und auch

sie blicken zurück. Interessnnter-

weise sind die zionistischen Vor-

gänge und Dehatten der Frühzeit

jetzt zum Gegenstand akademiscliei'

Forschungen geworden. Dinge, in

<lie die Älteren unter uns selber

verwickelt waren, und <lereii Ab-

lauf nur Stoff von Tagesereignis-

sen war, erhalten plötzlich eine aka-

demische Dignität. Dies betrifft

auch die Vorgänge im deutschspra-

chigen .ludentum und im Zionismus.

AI« Beispiel diene die Doktorthese

eines amerikanischen Doktoranden,

die soeben als Buch erschien unter

dem Titel „Zionism in Germany

1897—1933" >)

Für jemanden, der selber in die-

sem Drama mitgespielt hat, ist es

von besonderem Interesse, wie ein

jüngerer Forscher, der auf gedruckte

oder geschriebene Dokumente ange-

wiesen ist, die Dinge sieht. Das

sorgfältig erarbeitete und ohne Par-

teilichkeit geschriebene Buch von

Stephen M. Poppel erlaubt einen

Blick jenseits der leidenschaftlichen

Parteikämpfe von ein«t^ die heute

belanglos geworden sind. Ich selber

habe vor b'5 Jahren versucht^ eine

Bilanz zu ziehen und die Eigenart

des „deutschen" Zionismus, wie er

sich in der von Poppel behandelten

Periode darstellte, zu charakterisie-

ren •-). Diese Interpretation halte

ich mich heute noch für gültig.

Poppel Ixduuidelt das Thema in ei-

nem weiter<'n Zusammenhang und

vorwiegend au ein amerikanisches

Publikum gerichtet. Ich will hier

iiur auf einen Punkt eingehen.

Nach einer Analvse der beiden im
•

deutschen Judentum einander gegen-

überstehenden Hauptgruppen^ Oen-

tral-Verein („Assimilanten") undZio-

üisten, sowie der objektiven und

psyehologischen Widerstände^ mit

denen beide zu ringen hatten,

kommt <ler Verfasser zu einer für

vicde vielleicht überraschenden

Schlussfolgennig. Beide (iru])pen, so

sagt er scheinen einander viel nä-

her gewes(>n zu sein als jede ^""

ihnen annahm. Beide gingen davon

aus, dass gewisse objektive Fiii-

stände den Widerstand der Deut-

schen gegen <lie Integrierung der

Juden verursacht haben. Während

ab(»r die Assiiuilanten das Heiluiit-

t(d salien in einem überbetonten AN'il

M Ste])hen M. Po]»])el : Zionism

in (lerniany 1SJ)7— HKU. The
Sbai)ing of a .lewish Identity.

The .lewish Publication So-

ciety of America, Philadel-

phia 1977, 2:U S.

-) Deutseher Zionismus in dei'

Rückschau, in : „Zwei Wel-

ten", Siegfried Moses zum
fünfun<lsiebzigsten Geburts-

tag, herausgegeben von Hans
Tramer, Verlag Bitaon Tel

Aviv io«)2, S. 27—42. Der
Aufsatz ist auch abgedruckt
in : Robert Weltsch, „An
der W%*nde <les modernen
Judentums", J.C.B. Mohr Tü-

Idiigen, \'eröffentlichung des

L<\) Baeck Instituts 1072.

len zur Assimilation, meinten <li<*

Zionisten, dass gerade ein klares

Bekenntnis zur jüdischen S«)n«lerart

auch Respekt uuil Anerkennung bei

anderen (<bh. den Deutschen) fin-

den würde. Iküde Gruppen hatten

im Grunde einen Glauben an libe-

rale und humanitäre Prinzipien, mit

Vorstellungen der Möglichkeit eines

politischen Pluralismus^ die freilich

in der deutschen Entwicklung in

zunehmendem Masse anachronistisch

wirkten. Obwohl man vorsichtig

s«ün mu.HS in der Behauptung, dass

alles so kommen musste, wie es

schliesslich kam, ist doch das Er-

jrebnis unverkennbar. Die A.ssimi-

lanten scheiterten an dem völki-

schen Instinkt des deutschen Na-

tionalismus, der dem Eindringen

der Juden eine eiserne Wan<l ent-

gegen.setzte die Zicmisten hingegen

sahen sich l<onfrontiert mit der

ebenso undurchdringlich erscheinen-

den Schranke der arabischen

Intransigenz. Beide jüdischen Grup-

])en waren in ihren Ideologien zu

(»])tiniistisch gewesen, weil sie an

liberale Meen glau])ten. Das ist es,

was der Verfasser als ihre Ver-

wandtschaft <»nipfindet.

Ich habe aus Raumgründen Pop-

])els Formulierung nicht wörtlich

zitiert. Sie zeigt, wie die Dinge

.50 oder '»<* dalire später erscheinen.

Vielleicht darf ich noch einmal mich

selbst zitieren. Als nach dem Zwei-

ten W(dt krieg zum erstem Mal

(B)5()) das .lahr])uch des Leo Baeck

Instituts erschien, habe ich in der

Einleitung gleichfalls versucht, die

Position der beiden Gruppen ab-

zuschätzen. Ks heisst dort (geküjzte

Cbersetzung aus dem Englischen) :

wir müssen zugcdien, wie

\iele Illusionen in den jüdischen

I<le(dogien enthalten waren. Die

Assimilant<'n idealisierten die

Emanzipation. Einige von ihnen

geV)ärdeten sich als deutsehe

Nationalisten, aber einige sahen

«len Eintritt der Juden in die

universale Menschheit als <lie

Erfüllung von prophetischen und
T^essinnischen l<lefm. Die Wirk-

lichkeit war anders, aber sie

hielten fest an ihrer V%)r.stellung

und v^erteidigten sie als ob das,

was sein sollte, id<mtisch wäre

mit dem, was tatsächlich war.

Die Zionisten andererseits be-

tonten zuweilen übermässig die

Vorzüge der Separation. Sie

itlealisierten das Wunschbild ei-

nes jüdischen Staates, der da-

mals noch nicht existierte und

daher in der Vorstellung ausge-

stattet werden konnte mit all

«len wünschbaren Attributen des

Fdlen un,! Schönen. Die Wirk-

lichkeit konnte natürlich mit

diesen Erwartungen nicht

Schritt halten. I^eide Gruppen

zeigten ein hohes Mass von

Selbstgerechtigkeit, wenn immer

die (Jelegenheit für sie gümstig

zu sein schien. Heute sehen wir

das alles in «^i"t*r analeren Per-

spektiv«'. Wir alle sind beschei<le-

ner geworden."

Sechzig Jahre Zionismus

Es I)esteht hier nicht «He Möglich-

keit, beide Haltungsweisen in ih-

ren ver.schiedenen Stadien zu dis-

kutieren. Dazu könnte sich an

kommenden Neujahrstagen Gelegen-

heit ergeben, wenn andere da sein

werden, die Rückschau halten. Ich

luuss mich diesmal beschränken auf

den weltpolitischen Aspekt, der ja

heute von besonderer Aktualität ist.

In den Anfangsjahren, die Poppe!

auch behandelt, prägte Kurt Blu-

menfeld das damals teils bewunder-

te und teils kritisierte Wort, <ler

Zionismus sei vor allem ein Per-

.sönlichkeitsproblem ; das war eine

weitblickende Vorausnahme dessen,

was man heute, beson<lers in Ame-

rika, die Pi-age der „Identität'^

nennt. Aber die Meinungskämpfe

wurden damals in Versammlungs-

sälen und internen Diskussionen

ausgefochten. Die ganze Welt, vor

allem auch die jüdische Welt, und

der Rahmen, in welchem der Zio-

nismus einer Verwirklichung seiner

Ideen konkret nachstreljcn konnte,

hat sich in einem unabsehbaren

Masse geändert. Schematisch könn-

te man als Meilensteine auf diesem

Weg die dahre 1917, 1933, 1937

(erster Teilungsplan), 1948, und

19()7 anführen.

In dieser rasch sich wandelnden

Welt („wie Wolkengestalten", sagt

Rilke), kann kein Individuum und

kein Volk seine jeweilige Situation

isoliert betrachten oder sich der

Illusion hingeben, allein Meister

seines Schicksals zu sein. Alles ge-

(FortMtzung umieitig)
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^ An der Wende von, Israels Geschick (FortsetzuTiff)

holt in (U*n Kaliincn «'iiu»s Znsaiii

iiMMiw irkiMiM von K riirtrii, üboi' tlit*

wir keine Macht liahcii ; es wiire

t'in paranoischer Wahn, nur «Irr

Stark(i des eij^cnen Willejjs /.u vcr-

traneri. Natürlich ist dci- •i<»<'tic

zielbewusstc Will^ <'in<' VorluMliii-

gnn^ jeder llandlunj^^ ahcr es wäre

naiv und irreführend anzuneliniefi,

dass er allein entscheid<'t. Tni nun

diese allj^tMiieine Krk<'rintnis auf den

Zionismus anzuwenden (um den es

sich ja in unserer Betrachtung^ hier

handoJt), wo niuss niiin «ich vor iXei'

Oherschätzunj^ nietaphoris(dier Pro-

khiniationen hüten, die nur ein«'ii

dynamischen und aufmunternde?!

Sinn, aber keine objektive (ieltun^

ha))en. Einer der Kiesen des ur-

sj)rün^lichen Zionismus, <h'r heuti-

gen Generation nur noch aus Stras-

sennamen bekannt, Menachem

Ussischkin, f)flegte — wenn ihm die

l()gis(dieii Argumente ausgingen —
zu sagen (auf hebräisdi ruitürlich):

„Kein Ding kann bestidien vor dem

Willen." Der aus einer ganz ande-

ren Welt stammende, in anderen

Kategorien denkende Theodor Herzl

sagte in seiner ersten Programm-

schrit't „Der diidenstaat" (1S1)()):

„Die .Fuden, die wollen, werden ili-

ren Staat haben", und seinen spii

teroii utopischen Koman „Alt?ieii-

land" beschli(»sst er mit den Wor-

ten : „Wenn ihr wollt, ist es kein

Märchen." Beide Männer ab(»r, und

viele andere, dachten sicher nicdit

zu bcdiaupten, dass Wille allein

unwiderst(ddi('h ist. Sie haben nur

eine negative Wahrheit ausge-

drückt, nämrudi, dass es ohne den

Will<*n sicherlich nicht geht. Und

da stehen wir schon vor dem Baupt

problem der zionistischen (fes(dii(di-

te, iil)er «las man sich heuto —
nach dem umwälzend<»n Kinschnitt

des Holocaust <ler auch das jüdi-

sche Kollektivbevvussts(Mn revolutio-

när umwandelte — in der (le-

schichtsbetrachtung häufig hin-

wegsetzt, nämlich dass dieser wich-

tige Faktor, der Wille der Judcui

für <len Zionismus, nicht wirklich

ausreichend vorhanden war.

„Im Rate der Kulturvölker"

Alle konkreten Pläne, die im Ver-

lauf der zionistischen Geschichte

auftauch ten^ können nur im Rah-

men der jeweiligen Begriffswelt

nnd politischen Konstellation ver-

standen werden. Man kann solche

Pläne nicht vom Gesichtspunkt an-

derer Zeiten, nachdem sich die

grundsätzlichen Weltverhält nisse

geändert haben, ger«vd^ beurteilen.

Herzl verstand die Bedeutung d(»s

Zeitwandels sehr gut, soweit es sich

lim den technischen Fortschritt

handcdte. Kr war fas/,ini(»rt vt)n den

neuen Krfindungt»n am Ausgang des

19. Jahrhunderts ; gleich am Anfang

seiner Schrift über den .Tudenstaat

sagt er, dass erst diese technischen

Errungenschaften s«dnen Plan nuig-

lich machten. Andererseits aber

wusste er^ dass natürlich niemals

die Juden allein das Projekt

bewerkstelligen kiuinten. Ks gehurt

dazii <lie Zustimmung der ,,\\«dt*',

worunter man zu seiner Zeit Ku-

ropa verstand, d.h. das sogenannte

,,Kuropäische Konzert" das im 11».

.lahrhuudert na(th der Aufklärung

und *'*'" Xapoleonis(dieii Kriegen

im Sinnt» ''''^ Wiener Kongresses

(iSia— 181.')) (li(. Weltpolitik diri-

gieren zu können meinte. Der Kern-

satz bei Herzl, den man nicdit über-

sehen darf laut(*t (S. 11) : „Sie

(die .ludenfrage) ist eine nationale

Fra^e on«J um ^\i> vm losen, müs-

sen wir sie vor Allen) zu einer

f)olitischen VV«dtfrage machen, die

im Käthe der Kulturvölker zu lösen

sein wird."

,,Im Rate der ICulturvölker" !

Was flerzi vorschw(d)te, war sicher-

lich di^. P\)rm der europäischen

Kongresse (Wien<'r Kongress 181.'),

l*ariser Kongress 185(5, der den

Krimkrieg beendete), vor allem

der Berliiu'r Kongress von 1878,

dessen (Jegenstand ja die „orien-

talische Frage" war, nach dem

russisch-türkischen Krieg von 1877,

gegen dessen Krgebnis im proviso-

riseheii Frieden von San Stefano

Disraelis Kngland sein \'eto — in

der (Jestalt einer Kriegsflotte vor

Konstantinopel — einlegte. Man
rechnete damals ohne es offen zu

sagen, schon mit dem Zerfall des

OttomaFiischen Reiches, (l(»s ,, kran-

ken Mann am Bosporus", und i'ii

Rahmen solcher internationaler Kr-

wägungen hi(dt man alles für mög-

lich, wenn es nur "lit genügendem

Nachdruck f)lausibel giMiiacht wer-

den konnte und wenn es — das

wurde nicdit immer klar gesagt —
keinen anderen fundauuMitalen

Maidit inter(\ssen widers[)rach. Auf
dem l^erliner Kongress 1878 gab

es bekanntlich auch ein,. .luden-

frage, ab(T es war nicht die (Jrün-

dinio- eines .ludenstaates, daran

«budjle damals niemand, sondern

die Sicherung bürgerlicher Retdite

(die Kmanzipation) d<*r .luden der

neuen l'alUanstaaten, vor allem

Ivumäniens. Dabei spicdten (Tu» gros-

sen Organisationen dei' reichen und

assimilierten We.stjudt^n •'''"' wenn

auch nicht off izitdle iJolle, verkör-

I)ert in der Person ^W^ Dankiers

Gerson Bleichröder in Berlin, über

den kürzlich <lie erste umfassende

Biographie'') erschienen ist, die in

den V'erein igten Staaten und West-

europa, besonders angesichts des

durch die Hitler- Kpoche gesteiger-

\i*\\ Interesses, grosses Aufs(dM'n

erregte. Über die .ludenfrage auf

dem Berliner Kongress gibt es vie-

le lierichte *).

Was Herzl sich eigentlich «lachte,

wenn er sagte
:
,,Alan gebe uns die

Souveränität eines für unsere ge-

rechten Volksbedürfnisse genüg<Mi-

den Stückes <ler Krdoberfläche, al-

les andere werden wir selbst be-

sorgen'', ist etwas rätselhaft. Was
heisst „man gebe" ?^ wer ist dieses

„Man" ? Wahrscheinlich ist diese

(Irundfrage gar nicht ins Dewusst-

sein gedrungen, hat doch genau

zwischen dein Berliner Kongress von

^5) Fritz Stein
; (Jobl and Iron.

Bisnmrc'k, Bleichröder and
the l»uilding ol* the (»erman
lMiipiT<'. Allen and l'nwin,

Kondon ]V>77 (erscheint au(di

deutsch im X'eidag l'llstein,

Berlin).

«) Siehe z.P.. N.M. (lelber, The
Intervention of (lerman .lews

at the B>erlin Congress, in

Year Book \' of th^. Keo

Daeck Institute^ TiOndon

TOGO, pp. 221—250, und das-

selbe in (leuts(die?- Spracdie in

„Deutsches .ludentum^ Auf-

stieg und Krise", Deutsche
X'erlags- A n st a It

,

St ut tga rt

hm;;;, s. im (i—252.
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JS7S und der Niederschrift des

„.lutlcnstaat" ISiMi noch cifi an<lert»r

Berliner Kongress statt<;etunden,

iianilich IMS4/S.'), drr Hiilu'punkt

(U's (wie sich heute zeigt, relativ

ktirzlehi^^en) Prozesses, den man i»

«h'i- en<;-|isclu'n I*uhlizistik nennt

„the seranihle (Hal;;erei) for At'ri-

ea'^ die Aufteilung;- Afrikas in den

einzelnen Aspiranten zuj^ewiesene

Kolonialj^ehiete. Das alles natürlich

ohne Befra<,nin^ der als im politi-

schen Hinnc nicht existierend ange-

sehenen Bevölkerungen. (Jegolten

hat nur der Souverän eines (rchie-

tea, nicht die Bevölkerung. Daher

war e.s auch ganz logiseh, im Sinne

jene,- Zeit^ dass Herzl, sohald er

an Palästina als Ort der Verwirkli-:

ehnng dachte, als Kontrahenten nur

den Sultan im Auge hatte. Dies

sagte er im „.ludenataat'' (S. 2i>)

und schön damals hot er als (legen-

Iciatung an, „die Finanzen <ler Tür-

kei gänzlich zu regeln". In weni-

gen Sätzen w^ird da aueh ein ed(d-

niütig konzipiiM'tes Programm der'

Funktion des künftigen neutralen

.ludcnstaates Palästina vorgetragen.

Die Landesl)evölkerung wird nir-

gends erw^ähnt. Auch später haben

ausser in rhetorischen Protesten

un<l Anklagen zionistis(die Kongres-

se, Kedner und IManer diesen Punkt

niemals wirklieh ernst genommen,

mit wenigen Ausnahmen natürlich,

zu denen vor 1917 neben Ach ad

ilaam z.l^. l*ädagogen wie .Fosef

JiUric und Tzchak Epstein gehörten.

Diese T^etrachtung kann hier nicht

im einz(dnen fortgesetzt werden.

Der in unserem Zusammenhang er-

hebliche Punkt ist vor allem die

oft unbewusste Abhängigkeit des

zionistischen Denkens von den Vor-

stellungen der Umgebung. Kinea

jedenfalls steht fest ; kein zionisti-

scher Politiker konnte» denken an

eine grosszügige Aktion ohne

mächtige Hilfe von aussen („Hat

der Kulturvölker" bei Herzl, aber

er wandte sich ja auch an den

Deutschen Kaiser, an den Papst,

an .Joseph Chamberlain und ande-

re). Eine ganz neue Konstellation

kam mit dem ersten Weltkrieg
;

da erschienen in der Phantasie

Möglichkeiten, die schattenhaft der

von Herzl vorgeahnten Konstel-

lation entsprachen : Vcilkerbund,

Mandat, Englands Macht, etc. Da-

mals war England, oder galt als

das mächtigste Land der Welt,

Beherrscher der Meere, unsichtbarer

Garant der politischen und ökono-

mischen Ordnung (Pax Britannica)

Nerveuzentruni liberaler Ideen.

In der Periode des deutschen

Zionismus, die im Mittelpunkt der*

Kritik von Poppeis Buch steht, und
in der auch der Schreiber dieser

Zeilen erwähnt w^ird^ hat sich das

zionistische Denken im Rahmen die-

ser Grundthese bewegt
; niemand

dachte an die Möglichkeit einer

Auflösung des Britischen Empire,

geschweige denn an d^n Zusammen-
bruch der englischen Weltmacht.
In diesem Sinne kam Weizmann

(Schiusa Seite 22)
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JUL. JITZCHAK LÖWENSTEIN //

Erstlinge der Entjudung -

Erstlinge der jüdischen Renaissance

Seite 21

ii.

1955 wur<le das Eeo liaeck Insti-

tut gegründet, um. die mehr als

lOiMijäluige deutsch-jüdische Ge-

schichte zu «lokumentieren. Daher

erscheint zusätzlich zu «iem auf

.schlussreichen TU'richt über das

Year Book A'XI des LH! (im M.H.

vom 24.().77.) eine Würdigung (U'r

wissenschaftlichen Leistung des

LBI angebracht.

Inj Vorwort zu einem Verzeichnis

<ler bisher vom LBI veröffentlich-

ten Werke hebt der Herausgeber

hervor, dass das Institut die grosse

Tradition der „Wissenschaft für

das Judentum" fortsetze. .Jedoch

ist heute die Situation eine andere

als damals. Bei der Öffnung des

Ghetto hatte das .Tudentum nach

dem Zusammenbruch <ler Sabbathia-

nischen Bewegung seine Vitalität

verloren "»d die europäische Kul-

tur ihre Glanzzeit erreicht. Die er-

sten Generationen der Emanzipation

versuchten, die eigene erstarrte

Tradition mit der neuen Kultur, in

die sie eintraten, und die sie als

„allgemein menschlich"») auffass-

ten, zu ver<Mnl)aren. Das gelang ih-

nen nur um den Preis der EincMi-

gung des Judentums auf einen behü-

teten Bezirk nel)en dem wirklichen

Leben. Diesen Preis zahlte nicht

nur die „Wissenschal't für das

.ludcmtum", sondern auch dip Neo-

Orthodoxi^. von Samson Kaphael

Hirsch und die hebräische Haskala

vOn A.D. (xordon, die Tliora und

Derech Erez, .ludensein drinnen un,|

Menschsein draussen, trennten.

Zionistische Historiker werfen den

Männern der Wissenschaft für das

.Fudentum vor, die Assimilation ge-

fördert und „Erstlinge der Ent-

judung" gewesen zu sein -). Aber

ihre Kritik rechnet nicht mit der

Dnentrinnbarkeit des Assimilie-

rungsprozesses.

Deutsche Juden waren die Erst^

linge der Entjudung, aber auch die

Erstlinge der jüdischen Renaissance.

Sie schufen den Zionismus, den

Blumenfeld zurecht als ,,
post-

assimilatorisch" charakterisierte.

Jedoch wurde den Zionisten im

ersten Rausch der nationalen Er-

wecknng nicht bewusst, dass das

Leben auch das nationale, „der

Güter höchstes nicht" und ohne

überirdische Beziehung von Sinn-

losigkeit gezeichnet ist. Erst in

den letzten Jahren beginnen wach-

sende Kreise^ die Hohlheit des blos-

sen Nationalismus zu empfinden

und nach der geistigen Kraft zu

1) Heinrich Graetz in .• „Geschich-

te der .luden".

2) Gershom Scholem, Mitoch hir-

hurim al chochinath Israel, in :

Luach haaretz, T.A. 5705 (1944)

und Salman Rubaschow, später

Shazar, Erstlinge der Entju-

dung, in : Der jüdische Wille,

Pdn. 1918.

suidien^ mit der er <'rfüllt weiihMi

könne.

Wieder waren es „postassimilato-

rische" deutsche .luden, besonders

Herman Cohen und Franz Kosen-

zweig^ von denen der erste, nach-

d(Mn er die jüdische K(digion auf

Kants Ethik reduziert hatte, imd

<ler zweite nachdem er an der

Schwelle der Taufi» gestanden hat-

te, die plötzlich gegenwärtige» Kraft

im alten .ludentum entdeckt«Mi.

-leder von ihnen schrieb „ein jü-

disches Buch...^ dem für das, was

es zu sag«*n hat, und grade für

das Neue, was es zu sagen hat, <lie

alten jüdischen Worte kommen". ^0

Das deut.sche Judentum hinterliesa

damit kurz vor dem Abbruch seiner

Geschichte ein Vermächtnis an die

Zukunft, das jedoch noch wenig

gewürdigt wir<l.

Die Buber-Rosenzweigsche

Bibelübersetzung

Wie vvenig diese revolutionäre

Erneuerung verstanden wurde, zeigt

die Aufnahme der Buber-Uosen-

zweigschen Bibel-libersetzung. Hier

über berichtet die Studie ,,Politics

of Translation — Siegfried Kra-

cauer und Walter Benjamin on the

I^uber-Kosenzweig Bibl«*" des ame-

rikjinisch-jüdischen Historikers

Martin Jay, ^V^w das Year-Book XXI
des LP>I v<'röffentlicht. Kracauer

und l^enjamin gehörten dem Kreis

marxistischer Intellektu<'ber an,

aus dem die sogenannte Frankfur-

ter Schule unter Adorno hervorging.

Nach dem Erscheinen des ersten

Bandes der Bibelübersetzung ver-

warf sie Kracauer in einer 102(1

in der Frankfurter Zeitung ver-

(iffentlichten Besprechung als re-

ligiöse Rückkehr ohne Verbindung

mit „der Lebenspraxis" und ver-

glich sie mit der völkischen Roman-

tik Richard Wagners. Wie Jay be-

richtet wurde Kracauer zu dieser

gänzlichen Verkennung der Über-

setzung durch Bubers jugendliche

nationale Romantik verführt. Ihm
war unbekannt, dass Rosenzweig

schon vor ihm Bubers romantische

Phase einer scharfen Kritik unter-

zogen hatte 4) und dass Buber

hierüber hinweggekommen war, als

er mit Rosenzweig an die Über-

setzung heranging. Jay berichtet die

Erwiderung von Buber und Rosen-

zweig auf Kracauers Vorwurf, des-

sen Gegenerwäderung und die Brie-

fe von Ernst Simon, mit denen er

in die Diskussion eingriff, und

macht die Haltlosigkeit von Kra-

cauers Kritik deutlich.

Kracauer wurde zu seiner Kritik

voji dem geniabMi Henjamin ermun-

tert, der «»rst .falirzehnte nach sei-

nem Selbstmord im L*. Weltkrieg ei-

nen Namen gewjinn. In Wirklich-

keit stand Benjamin Kosenzweig

geistig viel näher, als <'r danuils

ahnte wie Jay treffend hervorhebt.

Jedoch fehlt dem Historiker, wie

er selbst zugibt^ «lie Kompetenz,

in den Geist hinter (V^v tU)ersetzung

einzudringen. Wohl sieht er, dass

beide von Hamanns Sprachphilo-

sophie ausgehen. Jedoch bedeutete

ihnen Itamann nicht ,,der Gründer

eines linguistischen Kidativismus"'»)^

vielnndir der Entdecker der Spra-

che „der Mutter der Vernunft und

Offenbarung." «)

Beide gingen auch in dem kon-

form, was Benjamin" die Beziehung

auf das Messianische" in „der Ord-

nung des Profanen" 7) nannte. Denn

diese Beziehung ist nichts anderes

als die Rückführung des dudentums

aus einem abgeschlosstMien religiö-

sen Bezirk ins reale Jiel)en, die

Rosenzweig erstrebte, und der auch

die Bibelübersetzung <liente. So

schrieb er schon 1924 noch vor Be-

ginn der Übersetzung :
„Während

andere Übersetzungen immer nur

einen Teil des Lebens berühran,...

greift eine Bilxdübersetzung in alle

S|)hären ^W^^ L(d)ens ein ; eine ,r(»-

ligiöse Sphäre' gibt es nicht". ^)

l'nd während er an der (Übersetzung

arbeitete, gab er gegenüber der

„von den neuen Marcioniten ange-

str(d)ten Austreibung der Bibel aus

der deutschen Kultur" und auch

aus der jungen hebräischen seiner

Hoffnung Ausdruck, dass „dann

nach siebzig .Jahren ein neuer Ein-

zug folgen" könnte. 9) .Tay ent-

nimmt einem Brief von Kracauer,

den er in seinem Nachlass einsah,

dass er von den messianischen Ein-

vschjägen in Benjamins Denken

beunruhigt wurde. Umgekelirt ent-

deckte Benjamin später seine gei-

stige Verwandtschaft mit Rosen-

zweig und verglich ihn mit dem vOn

ihm verehrten Florens Christian

Rang 10)^ was Jay entging.

Das geistige Erbe

weitergeben

Der Historiker schliesst seine

Untersuchung mit der Bemerkung

ab, dass das Vertrauen, mit dem

Buber und Rosenzweig an die Bi-

belübersetzung herangingen, „gewiss

nicht am Platz" n) gewesen wäre.j

Könnte nicht vielmehr gesagt wer-

den : Heute gehört die Bibelüber-

setzung nach dem Ende des deut-

schen Judentums der Vergangenheit

an, aber der Geist, dem sie

entsprang, ist so aktuell wie da-

mals ?

Ein amleres Problem, das von

nianclKMi modernen Historikern ei-

genartigerweise nicht genügend

berücksichtigt wird, ist die Ver-

drängung der jüdischen Abkunft

von deutsch-jüdischen Politikern

und ihre Folgen. Im selben Year-

book enthüllt dm- jüngere amerika-

nisch-jüdische Historiker l^ruce B.

Frye in seinem Beitrag „The (ier-

raan Democratic Party an<l the

,.lewish Problem' in the Weimar

Republic", der zurecht von dem

Bericht im M.B. v. 24.(>.77. als be-

sonders aufschlussreich bezeichnet

wird den gemässigten Antisemitis-

mus in der Demokratischen Partei.

Nach Frye „scheint" auch Alax

Weber trotz, seiner vielen jüdischen

Freunde und Verehrer „ein gemäs-

sigter Antisemit geblieben zu

sein". 1-) Jedoch war Weber nie

Antisemit gewesen und ist es nie

neworden. Vielmehr war er einer

der ganz wenigen DeufvSchen, der

nicht nur jüdischen Umgang

schätzte, sondern auch gegenüber

dem Vorurteil des Christentums und

<lier Aufklärun<r die bleibende Be-

deutung des .ludentums für das

Abendland hervorhob. Seinen Brief

gegen <lie Beteiligung einer Über-

zahl von Juden an dem l'nter-

suchungsausschuss des Reichstags

1920 den Erve antisemitisch deu-

tet, schrieb Weber vielmehr aus sei-

ner — nur zu berechtigten — Vor-

aussicht einer antisemitischen Re-

aktion. Tatsächlich zog dieser

Untersuchungsausschuss eine ries(»n-

hafte antisemitische Demonstration

nach sich, die Frye selbst berichtet.

Vielleicht besitzt ein Historiker

aus dem demokratischen und plura-

listischen Amerika nicht das rich-

tige Gespür für das jüdische Di-

lemma in Deutschland. Dann kann

er aus dem Gespräch von Blumen-

feld und Einstein mit Rathenau

lernen, das Blumen feld in dem 1962

vom LBI herausgegebenen Buch

„Erlebte Judenfrage" wiedergibt.

Grade weil die Untersuchung so

aufschlussreich ist, war diese

Richtigstellung nötig.

Die englischen Publikationen des

EBI können Israelis aus Deutsch-

land helfen, das mitgebrachte

geistige Erbe ihren Kindern und

Enkeln, die nicht mehr deutsch

verstehen weiterzugeben. , V 1 1 < (

3) Rosenzweig, Kleinere Schriften,

Bin 19.'?7, S. .391.

•») in : Atheistische Theologie,

geschr. 1914, veröff. in : Kl.

Sehr.

J») Jay Anm. 39.

G) Benjamin, Über Sprache, in :

Angelus Novus, Frkft. 19ör>,

S. 15.

7) Theologisch-politisches Frag-

ment in : Illuminationen,

Frkft. 1901, S. 2S0.

8) Nachw^ort zu Jehuda Halevi, 1.

Auflage 1924, 2. Aufl. Bln. 1927,

S. l.')?.

9) Brief an Eugen Mayer, in :

M.B, Sonderdruck zum Ab-
schluss der Verdeutschung

der „Schrift", T.A. 1902, 8. 0.

10) Schriften Bd.' II, Frkft. 1955,

S. 321.

11) S. 24.

12) S. 10.').
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An der Wende von Israels Geschick (schinss)

die Idee eines Bündnisses zwischen

Kngland und dem Zionismus. Dnss

freilich die britische Kolonialbüro-

kratie diese Konzeption nicht inner-

lich akzeptiert hatte, muaste Weiz-

mann auf seinem schmerzvollen

Weg bald erfahren. Er ahnte das

<lrohende Verhängnis un<l suchte <*s

abzuwehren. Für einen „Kairos",

einen günstigen Moment, standen

ihm mächtige Helfer zur Seite,

Halfour^ I^-Ioyd (leorge, Mark Sykes,

Churchill ; aber Englands Ent-

wicklung wurde in zwei Weltkrie-

gen in andere Richtung gedrängt.

So hatte auch die staatsrechtlielie

Konstruktion des Völkerbund-Man-

dates, die genau für den einzigar-

tigen Fall Palästinas erfunden

schien, keine fairp Chance. Der

Höhepunkt der Krise kam nach dem

Hebroner .Tudenmassaker 19'J9^ wo

sich ini deutschen Zionismus eine

heftige Polemik entspann über die

Grundlagen der zionistischen Poli-

tik gegenüber der arabischen Lan-

<lesbevölkerung. Dieser Konflikt

führte zu dem zentralen Ereignis

des Jenaer Delegiertentages der

ZVfD im Dezember 192i), wo unter

Teilnahme ausländischer Gäste

(Weizmann, Berl Katzenelson, Ke-

becca Sieff) um diese Grundprin-

zipien gerungen wurde. Poppel ver-

öffentlicht viele Dokumente aus

dieser Zeit. Das Thema wir<l auch

in (b'r ausgezeichneten Einleitung

l)ehandelt, die Jochanan Ginat zu

dem vom Baeck Institut herausixe-

gebenen Band von Brief<'n Kurt

Blumen felds geschrieben liat.

Amerika tritt auf den Plan

Di(> grundlegende Änderung der

Welt Verhältnisse» erforderte ein

entscheidendes T^mdenken. Die

führende Macht im Zw<Mten Welt-

krieg und in der Ära der zwei

Supermächte, denen gegenüfier

England fast keine Rolle mehr
spielt^ war Amerika. Neben Frank-

reich, Deutschland, Russland leiste-

te auch Amerika seinen Beitrag zu

dem Prozess der Zerstörung der

Pax Britannica. Als England sich

definitiv als unfähig erklärte, das

Mandat auszuführen und es zu of-

fenem, oft vsehr unschönem Konflikt

zwischen der zionistischen Dynamik
und der Mandatarmacht gekommen
war, konnte der Zionismus eine

Zeitlang auf Unterstützung Ame-
rikas rechnen. Das aber geschah

weniger aus wirklicher Sympathie
mit dem Zionismus^ über den die

Amerikaner erstaunlich wenig in-

formiert waren^ sondern weil die

Situation dio alt-eingewurzelte

amerikanische Vendetta gegen Eng-
land neu erweckte und auch dem
Wunsch entsprach, England aus dem
Bereich des riesigen ölgebietes vom
Persischen Golf bis zur Atlantischen

Küste zu verdrängen. Auch dann

kam ein „Kairo'*, das überraschende

Bündnis der Erzfeinde Russlan«!

und Amerika bei Unterstützung «les

Palästina-Teilungsplanes im Novem-

ber 1947^ was als die Geburtsstunde

des .ludenstaates gilt. Dabei spiel-

ten inneramerikanische Fragen eine

entscheidende Rolle. Die inzwischen

auf sechs Millionen angewachsene

amerikanische .ludenschaft, die un-

ter dem Eindruck (h'r Schreckens-

nachrichten des Holocaust sich zum
Zionismus bekehrt hatte und aus-

serdem fabelhaft reich geworden

war, galt nun als der stärkste poli-

ti.sche und finanzielle jüdische

Aktivposten.

So entwickelte sich, im Blitz-

tempo gesprochen, denn wir kön-

nen in diesem Artikel keinen Ein-

zelheiten nachgehen, die gegen-

wärtige Situation, wo nur Amerika
übriggeblieben ist von all den Fak
toren, die im Sinne «ler ursprüng-

lichen HerzMdee in der Funktion

<les (zusammengeschmolzenen) „Ra-

tes der Kulturvölker" erscheinen

können. Aber auch die Substanz

der Judenfrage hat sich geändert,

durch Verschwinden der OstJuden

-

heit, die ermordet wurde, und spä-

ter durch das Umschlagen der Welt-

stimmung, als nicht mehr die in-

zwischen in vier Kriegen siegrei-

chen Juden als bedauernswerte

Opfer empfunden werden, sondern

die palästinensischen Araber. Wicli-

tiger als alles aber ist es, dass

sich gezeigt hat, dass auch dio

andere Voraussetzung Herzls nicht

erfüllt ist. „Wenn ihr wollt", sagte

Herzl. 1945—48 ertönte aus vielen

jüdischen Kehlen der Ruf „Wir
wollen"... aber in Wirklichkeit

rührte sich nichts. Die grosso Mehr-

heit der .luden hat sich wieder mit

dem Leben in der Diaspora abge-

funden. Sie sind nicht gekommen,

als der neue Judenstaat seine Tore

öffnete.

Inzwi.schen ist aber <las Problem

der Lan<lesbevölkerung immer

dringlicher und sichtbarer gewor-

den. Es gibt jetzt, fast iiO .lahre

nach „.Tena", eine eingeborene jü-

dische Bevölkerung im Räume <les

ehemaligen Palästina, aber es gibt

auch eine vergrösserte arabische

Palästinenserschaft^ <lie zum Teil

heimatlos ist, sehr nationalistisch

und revanchistisch, besser erzogen

und ausgebildet als die meisten an-

deren Araber, und mit einem An-

hang von Verbündeten^ von denen

sie sich 1929 nichts hätten träumen

lassen können. Sogar die Amerika-

ner reden jetzt ähnlich wie die

Engländer 1947 redeten. Ergibt

sich da nicht von selbst die

brennende Frage, ob diese Situ-

ation nicht zumin<lest teilweise

durch die jüdische Haltung und

durch das Versagen der jüdischen

Politik auf <lem (lel)iet, das deut-

lich als «las Hauptproblem des ver-

wirklichenden Zionimus zu erken-

nen war^ mit verschuldet war ?

Poppel spricht mit Recht von

der Intransigenz der AraV)er gegen-

über dem Zionismus. Diese hat sich

seit 1917 immer mehr verstärkt.

Alter "^vas ist gc^scliehen, um ilir

entgegenzuwirken und nicht «lie

schreckliche Situation von 192!» /n

verewigen ? Darauf haben wir kei-

ne Antwort. Wir stehen heute wie-

<ler vor dieser undurcdidriiiglichen

Wand. Ist sie wirklich für alle Zei-

ten undurchdringlich ? Haben die-

jenigen recht, die meinen, man
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sind schreckliche Fragen, <lie uns

an <liesem Rosch Haschanah durch-

wühlen. Wollen wir stan<lhalttMi und

uns zurechtfinden in der heutigen,

von <1^»* Vergangenheit so ver-

schiedenen Welt, die andere I<leen

und Wege des Verhaltens erfordert,

dann haben wir und die nach uns

kommen, ehrlich zu prüfen, was

aus der (Jeschichte zu lernen ist.

Pi ofessor Siegfried

Ostrowrski —
90 Jahre

Kürzlich konnte Professor Dr.

Siegfried Ostrowski, Khrenpräsi-

<lent der israelischen chirur^iHcheu

(^•Seilschaft und seit 19()2 Honorar-

l»rofess()r an 'l*'*" Freien TTniversi-

tät Berlin, seinen neunzi<>;sten (»e-

burtstaj; feiern. Der Jubilar stammt

aus Braunsber^ in Ostpreussen, war

von lOtO bis 1927 ()l)erarzt an der

Vniversitätsklinik im Berliner

Städtischen Krankenhaus Moabit,

anschliessend, bis VXX.^ Leiter der

(Miirur^ischen Al)teilung des Tuber-

kulosen-Hospitals in Berlin-Buch

und von liHiC) an bis zu seiner Aus-

wjuiderun^r nach Israel im Aujjust

\\y,\S) Direktor der Chirurgischen

Abteibing (\i'^ .füdischen Kranken-

hauses in Berlin (als Nachfolger

vn„ Prof. Dr. Paul Rosenstein).

Hier im Lan<le leitete er von 1940

Ids 1957 die Chirurgische Abteilunnr

der Kupath Cholim-Zentrale in <V'y

Zamenhof St. in Tel-Aviv.

f'lx'r seine Kriebnisse und K»'-

fahrungen i»> *len .fahren 19.33

—

193S veröffentlicht«« Professor

Ostrowski im Bulletin des Leo

Baeck Institut Nr. 24 ((>. .lahrgang,

19()3) einen aufschlussreichen Be-

richt „Vom Schicksal jüdischer

Ärzte im Dritten Reich", der nicht

nur di(. systematische Ausschaltunp:

<1er jüdischen Mediziner ans ihrem

Beruf behandelt, sondern auch tie-

fen ?]inblick in die Mentalität d(»r

damaligen Machthaber gewährt und
darum die — leider nur wenigen —
Fälle von echter Hilfsbereitschaft,

die NichtJuden ihren bedrängten

und verfolgten jü^lischen Berufs-

kollegen und Bekannten zuteil wer-

den Hess, in umso hellerem Lichte

leuchten lässt. t^berdies finden sich

in dem Bericht auch Bemerkungen,
die sowohl für die Geschichte der

Medizin (Wundbrand-Behandlung
bei KZ-Opfern) von Bedeutung

sind wie ^ür die allgemeine Histo-

rie, so über die Geheimsitzung der

leite^nden Chirurgen der Berliner

Krankenhäuser im Juli 1938, einbe-

rufen vom Generalarzt der deutschen

Armee, um den Stand der Vorbe-

reitungen im Feldsanitätsweaen für

den Kriegsfall zu besprechen. Es
stellte sich heraus, erinnert sich

Prof. Ostrowski, dass von wirkli-

chen Vorbereitungen in diesem Be-

reich keine Rede sein konnte, was
auch von oberster Stelle zugegeben
w\irde. Mit anderen Worten : die

Kriegsdrohungen der Naziführung*
gegen die damalige Tschechoslowa-
kei waren reiner Bluff, auf den
die Westalliierten in München
hereinfielen.

Professor Ostrowski lebt nunmehr
im wohlverdienten Ruhestande in

Tel-Aviv. Sein grosser Freundes-
und Bekanntenkreis wünscht ihm
viele weitere Jahre geistiger Frische
und lebendigen Erinnerungs- und
Niederschriftsvermögens.

lfd.



We, the Jews from Germany, were as closc lo Dr. Leo Baeck as if

we were members of one family. Indeed, ihrcc and a half years ago,

on his 80th birthday, we told him ihat, having lost so much, we

looked upon our shrunken Community as one family and upon

him as its head.

Long before we asked Leo

Baeck, in 1933, to bc our leader

he had, by dint of his personality,

estabiished an unchallengeable

Claim to the highest oifice Ger-

man Jewry could bestow. Reli-

gious thinker, educator and in-

spired champion of our faith, he

so towered above the rest of us

that he was rightly seen as the

veritablc cmbodiment ofGerman

Jewry.

In the years of our doom, his

figure rose to historic greatness.

His countenance radiated kind-

ness, integrity and the grandeur

of his priestly oflfice. Unassum-

ing and possessed of the inimi-

table dignity of that undaunted

self-assurance which labours in

the yoke of the Eternal, he took

up the cause of the humbled and

the outlawed, defying the enemy

with no thought of his own utter

defencelessness. How he tied his

personal fate to that of his people,

how he stayed with them to the

very last, upholding and com-

forting them with his word and

example in the face of the daily ''-^^' ^-'^ «-»^^

threat of death—all this we know, and the world knows it too. It

has been a source of surpassing happiness for us to see that men and

women in all countries>ho will yet be aroused by the reappearance

in our time of the prophetic spirit, have rendered thanks to him in

these last eleven vears and have honoured him.

Profoundly grateful for all he was to us, we, the German Jews now

livine outside the German border venturcd, after his miraculous

rescue, to ask him to takc on a new burden—and he granted it. As

President of the Council of Jews from Germany, he once again

became the leader of German Jewry—ofthose who had survived the

catastrophe. Once again his

word served to vindicate justice,

the justice of our cause, and

those who had not lost their

sense of justice heeded his word.

Often enough we hesitatcd to in-

trude upon his time and ask him

to speak in our name. He never

waited for us to ask: he was ever

ready to go on every mission, no

matter how far, no matter how

hazardous.

Whatever measure of justice

we obtained, was due to him. In

his name it is being admini-

stered. In many parts of the

world aged and disabled men and

women have cause to remember

Leo Baeck, for it really was he

who took care to brighten the

eventide of their lives.

Scholars in Israel, in America

and in this country, working

under the auspices of the Leo

Baeck Institute, will be guided by

his spirit in their efforts to mould

and band down to posterity the

image of German Jewry. We

know that this man who had

Copyright: "The Jewish chronicie" grown far bcyond thc confincs of

any one country, always looked upon himself as a son of German

Jewry, and that the writing of their glorious history was his deep

concern. We shall strive to fulfil this grand legacy.

The family of the German Jews is in deep mourning, for it has lost

its greatest and noblest figure—it is bereft of its head.

COUNCIL OF JEWS FROM GERMANY
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THE LEADER OF GERMAN JEWRY
Address at the Memorial Service of the West London Synagogue, on November 7, 1956

The Council of Jcws from Germany wishcs

to pay homage to the memory of its bcloved

President, and to express the gratitudc of all

former Gcrman Jews for the Icadership he

gave in Germany in good days and in the

days of dcspair ; for his sacrifices and for

the examplc he set to all of us.

As cverything he did reflected his great

Personality, so did his work as the leader of

Gcrman Jewry ; it was, as was the whole of

his lifc, likc Goethe's, the cxpression of " one

great confcssion."

It was from the depths of his unshakeable

rcligious convictions that his fecling for

humanity sprang, his true humanitas, the

humanitas of a liberal aristocrat. Because

man was created in the imagc of God, his

dignity as a human bcing as well as his right

to liberty and social justice had to be res-

pccted undcr all circumstances. These con-

victions, his lovc for his fcllow Jews and his

scnse of duty, led him to takc the heim of the

foundcring ship of Gcrman Jewry in the

calamitous carly summer of 1933.

He who assumcs Icadership generally does

so with the conviction that he will lead his

followcrs to victory. Dr. Baeck did not

bclieve that Gcrman Jewry, as a body,

would survive the pitiless onslaught. In his

first address as Acting President, hc uttered

the formidable prophecy : "The thousand-

ycar old history of Germany Jewry is at its

end !
" Wc did not want to believe those

prophctic words.

But, in a deeper sense, he was sure and

certain of the eventual triumph of those

eternal valucs which guided his life. Not for

one moment did he ccase to believe that a

regime which was the incarnation of evil was,

in the cnd, bound to destroy itsclf. He never

wavercd in this conviction, and it gave him

the strength to lead his Community, daily

tormented as thcy were by ever new devices

of their persecutors.

I know mature Jews who confcssed their

rcligious conflicts to him, and asked him for

guidancc in those days of the apparent

triumph of evil. He rcplied with calmness

and serenity, advising them to read the 9lst

Psalm. By his indomitable couragc, his

dignity and serenity, he instilled some of his

strength and confidence into the whole of

Gcrman Jewry.
" Thou shalt not be afraid for the terror

by night nor for the arrow that flyeth by

day."

Five times he was arrested the first time

when, just twenty-one years ago, he sent a

prayer of comfort to all Jewish congregations.

This prayer read :

" With the same strength that we have

confessed our sins, the sins of the individual

and those of the Community, we express our
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contempt for the lies with which we have

been assailed, and we say that the calum-

nies levclled against our religion and its

teachings arc deep bencath our feet. We
hold high the shield of our lofty religion

against all vituperations. We shall answer

all attempts to injure us by trying to walk

in the ways of Judaism and to fulfil its

Commandments."

In the summer of 1938 he set his name to

a document describing in detail the horrors

of Buchenwald and the dcstruction of inno-

cent Jewish life, and sent that document to

those responsible for the crime, unmindful

of the personal conscquences.

On the night of November 9, 1938, hc

signed a protest against the planned pogrom,

although he knew any appeal would be in

vain.

On all occasions like thesc—and there werc

many others he never once uttered a word

which could be intcrpretcd as the outcome of

fear or which was not wholly compatiblc

with the dignity of Judaism.

l have heard, from his own mouth, how in

the conccntration camp of Theresienstadt hc

mct the man responsible for the cxtermina-

tion policy. This man was astounded to see

Dr. Baeck alive, as he had received word to

the contrary. Yet, he did not dare now to

give the murderous order.

" A thousand shall fall at thy side and

ten thousand at thy right band, but it shall

not comc nigh thee."

What he did in the depths of the abyss

into which the foe had flung him, and with

him tens of thousands of European Jews, has

been described by survivors. We have to

visualise him, a tall upright figure, calm and

dignified a symbol of the indomitable spirit

which he radiated against the bleak back-

ground of a barracks room at Theresienstadt.

There he would lecturc before crowded

audiences of fellow-prisoners, in defiance of

regulations. He did not preach he lectured.

Amongst other subjects he spoke of the tran-

sition period from the Middle Ages to

modern times. Those who understood the

underlying implications drew courage and

hope from the analogy.

When, in 1945, Theresienstadt was set free

Dr. Baeck saw his convictions vindicated and

the message of the 9 Ist Psalm fulfiUed.

" Only with thine eyes shalt thou behold

and see the reward of the wicked " and
'' for He shall give His angel Charge over

thee to keep thee in all thy ways."

He found hospitality in this country and

he was grateful and happy here. He was
happy because he now lived in an atmosphere

where the absolute values in which he

believed were a living reality : humanity,

freedom, and respect for human dignity.

When he addressed us for the first time in

1945, he did not speak of his past experiences.

He spoke instead of religion, which had

TREUE UND VERBUNDENHEIT

Dank cm den " Council " fuer Festschrift

zum 80, Geburtstag

14. Mai 1953
283, Watjord Waw
Hendon, N.WA.

Lieher Dr. Reiciunann,

Lassen Sie mich heute Ihnen wie Dr.

Breslauer, Dr. Gruenewald und Dr. Moses
den Dank aussprechen, der mich tief

erfuellt.

So manches Wort ist jetzt zu mir

gesandt worden, aber kaum eines hat mich

so sehr ergriffen und hat mir so viel

gegeben wie das, welches von unserem

Council zu mir kam.

Jedes Leben weiss von den Ta^en,

welche pruefen, versagen und nehmen,

und auch das meine, in seinem Eigenen,

weiss davon. Doch so vieles ist mir auch
gegeben worden, ueber Verdienst hinaus.

Innige Dankbarkeit erwacht immer neu in

mir.

Vornan in meinem Dankesempfinden
stehen die Menschen, mit denen es mir
vergoennt wurde zusanunenzuarbeiten. Sie

sind mir ein wertvoller Ted meines inneren

Lebens geworden. In unserem Council
habe ich es neu so erleben duerfen. Kaum
kann ich es genug sagen, was er mir in

diesen Jahren, in denen ich mein Dasein
neu begann, immer wieder bedeutet hat.

So darf ich von Herzen Ihnen allen

meinen Dank darbringen, den innigen

Dank fuer die Guete und das Vertrauen,

die Hilfe und die Nachsicht, die Sie alle

mir imnwr wieder, unermuedlich fast,

gewaehrt haben. In dem, was mir mein
Leben ist, fuehle ich mich mit Ihnen
verbunden.

In Treue
Ihr

L. Baeck
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once again shown its power to make man
immune from fear and to free him from
serfdom. He praised the land of Milton and
Locke, the spirit of Wilbcrforce and John
Stuart Mill.

We, the Jews from Germany, owed him
even deeper gratitudc than other communi-
ties, and yet we offered him a new bürden.
We asked him again to lead us in the lands

where we arc dispersed. He accepted this

bürden and became the President of our
Council of Jews from Germany. In this

oftice he asserted the rights of Gcrman Jewry,
now scattered all over the world. He feit it

a solemn Obligation to provide for the aged
and those whosc strength the past had sapped.
He equally encouraged the establishment of

a scholarly institution which would write the

proud history of German Jewry. This insti-

tution has been established and bears the

name " Leo Baeck Institute." Its first

publication has appeared today.

The life of this greatest and noblest son of

modern German Jewry not only fiUs us with
gratitudc but makes it incumbent upon us
to carry on with the work which was nearest

to his heart. We will strive to be worthy of

his Icadership !

A SOURCE OF STRENGTH
As yet we can hardly realise that Leo Baeck

is no longer alive. The news of his having passed
away came to many of us as a sudden shock.
The undiminished vigour of his activities made
US forget his age; we relied upon his continuing
to be with us for many years to come, as a
blessing for Jewry, Jewish learning and for us
who had come to this country from Germany as
he did. Now, this rieh and immensely fertile life

has reached its end. All of us have suffered a
great bereavement. The world without him
seems no longer the same.

This loss which we already feel with deep
sorrow will reveal itself more and more to us in

all its implications as time goes on. It will prove
impossible to fill the vacuum caused by his death
in all the numerous fields covered by his ac-
tivities. His life was devoted to unceasing work
in the service of Judaism and of the Jews, to an
extent that makes it impossible even to enumerate,
in the restricted space available, all his great
achievements.
When the darkness of National Socialist

tyranny descended on Germany, Leo Baeck had
been for many decades

with a particularly affectionate devotion and
zeal. His book on the *' Essence of Judaism,"
written at a comparatively early age and re-

flecting in its later editions the evolution of its

author's mind, made him world-famous. in
addition to this Standard book, he engaged in

specialised research into the history of the Jewish
religion, the results of which he recorded, in

masterly style, in numerous published writings.

It is significant that he devoted himself with
particular aflfection to the era preceding the
dcstruction of the Second Temple, a period
abounding in new rcligious movements and with
germs of new evolutionary stages which were
interrupted by the dcstruction of the Jewish
Commonwealth and had to give way to the over-
riding need of keeping Judaism alive in the fol-

lowing period of distress, only to emerge again
at a later period. Perhaps Leo Baeck was so
much attracted by this era because he sensed a
dose relationship between it and the spiritual

history of German Jewry in his own age to which
he himself had so eminently contributed. The
first half of the 20th Century was perhaps the

Dr. Baeck with Bundespraesident Heuss

engaged in most fruit-

ful activities as a rabbi,

a Scholar, a teacher at

Jewish High Schools
and as the head of great

Jewish organisations.

When, under the rule of
Hitler, the Jews were
welded together into the

*'Reichsvertretung der
Juden in Deutschland,"
heappeared fitted above
all others to head that

Organisation. In this

capacity he performed,
up to the bitter end, the

functions of the head of
German Jewry, with the

noble dignity so typical

of him, and with a
gentleness behind which
there was, in all essen-

tial matters, unyielding
courage and resolution

rejecting all compro-
mise. In the course
of time, his position grew more and more
dangerous. His friends tried hard to persuade
him to emigrate from Germany. Shortly before
the outbreak of the war, I, together with English
scholars, had succeeded in advancing a plan for
the transfer of the Berlin *' Hochschule fuer die
Wissenschaft des Judentums " to England, to
a stage at which it seemed possible to carry it

out in the near future; Leo Baeck was intended
to be the head of the transferred institution. But
though the plan appealed to the scholar in him,
he nevertheless declined: the shepherd refused
to leave his flock. " As long as there is one Jew
still left in Germany in addition to myself," he
told me, *'

I shall remain there too." Nor could
this resolution of his be shaken. So, he was, at

last, deported to Theresienstadt. There, amidst
misery, dirt and disease, he continued his tasks.

It was for all of us a precious gift and appeared
almost as a miracle when in 1945, in his 73rd
year, he was able to rejoin his children in England,
his body and spirit unbroken, the same man
whom we had always venerated, and yet trans-

formed by the terrible years of suffering which
had imbued him with a new and more profound
greatness.

It had always appeared almost inconceivable
how Leo Baeck, with all his tremendous work
for the benefit of Jews, could find the time for
scholarly research. Yet this research was really

the main dement of his life, which he pursued

AFTER MAIMONIDES LECTURE IN DUESSELDORF

Photo: Heinz Bof^lcr {Duessehhrf)

climax of the spiritual history of German speaking
Jewry; it is sufficient to mention names like

Hermann Cohen, Leo Baeck, Franz Rosenzweig,
Martin Buber, Max Wiener and Theodor HerzI
to appreciate the greatness of this period. This
evolution too was halted by the annihilation of
German Jewry; today the vital needs of the
Jewish people have first claim, and our thoughts
are centred on *' Israel." But it is to be hoped
that the spiritual achievements created by Jewry
in Germany in this Century will also bear fruit

again in the course of time. It seems as if Leo
Baeck and Martin Buber, both bound to Israel

by a deep-rooted love, have already paved the
way.

But the work of the scholar and all his other
practical achievements were perhaps surpassed
by Leo Baeck, the man. Whoever met him, was
deeply impressed by his personality and looked
up to him with reverence and affection. Non-
Jewish admirers have often calied him a saint;

he himself would certainly have denied it. But
his extreme kindness, his courtesy, deeply rooted
in his heart, which never allowed him to hurt
anybody's feelings, his distinguished and noble
bearing with its unassuming modesty, his gentle
wisdom which, despite his vivacity, permeated all

his words and acts, his grasp of the essential on
which no compromise was possible for him, his

courage prepared to submit to any sacrifice—all

this stamped him as a unique personality.

THEODOR HEUSS
Bonn. 2. November 1956

Koblenzer Strasse 135
Frau
Rerlalc

283, Watford Way
London NW4/England

Verehrte gnaedige Frau!

Heute frueh erhielt ich die Nachricht
vom Heimgang Ihres Vaters, die mich
sehr bewegt hat. Ich darf Ihnen meine
aufrichtige Teilnahme aussprechen.

Es liegen ja einige Jahrzehnte—und was
fuer Jahrzehnte zwischen heute und der
ersten Begegnung mit Ihrem Vater im
Hause meines alten Freundes und Studien-
kollegen Otto Hirsch. Zwischen Ihrem
Vater und mir, zumal auch meiner Frau,
war gleich eine Atmosphaere freundschaft-
lichen Verstehens, und diese unmittelbare
Vertrautheit im Denken und im Fuehlen
hat sich erneut bestaetigt, als nach den
schlimmen, schlimmen Jahren Ihr Vater
Deutschland wieder besuchte. Er hat
dann, wenn immer es moeglich war, bei

mir vorgesprochen oder ich habe einen
Vortrag von ihm, wie etwa in Duesseldorf
ueber Maimonides, angehoert, und jedes
Mal war das Zusammensein menschlich
wie sachlich eine Bereicherung. Ich habe
ihn bewundert und geliebt und spuere die
Verarmung, die Ungezachlte mit seinem
Hinscheiden erfahren haben, aber sein

Gedaechtnis wird im Segen bleiben.

But nowhere did the essence of his nature
disciose itself more impressively than when he
was alone with a friend. Then the distance which,
with all his cordiality, he used to keep in his

intercourse with others, was sometimes dropped,
and he began talking of himself.

The foundation on which this wonderful
personality developed was perhaps a deep sad-

ness. This was not noticeable in his vivid talk.

But when he was silent, deep in thought, his

veiied eyes and the firmly closed lips often

revealed a trace of an entirely unsentimental
sadness which we find in Rembrandt's portraits of
Jews. Like many outstanding Jews, Leo Baeck
was particularly susceptible to suffering. Any
one who was near him during the weeks after

death had taken away from him his beloved wife,

has experienced this. And how much must he
have suffered when so many friends and fellows

of his were murdered, like our unforgettable
Otto Hirsch, like Julius Seligsohn, Arthur
Lilienthal, Cora Berliner, Hannah Karminski,
and many other victims of National Socialist

persecution ! Leo Baeck did not forget easily

and his sorrow must have been all the more
bitter and lasting because he avoided talking
about it. Probably it was this great sorrow and
suffering, submerged in the depths of his mind,
which made him capable of sharing the sorrows
of others and giving them comfort. One had
only to sit opposite him and look at him to feel

the consolation which emanated from him, and
to feel one's faith in the spirit of true humanity
revive. Even far away from him and merely
thinking of him, one still feit this immense power
of consolation. Now he has left us for ever, the
memory of him will continue to be for us a solace
and a source of strength.
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Fritz Kaufmann

BEWAEHRUNG DER LEHRE
In der Gemeinde " Hahonim " {New York) spraeh vor eini^^en Monaten Professor Fritz

Kaufmann {University of Bujfalo) ueher das Thema " Baeek und Buher:' Obwohl der

eif^entliehe Gegenstand des Vortraf^s eine Ge^enueherstellun^ heider Persoenliehkciten war,

glaubten wir doeh, uns im Rahmen dieser Gedenknummer auf die auszu^^sweise Wiedcr^^ahe

derjenif^en Stellen des Referates besehraenken zu duerfen, die sieh mit der geistigen Position

Leo Baecks befassen.—Die Red.

Im Meer des Leidens, das das Judentum
umflutete, sind Baeck und Buber zumal den

deutschen Juden die unverrueckbaren Pfeiler

einer Gemeinschaft geworden und geblieben, die

im Leid ihre Weihe erfahren hat. Baeck hat

geschildert, wie im Sterbensraum von Theresien-

stadt jedes Gemeinschaftsgefuehl zu verkommen
drohte. ** In einen immer mehr verengerten

kleinen Bezirk," so schreibt er, *' wurden immer
mehr Menschen hineingepresst, sodass einer am
andern sich rieb und stiess : jede Selbstsucht mit

ihrer Gier sollte aufwuchern und jede Anstaendig-

keit verkuemmern.'* Das war die Wirklichkeit.

Aber die Wahrheit dieser Wirklichkeit hiess Leo
Baeck, sie traegt den Namen eines Kadosch, das

im Angesicht des Todes den hoechsten Namen
geheiligt hat. Es wurde ihm zuteil, was in diesem

Namen versprochen ist, dass Er mit uns sein wird

so wie Er geruhen wird mit uns zu sein—gerade

im Leid, in dem Licht und der Laeuterung, die im
echten Leide sind. Die schwere Gnade solcher

Gottesknechtschaft hatte Baeck schon im Wesen
des Judentums eindringlich und ahnungsvoll ver-

kuendet : in Theresienstadt, wohin er. Rufe ins

Ausland verschmaehend, mit seinem Volke ging,

lebte er seine eigene Gottesknechtschaft im Tragen
unserer Schmerzen, im freien Opfer, dar.

Ein lieber Freund, Genosse im Schicksal,

schrieb mir dieser Tage, wie doch alle Lebens-

gemeinschaft auch Lt'/</t^/.'.ygemeinschaft sei. Sie

ist es. Aber sie ist auch Leidcnsgemeinsehaft. Es
ist Segen in ihr—vielleicht sogar Glueck—und
Segen geht von ihr aus. Das ist ihre Bewaehrung :

und die, die sie leisten, sind Bewaehrte, Zaddikim.

Hueter des Bundes

Zaddikim—^^jeder in seiner Weise—sind Buber
wie Baeck. Darum darf man ihre Namen
zusammen aussprechen. Sie sind Hueter des

Bundes. In dem Buechlein, das zu einem Teil

aus aengstlich versteckten Notizen im Konzen-
trationslager erwachsen ist, in " Dieses Volk,''

erinnert Baeck an das " dichtende Wort eines

Lehrers in diesem Volke "
: "Als Gott am Sinai

den Bund mit dem Volk schloss und das Volk den
Bund zu eigen nahm, da erst gewann die Welt,

die ein Chaos gewesen, ihr Fundament." Und
er bringt es zusammen mit der aramaeischen

Uebersetzung und mystischen Deutung des
" Zadik jessod olam" als : "der Bewaehrte ist

die Grundlage der Welt "
; er ist der Pfeiler, der

die Welten zusammenhaelt. Ich erblicke Baeck,

wie ihn mir ein Schueler, der aus Theresienstadt

kam, geschildert hat : in einer ueberfuellten

Baracke, hochaufgerichtet in der Menge, stunden-

lang unbewegt stehend und lehrend aus der

Fuelle des Wissens und der Geschichte.

Nun 83, fast verjuengt im Ueberstehen eines

Unfalls und zweier Operationen, gross und
knochig, mit einer Handschrift, die ungelenk ist

und einem splittrigen Holzschnitt gleicht ; uner-

muedlich taetig als Lehrer und Sprecher, am
Schreibtisch wie auf Reisen von Land zu Land
und Erdteil zu Erdteil ; wie ein Juengling

kletterte er noch vor kurzem am Felsenufer der

Niagara-Faelle auf und ab.

Eine grosse, gesunde, lebenskraeftige und
lebenswiliige Natur, wurzelt er tief im angestamm-
ten Grunde und ragt auch wieder hoch und frei

aus ihm empor. Im menschlichen Bereich

bedeutet das die Treue zum deutschen wie zum
iuedischen Humanismus. Baeck betont noch
immer stolz den Beitrag des deutschen Judentums
zu deutscher wie juedischer Menschenbildung ;

und er liest und liebt noch immer die deutschen

Historiker—vor allem Ranke um der universalen

Sympathie willen, die ihm das Verstehen des

Menschlichen in allen seinen Formen ermoeg-
licht, jede gleichermassen " unmittelbar zu

Gott."
Baeck's stille Treue zum dunklen, schoep-

ferischen Grunde haelt der lichten Freiheit die

Wage, mit der er sich ueber ihn erhebt. Er ist

immer ein Vertreter des freien Buergertums

geblieben—in einem hohen, einem gehobenen
Sinn. Sein Liberalismus, im Unterschied zu

Buber's religioesem Sozialismus, zeigt die Libera-

litaet eines Grandseigneurs, eines Gaon, eines

Fuersten unter den Juden.

Maimonides als Vorbild

Baeck ist nicht zufaellig der liberalen Wissen-
schaft des Judentums verbunden gewesen. Seine

Londoner Society for Jewish Study ist ein Reis

vom selben Stamm, Wissenschaft des Judentums
ist in ihm und jenes freie Pathos des Wissen-
schaftlers, das der Waerme, ja der Innigkeit

nicht zu ermangeln braucht, das den echten Sinn

fuer Mass und Wert, das aber nicht leicht jene

vorwaertsdraengende Kraft hat, die—nach Rosen-
zweig's Zeugnis—den Buber der Reden ueher

das Judentum zum " Vor-und Fuersprecher der
Generationen, der meinen sowohl wie der nach
mir kommenden " gemacht hat. Dafuer ist sein

Bild fest geformt, nicht durch der Parteien Hass
und Gunst, den Wechsel der zeitgeschichtlichen

Perspektiven verzerrt. Der Schimmer des Heiligen

um ihn ist zugleich der milde Schimmer um
die Stirn des freien aber verantwortlichen,

seinsv^'rbundenen doch nicht seins/^cbundenen

Denkers. Den Typ solchen Denkens hat er

selbst in einem Portrait des Maimonides gezeich-

net :
" Er war wie ein Mahner zu jener Andacht

des Denkens, die sich nicht verliert, weil sie um
das Wesentliche, die Idee, weiss, zu jener Rechen-
schaft des Denkens, ohne diees keine echte Erkenn-
tnis gibt, zu jener Ernsthaftigkeit und Treue des
Denkens, die es sich nicht leicht macht, noch
auch die Aufgabe an nahe oder ferne Halbheiten
verraet, jener Demut des Denkens, die immer
dessen gewiss bleibt, was noch zu tun ist, jener

Wahrhaftigkeit des Denkens, ohne die alles

Wissen und aller Scharfsinn sich als unnuetz
herausstellen. Wer ihm innerlich nahe trat, hat

diesen Appell an das Gewissen vernommen,
diesen Ruf, in der Wissenschaft zu leben und
auch in der Wissenschaft fromm zu sein um des
Lebens willen, des Lebens und der Wissenschaft

wegen so auch ein freier Mensch zu sein, wie
keines Menschen Knecht so keines Trachtens
Knecht."

Es ist ein gemaessigtes, doch durchsonntes
Klima, in dem Baeck beheimatet ist—ein freier

Gottesmann und ein frommer Wissenschaftler.

Er ist von Haus aus ein Theologe, und es ist

nicht leicht vorstellbar, dass er Bedenken truege

(wie bedeutsam auch immer) den Namen Gottes
auszusprechen, des Gottes, um dessen geheim-
nisvolle Offenbarung er weiss ; er bekundet das
Eine—die Offenbarung—und ruehrt leise und
scheu, nicht mit der Zudringlichkeit des Eschato-
logen, an das Andere—das Geheimnis.

Baeck's Freisinnigkeit ist alles andere als

Radikalismus. Sein Liberalismus ist aristo-

kratisch. Darum moechte er im juedischen Volk
eine Demokratie von Aristokraten sehen: es ist

ein exclusives Volk, ein Volk, das Zeit hat und
sich goennen kann, seine Ruhetage zu halten.
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Noch juengst, in einer Logenrede in Basel, zeigt

er diese Stadt, wie sie der geistige Patrizier

sieht : nicht als die der zionistischen Kongresse,

sondern als die eines buergerlichen Geistesadels,

die Stadt der Buxtorfs und Overbeck, der Burck-

hard und Nietzsche, die Universitaetsstadt, deren

grosse Namen uns im Kreuzgang ihres Muensters

begegnen und in Bann schlagen.

Religioese Politik

Die wohlmeinende Konventionalitaet, die

Baecks Stil gelegentlich annimmt, hat etwas von
Goethes vornehmer Konzilianz, deren Milde die

Andern gern versoehnen moechte, und die

gelegentlich zu bloss formaler Repraesentanz im
Winden rhetorischer Floskeln wird, nie aber zur

Einnahme rhetorischer Posen fuehrt. Freilich

handelt es sich dabei nicht um Standessachen,

um die Leutseligkeit des grossen Mannes oder

eine Politik der Schwaeche. Es handelt sich bei

Baeck wie bei Buber um eine religioese Politik,

hinter der ein starker religioeser Wille zur

Versoehnung steht, der messianische Wille zur

einen Menschheit, der sprachliche Antithesen

meidet, um wirkliche Gegensaetze zu mildern,

und der die Rache auch an den Moerdern oder

an den Wachmannschaften von Theresienstadt

verschmaeht und verhindert, um die Hoffnung
auf endlichen Frieden in Gott zu staerken.

Baeck's Sprache verraet seine Denkart. Sie

hat Eigentuemlichkeiten, die zunaechst befremden.

Da ist z.B. die Vorliebe fuer den unbestimmten
Artikel. *' Das Gesetz," so heisst es in Dieses

Volk (S. 29), ** zeigt in der Welt des Sichtbaren

eine Gebundenheit, eine Notwendigkeit, im
Menschen wird es zur Moeglichkeit, zu einem
Wege, zu einer Freiheit.'' Was ist an dieser wie

an andern Stellen vernehmlich ? Die Vorsicht

des unbestimmten Ausdrucks, die mit grosser

Bestimmtheit von Gesinnung, Urteil und Tat
zusammengeht. Aehnliches gilt von Baeck's

Neigung, Adjektiven und Partizipien die Stelle

von Hauptworten zu geben : dadurch erhaelt das
behutsame Tasten des unbestimmten Artikels den
Charakter eines scheuen Zoegerns :

*' ein Wesent-
liches," " ein Eigentuemliches und Besonderes,"
'" ein Bestimmendes," " ein Bedenkliches, ja ein

Gefaehrliches "—all diese Worte sind noch nicht

zu begrifflicher, substantivischer Fertigkeit gedie-

hen. Die Partizipia erheben sich nur halb aus

dem Fluss des Geschehens, und auch die Ad-
jektiva umschreiben etwas, das sie nicht begreifen

und nennen. Die Worte sind nicht scharf

umrissen ; sie haengen mit ihren Wurzeln noch
im Erdreich einer Erfahrung, die sie mit ehrfuerch-

tigen Haenden umhegt. Sie sprechen von einem
Geheimnis, das sich nicht voll ans Licht bringen
laesst.

Ehrfurcht, die Ehrfurcht vor dem Geheimnis,
ist in Baeck, und sie webt eine Aura um ihn

selbst ; er floesst sie ein. Er hat, glaube ich,

keine Feinde ; es ist Frieden in ihm und um ihn ;

so ist er umschirmt von dem Volk, das er be-

schirmt hat. Vielbeschaeftigt, ruht er doch im
Grunde und macht dessen Tiefe offenbar : so
kann auch die Existenz rein als solche eine
"Verkuendigung" sein. Das Geheimnis, um das er

weiss,—ist das Geheimnis der Schoepfung. Der
Grund, in dem er wurzelt, ist nicht nur dereiner
geschichtlichen Tradition. Es ist der Urgrund, der
unergruendliche Grund, aus dem—mit Buber zu
sprechen

—
" der ewige Kraftquell stroemt." Aus

ihm schoepfen wir. Seine Offenbarung ist das
Geheimnis des schoepferischen Menschen, der
sich so zugleich als Schoepfer und Geschoepf
betaetigt. Baeck hat das mit unvergleichlicher
Kraft in einer seiner schoensten Abhandlungen,
" Individuum ineffabile:' ausgesprochen :

'' Alle
Schoepfung ist Offenbarung, d.h. Eintreten des
Einen, Ewigen in die Tndividualitaet ohne Ende,
und all dieses Eintreten, diese Offenbarung ist

eben die Schoepfung ; alles das, was ist, wie das,
was sein soll, kommt aus dem Einen, Ewigen
hervor und bezeugt ihn, und es ist unendlich,
eben weil es aus ihm hervorkommt."

Schoepfung geschieht in uns, solange wir uns
Continued at bottom ofpage 5
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A PRECIOUS LEGACY
The number of people who feel the death of

Leo Baeck as a personal loss must be great. His
departure from our midst has taken away the

strongest remaining link between the present life

of the older generation and the world in which
they had their Spiritual and intellectual origin.

It seems improbable, however, that any reflection

on such relevant but abstract fact should account
for the feeling of bereavement which came to

many homes with the sad message of November
2nd. We have lost a precious possession, of
which we always knew at the back of our mind
and which sometimes came to the foreground of

our consciousness : Leo Baeck's existence in this

country has given us an experience of personal

contact with human greatness, to which there was
no parallel in our life. In his unequalled gift for

kindness he feit it his duty to meet as a friend

everybody who had come to him once for advice

or encouragement whenever he saw him again.

That may seem an unimportant feature seen

against the background of the work for Judaism
and Jewry, which had been his task during a long

and dramatically eventful period ; but I believe

it was not unimportant for him. As a thinker and
preacher he sought for the religious roots of

genuine humanity, but more than anything eise

he wished to live his ideal. It was this impulse

which brought heroism into the life of a humanist
when he stood up for the dignity of Man against

Nazi tyranny, and this friendliness, with which
he received all who came into his orbit, had the

same source.

To this task as magister vitae he subordinated

even his interest in scholarship and philosophical

thought, which remained intense with him to the

very end. But nevertheless it was the superiority

of his mental powers, almost equally dedicated to

the Jewish and to the Western tradition, which
was the main source of his authority before 1933.

This citizenship in two worlds defined his place

in the theological discussion, which was going on
in German Jewry. But he never became the

leader of a section, because he could never

accept an outlook where the emphasis was
concentrated on one aspect only. To dominate
men in any sense was completely alien to him

;

his work was to find common ground, to establish

concord between men by appeal to the deepest

strata of their souls. To this purpose he applied

the polished art of his dialectics and his command
of language. At the height of his life he found the

most Creative forces of contemporary Judaism in

two antagonistic camps : Hermann Cohen's
universalistic idealism and the new national

consciousness of the young generation. His en-

deavours as a thinker remained dedicated to the

task of working out an interpretation of Jewish

existence, in which both trends would take their

place side by side. It is probably this aspect of

his life's work which will allow us to serve his

memory best. We cannot hope to pass on the

image of Leo Baeck, though it will be a part of

our life as long as we are here, but we must try to

keep the legacy of his written word alive as a

formative force for the future, in face of a period

inclined to accept simplification of thought as the

best basis for action.

HANS LIEBESCHUETZ

TALKING WITH ALBERT SCHWEITZER

Continuedfrom page 4

nicht " im Starren wappnen ''—nicht im Starren

der Gewohnheiten, aber auch nicht in dem toed-

lichen Schmerzes. Man kann den Toten die Treue

halten, nicht dem Tode. Das Chadesch jemenu
Kekedem—" erneuere unsere Tage wie ehedem,"
nicht dass sie werden wie einst (das kann und
soll nicht sein), aber wie Du sie auch vordem
immer wieder erneuert hast : dies Gebet findet

seine zunaechst nicht geglaubte Erfuellung in

denen, die sich—im Wissen um den Tod, auch

ums eigene Hinschwinden—doch dem Leben

erschliessen, dem Anspruch neuen Lebens Gehoer
geben und Gehorsam leisten.

'*Diese Faehigkeit der Wiedergeburt'' heisst es

in Baeck's Wege im Judentum " ist die wahre

Religiositaet. Aller Reichtum des Lebens, alle

seelische Begabung, alle innere Fuelle des

Photo: Enrico Pratt

Daseins ist darin gegeben. Immer wieder das
GeschafTensein, den Ursprung erfahren und zu
eigen gewinnen und damit aus allem blossen
Ereignis heraustreten, dieses Wiedererstehen ist

Verbundenheit mit Gott. Das erst und das
allein ist Religiositaet."

Das Geschoepfliche und das Schoepferische,

der ergebene und der entschlossene Wille,

Austrag und Auftrag, Mystik und Ethik, "Geheim-
nis und Gebot," alle diese scheinbaren Gegensaetze
sind hier eins.

. . . .
" Aller Alltag," sagt Baeck, hat fuer uns

" sein Sprechendes, seine Stimme aus der Tiefe,

alle Prosa ihr Gleichnis, ihr Wort aus dem
Verborgenen." Da ist " Versoehnung des Tages
mit der Ewigkeit, der Naehe mit der Ferne, des
Daseins mit dem Sein " und mit dem Herrn des

f'i*TUER DAS GANZE ZEUGEND
" In der Sprache dieses Volkes,"

schreibt Leo Baeck in seinem letzten

Buche, " sind Treue, Wahrheit und Glaube
ein und dasselbe Wort '* Vom Ver-

staendnis dieser Einheit aus kann man am
ehesten verstehen, wer Leo Baeck gewesen
ist.

Der Wurzelsinn jenes Wortes, ainan,

laesst sich am besten durch " Beharren
"

wiedergeben. Die Haende Mose blieben

waehrcnd der Amalekschlacht signalhaft

in die Hoehe gestreckt, '" ein Beharren."

Wer in seinem Verhaeltnis zu seiner

Gemeinschaft unwandelbar bcharrt, ihm
geschehe was da wolle, wird treu genannt.

Wer das als recht Erkannte zuverlaessig

ausspricht und beharrlich verwirklicht,

ihm geschehe was da wolle, er und nur er

heisst wahr. Wer sich Gott in solcher

Liebe ergibt, dass er im unverbruechlichen

Vertrauen zu ihm beharren kann, was
immer ihm von dem Unbegreiflichen her

widerfahre, ist der Glaeubige. Diese drei

in einem sind Leo Baecks Existenz gewesen.

In diesem Zeitalter der schwersten Probe
sind Maenner wie er, die gleichsam sinn-

bildlich fuer das Ganze zeugend beharren,

unser teuerster Besitz.

Qij^lß^

Seins, dem " Ich bin, der Ist," dem Sein, in dem
sich das ewige Ich enthuellt ('* Wege im Juden-
tum," S.424 ;

'' Dieses Volk," S.114).

In dieser Gegenwart des hoechsten Ich als des

eigentlichen Seins zu leben, das heisst das Leben
heiligen. Der Kuenstler tut es, der all das Hiesige

nicht so sehr fuer sich selber braucht, als dass er

fuehlt und als Auftrag versteht, wie es uns

braucht und seltsam uns angeht. Ihm ist gegeben,
'' das einzelne zur allgemeinen Weihe " zu rufen,

das Vergaengliche ins Ewige zu transfigurieren.

Ins Herrliche gehoben, wird es dem Herrn des

Seins dargebracht. Voellig bewusst ist diese

Verherrlichung freilich nur im Sakrament, im
Feier-tag und Weihespiel des religioesen Lebens,

in dessen Segensspruechen wir Juden ganz
eigentlich das Leben segnen. Wir segnen noch
dies das Zeitliche Segnen selber, naemlich den
Tod. Wir tun es im Kaddisch, im Trinken des

Leidenskelches. Baeck wie Buber, haben sich

fuer dies sakramentale Leben als den Weg des
Menschen auf Weg und Weisung des Chassidis-

mus berufen, diese Erneuerung der Lehre ** dass

nichts in der Welt leer und ungeweiht, nichts

profan ist, dass in allem ein Heiliges sich verbirgt

und seiner Erloesung harrt, dass es darum Gebot
fuer den Menschen ist, im Gemeinen dieses

Heilige zu suchen, um es zu befreien, damit alle

die Wesen auf Erden, die vielen, mit dem einen
Wesen, dem Ewigen, dem Heiligen geeint

wurden." ("Dieses Volk," S.122). Dies sind

Baeck's Worte, und alle Buecher Buber's, nicht

nur die chassidischen, sind '* Stadien auf diesem
Lebenswege." Sie sind Schritte im Gang eines

Lebens, das noch im Vergehen sich fasst, in Gang
setzt und darbringt, eines noch in der Be-
drueckung gehobenen und geweihten Lebens, das
wir wie eine Liturgie zu zelebrieren suchen

—

muehsam oft, doch willig dem Vorgang der
ewigen Weisheit folgend :

** Ich war bei Ihm, wie
ein Pflegling, alles ordnend, und zwar in Ent-
zuecken, Tag um Tag, spielend auf Seinem
wohnlichen Erdkreis." Diese Weisheit—unsere
Vaeter haben sie in Schmerzen erworben.
Baeck hat uns leibhaft bezeu^n, wie man sie in

Schmerzen bewaehrt.

IÜHb Mil
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Rabbi Dr. Ignaz Maybaum

THE GREAT RABBI
The annus nürahilis in Leo Baeck's creative

life is 1905 when he published his Wesen des

Judentums. To this Statement has to be added at

once that the other publications which Baeck
published afterwards are more important to

Jewish learning, than this Jewish classic of 1905.

But his Wesen des Judentums was more than a

contribution to the world of letters. It was the

action by which a rabbi made himself the leader

of his generation which was in dire need of

guidance in a perplexing Situation. Numerous
are the books in which others followed Leo
Baeck's example and wrote their own Wesen
des Judentums. Most of these books cannot
escape the criticism that they belong to the type

of Jewish writing which give, what has been

calied, *' Quotation-Judaism.'' Through en-

cyclopaedic compilation of texts no help is ren-

dered to a new generation which has to be

brought again before Sinai. Leo Baeck's

Wesen des Judentums was a creative action

which mastered the dangerous Situation in which
Jewry of the liberal age found itself. The threat

came from the possibility of a disintegration. If

the difference between Judaism and Christianity

is as negligible as the liberal age saw it, why
stress this difference ?

Baeck gave the answer. Harnack had in 1900

published his Wesen des Christentums. In 1928

Harnack's book had 71,000 reprints and was
translated into 15 languages. It was the classic

of liberal Christianity. A Christianity was
expounded which recommended itself to the

educated class of society as a faith in which the

old Christian dogma was no longer visible. The
New Testament can be valued because—to

quote Harnack— we find in it " the highest and
purest message about God and the good." This
liberal vicw of Christianity has later been calied
*' Hamlet without the Prince of Denmark.'' But
in the decades before the first World War it was
convincing. From this historic background
Baeck's Wesen des Judentums must be seen.

A Challengc of our Age

Baeck stood up to a challenge in the face of
which Moses Mendelssohn was still helpless.

Lavater ofTered Mendelssohn a Christianity in

harmony with the philosophy of reason. Mendels-
sohn withdrew into his Judaism, his Phaedon is

the document of his unshakable Jewish faith

but an answer to Lavater it was not. In Baeck we
see the changed historic Situation. Modern
Jewish learning had advanced; the Jewish
theology which Abraham Geiger yearned to

establish had come to the fore and could express

Jewish ideas in the language of the new age. In

Leo Baeck a Jewish theologian appeared on
the scene who could answer a Christian theologian

of World repute.

All who have known Baeck personally will

remember him as the man whose kindness is

unforgettable. To conclude from this kindness

that he was as a theologian for neutrality or

compromise is absolutely wrong. This man, who
was always prepared to see the point of view of

the numerous people who came to see him, was
determined and unmovable as a theological

writer. He was passionate in his Romantische
Relif^ion to a point which will amaze everyone
who reads this work. In this Jewish treatise

against Pauline Christianity he was as outspoken
as were those in the medieval Jewish-Christian

disputations who stood up for their Jewish faith.

When, in old age, Baeck returned to this subject

in his Essay *' The Faith of Paul," published in

this country {The Journal of Jewish Stiulies-

1952), he did not change his principal point of

view but amplified it with wise words about the

possibility of Jewish-Christian co-existence. The
experience of the years before and after 1933

made the Jewish theologian, Baeck, the Speaker

for a Jewish-Christian co-operation against the

new paganism. Here and on other occasions,

Baeck who for decades taught and admonished
his fellow Jews, took up a new office : he spoke
to the Christian world. The theological writer

Leo Baeck became a prophetic figure.

Franz Rosenzweig made his blissful appearance
with the flashlike vehemence of a miracle. His
impact on Jewish life can not yet be assessed by
the historian. He will influcFice us posthumously
even more than he did throughout his life.

Martin Buber is the good companion of diverse

groups. History will decide to which of his

achievements the Jewish people owe their

greatest debt of gratitude.

Leo Baeck's leadership was the leadership of
the teacher, so difTerent from the leadership of
the politician. Throughout his life Leo Baeck
remained the man who was the son of a rabbi,

and remained what his father was. He lived with
his congregation. Eventually World Jewry
became his congregation. Leo Baeck was both
the Rabbi from the time of his father and the

Rabbi to whom the rabbis of the future will have
to look as their model. He was the rabbi of
both the Babylonian Talmud and the European
Talmud. After Baeck rabbinical leadership is

only possible as the kind of leadership which he
had exercised.

Baeck's greatness cannot be expected in every
rabbi. Greatness does not come to man through
his own efTort. Greatness is like blessing. It is

given by God. God gave it to Leo Baeck. But
this greatness must not become an obstacle for
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EMBODIMENT OF
GERMAN-JEWISH HERITAGE

In Leo Baeck German Jewry possessed its

most authentic repräsentative. He was the

living embodiment and the most mature
cxpression of its collective individuality.

His survival of the holocaust symbolised the

carrying over from the past into the future of
what was most precious in the German-
Jewish heritage. In the noble, upright figure

of Baeck—a legend already during his life-

time—we venerated both the man and the

tradition for which he stood.

Everyone of Baeck's utteranccs bore the

impress of a spirit that was at home in

Judaism and in the world, without any split

between them. To be in his presence meant
bcing raised to a higher levei of experience:
to share and feel secure in the openness and
fidelity of his mind.
We gratefully acknowledge all we owe to

him and bless his memory.

Rabbi Dr. A. ALTMANN
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H. G. Adler

LEO BAECK IN THERESIENSTADT

the many who have to follow his example. The
rabbi of the future must be like Leo Baeck,
even if only in a most humble way. He will have
to be the Student of Talmud and Midrash and
also of the works written by the men of the
European Talmud, from Moses Mendelssohn to
Franz Rosenzweig, and to those who follow
afterwards in this new chain of the old tradition.
Talmud torah, as the Jewish people, eternally
proceeds from generation to generation.

Leo Baeck

44UM DER MENSCHHEIT WILLEN"
... In einem Bunde, der alle Voelker in

sich schliesst, ihnen allen gilt, steht dieses

Volk auf Erden.

Sein Weg hat es durch Tage und bisweilen

durch Zeiten gefuehrt, und wohl auch

fuehren muessen, in denen es ihm zu seiner

Geschichte wurde, dass es die Menschheit

suchte und nicht fand. Eine fremde Welt

stand ihm gegenucber, bitter und hart, kalt

und grausam, eine Welt des Unrechts, des

Unverstandes, des Frevels. Eine sittliche

Kluft, ein seelischer Abgrund schien sich

aufgetan zu haben, es stand allein da. Wenn
es um sich blickte, sah es nirgends die Staette,

wo die Menschheit war. Um der Menschheit

willen musste es sich von den vielen Voelkern

geschieden fuchlcn. Dem Verfasser des

Buches Daniel, dem Vater der Apokalypsen,

erschienen einst alle die grossen Reiche, die

Herren der Macht und der Kultur, im Bilde

von wilden Tieren, und nur sein Volk sah er

in menschlichem Bilde.

Dachte dieses Volk in solchen Tagen an die

Zukunft der Menschheit, dann konnte es nur,

ja dann musste es, zu seiner eigenen Zukunft

hinschauen: war ihm seine Zukunft nicht

gewaehrt, so war auch der Menschheit keine

Zukunft gegeben. Und wenn es nach einem

Wege ausblickte, der zuletzt zu Tagen der

Menschheit hinfuehren wuerde, dann musste

der Gedanke des Gerichts in ihm erwachen,

der Gedanke der ahndenden, ewigen Gerech-

tigkeit, die allein der Menschheit den Platz

schaffen wird. Um der Menschheit willen

musste dieser Gedanke lebendig werden.

Denn nur wenn das Strafgericht Gottes sie

alle traf, diese Herren und Knechte des

Frevels ueberall, dann wuerden die Laender
dort wieder rein werden und frei und weit,

so dass die Menschheit dort nun leben

koennte. Es ist ein Zorn, ein gluehender Zorn
oft, der hier spricht, aber in ihm suchen
die Menschheitssehnsucht und das Mensch-
heitsgewissen ihren Ausdruck. Es ist darin

mehr Menschlichkeit als in manch suessem
Sänge vom Menschen. Der Geist eines

Menschheitsvolkes ringt hier. Der Ruf
" zum Bunde der Voelker " hat hier die Seele

ergriffen.

{Aus '' Dieses Volk;' Europaeische Verlags-

anstalt Frankfurt a. M.)

1

!

1

Zur Erfüllung der Sendung aller Weisen
gehört das Leid, es ist keiner gross geworden,
der durch seine Schrecknisse nicht hindurch-
geschritten wäre. Seltsam : nach dem Tage
der Vollendung, und in den darauffolgenden

Zeiten noch immer mehr, verklärt sich die

Tragik selbst der dunkelsten Geschehnisse,

die Nachwelt sieht nur noch den Sieg und
vielleicht sogar den Triumph. Doch wollen

wir vorsichtig sein, so nahe den Schatten, die

uns noch umgeben, das Wort Triumph zu

sagen, das Leo Baeck entschieden von sich

gewiesen hätte. Wahr bleibt aber, dass alles

Ueberwundene uns im Lichte der Verklärung
erscheint, und so ist es auch gut, denn nicht

von der vollzogenen Bosheit, nicht vom
Unglück lernen wir, sondern von den
unablässigen Bemühungen, ihm zu wider-

stehen und zu seiner Ueberwindung beizu-

tragen.

Jeder grosse Mensch repräsentiert durch
sein Leben und Wirken die gesamte Mensch-
heit, doch in seiner persönlichen Eigenart

:

er steht für etwas da, für seinen Gott, für

sein Volk, für seine Ueberzeugung, für seinen

Auftrag. Leo Baecks Auftrag war der

Dienst an seinem Volke, an seiner weitge-

spannten Gemeinde in dunkelster Zeit. Daher
muss heute in unserer Trauer und später bei

jeder Würdigung Leo Baecks seines Lebens
und seiner Tätigkeit in den 30 Monaten
gedacht werden, die er sich in Theresienstadt

aufhielt.

Bestehen vor der Wirklichkeit

Wohl wird jeder vom Leben gereift, wie er

auch sei, aber wer Wesentliches verkörpert,

ändert sich nicht ; Leo Baeck war wesentlich.

Schwache und müde Menschen zerbrachen an

der Wirklichkeit eines Konzentrationslagers,

an der gespenstischen Wirklichkeit von
Theresienstadt mit seiner betörenden Schein-

welt. Eine starke Persönlichkeit wurde von
ihr nicht verschont, auch sie wurde gepackt
und gerüttelt, aber sie blieb bestehen, eben
weil sie wesentlich war. In der bedrückenden
Nichtigkeit alles Unwesentlichen, alles Ver-

gänglichen, hatte Leo Baeck nicht nur

Bestand, er war nicht nur für sich selbst da,

wie es so manchen Lagergefährten glückte,

die sich hier zu bewähren wussten, nein, er

zeigte und lehrte, wie es nur ganz wenige und
schwerlich dann so beispielhaft vermochten,

uns allen den wahren Bestand. Er lehrte

uns, was wesentlich war, er bewies uns, was
wesentlich ist und bleibt.

Dies ist es wahrscheinlich, was um die

äusseren Umstände von Leo Baecks

Aufenthalt im Lager sehr bald schon, gleich

nach dem Kriege, Legenden gerankt hat,

über die Leo Baeck im Gespräch oft lächelte,

ohne ihnen entgegenzutreten. Er sagte

:

" Wie ich es auch anstelle, sie verstehen es

doch nicht, und kaum habe ich etwas ausge-

sprochen, so stellen sie es auch schon anders

dar." Zu dieser Lcgendenbildung wollen

wir keineswegs beitragen, denn dies hiesse die

Wahrheit verkennen, die Leo Baeck teuerer

war als alles andere. Es ist niemandem damit

gedient, aus ihm einen Wundermann zu

machen, vor dem die graue Wirklichkeit sich

in eitel Licht verwandelt hätte. So war es

nicht, und ich glaube auch : es ist richtig,

dass es sich anders verhielt. Leo Baeck
wollte nie mehr, aber auch nie weniger, als

ein Mensch sein. Das hiess für ihn: immer
bemüht bleiben, immer zur Stelle sein, nie

der Bequemlichkeit nachgeben, das Mögliche
leisten, Beispiel geben, aufmuntern, trösten,

aber auch noch Eines : immer der ciuenen

Schwäche und UnzuIangLchkcit eingedenk
sein. So erforderte es nicht nur die Demut,
sondern mehr noch der ungetrübte Sinn für

die Wirklichkeit.

Grenzen der Hilfe

In den ätzenden Einschränkungen, denen
ein jeder in der Seelenwüste Theresienstadt

unterworfen war, erwies es sich als besonders
wichtig, die engen Grenzen zu erkennen, die

dem Menschen gesetzt sind. Diese engen
Grenzen haben hier einen einfachen Namen
—sie heissen Hilfe. Wenn etwa 1000 oder
2000 Menschen aus Theresienstadt verschickt

werden sollten, und es einem bekannt war,

dass damit über die Opfer das wahrschein-
liche Todesurteil ausgesprochen war, dann
wäre ja nur eines die entscheidende Hilfe

gewesen, nämlich : dieses Unglück abzu-

wenden. Das konnte keiner, und das konnte

auch nicht Leo Baeck. Er konnte nur zu

jenen Juden gehen, die in grausamster

Verstrickung sich dem Zwange ergaben, als

Helfershelfer bei der Vernichtung ihrer

Gefährten zu wirken, für Bedrohte zu
bitten, die seine Hilfe erbeten hatten. Mehr
zu tun, ohne seihst zum Helfershelfer zu

werden, das überstieg die gesteckten Grenzen.

Er wusste es und hat darunter in 1 heresien-

stadt und in den Jahren danach unendlich

gelitten. Dies anders darzustellen, wäre
Legende, auf die wir verzichten, ja wir

glauben sogar, dass wir dem Gedächtnis des

Verehrten besser dienen, wenn wir diese

bitterste Wahrheit eingestehen.

Was aber bleibt dann noch zu verehren ?

Der Widerstand des Herzens, die Strenge

gegen sich selbst, die Milde gegenüber seinen

Nächsten, die nicht Strenge gegen seine

überwindlichen Mängel ausschliesst, und
schliesslich Hilfe, doch nur sehr viel Hilfe.

Gewiss, wir sahen es bereits, Hilfe mit oft

gebundenen Händen, aber doch so viel Hilfe,

dass wir alle die Leo Baecks Tätigkeit in

Theresienstadt ein wenig beobachten

konnten, und die wir die Prüfung mit ihm
leiblich überdauern durften, davon für unser

weiteres Leben reich zu zehren haben.

Woran das lag, ist im Rahmen eines kurzen

Aufsatzes schwer zu beantworten, aber es

wäre auch noch schwierig, wenn wir einen

ausführlichen Bericht versuchen wollten,

denn es war Leo Baecks Eigenart, sich jedem
so zu eröffnen, als wäre gerade er der

Vertraute, der alles wissen dürfe, während es

sich bald zeigte, dass andere ganz anderes

wussten.

Schon bald nach Leo Baecks Ankunft am
28. Januar 1943 sprach es sich nicht nur
unter den Juden aus Deutschland, die ja

meist schon von ihm wussten, sondern auch
weitgehend unter den übrigen Gefangenen
herum, dass hier ein besonderer Mann
gekommen sei, jemand, der sich nicht damit
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begnügte, dass man ihm die zweifelhaften

Ehren einer leitenden Stellung in der gefes-

selten ** Selbstverwaltung '' übertragen hatte,

aber eiin Mann, der seine Aufgabe ganz
anders übernahm als die meisten seiner

Mitarbeiter, ohne doch je Träger eines

Widerstandes zu werden, wie wir ihn nach
dem ehrwürdigen Beispiel Warschaus und
anderer Lager im Osten verstehen. Gewiss
hätte er sich auch einer politischen Wider-
standsbewegung nicht versagt, aber die kam
bei der gesellschaftlichen Zusammensetzung
der Gefangenen von Theresienstadt gar nicht

in Frage. Hingegen begrill sich Leo Baeck,

er hat es selbst ausgesprochen, als Mittel-

punkt eines sittlichen Widerstandes. Er
praktizierte und lehrte ihn, das heisst, er

verhielt sich so, wie sich seinen BegrilYen

nach ein Mensch immer und überall und
unter allen noch so widrigen Umständen zu

verhalten hat, gütig, wahrhaftig und wohl-
wollend. Das wurde vielen Insassen des
Lagers deutlich, auch wenn sie nicht wissen

konnten, wie jjich Leo Baeck in den Sitzungen

des Aeltestenrates betrug, wie er auf den
Judenältesten einzuwirken trachtete, wie er

in den verschiedenen internen Haupt- und
Nebenämtern des Lagers, zu denen er als

Mitglied des Aeltestenrates freien Zutritt

hatte, stets bemüht war, gerade für die

Aermsten, für die Greise und Kranken, eine

gerechte Behandlung, eine ordentliche

Verteilung der Nahrung, der Kleidung und
anderer Güter zu erreichen.

Mitleid und Feuer

Freilich gab es der Ungerechtigkeiten zu
viele, und jeder Tag war nur kurz, so dass
selbst von diesem nie Erlahmenden nur ein

Teil von dem geleistet werden konnte, was
er durchzusetzen wünschte. Aber allein das
Mitleid und das Feuer, mit dem er sich eines

Falles annahm, strahlte auf die Menschen aus
wie die Gnade selbst. Sie hatten das Gefühl,

nicht verlassen zu sein, und das war schon
das Wichtigste. Wie oft habe ich es gehört,

dass jemand sagte :

'* Ich gehe zu Herrn Dr.

Baeck " oder " Herr I>r. Baeck weiss schon
davon,'' und das allein verlieh schon Kraft,

Ausdauer oder doch zumindest Trost. Oft
waren es die hochgehaltenen Mizwoth, die er

nie vernachlässigte, von denen sehr viel

Freude auf die Gefangenen ausstrahlte :

Krankenbesuche (fast immer mit einem
herbeigezauberten kleinen Geschenk),
Besuche nach Sterbefällen, Besorgen kleiner

Begünstigungen für besonders Benach-
teiligte, etwa für Blinde und Krüppel.
Doch selbst von diesen reich gespendeten

Beweisen unermüdlicher Sorge für Einzelne

wie für die Gesamtheit ging noch nicht so

viel Wirkung aus wie von Leo Baecks
Tätigkeit als Rabbiner, Lehrer, Vortragen-
der, als—um es mit einem Wort zu sagen

—

Erzieher seines Volkes, zu dem wir wie zu
einem Vater aufblicken durften. Leo Baeck
war für uns in Theresienstadt. Er war ganz
gegenwärtig, er hat sich uns nicht entzogen.

Er hat seinen Auftrag erfüllt. Wir haben
ihn nicht immer verstanden, weder den
Auftrag noch den Menschen Leo Baeck, aber
die Ehrfurcht, die ihn erfüllte, führte uns und
Hess auch uns ehrfürchtig werden, denn wir
fühlten, dass der Herr mit diesem seinem
getreuen Knecht war. So waren wir nicht

ganz verloren.
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Rabbiner Dr. M. Eschelbacher

FUEHRUNG DER DEUTSCHEN RABBINER
Leo Baeck ist 1922 zum Vorsitzenden des

Allgemeinen Rabbinerverbandes in Deutsch-

land gewählt worden, und er hat diese Würde
bis zum schrecklichen Ende durch zwanzig

Jahre hindurch bekleidet. Seine drei Vor-

gänger, Sigmund Maybaum. Jakob Gutt-

mann, und Nehemias Anton Nobel, waren,

jeder in seiner persönlichen, unnachahmlichen

Weise, hervorragende Männer, und Baeck

schliesst ihre Reihe glänzend ab.

Der Rabbinerverband war '' Allgemein."

d.h. er umschloss die Kollegen aller

Richtungen. Ausserhalb stand nur die Tren-

nungsorthodoxie. Ein Mann, der das ganze

Judentum in sich darstellte, musste ihn führen

und die verschiedenartigen, oft einander

widerstrebenden Richtungen zur Einheit

zusammenfassen. Baeck war dafür die

berufene Persönlichkeit. Der Verband

erstrebte
"' die Wahrung der Würde und des

Ansehens des Rabbinerstandes." Baeck

gehörte der grossen Welt an, der jüdischen,

wie der nichtjüdischen, und war dadurch der

Repräsentant seines Standes vor einer weiten

Oeffentlichkeit. Der Verband hatte zum Ziel
" die Förderung seiner Mitglieder in amtlicher

und wissenschaftlicher Tätigkeit." Der Autor

des ''Wesen des Judentums," der Rabbiner

grosser Gemeinden, der akademische Lehrer

an der Lehranstalt für die Wissenschaft des

Judentums, wie später am Hebrew Union
College in Cincinnati war auch nach dieser

Richtung der kundige Führer.

In den Ausschussitzungen des Verbandes

wurden die Fragen der Zeit, des Judentums
und des Standes lebendig. Stunden, die wir

hier diskutierend, mit einander übereinstim-

mend und mit einander ringend, verbracht

haben, bleiben jedem Teilnehmer unvergess-

lich. Die letzte Sitzung hat am 8. Juni 1938

in München stattgefunden. Sie war von

tiefer Sorge um das Schicksal des deutschen

Judentums überschattet. Während der Ver-

handlungen wurde der Parnos der Münchener
Gemeinde, Geheimrat
Neumeyer, heraus-

gerufen. Er kam
zurück, gebrochen,

vernichtet. Auf dem
Ministerium war ihm
erötlnet worden, die

Synagoge werde abge-

rissen, der Abbruch
beginne morgen. Wir
fanden uns wenige
Stunden später in dem
dem Untergang
geweihten Gotteshaus
mit der entsetzten, vor

Schmerz erstarrten

Gemeinde zu einem
Trauergottesdienst zu-

sammen. Baeck war
immer zurückhaltend,

sein inneres Leben hat

er auch im Kreise

seiner Kollegen nicht

offenbart. Aber solch

eine Schicksalsstunde

verbindet die, die sie

Seite an Seite mit

einander erleben, für

Nach dem Krieg und der Vernichtung

tauchte er, in jeder Gefahr geheimnisvoll,

wunderbar, behütet, aus der Sintflut auf als

der natürliche Repräsentant der deutschen

Rabbiner. Er drängte auf einen Zusammen-
schluss der noch ueberlebenden mit den

wenigen, die noch, oder wieder, auf dem
Kontinent wirkten, er war die treibende Kraft

bei der Schaffung eines Europäischen Rab-
binerverbandes und der Vorsitzende auf

dessen Tagung in Mondorf, im Herbst 1955.

Dort erhob er die Forderung, dass nach dem
Untergang des deutschen Judentums seine

besondere jüdisch-deutsche Tradition erhal-

ten und der Nachwelt weitergegeben werden

müsse. Eine weitere Tagung sollte vor

einigen Monaten in Brüssel abgehalten

werden. Sie ist nicht zustande gekommen,
weil Baeck schon krank war und nicht hätte

teilnehmen können. Er war einer der seltenen

Menschen, die durch ihre Abwesenheit nicht

weniger wirken, als durch ihre Gegenwart.
Bei dem ergreifenden Trauergottesdienst in

der West London Synagogue hat einer der

Rabbiner vom Kontinent, Melchior aus

Kopenhagen, die Gedenkrede, die seiner

würdig war, gehalten, ein Symbol von Baeck
als der Verkörperung des Rabbiners, nicht nur

des deutschen, nein, auch des europäischen

Judentums.
Auf einer Ausschussitzung des Verbandes

in fröhlicheren Zeiten hat Kaatz-Zabrze bei

Tisch Baeck gefeiert. Wenn ein Kind geboren
werde, sagte er, komme eine gute Fee und
küsse das Neugeborene. Küsse sie es auf die

Stirn, dann werde es ein grosser Denker,
wenn auf die Brust in der Gegend des Herzens,

ein guter Mensch, wenn auf den Mund, ein

grosser Redner, und wenn auf den Arm, ein

tatkräftiger Mann. "' Unseren lieben Leo
Baeck," schloss er, " hat die gute Fee auf Stirn

und Herz, auf Mund und Arm geküsst." Mit
Grazie und Heiterkeit hat er damit auf die

gütige Vorsehung hingewiesen, die durch die

'*D1E WUERDE DES DEUTSCHEN JUDENTUMS''

Jcc ^M^ /
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immer.
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Fülle ihrer Gaben Baeck zu dem gemacht hat,

was er geworden ist, zum Repräsentanten des

deutschen Judentums, und in diesem Rahmen
auch zum Vorsitzenden des Allgemeinen

Rabbinerverbands in Deutschland.

Brief nach einem Besuch im Londoner Altersheim

THE GRAND PRESIDENT OF THE
B'NAl B'RITH IN GERMANY

The Jewish history, in retrospect, has always
proved that God has not forsaken Israel. In the

three thousand years of the development of

Judaism each generation has given birth to men
who were the leading spiritual power in times of

unceasing oppression. In our generation this

Personality was Leo Baeck. All facets of Jewish

life and spirit were focused in him. When the

catastrophe occurred in 1933 the leading positions

o^ all important organisations in German Jewry
were vested in him.

Dr. Baeck had been elected Grand President of
the German district of the Order of B'nai B'rith

in 1924. This world-wide Jewish society was
founded in America in 1843 by an engineer

Henry Jones, from Hamburg, together with some
of his associates, with the idea of harmonising
the immigrants' Jewish heritage with the culture

of their new homeland. After, under the prin-

ciples of Benevolence, Brotherly Love and
Harmony, many societies of this kind, called

Lodges, had spread over North America, the

first Lodge in Europe was instalied in Berlin.

This was the beginning of District VIII of the

Order of the B'nai B'rith. The Lodges in Ger-
many influenced the spiritual and social life of the

Jewish congregations by valuable suggestions in

welfare work and by deepening the religious

spirit. When the Nazis came into power there

existed in Germany 103 Lodges with 13000
members. They were dissolved by the Nazi
regime in 1937.

Altogether four Grand Presidents succeeded
each other leading the Lodges in Germany during
the fifty-five years of their existence. The greatest

of them was Leo Baeck. The ideal of the B'nai
B'rith was the unity of mankind. It was rooted in

the general belief of the nineteenth Century. In a
very important address in 1928 Dr. Baeck defined
this idea in a modified way. He said that the

World Situation in general and the Jewish Situation

in particular had changed after the First World
War, especially because of the rise of Zionism
and the upsurge of anti-Semitism. A new con-
ception of the Lodges' '' Menschheitsideal " was
necessary. It meant that a man could only serve

humanity if he was true to himself and to the
Community from which he originates. "" We
experience human society as our Jewish society.

Man in general is a distant, abstract aim, the
Jew is a positive beginning. The ideal becomes
in this way more concrete, more personal . . .

Not away from Judaism, but through our
Judaism the way leads to the fulhllment of our
idea of humanity."

This address put forward a Programme which
was not approved by all his listeners. When,
however, the Nazi persecution of the Jews took
place a few years later, we all agreed that his

words had been a prophetical vision and that Dr.
Baeck had proved right. In the beginning of
those terrible times he appealed to the Lodges to
open the doors as wide as possible to the youth,
to younger persons. The years of trouble and
danger have, of course, even more than normally
concentrated the work of the Order on practical
help.

Once more, a year ago, Baeck welcomed the
new" District Grand Lodge Continental Europe"
on the occasion of its installation at Basle. In
an address showing deep insight into life and
history, and with intensive wisdom, he explained
the hopes for the future of the Order B'nai
B'rith. He was the embodiment of the ideal and
the principles of this great ethical society.

Rabbi Dr. ARTHUR LOEWENSTAMM
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Ellen Littmann

UNSER LEHRER
Mit Leo Baeck ist ein grosser Lehrer des

Deutschen Judentums von uns gegangen.

Fuer viele seiner Schueler—das Wort möge
hier in seinem umfassendsten Sinne genom-

men sein—bedeutete die Beruchrung mit Leo

Baeck und seiner Lehre einen wirklichen

Wendepunkt in ihrem Leben. In ihm begeg-

neten wir einem Menschen voll des Wissens

um Juden und Judentum, voll auch des

Wissens in allen geisteswissenschaftlichen und

humanistischen Fachern. Viel, sehr viel

konnten wir in seinen Vorlesungen und

Uebungen ueber Midrasch und vergleichende

Religionsgeschichte, ueber Homiletik und

Pädagogik des Religionsunterrichtes lernen ;

grossartig war oft der Weg, auf dem er uns

mit den alten hebräischen Quellen bekannt

machte und uns ihre tiefere Bedeutung ahnen

liess : aber das alles—so wichtig, so schön

und interessant es auch immer gewesen sein

mag—es war nicht das Einzige, nicht das

Wesentliche, das Leo Baeck uns zu geben

vermochte. Wie kaum einer wusste Leo

Baeck um die erhabenen Ideen der Religion,

noch tiefer aber spuerte er den innersten

Regungen religiösen Erlebens nach, denn er

selbst war ein Mann tiefer Religiosität.

Fuer viele von uns, die im alten Rationalis-

mus des liberalen Judentums erzogen waren,

war es Leo Baeck, der ihnen als Erster den

Weg wies in das Irrationale, der es sie

erfassen liess, dass alle echte Religiosiität

ihre Wurzeln im Geheimnis hat, dass alles

Leben aus dem Geheimnis kommt um wieder

ins Geheimnis zurueckzukehren. Sein Wort

auf der Kanzel wie im Hörsaal hatte bis in

seine letzten Tage hinein eine geradezu

faszinierende Kraft, es strömte von ihm ein

Fluidum aus, das wie ein Funke auf den

anderen uebersprang. Was immer er sprach

und lehrte, seine volle einzigartige Persön-

lichkeit sprach aus ihm, stand hinter jedem

seiner Worte. Die echte Religiosität war es,

die jeden anzog, der in seinen Bannkreis trat,

die ihn selbst dann noch anzog, wenn er

inhaltlich nicht mit ihm uebcreinzustimmen

vermochte. In diesem weiten Sinne des

Wortes war er ein grosser Lehrer. Er hat

es einmal selbst in einem seiner Aufsätze

ausgesprochen, dass Religiosität und

Erziehung aus der gleichen Wurzel sind.

'* Religiosität ist eine nach innen gewandte

Erziehung, Erziehung eine nach aussen

gerichtete Religiosität ; sie ist das Hinaus-

dringen des bewussten frommen Erlebnisses

vom eigenen Ich, von der eigenen seelischen

Welt zu dem Ich des anderen hin." (" Wege

im Judentum " S.160)

*'Zu dem Ich des anderen hin." Das

eigentlich ist es, wovon alle die zu erzählen

wissen, denen das Glueck beschieden war,

irgendwann und irgendwo in ihrem Leben in

eine nähere Beziehug zu Dr. Baeck zu

treten. Er hatte eine wunderbare Fähigkeit,

sich in den anderen hineinzuversetzen, den

anderen aus seinen eigenen Bedingungen

heraus zu verstehen. Nur der Philister, der

Spiessbuerger, der kleinliche Schulmeister—

der immer recht behalten muss, sie waren

ihm fremd, mit ihnen konnte er zuweilen

ungeduldig werden. Er hatte so viel liebe-

volle Ehrfurcht vor jeder echten Indi-

vidualität, deshalb konnte er so vielen helfen

mit seiner alles Menschliche umfassenden
Einsicht und mit seinem Wissen, aber auch
mit der aus wahrer Religiosität fliessenden

rechten Tat zur rechten Zeit. Es war in ihm,

bei aller selbstverständlichen Distanziertheit,

so viel von innerer Bescheidenheit, wie sie

nur wahre Grösse kennt. Es ist, als hätte

er hier von sich selbst gesprochen, wenn er

einmal in seinem *' Wesen des Judentums"
(S.143) sagt: '' Mit der wahren Demut verhält

es sich genau so wie mit der entsprechenden

Eigenschaft in dem Verhältnis der Menschen
zu einander, der Bescheidenheit. Es ist

garnicht so leicht, bescheiden zu sein : man
muss schon etwas geleistet haben, um
bescheiden sein zu können." Weil seine

Bescheidenheit ihre tiefsten Wurzeln in der

Ehrfurcht vor Gott und dem Menschen hatte,

machte er es den Menschen nicht schwer,

Hilfe bei ihm zu suchen und zu finden. Viele

werden sich heute dieser seiner Hilfe dankbar

erinnern.

Was war es nun um das Eigene seiner

Lehre. Was machte ihn zu einem der letzten

grossen Lehrer im deutschen Judentum ?

Wenn man einmal wieder sein '* Wesen des

Judentums " zur Hand nimmt, so findet man
in ihm, wo immer man es aufschlägt, eine

fast erdrueckende Fuelle von tief religiösen

Cefuehlen und Gedanken, von religiöser und
philosophischer Weisheit. Und doch ist es

eigentlich ein Buch, in dem es nur um ein

Thema und seine mannigfaltigsten Varia-

tionen geht: " Gott und der Mensch "—" E>er

Mensch und sein Gott." Es sei mir deshalb

gestattet, nur ein paar Sätze zu diesem Thema
hier zu zitieren:

—
" Religion, die der Mensch

besitzt, besteht so nicht darin, dass er erkennt,

dass es einen Gott gibt. Unsere Religion

haben wir vielmehr erst damit, dass unser

Leben sich an ein Ewiges geknüpft weiss,

dass wir uns mit Gott verbunden fuehlen, dass

er unser Gott ist. Und er ist unser Gott,

wenn wir wie das alte Wort es nennt ihn

lieben, wenn wir durch ihn unser Vertrauen

und unsere Demut, unseren Mut und unsere

Stille haben, wenn wir uns zu ihm erheben

und zu ihm beten können, wenn sich unserem

Innersten seine Ofi'enbarung und sein Gebot

erschliesst." *' Dadurch erst wird die

Gottesidee religiös, das erst gibt ihr ihre

religiöse Kraft" (S. 99/100). " Nur wo der

Mensch nach seinem Gotte ruft, vermag er

ihn auch anzurufen . . . was immer im Gebete

sich ausspricht, ob Verlangen nach Erhebung

der Seele zu ihrem Gotte, nach einem

reineren, freieren Leben, ob Verlangen nach

Errettung aus Not und Gefahr oder nach

Erlösung von Suende und Schuld, ob Ver-

langen nach den Guetern des Lebens und

nach dem Wege des Segens, immer ist es

diese Spannung zwischen dem Gefuehl der

Erhabenheit Gottes und seiner Gegenwart,

woraus die Empfindung dessen, der zu dem
Ewigen seinem Gotte fleht, hervorquillt. . . .

Der Gott der Ferne wird zum Gott der Nähe.

. . . Es ist das Ich des Menschen, welches
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das alles erfährt, mit Gott sich verbunden

weiss, das Ich, welches sein Du verlangt und

darum seine Zwiesprache mit Gott hält . . .

darum sein Du zu ihm spricht." (S. 108/9).

Grundthema seines Lebens

*' In der ewigen Tiefe ist das Ich des

Menschen gegruendet und in der sittlichen

Tat tritt es hervor, um offenbar zu werden.

Die Einheit vom Geheimnis und Gebot gibt

ihm seine wahre Einheit." " Gott offenbart

sich dem Menschen, und der Mensch offen-

bart sich seinem Gotte." (S. 130-131). Das
ist, wie mir scheint, das Thema, das sich

durch das ganze Buch zieht, das bei der

Behandlung aller Probleme, die zum " Wesen
des Judentums" gehören, immer mit

anklingt, und das mit Stellen aus dem
juedisjhen Schrifttum zu belegen Leo Baeck

nicht muede wird. Diesem Grundthema hat

er zu allen Zeiten seines Lebens neue Seiten

abzugewinnen gesucht.

Als er uns aus dem Lande der Hölle, aus

Theresienstadt zurueckgegeben wurde, da
erfuhren wir es so mit einer fast erschüttern-

den Deutlichkeit, dass seine Lehre im Leben
Stand gehalten hatte, ja dass sich in ihm
diese Lehre zu einer letzten Wirklichkeit

gestaltet hatte. Von dieser letzten religiösen

Wirklichkeit, von einer Seele, die nicht

gebrochen werden konnte von all dem
Furchtbaren, das ihn sein Gott erleben liess,

zeugt sein in Theresienstadt zu Ende
geschriebenes Buch '" Dieses Volk." Das

nun aus dem " Ewigen," " Er, der ist

"

wurde, zeugt von der letzten, der tiefsten

Bindung, die Leo Baeck zu seinem Gotte in

den schwersten Jahren seines Lebens finden

konnte, auch wenn wir wissen, dass diese

Uebersetzung auf Buber-Rosenzweigschen

Einfluss zurueckgeht.

Vielleicht ist fuer ihn und seine Religiosi-

t'ict nichts charakteristischer in diesem neuen

Buch als das, was er auf S.54 ff. ueber

Gerechtigkeit und Rache sagt: " Die Rache,

die Vergeltung ist ausgenommen. Sie ist

gleichsam Gottes Reservat, sie ist sein

Geheimnis, dem menschlichen Begreifen

und menschlichen Handeln verschlossen."

" Nur das Gebet des Menschen darf hier

seinen Weg haben, diesen Weg zu Gott hin."

" Der Mensch darf um diese Rache beten,

und das will sagen, er soll ihrer harren, ihrer

geduldig sein." (S.54.) Dass Gott ihm diese

seine Geduld gelohnt hat, dass er ihn seiner

Familie und uns erhalten und ihn uns noch

fuer mehr als 10 Jahre als unseren Lehrer

wiedergegeben hat, dafuer sind wir alle tief

dankbar. Vier Tage vor seinem Tode hat

er den zweiten Teil dieses Buches fuer den

Druck fertig gemacht und signiert. So möge
er auch nach seinem Tode durch das neue

Werk, wie durch seine alten, unser Lehrer

bleiben ! Ein grosser Lehrer im deutschen

Judentum ist dahingegangen. Wir haben viel

an ihm verloren. Aus seinem Munde habe

ich einmal die feinsinnige Bemerkung gehört,

dass, wie Hiob selbst, so nur der Trauernde

und kein anderer zum Trost die Worte

sprechen darf: " Gott hat gegeben, Gott hat

genommen, der Name Gottes sei gelobt."

Wir seine Schueler auf der ganzen Welt

duerfen in wahrer Trauer um ihn sprechen

:

Tino m.T um ••n'' npi? twtt^^ jn: niiT
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Siegfried Moses {Jerusalem)

DER EXPONENT DES DEUTSCHEN
JUDENTUMS

Die jol^enden Zeilen sind einem im
'' Mitfeiluni^shlatt'' (Tel Aviv) erschienenen

Nachruf entnommen, den Dr. Siegfried

Moses (Jerusalem), Vize-Praesident des
" Council of Jews from Germany," verfasst

hat.

Als im Sommer 1933 unter dem Druck der

durch das nationalsozialistische Regime
geschaffenen Lage endlich eine Gesamt-
organisation der deutschen Judenheit

geschaffen wurde und die Reichsvertretung

der deutschen Juden ins Leben trat, da
ergaben ^ich mancherlei Probleme in Bezug
auf die Zusammensetzung der neuen Körper-

schaft und ihrer Leitung. Aber in einem
Punkte gab es keine Zweifel oder Meinungs-
verschiedenheiten: uns allen war klar, dass

Dr. Baeck der Präsident der Gesamtorganisa-
lion werden musste, weil er der Einzige war,

der als der legitime Sachwalter der Angelegen-
heiten des deutschen Judentums empfunden
wurde und das uneingeschränkte Vertrauen
aller Gruppen und Schattierungen genos .

Ich habe noch sehr lebhaft in der Erinnerung,
wie eine Delegation der Gründungsversamm-
lung ihn in seiner Wohnung aufsuchte, um
ihm die Mitteilung zu überbringen, dass er

zum Präsidenten der Reichsvertretung
gewählt worden sei; wie schicksalhaft diese
Wahl in sachlicher und persönlicher Hinsicht
war, konnten wir in jenem Augenblick nur
ahnen. . . .

Unter veränderten Umständen trat Dr.
Baeck nach Kriegsende wiederum an die
Spitze einer deutsch-jüdischen Zentral-
organisation. Im letzten Abschnitt des
zweiten Weltkrieges ergab sich zum ersten
Mal seit der Auflösung der Reichsvertretung
für d'\2 Gruppen von aus Deutschland
ausgewanderten Juden, die in Jisrael, in

Amerika und England lebten, die
Möglichkeit einer Fühlungnahme. Anfang
1945 beschlossen wir, wied^jr eine Gesamt-
organisation deutscher Juden zu gründen,
freilich auf einer wesentlich schmäleren Basis,
die dem so erheblich verringerten Ausmass
gemeinsamer Interessen entsprach: es ent-
stand der Council of Jews from Germany.
Damals wussten wir nicht, ob Dr. Baeck noch
am Leben sei. Als er jedoch nach Kriegsende
aus Theresienstadt zurückkehrte und in Lon-
don Wohnsitz nahm, da war es wiederum für

MESSAGES
Amonj^ the numcrous niossäres reccived hy the

''Council of Jews from Gcrnuiny^' were the fol-
lowin^ ones:

With profound sorrow we learned of passing of
your President Doctor Leo Baeck. Over many
decades we had privilege of including him amorg
cur most valued leaders counsellors colleagiics
and friends. His courageous leadership and
devotion to Jewish causes were an inspiration to
our agency and World Jewry and his presence will

be sorely missed. Please accept deepest sympathy
for both your Council and Family.

American Joint Distribution Committee

Deeply grieved at loss your outstanding leader
Rabbi Doctor Leo Baeck who represented
boldest tradition German Jewry and whose great
contribution to Jewish learning and thinking we
deeply respect and cherish.

World Jewish Congress

Alle selbstverständlich, dass Dr. Baeck Präsi-

dent dieser Organisation wurde. . . .

In den letzen Jahren begann der Council,
sein Interesse auch kulturellen Aufgaben
zuzuwenden, und es wurde eine Tochter-
Organisation errichtet, deren Aufgabe es ist,

die Erinnerung an das deutsche Judentum
und seine Leistung durch Forschungen und
Veröffentlichungen wach zu halten. Dieser
Aufgabenkreis war naturgcmäss Dr. Baeck
in besonderem Masse teuer, und es war für

die Gründer der neuen Organisation selbst-

verständlich, dass angesichts seines Lebens-
werks under seiner Persönlichkeit die Insti-

tution seinen Namen tragen musste :

"' Leo
Baeck Institute of Jews from Germany ";

Dr. Baeck wurde zum Präsidenten des
Instituts gewählt. . . .

Mit dem Heimgang von Dr. Leo Baeck
haben wir nicht nur eine reiche geistige

Persönlichkeit und einen verehrungs-
würdigen Menschen verloren ; sondern wir
sind ärmer geworden um die Gestalt des
Mannes, der als Letzter die besten Traditionen
des deutschen Judentums verkörperte und der
zum Symbol wurde für Alles, was dem
deutschen Judentum gemeinsam war.
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THE PRESIDENT OF THE

REICHSVERTRETUNG

We, the former members of the Executive

Board of the Reichsvertretung der Deutschen

Juden, now residing in the United States, feel a

deep and everlasting Obligation towards Leo

Baeck.

Under his leadership we were permitted to

participate in the guidance of Jewish life in the

gravest period of its destiny. His ideas, his far

reaching sight were the initiative and forever

moving force in our work. His unsurpassed

Personality united us in a Community which did

not despair in the face of the tremendous obli-

gations which faced us then.

Jewish sufTering, which weall shared, wasgrave.

But with Leo Baeck, and through him we knew
that the Jewish spirit could not be destroyed if

only people acknowledged their belief in this

spirit.

Our lives were then and are now deeply in-

fluenced by his personality. Our gratitude

towards him is eternal.

Rudolf Callmann Max Gruenewald

Kurt Alexander

Rudolf Callmann {New York)

EIN GROSSER MENSCH
Auf der Trauerkund^ehuni^ in New York am 1 5. November sprach Dr. Rudolf
Calbuann, Praesident der " American Fcderation of Jews from Central Europe,"

einleitend die folgenden Worte :

In einer Stunde politischen Ernstes finden
wir uns heute zusammen. So gesellt sich zur
Trauer die Sorge, die Sorge um Israel, die
Sorge um vieles Andere, vielleicht um Alles.

In solcher Stunde fuehlt man umso staerker
den Verlust eines fuehrenden Menschen.
Man sagt, jeder Mensch sei ersetzbar; das
aber ist nicht wahr, wenn wir den Verlust
eines grossen Menschen zu beklagen haben.

Nichts ist im menschlichen Dasein ge-
waltiger als das Erleben eines grossen Men-
schen. Zumeist hoeren wir nur von ihm,
lesen ueber ihn, aber wir erleben ihn nicht.

Wir aber, die wir Leo Baeck gekannt haben,
sind vom Schicksal ausgezeichnet worden;
wir haben erfahren, was es heisst, von mensch-
licher Groesse einen Hauch zu verspueren,
denn Leo Baeck, der in den letzten ll Jahr-
zehnten fuer uns gelebt hat und nach dem wir
ausschauten, wie nach einem Leitstern, dessen
Hinscheiden in jedem Alter verfrueht gewesen
waere, war ein grosser Mensch. Er war gross
in der atemraubenden Kuehnheit seines
seelischen und koerperlichen Mutes, er war
gross in seiner geistigen Konzeption, er war
gross in der Form, in der er auftrat, in der er
sprach und schrieb.

Wir haben ihn verehrt und bewundert in

den Aeusserungen seines Denkens und Han-
delns, in dieser einzigartigen Verbindung
von Geistes—und Tatmensch, und wir haben
ihn geliebt in der ruehrenden Schlichtheit, der
grossartigen Einfachheit seines Wesens. Er
haette es in seiner Demut wohl verstanden,
dass ein Praesident von Harvard die Inschrift
auf einem Gebaeude: '* Der Mensch ist das
Mass aller Dinge '' unwandelte in die In-

schrift: '' Was ist der Mensch, dass Du sein

achtest.''

Wenn wir wussten, dass wir ihm begegnen
wuerdcn, dann begannen wir unbewusst eine

innere Vorbereitung, und wer das Glueck
hatte, ihn allcine zu sprechen, durfte er-

warten, dass jede Besprechung, jede Unter-
haltung zum bedeutsamen, foerdernden Ge-
spraech wurde, und er liebte es, in der Form
des Apercu Richtung und Atmosphaere des
Gespraechs zu bestimmen. Ob er lehrte oder
mit Einzelnen alleine war, ob er Versamm-
lungen oder Sitzungen der Reichsvertretung
und des Council leitete, die Ebene, auf der er

sprach, war immer hoch. Er zeigte, dass jede
Erscheinung des Alltags Bedeutung hat als

das Lebendigwerden eines Prinzips, als das
Symptom eines Gesetzes.

So sehr wir ihn nicht nur verehrten,
sondern auch liebten, das Wort Freund-
schaft waere fuer unsere Beziehung zu ihm
nicht der passende Ausdruck gewesen;
Freundschaft setzt Gleichheit im Niveau, im
Geben und Nehmen voraus. Er aber war,
wenn ich ein Schillersches Wort abwandeln
darf, wie eine Erscheinung aus der Fremde:
Beseligend war seine Naehe und alle Herzen
wurden weit, doch eine Wuerde, eine Hoehe
entfernte die Vertraulichkeit. Es gab eben
zu ihm keine Beziehung, die nicht durch
Scheu und Ehrfurcht ihre besondere Toenung
erhalten haette, und wie jeder von uns ihn
in seiner Art erlebte, das werden Ihnen
jetzt diejenigen hier unter uns sagen, die
ihm in der traurigsten Epoche moderner
juedischer Geschichte begegnet sind.

'

I
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Menachem Gerson {Kibbutz Hasorea)

VERSTEHEN IM
Dr. Baeck ist von uns gegangen. Das Herz

weigert sich, es zu glauben. Es scheint so kurze
Zeit vergangen zu sein, seit er mit uns, raschen
und ruestigen Schrittes, durch die Pflanzungen in

Hasorea ging, voll tiefer Freude ueber die

Kinder am Wege und die schwellende Frucht
auf den Baeumen. Und war es nicht erst gestern,

dass der 78-jaehrige darauf bestand, den Besucher
in seiner London-Wohnung zur Autobus-Halte-
stelle zu begleiten, da man auf dem Hendon-Way
die Strasse reparierte. Immer erschien uns diese

Ruestigkeit als der Sieg des Geistes ueber den
alternden Koerper.
Wir Chaverim in Hasorea, die seine Schueler

waren und die sich heute so tief verbunden mit
ihm fuehlen, waren in unseren Studenten-Jahren
an der Hochschule fuer Wissenschaft des Juden-
tums ihm oft fern. Er war der Vertreter der
liberal-religioesen Auffassung des Judentums

—

wir rangen um unsere Verwurzelung in der
national-juedischen Bewegung. Er war, nach
Weltanschauung and Lebensfuehrung, liberal

—

wir verwarfen den Liberalismus and waren linke

Sozialisten. Und dennoch spuerten wir auch
damals etwas von der Groesse des Lehrers, der

ERINNERUNG AN DUNKLE
TAGE

Sehr geehrter Herr Dr. Breslauer !

Es ist fuer mich ein tiefer Schmerz, dass

es mir versagt ist, an der Beisetzung von
Dr. Baeck teilzunehmen und so dem Mann
die letzte Ehre zu erweisen, mit dem
zusammen ich in dunkler Zeit an so vielen

Graebern gestanden und dessen Persoenlich-

keit ich gerade in dieser Zeit zu respektieren

und zu verehren gelernt habe.

Sie und Ihre Mitarbeiter an dem konstruk-

tiven Werk, dem wir Juden aus Deutschland
so viel verdanken, werden besser als wir

anderen zu wuerdigen wissen, was wir an Dr.
Baeck besassen und was wir nun verloren

haben. Sie haben Dr. Baeck in den Jahren
vor dem Kriege und in seiner Taetigkeit nach
dem Kriege gekannt und haben ihm in all

diesen Jahren nahegestanden. Ich habe mit
ihm zusammen die Zeit im Berlin des Krieges

und in Theresienstadt erlebt, ich konnte

ahnen, welchen Gefahren er ausgesetzt war
und welchen Widrigkeiten er standzuhalten

hatte. Ich konnte aber auch beobachten,

wie er unerschuettert seine Wuerde bewahrte
und seine Arbeit weiterfuehrte, bis er seiner

Gemeinde nach Theresienstadt nachgeschickt

wurde.

Nur wenige von den Ueberlebenden

werden ueber das Ausmass seines Wirkens
und seines Einflusses im Aeltestenrat in

Theresienstadt unterrichtet sein. Dankbar
aber haben alle, die ein offenes Herz dafuer

hatten, empfunden, welcher Segen von der

Persoenlichkeit Leo Baecks ausging, wie

sein stilles Tun, sein Vorbild, seine Vortraege

und seine ganze aufrechte Haltung die

geistige Widerstandskraft derer, auf die er

wirken konnte, erhoehte und befestigte.

Mit Dr. Leo Baeck hat das deutsche

Judentum einen seiner besten Sachwalter und
geistigen Fuehrer, haben viele in allen Lagern

einen Mann verloren, dem sie die hoechste

Verehrung entgegengebracht haben.

DR. JACOB JACOBSON

HUMANISMUS
seine inhaltsreichen Midrash-Vorlesungen genau
mit dem Glockenschlag am Morgen begann

—

und doch nie ein hartes Wort den vielen Nach-
zueglern sagte. Wir merkten schon damals etwas
bei ihm vom Geist der Bewaehrung des Humanis-
mus im Alltag. Aber im Grunde verstanden wir
ihn nicht. Er erschien uns als der Mann des
Kompromisses—und was koennte einer bewegten
Jugend ferner sein als das Kompromiss. 20
Jahre spaeter unterhielt ich mich mit Dr. Baeck in

London ueber diese Zeit. Seine Haltung ermoeg-
lichte volle Offenheit im Gespraech. So erzaehlte

ich ihm, wir haetten in seinen homiletischen
Uebungen bisweilen den Eindruck gewonnen, er

wollte uns von klarer Stellungnahme in aktuellen

Fragen, wie z.B. Sozialismus, zurueckhalten.
Ein anderer, weniger mit menschlicher Groesse
Begnadeter, waere vielleicht verletzt gewesen.
Dr. Baeck blickte mich sinnend an und sagte

schliesslich: '* Sie verstanden mich falsch. Ich
wollte zur Vorsicht und Zurueckhaltung des

Rabbiners auf der Kanzel erziehen: er muss
bedenken, dass es dort keine Diskussion gibt und
er stets das letzte Wort hat. Das verpflichtet."

13 Jahre sahen wir ihn nicht. Die Jahre, in

denen wir in Israel Hasorea aufbauten und Dr.
Baeck der Vertreter and Sprecher des Deutschen
Judentums war, in der Zeit seiner tiefsten Not.
Von ferne hoerten wir ueber seinen Mut, seine

Wuerde—und seinen Leidensweg. Und schliess-

lich war es uns vergoennt, ihn 1947 in Hasorea
wiederzusehen. Wie wir ihm zuhoerten, erinner-

ten wir uns an Meister Eckhards Wort: '' Das
schnellste Ross, das dich zur Vollkommenheit
traegt, ist das Leid.'' Nur in engstem Kreis war
er bereit, etwas ueber sein persoenliches Schicksal

in diesen furchtbaren Jahren zu sagen: wie er

jeden Vorschlag, fuer sich selber zu sorgen,

abgelehnt hatte, wie er schwere koerperliche
Arbeit zu tun hatte. Und jeweils, mit seinem
feinen Laecheln, fuegte er hinzu: *' Der Mensch
kann viel aushalten.'' Wir merkten ploetzlich

(ich glaube: beiderseits) was uns so tief verband.
Das Eine: Dr. Baeck war der vollkommene
Ausdruck der besten Werte des deutschen Juden-
tums: seine menschliche Wuerde, seine Weltoffen-
heit, sein humanistischer Weg in juedischer

Wissenschaft, seine hohe Kultur.
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THE MONDAY MORNING LECTURES
When Dr. Baeck came to this country, the

Society for Jewish Study was established and he
became its President and Principal. Here he
found a new field for promoting Jewish learning.

Again he proved his profound scholarship and
incomparable eloquence as a public lecturer.

His favourite place for instruction was the
Monday Morning Seminar where he addressed
us week by week with indefatigable energy and
regularity whenever he was in London. He
always gave a series of lectures extended over
months on one subject. Among his themes may
be mentioned: '* The Great Religions of Asia "

;

" The State of Modern Theology " and, in the
nine months before July last, " The Epochs and
Periods of Jewish History." Dr. Baeck very
rarely made incidental remarks about himself,

from which we could realise that, as a dynamic
Personality of a dynamic view of life, he had
entertained vast connections with great Person-
alities in all lands. He sometimes quoted the
words of Washington: " I cannot recognise
anyone as a wise man who will be absolutely
today where he has been the day before yester-

day "—and he added from his own experience:
*' True wisdom is youth."

Dr. A. L.

Das Zweite: aelter und reifer geworden
verstanden wir Mapamniks, dass wir uns mit
dem liberalen Rabbiner im Wesentlichen als

Bundesgenossen treffen: in einem echten, unver-
faelschten Humanismus. Dr. Baeck's tiefes

Interesse fuer unser Leben, seine innige Anteil-
nahme an unserem Aufbau-und Erziehungswerk,
sein Verstaendnis fuer unsere sozialistische

Haltung, seine staendige Sorge um die Bezie-
hungen mit den arabischen Nachbarn, bewiesen
uns das. Wir haben den humanistischen Inhalt
des Sozialismus nie vergessen und im Licht
seiner menschlich erschuetternden Bewaehrung
im Leid konnten wir nun endlich Dr. Baeck's
Humanismus verstehen. Was an jenem glueck-
lichen Tage begann, fand seine Fortsetzung in

vielen Gespraechen und Begegnungen von
Chaverim aus Hasorea mit Dr. Baeck in London,
in denen er seiner inneren Verbundenheit mit
unserem Aufbauwerk Ausdruck gab.

In diesen dunklen Tagen erlosch sein Licht.
Aber sein Andenken bleibt mit uns als ein

Segen.

EIN WORT DES DANKES
Wenn wir aus starkem Lebensdrang heraus

uns gegen den Tod auflehnen, wenn wir die

Schoenheit der Schoepfung verstehend bewundern
und uns nicht von ihr trennen moechten, dann
vergessen wir ganz die furchtbaren Abschiede,
die uns bevorstehen. Unsere Freunde sind

unsere Engel hier auf Erden, die wir nicht gehen
lassen wollen, aber einer der Teuren nach dem
anderen entfernt sich. Wieder einmal heisst es ein

ewiges Lebewohl sagen im Namen aller Juden,
die einen grossen Gelehrten und Fuehrer verloren
haben. Aber es ist nicht der Philosoph, den ich

hier besonders wuerdigen moechte, sondern es

ist der grosse Mensch Leo Baeck, den ich zum
letzten Male gruesse. Wie alle bedeutenden
Persoenlichkeiten, war er aus einem Guss und
vollkommen. Nichts an ihm haette man sich

anders gewuenscht, nichts haette anders sein

koennen. Sein ganzes Wesen war aus reinster

Harmonie geformt.

Er war der Typ eines Gelehrten und trotz

seines sicheren Auftretens lugten hier und da eine

gewisse Weltfremdheit hervor, und der Wunsch
recht schnell wieder in die Einsamkeit seines

Studierzimmers sich zurueckziehen zu koennen.
Grosse, guetige Persoenlichkeit Leo Baeck,
meinen letzten innigen Dank dafuer, dass er uns
ein Maezen war. Anlaesslich meiner ersten

grossen Ausstellung in Berlin stiftete er viele

Rahmen. Es war weniger die Tat, die mich

beeindruckte, als die Art seines Gebens.
Denn er zeigte eine Dankbarkeit, dass man sich

an ihn gewandt hatte, die keine Gedruecktheit
des Bittstellers aufkommen liess, noch stellte er
irgendwelche Fragen. Niemals half ein Maecenas
so freudig und so schnell. Zweimal waehlte er
sich meinen Mann als Maler seines Portraets
und sass viele Sitzungen mit unermuedlicher
Geduld.

Erwarten wir, dass diejenigen, die von den
hoechsten und heiligsten Dingen, naemlich von
der Religion, aussagen, sich durch besonderes
edles Benehmen auszeichnen, so verkoerperte
Leo Baeck in vollendetem Masse dieses Ideal.
So wie ein Edelstein nur in kostbares Material
eingefasst wird, so war sein Wissen umschlossen
von vornehmster Menschlichkeit. In den Sprue-
chen der Vaeter heisst es :

** Jede Liebe von
einer Sache bedingt hoert auf, wenn die Sache
endet, aber Liebe durch nichts bedingt hoeret
niemals auf." Leo Baecks Liebe war durch
nichts bedingt, denn sein war die hoechste aller

Lieben—die allgemeine Menschenliebe.

So lasst mich denn auf diesen Gedenkstein
verehrender Erinnerung, den ich hier fuer Leo
Baeck aufzeichnete, den Wahlspruch schreiben,
der so ganz und gar auf ihn passt : EX FIDE
VIVO.

ELSE MEIDNER
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Werner Rosenstock
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. . . AND GIVE YOU PEACE"

These were thc last words which Leo
Baeck spoke in public, whcn, as in previous

years, he pronounced the Priestly Blessing at

the cnd of the Rosh Hashana Service. During
the Service, he was seated among the other

congregants, joining in their prayers as one
of them and not claiming any privilege due
to his exalted position. At the end of the

Service he came forward and spoke thc

ancient words embodying all the wishes and
hopes a human being may chcrish. The way
in which he did it gave everybody the feeling

that he had bccn personally spoken to. Yet
the signs of his illncss were already visible,

and our gratitude for the comfort and
encouragement he had given to us was mixcd
with forcbodings of what the New Year
might have in störe for him. Now wc know
that his voice will not convey to us again

thc message of thc priest.

It was thc ncarncss to everybody who was
privilegcd to know him which gave real great-

ness to Leo Baeck. The man who counted
heads of states among his fricnds was cqually

ready for the humblc.
Whcn, in his address

at the AJR mcctini> on
the 20th Anniversary

of the Boycott Day, he
recallcd thc happcn-
ings of thc past, hc

paid tribute not only

to the pcrished leaders

of German Jewry, but

he also mentioned the

names of two un-

known stall members
of the " Reichsvertre-

tung "; their Services,

he Said, and those of

many others who did

their duty in an incon-

spicuous way, deserve

our gratitude as well.

Countless episodes which bcar witness to

this attitudc comc to mind. It may sccm
trivial on an occasion likc this to quotc somc
cxamplcs taken at random ; but it would bc

an Omission if wc did not also rccall with

gratitude this aspcct of Dr. Bacck's pcrson-

ality. Thcre was thc littlc boy with whom
he would sit down on a sofa for a chat and
who rcalised, with a child's instinct, that the
great man who talkcd to him took him
seriously. Thcre was thc policeman in

Hendon who was so attached to Dr. Baeck
that hc visited him in hospital after a street

accidcnt last year. During his stay in

America he learncd, by chance, that a
rcfugce of his acquaintance in England
had found a home after many years of
waiting. Spontancously he wrote to him
to show that he shared his joy. When-
ever he liked an article or a publication he
would write to the author or editor, only to
cxpress his appreciation. Hc would invari-
ably express his thanks for the smallest
favour which anybody eise would take for
granted. The man who, right up to the end,
had set himself to important tasks and for
whom time was really precious, always feit

thc urge to do something in addition to what

was absolutcly necessary. His was an innate

kindncss which wcnt bcyond convcntional
politcncss.

Only a few months ago, hc visited thc

Otto Schiff House, the Home for thc Agcd.
Hc was shown round and spcnt thc aftcrnoon
with the residents. Whcn thc time was ovcr,

he thankcd those who had invited him.

Others would have Icft it at that. Yet two
days latcr, thc following Icttcr from him
arrived :

"' Die Stunde, die ich gestern im
Altersheim verleben durfte, hat mir eine

innere Erhebung geschenkt. Ein Stueck
der besonderen Aufgabe, die uns heute

gestellt ist, die moralische und geistige

Wucrde der deutschen Juden zu wahren
und vor die Blicke der Menschen hinzu-
stellen, ist hier crfucllt.

Meine treuen Wucnschc begleiten Ihr

Werk.''

Dr. Baeck's deep insight into thc human
soul, combincd with thc accomplishmcnts of

a great stylist, made him an unsurpassed
master in the assessment of thc achievements
of his fcllow-men. His profilcs, dcdicatcd
to Personalities in all spheres on joyful or
sad occasions, were classics in substance and
form. To sum up thc individuality of a lifc

which had come to an cnd hc would often
coin a phrasc which, being rcpcatcd in dif-

ferent contexts, servcd as the Icitmotif of
his culogy. Thus, whcn hc spoke at thc
grave of Ludwig Tietz, his address centred l

around the words '' Aufgewachsen und
emporgewachsen," and whcn his colleague
and lifelong friend, Rabbi Dr. Warschauer,
was put to eternal rest the Icitmotif of his

tribute it was to bc the last mcmorial
address delivered by him was the
'' Umhegtheit," which had designed the life

of the deceased. Words of this^kind do not
die they keep on ringing in the ears of those
for whose consolation they were spoken.
On many occasions our Journal had the

honour of Publishing contributions by Dr.
Baeck. It is not the object of these few
recollections to appraise his achievements as
a writer. Yet also from the administrative
point, no editor could have wished for a more
conscientious author. This busy man, with
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Leonard G, Montefiore

THE SOUL OF THE
RIGHTEOUS

As I attempt to frame a tribute to the

memory of Dr. Baeck my thoughts turn to

another Jewish vscholar who died over eigh-

teen years ago, my father, Claude Montefiore,

to whom Dr. Baeck dedicated the English
Version of his book, " Das Wesen des Juden-
tums." If the souls of the righteous meet in

Paradise my father's spirit will speak with
Dr. Baeck again, and together they will enjoy
the peace of the hereafter.

Wc are all, in somc measurc, in grcater or
less degree, disciples of Baeck, wc are all in

somc degree his pupils. That does not mean
WC all received formal teaching, but it means
he taught us by cxample to prizc those great
virtues that cnnoble man, courage, humility,
piety, and forgivencss.

Wc have read of his courage in Germany,
how hc was arrested fivc tlmcs, rcleased,

and rearrested, tili in 1943 hc was sent to

Theresienstadt.

In 1945 hc came to England already
famous, indecd renowned. Hc rcmained
completcly unassuming and showed a gentle
courtesy to the mosl insigniticant of his
fricnds. I likc to think that he was happy in

England, whose citizenship hc valucd greatly.

Of his deep piety we were all conscious.
His public uttcrances and private conversa-
tion alike revealed a man who walkcd
humbly with his God.

Hl worked rigiit up to the end. Some of
you may have read his last book, '' Dieses
Volk." Throughout the summer he had been
working on a second volumc. The typescript
was tinished, the last pages written whcn, four
days before his death, his secretary found
him dressed as usual, but obviously very
weak. Hc insisted on dictating a letter to his
publishcr, and with a band that could hardly
hold thc pen signed his name. His work was
tinished, that last task was completed, he
could rest from his labours, knowing the end
was near.

Great men, famous mcn have in their times
found refuge in England, but among the illus-

trious names that of Leo Baeck is not the
least.

Address at the Memorial Service
of the West London Synafjogue

his innumcrablc commitments, excelled in a
punctuality which the provcrb dcscribes as
the courtesy of kings. And more than this:
cven the posting of a manuscript was not a
mere matter of routine for him. He would
always add a few personal lines. As it

happened, he once sent an obituary and a
birthday appreciation with the same mail.
In the covering letter he wrote :

" Mortuos
plango, vivos voco." The order of the
original quotation seemed to have been
reversed on purpose. True, his greatness
always revealed itself whcn he had to say the
last word at the end of a man's life. But to
speak to the living was still more important
to him. He will always speak to us.
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•n^D i^H -",yS^? ^yn reo y? opyrnyi

.Sh»phii "yjnm^n»
oyn lysi» dh^i td ;y3t>» jo^'ray

.] y ? ^ ^ -1 D n -1 D H '.bdh: ;yD^nj

-y^H c'H ]v:^K'} TD .ya^Say ^,h3

B': D'H ^HDJ^p .D^K ly:'^]?*^! T3 ."It''^

.Dyr''*?p-:p»ijv n pfc c^k jyjyp -»*d .lyyiyi

omi (y'Jy^iH: n ,yrt ly^yiiH) n pi

y'DH2hM*ß yj^v.HH VJt'y] n -h-^ ly^nn

«nan ,^y ^^1

|y3'^3"^HB PK D'H I0;H'1ü DHI^ "ly "^H3

.n~io |iß ,ü''n iv-tSk -^vi pe i^'^ nyi

yö^^i"! oyßy JH v*^^ =-'»^ ii:»'C^yi "y

'V »lisSDn ,iy7''ß pt ci'py-c:^^ yB'B

]y2'^iny ]h iy?yj ?i<d.< dl'j n*ö lyann

yiij? "piK ;y:^r c^.Kn '^..•<pT'iHp pn ß'B

\'H jnyry*? .p^'^a' pH .nnv ,;yriK

DHY» cyn .lypj"! c.t:v ci» ph jht

py .lyiH: jinS vih"^' pw jy^yp "^'d

•nyi H ^B'^iv^yb^yi vp'-nj h -3H3 i^k

iyBr"^y c^v ;y?*:;i iv » -jpry: viiyD"\H^^

<^iH j^iBT ;yp \yK jj-oS/" iyrB:/ü h ^hc

"y«oarv"'.Hn iy"i 'j^n r« y^cciv ^

isn -lyi ^^.y*?! ivrcß^*- pyii'H y*:« pß

T-1 j^i BTi "i»'^^"' •'^J'* y^Jf^uy 1H3 mj-H-i piir pk p-ihd p-< ':b'D'5 .iyt»<-iBy;3H
|
.•^^^oD^'^nny nyi ,nytD.r'V2 iyi o^ädJ'^

L-B'-n 3 pH jirS ,i«S'iÄ/pS-yinTi i" ."ivDjyBrn ly^^yjjiy*? yB'nv oh-- dd^^hd
—

.::H?Dn

'iiH TD iitfr^i iJHn pj jniyp-.T

: '\yt)''y^y inn ,iidhj lyt^nj ny^

ih:^.-! vni jyJixTHn h

.yiyi H i^B^nn »y^i iyP"i dh-jh .D -B

*H^i^b^Ht^ ^nr pH Diy^lH JHBiHD BKl

Sip nyD -n^Di ]'H ^yD "^.B-ßH dv\s ?ih'o

•"•viTIH .Äp"iyDH:j L:ty^3 ny^n yn jhh n^io

•ya iH-iHß nirßH dv^h ph pjyj^!>/öPH yj

•m PH vnv IV :i\TVH3 n nni ."-^yn

DHH S?3a .nyDnmi Dy»y \p'\y: dd'?hd

.non'^D lyn d:m aynayy; B'iyD nyn -jn

•y^iiy ,nyj3^ittr iy^iHiiyj ph jy^yb Dm

,yüTY^":bDHp pp tot-, • .-< 'y-yt r»

j',ß np^r TH c'v ^; r.>.:K'?pH \'^,p ew^i

.2yD ya^H pß /yB""^ .o^*h pg ,piHn

nyi fj^^H pip H ;y\:s TwX^ .p-iHr. \^2^'>v

jy^^SD-'Hß jyj'N DKT ^^yttc^•» ynySnj

H B'D IM lyoycy y*.- -.p.'^-J vuih j:h

,y^\yHg -ivd;-".«'" bv, ,t^p:^n iyü?D:^H

DßHipbyty: nyir^S>^fc -lyn nvia ivS^^bth

.p-^HB» r*?» IHiiyj**' ivi^n iyrH3yjyj

.IV Kw^j /Sh r,H3 ly^.yn -^payT'

-yz-yti i;iiTiyT ]>h y'^Hi^anp iv i/iH'jy:

nici! |yeYySpßryi'^»*t>F'»'"^«i'VC n .{ya

PH fjyiySyerH n n'-tH »h nfH bpmihj

Biy^i om •ly'jpaTHnHß i\ß V"i» »»"^

-nv pß DiyTiy-^.fc nyi iy»:6pH \yhy}y

ly-iHBö^ra yir^Spfc n inn nSnp lyr

]yTH n jyjaMivß^^H lySyii om j^h

•y"i "lyT ly'jyßyj bh^t ny ^cmHi yoSyrn

-"M TD JH lyipiiHj yi:yi'}i )yr» Jjn^j

.D'feMyi ^pon^i^^a ayn nyarn ^S^bh

oy^H "lyan »jcy; arn-yiPD yirnv n
.D^^a^KßH ijrni^ r'ß^vytß oyi a^D ik

o^t» 'T !'»' !""»''' ^"^ P* i3i;^^tBf :j n]>H

•^y^ pe *?'3V ;yjny^iyv D^v j^'arp^^S

-D^'H "".ynöH'jH jyiiyj ph tsiSd '-yw^S^ß

H PH ly^M^J l^H ro?p^BD'"MH pfc prn

.'^yv rD 13hS cyi ]\v isijip^v -y-yoy^

•'ytJy^i1^ dt» lyna^a^HB lyi^i lynv \p
.;y-.H^

.^Hß n ]yB2H-BHi hiSh ]y3yp td

H ,nß'pn y-y^^r h dSh ih^ ]yv y:y:3H3

\yH ]yt"^DH:Hpy lyr^^ynß^iHrn ]^ß nß^pn

.Tiy. Djyayn rionp-Dsy^y^ ;j'B>^d>Thb

\7]H iHi ly^H 3^vj*ii ypHö |y:*i lyaHD

,]y!>i*i^v^Hß ^v n^D

ny-i PH aiiySyi r^o h \y2it:^ ve

|N ? H ip'Biy^ß ny»3'H .a?v ^yjMm

yiy?3iH ]^ß •?!)» iyi^"»"^J X .iVDpHvy: pto

.-yfc IV TD iy^HH ;y:r2r3*yT yivioMi't

DK'i 33^3yvK2 "iyr''eD^3vv "yn ;yp3Hi

c2K*3VJfcn-H nß^n "yayy^ "^yi '."h tsnn

«K;K^v«<3"iyB3^H lyn p]'^h y:H-ß v^«^"'^^
'^

• yur ySn «^'ih 3n3yp"ip cr^i .ysinn "^yS

cvn,"'i'irnv ^yn ]'ß^^afc^'H "lyn ?'» lyjsn

.3-n üT3 lysnn td .jyapHryj niva^ina

ySH3K*VH3 ypiHttir h ^'h ]^h 3Ha ]y3'B

t^Mi y] a^u d**! ly^yiiH "^yn pfc .bmh3

y:?n^'« pfc Ky3 nyo^ni h n3HSDn j^h

yj'iHi n an .)yap3^ß y3^'?DfcHrD-iMn3H!>

•c;:*? y3*V3^H n nana )y3r? :yapHß v^^

'V2 D'D iy3yp TD ^2hy^^ «^pn lySHner

.;yp^'53pn\v 3.)"'3n*iß

»•^s")! jjufnr
^tsa

oHß n^na ^yi« iy"iyi^ nm3n y:Mm n
^nSaryi .'?b3 ;yv3H3 ]'« -vin »•'y'jyett'

^ui iy3^M y'DH3HDnH •^yj^HT "^yn pß

h'^t H ^'•i 3Htt ]y3'apn ]'P2 ]y3^Siy3

'aay pn n3H^Dy'? p.o^^D yr^aSna n ]^ß

,'13hS

y^'jKIO y^n H "pl B'D B33^*"'3 1920

.-jv-ttoy pH yiyn -iyr*B^Dyo^a3'H h ]iß

|y2hn :ynv M ihi^ ^yi^i ]'-ih;3^h pn

•yC^Ü3H ]^'P pß BD'HT\y3 D^3 BDbhDHT V2

nhvh pß nn33ycHnv oyn r,H3 pi' dpd^d

•yjB^^H a:yDrytDpy lyB'^CD^i^tr^xa D*3^p

n 1VD ^Hiya '^yy'^pyw h ',y3H"^3

ann y2*?yii 33iT:y, D"a"Hn yyn'vpHyn

.lyiv n lyjy: tpip^yi ^n yBB^ypn v^

mnB3yiv yr'on yp-Hcr yj^Si« cm
n .r'a^*?Hß pn »'CHi^py iy::H'"3^v ph

P3HJ ]'ß |y"iv n -iHß 33*By^ yj^vrv

PH ;3'3ß>'n y3'V3^*H n ,h6ht*k mie

HpnyaH y^^n cm .Hp^-^yDH iti^Si^Hfc

• :y?pD pH ]'"y^'t: y"'H p|r'n •yiK iro^'rr

-,yT D'D yaSvt"^^v*»'ß jppSj lyiv -y",

1H11 :]yß^S y^y^M p\''h y;K-ß 'i^j^^-'h

ly^t-n DHii ,]ynv -y3HpnyDH 'i ipnn

>^\ ?H |j?»'i^yj ntn'rD 'yn nv^^ t]h3

BHH nmB.-i n DH^i D'f]DP n DM ;yrM

ny^M ;yS'ßny '.TnaS. tp^iryj D'^nni-t

;yBtHn~yBDiD h »^^•»k ica^bß -ys vynni

opi y3yiT*Hi lytHB^yi iy*yv. .Dy ,\^^v

cm "^yjH Dy'V'K'ca*H y?»H:vh2 y3*K

Kßm'^H r*,iD i*H ly^yScctHB'aT" yrnv

a^Siv ;ySvß ]^h ,;yD*p t' iv f.r'3 lyp

Byi3y^"iy3 ph chv, cBtyi py^":ir cyi

n3HSDn ]'H UH ,]yiv n ]p3y: »""ß-

oyT^ yr^S^ß cm .noo y3^'Dyj''H d^S^v

»«IHT^H j^H ^Ht 'pn yccp-^nar om d^d

-lyT jiH .r^a^bnß •y^n -m a^;p''.ia3y

jyEf^S^ß ]ya"i"iv pH nhap "lyirnv

.pnSß jyi^rnH bcy3*Hß d'^d

.2H Diyi) ly^^^fc i'H D?*a^DyD'D3H lyn

y'jK r^-fiH 3:i3yp*p ::b''3 ^yin ^tisn^iB'yj

yavyS n pn iS^tn ]y33^3:yiKB?3H yit^nv

.y3^MH *yT vt D*rjy cyn -,yD3'H jy-in*

.yi ^pdi^dS'B ny^Si3^'iB3yiP *,j'3yßiyn

•".Hl n iH iyny»y3 i'C lyann /33iTjy,

•TT^riPV yv3H: n i:^i|i ,is3yDH0 pn

10 oyT T'^^'J^^ß
'"'^f

Dyiurt rsSyn ya

i'H »niHDB'S'aMrjyßHpl j^fc 3X0' H^ ;yü

H lya» D T^^ iP^' U'*^'''
"^'^ '** '**"'^

yipaHjy3 pn ypDMHfc yh» pß ban in

BHH nfc^prTnDnSD;*]H3 n dhii |y33i3^B'iy

.asH'^ijyj »31H

']y2hy^^ 1918 '^y::öynK3 1* an la^D

lynHiiyj ]y3^-B' -HB nvr.'H y3y"i^H3 a^D ph

'^yt i'ß yr^ yv:x.5 » pe ;y^H3« '"« pn

,]y"iH^iy3 D'^'ßi^a >ü cyn po^t chi"» nyp

•:Vß "»^3 H ?:^K "HS ]H "»i-iH Tt D3^'.n

lyi'nri lynv n m cyoHa nß'i'^n yrS

y.pn-r.a nr« c'?^t-y ,ncn"^D -yt np
OK y^H j^ß ;y'n "1 i:K jnjyccvp ,Shi

,^^BÖf3yfcH11 pH3 V*''^
''^ ^»•* /PV^«''

-y^yiaM .jan-r •y^^s h d-.h',"«*7 njHcty

.Dy'iE* i^H ny"i^*3 y*>yuir< pc -ytssyr^^u

^n-n n >v ia~p d^k ly•?^ßy3 )}'3'M nya

|y3>M CH^I nvp'?i'0 n pfc ];xp3'tD3'H r»'

;y'rH3K^VH3 "y^M pn :y,H"y3 f^ryw^t^i

.'^^.tt<2 ^pyhf'^t -yi i"*»! c'PiH^it^i?

'ni? pH "|H3 y*:« }:*h :'1 |yrM ^v.s .dj:ih

-y3D^iH]y3>Mcy ^wv, I'.mh ]'d jyrivtvyS n

«HH, n-^Ti jvDHi3Kfly^'J^i> ;yH'y3aT£

.ayutr ]^h ajLr yv:j<: h pn •cynra'.y'?

>-t pß *nK^ CK-i li'l?) .ly'"'« ]'H T''

.vj 'jo*M D>' ••» :.'tnt& lyci-a j,:3^Vpy{y

Dyi;H3 yir^3'H'p*i< ^1 inn ;v'ihiv3 a^na

O^^^J pn Diriy.v |^-i;>rH-p-H oyi nya'«

pH ]yi^' »i'^H ;yVHriN pß -^«^ dh"; 3^a»^v

ny:3'?y» ^^vi pn .tyV'ß pn |yT';r-Tiya

.'CKp *yi i'-ixß PK ;vCfi:'y; la-jn b^'v

p:KT H i^H cy^VFjySy yc^ni^ iß ayo

.^"ß n |*H D*.y2My3 py^i Lya^iv,:pH ]'m

yk^nv n pß o^y- .i lyanap^iaDsyT

.]ya^:nnyn3^D

yv3Kj H **3 "'D lyyyr^3 ra^^vo''^'?;

ps^H iy3HCir:.< ;y3'M DH'"» n^aiSo yn^n

•':yi:yD h ,^:wbDv jyj^bHDH p-j ]ynH3

.'y3 IV pH D:vcy"^y ;vr^ .V i2yT ]>'Tviviv

,yDK3Ha"iH y'9yTB'?ib'?H3K^ve;3 h d^h \y2

D-iyi .H .H nsH^uy'» .ya^*? ,y3^H-p^H ]'h

rrynu '^h^ i^B ivh Tyr"v*K c^a

"ya"",n*SH03Kp lyvjwj ps Dir*3 7\i<: '^h pß

y^K pK ;y3K-c D3K^vH"yty" y"t'N ,y>^
- p : K n c T? tsKH ,'ycyS*N*D r'3T Dr*p

D'cp^S oyT ]y2''h^y ti:ypvi ctr'3 -, - * 1

C&"'3 VH PK DM'«^p»C33n''jy'^ ;y33KS K pß

^yw'B'^nfc ^y>;3 H pt e:yc^"^y£cpy cn
t^H i^t^yi pß Hv^ "^y^ß cSk .y"VH3'3c»'p

IV )yD iKß H 1K3 ;y33T^y) yiKpjK^ßoy

'VJ ]yyy}*} vtt "iy .D'nyrr3'B f« \y^''^'2

ciianKD^D n «]^'H ;yt:r'y~«ß ^v :r3PHV,v

•HC»"?Kpnm 3 ynyn:« *-. pH n>^yn pe

'^y 'yy2H •; bk.-; *.y .]yiy^fp yr'aD^'^H^v

--»o yöT!2:y^^,K«Dp3"? y^yi:H "|"n tsvy?

f'i^iH B?^*ny:iM"iK >S'ch tssn pn :y"KC0'3

]^ß •Jyßcyutt' Gyn di''t::c^3'D ;yv3H3 p»

•T .y'VH-B)yv3Kp •yir'-Np^S2>ry^ ^yn

;yt2u'SK^VHD=SKpnm n ]*t p^apKB rv:K3

•yfJisp.Sn'yjy; ^y^M f) *»«
ly-»^'*^ y-*^yn

CHH DH11 yv^SKjy, H fTD'cryitH \':y

-y: Br''3 t^K oM^'p cyi i::K"'2yj "pi b'd

",y^'ß'^t:iK£ y3y3^'H n .:y3rSy3 -yt ;y^^

n r- i^^ts* pH 3^3^^H ]y>^y3 bk^'s lys'M

•cyB'Hu n iKt ;y"?»»ivnü-KB y^c'^y

.iiyj "lyi DKT ]y?^^^y: v» tnn y-B'ttKp

"^yn lyi^yj ph iyD'?y^i ,?<'kp ny»o^3^D

PM pH J^K ,'^,"'^y3KD "^yn pß "^HlCK'V'PK

»Dß^in n ,\yhHip2^.^'\t< VD^iHfc -.ysyi-H

-K3 ümyDD^3*D cy^j '.'fc p^cD^^yüpmKD

jM üHH yiHp:Kiß DHv oyn ]^h di^cb'

pH Syfca",Kß-f*3K3^ß cy- lyc^syi aif^3

'^yii jH-^ir .3*D cyn ;y:y3y3"y3^« d-h

f^MH "lyp^i^ya "iya^3y:» k ly? ph njp3

y^K^iH'.ft iK b;*'i^h3 dkt ,v^'2y} ayi

y-i3y33m ny^yo k -hi pn -,^t a^KCii»

yjH"'ß^03H'VH^,Hßyi '1 i'K om ,y3K3ß'iH

\yL'2p yavyina n "pc i?3y ^y pK

•a:y ^y^}'ü h \^h ]^^*.k dv^h ay.a y2h^'^

.^KiB:aD3Kp nyn a^S^v cpihüd iy3^ü^'3

]iH — y'D'DHp.jyB^yBcpy nyi \^t il^^

»ö^i3^v ]y3^3 pH Honoc -M Dy'T yi'^yii

.ya^HH y23KD C3n ,'^yEy^2 ]*k lyay^.a

•,Hßiyi ,D3y3^^Hy3 "lyiyo vh 'ch^y2 m
"iyV3K3 ^Vl 0"^.^3H'Vp3^ß \'^1V2 px DK^I

av'K jyD Biy, üyn f^'n «iKSß cy^m
oyß 'uy.i y^,Hp:KiD chi pt'yi t:D3yny

D'D "pJ t5'"'DB'nHß ,tt3Kn i'H |yDK3 "pSivt

D'D ]y:3'iS"i3Kniya:iH ^i ,f^b^n D3Hna

narßK pn nu'n=B;^"ip n n^D yp^"^ycH

iHj nyi ]^B j3iT-?uyi n iy3y^^ y^«

,yjK"fl=tJ3i3ßH^ia3r ly^yntr

]y3H^3y3B^'^H vH a^2y3-"nin p« .btv

-y^^H n ly^'^^-.v i:p^b£iKp -',vp"'Kii?' h

y^"^,aDn3*H«ny^i» n ]ih y^vHP:Kj'H'"VO

a^Ki^yj isw^3 iv3Hn ys^yi^ ,;yDH33Kü

tiMK-^a^^^^H "y Pß n^iTB •'y ^i^^h i^^iJ^n

-nn n pfc iy3'^S n ]y-iy2yn iv y^o^onp

'-,yD3^H "lyT y"iH 3n3yp'p i:r*3 ."yay^

IV lyDipyj Dv PK Dv-iyaB"'ra pß p^ii^

•3ypia ny'j^yn3in S^fc jifc «a^^H^pHS» k

t3>nt:fe^iH»'j'?Kiiy3 ^y"i P« •^yaya^« "lyü

nySynaDn3'H ytt^'ÄO-'SK-K'VKi 'i 'pß

nyfeirn lyn "^yci^n :ith ]r^m yD'Jy^''

-*^i pH üKH ,3">y33y3\*i lyTE -y^J pß

PK DnB3yV PK D-^ßS ,t3VD.-S^,HB ]yi:'D

]yBi^y3D^nH >?t:nKß -iyü"»c^':^K^VKO •yi

ev^K ü!)atr Dyn p^n .33^;y*ß'^K yo^ro h

.^yto'«" yjD^K^^H2 n j3"3TH-3««t: I'e^'h

-a-KD -lyti'^no'SK'vnD -yi Vt y^VK^yß

^y^^'^att' Ski ;yD dkt c;3K^nHD yD'^y^i

aytnu pn üö'ütt'xi rt< ckii doo cyi

p*,KB VH p:y ".yi ..vB^-^yv^^p ^W V'^^

.-yiryiiHp'^yn h ^y? ^yS'a cv-yco^ro

o»-? pH :y3'M jyiHt:D'3*D 't dk^^ -.kb

a^D .ayu'",m^SKD ny^^y^-yacpc -yM

.-yvc2^- -p ii^'H p'*iv :yt: y^'^^t^y

a^y^p-.y TSp''"it''>< "i^^^"'^ -y^co^rü

•K^vKD n 3'^H ]yT3K'D'c:'i ay^^ *y ckt

]y"^yv. t:a^:2B'y3BK ay>i y-vHC yr^ac^"?

jK^S'D :{t> DKi ;y3V3yrv bk.t ny pn

|yn:i D'3^H ID3"r>y33^>"^K p^i^ IVi^M p-Hi

•D3r"i ^yi T' ''»*' ''-'^"^ ."j'yv'p p»

ü^a" lyTP^KT'^KC jnoP;->3'n t::yTiy".fc

;yD arCB' "''»< P»*
•"yK0^3V-"D3^np pM

M p.ß n;20 -^yn "ks i3K?!yt::i i^H ::v*k

]^K DM^^p-nHüD^3'D '.o'P-p •y.-'^yBKa

DK11 ^aise y3^v3*'H n .D:P"".p=a3y-iMyD

.y-yas^H^Hß a:yDHD \i'^:zth d^3 i'K

.K3 n PK ,ü'ry H^ti lyfc'inD'TiH Ü'^.'D

.^y:h vh ^yy^yi .rt:^HB yB'^cD^SK:K^v

jy^i K lyny^i |y3>ey3 oy^. cy cm ;yDy3

.cuya^-^H'KD n rß ''^y yo^^no k dki

•BK nyn pfc iya'5KnßH T» ]y^ti} W'^t'^Si

«K-& ytf'BC^SK^VKD n CHT ^^IH ,33^D'0{r

PK aya^-nre i'H iyi"'?^ ay^^ yvMKß

-3Kt: c-v ]'^3-y3^H iKryi ayi ;yt: oki

.M-B^v cyn :n3ySvtC' bw-3 ,33^:n*K
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.tD'^^m -iw*'u?nr n^t i^: Tis
:«ü:i?njKP n

-"Kipvipy -)y'?K3K'VHi ij;n .ynniHp ]ih ivtsHHur

,ypnycM iic iw '^y« ,ttvv'CNp 'rmtsji'i» ,uii

lycyanK -y'7H:H'»Ha ,]v» '"pie njHsint'ta'rvn

.M3 ]Mte*3VinHp n rn or^^rHr^w^'^H yx:KC-vT

-Hnjy'??» ]iM .nein ijfT nt y^viftipyipp ivVh:

--IM HrBcySwfc DWT ]1H .mSvifcn nxv^c ivi P^

cy'iHPJHJiK Vmx j?dmij h IIB )iH ,niMb ivcva

42 V'»»<»'3HJ1M ]Bme pysM'fc M t;jMD"iHC .yii

ytsxj?? n ;'M .nnin :.'ü;j() lya'« ic'c ivciSp

M .iH-im r)0.()(M) yi i3iH: '*« ^m ]jrt:BKrt:^'Ti

]»M OJ'S^MMa "IM V'XHPJMJlM n löHH C^^T pH
• Vit ,1386 iMjK'xMJ .rccHp ivtifcMrpiv^ipj oyi

•ijfii»»ia^HB M ]uci3y3:H mmh jHyjyMiMp n
r)MH i'^M iniy^J -.ttrpj'ievifl ]ic dhijmib lyts

IIB üyaiM lyn »|Mm Sa m^p MiniDJvviHp -iyta''"ii

'tai'u ]»MiB v^vcMiyBHKp 'T 1MB ]vSifi'D lycMr

te*»Ji»3» ^M v'XMi'iMjnM n tiMH /"m i'M lyucMr

IVJJ^BynvuJiM y*?y'ii:M3'B yjM ;'m ti:''?"UMi

•V^iM ?8iB" )nM ivö"im';m:im lyvJM; iwn ime

•M2 lyi i:m M^'p'ua'O iy"iyn3iiM2 pc tacKrivts

mvSn K ij'fcMr ix 3inc m ;y3Mc iy:un cT^b*

mian ivii«iJit Smi cmi> ,ypnycM r»* ^li^V^i'*-

]yMiB pyjM^B n /"« i^m ivay ]yr'vi?n i'-imb

]'M "jsieaM ;vivüpM'iM ]»cyj tsvv. y^VMriMiiM

pM jvx *Sv^ß n ]^fc i6""p'C5Vt5 iv'rir'P^Mfc lyn

•lyT ]'K pH ,T2M3*iMß lytayaiM ]y'7M3M'x83 nyn

-piycfcMM vivn3iiM2 .iMrDVD'iyiy'? ]'-imc t:yaiM

-JODa'ry» )im iiu^ip lyn lypavitf m ay^^ w.^pcMj

!r''>*''r
*' *»'«*'ä6 iy•'.^ ^yi'^yi» ««piiM'OJiinS'a

-"M n .iyiBpM-.M2 ;yt''«D"^H'XHC pM ;y':M:*«^:<H;

n "i->n ivnx^iyi tt*';'*t:;^i :>^^'n'wKD ph

•D^K ]^ß ^.3p Dp d:3 '.Mi ]jf2«n ii^nrp

yBf'Ti'» D^D paKi; DJnyiS'» •« ::r^Sj;j

üKH inr^p ."[yofc'^B'l^'.»* yb-'H-»";);.! pK

iy3yj:;jEK p':3te>3ist .syn pB jr.i'filK

Ski?^kd ]ih tijyiMj/'^r'nribQ ein "^^^r

.na^P'pp p* v^ tavnn'rKj p«

njfTß'ünyiß i'tö^D t3yri«p iftf^iya*»"!

•ßH ivfcnvjDMiH UH- lyD-'-'.ß dSk v:kd

ip lytT'nv |j;iv0|;y£3"j?& yar^tiij^D^ts

yiynaH n ^3 v^k ]ih :r^yp':,';fcM3 ij,'c*nv

p"'tDpK"',ß j;K''K)^DyD''L::« n ;y:K^irw&K

.y'VH*üDV/?:it''Dn:KS -lyi pfc

lynyiitay^ SS33 tsSyß lyöfcHrtaTii n po

B:yvH"ifl 31) yina'K n pß .nKüjy^^rn

•:^H jyi:yr3yj h ^yu^^n k i^iSa

•]M lyD^Hn ^ytam 2 ynyii« n .iKßoyii

•yj D^IK -^M jyj^K3 "»M D«!^ .pfc'^yT OK
.cn^ir^D'nHB^y^irH yn:ySye n ro^tjyj

ts2KDp jy^y^^ ij^ts^p^nyvB^ ynynriHj

^\ .^''^^^•'^ iv'^-ö^y D!?a,iyt3D'3KSKp n

-C"iK lyiSyß y^y^t lyrnS npnn ;y?iD

^yns«: aovj "'yn^yß y^SyjK .By2"^«HD

pv»y:=iy"i«a pß nji^j i'ß'^n vt bdhd n
.19:27 nK^ pc

i:H^cn-üy*ii«D pß "ly^^'^iis' iik yo^j;^

• S^3 pH t3py'K"iß K lyjHneyji^nK jy^nn

•Sytuj « ipjnj ]y3j?^^ »«'-«D^CKp DJ:n

.D^^B^DyD^ü3^< DyT jyßDypKa iv üBNtr

lynmiy: tsyaiKyjD^^n ?^h tspy^K'ß "lyn

.p ]iK iiH?»<isD .K .1 /nnni .0 .« l"in

.p"^yß .K

JH ^lyr^-ny^jK t:^y^i epy'Knß j^h

naH^Dn-DyniKD pn Dro'DyD^BiH "^p

PK 183 ^lynilKIIE'^Hß ütt'^: 1K3 DBf^a TK

•yj t:ß"iH{r"",.sß ib^ßK ]yB3M3\i yrr^K ps

"ly^nyi \'g^^S ]yiMt2t<'V>rM n .^y^H^i

K jyii^nj Snr DßncSyiyj y^i n ik ,n«ß

ynySiiMß ly^yjD'r,« tsyn dkii jKSnyß

jyjyi) ny^^^-SyoK?^' p« ip'3 ^ly-narK-ii

,Dy:vpy'7 jpM^jüJiH ,yjKnB nyirnv ">p

.11 .IK .K oy^Dipon
•^yn ]iß iy:3K3ß^iK'üCMn n \^t p'^K

«>vßK tt'^üKDj^tsD^D ir» 0{?i^ üSKtybyjy:

ayDo^*? yx^Kiity yDy"iÄ np ]^k jj?pm

., K't2^ .;yK)TyD^t33K ]iß jyoyi d^d

-ae:;

lyayjvJs^nM öMH jjiTjy*' yrnsv*?«;"? m —

BiyinMß tsiyii cy ;•;::"':";'» k'P av yn m

ta'D ]y3'BByrM3 ix y^\ iy:MHiir-H ;•!„/ ipji^a

Dinjrt:D'2'D nc »»'iaMSiy iv'jw'^yfcD m ;m •JynaMn

;h t^ihmt ]i'n^'?»3 nncro vmv cjyiMö 15

si'Jp-'iaiMlo "lysj'm* nyi tsn jvsp n -

jj<<r'-Tr;"Ä lyn iyi%.^o^o tmm «cjt". t f»pJMJ. *
"

V*! (Prvx dSm PH Jiuy^^Ma yn^aM-ytHM,'? -^m '^ « '

rr^JMSKjfTM n ;v"»H">iyi BpiMia»"'MB pm ov

-'">yoM •>?-, f.^i iii*2'-"iM5 yr'-K?»m«iM:-:i^ ;.»;

]1M ,3iiaynMa ivx-'^'yyifc lya^'^ts'yyii'rM \\^ lyjMp

• "MD'^M'XMD Dyn \\t BMnMisyippD ]u'r6 n ts'D

-'2MiiM-]vMic ;yiyjM'ß n .^MiM'VMi-iyerM ly«'

lyn lyßSvntfl'D ivtapM *im' dmt t^m i:;mi y»xMi

•"iMB'iö'jyYi DjfT \\t niMiB ]yio"i6''?K6 ]iMc v:irpM

]ii )V*«öMp M lyiMnyj laTCN^pMifc pm'd

]'M ]yö6Mriain"i mxiSn m imb imSmt 40,000

Dyn jyi'BJM ]im lyc^srin^n a^'^n .^mr' pM
DMT ttvtfl-iMUiv ^y^ ytfiDaiyM: n uiyn ,]-'fcDHp

mSyifcn nxyic ivn ]1B inMtsyipvD lyn \\% lycip

BV11 ya*?»!! ,]MBiy'.»D ^^\^^^ nian <?mib'' i'im ]'m

.niM*^ ]yx3MJ iiya'M na m ]»aMD

•y: ii'?^^ipy pm .inM'-yipyo vSmsm^xmj c'jm

•^»•Jmjm'xmj lyn ]'m /poimM» rrna nian •(yiMii

man n )yiMiiyi cSvinv ]yi«i v^voipyjpv

,;Moii'pix ,]md:vb ,tt'{i!nivn .nnaSycM ^i^pca

. ?yj'D ]ipi'D^ts:'73:ypiytt,]",Mia

3 ?

\\t dm"?? iytfl-8 IIM IVÖM ]1B lyS^v n —
H BiySpiy )vaMn nB'n ]*m "''r^tnn ifco n^a,,

•iv^'r ny^M ly^ypiyjM n ]yiynMß ^m ]im p^ntsr

-LoaSyi yoMiv: m lyS'ir n ivayj .tsyu>cMp

-ly^'ir ]ii ivsoMjySyT »n juim-^iv ]im ;3it3'7MViKB

tSMI ]yr'JMJMlVB )lfi jyjllUNIMa M iv tsyis'BMp

.IV?'»' n yj« )y3»M DM11 ]yjM1B V?M ]'M

Tin MMn i'1-iya ;'m v'7MiB3y5r."t3-iM„ n —
-»X HHiJ„ «l'K'-eBi^ ]yr«ri Dyn pc bomb *iyn

K "i8*im, lyiMpnyDM dut jib jy^'^MnivT "i^Syc

1000 i)MM pvifB M jvts'rMnöiy umh dmii ,ivi3

n3^iB»*isiM„ "lyjMpnjjDH ]iB Dp:: m ;im imSht

• lyovaiHö'D n imb

»SyM ly: »i'.m ;y>yiH6t9'MBa /rnr J?»cyij

pVKDMpy yjj'M«' H'i ;^M tJiyi''syj

'•m '»m c'n.y.ix ;viy'.i -^ *x r.i.. rp'* ~~

V» ly'ry^ii oy ysVwii ]'m ;i •.-ivvc-^ikcc ycMi;

]1M ;yn'D /"m ]'m ^ya^'^r'-c-^sac "! iy3'""rM3

•MIß ]*nviB3iM ;rDip"iMc lyJvn vaSi'ii j*.m lyat^jv

.tsyrcs'rvc timS \\t KM^iN^pyia

]ib iVta"?» ;»M ]y3i«tatr^3 pk p"^'.y3 pM •-

cMiB rjMmS'c lymi! ly^c.o ijn ni«' 73

•MM yoMiJ M ;viiy3 i:m -ya'yyn .oip'-NC: isojiy

•yj3M cjMr. ]iM ,y'ßMiH*^*c caanp r« bv^'Imis

.VM lyz^M pi^^r. ""B ivanir

•trr'Jfl yie'nr SOCKI ]V3Nn piM'-"3 j^h

-lyj^'M n CMT inivu'TMfi »Dp"^-» .vMfc lyL-yaiH

n lyiM'jcMiM ]yS8i "yp^T-ea-'r 't ]ifc lyc^u

n ]iH r'.''?B ira \\t ;';r'ic yafcn-it vjb:im

•MHJMD ;y'?»'::-{CH5:r '• pt jJvivp'^ycMa vrnv
OME S'Mltyn TM DpJMi: ];m .••'.ia::oM''?»' 1 ,]vt:

.ü"'"« -r: ]M i»a'i3

ivK'nv "lyJViiMurnMc ii-uiM-rti lyn -

pM »MH pMiiB' SyTV üM::rrp«p pH C8*a3M':'ß

•M1W3!« irr^M'^iayr 2y- jSi'irnMfc hmtx tm

]»t jny' Ml .S'^ta i'ja''Sa m b^^jcii' ;\s cy::

laaifl KK'^OO.n 1 jnii i^re yj'^i

-»pp» iwi"iK ^^''''^J'o^' ;y^»'»'*»* i'tt''!^
—

jy:''] DMM ,"iv?M3M rr'tD'tHuo i^m pr'CMi

ly^MiM^XMi lyn vm .jr^HnrJ t.':>"?c3vevi»4B tax m

V'Ji'on \\t J3iiypSi"CH3 ly-: \\t •'yisrjyDMnx

— ivjuDn nyjy^'Ht ]vnvi li)2 ^ im' ]'m

l,412,74ü — PM331M tr:r;x»«'if 7."i,7) n,062,8()G

tXMii 4,2) 717.0H3 ivart:»«, ,(ajViH*ic 8,2)

•n ,iy;yDn .|B:yxKiß ^v |
i oOH.r.M — |ynv

•MIß G.r») 081,844 .N .M ;yriyD .jyiioSia »lyo

.Ksyx

ivMvriMM PM ytpM-c ylrnjia ^n —
IvBnniM jm'tk'imb m •,v;Mie'VJv«^KttHn iaM^-MMtSir

.3 \\t ]yDMl ; CMH vriMii ;>m dmj n

»iflMiy?K;'D

MMn 1»a3'D ]14 taMV»301BM'iyi»''5 ivt -

Ä ,;t:c.Hp ;2y;''M «jmm ;yay-ixo"nM ]Vom'7B'M3

•iu^tiKC lyean lyrnv pt iy::3'nvi ^3M3

.'Mav Dw»'iv„ »c'i*£-x "»yn p

•ptiov n-j'iC "»yina m ,rB",Jt;:va rci» —
•;'. KC'isrMa ]»m i3"i'»'iy'^''"M tyi 'p* iHöyipwo

•'nsyn »•> pß i«cpvßDi"'M-D33n'jyi oiM ;ynMn

.'•m ]'m ppir vr'M

•MiJ'D'M ivnpB ivxMiMB lyn üM.n m"«:» o^T'

u-iya'jM Dyi32Mp lyjMpnyBM pß y'o'OMp yx

cy 1M11 Jipy^piy im iv3yJV-3»* ^^^ ',MD3Mirn

veSvnyj n liß ta^'m^o ^i d«"' tsJMiyj «sivr

yMMfeoMp.^Mii iy::xu'? iv"" ^V^ {^'"•DyiJJMp

'T ]vxynxta-iMC -ly^vii n '3iS wyioa'"?ßiyB V
]1H p'ia'^Mfc.iJjn3|"iJHa«yxMnrD'M vJ'iox»Mra

.]»j3ix)fiaya xixcwia iMi ]vx'tDtr

-10 nyi a'^ix lyie^pa'SiV''* 't ^'V^ —
P^'raiByi i»iP'a'*'iöDy lyn pß DiMyS'ar iy:'iy^

ts^inbv: ^yasyTitsD yr'taB'lHiM'XMa n lyann

i»nM, :;»»nr;^jDMM n ts'c oyiitaaMiiM ]v3md

]UD1pM3 ]y3Mn ]yöDM •'jMX jiM.UDME H —
pp ;yTM'?ixi"«'iM »r:3 t:j:nH3DiM JiimMiM* m

•»üJ'ttX'M lyi lyjvii 113 D"pxmta tjm'tdiI'IJ"***''

'i'K'iy jys'Ji'M «)iMT DvaSyn »niH^on ]'m yin"?

.p'jiya i'M )y3

lyv.poMD 1VT tMn.M'B' ]iB nv'T M bmS —
aT^HiwDM: lys'^yM lytaHy» iwtr'nai*JD lyrnv

]''P lycipixpnix tsD'-ry:i»'M ,]'Siva ]'m tx'M

;V"yMiHD lyn pß isiivi«* lyi Ti" yiipc«»

.aan'jyi

'Mn 'n 'M'p',, Pß iMtspy-in SMiyiyj lyT —
n lya'M vxpytorM'jM B^niyiMß ümh lyjiiM

^M ]iM ,yj'ö3v:iM pM cyaM^Mp "m'p'. n

lv3Mny::M bmh *iy imii ,»"imb p'p civpv^ciM

]yüy3"'M yxMrSMSMp y'i i»*^ ]'<"'e m ]ya'n3ix

yruiyjnM pM

l'ta'D jaMnjyoMnx pM ömh 'taS'Mwn, ivt -

ivr'PMMMSoMayrifi lyi pe ^S'av ly^'"»»'
10

oyxia'öB3'M"täVMrn, n "imb wi'jj'dh p'Saifcyi

DynJviTiKfc wh'SW DK" iiyiH'ip yi^iaxi'ts 100.000

.proynj'p im6 lyiyii

r^-"Kfc ]''H nyi^fc ivB'^tsD^jvv cyjyyipJK

VBOp^KOBf n DMH üp'm iy ihti ir~3 H

ijn Pß ivöKD^vp n lyjyii jinyeo'^JHa

PK ;ynv ytriH^r-iKßB'.H n pß pyiyßj^tp

^yi pß J3iöi^*,inyfc "^yn nao Hpnyo«

.payj» -ijrrnv

pjynyßjHpn m ,oa^"ir jhoy^mi -i*t

OHH j^K Diya^vyjo^iH ]y33»<3vJ3"inK pk

^y.-i'-^ß ]^ß tr<n jyD.^ii nyö^'^'ß jyapyj

jyD^pyj jyj::! yoS;*DH?^Kß ^ n .oiK^ny

cyT jyßSyn iv ly'jni jp^DanßnM pD*D

DpTiiyjrn ;..S^b .^kib^^ pin pß ^Uß^iH

t^hS bhh p3yiyß3Kp nyi ]'fl jSnßny d^v

»DKDyj tiKH cy ynyn oiyoyn ,Dytr»^yD

Dp yp^-iyoK tarK^^KB ;8DV?ii .ßHiß

Vi^^p K jy'jlJM.Dyii -ly .npoyiiKj 21

^DiK ta"»D önrnny jyo imi ]iti:KS pn ß^jv

lyD^S^^ßD^H i^t jiK "^yppmY p? nSnyj

•nyDK ]^K fipiyßiHp "yi lyjjni DDpna
öpiyoyjjK D:yi3>jvHi i^ib» •yj«? ov ,v^

yo'SöSyi^bH n dhit »ta'nts' yj^üsni pj
;yDy:-iyB3iK Dyii y^vKpjHj-^.H'yr^BD^ivY

•yB:»<p "^v^v^y^^v^ ^yi i^ß Kvv.Syir d^m

.pnyDK ]^K pyn

«T-yj

•'t lyj^'naB' "i^k f^;^« oKn nji^oypSyß

•D'3vv "lyi jiB y^v^oyß n cDKnoHa 33iY

jytr^iyyts'yj n ly.iyii ^vki^^kj-ik iyir*o

»•aiDKp ^y^y^v^ßK j^p 03"iyD Sn^3 o^a

•csjyßynKfc db^'^j pk jjivm lyi jy^y^i cnp

•nyi 'nyjytyr yn Snj'PB'r .lyiH^.iyj b5*S

üKH lyüynönMß nyty^^jjy nyi iki^m DD^n

yir^Sjjy n q«t ,o"iy^p^y ji^vm "lyi «^nn

Dp ]p!)b:^VD^iK "|Mj cn^DHa jan^jyn

]y^^ö-D33nyp^yBK3 y'^H ?k pm« *iid30

<P'iypKi;iKD n .lynnfciy u;i??ijy5Hl

•30 Dyn tDDKb'iytamiKD "lyi lym^TTny?

mMD

'ytsDnMj nyi J^Dil^n n:«n
;yDip>ii DKH f]K»KS'ß -iyBfn^v»")V3K"iß

|K?j"iyj pioKiyD^!^ "iKß ?«^t''3y3Hj oyi

K "11 ei«?'S^ß K nuD i'noH "lyi PK ?^K

jmr dSk »nKß,|^K jyn^uyj ."iKöKiya^S

-ly PK IHÖ'J pK y^S'DKß öyy^S'iß m \\h

.iK^ 70 ly anp öSk «v^k

P3KJ pM |y3yjy33K BKn ]Hrjiya

•Dßnn n iY 33MyS m ly^n »i^k \v^yh

lyi pö nn^na n "j^Soiy^^^H ,|yDyS3K"iß

D'jiß »^Skjk ipyfi^o K PK pM^fiKByD

.|?T1001K11K3

^yDsy'-^yj dkt :;y3^t p^.yiitsßnn V3?t

jytyniv 33VVK2 "lyn jyjy^^ 33^Sn3KnBK k

^Vi'5KTiy V^^^VttV^ n ,DD^J PK *^v\v^

Pß jsio^nya nyi jy3yn 3j^Sn3Hn3K k

]^ß I^^Jö'D M l'K ]K03iya .K.K DPDKp

.y^DpKpK lyarMnviKnß -p

hdiSb^ m t3D^Sü3yßynKß "OyD?. ]''8

K)^3 ny |y3^yi^ j^k ,SyD^DnK'3K ]HD!JyDKp

iy3^i iyoD*3KSKp yte^nv ^^b ik ^nya^n

\t oy^sK^Hp n lyiKSiKß iv iy33iK^iyyj

»HtDD lyi »"»iS 1KD3yn3"'K ]^K pnH J'3^?

pß Djjyna iKü^iK -lyT yaSyn p^DO^ta

inVK D^KT -|V jy3^By3 ,ti?-ip -lypiiKDyßyr

pa 1 pß .lytafcHBTo-i^ivSKn^ims^K 600

loiyvKnß 70 tsvDD .;ynKa j^aK^oyi 6
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]^e ,uEi«tr:"*cy3 -vt-ir -yi ;'C •yu'icv;

'Hl ,1:^2 K ,r, Dir K c;*t- r>NE jvc'n'"

.V OKI lyty^vv ;'K jrn'Y^y ;"t ;•£ ck
;'K '-"^yc"."!!': c)'a tiKH DK'.i T'tyj .vcn

-yj";H~t: k es L*cpK"' er rn .^m: ;
"r

•yj ?'« "^v cnii /r*^'n 'yiK r*Y:s~£

oy ."'ü^'p i^K ro'DD ~;n i" '"' :v'"''<'^

n^cB K ]yiit IV D'P*p 'yi ck i:;^'~ü

lyo'-n c»*n 'j?VK):y:yp yn^D *i ;ye«'"Y

]'X' ~Ni ...'.yß'G ;iK ~.yfc"^ p'^n cjmm 7»

{r':ytpn:H^3 :ik c'jyiM pM r»* *y t:Kn

,D*K CS'."", Ds'i et:'*? yi&nv n e^ymyi

nyt:2n ^yi ph p^-^.^v j^h ...ccyK y:"i

.pSnc ]^'r ^v p^-^.'V ."Ti ^x

•u '1 'V i^^K ü-ynu; :y'"£ n:h's^y

Mi^p-^e, i'M i's -^y Db"vy-i .yiyß^":^:;:''

(•*:r K ;"2 "!'»< CKV-Kfr^) 'pi^^Ti 'VC ycr

•ti^c CKH •'y CK^'. Pthp •yr'':py'B' cyn re

lyTi?»:. CO -,H:^.yT i's -y ^-ii ps ßrwoyj

;yiiyj Dtf nrp j:»<S ;'-a^ :j;Sb i:scny

hS^ ^1^ lyoy'B yciy\v vr't ."i"''*P3-''£ r*<

l'n^•c .'tfc ]yir r»< r"P vjH-E y'^:v^

,iy->Ki'j?: tsrEy;ß*'r< :'?Kß"iy *?'£ i2V% ]y:''r

r}<*py"«3.{8»«a'<~r''t;"s ;yr::v'« j'B ts^x

.c'2'iy^ jyBT't:

s~K "i CHI ;-;'?y!;r';?;'c -^k «ypc
• t ^H »t« « » ••

'

^? 'vrsTü'y.'. i'i:y:2Cf :y2K."i yz^v

•J**c^^^'y '1 "^'D ;ycp;:i','3 yr^^c y-v

yShr cyi 'y'yj cy'V"':Kty-..!:cy::H'C

'y-vy"? *y^M e]'-K ;;-2Hn ,t2K-!:NC-H:*ccy^

y::K '^-^'j ,*yd cy:y::yi"Nt cy^Jjwp

-k: vr |y2hn '^n cryowß ^JM ;rc'3

-SS w rs j:'-yTsc "yi e^'v^ i:-;y-{rK2

VJ iV'Es "J ;:*3Mn "2 y» :*s cr/csS

••; t:''-'.'i :yr'» "r cht ;y^ynyyv:s ;y.:v;

-^>'Q y7s:M""iyrr*:yN n :y-'L*py£cr-

^*yi yrrsi n .•^:H*?i:^' ;*c ]yj:'C2'^P

•V c:''T -ycnv ;'E ^v2s i^s lyv^^iy:

\v2xr\ ".'?s2 "K ;y~s"yj i^zh*iz-^z J'r'-''

»iKü* s ;y"yn trjs'-yj "y"'^^ -ys-s n
.;sc ly^iVE

•jy "'s c^<"! ~uc>* :yc*"i ""c 2^*K

•:'E'h'-t *ySyv Dy-»--i ijsS s r*t r-^j^Dr

;y-K!: ;•« tpst cyi p|'ik p's^'JsB ^vtrs

:,-y'i"';"i "j'j^yn :r<S2» >'c^">iy3 V"*"^
^'^ "^'^

•jiSs'iy; kc'-c't ••j:'"?k'* "^s est -icn cyt

::vs::tr:viv k >• ~ycs*H '-i ly^rvvr^-K

.!:V'ji'^s:s''iSj

3'"K t:*-cy: t:^". 'V trs '^Ss" cy

c]"N lySyii'wT'Cs ^v^'-'J' KT l*f jySst "i'D

:3«^5 :y2:soy-yt:"/s cyt pe C':3*E ''t

'"Cy. si lyc uyii yj ^ts t:*^": T'S cyS

•''13 ajrisaciK "vas ps'c .:rjyS k lyj

y^"* "yt:ti'-y **< t:^yii «ivv *t csi vj

•lytrpsE '1 ep*w p^Sd ;ps'?p s ]V2i*:] hui

^"TZ D^*2 Djyi^vrs cyi py^isD i'D

ur D "^ r n 'lS "i 3; 3 s n "in

•"yr'Ds-K "yi s'c --^^-T'^nok iv ;yc\"ü

p ;':yvpyD:i«p s D'i's .tsSyr

t::'i -yr'pH^ 'yrwn ;yT.' 't cs-i ;:'n*y

'^i"H"yj '^»'i ^"«J ]yrM ly^s^ -y^-yi:\"i

^r -yssn lyr^-yT .B'*t:''"KD :yp:pi ^v

'V «i^'s cca rr".^ -Ki cvv P2 "'?

.T'K /'H rs yvK'.ts'D j:t*:h »n p'::i-"ke

>'P "VT ]'H \v2vh :'j:*d -'t :y*;pr<2 v

•.C':28' yc-D^-s n pc ""'^

t::*"' 'M ;y.ts.S ;y*p'"is2 c^y ps

c.^*' :yt:"r!"<>;;yVy:iK yD'^yts ^t yin
'vz^'ti n i:yp"s:;Bf 'v e^yi^^TJ *y-'*'

'•r ;vc^'K Tyj^t VD cK"j :rr'a "^yi :*s

.tiscn *y^M rfc •yc'v^t:nvD""s

n D^*s3 -y3s ".n-:«

-yt ;'s

^:^p ytr'::c^:i''V

s >^3 OST jrrvy^'K lyi fp'K y'vsyc

3:^Sppvj3s *y3'SoCHK'D"'i^v '^.yi:yry~Dc:::y

•V":-D S'E -lyt ly:*;:?:''« -s: ^'s :yp

j»--i»a -KE l'.HSß JK*Sß PS DJ,' DSt ps

r. -:i:yy **?: 'i;:yp »yii^ n ,^yc ."yp'^jft

-•j:s -lyi 'V ?jr3><''Q^2 "p^s c^s ^'s ps

"p^y*? yr'D^'*« y'p:H n rs J3"'?p'''

-'ryB y{r*t:'cyc yn*'^ '" :yt:^Hii ^^rs ps

n ;yjjyi2 "pi ::'D :i:vpvi c«<ir^Dyj -yp

^Ms .n'tc ;yD3yK3 pc D3soyr;t yo^i".

;yS'£y: n '^trM ]yr^tr i'^d ^"' "lyD« j:sS

•rs'-csi -i'D ^v. ias*? •••ik ,*y2K*s n p£

>iH ,]yir^yiH£ yny^M cojpy cb^^s lyis

^yi^Ds^s tyn*' K p? ^*v ^yi ps :3kS

l^iB' "iy2K ;sn^•s .•^•^'.i "sj "is: yü:Ka}s

•'?yii lyt^^'P ^'^ ^*« i'K -f'O *yyDr\"i ''2

cy p.s jrcrn nyi ]"« 7t ;y^DJ<2 yo

:ii"ypSys:s3 nya'nv nyn ^^2 t^y^s ::cpsii

.nsß^p "s6 ty'njyDtt'^iSE OST

V'VHPisriK ^yi i^B ]y3:>:3V"it;ty:s

js rrs taSsii
^
jyir'L^DTvy |y*i:Kps2 Dyn ts'D /n^Str

yjs-E n Ds-i ]^-yi pi j':?s 71« oyi *; -^yfyj yrtsi m ,m^n psn -i^i r^^^

tyj"i:'^r;y;yj *iii-i *k: jy-y',"« tstySyj ]yi) ]
'^J^^ v; S'y dSk LSycryj -m tssn Dfestt*

;y:r

^yt^yi:sr>'C'>' ys-^sr "s '2iyD

cBp^sryj ^M D"D tssr: ".y V2*?yy^ lyjrv

ly^n'j D'^J csn üHi CS11 Dyn 2'*?^ v'k

•*ys2 yc'Os^K vn^^ n ]'B jrr*ste>"SD s si ps

-y!2 ^"112 ]•£ j:'::''>t::y s '11 'its.iy;:'n. 't
»"i*^-"

DSl ^^T ^MN /J2StDS2 ]'K t2B"3 UD'P ^21
g

p^n *,'c ;yPD ,üyi3yj ec' : 2:
li

.1

k
f,

r^^"^'

.*':s-iy'7s!D

33"ivjy,.".He)K-i:xi2 'i dkt 'ytsn "*d

PK !'•;>•: ^'^^ 2 >•".« •2""'*'*

,y3"isi^^y M osn tfi^y "yavy^ 'yi -.Hß

Dvs;yrM VC DSl pmi^s oyi ü'?yiv_.nyi
j
S'?22 ;^zv^. yir-iv n -y2'?vii ''z Q-isö

siyez'^a n pa -.yii^-v yr'J-M n ]vjyj
j
•^^y2^''!'J .ly^y'^ ütcjwis: •^yas^y^ta^toD

PK t:c'^: :ciK D'ir2 rt* csi d^*k^^ .ly: •i:«'? ymyüJ^s ^-i p« Ssi ny2s 3^d

.pVsE ;y»nv ]'6 ]yv:pi:p n tt^D D.-iDn
j
'V^^ ]vzvy;:i 33vypSyes2 *yi i^b iu:is-e

D2y-':rr2't:irs3!3'ö yc^vy: s ]y"i

t' t

tsspc'pj-jpa'n

M. Sriffel

II Villi S|iiiii«'oiis(r.O

ANTWKKPKN

,.1 ps ;.,.• ::yttr-isß s ^y :v33"«i2
|

,

:

]yt2y,':-sfc VD y2*^y^^ - lyi^ "^^D ty2s n /".< pn y>y^c't:c5sp "y3*^E3^::^Y -p

|j,MsS2"'s ;yr'c - -jKi ya.-3p.y3 K -yn' i'^'^nr''^ -y-sova r.>i- ::ihttn rnv:<p:s3-.s

-yni^fc lyj^'H n p« t3iK roSni^ Dsii p*?«
j
-si« n p6 jyjsryisa n lyr^^i^ßs taK'^3

n:y^t os« ]j;Syetypy'iK t:3ypy3 aSyn rs -",k3 .ji^ay-iansscpSsB pc k nKß ^y:i

K pity t3tns2 "y ^s^i yoy^ß yütriy 'T||y2y3 cr'3 -ki iv'!"^^ n^c .t:2yty:c^s j « Iv;H7iyiy'sö :y2M-Kß p^S« ]yt^D vc

nyt) 'BSE n c]^"U'r y*?. pk yoyc yti'nv

,1V -.yn ]'i» T» aS'B ST .iü02-"<ß pB t'

-1S3 .-"y3it2 ytt'^3S'DyD T» ;uiyn st

B'P j>ns IM t:D'''T '"?S-K'^ i CK', D'i'S

•nv ".p p£ p:y"P "yi t.'Bscp2y2 %'^'t

X^n oyi -y2^s si c^; *y .nt:r3 -ytt'

ps üSyp^'^yn^'s ;ypoy2s-s y3^2"hB j's

I31S i:p:yir -y -sv, ,C)^v'? ;y;'L'2yc s

...t:^'poy:^'-B ny^r

iy2sn p^v^^ y*]^'t2^'ii y3"'f ;yc"vy

(M'Ds^E Tyu sS yi cs'DE yS) "ps-d^

;kd:s'S) 's^23 s lyp s, ;sDst «yn ]'n

n a-yiS^ty -iyt:2^i ~yT ^s^*^ (!:y£N-£

"ijf'tynv s pB y^yi^{<iiy y*:":s^s2"DB

.ncB*:

ob« ]yp1 B5S"12S2 ]VP pTpl CS!

"jV tiSn'D VIT D'P*p c'3iB 33S:DVK Tyi

]iK nv lyip^vy ^yam Tyi aSy33S"s3

TyBD3y lyoSu s st t:*: ny . ,piy3K'"B

y,\ ly jpi oyT lyrfcyjp^T^v asn "y d«t

.TV D^y .n .T

y;"D üispK2 "SC T]'s

2sr: yn dst /yTs^p ':

'?svc",s ]y2""^j s |yc'ps2

yCD^^ 'Y^S 2^3 1^ TS ]1S

.:y33T:3ns2

.]*-t:xTyßyT ,:y33i-yT3yc^s

Dambruggestr. 10.

ANTVVKIU^EN

PIANOS
Nciifs el (l'oocasion. Atelier siH'cial

j
]M)ur rrparalioii. Accorclages.

! J. HANSEN, 13, rue des Jardiniers ;

nr::rm nnnj;^ ciyvii* p-rnrj:

CABINET DEIMTAIRE

ANNA NA51LL5KI
Rue Simons, 4 Anvers

:

:

I .

ysny-najs 449 .iöd^)«*;'' >'i5«'

1

..-,H,^ s'n ,,|< ^^.-y p,« ipaHiM )yif'vv ]y::vn

::vt:imv;: t» "^'C ;rrNn .üjvtvph o^yc Sr.ia

*v chv-:v:m'b i^'n ta*c trü'*jfii t:iy2Hi i'n i«

'T ;vjyv 'r'raa ps t::yTv:'H eyT jv^yii eVsn

M ]vaM- ya^'v :y::vi'cc'iH y:MHn 'i n "^viyS

-v^v:vvc: j'3h: "yn 2'^vr cV'Vci'H ]piy"i:uM3

asn '2*yö 'jn^D Dt2 tt3p'y3'K *yT

::^iv^'^'^*< ]yi'.*y3D"i"K e2yT |ySiD b'D

;yTv DKT cpsB "«y-i .|yTv n ]yiCMiy

;yt:D3''?>\T ]•"« a^H ;y3'b':n c*p -71« ^y:*M

''Er ]f"v^') r\v\ffz ]yTKviy3 c^yccyj 3hb

=*yBC2yT t:ty'3 :e^s D'r2 "pi crsb niS

•yc^pp^sß irfcs ;y3?? oy D'^h |V3'ö

•"P Mpy'^yc y^yc-sß yD*iiy3 jyTv ivd

y2Syis 2''?iy okt ptsLinHß ctr'; ;yp "^yj

y2''?3yvs2 N jySycrD'iK ^v» ly'JycKjsa

•1^2 y2?yis ;y*,svyj |y33S3K2 |V3'M ,tt3SM

ar^: avn 33ir3yT n bst p.s jyByc'SHö

.c:s*sß iy i^vSsD yjnS^r n ;yjvyr3iy

;yür'"SE nyi -piK pk oy .i:''p2'ScTKii

cSyii TyT TS3 ]'B jyTV n dhtt -pSi

-s^B s cSyc»y3iy 3'I5^db'3''k lyDsn

-yT DST u3''yiy2'H \^z yn ]is coyo

K c2J<Dy: y^H «sn oDycsne Ty2*STy

xSyii "lyT ]'s ctr^T ;j;D^nj

T'D iy3'M TyD2H-CS2 yr'D^'^SE D^H

cr-'s pTTTD^'K ]y2y3 TV ;p3^KTiyy3 Ty2H

]ypD T» TS3 .lyS'öy: yTyt3?H iy tkj

lycstSiij?! yTHDsn ^y ]y3y'?^ü2'K y^H

pH DST ]y'?MT T'D .ljr"."'fc cj;n F^^p'* ^t

DSl jyTyiT CTC3K-iK3 ?>s? üS3Tpiy Tyi

eD3n'Bycs3 ]il3 lyis^snßs yciycts^yjDiK

töDVT K'nV M VH DKT P2TyD Sn^D ^^2

o^''S3 TpK ,|yaMBs lyBisT i'c DyDSy^i

=s? sei; t^o dht ]y? to ;yfcTKi :^ctv

tS^C Bp'SB3Hp K ps ]yByTD3^'H Cr^3 \vh

PS o^yii ytrnv n .yTyT3K pß c2yT n
\>n M ]iK rymy: lyi ps 7ST3'ßDy lyr

•s Mis .]y33i2''"CTy2'K ly cj^^jyj ^y3jy

r:v" lyjyvi J3^3y^.is2«oDj;DMiB lyT ps

•^:b'ih v^k c3yT'y3-H ]v^^v^^o:y^'^i*l

-r^H lyi DHi j3npsB n ]jnKny3 ipnn
;y2ppTy2v Snr ^2Työ V,o pfc Diüiyj

]y3^M Typ'c^'jsß y23Sh .|pv n jyiyii

lyasn jin ;y33K3yj lycni *]S3 iS'Bh

y3yTB'TSB n DSl J3131'D n CJSiyjD'ITH

^p Sn^2 ]'D'D y^ ]yy'3yT3 dsit lyaiy

"ITii IP.yii C2nEr3sj?2 71H ]yÄT«i ^21

iy2s VH ^aiyo "?no lyi .ipv n
oyi einyty iry dkikh ]ifc S^'L3'13sc'^'K2 h

D3M yytysc -SOS n c';t:is' oy ^sii pn^o

lyi spy» "(s: ps y2^yii »lyiM^ 1:200

-3s j'K jniy .Ds^BV pfc DTs ••,yüD3^S^n

•sTs n csn 33'i3j?vis2 .3vy Tp jiß 2Mn

i:scc'Tyim T's lypvyjD^nK loSyv yB'^2

'CB^.i 33rij?i3sii3''H -».ytynv lyi \];:p

•pT lyiv» n cKi ST1D TVi ^'h^i y'^zv^

lyi pt -yt:'C3'S^:n n ]yDV3iy ^m ^o jyS

'TN jyj'jsi pc^Q .»Syv Tytr^3KiyD2SD

ovBvs D2MTHß "1^^ \^^ fssn C3yD1J

.'yiv >i ]vivi '*H pinD Ty2siH n'jyyyn

l'ncs t;;i ]^s Ty2s |y2sn jyco^svy n
\^H r,i3'2 y2"?yrs tosnyj iir^3 Shd3''^p

DES '»VS lyS'M T'D DKVI TSßiyi IKTJ

y'?S3s^ys3 yTj?j3is p« iyis'ny: ö3n^'?«2

'7SE "SEiyi TS13 /yS^By3 v^^'^y^v^^ jik

lyT^cpyBoyi ly 2'n tj??:^« t^o ly^er

ü'",B2 ,TypSyB pip3r< t^ M^.-t \]}h'Si]fi n
T'D ;y2'7yv c^c p^ss ]yr'2s-is Dt3

o^siiyyj Siu |j;Ds?3:^Dp p2Tn tjkt ]yy^\

."•'H
i
s |y2ySiy:vDSfiy ]yj

pVs "S3 c^atrsD JHü ;y3'ii3^.? y^2

]is ]yTv *T jyti'p^y ptcivd^k ^yp^tfi^v h

rs jy3yp^b a'j^s ;yp iy3''p .lyaniK n
os,-=;ycyiya3^s y'ncs jk-'.se st |y3''? oy

IpsEB^s isD^'S üB'^j ;yp Ty3^p .\vi6piht

TS13 Tps DP3vy pö y;H*ß yöD3yTy n
yasp^byi Kis PK pHib n omit TKBiyi

DSl"! ;yi^DS^"iH oySs t5ßTsiH2 ]yD idSkit

psr3r3-^i Dvi lyÄ-isiTTSfl '.y yhy pk

;y*y'Tis2 D^y .lyp^yB yi^D n ]y^niy

iy3'ü3>M T^2 ^sj "»'s i-is |yiv n "2 ph

DSl P'?t5DlKVK2 LTkSd DSl KCIT^S 3H0

?:h D^n -',y^K3H^yK3 lyiiiH pft 063^11 n
|y3yp 1^0 ^v yjsTB lyi jiß j^jjyntoK



/

\

V»

t D ^ "i fi y
* >* ^ 1 1

^

V

Citefi::i ASVKßS PALACI
—

.

I
-yii lysnryj *«*» )yaHn '^7013 ivmx>-^ ]«m

,vn: 22 r^3 16 ]}i
j
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"lüicuia ANVERS-EDEN

Monsieur Albert

.-if ;i(t() U ly^MP V-WJ Paul d» Man r3
-- I

Thäatre PATHL
OHJ: 2:2 r^a l(i pß

Le Carousel de la Mort

•Ml

.^e ;;40 ,2(i/f(' K'Vh-c:»« Peui de Man V2

Cineniä ZOOLOGIL
9

I

/^H3 2i' ?^3 10 ,pfi

.Sycyp .'• pß

^n-
I:

LNPIRL
nyacy^'H: 2:2 pj lO jid

La Beile de Baltimore

Cinemä ODLON
»V«: i>2 pa 10 p«

La Traged'e de la rue

k

1

t

Cinema LUX
l^rovinciestraat

Le Chanteur du ha
jycS^s ytt'n-'' ;;t:D:yB' n i'ß^*,y3i?H

."p-JJi'H.^'?.

MMH .')lir

! n »:3pSh»

1
•"»> «

• ';Nti'n.

^V Dyn nyiDVYyT S d;^t nrar .jhd

IvaSjft Dvn ]pr "9p^^, Köyro pft

^Mi ]^H ivDipjfjnMi ^"M .aiM i^H» jrj'*? ijn ]ii

;'3M3 pH 33i"7a»«nyi >i iijycjr 'px'UHar^ i't

\\n \yofi yia'>voHPNa n ijra'^yn ,wiiiifr\ ^'^

.;viD3ycDnMSiH v-i:7iMi ii*d

«v'3 ifQ JH» ;yj*ic3^n mt.^ ;mp iF3?p,

IM — Ncya 1"! ir?»^^ i't jm mjsmi •]w'?»mi^^

OHB 1^« '^^ >3 PH Onn SMyTH H PH '"H

S^n n »?H JMr IIJ3Mlt '•** Ij*"! .JJl3'^piM1

tb'^i^ ]V3Hiavv3 pnix a«^! vx'^ip h e'» -]n3 ]y3yi

•nr i"iH» 33i»!nH3 tm jv;vu pimvj np^ \)b

i|^D ?2 1)10 pH tyu^H'iiinMC^ iy VI .p'TMi jyy

.MaftMHiyTP TM i'H '7«iiiH \y»tHn2f: m jyay:

•V1H3 pH 331W8V'7 M M 1J*a»H JHT B'.'J iy

l'iH» ]iH »«Hriyifi^aiH i|imr Mti p« 33110

{H?» |yi03y3::-iy3iHB h \h .p'rni ]yvr.',« ]yx3Hj

*y33H «I ]v::Mn 33;iasiyaiHft ]1h ilMt''^y2^n ]h

.t«B tHn IS3V3P n .)yMa pn lyny^'N \v2''m\

;;yaiH "»yj^*?«.! ivt ]y3y3y3-iya'H tjm am'Mnjy

1116'a B'D ll-HH va'^y»"» ,y'7H n B3^^flr^y )ih

.fMH )V0'n3 Oyi BJPM jyi TB .IM »|-K »pipj/J

'M pjHT H p»D «"»a Tinn ph chu hy¥m»-M3

fc:»"> ^M ly^HH BHM '"H pw 1» '»•'; H ymv
^«1 ,ift^yii lyn I'h ^Hl j^'p ^^fi jy^mi'yjiH

P'7HB pH MH'y J'IH» isyiiH lyi ÜVPiy^inH»

•.r7VM WJMI •»VIQ'M)

1.H BP'7H3H'XH3 IH |yPMH3 MMH ''»4 —
1 VMHa ,n3Hn ''a -i3Mn ]«>j )y3yp cp'7h^xho

"3 ll r*H[13H PH jyill >U fiH^B >^HiH'IH3

.^yp•?;•c ^(iyi3H

Cy<Hli-DJ31H'n»M3 )'M H'D IIMV» VT —
1K» 1H3 p'7HC l/Vnr l'IMB IM^a MVM tfiSHIT

m Bi^ft lysTV» -.yairn nvn .ifl*7jM; yy3HJ n
J6MH-»"H i'H Biio;vnr-Ä"»yn p» ')''b:h lyn enn

yttu VT'H ,n'Tv iyifl'4 lyn ]ib iv3;nec::7 n ,M3

KM.Ii BH1Y 3310'Br BMM^ >-| .)ytt«M ^itay^V )IH

',v- ^vj»3yjyj3"H Bi'M ^y)yi>iy--M;»< i^n ^«<i

•>y 1 un iHJ pA ly^v n iöi»Ha4»;BrH n>"^y

,;*3v:.' i?r»TP ,Bri>'y ph »jh? yjiayv "; lyayn

M .H .H n'^y 'vB-ö na-i"? »|Mh ivp^rpvcc^y» m
:i03*'.jy>HC pH

\yn vyl »yy 1»«">-^ !u;?yi'«Tr»*iH« j*» larM

]y3V« PB P^HB «T'-JV ÖXT .lVtti: Dil ,JfJ3^*'j.-liy

PH n'7ny3 hh3 .33iH*'«BHa *i'H •'M» m3a"ip

pH '"M )'H BVaiHM-tMH Ijn ly 3)TlVlC3V3-iyT

.'7<n:v Biy ivaip •p'Jijy iy'7yii "pb

lyimMJJ iy3'M dh»t ru3J ysy^) n b'>'73M3 lyann iVLiyBonn-ytH p» biibk' h

.DnmcoittprtMHo ''3 .ö3viy*y"' 'j pc "lyBiyii ycxyS n
-^.. K nr-^r ***^^"' '^^••''^ ** Bn'PM^B3f IM BHH >JiyT

BJviyByi '3 lyT .'"ivioMig h )ih •in3iaH 'n .y»

]1H lVB3y3HtH y3«M lfi1VBB3yy3 iy33l'7»3 BHH

tyi Bin3y")H» •ivi3y»MiMB V"! >•»*" B'm|i

BHn p3v3 n jys'M hw^^ mih .ipB-^yj yi'B?'rB

•3*HiNB By^XH^ipytr yri-3 b'ö im ;yj'B»vBH3

Bi'BcyiU'H inr-3 iy";Hi "i'B^y: m cm Bic^ny»

ByiayipiHt ipni nn: ,|y'»p'»>^H.piBi' ;> iwiyu

,^t')ifn j*H pnyii

•'MIX lyBPMXcpiH ]ysM lyp'ip V3M>.t n
•HM pB mr^^\ lyicDyc oyi viua c^iy bv- ''jrÄ

M 'T BHH "lynMi B'M iy''rT:H •'»t p« .b^hd

1 »«H HIH pH B'^ypMlBSH "]'] y"~«»n3'MO'3Hr.MB

l « ]yj3iHiny3 ph ;yD Bm ,dhc '»y.ya'-^B'^ys

! IX »iMH jyM ly'J'aHCHBMH "'VC CHI; ;ylMp"*<e

'! H \V''JI\\ B3V.y3 H 'CO P.D Jf^yT Itl^lB ^i'Va

I
»iis^iH »i'^iy: pH y37yp >««»•:;;? y';yB'a

i
•H'T Ml "Jyp' L'.H'C.epi"? i'H B"?!'; am ibphb

I
IVB cw'i ^H3'ly^ «M Ba^'Ti sy Mi mih .lyniHb

j "^MH ph ni'3"IVT .jyj'SMBHBMH ^Ht B"?»3 pP

PHB IX Bi'c;/iyis3'«iHB y'^>cc'n3'M yjM«.T '

tt3Ht«n t^i iv-yM ny'T yiy^xipi;» ikb-"-»;:

)y3y; .M h .h p^NO |y"iP3MiiH 17.<,m ,jypn

tt3HC«n lyn od oypHtsH yt:-,'jMM- h v^ryin

BByB n3 y-i:HJHBH-IB VV'BHBjriSS'DK )»n*B ft-HO

]
pB ÖIVMI JW-lVaM DVT CJiy 0^5 HL'Hn^l4MH

I »1H3 33H-J-IH« ByT l^pnHBr IX '-.0 ^H' yMKB-MT

i .i.B.T .:3n'-i ;v'7U.r,yii ty-

; TB "msp, osyBjM lyjyi^ -^ «"cv. ^yi

. .y3 BVliCViH PK l^•^"7^lBy3 "JHP y:' H§ \li.nri

T7y3 CHT iy BHH BM1H ijM aj^T cy V, y^my.

•]iniBiiH lyyBitn h '•a •ly^'tB' ca lyiM'JiHe

H Jlß |*MH3 pH 1H3 PH «jy IH .B-i"?? i -3 CMH

^
B3yXH1C 3U— 4U jyCV-BH3Cmi ;yB.HC.«'Ty'tt''HB

Y.\ pi iv^üH ]^:p Djn ,B'"imo 15 j'i?-.» \'tt ',f

lyann ^i ih .yxiHoMip ;vp jitm ch.i

.nn'nB B T^lß^J;cJM

Hp^'jyc »MH pn insyji .3 ivBSKDHn v^
-DM'^K D'H BHa D iH ,[itH3yJ ^M B»*n ,04 .IBB'

•lyn ii .iB lUtjU pfi ffiSHCHn ys'^Hfi f By:::;^^

oyn lyt.^yiöis'yJiH j'.m i;BH">y-3« ph b'-x va^^/i

•y3BM1H B^K JVC ö^^ BHIB 1 CMH IH ,3n3V7'"«

-HB n .iB iiUi'J "'xt a:HaHn vb^h» h uyjsj

s
<<3y 6;i BainvBiiH «„«x'

»•c B3HBHn v'S'iHt K Bya;^y;ix lyc

.c'J33 n B=irc .iBriMi lyT ]ib &^t h pi

•vx yi^B^'T ^T )ia lyii ,nr>yB3yBi'>3 Biip

-3^n BfM ByB'BHP'B3H«XpH )lfe 'l*'73IS«B ,|yBB«l

iy3»n IXT iii BBH3 lyairn lyn i'm ihm »3'*

,.jMXH"^ynyi .sv»

]'H ?Hi yBMi3 H B'r'ir T'yBSjfBi'»^ Biip

••ryiyj i'h "j^aa pn lyay? jyir'BB'apx jyr»^n

.ypiHüir H lyi PH nyiBn ',ri lyav? lya^'^Banr

•'*Hp-H3'B3y'^Hl^H"l» lyiTBVT jl» T'JJB'C PH iy

M ]ia lyBHV iyi d'7h Hsnpna i^mh pm iy .bjtb

B3y3p i^rn)» "lyi ijr3yu ynHjrB ^y^'73|ny* *iM3

.n3HyrB*n pn

•B3H i'H |yMy3 ]M» PH n';yl3yBn3 Bn^p

.»3 PH ^y IHM laia rn lytixTi

B7H |My'>yB3Hp-T3H'7 .3PX lyTlMH 13yiyMiH IFU

.M'B'.pyipy p» 'iyBT3y"7^^T

)yBylBDM1H B0H3 lyaiVH <l>1 M](M 3HBD3n

7HI pH iyB-iyMB3H i'H iHMB'B pH "jycna pH

»1, :ph Bmy»y"> pM ,ii HBy« ^yn .MH3B'ri,

.MvBpyiBiy« .3PX n )ih yxrnuy ymp
i'7jr»3»Bna Biip ih jy:3!!X'iHB ^mh üb i^d

.ijf3Tj|n in3yx3y'73 h ph

2yu pH 2bU lH3yM 1B PbuI do Mbo ;:3

n BHH )31H B-|'BnHB3'H ]Y0 MI

M ]V3Hn CHM B03: jyB'^Hinni inn

f

,. B'a33 ]^'3Hn L3HiHa 3HB3M DV:yi3»< • IKS

\ "Miix cbk'Smi t. 'ja ttfcyry3 bh', lya^ia^J*'«»

25.U0Ü ]i» Biyn ]»H miiHB yjyTr*Hf :n;^a

BnmpyBH ph v^h"? "XT .p3M-;4

•»«(^V**^ Sw'^M

•IC "»ygr'-n' -st:cK3 '.yn cy.i .m Ut- oyn

»fC jyjyp t:H''mn k ivtaTHn vi'J'b dmn3 -^ipM

,p';iB xsiyT '

•n ort p.'jvM VM3VXV" N ^,yci: ]yi3ucip ]'h
'

. V*'r--MV"«v-.'c y;:r ]'e t:n'x:Hp i3''13':h6

t-aiil

j OPiHa PB n:v3y3 lyn pn pn "hmii y3 »:"."i

.' »1 .?»<eDp'')JDiH iyr'3H'iB h luc^pvi^H* *i'n

^McKiö H •]^^•\ iy"iHey3ny3'H vh 53"^. m .n mib

.ITMB Bix V^i pH

n, lya'H 3y7B n3iuny ju BH^yB^i "i|T

• i; BXT nar ihb höh bb^p '7mr' \\» y'B'B

lyr'BHBr -lyT pt "'»«pH? ]'h -lyaBVMHs iyn

.yamur \i">'^^p F"'^*' ^»»•'ih3

B»': n'»'i^MB3B pn \'^\ Byp 3y:B T3HDny

]Mr PH -iy3r:iH 7 BiiH BJ3H31X n3B' MI unB
.•?yora T,H3 BV ^y bih» n»iyn3'H 3h»3ii

jyo B'n3 iyp-'*r-
vB:BD'3rx y3'n n j'h

yyH-yivB h jycHB' ix »X'H r»

B7H jy^yar "jM Byii xi^yM Biy3p .3vx lyn pi

vr'BB'3vx yr Bpme n )>i'bixdmh yaH3BMH

lyEys Byii j'xmyTBB Ö3y3v V3'im n .uyi^n

.y3'?B3y3P ^m n P» iyTM';H31H BHT yi »JMH

VBBMH |y3n'7H3D1X33nyBBH7'M11>n 1»<3 \H^H»

pH (•H'JB pB '7y33HB ^V^ PH Bl.T .JH^B DyT p»

.ivx iy7y'X'BH IIB »"»yi» ivanyi .'ivx n»3,

-iH3 lyMaixix jil iK'JB ivT BiH-BHa BLiViy «s::!

1), ^MH MI P'x n'a pH iv'"*F**' P'""^"

7HI iy >H "y'» MIH »IMH 7hi ByT lyiyoyn^nHB

.jHpyB cuu p« iiy H lycyi'nH iy3vp

-.XT lf3yp •yn7Hcy3 tb ixann ihii y3nHB

BH11 ^.1H-« lUU.UÜU p« nai3 TX3''73Myp TOH

Mi>H .j'MirsMia .D 'n -ly^ iyp3Hry3 bhh b/

,y-3H3 PB BxaTH '". im pM yni» tb i»3yp

K»«-i -iBr cyyi ^33h7 n pn a^Bir' nu, ayi

Byii BPH u>win ü pH p . iyaMnv33H iMr ^m

-3"H pM BV11 "D'Din» fi'a, iV"" •^•'•»<* 1"^ ""y

y3!Ba'? yi"r ,lrMr3'n ,3'bc»'? »pynHD ByB3'iy3

IVB^H3 iyplBB3H-lB H i'jHl'BX iyBM13 .lyO'X

,11 .H .M

',yay3ix T^»* ""'«^ IJ'^J'P v'XHBiHfc3'H »"»h

,"iyn37 16 \t2 T» jy3'IX3 'D^DIfP /l»3. p¥ BH1

.'liy'73JV

ByB''7H1ip p» \v:>Mp ,PbuI Ba Man ^»

;yL;xH-.B:H yuciiMa '~ Paui de Mun .»3

13HBH'T-pH^3

Ölli.Üf) ."rj"» Qual Flomand 7.10 K'^VS'BBMn

- —*i*a

"1niTD 'r-j;:i.

Ö7(i.81 .:: PI. ae la Gare 2 3 jymopct'ip-'Ht '!l''?t:p3'B iy3"lH 7 1V3Byi1H3 lO ByT 3H-JJ""'B

297.04 ."yu 42* rue de !• Station, Uerchum
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,-3Mi ;y:'::i n ttNi lyuHVB "lyrnv "^ut

P« i«*»i" c ]'M iy3Mny^:H ncH3
?HI nvT

DH*; IH

PM K- 'crvj B1VM1 cy cmii 7nd cyT;-«

»'iih; iv-;';My3 h ph cm .t:p».My3

y} BVM1 D1p'';.11B

»T p^nnm'.". a^Hit'yj p*PM ^M11 yj^-^iMn

]1H -ya"^ IV3'UCL--Nfc ,"c"nH Dipv^wc,, ip-cv't

."pM p;c 'thi rjVD k„

'T »T'crv: T'cyj c!o bhh ihcd?hii .thb

H3'3n h':hc .'.-£ .rcxc yT3vT"? n pB '•h'^

BHnv3 TMM twn .•';':»'tnv v"^:n:vy ph vv^z h

\^t* By-pcn pH )«>t VH ;y">'cr t« .j^hbiv ?'c

•"f K .;'t L-K- nc; ,'jcj;r-':»< h k'c i:33M

^V2''Hi'':tpv'^ VB'-n n ''nnm r'a, y» 'hb »cip

VT3y;':He »)'ih lyKCjyc 'n i»"'^"' 'xfcS'r.i xi-'-ii»,

,2 ,fM33iev3 'PH LaiHt:t inuT 3'-yF •' ;;yiV»

'pH vTy^ cMn'D'^' .3 .t:vts'jc:y3 bivv "iih h'3J

.0 ,tetKriyn vrMHi'B c fpin» ,4 ^ -»pcn i'3

,7 ,iXH3Tai:3 iy33P ^^v^ (i .B^ca-s -z nc^^m

.]3^in ; IH»

1HB ci3ip 8.;iÜ -^yaDyiiMi '20 oyi JM.osn j

H tt'D B3V11H ^yB'UllK ^f "'HMC r'3, '•»•pH> ]'H
j

ipiyn

D ,K

nnan vin .bh^^h-b yi'^^üi.^nnyH lyi i

.1B 360 ,6UJ8Ü b'Xh^B3H_PbuI d* Man i'3

il iy3»MH 8.30 1WacyilH3 ]VB-22CVT 3HBr-73Hl

12 •iByn3 )px r'3 ]m hnpnh j'h itsyHK pn

Bn3n PB 33rBHnHfl vBm «T jVB^piHfc tsyii

.lyp'tMAB'D pn

:33i:tiK'3hb

.bu« nyütyny
-*»i3yn ivsiBiMB lyT j'h ]yipBHU y'M [1

lan ]1B BHiyByi — »'h pn iiBHiya'S lyir'H

]vaHn ^'B MIH '.1 |2 .]y6^iMiB3H) 'pD:MBrBy^B

•;3 lan pfc uHiyfcyi — ToM'ip bwt Br.yty33',n

.(a»aH ^n) 'amc

.h y \o lyö^^iiv
]iB rnp ]»H ]y33uySiHft ]1h ByxHBM-pyn

.(IVBiyiiBSH) i^jriy^'fc isn )ib — r»H"i3yn

.]VO''yt ivBpaya

lyaSun

J1E to«^>*Ej;i i>n

I

••%.., ^fe. ,

I,

• •» .^-/«M ]HBBmj "MHB pa BmxBy- IV"'

•W»^ ^
I

n'B'ia Hin naw lyaxy^ ]yiHiiy3 B3;mBy;3''H

^ ^-' - # ^ ^^^ |yBpHly3 S'B H 1)3 iyBipv3^>to PH

.n?^*- n^'^.3
(
BTyiy3 iKeDH-13 i'hc 'n bhh 3JhS n^li' 2

iSiy By-1 33i3H*r i'H ]»B'7Hny3 VDB oKn iy i^h

,^-MlH -p?H u;n>j: )vL:;-cc'nH"cH 'T ]1b p'rn ay: 5

p« c'-c .u-iHv .izKsiya'^M ."»ib "thc ouiyv: .lyBio 1pom'i3 pn ;ytvyJ^"« ''»* jhu3hc
•iw PH VC iv:HP-yT n'syc "i ;ic .-.y'rns'tDy • .h^b pl 33h'5-ihb i'bmh .r^^a h riy*- pn Pin ;

'^Vh ipn .t"*» ''VüTtv'> in P3 "«yari!; iyi pc

.lyS'cttMr '»e:vjiSvKrH /pcuHp'^ro 'n '^n -yur t ,pB,,ij «pn ;vt'.pv3-Ht nra >vn !«m ihbvb '!
•" ''»* ^>*^Viv^ ]M» B3Hex3 bhh By ohii pm

lyT i3yivM:H ]VMy: 1V3»M oy 'hj yyniyeH 5
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II) .B'l'iopm t^ ,1HDyBHlB

,?'3-iHpy'c n .-r'-CH,-^ lypHcryj h ,ivpiy 'n

rn3 iy3'j"ii iv'jhi lytrpM'n: m ]'h bio iyi

,"1 ]ir rn: "»'b th"'3 x-n Bun o'^iy lyT ih3

pB ,ivL::v7yi pc rcc pi trpy^ra ^hm ttvrcH-

lyttoyiirjvpiH^p

.y M ]yMy3 PH "J.T.D ^yi pKlVTltB 25 J1K

D^yiJiiHa D'H rm iHcyBH-^ß "vi pn .]hmd

JIH .,.vy2 IV"!

*.yii •:

•IX ]ic

»B jyn

«IMM i'i jyi'.'v.Ha '•• iy;i P'

?Hj CM11 PH ,'rMi c''?» >yn ir

?iH'L-;-

nDH3 PH PBIXB lyi PH .3^-, Kliy3 )yii

.]yj'iBiy3'H

»y: H iyay3 vd lyVyM lyau iyi3yEip pn

.BHixeyi iyn3yx3yS3 Byn ]y3yii b51H3 )yM3

i;?B»ts3'H H 'p'x n'a, PH IH* Bcip 24 ByT n3r

D'H rm iHcyBH-iß 'vi

pH nb'C n-^a iy: ih t.^vhp^f unn iy .BaM'7y3

-liHBB iyrMy?3"n pc pn yao;yr "i ]}§ lys^'H

IV UHH .pn-; .3'3n-r. yCC3'BaMl »CHD ,BP31B
;
.H.H 31 '3 13 Tl P» 3ai3'^"bH3 iyi B'3 B3V11H

L.3;.-. T PH |vav3;3iya'H mih C'^i ph kbihih3 ivb*hii -yp'jyt viyi;H -pin ih •,pay3y3iy .' veipci n iyB''^J''H »yii >iib'b lyiivcip

yv:iy h mi ij^Mrj .iraz :>i jyBUiys'M I .'pciHraryit 'n

B)yniH lyaayxyi iyB^l3 ayi 3HBlriyjMi

lya^'jiy' oyn p'bb'bih '?piyB pn i'pp ixi lyn

.nann pl I?n3y3y?y3 t3 ^hi Biyx3Hp

BH3HB PB nrB PH ^Hl T! lyBMIIXT VB MI

iy3nvB"iHB .BHpHinH ixBB'iHs lyT lyaByxyi

.BHiyByi H »!''>< ;yByiBBMiH pT'HSxiHiir ]i»

IXBipiH» iH'.'^n HMH "»Bl lyiH'HlH* MI MIH

?pnyB p» IVBH'X'J'H lyT ^11H BHiyixi lyn

.'niiiii,,

B3yMH 8.16 v^»P>'» .n •"» 1^ ^V ^»***^'

H 12 '1Mri3 ]PX n»3 ]i* Sh9hS i»m ih6 BOip

p.B •'VB3H oyi B'B B1H11 ]> :ny3y? li* 33iie"x

]''rB3HBiryiia .rBMinpBByl pHiS ,»|BP ]3Bn3n *t

.^BBa

IX lyayayi jyiyii ^lyp'BMBB'o pn B*ian

.;yDip

1HB BBIP iy3VIM 8 T^BpS'-J BjyilH 3HB''1«

yiTB^n, .» .1 .H i»33>iBr 'n pi BHiycyi h

.•p'B'lp-lltSMlV»»'?

•3yaMH pH iHt BBIp BSyilH 8.15 3HB31I

B3ynH iylr«SHpMiB^rnHiyB»S m ai'yp lyBSHDivi

.121 *^SB1ByiHB-P'B3H'»» "JHpH^ PH

(triHii)

,iyjy» TH p^">j
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Aus •Inem Brief Ton Onkel Adolf B^rgman (Pardublta) an ^ugo

fielnbtrge 24*/9«1920

• • • ^benlts gehörte sum Kourlner Kreise« Blsek zum Prachatltxer« üer iwrelsrabbin

des Kourlner Kreises war in Bresnio. Uorthin sandte «ich der sei • Vater rait einer

Seh/ülle* Der s. Vater war sehr intelligent« Er beherrschte vollkosnen beide Landes*

sprachen und war ein guter Hebrier« Bei Ledecky hat er oft aus der Reseda Lidu xmd

aus oipuriia deutsch vorgelesen* Als ihm ein Nagel im Uagen einer Kuh auffi el » sucht

er im Taliaui Hilches sohechita nach, und ich musste nach Iresnic auia üabbiner odt

einem Briefe rom Vater und des t^cM^en ^ehen»

Was die l^acdlie betrifft, so war Adam fl* Handar In Zbenitz und Erbpäohter des

Plei schhauses und . eldsr beim Cunnk (Cmnak ist ein Teich in der Ii&he vcn Ghrastlc)

Den ^rbzins zalilte er dem 2;benitzer Baron» dessen r^achfolger in Chrastic die Plsok

(Placca war eine weinende Prauenfigur auf dem katholischen i^iedhof in Chrastic*)

as Friedhofe hat#

Adam ^benitz erhielt den Kamen Bergmann, sein Bruder in Frag den i^amen Jchalek und

ist der atammrater der Buchhändler >chalek# Jf^in '^ohn Alexander ist mein Gross-

Tater. I^ine Schwester von ihiU war verheiratet an einen Kacif (Fleischhauer) in

;^veslava bei : ilersko« Bei ihm war mein Vater als Geselle, well das i/andem wegen

des Beffiiiigungsnachweises vorgeschrieben war. Alex ß. war zweimal verheiratet

•

Aus erster Ehe stammten 3alomoa B# In Karolinenthal-Hrdlores und seine Schwester

Kohn in Kovarov. Aus zweiter Ehe Adam Moses (Kovarov) und Franziska Freund (Karo-

linenthal). Adam erhielt das Haus in -^benita. ^r hatte 8 Kinder i Anna, Karl^

AnastasiSi Alex, Adolf» ^^igmund, filhelm» *<jurolin»

Mosss B. ist der Vater des Dr^Adsm ^.^ der Jetzt Cberlandesgerichtsrat in üies

(Strlbro) ist. Franziska ist die r.^utter des Oberlandes^erichtsrats, Alex I^reund

in 3udweis, dessen :<inder iionisten sind* Mehr weiss ich nicht.

Hein heffe, Viktor Epstein aus Hen, fährt als Chaluz nach Palästina. Seine .iuttsr

ist die Schwester meiner Gattin. Er will am 3#/lC. fahren. Ich habe ihm abgeraten

Jetzt zu fahren«

•
•^VtH*



Aas IliMces ^rsfthliiiig«]! t

Ol« Matter Keiner !£utter hless Thtre^o ilmch%r^ geborene Bloch« Jle lat 1917 geeto:

btn« Sie hat einer Generation ancehgrt^ welohe den . bergaag Toa der Jüdlsohea la dj

euroytlsche Kultur mltmaohte, daa beide t praktisch gesprochen i sie hat In Ihrer

Ju^fend nur hebräisch schreiben könren (deutsch aiit hebräischen ^uohstaben) aber all

Ihre Kinder srönmmr wurden und in der deutschen j^chule aufwuchsen» lernte sie deute

schreiben, damit sie odt den Kindern korrespoudleren kfijouae« loh habe unter inelaea

Papieren einen olt hebräischen Buchstaben geschriebenen Brief seiner v^rosaautter ua

QrossTater aus de« Jahre 1876 9ua meine .^utter» die daaala In Alan In einer Stellung

war und an dieser beiden Briefe hat die Jüngere Schwester meiner iautter, ^cfie i^lsoJ

(sie starb drei Jahre später» an lyphus) alt deutschen Buchstaben ein i^oatscrlptua

hlnsu^efO^t» das oharakterlstisch Ist für die ^bensverh&ltnisse Jener ^:elt t

**asllebte ^hweeter ! Da lAz geschrieben hast» daee i>lr alle JosaiericlelcLer klein

•Ind, so kannst Du sie nachhauae schicken» denn ich kann alles brauchen« oolltest

Du aber kein neues haben» \m ^ir nachsuschaffen» so schreibe uns» werden wir Dir

etwas beisteuern« Aussahlen auf der Post brauchst Du es nicht» wir werden es uns

auf der Post aussahlen; vielleicht hast Ui den wiener Dalla» achlcke es nur bald

und schreibe uns recht Tiel« tu ktisst Dich )>elne Schv^ester wofie« wchreloe irrl« S.W.

ä%wi ich den mit hebräischen Buchstaben geachriebenen Brief meiner Grcssciutter ron

1876 mit den spitaren Terglsiche» die alle deutsch geschrieben sind» staune ich Ober

die läiergie dieser einfachen if'rau» mit welcher sie von einem rechte beginnenden

Alphabeth aberging su einem anderen» das links begann und gotische iiuohstaben hatte«

lein GrossTater» Abraham Üscher» geboren 1811» war um 20 Jahre älter als seine

Crossmutter# Als er starb» blieb aeime J^rau in der Wohnung« Im aelben Haus wohnten

meeh vier tschechldche christliche tttwem» und mein Tater pflegte das Usus su nennen

'^bel den fünf fitzen''« (U pet r^or) die da susammen hausten« Hlnn Ton diesen Äitwan»

Frau Cisek» hatte einen John» der die Familie ernährte» indem er kleine chriatus«

utatuen aus liols schmita*e» geaam so wie es bsi Jesala (Kap« 44) beschrieben lat und

wir Kinder sahen ihm bei dem Holsschnitsen su» wenn wir l«»2mal la Jahre alt der

Hutter auf ein paeur Xage nach Pribram kamen« iis^a war ein aerkwürdlgea GMdsch ron

Katholosismus» Judentum» Xechemhentum^ in diesem Uauae« i^eutschtum)

/



D*3iDon »t^in oi»3 D»nai

I

1'DXB 'IK

•V ^^an^ Kino los .•*n '?» niD'on ns nifn naiöw osV noiV »»^ -inio »^n«

.^•OKo *33*K nnm ]*OKa »as noa ,nbKn o»o*n ^tto^

.T^m D*oa? inia «in ina onpa i»di«o «aan ,n»

QVlja o'oyan a-iaia» B^« ,in>i*y'7 iJi*a aVi?n r«» "la inao ,n»3o

.naiian naw» »laio la»» »niyooo na»»

noKO loa ,niiDn t« . niien b» iniffooai miK'soa toko »aa»« .«•^•Vo

•nn la 'jas .rdod Kin npci n»»'>»K Kino *a»o ia'?i ,n*'^0K «'?« ^"t pip mn

.^•DKn"? la« n^V^ns? noo »loi'? inn« ni?ooD »Vfa on laV«? D»»nn axv ksi»

lua noiK »aK .mn« nip o^aoin lana« a^Tis'an oi^a pii .^mn nio*a nins^

amaa loa .an^^n •>? paoni V* nn-? lanox' anoi niion 'in« i»n» o^sann»

fliiDOD 731? »a» TRI yii' '3« T« ."i^s«' nn^V^yo 'ns •a-: in»yo^a

o*ao»iii •••iinä; ,nio3 »a« n?a ^a« .niion »nnK D»»nn on na : o^'bioi^^b

.]Ka la'oy» no ^9 paoni i't in»'? oo inoxa lanaKsri

loa ,ini»o •n-i-»o»£DD Tpsn oob nsia oiKno noKa laa nta - n»y»aii

IKa Q»5iy laKff no ^a .Kin nna »npnV imc Kin oiKn» ia»ni3K noR»

.n»ooip niFotffo »n^a*?!? niyowo i> c*

.obiya 1313^ 13« r« ."»Tia nx»no i»k i»ni'?Ki ciKn pa : »^»on - iKaoi

«•?R ,o»»3i» niyn »3in i3»n» loa ,c'?iy'? »«n 133»sü 'pkh ijiik c^mVKn tk

oiuna no .n»Vyn o'Jiyni 'ffli3Kn i3aViy pa »Tan nsrp 13S?» ,inr)i k»o i'? »•

Kinp^ o'^^ia» lanaKO loa .naLn_^jmj_n_n^^cJn^n^yo'? "ysrn}jrn_iV »• JRa '?yio

"-iniT"3

BS10 Rins73 ,373a D7S »10 oik'? nVano »in in3 onpn© 7313 iRao - n»©»ffi

nnj3ni Q>o»Kn ,nnn»n : ni'?nan ni»c?D»K'ni3ion nimn oi'7ffi »nta inis s»»

.npison nyca f'\t^^r^ n7oa oi« »33'? n»ni'7K ni^ann '7s: »ns on

oipo 13Ö» n'>Kn nimn oi'?5 ima .laV«? mipa"? ,n»y»aon mipa«? ikooi

10S7 n« 7»an oya o>» 07 .ni'?annn nx nKi oV© 07 noRa ,'7Kno' m«? tni'o

,n»nioo»na i"?«? T7n ni'n"? ,Kin Tina onpnV laoo ni^nV

D»73-iR iKa ni'n»? »j»»ai »aR .^Rn«?» HR'? ,n*a'o»n mipa»? «a »3« ^lo «iio

,3is7»n i)7S»n nKi Vnno» n« ^yson ak »ii'?a»p •3R1 iRa »nV-ix »as .o»30 oiVsi

niFin 071 niaion oy *?3x ,ni7T ni7üai niaio ni7©3 11331 ins »n^n »3ri

»nio C7S iDRü 103 ,1»«^ ;D»nia 13k i»soi ni3 »3R i»Kff ,s?»"»n i»Dn n'n

,3i3»n Tin3 n»3ni70 onc kVk ,nm»3 n3»B »»n tro a»»n nnn »03k i»ro »laia

*min iiKi 315?»^! 'yRn:?» nR"? nun noi*? 3»»n »3« nt "771 ,d»7S8?ioi a»7»»»o

«•a» n»« 7"»t 7nT'> •?in»3 in»ai .yn*? ik aioV ip3K0 n« p3k»k5 nia in« n»»«

"... nnn »30 iR nn nya i'ns n«

103*13 .n.v

:'ä#|:W



I

pJ^r^QJs p"nl J^r<r r/Qz h^v 7.2-3 >2l^ p'BJ/^ k

7> K-'pn r>'? f /^r ^^IImt^
/

p fl'y2

ty 9J^ -o^. /^> 1^5 /J:^ J^llf<7> < 17*C p' '/-> 9n/o f P"i

^
n 1^rC

^ n'l^rc tJ /C A>o^
P'>-^

- A

iJz

t^ 'O

' lA ^// /v/x^. ^^1,/. i^-t« ^/^

l/tt^n-C 4 L'\^lAy\4ruAyV^-

/



t nma •«••n »laVa o*n»o ntVwa psnonb T»ns »n»'n i>"

(o^'nVyiyn) D»»n» nain ay ^nx m^'»n niToa ,ni?inn n^ian oy n^ana

.n»i)ioi'7'B nsiD »Dsr npi*? »ii*»n kV .'ooiKB'a *«m^ anp ,J»»3onx ni'c nooai

,"an3^ n»icy na*«! ^D»n ^k maiD it

mbiD Tya .«Jinn «7«? "©inn io»a*n nasn »t '?? nonxa »»na nynsDn nasnon"

.»Vd maTsn nb»njin inac .Vni iny Vya 13'k »RTia nTnon«? !j"7k ,ik"»b

."man ^v »nnoo •?» nyacn pioa in

.V'JBnn«? na» Vy «pn «'> .o*'>nn -»»oa D'pn» «i-ipb yso •«•»n iiaa Tys Va*?"

nT'K la'aoD v^annV 'la o"»i*o" "'" T»^^ "^^ ,n»5Kio»on n« aiBo'? 'Ta kVk

unp' ,D»'?nra mna"? laio na»«» »o .(T"a pns VcoV) na'iD t it'k »nonn

oViyn non'jDa V»»n •»••nBa .m'wn '?d nmaa i»dkd »as .naio m»» ono

( • stund«nbuch * np'J'T) •JianKi? D»T»!7 lai opas »n« Rffia »n^'n ,nan?Kin

D»a»Tyo oa'K d'td'?^ loa d*-iiö .iinoa lanai DnViys n« "i'^yB o»Bp o'yanai

tid'?'? .TiD'^n Tanoa o'^jann n« n'BV nnis »• .nn^ n'?ia» m'on no »»yana

( Bottius ) ."ns ^ya

. '>3€K~' /'/•«V j/-7>/^ .^/c^ - /'pT' 4/0 9V
7

/•«^.^Kv^^KvO^ ^/w<Kva.>vMA.^ " kc^'-^Ly^^ /aiuvuUdu^ AlA^"
/

V
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. , Von d.r andern ^«it» ist d.r Xod da« btfri.dig.nd.t«, vollmomm.nst«

Br«igni«, das man überhaupt «riebt, denn er ist da lebendige Tatsache,

-ährend er hier ein i^eweis dafür ist. auch für unsere Empfindung, für unser

»efühl wie hinfällig, wie vergänglich das physische Leben des Menschen ist,

ist der tod. angeblickt von der geistigen Veit aus. gerade ein. ^.wei. dafür.

das. immerdar der O.iat den Sieg über alles Ungeistig. davonträgt, dass in^er-

dar dsr Geist da. Leben ist. das Unvergängliche, das nie versiegend. Leben.

,r ist gerade ein Beweis dafür, dassn^inen lod gibt in Wirklichkeit.

4... der lod eine Maja, .in Schein ist. Darin liegt auch der grosse Unter-

achied .wischen dem Leben von d.« Tod. bis zu ein.r n.u.n G.burt und d.m

L.b.n hi.r von der Geburt bis «um lode.

(AUS : Rudolf öteiner «.chickaalsbildung und Leben nach dem Tode".

I.Vortrag : Da. geistige Leben in der physischen Äelt und das -eben

zwischen Tod und neuer Geburt.)



Seh#llliic 8ohrl«b In Amr Z^it» als %r ^KXmrm^ rmrtmmmtm^ also kurs

MMh 4«0 tod« 0siasr ron llui so goliobtMi Ifirau iMxolinm^ an aalMm

fraund (Oaorsla)» dar abtafalla aalna IVau Tarlaran hatta »**Oa«laat

dla ftaatlJKsungan« die ua« arwartan, sind unglaublich hoah» Iah bla

«alt anttarnt von allav aantl«antalan c^ahnaucht oaah dam lada und bin

abar loh

laan su laban und au «Irkan, aalanga aa islr vargSnat i

nlr dan Augaabliak das *tarbaaa ala dan tvonnarallatan

unmmrmB Kanaan jLabaaa daakan**«

114

aaiyjiiizia

mar quantltatlTan ^iffaraaa lat hlar dia ^rflcka aua 2uaaaHianhan< dar

Katur alt dar Uaatarbliohkait» ""ümr Tod, «alt aatfarat dla PtraOallah»
- >

kalt au aehatehattt arhttht dld ParaSnllehkalt^ Indaa w ala ron bo

aanohaa ^fllllgan bafraltf la Innaratan unaaraa «aaaaa blalbaa alr

Lt daata» dia «Ir auf dar &rda aurflakttlMaan habaa, varaialct.

iir alnd niahta andaraa, ala «aa auch ala alnd * Oalatar» iSina ktaf«

tiga j4g4#gj^araialattat

lahalling aa Caorcil«
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v/ ^.h^^^^ VvV-.^-^;3j
^

V

5.1.?'»1933

i^

\

.n

da* Gisyriich alt Ihnca Kit mir hr viel z\x uci:" a segtbcHy und loh

liab( t: i:r, uviot noch fortgeöützt. Tielloicht ..mtc Wßxi ogsix ^m »ui-

c . toll.n moJatr Ictisit n rtiiccl einen IJi .^:>- / la^ olcher uedankea

vmr ... Ich hftb« ftber iin^r wlöa.r ,^ :2ort, Ilmcn z\x oohrclb«x. , util idi

Ir b ...t bin, iaas ich die von Ihnen geeteilten /:r ; a nicht boÄiit-

¥^orton Irin*:. Da ich nun hjrc, ^ö .1- -ibr Ijen^ v^ill ich Xlincn doch noch

cinl, -^^il-^n senden«

IhTf g«! ;:iui MVMMhrNHIIM» nicht an mloh riohteti oniorn

in- n gr" , ^cl«hrtcn. Joweit üioh .li "r
, ^n auf r^-ligiotis-

-vtKliche Voraohrifttr. Lehen, 'oin ioh nicht 8 ohv - riv t In dg genug,

), dazu iju äu m. ioh ^i! übe aber, da»« ii«a nicht unbouin^t -^m

itlic' iat. Unaer jüiiöohoB Uwi e ;;t ... vtr jiieu-^nen nt '.lok-

lu V n ein ff ß':iatii:;;n und aosiologioch-^n iToß««»e« yon ^OüC Jchren.

Viele utL-set«« sinü "Us ruck eintr beetiontcn 30iii:a'.n untt ö; ..naaiaoh«!

virklichkcit , iie nicht mehr ais imtcre ist. aaaeibo bozie»,'. aic^h teil-

würise auch auf unuere polltif'ohen \xn.i m' nöohliohen xobltMiB im ^^uaaaBMD-

l«b n .Tiit -on :Jichtju:(m, in aa««VMi /alle nlao mit ion eutöchrn. , Ux

li«»e ganz cinzigirti^o -itu tion .-ften ic alten jajiBOhi n v.s.tze nur

finc auenahmt- iee .»i . ilchtige Antwort :'i. n. r i:- r .wii . ns kooiit 'a

aigor Mul* die alten VorsChiften al uf den jLJiLt tah, uia d 1. . ue

wir -uT .iie neu© Jitu/ition rcaglc i woll^m. iv -uf^jab: , d uns geecitzt

iJt, könntn wir nicht durch - orachung in alten « chrift n o . :ii^ na

nicht iuroh die» «lloin t Itigon. Virimt^hr ^jl rabe ich, in pf*-

ri r ;:t unsoror Oc: ' rt not tut. litis ^rdtzt sich z\x .. ie

^rage, ob wir Jui.cn -^Is G ::imchaft in utt:;.r:ffi h^^utigen noch
lebf^nslcrart (Ion vital) genug haben, um eines eolo;

Akte£3 fiUiig XU ine
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üOllena rci«gi»3reii«
„ir ..-riett uabt'l ülci-t

l<.tzt.n drei ^uhrt^u».naen emoA« to1«n. .-1^ * YorL.uan. n, un. -.^.rt-

crJUhl, '
. an., hl-^u« ont-vor. a l.t ur». .ia. .dc=!it in j. ior ..in.loht

CUI

ir.it Altjüilschcm oiner b .-tia«te»

am i.i;-B8tab aicnen. o cliubc ic:

und Peröönlichltclt, das uru5 a.*

und iJwrr tü.iimuo und den d-.mtuoheu

'.vcae ntlichea lc.-..ut in unaciw;

±0 eTativ (iör rü :i «

xaid :oht3n -.rachüttv-ruag d»T ulen.

dcutöoltf-n Juaen x'>^ so ot—
;

z\x,^

ob in dor iF-tatcn Seit ii' - - la^

lot unJ die oeutsoh ». J ^^^ -i-'— ' • --.

- y- "hiaen vorl;..^>3en «vollon, -.u.f ccr ;-!.

^
ii* .;/€t\tnchland, -iuf dar :i

j a.lutinav.aiiufcrttnir. wi't gylan^t n

tiisch ist, \vii\. ;>. .abei

in aofühl fUr ..r:«8chtnv,ürd€

*

m. Kultur 3'.)it ..öjaal.:>^- nou

m zu fi :* ;or.i.c?u ist, ein.

biiuot.

ioo aC t mir nicht so «ohr r:

\

10 .^agu acr r. li^i a - "3« ^c' " t mir nicht 30 «ohr ctm

ä.r .uö-^ahl be.tü-ut.-r w.buto «u sein, r.lc oinc. Tage der tiefon

1 -? ->

it*" schien ea, ^^1-^ ob die

. Ich h:^b-: doli In iruo: ,

i:or.;i

1

Iticbt nooh nicht ^jrnLoCna ^,_

hätte soin müßi'Qti, u..> eint. Ci.cc u

int alles, vw. dio Ju:!*.-« heute i- .c

lictUtigung, -lao ohno 'U -ü

v^JH"^ -t *«ouoranan,^ w.;r.ion ..^.iiit. •

Ich frti; mt rait Ihnou

1, i

t i-dor goöiohwunien

;;. ';! cho «Bd r oJaoniyche

ito f- ^- '''^rlung ihrer

; ;i»ai- rjiic .inßchlieealich

t-u'V. "^ " ' "IfiS i-l'-nd viel-

1., : ;iilurv:: noch srüöucr

t'.t hf rlv^isuTühron. 2u sehr

- - • ihri-r frtiheron

.,v.:;l'.itiun, i'j • ü äor '-usgangspunkt

T'in, ü.isy ^^ Juien h-ut« mehr al«

10 (ßOT7ohl in .v.ut3ohl.mo .1. uch in x. 1--—^ J i_L,,..on oi- u^

i^n, ^~bex- .?ao das «u *« :u. --» •
oua^^tA wi**, j- .)

K.trir«. .0 ,luub. ich, - -il ^ niota unt.r d.» - -ichtp-

-BM der «lislon ™ betruo ^ .n un. i:u r. . In l-t. >.s VcAaltnlo von
*'"

^ , , ,.4,,- nur für J.'' Judien; ie •Jf—
üoli/ion und otaat i.Jt in b - ,

^^i^'- ^«^ ^^^^ -^ ''' '

i«^^m :.ich Vielleicht, . -^ .-^.^ 1 u.. - . 1 ^ ^^ - Oc. r.:oh ,cr.de di..

, i^t .tarx bet«it habe-, >a.-.. üi * Iv a ;i roigni..e in der,

i^.l^- 1 it -i r ohHUptune be-

vd^scn. :>.:-> Verhältui. vou ...li^ion un,. - t. von Sott, .wort und .^t.ata

raison ^'-cr uchon i^ -It- n J.-x in.>e ior Hauptprobl«o.^* i«t

, * . 1- * nt uch -i- wüclc dea Äw»-
a ;ch hoiitf' -ms akut, ^ - - -» - - «- '^'*

30' 1 behorrf'ohen will. In ^i. .
-i •«• «10^

'I

/

IP
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- •? -

-c-'-n m{3ostc-n raclnos r.rnohtens di Juden auf

froBm Jhriöt wird um seines uewiaaons willen den ülaubenatoJl «fleiden,

gtaau wie Üe fr mmon Juien für ihron Glauben, uoh wonn er ::l3 Staats-

feinarioh gilt, iie ücheit^-^rhäufen bestiegen haben* uf keinom Gebiet i^t

liie 3ohrirfe und Unvcr» ialichlcoit dos Xonfliktes so hr g^ebon, wie auf

diaSMa; n turlioh nur dami wezm man i^eligion und Glauben ganz ernst

ni :• oChon aus diesem Grm.de ist os rntsom, b.i der urtrachtung der

praktischen 0%M§ß in Deutschland aic iieligion nicht in den Vordergrund za

sohiebon.

Ich glLTiubo, dasii das Leben -.or Jud^n in ?ut8chlanä i'* nitlonaleo-

^i liati^'ohen Stant sich nur Qt regeln lässt, dasa eine rt -onaorst^^l-

lung auf Grund der ethnischen Sonderart der Juden (miin nennt aas in

Joutochlsnd jetiüt rasi3ioch) verfü-'t 'vird, ien Juden aber ZT/eiorü zuteil

wird: ::rstcns roll Vchtui^g alo Menschen und alß Juden, ohne Diffamie-

rung des JudentuBBl, 2f»iteas "reihoit der vrirt^ch-.ftlichon B^^. tätigung

ii.i ....isaen der Gcoctzo.

I nstcllun^: verzichten, bcn30 auf das Konnubium mit den Nicht Juden,

fsmcr auf fohrande Betätigung in Icutöoh-loilturell^ n Bezirken* 'la

. iilTalent mü/^tcn lie Juden die :
" jlichiceit der 3otätigunfe im jüai-

dchen ' im, bczw. im deutsch- jUdiöohen "^ um erlrlten* 1^ Frage ior ''na-

tionalon r.inderheit^ solmeide ich hier nicht an, weil sie mir zu kompli-

«Isrt crsch-intt Ich kr:nxi aber nicht Ihre Am^chaaung teilon, iaes der

Begriff der national on Minderheit in Geg. nn' tz zu setaen ist zu ''Hingabe

n^ Vaterland". In Geg«Bleil, ^o wir» die lAnge liegen, nrc diu Anerken-

nung der Ju : ils nn.tion:jl-^r Hiaderheit w.'?.hi^ch inlich -;ie einzige Ilög-

lichlceit, trotz :aior vorp.nß- i "^mütisungcn ihi^e '^Hingabe ans

Vaterland*" zu 3iohora#

-^Ine nicht minder vdchtigo i^age iat die Bedeutung der jlkliochen

Tx^ligion • Is das einig-^^aie Band aller Juden, llior tritt freilich nr-l; n

die IwolAgion noch r.-'^nohes andere, so z^B. die rinnrrungs-Gom< insohaft

,

die «.^chioksalsähnlichkeit und als neues Clement die Beziehung zu I^lä-

stin i. Alle diese Lleacntc sollten nnch meiner "
: inuan £ t-lrtet werdeüi

aus allen könnton dir Juden moraü sehen Kuckh^lt schöpfen • les ist umso

.dchtl^or, alö am n^ch meiner inur\j rinit rechnen musa , :L*i3k tAhnlicäiQ

K^ohläge wie in ::cute«ililand auch die Judennchafton anderer Länder im Ver-

liufe der nächsten 1-2 Jr.hrzehnte treffen werden. Ich ylaubc tatsäch-

lich, d : wir an -inor Wenc ^LL' i^oticp i:ctiio}^alg gtehen, dea
.

kein Jude entrinnen kiann* crcr^.ide aus di< t- dru de ist ivil;u^tin;a in die-
«*««



/

»

.crobl

sehen

_,_. OMBt ao vdylitiß. bcr i ' ': vollatänli^: recht, da»» «e nicht

jin . ^-iötiaa ^a-s Tcrilcucrtuii^ j- in üarf, aoaaum ea : .
In inülstina

des j_ IMiMB a»l0tt« «id vier jnü3ch«i Bcceieterun^ -n. iescr Cn;lot

aber uaui «!•• i«t «M #l^GntitaliGh© fiaradox — kann nicht aus Palä-

etint. altoln oul-tehin, well die Palästineneer islt iiriaiitiven ükonoraiechej

n bcoMtftlgt üin', »la^rn unter Mitwlr:- Jzxt^ ler e;
ten jüdi-

i-Müpöxa, au» ihrer tlt lar I.oiaon und der ;rii«»D heraus.

iJ*ll Ich Mc-r 8o uxiBclmwnt Möglich fceiten und ungoheurt. ufg«ib«B

. inm d«pri«l< - -il«h Ose 7ox4»ltcn naaoher umtaobor Ju^on bo

.etüi ^: . a iii»rr nui- ihren •goiöti:;:ch( n -occirk una einen

-chxltt de irkliohen uoschehena. uoh manche iionietem sind

gol' , liea— beagWimMfurten reiben oln

•ehar»

«inaigen

hltr ci

Ui.

.-nay zu bereiten an.: lxi<n neuen Gelet in da« j13;ii loh'^ Löbm su bringen,

dum mxi- ~ut5 eist «atüchci: nie !2Bt. liierau gehört aber — laid darim

»ir«clt : uaa Ici ;or — ciam At—iphrtre io» Vertraucna, ^vm w-^iss nie,

it die •tMVjMCi n *. n irklicli ftti <^ Jadentura '..-instehen wol-

len oaur ite weit e» nur .:.-a.> . Innr Ziiantioaitaition ntat^^d uaa aofort

vvi .r uaa«W»Uru. , nn dir : • rang ^'^^r diooeo oder ;):neti «cbiet sseit-

iae oincuvc. -uc: n (c^-iädl-crtcn) :'2am eiu'ohlilge. Gcrv:.c in iioacr

iixnaiclit «ttid« sich •Hnü:J r -cht««» Tiol crr;. icV.t.n lassen, wenn reraün-

11^. »iten wie ..;lo |» ^tono ior von Ihn^ lufgcworf -n n ^'r—n und der

.-.UJ Ihrt« .-rief an Bubor sproc" - ^ n ti fcn üe unruhig? uji^ fine Initiative

er^riffoa«

loh hofA , V lu- ^ chrt^.r Herr "arburc, daoo di

vbroiBO •«r'i.^ht «Hl verbleibe , atotoh vor Ihr-ir

füijung,

r mein Jricr -»Iq

'orn 2U Ihrex* Ver-

It orgcbenca drü- in

Ihr
l

tXA
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Living at a tangent

By Anne Duchene

I.IAfVI IIUl>SON :

The Vynipholepts

14.1p|). Cape. l\SA\.

*' Nyinpliülepsy ". Liuni Hiulsoii re-

iiiiiuts US Oll a profutoi'y püK^'« ij>

" d stafe ot' clesiic* or frenzy foi the
iiiiattainabic, oiict' inspired in the
iiialo l)y younj» wonien or iiymphs ",

aiid *' iiympliolepts " are " oiies so
inspired ". By the same tokeii, pre-
suinal)ly, Mr Hudson mi^ht be calied
a inytliolei)!—soiiieone inoved to-
wards ilie unatiainabie by ibe
ecstaiic inipulse to teil a sloiy. Mr
Hudson leaches psyclH>logy at
Bniiiel University and is the autbor
of four books in ihat discijiline and
editor ot' a fiflh (ciiiled Ihe IUoIomv
of Jlutnim ititcllix^cfu't'). His com-
I)ulsioii h> wiite a novel, as so ofteji
wiih iliose wbose spurs were won
ii} oiiier fields, is inieresliny ; ajid
bis respeci l'or llie form ba.s led
bim to choose a ditficuh ihome
uni\ (lit't'icnh Convention, rarber
tban ro make ii seeni ea.vy.

1 bwartinu, firsr, naiive assump-
tions tbac a psychobjj^ist mij^hl have
a beadstart in ficlion by access to
arcanc undersiandin.u, be dcnbcates
bis book to the mild pioposition
that we can seldom know niuch
abouf oL'her j)eople's lives. Next, he
vobnitarily resti'icts hi,s l'ield of
Vision by usin;^ a worldly-wise narra-
mr, !>)• John Rovven, \vht) is " some-
Hiing in the Ciiy " chat invo-lves
**dabblJng round the edge of ibe
ai'ts " (a t'ine vauiioness is sliown
iln-oiij^lvoiii rhe bo-ok about rtie way
p«ople earn tbetr livinj»). Bnwen
is cqually at lionic in his diaBy vvhen
writin;; aboui c! icket, atbleiics, or
Opera; lie rcmemliers as "a nioment
to cherisb lor a lifelinie " the " var-
^ity match louards che end of the
*40s when Kininmouib bad pickcd
off the Cambridge vvin.uer in füll

flißiil " — from inieinal evidence,
be nuisi liave been about len at ihe
time; be also knnws that sycamore
trees «ei sticky in rbe aiitumn; a

Cornell
rl^fCl

Press

a

.M

temperate
TrouvilJe.

Francophile, he adores

Bowen alludes frequenily te his
sexual achievemt ms, and to his
high imaginative ideal of woman-
bood, but is a cautious nvmpbolept
himsetf ; when faced by an offer ot
niairiage he lacks '* the kernel of
hc>pe " to '* lauach anythlng as pio-
fo-undly specuhuive '*. Bowen, in
fact, agahi.st the roader's hopes and
probably agaiiisi the »vriter's iiueii-

tion, seetns a ki nd of younger cou-
sin, among narrators, to C. P. Snow's
LevNris FJiot : neutered and neuter-
ing in his sagacity. Often, to be
sure, very just and witty ajid per-
ceptive ; but in the end a doleful
niouthpiece. " Peitliaps all narrators
are talking to rbemselves—addicted
to glinipses of the sea caiighr over
characters' Shoulders and between
trees". Mr Hudson somcwhere
niakcs bim say, evidently aware of
rhese self-regarding risks, but
unable to savc iiim. The dialogue,
anyway, too often lies l)t'ivveen tlie

nnrrator and his mirror.

Furrber lo coniplicate niatters for
bimself, the author reflecfs, rbrougji
Bowen, that *' the pregna nt monients
in oiu lives are often chose ii> u^bich
notbing happens. (And chat as a

conseqnence rbe novel of action is a
special kind of fraud )

" The novel
of inacti(m is a dangerously exposed
outpost for a ryro to invest, and
th/xligh Mr Huds(m occnpies it

bravely at first, sbooting round bim
in all directions, he does raiher
sciirry for cover in the end.

The exposition is promising.
There is Rovven's sister Penny—

a

fine outline of a tense Hampstead
nian-eater, seeing nien somewhal as
porato crisps. to be cruncbed noisily
in public. J'here is Perce, her hus-
band. much rendered down by
nv.irriago, and by an advertising
agency where he bas to ose his
.Scotti<;h acceiu as an asset. There i<<

Fss, Pcnny's dosest woman fiicnd,
wiih remarkable red bair, a nice
nature, very good clorhcs, and an
uiifortunate firsj marriage ; and
tiicre is Boonier Miillov, Ivss's

second busbnnd, wbo worsliips her,
and fcels bimself doonied to failure

and cowardice, tiiougJi he o
tiirns out to be successful.

The precipitating incident occurs
when Perce kills himself and Ess
by driving his car into a free while
driving one night from Sussex back
to London. Why the tree ? Why
had Ess been drinking, but not
Perce ? What were rfiey doing
theo-e anyway ? Did a packet of
iinopened Condoms in Perce's
unopened suitcase sbow he didn't
know that Fss's tnbes were tied ?

And so on: Bowen embarks on
inquiries wirb restraint but relisli,

Penny takcs Boomer to bei- bed,
Boomer bas the guts to run away.

Kept in thLs focus, something
migilii liave been uncovered. Unfoi-
tunately, Mr Hudson calls in

supporting characters, notably two
forty-year-oJd nvniphs calied Beeb
and Fvie wbo remain, despite one's
best endeavoius, iiidjsi iiiguishable,
and a yonng one, calied Persepbone,
•vbarply daawn at first, to no sub-
secjueni pm |X)se. Bowen, in shojt,
lires of tiie incpiii^ : the tide of
lifc moves in, and obliterates what-
ever was strangely writien on the
snnd. before he bas tinie to decipber
it. The readcr tires too ; immedi-
ately before the end. five wbole
paees are dcvoted to Bowen's just
and perceptive reflections on top-
lessness, prompted bv a visii to

Deauville from Trouville.

AH thif. is exccutcd wiih unflag-
ging ek^ance. Tlie writing is scrvi

pulously groomcd and polished, to
restrain an exubcrant pJeasure in

words for ilieir own sake—a Froncb
womin, noncibcless, suffers from
" end4n4enous jittcrinoss ", tho tail-

oied .suit and smile of Fvss's fcmaJe
colleaqiie are "a declaration of her
own inter.s.titia1 Position in the spec-
truni of a(i>petites " ; buf there is

much tbnt is sound. and fnnny, and
(ust. (>nly. the nympbs are aiiing.
and their rbraM uncertain ; if Fss,
for iostance, is the symbol of ]n

helle ihnne satis (or cven avcc)
merci, rhis i,s not communicatcd and
wider implicalions. alwut the inflii-

cncc of the fenialc form ui)on ibe
male imai^inaiion, sink and gmter
oui amid tlie clever wo i eis and tan-
gein iai refleciions.

e big Spender

By Paul Johnson

<'!ir

'..-•f' 4^';^^ö5^S-
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ANTHONY B[X>ND:

Family Business

4.^0pp. Andre Deutsch. £5.9.?.

Anthony Blond is a vej*y versatiJe
and audacious fellow. He has been
a literary agent. He i.s a pubüsiher
—not on a huge scale, but wich a
niunber of excellent titles to bis
credit. Fie was—is—a man ahout
lowii, wiih an entry to several inter-
esting milieus. He is an Old Etoniiui
whose heart is in the Old City (of
Jeru.salem) and a bit of a gainhler
wiiC) one eye on the Talmud. He
is a direcior of Private Eve wbo
would, no doubl, like to be a
direcKM- of The Times. Now be hus
turned novelist, and not in a tentii-

live, neophyte mamrer either. Fami/t;
Business is 4.10 pages long. It Covers
the history of F'nghsh Jewish imnii-
grants from 1881 to 1967, and deal.s

witJi, at a guess, over 10() cbaj'ac-
ters. It is necessary, or so Mr Blond
thinks, to include a genealogicaJ
tree of tihe family with which the
book princi|Kiily deals. .And rhis is

noi an isolnted novel, but rbe first

of a rhree-volunie series.

Writing Jewish family business
history in fictional form is a great
deal bander than it looks. Ilie author
bas got lo j;et tlie Jewish flavour
right. He nuist make the wcalthy
bits sound real. .And, pcrbaps most
iniportani of all, be niust persuade
readcrs that he is writing abouf
an actual bu^incss making palpable
products and coining bankable
money, and not just a vagucly
imagined construct, enierging occa-
sionally from the diin background
to ktep the ploi oiled. To add to
ihe difficulties, the Jewish family
saua is a pretty well-ploughed
field. The leriific cohesion of the
jewish family, evcii today, llie huge

Jf the cap fits

System of rules, religious and social,
which Surround it, and whose frac-
ture and maintenance positively
invite fictional treatment, makes ii

the very stuff of which big, meaty
novels are fashioned.

The Sterling family of the book,
wbo came to Britain in the IJ^SOs,
and built up a multimillion elec-
tronic empire under the patriarchal
figure of Sir E/ra (later Lord)
Sterling, are already
Anglicized when the story
gets going, llie Jewish
then, is seen through
tinted spectacles, and
the Jewi.-Ii element in

partly
proper
Vision,

Fton-
sometinies
I he storv

breaks down completely. 1 cannoi
believe that Lord Sterlijig and
liis wife would have reacted to
the death of their onlv son in Israel
in 1948 in the weird manner Mr
Blond describes. N<m do I find
convincing the conversion, a.s it is
described here, of Lord Sterling
from a non-Zicniist Position to
enthusiastic, or at leasi gonerous,
Zionism, which plays a big role in
the final stages of the book. The
business side, too, is weak. We do
not really see the process wherehy
the money is generated. There is
no smell of factory or Workshop,
and not much more tban a vvhiff of
boardroom. Mr Blond is much
better at showing bow money is

S4^etit thati how ii is inade.

But on spending nionev he is often
süperb. lle has a \ery shajp t ve
for detail. He knows how the rieh,
or a section of the rieh, live, and
how they manavte to .wnuse and
make idiots of ihemselves. He
keeps the ploi m«)ving with a snc-
cession of family nusses and ne^ir-
messes, business scandaJs and
scheming over A (voting) shares. I

dare say it is all verv nnlike the life
of our own dear Marks and Spen-
cer, but Lord Sterling is a solid and
plausible figure and ime oi- two
members of bis
wirb memorable
not a first-class
good enouuh foi

family stand out
awfulness. h is

n(»vel but it is

<me lo encoiuage
Ml Blond to lompleie bis saga.

By Jane Miller

FRANCLS KIN(; :

The Action

249pp. Ilutcliiiisoii. £4.0.1

m^. ^^
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An
insider's

documented
account
ofthe

radicalfzation

of

Cuba...

Kiunucl ürrKtiy, ptesiOönlol Casttg s gceinnient, and Mar,o Lieienci 1 1?^'9),

Hie Unsuspected Revolution
The Birth and Rise of Castroism

By MARIO LLERENA. WIth a Foreword by HUGH THOMAS, author of Cü6a; The Pursuit of
Freedom. An accomplished writer and effective witness to the Cuban revolution provides here an
Insider's view of that countrys radicalizalion. *1 have no doubt that future historians will turn to
Mario LIerena's lucid and penetrating account as a first-class source on the revolutionary years of
the 1950s... An admirable writer capable of making events live."' -/rom the Foreword. "Llefenas
firsthand account. ..makes absorbing reading."-r/?e Washington Post Book World.

27photographs. cC9.25
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In I'iancis Kinju's new novel tlieie
is a novelist calied lla/el. wbo
besides beins pioud and gcnerous
lo a fault, is a generally " bit-

"

person. She creates in her larest
n<)vel a cluuacler calied Major
Chailes, whoni she dt>ems essen-
tial to bei noveTs struciuie for bis
'* smallness ". Martha, the lire-
sonie sisiei- of one of lla/eTs old
lovers, nncliaraciet istically reads
the novel and leco^ni/es her owji
Portrait in the Major, l'or sbe is
*' sntall "', too, und, ii iiu ns out,
litiijioirs. It is absurd of her. of
course, to see herseif in a male
character, just as it would be
absurd to see \lr Kin^ in his female
novelist ; but Maitba is absurd, l'or

tliis as for hei lenucily she is

shown no mercy, by either lla/el or
Mr Kin^. Sbe has rbe body of a
(laclishund, a " ciunbeisome old-
fashioned cor set of perforaied
rubber " and teeih which ^rin
beside her ai nij^bt in a jokey Con-
tainer labelled " strychnine ". She
is also a fat. philistine viij^in and
an e.xceptionally bad Cook j;iven
to rancoroiis expl()si<Mis in the
kiuhen and elsewhere.

Britain's libel laws can seeni bii-

terly ccnisirainin^ to authors ; they
have certaiiily seemed so fco Mr
Kins, one of whose novels was
snatched, on their account, from
reviewers at ihc eleventh hour.
Martha's vindictive campaign to

suppress the novel, as well as the
cruel account it {^ives of her, is

meant by Mr King to adnionish the
laws ihemselves. the cowardice of
publishers whith they encouraße,
and any generally held view
that an individual coiild matter
as nuich as a werk o-f art. " She
calied herseif a novelist and novel-
istsweie sup[>osed to itwenl, weren't
the-y ^ " Martha shrieks, and this
might have been the nub of
it. I« fact, it is a po-int of
view that is never explicitly
countered, just left to stand as a
naive opinion to have about ficiion
and the creaiive imagination. Mr
Kin« hitTJself makos it very hard lo
•in.svver, for M.H/el's- novel- is autobio-

^raphlcal, impoitant to her for being
s.) and noi, anyway, made to seeni
like a book tliai anyt.Mie wbo did iioi

know its author would have inucb
inierest in readin.^;.

Mr King has been made angry
and soriy f<M- bimself. Ue even
e.xlends his compassion to the frus-
trated reviewers tif the novel ihat
was witbdrawn. He has inustered
his aiguments and leduced the
enemy. It is iinpossible not to feel
sonie Sympal hy foi bim, sinre \h^
book whith was suppressed was a
very inu( b better novel tban ihe
one he has now writien aboui it.

.\oi ibat 77/e Actitni was inspired
oiily by a neL>d lo retaliate. It is a
study in kinds of demorali/alion, ibe
kinds which are urged on by age,
failuie and loneliness. By l Ke vnd
of the novel lla/el has ceased lo
be sine of her iioveTs worih and
sanctiiy. It is no longer a truibfui
piciure of her own recein life, but
propheiic, in iis evasions and self-
indulgence, of how sbe and her
fi iends would feel v\heii llie book
had been wriilen.

The failure to give life to ilie

nunal. or legal, dilemma at its

cenire has not desiroyed everyihing
in ihe novel, for if ii is irue to s:iy

ihal ihe readcr is unlikely to be
deceived ii is also irue thai Mr
King is not himself deceived. lle
too is able to disringuish between
whai might be calied " artistic
necessily " and what the writer
needs for himself. Hazel is made
to concede in the end that her Por-
trait of Martha was there for per-
sonal reasons which have no c(uin-
terpart in the i ovel. There are, loo,
moments and |H>rtraits, usually in-
volving food, which are as witty and
exact as eyer. An Oxford don and
his wife discirss memorably terrible
meals (provided by rheir giiests) at
their own dinner party. Martha'«
undernourished lodgers, two nurse.s
from Cyprus, raid their landlady's
exiguous larder. There is a grip-
ping accniuit of the manoeuvres re-
qnired when eating an Irish
stew. Fi^ially, though, the sour
quarrel at the centre of the novel
has spread, staitilike. to blin- and
disgruntle Mr King himself aaid his
cast of crumpied human beings.

Heinrich Bäll's L'nü suate kein
einzii;es Wort has appeared in a
new translation by Leila Vennewii/,
with ihe title And .\'ever Sani
Word {19r>pp. Secker and VVarbur

i
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Mein lieber Robert n '^

Knifa, 7.10 77

Ich d/^nke Dir und Jene fuer die lieben Wuensche zu meinem 90.

ueberreicht in einem Briefr , aus dem soviel innige Freundschaft und

Familienp-efuehl ausstroemt. Ich wollte mit dessen Beantv/ortunf
waiten bis ich wei;'ä,dass Ihr von Kurer Kuroparpisp wieder rut in

London heimgekehrt seid. Gestern war Deine Susi bei uns, und berichte-
te so. Es war eine besondere Freuae fuer uns, dieses grossartife Maedete

chen bei uns zu haben, eine Frau oeren V.esen und Geist so ganz Deine
Tochter zri; t.

Ja, ^eber Robert , r^-an wird alt , die letzten des weitverzv.'cifften Pra-

ger Familienstammes, der durch die Zeitschicksale so zerzaust worden
ist. Und nun sind wir uns nahe gekommen in mehr als i'reundschaftl icher
Verbundenheit- auch im iJenkeri » -^'O aass gewisse Ansichtsvercchiedenhei-
ten belr-mglos ei'^^cheinen.

Neunzig Jnhre sind eine lange Zeit . Im Licht sp egelt sie sich, venu i

ich an die Ma^enaden.^e, wie sie im aemmerc^ien die stinkenden Dochte uno

Cylinder der Petroleum lampen jeden Abrnd putzt, wie sie d^^von befreit
wird durch oic au<-h stin'encir oitpne Gasflamme , d^aa das Au-^rlicht und

end] ich der Dürchbruch vom elektrischen licht und da von der Glu^h-
lampe zum strnhlenoen Elei^tronenlichtda^^ nicht nur ÄX^unsere Abende , s

sonr3ern das \'Vi:;scn ums Licht und Elektron erleuchtete.
Oder die Erinnerung nn den kleinen froi'iren Jungen, der z .nzigmnl
Schmn.h Isr.nel am .:chul\vege aufsagte , amit Gotthelfe , oasr> er nicht i

zu-^^Tcifel : erufen wrde, der bei jc'.iem }joesen ein .Strafe Gottes fuerchte
tK^inn dureh zufaellig in seine Haende ger.-itene Buecher anderes lern-
te als er in der Schule hoerte , sein Kampf mit dem Glauben durch
neues ' issen- ".eit gehenLie Assimilation ,bis ihm boeses 'srleben dem
Judentum wie^ier zufuehi'te , aber nicht seiner Helirion sondern dem VOLK
das (jut'oh Aeonen di^^ Genes cier Stammvaeter fortpflanzte, wenn auch
wiederholt beeinflusst durch neues Blut und neue J^JÜmgebung.

Ein Volk verstreut nach seinen IJi^erlage9, lebend unter anaeren VoelVern
als Fremcikoerper, besch rankt in Hancelund Tun, eingesohlossr^n von Ha.-^s

und r^^auern. Die feuern sind gefallen - der Mass lei-'er nur zum kleinen
Teil. Er wird bleiben so lange Natcbonalehhuvimismus und Glaube , be-
sonders der ortho(^oxe Glaube, sein Verschwinden behind^^-n. Dr s wii-d

noch lange dauern, besonder.; in ^en primij itvd^ nkencrn Voelkern,Bis
auch bei ihnen die Forschung zum V;issen fuehrt , der ^ien G ott<^ sgla..uber

in schoene Erinnerungsg' schichteri und iViaei'chen ueberfuehj't

.

Das ist meine Stellung in meiner, Volk: kämpf f^.e[^en Ghauvimisujus
,

Kamnf r^Fen die Ortodoxie und p'ep:.en die mutlosen Frormen - dagegen
positiv : Das Wissen um die S tammzugpheori/;kei t und spines esens

,

die Pflege d^r geistigen Faehigkeiten, die unserem Volk ind der
EinschÜFSSung auferz ..ungen wuraen und :je nun allen diesen sollen,-
die besondere Stellung in Kunst und Musik , cias starke Familiengefueh
u^'d vor allem dMX^X auch der Hum.or. etc.
Man hat ie] erlebt in 90 Jahren und es koennte wirklich schoen sein,
wenn nicht die Politik -das schoene Bild verdunkeln v/u-roe. F.iit

Eegins nahlbefuerchtete ich, dass nun die Politik der Vernunft
Politik der jV.ystik weichen wird , dass unbeschraenkter M'

und Ehrgei:: zerstoeren duerl'te, >.vas immerhin moeglich war.
Vielleicht wird Dajan , der nir immer vv'ie eir:e Windfahnevorkam
sich ]n eine richtigere Richtung drehen. Ich, Optimi t ..uerde es jhm
zui'.uten.

chthunger



Aber fuer heute ^leiiuf davon, ri> nn ich ivol"' te noch von unserem Fest
berichten . '.ir hatten es im GalehXinereth trotz "^^ Grad sehr schon
und die Europäer haben n^^^hh ihren -chle chten So:'mer nie Hi^ze
p:eno3sen. Am Preitar abend v.ar ein utes Uinner. Das Hotel ha.t
uns .en Fruehstuecksaal vmnderbar herf^eric^htet ;. '^ir waren 32
leräonen n^us Gaj meinem prachtvollen Urenkel, der die vielen
Peden als Schlafrni 'tel genoss. Es war eine Freute die Familie um
sich zu haben zu S' hen wie sie f:e:,p. ehrten ist und wie alle r^ich
lieben und an mer haen^en.Ich hatte mich vorher nicht r^t r:efuenlt
zu einer geheimnisvollen L' ber ode: Gallensache , ^cam ein durch unse}
Ozei'et verursachter Unfalls der mich 5 'wochen durch Becken unc Rueckr

r.
f.schmerzen stoerte. Aber mti viel .illen und Cptal,in in iMenr'fn frinf

es sehr put und ich konnte noch eine lange l\'en'e in "^'.nrlisch aus' dem
Stehgrief halten. Zum Schluss gab das [lotel noch Champagner und dei*
D.^'rekt'.'r hilt eine Hene mit Kuesse n an mich und Idima. .J

Ich
,

wurmsr-he Dir, 1. /.obert eii ebenso schoenes Fest zu Deiner/ ^0.

•i t}>
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un aerogramme contenant un objet quelconque sera transmis par voie de surface
an aerogramme containing any enclosure will be sent by surface

J^
secondfold •^vu'iorj

iMiN m:i'N aerogramme
TiiNi?<n byairmail
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Mein verehrter lieber alter Freund I

Sie haben mich sehr erfreut und geruehrt durch Ihren gedankenreichen Artikel uebr

••Nutzen und Nachteil der Utopie". Ich war ueberrascht »dass Sie Bi^ochs ''Prinzin der Hoff-

nung'^ und die dÄigehoerig^en Parerga nicht kannten. Ich besitze das Werk schon seit 12

Jahren, und |lUt[£e mich sowohl als Zionist wie als Musiker damit auseinanderzusetzen. Dazu

gebeert auch Blochs sehr scharfe Polemik gegen die Araber in 1967, in ^fm er der Idee des

nolitischen Zionismus sehr nahe kommt, ja,sih beinahe damit identifiziert* Sein Urteil

ueber Herzl ist freilich sehr einseitig. denn erliaelt gegen ihn das Utopische, das er Moses

Hess nachruehmt. Das Herzl "praktisch'' sein und handeln konnte, passt ihm auch wieder nicht

wegen Herzls Neigung mit den "Grosskopfeten" zu |>aktieren.Er durfte fuer Bloch weder ütonist

noch praktischer Staatsmann sein:mlt einem üortryou can^t win against Bloch. Ich kenne

gut die starken und die schwachen Partien des Buches,habe mich mit dem AutcHT^arueber aus-

fuehrllch unterhalten (gelegentlich seines Vortrags ueber die Idee •'Arcadia'^ in Venedig,

in fondazione Cinl,in 66 oder 67) «Die Gegner schieden unversoehnt,doch freundschaftlich.

Hingegen habe ich,verfuehrt ducrh Ihren Aufsatz, in zwei der von Ihnen genannten

Buecher hineingeguckt , die mich seit meiner Jugend begleitet haben: "Vom Judentum^' und •'Die

Juedische Bewegung" (Bubers gesammelte Eassays, Berlin 1916) .Und siehe da! Aus dem einen

band fiel die '•Kongresszeitung^' mit allen Illustrationen des Zuercher Kongresses 1929

heraus, der fuer mich mit vielen nersoenlichen Erinnerungen verknuenft ist. Sie tun uebrl-

gens sich selbst und Ihrer Generation Unrecht,wenn Sie jene Aufsaetze und Aufrufe, ja, selbst

die Gesinnungen, die hinter diesen Buechern stand, so hart be*und verurteilen. Vieles in Is-

real waere nicht moeglich geworden, ,wenn diese Phantasien und Spekulationen nicht gedacht

worden waeren, ja,lch gehe einen Schritt weiter: manches in Israel waere gesuender gewachsen,

wenn die Chaluzim sich wenigstens in f^ einigen Punkten ,z.B. in nuncto Staat und Religion,

um diese Spekulationen gekuemmert haetten.



Dies und anderes Ist durch Arlosorovs Ermordung vereitelt worden.

Ich habe in Ihrem Aufsmt« eine Stelle angestrichen: "Uns erscheint das als eine Snezia-

lltat4 des amerlk. Zeltalters, das die Eierschat^iseiner Geburt aus der Fhiloso|»hie und Rheto-

rikler Aufklaerung des 18.Jahrhunderts nicht abstreijfen kann • . .
. 'Vas "im Rahmen des Moegli-

chen" lag,wie Sie es nennen,waere ein Minimalprogramm gewesen, das eben wegen seiner Mimimall-

taet nie hatte durchgefuehrt werden koennen - "genug kann nimmermehr genuegen".So einfach

lassen sich gewisse Gedanken der Aufklaerung nicht mehr abtun,wie es noch vor 30 Jahren

modern und denkbar war. Halten Sie z.B. Herr« Idi Amin Dada gegen die Staatslehren eines

Montesquieu, eines Adam Smith, ja eines Benjamin Franklin, und fragen Sie sich dann, auf welcher

Seite die juedische Denktradition seit dem Talmud steht.

Als Gegengabe schliesse ich ein unveroeffentlichtes Gedicht meines sei.Onkels Siegmund

W. ein, das sehr wohl auf die UNO gemunezt sein koennte,bes. auf ihre Israel-Politik. Es ist

aber im Mai 1912 geschrieben .Wie wenig hat sich im Grunde veraendert! (Ausser den 6 Millionen

Toten!). Ich besitze die Tagebue'cher meines Onkels - und wenn Sie wollen,werde ich dem

naechsten Baeck -Jahrbuch einige sehr interessante Seiten daraus (nach Herzls Tod) zu Veroeffe

lichung uebergeben. Bitte lassen Sie mich wissen,wie Sie darueber denken!

Beste Empfehlungen an Sie und die verehrte Gattin von Haus zu Haus!

7
?

j'^i'^lb j)i^-^<^l /W?^/J>WJ*



Kera Deror \

H

II

Ruf Freiheit aus! Sie sei ein Recht Im Lende'*

Wer unsrem Volk Gebot auf eignem Grunds.

Ruf Freiheit ausl Zerrelsse alle Bande

Der Knechts haft! Schi lasse frei den Bruderbund 1

Siegmund Werner, (Hai 1912).

Da war kein Armer, war kein fremder Sasse,

dem dieser Freiheitsruf nicht auch erklang

'*Bln Recht. dasselbe Recht fuer jede Rasse**,

War das Gebot« Kein Fremder macht* uns bang.

\

Doch wenn sie heute uns von Freiheit sprechen.

Dann fasst uns Grimm, es klingt wie frecher Spott.

Denn unsre Freiheit »unser Recht zerbrechen,

Das Ist erlaubt vor Menschen und vor Gott.

Weh uns,wenn wir auf ihre Freiheit hoffen,

Wenn uns ihr Frelheltsheucheln sicher macht,

Dann bleibt un^ keine einzge Zuflucht offen,

Ihr Freiheitstag ist unsrer Freiheit Nacht.

Habt Acht drum,hoert((l den Freiheitsruf ihr schallen.

Und wiest: sie meinen unsre Freiheit nicht;

Denn unser Freiheitsruf , er gelte allen

In Erez glaenz' aurh unsrer Freiheit Licht 1



no^«7on in ^^mx ii3d im .niin» w^bn ntn loo^ a»ipn\F 33'*oin impoic; iiosnD

IVKQ nnins vib r\i^z>2 »Vi« »Vodiikiks i^^ay »in ni ^aip nyain *iny •n'^p na*«

n^fin* n^iap *7J nn'ixü'? o*3;7n t^:^ ni^p "731* jik a^aiin lax .^^oa ^«iü* 03? oi^p

oai niön Kin nt '^ai'X .nisTKn bo »3» *?y itann'^i miSiin'? -noi7 ä^ho yina «pin

oi*p bv ini*2>n ]»iKn '»'•y imyoi^a nx ,*n?i ni'jy '»'7 Vapo «im |jiiyDVo Vra n«?

• D^Kan nnn'7 i*"?? nsob n^a^^n ,inn«n nun ^ja ,13» ii?x n^^nia •iin*

xi^jcnan ii^ann niiüpnt^o (1883 113573 **n'7i3> *iiy3 ö^a nn^n n»onia jinn^V

«909 333 tiinnR nisi?5 ^c ni^nn^'? nniii&n^ "713^1 n^aTin« v^2t> anüD ,1173 *^

.ni^n^n *T*Tin*n nns^oni ^laVix '73ipön ]3iDn ,n*03iiirjniK ii>^ nnn* ii nn^n in»

i^n kV '7'7D3 .r\b^ nnr!*> nomV nn^n k^ x^n .nKD3 n*3 lo 13^*373 nr»«n ,3kii33

• D^*3'7iÄ»i*K D^niD^i i*n xV ,ni3i'5n nysm •3s'7i ni^m nion*7ö nr.i "^npn iiJia

K*m ji'?« iiny in'7i2?n 's^ rnn« c^^p ins "73 "»d ^k iI^^äd ]21D in;?© nn^n nnn^n

1033 *iinn* nx *n'73p 'oxy »3« .]öp n^n n^^^npa D^iin^n iboo*** m*33 npin nji^n

ms s 77 1K ;nT by ]K3 isc*7 'b n;?ii» .13^3 m»Tin» miitüo »nu isü*» i3e? ,*3*x

• ^?*y*7 1DK32? HDV *D12)*0 V n«13 Kin -]« t^^Sr^K ]1»D3

-*1S3 m'713 t'7''T *3ii •*T0*7 H^ni TJ^iin* n>*np tk nn*n niv ,iris3 iij 'im

n3*'7n niyit? 2?\^«; pnio Chrastice
^^^j, ^^^^ 1854 113:73 ^^'t ^axi ^1855 n3r3 CK13

Y3R12 'ISO^ D1»3 0*101^ 13JCir 103 ^Ü^V^n TH 3IC1!J3 CDin D^^HH .!3^13*1SD "7X13

•n^n ]a yi*:? oyon n» 3nici no^^ioo n»iin» n^Dvn isdh ]ö inK x^an ^aK ik •npsKp

,n*jljij<i»5 noT 1X3 nr»*n j^^ .i»33 *3;7b ntn ry3n nie mspn^ yi^i ,27531 3>3 1117

-iy33 n\> n5^3i x"? »1^*5 n'33 n3ni» ,*7''t *qk .133^3 iniK-J i'iixn ri2?!? n^n nt k*7k

• D'3n3r» nspi ni'iiy ni*niK3 n3*n3i 111*03 nK^ipV 13731 ^yD n^iin'» n^Dvn n*i

,1£;ki ^77 'i^ann n3*'?*sn ^k2kvo ,n*Kii3n d*o*3 iin^n i3nnn' nx i3:7iin i3H

uDBb Q*ini*Dn a*'73n ns nidin x3K33 »ncs 3iy3 ;**DfT3ö'* no33n n*3 ^t i3nK '^bn

,B*3ynn ]D iDsy nx nn^'7i niixo^niiyo:: Tnnrn"? *i3 ,no33n n'3 \>k t^n «3«i?3i

,13"? nT)*n j^^ n3io •mi:jo b^xb y*3n k*? ]*'1727 ii33n 133 aipo3 nisynnV t*15 7\^r\W

l*tl1 1^3 "7^1 ,13'73K 13n3X •13*1*3 3*^7311 nD33n n*3 >eQ 133^n Hllil nno«73 T«

,D*3t7p I3**na3 ,13'7 H'H '7'':7*3n ^7*^3 .3iy nniix'7 3yj3 ays *13 (T*'y>3 ]Kp3*ü)

vnpn DiK^ip*3 Ki3*ü *13 tii^nn Vy o*poTis i3*>n I30xi3 0-31 »as'ipo nia;« ^y

•'y n3i3n n3*3ni I3i3n sb a*iir .cpi3C3 n;py mm ;c*piD*ii o*ti3s aniK «Vo*i

.^3n iiK nn3*r» iii3i*in nyßin oy pi ,nyio ^3*« dk ,fl*33 n3n3in t^^'^^ npVm
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• niu3a iriinn *D^a la"? yna nnn^n "?:? ^nn nnpon ^k .^io'? nü'jn ni^^n jiÄnsa lanii

nn^n it .^ük ^mn bx» nKia*i;iDa ni*?!*? o^b^an i3**n ^sinn "7^^ o*3iüxnn D*D*n nx

]D nanna ^c'^zt \>o ^y ^'^^aira ,n3i:7 nn^n k^ K*n •»•'bsDü" n'^ n^nc? ,ny3i0D nV^np

R1113 ^1811 :\:iV2 1^13) ,1^*2 DH-nsK ,^3pTe? ^5 ^y ^k »ikisd Q^^-nrt^n a^^nn

Tn DKnn*;E7ns idd m^^ya ,n»3önjL lana^n ikid^ : ]ic'7n n»n inn »ip» ^lan

,i3iinDJrj "^^ IHK T3y ^rr ]**Ty lan *as ibi3 inr ,n:j*n27Knn -isdh ^k Dxna*»n»a

•löH nysinn ,minK ühod fl?^3i .mpn Vx nspn ]d n^iin» n3*nno nn^nxn nn3nrn

HT V>^ ^013 i*n ]ni ni^Tin' nnnQ:7o ^nv pn ma nt »d'x ison »th«? : nni^a nit

nüini ^111 n^nn nn^iiKn nji^n ni<T ^Dai '•Tana'* ia*»p id^ji ,in'm^i3n3 ninnuD

-ijni^ rillen x"? N^n ^k .a»*!'»^ ^id»dd ,nniK »üo"? c?oo n'^iD*;? ly ^n^firi' n3^na!)

HK utiH'? pi "^Di;^! ,i3^jisi3a 1t miH» i^iin^ 18C0 n©p •Di^^ 13^2» ]niDa n^oDif

«IK n3 r"? d*31 0^1533 .iH» n^^"?! nji^n 2*^D*5n D*i5Dn ii^Tin^n n'^ci'jDiiin

o^is^Km n^D3Dn nn^n crv ^ns^üüKnna »nnÄ nn£«7D pn nn« i?? nt ied2 ,in:< ^iin*

no«7fir ,'poaiGic'?E nnsi'oi >(1850 ^lya i'7i3> ]oaia "jikp ^^tii >c it : ninsi^o

1ia?Rn Di»a nont na^aon ^7» B^ns^Änj ü^z^ .d^ptap t^kii) ^aiip ]^3 D«r •»« y»si3

"^D D^annn mnacs n^iin^rj la^n ^d ,ns»::?B7Knn bü ji*Vnr^«pr; n*C32n *??: cn-^aiona

-••X n*3 i>K ,ni'!i'?n'7 ^i3a noas n»3 n»n k'? nt •»Tin^n no33n n^a ^k »nsDöTn«

iiy '•'71X1 u^iin^ ]'»^3a na© ^23 isoKiin du .1^*331 isd3 cmn ^3© *7y3 p^i 3*13

(sr^T*^ ^c n^jp nD*3 oy ;i^3oii3y inmc •'i^^io^n hdküh:? •3s'7 .nei>r iä d»*3ü

,mi3nn ]o thx id^o a^oyi'? .oi» ai* iiiixi ^yi nir^no "^y ,nni»Dn ^3»*3y by

nKi3nn ••i^no "^y Tin*3i ,o>iy '?<g lonaü D^3^*3y >y t3itis3 ]3 »3i;'7 di* n^nv

•'l*3o'*n DV«7inü3 •nxnD'? o^nnioi ninD"? 3*-13*k 3^713 i^n h^k d^tih* '3 ,noii33

•3-^ kV DI 131331 nn^ n^n «b »Di7n ]Tn .'7'7snn^ 1^7*1111:!

^aö"? ni'7*Vn i3^'>y i^y mi^D o»ii .ny;73 inx nt no33 n'»3 "7« ns»ü::xinD Tinn

• Jiin^^o^ 13T3 y^an^ *t3 ^niii/n im loinn 03M^3 a^D3s ,i33^nE;3 n3»n ^ki

,nt33a *3':rn nson n*33 np^3 k^ aM^^ni Com*?» 12} nVna nnn^o i^n^n ^inV
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1025 -jiD» ,'?n3 n3^'>n my;? »no •?» it nm^o nmoii »o^tb^V napn«? .n^aonaa

mna«?3 im^aa noVann .n^yn iktb a »as T'j'n Vy an na oon nnvyo n»nn nnn^n
-yan ;ik ip»3 »na^'? laaiann nneson aa ^aca »a^^nnsn n rjK :7ön 01^ OK naoE «V

laom n37 »laa iwV ,(tx yn^ n^n «^ n saoK mnj a»on q»03 Tjna ixmnn
naca.jiao •xxioa '^lan'? linj kV n« »on^pa o^nnis i^n .nnyoV »mn inbyv >k

HK «IDiJc in n*n a»^nnja 'nnÄi »n'y'an'? nn« noa V« nsan ]o na^Vnn nm« npiaa

ta'ja noian n« pi ,o^naon kV*?! oinn k*?»? ,niaii pnoa pte lanK KTipi uVia
,mB oinj'J nxnoa ,iV «np »nxian axpm »oms? ox n*r, •ttio »«i^oin"? Tjy »Vy

lt no»n» .ISO nbRn D^^isan Q'iin^n n^Bpn «j^aa an«?» '?aiKm noan mnua '77 ]a»

•in .r.3^1? loan n« map*? iVai^ na^aon »nn^z? »na .©onn oi»a an*? no»^pnn

naT3 3X73 »gKa n"?iy »i^sn laan n^m nüincn mcn »yc? laan xik iiniay naya "ya^p

a sn Tiaa it iia»^ .ano •»£) yoV^sya* layi» »V nr noiyV .nVic n inna»7n anya
nyT7:?,5^iin'? rsn T^^n i« .D^'^on^a ni^a iia:7n n^ito »nn* nm» nann ]T3x n*n

«K .Tys'? n»3o »a^s .d^mihti a^^rrn by nonin ng ny^aoa r^n^nj ,.ipTn iii

isamn «> i^*iyo Van) a'xn nsaa o^nn^n

» »•&»
no oispjcT '?s? D^^a'sn a^Tis^on

• n»̂D»3o ,D»i73Kn nniK xioa an iVjk o^^mn^n D^ms^ons ny^o »a« tk ,Ci n^nsy"?

• |Ka Tsn"?

a»*nn ma sin »Tiyaa mÄnV xi^ats n^oniaa nnn^n m^nsw la 73 .^•'7B0^ na

I JiyiV nxn .»nnai nix'yna »iie'ya .nso '1133 ,a»»05y nnmoa Ksanni? ,a»»asyn
nnn n*3^-ia mjoas i^n »tinx hko Vp n'nn» .na'snpisi .ts'*?«! ^^^n'>iJ » «»y *]k

.Dn'3^3 yio Q^J ,niai^xn jiyein 39'? ,tx n^n kV »-in »n^nooiK-n^oma 'mn' ny

Vk yanj? TnTt Ti,Tn ns-ipn nmm ,V'?3 nyiT nji»n k'? n»naym n»T»n nn»on
iivo ,13p iniKs ,oy'7yBKs *?» ik o^^iaKna "jp aanan mVn n*n 3 xn n»3n »nn

.J113-J jiimi Q^an maiBb "ys/ n^iinn m^inn Vc? ypnn 'yy scann nt c^^n-msi
••spn ny!?3 .^'?ijucpn mn n n« oyo3 k"? la'Tn 3myo3 niaj »no i3n3»T i3n3«c

,TiOKT DT3 TiayV nnTo itct ]n3 •Vmxpn ^nam ns-ini nirn nn;?a rmaynara
>s o^Vyis .c^VinKp th iVb o»»«Vpnn a'^^yians? .nn'? 01 jiia'srr nt iTünV n»n
J» ,n*n iMK-*K 1387 ,nnK pno inypoi ,nnx inVir Vy nnssan oy Tspn nyn iVa«
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la'nan a* ^^^ Vaiitn »aiV pi»3 ,i3*?Dsn oni •lasy'? jinVxa »en»« irtui in«

n»D3 •')inKpn noian nayca .o»Dn >» m*» »au^ ,Tn» uni» ninr^ iD^n» o»3*xn

lanan lasi o^a nyna aima n»oi'73mn Vdi ,1"»*3 aVxm ,0011 o*k >r loiia

^y*7t i7Tin K3001 ,Q»Tin»n »xnao nm -i'an «D'sn td^kh na t« .«aniinV n»an •>«

no»3 IT nn»n .mano mp> o'jtTip D»Ti?i»n : "»om n*n ,T51»3 ^7VP o»-nn»ni

,1T ^v nainn T>nV it mm ni»ia

• laio »n'ya itin nr nai ,o>iy nnon*?» »no •tnn ,20-n nson «iio "jo dtk'?

•a'xn nyn .i»oi>aiK •oi'y'na itis n^ny i«in» -»ijib i'>a» k"? o'pmm o«3iit

^ü^iv niKD ^vz)2 on^aD;;? i^ns^ o^anian nie n*3:7n n^irn iionVo »inx na losy

h^ik:; 11D7 ,'7En;:7'^ -idic?**: c^V^snr) lax »cbnyn ^7 niiaiFi Mi^^y inisv ,i'?">n

yf

• o^aan ^i^a jiiaKn nun* xik ptn» nt r^ipi »Kn"?!-!

]Dai3.n.r

(1969 laoüBD ^^""vn 'lüji •n^pai^oiD*! nnn» •••n;»*»)
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JIRI LAMGBR • tili« TrmfT QmmehlchU

In dtn ?r§Li%r Jüdisch» Krtls#A taucht« eines Tafcs ein neuer tlebräischlehrer auf«

Em waren die letsten Jahre des ersten «eltkrieges. Prag» alfi die atadt im Hinter-

land« war auf natürliche Weise Zufluchtsort der vielen Flüchtlings aus den Ostsn*

Daoals bekamen die, in allgemeinen assiallierten« Juden ihre Sstlichsn StaMMSge«

nossen zum erstenaals su sehen luid das bekannte Wort «"Ostjude** wurde su einem ge-

flügeltea« Past seit Beginn des feltkriegss - und längs Zeit auch Torher ^ warwn

die Hebriischlshrer Studenten aus dem Osten« die sowohl den Jüdischen Oeist« als

auch die hebräische Sprach« in die Prager Jüdischen Kreise brachten,

Diess OstJuden sahen ftusderlich genau wie die anderen Studenten aus« waren rasiert

»

trugen Ansflg« wi« ihr« and«r«n Kamsrad«n und unterschisden sich sumeist ron den

anderen nur durch ihre Aussprache«

Jiri Langsr war ksin Ostjuds« In der Hebrftischstunde sprach «r ein literari-

schss Csechisch« hatte ab«r «in«n langen 3art« trug Schlaf«nlock«n und •in«n lau-

g«n Kaftan« S«in sleizaich unb«weglich«s Gesicht« irgendeine vuidefinierbare Starr-

heit in den traurigen Augen« dies allss rerlieh ihm das Aussehen der in den Prm^

ger Strassen aufgetauchten« gehetsten Juden« die sich oft mit einer Schar kleiner

Kinder durch die lirraenden Strasssn der Grossstadt schlsppten und fast immer die

Zielscheibe von Hass und Spott wurden«

Sines Tages schlug mir der rerstorbsne Prager Philosoph Felix Weltsch und dsr

damals noch wenig bekannt« 3chriftst«ll«r Frans Kafka Tor« b«i Jiri Langar gemein-

sam Hebräischstunden zu nehmen« Der Kurs begann nach den Horbstfsiertagen und so«

wi« sich Kafka humorvoll ausdrückte t •lernen die Prager --ionistsn wahr«nd d«s Jahres

und kommen bis zur sehntsn Lsktion des !fos«s Rath (das Lshrbuoh)« um im Lauf« d«r

Soaa«rf«ri«n all«s zu erg«a8«n und im H«rbst wisdsr b«i Lektion al«f (1) ansufangen

loh kannt« d«n n«u«n H«bräischlehrer nicht • « #eltsch und Kafka wussten gewiss

on seinen fanderjahren, seiner Vergangenheit«

Nach einer der Stunden bat mich einmal Jiri Leuager mit ihm seine Hutter su bs-

suchen. Sie wohnten oberhalb des «Venselsplatses, der in den lotsten Breignissen

Prags eine gross« Rolle spielte und rielleicht noch spielen wird« «

Ss war su einer spitsn Nachmittagsstunde. Die Strassen der Stadt waren roll«

ferkstfttten und Kontoirs spien ihr XsAschenmaterial auf das strassenpflastsr« Ür

schllngelten uns durch die dichten l^assen« oft angerempelt und angestossen« denn

Langers äusseres Aussehen gab Jedem, der es suchte« Anlass dasu« Langsr aber liess

sich nicht beirren« Jeds Bemerkung echien an seinem gebückten äücken absugleiten«

Deshalb schlugen wir eine Ssitengasee ein und man konnte ich seine Gesichtssttge
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b«obaeht«n. 2war wr loh noch ••hr Jua«, dool» •pflnglich und Tl«ll«lolit deshalb

offtn fOr J«slleh*s L«id und J«d*s »onderbar« M«Mch«nge»chiok. • und 8ond«rbAr g«-

nug «»r dl« G«0chlcbt«, dl« nlr dl«««r ungewöhnlich« M«n»ch an >«ln«r 3«lt« erslhlt«.

3oTl«l Ich «Ich •ttoh b«müht«, ««In Alt«r «u b««tl«nB«n, •• wollt« «Ir nicht g«-

ling«n. Sr •chl«n «it ««In^m l«lohtg«b(lckt«n I«lck«n und •«ln«B Bart - dMal« trug

nicht 4«d«r sw«lt« Jung« «ln«n Bart «1« In d«n h«utlg«n T«g«n - und d«n trauxig«a

Zug uxn d«n üund, nicht a«hr Jung «u »«in. fir«t tI«! «pÄter «rfuhr loh, dm«« «r

«Inlg« swanslg Jahr« alt war.

Und dl«« l«t dl« (}«achlcht«, die «r ndr unt«rw«g« «rsählt«. Bin« «y^tlsch« 0«-

«ohloht«, dl« To« h«tttlg«n Standpunkt aus gea«h«n, nur d«n Tl«f«np87Chelog«B Tcr-

•t&ndllch Ist t

••Bin«« Nacht« «r«chl«n mir «In 0««icht. Sin «lt«r b&rtlg«r lann n«f alch, winkt«

Ir mit «Iner blafl««n, dünnen Gr«l««nhand. Unruhig warf Ich «loh ! Schlaf« hin und

h«r, atand aa Morgan 8ond«rbar s«rstr«ut auf und dacht« t «In Traaa und Trtu»« «lad

Sch&ua«. Ab«r dl« nÄchat« Hacht aah Ich wl«d«r dl«« alt«, gut«, bBrtlg« 0«aleht,

und als •« adr In d«r drltt«n Kaoht nochaiala «rachlan und alr dl« Hand winkt«,

wuaat«, «apfand ich «a in a«ln«m gan»«n W9B«n : Ich nuas ih» folgan und 8ond«rbar,

Ich «ah daa 0«»lcht iiBa«r for alr. B« wurde mir am Tag« «ur »olk« und In d«r Macht

nur F«u«r«iul«. So «rll««« Ich, ohn« auch nur ron Jemand«« Abacfalad cu n«hB«n, das

Haas. . Ich war daMls a«ohs«hn Jahr« alt und b«gab mich nach d«r Such« nach dl«s«a

«Ir ttnb«kannt«n Or^ls«, d«r «Ich rief. Ich ging Tag um Tag, «och« ua *och«, bis Ich

Ihn «ndlloh fand, bl« alr dl« TrauMg««talt In d«r P«r«on da« B«l««r Rabbi «ntg«g«n-

kaa. *un hatt« B«ln tand«m «In Bnd«. Vier Jahr« l«bt« loh la Kr«ls« ««Imr Jttng«r

und «rtl«ft« «loh In j«nan Wu«ll, d«r uns Pragar Jadaa so frsad l«t . • ."

Inswlschsn waran wir b«l 1ha su Haus« ang«k<MM«n. Aus d«a P«nst«r d«s slsalloh

dürftlg«n ilam«r«. In w«ioh«in «in« sart«, aUd« Frau - ««In« ^»tt«r - alr fr«undlleh

dl« Hand •ntg«g«n«tr«ckt« , konnt«n wir über dl« tau8«nd Türm«. d«r Im 3onn«nunt«r-

gang l«ucht«nd«n. Stadt bllck«n. Auf «ln«m Büch«rr«gal standan untar anderen die

letsten Bücher aeln«a Bruders Praatlschek Langer. 2w«l Söhn« waran au« dl«s«a «In-

faohan. aaslalllertan jüdl«ch«n Xr«ls In dl« W«lt g«gang«n. Dw «In« «rklc« den

kursen, atellen »eg «u einer freaden Pe«tung. die er Infolge ««in«r schnft«t«ll«ri-

sehsn und draaatiaohan Talente fast wie im Sturme eroberte. Er wurde ein berühmter

Schrlftateller, der dem Kreise Karl Capeks und lasaryks angehörte, wlhrend der

swelte äproas derselben Pamllle lange wandern ousste, um helasukehren «u eeln«r

Lebensquelle. . Dmr «rat« T«rbracht« dl« Krl«gsjahr« In d«r c««ehl«ch«n Unt«rgrund-

b«w«gttng ala Lagioalr in ^aland, d«n Bw«it«n üb«rra«cht« d«r Krl«g «r«mk«n In

der chaaaldlaohan feit dea B«lB«r a«bb«n. Dann T«rll««a er die Jeachlrah und k«hrt«

au« der Abg««chl«denh«lt In d«r «r labt«, »um L«b«a surack.
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tl# SoÄÄt war b#r#it8 unt«rg«gmfic«ii« dl« !#!•& Tar»# ?w«« •rlor^n «leh 1»

MMMrndita Ak«iidMsai«lt «Ir saa««n in Laas^rt SlMiar und «r #nlhlta alr chaasldiaeht

OMChlcht«r:# I«Mir wl^dar tAaohta «r In dlaser id.r io fra^dtn Welt onter und holtt

•ine a#9ci3lchte noch der anderen herror. fielt Jahre ap&tert aoch 1>eTor ich etiMUi

Ton Lanciere LeVen und Sahiokaal hörte« kaaea eie odr in die I?and« Si« erschienen in

eenr aehöner AnfMübung» anter de« Titel "Die nmxn Tore*, bei eine« der grSaaten »er*

leger dea daAaXi|;en i^raga ( öorc^y )•

Genau ao plötalioh, eie er auf der Oberfläche auftauchte« Tereehwaad er elnea Tagaa

VC« Stadtbild Präge. Seine auffallende Oeetalt begegnete «an nicht aiehr auf den rra-

tcira« iMS^^r «ar nicht da«

äinea Tages • «e war im «^intcr • Ring ich der itoldau entlang« el« «ich ein Hann

¥on klei£.^r, untereeteter Geetalt anhielt« f»ir die Kaad hinetreckte und su »ir ••Scha-

la«* aagte« Kr tru« einen grauen ^portansug« unter de« kureen Jackett blickte der

Bolllcaagan cinea Sportaweater« hervor« auf de« Kopf eine graue i^ollkappe« Irurse Hoaen«

grobgeatrickte« lange ^ollatrÜÄpfe« unter der Ächael ein Paar Schilttechuhe. Ich er-

kannte ihn nicht« Dae Geeicht achien irgendwie ereteinert« die Unterlippe in den

breiten ^ü^en vorgeeehober, aber die Aogen« dieee traurigen Augen« grau« dfleter« 41«

kannte ich« i:^r ersuchte mu lAoheln« denn ein *-achen gelang iha i«»er nur ala Vereueh«

£a aar Langer« der Chaaaid voä Bela« «ein geveaener Hebräiachlehrer« «"Kooaen aie doch

Oit air Schlittacbuhlaufen*'« lud er «ich ein« Ich versuchte »einer Verwirrung Herr ««

«erden« hr schien «ein Staunen Ober seine neue Auflage nicht au beachten« Ich aber

dachte "^wie doch da« enschenaatlita verachiedene Formen annehmen kann !** aeia Aatlita

achien ohne ^rt und Schilfenlocken nackt und hilfloa« ^>ann hefteten sich laeine Bliake

auf eeinan Ansuß • die Schlittschuhe - ich trsttte «einen eigenen Augen nicht« Langer

und Schlittschuhlaufen l wir besprachen eine &«a«Bimenkunft« Wir trafen una auf eioar

Ineel auf der Moldau« wo ein Eislaufplats hergerichtet war «• «ir faaeten einander

mit gekreusten Armen und fuhren loa^ doch bald löste er sich von «ir und begann aeia«

^unst SU aeigea« Er sog Schleifen nach vorne und nach raekw&rte« drehte sich wie ein

Kreieel um sich salbet« kura er war ein ^*<lnatler aondergleichen« Bald aah ich, daa«

er der ^ttelpunkt des belaufplataea wurde« u« ihn eine Menge bewundernder Zuschauer«

Als ich sdr dieae gerSteten GoJi«geaichter anaah« konnte ich mioh dee aedankena niaht

erwehren t es ist nicht auageachlosaen« daas sich unter den ihn bewundernden einige

%efinden« die Laager oft angereapelt und beachisspft haben« ale er ait Bart und Pejas

durch die btraaaen Prac« ging«

Ala er die 3chlitteclmhe aHaahnsllte und sein vo« LMifen ger&tetes Geeicht su «Ir

hob« «ar er « trots seiner na«a« Aufaachung <Soch der alte« dieselben verschleierte«

traurigen Augen« wenn auch der »Sund su lächeln versuchte«

lieder vergingen viele ^onate« öieeaal war ich ee« die die Prager Jtraaaenverlieaat



u. ..inr Ir«««..t1t .« folg.«. Mich führt. .1. »«»h Lra-l - -l*« ^^^i*^ ^^^^'

tina. Kaoh T.rl«if Ton .•.! J.hr.. b.«ioht. ich ..1«. -«tt.r in Pr^t- «Ir - <l.«n ich

w« nicht «.hr iai.in. hatt.n .in. Vr.br.dun« «it L.n«.r. Ich wollt., «.in Mwn

.oll Ungor k.nn.n l.rn.n. Wir traf.n «n. .- 9.A. - de« T^. d.r Z.r.törun« J«ru.«l.«..

«»f d.. fr.«.r idfn jadi.ch.n Pri.dhof . In «.in.r ürinn.run« l.bt. noch «n..r»i^ Lt.-

fr auf dorn Eispl.t. rerbr.cht.r «wh-lttM- ö« Fri.dhof l.g .tili und T.rl....n.

T.ririu.t. wi. .in. f.m.. grün. In..l .itt.n 1- Ltr« und H..t.n d.r Oro...t*dt. J«-

..it. d.r hoh.n lb».r d.. Gott..«k.r. ra.t.n di. Automobil, und h..t.fn di. «.«-

•oh.n T.r.chi.d.n.n U.l.n nach. Hi.r ruht.n 0..chl.cht.r. St.in. .prach.n .in. «.-

h.i-ni.Toll. sprach.. Bau«ipf.l r.«.cht.n .acht. i. ..ich.n So-..r.ind. Tr«».rw.id«

..nkt.n ihr. lang.n grün.n Haar, über T.rwltt.rt. HUg.l. Durch di. -ipf.l der Blu..

«alt. di. S«m. goldene Singe. Kein Mensch war .u ..h.n. Da bogen .ich einig, grün.

2.eige au.einand.r und Yor un. st«.d - ein bärtiger Jude, ohne lüra«en. ein T-chen-

tuch u- den Hals gelegt, in Pantoffeln und lange«, nach cha..idi.cher Art ge.chnitt.-

n^ Hock. E. ear Lang.r. S.in br.ite. üe.icht - Ton iichläfenlook.n eingerahmt. scM.n

alt. ST T.r.ucht. »u lächeln, al. er un. seine auffallend achmale Hand entgegen-

»treckte. Ich .teilte seinen Mann ror. Sie hatten «war eine gemein.«». Sprache, da.

H.brli.ch.. und doch 8ti....n die «w.i W.lt.n hart auf.inand.r. Lang.r war g.g.n d.n

aioni..«.. H.brli.ch - das ..i di. sprach, d.. helligen buche, und d.r aebet.. Da.

i.chick.al d.r «-ud.n ..i ... i- "aluth «u leben und auf den .e.siaa «u warten. Main

Mann i.t einer der Gründer von Daganja. Bald gerieten sie in ein. .charfe Au.ein-

•«dersefung. einen wahren «ortkrieg und .1. «ein ,«ann behauptete, da.8 ..in Plat.

in I.ra.l war. antwort.t. Langar :*wir laben Ja in einem .iTili.iert.n .taat und ..

geht un. gut-, rief mein Mann aufgebracht ,-Ich will nicht whwara a.hen. aber .s

wird .in. Z.it ko««.n. wo «an euch voa hier wegjagen wird l" li. ^ i« J-i»« 1922.

di. aiat...it der D.«okratie in d.n 3uropäi.ch.n Staaten. Nach dia.en Worten wurde

a. im aart.n der Toten toten.tlll. «Ir .a...» «»f .in.r Bank in d.r »th. d.. Grab-

mal. d.. hoh.n Rabbi Low. Mit .in.-«al. hatt. una.r iu.a««.«..in .in.n bitt.r.n B.i.

g..oh.aok b.ko««.n, .0 al. Ire ei« Schatten da. ko««.nden ae.ch.hena. das die lu-

kunft noch gn&dig mit ihre« Schleier Terhüllte. «»f diese Stätte gefallen. Er b.-

gleitete uns mit schlürfenden Schritten «um Auagang. Hachde« er fa.t.te. blieb er

und kehrte zwiechen die GrRber «urüek.

Jahr, vergingen. Von Seit «u Zeit begegnete ich hier.ula«de in llterari.ch.n

Zeitechrift.n Q.dicht.n von Mordechai O.org. Langer, ei« Zeichen, das. er .ich d.r

h.brii.ch.n iprach. nicht nur .um beten bediente. Und wieder vergingen Jahre. Di.

geduldigen 1.11.» d.. Ith.r. b.gann.« in all. ^.It da. hi.t.ri.ch. G.«,hr.i i.n..

Wahn.inni«.n .u trag.n. d.r ..ine Hand nach d.« Rad d.r a..chicht. .tr.okt. und in

v.rbrecheri.cher ü»ver.chl-th.it da. Rad in. Koll.n bracht., u- unt.r ..in.r Wucht
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Bs war «thr#n<l d^s twalt#n W«ltkrl«g««. Ich wmr in J^rusal^a und •rfuhr Ton Prof«

Rago Borgaan, das» sich la Hadaaaahoapital auf das Skopuabtrs Laagar baflada« Br nar

aohw^r krank« • Er war als lllsgalar Blnwandarar alaban Honatak, lang auf ainaa Sehiff

gawaatn und hatta sieh wlnt aohwara Krankhalt geholt« loh boaohloaa Ihn su btauohan«

Dar bofrtundota Arst, dar oloh ins Spital naha, aagts air, daas Langar - obawar aohwar

krank - doch In dan Korridor horauakoaMon kann, waa air angonaha war, dann Ich wollta

unaara Bogagnung aollto unbaachtat aoin« Br kaa air tntgagan, hatta olnan waiaaon

Kittel an, war kungaachortn, so daas aain krankaa Gsaicht bloaa und nackt srachiau«

Zu aslner grSaatan Tarwundsrung erkannte er aich nicht, doch ala ich iha meinen laaan

nannte, belebten sich seine starren Gesichtssfige« Er ergriff aelne beiden H&nde, nannte

aelnen Mädchennaaan, doch der erate Sats, den er au aeinea Sntsetaen hervorbrachte,

war t**Ihr Mann hat ea rorauagesehen, daas aan una einaal aus Frag harauajagen wird,

erinnern sie sich noch 7^ £s überliaf aich kalt« ;ieln Gealcht hatten die ülrelgniaaa,

daa Herualrren auf dem feindlichen Meere In aelner iiirlnnerung verwiacht, aber die

grauenhafte Fropheselung hatte er nicht Tergeaaen«

Dann, nach oca elnea Jahre weilte loh in lel-AvlT und wie gewöhnlich besuchte ich

Max Brod. Er aagte adr t^^Vlaaen ale denn nicht, daas Langer hier la Spital la t;terbaa

liegt ?** Ich ging ins Krankenhaua« Er lag in einer Ecke der groaaen M&xmerabteiluag«

Viele weisse Bettan, in jedea ein Mensch alt seinen sjualen« Seine Hände und sein Ga-

slcht waren gelb« Er sah aich geqxxält an« Seine Augen schienen gleich zwei tiefen

Löchern In aeinea fahlen Geeicht« Bitter kaaen die Uferte über seine Lippen« Bittemla,

die er sich vom Hersen reden auaate« Ich fragte Ihn, ob er einen Wunsch habe« Ja, mr

aöchte das letste ^uch von Haase gerne lesen« Ich Terschaffte ea 1ha« Als ich mich ron

iha verabschiedete, lud ich ihn su einer Kachkur su uns nach Daganla ein« Es ging daa

Winter entgegen und bei uns, in der Jordansenke, wird 1ha das Wetter gut tun« Lange

Zelt hörte ich nicht von iha« Inawlachen fuhr ich nach Ilberlas au Dr«Efratl, der in

Prag sein Schüler war und nun Leiter des Krankenhauaes von Überlas ist« Er versprach

Langer in einem fiinaelalmaer in aeinea Krankenhaus aufaunehaen« Lange Zelt hörten wir

nichts von iha« Bis er air eines Tages vom Krankenhaus aus telefonierte i"Ich bin achoa

hier**« Ich beauchte ihn selbstverständlich noch am aelben Nachmittag« Zu meiner Ubar*

raachung war er dleaaal nicht so gelb, aber das sonst so starre Gesicht war unruhig,

ao, als ahnte er, daas er vor dem lotsten Tore stand« Er war voll von Vorwürfen und

lehnte sich gegen alles auf, das ihn umgab« Uaaonat waren alle aelne Verauche ihn su

beruhigen, alle Varaprechungen prallten an aelner blassen, kalten ^tirna ab« Stand ich

doch herauafordernd und demonstrativ In voller Gesundheit Ihm gegenüber« Jetst, aa Rande

des Todes, brach die Starrheit aelner Gaaichtsaaske, ua a^a^ ^^'^ wxxuaes Geschick au

protesliereu«

Mm war air nicht vergönnt, iha das sweiteaal im Krankenhaua su besuchen« Sonderbar
aiad manchmal die Wege dea Lebena« Gestern noch schäate ich mich vor dem echwerkraakea

Langer aelner Gesundheit imd tagadarauf feaaelte aich eine schwere Krankheit für Manata

aa mein Bett« Räch etlichen drei Tochen war er nicht aehr tuter den Lebenden«

Sein achaaler Gedichtband erschien nach selnea Tode«
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1

(ieorp^ Lan^iauer

ein fanatischer Knrm^fer für einen Zionismus init raenschJ ichern Antlitz

erfrebener und unermüdlicher ^rbeiter für ein l'alnstina, wo nicht

nu r eine St-'tte für die Rettunp; der bedrohten Juden errichtet

werden soll, sondern auch eine Gemeinschaft ,^ep:ründet auf jüdische

^^thik und Gerechtifrkeit , auf die ^natürlich zeit rem'iss angewandten
Ideen der i^ror)heten w ie das viele jüdische Denker der Frühzeit
des /jDLonismus von ! oses Hess zu A.D. Gordon und Brenner vroschwebte

Jeden'f'al Is im 'le.r^ensatz zu der Gesellschaft deren Entartunp:

best^^tirt wurcJe durch den ersten »»eltkrie/^ und a] les was damit

ZusannenhHnc:t

.

Diese Gep*enr)ositinn hat man damals - aus historisclien 'Gründen -

im ozia'isnus resehen L.'a her beriefen sich viele, sclion in der
2.n^'lfte des ^^rierres und nach ihm, und noch mehr nach dem ivusbruch

der damals misoverstandenen russischen Revolution, auf die Ideen
des io zialismus, um sicli abzur:renzen prer^en die lisst^nde der Verr^anpren-

heit, auch unter dem ''^influss der ideolou-ischen Propan;anda, die
behauDtete, dass Kriege das F.rf^ebnis des Kauitalismus sind und dass
sie unmör:lich wiren, auch ^nterdrücP.ung
Schaft

.

in einer sozial . Gesell-

Im Zionismus liat man die doz •Parteien (Arbeiternfirtei) mit einer Aura
der i.enschlichkeit versehen, was baJd durch die Wirklichkeit des l'artei-

Wesens widerlerct wurde, denn das Ziel in V/.rkl iciikeit war die iiacht • • •

GL o-ehorte zu denen, die sich den Zio nur vorstellen konnten als eine

zuc^'l^icli '07j Hewes-nmrr. l'^asciniert von den Ideen des Hap Hazair
der pceführt war von f!:rossartit:en Iienschen, einzelindividuen wie die

Gründer von ])aa:anja und Nahalal, die in Vahrheit f^e formt v/aren von

russischen Ideen, ^anarchistischer Art, "olstoj und kropotkin, etc
^
edel'l

GL war eine zentrale Kir^ur in diesem Lager, und ein Mann der praktischen
Verwirklichung:. Ms i'irektor der deutschen Abteilung:, als Haupt und

führender Kopf der Juc^end-Al i ja (deren Initiative der Hahel i-'reyer

zu danken ist) hat er alles p^etan, um die isKÄktisEkÄX^KX
hatte er eine Gchlüssel-^-^osition inne

materiellen und selischen Voraus.ietzunr*en zu scha-f'fen . • • •

In jenen Jahren war es auch die uberzeu-^ung der meisten Jugendlichen,
dass nur die Gozialisten im zion.Iager auch für (lerechtigkeit und
Iiensclil ichkeit c^erenüber den Arabern eintreten, obwohl diese Vorstellung
widerle,q:t wurde durch viele Hrfahrungen des prak ischen Lebens....

GL war einer der leidenschaftlichsten Vertreter des Gedankens einer
Verständigung mit den Arabern des Landes u. jedenfalls Vermeidung aller
Provokation und i üsshnndlung etc. er \"ar a\:ich ein entr.chiedener Gegner
aller Kriegsvorstellungen, .iedes jüdischen Terrorismus . . . iüt cier Zeit
rnuoste er zweifeln, ob innerhalb der iartei, der er angeliürte, wirklich
diese i^rinzinien anerkannt wurien oder \7ef0lgt wurden.

Mi



r)ie en' sc?ieidpnde V/endnnn: kam als 'ier Führer der Arbeiterpartei

und Aspirant auf Fahrung des Zionismus, BG , offen in das Lager der von

ihm bisher - vielleicht nur scheinbar - bekämpften "revisionistischen"

Ideologie ubr^rfring, also bei Verkündung des sogenannten "biltmore Programms

1
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Lieber Ferr Feltsch -

i
• • • .

Ihr AufsatE sagt mir sehr f.u und ich werde ihn so bald als mögltoh

^•^. iX^'/ veröffentlichen; ich füge diese Einschränkung beif v;eil über dreissig

akr.eptiertep zum Teil schon gesetzte Beiträge vorliegen, und es daher

nicht ganr. leicht ist fm disponieren, ^umal auf dem Gebiet der theore^

tischen Erörterung, auf dem besonders viel Material vorliegt. - Ihr 5tf-

denken scheint mir unnötig: ich glaube nicht, dass Sie so missverstan^

den werden könnten. •

Dass die angekündigten Aufsätr.e über die Prophet ie und über Juden^

tum und Christentun noch nicht so weit gediehen sind, liegt ausser an

dem Uebermass technischer Arbeit auch an meinen sehr labilen Cfesund^

he itSolistand. Ich habe mich mit ihm F.eitlebens recht loenig beschäftigt

und^ kann nun nicht umhin es ^u tun, da er in der letzten Zeit meine Ak^

tivitnt fühlbar beeinträchtigt. Ich will ^.unächst versuchen, einige Wo^

ohen lang auszuspannen und gehe p:u diesen Zi^eck nächste Woche ins >lii-

gäu. Schlinn ist, dass mich bein JUDKfr niemand vertreten kann. Hoffent^

lieh kann Ka^.nelson im Friihjahr nach Heidelberg übersiedeln und mir hel-

fen; es wäre das ^für mich eine grosse Wohltat.

Es ist aher noch etwas, das mich hindert, mich so intensiv wie frä^

her mit den Denken über äam die geschichtlichen Religionen und die mit

ihnen verbundenen Kategorien p:u befassen; etwas, worüber ich Ihnen, da

Sie danach fragen, ein paar »Vorte schulde. Es ist dies, dass mir die

historischen Formungen und Formulierungen immer mehr über ihrem Gegen--

stand entschiDinden. Die Frage, ob das, was sich mir erschliesst, ^Jü^

disch^ oder ^christliche ist - diese Frage, die mir einst so wichtig

schien - ist mir Jetr.t einigermassen belanglos. Ja fast inhaltlos ge^



worden» Es verlangt ntoh weit mehr, über die !7ahrhett, als Über Juden"

tun und Christentum pm schreiben. Und loenn inh Wahrheit sage, so meine

ich eine nensohliohe Wahrheit - eine, die mir aufzugehen begonnen hat,

fVenn ich erst die .'Stille und nie Kraft dapiu habe, möchte ich mich, ac

weit ich irgend darf, ohne den übernommenen Dienst fsu verletzen, miai

auf das Eine sammeln. Im übrigen fühle ich mich der v/ahrheit .nach wedo?

dem Judentum noch dem Christentum zugehörigt meine Treue dem Judentum

gegnnüber - auch die gedankliche - ist ganz anderer Art, - Vielleicht

werde ich doch noch einmal das Geschichtliche durchdenken müssen, ehe

ich weiter darf, aber dann nur noch wie einen notwendigen Durchgang,

Ich habe Ihnen, lieber Freund, dtef^e wenigen Worte über das Inner-

lichste gesagt, weil ich weiss, dass Sie mich verstehen und dass es zwf

sehen uns nicht vieler Rede bedarf,

Zionismus bedeutet heute für mich vor allem Dienst, Ja kaum noch

etwas anderes als Dienst, Darum habe ich Kaznelsons Lage so unmittelbar

empfinden können, Entt^uechungen kann mir die Partei Jadenfalls nicht

ne''-i.r be^eit'jn. Aber nie haben re^ht: die Annahme einer "Stellung" in
Sie

der Partei ist keine Lösung für Sie, Vielleicht findet »iai» aber für

Ä*# ausserhalb der "Stellungen" eine Form des konstanten Dienstes, wie

ich sie für mich gefunden habe (es war das Verlangen nach dem Dienst,

das mich den JUDEfT übernehnin hiess).

Von Fans Kohn hatte ich eine Karte; ich schreibe ihm heute , Eine

Jürlisnhe Bibliothek^ der von Ihnen geplanten (ähnlich aber in grosseren

ffasstabe, wollten^ ^nie ich Ihnen setnery.ett schrieb, LÖwit^ und Jüdische

Verlag rsusannen herausgeben; ich habe mich auf deren Ersuchen nit der

Sache befasstp dann aber imrde sie wegen der gewachsenen Herstellungs^

kosten, die einen billigen Ladenpreis unnöglinh nachten, vertagt.

Wenn ich nich ein fi^enig erholt habe, schreibe ich Ihnen über eini-^

ges andere, auch über einen ^Bund^.

7l äJl^ U^-H/Oü-Ct'i //»wVy/T/r^i^-^

Mit herzlichem Gruss
Ihr

.^

Bitte die Maschinenölflecken zu entschuldigen.

Der SekretHr
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TUE liislory of the Jewisli

Pcople is one of llie most

reniarkablc, if not unique,

jn llie annals of nations—and its

uondcr is IhrccfoUI.

First is its influence on

World hislory—and this in spile

of its bcinj* a small nation and

lor Ihe ^rcator i)art of its exist-

(Micc liaving boen drpj'ived of its

indepcndoiK'o.
Only the Groek Nation of the

Classical Poriod has achicved

coni))ai'ablo fame for the creativ-

jty of its culturos. But, in con-

Irast, tlio inlliKMicc exerted by

Ihe Jowisli Peoplo opeiatod not

only in the past—throu[,^h the

riifistian and Moslem faiths

which sprcad over the live conti-

nents--but throu<^h the last few

fenturies when Spinoza, Maix,

Freud and Einstein and many
other Jewisli nien of seience

j^iade their mark, and into our

invn Generation. For in the brief

perioci since it achieved indepen-

denee, the tiny State of Israel

Jias beeonie a si.qnifK'ant faetor

in aeccleratinu the development
of many countries on three con-

tinents : Asia, Afrita and Latin

America.

Prcscr\cd idcntily

Ko less remarkable has been
Ihe contiiuied existence of the

J(^\vish ])eople these hiindreds of

>ears, scattcred as they were
over tho far corners of the world,
en^ulfed by the hatre(i of the

jiations amon.cj whoni they lived,

pronc to persecution, discrimi na-

tion, expiilsion and never-endin.i*

slau.i^^hter, from the destruction
of tiie Second Temple until our
own geneiation.

There is no other parallel In

the history of niankind of a

Nation

tiiillur

shüll not lift up suord against nation,

sliall they Icarn xcar üf}y viorc,*' u.uaU 2, 4

The People aiid the Book

Trauslülcil fro)ii tlie llebrcLO by
Jacob Getolrtz.

peoi)le cut olT froni its land,

scattered and dispersed and
forced to vvander from country
to country, that in the thousands
of years of its pere^rinations
has preserved its identity,

individuality and unity without
disa|)pearin^ from the stage of

woild history.

The third wonder is our
national pcrseverance and the
rebirth of our independence in

our own lime under conditions
w i t h o u t e q u a 1 - a s re t^a i'( I s se 1 f

-

help and a will to liberation—

-

amon.i^ any of ihe other
nations who achieved their free-

dom in the past several centu-
ries, includin^ those who did so
after the Second Woild War.
All of the others had dwelt for

many years in their own lands
and sjioke their own tongues

;

and their subjection to Euro-
pean im|)erial domination was
measured merely in tens or a

l'cw hundreds of years.

Jsracd, on the other hand,
arose out of a protracted piocess
of lonj^in.c( for a 'Mleturn to

Zion"—the return of a people
cut olT from its homeland i'or

over ],8()0 years, who in

their wanderings acquired some
70 langua.c^es and who, at the
close of the First Woiid War,
mnnbered only 56,000 inhabi-

tants .n Palest ine.

And after the decision of tho
United Nations to establish a
Jewish State in part of Palestine,

all of the nations around them
.sought to destroy them by force.

Hut tho U.N. did not raise a

fniji^er to prevent this tragedy
and the State arose and van-

quishod all its cnemies, and has

By David Bc/i-CunO/i

since develoj^ed and f^rown, num-
bering mo)c than 2,400,000 per-

sons and occupying a not
insignilicant place in the inter-

national arena.
And what is moro, It is the

only people in the Middle Fast

that continues to speak the

languagc its forefathers spokc
4,000 >ears ago—despite the fact

that Ulis language was con-

sidered dead for hundreds of

years—and has retained the

same religion since the exodus
from Egypt.

Inimortality

That is a unique phenomenon
In Ihe history of mankind.
Neither ^;izraim nor Babylon,

Aramea or Canaan carry their

former names today, and not

one of their rulers or potentates

can speak the language of bis

ancestors-all havin^^ received

their language and religion

from forcigners, wdiether by
compulsion or of their own
volition. Only the Faith of

Israel, its literature and lan-

guage live oncc again in her
ancient land.

The secret of this threefold

w^onder lies in the bcstowal of

national immortality on the

Jewi.sh people by the Tnach,
which accompanied them in all

their travcls Ihcse past 1,500

years.

In the books of the Tnacli are

preserved the earliest records of

the emergence, growth, culturo

and struggles of any people in

human historiography. The
writing of Hebrew history ante-

dated the books of Herodotus
and Thucydides and the other

W'Orks of history written by
(Jreeks, Romans and other
ancient peoples.
The T'nach bequeathcd to the

Israelite nation an awareness of

its origins, its great past and its

political, niilitary, cultural and
Spiritual struggles with its

neighbours. In the books of the

T'nach are wonderfully and
inimitably expressed the moral
and religious oneness of the
Jewisli people, the vision of

national and, indeed, universal

redemi)tion, the ideals of

righteousness, peace and bro-

therly love that have no equal

in all of the literature of anti-

quity of the early civilisations—

(;reek, Indian, Chinese, Egyp-
tian and Mesopotamian.

Thus, too, it was the T'nach
which set forth the historie

destiny of the Jewish People.

And it was from the T'nach that

the Jews derived their faith in

the Keturn to Zion following the

Co}ituiHcd on oppodte page

(%;>.':',»,•

"And I

et the

will set thee for q light cf the nations." Studcnts from Africo

Ort Technicol High School in Notonya, es port of Isroel's

technicüt ossistonce progromme for devclopmg nations
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" And the Lcrd thy God will turn thy coptlvity . . . ond gather \hee

from all the nation^, whither tlie Lord thy God hoth scGttered thee
"

eradication of oiir Indepondonce
and the devastation ol' oiir coun-
try—by the Babylonians aboiit

2,500 years ago and by Ihe
Konians almost 1,900 yoars ago.

Whal Jewish cliild has not,

over the centuries, read in liis

yonth tlie niessa.140 in Ihe book
of Deuleronomy (30, 3-5), "And
the Lord thy Clod will turn thy
captivity, and have conipassion
lipon thoe, and will return and
gather thee Ironi all the nations,

whilher the Lord thy God halb
scatteied thee. 11" any oi thine be
driven out to the oulmost parts
of iieaven, froni thenee will the
Lord thy God j^ather thee, and
from thenee will he feteh thee:
And the Lord thy God will bring
thee into the iand which thy
fathcrs possessed, and thou shalt

possess it ; and He will do thee
good, and multiply Ihee above
thy fathers.'*

About the gathering of the

exiles he read and learned in the

book of Isaiah :
" Fear not : for

I am with thee : I will bring thy

seed from the east, and gather
thee from the west ; 1 will say to

the north, ' Give up '
; and to the

soutli, ' Keep not back': bring
my sons from afar, and my
daughteis from the cnds of the
carth" (43, 5-6).

The Bible also taught our
nation the prooess of redemption
and the rebuilding of the Land.
The shepherd prophet Arnos,

who proclaimed that he was
neither a prophet nor the son
of a prophet, but a herdsman,
and a gatherer of sycamore

fruit, prophesird as to the

nianner of the retnrn : *' And I

will turn the captivity of My
people, Israel, and they shall

ouild the waste cities, and
jnhabit theni : and they shall

plant vineyards, and drink the
wine thereof; They shall also

niake gardons, and eat the fruit

of them. And I will plant them
upon their Iand, and they shall

no niore be ])luckod up out of

tlieir Iand which 1 have given
them, saith the Lord thy God.'*

(Arnos 9, 14-15.) And In the
last three ßenerations all of

these prophesies were literally

fulfilled.

Uni>ersa! brothcrhood

Rut the Jewish nntion did not
only derive from the Book of

Books a knowledge of its past

and hope for its future. The
T'nach bequcathed to our
people ('and through it to all

mankind) not only a belief in

one God, creator of all, but
sublime human values, prin-

ciples of universal brotherliood,

justice and law, truth and loving-

kindness, equality of nations and
universal peace, which is the
essence of the pro]jhetic teach-

ings and Jewish ethics.

]n a sentence of Ihree words
nur Torah expressed the most
exalted cthical Iruth rnnNi

-[ICD "i'nt5 (And thou shalt love

thy neighbour as thyself), which
the greatost of the teachers of

the Mislina, l^abbi Akiva, called
*' the grealest rule in the Torah."
And it is intercstiug that this

supremely humane command-
nient is i'ound in Leviticus, the
very book of the Toiah referred
to by Bible critics soinewhat dis-

paragingly as *' the priest book,"
which concerns itselt solely with
the minutie of some religious

cult.

And lost this coimnandment
be interpreted as having within
its purview Jews only, the same
chapter goes on to say, " And
if there should dwell aniong you
a stranger, in your Iand, vex
hini not. As one born in your
Iand shall the stranger who

sojourns amongst you be, and
you shall love liim as yourself,

Decause you were slavos in ihe
Land of Kgvpt : I am the Lord
yuur God." (Leviticus 19, 33-34.)

And that chapter is one of the
sublimest of the entire T'nach,

making mandatory a concern for

the poor and the stranger and
requiring righleous, just and
fraternai behaviour.
One of the lirst of the

prophet s, Ilosea ben Beeri, ])os-

tulated the conditions constitut-

ing the pact between the God of

Israel and bis People " And I

will betroth thee unto me in

righteousness and in justice, in

lovingkindness and conipassion."
(IIo.sea2, 21.)

These values, righteousness
and justice, are reiterated by
almost all of the prophet s. The
prophet Jeremiah insiwSts on
them with considerable empha-
sis when he cautions the wise
man against glorifying bis wi.s-

dom, thestiong man bis strength,

the wealthy bis riches, *' But in

this shall the glorilier glory :

that he understands and knows
me ; that I, the Lord, worketh
lovingkindness, justice and
righteousness in the earth : for

in these things do I delight, saith

the Lord." (.Jerejniah 9, 22-23.)

But the Prophet s of Israel

were not content to pro|)hesy

justice and rigliteousness

between man and man. They
strove for the equality of nations

and universal peace ; .somcthing
neither heard nor mentioned in

the literature of any of the con-

temporary cultures : Greece,
Egypt and Babylon in the Middle
Last ; India and China in the Far
East.
The nations of EurDjie (apart

from Greece) and those of Asia

and Al'rica, in those days played
no part and left no im})rint on
liuman civilisation. And the
exislence of America and Aus-
tralia was not yet known to any
man in the ancient world.

Arnos, whose prophecy pas-

sionately denounced the trans-

gressions of all the n.jtions

around Israel, said about bis own
People, " Are you not as the
children of the Ethiopians unto

nie, O children of Israel, saith

the Lord. Have I not raised

Israel up out of the Iand of

Egypt. and the Philist ines out of

Gai)lit()r, and Aramea from out
of Kir." (Arnos 9, 7.)

And Lsaiah and Micah brought
forth a ]*evclation of tlu^ end of

days, when peace would reign
between peo})les, "And nation
shall not lift up sword against
nation ; Neither shall they learn
war any more." (Isaiah 2, 4 ;

Micah 4", 3.)

This Vision of peace has not

been realised by the great world
powers who—although, in their

lieart of hearts do not yearn for

war—squander a great ))art of

their wealth and manpower on
the " learning of war.'

j'

Kra of pcacc

But these two prophet s of

Israel preached about an era of

peace, in which not only would
nation refrain from lilting \\\y

sword against nation but would
neither " learn war any more '

;

that is to say, they would not
waste their resources on arniies

and armamcnts in peacetimc as

well.

'J'his prophecy was never
heard in the great literatures

of the civilis(Ml nations of old,

not in China, noi* India and not
also in Gi'eece. The gi'(\it (ircck

])hilos()pher, ]*lato, who lived

three hundred years alter lsaiah

and Micah, spoke out indecd to

call a halt to wai's among tiie

Greek tiibes ; because as a youth
he had witnessed the war of

annihilation that the two larc:e

tribes, the Dorians and the
Greeks. Sparta and Athens,
waged against each othcr. l»ut he
did not oppose war by Greeks
against " barbarians," as the
Greeks then called any nation

that was not Greek.
'i'he Prophets of Israel s])oke

out for peace among all nations,

and they believed that this peace
would surely come at the end of

the days. without even knowing
of the frightful dariger of the

Conti)} ncd on page xxvi

r
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atom bomb capablc of wiping
out llie entiro human racc.

In their penelrating observa-

tions into the lives of Iho nalions

and wilh thc deep feelin^ for

justice that was ingraincd in

them, they believed Ihat there
would come a day—even if it

were not imminent, vvhich is

why they said '* at the end of

days "—when the nations would
dcstroy theii: weapons ; nation

would not liu up sword against

nation and would not even learn

war any more ; and they would
not preserve at all the arms that

were in their possession; because
that is the only real and reliable

guarantee of the everlasting

reign of world peace, when no
nation would ever again fear the
senselessness of war.

Great future

But the Tnacli not only
bequeathed to the people of

Israel and the nations of the
world the exalted humanitarian
and international values of

justice, loving-kindness, truth,

peace and fraternity in the
world, but also predicted a great
future for the People of Israel

—

as a *• People of the Covenant

"

and as a light for the nations,
*' I the Lora have called thee in

righteousness, and have taken
hold of thy band, and treasured
thee, and set thee for a covenant
of the people and a light for the
nations." (Isaiah 42, 6.)

Practical men in our day scofT

at this destiny :
** We are not

even a light for ourselves ; so

how can we be a light for the
nations ? ", they argue. This is

to ignore the niighty light that

emanates from the Jcvvish resur-

gence in Israel.

The writer of these lines is not

ignoring tlie niany shadows
(emptiness, niockery, cynicism,
hypocrisy, treachery, intrigue
and deceit) cast over the land.

All of this is also to be found in

other countries to a greater or
lesser degree and in one form
or another.
But there are in Israel positive

and heartening indications and
töndencies that exist practically

in no other country ; new social

forms in the workers' Settlements
in accord with the great social

philosophers of yesterday and
today ; the pioneering character
of our army unique in our day

;

the practical blessed assi^tance
that young and tiny Israel is

extending to the new nations in

Africa and the old '* developing
"

countries in Asia and Latin
America, an assistance inferior

perhaps only in quantity, but
certainly not in quality, to that

rendered by the great Powers.

Pioneering

There has been revealed in the
Israeli nation a pioneering and
moral ability that undoubtedly
exists in all men but which for

some reason or other they have
no need to apply. And this

ability has flowered in the last

three generations, from the time
the first new Hebrew village,

Petah Tikva, was set up in the

year 1878.
From that time on, this ability

has enabled us to build a Hebrew
agriculture that, apart from
Japan's, is the best in all Asia,

despite the fact that for hun-
dreds of years we were cut off

from the land.

This ability enabled us to

carry out Hebrew work in every
brauch of the economy, in agri-

culture, manufacturing, trans-

port, shipping, aeronautics

and mining. With this ability

we revived the Hebrew language,
which for some two thousand
years had been considered dead,

and made it a language spoken
by millions and created in it a

fl'owering litcrature.

With this ability we created

institutions of higher learning in

science and research of world
renown ; and all of these fifty

years ago were considered by
practical men as an ejBpty
dream and the fantasy of idlers.

With this ability, too, we suc-

ceeded in the past 17 years

in trebling Jewish settlement

in the country ; and we were
able to succour immigrants from
poor, destitute and backward
countries—and to endow them
with the Spiritual and cultural

assets (though not to all of them
and not in sufficient degree) of

the most advanced nations in the
world.

Reality

This ability that we dis-

covered in our land enabled U3
to extend assistance to the weak,
developing nations in Asia, in

Africa and Latin America. And
thereby we became a " people
of the covenant" as in the
prophecy of Isaiah.

And the prediction of our
becoming " a light to the
nations " is no longer a saying

—

but an international reality

developing and growing. And
the trusted guide and teacher
that planted in the heart of our
nation the vision of national and
universal redemption was the
Book of Books, and if we shall

continue to proceed towards its

light we shall accomplish and
succeed.
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Lltb«r R«d«ktor t

Sit habra aleh frvoiidllob aaeh d«a Buch gefragt, das •1b« Ju««Bd baatlaat hat.

Fr«c«

nicht auf «in Buch hlmclsaa. Ich kann nur •inlg« dar lOohar atanan, dl« aaln« Jac«ad

gestaltet haben. Die Stadt Prag. In der aelBe Jugend Terlaufea l.t, Ist die •Schwelle-

(dae let die Bedeutung ron »Prag») tob Kulturea uad die gelatlgen aiaflOase, welche

auf die jadlache Jugend In Prag la jener Zelt. 1900-1910 etwa, einwirkten, legten eich

In aehrere Schichten auaelBander i da war >ttji&ehat der Jüdlech-alonlatlache Klafluas.

Im Haue meiner Sltem gab es die Toraübersetsuag alt den Bildern von Coree und die

Auswahl Ton Xldraschla su jedea ffochenabechaltt, welche Jacob Koha horausgegeben hat,

Sie waren wohl aelne et&rkaten Jugendelnflüaae. Splter kaa dann - 1900 - der »lonlatl-

•che Blnfluea. Aber er war nicht durch ein Buch reraittelt, eondem durch eine Zeltung,

-ßle ielf. Der Jahrgang 1901, der ron ßuber redigiert und unter dem Blnfluse der de-

aokratlechen Fraktion und des Kultur-21onlamia stand, war für mich eine grosse ßll-

dungsquelle. Kein Tater abonnierte für olch «aus «weiter Hand* auch die österrelchl-

Qrgan

iCaapf

AIman]
waren mir teuere Bücher.

^•r ZloBlsms wies uas auf die Bücher -Plchtes . vor alle« au die -Heden an die deut-

sche iatloB», wo Jedes Tolk fihlg sein auss, aus sich selbst ein neues Volk su ent-

wickeln. Hiebt Frankreich hat die Deutschen beswungen, sondern sie selbst waren nicht

sittlich stark gsnug.

Der Binfluss der tschechischen Literatur war, da loh auf deutsche Schulen ging,

nicht gross, aber Masaryks Philosophien, über die RellgloBsphllosophle jener Zelt, In

populären Torlesungen aa Sonntag Hachalttag. Öffneten das Tsrständnls für rlele neue

Oedankea«

Mslul«
bedeuteten uns allen sehr viel, denn sie eröffneten uas den Zugang zum Terstandnls der

Lehre Darwins. Ich höre noch 1« Oelsta die begeisterten Aasrufe Frans Kafkas, aelnes
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Utachül^rs • Aber Hlck«l8 Buch, d«nn In Barwlne Lehre wbt ^der Jugend der Slntrltt

Terboten*« Un Beispiel das illuetrieren i «Ir hatten in der letsten Klaeee frei

Vorträge su halten« Siner der hegabtesten Schüler der ITlaeee, der spätere Kunathisto-

riker Oskar Pellak, »eldete als Vortrag an «"Die Entwielclungstheorie**« Aber an seinea

fage, als er auf das Pedium ging, um seinen Tortrag «u beginnen» nusste ihm der Lehr«^

mitteilen, das3 dsr Vortrag von der Direktion der Schtile TerHoten wcrde.^ *3eit Bs vmr

klar, daae ein solches Verbot den ' Weltrfitseln* die frSeste Popularität brachte«

Und Bit dem Interesse für Batunrlssenschaften verband sich das luteresae für sosii

fragen« iuch hier war es fttr mich eine Zeltschrift, welche ersieherisch wirkte s**I)le

soaialistischen Monatshefte**, Ton Bloch ^ItnzBnl redigiert, enthielten in jeder Sus»

«ine Obersldit übtir alle OsMLete dee {geistigen Lebens, Ton ersten Fachmännern redigi<

Bs war sine unsrschSpfliehe Bildungsquelle« Wie wichtig wäre es in une^TBr Situation

wenn eine Honatsschrift bei uns eine solche Honatsübersicht bringen kSnnte« Dasu ge«

hSrt viel Arbeit der iledaktion« Ea war die 2eit der läaqpfe swischen Kautsk^r und Bern«

stein und die Berichte über die sozialdemokratischen INurteitage gehSrten zu den in«-

teressanteBten Büchern«

i'Voch zwei Zeitschriften möchte ich nennen t^Die desellsohaft* » herausgegeben Toa

''aoeboTskjr und den ^Kimstwart*, herausgegeben Ton ferdlaaai Af«iiarius« Die Qlskussioi

über die Judenfrage in dieser Zeitschrift, Biskussien Ober die fnui^e, ob die Juden di

Eecht haben, die deutrjche fnltur su verwalten, bedeutete einen wichtigen Wendepunkt

in der Geschichte des deutdch-sprechenden Judentums« Und das Ton Ferdinand ATenariias

herausgegebene Hausbuch deutscher Lyrik ist bis heute mir ein sehr geliebtes Buch«

Von Philosophen war es Tor alleis Sietggche » der auf uns einwirkte« Wir haben wahr«

scheinlich sehr wenig ron seinen Gedanken verstanden, aber nieaand konnte sich dem

Pathos seiner Sprasiiw entziehen und niemand dem Patho3 seiner messianischen Verkün«

ügung I das Menschengeschlecht hat ein Ziel, ist ein Pfeil, abgeschossen in die Zu*

kunft« 0er lenach wnss überwunden werden« Das war eine garoase Botschaft« Nietasehe

ist für uns heute verdunkelt worden, durch diejenigen, welche sich, mit Hecht und

Bit Unrecht • auf ihn berufen« Aber die Diskussion ist noch nicht beendet«
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Sohop^nhautr hat auf aiiiig« Traunda mainar Ganaratioa atmrk ainsawirkt» wla auf

Haz Brod« Hie hat %r xdeht baalnflusat« Abar ich kann aieht dan ataz^can Blnfluaa ron

Hlchard tagnar übargahaa« Sa nleht nur dla Musik» aa varan aueh dla Taxta aalnar

Opam, dla tlafa Sjabollk aalnar oqrthlachan Gaataltan. Dar Charaa, dan uusar Radio

flbar älohard Wagaar rarhängt, lat aln groaaar galatigar Tarluat«

Hlahar gahBrt auch dar groaaa pasaindatiacha l^iohtar C#Splttalar > dar Diohtar

das "Olympiachan rrOhllnga** t für onaara Jugand«

Und naban Spittalar swai andare achwaisar Diehtar s Konrad f.U%jmr wagan aalnar

hiatoriachan Romana und Gottfriad Kallar, vor allam aain "Qrünar Hainrich***

D%T Kinfluaa dar Huaaan kam arat sp&tar« Abar groaa aar dar filnfluas Ibaena« Vor

allaoi **P.aynt^, daaaan groaaa alttlicha Badautung und durch daa Saaay Ton ^ainingar

nahagabraoht wurda«

Ich mOohta hiar noch aln Buch nennani daa aus elnam gana andaran galatigan iOdaa

ataarat t K>Laaaawig > "Auf zwai Planatan*. Daa Buch achildart dan Kampf aaiachan dan

Bawohnam der Erde und den hochentwickelten i;Sara-Bawohnem» Sa lat Toll Ton groaaan

naturwiasenschaftllchen ü^infällan, lat eine Verhöhnung dea prauaalachan Militariaaiua

unter Wilhelm II* Die Bewohner dea Mars erscheinen alt grossen Magnaten und asiehen

alle Waffen Ton der Brde eapor» Sahat eine tiefe athiache Tendena t mit aller ihrer

intellektuellen und technischen Übermacht aind die Mara-»Bawohner nicht imatanda, den

rein sittlichen , nur auf daa Gute gerichteten Willen eines deutschen Menschen su ba-

swlngen«

Ungefähr l'ilC lernte ich die Bücher Rudolf Steinera kennen, dea üihrera der anthro-

poaophischen Bewegung, Tor allam ••«Le erlangt man Srkanntnissa der höheren Welten?*

und '•Die Philoaophie der Freiheit* • Steiners Bücher erregten in mir den Slllen, die

myatiachen Strömungen im Geiatesleben kennen zu lernen und wurden dadurch beatimmend

für mein Leben*

Hugo Bergmam
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— 10213 *?W 12Hr''3 — n^^XICTBC XM mi
•in.i nyr-x ix ,nyr''x xm .n-''xiop*'ü2''x ,i2"'xi

DTiiy irx3 ,(25 'oy ,üT- Q^Bniir.i ^x nii
•?iiüD2ip^ i3yo Dix^ 1^ n2n*'2ii niir?:':.i on .i^x

.]n'? DTpi nrx

02 y*ro yn^Bi ,rii^B'2 tj^'S"^ px ,nxT-^:3i
— r^rz r:M2 rnia -pm x^-z' ^rr .nn ""-f-^y

-n-:! niTin.i »n^iiin .i^nc.i ,131^3 .ni^iy ixn
ipn^B r3 ,101 B^iTB^ ^^33 rr2 V2 ,10 : nii^y
'?v 2ni-»B r3^ ,"'''2i:?io niM^ -»^^v i2-'xy ,ni3y
?o^^2no niM*' ]'^p^v': nri2Br „i-bioi'^"'D,ii yTD.i

no^r „1T3 XM nim.i ^: ^«^ nnioM .i2yo.i ,12,11.,

"»iinx,ov ,mx"'xo.i nx nsoo rrs o^x^in.i D-'aniiar

.n-x^-'y ,ninx nix-'-io no-v ^1:^3: D•"^M,1-D^1y
" tmIm n^^iin,3 n^^;no ,dix^ n^^:no xm du

.(16 'oy ,nip)

•>xo .T31 ,T2o XM mx'^io.i ^y IT nvioo-ii
yv ,inin3i23 pi x^ ,i2'"'2y m.ii ,niyotroi nix
.IT Qipo3 rv: -^ix ..iniyoir'23 o: x^x .nix^xo.i

V2 inO''2 102132^ ^13,1 ,1313^ 10213 r3 ^13,^.1
-3 nx^ r<Tv /',ip"'oo"'o,n i3i3„ 110x03 ixrn
Trvn /'iiH',,) 1313 ^tr 1m^1,1^ ,i2r D''2ior nx^a
1in3 niyoro v^ -^2 i3 ^y moiy m,i .ex ni3in
niyoro dx d: ,D^iy.i *?v ^13-33 iivy.i ni3.i,i

om-yt» pi 1^ n-'^ino xmi dix.i 10 nino2 it

.1T12"'B7 M1^X„ 10213 ^r inoo3 ru*' mpiii

.(81 'ay "O-i-^^XOI D''21.1., 1B03 .1^1^3.1 ,"1212X1

n2iox.i rx n1yo^^o^ nm^rxi.i ,-p^T,i ^^23
IT m«^oa n^3p3 ;n2m23 niroon n^3p3 n-'^i:

'?v .iip-'yar non .nB0i2 nion^m.i ny^31o 133
riTB^ n2n^2 312^ iti — .it'-Bn3 xi.i it mon-m.i
x^3^ -oy ,ioxy ,i:in^ D-300 10213 .d-2B3o pi
or.i ^y miyoya V2b^ ,1112c oyB ix ^fBnn
.Dt'iy.i ^y D-2it'"'o,i ^3a .mix vbi^ dx nx ,DM1^x
XM nny^im ,it ,iniT203 xm nin '?v .inoxiy
n*? rsy Diva „i^^y lyiyf i^bx Ton '•3 133
,.ioxy nx no-po xm ..loxy n^1T r3io'o ni*:
K^ .nyvon'i» niaro2 122 ,12icm xi.i ,ir ,iorpi
1132 nna.n — nmi.i nroy.i nx 10213 113 n33
t»y n-ivion D^iyo 3ixy xinr oiyo ,ri3no3 1x3
niyovon ino3 ix ivioa ~ nm.iM niioon
,1313,1 npn nx vib^ x3 10213 ..13133 o-'yi3D.i
.ipna nii,iM '?i; .lot'iy ima ,1313,1 ni-'ox nxi
KMBT 133 Kl.l .my^Bn ^B•^y „13131 ^v iyi1'0
iT'iry IT Kiini ,dixi '?v m-yy nx noona
11313,1 .r'.i n^my IX Dn%i no-iB 103 ,12D2üp
Mi^xn ria^aa oixn im^v ^r^ it .i^'yy noona
•^y niyoyon ino ..1^1x21 .iyyo3 ,oMy,i im3
,D^iy3 ,1-1X01 niyavas ,xib'x ,3>nyo oixn -»r
n .lyiB.ivs D^iyn oy oix nx v-2Ba it 3i^-yi
iVV) n^ixin 10^03 a^iy.i *»y vm lo'a ni-ay
-IC^-B niOa ,D''3ni D'y2X., 1B03 /M3131 »»y.

J87 'ay ,T"3yn ,0''t'viT ,p^*»x-3 101a /'nvt

.(iVki

iirm Qx - raxa i^di^'bs 10213 ^:Br nin-^
>ir! XM rnv 133 XI.I — loxy it'ir iiy^,i-f]ii'3t!»
VyBa i3-B> .röHO n^01^-B miM3 »l101^-B niM>
^-•»y - 0^''2pB0 X^ DX — D^miip-3 0>^3 Xl.l
0^73,1 inx .inn.i ^tt^ o^iir o*2ir33 i^v myn
xna .,1X1^1,1 >ar m xin vt2^ o-miip^3,i
irxi ,nni nrB101^'B nio^tra y'»flia omi^x.i
noin: ki,iv mii ox 02 ,nii *fv nin-M ,ij>^i?
*>«^a? ,xi.i nxii i3^B^ .nii >r nsiyai h^m«

nnM .1210x1 oinn '?t? '2"'-2y.ii ^2i'»02i ipio.i

•1P03 D-a--100 D'»y2X 1X1P2 .13^ .IXMp.l 10213>
-it'^BI :11B0 V^V) D-'O-'^IOO D"'20T31 D'O-IDO m»
•12X nxxM ,nioo ,0-2-0x01 0-211 „3 ,m,ii ,i'bi»

.(9 'oy ,ü'">vr\ ,3-3X-^n ,"T31„ T^ D-iBioimi

.ixnp.i *?T TOM nx y-'unt' ri i^x 0-1311
MV '03 IX ,xnp3 loxy nx viv oixir loi^j
1X3 ,0^-100 D1X XM ,1T OIX .1-^X ,12113 1XM|I
nioipo3 ,0-0-100 0-^2X3 13110 13 ^y1 — ry^yi
HTM ^y 12T0yi'' ,0*0-100 D''20T31 D'^O-IO»
lOTH t'v Tn-n nx 02 ^^»-31 ,01x1 ^y 'BX121-3.1

0''''X 1X^2 12*'X ^^-^pn 0-1001 01X1 .oipo.li

noiT — n-'^y iboo xm x^x ,inixipM3 oidxi
riTB3 TIX-I^ 103 12^ .IM Xt» lB-0 X^O'^-XF
."»mi 01X1 ^r 1o^1y1 in-iii yii'»B^ 1^0x031
-lOlpl ,1TMXn-nTp2 XM Xllpl 01x1 *?Tff IIB-'D.l

r^xo 1^1 ,in2iox *?ir '2yiB roxo ^3^ n''3-0Xp''l

'?v lo^iy ^y loxy nx 3co r^'iT'aT lii3no3 lyji
D^ino t'x? msiyot' mix 3ip^ X3 12-xi ,roxo.i
IX nixipMi ^y iimM .IT o^iy^ i3yo oiy
yoiry ,131 .roo -^xitivi2-x i-2y xm iy-oy,T

.1113.1 »^y yoiy rx iy2i ^xiow

IX nyori '»3 ,1-2-y 122 1x11 10213 0201X
n2''x 13 iyi3oi IX 1-T-^y n22i3noi .i2iox;t

XM nxM 13 ^y^ ,Mr^3 "»ri2X-r3 "»10-3 mm
P Q-XXV O-lp-O'' 121133 1M31 nX 2-''0*' 1111
*ioo rr::i3p fy nr^ip n^y: -y-iDn d,i32? ,^i'3.t
1X3 T2ir ,-tnK .ii7 'oi* ,D2\ a^B^ax *?t n'a'*

n-Bioi^-'si r^y "'3^231 ^1311 ^y i3i ^y iip-y»
r3 i3i"'p no-p .TT r'3y3i — -1^10 pio-yi
n'B101*-B .1210X1 1-3^» — yiOl r3^ .l-BIDl^-ß.l

tjy T1-1 ro^n o''03 ^y OMoiy iioit^B m
1o^1y^ ,iiiyp n2"'xi n-Ti"» i2"'X .1213n.11 ,i2i3n.T
nsmya xMr ,it3 .inoxiy ^3 .o-ico oix ^ir
,OT2>3 nißnir t'y nii-Bo n22i3oi dixi->23>
V2*P n-B101^'B1 1-3 niyiiniO D^B-0 rx 13'ß>
"lyn nx 1^-1301 .TBioi^-Bi ^y iiv3i 10 nin
»roMf ^3121 — 1^yo nitroo ni3i^ nii ^y n->n

.(21 'oy ,Dirj i^yo niyooi ,i^yo 113,1

D^nn *'y 10173 niT.i^ nyii2 i^bioi^^bi
ny-iii KM .(12 'oy ,Dy) n*? i3yoi finoy inra
ini-1 niio^i -27101 i*»ßix niio^ p niyy>
inn^ i-bioi^-'bi n3-n ni22i3ni3 .n2i3n3 n22iy»
n^-ÜO ,-0'2B1 121-2.13 .ni2213niiy ,10^ 13y»
nO-100 12M33 3-1 niDl'''B1 .12^ myßXOI 12'^»
ini2pBo 111 0^-x ,(10 'oy .oy) ipBo ni-.i>
ipio-'yo IIB: oinn ^y iioy^ 1200 yn2 ,i3in3i
oiin *?v n-o'iBii n-oxyi ini3oo3 nnM*'i i^#
1ioi^''Bi t'y — D•'2B^1 '2B^ '•^1x^ — ^1o ,i3x ..ir

-oy) roxoi iioi^-'Bi loiy iniio 'B•^y ipboj
: 101^ inioi ,roxo iici^-b .im 102131 — (27 'or
yiiy 1X3 ,in-i 1210x1 .it3 «iioi^'b iyy2i iSt
inM 1210x11 ,13 .111' «^101^'B1 -3 y3ny ,"'yi2ii

*iyi o''3iMii D-pionM 1-3 'yi2X yiB^OMiy Ol
niy ,yiiy mix .inM n-yxi ;«ioxi .1^y o'i
•y ^331 .13 3yinn iTy ,TB101^-B^ .iy'3ni n»
n-111 iy-3ni inyy2 p ,10113 t'y maxi .ip-ay;i
ixa iy-3ni ra^ n'niB2i nyim rs .ni'ü2m»
nniB2i nx o-p^ i-bici^^bi ^x roxoi ix i2T3x;i
lyi ~ ia*y ^y o'oinni imi^ni nx riiß>i

.i-y"J0M3i i'^-3y3 10113 >r miyi

.12^x m> IX .Tiiox*' .i'Bioi^-Bn >y .inipppn
nn3iyi ima x^x ,noxy ^y .iiri.i -jina ny3^
l.iay nn3iy.i i.i o^^ny .1.13 n^pn3 i'bioi^'b.i^
laya y .rn: ix in-i x-i n-nii ,i-iini : isitä
My 713111 .1T3 xin iyx3 imi^ 'xoxyi »iiyxi
-y TO'o ^y larp oxy3 xii 13 n^pn: i'Bioi^»t
n-yxax-mt»3i .iiiaxi '^3 :-iyioi mm 1211
«lo^ßn.it» x^i niMt' x^ o-^i3' H'm x*» -'in'2..i
nmii 1210x1 naiiya it i2M30 .(15 'ay ,üw)
nr ixa- .rni ^y iai-p3 n'yxox--n^3i ,1210x1
ni3:i3ni3 ix 121313 xii ,tbioi^-bi '?v .1^131
naa .h'bioi^'bi ^y ^asyi ni'xi obx3 ,n'axrf
IX 0-110X 0n311 .l'pIXDIX-OBX T''y^3 D'Xllpr
^Mnm,, i3-n3 i'syi yio-yi 10 rmoi 1011a »i
niM3ox3 »30-1 IT i2ioy ri3i xiiy o'yji
o-a'2Bi o-in im3y niymn,i3 i-iin irair
yiaa xm 1210x1 ^y loxy ^3 if^xi ;oixi >r
>yi ,nix-xoii D^iyi 1-3^ 01X1 ra no-p>a xMr
B-M> rwa xiiy ,mMa inya*» x-i ninaa \$

miaxa n rx .tmj >v m lypia laiiayj
noxy KM yiaa maxi ixa na^yy nix'xa« .m»

mann« rmnx
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nn:Dn — nr.r D'^xiip ir^nr .i'::

rix i^orn'? ir'*:y .^n'^sn "^äh ?r
nn^^D ir^p bnsJD x^ -»icTsn ^'in

la^s'iy?: iy xin hm t?"'::d n?k

i:;n2' mD.T? iriT'S "crnTiTp,,

.i:Tiy ^r p'?n nrr: vin dn \n

nry-DH 7r n^^ir mmin -»T'^y

•»T nin Tr*»^*! ^my^-n iniiiD uv

IND n*?iy "ici:2n min nrns^
SM r^?2 noi:2 nrr^ "^r .nsprnn

N7N .n"»rDDn m^^'rEsn i^n? nnD

k'^h — pTi "IX nrniL* t:d — ]np
M?sn r^n oy n\niTn "^r m^3 xm
IS .Disn ^y ^ciDH V:J3 in'^np^

noi^n DTsn .iTy»'» rs d; nü^-:

rir^Dirc^K D"is ."^irüiN uiN Nin

.CM^s ns-ip*? nmnD s^n i^r it

s"inr n^ rr ]'::ina nsn nr v^:v2

n

.D^ry: '"^y
it nsprn .•^rs'^r ^d2

nsprnD pi rr'^yi?: n:^s dm^s

nsprn -"«m n^:': s\n nci-Dn ^y

,nT '"in^-i r^... ir':'y t^-^d .n^:v*j

•nir")73 n^nyi^n ?r ir n^rnn "'s

DyD ^«"ir"» Dy br tdm ?in''^2is^

*3 y^D^*: •'rK •^•in ^r ly:: nrn3

iz'pn ns ms-i^ ir^y .nr ^vpn

*in"n*''nT?2 nD^y^n nnn-in^ rvDn

*?« iD"iy ns riD? b^T eis rs

K\n r^< "^-^53 £:\n^sn ^si "^'in

n -irsD -)::i'?D .i::'jy mnn ]in:

nDir3 n^^D:o nrs i'^r n^-D^ru^s

'^^b D^ni'mir") ^r a-'D-irin ns d:^

D''niri*nin D'!p^n nrsD ix .n^::

niDrmnn n"T2iy n^s'D'iyn n^^is^i

»T'^y in-^'^y csn^i D'»"»i,';^ onpr
"Drn riTP" ^t n''iinn npmn
ni^üncn ^irr n-r:in c-^yn smr mi
"ii:;n irxi C'^'^n D-^-ii^^s^ r-ni:r

nK nr Tn-'nn nm s'"' i*::;!!

'b ^?Dijroixn THM tisn i-'n cn^

•'S ,nv^i:ii:iKrf -»n^*»:;^ -»iS^- -.s-ij^

••^sn bT n^vpb mn^i ^s:n K\n

"ii3n bv mn"» .c^'^n'' bv nr^irt:
rnsn^ i:vc:3 sin ]?:^i2 b^ nr

•n ,T^i:iüiNn ]vy-i3 m:vin nx
"n nin"':3 s^^i .cisn '^r n\^:i'2N

ü^ivm ]v.r^b ]v^ sin -";^cin 132
nnD d:i iDm ,m:v*in b-r no^c^nr
riiT") n^sr^ nsci: nir-irn^ nns
"^ "pna csT n^Äy^ es .D"3in

nrsna nnsn D''^:yD DrT':y^ Dn
.n''rii:ii:'!sn inpy? n-'i^ü m\-^.c3

b^ ü^zvrn Civin ^^^^p-. -i-^s

•Ds .nK.n nnin-^ÄH ,T;icn i'::;i3

inv^n Tin nsr 'in-'n tr'i'avr "ir

13 sy ,"Drn'riTp. hd-dh ^r
"3:1'? i3n:3n bir mynr d:; -^n^rn
•^ n3"T^': Dn3r .c-^ddi:.! c"'^''3rn

.n"'^'s^-~n"'T3''-in nsrn^n Ty*i

,]^:;'^3 irn ''?s'''Dr ir nr T3m
iDiiri^ i3y:n rs ti^^pb rp3nn

.nnin^ 3^3

niJDN miDy nmn

r.'y^':-:'? nTn*? noa ]^:;-!3 .m'^n

"'•\n'2n ]-n; ^b nn^i .r^rTsn ^r "it

nr-'Dnn ny n3"in3 ix 1:^23 3r
.nir.^ai "11T3 n3n*i^ in .n^rnn

nsn-r: ]'2>i3 ?ir ins^n ^:d 'ry

3''D"):3n .n\n:i?3X"n'^Dioi^"'s m'^'^^x

npnnr Ty3 <niD x^ 'Dioi^^cn

"i^^'? .xnp-:^ — D-«">mn nnip-:'?

.nrniDn x\n — imin idd^i ri
xin D-'nix •'D ]?d:^-i3 "T'Dttd -irx3

niTin iinic CAy3r i^i^3 ,rnp
r3^ noi^n vin ]"'3 iira -»vi^ ^rx
Tx:o 3i"ip xin nn — »:rinn ^y3i:

"in^ •>B3 nmpn :;ri?3 bv 11x^3^
ii:-'n3 x^^ a^T?x .i::xp "»T'^y yi
xinr n."23 r^Tsnn'? iriyn "•'ix.

»imr pry:3 mxm -dix'? ni:;^^

1^-13 3np 133 .nxT mr^DOTH^
.in3 _

]r)"!n nirg^ '^r 'nD'^"iiipyl.
"3*" nnix r-f'D ]'::"i3r nü''CT x^^

.Dmy:n""n3''n n3\-i3 inx^r d'^'d*'

•"iCin in3 bT VEi2 "»np HT jup-'y

*3 :n-s a*'^''^ ..T'ix'?nip ix ms
"n nx nxL'3;23 IT .T"ix*'?''iip 'i^:<i

.DTxm y3Lin xii3 n^'n'i'xr ]ryn
^-32-3 y3cn DX xni3 xin "i33i

"IT -»SS ,iT-ix^nipn ;iri?23 .a^xn

nx !:nno ]n3 n'?*'; ,]'::^i3 "i^y:

•'^i aix'? a^^x V2^ nn3n ^^^2
"ipTn'isD -i^XD3 ]''*'y) ^xnr"» ay
"n ^;in :idc3 'i'i'^an ,]n3 bz' a-»:

anco nx"iin ,n''"'2!r ninn:: ,"in

"n na'^D-i3''2ixn d::^x^ b'"' ar'^y
,234 'Dy rb"Tr\ rü^bz'M'^ ^nnay
"1X3 1^:^-13 '?y y^srn 1313 .(23b

a^ix .nü72n n3n3: anar a^^-» an
"'nr' n^ipT nsjipna i-'ny i3i'7':

•''?33i /'nnxi -»ax. -1313 ir 1T3
"13 br ]ry-in '?ir inr^a iio"» nxr
nnr ,p;i3 br inD?D3 ^vi-: 13
nry^n -»a na^3n3 xin norin -ip^y

"d: a-'H^xi .a\n^x^ iiia's aixn b^r

B"cn\"i'n'2pn3 v^n^ r^^^no X'i

.aixn 1^3^ iD'iy r3 rxir?

'b i'::;i3 y*ir)r m-^sn '*D*^y

nx nrDin it nn .nm.Tn nr^an
"^x .aixn bz iü3D"nTp::3 a^^^x
xim ,aixn b^r ü'^^nn iip^ xm a^^

aix^ xin B^^^x .niy'n in^^an
iiy a^r:in^ aix bü main'si ,Ty
"n bir r.3inn nx r"''?3n'? na ."t

")2 lyia -aixn ^y n^aian r5Dr:;n

nvn nrnaaiz; .-»airp |iy^a i-::;

"3 i'?"!^ 'i'^n aix^ Ty-» a\i^x
'^r a^'^ica im-'D in ^y ,i3x .a-rx

nTV^ n::nyn ^3 "'3 "i^aix "t ivyi
n::x"r"'ii pTi'aair ]i:;3 nco
"liia'rnp'? nmr i:3'iy nx nry
*3 r"» a:Dix .nTXia Ty23 x'n

''ya^ ira '»3
: 0311x1x2 it nray

"lya 1-Tiv '^y — aixn xin — t-^-*

^•^yn -IT niTin n'^iya ?nnTM n^
"xan nin^^i ,03nxixDn ima na
]3ia3 nnoi72 n^iya x^^ D31"tx-i

"3 XM1 .HTH iinan bi:; pn3ian

*V" anr B"»rya ix nryr) '^r m:;
^r\b pna laiy anxn /'arnTn
Taa HT ainn a'i'ix ,M^xn am
"^ n*?aa V3>^ xin nrnpa in^^ya

"nxnnr x^x .am^x ay innnxnn
.n^ücö n"''»iin^ V-^iv nrx it nn
"ya^ npiyian niyara*? v^iv x^x
"n lÄ^i B-n^x"? B-'iiiaan aixn ^r
"n nr-^ana xin aixn .i:aa ira:

JIND

l>nu\5/jun inj

•n':n'"a "i^b na^ia

x-i*» nrrxin arirn

nT:.X "IT nV3 TX^
"n ;xia3 "X33"3 na,,

^rn 7X1012? rra nia

"Die Heih- n^:^n:3 mpn ,ia:.*ia

^'^a: mann .gung des Namens"
n:3\, ]an3 ^c* insc3 pa nnx?

1919 n:r3 mx^ xrr /'B"»7riTi

yn^^ ":;x':^nys iym'»\, nxÄ\na

^^^ n:r a'':iar n'-x^aa .r^">33

^b xä"» ia:;n3 niD"»DinDn bir ^mf
"arn riTP" Br3 "t T3m tx
nmncnn b-r p"ix^3"icia n-^'^y

"1 a:;nin ni3mn ^r ip^n .n^r^'in

3x 1"^ n^'^v la^^aiip n-^x^ xä*»

"*? ni3"^y n^-^a ncan i^^xi ,vaa-i

"»y n-^xr-i .nanan n'^'^y n'^'^ay

"•? nx'im x^r nasm ?r n"i;3 na^ ^ .nn^aa

nr T3m3 naT: ni:^^ :;r'^an

'vin :i3''3 i*?r mainnxn ninir3
nax: ,ia'?r arn'riTp x%n n*':

"3^ ny^3pn it ni^ax*? naTp .22*

ncia"nyi:n im 1:^ nTn ^::aT

"Vin .nir^'in nnix a^:aa ^:xr ,it

nc^a nyi:na nni/^y^ nr^a'^xa ma
x^an"? n:"»-':yr n^ly ^ax: 13 ^yi

"XÄn b2 i:a*iya nx^n nnrir i3i
'b nr^zv .nini: ^31 nnra 13 ^rv
"1 1:3113 B^a^r nM:r i3i x^3n
"xira xi^ -niain niia rinn:
"nai nr:;n: --»-»ax im "^y .cid
i:*? nM"» ixn "^3 ,nax: nnx3 ni''a

.n'^3ix rx :i:3"i nrab nmr na^
^'?i3n 3"iai nT 113^3 nirmmn
"n xmr i''"»:y^ 1^1*73 -aninM bir

-rsn ^r ^avyini T^viicn ypi
nax:r na b^ix .ncyia xm ,ni:

ni^u3nnn Dn^3 inp''y nT 3Äa ^y

.Eiiyn niaix ":a3 a^nnm "t
n ir nT nii3 can: "am m^,.
•IX r3^ a-'mn^ i^a BTinn a^cn*»

,nnnM ^y nia 13^ al^yn n^a
.B"'iin'' B:^xa* Bn^:T''X3 nyar^an
"3y3 nana ^y acia ''arn rnv-
n3 113^ ^xrn ixnr"'3 3nr nn
n'^ma xm ix ,B''"'i:;n rar ':'ii:^
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Optlfldaaao und Ptsslnlaaus In Judtatua

Wtan icÄ in dl«s«r Vorltiun« übtr Optlnlsoma und P»««iml«r!itt8 la Judentum 8pr»eb«n soll,

•o Ist •• k«ln«8w«g« meint bsicht, «twas hln»uittfüg«n «u d«r heut« etwas schal ««wor-

denen DleJcueslon, ob unsere lelt die Beste aller Welten Ist. wie Leibni« sich im An-

fang des 18. Jahrhunderts su beweisen beartlhte, oder die schlechteste aller aögllchen

leiten, wie iha gegenüber sehop«»nhauer behauptete. loh will auch nicht su den fielen

Zitaten für und hauptsächlich wider, wie sie Schopenhauer in dem Kapitel "Zur Lehre

Ton der Verneinung des vlllena suo Leben" in den ÄrgSnaungen «um rierten Buch seines

Isrkos ^esannielt hat. weitere hlasufügen, vielaehr ist seines Absicht, das Judentum

unter dem Gesichtspunkt ron Optimismu» und Pessimismus «u charakterisieren als sine

•igentümllche Art des Optiaieaus, den ich als «Optlaismc des Dsnnoch" beseichnen

mochte, einen Optimismus durch sin Paradox.

Erlauben Ui« mir. dass loh das, was gemeint ist, aus den Quellen kur« belege.

Die jüdische Geschichte als Volksgsscflichte beginnt mit dem Ägyptischen Bxil und dem

wunderbaren Aussug aus Ägypten durch den Volksbefreier xeses. Alls Osneratlonen in

Israsl sshsn die Aufgabe diese« Exils darin, dass durch dieses erste 3x11 und die 'ie-

freiung das Gesicht dss Volkes geformt worden ist, und «war in der folgenden Teise i

das Ägyptische Exil hat das Volk für künftigs Leiden rorbereitet. und »ugleich für die

Hoffnung, dass die Befreiung in Jedem Augenblick erfolgen kann und sosuaagen an jeder

leke bereit steht. Das ägyptische «ixil wird als bchmelatiegel aufgefasat. schreibt ein

jüdischer öelehrter im 17.Jahrhundert, well es für uns dieselbe Airkung gehabt hat, wie

als ein Sohmelstiegel aus Eisen gegenüber dem Gold und Silber hat. ^le Gold und Silber,

in den Sohmelstiegel getan und dem teuer ausgeaetat wird, um von allen Schlacken be-

freit «u werden, und so gestählt »u werden, dass es nun bsstehen kann auch ausgesstst

den st&rkstsn Hammsraehllgsn, so wurden die Kinder Israsla den Leiden des ä^yptisohsn

Exils ausgeaetat, um die Leiden späterer Lxlle ertragen su können. Earum, fahrt jener

hollindischs aslehrte fort, offenbarte eich öott dem Soses mit dem ixamen »Ich bin, der

Ich bin«. &as will sagen (er «itlert hier den Talmud) t'Ich bin mit ihnen In diesem

Leiden, wie ich mit ihnen sein werde in allen sp&tersn Lsidsn». So haben unsere VHter
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(loh Bitl^rt wtit^r ) in dl^^Mi traten Exil nicht nur gelernt« Leid su tragen« sondern

nie haben die Eigeneohaft des QottTertreaene eich erworhen« Indes wir das Leiden un«

serer Ahnen In Ägypten vor Aogen haben« denken wir auch daran« dass Qott aie 6111g

unerwartet aus dea Uause der Knechtschaft befreit hat« und wenn er will, wird SR

auch uns gans plötsUch befreien«

Dartan Ist das Pessaeh« oder Osterfest« das Pest der Befreiung« wie es hebrfilsch

auch genannt wird« so popul&r« unter gläubigen und ungläubigen Juden« ale das Fest

des Leidens^ das plötsllch sich in Freude rerwandelt hat«

Wir Juden nennen uns ;*die auf Gott harren* ( Kowe-Hasohes ) • Das ist Optinisorus«

aber nicht der Optiaisoius **einer falschen und matten Oottesbfirgerliehkeit*' (Thomas

Mann}« kein billiger Optimisaus« yieliaehr Ist er herausgewachsen aus den bittersten

Erfahrungen des Volkes« als ein frotsdem und Cennoch, das dem Anschein der so^^enann-

ten flrkllchkeit entgeiceniceworfen wurde« Idesea i/cnnoch dxirchsieht unsere ganse Qe*

scülohte« wChloAo Vlrga« ein jadischer liistorlker aus des 16«Jahrhundert« ersählt t

'"Ich habe aua des Munde alter Leute« welche die Vertreibung der Juden aus opanlen alt-»

genacht haben« gehört« dass auf einen 4uswanderersehiff die Pest ausbrach! der Kapitän

sstste die Auswanderer an elnea Orte ans Land« wo es keine Bewohner gab| die eitelsten

starben Hungerst einige fassten den Entschluss« welter su gehen und eine menschliche

Siedlung SU suchen. Unter ihnen war ein Jude mit Frau und zwei Söhnen. Lle Frau« den

Strapasen nicht gewöhnt« starb auf dem «ege« Der Vater trug die beiden Söhne auf selt-

nen Anten« bis auch er ohnmächtig wurde« Als er aus der Ohnmacht erwachte« fand er

seine beiden Söhne tot. Voll Kummer stellte er sich hin und sprach » Herr der Selten«

Lu tust viel« damit Ich meinen Glauben Terlasse« ^isse aber t allen Himmelbewohnem

sum Irots bin ich Jude und werde Jude bleiben« Allee« wasi Du über mich gebracht hast

und bringen mögest« wird nichts nOtsen^«

Liese grausige und erschüttemdo Eraählung belrgt« was ich den jüdischen Optimismus

nennen möchte t ein Optimismus« der sich stets erneuert aus dem :Jiinpf rüit dexa Kein der

Verswelflung« des Pessimismus und den Obsiegen über ihn« ein Optlml«fau« langen Atems «

•ir sollen nicht » obwohl wir es in xjuoiB^r^T menschlichen Schwache immer wieder tun«

/'
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kursfrlstict Hoffaungta nthrta, dli#t wtiin •!• nicht •rfUllt w^rd^n» uns In dl« \rer«

sw^ifluxxg hineintreiben« Gott hat seine eigene Zeit«

Was aber ist der Inhalt dieser optialetieohen doffnunct dieses leidgeetählten Cpti*

fldSBus 7 lach dem Talonid werden des Juden, wenn er nach seinem Tode vor dea ^ettliohen

Riohter steht, eine Ansahl Ton fragen aber sein Tergangenes Irdisches Leben vorgelegt»

Die Aritte dieser Fragen lautet t**Uast du erspähtnd das heil erharrt 1^ In dea soge-

nannten 18-0ebet| das der Jude dreiaal ttglioh wiederholt, folgt auf die Bitte um den

Wiederaufbau Jerusaleas die iiitte um das Koamen des Heils :**Lass den opro6d Lavlds,

i)einea Knechts, wiederaufsprossen und erhebe das Uom seiner ililacht durch juelu xieil,

denn auf Dein '!eil hofften wir den gaasen Tag^« Der 193^ verstorbene Oberrabbiner von

Jerusalem, Raw Kuk, hat in seinem Kommentar sua Oebetbuch inbesug auf die Krage i"Hast

du spähend das Heil erharrt 7^ darauf hingewiesen, dass der treue dpäher, der Turawftchter

sich durch avei ^igenschaftea auszeichnen a^sse, die in einer dialektischen Spannung

sueinander stehen s die beharrliehe Treue der srAndlgen Ausschau und die frische itaoh«

saai&eit in Jede« A^igenbliok* Diese Beharrlichkeit der Auedauer und diese st^te «^ach«

heit für das aessianische heil werde von Israel gefordert«

Cas Jfidisehe oynagogenjahr beginnt mit dea i^eujahrsfecte, das ganz geweiht ist der

aessianischen Erwartung» la feierlichsten Augenblick des Gottesdienstes wird der 47«

Psala gelesen, in aanchen Gemeinden siebenaal t'^Alle Völker ihr, schlägt in die Händet

Schmettert Oott mit Jubelhall su l... X^enn König allee Erdreiches ist Gott« Die König-

aehaft trat Oott an über die Weltstamae, Oott setate sich auf den Stuhl Geiner Heilig«»

keit, versanaelt sind die Edlen der Völker, das Volk von Abrahaas Sott**. Jie ^^acse

Menschheit aleo, repr5aentiert durch ••die Edlen der Völker*, ist jetat »das Volk von

Abrahaas Qott**« Der dritte der einleitenden Segenaprüche des Gebetes, das a^s Neujahrs«

tage und dem darauffolgaadea Versöhnungstage geaprochen wird, lautet :**aib die furcht

vor Dir aber alle Deine Werke, und das Bangen vor Dir Qber alles, was ^^ geschaffen

hast, auf dass sich fQrchten vor Dir alle Erschaffenen und auf dass sie sich vereinigen

insgesaat au einea Bund, Deinen Willen zu tun ait gansMi Ueraen"* Dieser eine äund

aller !^enschen « nein, aller Geschöpfe • ist das Ziel der «Weltgeschichte, dies Wort
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nun wirklich als G#0ohleht« d«r falt Ttrataadtn« ! 0«b«t sehllMat sieh an dia abaa

altlertan Äorte alna llymia an. dla ain badtutendar Jüdiachar Ihaologa. Salomon ^chaaht«

«la •Mareelllaiaa daa Jüdlachaa 'olkaa* gtnannt hat t^^Uad alla tommw Dir »u dlaaaa und

pralaan Daiaan harrllohaa üaaan und yarküadan In Itilandan Daln Hall. Völker auehan Diah

auf t dl# idch nla gakaxmt haben. Und alle li^aden der ifelt preisen Dich und apreahen t

iMier groaa aal SR !••• Und dla 3arga braeiien in «>ubel aua, und 2ilande Jauohaen« waaa

Du regierat, und nehaen auf aich das Jooh i^^in^r üarrachaft* • Dia ganse JohOpfung lat

Terwandalt«

Diese Brwartung der Tollat&ndigen t.rlöaung dar weit hat daa Geeicht der Jüdiachea

Gaachlchte gaforoitt Dabei war aber immer der Gedanke aitbeatianead, dass die erlöste

elt nicht eine feit des Jenseits sein soll, auch keine elt bloaaer innerer ij;rfahrung

dea Slneelnen in einer unerlGaten SLuaaern ^elt, aondern daaa diei^e sichtoitre ^elt er*

ISat, daaa aie Gottes ^elt «arden wird» ^^ieae ^iesseitlgkelt ist fOr das Judentum cha*

rakteristiach* ttalAonidas hat ira 12.Jahrhundert dleaer Erdhaftigkeit der jüdiachan

aeaaiaahoffnung einen extremen Ausdruck gegeben» ala er schrieb t"Fem aei der üedanke,

daaa in den lagen des Messias etwas im Gang der «elt aufgehoben werden wird oder irgend«

eine Steuerung im Schöpfung eintreten wird. Die 9elt geht welter ihren Gang"*.

Jader jüdiache Gotteadienst schlieast mit dem üebet um das measianiache Hellt daaa«

wie es dort heiaat» •»die «(alt bereitet werde zvm Welche des Allmächtigen'* . öle weit hat

der aenach Anteil an dieser lereitun^ ? OerschoÄ Jcholea hat in einer Studie über dan

Heasias und die Idee des Fortachritts gezeigt » dass in der 3eantwortung dieser Frage

aich im jüdischen iiewusatsein im 16.Jahrhundert eine groase ;Vandlung vollzogen hat.

früher stellte man sich daa iommen dea :^easias als eine plStalich und unerwartet ein-

tretende ^eltkataatrophe Tor. ieit dem 16.Jahrhundert aber wird das rvommen der ii^rlöaung

verbunden mit der Tat des einaelnan i^anachea. iiaan wir daa Unarige getan haben» dann

wird die SrlSaung sosuaagen Ton aalbat kommen. Ideae Auffaaaung hat wohl einen groaaam

eraiehariachan Wert. Dwr Manaoh lat nicht paaslTsa Objekt der ISrlöaung, sondern Hit*

Wirker an ihrer Erfüllung. Auch im europ&ischen i^enken trat ja ungefilhr um dieselbe Zeil

eine grosse Wende in der Kinachfttauag des Indiwlduuna und aeiner Tat ein.



U. »Tttn ä«b.r ..in. a.d. ttb.r tu J.*«.t« und «i. ü.«.!-..!» 1.1.1. (WIO).

.rlr-.rt. .r d««. d«. d.r Ju*. «r,m.l.t.. 1... .ll..ündU.h «r d« K—. d«

«,... ..»«t d.n ... «.. ««» j amiiii. " *« ''*•"• •^" '*"'" "' ""*"

0,«t I- idt d.o «ort«. t"B«.l« wl» "l"* »«•l*»"-

Dl.. a.o l.i d« »ll|..i.ial.h. d.. Jüdl«h.. CHa-u.. B.r 0,tl.l»u. d.. 18.

a.hrn»=d.r.. ^ .1= .t.«..h.r. ^ h.t - f«t -»eh.. Ich ....n in rr.v.lh.ft.T ..!.. •

..r«.«.- «U... .1.T1.1 Pr«d. u.d .l.rt.1 ..id in d.r «It l.t und, .el..n .olX.».

..» .1. .11. sums, du Ob.li« K.ln5and.r, du«, dl.

du. di. oumt d.. <iut.n 3rB...r i.t, »1. dl» ^u»». a». uo.i

a.ur.Uon d„ .«li.n ..It^l.^. dl, =.n.r.«<.n d.r Kon..a.ra.lon.l«.r und d.r

Ou.f.n. ..lot. 3.r.ohnun*.n .1. 7.r..«un« .u«>oic,.l.t. D.r J«d. - und .l.ll.leht

^ 1.. hl.r «... . d.r ,U.W.. =.«..» - .cnnt >«in.n ...tUch.n OpUnlnmu. dl...r

,«. d.r d.. .1.. od.r d« t)..r.l.,.n d.. a„t.n In d.r «It « ..r.chn,n nlcn .r«>hnt.

«. .rtu. du. dl. ..It ...a.oht 1.« und d.r s....h. n.oh Kut. .ort. .u. kru».. H.I.

.«.c«. *t.r «. r.l.t m ihn d.r.u. , .1. ».1» i.t .chl..ht. .1.0 »" ich ^t ..1

=ot. h.« ..in ..r» nicht «lUnd... al.o =un. ich Oot.u a.nou. 1, ..hd,f«nc...ri. ..

-D« op«.duu.". h.t H.r.-u Ooh.n g..«t. "i.« )"ln...... «• 'mchlou Cntori-

.1. ..l.h. Ihn 30h.p.nh».r T.rl.u.d.t h.t. .ond.rn ..1« *i*.it h»* d« P«-"--<

Sinn, die .^oltlag« «u T«rb«»8*rn"

.

X. 4 - Ao* «4«ht «in« thtoretiache eltanachauung, sondern eine

Der jüdische üptioiamus ist nlont eine Tjn»oro*A»w««

.in.tellun. «ur .elt, die ihre tiefen .uellen i. ....i^s^u. hat. in de« Olauhen «

d.a Ko«.n der Einen «en.chh.it und "da. ist eben die tiefe ;<raft des .l.asiani«nu..

d..8 T sicfdie .>e.lenkraf t des Optimismus rerwmideln konnte".

Optimisoiis ist Ö«elenkraft

Hugo Bergman

(üine ttede i« "Süddeutschen Hundfunk" 1969.)
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ist d.r grc- B^ktepfr d.r nl.d.r.l.h.nd.n Brd.nlcrtft. . d.r .ll.rgrö..t. t^er-

windT. S.in .tTk.r Trieb , Such« nach d.r fr.l.n Höh.. Br str.bt d«i«ch. sich

1. G1.f.«...a .rf-tt «u könn.« und l« And.m d«n Q.i«f..«a «« b.g.gn.n,

I. l.t .in höh.. St.lnboelc-Schlck..l. .1. G.l.t unt.r 0.i.t.m .u l.b.n. Etwas von

d.r Ilitu»« .in.. f«mtl«ch.r B.rgst.lß.r.. d.r vor .in« unb..wunii.nen Glpf.l ot.ht.

tritt .t.t. dab.l auf. Da. )unn r.ln äu.a.rllch d.r mi ..in. ü» kann ab.r auch

W d.n I.in«.n ..Ib.t .in lnn.r.r Aufruf zum liöch.t.n au.ß.h.n. ü«m fragt .s sich,

ob .an b.flhlgt l.t. di. «*ipf.l d-r höchat.n iirk.nntni. .u .r.t.ig«i. Aber ob ..

nun «« inn.r. odar Su.s.r. Ding. g.ht. et.ta b.ni«at sich .In St.lnbock-.Mn .o.

al3 .tünd. .. mehtan g.g.nab.r. «It d.n.n .s sich meas.n »u... ror d.nen ea nicht

.urackw.ich.n darf. Auch i« G.dank.nleben der edlen Stenbock-Katur flnd.n wir d.n

tin.n zur Kraftm..»ung. den Drang, vor nichts xurück.uachr.ck.n. Sl. g.ht aua von

D«.J.nis.n. .orln d.r M.nsch alle and.ren *.8.n übertrifft, .1. flnd.t ihr. B..is

in d.r M«gllchk.it. die Fr.lh.lt zu v.rwlrkllch.n. ^i. sucht als all.rer.t.s daa.

.a. für .ln.n And.m da. Allerletzte iat. 31. ist d.« tiefsten Urgrund d.r ».It

.ug.wandt, WC di. Q.latwes.n sich zu diff.renzi.ren b.ginnen. i>.r H..t d.r W.lt

b.d.utet ihr nicht ..hr als die «.cha.lwirkung aua sich s.lbat sich b.«.g.nd.r

0.1at.8.w.n. Da. sich-s.lbst-zum-üeiot.awes.n-^chmieden und als solches in B.-

.l.huag «u kc«.n nit d.n G.isteswesen des tiefsten Urgrundes, das ist dl. «ro..e

Sehnsucht der echten 3t.inbocknatur. In iha lebt das V.rlang.n. alles zu »f.n und

t«.r bl. zum Xuss.r.ten zu gehen. Eigenschaften, die den ...nschen zu höchsten

Höhen führen Icönnen. Das Problem der Absonderung tritt deutlich hervor. Die .tein-

becknatur neigt dazu, sich abzusondern. Bs gibt nun einmal Bereiche, wo eiM> nie

und niiier Hilfe und Halt von aussen her zuteil wird, in die ^ nur durch Selb-

ständigkeit und grJJ..te iiinaamkeit einzudringen vermag. In ein solches Gebiet wagt

Mn M«h. wenn man sich Einblicke in die geheimnisvollen liefen de« leltgrundes

verschaffen will. Doch icö«r»t «an dort gerade ao weit, wie Mn sich selbst bringt.

Aach wen« «an die zu .rwerbende Erkenntnis von And.ren ^lar ausg.sproch.n flnd.t.

gleicht sie doch noch immer einem stellen Berg, d.n «an mit eigener Kraft ersteigen

muss. ^an kW» von Andern höchstens einen -Inwel. auf die einau.chlag.nd. Richtung

erhalten, vorwärts kommt «an aber nur durch eigene grö.ste persÄnUche Anstrengung«

Der atelnbeck ist ungeeignet für den bürgerlicben Haushalt. Br will nicht in die

IretBÜhle. &r möchte ausschUessllch Seele und Geist sein. Für alle körperlichen

Einschränkungen, für Schwere. Müdigkeit. .Irankheit hat er nur Verachtung, das Leben

gibt ihnen doch zu« mindesten auf die.e Aeiae Gelegenheit, wenigstens etwas zu er-

leben und «ich aelbst und ihre Kraft darin «u erproben.

K. braucht nicht bezweifelt zu werde«. da«i die grossen Erfolge vi.lf«jh «isch«x

mit St.Inbeck-T.ranl .gung.n zu dank.n .Ind.

lM.r ist « orisLnell und jeweil. können überraschende lünge auftreten.

Da. algantümliche Merki««l de. Stelnbock.-ill.na i.t wohl dl. i».r.lt«Haft. fort-

•IhrMid da* SßnM. Das.ln «ifs Spl.l «u .etm.n. u. da. Höchste zu .rreichen.

Di. 8t.inbaak-Katttr ruft groaa. B.wua4eru«g in uns hervor.

(AUS t Frit. üMdrik Julius . Die aild.reprach. d.s Ti.rkrei.es und d.r Aufbau ein

r.«m.in8chaftal.b.n«. J.Ch.Mellingen-Verlag, Stuttgart 1956)
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Zusatz im Jahre 1967 :
'

Diesen Aufsatz habe ich In meiner Jugend^ Tor ungfähr 34 Jah-

ren geschrieben« Ich lebte damals in Prag^ in einer Atmosphäre von geistigen Diskus«

slonen^ wie sie VLax Broä in seinem autobiographischen Buch "^Streitbares Leben^ senil-

dert« iJleses Buch erschien vor einigen Monaten hebräisch, in der Ausgabe der ^Zionls«

tischen Bibliothek**« mit einer Einleitung von Chajim Jachll über die Geschichte des

Zionismus in der Tschechoslorakei« Ich war damals Jung« kannte das wirkliche Leben

nicht und wusste nicht« wie schwer es ist« Gott im Leben zu heiligen und besonders im

politischen Leben* Und nun frage ich mich : hat dieser Mangel an Lebenserfahrung dem

was ich damals schrieb« Abbruch getan? Ks scheint mir« dass nicht. Zwar ist uns heute

erlaubt zu fragen : hat sich die Idee« die der Junge Verfasser äueserte, verwirklicht«

ist der Zionismus zu Kiddusch Haschern (Heiligiing des Namens) gewoixlen? JÜle Araber spre«

chen heute vom •»zionistischen'* Staat und für sie ißt dies der Ausdruck der grössten

Geringschätzung. Und uns ist der zionistische Staat die VerkBrperung unserer kühnsten

und schwersten moralischen Bestrebungen* Wo ist die Wahrheit 7

Einss wenigstens dürfen wir sagen ohne die kleinste Überhebung s Unter allen Idea-

len« welche die Atmosphäre des Beginns unseres Jahrhunderts füllten «- I^ationallsmus«

Faschismus« Soziallsmus« Bolschewismus - hat der Zionismus die Reinheit seiner Ideen

am meisten bewahrt. Gewiss t die Verwirklichung ist nicht so rein geblieben« konnte

es nicht bleiben« wie es die jungen Zlonisten in ihren Zimmern in Prag erträumten.

nie Politik« gegenseitiger Hass der zionistischen Parteien« Hass der Völker befleck-

ten auch unsere zionistische Fahne. Aber verhältnismässig blieb das Ideal rein« das

beweist gerade unser sechs - Tage • Krieg.

Bin grosses Wxnider hat sich hier ereignet. IJerm es erlaubt ist« die Sprache der Re-

ligion zu benützen« können wir sagen : Gott hat unseren kleinen Staat gerettet. Und

dadurch gab er uns die Möglichkeit« seinen Namen in diesem Staat zu helligen; den

Staat Israel zum Zentrum der Menschheit zu machen« nicht mit Kraft und nicht mit Hei*

dentum« sondern in seinem Geiste«

Verzeih mir« Leser« dass ich diesen Vers benütze« der abgegriffen ist durch fal-

sche Benützung. Ich will nicht predigen. Aber nachdem ich in meiner Jugend schrieb«

dass der Zionismus unser Kiddusch Haschern ist« ist es mir erlaubt« mich an Dich zu

wenden luid zu sagen t hilf mit Deiner Kraft den zionistischen Gedanken in seiner

Reinheit zu verwirklichen. Werden wir nicht zu Opfern unseres Sieges. Lassen wir

nicht die Psychologie des Siegers uns beherrschen. In Deine Hand« Leser« ist das

Schicksal dieser historischen Stunde gelegt. Du wirst durch Dein Betragen entscheid

den« durch Deine Beziehung zu Menschen (und vor allem durch Deine Beziehung zum ara-

bischen E/Ienschen« zum arabischen Volk« ob der Zionismus wirklich Nationalismus ist«

wie der **aller Völker**« oder ob wir auch heute aasen können i Der Zionismus ist

unser Kiddusch Raschem.

Hugo Bergman.
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VORREDE,

%

Hf"

Zwei Wege konnten wir einschlagen, um unseren Plan zu verwirklichen, durch eine (im zehnten Jahre

des Bestandes unserer Zeitschrift erscheinende) Sammelschrift Wesen und Eigenart der Stadt, in deren

jüdischer Bevölkerung wir wirken, enträtseln zu helfen. Wir konnten nach einer bestimmten Vorstellung,

die wir von der Erscheinung Prags und seines jüdischen Elements empfangen hatten, alles sammeln und

gruppieren, was diesem Vorstellungsbild entsprach. Widerstrebendes und Gegensätzliches aber, dessen Ein-

ordnung mißlang, als außerhalb der von uns erkannten Besonderheit befindlich und unwesentlich aus-

schalten. Wir hätten dann dem Leser ein Gemälde dargeboten, das zwar in reicherer und bunterer Fülle das

geistige Antlitz der Stadt und ihrer Judenheit zeichnet als die einfachen Linien, mit denen die Welt desjüdi=

sehen Prag sich zuerst in unserem Kopfe malte, das aber in seiner unvermeidlichen Subjektivität doch keinen

ganz freien Einblick in die bisher noch nie restlos erforschte Seele dieser außerordentlichen Stadt gezvährt.

Die andere Möglichkeit war, in einem möglichst weit gespannten Rahmen Beiträge zu sammeln, die

in ihrer Gesamtheit ein vorerst auch uns selbst unbekanntes Bild ergeben sollten. Es ist klar, daß dieser

Weg — den wir gewählt haben — größere Objektivität in sich schließt und sicherer zur Wahrheit führt

als der andere. Unbedingte und schonungslose Wahrheit muß sich aber eine Schrift zum Ziele setzen, deren

Gegenstand das Problem einer Stadt bildet, die leidenschaftlicher als andere Städte geliebt und gehaßt

wird — oft genug von demselben Menschen zugleich geliebt und gehaßt. Unverkennbar größer sind freir-

lieh auch die Schwierigkeiten, die der zweite Weg mit sich bringt. Wir stehen der Welt und dem jüdischen

Leben nicht indifferent und parteilos gegenüber, sondern haben in unserer Zeitschrift stets klar und ein-

deutig eine bestimmte Richtung im Judentum, die nationale, vertreten. Wie nahe liegt nun die Gefahr,

daß man in einzelnen Beiträgen oder in der ganzen Publikation irgendeine Tendenz vermutet, während

bei diesem Werke unsere einzige Absicht die Absichtslosigkeit sein muß; oder daß man uns für eine An-

schauung, ein Lob oder eine Kritik, die ein Mitarbeiter äußert, eine Verantwortung aufbürdet, die wir

nicht übernehmen können und nicht übernehmen wollen. Sobald wir uns für die hier angedeutete Methode

entschieden hatten, verstand es sich von selbst, daß es nicht unser Bestreben sein konnte, bloß lichte Farben

auf dem im Entstehen begriffenen Bilde zu sammeln; wir mußten vielmehr auch darauf achten, daß nicht die

Schatten unterdrückt werden, wenn das Bild wirklich wahr sein sollte. Ebenso selbstverständlich war es auch,

Unterscheidungen politischer, nationaler, ästhetischer oder anderer Art unberücksichtigt zu lassen. Nur darin

glaubten wir von diesem Grundsatz abweichen zu dürfen, daß wir in einer Schrift, deren Zweck kein

historischer ist und die — ohne das bis in unsere Zeit noch hineinwirkende oder mit ihr in Beziehung

stehende Geschichtliche zu vernachlässigen — das geistige Phänomen des jüdischen Prag in der Gegenwart

ersichtlich machen will, der Jugend einen größeren Raum und den Vortritt einräumten.

So haben wir in dieser Sammelschrift essayistische, literarische, historische und künstlerische Beiträge

vereinigt, die unmittelbar oder mittelbar mit unserem Thema in Zusammenhang stehen. Unmittelbar, wenn
sie über das jüdische Prag sprechen, mittelbar, wenn das jüdische Prag aus ihnen spricht. Zu der ersten

Gruppe gehören zumeist die Beiträge der NichtJuden und Nichtprager, die wir zur Mitarbeit eingeladen

haben, und die historischen Aufsätze, zur zweiten die der Prager jüdischen Autoren, aus deren Arbeiten

sich vielleicht auch dann manches über das Prager Judentum erkennen lassen wird, wenn sie keinen jüdischen

Inhalt haben. Eine ähnliche und doch entgegengesetzte Erwägung hat uns veranlaßt, lyrische Dichtungen

jüdischen Inhalts, die ursprünglich in der Sprache gedichtet wurden, welche der Hauptteil der Prager

Bevölkerung spricht, der böhmischen, in deutscher Übertragung zu veröffentlichen; vielleicht ist auch in

ihnen jüdisches Wesen in unbefangener Abspiegelung ersichtlich gemacht und diese jüdische Eigenart der

Physiognomie des Prager Judentums nachgezeichnet.

Auf Vollständigkeit erhebt unser Sammelheft keinen Anspruch. Unsere Aufgabe war, in möglichster

Freiheit und Weite des Gesichtskreises einzelne Züge des jüdischen Prag vor dem Leser erstehen zu lassen.

Ob sich ihm aus diesen ein Antlitz formt oder sie weiter ohne inneren Zusammenhang bleiben und ob

statt eines edlen und vergeistigten, inbrünstigen und verschlossenen Gesichtes ihm die verzerrte, uner-

gründliche, gespenstische Maske eines Rätselwesens entgegenstarrt, muß jeder Leser selbst erfahren und
entscheiden. Es ist ein Wagnis, dem Leser eine so ungewöhnliche Aufgabe zu stellen. Aber wir bleiben

damit nur einem Prinzip unserer Zeitschrift treu, daß der Geist nicht zum Vertreib der Zeit da ist, son-

dern zu ihrer Erfüllung und das Werk, um zu wirken.

DIE REDAKTION DER „SELBST WEHR''.



DAS PROBLEM DES JÜDISCHEN PRAG
„» „„„„„ ,„ iM.mM.n .mmmm.nmm.iimimm... •• • ' "' ' ' "

Martin Buber:

AN DIE PRAGER FREUNDE.
Freunde— ihr in der Gefahr und ihr in der Gefan=

genschaft, ihr in den Gräben und ihr in den Grä»

bern: in diesem Augenblick, am abendlichen Fcn =

stcr, vor einer Kastanie und einer Platane und spie=

lenden Kindern am Brunnen, denke ich mit aller

Erinnerungskraft meiner Liebe an euch.

O Kraft, erinnernde Kraft der Liebe!

Nun bin ich nicht mehr daheim und ihr seid

nicht mehr draußen, ich bin nicht mehr bewahrt

und ihr seid nicht mehr ausgesetzt oder verloren,

sondern beisammen sind wir, beisammen alle

in Straßen und Stuben Prags, der unsterblichen

Stadt, in jenen heiligen Stunden großen Beisam=

menseins.

Wißt ihr es noch, ihr alle, besinnt ihr euch, ihr

alle, in diesem Augenblick, im Unterstand, im

Lazarett, in der Verschleppung, im namenlosen

Reich — wie ich, mit aller Erinnerungskraft eurer

Liebe?

Ich redete, und ihr hörtet zu voller Stolz, ihr

redetet, und ich hörte zu voller Demut — dann

aber, immer wieder, schwiegen wir, schwiegen

zusammen; zusammen, in einem verwinkelten

Hinterhaus, auf steigenden Waldwegen, im Tor

eines verborgenen Gartens, auf dem Wasser. Und

wovon wir nicht redeten, davon war unser Schweiz

gen voll wie eine reife Weinbeere ihres Saftes.

Ich habe es nicht ausgesprochen und ihr nicht,

und vielleicht hat es keiner von uns sich selber

gesagt, und doch war es da, das Wort, doch war

CS da, unser Schweigen füllend in Straßen und

Stuben Prags.

In diesem Augenblick, Freunde, ihr alle, holt

CS wie ich aus eurem Gedächtnis, aus dem Gedächts

nis des Weltgcistes, das Wort:

Sabbat!

Aber ich will euch erzählen:

An jedem Freitagabend, ehe Sabbat wurde,

zog der hohe Rabbi Low den Gottesnamen unter

der Zunge des Golem hervor und der wurde wieder

ein Lehmkloß. Und hätte er dies versäumt, so

wäre der Golem lebendig geblieben in die Ewig=

keit. Einmal aber vergaß es Rabbi Low und ging

in die Schul beten und betete mit der Gemeinde.

Schon hatte man begonnen den Sabbatgesang zu

sprechen — Mismaur schir lejaum haschabbos —
da entsann sich der Rabbi. Und sogleich ließ er

ausrufen: „Es ist noch nicht Sabbat! Es ist noch

nicht Sabbat! Es ist noch nicht Sabbat!" Und

weil die Altneuschul aus den Steinen des Tempels

erbaut ist, geschah es, daß noch nicht Sabbat

war im Himmel und auf Erden.

Freunde: —
Es ist noch nicht Sabbat!

Erst müssen wir dem Golem den Namen unter

der Zunge hervorziehen!

Alfons Paquet:

PRAG.
Prag ist der vollkommene Ausdruck eines merk=

würdigen kulturgeographischen Zustandes, eine

Stadt, in der sich eine immerwährende Mischung

von Elementen vollzieht. Es heißt, daß die Stadt

Prag im frühesten Mittelalter als einer der Sklaven=

markte des inneren, mit Wäldern überzogenen

Europa entstanden sei und daß schon damals eine

Kolonie von jüdischen Händlern, die aus Obers

Italien kamen, dort ansässig war. Eine so alte

Stadt — kein Wunder, daß sich in ihrem Gemäuer

spukhafte Dinge, Reichtümer auf engstem Räume
eingenistet haben, eine Erbschaft der vermoderten

Generationen. Das jetzt halb deutsche und halb

tschechische, dabei immer ein wenig jüdisch ge=

würzte Prag offenbart nun in den letzten Jahren

eine besondere geistige Lebhaftigkeit und Zeugungss

kraft. Es scheint fast charaktervoller, rührender,

witziger und tiefer als Wien. Dieses Besondere

nährt sich unbedenklich von den alten feinen

literarischen Beispielen des westlichen Europa

und von den unverbrauchten Buntheiten der slas

vischen Welt. Dieses Besondere ist österreichisch

in einem großen Sinne, es weist nach Osten, gehört

dem Osten an und bereitet uns auf ein Zeitalter

des Ostens vor. Böhmen, Galizien und Polen mögen
künftigen Geschlechtern Offenbarungen geben, und

umsomchr, wenn diese Offenbarungen in deutscher

Sprache geboren und am jüdischen Intellekt vor=

beigegangen sind. Böhmen, Galizien und Polen

sind freilich, trotz dem Talmud, der hier mitvers

ehrt wird, noch nicht Asien, und Prag, trotz Meyrink,

noch kein Lhassa. Prag wäre aber, wenn die Welt

nicht gar so historisch beschaffen und in schöne

saubere Kreise einzuteilen wäre, natürlich längst

die Hauptstadt jenes Mitteleuropa, das sich in zwei

sehr ungleichen, doch geometrisch einwandfreien

Hälften zwischen Pinsk und Brüssel ausbreitet.

Leider konnte Kaiser Karl IV. nicht zweihundert

Jahre auf dem Hradschin regieren. Und auch der

jetzige Krieg legt unserem Geschlecht eher neue

Binden vor die Augen, als daß er uns alle zu küh=

nen, optimistischen Hoffnungen aufwecken könnte,

von denen das liebe, schlimme, schwache, von den

Ängsten und Sorgen der Wirklichkeit erfüllte Prag

gar nicht zu träumen wagt, so sehr sie es angehen.
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Prof. Dr. Wilhelm Jerusalem:

DIE SCHWELLENSTADT.
,,Da^ uns nun beim Beginn des neuen Werks
Die S c h >x/ e 1 1 e gottgesandt entgegenkommen.
Das fiel die Männer wie von oben an.
Hier soll sie stehn, so riefen sie, die Stadt
Und Praga soll sie heilen, als die Schwelle,
Die Eingang zu des Landes Glück und Ruhm."
Diese Verse aus Grillparzers „Libussa" scheinen

mir für Prag charakteristisch. Auch für mich war
Prag die Schwelle, der Eingang zu geistiger Arbeit
und geistiger Freiheit. Viele Künstler und Gelehrte
haben in Prag ihre Lehrjahre durchgemacht und
sich von da den Ernst und die Begeisterung mit=
gebracht, die ihnen im größeren Wirkungskreise
die Kraft und die Ausdauer gegeben.
Prag hat sich diesen Schwellencharakter zu wahs

ren gewul^t und darin liegt die Eigenart und der
unvergängliche Wert seiner Geistigkeit. Der jugends
liehe Übereifer und die damit meist verbundene
jugendliche Torheit, mit der man den Glauben an
die Ideale in sich aufnimmt, gab vielleicht die

Kraft, zeitlebens an der Verwirklichung dieser
Ideale zu arbeiten. Wir hatten als Studenten in Prag
eine Vereinigung, die sich die „gelben Esel" nannte.
Ein solcher Name ist nur in Prag möglich. Die
blasierten Großstädter in Wien und Berlin nennen
diesen naiven Ernst und dieses zähe Festhalten
an den Idealen der Jugend oft spottend die „Prager
Schmockerei". Ich habe es immer als innere Ges
nugtuung empfunden, daß mir ein Körnchen dies

ser „Schmockerei" erhalten geblieben ist. Prag ist

die Schwelle, und darum immer voll Streben,
immer voll Sehnsucht und innerer Kraft, die der
Blasiertheit nicht so leicht anheimfällt.

Ob daran auch die Juden Prags ihren Anteil

haben? Ich glaube wohl. Wir Juden bleiben oft

an der Schwelle, schon deshalb, weil man uns
nicht ins Haus hineinläßt. Eben deshalb aber
bleibt uns die richtige Sehnsucht und das ist eine

unversiegbare Quelle der Kraft. Wir sehen, wie
unser erster Gesetzgeber Moses, das Land der Vers
heißung von Ferne und da erscheint es herrlicher

und begehrenswerter, als es vielleicht in Wirklichs
keit ist. Deswegen sind wir trotz der vielen Leiden
immer noch voller Hoffnung und Streben und
hören nicht auf, für die Ideale der Menschheit
einzustehn. Darum pass&n wir so recht hinein in

die Schwellenstadt, die wie wir niemals zu den
Fertigen gehört, denen nichts recht zu machen ist,

sondern als werdende immer dankbar bleibt.

Engelbert Pernerstorfe r:

DIE PRAGER JUDEN.
Sie fordern mich auf, für Ihre Sammelschrift

einen kleinen Beitrag zu liefern, seien es auch nur
einige Worte, der sich auf Prag beziehen soll. Da
bin ich nun wirklich in Verlegenheit. Soll ich etwas

über die alte, ehrwürdige Stadt sagen? Ich war wohl
öfter in Prag und habe die Schönheit so mancher
Dinge bewundert, aber diese Erinnerungen wollen
sich nicht zu einem Bilde runden. Wenn ich an Prag
denke, so schwebt mir vor allem das Schicksal des
Deutschtums in dieser Stadt vor Augen. Wie viel

deutsches Blut ist in Prag vom Slaventum aufs
gesogen worden! Und unsere Tschechen höhnen
uns heute, daß das Deutschtum Prags jetzt fast

nur mehr in den deutschen Juden bestehe. In der
Tat, von den paar zehntausend Deutschen Prags
sind ein sehr großer Teil Juden. Deutsche Juden!
Juden, die zwar nicht aufgehört haben, Juden zu
sein, die aber, durch und durch gesättigt von deuts
scher Kultur, immer fortfahren, ihr anzuhängen
und ihre Dankbarkeit durch Mitarbeit an dieser
Kultur betätigt haben und betätigen. In keinem
Hause der gebildeten Juden Prags dürften unsere
deutschen Klassiker fehlen. Ein innerer Herzenss
zug führte diese lernbegierige und geistig regsame
Judenschaft in die Schatzkammer deutscher Kuls
tur. Und sie blieben ihr treu auch in den Zeiten,

da eine neue, zwar unblutige, aber tief kränkende
Bewegung gegen sie auch unter den Deutschen
losbrach. Sie fühlten so manche geistige Verwandts
Schaft zum Deutschtum im Sinne Hermann Cohens.
Und sie gaben uns selbst Geschenke in unsere
Schatzkammer der Kultur. Sie gaben uns deutsche
Dichter von hohem Werte. Ich will ihre stattliche

Reihe nicht aufführen, aber es drängt mich, eines

Buches Erwähnung zu tun, das ich für eines der
besten deutschen Bücher neuester Zeit halte, des
Romanes „Tycho Brahes Weg zu Gott" von Max
B r o d, der sich mit diesem Werk von verworrenen
und tastenden Anfängen auf einmal zu einer ers

staunlichen Höhe aufgeschwungen hat. Er ist einer

von den überraschend Vielen, die uns Deutschen
die Stadt Prag gegeben hat.

Hermann Bahr:

EWIGE STADT.
Prag gehört zu den ganz autochthonen Städten,

die nur von ihrem eigenen Geiste bewohnt und
stark genug sind, sich allem öffnen zu dürfen, weil

alles, was es auch sei, doch beim Eintritt gleich

dem Ursinn des Orts unterliegt und, ob es will oder
nicht, angepaßt wird, wie Salzburg, Venedig oder

Toledo, die vernichtet, aber nicht verwandelt wers
den können und auch entstellt noch ihr Wesen
bewahren: sie gleichen alle Rom, es sind ewige

Städte, Erscheinungen des Geistes, denen das wans
kende Gemüt so wenig anhaben kann als die wechs
selnde Zeit. Ein Buch wäre zu schreiben, um dies

von Jahrhundert zu Jahrhundert an Prag dars

zutun, und am Ende sagte dieses Buch doch dann
auch nicht mehr als jener Satz. Aber es hätte viel

vom Prager Juden zu sagen. Auch den Juden hat

sich Prag eingeprägt und es hat ihn umgeprägt.



Die Altncuschul nach einem Stich von S. Langer.

Der Frager Jude ist ein Unicum unter den Juden,

wie Prag unter den Städten. Seht den alten jü Ms

sehen Friedhof an und lest es seinen verwitterten

Steinen ab!

Ein Unicum im Guten wie im Schlimmen. Denn
Städte von solcher Kraft haben wie ganz starke

Menschen das an sich, daf^ unter ihren Blicken

jeder einbekennen mu^, sie fordern ihm sein ganzes

Wesen ab und holen aus dem Guten alle seine Güte,

aus dem Bösen alle verborgene Niedertracht hers

vor, jeder wird extrem, der Gute noch besser, der

Böse verrucht. Beispiele sind in Eurer Stadt an

jeder Ecke zu sehen.

Sie läf^t kein Kompromiß zu, sie drängt ihr

ungeheures Wesen jedem mit bedrohender Gewalt

auf und so hat er nur die Wahl, entweder vor ihr

ganz in sein Inneres zu flüchten und sich in seiner

ererbten Eigenart einzumauern oder aber aus der

Haut zu fahren. Der Jude, der Prag betritt, ist

gezwungen, ein ganzer Jude zu sein oder nichts.

Gemischte Juden gibt es in Prag nicht: Die einen

sind reine Juden wie aus dem Alten Testament,

die anderen fahren aus der Haut, singen dazu

die Wacht am Rhein und sind „daitsch".

Ich weifj aus Erfahrung, daß Wahrheiten, so

gedrängt und in solcher Verkürzung ausgesprochen,

leicht miljvcrstanden werden, aber — sei's!

Albert Ehrenstein:

CAF6 .PRAG".
In einer meiner älteren Skizzt^n passiert der

Held, Wodianer geheilten, das „Cafe Prag"; es

fällt der übellaunige Satz: „Ein Achtelliter Raubs

ritterblut empörte sich in ihm gegen die spitzs

(„Mult 6s Jöv6", Budapest.;

findige Synagogenluft dieses

Zionistenbeisels, in dessen

Ecken immer ein paar jüdi =

sehe Literaten urchristelten.''

Aus diesen Worten gehe

hervor, da8 ich Betklubs für

ebenso wertvoll halte wie

sonstige Männergesangvers

eine (da sich Gott nie der

Menge ergibt, ihn jeder

einzeln bestehen muß). —
Außerdem vermeine ich in

allem heutigen Urchristens

tum jüdischer Konfession —
so sehr auch religionsgc=

schichtlich die Christenheit

eine mosaische Sekte sein

mag — Spuren unnötiger

Assimilation entdecken zu

können. Drittens scheint mir

ein territorial sehnsüchtiger,

durch dem Landeserwerb,

der Landesbehauptung vers

knüpfte Weltkriegsunzus

kömmlichkeiten keineswegs

gewitzigter Zionismus nicht bis zu meiner Sentenz:

„Es hat die Seele keinen Bosporus, noch Vogesen"

vorgedrungen zu sein. Ich gestatte jedermann, an

Stelle der genannten Räumlichkeiten Palästina oder

Rom zu setzen — soweit mit diesen Begriffen reales

Erdreich, Blutreich, zu verbinden ist. Überhaupt

propagierte ich von jeher die Doktrin: „Asien den

Asiaten", und bitte seit Jahren inständigst, dem
Papst, Großrabbiner, dem ebenso orthodoxen Zas

ren, Scheich ul Islam, Mikado, Gencralkonsistos

riumspräsidenten endlich Jerusalem als gebührens

den Wohnsitz anweisen zu wollen — Europa hins

gegen allen wahren, nicht großzeitgemäßen Euro=

päern . . .

Der Herausgeber einer tapferen Wochenschrift

ersuchte mich, den eingangs erwähnten Satz nicht

zu veröffentlichen, glaubte, zu antisarischer Gesins

nung herausfordernde Nichtköpfe könnten ihn für

antisemitische Zwecke reklamieren. So lieblich nun

sonst die vox reclamantis in deserto ertönen kann,

ebenso herb möchte ich dennoch befunden werden

seitens pharisäischer Anachronisten, triefend vom
Gänseschmalz der koscheren Denkungsart.

Verbrechen bleibt es, daß die Schule in üsters

reich den jungen Juden mit zwei Stunden wö=

chentlichen Religionsunterrichtes abfindet — statt

allen des biblischen Urtextes eindringlich Befliss

senen (belohnend) das öde Lateinstudium zu er=

sparen. Ärgernis ist: im Bereich des corpus iuris

grassiert der israelitische Rechtsanwalt, selbst in

diesen Kommerzsphären sind protzenhafte Zitate

altdeutscher Mystiker häufiger als die gemäßere,

aber fast unerschwingliche Kenntnis des Talmud
und der Kabbala. Aufgabe wird es, Mauern letzten

Ghettos zu zermörsern: uns von Talmisjuden,

Scheinchristen zu befreien. Derartige Similis und
AssimilisExistenzen dürfte auch Prag kennen, die

von bedrängten Deutschsemiten vergeisterte Stadt.

Aber gleichwie mir angesichts der herrlichen Wirks

lichkeit des Hradschin etwa ein in Ur=Prag spielens

der prähistorischer Roman gestohlen werden kann,

trotzdem mir der erstklassige Goalschuß eines

jüdischen Mitgliedes des Prager deutschen Fuß=

ballklubs oder der „Slavia'' sympathischer ist als

die gewiß autochthonen Locken polnischer Dörfer

— die Frage apodiktischer Echtheit steht noch

immer zur Diskussion. Die heikle, doch wohl zu

verneinende Frage, ob nicht abermals mimicry
sich unterschob, ob manches, was wir als ger=

manischsjüdische Poesien Prags lieben und ehren,

nicht etwa auch oder gar: nur Ausfallstor der

Tschechen gegen Deutschland ist, geöffnet von

Otokar Bi^ezinas pantheistischer Menschlichkeit?

Die Dinge so betrachten, hieße: sie zu genau

betrachten, zwieträchtig zu zertrachten. Lieber,

o Freunde, möchten wir ein Unrecht gutmachen!

Bedauerlich unbekannt ist leider noch einer der

begabtesten Präger, an Rang, konzentrierter Größe

den Dichtern Ernst Weiß, Brod, Werfel, Meyrink,

Kafka sicherlich ebenbürtig. Man lese im Cafe

„Prag", im Cafe „Wien", im Cafe „Berlin", in ganz

Deutschland und Danubicn die ethischsphans

tastischen Dichtungen „Elohim", „Nämlich", „Die

Zauberflöte" destheosophisch=metaphysischen Epis

kers Paul Adler (Hellerau)!

Paul Leppin:

EINE JÜDISCHE KOLONIE.
Ihre Aufforderung, meine Meinung über die Eins

flnßnahme des jüdischen Elementes auf die Kultur

und Geistigkeit der Stadt Prag zu äußern, beants

Worte ich zunächst ntit einein Bedenken. Ist es übers

haupt tunlich, von einer Kultur des deutschen

Prag (denn um dieses handelt es sich offensichts

lich^ schlankweg zu sprechen? Setzt nicht dieses

Wort in seinem engsten Sinne Bedingnisse voraus,

die wir bedauerlicher Weise immer vermissen
mußten ?

Um es gleich zu sagen: Wir Deutsche schneiden

in Prag auf allen Gebieten intellektueller Regsams
kcit bemerkenswert günstig ab. Wir haben eine gute,

feine Kunst, eine ausgezeichnete Presse, ein Theater,

das sich an neuen Gedanken verjüngt, eine Literas

tur, die in Bezug auf Umfang und Qualität gerades

zu eine Rekordleistung darstellt. Es muß zuge:^

standen werden, daß der Großteil aller dieser

Dinge, daß mehr als neunzig Prozent davon auf

Rechnung der Juden kommt.
Aber das, was der Wiener, der Münchner und

mit gewissen Einschränkungen auch der Berliner

seine Kultur nennen darf, ist es nicht. Hier ist nichts

leise und behutsam gewachsen wie an der Donau,

Dir ALTNEUSCHULE . PRAG

Das Innere der Altncuschul.
^„Mult is Jövö", Budapest.)

nichts kräftig entfaltet worden wie an der Isar,

nichts gewaltsam in die Halme geschossen wie an
der Spree. Es hat hier in den letzten Jahrzehnten

innerhalb der deutschen Bezirke Prags völlig an
einer organischen Entwicklung: der geistigen Ans
gelegenheiten gefehlt. Die Schuld ist in der eigens

tümlichen Struktur der Bevölkerungsschichten zu

suchen, aus denen sich das hiesige Deutschtum
zusammensetzt. Es hat hier seit jeher kein arisches

Volk gegeben, sondern nur eine Anzahl Vereine.

Daß diese Vereine vorzugsweise politische waren,

brachte es mit sich, daß sie sich in tote, fadenscheis

nige Gedanken verrannten, in denen sie noch heute

stecken. Als Nährboden für eine selbständige

Heimatskultur kamen sie niemals in Betracht-

So sind es — von wenigen Ausnahmen abgesehen —
tatsächlich fast nur die Juden gewesen, die den g^is

stigen Acker in Prag bestellten, die mit dem Spürs
sinn, den Erfahrungen ihrer tausendjährigen Rasse
Werte schufen, Bewegungen vorbereiteten. Wand«
lungen in die Wege führten.

Sie kamen mit dem Inventar ihrer uralten, an



Widerständen und Schmerzen greschärften Klugs
heit und begannen die Arbeit. Aus den reichen
Magazinen ihres Volkstums holten sie ihr Hands
Werkzeug Nun ist alles da, was eine Stadt benötigt,
um in den Ruf einer besonderen intellektuellen
Potenz zu kommen. Aber das Vorhandene macht
bei aller Geschmackssichcrheit doch den Eindruck
fertig gekaufter, in Bausch und Bogen erstandener
Möbel. Wir haben nichts von jener köstlichen
Geistigkeit des täglichen Lebens, die sich in Kleinem
und Kleinstem, in den Blumen vor unseren Pens
Stern, in der Art, wie die schönen Frauen sich k!ei=
den, wie sie lachen und sprechen, kundgibt, und die
alle Dinge des Umkreises, das Leben der Strafe,
Kunst, Theater und Wirtshausbank zu einem har=
monischen Gesamtbilde verbindet. Was uns als
originell und pragerisch anmutet, sind Stückwerke
jüdischer Eigenart, gezimmert und zurechtge=
bogen für die Anforderungen der slavischen Stadt
Dal3 unsere Kunst, unsere Dichter so gerne auf
heimatliche Motive zurückgreifen, tut nichts zur
Sache und ist bei dem bestechenden Rahmen,
innerhalb dessen wir leben, mehr als selbstver=
ständlich. Die Art, in der es geschieht, ist nicht
dem Prager Boden entwachsen, ist nicht in der
Luft, in der Sonne der Stadt gereift. Sie ist übers
kommen, verpflanzt, in fremdem Erdreich genährt
worden. Wir haben deutsche Kunst, deutsche
Bildung, deutsche Bücher, aber keine deutsche
Kultur in Prag. An jene alte, vergangene, die cinst=
mals hier wirksam war, die ihre steinernen Wahr=
zeichen in den Gassen zurücklief^, haben wir nicht
mehr anzuknüpfen vermocht.
Um den Verdacht der Befangenheit, in den ich

als Arier vielleicht geraten könnte, zu entkräften,
will ich gerne gestehen, daß ohne die Juden ein
geistiges Leben im deutschen Prag wahrscheins
lieh nur als kümmerliches Bächlein existieren
würde. Auch gesellschaftlich bedeuten sie in der
desolaten Dürre unserer politischen Verhältnisse
einen Rückhalt und eine Erholung. Aber ich bin der
Ansicht, daf^ es ihnen niemals gelingen wird, die
eisernen Fangeisen jüdischen Denkens zu zerbrechen,
neuschöpferisch die Formen einer Kultur zu schafs
fen, die den Charakter der Stadt, aus der sie ge=
boren wurde, tiefwurzelnd in sich bewahrt. Sie
werden trotz ihrer blendenden geistigen Kräfte,
bei wertvollster Anpassung und Mitarbeit auf
jedem Gebiete, auf^erhalb ihres Vaterlandes, dem
sie entstammen, immer nur das bedeuten, was sie

in Wahrheit sind: einejüdischeKolonie,

Mathias Acher:

ÜBER PRAG.
Früher einmal stellten sich Städte, namentlich

gröljere, als Verdichtungspunkte bestimmter KuU
turen dar. Diese prägten sich in ihnen in monus
mentaler Stilisierung aus. Heute wollen Städte
nichts als Massenwohns, Massenarbeitss und Mass

senvergnügungsplätze sein. Das Pathos ist der

Banalität, die Farbe der Blendung, die Innigkeit

dem Komfort gewichen.

Selbstverständlich kann sich dieser Umschwung,
den der „Geist" der Zeit bewirkt, nicht überall

mit gleicher Geschwindigkeit bemerkbar machen.
Es gibt noch viele Städte, deren alte Kulturhcrrs

lichkeit hartnäckig der neuen StädtesElle widers

strebt. Unter ihnen steht Prag voran.

Ich weil^ nicht, wieviel an Prag und seiner Gos
tik nach Fachmannsurteil deutsch ist. Aber das

weift ich, daft über Prag irgend etwas schwebt,
das mit deutschem Wesen nichts gennein hat. Ich

habe die wunderbarsten deutschen Städte geses

hen. Im Norden und im Süden. Im Osten und
im Westen. Nirgends aber fand ich diese schwere
Herbheit, in die ein lohheifter Hauch hineinschwelt,

nirgends diese merkwürdige Stimmung desjDomes
über dem Krater.

Wieviel die Juden zu diesem Prag beitrugen?
Ich kann es nicht beurteilen. Aber es scheint mir,
als ob sie es verstanden hätten, ihre Note der gros

Ben Komposition einzufügen. Und ich glaube,

daft sie auch heute zu einem ansehnlichen Teile
dort sind, wo man sich gegen die Entpragung
Prags sträubt.

In jedem Falle aber sind die heutigen Prager
Juden unter den Groftstadtjuden des österreichis

sehen Westens diejenigen, die von ererbter Liebe
zu ihrer jüdischen Vergangenheit vielleicht noch
das größte Stück — zu überwinden haben. Und
das wäre auch anders nicht gut denkbar. Wenn
man einmal die Stadt der Altneuschul und des
hohen Rabbi Low war, dann bleibt man eben länger
als anderwärts ein Restchen von dem, was man
gewesen ist.

Doch allerdings nur etwas länger, und immer
auch nur ein Restchen, ein Gewesensein. Darüber
war ich mir — beklommenen Herzens — niemals
im Unklaren. Wer's nicht zugeben will, der lese

das Erschütternde, das Max Brod über das Grab
des großen Rabbi Jecheskicl Landau jüngst in der
„Selbstwehr" veröffentlichte. Wenn dieses Grab
bisher unbesucht und unbeachtet blieb und erst
die galizischen Kriegsflüchtlinge nach Prag verschlas
gen werden mußten, damit sie es aus seiner Ver=
gessenheit wieder in die ewige Gegenwart jüdischen
Volksgedenkens rücken — was heißt dies Anderes,
als daß im polnischen Juden am Grabe eines vor
hundert Jahren verstorbenen Rabbi die alte KuU
tureinheit zwischen jüdischem Osten und Westen
lebendig wird, während dem Prager Juden sein
eigenstes jüdisches Gut fremd geworden ist; daß
der Jude von Rzeszöw, Stryj und Czernowitz als
Jude in Prag heimischer, bodenständiger, vcr=
wurzelter ist, als der Prager Jude selbst?

Nun erwartet ja eine der „Selbstwehr" nahe=
stehende -^Gruppe der Prager jüdischen Jugend
so etwas wie eine Wendung (und nicht nur in Prag),

:;

wobei sie offenbar beträchtliche Hoffnungen auf

sich selber setzt. Ich anerkenne ihren guten Willen

und ihre ehrliche Absicht. Aber ich sehe an ihr

nicht die elementare Kraft und die ungebrochene

jüdische Ursprünglichkeit, die unbedingt nötig

sind, um ein Judentum sympathischer, aber blasser

Erinnerungen in ein vollblütiges, schreitendes,

schöpferisches umzugestalten. Ich finde, daß diese

Jugend auf europäischem IdeensFlugsand statt

auf dem festen Grunde jüdischen Seins und Denkens

baut. Ich kann bei ihr nur Literatur und die „alte"

intellektuelle Betriebsamkeit des modernen Juden

und leider nicht das feststellen, was mir einzig

verheißungsvoll erscheint: Aufbauende Wirklich:

keit, beispielgebendes Leben . . .

Es tut mir leid, dies sagen und empfinden zu

müssen. Denn ich liebe das jüdische Prag und

würde es ihm vom Herzen gönnen, daß es wieder

das werde, was es war, als Rabbi Jecheskiel Landau

in seinen Mauern lebte — eine ijr wocm b'Jissroel.

Theodor HerzI:

DIE JUDEN PRAGS ZWISCHEN DEN
NATIONEN.

(Aus',,Die »entschwundenen Zeiten". 1897.)

Was hatten sie denn getan, die kleinen Juden

von Prag, die braven Kaufleute des Mittelstandes,

die Friedlichsten aller friedlichen Bürger? Wodurch
hatten sie die Plünderung, Brand und Mißhandlung
verdient? In Prag warf man ihnen vor, daß sie

keine Tschechen, in Saaz und Eger, daß sie keine

Deutschen seien. Arme Juden, woran sollten sie

sich denn halten? Es gab welche, die sich tschechisch

zu sein bemühten; da bekamen sie es von den

Deutschen. Es gab welche, die deutsch sein wollten,

da fielen die Tschechen über sie her — und Deutsche

auch. Es ist, um den Verstand zu verlieren — oder

um ihn endlich zu finden . . .

Werln man die gänzlich schiefe Haltung der

böhmischen Juden betrachtet, versteht man, warum
sie für ihre Dienste mit Schlägen belohnt werden.

Die beiden streitenden Volksstämme in Böhmen
haben merkwürdigerweise eine neue Variante zur

alten Postillionsgeschichte gefunden. In dieser Aneks

dote begegnen einander zwei Postkutschen auf

einem schmalen Wege. Keiner der Postillions will

ausweichen, und im Wagen sitzt hüben wie drüben

ein Jude. Da schnalzt jeder Kutscher mit der Peitsche

nach dem jenseitigen Fahrgast hin: „Haust du

meinen Juden, hau' ich deinen Juden!" Aber in

Böhmen wird noch hinzugefügt: „Und meinen

auch!", so daß die böhmischen Juden für eine

Fahrt doppelte Prügel erhalten. Freilich hatten sie

versucht, als blinde Passagiere in dem IMationalis

tätenhader durchzukommen. Das geht nicht. Da
wurde der Fehler gemacht, auf den wir — leider uns

gehört — oft hingewiesen haben.

Eine offene, vernünftige Stellung zum deutschs

tschechischen Streit wäre das einzig Richtige ges

wesen. Die Juden mußten sich einfach auf ihre

jüdische Nationalität berufen, und man hätte sie

auf beiden Seiten anders behandelt. Sie wären
nicht die komischen oder verachteten Mitläufer

während des Z^x/istes und nicht die Sündenböcke
für jede Schlappe ge>xesen.

Die Juden in Böhmen sind zum weitaus größten

Teile von deutscher Kultur erfüllt. Es hätte ihnen

daher selbst von anständigen Tschechen nicht vers

übelt werden können,wenn sie bei aller Reservierts

heit ihre Sympathien dem bildungsverwandteren

Volksstamme zugewendet hätten. Die Deutschen

wieder wären den Juden wohl dankbar gewesen,

wenn diese unter Aufrechthaltung und Betonung

ihrer besonderen jüdischen Nationalität ihre TeiU

nähme an dem Kampf ums Dasein der Deutschen

gezeigt hätten. Da sie sich als Deutsche mosaischer

Konfession gaben, mußte ihr teutonischer Chaus

vinismus übermäßig sein, um ein bischen geglaubt

zu werden, und sie brachten es doch nu«* dahin,

von den Tschechen für Dieutsche gehalten zu wcrs

d^n. Für die Deutschen blieben sie aber, was sie

vor Beginn der Schonzeit gewesen: Beweis Eger

und Saaz.

Hätten sie sich hingegen für das ausgegeben,

was sie wirklich sind: für Juden deutscher Kultur,

so wäre alles anders gew/esen. Die Tschechen hätten

sie nicht für mehr verantwortlich gemacht, als sie

wirklich taten. Die Deutschen hätten ihnen für

eine viel bescheidenere Mithilfe viel dankbarer

und treuer sein müssen. Auch in der Politik währt

ehrlich am längsten, wenn auch die Kniffchen

vorübergehende Tageserfolge erzielen. Wann wers

den die Juden das einsehen?

•"^

(Georg Müller, Verlag, München.)

Friedrich Fcigl, Illustration zum ,,Ghetto=Buch".
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Max Brod

:

ZUM PROBLEM DER GEMEINSCHAFT.*
,,Schließe dich nicht aus der Gemeinschaft aus."

Sprüche der Väter.

Gehen wir von der Betrachtung des ,,einsas

men^' Menschen aus! Vielleicht wird uns das

Wesen der ,,Gemeinschaft" durch den Gegens
satz klar.

Die meisten Menschen fühlen sich in gewissen

Lebenslagen (gerade in den kritischen, schwieris

gen) einsam, viele sogar ihr ganzes Leben lang.

Beständig hört man sie darüber klagen, dal^ ihnen

niemand helfen kann oder helfen will, da^ nies

mand sie versteht, dal) sie sich an niemanden
„anschlief^en" können. Mit Mühe und Getöse jagen

sie die Bahn ihres Daseins dahin, nirgends winkt
ihnen ein Moment der edelsten Freude, die nur aus
der innigen Beziehung zu einem Nebenmenschen
entspringt.

Eine andere Beobachtung, die zunächst gar nicht

damit zusammenzuhängen scheint, was ich eben
geschrieben habe:

Die meisten Menschen „haben immer das Recht
auf ihrer Seite". Wann und wo immer man mit
ihnen zu tun bekommt: sie sind unbestreitbar

im Recht. — Diese einfache Tatsache gehört für

mein Gefühl zu dem Aliermerkwürdigstcn, was
sich in meiner Lebenserfahrung aufgespeichert hat.

Auch solche Menschen nämlich, die man als durchs
aus egoistische, kleinliche, gehässige Charaktere
kennt, „haben Recht", wenn man sie ihre ganze
Situation, ihre Ansichten und Stimmungen ents

wickeln läf^t. Hört man ihnen zu, so staunt man
über die lückenlose Geschüossenheit ihres Wclts
bildes, über die Art und Weise, wie sie, ohne zu
lügen, alle Fakta so gruppieren, daß sie (diese

notorischen Egoisten) immer wieder als die guthers
zigen Kerle dastehen, denen das bitterste Unrecht
geschieht. Und das Seltsamste dabei ist eben, daß
sie nicht lügen und nicht fälschen, sondern daß
wahrhaftig das Meiste von dem, was diese Menschen
tun, wenn man es von einem gleichsam inneren
Standpunkt aus betrachtet, geradezu moralisch
und anständig erscheint.

Wie kommt es — fragte ich mich oft nach sol=
chen Erlebnissen —, daß unter eben diesen anstän=
digen und, nach ihren Maximen zu schließen,
höchst gewissenhaften, ihrer Verantwortung bes
wußten Menschen ein so miserables Leben zustande
kommt, in dem nicht nur ich, sondern diese Leute
selbst unter immer neuen Gemeinheiten und Ges
fühlsrohheiten zu leiden haben?

* Schlußwort zur Diskussion über meinen Aufsatz
,,Die Hochmütigen'' in der ,,Selbstwehr" vom 31. März
1916.

Man erklärt es im Allgemeinen damit, daß die

von den Menschen vorgeschützte Moral nur „Heus
chelei'' ist, daß solche Leute anders reden als

sie handeln und daß deshalb die menschliche
Gemeinschaft einen so traurigen Anblick bietet.

Das ist jedoch, so weit meine Erfahrung reicht,

eine bloße Konstruktion, die mit der Wahrheit
nichts zu tun hat. Die meisten Menschen (selbst

solche, die man gewöhnlich als „schlechte Mens
sehen" bezeichnet) nehmen die Rechtfertigungss
gründe ihrer Handlungen sehr ernst und handeln
genau so, wie sie es nach reiflicher Überlegung
für gerechtfertigt halten. Einen eigentlich mit
Bewußtsein „bösen" Menschen habe ich bisher

nicht kennen gelernt!

Daraus schließe ich nun Folgendes: Alle Menschen
haben Recht. Alle Menschen handeln auf einem
gewissen Niveau, dem man Moral nicht absprechen
kann. Da nun aber trotzdem ein Gemeinschaftss
leben nicht zustande kommt, so folgt daraus nichts

anderes als: daß das Gemeinschaftsleben ein noch
höheres Niveau von Moral als das heute übliche
erfordert.

Der Mensch begeht nur kleine Fehler. Aber in

der Gemeinschaft vergrößert und vergröbert sich

ein solcher Fehler (der vielleicht nicht aus Harts
herzigkeit, sondern nur aus Vergeßlichkeit, mans
gelndem Feingefühl hervorgegangen ist) ins Uns
geheuerliche. — Die Gemeinschaft ist also von der
Vorsehung als Erzieherin der Menschen zu ethis

scher Zartsinnigkeit eingesetzt.

Man kann das in jedem Verein, und namentlich
in unseren zionistischen Vereinen, wo so viele „hers
vorragende Individualitäten" aufeinander stoßen,
beobachten. — Schlechterdings ist jede einzelne
solche Individualität, wenn man sie aus der Gemeins
Schaft heraushebt und nur für sich betrachtet, ein
ganz vorzüglicher Mensch mit den besten Eigens
Schäften. Ein kleiner Schatten ist da: z. B. Spotts
lust oder Ungeduld oder zu viel Selbstbewußtsein.
An sich dient auch dieser Schatten zur reizvollen
Abschließung der Persönlichkeit. — Es ist geradezu
erschütternd, wie dieser kleine Schatten oder
Schönheitsfehler genügt, um auch unter den wohls
meinendsten Menschen jede Gemeinschaft in ihr
Gegenteil, in Streit und Unlust zu verwandeln. —
Hier steht der Beobachter gebannt, als habe er eine
der Wurzeln menschlicher Tragik geschaut. Es liegt

nahe, diese Bemerkung auf das Leben der Staaten
und Nationen zu übertragen. Alle „haben Recht" . .

.

— Daher der Weltkrieg.

Was folgt daraus?

Die Menschen sind eben deshalb „einsam",
weil sie „Recht haben". Diese beiden Komplexe stes
hen in ursächlichem Zusammenhang. Jeder Mensch

I
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liegt unter einer Schicht von „Rechthaberei" wie

unter dicker Gelatine. Dann wundert er sich, wenn
er mit seinem Nächsten „keine Berührungsfläche

finden kann".

Es genügt eben für die Bedürfnisse der Gemeins
Schaft nicht, daß man „Recht hat". — Nach einem
Ausspruch des Talmud wurde Jerusalem deshalb

zerstört, weil man dort „nach Recht" verfuhr, statt

Liebe und Billigkeit gelten zu lassen. (Nebenbei

bemerkt: schon dieser eine Satz unserer Weisen
genügt, um die trotz ihrer Albernheit immer wieders

holte Legende zu zerstören, daß das Judentum
gegenüber der „Liebe" des Christentums den Stande

punkt einer minderen ,,Gerechtigkeit" vertrete.)

Hat man dies eingesehen, so erschrickt man
über das außerordentliche Raffinement, mit dem
gewisse Institutionen unseres modernen Lebens

darauf eingerichtet sind, den Schein des „Rechts

habens" in uns zu verstärken und den keimenden
ethischen Zartsinn zu ersticken.

Ich greife ein Beispiel heraus: die üblichen
Kinodramen. — Schon das Milieu des Kinos

ist wie mit Absicht darauf angelegt, den Menschen
zu isolieren, indem es ihn mit sinnlos schlechter

Musik und Dunkelheit umspinnt. Das Bedürfnis, .

unter Menschen zu sein, wird scheinbar befriedigt

und doch ist man allein, braucht nichts von seinem
teuren Ich zu Gunsten einer Gemeinschaft aufs

zugeben. Solche Scheingemeinschaften
schafft das moderne Leben mit unheimlicher

Virtuosität. Die Kartenpartie der Bürger

und der Literatentisch im Kaffeehaus, der

sogenannte „R eiseanschlu ß" und das Spas

zierengehen auf dem Korso: — das alles sind nur

verschiedene Formen des einen Triebes der Ichsucht,

allein und ungeschoren zu bleiben und dabei trotzs

dem eine menschliche Gesellschaft zu genießen,

ohne Opfer bringen zu müssen. Ein geselliges

Eremitentum, das ist unsere Geselligkeit. Man
kann diese Art von Geselligkeit geradezu als den

Gegensatz einer echten Gemeinschaft bezeichnen.—
Und diesem schlimmen Hang des Menschen koms
men eben die Schauerdramen im Kino am weitesten

entgegen. Der brave Spießer verläßt solch eine

Darbietung, bei der ihm zu Liebe in den grellsten

Gegensätzen betrogen, gestohlen, gemordet, gcs

raubt worden ist, mit dem erhebenden Bewußtsein,

daß er weder so schurkisch wie Herr Psilander

als Fantomas noch so lächerlich wie Max Linder

ist. Das Gefühl des „Rechthabens" wird in ihm
gestärkt, weil er sich stundenlang so extremen
Menschentypen gegenüber sieht. Vielleicht gehe ich

nicht fehl, wenn ich die Beliebtheit der im Übrigen
so grenzenlos dummen Kinoschauerstücke auf diese

moralische Speichelleckerei zurückführe. — Man
wende mir nicht ein, daß das Theater nichts anderes

(,,Mult ('s }öv6", Butlapist.)

JDas jüdische Rathaus und die Altncuschul.

bieten kann. Nein, das Theater bringt die^lindernden

Übergänge der Worte, das Kunstwerk detaillierter,

zartabgestufter Motive und Konflikte. Die Technik

des Kinos ist auf rohe Grimassen und die allers

krassesten Geschehnisse angewiesen. Das Theater

kann den ethischen Zartsinn verfeinern, die grobe
Kriminalistik des Kinos muß ihn abtöten. Einem
Hamlet gegenüber empfindet vielleicht auch der

Stumpfe, was es heißt, das moralische Gewicht
einer Tat abwägen. Die frischfröhliche Schufterei

eines KinosErbschleichers betrachtet man mit
dem behaglichen Gefühl der eigenen Unantasts

barkeit.

So lange der Mensch einsam ist, empfindet er

sich als rührend tugendhaft. Der „Genuß der Eins

samkeit" dürfte meistens mit „Selbstgerechtigs

keit" zu übersetzen sein. — Wie viel man ethisch

taugt, zeigt man erst, wenn man in Gemeinschaft
mit andern zu arbeiten beginnt.

Wunderbar scharf hat Flaubert im Helden seiner

„Education sentimentale" den Zustand des eins

samen Durchschnittsmenschen beschrieben. Dieser
Herr Frederic ist nämlich durchaus kein bedeutens
der Mann und gerade auf seinem Dilettantismus,
seiner Gewöhnlichkeit beruht der eigentümlich
melancholische Zauber dieses Meisterwerkes. Gleich

8
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Hermann Struck, S. Kohn (Verfasser von ,, Gabriel").

zu Beginn des ersten Kapitels träumt Frederic
folgendermaBen: ,,Er dachte an das Zimmer, das
er zu Hause bewohnen würde, an den Entwurf
eines Dramas u. s. f. . . . Er fand, d a (3 ein
durch die V o r t r e f

f

I i c h k e i t seines
Herzens wohlverdientes Glück alU
zu lange auf sich warten lie (3.'' Dieser
egozentrischen Selbstgefälligkeit steht während
der ganzen vieljährigen Romanhandlung, die den
Helden in die verschiedenartigsten Beziehungen
zu seinen Nebenmenschen bringt, nicht die gerings
ste Leistung gegenüber. — Und da^ der Dichter
dieses Mißverhältnis nirgends ausspricht, überall
aber fühlen läßt, gibt dem Roman jene traurige
Gloriole allermenschlichster Ironie, die wir weinend
bewundern. Mit derselben zarten Ironie schildert
Franz Kafka die Diskrepanz zwischen Selbstgefühl
und Tat des einsamen Menschen in seiner „Betrachs
tung'': „M eine Verdienste erscheinen
mir und überwältigen mich, wenn
ich mich auch nicht sträub e."

O diese eingebildeten Verdienste! Wie Tau zers
schmelzen sie in der Sonne der geringsten Gemeins
Schaftsarbeit.

Jeder Verein ist ein gigantischer Vergrößerungss
Spiegel menschlicher Schwächen, die dem einsamen
Menschen entgehen.

„Sei so ethisch, daß du bei einsamem Nachdenken
über dich selbst keine Mängel an dir finden kannst.''
So ungefähr lautet der kategorische Imperativ,
nach dem die meisten Menschen leben. Sie nehmen
ihn ernst, prüfen sich oft und tief. Aber diese Prü=

W

fungen bestärken sie nur in ihrem Hochmut. Seien

wir ehrlich und gestehn wir zu, daß jeder von
uns im Stillen ein Urteil über sich fällt, das, in

Worte gefaßt, etwa lauten würde: „Ich kann mir
nicht helfen, aber bei aller Bescheidenheit muß
ich mir sagen, daß ich doch nur einer der anstäns

digsten Menschen der Welt bin.''

Gut so! Du hast ja vollkommen Recht, lieber

Mensch! — Nicht deine Prüfung ist unehrlich,

wie du in übertriebener Sorgfalt oftmals bearg=

wohnst, sondern . . . dein Maßstab ist falsch,

deine ganze Forderung zu niedrig gegriffen. Dein
ethisches Postulat muß lauten: „Sei so ethisch,

daß du in echter Gemeinschaft mit andern Mens
sehen leben kannst." — Versuche es und du wirst

den weltweiten Abstand ermessen, der zwischen
den beiden Imperativen liegt, nach denen der eins

same Mensch und der Mensch einer Gemeinschaft
lebt.

Manche finden, daß sie nicht die Gabe haben,
mit vielen Menschen zu leben, wohl aber mit einis

gen vertrauten Freunden. — Freundschaft ist nicht

Gemeinschaft. Freundschaft, dieses höchste, vieU
leicht einzige wahre Glück der Menschen (denn auch
in jeder Liebe ist Freundschaft der beste Teil),

bindet zwei Herzen und Köpfe so fest aneinander,
daß es neben diesem Einssein gar kein Problem
der gegenseitigen Beziehung mehr gibt. — Man
kann ein guter Freund und dabei der gefühlloseste,

hartherzigste, gleichgiltigste Mensch gegen dritte

Personen sein. Auch Tyrannen haben feste Freunds
Schaft gehegt. Freunden bringt man kein Opfer, denn
der Freund — das bin ich selbst. Sein Leben ist

mein Leben, sein Schaffen mein Schaffen, sein
Interesse mein Interesse. Jedenfalls gehört keine
besondere Herzensgüte dazu, sich mit einem Frcuns
de zu vertragen.

Zwischen dem Nullpunkt der Einsamkeit und
dem Unendlichkeitspunkt der Freundschaft liegt

die liebevolle, alle Fehler verzeihende und alle

Vorzüge fördernde, ehrliche, doch niemals vers
letzende, den Nebenmenschen als mir fremden
Komplex und doch als zutiefst mir verbundene
Wesenheit erfassende Gemeinschaft, wie wir sie

als Kern für unsern Zionismus ersehnen. — Es nützt
euch nichts, meine Damen und Herren, daß ihr
angesichts der sinkenden Sonne von eurer eigenen
Seelenreinheit und Weltliebe überzeugt seid, daß
euch Wald und Bach zu tiefgefühlten Tränen
rühren und euch in der Einsamkeit eine bessere
Welt der Eintracht vorgaukeln. Herein in unsre
Versammlungen, in unsre Vereine und Zirkel!
Passen die euch nicht, gründet neue nach eurem
Geschmack! Nur wirket unter Mens
sehen; denn das allein ist der Platz, wo ihr eure
Reinheit, Liebe und Sehnsucht bewähren könnt.
Was ihr in euren sentimentalen Verstecken treibt,
bleibt doch nur eine feige Ausrede.

i

Karl Tschuppik:

JÜDISCHER GEIST, POLITISCHER GEIST.

Das Kapitel „Prag und der jüdische Geist" ist

ein Stück jener größeren Frage, die uns alle angeht,
der Frage vom Ringen des Geistes um die weltliche

Herrschaft, also eine politische Angelegenheit
im besten Sinne des Wortes. Der jüdische Geist
hat der Physiognomie des deutschen Prag Charak=
ter und Farbe gegeben, er war Jahrzehnte lang
in einer sehr bestimmten Form das produktive
und schöpferische Element, zugleich aber auch
Träger und Vermittler der politischen Gedankens
weit des jungen aufstrebenden Bürgertums. Die
Gründe dafür sind oft genug und besser gesagt
worden, als dies hier gesagt werden könnte; am
treffendsten hat sie Ludwig Börne ausgesprochen,
dieses Idealbild des alten deutschen Juden, wenn
er dartat, daß ein leidenschaftliches Volk, welches
sich lange tief geknechtet fühlte, die Knechtung
der ganzen übrigen Welt am brennendsten emps
finden mußte. Tatsächlich wäre jene beste Zeit

des deutschen Aufstiegs, die sichtbar mit der

großen französischen Revolution zusammenhing,
ihren philosophischen Ausdruck in den Werken
der Junghegelianer fand, ihr literarisches Bild im
„jungen Deutschland'' verewigt hat und deren

politischen Arbeit wir heute noch so ziemlich alles

danken, was an menschlicher Freiheit und Gesittung
in unserer Gesellschaft vorhanden ist — tatsächlich

wäre jene Zeit undenkbar ohne den großen Beitrag

und Anteil des jüdischen Geistes. Was Nietzsche

einmal gelegentlich einer Bemerkung über Schopens
hauers Poltern %^%^n den Hegelianismus sagt, daß
die Mißachtung dessen Wertes den Beitrag der

Deutschen zur europäischen Zivilisation übersehen
hieße, das kann man mit Beziehung auf das Deutschs
tum vom jüdischen Geiste sagen: er war im Beitrag

der Deutschen ebenso enthalten, wie dieser in

Europas Zivilisation enthalten ist.

Man braucht nur die geläufigsten Namen dieser

großen Zeit zu nennen, um der Wahrheit dieser

Erkenntnis sich bewußt zu werden, die Namen
Börne, Heine, Moses Heß, Lassalle und Karl Marx,
und kann dabei ruhig die seltsame Tatsache über=

sehen, daß auch der Anwalt und Systematiker des

geistigen Gegenparts, der Erfinder der sogenannten

konservativsgermanischen Weltanschauung, also ets

wa der Lassalle des preußischen Junkertums, der

bedeutende Staatsrechtslehrer Stahl, ein Jude war.

Der jüdische Geist jener Zeit war politisch im gro=

ßen Sinne des Wortes, er war Träger des Ideens

gehalts der klassischen Zeit, aber zugleich dessen

Wciterentwickler und Vorwärtstreiber; er war Hüter

des alten geistigen Guts, aber auch Testamentss

Vollstrecker in einer neuen Zeit; er war antithetisch
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und synthetisch zugfleich, aufbewahrend und revos

lutionär. Die nach Befreiung: ringende, im Aufstieg

begriffene bürgerliche Klasse konnte sich keinen

besseren Geburtshelfer, keinen lebendigeren Vors

kämpfer wünschen. Die Grundzüge, die der jüdische

Geist in diesen Tagen seines hohen Berufs sich

selbst gegeben, sind ihm lange fahre hindurch

geblieben, auch dann noch, als die materiellen

Aufgaben der bürgerlichen Emanzipation gelöst

erschienen, der irdische Kern aus der schönen
Schale hervortrat und aus einer kämpfenden,
unzufriedenen und darum von Idealen gespornten

Klasse ein saturiertes, zufriedenes, dem Kommerz
sich ganz hingebendes Bürgertum wurde.

Wer wollte heute die verstimmenden, aufreizens

den Mif^töne im geistigen Lied des Liberalismus
verkennen; wer könnte das Bild der Achtzigers

iahre, da die Fetzen des alten schönen Kleids, das
den kämpfenden Jüngling einst geziert, nun den
dicken Wanst des satten Bürgers drapierten, anders
als melancholisch betrachten? Damals ward das
Bürgertum seinem Berufe untreu, damals entsagte
es dem Geiste, entsagte der Politik, damals ers

starb die lebendige Ideologie einer grollen Zeit zur
Phrase der den Kommerz verhüllenden Partcis

Politik. Damals hörte die bürgerliche Politik auf,

eine geistige Angelegenheit zu sein; es kam der
Sozialismus und das erruptive Stammeln kleins

bürgerlicher Demagogien. Das Bürgertum kehrte
der Politik den Rücken, ging ganz in seinen Geschäfs
ten auf, verwandelte sich in eine Gesellschaft
von Privatpersonen. Hatte es noch allgemeine geis
stige, hatte es politische Interessen? Hatte es Freude
an der Öffentlichkeit, am Staate? Nein; nicht eins
mal in jenem eingeschränkten Sinn der westeuros
päischen Länder, wo die bürgerliche Gesellschaft
sich bei aller Vorherrschaft materieller Werte
doch schließlich selbst regiert. Sie verzichtete
völlig auf diese Sclbstrcgierung, sie ließ sich regies
ren von wem immer, sie ließ Parlament, Presse,
öffentliche Tribüne verwahrlosen, überließ die
höchsten demokratischen Würden den niedrigsten
Elementen. Und die Jugend, die Kommenden, die
neuen Generationen? Sie wurden literarisch, ästhes
tisch, befriedigten ihren Ehrgeiz in der Kunst.
Literatur, auf Sports und anderen Tummelplätzen
wertloser Eitelkeiten.

Eine spätere Zeit wird einmal, viel deutlicher
als heute, in der Vernachlässigung der großen alls

gemeinen Angelegenheiten durch das Bürgertum
den entsprechenden Anteil der Schuld an der Katas
Strophe von heute klarstellen. Wird nicht auch der
jüdische Geist, einst das schöne Wahrzeichen
politischer Regsamkeit, sich anzuklagen haben ?
Friedrich Nietzsche hat einmal vom Volke Israel
gesagt, daß ihm beschieden sei, „Wcgzciger der
Europäer" zu werden. „Wohin", rief er aus, „soll
auch diese Fülle angesammelter großer Eindrücke,
welche die jüdische Geschichte ausmacht, diese

12

Fülle von Leidenschaften, Entschlüssen, Entsaguns
gen, Kämpfen aller Art, wohin soll sie sich auss
strömen, wenn nicht zuletzt in große geistige Mens
sehen und Werke! Dann, wenn die Juden auf solche
Edelsteine und goldene Gefäße als ihr Werk hinzus
weisen haben, wie sie die europäischen Völker
kürzerer Erfahrung nicht hervorzubringen vers

mögen, wenn Israel seine ewige Rache in eine ewige
Segnung Europas verwandelt haben wird: dann
wird jener siebente Tag wieder einmal da sein,

an dem der alte Judengott sich seiner selber, seiner
Schöpfung und seines Volkes freuen darf, — und
wir Alle, Alle wollen uns mit ihm freun!"

Dr. Felix Weltsch:

DIE ERSTEN ELEMENTE
DER SITTLICHEN ENTSCHEIDUNG UND

DAS SCH'MA ISRAEL.
(Aus einer Arbelt über den materlalen Sinn des guten Willens.)

Was ist der Sinn des guten Willens? Die m a t es

r i a 1 c Willensrichtung wird hier gesucht, die man
als die gute bezeichnet. Nicht von jenem Gutsein
ist also hier die Rede, das darin besteht, zu wollen,
was richtig ist oder was gewollt werden soll;
sondern es wird versucht, im Erlebnis des Gutssein=
wollens einen materialen, gegenständlichen, über
diese formale Bedeutung weit hinausgehenden Sinn
zu finden.

Was wollen wir also eigentlich, was liegt darin,

wenn wir uns für das Gute entscheiden? Erfüllen
wir uns ganz mit diesem Gefühl und greifen wir
fürs Erste herzhaft zWf was uns die Sinnesanalyse
bietet.

Der gute Wille ist jedenfalls eine allgemeinste,
aber doch bestimmte Gemütsbeziehung des Ich,

und zwar, das wird vor allem als das Wesentlichste
klar, eminent positiver Natur. Es ist ein

J a s s a g e n des Willens im weitesten Sinne. Es
ist aber nicht bloß Liebe, sondern Wille, also

nicht bloß ein passives „Für etwas=sein", sondern
ein tatbereites ,,Für etwas=eintretenswollen''; nicht
ein ruhiges Interessenehmen, welches das Gesches
hen einfach hinnimmt, sondern ein Bestreben
einzugreifen, ein Wille zur Tat, zur Aktivität.
Das sind die zwei Grundelemente, die uns zuerst

auftauchen, bevor noch der Gegenstand dieser
Liebess und Willensbeziehung sich aus der Vers
schwommenheit gelöst hat: Bejahung und
Aktivität. Irgend ein „la", „Für", „Mit".
In diesem ohne Objektsergänzung ganz unvolU
ständigen und verschwommenen Wörtchen lassen
sich diese ersten Sinnesfragmente am ehesten
fassen.

Ergreifen wir uns in unseren besten Augenblicken,
da wir voll guten Willens die Welt umspannen
möchten und ganz bereit und hingegeben sind: Was
bedeutet diese Bereitschaft? M i t zuschaffen! U n=
bedingt und vertrauend. Unbedingt, denn der

i

gute Wille hat weder ein Wenn, noch ein Aber,

noch ein Weil; und vertrauend, denn wir glauben

dabei an einen letzten Sinn unseresGutsseinswollens.

Denn es kann gar kein anderes ehrliches, wahrs

haftes Gutsseinswollen geben, als ein solches mit

dem Vertrauen in seinen Sinn. Dieser Glaube ist

einfach mitgegeben mit dem guten Willen. Damit
haben wir aber ein neues Element aufgedeckt: den

ethischen Optimismus, der, der Freiheit und

Grundlosigkeit der sittlichen Entscheidung ents

sprechend, mit Hieronymus Lorm ein „grundloser

Optimismus" genannt werden kann. Denn er

stützt sich weder auf Überlegung noch Erkenntnis;

er liegt in der sittlichen Entscheidung, tief einges

wurzelt in ihr eigentlichstes Wesen. So bedeutet

also' der gute Wille nicht blof): ich will gut sein«

— auf jenes Geistesgebiet hin, das seit jeher die

mütterliche Wohns und Pflegestätte des tiefsten sitt=

liehen Willens war, auf die R e 1 i g i o n. Der Fromme
fühlt sich der Weltordnung im Innersten verwandt,

ist bereit, in ihr aufzugehen und jene Wege zu wan=

dein, die zur höchsten Erfüllung ihres Sinnes führen.

In dieser Gesinnung aber liegen alle jene Elemente

eingeschlossen, die unsere bisherige Analyse des

guten Willens vorläufig zutage gefördert hat; Beja=

hung, Unbedingtheit, Aktivität und Optimismus.

Und wenn uns in Freuden und Schmerzen und

wechselvollem Schicksal die sittliche Entscheidung

den Ruf entringt: Trotz all dem, wir wollen gut sein,

wir glauben an den Sinn dieses Willens, und so an

die Gutheit des Gegebenen, wir wollen uns ihm

angliedern, unbedingt und vertrauend; es gilt »eine

Freudenfest der Präger Juden zur Feier der Geburt des Erzherzogs Leopold am 17. Mai 1716. („Muit^ jövä" Budapest)

sondern auch: das Gutsein ist sinnvoll. Mein guter

Wille und die Gutheit des Gewollten, die sittliche

Entscheidung und der höchste Wert stehen in inners

ster Harmonie.

So betrachtet, gewinnt dieses Liebeserlebnis,

dieses hoffnungsvolle Sichshingeben, dieses begeis

Sterte Umfassen und vertrauende Jassagen des WiU
lens jene Gestalt, in der es uns in jeder Ekstase, in

der Kunst, in der Liebe, im Naturerleben, in jeder

äußersten Begeisterung bekannt ist. „In unseres

Busens Reine wogt ein Streben, sich einem Hohes

ren. Reineren, Unbekannten, aus Dankbarkeit

freiwillig hinzugeben, enträtselnd sich dem ewig

Ungenannten: Wir heißen's: fromm sein" . . ,

Der vertrauende, gläubige, dem Unendlichen

sich in Liebe hingebende Zug der ethischen Ents

Scheidung weist uns — wie in diesen Versen Goethes

wahrhaftige Einheit zu verwirklichen — mit dem
Einsatz unserer ganzen Persönlichkeit —, was ist

dies anderes als das ehrwürdige tägliche Bekenntnis

des Juden: „Höre Israel, der Ewigsseiende ist unser

Gott, der Ewigsseiende ist ein in sich Geeinter, der

Einzige. Du aber liebe den Ewigsseienden, Deinen

Gott mit Deinem ganzen Herzen und Deiner ganzen

Seele und Deiner ganzen Kraft."

In unerhörter Prägnanz ist in diesem Kern der

jüdischen Religion die sittliche Grundentscheis

düng in ihren Ursträngen gefaxt: Gott ist eine Eins

heit, d. h. ein höchster Sinn — also der Optimismus,

die „Gutheit" Gottes — und: liebe ihn mit ganzer

Seele, d. h. sei gut, indem Du Dich Gott ganz hin«

gibst, indem Du Dein Gefühl und Deinen Willen

auf ihn richtest — also vertrauende, unbedingte,

tatbereite Liebe.
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Felix Slössinger:

DIE JÜDISCHE ETHIK.
In einer Zeit, in der jeder einzelne Mann auf

seine Brauchbarkeit für die Feldschiacht vom Staate

regelmäf^ig geprüft wird, soll es für den richtigen

Juden ein Gefühl besonderer Würde sein, dal) er

seinem Wesen nach mehr ist als ein Kämpfer, als

ein Soldat. Er ist ein Nachkomme Israels, und wenn
er dies richtig erfaßt, selbst ein Israel — ein Gottess

Streiter.

In neuerer Zeit ist dem Judentum vielfach vors

geworfen worden, da() seine historische Ethik

unethisch ist. Es entspräche nicht dem sittlichen

Begriff, den wir uns von Gott zu machen haben,

daf) wir, wie es im alten Testament geschieht,

das Leiden als eine Strafe, das Wohlergehn als eine

Belohnung auffassen. Es kann hier nicht die ges

waltige Idee, die dieser Vorstellung zugrunde liegt,

untersucht oder gar verteidigt werden, aber ich

glaube, daB diese Auffassung der Weltgeschehnisse

wahrhaft sittlich ist, weil das Leiden notwendigers

weise nicht die Strafe, sondern die Konsequenz
des Unrechts ist. So können wir auch in diesem
Augenblick, in dem die Menschheit quantitativ

das furchtbarste, je in einem Augenblick vorhans

den gewesene Leid unaufhörlich hervorruft, es nur

als Attribut des schändlichen Zustands verstehn,

in dem der Mensch immer lebt und aus dem er

sich immer herausarbeitet. Aber weil wir immer

i
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in diesem Zustand sind und ihn immer zu verlassen

suchen, ist er anüberwindlich. Der Weltkrieg ist

für das tiefste Auge immer gegenwärtig — auch im
Frieden ist des Mordens kein Ende, und das Reich

Gottes (diese unsagbar große jüdische Idee) ist

ebenfalls immer gegenwärtig. Aber für wen ist

dies koexistent? Nur für den, dem Gott immer
ein Rätsel, ein Wissen ist, für den Juden besonders,

der mehr als ein anderer im Konflikt zwischen

Atheismus und Theismus umsomehr Europäer
ist, je atheistischer, umsomehr Jude, je theistischer

er fühlt. Ist es doch für einen Juden nicht denkbar,

auf^erhalb seines jüdischen Elements Israel^ Gottess

Streiter zu sein.

Wenn die Zeit der Kriege zu Ende ist, wird der

Mensch noch leidenschaftlicher als gegenwärtig

die Himmcl.tür suchen. In diesem Augenblick

wird sich die Mission des Juden wieder erneuern,

während der Lösung der polnischen Frage, dem
grollten Augenblick seit der Zerstreuung. Und
welches wird die Mission des Juden sein? Nur die,

die er immer hatte, seit sein Ahne Gott unt«>r

Heiden verehrte, bis heute, wo die Fragen der

Götterschaft die Streitigkeiten der Literaten bts

herrschen: die Menschheit mit Gott zu versöhnen,

die Unverbesseriichkeit dieser Welt liebevoll sieht«

bar zu machen.

Herbert von Fuchs:

UNSERE TÄGLICHE HÖLLENFAHRT.
Lächeln.

Ich kenne keinen Prager Juden, der das gute

Lächeln kann.

Das gute Lächeln, das der ungewollte Reflex

einer harmonischen Seele ist, nichts weiter.

Wenn wir Prager Juden lächeln, dann wissen wir

sehr genau, d a Q wir lächeln. Wir wissen auch,

warum wir lächeln; es ist manchmal Selbsts

gefallen, manchmal Spott, manchmal der Wunsch,
anderen angenehm zu sein. Niemals aber das

Aussonnen einer latenten Heiterkeit, das Zurücks

strahlen empfangener Lichtbündel. Nicht wir selbst

sind in unserem Lächeln, sondern wir stehen neben

unseren verzogenen Mundwinkeln und sehen ihnen

zu. —
Aber wenn wir ganz aufrichtig sind, dann vers

geht uns selbst dieses Lächeln.

Wissen.
Die individuellen Entscheidungsmöglichkeiten der

luden in den mitteleuropäischen Städten sind

überall im Prinzip die gleichen. Ungleich ist nur

die Intensität des Bewul^tseins dieser Entscheis

dungsmöglichkeiten.

Ich glaube, diese Intensität des Bewuf^tseins

ist nirgends gröl3er als in Prag.

Dadurch verstärken und verschärfen sich hier

alle Dinge und Begriffe; sie werden eckiger, heftiger;
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sie verschieben sich und verzerren sich; sie >x/erden

grandioser und grotesker.

Auch die Kontraste: mystisches Mittelalter und

Neurasthenie up to date treffen sich täglich auf

der Straße.

Auch das Schicksal: es schreitet auf geräuschs

vollen Stiefelabsätzen viel hörbarer als anderswo.

Alles wird hier hörbarer und so unangenehm
deutlich, daß die graziös vertuschende Lebens=

diplomatie anderer Städte in Prag unzulänglich

wird; hier gibt es nur reizlose, massive Lebenss

lügen.

So werden unsere Lebenslügen vor uns selbst

zu ungeheuren Tatsachen, die kein Vorbeischlüps

fen kennen. Hierzulande läßt sich der Teufel von

niemand um die Unterschrift prellen, die Unters

Schrift, die besagt: wir wissen von uns!

Nur dem Sünder, der von seiner Sünde nichts

wußte, ist Strafe zugleich auch Belehrung — vicU

leicht Rettung. Für den bewußten Sünder bedeutet

Strafe Zusammenbruch.

„Vergib ihnen, Herr, denn sie wissen nicht, was

sie tun ''

Wir wissen es!

Wir Ichsünder.
Wir sind Schwerbeladene, Schweratmende.

Furchtbares Schuldgewicht ist uns aufgewälzt und

mit dem Rücken zugleich muß sich das Gesicht

bodenwärts beugen. Eine endlose La3tträgerkara=

wane keucht sich zur nächsten Generation hinauf.

Ist es ein Trost, daß unser bodenwärts gedrücks

tes Gesicht es uns leicht macht, den anklagenden

Tornister hinten nicht sehen zu müssen? Wir füh=

len ihn doch! Er hält uns gepackt mit einem Griff

kalten Entsetzens.

W i r fühlen ihn, aber Andere haben sich ans

gepaßt und sind inwendig auch schon ein breiter

gebogener Rücken geworden. Ihnen ist de»^ Schritt

vonn Lastenträger zum Lastentier gelungen. Leise,

diese Zurechtgebogenen wollen wir nicht stören,

sie sollen begeistert an ihrer guten Verdauung

weiterarbeiten, raubt ihnen nicht das Glück ihres

Unwissens!

Aber uns wollen wir dieses Bekenntnis zuflüs

Stern, Mund zu Mund, dieses Spruches Stichflamme

soll von Einem zum Anderen hinüberzischen und

uns umschlingen als das glühende Ordensband

einer geheimen Brüderschaft:

Wir sind Verbrecher nach innen, Verbrecher

am Ich.

Wir verleugnen uns täglich aus Bequemlichkeit

aus Gescheitheit, aus Feigheit.

Haben einen komplizierten Kulissenrahmen für

unser Scheindasein gebaut

aus Stuck und Pappe, aus Speichel und Schwindel.

Dort tanzen wir Alltagsbuffos, wir Selbstübers

johler

einen unechten, schamlosen PöbeUApachens
tanz,

bis der ekelgrau=harte Morgen uns in kalte

Verzweiflung zurückbläst —

•

Die Folterkammer.
Wer sich am Nebenmenschen versündigt, den

straft das Gesetz; der Sünder am Ich wird gezüchs

tigt durch das Leiden am Ich. Seine Lebenslüge

zerreißt ihn in zwei Teile, voll feindseliger Bereits

Schaft auf einander loszuspringen wie wütende

Bullenhunde.

So wird er selbst Verneiner seiner Tat, Verhöhner

seiner Sehnsucht, Vernichter seiner Lust. Stets

wird sein Fuß in der Mitte der Schrittbahn zurücks

gedreht, die eigene Ferse stemmt sich den Zehen

entgegen; stets wird der befruchtende Südwind
unterwegs vom Nord überfallen und zu einem
mörderischen Wirbel gezwungen, an dem beide

zugrundegehen.

In unseren behaglichen Betten lauert der Traums
alp uns auf und unsere gute Mahlzeit bedrückt

uns, ehe wir satt sind. Unser Kuß wird vom Zweis

fei zerfressen, noch ehe er Kuß geworden und unses

res Geistes beste Baugründe sind von Jauchekanälen

unterwühlt.

Wir leben in einem Labyrinth, in dem uns taus

send Hohlspiegel tausend hassenswerte Grimassen
entgegenschleudern, tausend tückische Gestalten

Max Horb, Karikatur.
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aus schamlosen Glasscheiben entgegenspringen

lassen, da, dort, links, rechts, oben, unten, übers

all. Feinde überall, oh, auf jeden einzelnen loss

stürmen können, ihn niedcrzuwürgen— so ! — aber

da stöhnt nur die eigene Kehle auf! Stöhnt auf

in der eigenen Faust! Erstickt in der eigenen Wut
— denn hier^ in diesem teuflischen Spiegelzimmer

ist nichts zu sehen, nichts zu bekämpfen als unser

Ich, nur unser Ich — in diesem Martcrlabyrinth,

das uns unbegreiflich zwingt, Peiniger und
Gepeinigter zugleich zu sein und die Dop=
pelschuld böser Lust und süf^er Qual über uns

auftürmt. —
Sie ist zweigcspalten, unsere Folterkammer, wie

wir selbst es sind, das ist ihr niederträchtigster

Witz, eigentlich ist das alles doch nur glänzendes,

freundliches Spiegelglas, nicht wahr, du brauchst

dich nur ein wenig dranzulehnen und fühlst seine

kühlende Liebkosung— aber, aber, mein Freund!

Ja, diese unbeweisbare, unergreifbare, glatte,

schlüpfrige Folterkammer spielt mit uns das gleiche

verlogene Verstecken, das wir mit unserem Ich

spielen, mit diesem Ich, das wir oft in einen heim=
liehen Koffer hineinstopfen, wie Mörder die zers

stückelten Leichen ihrer Opfer.

Oh, in dieser Atmosphäre wird alles Angst und
Beklemmung, Hai) und Zerrissenheit. Wie leiden

wir durch die Gesichter unserer Nächsten, durch
den Dunst aller Menschen um uns!

Und, wie sind wir zugleich so sehnsüchtig^ so

brünstig ausspähend nach einem Irgendwas, dem
sich die irrenden Hände anklammern dürfen!

Jede Berauschtheit, die uns glückt, jede Frau, die

uns naht, jede Idee, die sich uns preisgibt, möchten
wir mit dem Blasebalg der Selbstsuggestion grol3=

blähen, alles betteln wir stumm um einen Inhalt

an, um einen Scheininhalt wenigstens, an dem wir
uns füllen dürfen mit dem Kokain grof^er

Ekstasen. —
Die ewigneue Zwangsjacke.

Wenn wir unser Frager Dasein auf kurze Zeit

verlassen, wirkt es in unserer Erinnerung wie eine

unbegreifliche Grimasse. Wie konnten wir nur
diese kräftevergeudende Sinnlosigkeit, dieses bür=
gerliche Wurstelpraterei, dieses Panoptikum seelis

scher Mil^geburten solange ertragen?

Von der Ferne besehen verliert alles schnell

seine Tragik, sieht aus wie eine mit infantiler Bös=
artigkeit erfüllte Kinderstube. — Und dann steigen

stolze Gelöbnisse in uns auf und das befreiende
Wohlgefühl innerer Sicherheit. —
„So kann und darf es nicht wieder kommen!

Jetzt ist die Wahrheit in uns unbesiegbar stark!"

Aber dann kehren wir zurück und alles, alles

kommt trotzdem wieder. Die alten Gesichter, die
alten Wege, die alten Lügen. Langsam geht uns die
innere Distanz zu dieser Umwelt verloren, Ata=
vismen werden wirksam, schwächende, verführe=

rische Erinnerungen steigen auf. Ein Faden nach

dem anderen, ein unsichtbarer Webstuhl speit sie

in endlosen Windungen über uns aus. Wir wehren

uns, zerreil3en die ersten feindlichen Gewebe —
aber der unsichtbare Webstuhl will nicht stille

stehen, neue, immer dichter gestaffelte Angriffss

wellen umfluten unsere Einsamkeit. Die Zwangss

Jacke legt sich um uns, harmlos und freunds

schaftlich. —
Sie ist so verlockend warm, diese Zwangsjacke,

man kann sich so leicht in sie hineinlügen. —
„Es ist ja vielleicht gar keine Zwangsjacke," sagen

wir tröstend zu unserem ermattenden Ich.

Und im nächsten Moment ist es schon zu spät.

Das S ü h n e o p t^e r.

Das Ende kann nur sein: Hysterie oder stumms
verbissene Selbstzerfleischung für den, der nicht

mehr die Hoffnung hat, in schuldlose, tierische

Unbewuf^theit zurücksinken zu können.

Das Schicksal kennt keine Gnade, wenn keine

Sühne war.

Es gibt nur eine Sühne: die schmerzhafte Reinis

gung. Niemand soll glauben, er könne die Schmerzs
haftigkeit umgehen. Unsere Lebenslügen fressen

sich tief in uns hinein und wer sie herausreif^t,

bespritzt sich mit eigenem Blut.

Wer an der Ichsünde krankt, kann nur geheilt

werden, wenn er den infizierten Teil seines Ich

rücksichtslos herausschneidet.

Kommt diese Reinigung zu spät, dann läf^t uns
das Schicksal an ihr verbluten. Es geht auf Leben
und Tod, das darf auch dem Kranken am Ich nicht

verschwiegen werden.

Aber einen anderen Weg gibt es nicht für die

Rückkehr zur inneren Wahrheit als dieses Blut=

opfer, dieses eigenen Blutes Opfer.

Und es gibt keinen Weg als die innere Wahrheit
zum inneren Frieden.

Doz. Dr. Max Wertheimer:

VOM GEISTESLEBEN DES PRAGER
JUDENTUMS.

In den letzten Jahren kamen wieder und wieder

Zeichen des kräftigen geistigen Lebens des jungen

Prag. — So oft ich jetzt an Prag denke, erinnere ich

mich des Berichtes über die Prager Flüchtlingss

schule — ein so fröhliches Zeichen tatkräftiger

herzhafter Arbeit, in alten Worten: einer Arbeit

„zu Gott zu''. Das sind auch meine Wünsche und
Hoffnungen für das junge Prag: wie es voralters

ausgedrückt war in dem jüdischen Willen, daß in

jeglichem Tagestun Gott lebe — in kräftigem Diess

seits — . Das scheint jetzt oft neu kommen zu woU
len; und manches aus Prag — : herzhafte Arbeit

mitten im Wirklichen, dem Leben zu.

i.
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Robert Weltsch:

DIE JUGEND DES JÜDISCHEN PRAG.

Was CS ist, dieses jüdische Prag, von dcm^hier

so viel gesprochen >x/ird? Wir wissen es nicht so,

da^ wir es sagen, daf3 wir sein Bild entwerfen

könnten. Wir wissen aber, daf^ es eine Realität ist,

die i n uns lebt und wirkt ; in uns: der Prager

jüdischen Jugend. Wir, diese heutige Prager jüdische

Jugend, sind nicht mehr die Kinder des Prager

Ghetto, dessen äußere Gestalt wir kaum mehr
kannten; wir sind durch die fremde Schule gegans

gen, haben tausend Ausblicke und tausend Zwecke
sehen gelernt, in Schule und Welt umgab uns die

drängende Fülle des Daseins. Auch dieses Wunder
„Prag'' hat uns erfa(3t mit seinem Geheimnis und
der stillen Schönheit seiner alten verborgenen

Gassen. Aber das jüdische Prag? Wir kennen
einen alten Friedhof und eine Synagoge, die den

Fremden gezeigt werden, letzte Reste einer einst

lebendigen Judenstadt; wir kennen alte Familiens

traditionen, Scherze und Gleichnisse, die bis auf

uns gekommen sind, dus denen eine Welt von Herz=

lichkeit, Güte, Lebensfreude, und vor allem stärk=

ster Verbundenheit spricht, eine Welt, in der noch
unsere Väter wurzelten, die aber nun, für uns,

versunken ist. Die ganze Folge von Geschehnissen,

Leiden, Erregungen, von Streben und Lachen,

diese ganze Geschichte des lebendigen jüdischen

Prag kennen wir nicht. Aber wir besitzen sie doch,

nicht breit entfaltet und offen daliegend, aber
in konzentrierter Form, die alles enthält, was je

in unserer Vorväter Seele gedacht und gefühlt

wurde — um unsertwillen. Das jüdische Prag ist

unsere geistige Abkunft. Sein Erbe ist es, was uns
in der neuen, vielfältigen Welt, in der wir uns vers

loren hatten, immer wieder rettete und zu geistigen

Zielen führte, und das uns gerade darum, weil es

uns entschwunden war, immer wieder suchen und
verzweifeln lehrte. Bis es mit einem Mal in unser
Bewuf^tsein trat, dal) etwas in uns ist, was kein
Gegenbild mehr in der Wirklichkeit hat; dal) das
jüdische Prag in uns weiterlebt, obwohl die jüdische

Gemeinschaft nicht mehr lebendig ist, sondern
sich selbst aufgelöst und in Lethargie gesenkt hat.

Die Väter wollen es noch nicht glauben, aber die

Söhne wissen es. Sie wissen, daf) eine ganze Gene=
ration die Spannung zwischen ihrer Seele und der
Wirklichkeit dadurch beseitigen wollte, daft sie

fremden Dienst tat und sich selbst der Umwelt
opferte; sie wissen, daß heute Einsame herumgehen,
sich in Absonderlichkeiten ausgeben, sich durch
Genüsse voll geistigen und sinnlichen Raffinements
betäuben, Weltschmerz und ästhetische Spielerei

betreiben, in GroBstadtkaffeehäusern Zigaretten:

rauch in die Luft blasen und ihren Geist vergeuden,
— weil sie ihre geistige Heimat und die belebende
Kraft der Gemeinschaft verloren haben. Die Söhne
wissen aber nun auch, da^ Eines not tut: der Aufbau
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einer neuen, der — um ein altes Prag^fTudenwort

zu gebrauchen — altneuen Gemeinschaft. Der

Zionismus, der das Judentum aus seinem Schlaf

geweckt hat, ist auch in Prag fruchtbar geworden;

aus der grollen Erschütterung der Seelen, die er

uns brachte, aus der Sehnsucht, aus der großen

Befreiung beginnt heute ein neues rüdi<;ches Prag

seine Gestalt zu finden. Junge jüdische Menschen,

Brüder und Schwestern, reichen einander die

Hand, es beginnt zögernd die Dämmerung einer

neuen starken geistigen Gemeinschaft, die im
Schatten einer übergrof^en Idee, in einem Schwur der

Treue und in Hingabe an ein leuchtendes Ziel ge«

schlössen wurde. Die jüdische Jugend verlangt wieder

nach wahrhaftem, geschlossenem, reinem Leben; ihr

Geist verlangt wieder danach, ins Leben zu treten.

Wenn das vorliegende Heft Zeugnis von den Kräften

ablegt, die im Prager Judentum da sind, so mag
uns dieses Wissen nicht darum wertvoll sein, weil

wir uns daran weiden, sondern darum, weil wir

diese Kräfte für ein Werk mobilisieren wollen.

Eine Potenz ist dieses Prager Judentum im buchs

stäblichen Sinne der Macht und Möglichkeit;

im ma thematischen Wortsinn ist es beinahe

nur ein Exponent: geben wir ihm eine Basis, und
er wird sie uns vervielfacht zurückgeben. Stärker

als je lehrt ans diese Zeit, da^ unsere Kräfte nur
für das Reich des Geistes und des aufbaue ns

den Lebens da sind. Nehmen wir alle, die noch
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freistehen, für diesen Dienst zusammen ! In uns
sind sie, unverloren, die Kräfte, die in\ uralten

jüdischen Prag je wirksam >x/aren; das jüdische

Prag ersteht, >x/ie das Judentum der ganzen Welt
erwacht, sich auf seine Gröf^e besinnend, sich auf

sein Wesen besinnend, sich auf sein Werk besinnend.

Die neue Gemeinschaft wird nicht mehr die Ge=
meinschaft des Prager Ghetto sein; aber sie wird

geheime, innere Beziehungen zu ihr haben, ein

Gespinst starken, unzerbrcchbaren Geistes wird

sie verbinden, wie über alle Gegensätze hinweg
die Liebe Väter und Söhne verbindet. Und die

Jugend, die zum Leben auszieht, grül^t dankbar
die Quellen, die ihr Sein geschaffen haben.

Adolf Böhm:

DIE .SELBSTWEHR r/

Eine Zeitung; sogar eine Parteizeitung; ja, noch
ärger: eine jüdische Parteizeitung!

Also: Journalistik, Parteilichkeit und jüdische

Zwistigkeiten? Ein dreifaches Grauen!

Wir wissen, wie eine Zeitung sein müf3tc, um in

unserem Werden ein Faktor zu sein: Reine Über=

Zeugung, klar gerichteter Wille, unerschrockener

Kampfesmut, unverfälschte Information.

"/ V. A.i it. V 'n

(J ' [c .t !;% a r llr^uki* ie%
'^y/Zi'*»/ ^ '^ ' ^Wy

(,.Mult6s JövÄ",T^ii(lapcst.)

Der Präger Oberrabbincr Elcasar Flekclcs.

Wo aber finden wir solche Blätter in dem trüben

Meere von „Druckerschwärze und Papier", in dem
wir fast schon ertrinken?

Hier ist eines! Die Prager „Selbstwehr"!

. Oft nannte man sie verstiegen, weltfremd, poli=

tisch unreif, literarisch, religiös und was der Ein=

wände kluger Weltleute mehr sind. Und sie ver=

dient all diese Bezeichnungen:

Sie ist „verstiegen", denn sie geht nicht aus von

den „realen Wirklichkeiten''. Sie dient einem Ideal,

das zu verwirklichen sie mithelfen will.

Sie ist „weltfremd", denn aus ihr spricht nicht

der „gesunde Menschenverstand". Sie ist eine

glühende Flamme, die Wärme und Licht ausstrahlt.

Sie ist „politisch unreif", denn ihr ist Politik

nicht die Kunst des Möglichen. Politik heißt ihr,

das Unmögliche möglich machen. Politische Taktik

ist ihr keine Frage von Methode und Geschicklich =

keit. Ihre Taktik folgt aus ihrem Prinzip: Sie setzt

ein Ziel und weist unbeirrt die Wege dazu.

Sie ist „literarisch", denn sie bildet nicht nur ge=

treulich die Welt ab, wie sie ist, sondern sie spiegelt

alle geistigen Bewegungen wieder.Denn sie weiß, was

ein Geheimnis für Journalisten ist: daß die Welt

aus dem Geist geboren wird.

Sie ist „religiös", denn ihr Wille ist ein Wille zur

Befreiung aus der inneren Qual des Juden. Und kein

Erlösungsziel kann ohne Zusammenhang sein mit

den letzten, unfaßbaren Quellen unseres Seins.

So ist die „Selbstwehr" in den letzten Jahren

gewesen und bis heute geblieben. Kein Zeitungs=

blatt, sondern die Emanation eines glühenden

Willens, der alle Wirklichkeiten und alle Geistestaten

eiv\ sich reißt, nicht um sich und den Leser zu „zer=

streuen" und zu „bilden", sondern um daran immer

stärker, immer bewußter zu werden.

Deshalb wirkt sie, — auch auf die, die sie

schelten.

Ein fest gerichteter, wirkender Wille — das möge

sie bleiben!

AÜred Lemm:

WAS DIESE ZEITSCHRIFT VON ANDEREN
UNTERSCHEIDET.

Es ist eine in Deutschland und Österreich — und

ich weiß nicht, ob nur dort auffallende und

betrübliche Erscheinung, daß fast alle im Geistes=

leben etwas bedeutenden Menschen eines Tages

so ihres eigenen Wertes durchdrungen sind, daß

ihre Stärke sich ihnen gleichsam wie auf einen

ungehörigen Körperteil aufs Persönliche legt,

und sie neben ihrem Schaffen einen höchst über=

flüssigen Selbstkultus betreiben. Der Tempel dafür

ist gewöhnlich eine Zeitschrift. An sich zum Spott

berechtigt und begabt benutzen sie ihn außerdem

dazu, sich fortlaufend auf erhöhter Stufe über

Allen zu erhalten, wozu das Bewußtsein ihrer

Schlagkraft auf diesem Gebiet noch hilft. So ergibt

.•'•.•
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(,,Mult es Jövö", Budapest.)

Grabmal des Avigdor Karo.
t

sich die seltsame Tatsache, daft kaum eine der
wertvollen Zeitschriften eines kleinen oder großen
Zuschusses an Lausejungenhaftigkeit entbehren,
während die Blätter, in denen sie ganz fehlt, im
Durchschnitt unter dem Durchschnitt sind. Neben
diesem Typus steht der jener Zwerggcstaltchen,
die, jüdisch oder christlich, so wichtig auf ihren

Redaktionsstühlchen sitzen, weil ihnen ein Gelds
geber die Möglichkeit bot, jederzeit und jeder
Art wie mit einer päpstlichen Bulle auf einigen
Druckseiten in das Weltenschicksal einzugreifen,
als auch das erhabene Gefühl zu haben, Autoren
ablehnen und annehmen zu können, erhöht noch von
der Karessierung der Gedrucktwerdenwollenden.
Sonst ganz nette Menschen werden in solcher
Stellung überheblich — nur wenige können sie

vertragen.

Von diesen Ichlingsblättern also scheint sich

mir die „Scibstwehr" sehr wohltätig abzuheben,
indem sie offenbar die Fähigkeit zur sachlichen
Begeisterung hat. Man darf nicht so sehr nach den
einzelnen Beiträgen eine Zeitschrift beurteilen,

die eine starke Prägung von Seiten äul^erlicher,

besonders pekuniärer Umstände erhält. Sondern
die Richtung und die Geistesart, die hinter dem
Ganzen steckt, ist maf^gebend. Die Leitung dieser

Zeitschrift scheint mir Sinn für das Bedeute ns

de zu haben. Sie scheint mir menschlich
zu sein, weil sie an nichts mit jenem ichhervors
kehrenden Urteilenwollen herantritt, welches leider

den Westjuden so zu eigen ist; sie schliefet, was
zum Leben gehört, nicht prinzipiell aus. Darum
hat sie eine reine Freude des Anerkennens, die

so selten ist, ohne auf scharfes Bekämpfen vcrs

ziehten zu brauchen. Es ist sicher nicht leicht,

eine Zeitschrift mit der Beschränkung auf den
jüdischen Gedanken und dennoch mit einer gewis:^

sen Weite zu schaffen. Die jüdischen Parteizcits

Schriften haben zumeist das Aussehen von Vereinss
mitteilungen oder Fachblättern. Wie in „Der
Motorschlosscr" oder „Der Kolonialwarenhändler''

diese Interessenkreise, wird dort der Zionismus
behandelt. Die (nur etwas zu polemische und auch
hämische) „Freistatt'' und natürlich jetzt „Der
Jude" machen davon eine Ausnahme. Die Artikel

einer solchen spezialisierten Zeitschrift können
sich ruhig auf den jüdischen Inhalt beschränken.
Ist ihr Nationalismus zur allgemeinen Menschlich=
keit geweitet, so dringt diese Perspektive überall

durch. Von dieser Art erscheint mir die „Selbst:

wehr", also auch in dem näheren Umkreis der
Blätter ähnlicher Bestrebungen eine SondersteU
lung einzunehmen. Der Grund, warum sich leben=

dig fühlende Menschen so ungern einer Partei an=
schliefen, ist ja doch, dal? dort die Dinge wahrer
Begeisterung zu stehenden Redensarten werden
im Munde derer, die allerdings, wie es aussieht,

zur Durchsetzung einer Idee in der Wirklichkeit

gebraucht werden. Darum ist es das Lebendige,
das Tapfere und immer von Neuem Frische, was
an der vorliegenden Zeitschrift so sympathisch
ist. Unter guten Bedingungen der Verbreitung
könnte sie wertvollen, erlebenden Juden die jl>di=

sehen Probleme näher bringen als sie es bis jetzt

sind; besonders die deutschsjüdisch Empfindenden
könnten sich um die „Selbstwehr" sammeln.

1
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Franz Werfel

:

VIER GEDICHTE.

NOVEMBERGESANG.
Das ist November.
lahrzeit der Mühlen.

Wind der schwarzen Frühmessen.
Friedhof

Und Tausendnächtlichkeit

Der kindischen Lichtlein,

Und ihre Angst.

Nun sind die Stapfen schwer

Im Straßensumpf.

O, wie wir atmen.

Wir armen Tiere!

Aber es errötet schon

Unser Ofenrost,

Wenn drauf^en das zweifelnd freie

Verhöhnende Rabenvolk
Fährt über den Tod der Gottsbäume,
Über Schollen und schlotterndes Moor.

Nun sagt November:
Das ist eure Welt!

Und schnaubt in den Rauch
Des schnaufenden Gauls,

Und schnaubt in den Qualm
Der qualvollen Erd.

Nun tragen wir

Geheimnisvollen Strohkranz

Und Distelschmuck.

Nun vergessen wir Euch
Ihr Freunde, lieben Freunde,

Da unser Atem pilgert

Durch keuchenden Acheron.

Nebel zwischen Bergen und Wäldern,

Nebel
• Zwischen unseren Häuptern, Freunde.

Vergessen unser Blick,

Und da() wir uns anrührten.

Und lachten bei den Wahrsagern,

Und tanzten unterm Kronenlicht,

Und abwärts stürzten

Im Abendprunk die Triumphfahrt!

Verloren die Lüge unserer Lust.

Da wir doch lügen mufften!

Es schärft sich der Tag.

Und strenge die Nacht.

Arm sind wir, und ohne Brot.

Niemand holt uns Wasser vom Brunnen.
In unserer innerlichen Stadt,

Schon wächst das Spital.

Und die Irren
m

Keifen im kreischenden Garten.

Der Gott des alten Stroms
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Benagt die Selbstmörder,

Wenn alle Dome brummen.

Doch die Dämonen,
Unsere unausweichlichen

Schutzengel, Schutzteufel,

Würfeln über den Häusern,

Raufen im Rauch,

Schlagen katalaunisch die Schlacht.

Leis aber von unserem Fenster

Sinkt das trostlose Hörn ab.

Des guten Hüters Horntreue.

Nächtlich, ein schwacher Flug.

Dies sei uns aber gesagt.

Euch, die Ihr mich vergaffet.

Mir, die ich Euch vergaff!

Vergolten werden die Sünden.

Pünktlich, gerecht.

Dies, Freunde, sehr großer Trost.

Denn hier ist ein Sinn.

VERLUST.
Dich noch verlieren.

Der ich Dich schon verlor in vieler Mitternacht!

Dich noch verlieren,

Der ich Dich fahren ließ in vielem frühen Fünf
Uhr Licht.

Ich liebte Dich,

Also starbst Du mir stündlich.

Ich bin vertraut mit dem Schreck meines
Erschreckens,

Vertraut mit meinem Wanken in Traum.
Noch glänzest Du über den Weg dahin.

Ich aber sah Dich sinken schon zur Seite.

Noch dämmst Du wandelnd den Sommer mit
Deinem Sommer,

Ich aber saß schon an Deiner Stätte.

Noch lachst Du über die Treppe,

Ich aber füllte schon die öde Lampe auf.

Noch bist Du da, noch schiedest Du nicht ab,

noch atmest Du das liebe Zugeteilte,

Ich aber verlor Dich oft in strengen Frühen,

ich kenne mein Witwertum.

So überaus ertönst Du mir noch.

Ich aber schüttete schon die Schale über Dein
Gras.

BALLADK VON EINER SCHULD.

Am Rande Oktoberwalds.

Der Morgen, alternder Schlaf,

Verfallen seufzte herbei.

Nachttiere wischten eins zwei.

Specht war noch nicht da.

Weiß schwang sich die Straße vorbei.

Ich fuhr mit der Straße vorbei.

H

Baum rührte mich an wie ein Ahn,

Verwelkender Abraham
Mit Blättern sang greise: Es sei!

Im Kreuz hing mir ein schwer Blei.

Mich führte ein Bann ohne Schritt.

Da fuhr aus dem Waldort ein Schrei.

Und zweimal und dreimal ein Schrei.

Ich weiß nicht, wer da Tod litt.

Es war eines Kindes Schrei,

Der mich zerriß und zerschnitt.

Es war von viel Männern Schrei,

Schrei war wie von Weibern mit.

Wie das Pack, das ein Fürst niederritt.

Schreit, war da viel Schrei.

Und doch nur wie Kindes Schrei,

Das den Tod von Würgern erlitt.

Daß Gott mir verzeih!

Mich führte die Straße mit.

Ich lief nicht, ich half nicht herbei.

Schnell machten die Winde es quitt.

Ich sagte: Du träumst nur vorbei.

Auf dieser Straße vorbei.

Es war nur ein Schreck und kein Schrei.

Und der Tag ist da, eins, zwei,

Die Schleier schleifen schon mit.

Die Felder voll leichten Geschneis,

Das Zwielicht schneit leicht ohne Schrei.

Die Felder weiß schweifen herbei.

Ich sagte: Du wachst Dich schon frei.

In Tag Dich und Frische schon frei.

Erzväter drohten mir fein

Mit schüttelndem Laub, und ich glitt

Aus dem Meiler in Tag und in Schritt,

Aus dem Weiler und Einsiedelei,

Aus dem Waldbann in Tag und in Schritt.

HYMNE.
Nicht umsonst der Zug der Propheten!

Nicht umsonst das aufgebäumte Antlitz der

Dichter zum Himmel

!

Gott, vor Deinem Namen,
Wir alle schon zitternd in den Festen unseres

Leibes !

Lieb vor Deinem Anbruch, Hornstoß,

Wir alle aufsteigend schon, — edele Rosse !

Die Ohren tanzen, Nüstern aufgetane.

Das Haupt triumphierend abwärts.

Ah, jetzt auf . . .

Ausbrechend in unendliches Gewieher !

!

Rudolf Fuchs:

ZWEI GEDICHTE.

BENJAMINS KRIEGSLIED.

Wandelnd unter Nachtgewölken,

wenn Musik, Gestirn und Schimmer
wie Gewinde wilder Nelken

sich in meine Schritte lebt . . .

Wenn sich kühl die ungetrübte

Erde nach dem Himmel wendet,

wie ein Schleier die Geliebte

mir um Aug und Ohren schwebt . . .

Wird dereinst ein Trommelwirbel
mir auch meine Stunde schlagen,

alles sei vorbei getragen;

die aus meinen Augen schlugen,

Flammen einer wüsten Landschaft,

machen mit dem Herrn Bekanntschaft,

und erbrausen, Feuerfugen,

vor dem Volke Israel?!

MENSCH SELBST.

Heute bin ich übers Feld gegangen.

Licf5 mich Gott vor einen bleichen Mohn gelangen.

Aus dem Stengel rann ein Tropfen weiften Traumes,

und ich sah durch Qualm die Wölbung eines Raumes,

wo sie saßen, nx/o sie lagen, wo sie taten leichte Schritte,

wo sie träumten um der Frauen süße Alabastermitte.

Flog ein Schauer über Felder und verfing sich leicht

im Mohne;

sichtbar ward, daß seine Krone selbst der bleiche

Traum bewohne,

nichts als Traum die blassen Blätter, nichts als Traum
die dunklen Flecken —

Und als hätt' ich die Gestalten, die sich ohne Zahl

verstecken

bei sich selber angetroffen, nackt und nur sich selbst

bedeutend,

ging ich meines stillen Weges also nach der Straße

schreitend:

Wie viel Wolken hoch zu Häupten hab ich in mir

suchen wollen!

Wie viel Tieren meiner Wildnis hätt' ich innen

fluchen sollen!

Brennt ein Stern am weiten Himmel, den ich nicht

im Herzen litte?

Flammt ein Siegel Salomonis, das mir nicht die Seele

schnitte?

Aber heute fühl ich besser meiner beiden Augen Güte,

meiner Hände, meiner Lende unerhörte Menschenblütc.

Will mich auf mich selbst besinnen, meinen

Pulsschlag dran gewöhnend,

aus den Sohlen wie ich blühe, mich mit meinem
Haupt bekrönend!

Otto Pick:

ZWEI GEDICHTE.

MEIN TAG.

Nur wie ein Ruf, der irgendwen betraf.

Abbrechend jetzt, bald mächtiger anschwillt.

Wie an die Scheiben eines Vogels Flügelschlag,

So, kaum mich streifend, ist der Tag,

Der mich zerstört und andern gilt.
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Daf) auf dem Quai jetzt Mädchen sonnig gehn
Mit Lächeln, das sich rings um sie verbreitet,

DaB irgendjemand irgendwen begleitet

Straßauf, straßab (sie bleiben plaudernd stehn) —
Daß man in Gärten sitzt oder durch Wälder reitet,

Daf) Menschen sind, denen die Brust sich weitet.

Ich darf es nicht verstehn.

Mein Tag: ein Kleben an verwirktem Tun,
Geschäftigsein mit böser Anteilnahme, t

Und immer wissen, daf^ das Wundersame
Dort drau()en strömt, woher in stetem Wallen
Verworrne Laute ohne Deutung hallen

Und wechselnd Farben in den Lüften ruhn. —
Mein Tag, ein Kleben an verwirktem Tun.

DER ÜBERGANG.
Die Abende, die keine Labung spenden.
Die langen Wege traurig durch die Stadt,

Und diese Reue, die man immer hat:

Daf) selbst die Nächte nichts in uns vollenden.

So wie bei Tage gar nichts uns gelang —
Ist dies das Ende, ist's ein Übergang?

Von Freundschaft, Lieb' und einer grollen Güte
Ersehnten wir Befreiung und Gewinn.
Nichts kam. Und kam es, wo ist es nun hin?
Hegen wir grundlos Trauer im Gemüte,
Verzehrt uns Schlaffheit oder wächst ein Drang
Nach neuem Tun in uns, ein Übergang?

Nicht : ,wir'! Nicht : ,uns'! Ich weine nur den meinen.
Meinen Gefühlen einzig wein' ich nach.
Mag dieses, was im Leben mich zerbrach,

Den Glücklicheren heiter — klar erscheinen.

Tag, Abend, Nacht! Wann werdet ihr ein Klang?
Nicht Schatten mehr. —Wann kommt der Übergang?

Clemens Hein:

ZWEI GEDICHTE.

AHNUNG DES ABSCHIEDS.

Alles Leben ist ein Schreiten

Aus zerbrechendem Vereintsein

Hin zu letzten Einsamkeiten
Und im Grund sind wir allein.

Unsre Wege sind ein Wandern,
Sind ein Suchen und Niefinden,

Unsre Sehnsucht nach dem andern
Weift sein mähliches Entschwinden.

Macht allein ist: zu entsagen.
Nichts erwarten und zu hoffen.
Alle Liebe, die wir wagen.
Wird einst wie wir selbst getroffen.

ENTRÜCKTE STUNDE.
Sommerwinddurchwehter Tag
Und des klarsten Himmels Blau.
Pflanzenhaft, von Schwermut zag.

Träumt das Herz in stiller Schau.
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Jedes Wissen ging dahin.

Sank ins Meer der fernen Zeit;

Was uns einmal nahe schien,

Ist nun abgeschieden weit.

Ich und Du sind längst vergangen.

Keine Erde trägt uns mehr;
Aufgelöst, in leisem Bangen
Denken wir der Wiederkehr.

Ist das Singen, dem wir lauschen,

Noch des Blutes dunkles Rinnen

Oder sein Zusammenrauschen
Mit dem Klang des Alls tiefinnen?

Wir sind ewig, niegeboren.

Nur ein Traum ist Tod und Leben,

Da wir, ganz in Licht verloren.

Zeitlos in uns selber schweben.

Ernst Feigl:
i

ZWEI GEDICHTE.

WIR ALTERN, MENSCH.

Ach, was vermögen wir? Wir wiegen uns im Licht

Und wissen doch von unsern Sinnen nicht.

Als daf) sie hingehn und in Kühle münden.
Und daf^ wir träumend, wachend uns entleben

Und Spiel und Ernst und Haf^ und alle Sünden
Als harte Schuld der eigenen Fremdheit geben.

O, denk mit mir! Noch über Staub und Steinen
Ist Seele wach in Rührung sich zu weinen.
Wenn längst die Erde Dir das Wort enttragen.

Wir altern, Mensch. Wann sind wir jung gewesen,
Wann durften vjt'ir mit stolzem Blute sagen.

Es ließ der Mensch zum Menschen mich genesen?

DAS KRANKE LADENMÄDCHEN.
Wer wird jetzt über die Schachteln und Fächer
Mit dem großen Staubwedel gehn.
Die Waren ordnen, die Papiere glätten

Und sorgend in heimliche Winkel sehn?

Das Frühstück holen und Damen ihr Päckchen
Mit wichtigem Blicke reichen?
Mir ist so bange und ich möchte ganz still

Mich wieder ankleiden und entweichen.

Ich muß im Bette schwer regungslos liegen,

Doch führ ich, wie unter mir hin

Das Laken, die Bettstatt, der Boden leise

Wie zärtliche Hände mich halten und ziehn.

Wie aus dem dumpfen und ängstlichen Zimmer
Nun zitternd ich schwebe und gleit

Und wie ich sehe und höre und fühle.

Da wird es so lebhaft um mich und so weit.

In mich ist ein schöner Sonntag gekommen.
Die Ladentüre blieb dunkel, zu.

Die vielen Schachteln, die Fächer und Waren
Haben wie ich nun Feiertagsruh.

t
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Und es duften wieder die Promenaden,
Viel Frauen gehen reichbehängt,

Ich hab wie ein Kind im weißen Kleide

In die Farben und Düfte mich gedrängt.

Bald dunkelt der Sonntag, wir gehen nachhaus,

Sind inüde und tragen uns Sträuße,

Dann sitz ich wie ferne beim runden Tisch,

Als kam ich von weitester Reise.

Und stand noch auf Wiesen und liefe zum Wald
Und dürft' mich so köstlich genießen,

Mir ist, als würde mein warmes Blut

Wie Tau über mich rieseln und fließen.

Als war ich die Sonne, die Luft und die Welt

Und wäre so festlich in Weiten

Und hielte den herrlichsten Sonntag fest

Für jetzt und für ewige Zeiten.

Friedrich Thieberger:

DER 5AUM KLAGT IM HERBST.

Eh' noch über Sand und Ried

Schieiernd rot der Abend zieht,

Fühl ich in mein gewölbtes Verzweigen

Scheu eine dunkle Schwere steigen.

Nicht die Schwere berauschender Macht,

Die mich Einen vertausendfacht.

Die im Stolze der Blütengestaltung

Sammelt den Duft geahnter Entfaltung.

Diesem Herbst, der mich befiel.

Bin ich nicht mehr umworbenes Spiel,

Schaudernd lieg ich im Weltennetze

Nur als Durchgang dunkler Gesetze.

Kämen doch Kinder vom Dorfe her.

Daß ich im Abend nicht einsam war,

Daß ihr Erblühn mein Reifen umhülle!

Erfüllung ist Ende, Erwartung ist Fülle.

Da ich erwartend in Blüten gegleißt.

Ruhte auf mir des Herren Geist,

Nun ich reif und einsam werde,

Bannt mich die Schwere dieser Erde.

Else Lasker-Schüler:

DER ALTE TEMPEL IN PR\G.
(Otto Pick in Freundschaft.)

Tausend Jahre zählt der Tempel schon in Prag,

Staubfällig und ergraut ist längst sein Ruhetag

Und die alten Väter schlössen seine Gitter.

Ihre Söhne ziehen nun in die Schlacht.

Der zerborstene Synagogenstern erwacht

Und er segnet seine jungen Judenritter.

Wie ein Glücksstern über Böhmens Judenstadt,

Ganz aus Gold wie nur der Himmel Sterne hat.

Hinter seinem Glänze beten wieder Mütter.

Hugo Salus

AHASVERUS.

Ich bin der ewige Jude, ewig irdische Jude,

Der, um gesteigert sein zu können, leiden muß
In heißer Sehnsucht nach dem Tod, der mir

versagt ist.

Und dieses ist mein Schicksal: ich muß ewig
leiden

;

Denn da ich Ahasverus war, der kleine Schuster,

Hab' ich den Christengott, der immerdar verzeiht.

Und dieses ist sein Gottberuf, Verzeihung, Liebe —
Da hab' ich ihn, den Gott, der kleine Judenschuster,

Gekränkt, weil ich ihn von der Schwelle weggejagt,

Als müde er zusammenbrach vor Golgatha.

Und er, dei allen schwersten Sündern immerdar
verzeiht.

Verzeiht nur mir allein nicht meine Freveltat,

Und also ward mein Schicksal auch sein ewiges

Schicksal.

Wir Beide wissen, er verklärt im Himmel droben,

Und ich gequält ewig auf Erden: wer gesteigert,

Bewußt ein voller Mensch will werden, der muß
leiden!

Ihr Jünger Christi, euch hat euer Gott erlöst.

Mir kann er nicht verzeihn. Mein Schicksal

ward sein Schicksal.

Mir winkt kein Golgatha nach all den irdischen

Qualen,

Euch winkt ein Golgatha! Mein Seufzen ist mein
Stolz,

Ich bin ein Mensch, ein voller Mensch, ich leide ewig.

Ich bin der ewige Jude, ewig irdische Jude . . .

Friedrich Adler:

DREI SIZILIANEN.

I.

Gerechtigkeit der gleiche laute Schrei

Dringt dir von allen Seiten in die Ohren.

Doch suchst du ernst, was das Gerechte sei,

So hast du deinen Anhang schon verloren.

Du strebst nach einem Ausblick, hoch und frei,

Um selbst zu prüfen, eh du auserkoren.

Doch jeder Trupp will dich nur als Partei,

Die blind und taub der Fahne zugeschworen.

n.

Welch brünstiger Ruf nach innerer Belebung,

Die uns erlöst aus der Materie Banden !

Und allerlei verdächtige Bestrebung

Philosophiert uns die Vernunft zu schänden.

Des „neuen Geistes" schleichende Umgebung
Ficht alles an, was unsre Meister fanden,

Und immer höher steuert die Erhebung,

Im Kellerspuk der Reaktion zu landen.

III.

Du hieltest an die Stillen dich im Lande
Und beugtest nie dich vor des Pöbels Willen.
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Indes umtobte dich im Wogenbrande

Der >3t/ildc Markt mit seinem frechen Schrillen.

Dein Laut versank im Lärm, dein Schritt im Sande,

Man überlief) dich ruhig deinen Grillen.

Und endlich sagest einsam du am Strande

Und wurdest selber stille mit den Stillen.

Oskar Wiener:

DER JUDENFRIEDHOF.
Eine Ballade aus Alt=Prag.

L

Viel Kinderlein in der Judenstadt

Die schwarze Pest überfallen hat,

Ließ nimmermehr los und biß sie zu Tod,

Durchs Ghetto gellte die jammernde Not.

Das dauerte nun schon monatelang,

Die Kinderchen waren nicht lange krank,

Sic legten sich nieder, ihr Licht losch aus.

Dann trug man sie nach dem Friedhof hinaus.

Man scharrte die welken Blüten ein,

KeiH Ende nehmen wollte die Pein,

Kein Ende nehmen die grause Plag,

Der Grabhügel wuchs mit jedem Tag.

Die Mütter schliefen nicht eine Stund',

Und drückten das Tränentuch an den Nlund,

Die Väter nahmen die Bibel vor,

Das Buch der Bücher, der Weisheit Tor.

Und wer sich im Talmud zu Rechte fand,

Der suchte ein Mittel wider den Brand,

Davon zu jagen aus seinem Nest,

Die böse, die tückische Kinderpest.

Wer hat uns ein solches Unglück gebracht,

Wer hat verschuldet die grausame Acht?

Antwort zu finden, ach, das war schwer.

Die weisesten rieten hin und her.

Selbst Rabbi Low wußte keinen Rat,

Bis ihn ein Traumbild erleuchtet hat.

II.

Am nächsten Morgen rief ins Haus
Der hohe L^we den Bochcr Kraus,

Und sprach zu diesem Schüler schlicht:

,,Du fürchtest doch Gespenster nicht."

,,Nein," rief der )ünger eifcrvoh,

,,Sag mir, was ich beginnen soll."

Bezalel Low strich sich den Bart:

,,Mein Auftrag ist besonderer Art;

Doch bist du ohne Furcht, mein Sohn,

Erwirbst du sicher Gottes Lohn,

Der heimgesuchten Mütter Dank" —
Sie raunten, bis die Sonne sank.

III.

Rot stiert der Mond hernieder,

Sein böses Auge wacht.

Einst blühte hier der Flieder,

Die Toten schliefen sacht.

Doch seit der große Würger

Die Pest entboten hat,

Sind ruhelos die Bürger,

Der schwarzen Totenstadt.

Ein Flüstern geht und Fragen

Erstaunt von Stein zu Stein:

Was bringt man jetzt getragen

So viele Kinderlein?

Die kleinen Särge haben,

Nicht Raum im Erdenschoß.

Schon liegen unbegrabcn

Viel Kindcrleichen bloß.

Schon faulen unbegrabcn

Die Ärmsten ringsumher,

Platz in der Erde haben

Die Kleinen nimmermehr.

Nun wimmern sie und weinen

Und schweben Nacht für Nacht

Über den Gräbersteinen

In ihrer Sterbetracht.

Viel weiße Henidlein wehen,

Viel Stiminchen flüstern leis.

Die toten Kinder drehen

Sich schauerlich im Kreis.

IV.

Meister Low hat seinen jünger

Auf den Friedhof ausgesandt.

Und nun blickt der lange Becher

Nach den Gräbern unverwandt.

Lange braucht er nicht zu warten,

Schon beginnt der düstere Reih'n.

Schauerlich im Kreise schwanken

Die entseelten Kindcrlein.

Eben kommt dahergetänzelt

Eine tote Judeiimaid.

Spricht zu sich der lange Becher:

,,Sei nicht feige, es ist Zeit."

Und er greift nach ihrem Hemde,

Ob sie auch erbärmlich schreit,

Ringt sie auch die liagcrn Hände,

Raubt er doch ihr Sterbckleid.

Und schon rennt mit seinem Raube

Er vom Gottesacker jach,

Aber eine weiße Faube

Folgt ihm flügelschlagend nach.

V.

Bezalel Low blickt aus dem Fenster,

Die Zeit schleicht müd, wie eine Schnecke;

Nun schlägt die Stunde der Gespenster,

Und Schritte schallen an der Ecke.

Ganz nahe jetzt die Schritte dröhnen.

So schnell als hetzte sie der Büttel;

Und unter Schnaufen kommt und Höhnen

Der Räuber mit dem Stcrbckittcl.

f

I

„Der schwere Auftrag ist vollendet."

„Ich dachte schon, daß er dich reute."

„Doch ward ich nicht umsonst gesendet.

Hier, Meister, hast du meine Beute."

Der Rabbi nimmt das Hemd entgegen,

Schickt seinen Jünger dann zu Bette

Und will sich selber niederlegen.

Da rasselt draußen eine Kette.

Doch nein, so klingt kein Kcttenrasscln,

Und kein Kamin heult so im Winde,

So kann kein Hagelwetter prasseln —
Wie Schluchzen klingts von einem Kinde.

VI.

Dort unten auf der Gasse

Ein nacktes Kindlein fleht:

,,Gib mir mein Hemdchcn wieder,

Das Mutter mir genäht.

Gib her mein Totenhemde,

Gestrenger Rabbi du;

Darf eher nicht zu Grabe,

Find' früher keine Ruh."

„Du sollst dein Hcmdlcin haben,"

Der hohe Löwe spricht,

,,Nur mußt du mir verraten.

Wer schuld am Strafgericht.

Du sollst dein Kleid bekommen,
Sollst wieder in den Sarg;

Doch sprich, wer hat verschuldet

Die Kinderseuche arg?"

„Ich muß mein Hcmdchen haben,

Gib schnell es wieder her;

Doch darf ich nichts verraten.

Die Sünde ist zu schwer."

„Und willst du nichts verraten.

So bleibt der Kittel mein,

Und du wirst ohne Frieden

Für alle Zeiten sein."

Da fing das Kind von Neuem
Erbärmlich an zu schrcin.

Und unter vielen Tränen
Gestand es alles ein.

,,Wohl lebt im Ehebruche

Hier unter uns ein Paar.

Es haben diese beiden

Befleckt den Traualtar.

Und, daß ich sterben mußte.

Sind schuld daran nur sie,

Gib mir mein Hemdchen wieder.

Sonst find ich Ruhe nie."

„Da hast du dein Tachrichim."

Der hohe Löwe spricht.

Das Kind lief nach dem Friedhof

Mit seligem Gesicht.

Der Rabbi aber strafte

Die Ehebrecher schwer.

Da ist die Pest erloschen.

Kein Kinderlcin starb mehr.

Illlililllillllllllllllll llillMllllllllllllllilllilllliiilliillllMillinil III llillllilllllMlllllliillllllilillllllliilllllilliiillillllMlillllililMMIIIIIIIIiillllliMilinilM»«lillliMillllllMIII

Olokar Bfezina

:

DIE ERBAUER DES TEMPELS.

I

Wir sahen zahllose Scharen. Durch der Dinge düstere Majestät

schritten sie traurig. Fremd waren die Seelen einander, als hätte sich jede,

geheimnisvoll gescheitert, auf die Erde gerettet von einem andern Planeten.

Und sie träumten von ihren Verlusten.

Von Einöden inmitten magischer Wälder, darüber die Sonne

gleich einem Vogel mit unendlichen Goldflügeln den Aether durchfurchte;

durchs Weltall dahin flog ihr Lied von der Pracht des harmonischen Lebens,

von des Schöpfungsmorgens Wundern in irdischen Gärten und unterseeischen Gefilden,

in den blauen Prärien der Luft und des Wassers:

tauchte dürstend in Ozeane und trank, da wogten sie stürmisch,

ging schlafen in Amethysthöhlen unter Gletscherwolken des Untergangs in Bergrosennestern,

und ihr sichtbarer Traum, Spiel tausender Brudersonnen,

tanzend zu Rhythmen melancholischer Klänge, zog durch Unendlichkeiten

glühend vor Liebe. Nacht ließ die Blumen flüstern von ihrer Heilkraft

und vom Rausche, schlummernd in Trauben und Mohn. Sie wußten feine Worte,

die wie gestreute Körner die Vögel anlocken. Und die Tiere des Waldes,

die kein Blut noch verkostet, besuchten sie traulich.

Sie träumten von Städten, die die Länder beherrschen. Von der Lust der Arbeit,

von der Hämmer festlichem Läuten, Bezähmung des Feuers, vom Taumel des Kampfes,

von Fahrtsignalen, Gefahren voll Süße, vom Stolze der Gebenden,

Kühnheit der Hände, die geheimnisvolle Netze über die Völker »werfen,

und von Worten, die wie Pechkränze fallen auf die feindlichen Städte.
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Vom Stolze der Adler auf einsamen Höhen, deren wirbelnde Flügel

vom eiligen Fluge erstarrt erscheinen wie aus Metall

und den Blicken genügen, die das dämmernde All wie Sterne durchstoßen.

Von der Lust der Zerstörung, Triumphfahrt der Zyklone über den Ebenen,

Waldbränden, eisigen Polarstürmen und der Elemente dämonischem Hohne,

die, zum Chaos geworden, mit Blitzen im Geklirr ihrer zerrissenen Ketten einander zerschmettern

Von der Suchenden tragischem Durste, von der Jagd nach dem Geheimnis,

auf Wegen zahlloser Welten, mündend in einer Welt,

verwirrt durch lahrtausende rasend, lauernd auf Gräbern der Vorzeit,

und wie an noch glühende, eben vom letzten Hammerschlag geschmiedete Haken,

ihr unsichtbares Garn an die Sonnen hängend

und die )agdnetze tauchend in feurige Vlcere, die sie verzehren

wie Spinneweben. Und verurteilt, ewig zu suchen,

irrt die )agd durch Schweigen, das in der Runde sich zuruft

in magischen Händedrücken, in der Agonie gefolterter Tiere,

in blitzverhängter Empfängnis, im Wahnsinn zerrissener Blicke und im Stolze,

in die Erde vergrabend die Spuren von deinen Schritten.

Sie träumten von der Lust des Spiels und der Unsicherheit, der Erregung auf Marktplätzen,

von tausender Zungen Verwirrung, mit Geschrei die Seele wie einen Landungsplatz füllend,

wohin aus allen Meeren Schiffe kehren und wo Orgien von Angst,

Hoffnung, Blut und Sünde das Tosen des Meers übertönen,

und die Salutschiffe und die Orchester der Nahenden.

Und abends von der süßen Musik an den Ufern

wie ISlebel aus Acthcr, darin tausend Lichter ertrinken,

über Flüssen, die wie Adern kühlen Lichtes vom Monde
zu rinnen scheinen. Von Frauen, rätselvoll, matt in der Last ihrer Schönheit,

die mit Liedern der Schwermut die Geliebten rufen. Und ihr Flüstern

und Wogen der Kleider scheint verzaubert in den Blumen und im Schlummer der Sträucher:

sie hüllen sich weiß, im Phosphorgefunkel der Lippen und Fdelgesteine, in das Dännnern,

wie wenn ihre Hände, sich regend wie hypnotisch eingeschläferte Schlangen,

Körner magischen Dufts würfen in die Herzen, von ihren Blicken entzündet,

und im betäubenden Rauche den Seelen der Toten Rede zu stehen geböten.

Doch die letzten von allen (wie stöhnten wir auf vor Liebe!)

Millionen Enterbte, Ameisen, aus Steinbrüchen quellend,

Sklaven, die durchs Leben wie durch verbotene Gärten schleichen,

zogen still uns vorüber. Nicht hatte Träume ihre ohnmächtige Seele.

Nur im Funkeln der Augen beim unerwarteten Schlage

sah sie ob sich die NVölbung der Himmel, geschwärzt von der Zeiten Gewölk,

wie düsterer Werkstatt Diele, verrußt durch tausendjährige Arbeit:

fachten Winde die Esse unterm Horizont, Gehenna glühender Röte,

wo ganze Urwälder, gestürzt, in Feuerwogen zu prasseln schienen,

und wie Blasen aus Glas, der Erde Azure umfassend,

regenbogenhaft spielend und blau, Kuppel ätherischer Paläste des Glücks,

Fenster am Gipfel der Wölbung für Lichtglanz von oben, schmolzen im Dampfe,

bekreisten schäumend die Glätten bereiteten Bades,

dessen Reflex sich dehnte über den bestirnten Zenit

und im Ruß der Wolken sich fing, wie Goldsand, mit Blut verpicht:

drauf projizierten gigantisch sich bewegliche Schatten,

ein Bild geheimnisvollen Kampfes um die ewigen Feuer.

Zwischen ihnen schritten die Erbauer deines Tempels. Sic allein unter allen

erkannten einander durch Zeichen. Wie andrer Himmel und Erden Verheißung

sahn sie die Pracht und das Grauen der Dinge. In der Fülle zahlloser Formen
fühlten sie die Urspannung deines schöpfrischen Odems,
der wie das Licht des Elias aus allen höchsten Linien der Schönheit erfunkelt

über Landschaften, belastet von der Zeiten Gewölk,

und mit Blitzschlägen lähmt die geschwärzte Hand des Verwegnen.

i
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Schmerz und Arbeit waren ihnen Erlösung von geheimnisvoller Schuld.
Wegsicherheit die innere Freude, reglos, weiß und stark wie die Sonne,
die, wenngleich unsichtbar in Nacht und Gewitter,

nach ewigem Gesetz die Erde beherrscht. Die Mutter und Schwester der Sieger
in der lahrtausende Blüte, Morgenrot auf den Lippen, sie grüßten das Weib
und das Sommergestirn Adler, Schwan, Delphin und Lyra
stieg glän,::end auf in ihre Nacht, nach einem sich verlängernden Tage.
Zu Millionen leidender Brüder kam ihre Sendung
wie Dingung von Arbeitern zum Bau. Doch auf daß glühender würden
der Dingenden Worte und die Hände der mit der Wärme der Sehnsucht Entlohnenden,
nahfn deine Gerechtigkeit, stark und dem Tode gebietend,

ihren Lippen das Erinnern an alle Süße der Erde.

J. S. Machar

EIN JUDE WANDELT ZWISCHEN DEN
TRÜMMERN DES FORUM ROMANUM.
Adonai=Schaddai hob die Hand zur Rache
und sieh, der Stolz der Erde ward zu Staube —
O Gott der Heerscharen, du stolzer Held,

du kennst Vergessen nicht und nicht Verzeihung.

leruscholajim, Stätte meiner Väter,

leruscholajim, Trauer meiner Seele!

Ob deiner Sünden tilgte hin dich |ahve

vom Angesicht der Erde, hrannt' mit Feuer,

versenkt' in Blut, deckt zu dich mit Vergessen

und gab der Zeiten Schweigen dir zur Wache.

Doch sah dann auf das Werkzeug seines Zornes
der Herr, der große allgerechtc Richter —
und drückte es zu Staub in seiner Rechten.

Denn donnerte nicht einst an diesen Orten

der Schritt der Söldner und der Schwerter Rasseln,

als sie von hier dich zu zerstören gingen,

leruscholajim, Wunde meiner Seele? —
Und sind nicht diese wüsten Trümmerfetzen
ein Rest der fürstlichstolzen Prunkgemächer,

wo Titus herrschte, Untier, Sohn des Untiers,

verfluchter Schänder von Altar und Tempel? —
Und waren jene Trümmer nicht die Wohnung
der Bilder von Metall, die Götter hießen,

Quirinus, Jupiter und Mars und Vcsta? —
Und Titus starb, so wie ein Hund auf Dünger,

Adonai=Schaddai setzt ihm einen Käfer

tief in den Schädel, dessen Eisenschnabel

und harte Klauen sein Gehirn fraßen,

und ließ ihn werden groß wie eine Schwalbe

und seine beiden sündigen Augen essen,

die Augen, die frohlockend stürzen sahen

dich Stadt, du Leid und Trauer meiner Seele. —
Und ausgeraubt und durcheinander liegt nun
das stolze Forum und der Palatinus

ist Schutt und statt des Kapitols nur Steine

zu wüstem Häuf auf grünbemoostem Felsen.

In endlos weiter Ferne viele Völker

bewog Adonai her den Zug zu lenken

und setzt' ihr Herz in Brand mit seinem Grimme
und seine Stärke führte Speer und Pfeile.

leruscholajim, Gott will sich erinnern

(Übertragen von Otto Pick.)

an deinen Fall und Sturz, ihn faßt Erbarmen
vielleicht mit seinem auserwählten Volke —
er loht in Zorn zum Werkzeug seiner Strafe,

und sieh, schon liegt es hier in Schutt und Trümmern
ohn Hilfe und ohn trauerndes Gedenken.
Der letzte Bettler, der vor Hunger hinsinkt,

stirbt stolzer, denn ein Fetzen deckt zumindest
ihm seine Scham, ein Hund kommt, um die Schwären
der Füße ihm zu lecken — doch die Stadt hier

ist so gesunken, elend und verworfen,

daß eines Bettlers Los sie muß beneiden!

O, Schatten meiner Väter, daß die Stimme
mir bis ins Scheol dränge, wo ihr wohnet.

Stamm neben Stamm, daß ich euch sagen könnte,

wie sich der Herr erinnert, wie er strafte —
o, welche Freude würde euch bewegen
und welches Fest beging' das Reich der Schatten!

Denn wenn Adonai unsre Mörder züchtigt,

wenn sie auch Werkzeug nur der Rache waren —
so straft er, weil er uns im Sinn bewahrt hat,

weil ihn Erbarmen faßt mit seinem Volke,

das so verstreut ist wie der Staub der Straße

in alle Weltgegenden, mit sich tragend,

leruscholajim, dein unendlich Wehe.

Doch er hat nicht vergessen, Zeichen gab er

der Reue und Gedenkens . . .

Und ihr alle,

die ihr euch müht, hier Säulen fortzuschleppen

und weiße Steine, um sie aufzuhäufen

zu unförmigem Bau, auf seine Spitze

ein Kreuz, des Sklaventodes Zeichen, pflanzet,

belügt euch nicht, ihr werdet ihn nicht täuschen!

Vor ihm liegt offen eure ganze Lüge,

er weiß, daß euch im Herzen sitzt nur Zürnen

und im Gefäß der Seelen Schmutz und Unrat.

Auf eure neuen Götzen blickt er nieder

und harrt nur, harrt, zur Faust geballt die Rechte,

und wird sie heben, wird sie fallen lassen,

wie einmal schon voll Grimm an diesem Orte.

Und wird dann herrlich seine Stadt beschreiten,

leruscholajim, strahlend wie die Sonne,

wird neu den Thron auf Zion zimmern lassen,

wird sein verstreutes Volk um sich versammeln
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zu Füßen hin, wie crs gelobt den Vätern

durch der Propheten Mund zur Zeit der Gnade,

denn Gott, der Herr ist ohne Trug und Lüge

und wahrt gedenkend alle seine Worte.

(öbertragen von Paul Eisner.)

Jaroslav Vrchlicky:

MOTIVE AUS JEHUDA HALEVI.

Ich sah auf meinem Haupt ein graues Haar,

Das, kaum erblickt, schon ausgerissen war;

Es sprach: Bin ich allein, so kannst du mich
bezwingen,

Wenn unsrcr viele sind, wie wird es dir gelingen?

Dem Zeitgeist fröhnt ein armer Wicht,

Wer Gott dient, kennet Schwäche nicht,

Es wähl' sich jeder seinen Teil —
Ich fand in Gott mein Schild und Heil.

« .

Die Weisheit ist ein tiefes dunkles Meer,

Das Lied schwimmt gleich dem Schaum auf ihm
einher.

Jan Neruda

BÖHMISCHE VERSE.

Das Volk ist wie der fud. Gib ihm zu tragen,

daf) es beinah die Erde muf) berühren,

es wird die Last hinwegzutun nicht wagen,

doch wird sein Geist nicht deine Spur verlieren.

Doch ärger, daß es dem Zigeuner gleich ist,

der nie die Füf^e kräftig weif^ zu setzen,

dal3 jede Zunge fremd sein Sprachbereich ist,

und allenorts gehorcht es fremden Götzen!

(Übertragen von Rudolf Fuchs.)

Julius Zeyer:

GERECHTIGKEIT.
Des Schilfmeers Wellen wild zusammenschlagen.

Der Sonne gleich ist Pharao versunken.

Sein Heer, ein Palmenwald, es ist ertrunken.

Die weisen Rosse und die goldnen Wagen.

Glutflammen rings ob der Zerstörung ragen,

Israel ist voll Glück ins Knie gesunken.

Aufloderte zum Lied sein Freiheitsfunken.

Nicht wird es länger Sklavenketten tragen!

Und auch der Engel Schar begann den Reigen —
Da tönt von Gottes Thron ein schrecklich Dröhnen
Und grollend hiel) ein lauter Ruf sie schweigen:

Wer wagt es denn mit Jubel mich zu höhnen.

Rief Gott, der Herr, soll ich euch dauernd zeigen,

Daf), ach, das Meer ein Grab ward meinen Söhnen?
(übertragen von M. W.)

K. H. Mächa:

EWIGE WANDERUNG.
Leis summt der Windhauch auf des Feldes Grenzen.

Der Apfelbaum, der dort voll Blüten steht,

die goldnen Ähren, die vor mir erglänzen,

verneigen sich — an mich kein Gru^ ergeht.

Der März lä^t seine kühlen Winde knistern

dort um den hundertjährigen Rieseneichenbaum.

Betroffen lausch ich seinem Blätterflüstern,

ich lausch und lausch — mir schweigt der

Frühlingstraum.

Die Au blüht freudenbunt. Auf Silbersaiten

spielt überm Wiesengrund gurgelnd der Bach,

als wollt er reden von gewesnen Zeiten,

vorbei — ich lausch — nichts ruft er in mir wach.

Hoch auf des Firmaments blauen Geländen

singt der Zephir die Wolkenmelodie,

von Mitternacht nach Süden sich zu wenden,

nach Ost, nach West, nach meinem Reiche nie.

Verschollncs Volk! Der Bruder fremd dem andern,

der Weg verschleiert dem umflorten Blick,

oh, ewig muB mein Herz sich müde wandern,

nur rastlos wandern — nie kehrt es zurück.

lerusalem zerfiel, die heiligen Stätten,

verlöscht des Volkes froher Zionsstern,

dem schweren Haupt kein Stein, sich Ruh zu betten,

der Väter Asche, meine Heimat fern!

Ihr schlanken Palmen an dem Jordanufer,

wo süB das Morgenlicd der Lerche träumt,

erzählt, dafi ich, ein bleicher Schnsuchtsrufcr,

zur Heimat seine Liebe nie versäumt.

Weit über Höhen zog ich - doch die hehre

gebirggewaltige Liebe, die hielt Schritt,

weit über Meere zog ich -^ über Meere,

meertiefer — war das Leiden, das ich litt.

(Übertragen von Oskar Roscnfcld.)EPISCHE KUNST
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Osker Baum

:

DAS JUNGE GESCHLECHT.
Novelle.

Es war im obersten Stockwerk eines der sichtlich

modernen Häuser auf dem Boden des alten Ghetto.

Durch die offenen Fenster wehte süßer Robinienduft

vom nahen Belvcdcrc herüber, in dem stetigen leisen

Wind mit scharfem NX^assergeruch von der Moldau

drunten vermischt.
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Frau Mendl saß bei dem offenen Bett im Lehnstuhl.

Sie duldete nicht, daß man die Fenster schloß, obgleich

es sie offenbar fröstelte. Wer ihre ruhelosen Hände und

Augen und ihren lebhaften Geist sah, konnte nicht

glauben, daß es so schlimm um sie stand; aber der Arzt

hatte heute morgens, stolz auf seine Verachtung der

üblichen Vertröstungsmanöver, jede Hoffnung genom=

men. Das kleine Gesicht war freilich recht hohl geworden.

Die sonst so zarten, feinen Züge hatten etwas Hartes

und fast Derbes bekommen durch die hervortretenden

Backenknochen, das Kinn und die spitze dünne Nase.

Nur die fieberhaft glänzenden roten Augen und die helle

Menge Haar zeigten, daß sie noch gar nicht so alt war.

Das Mädchen auf dem Schemel zu ihren Füßen sah

schüchtern zu ihr auf, aber sie schwieg immer noch.

Die Pflegerin saß hinten an der Wand und drehte mit

lautlosen Lippenbewegungen an ihrem Rosenkranz.

Der Straßcnlärm drang herauf, aber sie hörten ihn nicht;

sie waren ihn so gewohnt. Der Bruder trat ein, die Wan=
gen von dem eiligen Lauf gerötet. Die jugendliche Frische

und derbe Gesundheit, die sein Wesen atmete, schien

etwas Ungehöriges hier im Krankenzimmer. Er hatte

die Tür behutsam gcöffnpt und ging auf Fußspitzen,

aber es machte einen gekünstelten, fast heuchlerischen

Eindruck. Hinter ihm trat der Vater ein; sein volles,

schlaffes, kalkiges Gesicht mit den überwachten entzün=

deten Augen mußte jedem, der von früher sein behäbiges,

immer zu kleinen Spaßen gelauntes NX^esen kannte,

beängstigend fremd und unnatürlich erscheinen.

Die Mutter sah die Eintretenden nur flüchtig an und

ihr Blick lag wieder auf der Tochter. Ihre Lippen zuckten,

aber sie sagte nichts.

Es schwebte etwas zwischen den Beiden alle diese

langen schweren Tage über; immer drückender und fors

dernder. Sie konnten kaum mehr ein Wort wechseln

oder einander ansehen, ohne daß das Mädchen eine

Andeutung kommen sah oder die Mutter bei ihr die

Furcht vor der Aussprache zu merken glaubte. Die Mut=
ter zitterte selbst vor dem Augenblick ihrer Frage und

verschob ihn immer wieder; um des Mädchens willen.

Sie fürchtete, daß Irene in ihrer schwärmerischen Ver=

blendung ,,Nein'' sagen könnte und die schreckliche

Erinnerung an diese Halsstarrigkeit der sterbenden

Mutter gegenüber würde sie ihr Leben lang verfolgen.

Aber es war ihre Pflicht, fühlte die Kranke, alles zu

wagen und die Erschütterung dieser Stunde auszunützen.

Dem Kinde selbst und dem Vater gegenüber war es ihre

Pflicht.

Sie ließ die Augen durch das Zimmer irren. Hans

berichtete, daß der Professor schließlich doch aufzu=

treiben gewesen. Er werde sogleich hier sein. Der Onkel

sei ihn selbst holen gefahren.

,,Hans!'' sagte die Mutter und ihre feuchten Augen

ruhten ein Weilchen mit stolzem Wohlgefallen auf der

strammen Gestalt des hübschen frischen Jungen, ,, willst

Du mir eine große Freude machen? Mir das Herz er=

leichtern, daß ich eine Sorge weniger habe?"

,,Ich, Mutter? ja, sag' doch nur! Wie gern!''

,,Tritt aus der Couleur aus, ja? Sei mir nicht böse,

wenn ich etwas verlange, was für Dich ein Opfer bedeutet!

Ich werde ruhiger hinübergehen, wenn ich weiß, daß

dieser Arger nicht mehr zwischen Dir und dem Vater

steht." Man wollte sie unterbrechen, die Todesnähe

energisch in Abrede zu stellen, aber sie machte nur eine

ungeduldige Bewegung. ,,Willst Du, Hansl?"

,,Ja natürlich, Mutter," sagte er sogleich fest und der

kräftige Ton klang übermäßig laut und hart durch die

Stille nach der sanften Stimme der Kranken. „Wenn

Du es willst, selbstverständlich." Aber er sah sie dabei

überrascht, befremdet, forschend an. Eine solche Bedeu«

tung hatte man doch seiner studentischen Angelegenheit

zu Hause nie beigemessen! Seine Kappe hatte wohl

dem Geschäft im tschechischen Kundenkreis, besonders

in unruhigen Zeiten, sehr geschadet, aber er hatte stets

alle Einwände ohne sonderliche Mühe schmeichelnd

niedergeredet, und da wirklich der Vorwurf der Charak=

terschwäche nicht leicht zu entkräften war, wenn man
einem Erwerbsvorteil zuliebe seiner Gesinnung nicht

vor aller Welt sichtbaren Ausdruck geben wollte, so hatten

alle noch so nachdrücklichen Einsprüche und Gegen=

gründe des Vaters nicht das richtige Mark. Und diese

Unfolgsamkeit erschütterte auch durchaus nicht die

liebevolle Eintracht, die zärtliche Harmonie der kleinen

Familie. Nur in gelegentlichen ironischen Seitenbemer=

kungen oder anzüglichen Blicken und Mienen bekämpften

sich die verschiedenen Ansichten.

,,Also Du tust es, mein junge?"

,, Heute noch!" sagte er und richtete sich auf, als wollte

er schon gehen, ,,ich werde dann sogleich schreiben,

und Du kannst den Brief lesen, wenn Du willst." Er

hielt den Einfall der Mutter wohl für eine Äußerung

jener sich selbst unverständlichen krankhaften öber=

reizung und fiebrigen Unruhe, die krampfhaft nach einem

Grund und nach Beruhigung sucht.

Irene aber war sehr blaß geworden, als die Mutter

ihre Frage an Hans stellte. Sie ging wie schlafwandelnd

zu dem Tischchen mit den Arzneien und erinnerte sich

erst, als sie eines der Tropfgläschen schon in der Hand
hielt, daß ja noch gar nicht die Stunde war, und stellte

es wieder hin. Sie wußte besser, was die Mutter gemeint

hatte und daß es nur eine Einleitung bedeutete. Die Mutter

hörte auch wirklich nicht recht hin, was Hans sprach,

und antwortete ihm gar nicht. Sie sah nur Irene an,

immerfort nur sie, sie fühlte es, mit einem angstvoll

gespannten, beobachtenden, wartenden Blick. Nun würden

wohl auch Hans und Vater bald begreifen, worum es

sich handelte.

,, Irene!" begann sie endlich leise, — es war dem Mäd=
chen, als hätte sie den Anruf lange Minuten vorher

schon genau in demselben Tonfall und Ausdruck im

Innern gehört, — ,,Irene!" und die dünne blaue Hand
der Kranken strebte nach dem braunen welligen Kopf,

der sich jetzt zitternd und gesenkt ihrem Stuhl näherte

und mit einem plötzlichen Ruck sich tief in die Decke

auf ihrem Schoß eingrub: ,,Nicht, Mutter, nicht!"

Der Vater räusperte sich, der Bruder stand auf. Irene

war es, obgleich er gar nicht hinzutrat, als fühlte sie

seine Hand auf ihrer Schulter liegen. ,Was fällt ihr nur

ein, die Mutter so aufzuregen!' dachten sie wohl beide

erschreckt,

,,Willst Du mir nicht auch etwas sagen?" flüsterte

die Mutter aus zuckenden Lippen wie etwas Auswendig=

gelerntes, das sie nun nicht mehr zurückhalten konnte.

Dann seufzte sie tief auf, ihr Mitleid überwog ihre

drängende Sorge und sie sagte mit trübem ergebenen

Lächeln: ,,Du willst nicht, daß wir davon sprechen,

Irenko? No, also nicht."
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„K'cin, nein, Mutter, es ist besser. Du hast recht."

Das IVlädchcn hob entschlossen das Gesicht, rückte

sich auf dem Schemel zurecht und streichelte die Hände
der Kranken: ,,Schau, Mutter, Du wirst mir doch nicht

etwas abzwingen wollen, was ich gegen meine bessere

Überzeugung, nur von dem einmal gegebenen Wort
gelähmt, als schwere Fessel mein Lebtag verzweifelt

mit mir herumschleppen müf3te? Lind ich kann Dir

nichts sagen, was eine Lüge wäre. Ich will mich nicht

loskaufen mit einem Betrug oder Selbstbetrug und es

ginge ja zwischen uns auch gar nicht."

,,Der Vater, Irene," sagte die Mutter und beugte

sich hinab, damit nur sie es höre, ,,er bleibt so einsam

und verlassen zurück und Du bist ihm alles, Kind!

Du weißt es!"

,,Mach' Dir deswegen keine Sorgen," grollte der

Vater mit tiefer Stimme dazwischen, die von verhaltenem

Unmut zitterte.

Die Mutter lächelte ihm matt zu: ,,LInd Deinetwegen,

Irenko, denke doch! Du wirst dieser Arbeit unter der

tropischen Sonne nicht gewachsen sein. Malaria und

Trachom und wer weiß, was für Krankheiten noch dort

sein sollen!"

Das Mädchen bildete sich in der Landwirtschaft

aus und wollte später in eine der jüdischen Kolonien

nach Palästina auswandern. Die erst lächelnd ver=

wunderte, dann strenge und zuletzt flehentliche Ein=

Sprache der Eltern blieb vergeblich. Und die drückende

Sorge, das verwöhnte, zärtlich gehegte Kind einer

unsicheren unbekannten Zukunft in einem Lande mit

fremdem Klima, neuen ungewohnten Lebcnsbedirgungen

und unberechenbaren Gefahren entgegengehen zu sehen,

zerstörte die Seelenruhe der alternden Leute und ver=

nichtete ihre festen Vorstellungen von dem ruhigen

bürgerlichen Zukunftsglück des Mädchens, das ihnen

als schönster, schwer errungener Preis ihres Lebens
voll Arbeit nun schon völlig gesichert erschienen war.

,,\X/enn Du es dann einmal bereust und zurückwillst,

dann ist es zu spät! Das Leben, das man hier wegge=
worfen hat, an einer beliebigen Stelle wieder aufnehmen,
vielleicht mit Mann und Kind, — das geht nicht!"

,, Glaubst Du denn, daß ich kein Herz für den Vater

habe?" fragte Irene mit zärtlichem Vorwurf auswci=

chend, ,,glaubst Du das wirklich? Nein, nein, ich weiß,

das glaubst Du nicht! Wenn er mich brauchen sollte,

werde ich ihn gewiß nie verlassen. Aber wenn ich nach

London heiraten würde oder nach Genf oder nach

New=York, eine außerordentlich vorteilhafte Heirat

mit einem Mann, wie Du Dir ihn nur wünschen kannst,

würdest Du mich da auch beschwören, die nicht ein =

zugehen? Lind wie oft würde der Vater mich dort oder

ich ihn hier jährlich besuchen? Glaubst Du wirklich,

daß öfter? )affa ist auch nur vier oder fünf Tagereisen

weit von hier."

Sie sprach so ruhig, als wäre es eines der gewöhnlichen

Familiengespräche nach dem Abendessen, wenn der

Vater sich mit der Zeitung in den Schaukelstuhl zurück=

zog, aber sie sah dabei zitternd und blaß vor sich auf

die Hände der Mutter, die sie in den ihren hielt: ,,Sieh,

Mütterchen, die Mutter Deiner Mutter und alle die

andern Mütter vorher hätten sich von ihren Töchtern
in die Hand schwören lassen, daß sie nie aufhören
werden, für die Rückkehr in das Heilige Land zu beten

imd zu arbeiten und keinen Augenblick zu zögern, wenn
es möglich werden sollte, und dann auch ihren Staub
dahin mitnehmen. Und Du, Mutter, die Einzige in der
Kette —

"

Der Bruder stand jetzt unversehens neben Irene und
faßte sie beim Handgelenk: ,,Also komm doch!" flüsterte

er ungeduldig. Erschrocken sah das Mädchen auf. Das
Gesicht der Mutter war müde zurückgesunken, die

schweren Lider fast geschlossen. Die Pflegerin stand
daneben, nickte ernst und deutete Irene an, daß Ruhe
jetzt gut wäre.

,,Das alles kommt mir nicht wichtig vor; nein, für uns

gar nicht wichtig, Irene!" lallte die Mutter angestrengt

und kaum verständlich, ,,aber sprich doch nur weiter!

Warum hörst Du auf? Ich hör' Dich ganz gut! Sprich

Dich nur aus! Ich werde Dir dann schon antworten."
Der Bruder führte Irene hinaus. Der Vater ging hinter

ihnen.

,,Es strengt sie halt alles so an!" sagte Hans, da er

die angstvollen Selbstvorwürfe in den Zügen des Mäd =

chens sah, ,,bis wir dann wieder hineingehen, sprechen

wir nicht mehr davon!"

,,Wenn nur der Professor schon da wäre!" sagte der

Vater verzweifelt, ging ins Vorzimmer hinaus und
öffnete die Korridortür, um auf die Treppen hinabzusehen.

Irene lehnte an der Fensterbrüstung im Erkerzimmer.
Sie war hingetreten, um auf die Straße hinunter nach
dem Wagen des Professors auszuschauen, aber sie hatte

die Absicht vergessen. Sie suchte mit der Stirn ein

kühles Fleckchen auf den Glasscheiben.

Der Bruder stand neben ihr: ,,Warum willst Du ihr

nicht den Gefallen tun, Irene? — Du denkst, der Vater

würde dich dann mit dem Versprechen binden? Und
wenn selbst? — Ich weiß. Du hältst, in welcher Lage
immer, Deine Ideale über alles, aber schau, mach' Dir

einmal von dem angelesenen Zeug den Kopf frei! Ange=
nommen selbst, wir sind wirklich noch ein Volk! Kann
mit sentimentalen Pietätsträumen einer neu zu schaffen=

den gesunden Volkszukunft gedient sein? Hat Moses den
Seinen gesagt: Das Land der Väter? Nein! Das Land,

wo Milch und Honig fließt, das war der springende

Punkt. Nicht weil Abraham, Isaak und Jakob dort lebten.

Fließt heute Milch und Honig dort? Hieher nach dem
kultursatten Europa oder vielleicht nach der Union
drüben würde er jetzt weisen! Warum ziehen die Schwe=
den, Russen, Italiener, Ungarn, Griechen aus Amerika
nicht in ihre Heimat zurück, sondern werden drüben ein

fremdes Volk ohne Schaden für sich und die Mensch=
heit, wie es scheint?" Seine Stimme, in der man nur

Kalauer, Spott und lustige Neckereien zu hören gewohnt
war, hatte in dem lehrhaften, ernsten, ein wenig hoch =

mutigen Ton etwas Unwahrscheinliches und Affektiertes.

,,Du wirst sagen, das Volkstum dieser ist daheim bewahrt;

ein Kern und Zentrum ist da. Aber siehst Du, wenn man
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behauptet, daß wir uns bis heute als Volk erhielten,

die zwei Tausend Jahre in der Fremde schadlos iihef=

dauerten, wäre das nicht ein Beweis, daß wir eine geistige

Heimat haben, was viel wichtiger wäre?"

Sie sah eine sonnübcrglühte weite Landschaft von

Feldern und Orangengärten urd eitlem Olbaumhain

am Horizont, in der Mitte ein lebenerfülltcs Bauern=

gehöft mit dem Takt der Dreschflegel in den Schcui^en

und Tierstimmen in den Ställen. Übermütig trieben die

Kinder mit jungen Mauleseln im Hof umher und ihr

Jauchzen und Schreien und Lachen war — oh, vcrtrock=

nete Pergamentsilben der Gebetsprache aus schläfrigen

Religionssturden! — hier in eingeborenen >slaturlauten

Leben geworden! — Ein sonnbrauner Reiter kam eilig

heran, der ihnen von Ferne schon scherzhaft drohte:

Der V^dter, der zu Nlittag heimritt. Fr brachte für die

Mutter Proben der Frnte mit: Weintrauben, Oliven

und Datteln.

,,Mag übrigens Deine Überzeugung was immer

bleiben/' Hans' Stimme hob sich ungeduldig, ,, gegenüber

einer Mutter in einem solchen Augenblick!"

»Gerade in diesem Augenblick,' dachte Irene bitter.

,Da ich sie und mich den unverrückbaren letzten Dingen

näher fühlte, hätte ich es eher zu Wege bringen sollen,

etwas leichtfertig zu verleugnen, was mir heilig ist?

Etwas heuchlerisch mit den Lippen abzuschwören

und mit dem Herzen festzuhalten? Ihr, die vor dem Aus*

tritt in die ewige Wahrheit war, wie einem kleinen

Kinde, das noch nicht alles versteht, etwas einzureden?' —
Hans würde sich taufen lassen, sobald die Mutter starb;

der Karriere wegen. Und er tat sich wohl jetzt etwas

darauf zugute, daß er diese Rücksicht auf ihre Frömmig=

keit nahm. Es störte ihn nicht, daß er auf ihren Tod

wartete. Und er fühlte nichts von der Hinterlist des

Betrugs gegen die Ahnungslose, bis sie wehrlos und

unempfindlich geworden.

Aus dem V^orzimmer hörte man jetzt, wie Vater den

Professor und den Onkel begrüßte. Hans eilte hinaus.

,Sind diese letzten Stunden so grundverschieden von

allen andern des Lebens?' dachte Irene. Wie weit war

es denn bis dahin, daß auch sie so alt und elend dalag,

bereit zu vergehen? Nun, hat ein Sterbender dem andern

so viel voraus? — Dennoch! Eine dumpfe wachsende

Schwere drückte sie nieder und ließ sie nicht atmen.

Sie lauschte ins Zimmer hinein. — Sic hatte das Recht,

sie hatte die Pflicht ihrer Tochter gegenüber, die einmal

an ihrem Bett stehen würde, das, was sie für das Nlötig=

ste, das Wichtigste und Beste hielt, mit ihrem Leben

voll Arbeit zu erringen. Aber würde sie es können? ^slein,

sie fühlte es. Sie würde es nicht über sich bringen. Immer

wieder würde es einen Anlaß geben, sich bei dem Vater

notwendig zu sehen. Die sonnübcrglühte fremde Heimat

4

'>

^^Pgt^einieW'Urfti^l^e^rtrtrTi'mi^er Ptcllrn-H^einen-iW

litt. n>t i\,htu,ti>m>v^^pj}^^tta,iTeh: Ins^eri»^

smarte. .^Q^iTmäßk^^ij^j^
i^a^^

h» .•

^'>

-^.»c-»»,^« .,

vf^-i

r--:-^ ^--»i**.

-->,:. :^ . ?«^ »»!f#i^V«a»^,^^:s:.

A ly^^
<
'!. /i'^ :"

'..'/•A

Auszug der Prämier Juden 1745. (..Miilt rs ]()\r>'\ BiiMapost.)

31



vi

mit den hebräischen Bauernkindern und dem naturfrohen

IVlann auf eigner Scholle wurde blasser und kleiner,

verschwamm in unerreichbarer Ferne . . . Sie lauschte

ins Zimmer hinein. Wie sonderbar laut diese Männer

sprachen! Der Professor lachte jetzt.

Da riß Hans die Tür auf und stürmte jubelnd auf

sie los: ,, Irene, Irene! Denk' Dir nur!''

,,Aber was denn?"

,,Was Ich immer gesagt habe: Dr. Pockstein ist ein

Esel! Die Mutter hat gar nichts mit der Niere! Und das

mit dem Herzen ist eine Kleinigkeit. Die ganze Behand =

lung war verkehrt. Sie ist einfach unterernährt, blutarm

und nervenschwach; aber von einer Gefahr kann gar

keine Rede sein, wenn man eine vernünftige Behandlung

einleitet. Und da hat man so lange keinen zweiten Arzt

hinzugenommen, nur um das Hornvieh nicht zu belei=

digen, mochte ich reden so viel ich wollte!"

Irene wollte an ihm vorbei ins Schlafzimmer.

,,Abcr, Irene, Irene, denk' nur!" Er umschlang sie und

Tränen rannen ihm die Wangen hinab.

Der Vater trat jetzt aus der Tür, den Finger am

Mund: ,,Pst! Was für ein Lärm? — )etzt nicht hinein!

Die Aufregung, die Freude hat sie sehr hergenommen.

Er hat ihr eine Injektion gemacht, damit sie wieder

ein paar Stunden schläft."

,,Es ist also wirklich wahr?" fragte Irene; sie brachte

die Worte nicht heraus und hielt nur krampfhaft den

Arm des Vaters fest, indem sie ihm ins Gesicht sah.

Er streichelte sie lächelnd.

,,Gut jetzt, daß Du Dich nicht hast herumkriegen

lassen? Was?" lachte Hans.

Sie blickte ihn sehr blaß und verständnislos an. War

sie nicht schon bereit gewesen, sich dev Mutter zu opfern?

Nicht schon am äußersten Rande ihrer Kraft gewesen?

Sah ihr Leben leer und blutlos, alle Hoffnung verschüttet,

und da eben — ein Schauer ferner, nie begreiflicher

Zusammenhänge ergriff sie, als ob ein Wunder gesche=

hen sei, als ob sie die Mutter und dadurch die Mutter

sie gerettet habe. Sie lächelte scheu: Welche Märchen=

logik der kindische Drang nach Verstehbarkeit in alles

bringen konnte!

Franz Kafka:

EIN TRAUM.
Josef K. träumte:

Es war ein schöner Tag und K. wollte spazieren gehn.

Kaum aber hatte er zwei Schritte gemacht, war er schon

auf dem Friedhof. Es waren dort sehr künstliche, unprak=

tisch gewundene Wege, aber er glitt über einen solchen

Weg wie auf einem reißenden Wasser in unerschütterlich

schwebender Haltung. Schon von der Ferne faßte er

einen frisch aufgeworfenen Grabhügel ins Auge, bei dem
er Halt machen wollte. Dieser Grabhügel übte fast eine

Verlockung auf ihn aus und er glaubte gar nicht eilig

genug hinkommen zu können. Manchmal aber sah er

den Grabhügel kaum, er wurde ihm verdeckt durch

Fahnen, deren Tücher sich wanden und mit großer

Kraft aneinandcrschlugen; man sah die Fahnenträger

nicht, aber es war, als herrsche dort viel )ubel.

Während er den Blick noch in die Ferne gerichtet

hatte, sah er plötzlich den gleichen Grabhügel neben

sich am W^eg, ja fast schon hinter sich. Er sprang eilig

ins Gras. Da der Weg u^iter seinem abspringenden

Fuß weiter raste, schwankte er und fiel gerade vor

dem Grabhügel ins Knie. Zwei Männer standen hinter

dem Grab und hielten zwischen sich einen Grabstein

in der Luft; kaum war K. erschienen, stießen sie den

Stein in die Erde und er stand wie festgemauert. Sofort

trat aus einem Gebüsch ein dritter Mann hervor, den

K. gleich als einen Künstler erkannte. Er war nur mit

Hosen und einem schlecht zugeknöpften Hemd bekleidet;

auf dem Kopf hatte er eine Samtkappe; in der Hand hielt

er einen gewöhnlichen Bleistift, mit dem er schon beim

Näherkommen Figuren in der Luft beschrieb.

Mit diesem Bleistift setzte er nun oben auf dem Stein

an; der Stein war sehr hoch, er mußte sich gar nicht

bücken, wohl aber mußte er sich vorbeugen, denn der

Grabhügel, auf den er nicht treten wollte, trennte ihn

von dem Stein. Er stand also auf den Fußspitzen und

stützte sich mit der linken Hand auf die Fläche des

Steines. Durch eine besonders geschickte Hantierung

gelang es ihm, mit dem gewöhnlichen Bleistift Goldbuch=

Stäben zu erzielen; er schrieb: ,,Hier ruht —". jeder

Buchstabe erschien rein und schön, tief geritzt und in

vollkommenem Gold. Als er die zwei Worte geschrie=

ben hatte, sah er nach K. zurück; K., der sehr begierig

auf das Fortschreiten der Inschrift war, kümmerte sich

kaum um den Mann, sondern blickte nur auf den Stein.

Tatsächlich setzte der Mann wieder zum Weiterschreiben

an, aber er konnte nicht, es bestand irgendein Hindernis,

er ließ den Bleistift sinken und drehte sich wieder nach

K. um. Nun sah auch K. den Künstler an und merkte,

daß dieser in großer Verlegenheit war, aber die Ursache

dessen nicht sagen konnte. Alle seine frühere Lebhaftig=

keit war verschwunden. Auch K. geriet dadurch in Ver=

Icgenheit; sie wechselten hilflose Blicke; es lag ein häß=

liches Mißverständnis vor, das keiner auflösen konnte.

Zur Unzeit begann nun auch eine kleine Glocke von der

Grabkapclle zu läuten, aber der Künstler fuchtelte

mit der erhobenen Hand und sie hörte auf. Nach einem

Weilchen begann sie wieder; diesmal ganz leise und,

ohne besondere Aufforderung, gleich abbrechend; es

war, als wolle sie nur ihren Klang prüfen K. war untröst=

lieh über die Lage des Künstlers, er begann zu weinen

und schluchzte lange in die vorgehaltenen Hände. Der

Künstler wartete, bis sich K. beruhigt hatte, und ent=

schloß sich dann, da er keinen anderen Ausweg fand,

dennoch zum Weiterschreiben. Der erste kleine Strich,

den er machte, war für K. eine Erlösung, der Künstler

brachte ihn aber offenbar nur mit dem äußersten Wider«

streben zustande; die Schrift war auch nicht mehr so

schön, vor allem schien es an Gold zu fehlen, blaß und

unsicher zog sich der Strich hin, nur sehr groß wurde

der Buchstabe. Es war ein J, fast war es schon beendet,

da stampfte der Künstler wütend mit einem Fuß in den

Grabhügel hinein, daß die dunkle Erde ringsum in die

Höhe flog. Endlich verstand ihn K.; ihn abzubitten, war

keine Zeit mehr; mit allen Fingern grub er in die Erde,

I

'•V

H'

'(i^<

^A\

32



Max Oppenheimer, Der Blutende.



Max Oppenheimer, Simson,

r4
t



I.

diß fast keinen Widerstand leistete; alles schien vor

bereitet; nur zum Schein war eine dünne Erdkruste

aufgerichtet; gleich hinter ihr öffnete sich mit abschüs»

sigen Wänden ein großes Loch, in das K., von einer

sanften Strömung auf den Rücken gedreht, versank.

Während er aber unten, den Kopf im Genick noch

aufgerichtet, schon von der undurchdringlichen Tiefe

aufgenommen wurde, jagte oben sein Name mit mäch=

tigen Zierraten über den Stein.

Entzückt von diesem Anblick erwachte er.

Paul Kornfeld:

GESPRÄCH AM ABEND.

Die Gasse war menschenleer, zwischen den hohen

Häusern nur trübes, kraftloses Licht und in der Stille

des herannahenden Abends schienen sie von allem

Lebendigen weit entfernt zu sein; nicht nur kein Lärm

und keine Stimme, sondern wahrhaft große, gewichtige

Stille, in der selbst ihre Schritte, langsam und gleichmäßig

ertönend, widerhallend von den Mauern, nur erklangen,

diese Stille zu betonen; doch sie spürten sie nicht, wie

sie jene nicht hörten und schienen nur erfüllt von der

Musik der eigenen Gedanken, Orchester und horchendes

Ohr zugleich. Hie und da prüfte sie, selbst sehr bcküm=

mert, sein Gesicht, ob sein Kummer darin nicht endlich

verfliegen wollte.

Jene stille Gasse bald verlassend, betraten sie die

Anlage, die, höher als der Fluß, längs seiner Ufer vcr^

läuft. Der Abend war nahe, das Licht sanfter und sie

gingen längs des Wassers.

,,Mich erschreckt —" begann er zu sprechen, ,,mich

erschreckt die Sanftheit dieses Abends. Ich kann nicht

glauben, daß sie wirklich ist. Heute war ich in der Hölle!

Oder war sie in mir? Ist sie ein Teil des menschlichen

Herzens und sind ihre Flammen nicht rot und gelb und

ist ihre Glut nicht heiß und lodern sie am Ende nur in

Gestalt der menschlichen Gefühle? Oder sah ich nur

die Hölle, da ich die Erde sah? Oder glaube ich sie

nur zu sehen, weil ich Paradiese ahne? Oh, Fräulein,

grenzenlos ist — was ist grenzenlos? Ist es die Welt und

ich nur ein Spiegel oder bin ich es und die Welt nur

ein Schatten?"

,,Der Abend ist wirklich," sagte sie. ,,Spüren Sie's

nicht?"

Er blieb stehen.

,,Wir sind zu sehr im Bannkreis unseres eigenen

Lebens. Doch öffnen wir uns — bald sind wir durch=

zuckt von Strahlen tausend fremder Leben und der

Schatten jedes Schicksals fällt in uns!"

Er schwieg und dachte nach, dann sprach er weiter.

,,lch sah einmal in Venedig ein älteres Mädchen, das

Blumen verkaufte; seine Kleidung war die eines Mäd=

chens aus dem Volk, doch ihr Gang und Haltung die

einer großen Dame und ihr Blick voll unsäglicher Trauer,

die ihr Leben, eine Kette des Unglücks, der Enttäuschun=

gen und Erniedrigungen und des Kummers, ihren

Augen nun für immer eingeprägt haben mochte. Welch

nagende Erinnerung! Ich dachte, ihr Gesicht für einen

Augenblick erhellen zu können, wenn ich ihr für die

zwei Nelken, die ich ihrem Korb entnommen hatte,

mehr Geld, als man sonst für zwei Nelken zu zahlen

pflegt, schenken würde. Ich wurde belohnt für dieses

barbarische Gefühl: sie schien meine Absicht erraten

zu haben, ihr Mund verzog sich böse. ,,Zu viel,'' sagte

sie, gab mir zurück und mit einem Blick der tiefsten und

verzweifeltesten Verachtung wandte sie sich von mir.

Welches war ihr Schicksal? Welches war ihre Trauer?

Wer kann sie lösen? Ewig bleibt dieser Blick und die

Bewegungen ihrer zitternden Hände und ihr Schicksal

steht auf derselben Erde, wie meines! Gemeinsame
Heimat ist sie uns und mein Nachbar leidet und weint!"

Er hatte sich aufgerichtet und den Kopf erhoben;

die müde und erstarrte Qual in ihm war nun tönend

und lebendig geworden. — Nachdem er sich lange hatte

ahnen lassen, war plötzlich nun der Abend da, schnell

wurde Alles dunkler und auch die letzten Menschen

verschwanden. Das Mädchen war mit ernstem Gesicht

dagestanden und hatte ihm zugehört; nur manchmal

sah sie, wenn er weggewendet war, schüchtern und ein

wenig ängstlich, mit verstohlenem Blick auf ihre Uhr.

Immer mehr zum Wort und Aufschrei erwachend sprach

er mit wachsender Leidenschaft weiter. ,,Hörten Sie den

Schrei jener Frau: ,Wo ist mein Sohn?', das Wimmern
der Geprügelten, das Klagen jenes einsamen Greises?

Sahen Sie das Bild, als jener Bettler zusammenbrach

und, als er starb, jene suchende Bewegung nach einem

Menschen und dann den letzten, verzweifelten, schon

halb gebrochenen Blick, weil er gerade diesen nicht

gefunden hatte?"

Er bedeckte das Gesicht mit seinen zitternden Händen.

,,Oh, wären dies Alles nur Gedanken! Wären es nur

Bilder meiner Phantasie, wir müßten sie beweinen!

Doch es sind W^irklichkeiten in der Menschen einzigem

Leben, in dem sie die Welt, in dem sie Gott erfahren

in dem sie das Glück, auf dieser Erde da zu sein, erfahren

sollen! Zu schmerzerfüllt ist ihre Laufbahn und selbst

der Augenblick der Trennung noch ein Schmerz!

Es gibt Menschen, die einander lieben und verfeindet

sind. Warum erscheint nicht ein unsichtbares Gespenst,

um das versöhnende Wort zu sagen, daß jeder glauben

müßte, der Andere hätte es gesagt? Doch sie schleppen

sich, schleppen sich weiter! Wahrlich, wir glauben an

Wunder, denn wir denken sie und erwarten sie stünd=

lieh, doch hier stehe ich und schreie: warum erscheinen

sie nicht?! Wahrlich, wir glauben an Gesetze, denn wir

sehen sie, doch hier stehe ich und schreie: welcher blut=

rünstige Gott hat sie geschrieben?! Hilft ein Gebet,

so will ich beten für alle Menschen, die auf dieser selben

Erde sind! Hier stehe ich und bin bereit zu beten!"

Von den Wellen hingetrieben schlug von Zeit zu Zeit

ein Kahn an den jenseitigen Uferrand; ein leiser Ton,

gleichsam nur der Schatten eines Tones, hallte herüber.

Es war dunkel. Er stand nun da, die Arme gebreitet, und

den Kopf zurückgeworfen; er hatte schnell und lebhaft

gesprochen und — man sah es ihm an — er hatte gern

gesprochen. Was zu seiner Qual in ihn geströmt war.
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schien nun auch ihm zu seiner Erlösung zu entströmen.

Das Mädchen war dem anderen Ufer zugewandt, an dem

nur ungewiß die Umrisse mancher Äste zu erkennen

waren. Die Züge ihres Gesichtes schienen sich vertieft

zu haben, ihr Blick, nirgendwohin sehend, vx/ar ernst

und nachdenklich, dieser Blick, der immer nach derselben

Richtung sah, ja, auf denselben Punkt in der Luft, gerade=

zu ein wenig neugierig, als hätte sich dort, wohin sie sah,

eine Tür geöffnet, hinter der sich ihr neue, fremdartige

und unerhörte Dinge zeigten.

Nachdem er eine Weile so gestanden war, atmete

er tief und befreit auf und ließ die Arme sinken. Und

wieder nach einer Weile der Stille wandte er sich langsam

ihr zu. Er sah sie traurig an.

,,Und Sie, ach, armes Fräulein, Sic stehen hier und

haben Sie mir denn wirklich zugehört?"

,,0h, doch. Gewiß!"

Er glitt mit seinem Blick ihre Gestalt entlang, versuchte

in ihr Gesicht zu sehen und wehmütig und freundlich

lächelte er ihr zu. Er schien erleichtert; sich an's Geländer

lehnend sah er in die Nacht.

,,So stehen wir da und wissen manches," sagte er, ,,und

können doch den Tod nicht bannen und nicht die Tränen

hemmen und dem Leid nicht sagen: geh von hier! und

derJ^Welt nicht sagen: Welt, sei anders! und können nur

offen sein, daß wir von Allem wissen, und bereit sein, daß

Alles in uns strömen kann. So stehe die Seele da, daß sie

empfange, was des Weges kommt! Ja, so sei es! |a, so

sei es!" Er lehnte den Oberkörper zurück und streckte

sich, doch dann stützte er sich nochmals aufs Gitter und

ins Wasser sehend sprach er wie aus dem Traum.

,,Ach, es wird noch Stunden geben — oh Gott! — oh

Fräulein!

Als ich einmal liebte, saß ich stundenlang beim Fen =

ster und tausend Bilder der Geliebten glitten an mir

vorbei: ich sah sie in dieser und jener Haltung, dies

und jenes tuend, dies und jenes sagend; immer unendlich

liebenswert, doch als ich erwachte, da durchzuckte es

mich, daß außerhalb meines Kopfes dies alles noch eine

andere Wirklichkeit hat! Daß ihr Körper wirklich ist

und atmet! Daß nun ihr Mund irgendwie geformt ist,

um ein Wort zu sagen, ihre Hand irgendwie gestellt, um
etwas zu tun, daß jene Linie ihrer Hand, dieser Ton der

Stimme, der mir in meiner Phantasie durch Mark und

Bein gegangen war, daß jenes Löckchen in ihrem Nacken
wirklich ist und daß Manches, das ich träumte, wirklich,

wirklich in Erfüllung gehen kann! Nixrht nur wieder

im Traum, nein, in tatsächlicher Wirklichkeit — als

mich dies Alles durchzuckte! Oh, Fräulein, es ist doch

ein großer Unterschied zwischen Traum und Wirklichkeit!

Als meine Mutter starb und ich, an ihrem Bette

stehend, auf sie niedersah, da verwandelten sich vor

meinem Blick die Kissen und Decken in einen Garten

mit blühenden Hyazinthenbecten und kleinen Bäum =

chen, auf denen die Vögel saßen und sangen; und darüber

der blaue Himmel; und als ich den Blick erhob, da er=

weiterte sich vor mir dieser kleine Garten zu einer

unendlichen Landschaft —

"

Seine Stimme verhallte; er schwieg und sah ins Wasser;

doch plötzlich warf er leidenschaftlich den Kopf zurück,

dehnte und streckte alle Glieder und strich mit beiden

Händen über die Stirne, dann weiter über den Kopf
bis in den Nacken und breitete dann, währei^d tiefes

Stöhnen sich seiner Brust entrang, die Arme aus . . . .

Rudolf Fuchs

DER SÜNDENFALL

Ein Durchgang in der Altstadt. ("^^"'* ^ Jö^ö", Budapest)

Nichts in der Welt, meine Freunde, ist vom Wandel
ausgenommen. Ich finde den Stern, bei dessen Gruß
ich gestern schlafen gegangen bin, heute über jenem

Dache nicht mehr. Selbst die Sonne, die aller unserer

Dinge Mittelpunkt ist. stirbt, wie man weiß, dahin.

Und der Geburtstag |esu Christi, mit welchem die Men =

sehen die Zeit zu zählen begonnen habei^, wird mindestens

schon im vierten |ahre zu suchen sein.

Auch mit dem Sündenfall steht es nicht mehr wie

ehedem. Als Kain und Abel die Schritte heimwärts

lenkten, lag noch das unbeirrte Paradies um ihren späten

Weg. Aber leicht zu Häupten barg sich im Dunkel jene

Wolke Prüfung, worin der Herr seinen Menschen folgte.

Sie waren gleichermaßen beschwert, dieser von des FeU
des Früchten, jener behangen vom Getier, und so schritten

sie dahin und ließen ihre Herzen unbewacht.

Da gefiel es dem Herrn hart herabzufahren und er

zersplitterte in abertausend Nlenschcn und klatschte

-j ~

steil empor in viele Häuserfronten, gegiebelt und mit

Dächern, lückenlos. Die Brüder aber traten ein und

streiften achtlos manchen Bürgcrbeutels klingende Sub=

stanz. Es währte nicht lange, da hatten sie die Ware

vor sich auf dem Mantel liegen. Und es gelüstete die

Menge viel mehr nach dem Fleische der beschwingten

und gefährlichen Tiere und sie nannten Kains Früchte

das tägliche Brot. Als die beiden sich forthuben, war es

noch nicht finster genug, daß seines Bruders Abel frohe

Wangenröte Kain verborgen blieben wäre — und da

erschlug er ihn.

,,Kain!" rief eine Stimme groß auf Erden.

Die Leiche Abels lag schwarz über dem VXege.

,,Kain!" und alle Himmel klagten an, die Luft war

wund davon; das Paradies erschauerte vom Euphrat=

quell zum Tigrisqucll und ein leichter Regen begann zu

fallen, denn Gott hatte die Welt so reich gemacht! ,,Kdin,

das Blut deines Bruders ruft zu mir
"

Dieses, meine Freunde, war unserer Sünden Fall.

Ernst Weife

KEINSEITE.

Als Franziska am Abend das Haus verließ, regnete

es noch immer. Aber allmählich verlor sich in der begin=

nendcn Dämmerung der Regen, nur eine schwere Fcuch =

tigkeit wehte noch durch die Straßen, dämpfte alles

Laute, machte alle hellen Lichter sanft und mild und

legte sich weich über Menschen, Stadt und Fluß.

Das gotische Tor der Karlsbrücke schien unendlich

hoch, als Franziska unter seinem steilen, silbergrauen

Bogen hindurchging; das Mühlenwehr rauschte, die

Bogenlampen am Franzenskai strahlten weiß; von wci=

tem glänzte märchenhaft die Kuppel der Niklaskirche,

mit grünem Kupfer wie mit Seide überspannt. Eine

schimmernde Rampe, weiß, mit mächtigen lVlarmor=

balustraden, stieg zum böhmischen Landhaus und zu

den Palästen des Hradschin empor, imposant und hoch =

schultrig, wie der Aufgang zu einem Königsschloß.

Däneben kletterten kleine Stiegen mit krummem Rük=

kcn in die Tiefe, wandständige Laternen blinkten über

feuchte Stufen, aus engen Gäßchen hauchte trotz des

Regens dumpfe Luft . . . hohe Palais standen mit

blinden Fenstern einander drohend gegenüber und

schienen sich mit ihren vorspringenden Erkern wie mit

Ellbogen anzustoßen. Neben den Karyatiden fürstlicher

Portale bcscheidetcn sich kleine bürgerliche Haustore

mit abgenutzter Klinke. Es dunkelten die Paläste, die

vierstöckigen Häuser aber waren bis zu den Mansarden

beleuchtet . . . Unten glimmten Weinstuben, verstohlene

Fenster waren mit roten Vorhängen verdeckt. Auf

anderen Fensterscheiben stand die Aufschrift ,,Ranni

polcvka", Morgensuppe, in grauweißen Lettern, die vom
Alter angenagt waren. Man konnte sich bescheidenes

Elend denken, ältere, ein wenig abgeschabte Menschen,

die zum Frühstück die Suppe der Armut mit schlecht^

verzinnten Blechlöffeln aßen.

In einem Lager alter Kleider ging ein bleicher Mann
mit einer Bürste umher. Ein blondes Kind stand vor

einem elenden Zuckerbäckerladen imd hielt etwas in

der kleinen schmutzigen Faust verborgen. Seinen Augen

sah man an, wie es sich nach den Erdbeeren aus Zucker=

masse sehnte, die auf einem kleinen Tellerchen aus=

gelegt waren ... In einem Kaffeehaus lehnten sich

zwei Offiziere und ein Zivilist an ein fadenscheiniges,

flaschengrünes Billard, stützten sich auf ihre Queues

und sahen dem Kellner zu, der einen Stoß auf dem
kreidebestaubten Tuch zeigte.

Franzi stieg die steile Straße immer höher empor.

Die Lichter in den Stuben wurden seltener; viele Frauen

standen plaudernd vor den Haustüren. Ihre dicken

Gesichter glänzten. Eine Frau zog einem kleinen Kind

den Finger aus dem Mund. Ein fremder Mann ging

vorbei und grüßte zu einem Fenster hinauf; rief etwas

Komisches hinauf, wobei er herrliche Zähne zeigte . . .

Leichter Nebel lag auf der Straße. Ein weiter Platz

zeigte sich . . . von den Schloten tief unten wehte Rauch

herüber. An einem hohen Gebäude leuchtete trans=

parent das Zifferblatt einer großen Uhr, wie in einem

Bahnhof. Franzi trat näher und hörte erstaunt Männer
in einer fremden Sprache singen. Wie eine W^oge erhob

sich der Gesang, klang, verrauschte, begann wieder.

(..Mitlt rs JöV(")", Hud.ippst)

Ein Winkel bei der Meiselsynagoge.
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Zu ihren Füßen, in einem unterirdischen Saal, verteilte

ein Mann aus einem blinkenden Kupferkesscl das

Abendessen an die Soldaten, allmählich verschwand

das Zifferblatt der Uhr — die Straße wurde wieder

belebter — unten in dem Kaffeehaus standen immer

noch die Offiziere um das Billard, während der Kellner

den Vorhang vor das Fenster zog.

Die Brücke kam. Erwin war noch nicht zu sehen.

Franziska wartete ... Da standen sonderbare, alterser=

graute Häuser, die tief unten am Fuß der Brücken^

pfeiler gebaut waren, und deren Fenster der Brücke

gegenüberlagen. Neben der märchenhaften Schönheit

des Brückentores und der grünen Kirchenkuppel hatte

sie diese alltäglichen Fenster vorhin nicht bemerkt.

Nun aber sah sie in alle die Stuben hinein; in solche,

die dunkel waren, und in solche, in denen eine milch =

weiße Hängelampe brannte, von einer blinkenden

IVlessingkette gehalten. Da saßen Kinder, ganz gebückt,

über Schulbüchern und blätterten gedankenvolle Seiten

um; ein kleines Mädchen in blauer Schürze hielt sich

abseits, strickte eifrig an einem langen Strumpf und lief

dann zur Mutter hin, die mit besorgtem Gesicht die

geballte Faust in die Ferse des Strumpfes steckte. Im

Hintergrund eines anderen Zirr^mers, in dem eine ver=

rußte Küchenlampe rötlich brannte, beugte ein dickes

Dienstmädchen den üppigen Körper über ein Bügel =

brett und sang zu der endlos aufgehäuften Arbeit ein

endloses Lied.

Weiterhin gegen das Wasser zu sah Franziska zwei

uralte Frauen hinter ganz klaren Fensterscheiben sitzen,

die bewegungslosen Köpfe in verblichene Hände gestützt,

sah große graue Augen auf die Straße hinausstarren,

wie Blinde ins Licht.

Dann hörten die Häuser auf, tief unten strömte der

Fluß, zitternd spiegelten sich die Bogenlampen im Wasser.

Eine Uhr schlug hart und kurz sechs.

Ein Wagen der elektrischen Straßenbahn rollte vor=

bei, und das goldige Licht der kleinen Lampe streichelte

das Metallschild, das zu Füßen einer schwarzen Statue

stand, sanft im Vorübergehen.

Franziska wartete. Die fremde Stadt, Paläste, Kirchen

und Brücke, Häuser und Stuben, alles war gedrängt

voll von Leben: Menschen sprachen zueinander, gingen

Arm in Arm durch die beleuchteten Gassen, saßen am
selben Tisch, waren einander nahe, teilten Schmerz

und Glück, aßen gemeinsam davon, wie von einem Laib

Brot. Sie waren von vier Wänden beschützt, zusammen =

gehalten vom gemeinsamen Dach.

Sie war allein, immer noch allein. Tausendfach

blühte das Leben aus allen Winkeln dieser Stadt hervor.

Still war ihre Heimat, nun aber wußte sie: Du bist ganz

allein. Mit all deiner Liebe wirst du ihm nicht nahe

kommen, Erwin wird nie dein Glück, deine Qual und
deinen Frieden begreifen. Alle anderen hatten ihre

Gemeinsamkeit, Beruf und Vergnügen, Tisch und Dach,

Liebe, Not, und diese Gemeinsamkeit band erst die

einzelnen an einander, dann an alle anderen, und endlich

an den guten Boden dieser guten Erde. Er aber entfernte

sich immer wieder von ihr, sie mußte ihn sich an jedem
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Tage von neuem erobern, ihn mit jedem Tag mit neuer

Liebe an sich fesseln.

Sie war ihm nie wirklich nahegekommen . . . er konnte

ruhig fortgehen . . . nichts von ihm blieb in ihr zu=

rück ... er ging fort, wußte nichts von ihr ... . ließ

sie allein, sie wußte nichts von ihm.

Durch die Fensterscheiben konnte sie in die Stuben

sehen, die fremden Menschen Heimat waren, konnte

wissen, ob sie erleuchtet waren oder dunkel. Das war

alles. Aber ihr Schmerz, ihr Friede, ihre Seligkeit, blieb

das immer ihr Eigen? Konnte sie es nicht geben, oder

konnte er es nicht nehmen?

Und doch jubelte ihm ihr Herz mit schmerzlicher

Macht entgegen, als sie ihn von weitem kommen sah.

Sie mußte ihm alles geben, ob er es wollte oder nicht.

Liebe, Zeit, Geld, ihre Kunst, alles.

Nun, da sie ihn vor sich sah, fühlte sie sich reich,

stark, unbezwinglich, grenzenlos im Lieben und Hassen.

Mit dem ungebrochenen Fanatismus ihrer Jugend

wollte sie sich ihn erobern und dann die ganze Welt:

sie wollte, sie mußte Egoistin sein, tausendmal mehr
Egoistin, als bis jetzt, aber nicht mehr für sich allein,

nicht für dieses ewig hungrige, ewig unersättliche, er=

bittert gierige ,,lch", sondern für Erwin und sich zugleich,

für sich und für den Menschen, an dem sie mit allen

Fasern ihrer starken Seele hing.

Arm in Arm mit ihm ging sie in die alte Stadt zurück.

Aus klaren Fenstern starrten immer noch unbewegliche

weiße Greisengesichter auf die abendlich belebte Straße.

Franziska drückte Erwins Arm. Er sah sie erstaunt an.

,,Erwin, jetzt erst ist alles wieder gut. Ich liebe Dich.

Aber Du darfst mich nie mehr warten lassen. Ich ertrage

es nicht, nicht einmal eine Stunde. Wir sind nun hier

in der großen Stadt . . . ganz allein."

Und dieses Wort ,,ganz allein" spannte sie wie ein Dach
über sich und Erwin aus. ,,Ich habe nichts außer Dir.

Ich habe keine Mutter, keine Schwester, und will niemand
kennen. Ich will alles für Dich tun, aber es muß für

immer sein. Du mußt mein sein, Erwin, ganz und für

immer. Willst Du?"

,,Ia," sagte er.

Hans Natonek

GHETTO.
Die ersten Spätsommertage funkelten über Prag.

Dächer und Kirchturmspitzen, von der Sonne gestrei =

chelt, warfen gläserne Strahlen blendend in all das Licht
zurück. Abends wurden die Schatten des Hradschin
ganz groß und blau. Aus der Moldau stiegen Dünste auf.

Wir waren aus der Sommerfrische wieder heimgekehrt
(ein wenig fremd in all dem Vertrauten), die Vorhänge
wurden wieder an die Karnissen befestigt, die Möbel
aus ihren Sackhüllen herausgeschält, und die Schule
hatte begonnen.

An freien Nachmittagen nahm mich der Vater häufig
an der Hand und wir gingen spazieren. Obwohl geführt,

war i c h doch der Führer und mein Vater nur die

Exekutive meiner Wünsche und Pläne, nur die Belehrung

(
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meiner Wißbegierde, nur der schützende Rückhalt,

dankbar gefühlt und fest umklammert im beängstigenden

Wirrwarr der Gäßchen, die ich immer wieder aufzu*

suchen bat.

Es war an einem hohen jüdischen Feiertage, als ich

zum erstenmal in das engbrüstige Dunkel des Prager

Ghetto eintrat.

Mein Vater, ein ,, Freidenker", hielt keine Feiertage,

indes meine Mutter zur Stunde bereits im Tempel saß —
ein neuer, geschmackloser Prunkbau oben in der neuen

Stadt — , unter hunderten tratsch= und gefallsüchtigen

Frauen eine der wenigen wahrhaft frommen.

Ich staunte die jüdischen Knaben an, die ernst und gar

nicht kindlich, in Kleider der Erwachsei^iCn gesteckt,

meines Alters und doch über mich hinausgereift, ernsl=

haft redend in den festlich bewegten Gäßchen wandelten.

Ich wußte damals noch nicht, daß sie aufgehört hatten,

Kinder zu sein und, nach uraltem Gesetz mannbar
erklärt, in die Gemeinde der Männer aufgenommen
waren.

Wir traten in ein Bethaus — erst nach jähren erfuhr

ich, daß es die ehrwürdige ,,Altneuschul" war — und

ich sah in einem umgitterten Raum Männer in weißen

Gewändern stehen; sie neigten ihren Oberkörper, ihre

Hände schlugen ^e^en die Brust und ihre Lippen mur=

melten etwas, das ich nicht verstand; und wenn ihr

Murmeln zu einem Singen, das mich seltsam erschütterte,

anschwoll, verneigten sie sich heftiger.

Um die Schultern der Knaben lagen weiße, schwarz

gestreifte Tücher mit Fransen an den Enden. Auch die

Knaben murmelten und sangen, auch ihre kleinen

Hände schlugen gegen die Brust und manchmal führten

sie die Fransen des Tuches gegen ihre Lippen.

Alte Männer trugen von rotem imd blauem Samt
geheimnisvoll umhüllte Rollen durch die Reihen. Und
alle berührten ehrfürchtig mit den Fingerspitzen die

Umhüllung und küßten dann ihre Fingerspitzen.

Ich begriff von all dem nichts, das alles war so bedrük=

kend fremd, und doch war etwas in den Zügen der

Knaben, in ihren Augen etwas, das mir stumm ,, Bruder!"

zurief; es waren meine Züge und meine Augen. Und doch

standen wir zwei da, abgesondert von den anderen und

taten nicht, was jene taten. Das ertrug ich nicht, das

trieb mich fort. Ich griff nach der Hand meines Vaters

und zog ihn in's Freie.

Da strömte mein entfesseltes Fragen in den Abend

hinaus.

,,Wo sind wir, Papa, was ist das alles hier, warum ist

das so sonderbar?" (O, wie ich fühlte, daß ich nicht

sagen konnte, was ich fühlte: wie ungeheuer diese Welt

mir ans Herz griff und wie eine Heimat, nie geschaut

und gekannt, mit ahnender Gewalt schmerzlich=süß

in meine Seele einzog.)

,,Das ist die )udenstadt — die letzten Reste des Ghetto.

Man beginnt jetzt damit aufzuräumen. Siehst du dort" —
er zeigte auf hohe Häuser, die, das winklige Gewirr

überragend, wie drohende Schatten in den Abend

wuchsen — ,,dringt schon die neue Stadt in das

Ghetto ein."

Das Pinkasgäßchen. („Mult CS Jövö", Budapest.

)

,,Was ist das — Ghetto?"

,,Hier leben die luden, von der übrigen Welt abge=

sondert, nach uralten Gesetzen."

,,Und warum leben w i r nicht hier und alle die andc=

ren, die oben in der neuen Stadt wohnen?"

,,Weil es hier ungesund ist, dunkel und feucht."

,,Aber wenn nun so viele hier wohnen ?"

,,Es sind gar nicht mehr so sehr viele. Früher wohnten

alle hier beisammen, dann zogen die meisten fort und

haben sich überallhin zerstreut."

,,Ja, aber warum zogen sie denn fort?"

,,Weil es sie nach Licht und Luft und Freiheit vcr=

langte!"

,,Aber wenn nun die anderen zurückbliebcn, hier,

wo es so eng und dunkel ist und einander treu blieben,

so konnten doch auch wir hier bleiben?"

,,Was fällt dir ein, mein junge; komm!"ji

,,Aber hier sind sie doch auch viel frömmer als bei uns

oben. Wie die Knaben gebetet haben Warum gehe

ich nie in den Tempel, Papa?"

,,Weil — weil du freiheitlich erzogen wirst — und

weil wir — bis auf die Mama — aus der Gemeinde auss

getreten sind."

,,Aber als du klein warst, bist du doch auch in den

Tempel ^e^angen9 — Was sind das für Tücher, Papa,

die die Knaben um die Schultern hatten?"

,,Das sind das weiß ich nicht mehr — Einst —
legte — ich — sie — auch — um — , diese Tücher —

.
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Aber nun konuu; wir wollen ndchliause gehen; es ist

spät."

„Aber wenn früher alle im Ghetto wohnten, hast du

denn da nicht auch im Ghetto gewohnt?"

„Ich auch."

„Und nun hast du es ganz vergessen —

"

,,Mdn muB mit der Entwicklung gehen, mein

lunge — Aber das kannst du noch nicht verstehen."

,,0 doch, ich glaube wenigstens —

"

„Was ist denn, )unge? — Du weinst? — närrisches

Kind "

Er zog mich so heftig an sich, daB ich fast gestürzt

wäre. Mein Hut war zu Boden gefallen. Seine Hand lag

unendlich weich auf meinem Kopf. Als ich zu ihm

emporsah, blickte ich in ein von Schluchzen zerrissenes

Männergesicht. Ich warf mich vor ihm nieder und rief

weinend: ,,Segne mich, Vater!"

Er sprach einen hebräischen Spruch bebend auf mein

Haupt herab.

Unsere Tränen netzten die stille, dunkle judengasse.

In den niedrigen Häuschen hatten auf weißen Tischen

sich die Sabbathlichter entzündet.

ÜBER PRAGER KUNSTLER
,,,,,,„„,,,,„,,11 „Hl, iiMllllllilllllllllllllllllllllllllllMIIIHIIIIIII I IIIIIIMMIIIIIIIIIIIIIII I Illllllllllllfllllllllllllll IIIMIIIIMI IMIIMIIIIIMIIIIIIIIIIIII

Hugo Bergmann:

BRIEF AN EINEN DICHTER.
Verehrter Freund!

Mit Vergnügen entnehme ich Ihrem Schreiben, daB

Sic für die Sammelschrift unserer ,,Selbstwchr" einen

Beitrag schicken werden. Zum erstenmal sprechen Sie

damit als Jude zu Juden, zum erstenmal sind Sie — Gast

daheim. ,,DrauBcn" kennt man Sie längst und wir kann=

ten Sie bisher nur als einen von drauBcn. Nun treten

Sie zu uns ein. Sollten wir uns darüber nicht freuen?

\Vcnn ich dar<m denke, wie vor 13 jähren, als Ernst

Gütig das erste Sammclbuch des ,,Bar Kochba" (,,Ncue

Wege" hieB es) herausgab, wir froh waren, \N,cnn uns

ein Skribent gnädigst einen Zweitdruck überlicB, und

nun die Liste der Mitarbeiter an diesem Sammelheft der

,Sclbstwehr" sehe, wenn ich lese, wie groBe Tages=

Zeitungen Artikel über zionistische Probleme bringen,

dann kommt mir zum BewuBtscin, welch schönen Schritt

nach vorwärts wir gemacht haben. Die Arbeit zweier

Jahrzehnte im Westen war doch nicht vergeblich. Unsere

Atmosphäre ist freier, unser Horizont weiter geworden,

nun können auch die Fernen und Fremden, die verlorenen

Söhne, zu uns kommen.

Dennoch quält mich eine bittere Frage und vergällt

mir die Freude. Sind wir — so geht es mir im Kopfe
herum — schon auf dem Wege zu einer jüdischen Literatur

auch im Westen? Sind uns die Dichter, die zu uns kom=
men, dasselbe, was Mendcle, Scholem Alcchem, Percz

und die andern den Ostjuden sind? Ich traf einmal

im Felde einen gefangenen russischen Juden, dem schenk=

te ich ein dünnes Buch von Asch. Er war ein Handels^

mann aus Kiew, ein f^urchschnittsjude, wie ein Reisender

oder Agent aus der Präger NiklasstraBc. Die Freude,

die der Mann ob dieses Büchleins empfand, vermag ich

nicht zu schildern. Wer diese Freude nicht sah, hat nie

eine Freude gesehen (würde man hebräisch sagen).

,,Asch, Asch," und er tanzte herum wie ein kleines

glückliches Kind. Ich frage Sie, lieber Freund, können
Sie glauben, daB unsere jungen westjüdischen Dichter

uns je das sein werden, was den Ostjuden die ihren

sind?

MiBverstehen Sie mich nicht. Ich meine jetzt nicht

die künstlerischen, die menschlichen Werte, welche in
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ihren Dichtungen verwirklicht sind. Ich spreche von der

nationalen Bedeutung der westjüdischen Dichter.

Ich w.'iB wohl, daB das Nationale nicht der höchste

Kreis des Menschlichen ist. Es gibt höhere, bedeutsamere

Kreise. Unsere westjüdischen Dichter haben zweifellos

eine tiefere Metaphysik als die ostjüdischen, ihr Kampf
um den letzten Sinn alles Menschlichen ist vielleicht

gerade deswegen so ergreifend, weil sie alle Bindungen

der Gemeinschaft übersprungen haben und sich nun als

Einzelne Gott wie Auge in Auge gegenüberstellen, Fragen

stellend, Antwort heischend. Ihre Fragen sind so leiden=

schaftlich, weil ihnen ja alles fraglich geworden

ist, ,,Alle Lande werden zu Gewässern," singt Franz

Werfel.

Aber ich spreche jetzt nicht von diesem höchsten

Kreise des Menschlichen. Ich frage, ob die jüdische

Dichtung in deutscher Sprache schon auf dem Wege ist,

nationale Dichtung der deutschen Juden zu werden.

Eine Dichtung ist national, wenn sie im innersten Zusam=
menhange mit dem Schicksale des Volkes steht. Die

gröBten Werke der Weltliteratur sind übernational,

sie sprechen zum Einzelnen, zum Menschen, nicht zum
Deutschen oder Engländer Aber ein Volk (und auch wir

deutschen Juden sind eine Volksgemeinschaft) muB ein

nationales Schrifttum haben, das dem Volke seinen

Spiegel vorhält, ihm sagt, wie es ist und wie es sein soll,

es tröstet, aufrichtet, erzieht. Ich frage Sie, verehrter

Freund: Sind unsere Dichter imstande, unserer Gemcin=
Schaft Wege zu weisen?

Ich fürchte: noch nicht. Noch ist Eure Beziehung
zu uns eine viel zu literarische und Euer frisches jüdisches

Bekenntnis eine Modesache. Aber wenn eines sich nicht

zur Mode eignet, so ist es das jüdische Volk. Kein Volks=

tum will so mühevoll erarbeitet sein wie das jüdische.

Bedenken Sic, daB wi»" seit 4000 Jahren im Lichte der

Geschichte wandeln, und alle diese Jahrtausende haben
Spuren an unserer Seele hinterlassen; in dem Juden,

der vor Ihnen im Kaffeehaus sitzt, leben Propheten,

Baalspriester, Könige, Händler, Verräter, Märtyrer.

Die jüdische Seele läBt sich nicht auf literarischen

Ausflügen erkennen; wer sie kennen, wer sie gestalten

will, muB innig mit ihr leben. Man muB die jüdische

Seele ,,lernen", nicht im Sinne des Bücherstudiums
(obwohl es auch dazu gehört), sondern in jenem eindrin^

I

gendcn Sinne des Mit = einer = Sache = Vcrwachscns,

den der Jude als ,, Lernen" bezeichnet. Ich sah — mit

einziger Ausnahme mqw Max Brod — keinen der neu

zu uns gekommenen Dichter dies auch nur versuchen.

Die Westjuden fühlen mit sicherem Instinkt das Künst=

liehe und Vergängliche des neuen literarischen Judentums.

Sie scheren sich wenig drum, ob das Judentum literarische

Mode ist. Aber gebt ihnen für ihre Kinder ein Bilderbuch,

ein Märchenbuch, schenkt ihnen Romane, in denen sie

sich verstanden fühlen, weist ihnen Ziele, zu denen aus

ihrem heutigen Leben ein Weg führt, und sie werden

euch hören und euch lieben wie mein Kiewer den Schalom

Asch.

Lieber Freund, Sie stehen eben erst noch an der

Schwelle, und meine Worte sehen fast so aus, als wollte

ich Sie verjagen, ehe Sie eingetreten sind. Ich will es nicht.

Kommen Sie, kommen Sie zu uns! Aber kommen Sie ganz.

Steigen Sie hinab in die Tiefe unseres Schicksals, suchen

Sie mit uns den Weg, der aus unserer Wirrnis heraus=

führt, und weisen Sie uns ihn, mit dem liebenden Herzen

des Juden, mit den leuchtenden, gläubigen Augen des

Dichters.

Otto Pick:

PRAGER DICHTERVON FERNE GESEHEN.

OSKAR BAUM.

Ausgesprochener Epiker. Sein groBcr Roman ,,Das

Leben mi L^unkeln" ist eine Leistung, der sich heute

wenige zur Seite stellen lassen. Mit glücklichem Griff

faBt er zusammen, was Stoff für eine Reihe von Büchern

böte. Dieser Roman eines Blinden ist von einer Straffheit

und Sicherheit der Komposition, die nur durch diemenschs

liehe Güte und unsentimcntale Herzlichkeit des Dichters

übertroffen wird. Oskar Baum, kein Stürmer und Drän=

ger, aber ein rüstiger Wanderer. Welche Frische in den

Novellen ,,Uferdascin", die literarisches Neuland offen =

baren; welche männliche Sinnlichkeit, welch unent=

wegtes Ringen mit einem gemeinhin als unerträglich

hingestellten Schicksal. Seine Romane aus dem Leben

der Sehenden, die ausgezeichnete Historie ,,Marianne

Rollberg" und die jüdische Provinzgeschichte von

der bösen* Unschuld sind Sittenschilderungen von emi =

nenter Bedeutung.

War in diesen Baums Wirklichkeitssinn und Freude

am bürgerlichen Wandel am Werke, so werden wir

dereinst in seinen Skizzen der gründlichen Phantasie

wundervolle Gedichte in Prosa kennen lernen, während

die noch unveröffentlichten groBen Romane und zahU

reichen Erzählungen ihn bald als einen der besten deut=

sehen Erzähler auch jenen nahebringen werden, die

heute die Linie seiner Entwicklung nicht kennen.

FRANZ KAFKA.

Vermutlich die Hauptgestalt des Romans ,,Der Ver=

Schollene", den er seit Jahren dichtet. So heftig ins

irdische Dasein verpflanzt, daß es in seiner sachkundigen

Grabmal des hohen Rabbi Low.
(„Mult^^s JövÖ", Budapest.)

Darstellung gespenstisch erscheint; also so wie es im

Grunde ist. Verfasser der ,,Betrachtung", einer Reihe

Monologe, die er als Junggeselle, Ausflügler, Kaufmann

nach Ladensperre, Knabe im Sehnsuchtsaltcr hält.

Kein ,, Schriftsteller", kein ,, Literat" — dabei wohl der

besten einer. In jungen Jahren dort haltend, wo Flaubert

die Eingebung hatte, die Geschichte der menschlichen

Dummheit zu schreiben und ,,Bouvard und Pccuchet"

begann. Aber da Kafka keineswegs ,, aktiv" im üblichen

Sinne, da er von den unsichtbaren Geistern umschwebt

ist, die Strindberg peinigten . . . und da er ein D i c h=

t e r ist: hat er ,,Die Verwandlung" erlebt und gedichtet,

die Metamorphose des Durchschnittsmenschen in ein

Tiermonstrum, welche die wesentlichere Verwandlung

der Durchschnittsfamilie in eine Gruppe Entmenschter

bewirkt, als welche die Menschen dem durchdringenden

Erkennerblick Kafkas nicht selten erscheinen mögen,

obzwar er es zu sagen sich versagt. Im ,,Heizer" steht

die Szene der Verführung eines Knaben zur Geschlechts

lichkeit, eine der furchtbarsten und wesentlichsten in

der Literatur über den Menschen. ,,Das Urteil", ,,Die

Strafkolonie" sind beinah sanfte Bilder aus der vieU

gelobten Hölle, die ,, Leben" heiBt. Aber Kafka verrät

nicht, zu welchem Glauben er sich bekennt. Nur seine

Titel sind subjektiv. Seine Dichtung ist rein, vorurteilslos,

ohne Zustimmung oder Verwerfung.
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FRANZ WERFEL.

Als sein ,,Wcltfrcund" ihn berühmt machte, kämpfte

der Dichter bereits mit unirdischen Mächten. Die Erinne=

rung an das irdische Kindheitsparadies wich und die

Dämonen der Eitelkeit, der Selbstsucht offenbarten

sich. Tief in sein Inneres blickend, riß der Dichter heraus,

Nx/as zweifelhaft war und begann den Gesang gegen

die Geister, die das Göttliche berennen. Nicht mehr sang

er den blauen Himmel und das sanfte reizende Dasein:

Er wurde inne, daß Sendung in seinem Gedicht ist, er

ward brausend, eifernd, allumfassend. Sang die Liebe,

die Liebe im Menschen und die Liebe in den Dingen,

die Liebe im Haß, die Liebe in der Verzweiflung. Er ist

der größte Lyriker Österreichs und der einzige, mit dessen

Lektüre wir nie fertig werden. Die Wertung schwankt,

Beweis, daf) ein Wert besteht und besteht. Während
das Werk wächst, ist der Dichter gewachsen. Das Paradies

wollte er singen und es ist seine ,,Hölle" entstanden.

Wir werden sie erleben (wer hat sie nicht erlebt?) und
wir werden sie bewundern und über ihr weinen wie

über Dantes Hölle und Strindbergs Inferno. Die Hoffnung
aber bleibt (eine Hoffnung, die bleibt!), daß Werfel,

den jetzt die irdischen Gefahren umdräuen, bald ein

neues Paradies singen möge.

RUDOLF FUCHS.
Auf einer Ferienreise sind die ersten klang= und bilder=

reichen Verse des Lyrikers entstanden. Unvergeßlich

die südliche Landschaft, die ihn zum bewußten Künstler,

sein Gedicht zum klingenden Kunstwerk machte. Mehreres
von dem, was in dem Versband ,,Meteor" steht, ist noch

tastender Versuch. Prag, die Stadt, und Prag als Schule

einer Eintagslyrik spukt hin und wieder darin. Freude
am Reim und ein Gefühl, das vorzeitig seinen Grenzen
enteilen möchte. Sanftheit, Zartheit, aber auch schon
und noch die melancholische Trauer des Juden, sein

Augenblickstrotz und seine Ewigkeitssehnsucht. Spätere

Gedichte und Dichtungen erstaunten durch ungemein
rasche Entwicklung hinsichtlich Form und Inhalt. Der
Dichter machte sich seines geheimen Meisters Art mit

kluger (unbewußter) Beschränkung auf das ihm Gezie=

mendc zu eigen, entrann so einer drohenden Beeinflus =

sungsgefahr und dichtet heute wesentliche Szenen aus

der Bibelgeschichte im Geiste seiner Weltanschauung
neu, singt Balladen und Romanzen von Lebensdingen
und Todeserkenntnis, seine Strophen haben ihren eigenen,

klingenden Klang und schon gibt es ihrer viele, die nach=
tönen im Geist des fernen Freundes dieser Lyrik, die stetig

reift.

Prof. Ladislaus Saloun:

DAS DENKMAL DES HOHEN RABBI LOW
AM PRAGER NEUEN RATHAUSE.

Herr Prof. Ladislaus Saloun hatte die Freund«
lichkcit, sich uns gegenüber über das Denkmal des hohen
Rabbi Low am Präger Neuen Rathausc, dessen Schöpfer
er ist, folgendermaßen zu äußern:

Durch die ganze Anlage des Baues war mir die Möglich =

kcit ^e^ehen, für die Denkmäler, welche die Ecken
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der dem Maricnplatz zugewendeten Front des Rathauses

zieren sollten, einen freien Entwurf zu wählen. Als ich

über diesen Entwurf nachdachte, konnte ich die drei

wichtigen Umstände nicht außeracht lassen, welche

meiner Anschauung nach am meisten beachtet werden

mußten: zunächst den Zweck und die Bedeutung des

Rathauses als des Gebäudes, welches die Stadt reprä=

sentiert und gewissermaßen versinnbildlicht, dann den

Platz des Gebäudes, welches sich auf der Grenze der

Alt= und der Judenstadt erhebt, und schließlich die Ent=

stchungszeit des Baues, durch welchen die Regulierung

und Assanierung des ersten und fünften Prager Viertels

ihren Höhepunkt erreicht hat. Und da lag der Gedanke
nahe, zum ewigen Gedenken ein Stück Geschichte dieser

zwei Stadtteile zu verbildlichen, so wie es in der geschrie=

benen Geschichte und noch viel mehr im Munde des

Volkes lebt.

r)eshalb stellte ich an die Ecke der Plattnergasse die

den Einheimischen und auch den Fremden bekannte

Statue des eisernen Mannes, welche, von einer poetischen

Sage umwoben, das typische Merkmal nicht nur der

mittelalterlichen malerischen Plattnergasse, in der die

Sage spielt, sondern überhaupt der ganzen Altstadt war.

An die andere Ecke konnte ich sicherlich keine bessere

Statue stellen als jene des gelehrten und geheimnis=

vollen hohen Rabbi Low, in welchem alles, was das alte

Prager Ghetto Edelstes hervorgebracht hat, verkörpert

war. Rabbi Low war mir das Symbol des Ghetto und ein

Symbol bedeutete mir auch die Gestalt des jungen Mäd=
chens, welches von den bedrückenden Fesseln jeder

Kleidung befreit ist und ihrem großen Vater eine Rose

darreicht, aus welcher ihn der Tod anweht. Denn gerade

so wie dieses schöne Kind mit seiner duftenden Blüte

das Ende des Rabbi Low herbeigeführt hat, hat auch

die neue freie Zeit mit dem Hauch ihres jungen Lebens

unwillkürlich die alten Denkwürdigkeiten der vergan=

gencn Zeit zertrümmert. Sie führte auch das Ende des

Prager Ghetto herbei.

EUGEN VON KAHLER.
Am 1 3 . Dezember 1911 ist Eugen von Kahler, kaum 30

jähre alt, in Prag gestorben. Der Tod hat ihn zart in seine

Arme genommen, ohne Leiden, ohne das Grauenhafte
und oft Häßliche. Man möchte sagen: Kahler starb

biblisch.

Und so entsprach der Tod Kahlers seinem Leben.

Er war am 6. )anuar 1882 in Prag in einer wohlhaben=
den Familie geboren. Er besuchte fünf Jahre das Gymna=:
sium und dann die Handelsakademie, was uns heute

beinahe unglaublich erscheint: so weit stand Kahler
seelisch vom Praktischen und so tief lebte er in seinem
Traumlande. Schon 1902 sollte er als Kunstschüler

nach München gehen, erkrankte aber an einer Nieren =

entzündung und wurde in Berlin operiert. Nach diesem
ersten drohenden Anpochen seiner Krankheit konnte

Kahler sich doch vollständig dem Kunststudium wid=
mcn. Zwei Jahre in der Knirr=Schule, ein Jahr auf der
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Eugen von Kahler, Selbstbildnis.

Münchener Akademie bei Franz Stuck, ein Jahr Unter=

rieht bei Habermann, und Kahler fühlte sich stark

genug, allein seinen Weg zu suchen.

Seine innere Stimme war so klar, deutlich und präzis,

daß er sich vollkommen auf ihre Führung verlassen

konnte. Eine Reihe von Reisen in verschiedenen Ländern

(Paris, Brüssel, Berlin, London, Ägypten, Tunis, Italien,

Spanien) war in Wirklichkeit nur immer dieselbe Reise

in demselben Land. In derselben Welt, die man Kahler=

Welt nennen muß. Hier und da trat wieder dieselbe

Krankheit auf und Kahler mußte manchmal wochen=

lang im Bett bleiben. Er blieb aber vollkommen derselbe:

im Liegen zeichnete und malte er seine Träume, las sehr

viel und führte sein merkwürdig intensives inneres Leben

weiter. So entstanden z. B. in London viele echtkahlers

sehe Aquarelle, die allein ein genügendes Resultat eines

Künstlerlebens sein könnten. Ebenso war es im Winter

1911 in München, wo er im Fieber im Sanatorium

liegend wieder eine lange Serie wunderbarer Aquarelle

malte. So ging es dann weiter: von einem Sanatorium

zum anderen reisend, bis zum letzten Atemzug blieb

Kahler sich treu. Und sein Tod war schön wie sein

Leben.

Die zarte, träumerische, heitere Seele Kahlers

mit etwas rein hebräischem Beiklang, der unstilU

baren mystischen Trauer, hatte nur vor einem

Angst — vor dem ,,Unnoblen". Und seine durch und

durch vornehme Seele schien in unsere Tage

nicht zu gehören. Es schien, daß diese Seele geheimnisvoll

mit verborgenem Zweck aus den biblischen Zeiten

in unsere Zeiten gesandt wurde. Es schien, daß eine

gütige Hand sie wieder von unseren Zeiten befreien wollte.

Kahler hat zahlreiche Ölbilder, Aquarelle, Zeichnun=

•g^in, Radierungen hinterlassen.

In München hatte er eine kleine Kollektivausstellung vor

etwa dreieinhalb Jahren in der ,,Modernen Galerie"

Thannhauser gehabt, die auf die gewohnte Weise von der

Kritik von oben herab und mit belehrenden Weisungen
empfangen wurde.

Eine große Zahl tief erlebter Gedichte wurde nach

seinem Tod gefunden, von denen er nie gesprochen.

K a n d i n s k y im ,, Blauen Reiter".

MAX HORB.
Max Horb wurde am 9. Juli 1882 in Jungbunzlau

geboren. Nach Absolvierung des Gymnasiums in Prag

studierte er an der Prager deutschen Universität und

wurde Schüler der Kunstakademie. Zuletzt lebte er in

München. Er starb am 9. Dezember 1907. Seine Freunde

gaben nach seinem Tode für einen geschlossenen

Subskribentenkreis ein Mappenwerk heraus, dem wir die

in dieser Sammelschrift enthaltenen Reproduktionen

und das folgende Gedicht entnehmen:

An Max Horb!

Wenn junge Künstler sterben müssen.

Eh' sie ihr Wünschen hochgehegt.

Und sie aus Gram und Kümmernissen

Ein Flügelpaar zum Himmel trägt,

Stchn wir verstört in Dunkelheiten

Und möchten sie dahin begleiten,

Wo es kein Wiederkommen gibt.

Wo man durch sieben Siebe siebt.

Die Siebe sind sehr gold'ne Gitter

Und dulden keine Lügen mehr.

Und dulden keine falschen Ritter,

Und sieben alle Lügen leer.

Nun liegt dein Herz auf diesen Sieben

Und alle Engel stehn beklemmt.

Nun liegt dein Herz auf diesen Sieben;

Doch es ist fromm und gut geblieben.

Denn jede Lüge war ihm fremd.

Oskar Wiener.

Porträt des Prager Arztes Beer Teller.
(Aus der Sammlung
Paul |. Diamant.)
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AUS DER GESCHICHTE DES JÜDISCHEN PRAG
„„ , , , , .NIM I Ill-I ""' """ ' ' """ " """

EINIGES ZUR HISTORISCHEN STELLUNG
PRAGS IM JUDENTUM.

Der Name Prag hat einen wundervollen Klang in der

gesamten jüdischen Welt. Für den Westen hat er

einen gewissen orientalischen Beigeschmack, für den

Osten bezeichnet er die Pforte des Okzidents. Dies wird

schon durch die geographische Lage Prags bedingt.

,,Von dem Tore Prags erstreckt sich das große Land

Slavonicn bis zu dem Tore Kijow's, die )uden nennen

es Chanaan/' erzählt uns der berühmte jüdische Reisende

der 2. Hälfte des XII. Jahrhunderts, Benjamin aus

Tudela, der wohl Prag nur vom Hörensagen gekannt hat.

Schon zu jener Zeit war Prag einerseits ein vorgescho=

bener Posten des französisch=deutschen Judentums,

gleichsam seine Mark gegen das damalige Ostjudentum,

und andererseits war es die Brücke jenes östlichen Juden-

tums, das seine eigene Geschichte hatte, zum andcrs=

gearteten Westen. Ursprünglich mag der Präger jüdische

Typus — Juden gab es in Prag und Vysehrad schon im

Anfang des X. Jahrhunderts — durch die beiden Arten

befruchtet gewesen sein und war vielleicht bestimmt,

eine gewisse Synthese zu bilden. Aber damals war der

Westen im jüdisch=kulturellen Sinne ungleich stärker

als der Osten, das östliche Judentum siechte dahin —
auf die Gründe ist hier nicht näher einzugehen — und

das Prager Judentum eignete sich das westliche Gepräge

dn. Am stärksten wurde wohl das Prager Judentum

von der nächsten großen deutsch=jüdischen Gemeinde,

Regensburg, die im XII. Jahrhundert einen großen

kulturellen Aufschwung erlebt hatte, beeinflußt. In der

Person des berühmten Rcgensburger Rabbiners Rabbi

Ichuda Hechassid (gest. 1217) gesellte sich der jüdischen

Gelehrsamkeit eine tiefe mystische Neigung. Und dieses

Gemisch von großer rabbinischer Gelehrsamkeit und

Mystik begegnen wir vier Jahrhunderte später bei den

Prager berühmten Rabbincn Liwa (dem hohen Rabbi Low)
und Jesaia Horowitz (bekannt unter dem Stichnamen

seines Werkes ,,Sch(ilah'' — mit dem Beinamen ,,drr

Heilige"). Aber auch in der Zwischenzeit scheint in Prag

eine mystische Richtung heimisch gewesen zu sein.

Prag gilt in der jüdischen Vorstellung — namentlich

im Osten — als mystisches Zentrum und die meisten

Legenden, in denen Prag erscheint, tragen dieser Mystik

Rechnung. Messianische Stimmung herrschte in Prag

bereits im XIII. Jahrhundert und nicht weniger im

XVI. und XVII. Jahrhundert — im letzteren war Prag

eine Hochburg der Jünger Sabbatai=Zewis— und als ver=

kappte ,,Messianisten'' galten auch die hervorragenden

Rabbiner David Oppenheim und später Jonathan

Eibenschütz.

Das Prager Judentum bildete sich im Laufe der Zeit

zu einem eigenartigen Typus heraus, dessen Merkmale
allerdings schwer zu definieren sind. In den fernen

Ländern genossen die Prager jüdischen Patrizierfamilien

einen guten Ruf. Wenn Prager und andere böhmische

Juden nach Polen kamen, betrachteten sie sich in der

Regel als die besseren — sie konnten ja auf eine ältere

Geschichte zurückblicken. In Krakau konsolidierten

sich die böhmischen Juden um 1500 (oder noch früher)

zu einer eigenen Gemeinde, die ihren eigenen älteren

Ritus behauptete und sich von der einheimischen pol=

nisch=jüdischen Gemeinde stark abhob; öfters lag sie

sogar mit dieser in Fehde. Und doch waren diese

polnischen Juden — mindestens ihrer geistigen Elite

nach — deutsch=jüdische Auswanderer, die ihren Weg
nach Polen zum Teil über Prag zurückgelegt hätten.

Aber bei der besonderen Fähigkeit des jüdischen Volkes,

in verhältnismäßig kurzer Zeit jüdische Lokaltypen

zu bilden, ist der Umstand der Entfremdung leicht

zu erklären. Diese jüdischen Lokaltypen wachten mit

gewissem Eifer über ihre Eigenart.

Als der polnisch=jüdische Typus, der seinem Wesen

nach deutschsjüdisch war, durch die neuen Bedingungen

und die Entfernung von seiner früheren Heimat (Deutsch=

land) sich eigenartig ausgebildet hatte, erhielt Prag dank

seiner geographischen Lage wieder die Möglichkeit,

eine Brücke zwischen der Metropole — dem deutschen

Judentum — und der hoch aufstrebenden Kolonie —
dem polnischen Judentum — zu sein. Es fühlte sich dem

ersten näherverwandt, doch teilte es auch mit dem

anderen manches. Das polnische Judentum hatte stets

eine große Achtung vor dieser altehrwürdigen Stätte,

deren Ansehen durch den großen kulturellen Aufschwung

im XVI. und XVll. Jahrhundert noch bedeutend zuge=

nommen hat. Besonders maßgebend war die Prager

jüdische Gemeinde im synagogalen Ritus. Schon der

bekannte böhmische — vielleicht Prager — große Rabbi

des XIII. Jahrhunderts, Isaak Or = Sarua berichtet

uns über spezifische Prager Synagogalgesänge — ein

Beweis, daß es schon vor seiner Zeit dort maßgebende

Rabbiner gab, die diese Gesänge in den Ritus eingeführt

hatten. Im XVI. Jahrhundert konnte dieser Ritus also

schon auf eine lange Vergangenheit zurückblicken. Prager

Gelehrte, die nach Polen gingen, um dort eine Rabbiner=

würde zu bekleiden, und solche gab es in diesem Jahr=

hundert viele, wollten sich von ihrem alten Ritus nicht

trennen und führten ihn an Stelle des einheimischen

ein. Deshalb hat die alte jüdische Gemeinde in Posen,

die seit jeher enge Beziehungen mit Prag unterhielt,

sehr viel vom Prager Ritus angenommen. Um das

Jahr 1630 hat Rabbi IVlaphtali Cohen der Ältere, ein

Tochtersohn des hohen Rabbi Low, als Rabbiner in Pinsk

dort den Prager Ritus eingeführt, der sich dort bis

auf unsere Zeit behauptet hat. Auch in anderen polnischen

Gemeinden ist teilweise der Prager Ritus vorherrschend.

Also war Prag schon seit alten Zeiten eine hervorragcn=

de Zentrale jüdischen geistigen Lebens in der Diaspora

und konnte sich als solche im Laufe vieler Jahrhundertc

behaupten, trotz der häufigen Schicksalschläge, die die

Gemeinde dieser Stadt wie selten eine andere heimgesucht

hatten. Denn die fast unaufhörlichen Judenverfolgungen
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und Ausweisungen hatten es nie dazu bringen können,

daß die Juden sich längere Zeit dieser Stadt fernhalten

sollten. Der große Judenpogrom des Jahres 1389 hat die

Judenstadt und den alten jüdischen Friedhof so gründ=

lieh zerstört, daß alle Denkmäler des allerältesten jüdi =

sehen Prag ganz verloren gegangen sind. (Die angeblich

älteren Denkmäler sind viel jüngeren Datums.) Aber

die Juden blieben in Prag und neues Leben erblühte

aus den Ruinen. Unsäglich schwer waren für die böhmi=

sehen Juden die letzten Dezennien der Regierung Kaiser

Ferdinands I. Merkwürdigerweise aber begann gerade

damals, als das Damoklesschwert der Ausweisung über

die Juden von Prag jahrelang hing, ein großer Teil der

Juden vertrieben wurde und der Rest dort auf Grund
von Geleitbriefen lebte, die jährlich erneuert werden

mußten, der große kulturelle Aufschwung, der Prag zu

einem Stern erster Größe in der jüdischen Welt machte.

Etwas später wurde Prag die Residenz des hohen
Rabbi Low, eine der weitaus populärsten Größen

in der Diaspora. Auch die Wirrnisse des dreißigjährigen

Krieges vermochten nicht der Größe des jüdischen

Prag Abbruch zu tun. Kurz nachher schloß hier der

bekannte Polyhistor Josef Salomo Delmed'go
aus Kandia die Augen. Um das Jahr 1700 wurde hrag

als angeblicher Brennpunkt der mcssianischen Bewegung

jener Zeit den konservativen Rabbinern anrüchig.

Trotzdem blieb es ein Mittelpunkt rabbinischer Gelehr=

samkeit und viele auswärtige Rabbiner lebten hier

unter dem Schutze des als Rabbiner, Mystiker und nicht

weniger als Mäzen der rabbinischcn Gelehrten berühm=

ten David Oppenheim. 1755— 1 793 wurde Prag durch

den rigorosen Rabbiner Ezcchicl Landau geleitet,

einen. Gelehrten ersten Ranges nach dem Begriffe der

alten Zeit und einen entschiedenen Feind jeder Mystik.

Er war der letzte monumentale Oberrabbiner in Prag

und seine modern gesinnten Schüler waren im Vergleich

zu ihm Epigonen. 1840 kam nach Prag einer der Begrün =

der der modernen jüdischen Wissenschaft, der Rabbiner

S. L. R a p o p o r t, und mit ihm wurde die Meta=

morphose des alten jüdischen Prag in das moderne

vollzogen. Nicht nur rabbinische Gelehrsamkeit und

Mystik blühte in Prag, auch viele andere Geistesgebiete

wurden dort gepflegt. Bereits der hohe Rabbi Low

hatte einen Sinn für jüdische Archäologie und Geschichte,

und sein Schüler, der Prager David Gans, der auch

für die Begriffe jener Zeit ein gediegener Sternkundiger

war und Umgang mit Kepler und Tycho de Brahe

pflegte, hat sich mit jüdischer Historiographie eingehend

beschäftigt. Fast ein Jahrhundert später lebte dort der

ausgezeichnete Bibliograph Sabbatai Bass, dessen

Werk eine Grundlage der späteren Bibliographie

geworden ist. H. S.

EINE MESSIANISCHEBEWEGUNG IN PRAG
IM JAHRE 1235.

H a j e k, der tschechische Lcgendcn= und Geschichts=

Schreiber des XVI. Jahrhunderts, berichtet folgendes

aus dem Jahre 1 235.

Es kamen umfangreiche Briefe nach Prag, in jüdischer

Schrift geschrieben und mit großen Siegeln verschlossen;

sie wurden in die Judengasse gebracht. Die Beamten,
denen die königliche Maut oblag, merkten dies und
teilten dem Könige mit, daß ein Jude die Briefe in Emp=
fang genommen hatte. Der König (Wenzel l.) ließ

Kain (Chaim), den Sohn Josefs, und die anderen Juden=

ältesten holen und befragte sie über den Inhalt dieser

Briefe. Diese erklärten dem König feierlich, daß sie

keine Briefe erhalten hätten, und Wenzel entließ sie

daraufhin. Es vergingen drei bis vier Tage, da wurde

dem König berichtet, daß die Juden sich wie Verrückte

geberden: sie packen ihr Gerät, verkaufen alles, was nicht

transportfähig ist, und schaffen sich für den Erlös ver=

schiedene Waffen, Schwerter, Lanzen und ähnliches an.

Es sähe aus, als ob sie sich zu einem Kriege rüsteten.

Da sagte der König: Wenn sie gegen uns rüsten, so haben

wir die Kraft, mit ihnen zu jeder Zeit fertig werden zu

können.

Am 16. Tage, nachdem die königlichen Mauteinnehmer

die Sache dem König berichtet hatten, zogen alle Juden

Mann, Frau und Kind, groß und klein aus der

Judengasse mit ihrer roten Fahne, an die der Schild

Davids und das Siegel Salomos gemalt, bezw. gestickt

waren, und lagerten ,,am Schlachtfeld" vor der Kirche

des heiligen Johannes. Der König hörte dies und schickte

zu ihnen Boten, um sie über ihren Auszug zu befragen.

Diesen wurde geantwortet, die Juden besäßen eine alte

Prophezeiung, wenn die Christen die Stadt Jerusalem

wiedererobern, sollten die Juden dorthin pilgern, um
dort einen Monat zu feiern und zu jubeln; wenn der

Monat vorbei sei, gedächten die Juden nach ihrer Heimat

zurückzukehren. Die Antwort gefiel dem König und

seinen Ratgebern nicht, da namentlich die Frage, wozu

die Juden sich die kriegerische Ausrüstung verschafft

hatten, unbeantwortet blieb. Der König ließ wieder die

Judenältesten holen, nach Vysehrad bringen und befragte

sie nochmals über den Grund des Auszuges. Da sie keine

bessere Antwort gaben, holte der König Henker herbei

und ließ sie mit ,, Feuer und Pech" foltern. Nun erzählten

sie dem König, sie hätten Briefe von den obersten Führern

des Judentums in den südlichen Ländern erhalten.

In diesen Briefen hätten sie gelesen, daß der Messias

längst geboren und nun 30 Jahre alt geworden sei;

außerdem wurde ihnen berichtet, daß Gog und Magog,

welche einst Alexander der Große in den Kaspischen

Bergen eingesperrt hatte, nun ausgezogen seien, um sich

mit den Juden, die im Norden wohnen, zu vereinigen.

Als der König dies hörte, befahl er die Briefe zu holen

und durchzulesen; die Worte der Judenältesten bestä=

tigten sich und der König gewann nun die Überzeugung,

die Prager Juden seien einer Mystifikation zum Opfer

gefallen. Er befahl, die gefolterten Juden zurück in ihr

Lager zu entlassen und verbot den dort versammeU

ten Juden nach der Prager Judengasse zurückzukehren.

Sie blieben dort noch einige Tage und zerstreuten sich

nachher in den Städten und Dörfern der Umgegend.

Die Geschichte ist natürlich in dieser Form legendär.

Überaus interessant ist die Tatsache, daß die Prager
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luden über den durch Alexander den Großen in den

kaukasischen Bergen eingesperrten Gog und Magog

zu berichten Nx/isscn. Diese Vorstellung ist uns nur aus

dem Koran und arabischen vx/ie auch anderen oricnta =

lischen Quellen bekannt, muß also nach Prag aus dem

Orient gekommen sein. Dieser Umstand verleiht auch

dem Hintergrunde der Legende eine ge\x'isse Glaub=

Würdigkeit, da doch Hajek ihn nicht aus der Luft gegriffen

haben konnte. Nun ist aber historisch bekannt, daß in den

jähren 1235— 1236 der zweite große Zug der Mongolen

nach dem Westen begann, der mit der Unterjochung des

gesamten östlichen Europas abschloß. 1 240 wurden bereits

Mähren und Böhmen durch die Mongolen heimgesucht.

Für die Vorstellung der Araber und auch der weiteren

Abendländer waren die Mongolen ein Volk, das ,,jen=

scits des Tores Alexanders des Großen" wohnte, als

welches geflissentlich die Kaspische Pforte (Paß von

Dcrbcnd), seltener die Kaukasische Pforte (Paß von

Dariela) gilt. Daß die Juden in Prag, die noch damals

in engem Kontakt mit den Ostjuden standen, die mäch =

tigc Mongolcnlawine als Gog und Magog betrachten

konnten, ist gewissermaßen durch den Charakter dieser

neuen Völkerwanderung gegeben. Jerusalem war übrigens

schon seit 1229 wieder in den Händen der Christen,

,,Edom" wurde dadurch wieder gestärkt und dies ist

ja in allen Schilderungen der messianischen Zeit eine

Vorbedingung. Es ist also durchaus möglich, daß die

Juden von der Mongolenwanderung eine große Veräpde=

rung der Weltlage erwarteten, und diese Erwartung

drückte sich in einer starken messianischen Stimmung

aus. Die Legende des Hajek darf also nicht ohne weiteres

als gänzlich aus der Luft gegriffen betrachtet werden.

Zeit und einige Einzelheiten deuten auf einen histo=

rischen Hintergrund, der aber leider uns gänzlich unzu=

gänglich ist.

Was übrigens die [udenfahne in dieser Legende

betrifft, so scheint hier Hajek der Geschichte vorgegriffen

zu haben. Die rote Fahne der Juden in Prag, die einen

aus Goldfäden eingewebten Davidschild trägt, und

während der Prozession anläßlich der Geburt des nach=

maligen Kaisers |oseph IL im )ahre 1 741 von der Fleischer=

innung getragen wurde, soll erst im Jahre 1357 entstanden

sein, als Kaiser Karl IV. den luden erlaubte, eine eigene

Fahne zu führen. H. S.

Dr. S. H. Lieben:

KRIEGSTAGE DER PRAGER JUDENSTADT
(1648).

Die Präger ludenstadt hat während ihres langen

Bestandes gar häufig den Krieg und seine Schrecknisse

kennen gelernt. So hat auch der dreißigjährige Krieg

gleich bei seinem Beginne* sie nicht verschont und

bei seinem Ausklingen sie hart mitgenommen. Die Bela=

gerung Prags durch die Schweden 1648 hat in [ehuda

Leb ben )osua, dem ,,Sofer" (Sekretär) des berühmten

damaligen Oberrabbiners Simon Spiro (von seinen

* Daran «rinnern die vom damaligen Rabbiner Jomtob Lipman
Heller, dem ,,Tossafos lomtow" verfaßten Buf^^ebete.
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Zeitgenossen in Anlehnung an den gleichnamigen

Hohepriester Schimon hazadik genannt), einen gewissen^

haften, scharfblickenden Chronisten* gefunden. Seiner

umfangreichen Darstellung sind die folgenden Daten

entnommen. •

Als das schwedische Heer unter dem Grafen Königs=

mark über Eger in Böhmen einrückte, wurden die seit

Jahren mit vielem Eifer errichteten Befestigungen rings

um Prag eilends verstärkt, neue Wälle und Schanzen

erbaut; die Juden mußten die Schanze am Weißen

Berg errichten, die darum auch lange den Namen ,,Juden=

schanz" führte. Das war ihre erste unmittelbare Kriegs=

leistung. Als bald darauf der Verrat Odowalskis die

Kleinseite den Schweden auslieferte, begann für die

Bewohner der Alt= und Neustadt eine wahre Leidens^

und Schreckenszeit. Wie inuiicr bekamen die Juden

die Not am meisten zu fühlen, waren sie ja abgesehen

von allem auch der feindlichen Beschießung am stärk=

sten ausgesetzt, da die Judenstadt nur durch die Moldau

von den im Besitze der Schweden befindlichen, die Stadt

beherrschenden Höhen am linken Moldauufer getrennt

war.

Außer den Schanzarbeitern mußten die Juden jetzt

noch 200 Mann zu Wachdiensten in der Stadt stellen;

dazu kam noch eine freiwillige Wache von 200 Mann
für die Tore der Judenstadt, zu der die Juden nach dem
Lose herangezogen wurden; also 400 Juden unter Waffen.

Das mag wohl den Ghettobewohnern, die bis dahin

kaum eine Waffe berührt hatten, den Ernst der Lage

gründlich vor Augen geführt haben. Der 9. Ab, der

Tag der Trauer um Jerusalem, sollte den Prager Juden

erneute Trauer, erneutes Elend bringen. An diesem

Tage begannen die schweren Geschütze der Schweden

die Judenstadt so heftig z^» beschießen, daß sich die

Bewohner ganzer Straßen der ludenstadt, sowie die

Bewohner der oberen Stockwerke arg gefährdet sahen.

Die vom Feuer am stärksten bedrohten Straßen und

Stockwerke wurden in aller Eile geräumt, die Hälfte

der Häuser der Hauptstraße der damaligen Judenstadt

(der späteren Breitegasse und nachmaligen |osefstädter=

gassc) standen vollständig leer, alles trachtete in die

weniger gefährdeten Gassen und in die Erdgeschosse

zu kommen; wieder einmal bewährte sich, wie der Chro»

nist hervorhebt, die sprichwörtliche Wohltätigkeit der

Prager Juden glänzend, niemand verweigerte dem andern

die Unterkunft. Und so wurden die schlechten Wohnungs=
Verhältnisse in der Judenstadt noch schlechter, Wochen
hindurch waren oft in einer einzigen Stube vier bis fünf

Familien zusammengepfercht, darunter auch Kranke

und Gebärende. Den feindlichen Geschossen am meisten

* Die Chronik führt den Namen ,,Milchama beschalom" und

ist das erstemal ohne Angabe des Druckjahres in Prag gedruckt,

dann von dem christlichen Gelehrten Wagenscil mit einer lateinis

sehen Übersetzung herausgegeben worden und zuletzt noch einmal

in der Zeitschrift ,,Bikkure haittim" 5584 abgedruckt worden. Eine

Abschrift aus dem Ende des 18. Jahrhundvrts Ist in meinem Besitze.

Die Chronik — eigentlich mehr ein Diarium — enthält wertvolles

Material zur Geschichte des letzten Abschnittes des dreißigjährigen

Krieges und soll in deutscher Sprache veröff ntlicht werden. Hier

sind nur die ausschließlich luden betreffenden Stellen verwertet.

preisgegeben war der Friedhof; die Folge davon war,

daB man die Leichen nicht an der gewohnten Stelle

beerdigen konnte, sondern sie gleich am Eingange des

Friedhofes begraben mußte. Eine weitere Folge war,

daß die uralte liebgewordene Sitte des Friedhofsbesuches

am 9. Ab, des Gräberbesuches an den Rüsttagen des

Neujahrsfestes und Versöhnungstages mit Rücksicht

auf die damit verbundene Lebensgefahr u terbleiben

mußte. In den drei gefährdetcstcn Synagogen (wohl der

Pinkas=, Klaus= und Altneusynagoge) wurde kein Gottes=

dienst abgehalten. Häufig holten sich feindliche Kugeln

ein oder mehrere Opfer aus der Judenstadt, yon den Ver=

Wüstungen an den Mausern nicht zu sprechen. Großes

Unheil stiftete am 10. Ab eine nicht krepierte ,,Feuer=

kugel". Um das Geschoß unschädlich zu machen, bedeck=

ten es einige beherzte Juden mit einer nassen Maut;

vielleicht waren sie dabei unvorsichtig zu NX^erke gegangen,

die Kugel explodierte und tötete 9, verwundete 10 Juden

und beschädigte viele Häuser. Zu diesen Schrecknissen

kam noch der Übermut der rohen »Soldateski, die die

luden nach damaliger Anschauung für vogelfroi hielt

und häufig ihr Mütchc 1 ^in ihnen kühlte. So wurde

beispielsweise am unheilvollen 9. Ab ein jüdischer Flei =

scher grundlos von einem kaiserlichen Soldaten über=

fallen und erschossen. Die strenge Ahndung dieses

Mordes — der Mörder wurde am nächsten Tage gehängt

— schützte die Juden für die Zukunft vor ähnlichen

Ausschreitungen der kaiserlichen Truppen. Opfer zu

bringen hatten die luden im Interesse der Verteidigung

Prags ohnedies genug. NX ohl hatten sie zeitwillig die

Verpflichtimg, Arbeiter zum Schanzenbau zu stellen,

mit Geld abgelöst, aber die Feuerbereitschaft in der

ganzen Stadt mußten sie die ganze lange Belagerungszeit

über halten und bei den unzähligen Bränden, die die

schwedischen Geschütze hervorriefen, immer mit ihren

Löschgeräten zur Stelle sein. Im weiteren Verlaufe der

Belagerung mußten sie auch Minen anlegen und dabei

stießen sie einmal auf eine feindliche Mine, durch deren

Entdeckung und Unschädlichmachung sie die Stadt

vor großer Gefahr behüteten. Die Abgaben an Steuern

und Naturalien waren schier unerträglich, und glaubten

die armen Juden schon, die Forderungen hätten das

Höchstmaß erreicht, belehrte sie der nächste Tag eines

Besseren, denn
,
Jeder neue Tag brachte größeren Fluch

als der vorangegangene''. Auch die Nachrichten vom
flachen Lande waren nicht dazu angetan, die verzwei=

feite Stimmung in der Prager ludenstadt zu bessern.

Die Schweden und noch mehr die Bauern, die sich ihnen

angeschlossen hatten, überfielen die jüdischen Gemein=

den, plünderten und mißhandelten die Juden, schändeten

und zerfetzten die Thorarollen. Die Juden in Tabor,

Brandeis, Kolin, Jungbunzlau, Moldautein u. m. a. wur=:

den Opfer dieser Überfälle. In diesen Zeiten der Not

wurden in den Prager Gotteshäusern häufig eigene Gottes=

dienstc abgehalten, Bußgebete gebetet, darunter auch

von Rabbi Simon Spira für diese Gelegenheit verfaßte;

die Gottesdienste hielten manchmal die ganze Gemeinde

Nacht und Tag in den Synagogen versammelt.

Die Rettung sollte der Stadt durch einen Juden

kommen. Ein Jude — seinen Namen verschweigt der

Chronist * — erhielt von den Befehlshabern der kaiser=

liehen Truppen Colloredo und Conti den Auftrag, vom
Kaiser ein Entsatzhecr zu verlangen. Und dieser Jude

rechtfertigte das in ihn gesetzte Vertrauen, indem er

das Entsatzheer auf Seitenwegen und durch Wälder

in die Nähe der Stadt brachte. Als dann endlich durch

den westfälischen Frieden auch Prag wieder befreit

wurde, gaben die Juden ihrer Freude durch einen fcst=

liehen Umzug und Freudenfeuer Ausdruck.

David Lieben:

DIE ISRAEL. BEERDIGUNGS-BRÜDER-
SCHAFT UND DIE FRAGER FRIEDHÖFE.
Die Prager Chewra Kadischa ist ein Institut von vieU

seitiger, namentlich religiöser und sozialer sowie huma=

nitärer Bedeutung, dessen Bestand und Wirken schon auf

ein beträchtliches Alter zurückreichen.

Die traurigen Verhältnisse, in denen sich vor Jahrhun=

derten die nach zweimaliger Austreibung wieder zurück=

gekommenen Prager Juden befanden, hatten auch eine

nichts weniger als geordnete Handhabung des Beerdigungs=

Wesens zur Folge. Die Beerdigungen bildeten ein Ausbeu=

tungsobjekt für gewissenlose Gewalthaber und die

Unbemittelten hatten unter diesen Umständen schwer

zu leiden, während die Art der Beerdigungen eine licb=

lose, unwürdige war. Im Jahre 5524 (1654) trat eine

Anzahl ehrbarer, frommer und rechtschaffener Gemein=

demitglieder zusammen und bildete eine Vereinigung,

welche es sich zur Aufgabe machte, allen Leichen die

rituell vorgeschriebenen Liebesdienste unentgeltlich zu

erweisen und für die Beerdigung von den Hinterblie=

benen einen den Vermögensverhältnissen angemessenen

Betrag einzuheben; aus der Summe dieser Beträge

sollten die Kosten sämtlicher Beerdigungen, auch die der

Unbemittelten gedeckt werden, und ein sonst noch sich

ergebender Überschuß zu wohltätigen Zwecken nament=

lieh zu Armen=Beteilungen anläßlich der hohen Feiertage

verwendet werden. Diese grundlegenden Ideen wurden

nach und nach in wirklichen Satzungen kodifiziert und

durch Förderung der großen Lehrer, von Rabbi Eiieser

Aschkenasi und etwas später von Löwe ben Bczalel,

dem bekannten ,,hohen Rabbi Low", den rituellen

Vorschriften sowie überhaupt dem religiösen Geist

entsprechend ausgebaut, so daß die beiden genannten

als die eigentlichen Begründer der Chewra Kadischa

gelten. Eine große Zahl ihrer Nachfolger, darunter

berühmte Gelehrte und Männer von Weltruf, bis auf

den vor etwas mehr als hundert Jahren verstorbenen

Oberrabbiner Ezechiel Landau, stand der Brüderschaft

mit wohlwollendem Rat zur Seite und trug dazu bei,

sie mit den Jahren immer populärer zu machen. Aus der

großen Reihe der Rabbiner wollen wir einen hervorheben,

den Rabbi Elias Spira (gest. 1712), der die ältesten

auf uns überkommenen Satzungen (Tekonaus) durch

sein Visum im Jahre 5452 (1692) als authentisch erklärte,

* Diese Tatsache hat Salomon Kohn in einer seiner Erzähs
lungen dichterisch verwertet.
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nachdem die ursprünglichen Schriftstücke durch die

Peuersbrunst vom Jahre 1680 vernichtet waren. Die

Brüderschaft erfreute sich auch behördlicher Anerkenn

nung, wie diese z. B. in dem k. böhmischen Hofkammcr=

Erlaß ddto. 1. Juni 1742 ausgesprochen ist und wie es

auch noch in dem k. k. Hofkanzlci-Üekret v. 30. Mai 1836

wörtlich heißt: ,,daß auf die Gebahrung mit ihrem

Vermögen von Seite der politischen Stellen kein tiinfluß

zu nehmen sei". Im Jahre 1864 hat der Vorstand unter

möglichst treuer Anlehnung an die 183 7 behördlich bcstä=

tigten Statuten neue Statuten verfaßt, deren wichtigste

Isleucrung darin bestand, daß die anläßlich von Beerdi=

gungen cinzuhebenden Gebühren nicht mehr durch

Einschätzung von Seiten des Brüdcrschafts=Vorstandes

bestimmt, sondern im Einvernehmen mit der dania=

ligen Kultusgemeindc = Repräsentanz, auf Grund der

dem betreffenden Verstorbenen von dieser vorgeschrie=

benen Kultussteuerleistung fixiert wurden und daß

die bezügliche Gcbühren=Skala dem Statut der Becrdi=

gungs=Brüdcrschaft einverleibt wurde.

Die Brüderschaft besitzt gegenwärtig drei Fried=

höfc, von denen zwei, namentlich der alte, in der

Josefstadt gelegene, und der zweite, inWolschan gelegene,

bereits ihrer eigentlichen Bestimmung zu BGerdigungs=

zwecken entzogen sind und nunmehr nur geheiligte

Ruhestätten unserer Vorfahren bilden, während der

dritte, in Zizkov an der Straße nach Straschnitz gelegene,

als Beerdigungs=Platz in Benützung steht. Über den a U
ten Friedhof in der Judenstadtist bereits

so viel publiziert worden, daß nur noch wenig

über ihn gesagt werden könnte. Die Höhe seines Alters

wurde verschiedenartig angenommen; wir wollen nur

bemerken, daß er, wie durch die bekannte Selicha doku =

mcntarisch festgestellt, im Jahre 1389 bereits als alter

Friedhof bestanden hat, z u m i n d e s t c n s daher

sechs bis sieben Jahrhunderte alt ist.

Nachdem dieser Friedhof über behördlichen Auftrag

im Jahre 1787 geschlossen worden war, konnten nun=

mehr Beerdigungen nur auf dem Wolschancr Friedhofe

vorgenommen werden.

Bereits im Jahre 1680 war die Pest in Prag die Ver=

anlassung, daf) über behördlichen Auftrag die Opfer

der Pest nicht auf dem in der Stadt gelegenen Friedhofe,

sondern auf dem damals vom Prager Magistrat zu diesem

Zwecke zugewiesenen Wolschaner Felde beerdigt wurden.

Die Pest trat in Prag im Jahre 1714 zum zweitenmale

auf und wieder mußten ihre Opfer am Wolschaner Fried=

hofe bestattet werden. Und noch ein drittesmal fand der

Wolschaner Begräbnisplatz zeitweilige Benützung. Als

nämlich die Juden in den Jahren 1743—45 aus Prag

ausgetrieben wurden, hat ein großer Teil von ihnen

in den kleinen Dörfern und Städten in der Nähe Prags

Unterkunft gesucht; von denen nun, welche in diesem Exil

starben, hatten viele den Wunsch, auf dem Prager

Becrdigungsplatz bestattet zu werden, und diesem W un=

sehe wurde in der Weise entsprochen, daß man sie auf

dem Wolschaner Friedhofe ihre Ruhe finden ließ. Dieser

Friedhof war jedoch in dem Ausmaße, in dem er im

Jahre 1680 der Gemeinde vom Prager Magistrat zuge«

wiesen wurde, zu klein und die Brüderschaft hat des=

halb gegen Ende 1784 ein angrenzendes Feld zugekauft.

Von 1787 bis 1890, also mehr als ein Jahrhundert,

stand dieser Friedhof in Benützung. Als im Jahre 1884

der erste behördliche Auftrag seine weitere Benützung
in kürzester Frist untersagte, verblieb noch eine

recht ansehnliche Fläche unbelegt. Der uns karg

zugemessene Raum gestattet es nicht, die Vorbcreitun=

gen zur Auflassung des Wolschaner sowie zur Anlage
des neuen Friedhofes zu schildern, es sei nur kurz

gesagt, daß beides mit den größten Schwierigkeiten ver=

bunden war, nach deren Überwindung endlich am 6. Juli

1890 die erste Beerdigung auf dem 2izkover, an der

Straße nach Straschnitz gelegenen neuen Friedhofe

stattfinden konnte.

Doz. Dr. Isidor Pollak:

VON ALTEN UND NEUEN BÜCHERN
IM JUDISCHEN PRAG.

,,Ein jedes Band, das noch so leise

die Geister an einander reiht,

wirkt fort auf seine stille Weise
durch unberechenbare Zeit."

Dieses NX^ort Platens, das jüngst bei der Einweihung
der deutschen Bücherei in Leipzig gesprochen wurde
ist, wie kaum ein anderes geeignet, als Geleitwort an
der Spitze eines der Bibliothek der Prager Kultusgcmeinde
gewidmeten Aufsatzes zu stehen.

War es ja das durch das Schrifttum vermittelte,

stille, niemals aussetzende ,,Aneinander=Reihn der Gei=
ster", die Kraft steter lebeadiv^er Überlieferung, was
den lortbestand des ludentüms in seiiicr ,, Zerstreuung"

ermöglichte. In kleine und kleinste numerische Einheiten

über alle Länder zerstreut, blieben diese Reste und Splitter

doch ,,gesammelt" und durch eine unsichtbare, aber

gewaltig wirkende Kraft mit einander verbunden.

Seit das Schwert des Römers das jüdische Volk von

seinem natürlichen Mutterboden losgerissen hatte, bietet

dieses das in der Weltgeschichte einzig dastehendes Schau=
Spiel einer Gemeinschaft,* die scheinbar wurzellos

mitten in einer Welt von Feinden lebt und die trotz

aller möglichen, durch nun bald zwei Jahrtausende

hindurch unternommenen Vernichtungsversuche jeder

Art weder ausgerottet, noch zum freiwilligen Aufgeben
seiner Existenz gezwungen werden konnte. Alles, was
auf Erden lebt, schöpft Nahrung und Kraft aus der

,,]Vlutter Erde"; der Baum des Judentums aber hat

jahrhundertelang kein Erdreich mehr und steht doch
fest und knorrig aufrecht und hat nicht nur Unmengen
von Gestrüpp, sondern auch die gewaltigen Zedern
und Eichen überdauert, die ihm einst seine Existenz

streitig machten. Als er seine Wurzeln nicht mehr in

den mütterlichen Boden versenken konnte, senkte er

* Ich jfebrauchc absichtlich diesen allgemeinsten, farblosen Aus»
druck. Bei einer Erscheinung, die so analoglclos, so ganz ,,sui

gcncris" ist, wie das Judentum der Neuzeit, ist der Streit, ob es

unter den Begriff Rasse, Stamm, Volk, Nation, Nationalität u. s. w.
falle, ein müftigcr Wortstreit.
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sie in das raumlose Ewigkeitsreich des Geistes:
das Schrifttum wurde zum Nährboden, aus dem

er seine Kräfte zog. ,, Alles Fleisch ist wie Gras und seine

Pracht wie die Blume der F^lur — das Gras verdorrt,

die Blume welkt — aber das Wort unseres Gottes bleibt

ewig stehn." Seit das Priestertum versunken war, kennt

das Judentum keine anderen Weihen, als die, welche

die Lehre ( Ihora) und das Wissen verleiht; ohne Rück=

sieht auf den Lebensberui unterschied man Wissende

und Unwissende, nicht ,, Geistliche" und ,, Laien".

Die Erfindung der Buchdruckerkunst wurde von den

Juden enthusiastiscl» gefeiert, ,, Arbeiter am heiligen

Werke" nennen sich stolz Drucker und Setzer.

An Korrektheit und Schönheit konnten die ältesten

hebräischen Drucke in Reggio, * Mantua, Rom, Venedig,

Konstantinopel und seit 1513 auch die in Prag mit

den besten typographischen Erzeugnissen ihrer Zei»

wetteifern.

Prag kann sich rühmen, die erste jüdische

Druckerei in deutschen und slavischen Ländern besessen

zu haben. Bis etwa 1630 blühten hier die Druckereien

der Familien Gcrson, Schwarz, Bak, Popper u. a.
—

Auch eine Frau, G i 1 1 e 1, die Tochter des Low ,,S e t=

z e r", wird im Jahre 1627 als tätige Vlitarbeiterin in

der Offizin ihres Vaters genai\nt. Mit den ältesten

Bücherschätzen ist es Prag allerdings so ergangen,

wie mit vielen großen Männern und Sachen: es

hat sie besessen, aber nicht zu würdigen und zu halten

gewußt. Von den 72 ältesten Drucken, die nach Zunz

bis zum Jahre 1600 in Prag herausgegeben wurden,

besitzt heute weder die Bibliothek der Kultusgemeirde,

noch die k. k. Universitäts= oder die böhmische IVluseaU

bibliothek eine nennenswerte Anzahl. Brände, Plünderun=

gen, Konfiskationen und — last not least— die Indolenz

der späteren Geschlechter haben unter dem Vorhande-

nen aufgeräumt.

Einmal, am Beginne des 18. Jahrhunderts, schien

ein freundlicher Stern zu leuchten. Der Prager Rabbiner

David Oppenheim (gest. 1736) war nicht nur

ein begeisterter Bücherfreund und gründlicher Kern er,

sondern er war —- ein seltener Fall bei denen, welche

diese Qualitäten zu verbinden wissen -^ auch in der

glücklichen Lage, alles, was ihm wertvoll schien, kaufen

zu können. Er legte ein Verzeichnis der Werke an, die er

noch nicht besaß, und beauftragte Fachkinidige mit

dem Ankaufe der Desiderata. Er soll auch beabsichtigt

haben, seine Bücher öffentlich zugänglich zu machen;

aber da legte sich fürsorglich die Zensur ins Mittel

inid Oppenheim brachte daraufhin seil e Schätze, die ihm

in Prag nicht sicher genug schienen — es waren an 1000

Handschriften imd über 5000 (nach anderen Angaben

sogar 7000) Druckwerke — zu seinem Schwiegervater

nach Hannover.

Von hier kamen sie später nach Hamburg, wo sie

im Jahre 1829 feilgeboten wurden. Die Bibliotheksver=

waltung in Oxford bot 9000 Taler und nun fand sich

* 1475 erschien daselbst das älteste hebräisch gedruckte Buch,

ein RaschisKommentar zum Pcntatcuch.

in ganz Deutschland und Osterreich kein Privatmann

und keine Gemeinde, die diesen Betrag überboten

hätten, und so wanderte die kostbare ,,Gemeinde Davids"

(so lautet der Titel des später herausgegebenen Katalogs)

nach England aus, wo sie noch heute einen Schatz der

Bodleiana bildet.

Besser erging es dem jüdischen Prag mit der Bibliothek

des hundert Jahre nach Oppenheim hierher berufenen

großen Gelehrten Salomo Jehuda Lob Rapoport,
,,des Schöpfers der historischen Kritik und des Er=

Weckers des geschichtlichen Sinnes unter seinen Glau =

bensgenossen". In der sehr lesenswerten Einleitung

zu dem hebräischen W^erke ,,Die Familien Prags", wel =

ches das von Simon H o c k sorgfältig durchforschte

und geordnete Inschriftenmaterial des alten Prager

Judenfriedhofs enthält, schildert David Kaufmann
in anschaulicher Weise das Streben nach Wissen, wie es

ungefähr um die Mitte des vorigen Jahrhunderts in Prag

herrschte. Neben bedeutenden Gelehrten lebten hier

eine Reihe von ,,D i 1 e t t a n t e n im edelsten Sinne

des Wortes, . . . entzückte Pfleger des Geistes, . .

nicht Fachmänner zwar, aber Berufene durch innere

Stimmen, Auserwählte durch eigene Wahl". So traten

im Jahre 1835 Simon H o c k, Koppelmann Lieben,
Daniel E h r m a n n, Moritz Kuh, Guttmann K 1 e m=

p e r e r imd Josef S c h a c k ,,zu einem Vereine zu=

san.men, den sie, um das Morgenrot der neuen Zeit . . .

zu bezeichnen, Aurora nannten". Als im näch=

sten Jahre Michael Sachs und vier Jahre darauf

Rapoport nach Prag kamen, vergrößerte sich na=

türlich der Kreis dieser unbeamteten, aber desto treueren

Verehrer der VX issenschaft, denen nach altjüdischcr Weise

das ,, Lernen und Lehren" Selbstzweck und höchstes

Vergnügen zugleich war. Wer den Inhalt der da?ridligen

literarischen Jahrbücher ,,Kerem chemed" und ,,Bikkurc

haittim" überblickt, wer die Verbindurig des noch aus

dem Vollen schöpfenden traditionellen W issens mit der

neuen wissenschaftlichen Denk= und Arbeitsmethode vcr=

steht, der wird die Begeisterung begreifen, mit der ein

kleiner, aber auserwählter Kreis diese geistige Renaissance,

das Wirken eines Luzzatto, Zunz und Rapoport begrüßte.

Wohl gingen nicht alle Hoffnungen, die der letztere

an seine Berufung nach Prag geknüpft hatte, in Erfüllung.

Die Bürde und die Verpflichtungen des ,, Amtes" lasteten

bald schwer auf der nach Freiheit dürstenden Seele

des schon fünfzigjährigen Gelehrten, aber der Gegensatz

zu Galizien, \x o ihn ,,Stürme des Hasses umtobt", ja

persönliche Verfolgungen bedroht hatten, war doch groß

genug, um ihn froh aufatmen zu lassen. Eine Bibliographie

seiner Schriften ist in einer Festgabe der ,,Osterr. Wochen=
Schrift" (Das Centenarium Rapoports, Wien 1890)

erschienen, die persönlichen Anregungen, die von ihm

ausgingen, lassen sich nicht hoch genug einschätzen.

Als Rapoport im Jahre 1867 starb, ging seine Bibliothek

in den Besitz der Prager Kultusgcmeinde über. Es war
eines — und nicht das geringste — der vielen Verdienste,

die sich der gegenwärtige Präsident der Gemeinde
Dr. Arnold Rosenbacher, erworben hat, als er
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im )ahrc 1873 diese Bibliothek, zusammen mit anderen,

älteren Büchereien, aufstellen und der Öffentlichkeit

zugänglich machen ließ. Die älteren Prager \x/erden

sich noch jenes stillen und stimmungsvollen Ghetto=

Winkels erinnern, in dem zwischen den Bäumen des alten

Friedhofs, des ,,Badhofs" und ein paar Bäumen des eige=

nen ,,Gartens" das alte Knabcnwaisenhaus der Gemeinde

stand. Dort wurden die Bücher im 2 Stockwerke auf=

gestellt, dort waltete lange )ahre hindurch der unserer

älteren Generation ebenfalls noch wohlbekannte Prof.

Nathan Grün seines Amtes als Bibliothekar; es fehlte

an nichts, als an Benutzern. Wie die Grabsteine und

Gräber im alten Friedhof unten, so waren die Bücher

oben eine Rarität, eine Erinnerung an alte, längst

vergangene Tage, eine ,,Sehenswürdigkeit". Selbst ein

Gelehrter und Kenner, liebte es Grün, gelegentlich

andern Kennern mit Stolz die alten Bände zu zeigen,

die er im Übrigen eifersüchtig hütete. ,, Zuzug fernzu=

halten" war ja die Devise vieler Bibliothekare der alten

Schule, die es mit dem Horazischen ,,Odi profanum

vulgus et arceo" hielten. Über die Bibliothek Rapoports,

die nun der wissenschaftliche Kern der Prager Gemcinde=

bibliothek war, hat er selbst in der genannten Festschrift

einen orientierenden Artikel geschrieben. Sie enthält

an 30 Handschriften, an 2000 Bände, u. zw. ca. 1200

Hebraica und 800 nichthebräische NX erke, unter den

letzteren durchaus nicht lauter judaica, sondern auch

viele philosophische, historische und geographische

Werke, Klassiker u. a. m.; ich erwähne nur Bayle's großes

historisch=kritisches Wörterbuch, welches Rapoport zu=

erst zu seinen geschichtlichen Studien angeregt haben

soll. Aber auch unter den hebräischen Werken sind

an 500 geschichtlichen, philosophischen, grammatisch=

lexikalischen und philologischen Inhalts.

Diese ausgezeichnete Sammlung kam zu einem älteren

Bestände hinzu, der teils aus der üblichen religiösen

Literatur (Bibel, Talmudika, Responsen etc.), teils aus

gekauften oder geschenkten kleineren Bibliotheken be=

stand. So hatte der Enkel des berühmten Prager Ober=

rabbiners Ezechiel Landau, der bekannte

Schriftsteller und Buchdrucker Moses Israel Landau
(1788— 1852) seine Bibliothek der Gemeinde ver=

macht. Der alte Bestand enthält ferner die Bücher des

als Gelehrter und Humanist, noch mehr aber als

iVlenschenfreund von seinen Zeitgenossen mit Recht

verehrten Benedikt (Baruch) )eiteles, *

der im )ahre 1813 hei der freiwilligen Pflege der Kriegs=

verwundeten und Kranken, für die er ein eigenes Privat=

spital begründen half, infolge Ansteckung im Alter von

51 lahren starb. Der Gemeindebibliothek wurden ferner

die Bücher des Philanthropen Salomon jeru=
salem (gest. 1864) und anderer mehr oder minder
bekannten Prager einverleibt. Eine namhafte Bereicherung

* Er war der Sohn des 1806 gestorbenen Arztes und Schrift«

stcilcrs Jonas Iclteics, des Stammvaters der 1854 als Gciticr

Edle von Armingen nobiliticrten Familie, ,,aus der zahlreiche Mit=
gliedcr sich durch wissenschaftliche oder schöngeistige Leistungen

oder durch humanitäre Richtungen einen ehrenvollen Namen er=

warben." (Stammbaum in Wurzbach, Biogr. Lexikon X. S. 129.)

erfuhr sie noch durch zwei Sammlungen, die des Univers.

=

Professors VC o l f g a n g W e s s e 1 y und ganz be=

sonders durch die reichhaltige hebräische und deutsche

Bibliothek des Privatgelehrten und Bibliophilen K o ps

pelmann Lieben. Wessely war im jähre 1815

als vierzehnjähriger armer Rabbinatskandidat nach Pr^ig

gekommen, studierte daselbst Philosophie und jus,

wurde Religionslehrer, habilitierte sich 1849 an der

juristischen Fakultät und wurde 1861 unter dem LInter=

richtsminister Grafen Leo 1 hun der erste jüdische

ordentliche Univ. = Professor in Osterreich. Als Straf=

rechtslehrer wirkte er bis zu seinem Tode (1870) an der

Prager Universität.

Koppelmann Lieben, der bisher leider keinen

so liebevollen Biographen gefunden hat wie seil Freund
Hock, erwarb sich sowohl durch seine eifrige und sach=

kundige Sammeltätigkeit und sein Interesse für die Ge=
meindebibliothek als auch durch seine schriftstellerische

Arbeit als Herausgeber des ,,Gal Ed" große Verdienste.

,,Denkmal des Zeugnisses", so nannte er in Anlehnung
an das Bibelwort die Sammlung von 170 der denkwür^

digsten Grabsteininschriften des alten Friedhofs, die sein

Schwiegervater Vloses Wolf leiteles schon im jähre

1828 anzulegen begonnen hatte und die er im Verein

mit Hock durcharbeitete und schlief\lich im jähre 1856,

mit einer ausführlichen hebräischen Einleitung Rapoports

versehen, herausgab. Das kleine, selten gewordene

Büchlein hat leider die verdiente Fortsetzung nicht

gefunden; während aber die Verwitterung der Grabsteine

sichtlich fortschreitet und in vielen Fällen in nicht zu ferner

Zeit jede wissenschaitliche Eriorschung unmöglich ma =

eben wird, bleibt das Denknial, das Lieben sich selbst

gesetzt hat, seine Bibliothek, der Nachwelt erhalten.

Sie enthält nahezu 1 700 hebräische und über 500 deutsche,

bzw. anderssprachige Bände, darunter viele biblio=

graphische Seltenheiten; Religionss und Kulturgeschichte,

Philosophie und Sprachkunde sind hier vertreten: neben

der Bibel, dem Talmud, Nlaimonides und Mendelssohn

finden wir Aristoteles, Spinoza, Kant, Schelling, Herbart

und Kuno Fischer, neben dem neuen Testament auch

den Koran, neben Kimchi Buxtorf, Gesenius, Michaelis

und andere Philologen, daneben Goethe und Shakespeare.

Lieben starb, ein Veteran des alten, gebildeten und

bildungsfreudigen jüdischen Prag, als Achtzigjähriger

im jähre 1892. Seine Bibliothek ging in den Besitz der

Gemeinde über, seinWissen vom alten Prag— als Aktuar

der Beerdigungsbrüderschaft und als Matrikenführer

kannte er die Familiengeschichte wie kein zweiter —
wurde mit ihm begraben.

In neuerer Zeit fielen der Gemeindebibliothek noch

zwei größere Schenkungen zu: der Büchernachlaß des

Banquiers und bedeutenden Talmudisten Dr. Aren
Rosenbacher (gest. 1870), den sein Sohn Markus (Max)
Rosenbacher aufbewahrt hatte und der nach dessen Tode

(1890) der Gemeinde zufiel und die Bücherei, welche

der Rabbiner und Prediger der Neusynagoge, Dr. Moritz

Tauber, hinterlassen hat.

So standen bis vor Kriegsbeginn an 10.000 Bände
wohlverwahrt und harrten derer, die Belehrung und Freude

48

Friedrich Feigl, Emauskloster über Podskal.

•
' ;/i"'''i'V'"5i/".."J

f

'•'''Ar >'W

w^ m

•'^^...^'
.**'

/'

• i>
.,..<:

vt,.

•/

' »A I .*•, # •

X i

.A-r-"^-.

'^^^'H^^^'Hil^'^'-y

Max Horb, Liegendes Mädchen. (Zeichnung.)



Geor^ Jilovsky, Beim ,,Goldenen Rrünnl". (Rodicnins?.)



aus ihnen zu schöpfen vermöchten. Die chassidischc
Legende schreibt jedem Buche eine Seele zu, die trauert,
wenn es ungekannt und unbenutzt bleibt. Es mufUe
der Krieg und mit ihm die Flüchtlingsscharen
kommen, um den trauernden Buchseelen Erlösung
zu bringen. So still es sonst in den der Vergan=
genheit geweihten Räumen gewesen war, so überlaut
und stürmisch ging es jetzt zu. Bald mangelte es an
Raum, Zeit, Personal und — Büchern; nicht wenige
Müchtlinge, denen der physische Hunger aus dem Auge
sah, suchten ihn durch Stillung ihres NX issenshungers
zu vergessen, vielen sah man buchstäblich schon beim
Durchblättern der Kataloge die helle Freude an don
Büchern an.

Aber es war auch eine Zeit für neue Bücher
gekommen. Nebst den wichtigen, das Judentum betref=
fcnden in deutscher Sprache geschriebenen neuen VVer=
kcn wurden auch die bedeutenderen neuhebräischen
Autoren, wie Achad Haam, Bialik, Perez, Frischmann,
Steinberg u. s. w. angeschafft. Leider mußte
die sehr notwendige Verwaltungsarbeit (Anlegung
eines alphabetischen Grundkatalogs, an dem es bisher
überhaupt gefehlt hat, und Neuaufstcllung des ganzen
Bestandes) infolge der starken Inanspruchnahme und der
großen Zahl der Entlehnungen hinausgeschoben werden.
Es ist aber zu hoffen, daß sich in nicht allzuferner Zeit
die Bibliothek neu geordnet und vermehrt den Pragern
darbieten wird. Wird sich ein neues Geschlecht finden,
das nicht mehr achtlos oder gar geringschätzend an ihren
Schätzen vorübergeht? letzt im Kriege scheint Prag
wieder einmal wie einst mitten zwischen West und Ost
zu stehen; groß und schön wäre die Aufgabe, den Opfern

nicht nur des Krieges, sondern einer langen, ihnen
aufgezwungenen Unkultur - die Werte innerer und
äußerer Kultur zu geben und dafür von ihnen das
schon ganz vergessene Wissen vom Judentum und
seinem geistigen Inhalte zu empfangen. Vielleicht,
daß dann doch noch jenes „stille Aneinander=Reihn
der Geister" möglich wäre, ohne welches die Erhaltung
des Judentums nicht zu denken ist. Um sich ganz und ehr=
lieh zu ihm zu ,, bekennen", muß man es vor allem
wahrhaft kennen; beruht das Bekenntnis erst
auf Erkenntnis, dann wird kein Opfer zu schwer
erscheinen. Heute aber gelten noch immer die Worte,
mit denen Steinschneider vor 65 Jahren seinen Artikel

,, Jüdische Literatur" in Ersch' und Grubers Enzyklopädie
schloß: ,,Der jüdischen (wissenschaftlichen) Literatur
fehlt jede Anerkennung, jedes Institut nach allen Seiten
hin, und doch verlangt man bereits von vielen Seiten
her reife Früchte, von deren Saat man nichts wissen will.— Nur die wenigsten Arbeiten und Arbeiter gehören
der Wissenschaft, weil ihr allein, an. Religiöse und poli =

tische, Partei= und Privattendenzen fanden hier ein
erwünschtes Terrain."

In Beziehung auf den ersten Satz ist seither Einiges
besser, in Beziehung auf den zweiten aber Vieles schlech=
ter geworden.

,,Der Morgen der Befreiung hat die Juden beim
Buche überrascht ... Es war unweise, das Buch zuzu=

schlagen, weil der Tag am Himmel anbrach." So
leitet Kaufman seine oben erwähnte Skizze ein. VicU
leicht aber war es noch gar nicht der Tag selbst,

sondern nur die ersten Strahlen der Morgendämmerung,
deren Schein bald wieder tiefem Wolkendunkel weichen
mußte. Des lichten Tages, der Sonne des Rechts und der
Freiheit, harren wir noch immer; für sie haben die Alten
gekämpft und gerungen, für sie kämpfen und ringen
die Helden des NXeltkriegs; der Geist der Geschichte
verbürgt es, daß der heroische Kampf der Alten und
der Jungen nicht vergeblich bleiben kann. Der Geist
der alten Bücher aber scheint zu sagen: wir können warten,
wir warten des Geschlechts, das sich des Sieges würdig
erweisen wird.

,,Das Gras verdorrt - die Blume welkt, das Wort
unseres Gottes aber bleibt ewig stehn."

Dr Simon Adler:

DAS JÜDISCHE ARCHIV ZU PRAG.
Das Archivwesen findet heute eine allgemeinere

Aufmerksamkeit als früher. Besonders für die W issenschaft
ist das Archiv von höchster Bedeutung. An erster Stelle
hat es natürlich der Geschichte große Dienste erwiesen.
So hat sich in den letzten Jahren eine ungemein rege
Tätigkeit auf dem Felde der Urkundenforschung bcmerk=
bar gemacht und es sind Schätze zu Tage gefördert
worden, die fast unerschöpflich sind. Schon in dieser
wissenschaftlichen Ausbeute der Archive liegt auch die
Notwendigkeit der Zugänglichkeit zu diesen Schätzen
begründet. Es gab eine Zeit, wo die Archive vollkommen
verwahrlost oder hermetisch geschlossen blieben.

Das hat sich durchaus geändert. Durch die Archive
geht ein frischer Luftzug. Die Schätze, die dort lagern,
werden in liberaler Weise der Wissenschaft zugänglich
gemacht.

Auch die Israelitische Kultusgemeinde zu Prag konnte
sich dieser Einsicht nicht verschließen und schritt vor
zwei Jahren an eine wissenschaftlich=fachmännische
Bearbeitung ihrer außerordentlich reichhaltigen und
geschichtlich bedeutsamen Archivalien. Bei dieser Neu =

Ordnung wurde, so weit es anging, das System der nieder=
ländischen Archivare (Beschluß zu Haarlem) für Ein=
tciluiig, Ordnung und Beschreibung eines Archives
zur Geltung gebracht. Die Bestände sind im jüdischen
Rathause in einer stimmungsvollen Archivkammer,
die eine bewunderungswürdige Ausnutzung des Raumes
zeigt, untergebracht. Diese Archivkammer ist lediglich

dazu bestimmt, die alten historischen Dokumente aufzu=
nehmen. Jedoch beschäftigt sich die Kultusgemeinde=
Repräsentanz bereits mit dem Plane, alle für die VerwaU
tung zunächst erledigten, jedoch dauernd aufzubewahren^
den Schriftstücke aus den laufenden Akten andas Archiv=
depot auszuliefern. Sobald dieser Plan zur Ausführung
gelangt, wird die Kultusgemeinde Prag ein Archiv im
modernsten Sinne besitzen, das allen Anforderungen
der W^issenschaft entspricht.

r^asiüdische Archiv zu Prag besitzt etwa 80.000 sehr
gut erhaltene Originalaktenstücke und 900 gebundene
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Bestände aus der Zeit 1527— 1840. Besonders wertvolles

und lückenloses Material für die Rechts= und \X/irtschafts=

g:eschichtc enthalten die JudiziaUProtokolle aus den

Jahren 1682

—

1779. Über den Verkehr mit den politi=

sehen Behörden in jener Zeil geben uns die Dekreten=

und Bi'richtenbücher Aufschluß (1724— 1820). Belchrun^^

über die innere Vcrvx/altung der Gemeinde erhalten wir

aus den ßeschäftsprotokollcn (1797— 1840). Für die

Prager Familiengeschichte sind die Familiantenbüchcr

(1790), die die Namen von 1629 Familianten enthalten,

von unschätzbarem Werte.

Viele furchtbare Brände suchten die |udenstadt heim,

die größten in den Jahren 1524, 1689 und 1754, ur.d ver*

nichte^en natürlich viel wertvolles Material. Dazu

kommen noch die Schäden, die durch Flucht in Kriegs=

Zeiten oder durch Wasser angerichtet wurden. Ver=

hältnismäßig hoch sind auch jene, die in früheren Jahr=

hunderten durch Verwahrlosung verschuldet worden

sind.

hnmerhin dürfte das jüdische Archiv zu Prag zu den

reichhaltigsten und wertvollsten Archiven jüdischer

Gemeinden Europas gezählt werden.

Paul Josef Diamant:

ÜBER PRAGER JÜDISCHE GRAPHIK.
Die jüdischen Historiker würdigen noch immer nicht

genug die Bedeutung von graphischen Darstellungen,

die Juden und Judentum betreffen. Manche jüdische

Museen, wie das in Wien, häufen lieber belanglose Dar=

Stellungen der biblischen Geschichten an und versäumen

es, jüdische Graphika, diese wichtigen FrkenntnisqueU

len jüdischer Gcschichts= und Kulturforschung s y s t e=

m a t i s c h zu sammeln. Dem Privatsammler — \x/ie

dem Schreiber dieser Zeilen — bleibt daher ein weites

und dankbares SammeN und Forschungsgebiet.

Reich an Denkmalen dieser Art sind Spanien, England

und Holland, während in Deutschland und Osterreich

weniger zu finden ist. Prag, das — um die Worte eines

alten Schriftstellers anzuwenden — nach Frankfurt

das größte ,,
Judennest" war, spielte in der Geschichte

nicht bloß als die Hauptstadt Böhmens eine Rolle, son=

dern war, so unglaublich es klingen mag, auch lange

Zeit die Flauptstadt des Deutschen Reiches, seine Juden

viel, oft allzuviel beachtete und beobachtete Zeitgenossen.

So konnte es geschehen, daß die Kunde eines sonst für

die Weltgeschichte ganz unbedeutenden Prozesses weit=

hin drang. Ein Präger Jude namens Abeles verfuhr Ende

des 17. Jahrhunderts derart jähzornig gegen seinen zum

Christentum übergetretenen Sohn Simon, daß dieser in=

folge der Mißhandlungen starb. Das Kind wurde von der

Kirche !=elig gesprochen, der Vater dem Henker übergeben.

Dieses traurige, aber doch nicht allzu wichtige Ereignis

rief eine umfangreiche Literatur, Bücher, Flugblätter

und bildliche Darstellungen hervor. Porträts des Simon

Abeles wurden in Kupfer gestochen und fanden zahl =

reiche Verbreitung. Wir besitzen aber auch andere viel

interessantere Porträts, welche einzelne Erscheinungen

aus der Präger jüdischen Vergangenheit beleuchten.
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Titelblatt aus dem Jahre 1582.

Aus der SaininluuK' Paul j. Diamant.

gerte Jeiteles die

Doktorpromotion mit der Begründung, die Studenten seien

seit der Zeit des 30jährigen Krieges her sehr gereizt

und würden die Promotion eines Juden nicht dulden.

Kaiser Josef 11. aber meinte, zur Beruhigung der er=

regten Gemüter wäre seit Beendigung des 30jährigen

Krieges genug Zeit verflossen und überdies werde eine

Kompagnie Soldaten für die Ruhe bei der Promotion

sorgen. An die letzte Glanzperiode der talmudischen Ge=
lehrsamkeit in Prag erinnern uns Porträts der Prager

Rabbiner Jecheskiel Landau und Eleasar Fleckeles, des

Großvaters von Moritz Hartmann. Von der Verehrung, die

man dem großen Gelehrten S.L.Rapoport entgegenbrachte,

zeugt das Gedenkblatt anläßlich seines 70. Geburtstages.

Eine eigene Abhandlung würden die graphischen Rcpro=

duktionen Prager jüdischer Baulichkeiten (Gotteshäuser,

Privathäuser — z.B. der F^amilie Bassewi — , Grabmälcr
u. v. a.) erfordern, ebenso die Bedeutung Prager Juden
als Drucker und Buchschmuckkünstler. Als Curiosum
erwähne ich das Buch Mysterium Novuni des Täuflings

Elchanon Paulus, der sich auf der Titelseite als Prager

Jude vorstellt.

Hieher gehört vor allem jene überaus interessante Dar=
Stellung des Febtzuges, den die Prager Juden 1716 an =

läßlich der Geburtsfeier des Erzherzogs Leopold ver=

anstaltetcn. Es war ein glänzendes und eindrucksvolles

Schauspiel: die Führer der Gemeinde hoch zu Roß,

eine unübersehbare Menge reichgeschmückter TeiU
nehmer, inmitten des Zuges die ruhmverkündende Fahne,

die ihnen der Kaiser für ihre in mannigfachen Kämpfen
bewiesene Tapferkeit verliehen hatte. NX'ieviel Lebens--

freude und Geschmack offenbart sich in der Pracht

dieses Festzugs!

Aber es gibt auch graphische Blätter von trauriger

Erinnerung. Ein Stich stellt den Auszug der Juden aus

Prag im jähre 1745 dar. Einer falschen Beschuldigung

wegen erging an die Prager Juden ein Befehl, der ihnen

die Auswanderung anbefahl, l^er Papst, England, Sach=

sen, Braunschweig, Polen, die Türkei und Holland

bemühten sich im Interesse der Präger Juden, allein vcr=

gebcns. Die Jaden mußten, wenn auch nur auf kurze Zeit,

das ,, goldene Mütterchen Prag" verlassen.

Nach diesen ,,Haupt= und Staatsaktionen" möge nun
zum Schluß die graphische Darstellu ig friedlicher und
geruhsamer Familienfeste erwähnt werden. Ich meine

die auf Hochzeitscinladungcn der Biedermeierzeit oft

dargestellten Trauungszenen Präger Judeti, die uns in

eine trauliche, gemütvolle Welt Einblick gewähren und

uns daran erinnern, daß Familie und Familienleben

die Hauptstütze des Judentums sind imd waren.

Prof. Dr. Alfred Klaar:

AUS DER GEISTIGEN GESCHICHTE DES
PRAGER JUDENTUMS.

Sehr geehrte Herren! Verzeihen Sie, daß ich Ihre

freundlichen Zuschriften so spät beantworte. Eine

ernste Erwägung ist dieser Antwort vorangegangen.

Sie bekennen sich zur zionistischen Richtung, deren

Werdegang ich sehr wohl verstehe, der aber meiner Ent=

Wicklung und IJberzeugung widerstrebt. Ich sehe das

Heil der als Juden geborenen Menschen darin, daß sie

ihre Kräfte möglichst ungehemmt in unlösbarer Gcmein=
Schaft mit der Nation entwickeln, der sie durch Geburts=

ort, Muttersprache, Erziehung und die ganze, den sitt=

liehen und geistigen Menschen prägende Kulturwelt

angehören.

Das hindert mich aber durchaus nicht, nicht nur mit

dem Drange zu redlicher Objektivität, sondern mit

wärmster Dankbarkeit eine Vergangenheit anzuerkennen,

in der die jüdische Bevölkerung von Prag in notgedrun =

gener Abgeschlossenheit Denkwürdiges für die Kultur

• ihrer Vaterstadt geleistet und darüber hinaus einer

Entwicklung, wie ich sie mir denke, rühmlich vorgear=

beitet hat. Es ist erstaunlich, welche Fülle sittlicher und
geistiger Überlieferung eine doch nur nach Tausenden
zählende Gemeinschaft — ein Häuflein Menschen im

Vergleich zu großen Stadtbevölkerungen — da unter den .

ungünstigsten Verhältnissen, in Zeiten der Bedrückung

und der Vereinsamung auf diesem eingeengten Boden
begründet und bewahrt hat.

In gewissem Sinne hat dieses Prager Ghetto, in dem
CS in alten Zeiten — zufolge der Ausschließung von ande=

rcn Berufen — neben vielen Handelsleuten und wenigen

Handvx/erkcrn nur fromme Gelehrte gab, eine ähn=

liehe Mission erfüllt, \x/ie die christlichen Klöster des

Mittelalters: nämlich einerseits für Lebenszucht, Familien =

sinn und patriarchalische Tugenden gewirkt, andererseits

unter theologischen Voraussetzungen das Wissen ge=

pflegt, Urkunden erhalten und gedeutet und die Menschen,

denen die freie Bewegung und der Blick ins Weite vcr=

sagt war, durch geistige Gymnastik frisch erhalten.

In neueren Zeiten, von den josephinischcn Tagen an,

namentlich aber in der ersten Hälfte des neunzehnten

lahrhunderts, sprang aus der Gebundenheit und Ver=

schränkung der Präger Judenstadt eine starke geistige

Strömimg hervor, die noch lange nicht genug gewür=

digt ist. Jahrhunderte lang waren hier in der Bedrückung

und Abgeschlossenheit nicht nur die Verstandeskräfte

geschärft, sondern auch die metaphysischen Regungen

und Bedürfnisse lebendig erhalten und die Gemüter
im Zusammenhalt imter Gefahren zu tiefster Betätigung

angeregt worden. In den frommen Kreisen, selbst in

denen der minder Gebildeten, herrschte eine ausge=

sprochenc theosophische Richtung, in den aufgeklär=

ten eine große Sehnsucht nach Befreiung. IMirgends

wohl sind die Geistes= und Gemütstaten Schillers und

Goethes lebhafter begrüßt, ist der deutsche Klassiker^

kultus aufrichtiger betrieben worden, als in einer großen

Reihe der jüdischen Familien Prags; schon die Kinder

wurden durch eine vergeistigte Erziehung, der freilich

noch mehr als den übrigen Bevölkcrungselementen

der Stadt manche hygienische Voraussetzung fehlte

und die mit ihrer Zurückstellung körperlicher Übungen
gewiß nicht frei von Einseitigkeit war, zur Verehrung

der großen Dichter und Denker, zur Beschäftigung mit

ihren Werken angehalten. Die Blüte des Prager Theaters

hing seit jeher mit diesen tief innerlichen Neigungen

der jüdischen Bevölkerung zusammen, und es gab

Familien in diesem Bereiche, in denen die Anregung

höher gestimmter Geselligkeit und die Wirkung fein =

geistiger Frauen auf emporstrebende Talente nicht

geringer war als in jenen berühmten jüdischen Kreisen

Berlins, in denen die Flumboldt und Schleiermacher

verkehrten. Aus dieser geistigen Kultur sind viele Kräfte

hervorgegangen, die im deutschen Geistesleben eine

wichtige Rolle spielten und sich in hohen Ehren behaup=

teten, Präger jüdischer Herkunft oder talentvolle junge

Leute aus Böhmen, die in Prag ihre Studien betrieben

und sich vorwiegend im Bereiche der jüdischen GeselU

Schaft entwickelten. In den akademischen Berufen

gediehen viele Juden aus diesem Kreise — namentlich

auf den Gebieten der Medizin und der Jurisprudenz,

in denen sich ihnen zuerst Aussichten erschlossen, dann

aber auch auf philosophischem Felde — zu anerkannt

hoher Tüchtigkeit. Und auf zwei künstlerischen Gebie=

ten, auf dem poetischen und musikalischen entwickel =

ten sich in dieser Umwelt bedeutende Talente. Von
Moritz Hartmann und Leopold Kompert bis zu Selig=

mann Heller, dem Dichter des Ahasver, zu Josef Popper,

dem genialen Entdecker und Sozialphilosophen, der

sich auch als Novellist hervorgetan, Friedrich Adler

und Hugo Salus waltete da eine hochgeistige Uberlic=

ferung. Auch auf publizistischem Gebiete wurden
ansehnliche Kräfte großgezogen — ich erinnere da nur

an David Kuh und an Bacher, den langjährigen Leiter

der ,,Neuen Freien Presse". In der Musik haben sich von

Moscheies bis zu David Popper und Porges, dem Wagncr=
Apostel, große Talente, die in der Prager Judenschaft

wurzeln, bedeutsam hervorgetan. Ich nenne nur vcr=

einzelte Namen; eine vollständige Liste bleibt einer
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gerechten, unbefanirt^nen Kulturgeschichte Prugs vor=

behditeii.

Ich sehe, wie gesagt, die dauernde Wirkung und die

zukünftige Bedeutung dieses Kulturelcmcnts in seiner

Verschmelzung mit der geistigen Entwicklung der Nation,

in die es hineinversetzt ist, also im gegebenen Falle nach
allen geschichtlichen Bedingungen mit der deutschen,

und stehe darin auf dem Standpunkte, den einst Ludwig
Börne eingenommen hat. Aber gegenüber manchen
Vcrschwcigungcn, Verkennungen und Verhüllungen,

wohl auch manchen neu versuchten Hemmungen, scheint

es mir wesentlich, einmal - wenn auch ohne Tendenz
zur Trennung und Absonderung — auf die geistige

Geschichte des Prager Judentums und auf seinen nicht

genug zu schätzenden Beitrag zur Entwicklung und
Richtung des Kulturlebens in Prag wie zur allgemeinen

deutschen Kulturarbeit hinzuweisen.

Dr Theodor Weltsch:

DREISSIG JAHRE „CENTRALVEREIN".
Gegen Ende des Jahres 1885 wurde der ,,Central =

verein zur Pflege jüdischer Angelegenheiten" begründet,

der, als kurzweg bezeichneter ,,Centralverein" heute

allenthalben bekannt, der Anregung des Prager Advo=
katen Dr. Friedrich Duschenes und des ehemaligen

Fabrikanten Siegmund Mautner in Verbindung mit vielen

anderen angesehenen Männern der damaligen Prager

jüdischen Gesellschaft sein Entstehen verdankt. Zunächst

nur zur Wahrung der staatsbürgerlichen Rechte der

Juden in Böhmen bestimmt, entfaltete er sich mit dem
weiter gesteckten Ziele der Hebung der kulturellen und
geistigen Güter, der Förderung der humanitären und
sozialen Einrichtungen der böhmischen Judenschaft

zu einem Sammelpunkte derselben, in dem alle Schattie=

rungcn eine freie Tribüne zur Aussprache und zur Betäti=

gung für jüdische Interessen fanden. In rascher Aufeinan=

dcrfolge entstanden dann die Sektionen zur HeranbiU
düng jüdischer Handwerker, für Krankenpflege und
zur Unterstützung armer jüdischer Studierender. Der
Verein, dessen Mitglicderzahl zu Zeiten bereits in die

Tausende ging, wurde allmählich zu einer Auskunfts=

stelle für jüdische Gemeinden und Korporationen, zu

einer Zufluchtsstätte der wegen ihres Judentums Ver=

folgten und seine Wohlfahrtseinrichtungen wurden nicht

selten sogar aus weiter Ferne als Muster für ähnliche

Neugründungen in Anspruch genommen. Die unter der

Leitung der Präsidentin Frau Julie Leipcn nun schon

durch mehr als ein Viertel Jahrhundert wirkende Kran=

kenpflegcsektion hat dieses für die Juden neue Feld

charitativer Tätigkeit unter Anerkennung der breitesten

Öffentlichkeit vorbildlich auszubauen gewußt, sodaß

sie auch in den zwei letzten Jahren soweit ausgerüstet

war, um sich der Kriegsfürsorge mit Erfolg widmen
zu können.

Ein auch nur halbwegs anschauliches Bild dessen,

was der Verein innerhalb der drei Jahrzehnte seines

Bestandes geleistet, was er durch mannhaftes Einschreiten

bei drohenden Gefahren erzielt, gestattet der beschränkte

Rcjum f)icht; so sei deiui von großzügigeren Aktionen
aus früherer Zeit nur hervorgehoben die Mitwirkung
an dem Zustandekommen und der praktischen Einführung
des israelitischen f^eligionsgenossenschaftsgesetzes vom
Jahre 1890, die Petitionen wegen Regelung des Religions=

Unterrichtes, die Aktionen gegen den Liechtensteinschcn

Schulantrag, anläf^lich der Novemberunruhen des Jahres

1897, der Rohlings und Hilsner=Affairen, der wiedcr=
holten Ausweisungen russischer Juden aus ihrer Heimat
und aus letzter Zeit die weitausgreifende Mitwir=
kung bei der Aktion für die jüdischen galizischen Flücht=
linge und die hungernden Glaubensgenossen in Palästina.

Und wo der Verein als solcher selbst einzugreifen nicht

in der Lage war, trachtete er, verwandte Bestrebungen
in angemessener Weise materiell oder vermöge seines

Ansehens zu fördern.

Aber auch für die Hebung des geistigen Niveaus in

den breiteren Schichten der Glaubensgenossen war der

Verein unausgesetzt tätig und vermittelte der Prager

Öffentlichkeit die Bekanntschaft hervorragender Männer
der Wissenschaft oder der Kunst, die dem Judentum
zur Zierde gereichen. Auch der Präsident der Prager

Kultusgemeinde Dr. Arnold Rosenbacher und der bereits

verstorbene Dr, Ludwig Bendiener nahmen wiederholt

Anlaß, in dem Vereine aktuelle Fragen zu besprechen.

Das 25jährige Jubiläum des Vereines bot Veranlassung,
eine chronologische Übersicht über die dem jüdischen

Stamme entsprossenen Dichter aus der Zeit der letzten

Jahrzehnte bis in die neueste Zeit, unter besonderer

Berücksichtigung der vielfach noch unbekannten Jargon =

dichter, zu geben. In den letzten Jahren widmete sich

der Verein inbesondere der Ausgestaltung des gelegent=

lieh der Feier des kaiserlichen Regierungsjubiläums
gestifteten Lehrlingsheimes. An der Spitze des Vereines
steht seit dem Tode des feinsinnigen Philipp Falkowicz
Siegfried Liebers, der, vom Heimleiter Heinrich Schwarz
unterstützt, gegenwärtig auch der Handwerkersektion
vorsteht. Dem Bureau gehören weiters an als Obmann =

Stellvertreter die Herren Dr. Julius Brandeis und Direktor

Wilhelm Wcrtheimer, letzterer zugleich auch Al|ein =

leiter der Abteilung für arme Studierende, kais. Rat
Trollcr als Kassaleiter, Dr. Oppenheimer als Schrift=

führer, Komm.=Rat Rud. Werfel als Kontrollor und
•Direktor Ad. Brod als Rechnungsführer, während die

Geschäftsleitung seit dem Tode Dr. Friedrich Duschenes'
von Dr. Theodor Weltsch versehen wird.

Was der Centralvereln während der letzten drei Jahr=

zehnte Ersprießliches gestiftet, gehört zum großen
Teile bereits der Geschichte der Prager jüdischen Ge-
meinde an; daß er heute schon über die Grenzen der

engeren Heimat hinaus bekannt und anerkannt ist,

dankt er seinem stets vorausschauenden Blick und
seinem von keinem Parteigeiste beeinflußten Stand =

punkt, der es ihm ermöglicht, auch die zur Zeit vielfach

auseinanderstrebenden Richtungen des Judentums zu

gemeinsamer Arbeit und zu vereintem Eintreten für alles,

was gut jüdisch und gut menschlich ist, zu verbinden.
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Friedrich Mautner:

DER PRAGER ZIONISMUS.

Der Zionismus Prags weist eine unverkennbare ßeson=

derheit und Eigenart auf, die ihn zunächst von den

übrigen jüdischen Bestrebungen in unserer Stadt deutlich

abhebt und ihn auch in der zionistischen Wcltorganisa=

tion einen eigenen Platz einnehmen läßt. Eine ganz

wahllose Aufzählung charakteristischer Einzelcrschei=

nungen aus dem zionistischen Leben in Prag soll dies

beleuchten. Der älteste Prager zionistische Verein ist

der ,,Bar Kochba'', die Vereinigung jüdischer Hoch=
Schüler, welche 1013 das bedeutsame Sammelbuch
,,Vom Judentum" herausgab und in der Martin Buber

zuerst seine ,,Drei Reden über das Judentum" hielt.

Das Kartell Prager jüdischer Verbindungen (,,Barissia"

und ,,Jordania") und die Lcsc= und Rcdehallc jüdischer

Hochschüler in Prag vereinigen die farbentragende bzw.

auf jüdischnationalem Standpunkt stehende akademische

lugend in sich. Bürgerliche Korporationen sind der

,, Jüdische Volksverein", der die Volksvorschußkassa

(unter Leitung von Direktor Karl Resek) und die Jüdische

Toynbeehalle gründete, die ,, Freie zionistische Verei=

nigung" und der ,, Jüdische Klub". Turnen und Sport

pflegen der Jüdische Turnverein ,,Makkabi" und der Jüdi =

sehe Sportklub ,,Hagibor". Neben dem
,,Jüdischen Frauen=

verein" sammelt der ,,Klub jüdischer Frauen und Mäd=
eben" die jüngere Generation jüdischer Frauen und

Mädchen. Vor der Gründung der ,,Selbstwehr" gab

Filipp Lebenhart das ,, Unabhängige Journal" heraus,

seit sechzehn Jahren erscheint unter seiner Leitung

die Jugendzeitschrift ,,Jung Juda".

Das zionistische Prag zählt auch viele Persönlichkeiten,

die in geistiger oder politischer Beziehung im Zionis=

mus eine bedeutende Rolle spielen; so den Prager Dichter

Max Brod, den Philosophen Hugo Bergmann, den ver=

storbenen Reichsratsabgeordneten Doz. Dr. A. Mahler,

Prof. Dr. Alfred Engel, den Begründer der vorbildlichen

Flüchtlingsschulen in Prag und Böhmen. Zu nennen

wären auch als frühere verdiente Obmänner des zioni=

stischen Distriktskomitecs Dr. Ludwig Singer und Anton

Glaser. Der gegenwärtige Obmann des D. K. ist Herr

Ing. Hugo Slonitz. Auch der Herausgeber der ,,Selbst=

wehr" Dr. Emil Margulies, ein bekannter Führer der

österreichischen Zionisten, lebte früher zeitweise in Prag.

Im Bzrliner Zionistischen Zentralbureau und Rcdak=

tionen Berliner zionistischer Blätter wirken die ehema=
ligen Redakteure der ,,Selbstwehr" Leo Herrmann und
Dr. Hugo Herrmann. Die ,, Selbstwehr", die von Redakteur

Franz Steiner vor zehn Jahren begründet worden ist,

wurde nach diesem von Julius Löwy geleitet, der eine

Zeitlang auch Redakteur des Zionistischen Zentralorgans

„Die Welt" war.

Man hat oft von einem besonderen Geist des Präger

Zionismus, auch von einer ,, Präger Richtung", unter

der man die Martin Bubers und seiner Prager Freunde

versteht, gesprochen. Zweifellos gibt es in Prag in

allen zionistischen Kreisen einen großen Reichtum

an Geist, Wollen und opferfreudiger Hingabe. Nur eines

fehlt: die Form für diesen geistigen Reichtum, eine

durchgreifende Organisation, eine systematische Erfassung

all der kostbaren Kräfte, die der Prager Zionismus in

sich birgt. Aber auch damit ist der Anfang gemacht

und zweifellos wird es in nicht zu langer Zeit gelingen,

die unzähligen, jetzt noch latenten Sympathien, die der

zionistischen Bewegung in fast allen Schichten der Prager

jüdischen Gesellschaft entgegengebracht werden, zu

kräftiger Mitarbeit fruchtbar zu machen.

DIE OSTJUDEIM IN PRAG
IIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIiniMIIIIIIIMIIIIIIIIIIIMIilllllMllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllin

Auguste Hauschner:

EINE FLQCHTLINGSNOTSCHULE IN PRAG.

In der Hauptstadt Böhmens lebt ein Geschlecht von

jungen Männern, neuzeitliche Dichter von Bedeutung

sind dabei, die mit Wort und Schrift für den Zionismus

kämpfen, für den Traum, das in der Welt zerstreute,

durch Rasscgleichhcit mehr getrennte als geeinte Volk

der Juden durch die Gemeinsamkeit des Raumes zur

Nation zu schweißen. Sie setzen ihre stärkste Hoffnung

auf die Stammesbrüder aus dem Osten, die ihnen als

die auserwählten Träger der mcssianischen Idee erschei»

ncn. Als die Woge der aus Galizien und Polen wegge=

jagten Juden Prag überschwemmte, haben sie sich nicht

damit beschieden, die körperliche Not der Flüchtlinge

zu stillen, auch ihrem Geist brachten sie Nahrung zu

und trachteten danach, den Kindern ein Erdreich zu

bereiten, daß sie darin für eine glücklichere Zukunft

reiften. In Prag und andern Städten Böhmens wurden

für die noch und schon dem Unterricht Verpflichteten

Notschulen eingerichtet, die nach Ablauf eines Jahres

die Früchte ihrer Tätigkeiten weiteren Kreisen vorzu=

weisen suchten.

Es war eine Ausstellung, die sich äußerlich nicht

von ähnlichen Veranstaltungen unterschied, nur der

Schauplatz gab ihr die besondere Prägung. Auf kleinen

Tischen waren, in hergebrachter Weise, die Proben

der Schülerleistungen gebreitet, doch den Saal, in dem
die Tafeln standen, umliefen, in Deckenhöhe, farbige

Schilderungen jüdischer Gebräuche, unter seinen Fens

Stern war das Legendenbuch des uralten Judenfriedhofs

aufgeschlagen, und hinter allen ausgestellten Hand=
geschicklichkeiten ahnte der Gedanke des Besuchers

die jungen Wesen, von deren Fleiß sie stammten. Da ver*

loren sie die stumme Dinglichkeit und führten eine bild«

hafte und ausdrucksvolle Sprache.

,,Seht uns an," redeten die feinen Nadeleien, die Per=

lentaschen, kunstvoll gestickten Wäschestücke, genetzten

und durchgezogenen Decken, die Papparbeiten und die

Schnitzereien, ,,die Finger der als unsauber geschmähten,
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ijcrin^ geschätzten Plüchtlhigssippe haben binnen kurzern

den Geschmack und die Gcschickhchkeit erworben,

um uns so genau und sauber herzustellen."

,,Schaut her/' riefen von den Wänden eine Anzal 1

in Wasserfarben ausgeführte Landschaftsskizzen, ,,dic

uns schufen, waren bisher von der Natur durch Ghetto=

niducrn abgetrennt. Haben ihre ungeübten Sinne die

VX/ahrnehniungen der Erscheinung nicht mit soviel

Ursprünghchkeit erfaßt und wieder hergegeben, daß

diese Blätter fast an Japan mahnen und an die NIachemp=

finder der Asiatenkunst?"

Aus einem Stapel aufgehäufter liefte drang ein rühren-

des Geflüster. Die Allerkleinsten hatten darin ihren

Lebenslauf beschrieben. Das Erleben von Geschöpfen, die,

geboren auf des Daseins Schattenseite, seit dem ersten

Atemzug von Feindlichkeit umgeben, als Vaterland

und Heimat nichts besaßen, als die Familie und das

Elternhaus. Der Krieg, das grausige Ereignis, das sie

dieses Obdaches beraubte, stand im Mittelpunkt ihrer

Bekenntnisse, und das Verlangen nach der Rückkehr

in die schmerzensreiche Bodenständigkeit. Keine Klagen,

bescheidene kleine Bitten. Die meisten wollten lernen,

wenige nur Geld verdienen, einige vor allem glücklich

sein. Und wie ein dunkler fremdartiger Tropfen in dem
Blut der Jugend, in allen regte sich, als Erbteil ihrer

Ahnen, die Sehnsucht nach dem Vlessias, daß er komme
und sie von der bitteren Knechtschaft löse.

Blüht hier die blasse Blume einer Hoffnung auf?

Die dichterische Zuversicht der Schulstiftcr bejaht

es. Sie vertraut, daß in der Tiefe der großen Finsternisse,

in denen IVlillioncn IVlißachteter und Wurzelloser

schmachten, ungehobene schöpferische Kräfte ruhen,

die sie zu Tage heben, die sie zu Taten wandeln will.

Bei den Unmündigen, bei den noch nicht Erstarrten

setzt sie mit der Arbeit ein. TVlehr als das Zeugnis einer

Wohltat soll die Ausstellung der Flüchtlingsnotschule

bedeuten. Sie soll der Anfang eines neuen Mensch=
hcitswcrdens sein.

Grete Obernik:

DER KINDERHORT
FÜR JÜDISCHE FLÜCHTLINGE IN PRAG.

Ich blättre in den Verzeichnissen des Kinderhortes

und suche nach Daten für eine Statistik. Da stehe ich

wieder in der Zeit des Beginnes und erlebe alle die

kleinen und großen Ereignisse, die sich dort abgespielt

haben. Wie merkwürdig hat sich doch diese kleine

Institution entwickelt! Im Anfang wollten wir nur einen

Raum haben, um die ganz verwahrlosten kleinen Flücht=

lingskindcr für die Zeit ihres Aufenthaltes aufzunehmen,

sie zu beaufsichtigen, zu baden, ihnen eine entsprechende

Kost zu geben. IVlehr hatten wir uns gar nicht vorge=

nommcn; inid trotzdem haben sich wohltätige Vlen^

sehen in Prag gefunden, welche, angeregt durch unseren

Freund Ing. Otto Engländer vom Wanderbund ,,Blau =

Weiß" und durch Frl. Lise Weltsch, so große Geldmittel

zur Verfügung stellten, daß wir allmählich aus der

provisorischen Kinderbewahranstalt ein wirklich trautes

Heim schaffen konnten, mit einfach und nett eingerich=

teten Spielzimmern, mit einem kleinen Garten und einem

großen, separaten Raum für Bewegungsspiele bei schlecht

tem Wetter Ein richtiges Kinderheim, wo die Kleinen

Befriedigung für alle Bedürfnisse des Tages finden.

Ich sehe nun wieder den ersten Tag des Betriebes;

die Kinder sitzen alle schön um ihre Tischchen, der

kleine Lazar hat viele Kameraden und Kameradinnen
animiert zu weinen, und sie finden, daß es bei der Mutter

viel schöner sei, überhaupt am schönsten, wenn die lVlut=

ter auch in einem Asyl wohnt, wo es kalt und ungemüt=
lieh ist und wo ununterbrochen geschimpft, geseufzt

und geweint wird. Am Nebentisch der kleine Simon
weint nicht um die Mutter, denn sie ist am Tage der

Flucht gestorben, vielleicht hat das Kind heute schon

an sie vergessen. Er beginnt erst zu weinen beim Anblick

der großen Badewanne und hat gar keine Lust hinein=

zugehen. Erst seine sechsjährige Tante Eva muß ihm
beweisen, daß man sich im Wasser nicht etwa auflöst

und daß man heil und ganz und sogar recht sauber

wieder herauskommt, und glücklich geht er mit einem

selbstgefalteten Papierschiffchen ins Wasser.

Die ersten Wochen waren ganz ausgefüllt mit der Sorge

um die Körperpflege, denn es war viel auf der Flucht

und während der ersten Zeit des Aufenthaltes durch die

schlechten Wohnungsverhältnisse vernachlässigt worden,

was nachgeholt werden mußte. Vieles war den galizi =

sehen Müttern unbekannt von den neueren Fortschritten

der Kinderpflege, sie mußten von uns lernen und durch

Einführung von Elternabenden ist es uns auch gelungen,

Einfluß auf die Familien zu nehmen, und die meisten

Kinder kamen dann rein und ordentlich gekleidet von

Hause. Nur die mutterlosen Kinder, und deren gab

es ziemlich viele, waren mehr auf die Pflege im Kinder=

hört angewiesen.

Es sind beinahe zwei [ahrc vergangen seit der Eröffnung

des Kinderhortes und wir hatten mit einem Bestände

von wenigen Wochen gerechnet. Anfangs war mir

oft angenehm zu denken, daß es vielleicht bald zu Ende

sein wird. Wenn ich aber jetzt in die Vorstadtstraße

einbiege, wo das Heim liegt, und wenn ich in die Zimmer
trete, wo mir alles so freundschaftlich entgegenkommt,

die Kinder, meine Mitarbeiterinnen, zum großen Teil

galizischc Zionistinnen, unter denen Frl. Hoffert, Frl.

Neustädter und Frl. Igra ein besonderes Lob gebührt

für ihr selbstloses Arbeiten, da wird mir oft bange vor

dem Augenblick, der wohl doch einmal kommen wird,

wo diese Wohnung wieder von fremden, gleichgiltigcn

Menschen bewohnt sein wird. Besonders jetzt, wo jedes

Kind ein kleines ChanukahsGeschcnk für die Eltern

arbeitet und wo mit der Heimlichkeit und der Freude

am Schenken schon jetzt soviel kindliche Festesfreude

herrscht bei ims, fühle ich mich so wohl und so heimisch

in dem Kreise. Ich kenne fast alle Eltern der Kinder,

auch mit ihnen verständigt man sich allmählich. Weit

zurück bleiben alle Theorien über unüberbrückbare

Unterschiede zwischen Ost= und Westjuden. Es ist gewiß
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nicht richtig, einander immer nur Fehler vorzuhalten,

es ist nicht richtig, alle Fehler zu übersehn und zu bc=

mänteln in blinder Liebe. Es kann auch das Wohlwollen,
welches man jetzt predigt und welches ich nur für

schön gefärbte Scheu vor der Wahrheit halte, nicht die

Basis für eine neue jüdische Lebensgemeinschaft werden.

Eine solche neue jüdische Gemeinde, die wir unbedingt
brauchen, um wieder zu einem Ganzen vereinigt zu wer«

den, setzt das große innerliche Verzeihen voraus, welches

man nur durch das Hinarbeiten auf ein gemeinsames,

allen gleich liebes Ziel erreicht; weil man sieht, daß das

Gelingen der Arbeit nur \jon dem Zusammenwirken
der verschiedensten Kräfte abhängt. Zu dieser Erkennt=

nis kam ich durch die Erfahrungen bei der Arbeit im

Kinderhort, und sie wird mir bei jeder späteren Arbeit

richtunggebend sein.

Dr. Heinrich Rosenbaum:

DIE PRAGER FLÜCHTLINGSFÜRSORGE.
Als anfangs September 1914 ein Teil Galiziens und der

Bukowina evakuiert werden mußte, kamen die ersten

Flüchtlinge in Prag an. Damals waren es noch wenige,

die hier Zuflucht suchten und gastfreundliche Aufnahme
fanden. Der jüdische Volksverein hat sich der ersten

in Prag eingetroffenen Flüchtlinge warm angenommen
und sie mit dem Alleriiotwendigsten versorgt, jedoch war
schon Ende September und in den folgenden IVlonaten

der Zuzug von Flüchtlingen ein immer größerer, sodaß

sich die Isrl. Kultusgemeinde veranlaßt sah, ein Hilfs=

komitce ins Leben zu rufen. Ursprünglich hatte die KuU
tusgem^inde dem Vertreter der Staatsbehörden die Für=

sorge für bloß 1000 jüdische Flüchtlinge in Aussicht

gestellt. Die Zahl der Neuankömmlinge wurde aber immer
größer und stieg im November auf 4000. Da hat die

Kultusgemeinde mit einem großen Hilfswerk eingesetzt,

an dem sich die Prager jüdischen Vereine, so die Beer=

digungsbrüderschaft, die Israel. Confraternität, der Cen=
tralverein, die zionistischen Vereinigungen, der Nächsten=

liebeverein und andere, ferner weite Kreise der Prager

jüdischen Bevölkerung auf eifrigste beteiligten. Das ,,Vcr=

sorgungskomitee für jüdische Flüchtlinge" hatte die

Aufgabe, die von der Kultusgemeinde vorzustreckenden

staatlichen Unterstützungen den Flüchtlingen auszu=

zahlen, ihnen Aufbesserungen zu dieser Unterstützung

zu gewähren, sie mit Kleidern, Schuhen, Wäsche, Stroh=

sacken, Decken und Wohnungen zu versorgen u. s. w.

Da der Staat all dies damals noch nicht beistellte,

war das Hilfskomitee genötigt, die Mittel zur Bestreitung

der hiedurch erforderlichen Auslagen selbst aufzubringen.

Diese Aufgabe übernahm ein Finanzkomitee, welches

an Banken, Vereine und Gemeindemitglieder herantrat

und auf diese Weise einen Monatsbeitrag von ungefähr

45.000 K und namhafte einmalige Spenden aufbrachte.

Als nun die Zahl der Flüchtlinge von Tag zu Tag zunahm
und Mitte Jänner 1915 in Prag und Vororten auf 15.000

gestiegen war, waren für diese genügende Mittel vor»

banden, um ihnen ihr trauriges Los nach Möglichkeit

zu erleichtern. Bis Ende 1915 wurden an einmaligen und

Grabmal des David Gans.
(„Miilt 6s JövA", liiuiapest.)

monatlichen Beiträgen mehr als eine halbe Million

Kronen aufgebracht. Neben den bereits genannten
Korporationen waren es in erster Reihe die beiden
Prager Humanitätsvereine B'nai B'rith, die die Fürsorge
für die auf dem flachen Lande Böhmens befindlichen

Flüchtlinge übernommen hatten. Von ihnen wurde auch
das Rechtsschutzbureau ins Leben gerufen. Das Flücht=

lingskomitee der B'nai B'rith=Logen, das die Beschaffung
und Betcilung mit Kleidern und Schuhen besorgte,

1 ee= und Suppenanstalten errichtete, zahlreichen

Flüchtlingen den Aufenthalt in Bädern ermöglichte, die

von Prof. Dr. Engel ins Leben gerufene Schule subven=
tionierte, hat aus freiwilligen Sammlungen unter den
Mitgliedern die namhafte Summe von ca. 150.000 K
aufgewendet, abgesehen von den mehr als 80.000 K, die

die beiden Vereinigungen zum allgemeinen Hilfswerk

beigetragen haben. Prof. Dr. Alfred Engel übernahm in

kultureller Hinsicht die Fürsorge für die Flüchtlinge,

indem er in Prag und am Lande Schulen errichtet, über
100 Lehrkräfte engagierte und mehr als 2000 Flüchtlings=

kindcrn beiderlei Geschlechtes so Unterricht vermittelte.

Erst gegen Ende des Jahres 1915, als manche galizische

Bezirke wieder frei wurden, nahm die Zahl der Flüchte
linge allmählich ab und betrug Ende 1915 etwa die Hälfte
der am 15. Jänner 1915 anwesend gewesenen. Prag
wurde am 18. Jänner 1915 durch Ministerialverordnung

für galizische Flüchtlinge gesperrt und so erklärt es sich,
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daß bei der neuen russischen Offensive im Mai 1916,

als wieder ungefähr 200.000 Flüchtlinge, darunter ca.

120.000 jüdische, nach Böhmen kamen, diese aufs Land
in die kleinsten Dörfer verteilt wurden und Prag nur die

übrig gebliebenen ca. 3600 jüdischen Flüchtlinge behielt,

obzwar die Vertreter der Kultusgeineinde der Behörde

gegenüber erklärt hatten, da(3 Prag bereit ist, einige

Tausend neuer jüdischer Flüchtlinge wieder aufzunehmen.

Es ist aber bei der Sperre geblieben und es wurden bloß

3500 christliche Flüchtlinge und ca. 3000 Beamte aus

der Bukowina in Prag aufgenommen. In der letzten Zeit

wurde ein Zentralkomitee in Prag gegründet, welches

auch die in den politischen Bezirken (Landgemeinden)

\\ einberge, Zifkov, Karolinental, Smichow, dann in

den Bezirken Brandeis, Mcinik ur.d Kralup wohnhaften

ca. 5000 Flüchtlinge in seine Fürsorge übernommen hat

und dem die Israelitische Allianz einen monatlichen

Beitrag gewährt. Leider liegt die Flüchtlingsfürsorge

am Lande sehr im Argen. Dagegen kann gesagt werden,

daß die Flüchtlinge in Prag, abgesehen von den überall

herrschenden ungünstigen Nlahrimgsverhältnissen, gut

versorgt sind und die beste Gastfreundschaft genießen.

FLÜCHTLINGSKINDER
ÜBER DAS JÜDISCHE PRAG.

An der von Prof. Dr. Alfred Engel begründeten

und geleiteten Notschule für jüdische Flüchtlinge in

Prag wurde einer Mädchenklassc dos Aufsatz=7 hema
,,Meine Gedanken über das jüdische Prag" gegeben.

Wir vcröffe itlichen einen dieser Aufsätze, der frisch und

einfach von den Prager Eindrücken der Flüchtlingskindcr

spricht. ^

Prag ist beinahe meine zweite Heimat geworden

und wie freue ich mich, daß ich mich an das hiesige

Leben so gewöhnt habe.

Durch den furchtbaren Krieg aus meiner Heimat

vertrieben, suchte ich mit meinen Angehörigen hier

Schutz und wurde auch liebevoll aufgenommen. Alles

fand ich so fremd, ganz verschieden von unserem lieben

Städchen. Vergebens sah ich mich die ersten Tage nach

einer Synagoge um. Auch konnte ich meine Glaubens^

genossen von den anderen nicht unterscheiden, denn es

haben doch alle dieselbe Kleidung. Nachdem ich nach

einigen Tagen in die Prager Altstadt kam, wurde ich

erst auf manche jüdische Sehenswürdigkeit aufmerks

sain. Da sah ich die einige hundert Jahre alte Synagoge,

,,Altneuschur' genannt, welche so viele Kostbars

keiten birgt, das alte jüdische Rathaus in seinem schönen

Bau, den uralten Friedhof mit den Gräbern der ehrs

würdigen Rabbinen u. s. w.

Das Beste, das wir in Prag fanden, das ist das edle

jüdische Herz unserer Brüder, die uns bei unserer Ein=

kehr mit Rat und Tat beistanden, sich um unser körper«

liches und geistiges Wohl sorgten und uns in allem

behilflich waren.

Sollte ich nach dem Kriege in meine Heimat zurück=

kehren, so will ich gern der Stadt Prag und ihrer wohU
tätigen Juden in Liebe und Dankbarkeit gedenken.

Sarah Malblum.

Friedrich Feigl, Mühlenturm am Riegerkai,
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Prager Kultusgemeinden.

Israelitische Kultusgemeinde in
Prag. Zahl der KultusgemeindesAngehörigen:
18.041 (nach dem Ergebnisse der Volkszählung
vom Jahre 1910). Steuerleistungen: 322.996 K 97 h
im |. 1916. Repräsentanz: Präs.: Dr. Arnold Rosene
bacher, I. Vizepräs.: Kais. Rat Robert Fuchs Edler
von Robettin, II. Vizepräs.: Kais. Rat Sigmund
Haurowitz. Mitglieder: Dr. Adolf Bandler, Dr.
Markus Fischer, Komm. Rat Adolf Glaser, Max
Ritter von Kahler, Dr. Friedrich Kaufmann, Dr.
N. L. Kohner, Ob. Fin. Rat Dr. Alois Koscräk,
Dr. Isidor Petschek, Dr. Heinrich Rosenbaum,
Dr. Emil Spiegel, Prof. Dr. )akob Singer, Josef
Strauf), Kais. Rat David Troller, Komm. Rat
Josef Urbach, Sigmund Waldstein. Sektionen: Ars
mens, Bibliothekss^ Budgets, Knabenwaisenhaus«,
Kultuss, Siechenhaus-, Synagogenaufsichts«, Spi«
tnlss, Schuls u. Umlagskominissionen. Gesamte
betrag der Stiftungen: 4,732.003 K 51 h. Oberrabb.
D^. H. Brody.
Israelitische Kultusgemeinde Kgl.

Weinberge. Die Zahl der Mitglieder ist nicht
genau festzustellen. Vorsteher: Dr. Hugo Skall.
Rabb Dr. G. Weiner.

Isr. Kultusgemeinde Smichov. Sees
lenzahl 2600. Vorst.: Kais. R. Ludwig Soyka. Rabb.
Dr. S. Arje.
Israelitische Kultusgemeinde Kas

rolinental. Zahl der Mitglieder: 590. Steuers
leistungen K 17.000.— . Vorstand: Dr. Josef Porgcs.
Gesamtbetrag der Stiftungen K 16.700.— . Rabb.
Prof. Dr. J. Hirsch.
Isr. Kultusgenicinde 2izkov. Vorsteher:

Dr. K. Glücklich. Rabb. S. Abeles.

Prager Synagogen.

Altneusynagogc. Rabb. Prof. Dr. J. Reach.

Meiselsynagoge. Gegründet KlcinsPurim
5349 ( 1 589). Dem Gebrauche übergeben am Neujahrse
tage 5352 (1592). Eingeweiht am Thora=Freuden»
tage desselben Jahres. Niedergebrannt am 21. Juni
1689. Wiedergeweiht am 21. Oktober 1691. Zum
zweitenmale abgebrannt am 26. Ijar 7514. Wiedcrs
erbaut 1755. Für modernen Gottesdienst umgebaut
1862—63. Aus Ai^laB der Regulierung der Josefstadt
aufgeschüttet und von innen und namentlich gegen
Süden neugebaut und am 30. September 1894 ein=
geweiht. Rabbiner Prof. Dr. Alexander Kisch.
Pinkassynagoge. Gegr. vor ca. 600 Jahren

von Meschulem Horwitz. Die Synagoge gehört zu
den ältesten Synagogen Prags, da ihr Ursprung
nachweisbar 6 Jahrhunderte zurückreicht. Der gros
ßere Anbau stammt aus der Mitte des 16. Jahrs
hundertes, um welche Zeit der angesehene Kaufs
mann Meschulem Horwitz zu Ehren seines verstors
benen Bruders Pinkas das Hauptgebäude aufführte
und nach diesem benannte. Der Bau ist durch die
Eigenart des Gewölbes sowie durch die Stral^ens
fenster berühmt und die Kommission zur Erhaltung
historischer Baudenkmäler hat sich dafür einges
setzt, daß diese Synagoge kein Opfer der Regulierung
werde.

IjÖ ussynagoge.
hsynagoge. Gründungsjahr: 1568. Grüns
ordechei Meisel. Auch baulich mit dem Jüd.
se verbunden, galt diese Synagoge als eine

Art Ifauskapelle des jeweiligen Oberhauptes der
Pragttg Judengemeinde, es wurden auch wichtige
gjpklVthäiche Entscheidungen, wie Schwüre vor der
B>tiL£im$^ldde und dgl. darin vollzogen. Rabbiner:

nöpfelmacher.
benwaisenhaussSynagoge. Der
genverein blickt auf eine Geschichte von

'^U 203 Jahren zurück. Er entwickelte sich aus
j;^ufluchtsheim für Waisenkinder. Nach der
* ^f\g des Prager Waisenhauses wurde dieses in

' rs und Betstätte verwandelt, die von dem ges
Prager Rabbiner Rapoport häufig besucht

. Als im Jahre 1906 aus der Neusynagoge

i;

r»

der Kaiser Franz Josefsjubiläumstempel gegründet
wurde, schlössen sich viele Mitglieder der Neusynas
goge dem alten KnabenwaisenhaussSynagogens
verein an, zu dem auch der Rabbiner Dr. Karl
Thieberger überging.
Stiftungssynagoge, Synagoge „O r

t o nn i d", Jerusalemsynagoge, Muskat
Taussigs und Ka uder s sSy nagoge. Poris
tschersSynagoge.
Tempel in der Geistgasse. Gegr. 1832.

Geschaffen durch den Verein zur Verbesserung des
israel. Kultus um die Mitte der ersten Hälfte des
vorigen Jahrhunderts. Entwickelte sich aus der
„Altschul'' zum ersten modernen Gotteshaus in

Böhmen. Die Tempelweihe fand am 12. Februar
1835 statt, am Geburtstage des Kaisers Ferdinand.
Die Festrede hielt der Prager Dr. Zacharias Frankel.
Der erste Prediger war der Altmeister der jüdischen
Wissenschaft Dr. Leopold Zunz, der zweite der
gefeierte Kanzelredner Dr. Michael Sachs, der
dritte Regierungsrat Prof. Dr. Saul J. Kämpf. Dann
folgten Gelbhaus, Kaminka, Fischer. Jetzt wirkt
Dr. Ennan. Schwartz.

DerKaiser Franz Josefsejubiläumss
tempel in Prag wurde am 16. September 1906
eingeweiht. Die materielle Grundlage zu dem in

maurischem Stile ausgeführten Bauwerke bot zum
gröf^ten Teile das Vermögen von drei alten Synagogen
in Prag, die dem Assanierungsplane zum Opfer ge=
fallen sind. Es waren dies: Die ZigainersSynagoge,
die anfangs des 17. Jahrhunderts von Salkind Zigais
ner erbaut wurde, die Große HofsSynagoge, ebene
falls aus der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts
stammend und für deren Erbauer Jakob Bassewi
Edler von Treuenberg gilt, und die Neusynagoge,
die um die Mitte des 17. Jahrhunderts erbaut sein
dürfte. Im Jahre 1908 ging der Tempel in den Besitz
der Prager Kultusgemeinde über. Rabbiner Dr.
Aladar Deutsch.

Prager jüdisdie Organisationen.

Repräsentanz der Landesjudens
Schaft des König r. Böhmen.
Schutzverein „H o r t". Die Ziele und

Zwecke des Schutzvereines „Hort" in Prag sind die
Pflege der Freundschaft unter einander, das ideale
Anstreben der Bruders und Menschenliebe unter
den Zugehörigen, die moralische und materielle
Hilfe für die Bedrückten und Hilfesuchenden, die
Fürsorge für die Witwen und Waisen, die Pflege
ethischer und kultureller Bestrebungen. Der Schutz«
verein „Hort" hat sich während der Kriegsjahre
in reichstem Maf3e aiit Kälteschutzarbeiten für
die Kriegsfürsorge betätigt, durch Geldspenden
für die Kriegsfürsor^e auf allen Gebieten beigetragen
und mit wiederholten Liebesgabensendungen die
im Felde stehenden Kämpfer erfreut. Kriegsanleis
hen wurden bisher über K 100.000.— gezeichnet.
Die Flüchtlingsfürsorgc wurde^mit reichen Mitteln
unterstützt.

Distriktskom itee
Tuchmachergasse 34.)

zur Unterstützung

Zionistisches
für Böhmen. (II.,

Kreuzerverein
isr. Waisenmädchen im König r. Böhs
m e n. Gegr. 1877. Alljährliche Verteilung einer
möglichst großen Anzahl von Stipendien an arme
nach Böhmen zuständige Waisenmädchen und die
Erhaltung des Mädchenwaise.ihauses Puchmajers
gasse Nr. 5, wo 30 Waisenmädchen erzogen werden.
In den letzten Jahren wurden alljährlich 150 Sti=
pendien ä 150 K ausgeschrieben.

Isr. Spitalbauverein in Prag. Gegr.
1908. Zweck: Erbauung des isr. allg. Krankenhauses
in Prag.

Comit^ zur Unterstützung armer
isr. Wöchnerinnen. Gegr. 1832. In den Kriegs«
Jahren 1914—1916 wurden bis nun 335 Flüchtlinge mit
Geldbeträgen und Wäsche unterstützt, nötigenfalls
auch mit Pfle^jerinnen versorgt.

•".^jÄ^i^^'-^
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PrivataFraucnvcrcin zur Erzics
hung armer isr. VC/aiscnmädchcn.
Verein ,,Chanuka h''.

lüdische Toynbeehalle.
Verein zur Errichtung und ErhaU

tung eines allgcm. israelitischen
Knabenwaisenhauses für Böhmen.
Gegr. 1898 von den Humanitätsvereinen „B'nai
BVith" in Böhmen. Der Verein hat den Zweck,
armen isr. Waisenknaben in Böhmen Pflege und
Erziehung zuteil werden zu lassen und sie zu diesem
Behufe in die in Kgl. Weinberge und in Luck erricha

tetcn Waisenanstalten aufzunehmen. Der Vors
stand besteht aus 38 Mitgliedern. Der Verein
erhält folgende zwei Institute: Das Kaiser Franz
losef I. lubiläumssKnabcnwaisenhaus in Kgl. Weins
berge. Das Kaiser Franzsjosef I. lubiläumssKnaben«
waisens und Ferienheim in Luck.

Israelitische Brüderschaft für
Krankenpflege(Dcrech Jeschara und
Maskil el dol). Gegr. 1770. Erste Statuten
verfaßt von ObersRabbiner Ezechiel Landau, bea
stätigt von der Behörde 1791. Zweck: Den Mita
gliedern in Krankheitsfällen beizustehen und für sie

die üblichen religiösen Funktionen verrichten zu
lassen.

Verein für israel. Ferienkolonien.
Gegr. 1892. Zweck: Schwächlichen und kränklichen
Kindern in Prag alljährlich zur Kräftigung ihrer

Gesundheit einen Ferienaufenthalt zu gewähren.
Ein eigenes Ferienheim in Lubna bei Rakonitz
wurde mit einem Kostenaufwande von K 50.000

angekauft.

Zinsbeitragsverein. Zweck: Eine Ana
zahl wirklicher Mitglieder zu den Mietzinsterminen
zu beschenken. Den wirklichen Mitgliedern uns
verzinsliche Mietzinsdarlehen zu gewähren.

Isr. Lehrerpensionsverein. Zweck:
Isr. Lehrern, Religionslchrern und Rabbinern in

Böhmen für den Fall ihrer Dienstunfähigkeit
Kuhegenüsse zu erteilen, desgleichen deren Witwen
Pensionen und den minderjährigen Waisen bis

zum vollendeten 17. Lebensjahre Erziehungsbeiträge
zu gewähren.
Verein zur Errichtung von Volkss

küchen nach isr. Ritus in Prag.
Besteht seit etwa 10 Jahren. Zweck: Verabreichung
streng rituell zubereiteter Kost. (25 Mitglieder.)

1914—1915 wurden täglich an mehrere hundert
galizische Flüchtlinge Frühstück, Mittagmahl und
Nachtmahl verabreicht. Der Verein hat bei ver=

mindcrter Besucherzahl (da ein großer Teil der
Flüchtlinge heimgekehrt) auch gegenwärtig weiter

einen täglichen Besuch von 200—240 Kostnehmern.

lüdischer Schulverein. Fördert den
jüdischen Unterricht auf dem flachen Land, im
Kriege vor allem die Flüchtlingsschulen.
Israel. FreitischsVerein. Gegr. 1859.

Zweck: Unentgeltliche Mittags und Abendkost für

mittellose Volks=, Bürgers, Handelss, Mittels und
Hochschüler, Lehramtskandidaten und Zöglinge
des Konservatoriums und der Kunstakademien.
Der Verein besitzt ein eigenes Haus in der Leih«
amtsgasse mit großen Speisesälen und ein

bedeutendes Effektenvermögen. Er hat in den 57
Jahren seines Bestandes 2,071.154 Kostportionen
mit einem Aufwände von 1,097.600 K verteilt und
zählt 3700 Mitglieder. Durchschnittlich 240 Kosts
nehmer täglich, darunter derzeit zahlreiche hier

die Schulen besuchende Kriegsflüchtlinge.

Isr. MädchensFrcitischverein.
Jüdischer Beamtenverein.
Verein zur Förderung und Vers

breitung der Wissenschaft des Jus
dentums „Afikesjehud a".

Israel. Landes»Lehrcrverein in
Böhmen. Zweck: Fortbildung der isr. Lehrer. Hes
bung der isr. Volksschule und des Religionsuntcrricha

tes. Förderung der materiellen, gesellschaftlichen und
staatsbürgerlichen Stellung des isr. Lehrerstandes.

KunstgewerbevereinBezalel. Zweck:
Förderung von Kunstgewerbe und Hausindustrie
unter der jüdischen Bevölkerung Palästinas. Der
Verein begann seine Tätigkeit mit einer Ausstellung
der Erzeugnisse der BezaleUSchule in Jerusalem,
welche vom Leiter dieser Schule Prof. Boris Schatz
arrangiert wurde. Weitere Ausstellungen im Künstlers
hause Rudolfinum und im Rahmen der Erzhers
zogin ZitasAusstellung, ferner in Aussig, Budweis,
B. Leipa, Pilsen usw.

Jüdischer Volksverein „Zio n". Gegr.
1899. Zweck: Propagierung der zionistischen Idee
und Förderung kultureller, wirtschaftlicher und
humanitärer jüdischer Bestrebungen.

Jüdischer Frauen verein. Der Verein
bezweckt die Pflege zionistischer Ideen, Hebung
des jüdischsnationalen Bewußtseins durch Pflege
der Kenntnis jüdischer Geschichte, durch Abhals
tung von Versamn:ilungen und Veranstaltung von
Festlichkeiten zwecks Zusammenschluß der jüd.

Gesellschaft. Der Verein erhielt durch einige Jahre
eine jüdische Kochs und Haushaltungsschule, hält

alljährlich ein Purims und Chanukah=Kinderfest ab,

gründete eine Obstbaumschule auf der Mädchens
farm Kinereth. Errichtete und erhielt durch viele

Monate ein Reservespital des Roten Kreuzes.

VereinJüdischerHochschüler„Bar
K o c h b a". Im Jahre 1893 wurde ein jüd.snat.

Verein „Makkabäa" gegründet, der 1896 in einen
„Verein jüd. Hochschüler'' umgewandelt wurde,
aus dem 1899 der „Verein jüd. Hochschüler Bar
Kochba" entstand. Vorträge, Seminare, Bibliothek,
Herausgabe von Jugendliteratur etc. Eingerückt:
30 Mitglieder, 26 Alte Herren. Auszeichnungen: 21.

Gefallen: 8 A. H. A. H., 8 Bb. Bb.

Leses und Redehalle jüdischer
Hochschüler. Zweck: Vereinigung sämtlicher
jüdischsnationaler Hochschüler und Hochschüles
rinnen und ihre Vertretung nach außen. Bibliothek,
öffentliches Lesezimmer, zionistische Sektion. Der
Verein führte den Kampf um Anerkennung der
jüd. Nationalität an den Prager Hochschulen und
arbeitete gemeinsam mit der Wiener und Brünncr
„Halle" — dieses Kartell besteht seit 1913 — an einer
Reichsorganisation der jüdischen Studentenschaft.
Im Felde: 63 Mitglieder. Auszeichnungen: 14. Gefals
len: Fünf Mitglieder.

Jüdischer Wanderbund „Blaus
W e i ß". Ortsgruppe des österreichischen Bundes
„BlausWeiß" für jüdisches Jugendwandern. Zweck:
Der österr. Bund „Blau=Weiß" für jüdisches Jugends
wandern bezweckt die Pflege des Wandersports
unter den jüdischen Schülern und Schülerinnen,
die regelmäßige Veranstaltung von Wanderungen,
um dadurch den Sinn für das Naturschöne, das
Mitgefühl für alles Lebende zu wecken. Der Bund
verfolgt keine religiösen oder politischen Tendenzen.

Jüdischer SportsKIub „Hagibo r".

Zweck des Klubs ist die Pflege des Sports zur
Förderung des jüdischen Selbstbewußtseins. Vers
anstaltungen: öffentliche und interne Fußballwett-
spiele und andere sportliche Wettkämpfe.

Jüdischer Turnverein „M a k k a b i".

Die „Jüdische Turnerschaft" bezweckt die plans
mäßige Körpererziehung des jüdischen Volkes
und die Pflege bewußtsjüdischer Gesinnung. Sie
verfolgt keine politischen Tendenzen. 60 eingerückte
Mitglieder. Gefallen: 5. Auszeichnungen: 22.

Klub jüdischer Frauen und Mäds
eben. Zweck: Vermittlung jüdischer Werte (Gcs
schichte, hebr. Sprache, jüd. Literatur) an jüd.

Frauen und Mädchen. Erziehung von Kindern zum
Judentum. Unterstützung und Förderung der jüdis

sehen Kolonisation in Palästina. Institutionen: Kin?:

derhort für galiz. Kinder. Teeabende für öth^i-s

tende Mädchen. Kosthausvermittlung. Vorarbeitcii

zu einem jüdischen Kindergarten für Prager Kinder.

Jüdischer Arbeiterverein „Poal
Zio n". Fraucns und MädchensSektion. Juger^

Sektion.

% '1
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7-A Crediton Hill
London N.VV.6

S.Juni 1978

^ehr g«o),rtor Herr p/nkorneil,

ich bin etwas heunruhirt wpII -.-/.h » 1

noch von Ihrea Büro "tn! v 7
^'^^^ ''"" ^'^"«n

^^h. für .lietenänL dei
';»;^^"««^««t:^ti,:ung erhalten

Prag". Diese ."endun/i ff V '"*'^^'^s "Das jüdische

^»ni^ng i.t i„ >.el„„„ ,WM,L
•'^^'"" ""'•' «» *>-

Da ich Lnde nächster uoche für ^ t;o,.».»,>
muüä, w-.'r,> ich TJ-r»«

ucae lur
j> k/ochen verreisen

dankbar.
^'''* '''"*' ua^ehende Antwort

i'iit beiritem Gruss

Robert V.eltsch
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15^lai 1978

I

Sehr geehrter Herr Pinkerneil,

V^fto Hnnuiicript einer Einleitung für Das Jüdische Pra^'* ist
jetzt abgeechrieben \*nd ich übernende ea Ihnen in zwei
Exemplaren, <ia dies vielleicht die technische Handhabung

erleichtert. Ka] Iß 3ie irgendwelche Anderun.(^en vorschla^ren»
laciaen »'ie eß nich bitte wii^aen. 3i0 liatton air über die
gewünschte Länge keine klare Anweisung p;egeban, aber ich
hoffe, laus ich für die.'sen Zweck de^j Pichti^re Ketroffen habe.

Ich wollte Sie noch auf etwas aufnerkr>ara machen. Ks w'ire

rati^arn, die Vorlage nochnals auf raöj.^liche Druckfehler prüfen
zu lassen. Beim Blättern fiel mir z.B. f*in Druckfehler auf
oeite j55 ^^^-> Orif^inals in der Überschrift eines Artikels von
Ernat »veiss "Keinr.eite" , statt '^l-Q-einseitc". Ein solcher
Fehler l'-^'sst sich wohl auch bei photostatischer Verfiel f*^^lti,rung

durch einfaches überkleben (ier Vorla.^^o .gutmachen.

*ichade iass mmn nicht auch ein Perscnenvorzeichnis '^lit Kurz
Biographien fnfiir^on kann; (\blb w'-ire aber eine zu grosse Klein-
arbeit, und wer riarauf 'i>»ert lejf?;t, icann das Meiste in Nach-
schlagewerken finden; für diesen Zweck ist auch Goldstacker
Kut. Dieser ist jetzt Profeasor an der IJniversity of Sussex
in Brichton^ Knf^land,

Ich bitte mir jedenfalls den Kiijpfang di«^ser .Sendung
zu best \tigen.

Mit freundlichf»n Grussen

Pobert Wttltsch
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5-5.1978

Sfhr seehi'ter lierr PinKcrneil,

Ich habe Jetzt den Kntwvirf für eine Eiul^itimg für die

reuaun^ab. von "Daa Cauische -ras". Am; ich achcn vor-

der Kjxt*xL.'ro:>he, die r.dch ic Anril betroffen hat, vcrbe

-

r«-it^t hatte, f«rtffi..rffe«tellt. ??un liuoö dar, ..anu3crxpt

norh ?>bR6ti'>pt .-.rden, d,-.;i wird verMmtlich noch o:.ni,To

Zeit dauern, d& :ne.ne i'rau, di ^olch-. Arboiton immer

für ;nlch treniacht hat, leidor nicht nehr da i.it. ns i^t

nicht laicht, in Lonlc.-. eine Typist für einen i.olch-n

deutschen iext r.u finden. Ich hoffe aber, I^^"«"/"

Vorla-e bis m'.e nich.jter -oche, eloo etwa biü l^.t-ai,

zu.';5end«n 5>;u k'dnn^n.

3ie haben rair freilich noch keinen Vertrapjeentwurf Hir

r.icine Betoilinun,^ -^n Mosern 'Intornehnen r.ukornen 1««««"'

roch «,ich über die ublich-n Bö-iin-un.Ten inforniert. Ich

bin auc'r intereöEiert, r>lnip:c Exemplare von der ^ euauagabo

7,11 erhalten, faTls :'.ein Vorwort dort er^^cheint.

inzwiachen vorbleibe Ich r.dt freundliOien (irmuien

Robert i.elt^ch

I
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Herrn
Dr. Robert Weltsch
7 A, Crediton Hill
London/England

29. März 1978
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Sehr verehrter Herr Dr. Weltsch,

es ist nun schon wieder einige Zeit nach meinem Besuch in London vergan-

gen, und wir hatten verabredet, daß ich mich melde, um nach dem Stand des

Vorwortes zum "Jüdischen Prag" zu fragen. Das Interesse an diesem Buch ist

derart groß, daß ich schon ganz begierig auf seine Publikation bin.

Ich bin weit davon, Sie zu drängen, wäre aber dankbar, etwas über Ihre Ter

mindisposition zu wissen.

Mit den besten Grüßen, auch an Ihre Frau Gemahlin,

Dietrich Pinkerneil

GeschörfsfOhfer Oetrch Pnkefneil

BankvertxxJungen

Dresdr^ Bank AG, Frankfurt/Man Konto Nr 4000559 (BLZ 50080000),
Postscheckkonto Frankfurt/Man Nr 37390 603 (BLZ 50010060)
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Zur Einfahrunti:

0mm JSdiBChe ra^t von deaj in dieser 1917 erschienenen

elechrift die :^edo ist, existiert nicht mehr* Hie no viele

Fhlnomene der • relativ nahen - Vergan.^enheit ißt auch dieses in

unserer revolutionlren und in rascher Verlnderun^; befif^dlichen

Ciecenwart nur noch eine '.rinnerung der titelten Generation der die

Katastrophen de-i 20. Jahrhunderts überlebenden. In einer kritischen

B]^che der earo^^Iiochon und der jüdischen Qeachichte hat aber

dieoeg ' ra-; eine beinerkenswerte Rolle gespielt, deren literarischer

Siederschla}^ eine rjirenart aufweiet, die aus der (geistigen Rntwick«

lang der Kpoche nicVit wejz idonken ist. Darum hat auch das vorliegen-

de Buch einen dokumentarinchen vert, der weit über dao hinausgeht

|

was diu ur8prtln;?:lichen Herauggeber beabsichtict hatten»

Der . reiO| AlU dem diese armelöchrift hervor, :«ganr:on ist,

e*nd unter de» Cinflu^ von .-artin Haber, ^s erac .eint daher be-

sonders aneeaiessent da** der .^euiruck dieser iSngst votn :üchor.r;arkt

verschv^unienen ublikation in dem Jahre erfoljti d.^s aas 'nla'^

de > hunlertsten Geburtstags des 19^5 in Jerusalem verstorbenen

beisen von jQdischen Inatitutent aber auch in nichtjadischen Krei-

sen ala .v;artin 3uber-Jahr proklamiert worden ist« Als zwanzigjäh-

riger hat 3 iber sich der Zionistischen Bewegung angeschlossen und

gehörte dort 1901 der Gruppe an, die sich vor ©Henri für Kulturarbeit

einsetzte, d* h* mehr ert le^jte auf wicderbelebang des geistigen

Susaminenhangs als auf Formen der Organisation und auf politische

S;chlasworte# Jiese 'Fraktion" ^ wie sie .nich nanntet der auch der

spitere ^ risident und Grtlnder der HebrSischen rjniversitSt Chaim

Weitzmann und eine -eihe kOnstlerisch and literarisch aktiver er-

eSnlichkeiten angehörten, hat das^ in dem 1901 neu begründeten

JOdischen Verlag lerlin dag '»erste "^uch der jtfdischen "^enainisance^*

herausgegeben, den »'jadischen Almanach'» von 1902^ ein^illustrierteii

Sam ^l^ift^ literari.'^cher und kUnrstliacher Arbeiten weat jfldiacher

und ontjadischer Autoren* Di«« war das Vorbild für eine ganze '^eihe

spiterer Publikationen «hnlicher Art, zu denen auch "Das JOdischa r^rag"
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2U rechnen ist* Bubtr, in Wien geborent»ls Jugendlicher io Hause

meo rolvatera in Lefflberc (heute Ltot) er^ogeni hat sich nach

1903 von politischer TItigkoit zurückgezogen und aich der deutschen

Uadichtung chaaaidischer Lebenden gewid-et. In dieser Zeit wandte

aich aein Interesse den literarischen Artikulationen mystische«

Erlebens 2a#

1909 foli:rta Buber einer .inladun^j da« I ra<-er zioniatiachen

iJtudentenvereins Bar -ochba u :d hielt in rag seinen Vortrag aber

dma .^eaen de3 Jadentums* Dao war r'ür den intellektuellen oektor A%m

Prarer Judentums ein zenlralea l^rlebnis und der Beginn von 3ubers

en er Beziehua^' zu ra . Viele von den -lutoren unsere^ oammel-

achrift sind erat von da an in d-n reia moderner jadlscher '^ultur-

baatr^bun^en gezo^^en worieru

D#r '>folg dieser Veranstaltung; hat*e zar "^olgei da"^ eine

innige Vcrbinrlung zwischen Buber und den erwähnten ^tudenlenkreia

entstand» worauf 3uber selbst anapiolt in len orten die in der

:Ä«il#lachrift an erster stelle ab eir;ckt sind. In den folgenden

Jahren hielt IViber noch zwei !eden in ra_:| so entstand daa «okumentt

das 1911 unter dem Titel "Orei xeien Ober das Judentum" im Verlag

von HUtter 8< Loening erschien und eine Kjoche neuen jOdlschen

Denkens eröffnete, die auf das en-ste mit dem Jüdischen ra ; ver-

bunden war, ines der ersten ; rodukte dieser ge-stican r>tur?5i-und-

Orattg-Periode war das untor der ' egide Bubers vom Verein ^ar Kochba

M «
herauspre.-rebene, von hans ' ohn redigierte .'^amnelbuch "Vom Judentum' ,

4ma wie sine :enaation in der jtld Ischen Welt wirkte und we jan seiner

undogtaatlathan Haltung lebhafte Diskusrdonan hervorrief^ u.a. auch

auf dem elften ::ionistenkongre'^ 1 der in ian stattfand. Auf diesem

Kongra'? wurde unter anderen 41# Errichtung einer jfid lachen Universi-

tSt in Jerusalem bea-hloaaen, vor allem im HinblicV auf die studier-

bedürftige jüdische Jujend Rua^landst iie im Zarenreich keinen aus-

reichenden ::utritt zu Oniverßitaten hatte» ^ine gro^a Zahl jüdischer

Studenten au3 mseland studierte danala an achweimerischen und deut-

ac hen JniversitBten und bildata dort Zellen Jüdischer Kultirarbeit*

i^mm^mmmm

• Verlag Kurt olf%Iei;Zi5 1915
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Die« ist «iner der 'Jrtlndet warum bis aum erdten ^eltkritg die

Outaöhe räche die liügua franca des /eltJudentums war. (Der

irundatein sur hebriischen aniversitit wurde allerding» erat ia

Jahre 19?5 in Jerusalem ^ unter völlig veränderten Verhiltniasen

gelegt»)

D«r jOdieche ^^ektor der •*:)reiv5lker8tadt" (Tachechent Deutsche»

Jaden 1 ;t in den letsten Jahrzehnton oft beschrieben und analysiert

worden» vor alletn weil auu iluu ^in Mann hervorge.^^ngen ist» der

als eines der ^^^^^^^ Genies der zeiti^önBsi^ischen Literatur gefeiert

wird: .'ranz r afka. Dfkü jüdische lüleraent und ebenamilieu dieser

einzitjartigen ;'igur konnte nici.t übersehen wo/den» obwohl 1 afka

selbst nur ande des organisierten jüdischen Lebens stand, ^.s

ist das Thetaa unzähliger ^s aya und Doktorarbeiten <:eworien» Da«

durch ist die ealitSt und "Problematik des (einstigen) Jüdischen

ra_^ de^, l>ewu'^t3cin der jjeistig interessierten Kreise in Westeuropa

und :{y>erik:i nffher ;erTckt worden als las früher der l^all war. ^^u

der 7ieit» in ier das hier vor^^elegte 3a«cielwerk erschien (1917)$

war der Huhm afkas erst in 3eine»-nAnfSngen» nur in einem kleinen

Kreis von reanden ^;<or' anntj die cJ^o'^en enisT^iatisCüen r^:oaane des

Dichters ( :>er ^roze^» Das ;chlo'^t Anaerika) wurden erst nach seinem

^ j?M erfGlitten ^ode veröffentlicht. In der aas;:e^1ehnten Kafka-

Forschung besteht tibereinst i.-T^mung; darüber» da ^ seine ersSnlichkeit

und sein .^erk ohne Kenntnis d%r AtaosrhSre des vord?!*/ Jüdischen

f nicht verstanden v/erden kann.

Prag» heute die Hauptstadt der sozialistlsehen tschechoalo-

vakiachen 'Republik» war damals eine Soterreichische Itadt» in der

das Nationali tSten- roblem in stei^endeü Haaase z\xm beherrschenden

Faktor geworden war. Die Maiase d*r r>ev81kerunjf w«r tschechisch» di#

deutsche Minderheit bestand vorwiec:ond aa» Beamten und Militlrs^

einem r reise des alten bShmischen Adels» Wiaaenschaf tl/(ern und

Intelle tuellen» und einem Kin?ichlag von DeutschbShaen (spSter
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id«t«niatider genannt), <U«, in ?!«n deutschsprachigen Teilen

des K3nigarelcho3 be1iel«»tet, in deeaen ffmift. uni Oniversitlta-

Btadt anstasis geworden waren, "le Juden wurden, schon au« sprach-

lichen Gründer., alA Bestandteil des deutschen Rektor» betrachtet,

sie waren in ihrer Hehrheit tatoachlich in liberalen Deutachtura,

daa aeine urzeln von I^A^ herleitete, integriert, obwohl eine

gro^e "ahl iiich etatiatisch sur tsCiechieohen Mutters.racüo be-

kannte/!. Da sie flberwi«gend dem gehobenen und gebildeten fittel-

etand ange-örten, waren öle .-irtafthnftlich und intellektuell ein

bedeutender Taktor, In politischer Hinaicit waren oie eine 'tlriung

des ')eut»ohtaa8, daher von ian ''ochechen anee feindet, wurden nber

auch von dem Grof^tteil der v'Jlkinch und smtisfRiltisch ein-entellten

Deutschen • vorwi.> :or»d der Studentenschaft) alo paaaenfrorad scharf

abgelehnt! war doc schon vor 191'» •« <!•« '5ur.-.f des Obersteir^arten

National itttankaapfas gtraAa in nShraen die Bewa;:un,: erwachsen, die

alle illaaante 'las epltaren .Nationalooaialiafnus in sich trug.

•nrotz diesen Beeinträchtigungen um] trot» ftlagtnt liehet? Aua-

aohroitanjsen rait aerbrochenen Fonoterachoibon und poliaailic lera

"inschr.iten war 'an deutschsprechende ra : auageseichnet durch

ein intenaivao KulturLcben, dfta ohne den Beitraf der Juden unraSg-

lich ce'.ojcn wBre. "^'ic volle r^sansi^oati-jn der Juden wurde erat 1367

verbrieft, aber schon vorher war der nteil ««r Juden an der kultu-

rollen ?ati«kait bedeutend. Im profaieionallen leben, nie Wissen-

aohaftlcr, 'V nker und Journalisten vor allen aber als Kulturkonsu-

enten spielten sie eine entscheidende :?olle, besonders auflllig

war das in Theater, nno 'Heue Deutsche Theater", zuo^-iien mit dor^

II'
f.Bni^lichen Und« :theater", wo 17^7 die remlore von l'.oznrto

Don Giovanni stattgefunden hat, war in einen hSheren Maa«3e alo

an andern Orten ein Mittelpunkt des kflrntlerischen und gesell-

sehaf tlichen Lebens, "a stand durch viele Jahre unter der Direktion

von Angelo Neutaann (neatorben 1910), Diesar Vagnerianer, ehasaliger

Op*raafti8«r und etttial«r Organisator, war der Erfinder der sogenann-

ten Haifas spiele, die jShrlicv, die opitaenleiatungen anderer

1
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deutochaprachiger ar«««tisch«n3ahnen sowie! Inobesonder« »in glln-

zende» internationnlee Opernyrograran mit den hervorragendsten

Kuaüorn und oSnGern der elt (Hozart-Zyclue, Wafner-aycluo, Verdi-

Zyclue, etc.) nach > T»g brachten, "eitdeir. sind solch« Featspiel-

wochen In unzHhlicron UHdten zu einer 8t«ndij5»n Kinrichtung geworden,

doch nur weniße wissen, daf^ diese ihren Ursprunn; in Fräs and im

KOf f von Angelo N.'uaann hat, .'ao die Zusa-nmensetssuns de« rublikuma

it

anlangt, konnten die Vac^r Haifests -iele beinahe als ".indisches

Ereiijnie e:i )funden werden, Ot .iacifolger .eumanns als Iheater-

direktor war aln anderer Jude, Heinrich Teweles, ehetaaliger Chef-

redakteur dM rrafjer Tagblatt, der auch da 'Juch "Goethe und die

Juden" geschrieben hat»

Die jUngero «enoration dieses jadirschon sargertums in ersten

Ja-'-raehnt de« »wansisoten Jahrhunderts war sehr stark au Literatur

and Kunst hin^^eaotjen; es gab da ein« relativ gro^e "abl von gr8'^«r«a

oder mimleren Talenten. lUne ßanze oihe von ichriftstollern »«r-

Sffeatlichte Arbeiten in Zeitschriften, besonders in den rganan der

damaligen literarischen r.vantt;arde. :'adurch wurden auch Beiiehungen

«it literarischen und publizistirjchen Kreisen in Wi«n und in reichs-

deutschen Stidten anseknUpf-. Sc bildete sich die loae ausaramen-

gefBete Gruppe, die von ihrem Chronisten iax ^rod sptter "'«r

Prag«r Kreis" benannt wurde,^' Unter den jttnceren Mitarbeitern

unserer na^imel chrift sind eine ganze eihe von Autoren, dl« ala

Angehörige des "enseren" oder weiteren" Prager Kreises einzureichen

sind. In ;Ta£ selbst erschien seit 191? eine we^en des r riegsaus»

braches kurzlebige, aber .ionierhafte l)eit,.3chrift, die sich U«rd«r-

Blltter nannte; sie war charykteristiacherweia« «In Produkt der

starl: Sathetisc : eingaatallten Mitglieder der "Johann Gottfried

l'.erder V«r ini=:un :", einer Ju^endloge d«8 böViaischen Kr«is«3 d««

jadiachen Ordena H'nei J'rith, und war, «rnutist von Hofmannsthal,

redifjiert von Willy Haas, 6^m ^ohn des Qro'^prasldenten d«r I-og«,

Ol« Zahl und -^.if^enart d«r litorarisoan Talente kann hlor natarlich

f
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nicht darrestollt warden« Willy Hans fnnd nach dam Kriaße ain weitaraa

Wirhungofeld als »adaktaur dar "Literariöchen \I9IV' in nerlin^ dar

da«al8 wohl badeutandnten dautschapraehic^en llterariaehan Rerua»

Diaea kurzen Hinwaiaa aflsaen hior genQ^jen. Kina urafaaaattde und

au5,;ezeichnoto 'tlrdieung findat aich in dem Aufaatg von Hano rremar

"Dia :)raiT81hcr«tadt Prag" (Tal Aviv 1961)^ no aai nur kurz noch

erwthnti da'^ in der nachstaliniatinohan Aara, ala eine 'nzahl der

in den fanfzißer Jahran vo« •taliniötiachen laglsa zw schweren

GafBn;:nia«trafan verurteilton komnuni^tirohani meist JBdiochen

Intellektuellen rehabilitiert und aua deiü Gaflngnii^ entlaaaan v?urden

(die Hlagariohteten konnte man zwar 'Vehabilitieran*'| abe^ nicht ina

eben :v.:r1cVrif-!}n)| unter der I'flhrunc deo vorher frleichfalle ainge-

karierten :lermanißten derr ra er niversitlt "::?uard Crv-^ldatScV ar ain

intensives Tntereaaa rtr die bisher in dar epublik ignorierte

*^ra,-er dautnche Literatur elnnatata» Diaa manifaatiarte eich zuerst

1963 auf der in i iblice bei . rag; ^^$3 ab^jahal tenen Konferenz ober ^>ana

Kafka und dann I9C5 auf einer aweiten ier gaazen Gruppe dieser

r^chriftateller .jewidrr.eten Konferenz, ober die «splter in deutscher

Sprache ain ausfaurlicher Bericht unter deT Titel *'»'al t freunde ' •

arachien. Da« war freilich offiziell nicht sla "jOdi -chaa" Krei^^nia

geplant oder sekennzelchneti •^hec dar Qberwiagend Jüdische Charahter

dar Grupjpa konnte nicht verborgen werden und seine I roblematik wirda

galagantlich erörtert« v^er r^inberufer und apiritu» rector dieser

ionferenZf "^'duard Goldstüokeri durch seine hervorragendan Kafka-

tudien bel<annt« datiert in aelnasi umfa-saandan :i:r3ffnun,^srefarat

die "Olanzzeif* dieser ra:;er daatachan Literatur von dara ^^^k er*

folgten Auftreten von *^Hin'?r "^ria 'ulke, dar kein Jude wer« Aber

ia der von GoldatBcker dann aufgefQhrten - oVine die5 nicht ganz

Tollatindigan • Liste von 27 ch-iftatellern sind nur 3 oder h keine

Juden« Unter den Referaten waren mehrere wertvolle otudien.

T-w : e3 alles gehört au dem Hintergrund das aodarnen "JOdi^ichan

#ras"« na'^ die otadt auoh eine gro'^e jaü-che Ver^:an4;enheit hat.

Luchterhand I967
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davon s#«ig«n viele Monumente: die Altne isyna^^oge MMI 4mi 13«

Jalirhundertf das alte JOdische 'athau.«? und der aalerischent

teilweiöe gut erhaltene Friedhoff der vom Anfang des 15. Jahr-

hunderte bia z\ir Sahlie^ un/r 17S7 zur Peatatung dionto, allea

in dem Bereich dea ohemalicen Ghetto, der apSter nach Kaiser

Jooef 11. f dem Urheber dea Toleranz-Udiktes (17S>) benannten

J^aafstadt^ und heute unter Denkaalachata steht. Das n^rtm atatt-

liehe jldinche r'Uaeum und zahlrelclie hebrSifsche Do'<umcnto des

Mittelalters und syna.^ogale Kunatgo -enstSnde r JSnnen hier nur kurz

vermeri.t werden. Auch diese hi jtori:>.che Seite wird in BeitrS.^en

ter >am«el3Chrift behandelt. Auch haben Jfldi^ohe chrif tateller

dieses "ahrhunJertbeginns viel beif^etragen zu den Vermachen, eine

Brac!:e awiachen da« dautaohen und t3Ch#«!ii3Chen Kulturkreis zu

schlagen und dadurch ein ber^^eres Verhältnis zwischen don beiden

einander fast fretndfgegenaborstehenden VSlkern «u schaffen. Eine

Heiha Ton fibersetaungen tschechischer Lyrik sind in der an^el-

ichrift enthalten.

J<r

Der Krie^if der 191^ -i^.uabrach und die eurooSische lulturwelt

in ihren '.«rundfasten er rchBtterte, hatte für daa JJtdische 7olk

uner«#»3liche i^'ol£;en^ de^en .'^haraVtftr an dieser ^teUe nicht im

Einzelnen erörtert werden kann. Ks sei nur darauf hingewieaani da^

dar LSnderkom, leXf in dem die ^ro'^e Mehrheit des jödischen Volkes

lebte (von den Satlichen Provinzen reussana und ^^terreichs bia

ainschlie'^llch da« «Mialifjen !hta«ia»ö^i- ölen» Litauen, Jen baltischen

Lindarn and den Karpatheallndarn) eines der entscheidenden Kriegs-

gebiete wurdet in einem liewegungakriagf in dem oft die Armeen hin

und her trieben und die aeherracher wechaalten. Die Jfldischa/ Be-

völkerung^- wurde oft vertrieben oder multe flüchten. Ihre Leiden

waren gro^t wenn auch nicht ao katastro :hal wie im zweiten Weltkrieg;

im 191^-1:^13 Krie^: wa ^die Zivllbev511iarung i« allgaipeinan noch nicht

direkt in dar Gefahronzon© wie n^ch 1^59# Aber 'sycholo{!;isch

'/

y
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brachte der Krieg eine .^ewalti^e HeTolutioa, im jOdiachen 3#klur

nooh ineur als bei Aaa aMern VSlkern» i;ie AktualitSt der Judenfrage

wurde offenbar für Jedermann* Die Jtadt /ra laj$ im Hinterland

|

FlugaAsriffe in fsr9^0Tnm Ausroa^ fanden d&iaala aoeh nicht atatt* Aber

die rataaohe rieg'% die kurz zuvor im allgeriieinen als ein i lifinomen

der barbariachen V r; atiK-enheit aufgefa'^t worden wart brachte eine

tiefe Hevolution aller i^ebens- und 'enkenöboairke. Aue- die 3aai«el«-

ecrift Jao ische ra^:', die von der Redaktion der ra er jüdi-

schen /.ochenechrift '\ielbatwehr" au« Anla'^ ihres zehnjährigen >e-

Stehens geplant war^iat eine Kriega-i ublikation* ;iie konnte aar ent-

•tehen» weil ihr cdakteari :iegsilild Kaünelöon*! einer jtidiöchea

Familie enlsta i uet die erat kurs zuvor au« .uaeland in daa 83ter-

reichiöclie Shöen ein^-ewaudert und noch nicht naturalisiert worden

wart haaaaleon war etaatenlos** und daher nicht Wehrpflicht igt

wÄhreud die anderen im dienatpflichti^jen Alter fcjtehendent mit der

"öelbstwehr'* verbünd nen liar Kochbauerj^ aa der ront ataudeu» ,>ie

gesaate ueuarti^je und weit veratigta Redaktionaarbeit leitete er

aliein, nur unter^ttttat von einer AeaiatentAn (uad spBteren Ehefrau)

Llße elteeh. Eine '^eihe von i.eitrStsen der Sawaelechrift (darunter

auch der des r.chreibers dieser Zeilen} kaaeu aus dem Schötssengraben«

In vielen ufsÄtaea und i>ichtungen sind die direkten oder (schon

n der i^aaaur) oft nur angedeuteten uiaweiae auf das Krie>>»se*

acheher^ spürbar

•

In rag war der r.ustrow der Jtfdlschen PlUchtlinge aus Galiiiien

und Bukowina von ötarkem .influ'". auf die aaaiaaige JudenUeit. Mekaa

der Organisation philanthropischer FQrsorge för die heiaatloa gewor-

denen :charent fHr die geeignete Institutionen geschaffen werden

«u^^tent entataad auch ein elgaaartigaa i ulturlebent vor allea tine

Flüphtlingaachulet ,-;eloitet von Profestror Alfred Enbrel unter bsr^ei-

feterter Mitwirkung v n :.ax Brod, üie }5e^egnung nit den Sstiichen

volkabewu^ten und lernbegierigen JaAaat einem vorher in Prag fact

unbekannten Typust (haujitsSchlich /rauent denn die Hinner waren ein-

geiio^:ea)t wurde für daa jüdische rag au eiuea grd'^en lirlebnia* o
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wiß d«r i rierr uncfhlige Menschen auo ihren ohlleben und ihr#r

frUheren aelbiitKr^fllligen IndoL#nz Aufscheuchtet ao bewirkte ia»

•p#slfi0ch jadi0C^:en Bereich dl« B#f«fBung slt dem jadi?>chen

i'^ltlc^ tlingaatrom »ueltzlich eine tiefe «eeli.sche ^ufwUhlunr: und

zugleich eine ^ttr^rung des jWi "C^^«^ ^^ewu'^tneins und Verantwortungs-

gefShls» )iejie 3eöinnua_ auf jtfdisciies >cl.ic aal a^^iegelt sich in

einer lubltkation wie *V)Gf? JOdi che Pra^^" und in ie^ Kcho^ das ihr

suteil wurde«

-^

Die Jüdische 3©v51kerung ran« ist in der feit d#r national-

•amlalißtischen 01.kUv»ation ve -nichtet oder vertrieben worden* Die

in der Nachkriegszeit in ^ rar selber z8f:erni aufflackernde wi^iüen-

schaftlicne aeschSf tiguni? «it der von dieser ja.'iia«h#n Orup-e ge*

tragenen literarischen Produktion hat mit dem c^inmaroch sovietischer

Tanka in Prag im Auguat 196? ihr i:xide gefunden. Vielleicht beleutet

da- den :>chlu'^ unkt unter das Kapitel "Das Jtidische - ra^ \ Viele

der v;erke seirxor dchter, Künstler und Deakar werdaa isoliert

fortleben* MSge die Neuauflae dieser Samsielochrif t von 1917 »ura

VerslÄndnic deo historischen : hHnomena in seiner Gesamtheit beitrai;en*

London« Mai 1979

Robert eltocn

i
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Fu'^not^n

1)

2)

5)

In der klaasischea^ noch heutt in ihrer Vollstlndigkeit und

Tiefe unerreichten Buber-iHo raphio von Kau» >'ohn (1, Auflage

bei Jacob Begger Hellerau 1930. 2# iw ein Vorwort und aus führ-

lichea Machworl erweiterte Auflage bei Jose h Meluer 1061)

hei'^t es 3ber dieaen eraten Pragar ^>esuch Buber»: "Buber fand

hier zum ersten Mal einen Jüdischen : reiSt '^•^ aeine lehre

dankbar aufnaliüt oia waitorbil»3ete und welter -ab nn aplter

breiter werdende Kreiset und alo Tauber unmittelbare Wirkung

auf die jOdische Jugend nach ^')2^ wiederum rarücktrati auch

weiterhin den : ern bildete, der Bubere Auffaesunü; Ober da© Juden-

tum teilte und vertrat» '^r die iia 3arkochba zaBn!?inen leschloii^sene

naatjadiüche, durchaus aa^imilierte und detn Judentum entfremdete

Ju.end wurde .iuber ##• der ehror, der daa ^eiotealeben der

: tudenten in die Breite weitete und in rite Tiefe aifwOhlte*'* (.:#90)

SiehOf^^rods Autobio^rfliphie '*Streit^»are3 Lehen'' und^ein Buch

''Der Iraker 'rei«?'*! beide erschienen i:j Verlag Kohlhan-ier

tuttp-art 195 und 1"^'G6. 3rod starb im )ez:ember 196' in Israel.

Durch mehrere Jahrzehnte war er eine aktive liittel, unktafigur

dea JOdiochen ra;> /.iehe/oen ala BroachOre erschienenen Vortrag

Yon obert w'eltgch *'Hax '^rod and bis \ :e'* (:.eo 3aeck Memorial

Lecture 13t ^^^o Baeck Inctitute l^ew Yor^^ 1970).

Sie^rand aznelaon, 1'^>92-ig59f war von 1913-191^ v<edaktour der

••Selb^twehr'* und ein x^ielaei ti,c:er jüdischer ublizist; 1920 wurde

er edakteur der von Martin Buber 19l6 be rundeten Konatsschrif

t

'\^)er Jude' und 192v ihr Heraus :eber« Von 1 >21 bie au seinem Pode

war er irehtor dea JtJdiechan Verlage i-^erlin» der spater nach

Jerusrvlem Oberföhrt wurde* T.r war als Nachfolger von -eorg ierlita

und l^runo rirschner ': erauaga* er und Chefredakteur des noch heute

viel geauchton und benutzteni obwohl natlrllch im aktuellen Teil

Yeralteter. ra-ifbündir^an Jadischen exi ona" (Berlin 1927-1930)#

laanalson ve »ffentllchte u»a. ein ttber 500 leiten dickes ^-uch

^^Beethovena Ferne und Unaterbliche eliebte^' (195^)f worin er die •

freilic*' nicht nnz tlhe zea ende - These vertrat t da'^ ehel

Varnha(^en-Lewin diese e'^e .;ewe8en sein k8nnto# :ine andere

aeiner . ublikat Ionen war eine Vommentierta Aatholos^ic unter de;i

itel '^Jüdischea ^chic':aal in deutschen ae ic'iten'\ AI» sein

?.iauptwer- darf wohl daa laxiko.^^rarhische -ro^e i)uch "Juden im

dautachen r.ulturbereich*' betra';htet werden » daa - nac \ wechselnden

vereV liehen Ve-euchan wihrend der natioaalaoaialiatischen ^^era -

erst in neuer iiearbeitunc nach aztoelason« ?od er8C>ieinen konnte

(Berlin 1959)#

S I
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"7-^^.^^^^ St.^ jC'tiu>-b-i^*^t

jtni ü che n A^y/J^«^

/Das Judische i rafr, von jem in diesf^r 19'l| erücnionen .

arninel..c/trift .iie

iiede ist, existiert nicht mehr. wie ao viele ih'inomene der - relativ

nahen - Verfvanfrenheit ist auch dieses in unserer revclutioniren und

in rascher Ver-inderunp; befindlichen Ge,f.renwart nur noch eine i-.rinnerung

der 'iltesten lieneration der die i^ata^i Lro-ohen des 20 Jahrhunderts

Uberlebenrien. In einer liriti^.chen Ki^oche der europäischen und der

jüdischen üeschicr.te hat aber dieses Prap; eine beiiierkensvverte Holle

gesDielt, deren literari -,cher Niederschlag e ne ^täkx Ki^enart aufweist,

die aus der ;;eisti 'on ilntvvicklu.np; (ier i-.poche nicht weF;zudenken ist.

j")arui:"i hat auch a<iÄ*iH^<'^'^""ch einen dokumentarischen v-ert, der weit über

das hinausrreht, was dTe^ Keraus^ober beabsichti/rt hauen.

Ter i^reis, aus dem diese '>amme] üchrif t hervorf-^egan^-^en ist, stand hinter

dem iiiinfluss von iiartin bvber. HJs er.:cheint daher besonders anp-;emessen

,

das^^ier iioudruck dieser l'in-';st vom Hacherma^t verscnwundenen PubliKation

in '^^m^eia Jcihr^ rrf ol^^:t , das aus Anlass des iiindertsten 'ieburtstaf':« M^)

j2^3*t iy6'5 in L r^ri:saler:i verstorbenen ,]..j>^. 5 c h

p

r-»i ..eisen

fst^, aber auch in ^ri i. »g c ni cht.i adischen ^.reisen w^^iiäJu^uropaü und -

i*jajex.i.W«3>^ als t^artin i:)Uber-Jahr Droiclamiert v;oruen ist. Als zwanzig-

j"<hrif?:er hat iUiber i^ich der Zionistischen Bewe,f!:un.p; anp;eGch] ossen

und rehörte dort 1^01 dejBj ^ri-ppe an, die sihh vor allem für die üorjMn^i'inijC

i\ulfi-rarbeit einsetzte, ^l.h. ii^^hr wert lep:te auf vviederbelebung des

G-eistiren Zusairimenhangs als auf jij^<üüi'J icnr i'^orrnen der L-r.-^anisa cion

una Hholitiache ochla^worte. i)iese "i-'naktion" , wie sie sich n.mnte,

der auch der sp'itere President und Gründer der i.ebr'iischen Universität

Chaim .eitzmann und eine ;\eihe künstlerisdh und literarisch aktiver

tenTTTcdr-ti^r~-3^ini:s c h e nFersönlictikeiton angehörten, hat a^rirn /]9oT /!f^ 3 "er,

Henair,ßance" neraus^e Lieben, den Vlüdischen iilraanach von 1902, ein

illustriertes oaiirne] werk li terc-iri.:.cher und V' ünstlerische^^Vvr bebten

vjest jiddischer und ost judischer Autoren. Dies war das Vorbild für

eine ü:anze Keihe späterer Publikationen 'ihnlicher Art, zu denen

auch "'"»as Judische j-ra,«?;" zu rechnen ist. .über, in vVien -^eboren,

als Ju::endlicher im Mause seines Clrossvaters in ] enberffV"erzor';en , r^j .. ^

iiat sich nach 190^ von uoliti^.^cher V*.itin*Keit zurück/^ezo en^und sich^ ^^"^f^i

der deutschen r^MxchiÄm^^ folf^te"-*->:::5^^t^;^t?^,^j^'|

/vwV

s

f.

ÄMr^^Tner rJinladuncr des Pra!2:er ^zionistischen otudentenvereins Bar rCobhba

und hielt in Praf^ seir^en Vortrag': über das ..esen des uunentums. !^as . - A

war rürN^.iai» lü ii iLi (j i iiL >i'raü: .''e"£n " zentl'i^les Urei^iinis/" VieTe von~~aen " ~~^^

2\utoj'en unserer jainmelschrif t .-;ind erst von da an in den kreis

moderner jü'iischer Kultii^Tibestrebunr^en e^i*^^^ezO'Ven woraen. /



(W^<^^^ •) vEJiib-LJ
z

")
y-] Dje jMamen der iütarbeiter ^l1&1\^/^werden nicht n'^her erklärt;

auch wird nicht ,r:esar:t, v/er von ihnen Jude und wer öiichtjude ist,

vieü leicht W4»i^ ^ das damals als bekannt vorausgesetzt^ wiwp dy^ Dem

Ireser von 197^ durften Ä««#«WiP?^ manche der Kamen HKkK und auch die

ethnische Zu;>:eh(:)rif?:keit dieser Autoren unbekannt sein. Dass Äin ir^^-^^^^^^^irixi^

Schriftsteller Hermann Bahr kein Jude war, weiss jeder, aber

in bezu.f^ auf Paul Lepnin, Gustav Tleyrink, Alfons Paauet,

dJJM^ I 'i ioht>;t»<3( G -n , ist das zweifelhaft. Karl Tschu-p-pik

war der "arische'^ Chefredaücteur des oft als **ver,iudet'^ verliöhnten

"Pran:er Tep:blatt", F>n):elbert Pernerstorfer dsxx ein arischer,

/deutschkational^f (^'ührer der ör,terreichischen oozialderaokratie

.

Mathias Acher ist das Poeudonym des im letzten Jahrzehnt des

19. Jahrhunderts T^ ok i^nnton , damals rationalistischdif/i '^iidiseiiöST " ---—--'

^

dcHM aus üalizien otammenden j ddischnationalen Journalisten»^

i^v ^ i't stfndif^er l'.itarheiter der V.'iener "Zeit''; i*•«-^^.1Tie TTrfindun^i^

des IVort.es "Zionismus" zur':esc [irieben^jw^rrrt-: Diese Bemerkunp^en

müssen hier gena/.ren.

^-^-«5^ <^vv./^^

/



|Der «^v¥»r«=-«^ Krfolp^ dieser /eransta] tunn; hiatte zur KoJn:e, da.-:s eine

innipre Verbindrn^': zv/ischen buber und ciem erv/'ihnten Studentenkreis

entstand, worauf »ire^b buber selbst anci^ielt in den 'norten, die in

der >:3ammelscririft an erster Stelle aüp*edruckt sind. In den folR:enden

Jahren hie t huber noch zwei ^ieden in Vraf?;: Äi so entstand das Dokument,

das 1911 unter dem Titel ".iJrei Heden aber das Judentum'y^rscr xen und --^

eine Epoche neuen jüdischen Denkens eröffnete, die auf das en^^ste

rnit dem jüdischen I^ra^^ verbunden v/ar. ^liines der ersten l^rodukte

dieser f^eistif^en oturm-und-i)ranr:-Jr^eriode war das unter der Ae^vide

Bubers vom Verein Bar Kochba herausgef':ebene , von hans Kohn redigierte
/^^.^^.^^

oammelbuch ''Vorn Judentum"!( Verlag Kurt Wolf leipzip ^913^ das_^ wie
\ Jtn^ /

eine Sensation in dor .iüdischen Welt wirfeteWd^^ Äi*^e<i ^
ief/^ /frJr^^Mngr I 913 1^i»^i~~&^»eit in'^rrlen ^̂ y r!PUft^-f>-H?^4ronii>tonkonf;:jhervorr

s

in Jerusalem beschlossen

;ta?tl Auf she« ^^TTTTH?^^^^ Krrichtunf: einer jüdischen liniversitKt

i
*i ')Gor—

»

'
.un 'ichot

h^rTrcT35^;4i-4<^^H-t»tfe /v^ allem *Hrt«*^dRMxkKMßkxiÄRK in finblick auf die

studierbedürfti.pce ^idische Jugend ^<'usslands; r^Gi'i i.Müt , die im Zarenreich

keinen ausreichenden Zutritt zu universit-iten hatte, iine p^rosse Zahl

jüdischer otudenten aus Uu^.sland studierte damals an schweizerischen und

deutschen Universitäten und bildete dort Zellen jüdischer Kulturarbeit.

Dies ist Mu^h einer dor Gründe, warum bis zum ersten k.eltkrieg die

deutsche Sprache die linr!:ua franca deB weit juüenheit_ys{a^^X"^^5l-A?J^?J^^^^
(^lU-i^^i^y^ ^r'^7?> '^er Grundstein zur)

Universität wurde taisr'""'"'^-^ ^ " •" " i^^^^»"rch erst im Jahre 1925

J\7t^1U.

in Jerusalem j^irx , unter völlig: veränderten

rhjltnis:3en ,f!:elegt) .



^^
Der jiidiGche Sektor der "Dreivölkerstadt" (T.,chechen, Deutsche, Juden)

ist in den letzten Jahrzehnten oft beschrieben und analysiert worden,

vor allem weil aus ihm ein Mann hervorg:eg-anKen ist, der als eines

der grossen Genies der zeitgenössischen Literatur gefeiert .^ird: Frainz

Kafka. Das jüdische Klemen^^dieser einzig:arti^-^en Fi/2:ur uiui ihp Ml ll-^u

konnte nicht übersehen werden, obwohl i(afka selbst nur am kande aes

orfranisierten jüdischen Lb-fe^bens stand. ki=^s ist das Thema unzahliger

Essays und Doktorarbe iten/r dadurch ist die Kealit'it und Problematik

des (einstir:en) jüdischen Prag dem Bewusstsein der geistig interessierten

Kreise in^^uropa und Amerika n-iher geruckt v/orden als das i ruher

der Fall war. Zu der Zeit;in der das hier vorgelegte Sanmelwerk

erschien <^ar der Huhm Ivafkas erst in .seinen Anf-ingen, nur in einem

kleinen Kreis von Freunden erkannt; Ji«^ grossen enigma tischen Komane

des Dichters (Der Prozess, Das ochloss, Amerika) v;urden ^erst nach

seinen 1924 erfolgten Tode verö^Tentlichtr^JfeA)esteht Übereinstimmung

darüber, dass seine Persönlichkeit und sein Vverk ohne Kenntnis der

Athmosph'ire des vor-l9l4 judischen Prag nicht verstanden werden kann.

PriJg, heute die Hauptstadt der sozialistischen tschechoslovaKischen

HepubüK, war fiamals eine österreichische Stadt, in der das l^cttionalitäten-

Problem in steigendem Maasse zum beherrschenden Faktor geworden v/ar

.

Die liasse c'er Be vö'l kerunf: war tochechisch, die deutsche Minderheit

bestand vo/(viegend aus Beamten und . ilit'irs, einem Kreise ues alten

böhmischen Adels
^

'/.issenschaftlern und Intel lei. tue?, len, und einem

Einschlag von Deutschböhmen (später Sudetenländer genannt), die, in

den aeutschsr.r^ch^iM'en ''eilen des Königreiches beheim£itet , in defic^i^

Hauptxtxatt- und ^ niversit*' tsstadt ansässig geworden waren. Die Juden

wurderi)(alt3 Bestanrlteil des deutlichen ')ektors betrachtet, sie waren in

ihrer Mehrheit tatsächlich im liberalen Deutschtum, das seine Wurzeln

von 184Ö herleitete, integrier t^yDa sie überwiegend dem' gehobenen

und gebildeten ]\±ttella^k:rm angehörten, v/aren sie wirtschaftlich und

intellektuell ein bedeutsamer Faktor. In politischer Hinsicht waren



Jj^ ^

s ie einf^ 'U'frkunf^ des neutschtums , daher von den Tschechen angefeindet,

wurden aber auch von dera Grosöteiü der völkisch und antisemitisch

eingestellten deutschen (vorvvienrond der ^'"i«-^%?4^rh:^:ia Studentenschaf t )y (,<>^U/v^

abß:elehnt; v;ar doch schon vor 191^ £iii« dem oumpf deü ubersteip:erten

Nationalit'(tenkr<npfes fi^erade in Böhmen die i>ev.'er^un[r erwachsen, die

alle i:]lemente des späteren riatlonalsozialismus in sich tru[;.

Trotz iiesen BeeintrKchti.^un^^en undyt^^^Tef^entliclier Ausschreitunp:en

mit zerbrochenen l'enst ^rscheiben und riolizeilichem Einschreiten war das

dei'tschsTor^-^chendp Prag ausf^zoichnet durch ein intensive^^ ^Kulturleben,

das ohne Hen Beitrap; der Juden unmöp;lich gewesen wäre. ^ie volle

Emanzination der Juden wurde erst I067 verbrieft, ciber scnon vorher

warjw der Anteil dei- Juden an der ^kulturellen '" Ktipjkeit bedeuten'! •

Im professionellen I.eben, als v.i:^senschaftler , '^enker und Journalisten

vor allem aber als Kulturlconsumenten sT^ielten sie eine entscheidende Kolle.

Deson>iers ai.if fällig war das im Thenter, Tias ^'Meue Deutsche Theater^

zusammen mit dem ''köniprlichen Landestheater''', wo 7^7 "-^^^ i^remiere von

Mozarfe !)on Giovanni stattgefunden hat, war in einem höheren Maasse

als an andern Orten ein Mittel"ounkt des künstleri.ichen und rcesollschaf t-

]ichen Lebens. Ks stan^l durch viele Jahre unter der Direktion von

^-^ ^ Angelo Neumann (gestorben 1910) ,YTa7^nerianer , ehemaliger Operns'inger

und p:enialer Organisator /nTrfinl er der k sop-enannten Maifestsniele

,

\^ die jahrlich die btK±xtKX± or)itzenleistungen anderer deutschsprachiger
^<

dramatischen Buhnen sowie insbesondere ein fclHnzendes internationales

Opernprogramm mit den hervorragendsten liusikern und o'{np;ern der v^elt

(Mozart-Zyclus, '-.agner-Zyklus , Verdi-^yclus etc.) nach Prag brachten.

Seitdem sind solche FestsDielwochen in unzahligen Städten zu einer

H^ f^

/^'ie jüngere Generation dieses jüdischen Bürgerturas im

ersten Jahrzehnt des zv/anziß:sten Jahrhunderts vjar sehr stark zu/ Literatur vwj \P^^



t (£J
es rmb da eine relativ grosse Zahl von grösseren oder

minderen Talenten. Kine K^nze Heihe von ;chrift^te] lern veröffentlichte

hinfi^ezofxeai« i

Arbeiten in Zeitschriften, besonders in den Or/^anen der damalif^en liter-iri^^chen

Avantp:arde. Dadui'ch wurden auch Beziphun^ren mit literarischen und publizistischen

Kreisen ün V/ien u nd in fSki^i^iiifi:n--^^r^\ik^^r>^^^ 8t *dten ange-

knüpft. So bildete sicli die lose zusammentue füf^te Gruppe, die von ihrem

Chronisten Max Brod später 'O^:^ "er Präger fCreis" benannt wurde. Unter

den junp:eren Mitarbeitern unserer Garnmelschrif t sind exne ganze keihe

von Autoren, ciie als Anp^ehöripe des "en.^eren" oder "weiteren" Präger

v^-^^^Kreises I

Cc^^iA-..

In Pra;^ ^selbst erschien seit ^9^2 -att«^ we/^en ^Aexs^ Kriegs-

usbruches l^zlnbigeY^eitschrift , die sich Kerder-blätter nannte; sie war

charakteristischer V.eise ein Produkt der stark ästhetisch ein^^estellten

Mitglieder der "Johann Gottfried Herder Vereinigung", einer JugeridlogB

V e_rm]itijyt von Hofmannsthal
des böhmischen K.,^-reises des jüdischen Ordens B' neiiT^Tith , wnä vv^^TyreTli gi e r t

von Vvilly Haas, d^m Sohn des (i(t)jJ^sspr'isidenten d^r Iop:e. lUe ZahlVTer lier.-iri-

sehen Talente kann hier nitürlich nicht em-Ko f^ah rir- werden , »^illv Haas

ir. .fand nach dem kriege ein weiteres V/irkungsfeld als [Redakteur der Lier.-.rischen

U'elr'^in Berlin, der damals v;ohl bedrnjtendston/ litor-irischf^n ^'evue, i^ix

li'^u tscyioprac'.higer/ i^**^t

.

Diese kurzen iiinweise müssen hier \^^exi\x^^^.n . Kino ,
Lnang >>us •

r^^tttrrl ichn l^atvjtnl] un -r 'Tindet si
K. .ich in dem Aufsatz von Hans Trümer Die

^vw
Dreivölkerstadt Prag^ ('/el Aviv I96I). Es seirlioch erwähnt, dass in der

nachsta] inistischen Aera, als eine Anzahl der in den f tüTfzTgeF^ITah^^ -^^^-w-^

zu schweren Gefängnisstrafen verurteilten kommunistischen, meist jüdischen

I nt el 1 ektuelleii) (i-^^i«---t^ac4iÄe4ieisil^^

rehabilitiert und aus dem Gefängnis entlassen wurden (die Hingerichteten

konnte man zwar "rehabilitieren" aber nicht ins Beben zurückrufen),

y,,j1^ j^G*^*^^ (jier ]^ran:er liniversit'itr
"er 1 e r "rllhrung (^hesg'GerrianTFtinirBduard Goldstücker ein intensives

Interesse für die bisher in der Pepublik ignorierte Prager deutsche

1963^ deri Piblice^beiLiteratur einsetzte. Dies -anifestierte sich zuerst
1963 ..g^^^^ehalt enen; d^^ \Am:,3^^

^onf-renz über .^'ranz Kafka und atf^^^c-i^^iewsend- 1965Yier gan-en Gri^ppe

Prag

dieser ooiriftsteller rev/idmeten "onferenz, über die später in deutscher



/ ikj

Sprache einv^ericht unter dem 'J'itel "vieltfronnde'*

\Jii^^^Y<U^_ _ nicht als (j^v^ p^c^^^^^^^^^

erschien, '^as warfreilich^kRXX "jüdisches" KreJ.ivnis /geplant /f^HoeF

überwief2:end jiidifiche Charakter :1er Gru-^r)e konnte

verb

r^

orn-en vv^rcTeliiri'^er .^inKerufer um^P l-e^i?*^^fKdieüer~ "^^nf-el^ens~7

nicht

ru/i^^

C

agA, , ';duard
I

iolflötucker , durcli seine kKKxoxxx -h-^^r^.i'diil'^ i.afka*<Jtudien IxMxa^v^^^^

tc^irV^'V^'-i*'*Wxw

lA^y vO'e^q^frTid , datiert in seinem umfassenden r.röf fnun/^sreferat

die ''Glanzzeit" kkk die>>er "s^̂ T^l^^o, «df^.r i ra^er deutschen Literatur

von dem 189^ erfolp:ten Auftreten vonfTTilke , der kein Jude war. Aber

2 o hn r îes nich t^-44ajxz-. vollstjaidi^reji

in der von Go]nstUcker dann auf P^eführtenYkiste von Z7 -^Ci:riftstellern

sind nur 3 oder k keine Juden. unter den Keferaten v/aren mehrere

wertvolle ".tudien .

>

ies -illes -^ehort zu dem Hintere-rund des modernen Müdischen Prap;" •

Hass die otadt ciuch eine i-rosse jüdische Verganp:enheit hat, uen d e r * v^w*^"*^ T-^^'^'^V*'*^

viele I onumente ;^die Altneusynap:or:e aus dem ' -^ * v'ahrhundert , das alte

jüdische lathaus und der fTeTTweise irut erhaltene >'riedhof^oW,ujB=d5[Di \^ fAt^rr^^*^
\']^'l

j^»hy^tT?^ B^erti, alles in dem Bereich des ehemaligen (ihetto, defc^ sp-iter
nach Kaiser Josef II, dem Urheber des 'oleranz-i-idiktes (I7b9) benannien
Jose fStadt HCÄ»«ötirb»?r'TIe^?-i j /1/V*l-.'

Tieute unter Denkmal /^tehend^, Jglas neue staatliche jüdische

Nuseum, und zahlreiche hebr'iische Dokumente des I iLtelaTEerär
K- i^v-*. Jv i-'-i^V ^ %^'^ i. fcvv%Aw lvX-*^i^^^''>'^;^^^

^i«rt^« rnnr^aiii I^m*« 'Vermerkt v;erden. Auch diesefSeite dor- ^oeho ^uingelt -O'ircir-

f^fr*'5ift««^-TTeit Beitrugen der Sammelschrif*?^^ Auch haben jüdische Schrift-

steller^jläi^^Äiiiißli viel" beif:?:etragen zu den Versuchen, eine Brücke

zwischen dem cileutschen und tschechischen Kulturkreis i^und dadurch ein

verli (Itnis zwischen den bellen einander fast fremd frep;enaberstehenden

Völkern zu scnffen. 'Jine 'eihe von uborse .-zun^ren tschecliischer Lyrik

sind in der Saiimelschrif t enthalten.

f7
A.-'C-€L-



^j^riep:^\iuij
I
Kiny 'cITe europäische

?Cultnrv/elt in ihren Grundfesten erschütterte^^ «ccrfi ^dr das jüdische Volk

tel4--4f^ra-u#^--b.j^r^e4t ti er

c-/

'w-if'tfK^-*'

hflr^tro^^^T- nnermessliche Folpren, deren '~harakter an dieser 3tolle nicht

im Einzelnen erört^-rt werden kann, (^^nntfr^ Es sei nur darauf hinp;ev/iesen,

dass eiKRsxdKKxwiKktiKxtKHx^KiHKSJCKkXÄtÄX der I.^inderKornplex , in dem

die .ö-üosfse r-'ehrheit des .jüdischen Volkes lebte (von den östlichen

Provinzen Vve^.\yr.^^Ptr\Q und Österreichs bis zuTTerfi daiialiren '^ni^.sich-i'olen,

i itauen w-flfi' den baltischen Ländern, •irraxniKRXKHDtxMKjcxKJV'^n ^^arpathen'^^tMVi/*»'«^)
/

'

eines ^\qv entscheidenden Krief!:sp:e})iete wurde, in einem 3ev/e unp^skrie/?:,

in dem oft die Arraeen hin \^m\ her trieben tTnd die Beherrscher wechselten.

:)ie .iüdisclie bevölkerunr^ wurde oft vertrieben oder rüusste fluchten. Ihre

beiden waren rross, wenn auch nicht so katastronhal wie im zweiten

Weltkriet?: : in 9^^-1918 Krier^ war die /'livilbevolkerunp: im allgemeinen

nocli nicht so direkt in der üe f^ahrenzone wie nach 19:^9. Aber psycholoFi.-ch

brachte der Krier eine ^-ewaltif^e Revolution, im jüdischen dektor noch

mehr als bei dlTrr^srmt^TTT--^]ä7--eTTr^

ra^KTeTryTTirCdit statt. Aber die Tatsache '^—-'^' •

4J nd

urranKrif f( Krierr^ßSr, cjfefi^

kurz zuvor im allgemeinen als ein Ph-nomen der barbarischen Ver/ran^enheit

/



s

aufp-efRüst worden war, brahte eine tiefe sr'
-^^"^^""^^^^-^^^^^^ aller 1-ebens

un<\ Denkensbezirke, Auch die Sanirnelschrif t "^)af3 jüdische Pra^'», die

von (ier i?edaktion der Prap-er .juditichen v/ocl'enschrift " ielbstv/ehr

"

aus AnlaGs ilires zehnjKhriren Bestehens p:eT)lant war, ist eine I.rießrs

Publikation. ^>ie konnte nvr entstehen, v/eil ihr Hedakteur, .Uemfiund

Kaznel3onT/'''?nrner''lTrTr^^ ^'^^ erst kurz zuvor

aus :<iJS3land in das österreichische Böhmen einp-evvandort undrrTicht

naturali^iiert worden war. Kaznelson war '\s tna tenl os" und daher nicht

wohrpf] iclitipc, w'ihrend die andern im '"i«-^H<M'lic>itip-en Altor stehenden, ^^»^vt.

( darunter auch der des '>chreil)ers dieser Zeilen) -^KXi»x aus dem

Schützenr:raben. In vielen Aufsätzen und '^ichtunren sind die HiiMvii rr

direkten oder (schon v;ef:^e.-H'i der Zensur^ of t nur ann:edeuteten^ liinweise

auf das Kriepcs^escbehen sr)ürV)ar.

In Praf^ war der Zustrom der .iüdischen Plüchtlinfre aus Galizien

und Bukowina von str^rkem Kinfluss auf die cinaissif>:e Judenheit. Neben

der Organisation t) ila/thror)iLJcher .'^ürs^^--'- "^ ^* .in ^x^^f i .^^^i^

Scliaren, für die äth^
w<^'K^

'i^-^V*^'^^

ci^.H'.+Hi^tu^^-T^^fe^ r(T:.ne^TlacTrrrinp:sschuXe, p-eleitet von i^rofessor Klfre^

KnfT-el unter ^^ b e p:e i s h e r t e r ^i^^^^vo n i.a x LSro d^. Di

e

.. ciü^lT.^'-)

Fe<T'^'^:riunp: mit di^tftSc^'vTnrtr^'wwufeisten und lerni)e,f<ierif!:eir'u^Tilv5jj,;f7I^^ /^ 0i< ilyA

f ^^vw vorher in "'raj^_fa_st unbekannten ''ypusXwurde für das .iüdischf^ Prag

zu, einem crrossen Erlebnis. .So v/ie der "»Ff^ oBf kriep; unzählipre Menschen

ausVinäreFTruTr?^ren solbstp:efalliKen Indolenz aufscheuchte, so

bewirkte uiiKxi^x im spezifisch jüdischen Bereicli die Be^e^^nu ng mit

dem iüdischen Flüchtlinf^sstrom u^ino tiefe1.^^i4^ 1 .i ut 1?3?TTTttf<und zugleich
<v^\is a fz1 d-cjO

eine otKrkung des jüdischen Bewusstseins und Verantwortungsgefühls.

Diese^ Besinnung auf jüdisches Schicksal spiegelt sich in einer

Publikation wie "i)as jüdische Prag'* und in dem iJcho, das ihr zuteil

wurde

.

I

Die jüdische Bevölkerun/^ Prags ist in der Zeit der

nationaläozialistischon Okkupation vernichtet oder vertrieben worden.
Die
ßxx in der Nachkriegszeit in Pra.g selber zögernd aufflackernde iKtx

wissenschaftliche Besch^ifigung mit der von dieser jüdischen Gruppe

getragenen literarischen Produktion hat mit dem Einmarsch sovietischer

Tanks in ]-'rag ira Aup:ust I968 ihr Hnde gefunden. Vielleicht bedettet
untei^.'«

das aen Schlussuunkt lakHK das Ka-oitel »'Das jüdische Prag". Viele

der 'üerke seiner Dichter, klinstler und Denker werden isoliert

fortleben. Möge dier3aiimelschrif t von 1 91 7i>>iig,'-ltt^^3Ct^'%^

i;^^'l[^ß^riX^}^Fh^\^^%^^ 2um Verständnis

historischen Ph-inomens in seiner GesamtheitK l/^Oi^^-^-^

''.[

M^
^ICa^^ '

u-v, ^^ 'tl«

/l/K'^^-O^i- V\l^-^^-^^^



7 pvvw^vAiA/vv\^ yi

1

ov^C t Ott. i ^ H^

^J In der klassischen, noch heute in ihrer Vo] IstHndi^-keit und

^iefe unerreichten Buber-Biographie ci^^-J5arte^ ohlD> nHitg-liexi^»« l/'(J^>V^

Hans Kohnd. Auflage bei Jacob Heiner Hellerau 1930, 2. ußi ein Vorwort

und ausführliches [Fachwort erweiterte Auflage bei Joseph iielzer 196l)^j

heisst es über diesen ersten Prager Besuch Bubers: "Buber fand hier

zum ersten Ilal einen jüdischen Kreis, der seine Lehre dankbar aufnahm,

sie weiterbildete und weitergab an spater breiterv;erdende PCreise,

und als Bubers unmittelbare Wirkung auf die jüdische Jugend nach 1921

wiederum zurücktrat, auch weiterhin den Kern bildete, der Bubers

Auffassung über das Judentum teilte und vertrat, Für die im Barkochba

zusammengeschlossene west j üdische , durchaus assimilierte und dem

Ju'ientum entfremdete Jufrend wurde Huber <*»»-*,ührei*- wHffl-.>ri Wll WWlia,

... der Lehrer, der das Geistesleben der Studenten in die Breite

weitete und in die Tiefe aufwühlte." (3.90).

Aa^^^^^"^^
z r. r

^j^^fiyut^'
/K^^.^,4^ ^^t^^'-t^fÄ^^ , ^-^^^^^^ ^'^-^

jj^^

/l'V^

o^r-'^i^ C-L.

^„.M«*-»''

'•^''^^••«M^M

/^Vv/^vvn^ ^^V'^/vt-x.

(f-

r
2 <?» V VW /^i



^) r.±ep:iv.und Kaznelson, 1892-1959, war von 1913 - 191Ö i^edakteur der

]?«*«er-«iQBi3t-i-«c.he^-Wö^enachrx^t "oelbütwehr" und ein vielt^eitiffer

jüdischer Publizist; sk 1920 wurde er ''edakteur der von^Hartin

Buber 1916 beKründeten Monatsschrift "Der Jude" u.id 1925,'^raus-eber,

di^^r-xii<Üt^J>iLi<f<ü. Von 1921 bis zu seinem Tode war er Direktor

des Jüdischen Verlas^s Berlin, der spHter nach Jerusalem überführt

SJ^TTdTrV t'.aznelson veröffentlichte u.a. ein über 500 weiten dickes

Buch "Beethovens Ferne und Unsterbliche Geliebte" (195^) worin er

die - freilich nicht ganz Überzeur;ende - These vertrat, dass^
^^^^^ ^.^^^^^

Rahel Varnharren-Lewin diese Geliebte (gewesen sein könnte« V!^^-^^

^^^^'^^^T^pV^T^^ntev den Titel "jüdisches Schicksal in deutschen

Gedichten"^ h«*a»6. Als sein Hauptwerk darf %'K>J[^}^Aa^^sj^sssj^ch
. ( lexikoKraphische)

"Juden im deutschen Kulturbereich" /V
/•>

""

betrachtet werden, das^lach wechselmIe?fr^rT3T^chen während der

'"^ l4 erst in neuer Bearbeitungnationalsozialistischen

nach Kaznelsons Tod erscheinen. Jconnte (Berlin 1959)'

Tat, iVKUUk^'j i*^ <J*^ fh^Ch, »O <V^t> Ä-tt).£A-*t<^(^

rrf^"ws[F7ire^ausf^eber und ChefredalcteiTr des ^unfbandigen

Jüdischen Lexikons" (Berlin 1927-1930)-/

(/^noch heute viel n:esuchten und benutzten,

obwohl natürlich im aktuellen Teil

veralteten
^^

i
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75,Gr9at feussell Street,

W.C. !•

19th May, 1926

Dear Robert,

I hope to receive soon news from you about your arrival in Palestine

and trie Situation you found there . The last week has been a very quiet

one in London, we had Visits only from Dr.Naiditch and Dr. Jacobson.

Dr. Jacobson gave us the following information coacerning Jabotinsky,

which is, of course, strictly confidential. Jabotinsky has started in

Paris a practical militarist movement. A number of young men are in

triining with rifles and are practising military drill. More important

is perhaps that Dr .Weisel has founded a similar Organisation in Palestine,

which is also training in the same way. They have written to Dr .Fritz

Simon in Berlin, who is now associated with Dr. Klee in his legal work,and

who is well known to them as a excellent Reserve Offizier, to cone to

Palestine to take up the conmand of this new force and train it. Messrs.

Zlotisti and others are said to have been very much in favour of this.

Dr Simon has declined the invitation for the time being as he doesn't wish

to leave his professional career at themoment. Another interesting piece

of news in c onnection with this question is that Israel Schochat is in

Paris with the Intention to found a Jewish Airship Company and to train

young Jews as pilots for Palestine. He is said to be in camunication

with Jabotinsky. Another scheine for defence emanates frcm a Russian

Zionist, Dr. Dubossarsky,now in Paris, who proposes toestablish closed

Settlements of well-armed and well-trained Jews on oertain important

strategical points after the manner of the Russian Cossacks as a frentier

guard.

Dr.Jacobson's own work seems to proceed well. He considers that

the Revue Juive is a good Propaganda and has asked \Veizmann to grant

yearly £1000 for some years as Subvention to the Revue Juive. What is

happening with 'Der Jude*'?

Mr.Naiditch told us nothing of special interest, except the informa-

tion that he kafi cabled from Palestine to Dr.Feiwel, that Stein m?^ / not

leave for America. This cable,höwever, never arrived.

In a meeting of tlie Board of Directors it was decided to try to get a

loan of £50,000 for the Keren Hayesod,which has to be devoted for the

development of the agricultural colonisation. It was also decided to

continue the agreement with Mess rs. Blumenfeld and Tumowsky, According to

which they receive £100 monthly from the Keren Hayesod in London, for a

further year, and to grant ßlumenfeld besides this a special £150.

Emanuel Neumann has left our service as he cannot earn enough with us and

is heavily in debt. He is to becone the secietary of the Palestine

Securities Company, recently founded by the American Zionists and the

I
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American Zion Commonwealth «» «««Hi»i.g,t,t to counteract the PalestineInvestment Corporation, whose directorBernard FlexnS. Flexner haeentrusted Paul Singer with the mission to go to Palestine in JuL for

iLlnl :iTtTJ '° '""' '"' '"''' "^^ "^'^^^^- Investment Co cf^begm on wxth their money. The KH in America is no* in a flourishinlState They succead in re.itting us regularly thei? share but don^'
the decision of the Joint to start a money- raising campaign for toeJewish land Settlements in Hussia. It is'tl:e intfntion oTthe Board of

over Nemann s work.. The progress of Aork in Germany and Bumania il

c.p^^^Mcrorldre1xL1!:^: ;--:ctif ^;^:^^txs xn negotiations with Lichtheim as regards the latter taX^over themanagement si ^, Lichtheim has ag reed^n principle, but,^ Lre isno definxte agreerent agrived at yet, this matter is confidential

Heinrich Margoulies ,who is going to Palestim in the «n+„mr, »-n

Kindest regards to Martha and aSl,

Sincerely yours,
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T eleg ra ms : mmi^C^
"Kerjessod Jerusalem"

THE EREZ ISRAEL (PALESTINE) FOUNDATION FUND

KEREN HÄYESOD, Ltd.
LONDON—JERUSALEM

HEAD OFFICE n'tTxnn HDU^Vn

Telephone : pgjSü

690 (2 iines)

^.. JERUSALEM
P. O. B. 731 26. 1-":. 19 28 731 n r

Herrn Dr, ?w. V/alt 3ch
"Berlin

Lieber .:obert,

in der ..nla^^re s^^nde ich Dir : l) ^.Conie ;ieines *^rl(fes

an Vov/itickel, 2) ICooio raeines Briefes an Sinon.

Hast un im Joar Ila^lom vor.i ?A. a\if der 4. Seite die Iclei-

ne Kaohricht 'esehen, dass ujiter der staedtisehen ^^ur^end iind auoii

sonst in Jerusalem grosse ]rre/;iuL:j ueber icholerns Artilcel in der

Juedi sehen Iliuidschau herrsoit ? :^s ist bei ims alles in -leicher Crd-

niing wie bei allen anderen J

V/ir hab
Zeitimr-'^ hier v er seh
Do merstag .-gedruckt,

sie bis heute noch ni
teressant . Vielleicht
itaterial haben, xiber

serer Vereini-^ung ueb
nahe so \/ichtig väe 1-

fuer die i'inier Plat:^.

en am I'ittwoch
io^k:t. Palaesti
Dawar am Sonnta
cht '•:e bracht •

reden sich die
schliesslich i

er ein ^^rindle,:^,

itteilun/^en ueb
is t.

.j>

Uiisere
na ''3ull

^, Haar
Das ist
Leute

st eine
endes 'r'

er 3r)or

"Irlvlaerun:^ an saepit liehe
et in hat sie bomts am
ez i'üid Doar Hajom haben
aus mehreren T-ruenden in-
damit aus, dass sie zuviel
offizielle ''rklaerunr-^ un-
roblem des "^.ionismus bei-
tfeste und aehnliche Oin^;e,

'^s i;it viebrigens interessant, dass* eine i^rlclaeri'ji,^ v/irl<^

lieh fuehrjnder tschechischer Intellektueller, von denen ein einziger

pro-lcommunistisch ist, waohrend die anderen ausschliesslich bu.-.rgerli-

che Liberale sind, eine "^rlclaerun.^, die sich .'^esen die unerhoerten
Zensar-Crewonnheitea der tschechischen Ue-iervui-^ gegenueber der Iresse

und insbesondere der kommunistischen Iresse wendet - von der '?;esamten

tschechischen Iresse r.iit Ausnahme eines ein'^igen Blattes tot;^;;eschv/ie-

gen v/nrde. Dabei war diese iJrhlaerung von niemand 'lerin.^eren unter-

zeicjinet als von dem 'rosse:.! tschechischen Jichtor I.'achar, der nach

de-i iCrle-^^e Jahre hindurch^ aeneralinspektor der tschechischen .irmee

war von'.^'^.V.ia^elci, einem der ansesehensten buer^erlich-liberalen

^ubii'7isten, .]?.X.3alda, der in der tschechischen iCritiJc eine -anz eirf

TtÄ' rti^e itellun^^ einnimmt und von noch zv/ei anderen aeichrangi^en

tschechischen Schriftstellern, daru^nter de;u aeltestcn, angesehensten

Romanschriftstoll^3r, und.rof. llejedly, de .i beruehmten ometana-3io-
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/-^raphen und iCiiristprofessor an der tsohecni sehen Universitaet, der
freilich korirnunisten-fre- ndlich ist. Und eine iürklaerun,-;^, die von
fuenf solchen rlaennern unterschrieben wird - von nieraandea sonst, so-
dass man nicht sagen Jcann, diese l'nterscnrixten v/aeren einige unter

sehr vielen - V7ird von der ^resse nicht veroef Tentlicht, natuerlioh
auch 'licht oa der 3o:^.ial-deiac.lcratischen. - Du siehst, es ist bei uns
noch i.imer nicht ani schliriUiiston.

Ich lese in diesen l^aeren Landauers Briefe un.d v/ar davon
so hingerissen, dass ich am oohabbath, dera elnziijen Ta,^e, an dera ich
arbeiten kann, nicht m ineni '^;uber-3uch .c;ev/idmet habe, sondern diesen
Briefen*

Herzlichst Dein

y-



PEACE ASSOCIATION

JERUSALEM
— -•••••- —

Jerusalem, den 11. Jmii 19^6.

Herrn Dr. Kobert »i/'eltscli,

Berlin.

Lieber iiobert,

Gestern waren wir zu einer Unterredung mit einigen arabi-
schen Puöirern. Herr Kalvarishy hat das seinerzeitige /.ngebot, das vom
iirith bchaldjm angenommen wurde, ausgefuehrt. Von uns waren dabei-
Herr ICalvarisky, Prof. Izchak Epstein, Ben Zwi und ich. Die Zusaümenl-unftrand auf einem ausserordentlich ijchoenen Landsitze im Dorfe Ceharafa
unweit^ Jerusalems statt. Der Park dieses Landsitzes mit ungeheuren, '..Iten
L'icnenoaeumen war eine Ueberraschung und stand dn vvaldartigera Charalcter
uceinem europaeischen Parke nach. Die Aussicht von dort auf Jerusalem
und das Tal Ajalon und die aus grossen Steinhaeusern rlnf^sum gebauten
arabischen Joerfer vmvßm schoen.

illa'pi^i

. ,
^^s Haus gehoert I.usa Effendi el Awt4, einem jungen

iu?aber der in Oxford studiert hat und jetzt Assistent von ^entv/ich ist.
iir ist der ochwager von Jemal Husseni, dem Sekretaer der ..rabitchen
i!ixe.cutive. imwesend waren ausser ihm sein Schvdegervater Ihsan Bey
Dschabrin,^^ein oyrer aus ^leppo, einer der angesehensten Fuehrer dersyrischen i^ationalbewegung, der ihrer europaeischen Delegation angehoert.und die 1/ernandlungen in Paris und Genf gefuehrt hat. Der bekannteJefusalemer arabische Rechtsanwalt Auni Abdul Hadi und ein fuehrenderAraber aus Haifa, Reschid Hadsch Ibrahim, der voa Sji^t^ als Buerger-meister von Ilaifa ausersehen war und zur endgoieltigen Besprechung deri^inberufun^ des Hationalkongresses, der am £0. Juli in Jerusalem zusammen-
Pnifo-

Jerusalem weilt, ülle .'oiwesenden gehoerten der extremistischen
Jr-aptei an. ..lle waren i-ohammedaner. Keiner von ilinen machte im aeussernAussehen den geringsten arabischen Eindruck, auch nicht medischen Ein-druck, sondern einen jorsiitxshjikaa europaeisch-kaukasi sehen.

m^., , ^ •'^J!
Unterhaltung vAirde groesstenteils franzoesisch. zumieil aber auch arabisch, tuerkisch und englisch gefuehrt. Die llaenner

wp?f«^V^^'''
ausserordentlich intelligenten Eindruck mit einem durchausweiten Horizont. Interessant war das von allen unterstrichene Gefuehldes Kampfes gegen England als den Bedruecker. Sie w^en meinem Etndrufcnach onne ..'eiteres zu einer weitgehenden Alliance mit den Juden imKampfe gegen England bereit.

"uacn im

T^K.^o-, -^ X
Dschabrin aeusserte zuerst Ideen, die etwa denen einesiiDeraien Staatsmannes in Europa entspraechen. Er heisst iuedische Ein-wanderung ausserordentlich willkommen; sofern die Juden palalstiSensisShe
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mid damit meint er im Griinde arabische Patrioten wrierden. Von allen
Seiten vmrde v/iederliolt betont, dass es sich nicht um irgend eine Form
von Feindseli^ceit gegen Juden handle, was auch sicher richtig ist, son-
dern nur gegen den .Zionismus als politische Bewegung.

Die Unterredung dauerte ueher drei stunden. Als Gesamt-
resultat laesct sich sagen, dass alle anwesenden Araber unter dem Ein-
druck waren, dass der Zionismus das meine, was Zangv/ill und Dr. i^der in
ihren bclcannten ilrklaei-ungen ausgedrueckt haben, d.h. Verdraeng^ong und
Unterwerfung der Araber, Schaffung eines einheitlichen juedi sehen utaates
mit 4ii£iiii:s:h&r hebraeischer Amtssprache us\/. Ich weiss nicht, v;ie weit
es uns gelang, die ^^raber zw ueberzeugen, dass es wenigstens eine Stroe-
mung innerhalb des i-lionismus gibt, die sich die JukTinft anders vor-
stellt. 12s war schwer, auf die Frage zu antworten, ob wir, die \;ir uns
die ^uloinft unders vorstellen, im ilamen des iiionismus sprechen« Eine
aufrichtige .aitwort waere ja die gewesen, dass i*c die Vorstellung, die
diese atabischen Fuehrer vom Zionismus haben, tatsaechlich die Vor-
stellung der ::ehrheit der Aionisten ist: naemlich Judenstaat und LxLjori-

sierung der -Araber. Es ist ganz klar, dass diese Araber ::uia ersten ^'^al

von uns gehoert haben, dass es innerhalb des Zionismus wenigstens auch
andere otroemungen gibt.

Ich betonte persoenlich, dass ich bei den grossen histo-
rischen Schwierigkeiten und bei den anhaltenden ::tssverstaendnissen
kei:ie Moegl'.chkei t piev eine unmittelbare Verstaendigimg sehe, sondern
nur die I.loeglichkeit zu einer Ej^zlehung zu einer solchen Verstaendigimg,
wozu v^er auch die haeufigere Iwift.l'u.ngnahme der beiderseitigen Fuehrer
gehoert. ICalvarisky und Epstein aeusserten sich viel optimistischerr

in der Boziehmig, Ben ^\/i noch viel zui^ueckhaltender

.

Die an\;e senden Araber, von denen vor allem Dschabrin
imd Auni das ./ort fuehrten, bekannten, dasc: sie darauf \.arten, dass
offizielle zionistische l^ehrer durch eine Erklaenmg un-T \or alle.n durch
der Erklaerung nachfolgende Icten zeigen sollen, dass der Zionismus
nicht die Verdraengung und die Llajorisierimg der Araber \;olle , sondern
wirklich das Zusay.rienleben zweier Voelker in Palaestina, die als voellig
gleiche :..uiii ..ohle des gemeinsamen Vaterlandes arbeiten. bie betonten,
dass die Zloniston doch schliesslich in einem ge\/issen oimie öen status
q.uo aendern \/ollen und dass daher sie es sein muessten, die als erste
eine direkte offizielle Erl:laerung abgeben muessteni die alle angesammel-
ten Lissverstaendnisse zerstreut, die zum grossen Teil diu*'CJi die Schuld
der 3alfour-De]:laration und der Er]:laerungen zionistischer Fuehrer sich
angehaeuft haben. Es vmrde unterstrichen, dass die i..issverstaendnisse
zum grossen Teil durch die i;alfour-Dei«:laration erzeugt seien, die den
Anschein geweckt hat, als ob die Zionisten im Gefolge des britischen
Imperialismus stuenden und daher |pi L^rionetten im IZampfe gegen den sich
erhebenden Orient waeren.

Ich erklaerte auf eine direkte Frage Aunis, dass ich
persoenlich glaub», dass die Balfour-Deklara'uion nichts mit dem V/esen

des Zionismus zu tun habe, der bedeutend ailter sei als die Balfour-
Deklaration, und auch ich die i.^einung teile, dass die Balfour-Deklaration
viel an den l.dssverstaendnissen zwischen uns und den Arabern schuld sei

und uns abgehalten habe, uns direkt in Kontakt mit dem arabischen Volke
zu setzen, wie es manche von uns vorgeschlagen haben. Ben/ Zwi iinter-

strich freilich in einer nicht ganz deutlichen Form, dass die Zionisten
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niemals auf die Balfour Deklaration verzichten werden.

Am 20. Juli tritt der Araliisclie i.onoress zusammen.

Kalvaristv und Epstein schlußen vor, dass der .lonüresL rait einer i^^rklae-

rSn^der Iraker h rvortreten solle, dass sie den Zionismus besrHiessen.

Auf diese etv;as naive Aufforderung^ haben die ..raher selbstyerstaendlich

eeantwoi'tet. das. sie das nicht Icoe.uien, da die Zionisten dies zu ihrer

politischen Propaganda in der ganzen ./elt ausnuti'.en v.ruerden und die

lioPisten noch Iceinesv/e^s die CJarantieen gegehen hahen. dass sie ^^^^/^t

die Erriehtmiü eines Judenstaates und aie ..la^orisieiams der ..raher v/ollten.

Die Araher fragten noch direlct heraus, wie sich die Juden

zu der Forderun.^' eines Parlaments stellen wuerden, die der Arabische

Konrress erheben wird. KalvarisBfy und Epstein erwiderten, dass die .'uden

bereit seien, unter gewissen Garantieen einer solchen l'^orderun^; zuzu-

stinmen. Ben Zwi meinte, die -eit der juedischen Zustimmung einer

_

-^olchen Forderung sei noch lange nicht gekommen. Zuerst muestte eine

harmonische Zusammenarbeit im Jeruealemer Stadtrat die Juden von der ...oeg-

lichkeit einer Zusammenarbeit mit den .^rabern ueberzeugen. Ich naoe

'iedeafalls gesehen, wie gut es gewesen waere, wenn wir ^meinem Vorschlag

gemaess mit der Lriaaerung hervorgetreten waeren, die ich Dr. Ruppin

vorgeschlagen habe. Die Situation wäre dadurch unenalich erleichtert

worden.

Ich habe ölUs dem aesoraech die absolute Ueberzeugung ge-

wonnen, dass selbst diese I-Mehrer, die der er.tremsten Gruppe angehoeren,

im Sinne eines Brith Zchalom-Programms zu einer V|r||a^digung bereit

waeren, wenn sie die Üarantieen haetten, dass die MSMMlpris des^Lrith

Schaloiii der der Llehrheit, zumindest der der verantwortlichen ^lonisten

entspraeche. Das Unglueck ist, dass meinem Gefuehl nach wir diese

Garantieen nicht geben koennen und in Gefahr kommen, die .iraber zu taeu-

scfaS.aU ist hier. wie in so vielen .nderen Faellen des Zusammenlebens

!er Voelker.de» tragische Fall gegeben, dass durch die ITnvern^mxt weiter

Kreise eine moegliche Zusammenarbeit von Yoelkern und eine moegliche

Vermeidung Icuenftiger Konflikte unmoeglich gemacht wird.

Ich schicke Kopie dieses Briefes an Dr. ilagnes, Dr.Ruppin,

Hugo Bergmann, Dr. Landauer.

Dein
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Jerusalem, den \Z. Jiini 1928.

STRENG VLTITRAULICH.

Herrn Dr. Robert './eltsch,

Berlin.

Lieber Robert,

In der letzten Seit haben sich 2elae£:ti{;ancen von
juedi sehen llaedchen und Knaben durch Araber in Jerusalem gemehrt. Dies
ist auf mehrere Ursachen zurueclczufueliren. Erstens ist es ueberall heute
der Fall, naemlich dass auch in Paris oder Berlin junge Llaedchen be-
laestiiijt v/erden und auch missh raucht werden, xi^xin c.uch vielleicht das
letztere in feinerer Form geschieht* Zweitens komüit hinzu, dass das
Auftreten unserer Llaedchen in gemischten Staetten wie Jerusalem in einem
gewissen Sinne provozierend auf Araber wirken muss. Es kommen z.B. keine
Ueberfaelle auf christliche arabische Llaödchen vor, die am Abend nach
den Sitten des Orientes nicht ausgehen. Dabei darf freilich nicht ver-
gessen v/erden, ftass die paederastischen Uebergriffe der Araber sich ebenso
stark oder noch viel staerker gegen arabische Knaben richten.

Die palaestinenische Polizei hat sich in diesen, v/ie

in anderen Faellen nicht sehr ausgezeichnet. Es ist eine laecherliche Tat-
sache, dass man die Jerusaleruer Polizei nur dann in ungeheurer Anzahl
findet, wenn einige Dutzend unreifer ICnaben und Llaedchen das Britische
V/eltreich schrecken gehen. Gegen diese Handvoll kommunistischer Jugend
gibt es ein Polizei-Aufgebot wie in Berlin. ITachts dagegen sind die
Strassen von Polizisten verlassen. Auch ist eine Tatsache, dass die
palaestinensische Polizei Verbrecher nur dann findet, v/enn die Verbrechen
an Europäern begangen vAirden. \l^x^\ dagegen gev/oehnliche Araber oder luden
irgendwie verletzt vairden, findet die Polizei gewoehnlich die Taeter
nicht. Als die ichte von LIiss Szold vergev/altigt wurde, v;arden in wenigen
Tagen die Taeter gefunden und zu der mit europaeischem Urteil verglictei
•ungeheuren harten Strafe von 15 Jahren Zuchthaus verurteilt. In anderen
Faellen findet die Polizei die Taeter sehr selten. Dasselbe gilt von
Ueberfaellen. Als der englische Bischof ueberfallen wurde, hat man auch
die Taeter mit groesster Energie gesucht "und gleich ge fanden, waehrend
sie sonst "unauffindbar" sind.

Htm hat sich an Freitag abend, den 9» Juni um 11.20
in der naechsten llaehe meines Hauses, in der ICing George Avenue, also im
luittel punkte der Stadt, folgender Vorfall ereignet: Ivlan hoerto drei
Revolversciiuesse und daraufhin v^-urden zwei Araber schwer verletzt gefun-
den, von denen der eine bereits gestorben ist. Die Taeter sind unbekannt,
iiach dem Tatortbefund hat es sich so verhalten, dass die zwei Araber, die
zu dieser spaeten Stunde auf der otrasse sich befanden, von hinter den
grossen Steinhaufen, die sich an diesem P-unkte befinden, angeschossen und
verletzt vAirden. ils war dies ein Hinterhalt, der wahrscheinlich nicht
e^niii^l gerade gegen diese zwei ..raber gerichtet war, sondern gegen irgend-
welche Passanten. Ich hoffe, dass die Polizei diesmal, obwohl es sich
nicht um englische Bischoefe handelt oder um amerikanische Bue r ge r innen

,



doch die Taeter ergreifen r/ird

Grmide:
^ch hoffe dies vor allem aus folgendem

Es ist sehr leicht moeglich, dass die Taeter Araber waren.
Charcikteristisch aber ist, das£ sich sofort in der Gtadt unter den Juden
das Gerücht verbreitet hat, dass die Taeter Mtglieder der revisionisti-
schen Jugendorganisation Brith Trumpeldor waren und dass dies ein I-ache-

iUct faer die Ueberfaelle auf junge llaedchen darstellt. Ben Zv/i , mit
dem ich darueber sprach, hielt dies fuer durchaus moeglich, v/ar auch
weiter nicht darueber entsetzt, sondern sagte, es sei gut, wenn sich nuf
jeden Fall dieses Geruajh* verbreite, uuch unter den Arabern, weil dadurch
die Araber vor weiteren ^elaestigungcu juedischer LIaedchen abgesclirGcI:t

VAierden. Das v/ar auch die Ileinuiig mehrerer anderer Personen, die ich
sprach.

Ich spreche jetzt absolut nicht vom moralischen. Darueber
sind keine 'Torte zu verlieren. Interessant ist aber nicht, ob Juden wirk-
lich die Taeter waren, sondern wichtig ist, was das juodische rublilnun
denkt. V/ir sind aurch äik unsern Kationalismus in einer unglaublichen
Weise degradiert worden. Genau so, wie wir die Araber oft betruegen,
indem wir ihnen erzaehlen, dass der -Zionismus nicht den Judenstaat will,
betruegen wir die weit, indem wir von einer moralischen Elite des Juden-
tums in Palaestina redon. Das Gegenteil ist der Pall. Alles, was
darueber zu sagen ist, hat uebrigens bereits Achad Ilaam gesagt u.zw*
lin dem ürief , den er an den Redakteur des "Ilaarez" im Jahre 19i:i2 gerich-
jtet hat. Der Drief ist im 6* Band der gesammelten Briefe auf Seite 204
labgedruckt worden, iiis waere gut, ihn immer waeder abzudrucken, -t^chad

teaam sagt darin mit Recht ^^\iemi dies der iiessias ist, dann wollen wir
sein Aommen nicht sehen".

Man kann heute sagen, d&ss 95 ^ des Jischuw diese -.:orde

billigt, ^s verhaelt sich hier noch enders als etwa bei den Deutschen
oder bei dem Lynchen in Amerika. Mäx In Amerika wird doch gewoelinlich

nur der lieger gelyncht, der die Untat begangen hat und welclies Entsetzen
empfinden wir schon dabei. Die deutschnrtionalen Buerger haben doch nur
diejenigen LIenschen ermordet, die sie als "Verraeter" oder "Feinde"
ansahen, Uathenau, Lrzberger usw.. Dieser Art Liord ist der .».trd an
De Haan an die Seite zu stellen. Der entsprach dem allgemeinen Liveau
des schlechten üationalismus. ^b wird hier der nationale Verraeter
vernichtet. Hier dagegen handelt es sich um den Lord voellig unschuldiger
zufaelliger Aenschen, etwas, wmayt nicht einmal der schlechteste llationalis-

mus in Deutschland fsiskxg sich herausgenommen hat. Ausserdem ist im

deutschen Volk n6ch/ immer eine kajoritaet oder L.inoritaet , die das be-
kaempft. Die franzoesische Intelligenz hat die Verurteilung eines
Dreyfus wichtig genommen. Bei uns nimmt man es unwichtig, wenn unschuldig
keuschen abgeschossen werden. Die Ütimme selbst eines Achad Haam verhallt
voellig ungehoert. V/er kann sich zutraB.en, hier etwas auszurichten ?

«Vie im V/eltkriege alle Barbarei \jird auch dieser Barbarismus hier durch
irgend eine fiktive liotv/endigkeit erklaert.

Abgesehen von diesem moralischen halte ich aber auch den
Standpunkt praktisch fuer f&lsch. vi/ohin soll das fuehren, wenn Juden
glauben, v/enn irgend ein airaber einen Juden erschiesst, am naechsten ^age
einen unschuldigen Araber niederknallen zu muessen ? Das kann doch nur
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in den BarlDarismus eines ewigen Blutkarapfes fuehren, dann koennen die

i.ra'ber wieder unGchuldi^e Juden nieder]aiallen etc Ben Zwi erklaert

dies \inter der Porm einer General-Praevention, d.h. als allgenieine

Abschreclcung der Araber vor dergleichen Ueberfaellen. '•ch halte dieseh

iitandpunkt fuer falsch. Denn ich hann r.iir nicht vorstellen, dass jemand

von der Belaestißung eines jungen iiaedchens abgehalten wird, v/eil

IrgendKta jemand dufuer erschossen wird.

Es ist natuen ich nicht klar, ob in diesem Falle

die :.:oerder Juden waren. Das ist aber auch ßleichgueltig gegenueber der

allgemeinen Billigano des Jischuv;. Hier ist^der Fall noch sclilimmer,

al£ bei den gewoeluilichen Faellen, weil im allgemeinen gesagt wird,

dass men Lieh gegen .-orde der Araber nur durch Blutrache schuetzen kann,

die natuerlich Unschuldige trifft. Hier aber koennte es sich um einen

Mord handeln (jedenfalls billigt der Jischuw diesen Lord), der gegen

ein Vorkommnis gerichtet ist, das in Suropa allgemein ist. Hier spielt

eben ein unsaeglicher lüassenhass mit. ^s ist ungefaehr das, was in

Deutschland vor sich geht, wenn dort die .iHtisewiten jeden Fall einer

Verfuehruno eines arischen Liaedchens durch Juden in ganz aehnlicher

'./eise verkuenden.

Ich sehe nicht klar, was man hier machen kann. Dass

man etwas machen muesste ist mir klar, mindestens Achas Haam wieder
abdrucken, aber all das verhallt. Gut waere os auch, wenn unsere

I.^edchen sich eines aurueckhaltenderen Benehmens in der Ceffentlichkeit

befleissigten.

Ich schicke Kopie dieses Briefes an Dr. llagnes,

Dr. Ruppin, Dr. Hugo Bergmann, Dr. Gecrg Landauer.

Dein
frOAA^ ^^^'
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Jerusalem, 21,1'<J«25«
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Lie'jer Robert,

Ich sclilaGe vor, d-iss Du, Hugo Bercmann und Ich ßeineln^

3am eine Brosohuere Bobreiberi, die ein Restatenieat der Zlonißti-

ßohon laeolo^ie sein ßoll- Ich glaube, dasB nach iner eolchen

Deklö^ratlon gerade Jetzt ein Beduerfnis besteht* Der Zioniemi«

iBt ideolocißoh voellle desorientiert, die meißten J.enken, soweL t

Bio ueoerliaunt denlcen, in alten KliBcheefra^en. Ich hatte die Ab-

sicht, eine solche B^oschuere al?ueia zu schreiben, aber Bie haette

eine r:anz andere Raisonanz und eine ^^anz andere Wirkung, wenn öL e

V n uns dreien aus ^-eht. Sie waere dann nach lancer Zeit wieder

das erste siclitbare Zeichen einer i:;elst\ßen ü-ruiroen- und Will em

-

Dildung Im Zio;iS;nu3, Sie haette eint; dreifache Wirkung, nach
innen, an 4ie Ju^-end rind die Intelligenz, die ausserhalb des

ZioniS-'>us, aber an solnera Rande iüt, und an die Voclker, darun-

ter auch die Araber. Sie sollbe deutsch, hebraeisch und franzoes isch

arscheincu* Der Inhalt v^aerc neiner Leinune nach ein modernisier-
ter Acaad Haamismus, verkn'ie^ft ,iit Jener Er^renntnls der Wesens des

Natl nalismus, zu der wir £;;ekonmon ßlnd. löKrxxjihRlixdEXX

Den Grandrisa stelle ich mir iinciefaeVir folsonermaasen vor:

1) das Judentu;! ist kein Volk wie die rnderen Voellcer, es ist
etwas ai^enarti^-as und vv v es dies in seinem Be-vusstsoin seit
Moses und den Propheten. Seine Vergeißticung seit 25Q0 Jahren,
seine Entkleidung vooi machtstaatlichen und grob irdischen ist
vielleicht "annormal", aber sie ißt nichts Beklr^jene erteß, sie
ist eine el5en£:;e8etzllche, vielleicht so.:j;ar hoehere iiiatv/ickl'jngi

Schwere des Judeseinß# Sinn und Aufgabe* (Hu/^o Berßinann)

2} Asaimilation. Leuünung der Eigenart* Streben nach den Abtun
uer SchvTere. Positiver Wert der Assimilation fuer une. (RoW.)

3i gcheinbare Umble[f.uvig, aber in v'fehrheit konsequente Fortfuehm ng
der "Aßsinilation im Herzlachen Zi^niemus. Die Ei>:^ena.rt vlr^d hlar
ohne jeden .geistigen, ücst (der bei der Assiinilation blieb) geleuc-
n t, das Judentun soll werden wie alle anderen Voelker, eine
oolitiBohe Nation, ein ITachtstact. (R.W.)

4) 'Tesen und Bedeutung des modernen Nationalisnus, sein 'fntstelB n
und sein Einfluss auf das Judentum. Der NationalvStaat. Die Maerg el
des National ISiiuß in ethischer und menscVilicher Hinsicht. Die
IfVandlung des Nationp-1 Ismus. (H.K.)

5) Die La^e der Juden. Der Zionismus kann dia Judenfrar^e nicht 1 oe-
sen. Herzls Zionismus eine Utopie, aber kein Ideal. Ewiger Boeta nd
der Diaspora. Das CJute der Diaspora. Wir ein Woltvolk.

6) Die l-a,3e des Judentums* Sein Zerfall in vc. schiedone Judentu e-
mer und seine Schwaoohung. No j^-vendiskeit einer Sammlung und Sta? r-
kung, eines selstl^ren Zentrums, das aber nur beiu Portbeatohen
der Dias:^ora 1 bendig bleiben kann^

7) Dies das Ziel der Juedir^chen Medlunc in Palaestina. Dadurdi
bestlm:it sich auch ihr Verhaeltniß zu den Ars^bern. Kein Juden-
Staat wird an/^eßtrebt, :.ein neuer kleiner Nationalstaat. Judentum
ist froh, der Staatlichkeit entronnen zu sein. In Palaestina ert -
wickelt sich eine Gemeinschaft, die schon heute auf den zwei ett -
scheidenden öebleton, naemlicb d b kulturellen Entfaltung und * r

fcVv -
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•Jfc^viaiPn Gliederung:, voellir, autonom ist nnd. zeicen k^nn, vras

^0 -^eJt i.t^ ?S f ine solche Siedlung ict von nenBcVheltl:.cli9n
'

wiJt^ und i. UoSreinsti.munG mit de,. Geiste der juediBchen Tra-

dition.

ö) Dies ist nrtuerlich keine volle Loesung der Judenfrage oder

jidentumsfraee. Die eitt es nicht. ^7ir
-^J^^^f^^^-^^^^;^ ^^f,'^^

schleppen. Die endBÜtiee Loesung ist erst in den Ta^en des

Fe^sl -s! enn in dem gesamten Leben der Voelker und Ilenschen

Ge;ecrx?iskol? herrscht. Die Loosung der Judenfrage ist mit der

Loe!Sn6 te^ Menschheitsfrage eng verknuepft und kann nur gleich-

zeitig mit hr geschehen.

9) Das luedische Problem^st ein geistiges Problem. Frage des

Ausgleichs arischen ^^7eltOffenheit und Beschraenkung. Frage der

Spfache. ?Eage der Religion.

10) Die oraktischen Konseqiaenzen dieser Haltung den Arabern ge-

genueber. Die kuenftlge Gestaltung Palaestinas. Orient und Okzi-

dent. Wir in beiden heimatlos und beheimatet.

Das sind so einige Grundeedankeb. Ich hatte schon

einen genaueren und besseren Plan im Koof, bin aber jetzt ^muede,

und '"ill, dass der Brief mit der Post abgeht, U:^ Deine orinziote 1

len Aeusserungen zu erhalten. Kopie des Brief.'S gebe ion Hugo.

Dein

\

t
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/"V Ĉ -/^

%^C ÄL

^^-o l/U-

/^^ i /Vvft/ ^^--1 •

nOt. uy
^

/'V '^ '^ /JL ^..

c y^/.^<W i /e,c*^ «.c^^ ,
^-^^ "^ C_

7'^
, , . /

u.^
'^^

S

'^.^.y^v^
"^^ «^--> iV^

/ ciy, fi-^vjv tAÄ-
J
irh

Jl rc ^ .^jr^c/v

2 L (icje<^'^r>» ^
J- l U^^ iU^^^ ^/ ^ -'^

C^^-^y^^A/^-y*
-^ V. ^I /m^.

/>^

t/ O



^^^^,?)^./ ZIONIST BIBLIOGRAPHY

A QUARTERLY PUBLISHED BY THE

ZIONIST ORGANISATION.

EDITOR: Dr. HANS KOHN.

P. O. B. 686 r\ .T\

JERUSALEM cS^ni'

^7^- ^A.

/^/> l -^23 ^

../ r ^
-'>/

»

y </
;

/. /
^ ^ */ ^ <jt^y ^ -« ^ -^

^\^
r Y- -i

/ >^ e ./ /^, ^^-^ '^^

^^ . f Ck^ i^^ 4^

/P ^ /^ ^/ ^
/x// « ~ '^ '

'^

^ 0j, fl / /t^
'^r^', ^V7

/^4^€? 2
/f//. r.^/

X 7 >^
f // / r r/ ^ //>•

^
^ - ^f %^ ^

Y/
fi^

w^ /

d^ /2^ 5

/

C.'JI >

^ CO' k.

<5- /
^ "f

CJlaJ ,>>Ä-f «

^
/

ciy <y ^ ^ <: '«' ê/-^
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Herrn <* ?
/

ielix :..ü.:^enbliith, .

e ^ -<: ß^ /. <^ ^
/:^ ^

Lieber aerr Koöor.bltUh, ^'^^ ^-^ (;;;

r
5y

Ich erhielt mit Do<5tem u rX Ihren Brief vom iS.Juli an. tO 9, ^ JL

freue ir.lQh^ aaös vvir in :*tn mristen /vn^^cl^v nh^itcn üb: rrlnirtir r.. :)^^e
Ich >i tie .^ö /onTV^/bcrcl oi.ic Iroii^tLinaigö Untorrodiin^: mit ^r^ohi r, die .^^
für Dica indof'-UTi int<brc.SMit war, alp i?ie ^ irif n inblic;!f: ;.-^t;, hrt:* in _

*^-i

^ /

die vjrpirljtiac'-. . .{jri]naet.li.o.X', vdo wanrachcinliwh fl.r oin/n ^ro ..:frri

Teil v;>.iijcriejr rolitiiC' r ur- Jourri' li " • r ,'.' '~rn^.t;<- li.itiöch i. . loh

h-ittc i.Ti ^:\xv..fn gros-.oön icn in..^ruck-, .a^-;ii in -.ll n v^chti • l'rn/.^ri i*.r

')ra]ftii;ic .cn .'olitik nacticr vol"l?t'ni i^: • .-ri-rabcn Irinu;^- l.t .vlo etwH f^_
cir r:- 'i^i.^too i^itrü d .ier .'.rb: itö^cattiiu^o-rvi i^t für i:ioni'tiöci^e

Kealpolitik in :;f>utsohl »r^d. r :vC)LOint ab€;r njch rir l;^? ^.i;; ^>,-^^>

in iem 7>uuam ena^irig betrachtet aa ir.bcn, den ioh ihr .nri-ul' : on vf-r- ^ ^ ^^
.mchxe. /.uoh er ist im Gruii.e voliöt.^idi ori^JHt vo:: : n::*^;lvor^: in n, cnt-
riJ:^tet ^iich mit ^.ocht ub(.r lir .iavrinj.c iUi:^^J:'>:^.orre un^ r.r.c: '-^ n

/v?r:>.

cor i.ef^ioj'unci . Ich h'Aot iiizij in ui* aßu l^uikL^^.n diaiv wt.ix rf.t; ?,a, tirr-mt,^^;

ihn -ber d-inn «^toft^cen >'.u ; xuc-tiGii, ob wir 9(>lbf:t es .ler ; n;:l-in:-;.:;iT, nicht
unmti/.llOi t/^mncht hnoen, \xn'. v.irklich :;ktiv r.u xx:\\ rc^t^'ti'on, lif^urch, ^^^
\-: "ir ih.-:'.r. nio!;t roohtzcitig ein gtra-inr-'ijt-is It-j ,r'- :. v n-lf;t:tc.n, -« /* A
data .^je .urctiführrn könnt n, o>u\e onviVir^in-nichc ''ia-nt-nae '-r • <^ /
«rab-r uofürchtt^n su nü-'r^en. ./cr rrao^-. : un\:t ci.ivs ;olch..;ii ro rUr'ira n" •. tc

eine kl-.r«- . bifihnung atö Ju.ienet<i.'itö-aC>iHn':ci*8 acin. Jiea aDes hit
. acr.er volj und ^Mnz au/fO^tiben un . rw.; c *-. , ,i;:^^ .»olc c r 1 rung •

sei u iich, well ,a€ JJ.rf<<i:tlj.ohe' . ^.u.u •; ici oionior.u.: , -'r. .".1.

..ie wohrr-nhl d;=-r ;.ioniat0n, «ic};or alle blir^';.;rlU-u.:i ''.igni.vttn «ind nach |^'

S^aonir JudenstHutler und daher köni;o ..üc Lxf^kuti.e nicht ...nd' res tun /^^
al8 vt-rlOf-un aonwei^^en. Unter aieocn Umötr.n-Rtr. tx., , .: £ rrwx...4-i:e ich ^\P
ihm, k'uui ii.*n aooh ^tn ..ntjlän..em nicr.t verübeln, renn iic t ich nicht- v -)f

für d«-n Ztioniemuö exi^oniuron, denn jede pro-aionitniiichc kat irü V
dann von .en Juaon aeloet und von -aicn anaern as ein . chritt zam .

Juaenss'vu^t ftcwrrtet. Ich aagte ..achcr nach wolt*^r, dasa ci- ^Ictivc

XV
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; :L>

lvJ^^ ^^' w^ jM^ '^j^

d.h. eizTC'nn ^^ich selbii't isum y/feraxi^jer.en acr Volksatimr.un^; ^/;cmaoht lUtt,

Btntt gleich nach ata AUtiui^tvöiruhcn diesen oxtrrmic tiachcm ProsKimren

entf.e^enzutreti'n# Wir mren im^^. da über einig, (v ^ ^er Tdrkliühe urum
für eiümanri« Verhalten i^ohl uarin zu auclion sei, i^aa .cizrr.ann «(-Ibst't im

Hersen Ju^ion^ta -tler ii^. Tacher ber.fjichneto oich -'^^la /ch^id Ha-^inii't.

X.T h'ilt -lie Pnrole x^: Juaenstantes für cdnm ' -j-hn^-inn und g^l'^ubt a.uh

nicht '.n .ir :V:^;lic^;fit einer j^^dioohen Mnjorit t* ;)ie8 liet:t ja auf

der iiand, '-x^nn m.n^ ^acher; . einang über xi^ cJkonomisc'^en : :1 1 nh^^^^iten

und iro^ r Sic zulae-it'^ i}TiärO der inw^.ndorung kennt. j\u.f .ie l^'r" ^,

was .1 ;.onuor>4r . okutiv^ nu^/ftn'^licicllah von ihr^ r houti. -n 'olltik

erwarte.
I

OMO'jht- uiir Saohcr keino -\ntwort .u geben > 3onaom riet mir,

mit ')cli,xjr/'rn.(^^ n^oh l^erc^htex^gaden zu fuhren» r ^^^^.:te, ii:» b^^ic^hton

'HeiziwiXiri/ i^eien vollst -xL'-.J.i^^ mbo^linft. r5>.c;her i.v'^int, inn iiaxl'^um dessen,

wae 'viV von niilnnd fordern können, i *:
, *i;u: ^'3 nichts :'f •r>n_ uns ant^^r-

nl:'i'V\ Ic^; .^tim^ate aem zu mit aero Zuantz, dnsii nu^39orde^l '^'ir l-uhe und

Ordfiiiii, . im jj^n.x .t^tn:ori;t v. 2j..n rnu^^'H , unr? mit rtfir Mn«»obr Anlruni.-:, dnus

^^ 1 r .uroh unner ^^igenet^ VHrh'-ux-^xi ea ' n,^,larid ncTÜch maohon mi^iBen,

nichtsi c^i^^'Xi uns ;:u unt^rnahm-^n. .^ao'.er ^iMibt ubri^.onß nuch, dasa

eint on.-^titution Q:n\^ u/w>:rmoi(*liuh iat, wenn 'luch das jet;r.i,:;c An^rebot

df.r • "vxr^t.> v-- hrsch'- itilj ch \'on .:,n raocrn nh^ßlohnt w rdifn wird.

im ei;ro«ie«n ^rf^n/:^:n Tum ich viel i;v:. raeßani^^ ier'ihrunK« ':!un>tic

.r v;-nig uut^cn zu ''koiwuj ingraion b-'^i ^ -i. •.: r. Ivih ' br ihm vf^ya^t,

• :ai^:-' r an i- .'nit..e inor :kfy^e^jan^. iMlr - l;Olit k i., .:ionir!ai^ üich

ct,l .. a .,:;0. Von iJeutyuuiauo. k^inüo keine Aliruzi.

deuti-^chcn ^,iüni-'T., n ...^ ^vhr v.rh. ..'t .^inu. r Iv t r//

r

4.

:i , weil di(^ -

:• ^- .01^ Vtr- •

lid;.:utdi:in3 ..uch .-..x . i.cii in .aiapruwh ^ "iiv'/:!;.;. n, lic3r> rieh 'vb r von mir

ttböx.:i.u,,/:?n, dasa in dieatm Punkt var Jeut^cxKi üitü üb i'lojvn ^-ina.

'^'ns die ^.nt^ert '^.n 'X'.'^sfiei.A betrifft, ro gl ibe ich ni.-ht, inna

In. c ..ex'iirohtung, Köi^;ioruri-^ ie^ Ju^:i.t,n'' tut? v;trde mit Klein^irvilong

glei :'- ot^t, b-reohti t i::^t. :^uniindc;^t k :nn m .n .;uoh ..ici-reh 'unkt
• ..

urc' •T'ln von nhy - lso> ^ri P^^-^torfn xmd von ..rr j.M^ch'n' Aipit. licr'.ift /^

»"b. r 'vird, ob mit o i )r ohne Jud^riFt '^.t-Progratnm, .;ii:. faktische

/iu/b'^u- rboit iT>::r-r b<-gT^^?r.Ät atin. Auoh ..lo ij^ra^je, wann ^aa ijational-

heirn fertig l.-'t, aoheint mir -xn Jich ,v' r nic;ht -^o Inr.J/j!.?, ucnn es gibt
doch auch hier eine Antwort, nn.-nliaiL cl .-.; in. . iivlcl aii": jcj- j.rt-

sohaftlichfn .ntw.c Ixxnt: den L'.;nies sine iri^. ./lu-rmn^diü .t.liotiA. ^.t for

^ kölwJJl^ Oo^^kA^, J(ci.^ e^utJol-^ /'^t/1*«^^^*^^. J-lt. p iCf^r^
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Jttden inr/r offen hl ibon ai^'i aiioh/(venn der gnnae Bodon beaiedclt lat,'..

un3 1- BS J wirtRCh-.ftlK n aeactr.e ila iu-ejulator an-r;r'nnt .'&rdon,

vvobAi sogleioh Gnrantion dagc-cn gatohafAin wordon, di;'9 li?- bisher!, ;o^p^j^./

B^v)l , run,^ weaor durah nolitlBCho noch durch -.vlrtachriftlichf ::it,t-.=l
'fj^^-

aui^t^rtT-iebon wird, ine ^-ndere Antwort aL? i^so iniir-.-rto i.?t iooh <-<^.

u^'-^^rt-^^ Hielt müglich, io slffernm=i»»loe ^n * n .1 ^ch voll.tän..ig fiktiv

''^^^!*^^^5^. hl ioen r. ;''n. Ich bin neugierig, von Ihnön etw-.3 Ub?r ridch's Vor-

^M^P%c'Mf^f- zu h^rcn. Auc^ '-p . teri 1, »s f-ic nir von ihn ?<:natrn, hnbe

io>i in yllr,u guton indruok. Zwar vj'ri?ttht -r, u S3 der f-nti-tmj;-

liöcjhc r.adik llrnur. uns •ch-g-'en cnx-n, -bcr --r gl-ubt offenb-ir noch,

d'^oi- tiloh .x±<^ gnnze Atv^fle,_;enheit durch kl'ino in clzJige uxx i Tjainchunga-

in'.n:3vor lUc d'-^r elt hc>} " ''•r T-' t. >

Tr^
' lA

(• . r rinvn w.oi^o :ine olltik n^^^h in^i.n trcäbT, fuif der an-

dern to nhr-r .i'.r /vUJ^h^nnv-l t •:>inr~-* ion, ryn i" n 4w

vui./'U Ivibo, halte ich i;Lr kir:.aich-miiv und notv;cri.:is ^••ji; üticdtorn vor-

in in^ I'Cf rrn "l'^^' ^rfiVcn? lurchRrtron, ^"rr ^rnt •'ird ie .'\u^'3on-

^e'^t l^r. ,.: zur Hh-^rzei i.^i;n: ]:r-^ cn^ o-^e Ü-^ rv 3che::vn. i;<t.

u \4 ' i.U

r-V-

Zu r^ircr BonioriaiTiö 'ib;.r aie . tcllune, -icr <:'• • lo.- 1 inv^ .
>.t;oucive

rt.i;<-:l ia: t^n..;l.irob^n "&'cl«;oCin" ndchto ivsh rwihn-n, aas« oiir

. : .\.oi i;vji:rieb, CS iivi t'""'^^ u;ißii>;lich, über ...r.'.riit^o . riVe-tu; mit der

ti:; .- >.elcu.tive db^rh'-jupt crnütl'ii: i"t zxx apreohtn. .3 achci-at, ..- ^a

ir.-.in -ch dort ulch -lu.'nchli^aHlich niit nonu-nt-inon , Ui^üleft-crüH ii n bx

-

t, nicrnla mit olitll: ';uf l[in».-^rc: ..loht. !t:r olitik nuf längere

ciw;it jeaoch brnuchöfn wir v^r ILcji .'in Orj,'m. Ich dei-'^rhoic daher

laöiiu^ -.ni-Ct.ung, d '- New Jud:xo'i irj* den ."rtiVel d*!»« I-^lc, j;;in verminfoig

ant .orton i;oll. Ihre Vfiriuita-ig , driHc-i U.r 'Triedand.frouuviliuhb j>rtiu-ol

in /oie.uin von un« voranl'iimt oiU r gur b;'aahlt i;-t, ii;t :»ich«vr.j ich

f'ilüch. loh glaub« isooar, dnas in li'-aor Ihrer VoiTnatjng ^ino „rund-

Bützlici.c VerkBniunß lo?- ^nn:.:on lachl^t.e ateokt. öio scitztn ühi;c weit

voraut», daaa oin -loloh.ir Artikel unu 'in^ontdun iut. in <Virkliciikeit

mus.\. Li-m deiner nnnohiion, äwss dn» Gc;i.^entoil der ü'ill Uit, .lUi; zio-

ni^-^tid'.he i'olitl.k geht doch g«riia8entliüii a^raul nus, j de offene '.

JiBku- aion Ubor die üonstitutioncf age au vor^nei-^on. a uiusa int d.ih»;r

sehr unnngt^nohia isein, woan .icse Jiukuisaion von Süitrn der. Araber in

«Int'r "Voii^e csufgerollt \'?ircl, die bfi jirm Ilßut* .ion den idnir-ick er-.

wefekcn mu'B, d^ '8 d«?r 'irabiachtJ .^landi-unkl vernünftig XKX und

res
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V rLv^hr.lich t-'t. ^ie Zionistische Orr^inlMrttion gor t dadurch in arg«

Verl' onhoit unl durch ihr ve'Tlet'.erna .•chwv>if;en wird der ^on Arabern

tjilninige : indrack noch v« rat rkt. chon u ; di^-aeir. ürunae nÜGcte tr'«n

in - tunii,/ r J?orm 'tuf aoluhe />rti.:i 1 roitri-orcn.

Ich weiss nicl.t, ob üie dort aie "'.'•arte dt»8 leap«!«", Zeit-

schri't cicr Ttr:plcr-::olonic-tcn, rei^'elra'U"»Pi<: bAkoo en. jB sind iRXin

günz ir.-:': rsHö'into VoüViffnb'-riohte übur die poli*-iacho L-i^iC in iläatin^

,

die ai.. offensichtlicMtm Bemuh-n ;:ar übjektivit t g- uohrifcuöu .jinci uxia

•••rua aohr cn' r.".<:t; riüti&oh, wf;il m- n ü- ra..;- .i; iuair(; . ue .u.-xtik a

zionir^tii.^chi*n Yarhilt-'n entnvhr;nn kann. In C.sx Ictetcn Iv^k rf r (vom

l^.Juli) ütoht I;bri--!^nt3, äev <äo jU^dschü Prot-.e, b-toa^-. Xc? • ri ...

und ol-iui, MB fn cirutlicr^n .>rohun,.;. m i;v c n ,.af.l'".n,. räc'\t / hlüu liewß,

un . jann fiihrt ilc Zeltiir.g ''ort: „lun; ea öich bei v r toxuüz-ung nach

deiB ....ükt-.rii.t Jü-^l'^uaa voia ''n.! i..tinn-L'-.n-i.ut jedoch aici.t üur um aas

Hia-nc-ieap.nyt cini..-t>r f!iriatiöO<..>rr Lki-ibcatoxi h'-nc.(.;lt, K'-^it ''•<^" :;iaem

Üomnent-ar '.er "V'iloinine "oclcl, % cterr. Blatt der :;ionii!Uiä3ciujn ..xekutive

in -(^stinM, hervor, in de.ai aicfe .1 )6(ilü£n Gt Ui-n < a<: nju. , v.oun auch

in '/oryiohti^cv^r Kadjur^;, v-ic. ^rftn ;fn. "

.,;i-3 ic;i vinUoic .t r ,i r.z richti>^ su --i -.n, - 11

di^ .0 .ant:c- w hr«üi:*?inl..jh auch r^u'* Vx'^ ?r.-;:lii?0'i<» ' ; •dnl-'.t.-stl on im

L'">nd'.:: von win«.x ^.av^i.- a Vi; run^:; niru.i.

loa hoff^:» .-ie •- r^.cn sich in n nachRton ' oc'^M^n -^^tw^a orbclen.

Oetr n i'i nicht rius.* Urlaub? Jo^.. nraj.; rie^a ich T.i'>', ''^- 1 Auguet in

^exlin ^;u 3t. -m. Vielleic-:! i;;!; ..d Ih.'-;. t... lic-h, etwan -Tr^ih^r in Berlin

zu -'.'in. ./.n ohne-iet! hi.;r ini>.)i^-e Ihrer Üb', ral;.'jv'l,''.,r. Btsch-fti^rung

Ich h'^be .^ach*;r riuch grfra£rt , r-u? -eizrTr»:in zur Ki;okk;::Lr der jJrinaeia-

Üru^.)oo 3'i^t| uie doch einerseits Dolitisoh »ehr rauiu.:! it^t^ rubrer-
hjnitn von '':oiztmnne nerpönlichem üognem geführt wird uiia f',:\Y)c.T Beiri«?

i^i^ijo^it t im i^orn^reBS f.u .;3erorc^en^llch h^mbrtr'cVt • Tacher n^ int , \V^'3b.

f i2u."nn in J ;iii':r beutl.cn tirr. ujig t2ber .lii hg .ntv/^cklan^ ^^.nz zu-
frieden iet, crjneno weil er ^ir. i.a iik\lirri<^;rung .Ur -olitik ber/rUn »t

imd av?©iti'U8 woil er von .icr Brandeie-Grurpe '»in ae^en^evvicht g^ ;en

..arburij crho/'t* ..achera .^ntv-crt (mti^^^rlcht voll- tiJi .ig .v ir. .3*^ Ver-
mutung, r;f'igt aber noch deutlicht.-r , wie unlibrrletit , ymi .. ' ''^n

beherracht und ±n in. r; ..oni'e^iUrn; en nicht zw ' nae ^:ici3oht , izm-^nns

h'3Uti;jf^ H'iltUZ\J iiit#
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auch g 'en diese ..n8chaui;ngen Bergraanns, über die

irselblt^nöch kein festes ^Urteil h..be und in d. nen er sich w.hrschein

lieh auch nicht_u_bedinet aioner fühlt, diskutieren ktmn. aber .ie

werden mir zTge ben m^^:^ , d<.88 dies nicht in der veiae geschehen darf.

wie ee tatalchlich g-achehen iat, und d888 dadurch keine wirkliche

Ki:run^ der Troblene. sondern höch^^tens eine Vergiftung de. öffent-

lichen Lebens entsteht.

Ich sende Ihnen gleichzeitig 11« ^treffende Mummer .es

"Jüdischen '.rbeitors" vom 18 .Juli.

Mit herzlichen Gr en

e : reaae-ivevue wird, wie mir Herr

fi3i. onblüth hvute mitteilt, nicht
;r. 3on.';e , aonayrn von .:r.Lc?.'en-

setin göfflucht. /J^-

)> Ap > ^ U/KL r^2 ^^-^r, ^<^/

9
^ /?'

c
$ J p /Jj

/a ^, e rJL r p kl

$ (L.

f

/^r; ^ ^ A^ ^

1^
•
k

s

r"

/ ^
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aobler und liQ r^uifoh r... st tdue T«rb»Kseru

Sie hieben j.u.f CA'lne vor e_i.i,.«l ouhen ::4I i*l«- gertc hti't«

Fraj^«, ofa iMn ©itior.tlloh ^.» ..n^ bot #ir lierrea trof •Harov/ltz und .rof,

.tittwoch, in ai r . ng' l".-.!tfn':<'it hI» Mittolt;,«:^ r su isl imlachen uto-

iltv.ten i;u t\mgU'>r9n, »^ua«i':nUt2t h't, nioht gtmtvorl t, le ater.t

mit? Ich V''Kau^ , - .a gar nicht» ;• üC-Ohi» iat«

a .1*-

Jä'in'intak^

loh bin n'^xi^-ierlt-r, v/ie ite 'xokutlvr rif vJ/^tn Bf^rto^i: t4f»r

ta«lon il^lTin wird, ..oUt^a aioh ai« Ä«lauagon aos " JiH^- ^^

Klelegx vh" ur/l der "M«iu«n jhflen I'TÄas»" bvw;.- rh-dtvii, dann l»t ä»r Bo-

lloht fwvui f'O, «&• ich ea am D.Hovnaber Uiid yei apat rna GslSo^-n^it^ltt;»

IFor ..;.• :;ia«gt h-.bc, .»^t ^n kann d«r Fxcicutiv'' nicht vor-.'^er'^n, d?we f»ie V'-r-

ab9äujr*t h?U, d«n -r?5Hätmc" liehen /niok auf äics Mit lioi^r i-ir .^nnaata-

koBBriöaion HU«:-.uüben, .U«M AJtti n h.tt« viel.leicht »^o^•:'ir von ine;^

gwi - n ii 1
1 innignllMilfTm 23rfolg »ein könr.c-n, kGlnöBfalls von J- airnloas

Lrfol£-, v:. ja 5i'!inj5 kl .r 1-t, ric di- '-m.i-'tskoramiaai :n g'-'^-'ti^satea

Falle virig in ?'»<! -31^1»» vorli-^ n'e obi ' tive TroV' ^ bivtJtichten k^nn.

Vielleicht it^t es MMPtr baaii^r fr 4l6 unve«sei..liehe i'^rtarrhaia :e»

ZioÄ'i^nus*, ^Mm dlie^acr vorlibt)r^che-.i.o ..x^ol^ nicnt oiatritt uii.a ^lofort

klar ^lrd| v^ die !;in / li en. rion ^^::.u^'ai rwel;je müaiit«? je^trt aie

Extkutivo g«£€ii dif^ ü!m4t;ta|coia?aLi;r*fdv'n dc?jife*f^lben Ztjupf ::raffrffm, ?^'ic

die . haw«-lCc»8ai9aiaa# Ich weia« freilich nicht, n v^n : n noch ^.^'*^

r Ilirrcn will» yielleioht i^ioht auch .:i* xekutive in^ ^' jctist^^^-^rr^i

j >'"

^'V-

r^

h'ic'.. e '^''it Sßuv rin3?n*'^-'n i'c^t. 3 giot iilv^rr r nur *::-inc^n

ea) unaweldeutigt Proklnoii'-: run ; le« Bi-Nntl'.>np.li3mu« Ftil v^tin ö als Ziel

b) rroüramm oincr jüdii^cl.-^.-iritoi wichen KooiKxati-n iif v-lr tnc iftlich^m

eU^ t/^'«
G»:bict| ^:"^li:i^^st '.ach unt'^-r ber cfctjlcihtl:^tin, 'v ^--'chb^rl 'in/^^^r

denen freilich :.u>^0erard6ritliv : e Vortviic grbot-n meraon a:. nt^^n^"
'^^^

o) Zui^ti.Tt'ua*.:; zu oiner .^mn©hmbaren irorm i«?r Konstitution flir •'Bl.^iir»tina, St5t,/^v^^»^

etwa im ixu;e ..er Mc^^nt-s-r^hilb^- sc r,<.n VorechL^gr^ , ^"it. h>.^utc frcillah x^;^

;

Ti^l woAi^;fr uööicht uf ..n:u.i : hj^b^n tli! im Korrmber*

. /V^ JümTi. öich die Zionlj^titiOi.e Organisation b-Er. Jetsfit^h Agenoy

.;^V/f hi r u nic^t entschlioöacn und k inn ;?ie ina solche r'olitlk niC-t in

}>.^iV.\^'^ anst^^indiv^or iorm und *iia rechtv^n G^^if^t" ^.urchrühr-r n, a.h» cha^ zer^ityr-^^-*^

—

'^'^^.<>V'^rß!ttR Te:^aentin:r'nt, dann ßl^ub^ ivh, m^'-een v.-ir "-llc «ionirtiac^en Hoffnun--

^"^^Z gen in uneeror öenerati n aur^ okat^jllen h^zm. uns mit eifern 2uet:ind ab-
»v^'"

V 'inden, ' :r ungefähr deiB jlOT t rklscYnn ''''*t -ntt^prichti un:J ^.uX .;on rr^M^

a^.oh8 1ea el ikrie« warten # ^^
^^'^'^

'
^
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Ukhot Ub^rti^upt r-a r#«gi r.n? loh v^rnmiBe liiöb-^»onaf.ra -.uf aan rti €l
"Th^ .OJTU^tltutl.vnal I«::!U0" im eJOtfliöcht^n Pf^leetin vom 14#Jurxl» loh hibe
v. ar ad clo ." .i'', ..u*:i; .u'^r FoliJLi^ohen '-oraDi^^^l n w.v. ^.n ,:ii:ö*^r •iaci.^- n^.ch

Ii</. an t; . ^x :.hl*-*rt, hJrf^ iber, . .. j ^ex^^, je tin äort nicht «iufr.utrei-

b«n vi;r, .or un loii ür.tn'-hr.. , c».fi«ii ..tic.©# Mu- orat wic'.tife Leitung von
Ufi :»rm -.liLlaü :... . esr^r .:...v:it oi" f Tib .r n1e';t ^r lctt«& r-ird, *o«Btv. ^- • »«ta

ei^- iiic'.t i*bonr.iv,>rt !vt. ( or.-.it -.vir© .:£; aooh uniJi ilich, cV .'--fv v,ie la ~>orlin

•Xx» oohc früh, r ul.- in Lonion iöt). i-a«r Irxi el enth üt - ino dfutlicJ^

. aürk<«n..unii dtjr cioiiir-tiac tni ..5e>Hri.'uuxit.>ca und nu '•eiora«nclion« '')ni:<'-r'öt6n.'^n

in b.auc iUiT ^.iu ufct:-.;:Itu:ig dt-r uofietitution, falls nur di<? ..ioni t:n l«;n

Judcnut ti.-CrevX'.nXcn .u.t\-<)bcn. Ich würde ca T ar eine ^er a^vupt'.Uw" ' «n
äeia ohi.e ,1 e vollKt:ja.iiK tibttri'l-afao"«! Org-^ne "©le N*»w Jud'^f^a h it n,

tmt f.'olch« luioenm» n in a* hr auM "tcinate;; e r uaa wUrii^.er r'oro, 11^ 'lue
foxxiHitüua,, Ufer iak.-;:oiou »Jt;lich mtioht, zu r<^<'gl-i\:xi» Ui joluht-r - rti-

' kol a.ia.-to iun.i .-.-..ich ine ^lulva-tin^ Bulletin l"jaci--'rt w-r •?:», d-ia ui-- In
•»•Iner heutigen .cna t-^-lich unn'ife.prbrlr^rlloh' ^. üh'-< :<:n v •r'ari.:»cht. Ich
i-^lss ni-..};-t, ^fosa .te ,. .:,tivc ^...•, ,; ffun-i fir tra-e orfiisiellon .)rf.,...ric •ui:-

^« löh wclt*a Qlcht, ob .ii« ii« aijniiJtiacli'-.n ;.ei.turi «i l»««n. loh
hoJfe niofat, ümm • i.»t »: r.rhnrtiÄ k->in fte,... „ u. :..:-:ach «chß ich U
-ufisferkafiin luf "^ä itou« stflt vois U.Juli lait d%m .•rti^L©! i'.b- r ...rlth

Cc'^^iloa miX •.uf üelti' 5, öo^vi« don wur.: rb;.;r-ii 'rtl .cl von i, isxm i>oldm,.rj:.»

^(^nn das ao weitc«rg- ht .. rou^_ es au -ir..'-r ]?«ttur-£- 1, .:ioni««u» koai -ti.

feVnt-r V' r«?ol«« ich . io *u;:' -ift« Ir; !.'./ r Pre- .?<••-' vue zitier Lr. rti iv'l vo»
B«ilir;: on vom ^'"'»Jtxni, Ist es nicrht URcrh.Jrt, dßsc eolcl,;e ^rtlKel o.-, ,_ truft
-r^r'i^iißcrn dürf-n, n-ch 1©« tj n vor - u Hinrichtu... .n J«äen :u?:r,,n, ..er

bildetalba« in- 7-rtrat, ^li? rMfY'ncr .: •brv'-. :,•;,-. rirt h-t. o-:

^aiLor .!in,,-rö u-r deuteohe *Ji».nr" rom ly.Juni, :^,.t --i. .x Ja^ nach^ a-ar :iin~

ri(ßhtttnö ao^urwibtj lio Hinrichtung oei ..in pr«|«lM(iM4lliclu:r .k: .-^r .:m.ai-

Ich bitte .'?!«, on sirU-.£ -uch :;T,/ei-T."Sl zj. stii^en.

Kit b«ati:in öT ~ '^n
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der Araber mit starker Hand unterdrueckt wird. Der Dawar
setzt sich fuer eine Unterstuetzunß der Tnuwah ein und
schreib., dass die Juedischen landwirtschaftlichen Pro-
dukte k-inen Absatz haben. Von der Milch ist es schon
seit einem Jahr bekannt, dass eine grosse Ueberproduktion
herrscht. Nun triff tes auch auf das ^erauese, etc. in den
Juedischen Siedlungen zu. Er fordert einen Kauf nur von
juedischen -Produkten und d.h. Boykott des arabischen
Gemuese etc. Interessant ist, dass der Nutzen, den die
Juedische Einwanderung gebracht hat, sich auf drei Gebiete
vorteilt: 1, Wohnan bei arabischen Hausherren. Dagegen
hat ^ tzt insbesondere der Waad Hair in Jerusalem eine
scharfe -t^ropaganda entfaltet, die eine direkte Aufforde-
rung zum Boykott ist. Diejenigen Juden^ die auf keinen
Fall ausziehen koennen, sollen von ihren arabischen Haus-
herren eine Srklaerung nterschreiben lassen, wonach diese
sich verpflichten, im Falle neuer Unruhen oder einen neuen
Boykotts den Kontrakt a"" s aufgeloest zu betrachten und
das ganze Mietsgeld rueckzuerstatten. 2. Kauf von Gemuese
bei dem arabischen Fellachen. Dagegen wird Jetzt eine
i^'ropaganda ent altet, da sonst eine Ausdehnung des Inedi-
schen Siedlungswerkes schwierig. Bekanntlich haben nachden Unruhen nicht die Araber, sondern die Juden mit der
iJoykottpropaganda und zwar gegen arabisches Gemuese, berofrnen. 3. Arbeit arabischer Fellachen in den juedischen Kolo-nien. Dagegen wird bekann lieh eine scharfe Propaganda
gefuehrt, da ja sonst eine i^rweiterung oder Fortfuehrunc:der Juedischen Einwanderung nichtraoeglich Ist.... Unddabelsprechen die Leute der Histadruth und des rechi;; B?ithSchalom Fluegels von der Notwendigkeit oder Wuenschenswerl^

Ä:L\n%'"?Serd^i2 '^l^^T''
Einwanderung und zugleLh^de^r

Dein

Tt^ vY-^ /^

»•
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Eawin Samuel erzaehlte mir gestern: 1. Der Bericht von

Dowbftgßin liegt Jetzt gedruckt vor, aber nicht fuer die '^effent-

lichkeit. Er utnfasst 7^0 Seiten. Er enthaelt ueber 400 Empfehlun-
gen, die alle ausgefuehrt werden, ^ine dieser Empfehlungen ist

die Verteilung der britischen Gendarmerie ueber das ganze Land, auch
in die Polizeistationen in den ^oerfern. Die britische Gendarmerle
ird Jetzt der eigentliche Traeger der -Polizeigevmlt sein, neben

der die palaestinensische Polizei nur eine sokundaere Hilfsrolle
spielen wird. EdAvin glaubt^ dass die MoeglicW^eit irgendwelcher
neuer Unruhen durch diese ^assnahnen vollstaendig ausgeschlossen
ist. 2. In der britischen Labourparty bestanden Zweifel darueber,
ob die zionistische Politik wirtschaftlich gerechtfertigt und
moralisch moeglich sei. Im Lande wellte im Auftrag der -^abour-
party ihr »^achverstaendiger .fuer Agrartott<$en Garrett, der Jetzt
einen zehnseitigen Bericht erstattet hat, der in beiden Beziehun-
gen ausgesprochen prozionistisch ist. Edwin meint, dass dies
zusammen mit Snell etc. den entscheidenden Einfluss auf die La-
bourparty ausueben wird. 3« Sir John wird nach Edwins Meinung
einen s-ehr detaillierten Bericht erstatten, der wahrscheinlich
sehr prozionistisch sein wird. Er soll ganz besonders beeindruckt
sein von Runpin, von seinem ^lan. und seinem way of aporo^fech.
4. Edwin meint, dass binnen sechs Monaten der Legislative Council
kommen wird, dass er aber fuer die Araber sowohl in Zusammensetzung
wie in Kompetenz noch unguenstiger sein v^ird als der 192*2 Vor-
schlag. Von einer dem J«tandatsgedanken ents>^rechenden palaestinensi-
schen Regierung nach den Vorbild Syriens werde keine *We sein»
5. Herbert Samuel feiert am 7. November seinen 6o. ^eburtstag, das
kann Dich fuer die J.R. interessieren. Edwin und Hadassah fahren
am 12. August ueber Konstantinopel, Budapest, Schweiz nach England,
wo sie bis ö. November bleiben.

Ich habe Magnes geschrieben, er solle nicht die Vertretung
der Juden vor der Klagemauerkommission uebernehraeh. '. hat er
ueberhaupt and-re Aufgaben. 2. ist der Juedische case vollstaendig
schwach und fast hoffnungslos. Verliert nun die Jüdische Seite,
so wird .man allgemein Magnes die Schuld geben, ^ewlnnt sie, so istdieser i-riumph des Unrechte, der die mohammedanische Welt neu er-
bittern rauss, durchaus nicht notwendigerweise mit dem Namen von
Magnes zu verfenuepfen Magnes h^t mich angerufen und mir gesagt,
er sehe das ein. Habe daher auch als Vorbedingung seiner Annahme,
die Vertretung eines Loesungsversuches vorgeschlagen, der seiner
Meinung nach alle Teile befriedigen und einen Frieden schaffen
wird. Vorlaeufig aber habe er noch keine ^usage von Juediecher Sei-
te, ch traue aber Magnesens Vorschlag nicht sehr.

Interessant waren die Leitartikel im ge
Dawar. Im Haaretz, gegen den Kongress, fuer el
kolonisatorischen Arbeit statt politischen Ges
die gefaehrllchste Maxime, die auch die letzte
nomraen hat und auf die Ernst Simon mit Recht i
Palaestina hingewiesen hat: Ausweichen dem pol
und Schaffung wirtschaftlicher -t^ositionen, die
politisch strategische Positionen sind und sie
sehen Konstellation vollziehen koennen, bei de

s tri gen Haaretz und
ne Verstaerkung der
chreis. Es ist das
A.C. Sitzung ange-

n seinem Artikel in
Itischen Problem
nichts anderes als

h nur in einer poli-
nen die Gegnerschaft

/



Sonntag, den 15. Juni 1930.

r*

Lieber Robert,

4» Da Du nichts mehr von mir in Deiner Manne hpqf a«n-

Boehra fuer "Palaestina^^ ' vielleicht an Adolf

war in ^ederBezLhunf^1?^.^^*'^^ ^"" ^^^^'^ ^°^^^1°™. Sie
faelschtrSeist ÄL ^- ?H* ' ^""^^ '^'*^°^ ^"^ ^"^^^-
zu haben scheint und ^^nstsJ''" ""% ^"^ ^"=^^^"2 instruiert
fehlten. Ich aeusserte kein IoTL.TT^' "^^^^^ ^"^ ^^""^
Bein Schicksal zu ergeben! De^ei rt^? r^"^

"^^^ schien sich in
aufflammte, war ^abbi Ben a^in K??^^ •' ,^" '^^'^ ^^^'^'^ Vernunft
endeten mit lurie den 5murent;nz ^L'^^^f ^°^^^^^^ ^^^-^--

vergeblich, aber auch durchaus nl^ht n
"

ff^^^^'^
""«^ ^^"^^or

len zu markieren suchten lo^i^i^^ Cluecklich fuehlende See-
Hinzugehen.

^^^^^^en. Ich habe beschlossen, nicht mehr

^o

^ar, wo auch^d^r^K^'^e^'^H^j^^'^od ^fr'^^'^ i'"^"^ ^^^ Exekutive
Set beraten wurde. Herein soazier?«^-^^^^'' kuenftig/ea ßud-
der allgemeinen Zionisten of?lz lei ? f^^lf^'^' ^^^ Ini ''Namen
Fragen richtete: 1. VVas s1p 5,^ f

^ ^^ ^^® %ekutive folge de
dass M.,g„es einer^der drei K^Leb^/f"";?^' ^"S^" ^^" «^^"dal,
KlagemauerkommiBsion sei '(Die%\'kutfL ^^"^"'"^^'""^ ^^^ <J^^
nicht ihre, sonderndes Waad ^eum^ ?! Z"^''^''^^^?' ^^«^ daszu tun gedenkt gegen den Skandal /^''?^''"^ ^^^' > 2. Was sie
verweigert wurde. (Die 2xöS?' ^^ «^abotinsky das Visum \
Ob Jabotinsky sich'an sie 'wende /fw^/'f ^''''' ^^-^-ten?

^
uni den ^eschluss der allp-eme?nen zf: T ?

^^® ^^ ^^" Sedenkt,
alle^rlth Schalom Mitglieder an« .^?^''^^" ^urchzufuehren, dassund Stellen zu entfernen seien fictL" f

^^"i^tischen Aemtern
Kompetenz der Exekutive uebe^schrf^^

antwortete, dass das die
sollen diese Forderung vor I^ A^C 'und de/K'^'™"'""" ^lonisten

,^^ ^)__ ^"^ ^^° ^ongress vorbringen.)

<

4
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Jerusalem, 5. Juni l930t

Lieber Robert,

\. Dr. Magnes hat an Dr# ^eizmann einen privaten Brief

geschrieben, worin er wiederum die Notwendigkeit eines Friedens mit den
Arabern betont und u.a. schreibt: "This is the most important thing
before us today and the longer it is put off the raore dftfficult it

becomes. Such an understandlg is still posslble if courage and tlndom
aro Bhovm. I am appending the basls of an understanding with the
Arabs# It may be hard for you to accept it but unless you accept thlß
or something pretty much like it, you will hardly arrlve at the
necessary understanding. It may be posslble to lull oneaelf and
othervS to sleep a little longer, and even to persuade Britaln to keep
on putting more and more bayonets Into the countryt But you will not
thus arrlve at the Arab-Jewish understanding..."

Die Von ihm vorgeschlagenen G'rundsaetze auten so*
1# Economic and social: and social

!• the general acnÄxeconomlc development of Palestlne through the
- Cooperation of Jewish, Arab and British capltal, and in all

other ways*
a) Jewlsh colonizatlon and land purchase on bases of retention

by present cultlvators of ;Land necessary for their sustainance»
bj Help to *ellahlm by Arabs, British and Jews to enable them

to intensive agriculture through irrißation, methods of
cultlvatlon, sanitatlon, cheap credlts, the tempo of Jewlsh
Immigration to correspond to the success achieved during thls
transltional process.

c) all questlons under a and b to be regulated by a neutral
Impartlal coramissionf

d) Cooperation in industry and in the exploitatlon of natural
resourceß and public utllity.

e) educatlon and health.

2. the economic and sozial development of other Arab lands through
• Arab, i^ewish and British capltal and also through Jewlsh settlemetot.

II. Polltlca^

3.

4.

A deraocratlc Le^^lslative Assembly based upon a Constitution whichrecognlses the %ndatory position of ^reatvBrltain and the JewlßhNational Home and which provldes safeguards for mlnorltles generany.
The furtharance of polltical economic and sozial Cooperationbetween different Arab lands, always providlng that the specialPosition of Palestine be safeguarded.

ep«t.id.x

j j. . D ^°^ teile Dir dieses Proeraoim mit, vielleicht kann riiPdeutsche Realpolitik aemeinschaft auch so etwas annehmen, denn ich^l an-be, dass Jetzt eine konzentrierte und bestimmte Aktion statt varer vL-schwomnenheiten notwendig waere.
^"xon st.^t.t. vager ver-

-. . .
^^^ ^^" ^^®^ nicht der Meinunß, dass sich dlf^s piiaar.v,T ^ ^„ .

lieh realpolltisch^begruenden laesst, Ich glaube nicht dJs. d?e ^.^^f^Bo uebertriebenen Geschrei zum Ausdruck koLenden Befuerchtungen der
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Zlonlsten begruendet sind, oder dass die Araber wirklich einen Er-
folg davon tragen.

2. I;h finde, Du hast vollsAaendlg recht, dass die Corarnuniquee
der englischen i^eglerung keinerlei Abweichung von der bisherigen Poli-
tik darstellen und durchaus prozionistisch sind. Dasselbe gilt von
der Erklaerung von Shiels in Genf, die heute hier bekannt wird. Die
englische egierung erklaert nur, was doch selbstverstaendllch ist,
dass sie auch die Interessen der Araber schuetztn wird. Praktisch
laufen ihre i^-rklaerungen auf einen Binatlonalisraus im Sinne eines
sehr gemaessgten Brlth Schalem hinaus. Es ist Interessant, welches
(jeschrel die Zlonlsten dagegen erheben und wie aus diesem Geschrei
Ihre wirklichen Absichten in Palaestlna gegenueber den Arabern sichklar ergeben, die eben mit den Ansichten Ussischkine uebereinstim-
men. interessant ist auch, dass Weizmann in seinem Begleitbrief
des alljaehrllchen Memorandums an den Voelkerbund erklaert, vonirgend einer Schatzgesetzgebung fuer den ^ellachen koenne keine RedÄ

^o„ n^. ?* ^Jf ^f^r ^^® Regierung nach dem sehr geringen Daempfer,
7!2^-?if, "^f"

Zlonlsten durch die zeltwellige Aufhaltung der 2300

Zellen Till i«i«^J T°^^^"f Sperrung der Allah) gegeben hat, Jetzt
?rill?t auf'd^n M^?t?r'f"'^^

die Araber die Schlacht verloren haben,
h^ff; !i? q/ Mitteilungen, die mir gestern ^anb gemacht hat. Er
relts ?n d?en^!;h!'\^^"f^'

^eapraech. Sin^pson wird seine Arbeit be-
^nf^ Ur,i J^®^?°°5^" beenden, da in drei Wochen der üicrh Comnissloner
^f. vn ?^^ f^^*' ^^ ^""^^ ^" ^i"er Bodengesetzgebung, von der abe?
gen unl de'n 2[on^'?^^^^'^'''' ^'^ ""^^-^^'^ i" keine?'wl?3e bef?Kdi-

liS wS^^^^^

rlc£t?on SlmSson sehr zuf^?:^?^"^^"^'^"*i ^^"^ ^*^ ^""^^^ ^^^ dem Be-
dass SimpsonT?artlge AnweLInlen'eShllten'^haf, 'f/^°' ueberzeugt,
englischen Reaierunr nur^ainm fef!^^ f? " ^^* ^"^ dass es sich der
gendwie die Irabischen L^n^„?^"'^®^^'

zu zeigen, dass sie auch ir-
?rnstllch den Por?gan2 dl?2?inf!mnr^5

schuetzen will, ohne dabei -

kratlschen AisolutlsSSs I?^e^wi«^ff.« r/''" fortbestand des bureau-
dass die Regierung fue? anlllventS^i fi'.''?^"

^^ ''^^^^"- ^^"^^ ßlaubt-,-
annimmt, dals die ArabPr n^fv, a??*u''^^*''®^®" geruestet ist, da| sie
England^atlos'i:d^:?:Jel"feU^\\1"ÄeJ!'' '^''" ^orderunge durch

BegnadigungVollzogen'-hatf^Ich^^en^^^/^f ^7 Highcommlssioper die
Ausschnitte und bitte sie auch E^nff ii""

^" ^f' "^^6^ ^^^^ resse-
mache Dich auch auf Le Leitartikel ^^o'^d" ^^^^S" ^^ wollen. Ich
darstellt, wie Ihn der Do? Ha^om „Lh n^ wr^*' ^f" ^^"^" ^oehepunkt
Haaretz In den Ausgaben ?o^n h^^ut^^So'.^'j^t^^ralf^^Lli.^"^

'^^

Herzlichst Dein

//. ä:^.
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17.6.1950. spaet ateids.

L.R.

M

1. eben findet eine WÄ(*- Leumi Sit^un^ statt. Ma^jnes hat e-

.. i**^ "j^^'^jrii^pn vor der KiaRemauerkonir is-
klaert, dass er die ^«^^retj^nß der Juden vor der iß

^^^^^^^^^ ^^^er
ßion nur auf Grundlage d&B

'*<^^?2'^J^;§^/°" ^ten kein Recht auf d ie

klar verstanden wird, dass dadurch das ^?-&^"i;^!r^' ^^y.' ^,^.^„ „„^1

r/uUSlS^Ser^irerÄel^S^lfier^ L;^

EÄive Btatt^wohei Hefter, Senator und Rupnin
^^f/jf"^^^

6^"

a?tmnt haben al^ Vertreter. Berlin und Kiah ßegen
j;"fJ^J-Jf|^,.

sich der Stimme enthalten hat. Heute wird im Waad Leumi die i^nt

s^cheiduns fallen.

^ 2. Der arabische Streik ßegen die ^i^^ic^^tuneen, der Gestern

and voreestern in Haifa und 5faffa bedeutend P^<^"^"°i^^^;^/^J^ ^^
hier, war heute hier auch aeusserst eindrucksvoll. Ich war in der

Aitstad? und in den arabischen Teilen der •^^ff^^V^'^'^^n \uch die
liehen und mohammedanischen ^ecchaefte waren eeBchlossen, juch die

Reisebureaus, Schiffahrtscesellschaf ten . Antiquit eteneeschaefte

etc. Auch alle arabischen Bafehaeuser. Auf vielen. Laeden ^^ren

schwarze Fahnen. Edwin Samuel und andere sagten mir, dass die ü-rre-

ßuns der Araber noch nie so gross war wieJe tzt. Dabei ^pueren sie

bei den starken Militaer ihre Hiiflosißkeit . In Hebron, Safed und

Akko rauss es heute recht unheimlich cewesen sein* Die arabischen

Zeitvanpten erscheinen alle mit Trauerrand und feiern die drei Hinge-

richteten als die grossen Märtyrer, aus deren Blut die Freiheit er-

stehen werde.

Edwin meinte gestern auch, dass die Unzufriedenheit und die ^vt

der Araber sehr gross ist, dass vor allem der Mufti mit der Regie-

rung sehr boese ist. Ich halte dies fuer sehr leicht moeglich, denn

es herrscht hier ein Kolonialregime, wie, es in dieser Auspraegung
in keinem anderen asiatischen Land der *all Ist, und das Bewusst-
sein der Hilflosigkeit steigert natuerllch die Wut.

/

/

#
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Th« PALKßTINE ROl/IJD TAjSJi»

V

0MMBitt*«i Dr. Hugo Borciw^nn» Th'» H» Hnnlf, l>r« H ne K^hnt
Df.J.L. KA«n<=»St Mr. R.N. Mohl, Mr. Ädwln Snrauel.

A «ontixly PublloAtlon ot the bI»# of the K ^ Statoonan. Kaoh
laati» to oontnln tC-«i4 pa^jes.

To beprlnted at Jorusaieo. The first l»»u© to aT)-i«AP

Ae regftrdfl tho dletritoutlonl the diotrlliutlon In Paleatlne, Slgypt

aod aiyria hAa to b** don« Ijgr a 1 )om. agent or h-j a apoolnl Ijußinoae-
onaQier. Xh« (Uetrllnitlon in An rlo* And In the Unit d Mn^don to
b« undert«k*n Ijgr «<»• pubUrhing houfl« or dlatrlbutlAg aconoy or
through f*. sr>eclal coramltt«« ^»liijU ought to oncnge a nan for
di8tri)>utlon, publlolty, ftoquleitloo of subaorlbew and vidvertl&«*m>nts.

Regulär feature« of the '»uW.lofitlonl

Short editoriaX ootea«
odlt rlal artlolas.
articlaa on thd aoolai, •eonooi« and oulimpftl T^robleraa of 'alaaün*
and all Itß Inh-^bltanta.
»rtloloa on tha llf«! hnblta -ind oultura of the dlfferent eroupi
and ö^otlona of the *alt*»tlnlau r>opuIatlon»
Tha Waat^rn world* docunienta nnd rcprlnt of nrtiolea nn^ oora^entfl.
Xhe *Aßtorn Wor-ldt docunent« "nd r«prlnt of f.rtlol*?ß and onnenta«
ßpaoial attention to be (3lVf?n to th» Arabio nvanking oountrlaa.
Artiold« on Ava.'b modern lit.^rature nd tr«»nßlatlonfl 5-nto. Encllah.
*ho aan» for nodern '^ebi^ow llterAture.
Reviaw of the Pal.jßtlnlan Ara,b Preaa.
RuVl*::W of the ''^nieetinlnn äoiaraw -^raaa.
Bookreyletva of bo.)ko dealing *ith ^aleotina nnd the Middle laat.

A proaipeotua to bo publiahed about tho revlaw and to be daen^^tohed
uur nt; July to (it^A\^ .4t.!^»>ntion to the nw^/ rovlow, Thif< nrosneotua
to deaoribe tho Alm ,ind the featuroo of tho new publloritloO.

The ool^borntlon of the following baaldea tha cioiaberH of th«
«roatnlttoe oußht to be invltodJ
in Paieatinel Mr. ^K Bontwioh, Mr. Vltelea, Mr« M.R.ATchtar.
ör. B^nnnn, Dr. Runzln, ->¥'.l..M:yor,rr.C.Ant'>nluf

,

.»..
In &.-y:)t ic Sjria t r .I&ihnud Aßmi . C'lro) , . . .

.

in Kurope* Dr. R.i?eltGoh,.Or. i^u -er^F'^nner i3rockwfy.Mr.H,r>nelT . ...

iS.^v"?!--^''*,;'-^*
J.Marahall,:rr. Aneen üilyxni.lYof. K.A,: uiw"*

Other nanar. are to be oro-woed ^% nddefl .Lattera to ^nvUe the^rcollab^r tion ought to ba ocnt no^r to theiia pereonc.

Artlclas lor th« firnt IssuaBl
th© ')reRont Situation A arnb Jewiah un-lerGt-ndine. (I^enea)
the eitiiatlon of ths fel.lnh In the hlTlcountry.
tha »ittjatlon of tha f li/ih in the r>l InÄ.
tha .jroblama of the oranga belt.
vil!.af»aduoatlon In Palaatina.
tho probla» of jirl evluoatlon in Paieatln«.
Miaalonary 3oho»Ia in Paleötlna«
«Odern aduoatlonal taethoda In Jawiah Schoola in Paieotlna.
AßrloultuTttl eduoati>n In Palaatina,
Oriontal atudioa A* tha Hehraw ünlTarKity.
Iha daaocrr.tisation of tha Muniolp«.! CounoUa.
»aoitaiion in tha Tlllacaf.



The acrloulturü credit problea.
fjwUh ooop«r tlYoa in Palest ne,

Xho Arabio Pr«3H In P^i.-,Btin9 and ita üll^
th^ ArabtE work.»r in PaieaUno

''-"''''-"••

The i-aieatinip-n oitizon iKohn)
'

^t Ad^iT,"^ ??® ^^^''-^^- ßhal^n. (Kohn)me Arab fedorAtion»

1« PUbtUhln. in tS"Vui?eU-r,rS ^cZI^' .fl^^
H A R Oi^b

in London. "' ^'<*"^>^- Jx Orientnl I* gu<ic©fl

«ncl IndiP.,Dr. i^uber^ Artiole onTn^M 'Fi.'^iu^"^-''' ^^«••"^* "'^^^-'W

June, 5th. 19^0,
Hma Kohn

/

•*"**ifctH >6rÄft.'
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Jc^rusalem, 15 •5.30.

Lieber Robert,

1)'^eßender Todesurteile: Mrs. Mohl hr't nun unr.ere
private Petition eint^^esandt. Sie ist im ganzen von 7Ö Personen un*"

terschrieben. Mehr (ßanden sich nicht* Kalvarisky und tiele andere
haben sich aus Angst .jewei^ert, sie zu unterbchrfeiben, ob"-'ohl nie
voelliü unpoliti,sch -vär, so^vohl das stnäs V/o.t Ju e wie drs Wort
Araber streng vermied und purely on humanitarian r^rounds war, Un-
terschrleben haben eigentlich nur unser eni^:erer Kreis mit einiv^^en
Leuten aus der Universitaet und Bibliothek^ D . Tycho, Dr. Helene
Kagan, die Frau von Dr. Sc.ikind, Miss Landau, Dr.' V/allach. Sollte
der Hi^r^hcomaissionor doch be.,nadiGen, so wird es hier einen schoenen
Ent;.'uestun5s türm unter den Juden p:eben.

2) Der HunGerptreik ist beendet. Es scheint, dass die
von mir vor^_eschlat:ene Loesunn, 'Ue ich Jet?-,t schon so 1^ npe propa-
giere, nun doch von der Hep;ierunf; anrenon-ien wird, wonach PlTe Ge-
fan^cenen nie t nach ihren Pass oder Rasse, Fondorn nach ihren Leben»-gewohnheiten und ihrem Lebensstandard beurteilt werden sollen. Sehrgeholfen hat dabei, dass ich auf ein aebnliches Gesetz in^Indien von

L'SSnr;;.:?!""
'"""'"' '"^ ^'^ ^^---^"^ ^^^^°^ "^"^^^'^^^^ vonsiL"ndi;^

3) Die arabische Delegation kehr/natuerT ich voelMffunverrichteter4 Dlnr;e heim. Das '^ele ^ramra, das sie an die Exekutivehl.r .geschickt hat und das auch in der l.ebraeischen ?resse ?er ef-rde (aeute in Haaratz und Aawar, ,;estern schon in Dor

I':
t

»

\

unt'.r breitet haben sollen und die der r-eofr.i,r<= DA-, A^ -
"' -----*

scher QueHe mitteilt v/-P'nr.r^\^ tL , J** ^^ "-^.jon aus arabi-
«en. Diese Fordern nen llTXTJl ^^^^'^^^ Zeitunren sie nicht brln-
und der Einwandlr^S« du-rnh i?n^ 'f^'

"'''^ ^"""^ G-ebiete des üodenkaufs"
als VerhandlSn sbLis durL'i br'u^hh^f

'^1"^'^"^''^ ^'^^ ""^ ^^"^
i^inwanderunp. Samburskvs VorscSl^^^'^, ?^^^* ^ ^"^ ^"^ ^"^ ^^ep.elunr. der
Araber,

1 Juden und 1 Nen?rni Pn'"?-. o v^ "?r"''^ ^^"^^ Konmlesion aus I

die Araber bereit" in d^r Bo-^enf^i /rf'^^''""^"^* ^''''^ v/eitf^ehender sind
schlae^en im Dor llajom wo^^en sie '^?oh

''''''•'"^^'^'''^'^"' ^''^^^ clen Vor-
ni.sen, die eben alle zehn j"hre„nier.noh/°" f" wirklichen ^erha^lt-
sen. Aber ..erade das woHen a dic Jn^f * ^^'^0" ^'^^-'^n* leiten las-
dem ßenelnsamen Standpunkt von Uss Jchk n"''?*R ^\' '''^^^" ''^'-'^ '^^
da sein lauss. Ist er nicht dn

^^^i-chkin nnd ^up^in ^^^ ^ ^
wohin ßehi^Wobei nur Huo.Jn 'und u'lif1^?"^'"

"'" ^ellache ande?':"
Anderswohin nicht .-ibt, denn woSl i-^t P ? i^^'''^^^'^"* ^^^«^ ^^ dieses
phierend schreibt, nur em Fr>^.^\ .

^' laestma, wie der H: aret? frinm-,.
gisst, dass 92;^ d .eses arabf^chen La 1

''''^''^^'^ "^ndes, aber er veJ- ^

kommt cl.^r^^'^^^ ^^^" ^^ ^'^•^ nicht piSt Ein ?'i*;r^"?/''^"^ ^^^osser 4-Äommt, das sehen t<u^-)in und U-ciq^uv4 ' * -" friede mit den Arah^vnKlbt nur das Port^^ursteln"
'J-xschkln Ranz richtig, nicht m Fra^e Ss

j^/;-

/

j i
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8o5.50.

\
L.R. In Sr^aenzunt; zu meinem f^estrl^en ^rlef: 1) Wie London arbeitet
und welche G-es* '^'^"'^"" '"'^"^'*' i^^v,>,ci^uf irr.^.-.a^ n,, ^ov»q,,c. ^-i^o^^i^.« /lo^«

Ruthen berf*; drl
auf die a-ierikai
eine orivate
einen ^ruck a'

will dennoch Sonntasr, frueh die '^ache dem Higcofn::iRsioner uebersenden.
^u ^^^U4- ,1— u ^,^ r^.„„4_„ ^ij^g Jetzt von

ausfseuebt wird,
niont im letzten ^'^oraent abhalten. '<'/ir werden ca. ÖO Unterschriften
haben, darunter vorwier;end natuerlich Brith Schalem, aber ;'.uch Dr.
Wallach etc. 2} Im Dor ^i j m soll uebrif^enp heute ein wuetender Ar-
tilcel {-biegen die ^--'etition sein.

3) KalvarlRky war --eRtern r;anz verzweifelt um ^7 Uhr frueh
bei auc:o ^er^raann. Er hat nun diese Bauernorr.anisation"c1er Fellachen
organisiert. Die Leute Icanen zu ihm und verlangten etwas Geld da siesonst wieder zerfallen. Er hat diese Orsanisation in Auftrag desarabischen Bureaus der A^encv und des Waad Leumi ßernacht. Diese wei»serten sich aber Geld dafuer herzugeben . Er kan nun in hoechster Auf-re^unf. zu Hu^o, weil er so,Rt, daes er sonnt Jedes Vertrauen bei die-sen Fellachen verliert. Schliesslich nab ihm I^ar.nes die . ewuenschten
nioht k!i'^L^'v

"^'^^ '^^^ '^^'^^^^^ ^^^- ^°'« t^^^e ^^er .ganzen Sache

Fei?a<;hen run vlT/'IS'°^^^' f^^^^
^^^^ "''^" irirklich etwas ?uer d!e

cuMeUacSen tÜ D^^ o-''1 f^'J!
^^?"^"* "^V^

^^^^" ^nrklich etwas fuer
.ehr d1e'%^:"oei^S;true^,:n:^Iu?°n^S\^^:rTe^^^^^^ Z^'^lZ' T,T

"^^-^^

.e'!e?;en'cUe' ar\ab scheiLlutJie'LslulSsst'lnt"' ^" ^r^'^^"^^^^-^-dass der ^aad Leuml die £30 nlcSt 'eben wonie DirK'^;' t't
aber doch,

hau.ot keine arabische ^nii + i. 1\ uf ,

woiite. Die Leute haben ueber-
^olitik ist, durcroekonimL che"^re'siJ^ '^^^ ^1"^^^^«
vertreiben, wie das ^ssJ'chlUn darrestru hat U^Lf"" ^'"? ^"^" ^'^
trac noch viel ausfuehrl Icher -^VJiJn u . '

^^"^^»^^^^ lf:t sein Vor-
Seceben. ohne dass sSh e „e St m.e%e?erff^?? TV"" f '''''' -'^^'^'
seine Ansicht voUstaepdig die deriii'tadruth!* splef^elt auch

^er. Er tlr^^J^%^^^^^^^i-^^oyKott der arabischen Haeu-
Haeusern wohnen, Zirkulare, min soll 1"'^'^?'°^"^ ''^' ^" ''^-rabischen

die Araber durch oeV^nn^icJl^iü? Juedische Haeuser ziehen

m «MM



willen f'er-^n die Juden v/ef',eh ihres Judentums, aber solche Taten wie

diese (der Boykott) erweclcen in uns eine nr.tuerliche Tendenz, unsere

E-istenz zu verteidigen, die wirtschaftlich und politisch bedroht ist

wir muessen unsere Aufren o'^fen halten und sehen, was fxeheim r;eschieht

um uns in jeder noeRlichen Weise zu schaedip.en, finanziell und poH-

sti
3ch. Die Taten der Juden vstrafen Ihre Worte Luefcen« Juedische in-

buitutionen beschaef tir.en noch Im-^er keine Araber. Die Juedischen Zel.

tunf';en sind noch im^ier voll von Protesten fter.en die Rep;lerunr., vfenn

sie 'arabische i^eamte und Arbeiter ijeßchaef tip;to . . Dieß^^zeir/^, dass

sie nicht wuenschen, Frieden in diesem Lande zu sehen.
'

Hier im Lande nibt es keine Zeitunf*'., wo man ueber oder
p:ep;en diese Dln :e »schreiben koennte. Ich s nde Dir mit der naechsten
Post (ich will ihn vorher noch Ma£:neö und Hur.o zeif;en) einen Brief
von Chofschi aus Nahalal»

Herzlichst
Dein

H^
T

\

'\

/

/



Jerusalem, den 7. Mal 1930.

Lieber Robert,

£s gut, dase die hollaendißche Reise so

id nur von der eiligen Dufchreise her.iBt se r

Nur Jett? hat schon dot vor langen Jahren eine Woche verbracht. So

lll mir der Gedanke, ob ich mir nicht diesmal Amsterd-m und Haap in

ie? zweiten Novemberhaelf te anschr.uen koennte wenn 1°\^^" ^^^^^"
nach Eneland fahre. Glaubst Du, dass eine Moeraichkeit besteht, in

leder dieser Staedte einen Vortrag zu halten. Wenn sie ohne Jede

Verpuetunr, der Spesen zehn ^fund ^vo Vortrag, zahlen, kostet mich

der zweitaeRiRe Aufenthalt und der Ugwe^ in Kolland ca.C 5 und die

uebrlgen £ 15 ^ind ein erwuenschter B trap fuer aie i^eise von Deutsch-

land nach Eneland. Ich wuerde entweder ueber ein Thema sprechen, wie '

Der Wandel/ des Orients oder Tendenzen der arabischen Politik, bei-

des ohne irgendwie Palnestina oder den Zionismus einzubeziehen, oder

ueber zionistische Ideologie, also z.B. ueber A.D. Gordon, oder

ueber Martin Buber oder ueber Nathan Birnbaum.

Mit Ba
wesen zu sein. Bin neuß

i.eck scheint es ein katastrophaler Eelnfall p;e-

T,^övi. ^^ cv.^... -^.. w^ußierig, was jetzt werden wird. Wenn Du In Me.nn-

hßira bist, koenntest Du vielleicht auch clort darueber sprechen. Ich

will nicht in der Zionist.OrtRrupoe sorechen, sondern In Gemeindever-
band, Loße oder so aeUnlich. Ich habe Vortraep;e in Stuttgart und
Karlsruhe und fahre Ja von dort ueber Heppenheim nach Frankfurt. So
liegt Mixnnheim auf dem Wege und ich haette mich gerne sowieso in Hei-
delberg; aufgehalten, um dort Richard H rtnann zu sehen. Ein Vortrag
in Mannheim kaeme mir daher sehr gelegen. In Karlsruhe habe ich be-
reits fest abfjeschlossen mit der (nichtjuedischen) Gesellschaft fuer
geistigen Aufbau. (Sekretaer Heinrich Berl). Sie zahlt fuer einen
Vortrag Mk. 150,- und Spesen.

Interessant waere mir auch eine Gelegenheit, in Hol-
land in einer Gesellschaft oder in einem Institut fuer internationale
Politik sprechen zu koennen, wenn es so etwas gibt, und auf diesem
Gebiete auch mit Holland in Beziehung zu treten. Vielleicht kann Sam-
bursky sich hier ericundigen. Freilich wird Holland Ende November nicht
so schoen sein wie Ende April.

Wegen der Todesurteile: Gestern war eine Sitzung des
Waad -eurai gegen unsere Aktion einer Petition an den Highcoraraissioner.Was beschlossen wurde, weiss ich noch nicht. Der Dor Halom hat schongestern einen Angriff deswegen auf den Brith Sohalom veroeffentUcht.der uns aber sehr gelegen kam, weil unsere Leute zum Teil Angpt hat-ten, gegen das Verbot der Exekutive die Petition des B.S. zaveroet-
f'4;tl}^'^J";.''^".^f ^!^ ^°^ "'-^J^^ ^^^^^^ Tatsache .ur K;n;t;is de? Sef-
1 Jtlicakeit und damit auch der Araber gebracht, was sehr gut ?st
de^s^^H^" ?^^ ''^^ telegraphiert, dass man auch Jede '?lva?e Ai;ti;n in
rar l^?r%%i.'tlS:"^iJL\\'f^*^ ^^ Leute sind iotal verru'eckfin^ii."
die PI v^tP pr+??f

i^lktatur. loa bin neugierig, ob eö gelingen wird
ßertrile L unteJschr.^^^"''f

^""- "^"^^"^
^^S^^ ^'ß- hat slSbrewei:

sen Frau sicta sehr^m d^^ n'/^^^^^" ^^^ ^^^ ^^"^^^ ^^' ^^er und des-
sucht zu ?e?hinSern d?^!

Unterschreibung beworben. Der Jischub ver-
werde. Ich wexas nJcht nh Er%''?^-^^^^ ^^"^^^^ ^^etition ueberrelcht
PHiert hat. d's waire 'ehr wt^nt^" ^" ^^^" Hlghcommissioner telegra-
bald zu spaeV'sein! In'le? lelzlln

^""'^^^^/^^J^^rohte ich wird es
sammenstoss zischen ThonuLfLri^i^''"§ ^^^ ^•^- ^^^ «^ einen Zu-

\



ist nicht erschienen, hnt aber durch seinen Vertreter eine Attacke

ROfTen iirnst Simon und auch eine r.ep;en Hußo wep;en seiner Unterzeich-

nung^, fuer die einheitliche Arbeiterorr.anibatlon reiten lassen. Ich

habe nicht nur darauf hinr.ewiesen, dass die loersoenllche Frehelt f;e-

wahrt werden rauss, sondern auch darauf, dass es viel notwendip.er wae-

re, statt einzelne Mitglieder wegen ihrer Aktivltaet anzugreifen,

Ruo ^in wep;e seiner skandaloesen Inaktlvitaet, resp. skandaloesen
Verhaltens gepen den B.S. anzuf^reif en# So hat Nahun Goldmann in die--

sen Tarsen bei eineni Vortrag, in Zuerich erklaert, dass die Formel
"wir wollen nicht herrschen und nicht beherrscht werden" selbst von
Rup )in, der aus dem B,S. ausgetreten ist, fallen sjKwgFdEHxiKJk Relas-
sen worden ist. Es ist interessant, dass selbst diese harmlose und
bloeds innige Formel schon von Ruppln fallen gelassen wurde.

Im Ji^chub herrscht Aufrep;ung wegen der Ernennung des neuen
Deleftlerten des Golonlal Office. Ich glaube nicht, dass die Aufrepung
berechtigt ist« Die englische ^^egierung wird nicfets gegen die Zloni-
sten tun# Dazu ist der Elnfluss der zionistischen -^'ropaganda zu stark.

Blumenfeld und Felwel habe ich noch nicht gesehen. Sie kom-
men erst heute nach Jerusalem. B, war ausschliesslich mit Esther Smoi-
ra beschaef tlgt. Sie laesst sich, ^"ie es Jetzt verlautet, doch schei-
den, und heiratet den ^ranowskl . at»xi)RhatiT5feBt^xÄKx Smol. soll die
Hadassa Galvary oder die Esther Schlossberg heiraten. Emm.v Herrmann
ist heute nach -'^rag zurueck^efahren. Senator wohnt schon bei S mburs-
kys und ist sehr zufrieden.

An dem Hungerstreik in den GefaengniJ^sen sollen sich t2o
Komrüunisten beteiligen. Ihre Forderungen sindnicht nur Be^^serung des
Gefangenreg imes, sondern auch Begnadigung der Aup-yst-Verur telltenoD i e-f^wPÄr^-^wmr -

'
:\ utippwiii mal?-¥»^-ip3^«^ttrh^^ ni t- d^w -^ i^^m^n i-at^-.'^««!^^,^ A-begWW^B-lTObef}. Nach Nachrichten aus den ßefr.en^-niesen sollen dlt ivomnunisten eine r^rosse Erz.iehunp,sarbeit unter denarabischen Grefani2;enen dort i eisten.
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23.4«1930«

Geine Excelleni der Oberkoiradeear von Polaeotlnat

Jeruealem«
.?i

^'XcellenSf

Die Vereinigung '*Brlth Zhalom*' $ dio vor elnißen Juliron ce-

gruenddt wurdet um eine Veret&endl^;ung ?:ui80hen .rabern und Juden auf

Grund der Gorochtigkei* und vollstaendiscn Cleichb6rochtii^;ung antubnh-

nent beehrt sieh hierrolit Hurer ExcollenE die 3itte um Begnadigung der

anlaesolich der .uguet rreigulsee sum Todo Verurteilten ^.u unter brüten«

Wir sind aua prinzipiellen "^ruenden Gegner der Todeaetrafe

und hoffent daas der Tag kommen vvlrd, «fo diu Todeaetrafe in Palaeatina

aufgehoben leln wird« . bor «enn selbst diecu sittliche Torderung

bla jetzt nocht erfuellt iatf eahen «Ir uns doch verpi lichtet an Eure

Sxcellens In obi<^er .ngele^enheit heran z:utreten, vveil \*ir [^laubent daas

die nUgustmorde in ninor . tnosphaere aolclier joroietheit bedangen uurdent

daea ea so^mer laty die johuld guonzlioh auf die oerder zu waelzen»

Die Vereini;^:ung "" rith : mlom" glaubt t dasa die Begnadi«

gung der Verbrecher durch Egrc Lxaellenz duxu ;;>eiiragen uuerde, die uiit

Gift und ITasa gelandene tuocphaere .'.u reiui^^^j^« und die .iederiiorötei-

lung nomaler Beziehungen zuiacheu ..raberni und Juden zu Deschleunigen«

Bem gegenueber viuerde die Vollatreckung aea Urteila die J.rbiiterung

und Spannung zwiaohen beiden Voelkern vormehren und die Teriode dea Ifaa-

see und der Eerregung zu einer :eit verlaengernt wo alle Bewohner dea

Landea dartm intercoaiert sind, ilir uOe^;liohat schnell ein I^nde su berei-

ten.

;7ir verbelaiben i:urer Excelleni
gehormeaiater Diener
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*'• streun Venlr aulicht

P.0.B.731,
Jeruüaleni.

5. Juni,193C
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Lieber Robert,

Anbei schicke ich Dir den Text einer Rede, die Usaisch-

kin an Shwuoth bei einerr .dnderfest in ivfar Yeladim ^o^'^alten hat. Die

Rede ist von Hern Gcl-Eser auf eenoininen v.orden, der zivcks i'iLnaiifnähme

gleichzeitig in .Xar Yeladim A-ar* Herr Jal-Eser hielt es fuer e^r-ne

Aufcabe, anwesende orrespondenten der palaestienensischen i^resso zu

bitten, die Hede nicht zu voroef rentlichen. 1

1

iemand hat ihn darum

gebeten oder dazu bevollmechtigt . Ob die orrespondenten ohne sein

Kin^reifen die Hede [gebracht haetten oder nicht, stellt dahin. Je-

denfalls ist sie bisher in keiner 'eituns v;ieder^;eceben v.orden. Das

LS von Gal-Eser istnatuerl ich auf keinen Fall zu veroei'fentlichen

,

v;cder in einer ;eitung noch in einem 2:irku]ar oder irgendwo anders.

Ich zeige es Dir nur als einen interessantes Dokument zum Kapitel

^'Politt und indererziehuiig II

Jem
^

Einl

r"^

^
/

^-^ ^tf.^< .^ ^^ Av^

^ :>, ^^.^y^ \ ^ ^^^^^ ^ Ar^ ^^^^J
X

^ 0\ y^/j J.

^ --^-^/^ cf^ /

f^ 'v^^/'S^ y
z^^^.

M f \ ^^if \
'^ ^

^ z

'J^^^



Nor^ oa m djtjitisw wuh sir joün hop sbpson

Irldty moming, May 83, 1930.

.^fT^^

On Thursday moming, May 22, I wui oall«d toy ». h««» oi i^n« i««

Settlwiant D.p«rt«»nt InforMng m by t6l«plion«/tliat Sir John Sl>«,«oii would

be gUd to »et m on Jrlday »orning at U p.». *t \hm dormtimmat off!•••.

I aalcad, whather the inrltation waa axtandad to > aa »^praaantat Ire paraonally

or aa a rapreaanfeatlra of tha Taad Lauml, Tha raply «aa» tliat the Inrltation

ll^a peraonal one.

I oallad «t the Ooromnant offloaa on Trlday at U p.». 1fr. Horton

«4,ologl2ad, for Sir John Sli.5>»on ims rtlU buay wlth Dr. Kuppln, I »altad

tili 11.45. \^en I naa aakod to anter Sir John'» room, Sir Jöhn waa thara alona.

I could notlce a Paleatlna Hallaf Map paadlag to tha wall,

Sir John inqulred about ny profaealon»

Amwar; Mambar of the Sxaautlra of the Jawiah National Council and da faato

Ita Qanaral Sacratary and »«riber of tha Ixacutlra of tha Jawiah Labour Föderation.

Sir John inqulrad about tha conatltution of the Vaad Laual, hon far thia

Constitution dlffara fron that of tha JawlÄ Aganay. Ha Mrthar inqulrad äbout tha

Laboxir Moramint, ita aooferat Ire» and Institut lerne.

I gaTe hlm tha facta.

inattired iqr
fhen Sir John

nationallty and origin.

AHB, ; Paleetlnian, bom In Ruaaia. Llrlag In Palaatine for the laat

24 yeara. -V

r John asked, where I acquired the BncllÄ languaga.

Ans.: I ha-wi eorred in the British amy for tao y««ni. I Toluntearad In

s

America wlth another fow thousand Jews who jolned the Jawish Battalion durlng the

Great Vfar.

\Vhen I romarked to r.lr John, that being a member of the Bzecutlre of the

Jealsh Labour Faderation I was expected to offer Information about the Labour
L 1



-Th

Itovement in Pale»tine»

Ir John a )proTed of my rsmark, but J^ add«^ that h« hlma.lf ! a

f3«ne, a^H^salo. ref«. to -on^nlc probi«. only. Th«. ^. contlnuad:

1. It tnxa, that thaw l. un«nployinant -on« tho Arab. du« to the

and m 1j>A JowiBh fnduatry ?

^^^ ^^^^ «xaROst«

1. ^ .„e^l05«nt .t all »c« »he «...;^lt. «u... «. »t .uo to th. T«!-.

««•nanllo aatlTltl»« In Paleatlne.

3lr Iom = •*.* a^out th, bny..tt .gatrst ^b lab«,r In t^ X"!-. aclonl..

about 1,000 Till.«... N«a <rf tb.« Till«» .«« ,an, a„lc:n.ent to Jawa.

Th. only place^. where Jew» h«Te i^roPpecta tp flna^^^r^^loz-men^ ie:.^the Jewi.h

•Srlcultural ar^aa .««prl.lns about 100 aettlament. wlth 42,500 »oula. Tha.a

settla-mt. «-• of two typa.; .Ona baaad «oatly on plantatloxtc einploylng labour

.otb X«wlah aBd Arab. Th. .u^ber of Jawiab labourar. in this particular type of

^ttl«.-nt. i. about 8.000. The figv«. ralatiBg to ;*ab l*bc^ ±-x« ara not

tocwn .o n.. I «y how^« Juat »a«tion^ that P.taob Tilcra, a large colony naar

_ , ._ , *i. /^h labour. Tha •••«»* typa «f aattlon-nta iß basad on

tbo «»-eallad prlnaipla of "-Ifwork". Tb. attlar. 4o not «r^ioy any Hlxad

laboirr ^other Jewläh or Arab#

31r John = I. It tru.. th.t tba Oanaral Toderatlon of J..ldi Labour 1.

fa«ln« tb. col«lrt. to «Plaa. A..b Ubo» by J»l.h U-o«? I i«a not lnt.ra^«l

la tba Palaatlna probla« befora, but about *^ra«rr ago ixaad aboal some labour

/

An«^: It ia not a question of racial dlaarlainatlon. It is a questio«

troublaa in Pötaob Tlkra/^v^ M ^'^^^ ^^ *

lA
erMV unorganizad labour. MEiny sap9

/*

•?i'



/' X \

inclined to M^loy Arab laboup bMausa It Is cli#ap«r. Thls aakeB It Impossible

for th6 Fedaratlon of tha Jawlah labour to coanply wltb the requlremanta of Jawlah

labour and .obMira tha rle^ts of ong)loyinant and tha tum of tha workar» vaiting for
A

o»-6

aniployBkdntf Such troublaa oeeurad In Petaoh Tlkra mlght hara oacurad alao In the

eaaa of Tawlah labour4 If the Tadaratlon of Labour had yrsCS!"^ ^c>3^8aniz6d Jawiah

labour« I admittadjL that tha ninnbar of Arab labourara in the Jawlsh plantat ion

araa hap dforaasad ainoa tha rlots« Furthar I pointad out to hlmi that Jaws bgor

a aonaldarabXa part of their agrlaultural producta from the Araba«

Sir Johnt l^lhat about Industryfe ? Is It trua, that iurab labour ia

boycottad by JTawlah oontractore ?

/l ^ JUM^*
Aaa# : Ix ia not aliiio the caaa« liany Jairiah contractors are amploying

both Jewiah and Arab labour # Sone of them prafer Arab labour becausa it ia chaaper«

If you walk about in Jeruaalam you will aae Vifh miildlnga being built by Jawiah

eontraetora with '>rab laboiir«

Sir Johni But what about Tal AtIt ?

Aiu« : Tal AriT ia antiraly Jawiah« Tha labour aarkat thara ia wall

organizad« Wa ara alao intaraatad in tha Organisation of Arab labour» irThar^arar

Jawa and Araba werk togathar .aa for inatanaa In tha Gkyrannant/ tailway^ wa try to

/
organisa Arab labour aa wall»

J<ain howai apaaial intaraat in thia quaation« AakaA for furthar

inforxDation* «Bithar thara ara Arab uniona»
A
DlBOuaslng tha Cooparatire Uoremant Z dwalt 19011 tha aatiritiea of 'Tachin^

*'Tnu#a'' asA tha VVorkars* Bank« Sto will ba glad to raaaira furthar tion about

thaaa inatitutiona«
i4Ay

Siy John : How do you Imagizie tha futura of Palaatina ? Lat ua say/;. about

10-30 yaara^ Biaa« tha natural ineraaae of tha i\raba aa wall of Jawa is about £2 pro

mili ao that withln 30 yaara tha nuiobar of tha Palaatina population will doubla»
'!

O/T
do you »oe any room for addltlonal population ?

' 1

Ans« : I pointad out to hlm on che Llap the largo tracts of land still



\

ujlcultlTated - Huleh, B»li«n, tha Jordan T.ll.y toward. tho aouth Includlnfi tha

t

8ld)ps of the ountains of ^«inriwi dov.ii to the Jordan.

Slx John ob»«rT»4^ that thls soll is aade of lline-stone and Is not fit

fcr agri«ulttire

.

agrli
J

Itke to nontlott, ihat t«i yoara aa» wa know nothlne of tho proapocts pt

orango srwring. Thare ara raat area of land» unoultiratad, moBi of tham

ooncantratad In tha handa of a faw Effandi-fanillaa. Theaa lande eould be

aoqulrad and exploltad for the benafit of & largar population. B)<C about

8PC Arab famillJB ara In posaeaaion of about 4 aiiUion dunaxa» of land, a very

of

aignlflcanfc proportion attk tho »hole agricultaral araa of Palaßtlne.

Sir John lntarrtq?tad: But thaaa land» ara sattlad by Arab tanants ?

\a*'.: Qwlt» «o, but >e 1» not Intens Iraly cultlrated. Landa could

ba acQUlrad for the aattlaMWit of Jaw» ttoa. tha Sffandias as waU as fron tha

Fellahaan, whc jiw> n»o^«» land that eould poaalbly ba cultlratad by th

Str John; But In «rdar to a«q,uiTa land fop Jaariah eattlor» the consent

of both partlaa Java aad i^rabs nuat ba obtainaA«

AaCT» : Bare y»n aalcad the aaoond party, the Arab Falkhaaa;? All thoae

<i<iia<Tatiaiifl Xiah aallad UDon you ««uld «mraas only tha oplnlon of tho 250

Ä
Tdmj

'lL:t

\

JPaÜüIi^-^xi hare no rapr#MntetlOÄ of th«ir <wn mxA äto xuiable to vx^it^BB thair oplnlon

on aooount of politioia fvoemro teotis^^t ^P«* *1^« ^ tneir ^ffondlf«.

Slp Jahn: Wißt is your oplnlon of the pooltlon of the Felaheen 7

Ang ^ ! Thelr poeltlon le bad laalnly becauoe thoy ape boun^^ to the Arab

l n ^ ^ / . c4 s :.

uaurera lAio axtorti^' fröa the poor peii#«/fc exhorbltant rate of Intorest^ wlth the
/

remilt thft the lande are gradtially tpansfarred to th<* Sffenälee. It muet howevor

be Q«ltt#d|f that the poeltlon of the Fella^ Is now better than It wae before the

bpou^t

haJ<s



/

/
ixM^

^ , r^cairad his shaxe as a'J^ihre of caraals, Taßatablas. poultry, agga atc.

m^loncbimz upon'iha questioa of dla .oswsain« tha /arab paaaant of hla

iana rasultii^' m«n5.1ayj4nt' among tha Arab3 I ramarkad. tha ta>»j(i «unamploymmt-

ia mla^lled In thls ca,e'. On tHa aontrary, Juat In tho- araa. wh«:a Jawlah

ecouomlciÜL n-» «cttrltlas ara most notio'abla. aa in the dlatrlcta of Jaffa,

wasea o/ Arab fam labourers «re macb bigHer than of ürab faria laboupera tu tha

äi8trlcta uninhabitad by Jaws^as in Habron and NabLua diatricts.

Dlßcu8«ine furthor the pdMMrtBO of the Fallafh I obaarrad, that

the Word -TPallahaan" i. not iS^apaclfic connotat^Jon far an Ärat paaaant. It ia rather

. ganaric tem for the lyitlTe can>tminity , which liraa in Faleatina bafcra tha /oreb

inTasion«

iC Sir John: May ba bafora tha Jawiah ocotpation ? Tha «ay be perhapa oonaidarad

«i daaoandants of the Canaanitas and Philiatlna« ? d

jBgn-awl; It nay ba ao. But thwi IV^ «» i^ot cartain whather I am

not a daacandart of tha CaaMOiita. aad PMliatiBa.. (Sir John smilad)

.

By tlw niiy Sir T^r> laritad «jr oplaion on tha quastion of conatituting a

La«i.l»tlTa iLB.«*ly In Palästina, H.^ not ecna hara to inauire inte political

Mitt««. Hl» Biaaiott ia of » poraly aooMBiic eharactor, but he aaks thia by proptw.

I tTr^«4-«< t^ hjfe our «ttltuda tovarda thia problom insisting that wa stand

for auBlAip«! and loeal «atltonaBcr«

In ooMlualon I iBrlta* >^Sir John to yiait oar aattlanjantB in aonpany with

Ubaha Shartok and to aaat tha Uwcntira of the Ganaral fadaraticn of Jawiih Labour.

I
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(JMPaatth mit Uß ^jtold

I«h tagt« tüs« 3sold» daM ich an dam Tic t ^^ '^^t via ieh

hoara» tun latitaü M&l im Bureau dar Sx^autiva arbaita» zu ihr kozoaa»

ua» raia paraaanlich und nicht in malner EigeaaMiaft ala Oekrai^r da«

DirekioriioH und In i)ur«r Eigensthaft als Mitglied der i:x««utlT«, •!•

tu ipreiAieB. Ich hab« au«h keinen uftrag von Irgend einer Gruppe uad

keinerlei Bereehtiguag eder Yerantwertung ia Namen einer (ir\xpp% lu epre-

ehen» aber Xomae im Slaveretaendois mit einer jiiahl von 'reuaden, M«
ia d-jr agelegeaheit der Todeeurteile ueber uaaeren Jtaiidpuniw-t su infor-

mieren und ihre gtelluagnahae au erfahren. iÄr slad der .aislch , daee

die .«(elegeikeit Jetst in du» ott^diun getreten ael, wo Gehandelt «erden

mueeee. Bisher mag ee die Moegliohkeit gegeben haben, einer Snxeehei-

duag auoriuweiofaen. Dleee «cw^-lichkMt -.»t jetrt abeol'.f. ni^% n«hr vor-

handen. Ich haftte keia*ri«: rarnMa*!©,-« sjooer konitret« politische

Terhaeltnieee oder «•«iehu^./». Rar r .c WUri k(4"er beeondereu poli-

tie«h*i Xaferaation edei iinbic^.i, im tu eliee«, daee mn »elfellef auf

Seite der Itoglertng aul irgend cIe« Iritlutlve von Juedieeher

Ueber die Saehe eeibet tu ilw ^rj epreehen iet doeh teelfellee ueoer-

flueeeif. Sie «erde darin ioit uns einig «ein. daee von jacdiecuu* ij.-

te die Initiative ergriffen »erden mueeie, m der luetaendigen atelle

naheiulcv:*.n^ «wneetie ergehen su keeea. Meine Aaeicht uad die AaeieM

»tiaer Freuade eei, daee e. in ereter Reihe "aehe der Äxeoutive der Jeeiek

Ageaey eei, die InitiatiTe lu ergreifea, Deeeegen

mit Col. Kleeh >u epreehea und Information zu erbitten, «ae die «Moutlve

«arte»

i«h die Abcloht,
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b.ab.lohtlg.. I.h hoff. Bit m.lB«n rFeu«d.tt, da«, dl. Bx.cutiT. .i«i,

«ngw.Ut.i d.r Yoi»u.fu..h.«(l.n agriff. au. im .ig«.«n Les.r nloW

dary.b.r im kUrm, <!»•• w.tti au«h YOn Irg.nd .Iwr anderen Ju.di..h«

Salt. dl. ftdUati^. .rgrlfftn »«rd., *.B. dur* .In. Petition, ..Ib-i

»Mn .1. nur lOü önt.p..hrlft.n trag., In Bezug auf dl. T.rhliid.ruBg d«r

V.ll.tr.t|i«ii d.r T.d..urt.ll. dl. iirkuag .r«i»li wu.rd., ab.r fu.r dl.

W—rU Ur Zlwii8tlioh«n Orsm;i.ation und der ivg.n.y und fu.r dl. g.-

as«. 8«Äe de. z4.»1.iluo M.r. M »in SQhWfT Schlag, .«in dl. Ex.«»-

Xif ..Ibat «loht dl. mltlaiiv. In dl. Hand aa.h«i.. Sollt. all.rdlHg.

dl. SMOUtlve ol.h rieht «r"t.oJillM..n koenn.n, die laltlatiT. zu .r-

gr.ifMit .0 ga.b. .9 /.i.nl»t.n, di. der üebert.ugunc a.l», dae. daan

TM j^r4tat.r S.ite g.nad«lt «4»rd«n mu..... In w.lohor ;.ls. dl... pri-

vat« Iidtiatlv. organlBi.rt wu.rd.« tt.h. haute noch nicht f..t. Da«

«u.rdea Bi.h uein. Freund, in d«a Augenblick ueb.rl©g.n, wo die Hotwen-

digkUt .ntrttt.nd., aber ich moethte li.« 3zold eofort «ag.n» dass wir

dl. twlohi lte.tt.n aueh »ja ale heraniutreten» um sie tu bitt.ni »Lh

an unaarer Aktion In dl..«Ea 7?'\11. zu b.t.llig.n*

üiet Stold .rkla.ri. nith mit dm Ihr dargestellten Stand-

punkt Tolletaendlg elnvvmtaad.n und v.r.l.h.rt., da., wir auf wm r..h-

n.a ko.ialMi*



kXlX UM ralt Colt Ktifh

DioMtagf d. 3« ..prüf1930.

loh arofiffMAo die Uttt erhalt utig !&lt d^r Srkla^rung» da«t

ick oallNitv«r«tendlich aicht in malMr Klgonaohaft ipLs Baaiuttr Abb

Kmrmm Hayaaod» «oiKlorri r%in privat out llua fprathta wolla« Xeh hab«

auoh keina VollmoAt oisnir ba.iondardn Sruppa» noch Irgand alna Verant»

iicrtuag fuar alna poloha Iah tprtvoAa abar ia Kaman ainar ;niahl voa

Freundaai dia lait mir auf dla^^xs Standpunkt itahaii und dana« g^genoebar

iah adoh arbotan Haba^ n?.t Co"». Klcahi a.lö dei Vertratar der Ja\^i6h vganoy

ia PaJlaaatina tu apr^^^ahant dn wir dar Ansicht aaiaiii da«0 ixnBBn mntB

pflloM a#i| una mit dar Ksttutlva in farbindung su «^tsan und von ihr

Inforaat Ionen uabar dla Yon ihr baabQ^ohtlgia ^tallungnahma eintuholan«

Ir fahlt dia intlma Kanntn.la dar politisahan JÜintalhaitan. Ich auaa«

aa nutf daaa vor einigen Moniten an dja Fxacutlva in London dlo ^t^qb
dla

barfintmt« dla/lSM#uiiva in pali^aatina sur Stallanpn^hme aufforderte«

leliiie Stellung die Palaeatlna .TweutiTa daunla annahmt aal udr unbe-

kannt 9 aber i«ii keenae islr araiell^it daet •• die EateutlTe tu Jener

zeit faer iuuriehti|i; gehalten habe» irgend eine laltiatiTe »u ergreifen

t

«eil diene Xnitiatiire ein Slagreifra in eina Reihe eehvebei^der 3$rlchta«»

YarhandXnngen bedeutet haute. Diener ZMtand hat aieh nun geamdart«

In Wirkliahkeit »eien alle oder faat alle Prosesae tu Snde gegan^^an.

Lnider habe der irateea Orphall noch kein Knde gefundent denn zweifei«-

leo wa#ra ea manehen ton einen beatlMilan Standpunkt aua wuenaehenawert

geweeen an die Frage der Initiative fuer elM Annastlecowaehrunc heran«*
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sutrcttAf <i)m« 0ioh dM T#rdu«ht au80«rti«n lu laa^iMAi du« flti«Mr 3ohrlit

iidt Ru#«k«ioht attf Juttttüit .i««kiagt# od#r V»nin#iit<i go;;Olmeht. iiUr

ein« tol^i« U« •rX^gung ••! ima QMAntlpr^blMi gegtiiMtor n^ifvllt« von

gans uiit«r89ordMt#r B«d«utuQg« Ool. Istti Ml «iek 0i#li#rll«b cUiruebtr

gciroff#n wM*d#ii cv090#«

Oel. i> b^oMirkt« mA ciiM#r ai^lltt dmst %r wi«9#f

daat dti^. High Canpil0iiioiNir e^ u>tistea an •in«r Xttitimtlvi von Jutdltihtr

loh crkla«rt«9 da«0 ich es fu^r voXIkpiumen u^torfliMittig

halt«! Col» ^l^nh fij^gtiiuab^r auf die rgimente hiniuwalttiit dl# •in*

8«hii«llt Initiat5.Y# von J\ifdl90h#r und sionlstlsalitr oeite •rfordorn«

Kr kanne dieet rs'i3ant« und «as loh «l0Mn «oll* &%1 nur» ob dlt Sxt«

outlTf bereit ftl» elno Kntsohtldunf, tu tMffent J«ttt> da oo ^lohtr

0Ol» dejEi0 Dr« /«Ifmannt dor Frastid^nt der Jewiah /igeney» nioht naoh

pala#0tlr£ ;i>riie> i^rgoabe slah dia v/ahra^iuilnlioMcait, das« die Folaa«*

tlaa R»0<^utfvfi,rii3bot nfaim iia fu alaar Eirt^obaidung ko^aR?<it vorauölcht-

lieh vor 05nw g «dgu^lilgea FMÜ^guns mit London ««rda in Verbindung

tratott «oUon und niua00#B4i li 00 dringonAor 0*lf Am« man von dar Sai#

aiitlva ar^ahra, waa ala baabaioMigt» bairor dia|aiiifaaf dla 9a fuar un-

aoaglioh halten» daaa ?on 2lonl<iti0alN^r und jitodi0ah#r lalte nichts ^a-»

oatiiaM» 0iah uabar «altareo klar vornan«

Cal« Jloah erkl&arta» daa0 auah nr ea fuar ^unx au0ga*

•irtilo0atta htltai iaoc dla gafaalltaa Todaaurteilo voll0trtGkt worden«

Ila0MUid koanao aiah alna derartige jaeeonhinrlchtun^; voratellen» nloM

ae 0ehr deewegon» aoil ee oioh um eine grosee nsahl vor Todeeurleilaa
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handle, eoadem «#11 •#!% 4«r Veru#bun£ dor 7arbroah#u •Im« ^•rartig

t^lkar aa«h d«a v^mtbAoa V«ri»r6#h#a imd aatin ti rr fitfm;«Il#n VeniAei-

iMAgf nloht «tan nitm «o la»R« Friti v«rfl«c«#n ?«i« Auch or hült^ m
fudr a)Ni«lift notwendig d«m High GmBBduwiormr p d«r d^.d V«rni]t«cort ur^ futr

.^JM•atl#9•«ft•hr^tlg odtr T«r««lgerung traget eint ^nn«ttliprgttaehruiig tu

tsqpfthlta. Xt «ti twtr «tiirtohtlliUobf daea der High GomdBciotmr «Ith

noch an da« Coltnlal Offitt v^tndtn «trdt> abor dir ^'raxio London« Dti>

in OQlchtn Fatlltn dit lotste j ntoohoidung dtm vtranttortlithtn hotohottn

^taalen an Ort und Sttllt zu ueberlaaat n* Salt :vioth «trd© in stti

Tagtn tin inttrvitw it dtjn rdgh Sotmdätiontr haben. Er utrde Ihw bti

Qitttr QoJtetnheit im Kaxatn der Lxtoutive keinen Vorachlaii machen» abtr

«tHt iVn» dem I^rh C<^uKdh»ionort CeXtßtnheit 2«^n Pti?At ineioht oder

Stint fUtnf*t vcFiubrt»gori» iudtm Col* Klioh »tlbst die Uirterredu^^ mit

dem H.C. mit einer üeberalaht ueber da« Hteultat dtr bieherlgtn fferiehfep*

vorlitndlar^en tlnltiteö yborde*

TEr Koeehte t^ir nun ^agon» toä ttißf pcrsrenllche ;.Kfi J cht

itt. Sr habt die Fr^ge stuflert ur.d «ti tu dtr tfeberteugung siekcnwent

datt «ttttM dtr ffnttutiirt nieht tcpfehlen «tr«en koeantf die lnlt«ti¥t

SU tintr Btfutreortung tiatr unttrtthitdlett« .tantttit «u trgrelfe»t

ttm eilt Vtrbrtehtr uabtstraft ausgingen» wucrdfi das auf dlo vorunt-

wrtllehtn arabitehtn Futhrtr und die ;-a««tn nur in dtsi Ünnt «irktn»

dass Sit dit Btttattlt.;uag trhalttn, dats die sehlinasttn Vtrbrethtn un-

gtsuthnt bl^ibtn Icotnnen* 3s ist klar, dass dtn arabieohtn Tuthrtm dit

»inkerk^rtrwung einigtr ftllathen alt keine grosse Angelegenheit erstatint.

Sthliessli* «utssten sit» dass fellaiAien zum Teil in Oefatgnis ein i
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ü«t£urwa L»09ifi kattlon oX« in d«r Krvlueit. z«is«lMn üvn v«r«trtle««a»a

Tod«»öurt«»lUji gutte 01 •rt«hl«l«tt« Kattsorlm, d.h. auoh eine aoloh«,

»o jioch ^ro««Mre 7«rbreA«n Yorllcgen ale der ge«»«imllohe TorbedaVhi«

In'ord, :!,B. dl« Fa«lX«> In Jenen ;j»9lf jijher o-ier or«if«en»r la'ora veru«ol

vurd«, iBde.1 d^r Kö«rJ4r, .««i^iem >r »«ine "Pat Tollaraeht hat.» an »»:^ter*

L'orti* geicii»:i1;t«ti j«i, Jr diiepn Feellen seien Verurteilunfsea v»«gen

d«pp»lter. ci«r ärflfioher i:c>"?te orft-l^i, i'b«i«tfo t»wiraaiite er ale «In«

Kategorie bcau-dlir«;! ^.ri. F^elle, in <iftr»«>r pKreou«»ri, iiie ««üeb korü v«r-

urieili eifad, toir.i. hrtwAnn "errntvortlloha stell» InnehattTO, «ie i.B.

d«r Boaint« jJ«b .'t6;.i.iKlit il:. /icSo« <« Sj/rri. rr lAel«« danu, d«r fcxeMttlT*

EM eii^irffelilMi, 1*0 ;je «ij.v • 5 ,>.',-: uj; d«ran ?r<wpUrl«rter i!"«»«!!« handle, d«in

H.C, üit. /.uaueüUi^ d-r .uioiij^.le «u uipfehlen. In diesem "all «u«räea

von ä«r ttj.lö^.iei:u.i ,.ran3ii..le tftita 4 elor 5 i'aeUe ausg.»riOBiBett werden.

ir habe var, ^»inen Jtaid.i«akt der EMeutive untlttelbftr aae.i der .uesk-

k»hr HKAter« veriul^gea und olru. ISntieSeliunji der Sx<»cut.ive «u fordern ,

tm« &l3<» a.-i<i# dar 00h* ^-tatiflaüe') vlrd.

ith «at;u»r»«. Ctl. XI Hfl?, ccre xoh Ih»! futr uibae ?ax-

tellui4.ti. t:<inU iM^ tit f.n ti-ir-t rViimcc veitergeoen werd*. Fuer Uea

augenhllek habe Uh. nichto yi^iUrit wituitfiilw», da «ir »,rf »^riwi «a«

Erihite vf r. Iiafci-i:iiitr.tm,r tsr-Bt »*»r^ten tv»rden.

Col. Kieeh fuegie >ii.aBUi er cuerd« «t aui' /ieua««i«ie i»"

dauern, »^isj vok irg6r.ci tlaer prir^iten 3«lte eir.e .vktion erfolge.



LR C^

.

"V^A3^0

^JU ^ / a/ä-^^^ ^^ '^'^ A> ; i/̂ rv^iL/ -

V4-X^Lil^. -^-^ V r^'
/^ -t /'-<'• ^ i^

/
/» /^^ v^

u V
7

7.^.

9 c^ ^>cX^^ C^^^-^
ü^^'^ ^/^Vv<-^y ^•V y^- v5f^

/CA^x/£/ rp^^ct. y^Oxyrl'XjL L '\>rf ^
r"

ih^^^J^^ t ff ^^ e Ca

yT - V^- '-'' ^ ^ ^ '-^'

u Ve

^z^/ Um^

/

:> i r.
f) t^ /%> </^ JC^

J^^l K /S^.

^ . ^uA h^ ^

Oc^ ^^ '^
%. Utr >

C w
;

/
-/;.

i^y/ ^
y^ r fp.A^'

^
'^ h k.L'..iU s y '*•'/ /

) Z-^./'
^ H \ ^ u-/

/>

vC

/T / /? r ry {/V^ c yi- V^

i. f y ^<Vt.^ y S 6-»^ ^c^r ^^/^ r/^ ^ ^^/

^2^<; ^<^J
2. i lA

?.&. /^^- y^ / 1

y^f:
£ C- / aM ^ ^ Z'

A

^ -^ ce
.v

s

mtuUU ^A ff • ^

^ ^<o 7 A
A 2

P^^'^^
I
^-^ '^ 7;h ^

I
"j'

^
/

/C*^cJ\JUf
r>r

. 1 ' ^ .r

<^ yr r^-^' o^y r ^ /

V c^
//A '^^ ^ A/>/j '

Fr^M I >^ 2/;//
/

(/ X r f^^ ^9

J2 ^/ 7 ^ e -o /
6 ?

v^ r
/^ //

/

V. /
/) ^ ^ y /N

cr w (^^Lt>^*^*^
/" ^y\ 'i\ ^r\ /^

fA '



V^ U (^ ^/s
-^

. 1/< 2,./
/?

//" '^ V /^^^ s ^Y - ><** ^-j/ 'S x% )

f ^

;
^

>
/v^-

^g^ ^ >• 2. 72^ v^ tr". /Ä-'c^ ;. <o

^ / i<a^ci^ , n M^ •^'^ )

•// ^j. -> oi"//

y^ m[jJL^^ (A^ /V y^ //^. '^/^' ^ -J;!, /^X^**-- ^/
^

^-X^' ^ a>i>cO öcx-^-v >tV^/^ / l/ia^yyifiy^
IJUk^^^

<Jv
d n/^ / ^/-^ /\/

^ ^ ^ "^ > C

^' )
^ n»

s ^

J
U h (f>-

.) /-K^*^

fJcK ^ ""xv^a/^

U (^ 7^^ , < -— ^-^

/

^

)

Ar
I

«X % /^ «\ / v <fv /'»7"y ><:::i^c^7 s ^ /^

^
v)^ y^ij '^ [^'/ "^ ^ j Y ^K 'P

f

y

'^
.ji^^ n^ 1^ V ^^ y^ii:/2 ^/

fcAJlS'l^ i^-^f 9 ü- ^-/ ^

7<^t^

et . '^ - e/)/i^ ^^
II

<A e^^"^ ^ ^'"^ ^ ^i v^ c^ l ^^ rc^J

fi

^ c^-» /-f. ^ ^ /OV /^ ^ *^
ff ^ e s,^ s (p ^ r

/

^

^^ ' ^,i• 1/^ /

/ui/f

^^; /^ /'i ^

Ol
C C

C o c) /s. r

^^ ^

/
/

^ 0^ h -i'^-^ / C^',

/k V r^

[ ^ i^.^^-^"^ -" \
-> U i yi/)jff^ /

i-^

P ^ S 2/.
f

zt "7/



i^^hv

li2

r ?/y l

V
^ ^ s/ / ^,//.

2

c VX

c

7- / 9 / -^
^ CaAA.^a.t<A/ s

d
7. f

J

ßjL^ ,„„^ ^f.,. f-/^ - -i^^ '/>'7

-/ tA
c

cn

Oy

'A

l. Sj yi ^^ l uY

r ^
c c c

^^ 7A-^ ^/ ^^-7 ^.
/ ~ /" /'

n
I rO^

ri

/t_x ..V^

eiy" C ( 1 e Ja /i^ 2
'3

/l^ /^^ ^fe .^
/V^ i-y^ <!- V^. -^ ^ /< ^'K-? /H

^y
-^ /V/ /^ C. ^ ^ ^//

v^ ^ c. h. (^^
/\^ ,

^
< ^ ^ P>H. v^

/y" ^/ /Ir
' / ^'^/ -f ^ ^^

y > /Vv îV/C^
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ARAB KINGS' MEETING*—Ä photograph taken on board H.M.S. Lupin in

the Persian Gulf at the recent Conference between Feisal ihn Hussein, King of

Iraq, and Abdul Azi^ ibn Saud, the Wahabi King, when a treaty of peace was

drafted» King Feisal and Ibn Saud are on the right of Sir Francis Humphrys
(British High Commissioner).
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SeVü- r>oo'^-"^'^^ ^'^«•'"'^ '.•.arf.'';rr

Tel-. uarJce Xlainn fr IV:rc-n

Pal Et na rel^nt l'raien Ic-r^n, roRnc-ktive, daf-^ daß x'-u-

tiri'^^o, v/as Tou ru,£;crcr rite au t .. ist, was 1^'t, oteo

rtor engen / erban de ^.e 5 t :.-v •" -tjvu-..^ oii c^cr, ^-^
^^

Einheit -chvelt ihrer ircnP« n.nri bei cio.i fitar -^n Kontakt

zvä.c:,.eo a-lev. L^lnCe n ud . t>Uteilen ist ec gerade zur

^ nd-mr-e ^iceor ilental-.ta-b i'o o n :i,x. r.t ü^ioitig :-.aoh a^

ö.. Mae.ova .u v;:lrk<.n. J-:, von ^«r p.y.holo,inohen '-;<=lto

botraohtnt, int cn sonnr ^ößUch, '^r^n r- > Dirspor., er

ricl.tiAO AneatzpiBl;:t fr dicre Gacli irt
,
ra cort die

pov^T,n1 o-.cn L-^idon un^ acfahren nloht den Bllolc vernoboln,

rta a:le .rÜBScro 2intrn2 :.rös.oro : o^Hc '.cit .ur Ob;1oktivl-

tät biot^t. Bio ncnreiben, r^a-n ein^ Aer<^er nf. von London

aun .^.noaol.m mÜB.te. i3an irt .volTolio^ richtig, no;veit

es Biohun <nrckto p.)litir,cho Aktionen handelt, zv/elfellos

aber ßrmz Tmrichtig ^^Ir die iiauptencho, die A.ndermg -er

Atmonphnre, dio A->v^ornnß <lnr Dcr^iel^o. Hier ist j
cdos

Lwid w- L'ich ein Jlfchv.v bcfii^dct, r^rrXoh -ichtig, lind

uburcll mllDstc man nach ilr" fton nndhnn. die in diesem Sinr^

Mit boBtora Gru; 8



Kasoenstand des Drlth B,'.h'loin.

Kaseenstand an ^'--''J^O

B»ltrap. lirich Mollep

R M&x Scloloeaainßep

ltßli*5dsbelt,r:,e Frl. Reinhardt

•• Herr Kp.lvnrlBky

Dr. Ernst Älteller, Vflen

Aa.-,, b r\

An *?3. r>bh'vat Dr. Rmi't Simon f.

Sekre ta r 1a t r. u s {-<'vben

3.3« dto»

n. AÄar für Ver««»n 'un«5 Rn Dr.

Em t Si ^n

An ciie Bachdruckerle Asriel f.

Druck des Menorandüafl

Fuer Porto and Storaielauaeaben d,

KaBaenfuehruog

Verbleiben n ,11.20

Au£::erde-i sandte Mirjp.n »Scheuer,

Te )lltz Schoenau ocheck fuer £ I, der
aber weisen techniccher i^acnRel nicht
«In, e-oost werden konnte.

»5/3/ »930.

Hans Kohn

ß 23.

2
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I

I

Beitrag Ernat BIm-; nthal, St-.ckholts i«

20 Schw,Kronen *

I

2 34.

ß '.50

4,75
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»5/3/ U3^.

KekSBenatrud den BrltU Sch'^lon.

Kifloonatr.nd an 3.JJ«' )3o

l^iraß ür'oh Moll«r

%t Schi V,' : ?.n:'-*?r

"
H'^rr Kp.lvr;.rlRky

36.1trag *^>n'?t Bl-i- ithal, ßt-'.';kh->l!a

Dl. Krnrt ?'uell ar, t^Um

Axxamhm

Au .^5, ntilr-rat Dr. i'<rni^t Simon f.
B :5lcre ta r la t r» uno'' bon

3*3« dtio«

tJ. Adar fu?r V~rBon !v»ng an Dr.
Arm t Cl :^n

An dl» BuehrtrucJcerl« Aurlel f.
Druch deo Me'ior?.nd:»n9

Puer ?->ito wind nti'?Ti )8ln.uoßab©n d
KaBßonfuehrung

£ 23.-

5

I

I

^
I

I

ß :.4,-

ß J.3

•+.75

V V »--vO^t^P

Verbleiben £ ;i«#2o

Alleren^ nandte r.irjam Soheuerp
Tti lltz Schoenau «/oheck fucr £ i, der
aber yfB^tr, fcechnlncher I ongel nlctit
elrijeiooet wtrci n iconnte.

I2*80

/

V
/



2I0NIST BIBLIOGRAPHY

A QUARTERLY PUBLISHED BY THE
ZIONIST ORGANISATION.

EDITOR: Dr. HANS KÜHN.
P. O. B. 686 .1 ^n

JERUSALEM nSm^

"f'l^
i^ t, iM'

^^jo- j^^^^^'^r-Ji-^ '^t;

a/i . 'i c*A

^ ^ f- ^ ^
M A im h

,

^ rn A/tv^f^ ^ I prj K «-/ r>. *
j^.oyT t i'z i^-^'S^

( (f j (js n f *^ C' rf c^s ^' ^

^ * i'^ kiL^^ .1- f y^^ 9

/vtjy- /'

^

(/h
^ /a/. '%>

om &.

/

/

;
^ tf

/? )^ 4^ /C ' ^ v/. // ^ ^-

^ U

>

1 iL. Jj^ftr'
pT. / t^

I. T> 9 / <t, ^/-^ ^/^^

/ /J- 7
2 ^A-.^

J mA 1 A' r j^. ^^ -»1^ \

» if^, </^ " ^2 -- ^^-^' / ^/^

^ "> (yic^/r>^/^^ "^^ ^'^^ L-f.

P /^ ^^-^H I
/tM

^

/ßtiCr^

2,
/Ar <^

y

I
s /-^ 1^ r ^^, /

^>*

tJyytJy suO /--^

/^ ^-5^

/^
/

r
^ .:> ^. ^ c //x.^

/.^ ^ '' >^^*^

f^. y
/
^

/ ^

L / y^^^ ^
n J^ Jocl^luJ^' wi^x^.^^

"yi /aM o -^ e. P y^

^ tip^ "/ cA-^^ s \

QUujLu^'iCt* j^^i^y^^^'^-
'/

2/-

t -^^ / uJM ^, L-^ -f. 4 A <

'f. -i
'/

/



e j i^ f -^ifj- V''^'-'^^ //» > / ";^ / ^ ^ ^^:>, ^^ <f ^- ^ '^X ^ ^'

/w/^ ^S)^r. /j>^< V /
" /^^ v^ -^ ; i^ 5 ^ ^ / / j'

(Ti

^ ^U J0l t ^ r^ j.^-,<^4 ^ /Kuu-^tf^' :>. ^/f ^ ^//\^'^

^

\

-7^

/ -^^

A>

^

r f}r Ul ^, oo 9". C.\ "V ^

^ ,h^
// y /. -^ /

A^ yA /»^ .^/^^ "^Z- ^^

V c^ ^ ^^ /> i if^^> / J^yy '^^^^'J

(^^) ^ ^ '^/^ <> /^ ./}i :> ! U^ •

. - . f ^ *> >-} '^ ^) <-^/^) ^^

\/} SV § £ //) y, c^yr />? o, r^ ^^ I f^ / r f^

^

y^-U ^-c />^J ' ii
'-^ ^''''^ >^ --»

K ^ ^ /

^. ua^^ux. y^ ,

^-^ ^ ^y^ ^ ^. ^--^

/ /. ^^^i^
^ /^ -» !)tc<lc cy^ / C^

•0 y P A^ «^ ( U.

//
? ^1 ^

'j 5

l ^^

/
1/0 *^^

^^^
. /> A ^ ? . ^ .e.

t*
< Tf^ ^/ nu >/;l

'y

^/"^ //V^A-^-c-i^O^^A-j^C^
^ >t:^ 6£. A^ /^ ? v^

^4 iö-, evi

Al^ h= lA l>- /t**^
r^Jiy /

%/l A l ^ A /'>^;J
^ S

1/ >-

t*

^ ^•-/v. . 7--/^ <jr i

i'^ i^
/. ^ fruJ-i-*-*-*^*^ ^ ''^

3 a ^A
z-^; j Z'- ^ 0. .^ r^ /u^

\
>/ Jt]t bcA^'- n

*i AX.Cr<4^y^ /
/L IC^ ^/ '^' U ^ ^ f ^

i^.

Ll/U '> A

/2. ^ti. s sr-^^ '''^ /^/^ S /» 6Ä-. '»"'-' ^, ^ /^ ?^vf^£^

5 A -• /y,
- ^ / io/ ff'^^^'i^

'P /d^w- A v^ ^ g -Z^ » <f^ w ^ •^-



ZIONIST BIBLIOGRAPHY

A QUARTERLY PUBLISHED BY THE
ZIONIST ORGANISATION.

EDITOR: Dr. HANS KOHN.

1> LR.

p. o. B. 686 r\ ^n

JERUSALEM cStmi"'

U l'^ "^ , M-^ f ^ ^7 r
A

^ {yU^c-ri^^ ^ ^^-O ^ ^ ^ /x.

' ^ / s.

o /

.7^

(y -e- .

/
AT '

5 J(

c }^^(^

ivj rt

t ir
.

s r ^j/^ PkjC<r^r;^^' ^^ • Ji > C '?\ .
'> -^

^\ ^ A /
^'•

^ /^
c / / >'^

y
<9 d ^ y- •

j -/-^
^

?^r

<:_ «.

7-

'/•7 ^ \

S /^

^
/^ ; c^i ^

-
i

^' ^

/T:»;/«. V

A^t^ ' /

e-^

—

/ ö ^ 0f. 2. ^^^ /?/^ ^ -feST^ '?^ z ^

/

\



l l / Y)-^ -f ^, V ' ^-^ r y^, J^ ^ S d .^ V^t^ f Z^-
r^

A

A
J^t^ OÜ^cf. ^U^ ^>^ yi

, ^ -^ /,->-^. -y ^-j^ f (^
" /^

t-Cjt

-^ ^ '^

r^4^ fi^

^ ^ /J /.^; /. ^ ^ - r e. /.
f

/
V//

/^ /;.?

^^
?

/ Jfa.i-t-1-a. »M
"T

d.
'^ ^f^t <_ ccu / *- ^ .>Vc>« /j</. c ^ ^^

^ •?1
^

.^e?

;
x^

yn^^Y** u Iß^ c^ -)' r
f^} C

/
c. e c^"- /A^ / -?. rc C /

V
<-f 6< n , -r. ;/^.., c ^ ^/j / ,-v . r ^ i_4

/
^'^, e ^ ^'^ ^ ? .x^ \ /ö / • <» ?

<:^Ä
/
/ u ir- .-«-C T f^^v

/

4 -fc

C ^'

'Jt / ^^ Z-Vwc.*'*»« r-^-Ä- ^

<^^/

rf c

'1

<2y
3

?' s -^ ix/' <"
/GrY^, / 6?w/^ /^ ^ >^

^ // (A

r>^/
«r^ ^

/^

V/

'! / nr-'C

/^ ßA Cs.''t^ li i i--l, /> ^- TT C A..<.xJL

!='//> S 7 p^^
/

^/^
/e/ i

.9

J / >

^r« <^ / ^-^ ^^ ^
/

/ ^f/t^*-^. 1.1 ^ j rr c <^ V ') - ^ .«<. /

^ ;,x^ ^/u. ^ ^•<7, S>^>-^/ 4 /" ^ 2*^ (f ^ Cxj^<^ '/-

^ .^

^^ c

^ /

;;^j

^ / /
r

/i e -A
/hzU^i- ^^.

/

/v/

./^
. l u-, -/

;

'^ ^c

f

'fz U^
,^ /^r

/

«» Vc

u ^
Vz-*^ Wy- j ^. ^ ^ <^^ -^ u^ ^ ^. ^ y^^ i/

/

/^



// ;. )^

/.
-'-^-^z -^^^-^/-^-^^ tv

<^ ^ ^ / <^-o ^?^^ 2 /^7°^^^^ -^ i

^^^' 2 2^ ^ z;
/

^;;/^^>^ ^^ -W^ ^V?

l^^^^^^ /^. \:>c.-^i^^^<^i/'c-

/
/(^y- ..yT^ ^y^ (P / ^/'

-3 ^{T 'T^^yi /-^<^^

-/^-^^^^^
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Herrn Felix ::osenbI'2tk

15. Mars 1930

London

Heber Herr /iosenblüth,

ich erhalte soeben Ihr Telegramm Jsugesprocken, morin es heißt:

'^Rückz iehen Angebot 'Peitsch stop Uozkin ein--
verstanden Julassuny Teltsch als Vertreter
Brith .>chalom beantragen ..• etc.*'

£s iieyt hier ein iftßverständnis oor, das ich au/klären

möchte. Ich habe mich niemals um. eine L'inlaäung jsu der Londoner >'^itzung

beworben, schon ^r.eil ich der f^einung bin, daß man bei solchen Veranstal-^

tungen, ^u denen sich doch eine Penge Leute eifersüchtig drängen, nur

durch striktei^ .festhalten an der Legitimität ahskommen kann, und ich

Ja -eder im iC noch im Adm Comm. te i Inahr/isbereohtljt bin. Am aller

^

umniystenx habe icn mich darum beworben, das Protokoll zu führen, ''xxs

tüh ohnedies nicht übernomm&n hotte. Die - sicherl ich gutgemeinte -

Anregung , rrAch einzuladen, i/ing oon anderer S^eite ohne mein bissen
«—«»«——I < 1 1»

afis, und icn habe auch Herrn ßlum^nf^ld jlcich erklärt^ daß ich nicht

fahren .viU vnd auch nicht kann.

^ie fj)eni^f lo/v daran jedacnt haba, da^ meine Teilnahme über^
*

imupt in rage komait, k<*n^^.en Sie daraus en^ehsn, dlaß momentan für mich

(

' gar nicht die teahrisohe f-^t^^J icrk^t'!' ^ur 'br-^l-^ be'H '-ht, jwtl H^rr

Haldmann, m^Jin :Stel 1 uertr^ter, im Auftrag des ^F in ' It'rner, ist. Ich

danke Ihnen also für Ihre freundl i^l^ Bemühung und dankj^ auch 'r.rrn

Mozkin, dem ich eine Abschrift dieses Briefes zusende.



Iah möchte nur noch htn::ufr;uen, daß ich vom ßrith S^chalom

deinen Au/truj habe, ihn bei der "it^i'nc su ver^.r^.ten. 'ch habe auch

nicht die geringiJte Lust, mich in London gum Spielball einer billigen

und im lL^-l:lit:}JlLli^l.^IL?S.^£l^ J'olamik ^u machen, •''f<? ich ei ff

in diesem halben Jahre in der •^amen, oölliij atu^ den '"'ugen geratenen

'ziöni^'tiach<m Be-neynnj, teiHreise mit miUjuno "nd >:'Örderung der

Kjcekutioe, erlebt habe, i'eine politischen Ansiohti^n kennen ^'He ::ur

(7en:"i;tf; vc einem halben .fahr hielt ich einen andern ''eg für an/i-

iiichtsreich, heute aehe iah ein, daij dieser f,?p bereiU^ versjperrt ist.

loh habe ali^o Im Augenblick nicnts su sagen und kann mir die 'alpargis-

nach diey^-'^r [ondoner Sitzungen emparcn. Aus dem. .-^uahmd, in .-welchen

slo.n die Be^pei:u,ny jet^t he ine inmant friert hat, ^ibt er ni,F. kein

Zur:ck inehr. 'Tnd -ie man -weiterkommen kann, d'ir.-öer niiasen sich

die den Kop*" S'^^rbr^ohen, die den bi-'iheri^-.en furo der Pol itih für

rich.ti-.j halten.

Ich danke Innen nochmals J'nr Ihre : i-iladi-n^ und mlnnche Ihnen

aurricrtiy. dm^ Sie die sch:::ren Ta^e Jlei:er ./i t^nngen vngcbrocnen
t

'Überstehen, und den r.utigen i.'lauben behalten, daL: ee. noch außerhalb

dieses Si t^ungs^sonle-s eine jroae -yelt und eine ^roßt: Hoffnung gibt.

'fft herzlichen Grüüen

Ihr

\
\
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17.J^mu: r 1930

Herrn
JT. üreorg Hulpern,

Trootbrüoice 2«

Lieber Herr Dr. Halpern,

Beöton D^iTik fUr die überBen..ung Jr Ab^clrri t Ihres Briefes vom

I6*ii3*!.*itii:. Ger?t<otten t:±e mir, d-iaa loh d r<Maf etwaa auaführlicher erwidere.

1) Im gibt \T iar"J-olitik"^Ob^ "Brith :-chilcm*\ aoadorn ..neoh'xuiinßen ...

ein nlnr,T ir,cnnc'\cn, :Ue ?ioh in einer .^rt Kiftb :r.usam <^jngofun.ien hnben*
'

• Dieser Klub h-^t nlemala irgend c ine politiGche^^Alrtion'g-f^i^^^t
, j^ sich ;.

ö^gntlioh ;ehütct, is.B.iiuch nur jcnfaf nit 'rabcm fvU sprechen; die einzel-

nen jyiit:jlied r oder die der Yereini^;atig nnbe stoben len Peri^on^^n hnhen ihre

Ansichten bei v rschiedencn Celrgenhciton vertret^^n, z.^. l:uppin in seiner

Eede ^af dem vvien-- r Kongress und in ceinerr Ihnen sicherlich bek'innten

£ricf \n uie Exekutive vorn Der>ember JiuJs«, Buber in sieinen Red^n am 1:'. •.••

und iG.KonjreaB und in mchr^^ren Auf^^^Uzen, r>nA^r(^- Mitglieder der Vereini- :,.•

^ • • •

gung in '^ndom Aufö^itsen etc# Cewirs Irnnn in-^n gegen die in der Stellung.- .

n'^hme dieser TerRonen und in lern ?rorTs,mm der Yereini^ung zutr^-ge tretenden

Ansch-'uungen polfmiciorcn, reit der unt r Kulturnienschcn imd innorh'^lb

höher ritehendf-r Völkor üblichen Höflichkeit und ohne '1rerun^:limpCun<,en dos

Gegen^rs, iine .>tellungnahine zu oiacr bestimmt n *' Politik'' v/lra 'über erst

d^nn nfJ2;li<^^) wenn nrin der yereinL.s'^nj Golegnheit g'-ibe, eine lolitik zu füh-

r;rn, J..h, v/enn siel-tTurcTi ilu*cn vordorh nd g:i. ti'j.en Korrpf irj^-erh.' Ib :?08

Zicnih'mr.s zur fiacht gel m^te •

2) .
. 'Va9 M-'^gncs betrifft, der kein Iv.it lied des Brith .jch'lom ic^t und

. dtn ürith K.ohlom ^iuch k.:.ineswe,.s von ceinen / kti 'ncn verr^t^inügt h- t (wenn

icTi nicVt ij-re, h^i£ -'^ ^ich u.it c nz 'injcrn rercö;.lichk':iton, die acr Srith

.„^chrilom Id/^ologien unv< rd'''chtlg sind, bernten) ro mugp m^n m.i., zwei Dinge

Btr- ng uriti rnch:/idon: a) die nn3chrf.uun^t'n von r>r« Ii'-'^TiCfl, dlo nx. . nicht

anders boh ndelt zu v/^rdon brauchen v/ie die An^jichtt-n eines 'UiJcm respck-
*

, » • - - •

tablen AiMiUiCG| und b) die Ahiio ii<:!n von ).»^::gJ^cü• .*• '•'.
r> ^ •

: .

V>

s

I • ' ••
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US zunachnt -lie J.'fAlonen betrifft, i^o hnbe ich niemals

fei .t^.rin'j^olaesen, d-oa ich i:ic miMöbil?.ite , nicht weil cie ,^öt- «ttj-cfährlich '^

wären, sondern vor nllen weil ::le ziemlich u klug un • uniTPSchiclrt v.aren.

Jie AngelegorJicit v.lrd durch unzählig persönliche luoments kompliziert,

una QU it!t achwex , die psychologischen -Yurzeln Icr ganzen .rre-::ung auTzu-

äeüY-^.n. Aber Ina cjre i8t mir Vl-^r: dn.s HauptverbrccVX'n von .i^ip^ics bofteht

darin, dai'5 or f^bor die Verhin.ilunjen mit Philby in "arburg berichtete

und diesen zum :ingroifen veranlasi-:te, Jie Tatsachen sind Ihnen ja bekannt,

und Oüwohl ich nicht weiss, ob "arburgs Tele<:r-imn an 'Veizminn airekt .Muf
;

.

ftoÄnla^njung von I.^^gnos zur^icköeht , ist doch diesor -'chritt nach ciGlnor .;.,
•

ÜBinunc der eigentliche .'ust-angspunkt d.-s ::onfliktos. Ich gl-ubo - -c-aohe

Än^e kinn man natilrlich nici-t beweisen -, d c-is sehr viale, '• cnn >Jie heute

Kahnes sa-cn, urburg m-;ineu, und iie ZiLdt dor ameriicnnisohon Ziüuii?ten,

eine groase po ul ire C-^mpagne go en Magne-s zu eröffnen, entsi^rinjjt doch wohl

dem •u..2che, aich von dor unbehauenen Ilerrsclv.ft ;'9.rburgs radiknl zu befreien.

Auch joweit Kngnes mit dorn H.C. gesprochen ht, h;vt er sichcrlic K'ehler '

gemacht, oov/ohl nach .iem Bericht Jachers der H.C. der .acho keine i3e-
-; .

• .;|

deutujTg bailegte .Und drittens - in drr wtiifonleitcr das Hamaoseste - ''
;

•

':

Sind di3 Besnrechun-:on cdt Philby, die doch nicht nur unsch-l ilich , sondern ;.

spgar natzlich hl.tten sein können, •7enn Magnes dabei gewisscrmacsen a.ls •..'.

inoffiaiellor Vei-traurnsm-nn fune^iert hatte, der z-var von aer Zion.Org. .

nach nurscn hin ebenso abg^-tTCbättcl t;^ vcrdon k^nn, 'vie Philby vom CO., ' "••

aber trotzdon iin^^erbin iliche Informationen und Fäden 'pinnfn kann. •
• ... •;

.ibch aussen hin gab es nur einen Niedarachiäg dieser Bflsprechun/.on, nämlich

•die zwei ..rtidel in Jew York Tinos, in deren rcrbffcatlichung ich kein

Verbrochen orblicVen k-nn . ..)er.n ic>^ sehe nic^^t ein, warunn I'.agros v;eni%'-r-r

Rechte haben soll -tIi? J'^botirsky und Greenberg, die in Briefen on lie

"Tir.es" ihre peraöhlichcn Msichtcn v-rtrot-^n haben, una z-ar in

einer 'eise, die n^ch ir.einer 1,'eirung flr uns politisch viel gefährlicher

ist 'lo rlie /ktion von Eagnen, •
,

'

/ --Xinc ganz andere Prfge als diese Aktion sind aie .nrisc hauun^^ien -.^':-

von le^nes, die er jetzt in seiner L'rosch' rc sehr klar d-ri.:estcllt Knt. ,

Und hiergilt :^Böclb'^, was ich oben bf.zliglieh des Brrth :ichvlora sagte:
. .

man kann dagegen aein, sioji -^.rone^n , -^uch sahr scharf iioleniia leren, -her

Blfc-iitirr nicht zum Sweok d-.r Aufhot sung ler Massen urid jer /blenk-ung von

- den wirklichen politischen Schwierigkeiten die Ansichten des Autors ver-
*

irehon und entstellen. Jics aber ist lci.ier gescheien^und dsrum gl'uibe
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ich, dnBO ui n lüit Eccht von einer '*Caiui>>gne gegen K^ignes^' üprechen k^nri.

Ich vil] jvt^it aie /nachauunr^en von :..'it;ncs nicht 'Aeii-r finalj tiieren, da

ich dies o-nehin in der J#B. gelegentlich der bevorstc^end^n i:K?sprechung

seiner Broschüre tun vill. Ich mochtr. nur a.r'.vuf hinweisen, d-^ss einer-

seits aie ungeheurei iiead lines in den arxcrikvinisch-jüaiach-n ijeitun^>en:

''.-^^ ii'-^iat^ -vorl-ngt als Aufhcbi:jag cLcr Balfour-r>oklaiatiün' und alles was

düri'uf folgte rine Inf2m.:€* 7/^ir, rinaereraeits -^.be-^r leider eo^ar bis in die

höchsten /lrei6e diese ent::-'tellten Darlegungen godrun^:en cind, eonst w^re

es unmöglich, dass ' eie>rannn in Jenri mit deutlichen Hinr/eis auf kj.x^ne8 von
.

.

"Nj C!n:^nd3l-:'na'* £pri:;ht oder von eineir **kultur :llcn Zeirtxcm. drs nur ein ;

:•

Kuseum d-Tftellt" usw. Ich gl'.ulte forücr, J. fio durch ica 'ViJorh.-ai, den ' •".•

die .-röffnu:.:t^'rede in der I'niv-rsit t i^ciunucn h'. t, dc-r Zioni::mu3 sich sehr

ge^jchadet h'it . Ich nehme • n, dass Sie :iio ./oatLiserun^^on der liber:^len '

;:
'.',

Preese ".i::t;ri'::uö vtrrcl^^l habon. die zim l'üil einfach entcet.:t v/nr durch
,

die ihr plot::.lich ufdsämaiemde .rkenntni;:, d'''3e -d^ hun:r.mi.^tische Be- '.

trachtu-iüSV70ii3e von i.^^aoB^ die nc^n bishjr infol^.c vier Un>:larheitcn unse-

r :r rrop:i(i':inia jstotj für aie :.^llgeuein üioalj ticicJie ILiltuni« i^nsah und

d'^rurn den Ziondjumu r^^-apor^tiorto , einc-n jolahon ..tu^-m hervorrufe und •;• .

dadurch offen zei^t , diiaa der offizielle 3ioni3icu3 einen •inäom 'Jh^raktor

tr ^t#

Gre^^on die Aktionen von .>:r.-^yacs A^nntc; man protestieren und

i^ie 3b;3tellen| *^aü auch gesehenen iJt, und damit niüi^cte die An>^el6^.i;cnheit

beend .t j^in. M-ignes seloat h'it a.eines '-Is^^ens seinen Fehler orkvnnt .

und ecfort -ille weit cran Untcrhanalung^m eingestellt, ja Jich erboten, nach

ionaon 2u kommen* U-Oi^en seine /njoh-^uun^:cin eincE Cai:.p.:4;ne von diese» Aus-

aae^i z\x entfeäräacln, tiat auch meiner ..einur.^ dun l:ioni>.:nu3 uiilieilDar

komprorwit tiert •

Vor einigen 'Vochen ht ..ini^t^in Jbn L* Oeuvre in Taris ein

Intfjrview gtii^eüeu, ;/crin ur u.a. sagte, die ^.urchfüliruni^ des Zionii^inus sei

Ohio ^ie i:unti un^ df/r Lx:ib^T uni-ioglich und r.uch uicLt vnlnschonüwert* Jio

Winsen, d-igi3 ..instoin ücdt J ihren ra iik a^:fr t>ö.:';ifit3t i^it , der -^»uch in

Jeutöohliind o ?t Jolir mut.'.g horvox-got 'eton iJt ( z.i. in doT ^^Ta^jO der

bcl^;i^^crIn^ ürouoi) und darum in ^uutjchl . ad v::rfe :t v/r'ir. ins Lein ver-

tritt aioaelhen Jrunli'at^e selb-stv rnt'i .-.i-lioli auch innorhal'j dey Judentums,

' gan::lich ix.aboeinflusst . Im ae:enbeil, ich habe ^,3. vorsucht ihn zu be-
• • • . .

ruii^gen, alü er bei der letzten .xodo Brodotzkis in lierlin, die ihm zu

acharfuacnerisch war, ostentativ dmn üaal v.-rlieds* loh hffbe trotzdem nicht

gehrt, ciaS8 man ge^,'cn ;.instein eine öffentliche Cainpagne eröffnet hat

wie ge^^^en ^ gnes. enn es sich um die Anschauungen handelte und nicht

um ^.11
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um illorici -indGre p-raonlicae linge, di^nn kütte oiiui änatein noch acharfor

Int'Tvi^^v/ u.ia busoaderfs dor von mir obon .•-.ntjegetenc ;;.'ita r-uoh in dor l'iJDCS

und in ^'naurxi englidclien Ülättorn abgedruckt war, wäre doch ^ .
iahend ;..a-

l^iSc-j ZU oi.ier alnvehren^on ..tcllongnuhme dor fdon.Crg. ^ewoosn. ;u üi-^a es

jcdach nicht tat, v rrlief lie Jt'.chfc ia .i^uae. .. be.iao waron uiu x.undgo bungen

von .".ignos Im "n?ido verlaufen, n;:chdem vielleicht ein pa?.r r-rtikel d-tgegen

in vrachiedenan jüdischen ZeitungüU hatten erdoheinen können. Daher iJt

meino Jarutellang, d'^sa dio Anselaij;e:ihoit i.'gu-3 auf»j'jb taucht wurde urid

da:iß oio orot die "CamiKigne , die gö:;on ii-m jit^filhrt •.vurde" ihr Crewioht

erhielt, zA'<^ifellcs obje.-vtiv richtig.

Ich wei.3S noch nicht, iirviemdt ich -11 die hier in -ij eeem

Briof ;,ad^-09r,rochQnen Aru^ichton auch in -neiner •ngskunaifjt.n Bec-pre-caung

der BrosohJro sum Au3dr..ck bringen werde. loh bin £*tüts :
r\«r;.gu-.ßen eines

vor'-wiltend'^n hohoron Interesses zugan,aich. .U'r^r dies d:;rf niur.t ^hj weit,

gehen, döss die -.dne deite die .rl- ubnit.'. i^^t , ihr«;.! (Ji.l'tirtoJfr irKrit-r

weitt.r SU v. rdpritaen, während" ie nniere üelxc sciiweigcnd d--istohen tauas-.;

Im übrii.en .vird jede Aeuaserunt, in üic.-v.'r Saulie \oa ;iiiv uit vollern Na. en
.

geaeic.hn-.t ^jein. Ich 'verde ;.ujh .-teta abweichende üeurte il a-Viun a.ir>t?er
•

Präge in ;:)r J.R. zi;in Abdraclc bringen, d';.ge,jon ,. rde ich, aoianüß ich
. .;.

hi'.r öit;-:e, nie.iiilü den -til reiner Verhe-L-.ung und unaubötani^iiertor Vor-

vvür.»"o 2Jludiicn. .•. •

loh. nin lüir b:^v.'u.ayt, noch Ivii^e nicht alles 60uu.v;t üu h-iben,

was zu aieaor oaohe iru aagcn würe, uoer ich will sie mit njüine;a 3rief

nicht noch länger erudacn. Vielloicht er^i^t &^^^ ^ in nl delet'enhuit

au .lir'r Auiuipraci.e

.

iit h.cr/llc en Crt-ssen

Ihr ergebener

iiu"^.>.:a Kfipiol -lle-c/.f; Ware fuch hjn;:uv.'cit:eii auf

den A^itartiel den "Jevi.^h Chronicle' vom 10. dt?.

Att^j., v/o in eineia IJebenoat« beii •.upt';t wix'rt, aer

iirith ..icbalom aox von Felix ;arburg finnzieru.
Jsjoilt noll in entoc"hcid'->n..i.>r .>ti<^li .-eführt

wt:ra9;'i und oizaiann v/lrd oeat rkt in ucr Vor-

stollLine? oinor ,i;ohcinen Verschwor. r~:^enL jtiIo . '''In

r'reund aa-to nirdior?cr T",'T0, -is könne ihm vor >n±o

im 'j-ulrt einea dhilcodpenr'nc len ^r-Hi-vi, v/o die

Aionbcucn überall nur noch des peu3ter sehen.
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Ir> k

.t

u T»bo -. - iHm« f»fil»«««v •##rt«wl M«

( -aß» jjt'j'^ .t.n oBtti ? )

xmho •ml9 X9b do b<iu i9l

r
; ,»iJi§ii n« r noT 8l9ti »^«aäsj liaüt» sin nov t»a .•! doaii^

/•,

ri9l ns>M«1]| 1(19^ 9fli«

.*r''^l«rj||KrMÖ3- .

I 't U f IffÄ-»?^-»

fila ,#riol«f tifi^edi? t^|i|i,tta #. ftug<l^i«irg:wnnrt ,* ^* -f /«,

1n<» t;f »^ frtrl'

ii atmi i

^HÄ^^i !•• tm « ; f 1$*^^ ii^ 1U/

G a»I»iv :tf«« ^ , • ,-"11»^ Ain Ptr-ff^t feinen «lUBfnhHlchwi 'ftrtef iroje 26. Be«««ber

131 tfl»cfB,y|i#|>fÜ*j|tJ u*»#H»elte#n - v^n er^eft^Jofon l«t ^a til»wrh«tr>t kefTl« Red». Und

-3(oirfor .1 - f V r -tob fn^nt'ft'ti^flih« i»r>l Itl Ir tin<f «ionl i ifÄllV,' ^TOfpli|lftlft!#*l*ft «elt

J*1I(I «oiiko <»i«^l-«ip. 'Äii'Äa l«lch%«lrmtg and ^oberflychlich -«»«ch't^ i<brdeii,''%»«i eo

-/»a »li heut«» k?»U» -'ft'T Vl^llf^lii^t 5r»»f 'nl<*!i'l «w^wV «t'^j^fr^ lf»t,^1(fife>?«hlPT zu kor-

• tttiüietmi, m»^ rV<*ht*t *lrh f^^fW^fli-Ntiff -^-^''Vmrn ^^tÄ^fr »^fh iroll - nicht

'

uMi9%. mö^^t ^«l(»'in#'*Whr«nr* «Ir yl<jl»ehr <^«''«tf %fir •'Öcnker«.- die jenen L»ih-

ne^j. AbfrtniM|T'nb(ffr^|fli||IAi »IclW^tKl hl «rtu»' Birgitt »ich «irtiÄ'^ grorn«r Vorwurf gegei

Drlt = ^}i«»4rrtii, d#ir ">nn viri«»bhl»nglj: "tfin lW/>>b fthiÄilidl, rfw 'tl^ gltlchen

f. .



( Herrn nr. Bergmann )
2.

iBt und ob der eine oder der andere konJcrete Vorechlag praktlech o4*r un-

praktisch Ist, Der von mir eben bezeichnete Krelp von venpohen hfttte, wir

hatten aeit zehn Jahren öle Pflicht gehabt, alle untere KrSlfte oder doch

eInen «ehr t/rotaen Teil davon darsuf «u konzentrieren, die 'S'elt, aogar auch

(ile-,10dli5Chi 'elt, sogar »tuch die zlonletleche Bewegung, Ja sogar auch die

Zloniptlpche Organlaatlon, Ober die Grundlagen einer Politik, wie wir bI«

fUr allein richtig halten, auXzukU reu, Sp lat leider Übermut leicht, eine

Geschichte der bisherigen Bestrebungen des Brlth SchalOK «u «schreiben, auch

renn man diesen Begriff fo weit rle nur »ögllch fasset. "Allea tteht «chon

bei Achad liaa»" erklirt Robert INI tfob - der tlnalge, i»T aelt vielen Jali-

ren dieae Pflicht der rlonl»»*»¥tit erfüllt, und, trota groaier Sirfolge In

eelnem Kr«la, doch In welch schrecklicher Ipollerthelt -> und er hat mit

dleaer 'rkUrung auch gana Hec^t. Ab»»,«»«-«i» nlohVjVftyctanden haben, let,

,4aa« ea ffcfölut wicht gefügt, daaü ein Ged?inke Irgendwo lo «in«« nuoh steht,

*^„ \ sondern detaa »an fUr den Sirfolg dea »uchea und für die DuroUeetaung des Oe-

dankens a«hr viel A,rbelt aufwenden nuae. I'a4 was 1-8^ »uftjewfudot worden T

Auf B^JfS Haben-3elte ateht die Resolution des XII, Koagresse», Ruo^^.lna

iMttlvuoi Ist ein Paaaus seiner «ede fliuf 'len XIV, koagress und eiae gleich-

seitig versuchte und vollst^uidig verunglückt« Interasreuten-Verea/nailung;

und rler organlelerte 3rlth öchalom In Palästiaa hat vor den "Sreignlsaen*'

^ 4(Slne oder zwei klsla« Srosch!}ren her^nupg^braoht, um deren weiteres Schick-

sal sich niemand gekUtamert hat, «o dass sie ^-^uoh völlig wlrkimi^sloE; blieben.

In dem gleichen JaJirzehnt haben einige von uns grosas uad gro«»artlge lel-

r »tungen vollbracht, IJntar dsm Gesiohtapunkt Paia.ptlnaa Riad ale unnütz und

klein. Hetimen rix als Beispiel dae g»ÖR»ts davon. Buber» libelübereetzung

und ashj^y;» wljj^ l^e^lasa:^ HU|)pi|Mft b»% «W9l ganz unnntae OWeher i'ber l^ndwlrt-

sohaftllche Kolonlaation f^BBchrleben, dl« weder wirkten noch auch wirken

Konnten; Hau» Kohn hm%raiae ungahauerliche KonpiXi^tl on von Leeef i'Jchten in

Buchform gebracht, ^orin dMs palft8tlnen«ii|obe Pjroblen In ein gans kleines

irinkelchsn gqf^wBngt ist. Vosi Standpunkt dair gros«aa ««elt aus let das wahr-

,j »"^ l*'

*. aL^aLL<JJlUSCX>-!'Wi

^



ft
( Herrn *^t. V\xgp B«rgin«nn ) ( nnp ,TtH «yrlf ,t^ mfW )

3

•iM*l
re f*i%t ibbtaelg

f&«i f;J

'flW » «u doi^^nkt» "^n d

«b^r JLoii i-aniuH i-^Hj^PW^,

9^ in «tllliwt Kftwh«r;i«in <l Plngü^

193^(101

tX ^

tntl {{«dient

hft%twn

-W*flt9,S<i

WAftQiil ifll)%^olt goklLmpft und wäre all«

tu cU!a,i:reifcnl «t'«n rfokoi«^ i#»nn Witten

^md «fiemi. »ffU«ind

filuta. rm. wir da» aber rxioh* <!»*/.«o Ißt oo aojr Rloht andero,

•ilt Ob f^Jr un« Uleee tchrocttlchÄn ' rclßnl^« aX» »Iti«, j^njunktur g.komcn

V

I

-Aft-ii toistow ititnÄl» auf 0U tiüxmi woXUiiw pttftfn ml^i»ar dooh

lAifenB onUo^ «^». muTjst« of 9p koci'.on wlo ea gekocuncn

i«t^ aasi BKtn «i^Wt "ahr«nd »Ir 4i«^€iaa9 ;;ait g«?irba^.tet >^-'vO». sind »1«

,^> ir lhrtikr»tudi«r,tuto*n ge^a^^^tm und i«Ut, no da* g3x>»«# Unglück über uns

#» «•

-li.
l T<«B<^ig«M di«'j§?oea«, dasa Ana Volk

itsrtX«

.

(>

Mn/M« alol% ktnt^^ un4 4*t Hlelntr», Oßun oi-o» «n*««* v««».^^. .--» ~.

««1, nloht v5T«tf»h<*B. %lm dam Volk au »«l*iaa w^ nioht «laMl basielfen.

&tfU •*t •

Aar nrlth SÄaloic aal kalna pollUeoh-a Ptixtai,

bla*»« vqa I,^vr9rp4* »Mici «MilV«im .nwWXluni «u der nmb!

.9.Uü^^^mM%mmU^ch%,^n^y^^f^lß «^ dw,,iW^ ^^wr.» ^ftkw«:

MtnM *11 «"U '•naalfcan ml% lb»af HümllaiKWi «ltta^f^um(i''^^.ÄlÄ

lo0i>ar%Uon v»d araiih»t^f«n,toUM»«l»e%Axbalt nooh gai,nlclv

,^Ä^

:f£ailiv[ «•\ r> r^' ,©tu<v^Qlj?et«I** t'of« V /"i

•'
Py:^' ^"^W

/Ül??^
t



tSIF

1

»

( Herrn T)r. Hugo BergT.ann ) ( euoMinigtHi «pfP .t )

'.'»

'J

i «

i f«i M«#e«it vonaten wllL loh mwlii« VorBtHllungim Über uAtfiTe poll-

tltchen Proble»« MhriftXloh fllABtm \xrA Idi' bin noch nicht «lm«l su el-
i

'*"
n'pr vorb»»r«»lten«©n dklsii« <»*• 0«d«nli«ngiinf^e« p«ko«»en. Ich kann über dat

" groBP« Dil««»«« nicht hmtu»g»l«ng«n, da« loh In folgendtm eahe: i

Wenn loV al» Waiirch, alr T^lnaelniwV •!«• t>o1U Ische Frag«

-r->al' jHf beflptwort'^n 'imt^rnahwia, »kbr tfvh «loh unter da« (}«eatK der .ittlichkeit

stellen, lofc wiaitt« 'i^mlt :iloht #H>loh» p««udo-«thl»chu 6auk«l«l wie sie Vbz

Brod in eeln«r. IcUBten AT*llk«il xn 6€rt nelbBtfdli? uaftrHbt/ BWhflarii die gan«

^hrlf^^fJW i«'tA,'3:« d»»^c*r7 ob Ich-, w«nn ioh iwoln Xiel au «rrelolwin etrcbe, einen

^„^,^:,.^ f^\t*'fQjMi.ri4 gBUE s?>ealfi««ci.8 Art der ustrmshtung dle«er: rxoblem«,

auoh In «el/ier -w ,^n<iu:ig -iiuf Pal»5FtVnn, -^trd^ durch dliT L«irtffiffe von '^«s6«r-

I

n

\i

f$M S Aul »l«r andern öel«# «bar kann mcn doch «eine ^ugen nicht

.i^vof v*rf»'-hXi?r «n, däaft Politik ri1<^ht ^n *»bFft>akten Vwnatfhsn fUr ab^trak-

t(< V^r>'f*f^ ***h ige»ai»obt ' iT'^V'lsOndWffr vwi unvollkoBmenen Ucnscben alt unvollkom-

»rortm> 'irij .•:«. -niübei unvollkonttüe j«n, und dftte all«« F«tT*<3htung '.i«x aeechlchte

jl„ rt^r Fe'jl>3<^ituii^ fi.ftf\,t%«^'i llWltlrob*? UlTtün? ^l«d:«chcJpfuWB tinr wöglloh

*T*T,'^ "ft^ "1^ \K:»1»lwr«»t<*«t»"Wfe.*i» urt(l In I»e9t1t'r.-^t«r B.i»l«hiiii(r <l«s etblaooe rttr«-

ban J*!»' t'schtt treben untor^orfen wird. *«n kann so pchöne, gelehrte und u»-

fttn^r-^l rh(i."«<«civ*r «^ei >^cci«T«f#^lllT~«'<M-f#lö«1« «tl..^ dleaas IntereHsaiite werk

^* 3^ von Vi ecV«,»%«öü#<3la Idat "<*<!* <»|ia*t«r|iÄioa, odf>f m.-*» kann e« In einer so

,*i»ti .^^,,.*.,« ^ \3y^^..*}on yixi6 dabo* Qoob nu-p lliv.^atlac^,%o Art ,'fifa«>€u WKe Jabo-

-
tlT^"*?!': ^ iH'An ttf-ffi 4^n f^hrb«-*rt H^rtn,' «1-^ allein «s arkUr^W k«»nn,

d»!^> «.'5Y^>i«»'''f*«^.T?fen "nicht mn? über d*a im»«»!»^, 3ond«»rn »ucb uba* attolut

hochrteb mdc ^»cnpcb ii ^*cht .-vlnrti^'lKJÄhen'.
41

n^ Tage ÄIRsf^llni g«fr«h^n, der den TftttW^^ ug, die moralische V«Tnl<»htung der

SlidaeelneulancT durch dl* welsTpe ?lYlll§Bt*on d*"T«tellt. 1» ap^#lliert

•ehr i?t«r5 an ""^ä ethlech»"ffen^nd^Ä; «*"<ltffl «<oh aber gfar nloht «ufgenoa-

men werden können, xenn nicht ^llaragl^eeur«, also ««las« Zlvllleatlon, nach



a ( Herrn rr, ^'u/jo Hei^jp»ann ) ( :/ » fnt 5.

w^

i\

ittvfferKien Inse>o ^«l^qfMii «liSf«. Ji|«n £\ihl% ci Tragik dUi«« Hnter-

I alt» abor Ist nic^^ 44/f*f ««ase Zlv^llfatVoa durch lautex 4>fozerti«

von dttMir ^^^0,l>«a T]f<»U^y»^|%i||yi..r u^4 l^i»<4 1 .J|ii ci»»a^ idU gWM»

Sntwicklui^ dei miftffQblioh«» Xlvllle^tiaa i«ög« gar <ilch| voriwwiaea aeln.

»fll Jeder eltjKelne Schritt f»uf diesen if||g«,d*ir<ttifOlche Tragödien erkiuft

itt ?
fli«a »^-"W'^ --•^tIXs" -"^

Wjtren wir ein Volk wie ßndere Völker und lebten wir In einer

etwme pflflsltlveren und 'weniger t»euohlcriechen Etlt ( obawar mir Rchon die
>* «»» «k irt *w

Veite Bedingung nicht athr eo niiiMHRltch notwendig tohoint ), «o hAtten

wir eine genOi/:ende A.nzfthl von M»or»lifsch<f»n, Uneotialen und Abenteurern» die

tl« ffonculfitadoren nmch ial&etlna gehen könnten und inz^riBf-hen könnten die

Tthlke» und eoliden '!rgpr unter une «u H—• «Itzen urjö den 7uw«sch« an

Macht^reffJhl, Kriftbewuseteein, politischer und aaterleller MMbt, den eie

den onouietadoren verdanken» unter anderei» d«»u verwenden, einen ffemvante«

oder einen ßhekeirpesre hervoraub ringen.

Wir pind nber kein «olchee Volk wie die nndcm und darwi

fallen wir -ue «Ine«« Mlemma In das andere.

Dl et« allgtaelne setrachtung enthebt oich nattijrllch nicht

<fcr Stell ungnaiUM» st» Konkreten, wenn ele auch diese nteXlungiuüuM sehr er-

sohwert. Allem, w«t Du Über unsere fikl«x saget, etlooe ich au. Der rntf»r~

Fchled irt aiur, dist Ich glaube, tffta« die tchuld flr den ^x^inr.ixixx lell die-

eer Fehler bei un«, nämlloh bei denjenigen liegt, die eine iMtetre Politik

kennen, aber es «raiuwt haben oder nicht f?ihig gewesen eind, dlfee bespere

Politik erfolgreich lu fUtpagleren. Date in ««• »ugenbllcklichen Zustand

höchster '^-'-nnung Dingt geaagt werden, die unter normalen Verhaitniatt» gang

unverzeihlich w«»#n, let mir sehr begreiflich, ^u bist «uch einseitig In

reinen rrtcllen, zum B«lBpl<»l Ul>«?r die Hi»ltung Saohert vor t\9x Untsrtuchunge-

Konrrlealon. Ca war, darin bin ich «It Dir einig, «In ungeheuerlicher Fehl«»,

dort dma treben naeh irajoritt.t zu »»Hitlgeni aber wenn Hu Ih- po sehr vor-



iJUM^yr*^ «piifi '^ / 6.

( Herrn Tr. ^'ufto B^rgnann )

|^.*,><„« n,* «^ .r,c.r^rfBm-t ™. «rtehtUrh g««cht hat.

.och »nt-rt-.V'r-, -uf rr-^- "., .«alt. •..rn.ef^n„.g. rr,«-n. «e In

ei«.r ^*V'.l»r».x.r, .-1« .1. Ju.« „r^cMtf,* .«ht,n un. ..nun.lorten.
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t

HprzllchPt« Gr».if>re Dein
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Dr. Hugo Herrmann,
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Commitlee ;

CONSTITUTION ÜF THE
JEWISH AGENCY FOR PALESTINE

adopted Zu«rich. August 1B39:

§ 9. Unless and until otherwise

determinert by the Council.

the Palestine Foundation Fund

(Keren Hayesod) shall be the

main flnancial Instrument oT

the Agency for the purpose

of covering its budget.
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Auf einen Blick:
Die Dezember-Einnahmen: schwach.

Die Aufstellungs-Aktion „10000 Büchsen'':

Erst 815 Meldun^ren aus 54 Orten.

Seit I. 10. 1929 ^IngtgaMkgent 103 o84^ Mark.

Palästinensische Schnllragen

Nürnberg - Fürth. Am Donnerstag, dem 5. Dezember,
sprach Herr Dr. Th. Malkmus, Dozent der Städtischen

Volkshochschule, hier, der gelegentlich seiner Palästinareise

sich eingehend über das Schulwerk informiert hatte, über

„Palästinensische Schulfragen*'. Er unterschied 1. Talmud-
schulcn, 2. Bildungsschulen nach europäischem Muster und
3. Kinderdörfer, Schulheime und Arbciterschulen, die revo-

lutionierend auf das Erziehungswesen eingewirkt haben und
die ihn am stärksten interessierten. Die außerordentlich herz-

liche Gastfreundschaft, die Herr Dr. Malkmus erfuhr, und die

Offenheit von Lehrern und Kindern ermöglichten es ihm, einen

tiefen Einblick in das Wesen der Schulen, des Unterrichts

und der Schüler zu tun. Körperliche Arbeit ist dort eine

Forderung ganz eminenter Natur, der sich die Kinder mit

einer Selbstverständlichkeit unterordnen, die in Europa nur

noch in proletarischen Kreisen zu finden ist. Die Arbeit

wird zum Erziehungsprozeß, zum Bildungsfaktor. Die Kinder

lernen rationellere Methoden selbst herauszufinden, Probleme
kennen und lösen, zu beobachten, vergleichen, schematisieren,

sie erarbeiten sich das Theoretische durch die Praxis, Prin-

zipiell wird nichts von außen an die Schüler herangebracht,

auch rechnen, schreiben und lesen erlernen sie erst, wenn
ihr Interesse dafür erwacht. Leider fehlen noch genügende
Lehrbücher in hebräischer Sprache. Um diesem Mangel ab-

zuhelfen, sammelt man Zeitungsausschnitte über wissenschaft-

liche Abhandlungen, macht man Studienfahrten und nutzt

diese in geologischer, botanischer, geographischer, wirtschaft-

licher un<r politischer Hinsicht aus. Verfehlungen werden nicht

durch Strafen geahndet, man forscht den Ursachen nach und
sucht das Uebel abzustellen. Jeder einzelne genießt eine

größere Freizügigkeit, als man sie bei uns gewohnt ist. Das
Drückende, das der Arbeit im Abendland anhaftet^ fehlt voll-

kommen. Die Ernährung ist ausgezeichnet, die Kmder sehen

blühend aus. In den Kwuzoth werden die ersten Häuser wohl
für das Vieh erbaut, das nächste massive Haus aber gehört

den Kindern. Das erste Charakteristikum der Schulen ist das

Prinzip der Arbeit, das zweite das der Gemeinschaft. Die
Gemeinschaft, die im Gegensatz zur sogenannten Gemein-
schaftsschule in Europa, die niemals für die Realität erziehen

kann, steht, ist in den Schulen nicht mehr umstritten, aucli

über das Prinzipielle ist man sich einig. Umstritten sind

lediglich Fragen der Technik und Methode. An der Dis-

kussion beteiligten sich die Herren Dr. Bamberger, Dr. Lieb-

städtcr und S. Hamburger, die teils durch Ergänzungen, teils

durch Anfragen ^ mit _za dem gelingen des außerordentlich

Als

Merstimmep
empfiehlt sich

SteglitZf Jcverstr. 1.

Telefon: Steglitz 1920.

Pianof. Flliilel

r o 6« Auswahl

B«ohsUla, Blfithttcr,

Ibaok, St«ia%ray u. a.

MArk«aiBstr«ai«at«

Hereir ^ Co.
BruoBtaabr. 191» I. Eta^'e

mm iU««»Uial«r PUtx.

Talizafeiing gsstattst

Dann verwenden Sie Uhr Hannen
auch beim Einkauf von
Schalip/oHen I ^

es gibfeine erstklassig ^|v
etekfrisch aufgenommene DB
Schallplatte mit med. \|^
xScfjlagen- Repertoire

für M.

T7,TTT/r?T/

sie heißt-

Sknken Sie dacan aujch im ^mmsikgeschäft I

Verkauf stellen weist nach CPkCiß^fllC&T^^CCI^Spft^
Berlin SO 36« Maybachufer 48

„Der Makkabi*S Heft ii/ia, Nov./Dez. ist erschienen. Aus dem
Inhalt: Zur Makkabikonferenz in Warschau. Dr, A. Rosenfeld. —
Makkabireise nach Rumänien. Hans Friodenthal. — Bar Kochba.

Dr. Hermann Lelewer. — Energiequellen. Dr. Walter Bergmann.
— Zweihunderltausend. F. M. — Jugendspiegel. — Aus dem
Makkai-Wellverband. .— Aus unseren Vereinen.

Winterlager im Sauerland. Am Winterlager, das in der Zeit

vom 23. Dezember bis i. Januar stattfindet, beteiligen sich fol-

gende Vereine: Frankfurt a.M., Hannover, Duisburg, Oberhausen,

Gladbeck, Remscheid und Köln. Als Tagungsort hat der Gau
Sauerland des Deutschen Jugcndherhergsverbandes die Jugend-

herberge am Möhneseo bei Köbecke zur Verfugung gestellt. EHo

Herberge Ist mit allem Komfort ausgestaltet und durfte allen An-

sprüchen genügen. Die Organisation der Fahrt liegt in den Händen

cies Bar Kochba Köln, an den alle weiteren Anfragen zu richten

sind« Die Anmeldungen müssen bis spätestens i5. Dezember ab-

gegeben werden.

Zentralverband jüdischer Handwerker Deutschlands e. V^
Sitz Berlin, Geschäftsstelle: NO 18, Große Frankfurter Str. 80/81.

Anläßlich einer vom 19. bis 27. November d. J. in Westdeutsch-
land stattgefundenen Werbeaktion fanden öffentliche Versamm-
lungen in Dortmund, Essen, Düsseldorf, Köln und M.-Gladbach
statt, in denen der zweite Verbandsvorsitzende, Tapezierer-

meister Louis W o 1 f f , Berlin, über das Thema ^„Die jüdische

Mittelstandsbewegung im Lichte unserer Zeit" referierte. Auf
Grund der öffentlichen Versammlungen und jpersöolichcr auf-

klärender Rücksprachen haben sich die jüdischen Handwerks-
meister und interessierten Kreise in M.-Gladbach und Gelsen-

kirchen organisiert und werden als neue Ortsgruppen nach
erfolgter Konstituierufie einen wertvollen Zuwachs für den Zen-
tralverband jüdischer Handwerker Deutschlands bedeuten.

E.S.

Frauen-Arbeitsgemeinschaft für Palästina. Bezirks-
gruppe Neukölln: Teeabend bei Dr. Bertha Zamory,
Kaiser-Fricdrich-Str. 38 (Neukölln 697B). Vortrag von Herrn

Moses Waldmann: „Ein Sonderfall der Geschichte. Sondervolk

und Sonderland.** Dienstag, den 17. Dezember, abends 8V2 Uhr.

Gaste willkommen.

Zum Tode von Prof. Louis Lewin wird uns noch ge-

schrieben: Ein reiner, stolzer Jude ist mit Prof. Lewin aus einer

Fülle von Lebensarbeit abberufen worden. Ein Mensch von

Hoheit und Adel; von Würde und Wucht der Persönlichkeit.

Die experimentelle biologische Forschung war der Boden^ auf

dem er Jahrzehnte mit nie ermüdender Hmgabe arbeitete. Was
er fand, hat er in ungemein geistvoller, fesselnder Form wäh-

rend seiner langen Lehrtätigkeit an 20 000 Mediziner vermittelt,

hat in 250 Werken und Abhandlungen seinen Niederschlag ge-

funden. Mit dem Ernst seiner wissenschaftlichen Tätigkeit ver-

band sich eine tiefe Gläubigkeit und eine religiöse Inbrunst.

Mit seinem Wissen und seinem Können glaubte er verantwort-

lich sein zu müssen vor der Größe und Reinheit des jüdischen

Geistes der Vergangenheit. Leidenschaftlich kühn, mit elemen-

tarer Kraft kämpfte er gegen jeden Versuch, das Judentum
anzutasten. In den letzten Monaten sprach er oft den Wunsch
aus, in der Universität Jerusalem Vorlesungen zu

halten. Er liebte sein Volk und liebte dessen Zukunft.

GeschitUiche Mitteilimgea

Unseren Lesern wird das Caf£ Kutschera, Cliarlottenburg,

Bismarckstraße 109, am Schillertheater, bestens empfohlen;

sämtliche in- und ausländische Zeltungen.

S
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s ^ Ĵ-^/>o^c -^Z^'

/

A V7 ./^ ^

9 «'^

/^. ^^/ ^ ^^^
t^ v; 5

>

^// < v^ / 5 '^X*

^
^ .y>. i/i 1^^ *

.tH

•v TYUl€AA^- J, ^*-^—
A /. 9 .'K

/

/

/ ', ^
'-b .%rA • ( \ 1 »1'

/,W V,; -. ^"^ )

'. PI
J. c ^ r

%. ^
%r. <

' ^yv ^ /

u f 3 //.

?
/

/'/ ^ ^ 510,.
u V

^;s ^ A

V '
/ *.

/

2^ Vi-
vO- I 1^, It

.-# --T) / y

^^ r>
/ Y^^

r'/^
.'^ A.-^ / / ^ ^ - "^

) J

y^^^A f>-/d
irfp-f^ P ra/)^

r-^y ^ V //v^^^^^O'

f{tjoL tlv^

C' t /1 ^

^-f . A>. T^el^ Ci^r^rr^

I

^St^f^c^rC^^ . Jr''-['^
\/ U

^ P
-) /N^

y^c- l
'

rfT^vT» / ^ '^^

//

/".

5

'A
J/^/it^^A^^ ^ ^? r^

^ Jv ^

7 1/?

^-r-- ,
^ 3a

,/^ //tA ^U-fc^^*^

T^-v^V^
JM V'/l c ^)

>
cUv^ /^ , J ] a " ^J' //

^ /l- ^vV.

y



n)

r\

')

'$Mr

^.-//-J.^A. Z'/.,^^' ^

-y«»

(^^t ^
)

L

(JclIOa /c/l^^^"«^^

^ ,/ c.L. /h^ ocAf.ro t^'rrt
o~ ly

ü

U^ ' ^. '- ^ ^ J '.

L^r-

fh^ /

.i.

j 1/^ ,en t ^
ß cÜA^t e ^ ) i S ^^ ( ^ c. 4

I K

'^
lA e) -0

^rt.
C p J' iJh^ ^ I p h' ^ S:.

^ 'V/^U

iPo^ 4} qA
#^ ^

X. c^^^f iL ^. ^ /^

)
i

'^/

('^

/
5? U I /> •7

J

(^

- V? h/^;vXVvvÄoa^
( /

'{«^' Z'

Z'
^>«^ V t'

l^ 5

r;

^,/)
1 1

% ^ ^ P /^
' ' V'

?.4

9 ^^ .
'^
^f./Z's f-^-^ '^ ^^^ >;

^./Sf //\^^ /V (T ^ V/^ ^.

v/- ^-f ri
H/^ f v; y«^ i

X ~^r
/ A -H >^ '^7 r""

^ ^ *^- ^>. P <p

/^- j/
^"^ ^^ n '.<r

UL^

"y?

b c

/t -^ / ll'
J

U v;> /-^ V
,A/

?/^ r^ /

^^

">

^0. A 'f
A X^Ar^ L

i»

f V9 f^h J t^ u ^-^ ^•y
'
'/

i /C>
A xf

r
X r >t 7"-^



Zuerlch, 6, Februar '930.

sc

Verehrter und lieber H -rr Doktor,

Ich habe eine Zeit groöser Bedraenenis, vor 'llem

durch Arbeit, und dazu einer andauernden c^tarken «rrauedung hinter

mir, oonßt haette ich Ihnen laen^ßt fuer Ihr neues Buch cf*<i^nkt

und auch rascher Ihren letzten Brief beantwortet. «Vollen Sie mich

wieder einmal entBchuldlgen. Ihr Buch Ict mir c^rale in diesen

hweren Zeiten ein grosser Trost geweeen. Ee hat dich Tag fuer

Tag und, nusb ich hinzufae^en, Nacht fuer Nacht erquickt und mir

einen Anatoßs zu neuem Durchdenken der entr.cheidendAten Fragen e«"
geben. Ich verde Ihnen, sobald ich noch etwas fiater atmen kann,

ausfaehrlich daruober schreiben, «ß i denn, dae-s ich allea, was

ich darueber zu sagen habe. In den "Neuen Wegen" '.uesprechen kenn.

Denn nicht nur rauss d'ß Buch dort pr!l/^r>,^^ « ~>- -
o

aern ueberhaupt Ihr ganzee llterariachep '!7erk, soweit es in Haupt-

schriften vorl.egt, sobald als moegllch dran koramen. Es drueckt oich

schon lange, dc.ßs das noch nicht geschehen ist; Ich habe fuer eine

Bolche Aufgabe keine Mitarbeiter, moochte sie auch nicht gern abge-

geben, selbt;t «bw werde ich durch Arbelt und Kamr>f des T-ges auf-

gezehrt. Ich uc-borlege seit einiger Zelt gan?. intensiv, ob ich nicht

das alles abrchuetteln, soweit es mooglich Ist, mich fuer den Rest

meines Lebena .iuf letzte, ^vesentllchste Aufgaben beschraenken sollte.

Es haengt, das leider (oder nicht leider?) nicht nur von meinem WtZlQC

ab.

Ihr Buch steht im Zentruci der Unwaelzung dieser Wendezelt.

Es ist dir immer aufs neue erstaunlich, ^ie gross unsere innerste

Uebereinstiminung ist. Nur an £jjifiBL_Punkte scheint sie aufzuhoeren,

bei "Caesarea Philipp!*, aber ich meine vorlaeufiß, das sei mehr

eine Diskrepanz Im dogmatischen Credo als im Wesen der Sache und das
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Zuerlch, 6. Februar '930.

Verelirter und lieber Horr Doktor,

Ich habe eine Zeit groaser ßedraencnis, vor 'llem

durch Arbeit, und dazu oinor andauernden i-tarken ^rrauedung hinter

mir, oonst haette ich Ihnen laenc^t fuer Ihr neues Buch ßedankt

und auch raecher Ihren letzten ^rlef beantwortet« Wollen Sie mich

wieder einmal entr,chuliTlgGn. Ihr Buch irt mir (jera^le in diesen

schweren Zelten ein grosser Trost gewesen. Es h?»t nlch T.-^g fuer

Tr.g und, ausa ich hinzufuegen, Nacht fuer ^^acht erquickt und mir

einen Anatocs zu. neuem Durchdenken der entücheidendtten Fragen ge"

geben« Ich werde Ihnen, sobald ich noch etwas fr« 1er atrjen Irann,

ausfaehrlich darueber schreiben, es 8 i denn, daee ich alles, was

ich darueber zu sagen habe, in vlen "Neuen ^egen" •ussprechen k-^nn.

Denn nicht nur rauso d?o Buch dort gruendlich besprochen werden, son-

aern ueberhaupt Ihr ganzes llterarlßcheß Werk, soweit es in Haupf

schriften vorl .egt, sobald als moeglich dran koraaen. Es drueckt mich

schon lange, da.cs das noch nicht geschehen ist; Ich habe fuer eine

lolche Aufgabe keine Mitarbeiter, raoochte sie auch nicht gern abge-

geben, selbst afcor Torde Ich durch Arbelt und K^anf dos T-ges auf-

gezehrt. Ich uöberlege seit einiger Zelt gan?. intensiv, ob ich nicht

das alles abechuettoln, soweit es aoeglich ist, mich fuer den Rest

meines ^ebenü uf letste, r^escntllchste Aufgaben bescliraenken sollte.

Willftr

ab

Ihr Buch steht im Zentrua der Unwaelzung dieser T^endezeit.

Kß ist mir iarner aufs neue erstaunlich, -;ie gross unsere Innerste

Uebereinstimmun^i Ist. Nur an ÄiUfiaL.Punkte scheint sie aufzuhoeren.
bei -Caesarea PhiUppi". rber loh meine vorlaeufig. das sei nehr
eine Diskrepanz In dogmatischen Credo als in Wesen der Sache und das
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leUte Wort darueber Bei noch nicht eesprochen. vielmehr b-^Ginne

wohl erst die ^Dsse V«rhandlunö daruobor. Ich selbst empfinde

namentlich Ihnen eegonueher e^nz auaserord r tlloh viel m.chr die

grosse Einigkeit als das 'J-'rennende dieses Punktee. Solbßtver"

Btaendlich bin ich Ihnen auch besonders dankbc-.r fuer alleg Freund-

liche und Preundöchaftltche, was das Buch fuer aich persoenllch -

enthaelt und fuor seine wertvolle Untorstuetzune in den Echweron

Kampf ßegen den Ba^ldanismu^. Ea ist alr das ein kostbares Ge-

schenk;^ und zugleich eine bedeutsame Verheißsung. ^onn das, na.B

uns tseeen diese Art einißt, ist zuelelch das, >':as Im Alten and

Neuen Testament das Wesentliche ist.

Hie '(.eaac^, es lauas ueber dieses Buch noch c-^^uendlich

verhandelt werden. Heute aoechte ich Ihnen vor allea noch Qai:,en,

wie sehr mich ber/egt, älas Sie mir von Ihrr-r ::>ersoenl lohen Existenz

und dem Zusanrüenhr.nc Ihres Schrittes nit den Ent"'icklunGen in Pa-
|

Xaestina mitteilen. Ich bin Ja in der Lage, die T^r^.ßjeite eines

solchen Sprunt^es ins Leere zu verstehen. Meine Be-^undorun;: fuer

Ihre Qeslnnunti^s treue und meine -/arnien Seüensmiensohe sind clt Ih-

nen. Gott, der Wunderbare, dem Sie in solchem Gehors^iti der Wahrheit

dienen wird Ihnen die We^e oeffnen, auf denen Ihr besonderes Work

weiter gehen und sich vollenden soll« ^o ich Ihnen dabei ein wenig

sollte helfen koennen, vrlrd es mit J^reuden geschehen.

An "Zion", und zwfir nicht nur das "Zlon Gottes", von dem

Bluahardt redet, sondern auch das nn Palaestina neu /u bauende,

Bowie Sie und Magnea da:fuer arbeiten, glaube ich troz allem. Gerade

weil dieser Boden ein solcher Kampfplatz geworden ist, soll er noch

eine entsnrechendö Fi iouensstaotte -verden. Die Geschichte liebt

solche Paradoxien. Es ist mir eine ausserordentliche Freude gevmsen.

4
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die Schrift von Maßnes "Like allthe Natlone?" zu bekommen. Ich

habo sie noch nicht grn?. gelecen» aber sie scheint mir ßenau dee

zu saßen, was r.uch Ich Lieber Palaestina und Zlon den'':«, ^rnn loh

nicht Irre, hat !'\ nos sich auch fucr die zun Tode verurteilten

Araber eingesetzt» Wir haben unter uns auch ueber diese Sache ver"

handelt und die 3ntllßche Prauenllga aufgefordert, auf die Nicht-

vollzlehurp; diesor Urteile (selbstverptaenc^llch au h desjenigen

ueber den Juden) hlnzu^vlrken« Denn ^'Ir meinen, es koennte aus dle-

cen Todesurt'l len, wenn sie vollstreckt ^vuerden, eine Saat des

Fluches aufgehen • Oder denken Sie nicht auch so' Sollte im Orient

80 etwas einen anderen Sinn haben^^

Gewiee l:>eB6haeftlct Sie Indien und Gandhis Haltung auch

Intensiv. Was soll nan in letzter In^tnr^z von G ndhl denken? Ist er

mehr Politiker oder mehr Heiliger oder eine nicht leicht sraasy^x

analysierbare Mischung von beiden? Wenn Jetr.t nur Lnbour und

ueberhaupt England den Srnst rler Stunde bef^rel^t und si<*h (jross

zeir:t«

Dais r>cI:Plftchen v.)n Magnes verdanke ich re^Tlaa Ihnen.

Eb freut mich, Ihnen auch viecler cinT^al eine Ge^encsbe schicken z\x

koonnen, mein neuestes Budh "Von Christus zu Marx, von Marx zn

Chrlotua". Es ':at einen zu cei^lchtipen Titel, der ^erlac hat nicht

nachgelassen, blo ich den bescheidene en damit vertauschte, eher

ich hoffe, daes ee doch ein wenig Ihren ^elfall flnr^en und Ihnen

einige Freude bereite.

Und nun sage ich Ihnen noch einraal Dank und sende Ihnen

auch in Namen -meiner Frau meine herzlichsten C^rueese.

Ihr

P.S. Trotzdem ich nicht ßcrrde Manr.el an "Stoff''leiae, sind Sie
selbstverstaendlloh in den Neuen Wegen l-nraer hochwillkommen.



'3. Februar '930,

Sehr verehrter Herr ^Professor,

c«. -» * . ,

Vielen Dank fuer Ihren '^rlef vom 6. Februar, des-
wenn qfi%«i°S k^^'I^^u^

Gefreut haben. Dasa ioh mich freuen werde,

]a Saß Buch eflb^t'^v?«! !«"^'^'r\i" ^"" ''""^" ''^^^"' ^•^•" LektueJe
nV«? » ?i

seibat vieles verdankt, besprechen ^.rerden, brauche l'-h

Ken Presse 'kel^^rlei^5?;«''f;^^"V^^
^'^^^^ ^" ^«' deutsch spraohl-

ff2 ef ?f
keinerlei Widerhall gefunden, auch nicht bei d«««»« ^4^.die Stellung des Problem« Interessleren sollte? " ^^*

loh stimme mit den ^arleguneen von Dr. MatmA« i« -*« -•rsten grundletsenden Artikel in der Brolohu^ll JT?? f
In seinem

•m. Wenn Ich mich In zwei NuaSoen unteJechelde i i^T^^^
"^^*'•"

folgenden: Theoretisch darin. Sasa Ich das I^ru^cken v '5 ^" ^^^
li tischen Natlonallamnn im^^V^^*. '74/ -^orueoken von dem po-
des europaelschen Äa?ionanLurum d?i'?^H i'\^^" typisches Snd
betont haette, was frei^Sh auchT L^n^^*."*^^*^"^*' ataerker
Btaerker theologischen als oolltlanh«n^w2 !

*''*' ""^^^ i" -^^oer
dass loh eines der sohwierlrst^n p« t? ^^"^»^"8' praktisch darin
Palaestina klarer gefasarind bStont i^^f;

^^ ^^« ^odenkaufs in

und Ihre F^«« a.
Ihr «ehr .rieben,.

\-

K
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10. Februar 1930,

(Nhr verehrter Herr Professor»

loh las mit viel Interesse Ihre Bespreohunc mei-

nes Buches ueber Martin Bubor In der Krentanska Revue. Ich cl^ube»

Aftss diese Bespreohunc auf einem Missverst endnls beruht, und gerade,

well ich Ihre Arbelt auf dem Gebiete der nationalen Politik und der

relitsioesen Philosophie etwas kenne und ausserordentlich schaetze

und der Meinunt bin, d«M unsere Beurteilune in diesen Fragen und

unsere Kinsohaetzune der ideencecchlchtlichen Kraefte der Gegen vart

weithin ue berein stImmen, bedaure loh dieses Mlsaverntaendnis und

oechte versuchen, ea aufzuklaeren, soweit dies in inon Briefe nooe-
lich ist. Sie werfen Buber und meiner Darstellunc; vor, dass wir einen
mystischen, rueckwaerts c«wandten Nationalismus pflegen. Das laesst

• loh mit einer tjewlssen BerechtieunG cegen die erste und aweite Perio-
de m Bubers Schaffen sagen, also gegen meine Darstellung in den er-
sten zwei Kapiteln des Buches. In der spaeteren Ent^vioklung Bubers
aber finden Sie eine betonte Abkehr von aller %stlk und allem Mysti-
Uemus und eine scharfe Kritik des heute herrschenden NatlonaliamuB
und die Forderung seiner U„teroM««,g unter hoehere alleemeln nen-h-
Uche «asstaebe. Weder Buber noch gar mein Buch sind fuer den Zionis-
mus Charakteristisch. In den letzten zwei Kapiteln des Buches, den
weitaus wichtigsten, tritt die Darstellunr des Zi.«i«•»«<7Axuno aes Zionismus voenif^ zu«rueck (der auf S, 16^-165 dariteateiif« Sf. ^

^„. , ,

^^-^rgestellte Standpunkt der Auffassung Buberaund meiner Auffassung de. Zionismus steht in scharfe» Wi

,

allir«m«in. , .

^" scharfem Widerspruch zunj

i^arstenung eines reli,rioea*n s^»«.-!*«'-At.ioosen Sozialismus, der frAiii/.k «v
• ^ rreilloh ebenso juedisoh
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verwuraelt und bedingt Ist -rie der rellcloese Sozlallsmuß eines

Ratsaz proteßtantißch und deutach-sohweiÄerisch oder wie der Ihre

tßoheohlsch unl cVirlotlloh. D-nn unzweifelhaft sind wir alle raor-

pholotjlaoh durch eine Tradition und Vorc^nc^nhelt befltlmnt« Das

saßt aber nichts aus aeber die Richtung nnseres Zukunftswillens,

die, und hier stimme loh voellle; mit Ihnen uebereln» das Entschel-

dende Ißt und d% Llonschen der verschiedensten Herkunft ßemeinsani

•• In kann# Jeder spricht in seiner Sprache nd aus seiner Ueber*

lleferung heraus, aber alle diese Stimmen k>ennen das clölche sa-

gen» Aus dem ersten AbBchnltt meines dritten Kapitels werden Sie or-

••hen koenne/^ wie sehr Ich den geßenv/ac^rtlgen Naf onallsmus ablehne

(St J^i^-1V*0, Jeden politische Nationalismus, den deut chen ebenso

v/le den Juediüchen, aber um nichts mehr alo den fran»oeslschen oder

den tscheohlachen, wie er sich auch bei Masnaryk seit '9'^ horausge-

bildet hat» Dieser politlaohe Nationalismus ist heute eine Intarna*

tionale Krankhoitser cheinung* Ich meine dabei selbßtverstaendllch

nicht die Existenz vernchlodener Voelker mit ihren bleibenden und

sloh entfaltendön Anlagen, oonclern ich meine das Bestreben, aus dle-

a«n Voelkern territorial-politische Gruppen zu bilden und sie zu po-

litischen und wirtschaftlichen Jixohtfaktoren .-'.u machen. I)1««#b Bestre

b»n, der tnoderno Nationalismus, hat orst mit der franzoeslschen Revo-

lution bagonnen uod .mr hU^ dahin dor Ilenachheit fremd. Er ist zwei-

fellos im Anfang, wenn er ein Volk erfaest, eine befruchtend«, Wort«

schaffende und erhoehende Kr-ft, nber dies haelt gewoohnlioh nur fuer

eine Generation an und der National Ismus wird dann schnell zu einer

durchaus reaktionaoren, di« Menochhelt trennenden und die schlechten

Gru v)9ninatinkte erweckenden Daemoni«. Mit Ihrem procranraatischen Ein-
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fuehrunisaartlkel zma dritten Jaartsane Ihrer Revuo stlnn« ich voll-

fltaencUti uoborein und ich haTje in den Abschnitten raeinea Buches,

die de-n relliiiooßen Sozialioaus G^'^i'^aet sind (S l3'-'6' und vor

alleia S. ISö-^llQ und 2l3-;?39) aehnlichos -/u saßen versucht. Ich un-

terschreibe Ihron Satzl "Der Internntlonalißnus ist unser Procrarara

und in unsereni Pazifismus machen wir mit keinen Regieruncflinteresce

ein Komproralss," ^iuch ich glaube, daso es Jetr-t e^l-t, nach rueck-

waerts, in die Vür(sanc;eriheit vür'.vurzelt, mutig und ohne Jede Rueck-

Blcht auf irgend welches Re(_;lerune;8" oder nationales Interesse in

die Zuicunft zu sehen und fuer die Einheit des Geistes und der HuTaa-

nitaet, um ein Wort von Professor Pördinand Toennis zu gebrauchen,

taetig xu sein* Dies geht nur durch eine neue Besinnung auf den Sinn

des Lebens, auf die Einheit alles Lebens, auf die Verpflichtung, die

4»« Dasein uns auferlegt, auf die Verantwortung, die wir fuer alles

Leben tragen, kurz durch eine reiigloese Besinnung, welchen Nanen

«an auch i^mer dieser Religion geben noege. Un' diese Prinzipien gilt

es, nicht nur zu bekennen, oondern nach ihnen zu leben und fuer r,le zu

kaempfen,und d.h. bei dor heutigen polltischei, Konstellation der Mensc
heit innerhalb der Nation, der man r-ngehoert, fuer diese Prinzipien zu
kaempfen und d.U. praktisch heute gegen dieserNation xh kasmpf« Natlo-
nalianus zu kaemofen. Ich habe g..rade Ihren Karaof auf diesen Gebiete
innerhalb Ihrer eigenen Nation mit dankb^irer unl freudiger Sympathie
erfolgt.

Ich habe gorad«, da ich im NationaliBtnus dio Dnenonie der
Gegenwart erkenne, um ein Wort Paul TiiUchs zu verwenden, seit langer
Zeit noine Aufmerksarnkeit den Wesen und der Funktion des Nationalismus
in der Geistesgesohichte der Usnschheit zugewandt. Ei„e sehr auofuehr-
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Hohe Untersuchung uober die nationale Beverjune 1 Orient, Ue

dorthin ueberget^rlffen hat, nachdem ßia In Mittel- und Osteuropa

ihr Werk beendet hatte, habe Ich 'alt folgenden Saetzen Geschlossen,

die das Er^sebnlö der Unterouchun^ darstellen und zugleich fuor 8ie

von Interesse sein koennen, da Sie eine meiner Meinung nach unzul'Joe-

slße viel zxx scharfo Trennung z"??loohen Orient und Okzident vollziehen,

die beide, ungenoUtet iht^or voelll^; verschiedenen Verwurzeltheit und

Anlagen, dennoch Aufdruck Eines Golütos sind: ^

Das Prinzip des politioohon Nationaliomus haelt In Oaten
seinen ainzuc« ^s bedeutet dort, wie einot in Kurom, auch einen Auf-
t^chwun(5, olne SoibGtl:>esinnunc, eine ^erfcateicerunß. Aber wie es sich
in Europa schnell zu einem verderblichen Prinzip wandelte, das Ueber-

fl«?n«S' Jti;; f''^^^^''-^
'^""^ Hiastrauen mit 8ich brachte und in Nnnen

m*n"chliä?en 5S?i°n?.^f'^
fv^ecksetzungen zum ho chsten Wertmos deo

Orient b3re?t«A?M2V''''^%^' ""^ ^^^^^ ^®^ J""^'^ Nationalismus in.wrienü Dareitö al^ aie Maengel seines aelteren Gefaehrten Z« »<«-:»«

Gel r,nfn?IV:r^'^\to^%ofl^?f
^'^-"^^ ^" ^^^^ an'aS:Bc^:iesBno"her

tet e?"aich sernljN'SeJriMsi^r'A^' '^ verlieren beginnt, errich-
eine die sanzrSenachhllt n^4«if './a''" '''f'

®''^^^" ^^^ ^^^ hierdurch
politische und oozSrla^aif?.!^ an/."«^^H^J?"^ " ^^"^ einheitliche
entsteht auch die ioL^i L"i-^!'fr:!?f

^'^..^eBch.tf fen worden. Von hier aus

Wie ihi

vor*

loh iS9,tatte „1,. Ihn.„ «uch In der Ani.^je olnen SoncVrab-
->ruo. au. den -„.„„„ .«.on" von Profo«,„r Ka^a. .„ sende,., aer .eine
«ea. AKtlver P,.in«.„.. ont^eXt. I„, .er.e .,e. .e.r r.ouen. ..„n^le *au rae„aen,«,so SeUen zu le.en. .a ele in el„er eeUr .nap,o„
Zuüanijenfasaunß «Mne Auffassung ueber Kati.nm.'"^ ^*^^^r National israua und die Aufgabedes Menschen in unserer Zeitlaceenthalten.

Ihnen aufrichtic erceben



' ?4/7 0.

/^t?MJ^ , <^ ^^P^

^j /j^^^^a^ '. ^
^^ ^' ^^ ' ^ 2 A ^

t£^

K^rt</^



n

a j^ n

> u
M
#> X

M

n J^

rn

^;5/ ^u^
/
^ C^~y/% iy°

v k
C c^c-^^ Le^^^^^,

^ //•7
/

V ^ }^ ^ OSV, O^ -r ' -^

O. < r-'

> i>

^

£1

g
lU

03
u

UJ

CO
UJ

V

± o-

(O

bfi

7h O 4<*

Pbi

ff H
CO

t*Q

a
/.) ^ X ^ /'^'^y
V
';

ct^o^.^

/%Tf,, f^ /'

<?" // ^ -Ai> Ay^ 't- 'U'

-n
^ ^ ^ //n fc V

/

Sffi

^o:

'S)

/
^ /^, i/

^ ^:- ,v^/^
/

7 /̂%^

^

l^ / , c /^ C
/ ^

/

(?./;> Y-/^'^y,^s
/^

^2-^ ^- f -'. / ^
)/^

/
7 /.-^ rxf X^ ./

^/^ O <

/I/O. r ^^ -^ V, (C J ^ /

^
'i^-

^\y

-CYUüÄ



ZIONIST BIBLIOGRAPHY

A QUARTERLY PUBLISHED BY THE
ZIONIST ORGANISATION.

EDITOR: Dr. HANS KOHN.
P. O. B. 686 n »n

JERUSALEM cSm''
/7. a. yt/^7-

2j 1/

t;-;,

r

J

^

^ ^^ y'^ ^. ^ ^

if^f>r4* ^h i/r '^ 'f^
jö

y/aj^«--^-^ ^^' ^ <| /



$0.

• '7

>2.^ V, -" ''/-^ "-^

z

9

^ V^_ Hl^, -- p ^^ t.\ ^ .iSW^

//

Co ^ ^ ^ ^

. . ^-/Ä

u u/, ^^,

uJ"

)
^».^,-A ^ r-/.Wa2t. / 2.3.;r, Ä /^^/ ^^ «.-.v.,^, P C -vVl "^^ >-<> / !^i



^)

(^ y
/

fhJi-t^iC Pä^ /,

JW /

-^

?
^vy

v^/ /

(T

Y

1/

o^\/L ^
1

-v*-% ^

/3 ' i y

^ ^
T'^r' I %/ ^^j-/

.^^ ^

tL 6- P J2 <n. ^

m ^ J^^,
t l ^ CtL ^ ^ ^ cy<r F f^ /

^

C ^i
mJ p k^

Pvt^ Ä, «, ^ --e ^ / -/ ^ '^ 'V 7'/-^

/^ • v 2 --iOr p ,
^ ^^ ^ ^_f^ .^ y ^ ^^ ^^>7 -M. ,p^2'^^^^ 71

0,
^ , to^i. -Ä^ (f/l^^A^^^-O (^

^v ^

2^/ 1 Jl^
f,

e If^
l^, { ^ h^

l^kx^'

C,^ s/l .^^, ^ F ^ ^

^7 ffr. .:> J,y^, ^ f <V^^«^'tAi fZi^uuu*' rl^*^^c*^<^^* ^

y. /(^ s 9^ <, (^^ ^ s ^ z- ^^ ^

(^ r
Ö- .-^ A^ ? ^ ^ <^ UM. 5

/W* ? V̂/ / 6) 0, t. ^ 1^ ^Z- C^t

s/ 1,,^uiJ^ ^J
"hi

)

/3tyu Itv, ^ ^ ^ c/2 K^^,

ue^

') t

^ , ^ ,^ uJ-J ^ ^^ ^^- ^'

V ^ // ^ ^, ^^ £3
^ 66^^-t^-^» TV

/
<^ fX* /^v^^^5U^- ^. /^ ^

^ ^^ *o <r ^^ j'^-^^. ^^ < fU^o^Y^, v/* 4^ ^^

/<57 9 ^ v^
>^ t K t ^ iL. ^

-J

/«-IT^

^^V^ ,,,,4^^ ^OL-y ' <ri^ r^y y^^ /
y ^ l/^' r^ ^ '^ -jt V .v^,<?

^l

yr) .9 ^ ^^^^•^ A/X ^ (^

^>>^ ^^f
i/ //> 5 s < -«

/"'/^. V- ^ ^ j f. ; -2 ///.. -^ Si^uJmr^.r^
/^ ^

n u r •^

^ 6
y»^ /^^ v/

^ a f" HS -^ ^^ ^. v^ T^ ^ J. "h ^ I r,f C^ -. If
/yj (^ y r.

r

'G)
L

S ?/^ -t) o6»
;

V-7 r^
/ /fy u,i{\-< IaJĴ axi)
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Prof. Weizmann in der Schweiz.

Wie wir erfahren, befindet sicfi Professor Weizmann zur

Erholung: in der Scfiweiz und zwar in St. MojlLLJm Hotel

Suvrej

Das J^aelitische Wocfienblatt und seine Berichterstattung.

Seit einer k'ew isseii Zeit berichtet das I. W. über l-*aliistiiia

und den Zioiiisimis in einer hetzerischen und die Wahrlieii ver-

zerrenden Art. Auf unsere V()rhaltun.icen hin antwortet die

Redaktion in der Nummer 2 vom 10. Januar \9M) in einer Notiz.

versehen mit dem Titel «Der Fall Ma^nesv wörtlich: «Unsere
Herichtersattunin ist nach wie vor auf genaue Wiederjiabe der
Tatsachen ^^ericlitet. Wenn dies schon vor den Unruhen in

J^alästina der Fall war. so erst recht jetzt nach den Unruhen. >>

In der gleichen Nunnner unter detn Titel «Palästina zwischen
Terror und Politik», Abschnitt 5. berichtet das I. W. über eine
anj^ebliche Unterredung, die Herr Dr. Victor Jacobson mit dem
Vizepräsidenten der Mandatskommission Van Rees gehabt
Ilaben soll, folKendermaHen : «Man erfährt letzt, daLi der poli-

tische Vertreter der Zionistischen Exekutive beim V(")lkerbimd
in einem privaten (iespräch nnt dem Vizepräsidenten der
Mandatskommission, Van Rees, vorv:eschla>j:en hat, in I^alästina,
iihnlich wie in der Schweiz, ein kantonales Re^nnie einzuführen.
Mit Erstaunen lütnint man wahr, daU der offizielle Vertreter
der für die Inte^^rität der zionistischen Forderungen einziitre
hat, in privaten UnterreduiikaMi, nachdem auf rransjordaiMcn
verzichtet werden nuiBte, niumiehr auch das übrik^'n l^aläs^na
zerstückeln will.»

Wer die stille imd daher nicht jedermann erkennbare poli-

tische Tätik'keit Victor Jacobsons, der einer der treibenden
Kräfte der ^^rolkn zionistischen Politik ist inid dem der Zionis-
mus einen jrrofkn Teil seiner politischen Frfol^e zu verdanken
hat, keimt, nuiBte sich sa^en, daB die HehauptiniKen des 1. W.,
gelinde «esa^t, auf Unwahrheit beruhen. Wir wandten inis da-
her an Dr. Jacobson mit der Bitte tun Aufklärung dieser
nivXteriösen Meldung. Wir \ erciffentlichen im Nachstehenden

Antwort:

Sehr i^eehrter Herr Redaktor!

Sie haben meine Aufmerksamkeit auf ein merkwürdi^^ zusannnen-
Sbrautes FJaborat in der Nummer 2 vom 10. Januar 1930 eines
aircher israelitischen Blattes k^elenkt, dessen Verfasser neben einigen

Palästinamitteil linken über eine Reihe von Sachen zu berichten weiß,
für die die Duellen nicht in Jerusalem, sondern viel näher und zwar
in Zürich seihst oder in Hasel, (jenf etc. zu suchen sind. Interessant
z. B. ist die Berichterstattung- dieses Herrn über die bedeutenden
politischen Reden des Minister (jodart in Zürich und J^asel und der
von Prof. Weizmann in Jena am 30. Dezember 1929 gehaltenen Rede,
wobei er, durch willkürliche Zitierung eines einzelnen Satzes aus
ihren Reden, seinen Lesern gerecht zti werden glaubt. Desgleichen
weiß dieser Herr aticli von Vorschlägen zur Finführung in Palästina
eines kantonalen Regimes, ähnlich wie in der Schweiz, die ich an-
geblich in einem Privatgespräch einem Mitglied der Mandatskonnnis-
sion gemacht haben soll, zu berichten.

Die Inspirations-Ouellen des anon.\'men Herrn scheinen mir ziem-
lich verdächtig zu sein, handelt es sich ja nach seiner «Information»
um ein PrivalK'esprüch, über dessen Inhalt weder ich noch das Mit-
glied der Permanenten Mandatskommission den Verfertiger des
Artikels informiert haben, also tun eine Art groben Vertrauensbruch,
gepaart, milde gesagt, mit einer Fntstellung und Verzerrung der
Wahrheit. So würde ich den Schreiher seiner Indignation überlassen
und hätte ihm nie geantwortet, wenn Sie mich nicht darauf aufmerk-
sam gemacht hätten, daß diese neue Meldentat des Blattes die Fort- //

Dienste der imanenten /
setzimg einer ganzen Serie ähnlicher sei, im
Wahrheit, und imsere Freunde beunrnhigen.

^,^N^JCkßln und hehaiiptcn imd ganz-, voll- imd gleichberechtigt in die
"

liirott» Familie der freien Vcilker aufgenommen werden.
Nur eine btiswiflige Borniertheit kamt bei nur Defaitismus wittern.
Ich bin mfr dessen bewußt, in den Wegen imseres unsterblichen

Führers und Lehrers Herzl zu wandeln imd in seinem (leiste zu
handeln.

In der über 20jälirigen Tätigkeit habe ich das Vertrauen unserer
Organisation zu verdienen gewußt und man traut mir zu, daß ich es
wohl weiß, was, wem, wann und w ie ich etwas zu sagen habe.

Sie werden nicht erwarten, hochgeehrter Herr Redaktor, daß
ich mich von den anoymen in jenem Zürcher Blatt sich versteckenden
Freunden des Zionimus, die die Integrität der zionistischen Forde-
rimgen vor nur zu schützen zu müssen glauben oder von den sich
hinter ihnen versteckenden, sie inspirierenden -Ouellen» zu Indis-
kretionen provozieren lasse. Das verbietet mir mein Verantwortungs-
gefühl.

Ich hoffe aber bald nach Zürich konnnen zu können und da wird
es mir eine Freude sein, mit imsern zionistischen und nicht-
zionistischen Freunden - aber wirklichen Freimden ~ all die Fragen
der zionistischen Politik zu erörtern. Bis dahin bin ich, verehrter
Herr Redaktor,

Mit ZioFisgruß

Ihr ergebener Dr. Viefor Jaeohsolm.

Ich möchte es nicht glauben, ahcr allerdings «auch a Katz kann
kah machen^. Zur Bertihigimg miserur Freunde erkläre ich Ihnen,
daß die ganze (ieschichte eine Lüge ist. Ich habe keine Vorschläge
gemacht imd, was noch pikanter ist, ich bin diircliaus gegen ein
kantonales Regime für I'alifsiiuar '

-

Ich habe natürlich auch meine Ziikunftsträume. Ich glaube
eine ganz andere Zukunft für unser National Home. Ai

an
1 eine große

und schone Zukunft, wo eme Million bis anderthalb Millionen Juden'
in ipisehharer Zeit in einer großen blühenden geschlossenen Siedlung
yoW'SUveräne Freiheit besitzen, als ein ganzes suveräiies autonomes
i^^iEniS!2iilillii!iv^^ als ein Subjekt cfes Völkerrechtes sich eiit-

Iversaminliinv: der Keren Jiajessod-Vereinii^urijs

in der Schweiz,

Sonntag:, den 26. .laiuiar 19,^0, vormittags, fand in der
'Äiigustin-Kcllcr-Loge diu ord entliehe (iencralversaniinlimg:

statt. Der Präsident, Dr. ücorii (/UiH^eiiluim, erciffnet die

Sitzung imd bezeichnet als wiciitigstes Freignis des Jahres die

(iriindiing der Jewisli Ag:ency imd vermerkt mit (leniigtiiimg

die Anwesenheit des Herrn Dreyfiis-Brodsky, Präsident des
(jemeindchiindes und Vertreter der schweizerischen .liidenlieit

im Council der Jewisli Ag:ency. Dr. Wilcnsky referiert über
die KeRenwärtig:e Lajje in F^alästina und betont die schnelle
^Jltspannll^K, die nach den furchtbaren Vorgängen in I^ilästina
eingetreten ist. Der Mangel an Arbeitskräften in Palästina sei

ein Heweis für den eingetretenen Wirtscliaftsaiifschwimg. Die
Arbeit in der Schweiz sei durch die folgenden Veranstaltungen
unterstützt worden: in ßern durch einen Vortrag von Dr.
Hantke, Direktor des Keren Hajessod; in Zürich und Ikisel
durch Vorträge von Senator Justin (jodart; in (ienf durch Vor-
träge von Minister Vandervelde und Chefredakteur Martin vom
«Journal de (ieneve». Besonders rühmenswert ist die Arbeit
in Basel, wo sich ein Arbeitsausschuß g:ebildet hat, der die
Arbeit bis jetzt nnt eigenen Kräften durchgeführt inid bereits
.c:roße Erfolge aufzuweisen hat. In Zürich stellten sich in an-
erkennenswerter Weise eine Reihe freiwilliger Mitarbeiter zur
Verfügung. In den übrigen Städten konnte aus technischen
Gründen die Aktion noch nicht begonnen werden.

Silvain Gii^^cnheim erstattet den Kassabericht für das
Jahr 5689, das Pjnnahmen von F'r. 63 901.50 aufweist. VWx das
laufende Jahr 5690 liegen Zeichnungen von über Fr. 30 000.—
vor, von denen bereits Fr. 24 OUO.- - eingegangen sind. Dreyfus-
Brodsky berichtet, der (jeineindebund habe ein Rundschreiben
an alle Gemeinden geschickt, um deren Stellung zur Jewisli
Agency und Keren Hajessod kennen zu lernen. Krst dann wird
der (jemeindebund über weitere Schritte beschließen können.
Dr, Goetschel berichtet über die Arbeit in Basel und teilt mit,
daß ca. Fr. 12000.- gesammelt werden konnten, von denen
bereits Fr. 10 000.— ans C. C. überwiesen werden konnten.

Fs werden per Akklamation lacwalilt als Mitglieder des
neuen Centralcomites:

In Zürich: Dr. (iuggeiüieim, Silvain Guggenheim, Dr. Litt-
mann, Bernhard Mayer, Reichenbauch, Dr. Rom, Schärf, Dr.
Wrescluier, sowie, vorbehaltlich seiner Annahme, der ab-
wesende Walter Bär.

in /htscl: J. Dreyfus-Brodsky (ex officio) und ferner, vor-
behaltlich der Ratifikation durch das Basler K. H.-Comite:
Mamis Dittisheim, Paul Dreyfus-Ginsburg, Direktor Hecht, Dr.
Goetschel, Fritz L. Stern.

Vegetarisches Restaurant
Sihlstraße 26 und 28, Zürich 1

vis-a-vis St. Annahof

Vorzüglich fleischlose Küche
Spezialitäten aus eigener Konditorei

Alkoholfreie Weine

Verlangen Sie überall

Frischeier-Teiguiaren

MARKE EVIUNIS
Bestes Volksnahrungsmittel, sehr er-

giebig mit hohem Nährwert u. feinem

Geschmack.
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Steigerung der Natlonallonds-Einxänge: 257 000 Pfund

Im Jahre 5689.

Wie vom Haiipiburcau des .liidischcii Nationalfoiids mitgeteilt

wird sind im jüdischen Jahre 5h8M an Spenden für den Nationaifonds

rnnd 257(MM) Ffnnd ein^e^anjicn. Dies bedeutet eine Rekordziffer.

Die Vereiniicten Staaten erhöhten ihren Beitrag um 32 Prozent, (iroli-

britannien erhöhte iiui um M) Prozent; Südafrika steuerte mm I^und

(mehr als das Doppelte des vorjährigen Beitrages) bei. Die Melir-

ein^'änKe für das .lahr 5US9 ^^e^en 5UHH betreffen eine Summe von

fK^MK) Pfund.

Ein Masaryk-Wald in Palästina.

Die Laiidesstelle des Kcreii Kajemeth in der Tschecho-

slowakei hat den Besciiluß sefaBt, zur EliriiiiK des I^rüsideiiten

der tschechoslowakischen Republik, Thomas G. Masaryk, der

im kommenden Jahre sein (SO. Lebensjahr vollendet, einen

Masaryk-Wald in Palästina zu pflanzen. Die Aktion zur Auf-

brin^ninji der Mittel wird sich auch auf jüdische Kreise des

Auslandes erstrecken. (J.T.A.)

Der Nationalfonds-Boden im Sctiaaron-Tale.

Die Pfhi>;arbeit auf dem von kanadischen Juden für den Jü-

dischen Nationalfonds erworbenen sox:enannten Vadi Havarit-Boden

im Schaaron-Tale mußte auf ^:rsuchen des Distriktsbeamten iiailey

eingestellt werden. Die nnt dem Pflü);en beschäftigten jüdischen Ar-

beiter kehrten in die nahe Kelek^ene jüdische Kolonie Chedera zu-

rück. Die Anordinini-: des Distriktsbeamten ist darauf zurückzu-

führen, daB Araber, die früher den Boden ohne jeden Rechtstitel

benutzt haben, Kntschädik'UUKsansprüche stellen. In dieser (legend

wurden 33 000 Dunam Boden bereits auf den Namen des Jüdischen

Nationalfonds rek^striert, weitere 15 000 Dunam werden demnächst

als RiKentum des Nationalfonds eiuKetraKen werden. Der i^oden

eikMiet sich sehr für OraukaMizucht; es ist beabsichtik^t, dort Ange-

hörik^e des jüdischen Mittelstandes anzusiedeln. Die arabischen An-

wohner stellen die Legalität des Bodenverkaufs an den Nationalfonds

facht in Frage, sie geben zu, daß sie keinerlei Rechtstitel auf den

Boden besitzen. Sie haben auch vom Jüdischen Nationalfonds Ent-

schädigung erhalten und haben daraufhin den Boden geräumt. Nun-

mehr sind sie wieder auf den Boden zurückgekehrt und verlangen

abermals Entschädigung. Eine arabische Deputatron erschien beim

stellvertretenden Chefsekretär der Regierung, Herrn Mills, und

klagte darüber, daß 265 arabische Familien aus dem Vadi Havarit-

Boden, wenn auch ohne Rechtstitel Nutzen zogen und nun auf Grund

des Bodenrechtes gewaltsam aus diesem Boden entfernt werden
sollen. Die arabischen Siedler drohen, daß sie, falls ihre aber-

maligen Entschädigungsansprüche zurückgewiesen werden, sie vor

dem (lebäude der britischen Untersuchungskonnnission demon-
strieren werden, um zu zeigen, daß Araber durch Juden vom Bo-

den vertrieben werden. (JTA.)

Vermelirung des .lüdischen Bodenbesitzes in Palästina.

Der Jüdische Nationalfonds hat soeben die Urkiuiden über

den Erwerb von 12 (XM) Dunam Hoden in der Plantagenzone

ausgefolgt erhalten. Dieser Hoden wurde aus den Geldern der

Zionisten Südafrikas erworben, die es unternalmien, für diesen

Zweck im Verlauf von drei Jahren 75 000 Pfund aufzubringen.

Der Hoden eignet sich für intensiven Landanbau.

Palästina-Boden für die Stadt London.

In Verfolg der von Lord Melchett und dem Jüdischen National-

fonds für (iroßbritannien und Irland eingeleiteten Bodenkaufaktion

wurden von einer Anzahl jüdischer (ieschäftsleute in der Londoner

Citv durch ihren Beauftragten Zyril J. Ross KHXl Dunam Boden m
Palästina erworben, (jemäß der Melchett-Aktion sollte jeder Jude m
England soviel Boden in Palästina erwerben, als er in England be-

wohnt. Die jüdisehen Kaufleute der Londoner City wollen aber

darüber hinausgehen und in Palästina Boden im gesamten Ausmaß
der City of London, das eine Ouadratmeile beträgt, durch den

Jüdischen Nationalfonds erwerben; es soll dies eine Höflichkeitsbe-

zeugung für die Stiidt Lojulo?! sein.

LÖWENSTR. 61, BEIM HAUPTBAHNHOF

VERLANGEN SIE MÖBELKATALOG Nr. 90

Vom Judentum J^n Rußland.

Eine alte jüdische Frau zu fünf Monaten Gefängnis verurteilt,

weil sie Kindern die Segenssprüche lehrte,

Mira (ioldberg, eine alte jüdische Frau in dem Städtchen

Smolewitscli, Kreis Minsk, wurde vom jiddischen Gericht /u

fünf Monaten Gefängnis verurteilt, weil sie Kindern die reli-

gi()sen Segensprüclie gelehrt hat. Diese Tätigkeit wurde «leich

der Unterhaltung eines geheimen ^^Clieder» (religiöse Kinder-

schule) geahndet.

Hunderte jüdische Kaufleute verbannt.

Miniderte Moskauer Juden, die sich mit privatem Handel

beschäftigt haben, wurden soeben zur Deportierunff nach der

öden fernsibirischen Gegend Narim verbannt, ihr gesamtes

liab und Gut, sowie das ihrer Familienangeli()rigen verfallen

dem Staate. Die meisten der Verurteilten hatten die Frlauhnis,

privaten Handel zu betreiben und zahlten hohe Steuern, das

(iericht aber stellte sich auf den Standpunkt, daß sie mit

Waren Handel trieben, die nur in den Regierinigsgeschäften

verkauft werden dürfen.

Der antireligiöse Kampf in Ruüland.

Abrani IkTustein, Lehrer an der Technischen Deriifsschule

in Minsk, Sekretär des Atheistenvereins und Mitglied des

Minsker Stadtsowjets, wurde aus dem Lehrerverein ausge-

schlossen, weil er sein Sölmclien hat beschneiden lassen. Die

Miiisker Lehrerin Rebekka Dlugina wurde vom Lehrerverein-

ausgeschlossen und aus dem Schuldienst entlassen, weil sie

ihren alten Vater, der Rabbiner in Minsk ist, unterstützt hat.

Im Dezember 21 Synagogen in Rußland beschlagnahmt.

«Fmess» berichtet, daß im Verlaufe des Dezember \^)29

2\ Synagogen in Arbeiterklubs usw. verwandelt worden sind,

davon 5 in Homel und 3 in Uman. 14 neuen Gesuchen um Be-

schlagnahme von Synagogen wurde vom Zentralexekutiv-

komitee der Sowjets im Laufe des gleichen Monats Statt-

gesehen.

Die Kiewer jüdische Hilfsgesellschaft behördlich aufgelöst.

Laut Verordnung der ukrainisclicii Sowjetrogierung ist die

Kicwcr jüdische liilfsgesellschaft «Kcpo^>, die Tausenden verarmten

Juden Unterstützung gewährt hat, aufgelöst worden. Der (jcsell-

schaft wurde anheinigestellt, sich als Hilfsorganisation für Arme aller

Nationen wieder zu konstituieren. In Verbindung nnt dieser Verord-

luuig führen die jüdischen Komnuinisten einen rücksichtslosen Kampf
gegen den Vorsitzenden der aufgelösten Gesellschaft, den hervor-

ragenden jüdischen Mediziner, Professor Lurje, und verlangen dessen

Ausschluß aus der Aerzteschaft, weil er eine «nationalistische» (je-

sellschaft geleitet hat, die ihre Hilfe nur verarmten Juden angedelhen

ließe. (JTA.)

Villai in Bad Magaz
lU verkaufen. Gute Gelegenheit für jüdische Pension. Großer

Ziergarten. Preis Fr. 50.000.—. Auskunft unter

Chiffre 1000 an die Administr. dieses Blattes.

Wöchentllclie Abfahrten
von Genua—Neapel und Syrakus nach

ALEXANDRIEN
mit den bestbekannten Luxusdanipfern «Ausonla» und

«Esperia» mit Anschluß an die Dampfer der Eillinie nach

JAFFA und HAIFA
Htägige Abfahrten

von Genua—Neapel und Catania via Alexandrien mit den

beliebten Schnelldampfern «Italla» und «Mllano» nach

JAFFA und HAIFA
Rundreisen im östlichen Mittclmecr zu mäßigen Preisen.

Regelm. Verkehre nach Konstantinopel u. Schwarzes Meer.

Auskünfte u. Platzreservierung durch die Gcneralagentur

„SCHWEIZ -ITALIEN" A.-O.
Reise- und Transportgesellschaft

Sitz ZÜRICH, Bahnhofstraße 80.
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1.7..» F..e.fer.uar.....I9.2.Q

Herrn Dr. Robert Yi^eltsch
,

Berlin ,

Lieber Robert ,

Besten Dank für Deinen Brief vorn 14. Du überschätzet die

typographischen Zustände in der Tschechoslovakei ungeheuerlich, wenn Du

glaubet, das? die Broschüre von Magnes in drei oder vier Tagen fertigge-

macht werden kann. Ich glaube nicht, dass man »jjMtfiÄ-eniger als ebensoviele

'//ochen dazu benötigt. Was die Druckkosten anlangt, so glaube ich auch nicht,

dasE sie hier viel geringer sein könnten a.ls rie Du schreibst. Dase als

Druckort Berlin erscheint, kann doch wirklich nicht auffällig sein; da

würde Brunn schon sehr viel persönlicher v.irken. Ich kann die Sache also

nicht übernehmen und sende Dir gleichzeitig separat noch die Ueborsetzung

des Artikels "Zionistische Politik" und die Ansprache "Die Arbeiter Zions",

romit dann die Brofxhüre übersetzt ist, abgesehen vom Vorwort und von dem

Aufsatz Achpd Haams . Wenn Du mir das neue Vorwort von Magnes rchicken kannst,

bin ich natürlich auch bereit, es zu übersetzen.

Wenn ich mich über mangelhafte Information beklagte, so

sollte das natürlich keine Beschwerde sein, denn ich weiss ja selbst sehr

gut, das£ es keine Adresse für eine solche Beschwerde gibt. Jedenfalls ha-

ben mir Deine Mitteilungen zuramraen mit der Kopie Deines Briefes an Felix

Rosenblüth schon ein sehr viel klareres Bild über manche Dinge geschaffen.

Die Dinge sind so ungeheuer verfahren, dass man kaum ein noch

aus weiss. Dabei hat man das Gefühl, es müsste etwas geschehen^und ist -

wenigstens gilt das für meine Person - doch über so vieles zu lückenhaft

/
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( Herrn Dr. Robert Welte-ch ) 2.

informiert, uni den Anfang zu machen. Wie denket Du Dir, daes die Dinge

weiter gehen sollen ? Wäre es nicht v irklich notwendig, irgendeine Form

des ZusaramenrchluFser: cer Gutgesinaten zu finden, c^ie wirkungsfähiger

wäre ale der Brith Schalem ? Keiner getraut sic«^ gegen den auf allen

Strassen herrschenden Terror aufi^utreteh^ und doch bin ich überzeugt,

dass die Zahl der Menschen, die unserem Stabdpunkt nahestehen, sehr

viel grösser ist, als es uns zunächst scheint.

Kerzliche Grüsse Dein

Herrmann.

\



^ ^ Berliii Wtl5,den 10. Februar 1930
Moinekestr. 10

Htrrn
U« Beillnson
o/o# **PÄwar**

Tel-Avl*
•MwMM«»

Lieber Chairtrr aeillnnon,

iol: bitte Si0| au öntsohulditjon, dasö loh Ihnen douteoh 80hrei-|

bot T^at hängt nlt den teohnisohon Mügllohkoiten dos hlG8l,sön T3etrieb8 zu-

• ammen und Ist oo) uld dMPitn| dasa loh Ihnen nicht solion lange seao rieben

habe«

Die ?«ir6ilurinlg soh|Mk|i ^a nioht vlol, denn der **Dawar*' bietet

uns hier ja rogelnäscls aktuollt Anknüpfung; 8 punkte ! Suletsit der Artikel

Uber Jtna« Sie haben 8loh alt Ihrer Beurteilung zioulloh geirrt» Piir un8

hier bedeutet dor Verlauf und das l^rgobnlß des Dolo^iortentacea nioht eine

Warnung, sondern einen vollen .ijrfolg. Nooh cröasor eigentlich als der

• aohllche Erfolg;, den unsere polltisoho Auffa:;sung örrun(;on hat^vvxr der

der 'Mlidisohen Rundeohau" und der persönliche von Weltßoh. sie werden das

solbet vorstehen, wenn Sie das ntlnmenverl -: Itnli bei der Ablehnung des

llli»%*«uensvütuas Ge^Qtx die iluadßohau berll oUa ich tigen. ries \ ar die ent-

• Oheldonilts AlMItlainungtr Der Mlnrao:.! konnte überhaupt nicht zur politisch

sachlichen Opposition tjezählt worden* Sein« Forderungen la^jen ( nicht viel

anders als auf den Ilon^ressen ) auf ganz anderttm Gebiet« Unter den 149

Delegierten der ronferenz zählte die Opposition el^jentllch 32 stlumen.

- , Ihr ]ilndruck| unser politischer Standpunkt sei In Jena von

uns nicht alt der wünschenswerten Peutllchkelt vor^^etra(,en worden, man

habe (otwa mit Rücksicht auf die stlnniung der lievlslonlßten - Blnjan Ilaaroz

Opposition 71) unklarere oder woalj^or extrenls tische oder gar komprcmlss-

lorlsoh« Formullorunoen vorgebraoht, kann auch nur mit Ihrer ja verst?ind-

liehen anlnfornlerthelt über die hiesigen Verhältnisse erklärt werden.

Salbstvarständlloh wusste jeder auf dem De leglertentag, wer spricht, was

ger.elnt Ist, worura es sich handelto Ledlt^lich nlt Hüoksloht auf aussen«*

politische . Irkungen und lu sinne der Executive hat man davon abgesehan,

die strittigen Punkte elnei Ver stand l^^^'ungsprogrammi von der Tribüne her

zu diskutieren. Gerade 3le, der doch so viel Zurückhaltung Im Interesse der

nationalen Plsalplln fordert, rauhsten dies doch verstehen und billl{;en unß

es nicht als einen Rüoksug aundouten. Oder Ist es so, daes man In der Tat

-«^ti&
i.



stets dlö letzten rorderun^jen und CteconBiitzB deklarieren musi| un nicht

in den Verdaoht der SohwRolie su geraten?

Sie täusohen sioh in Ihrer Annahno, die drei Vertreter, die

der Misraohi erhielt gef^enüher^ den drei Vertretorn i#r Allgemeinen Zio-

nisten seien alo politische Konrjession an die Opposition aufzufassen» Ich

will Ihnen vielnohr vortraulioh erklären, wie sie zustandekanen. Uns lag

aus Motiven, die niohtß mit der sionistisohon Aussenpolitik zu tun haben,

an der 'Toranaiehung dos Minraohi (in Hinhliolc nänlioh auf Prägen, der Ge-

meindepolitik, wo wir die ]TollGnsoher«^Front orsohlittern wollten)* T)aher

boten wir den Hisrachi zwei Platze an» Er zögerte bis zun let:::ten ?!oment

der Tagung» Va erklärten die innerhalb dos Mieracll fraktionierten Zeire

Misraohi, dacs eie sowohl in den aussonpolitlsohen Fragen wie in der Innen

Politik n'it uns übereinstimmen, dass sio bereit seien, die Mlsraohi-Pront

zu brechen und sich an der neuen Leitung zu beteiligen; darauf vorsprachen

wir den Zeire :Ußraolii einen Sitz» Tlun endlich neidete sioh auch der ?Üs-

rachl und bestand auf seinen zwei Plätzen, - so erliielt in letzten Monent

der Misraohi drei Vertreter» Auoh ein Fernstehender kann einsehen, dass

dies alloo gar nichts nit der Ent&ohoidung über die folitisohen Fragen
zu tun hatte, keinerlei politische» lirfolg der'^Opposltion'* und keine \7ar-

nung an die Mehrheit bedeutete» Dass Sie dies nioht durchschauen konnten,

ist selbstverständlich, abor Sie waron doch schliesslich ein wenig vor-

eingenonnen und fanden wohl in der ?/ahl von drei Misraohi-Vertretern

schnell eine Bestätigmag Ihror eigenen Ver utungen» Aber hier werfe ich

wieder die Frage auf, die ich von London aus an Sie richtete, ale Sie

Jenen Artikel *TTanered TlaGormani'* veröffentlichten und dort das Auftreten
des Binjan llaarez uns gegenüber als ein Zeichen des wieder erstarkenden
zionistisohen Bewuastseins in Deutschland feierten} warum müssen Sie über
solohe Fragen sohroiben, ohne sich vorher bei uns, Ihren Chaworim, zu

erkundigen ? Es hätte nichts geschadet, wenn Sie die Begrilssung des Binjan
Haares oder die Deklarierung Jenas als W)(^arnung ein weni(j aufgeschoben
und vorher boi uns nachgefragt hätten f

loh nues Jedoch noch einen Funkt aus Ihrem Artikel berühren»
zu der von mir in Jena abgegebenen Ertlärung der Solidarität ait den
palästinensischen Chawerim bemerken Sie, als Ilöf liolikel tsgeste sei sie

überflüssig, als wirkliche Meinung gar irrig gewesen» Auf das erste will
ich nicht eingehen, obgleich doch eigentlich sonst unsere Parteien und

Organe bei veraohiedenen Gelegonheiten nicht wenig v/ert auf Sympathie-



Blatt II

Kundgebungen und Solldarltätt-^ICrkl: rungan legen* D^te Sie aber diese Er-

klärung für auf Irrtum beruhend halten^ selgt die ßt^nz^ Sehwierlgkelt

^

die die Geographie für den Zlonlsnua heraufbesohwörto Der ^eg ron Jena

bie Tel-Aviv ist In der Tat sehr weit«, Sie sind aber eo Toller Vorurteile
|

daes Sie schon einfach gar nicht mehr rernuten können^ dass unsere Auf-

fassungen in der Tat ßo elnd wie wir sie aussproohen« Vir wollen wirklioh

nioht« ein Krankenhaus oder ein Museum in Palästina arriohten. sondern die

nationale Heimßtätte des jüdischen Volkes; wir wollen nicht Liquidation

oder Verkleinerung^ sondern Iiainigration und Kolonisationo Jedoch sind wir

der Meinung^ dass ot^ heute in dor zionistischen ./elt eine Scheidung der

Geister t;i^t| welches die richtige Politik aur Verwirklichung dieser Be-

strebungen ist« Bricht das die Solidaritllt ? ?iiU88 3ie dae bewegen, so

bäufig jede abweichende Meinung als Vaterlandßverrat zu bezeichnen ?

Muis das zu einer Horabeetsung der zionistischen Auffassungen der anderen

und zur Diskreditierung ihres politischen Kanpfes führen ?

Wir ersehmsn hier alle den Tag, wo der "^Dawso*** seine Haltung

ändert, die Diskussion auf einer ehawerisohen Basia führt und nehr zur

Ver^jtärkung als zur Lockerung der Bindungen beiträgt« Sicherlich wäre es

falsch, Sie einseitig zu beschuldigen, es gibt wahrscheinlich Missverständ«

niese auf beiden Seiten« Dies führt dazu, dass man sich dann ein Bild

des anderen entwirft, das nehr einer Karikatur gleicht und aus dem zio-

nistischen Freund einen Gegner macht, bei den man natürlich . dann auch nur

Gegnerisches erwartet und dann mit Leichtigkeit auch findet«

Vielleioht kann es aber doch gelingen, im Laufe der Zeit einige

solche MissTerständnisse zu beseitigen ?

Mit besten Crüssen

t- v^w



Tel-Aviv,den 6.II.30«

Lieber Weltsch - Ihre "beiden letzten -Briefe haben mir nicht gerade
viel Vergmie^ren gemacht. Um zuerst einmal mit dem letzten vom
29. Januar abzurechnen. Ich verstehe ganz gut,dass Sie an meinen
letzten Artikeln keine grosse -t'reude gehabt haben. Ich v/ar auch
mit Ihnen unzufrieden. Aber aus anderen Gruenden als Sie. Ueber
den Fall Kakl^ff ,den Sie erwaehnen,habe ich Ihnen am 28. Januar
einen Brief geschrieben, den Sie v/ohl unterdes bekommen haben lÄ eben-
so wie den Artikel, in dem die Frage kurz behand^^lt wlrrd. Ueber
die Frage Jeremiah,die nebenbei gesagt hier keinen i^^enschen inter-
essiert , haben Sie einen langen Aufsatz von Ernst Simon gebracht und
ueber Chanukkah in Tel-:.viv war wirklich nichts zu sagen, "ilprcn. Sie
vde ich zun Beispiel die Reden der liehrer in den Schulen ge^ert
haetten,wuerden Sie nicht nach einem solchen Artikel fragen. Al-
so die Beispiele , die Sie geben sind nicht ganz passend.

Dennoch ist Ihre J^ritik nicht unberechtigt. Aber es
steht heute hier so,dass ich fast ueber nichts so schreiben kann
wie ich will und wie ich denke. Nehmen wir zum Ji^^ei spiel die Affai-
re Makleff. Ich habe Ihnen geschrieben ^;vie ich darueber denke und
Sie v/erden zugeben, dass man so etwas heute nicht drucken kann. Und
so steht es heute mit den aclK meisten Di::^-en. Ich besitze eine
^^n^^Q interner Information,von denen ich Ihnen einen Teil privat
weitergebe. Aber ich sehe mich nicht imstande, ihn zu benutzen. Man
koennte ±k zum Beispiel die schoens^en Journalistischen Sensationen
aus den gegenwaertigen Zustaenden in d vr Executive machen^v/o sich
jetzt alles um den Nar.en iiexter dreht. )^ Ich koennte Ihnen ueber
Juristische Dinge erstaunliche Sachen mitteilen, v/ie sie in In-
dien vor hundert Jahren gang und gaebe waren, Bestechlichkeit »Pro-
tektion ect. Aber es hat meiner Ansicht nach keinen Sinn und ich
gebe zu,dass Sie heute mit einem stramm nationalen i^orrespondenten
besser dran v;aeren als mit mir. Ich hoffe aber noch immer, dass
der Sturm, hier sich legt, es sind schon die ersten Anzeichen da-
fuer vorhanden und dann wird die Arbeit wieder leichter sein. Viel-
leicht gelingt es mir, mehr "unpolitisches " Material zu bringen,
sie haben gerade in den letzten V/ochen etwas d .rartiges bekommen.
Mit Smoira treffe ich uebermorgen zusammen und werde ihn inter-
viewen.

%n zum Punkt Beilinson. Da sind Sie ungerecht. Ich weiss
nicht wie Sie darauf kommen, dass ich die Sache vernachlaessigt ha-
be. Waere ich selbst zu ^eilinson gegangen, so haette das wenig
genuetzt. Ich musste Chajim benuetzen und habex keine Stunde da-
bei verloren. Ich habe ihn waehrend drei Tage drei llal an die Sa-
che gemahnt und erst als ich sah wie aussichtslos die Sache ist,
bin ich zu Beilinson ^^^ßsi^en. Sie m^uessen n • cht vergessen, dass ich
hier mindestens so suspect bin wie Sie, dass mir keiner hier, der nicht
aus der Brith 3chalom*Gegend stammt, einen politischen Dienst und
noch dazu so delikater Natur erweisen wird. Beilinson hat sich ue-
brigens seitdem still gehalten, «fefe dafuer alles was er mir in der
Unterredung sagte in einen Artikel {T^e{:er\ Magnes hineingebracht.

Nun noch ein Wort zu Ihrem Artikel ueber Beilinson. Er
war viel zu fair^vor allem viel zu voll von Koniplimenten. Ich hal-
te nichts davon, wenn Sie auf die Stufe der gegenwaertig ueblichen
Polemik sich einlassen, aber es hat auch keinen Sinn ^^egensaetze zu
verschleiern. Vor allem haben Sie den Eindruck erweckt, dass Sie steh
mit seinem wirtsc/iaftlichen J:'rogramm decken. Und das ist doch v/ohl
kaum der Fall. Es hat nun auch wieder keinen Sinn, dass Sie ueber-
scharf werdenk«t,aber ein klarer Trennungsstrich kann hichts schr.desL

Ich hoffe, dass Sie sich unterdes v/ieder mit mir ausge-
soehnt haben und bitte Sie, auch meine Situation hier etwas in Rech-
nung zu setzen. Ich hoffe, dass sich langsam die Dinge bessern wer-
den ^

Herzlich

/2/KAtt.



THE ZIONIST ORGANISATION
CENTRAL OFFICE.

TelEGRAMS: "ZIONIBURO. LONDON."

Telephone. MUSEUM 38 17 (4 lines)

CODESt BENTLEY'S 8. MOSSE*S.

In reply t>h'iisc address The Secretary.

77, GREAT RUSSELL STREET,

LONDON, W.C.l.

and Quote the fulluwinft Rcfcreme No.

5. Februar 1930.

Herrn
Dr. RolDert Weltsch,
lOfMeinekestr.
Berlin ^.15

Lieber Doktor Weltsch,

T^or.v fupr Ihre letzten Schreiben und Anmerkungen. Den Artikel

1. Wer der deutsche Journalist aus Kairo is-&, v-ioscu

Sl'^'alter Eliot i^i/l^einflussreichstmBaclc Benche^ der Kon-

^'
?i! ^^rsilueberhaupt konstitutionellen Heformen abgeneigt

auch noch mitzureden.

Mit bestem Gruss



H'^, Haifa, im April.

Abseito von der ^roosoa Stru33e bsgeglaat muri den Aus^Btrahlungen

der gro3sen,jü^^i3J»".ea Be.veguag, die in den kleinoa Dingen de3 Tageo,

in ein?. .-Inen fix Erfi:.hrua£i^n und Begegnungen, si'ih mit beGonderer

Eindringlichkeit offenbf.rt. FenG^hen, die mit stiller Frc"üdB ihre

Ärxfeit A.rbeit tun, die lange :jm in duz Lehen des neuen Landes ein--

wurzeln und hineinvaoh3en, s41htbare Beweise der Kräfte, die aus

dÄiaxiKisixxK den Tiefen "/irk-^-n und schon vieles um^esch-.ffen haben.

Du ixi sina die vitalen kleinen Dinc^e, die zeigen, wie die hebräische

Sprache sich durchsetzt. Sie ist heute nicht nur das nationale G-ut

des er^A/BOhenrien jüdischen Volkes, sondern sie erweist imiuer mehr

ihren Charakter als eine Lanaesspraohe, die zu einfachen praktischen

Z.veoken sich auch andere anzueigenea gez.vungen oder doch bestrebt sind.

Viele Araber sprechen hebräisch, die Deutschen versuchen sich darin

zu verständigen, die Chauffeure und ahnliche Diensttuende lernen es

allmählich, freilich nur zuiii Teil. Aucxi das Gegenteil kann man freilicVi
»

erfahren, bes. bei öffentli^; hen Ank;e3tellten, bei denen es am weni^bten

vorkommen dürfte; et.va den Polzeileuten inJerusalem, die viol^f.ch nur

arabisch verstehen, oder aber ist es mir passiert, dass das Telephonamt

in •''er jüdischen Kolonie SichronJakob die hebräische Telephon-Nummer
t^emi.schten

nicht verstand und arabische Anx^abe verlan^^te (//ahrend man in den fStadte:

selbstverständlich hebräisch telephoniert ) . Der Leiter des hochinter-

essant (^n Moslemischen ""aisanhiuuses, das aus.-^ezeichnete "^rkstatten

\



2.

für alle /Irtea Haad'.vork unterhalt, ^:)rioht ein vorziL-liohes HRhrals-^h;

er ist ein im Icinie gehorener Ara'ber, der lO-iJi f rtinzöcisoh IcawK "bei

vVGiten ai-j5!,t oo mt kunii ;;ie li-ibraiG^h. Bsüonriors interesHunt ict es,

die ""irkun^en r^er !iyhrai3'"xhen landesapra^he '^cLluotinao ira l)f3aaohbai: Leu

Syrlon za "beobaoUten. In rariUokus -irrl :naa vi'^lPaoh mit '^A^cu^' an^e-

oiprc^hen. und ea koarat vor, öw^z ^t::u 3in«3 ulte '^•:ittl-3rin ihre Bitte

2;veio"ora\;hi;>r vor"hrin t: "Ba'^ksohiooh - Sedakah^' • B
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Tat

Dr. MftgA«£ liat iffi% daran gttaa, &ai klar

a«fri^tif tt»b«r tim gwialüaeata j«idlsok~arablcoh«a Pelaattlna

protthtA ha%, «Im Palatetlna, da« nur B«f frlaälioham Wtg« aufgabuut

«ordaa sali« A«r Xaasl*r dar OJalTtral tat t das R«oht gihal)t» In

dSteta An^anbllok alt almar eolehta Brklaamn« harrorsatratan t

WaittB a%allt asji ti\i9x dlaae Fraga an Dr. Magnaa ? Daaaalba haban

dooh dia MJtglled«r der Gruppe Brith Sohalan sehon lan^ gaaagt

In Palaaftlna, Deute chlaad und in andern Laendern. £a handelt ei oh

hier nicht um eine Person. Ka ist ein Tial durohlebteF und lange

durchdaohtea System. An dltbaa Syatam glau-t eine gu^ze Grappa

Jueaitcher Schriftsteller, alte arprobta Hooh-Intellelctualla

zlanistleohe Fuehrer und nicht jatst haben ele danit ^gannan.

Sie haban das aelt lanjam gea&gt cmd ^aeehrlaben , aber fruaher hat

mcü ale nioht gehoert, erat Jatst haben si« ie juadiaohe Oeffsnt-

llahkeit fasvungen, anfaerkaaci an werden.

Haban sla 4aa Kaoht geluibt, in dlaaan lvK>ment

«nfzntratan adar haattan sie warten aollea, bia aiah allea beruhigt

und ale alt ihren Mainnngan yarelnaant bleiben werden ? Jilan aagt,

ts Mi sijM Frafe Aaa Taktaa. Aber aeit wann ist Takt dia hoeohtaa

Suche in palitlaahen und gaaalleohaftliehan Laban Kann nen "taktvoll"

aaln im Augenbllek, wa aa um die ganze Bewetung geht, um die Seele

der Bewegung 7 Und sich dia andern Richtungen im Judentum laaiar so

vorsichtig sen ? HaiDen sie niemals etwas gesagt, wue den Gagner-

Waffen in die Hand gibt. US geht hior um eine viel wiohtigare Sach.«

•la um Takt und Taktik. Es ist dia Frage des Projippama . Dr. Liagaes

und aeine Freunde hfban ein ganz anderes Procrsmm inbezu^i auf Palae-
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a«l als dit aM«rn ZloniiUn. Dtr Al3«ramd «wleolwi ifaMB i«t t1«1

Kr«««««r

»•Tlslooinnui. l>i« l«t«t*ren hf lJ«n mur Ihr« .jiiioht« u«l)er !!•

M«%li»d«n u»d di« mtfl, dlt Orapp« Brlth Sohalo« ab«r berx»hrt dlt

HaaBiwaa

wlohtl«. WlohUg l»t, 4»»e dlt MünunßSTtrf chUd«nh«lt 2viBol»n

d«n 0ffUltll«n zionlBtl6ch*n Syitem und d«m System d«e Brith Sohalo«

gtiMu eo tief und ernst ist. wt« ösr Eli«, der einrntl wleohsn Herzl

1^ Achad K&am bestand«

Man soll mir nloht »agtn. dase die Zionlsten selbst

heute nloht mehr an einen :)u»oieohen Staat glauben. Hlcht wir die

r8ntlo»al#«. -He il»nl»tem drueoken das in ihrer ^paganda ee mis.

als ob daa WeleebuA nle«ae eüeüert h«ette. K»mmt •• «u Formulierung

der Ueelogleohen Be«ru«iltiin« de^HaupteUle. , dan. Ist ein Revleloniet

von eine« Bioht-E«Ti«i#al»tMi eevter «n untereokelden. Daes die

Zlenlst«A dae Prograw» de« Brlth Sohalom nloht annehmen, iet nloht

verwuÄderlieh. tie wUaem. dast aie nloht den Irabern «a.hgeben und

£u^ele Ikr eltftaea IUI errelohen kotnae». Sie ^rttehen. dace die

Bemeokelohtlgnrig der E l.*«i« 4e» Araber fner sie bedeutet, da«

eisene Progra-i auf«agebe« . loennen ele das tun ? Br. H^r^MS und

•eine Gruppe glauben aber nUht an die iiele. welohe sloh der politische

Zionlsonis stelt und hier liegt der Kernpunkt der Fragt.

Die bisherige Oefcohiohte dee polltlBOhen ZionlsmuB

het un. gelehrt, dass Juden die groeerten Opfer bringen mae er ten. nenn

sie das 7.1oni8tleohe Programm annehmen sollen. Sie mueseen sag«!, dass

ein Jude in Palae.txna wichtiger ist. als einige tausend Juden im Galuth
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All«8 meB vmUxmoxfn 8«in dera «InzlgtÄ liel der ;!u«diechen nationalen

B«w«^«iie

f»rd«r«B4«B

1« a«f ••iM»n TtntftMi v irk« kMnn«, nloht nur auf atiiii

i«a«l«. Sl« ««88 «af CKLauban ftufgabaut ae^n und niaht auf Ter-

walfltmg. Sla Maa dla ilo««Xiöiü»it Üiraa Progranaa 1>c«alaan koannan

md niaht nur aalaa •twandlgkai t . Hat Aar ZlanlaauB una «azaigt,

falaa

j% aaoheam wla aimer dlaaa Fragen taaatwortat,

wird tr Bioh auoh aum Brith Schalom alnatallen. Glaubt ^amand en

dla Terwlrtllohung der nationala» pallUechan Zlala das Zianlamua,

aa «osa ar alaH ©» Xa«&aa lateciaaagan a!>wa»daa; ar mcae auaL dla

Moagllchlcalt •i:$»x gawaltaaaa» iaaaiaaadaractzunfe «it dan Arabarn

im Äaatenmg sitkaa* War abar sa dlaa«a palltiaoba »odaiel nioht glaubt

«rarwi «oll ar alM Palltlk bafaarwrtan. walofca •• sohwaro Opfar in

lalaaati» und im Galuth Tariangt? Wupum soll er wollan, daaa dia

J^dan «iah la aintn Kamff «1* dan «xaüi^oliaM Hatlonftliatan ainlaaaan

ll«n uBd m alaaa Kaafliltt «It 4«a kulturellan und aalcoaomisolien

Xataraaaaa dar Judan la dam Oalutldaaadern t Wa«u ?

W«il ar dia aohaaffarleahan ISpaafta dar aatioaalan

Boaaatlk f*aia% ? Uta daBeaatwlllan »oaa ain niaht dia Illuaion erhal-

UB. daae daa Jaadiaoka Labaa im öaluth niaht uad Palaastiaa allae ist.

•a dlaaea Zwaok auae man niaht aaa ainam Tolk. das ein Weltvolk ist.

tinen Stai^ «aohen, dar alt ainaa aadaaa Staoiaa kaampft. Dezu tmiss

man nioht aiaa alta atolze Kation nahmen und aua ihr ein Sl>ialzeug

in daa Haaadaa dee eaelisohen Eolonitllaaus aachen. »au lohnt ee

eioh nioht uabarsugahan aua der I «illa aar Vaalker. welohe fixer Fraif

^., ^ , ^^^ 4« Aoa La*« der Untardureokungepalitiker und daa
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(kungepolltlk. Wozu woll«n

Imngmm

9Lmtm»t

I &«8 Brttb Sohalo«. M«««» Fro«ra«« Mute aioht g»r«dt

iMraaB dl« J«d

Sa gibt gtnug MvtlT«» axi» d»a«n

•!»•&

«LsAji
il)eld wir UA« mir nloht «In-

M4i«. Aasfi d«r Zl«nls«ui dae Knd« dee a^ luth b«w«l«t. wtrd.n wir

Bi«fet Mkr »it •tw:r«ii ia«fn »ach Osten Dli«k«n und auÄo«r«B. fu«r

u«.«t« «atiOBala Exist^M und Intwiaklu»« immer im Gal ith zu kaempfen.

gtswuBKm

MaioblM
in

Wir »•»4tB uÄ.«w Arbeit in »alaeBtiiu In »intr Atmo.phLtrt Äee

m«4eM tu* «»4 '•»^«a k«^^ J^itß»T#lk «ein mu.ee«. das b.waffn.t

auf 4tr wacht Bt.lit uad «ieh wi. auf einem Sohlachtf.la fuÄt ,
io-

bal4 Paa.8%in« •!••• 4.r J^üiechen Zeatran i.t, .in Eoho.n.r.s,

hi.%.risoli -hr einf.«ur..lte. und mhr produktiT.. (?) Zentrum .1.

4i. .»lern w la. i.t da. Pro«m«m Ton Dr. äa^ji.e. w«nn auch rlell.ioht

to'sei^ M.$iT.n »i>k*,dae einzige telae.tinaprograaim, dae leine

Opf.r fordert und keine ßoh»e>fl£in IllaiMÄan schafft.
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Berltn, 1^- .71.30

V

tt€in lieber Loflb^m,

•iPft erKiel t hmite 'ir.JS und 3 neuen'^Ifapoel Hazair"* und fühle^

doMB ich Ihnen etn paar orte sehr tben, rnuaf^. Dies soll eine Art

Abacateil hrief sein. Der Abschied yilt dem giften Hapoel MaJtair, den

{ien Sie viele Jihre lang in einer säikmieriyen Situation mit soviel

OmmmhiGk und 'Jeherlegeaheit yef2hrt haben. Ich habe zu seinen stille)

Leeern und Verehr rn jehort, auch w :nn ich nicht mit Jedem '^ort ein^

ve standen ivar, das dort gedruckt lourde und auch in-;nn <c% Manchral

aojar mit der all genteinen Hiohtung nicht yanJt Uöe etfHfUwmen konnte.

Abef er u)ar die eineiige Zettung Palästinas, In welcher ein geistiger

Wille er^.e {bor «tr» lir nar f':r eine vielleicht nicht sehr jros^^e ab

treue Gru^:.'^e, die über die ga^c^e '^ 1 1 veraL ent ist, eine ^rt Symbol.

Die Kwtst, bei niler Sehonung legitih.er Geflhle und aus tiefem V^r^

ant'r-ortungBffe/uhl heraus auch ein unpopuläres Tort zu sagen, nicht

4te von vor ihereln faststehenden Ihraaen der national en Schab lor^e ei

fach eu ^wiederholen, sondern das Gefühl für die tiefer liege den

^^ahr heilen durchsone inen zu lassen, dies fanden 'oir nur im Kapoel

Hazair unter Ihrer Mmitug.

Dieser Hapoel FzLzatr ist n n ge.ftoröen. Toh hatte ir.mer noch ge^

hofft ^ dae.) eth^as davon er .alten bleiben 'joirä, aber nachdem ich heut

die eben anyekamtucnea Wimmern durohjeieeen habe, stehe ich ganz 1er

mit *j)ehmütigem Herzen da. Die neue :^eitung sollte nicht d*m Nam,en

Hapoel guzair behalten. Ss ist eine neue UifJage des "FCuntrea"* , der

ii:rbe seines Geistes. Sine Zeitung, die nur das r-iedernolt, loas ohne^

dies alle S'.yen, und was nuch im '^Daic^ar*' lesen kann, ohne Jede

Originalität, nur ein Instrument mehr oder mtmiger engstirniger
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Pvt^^iseKrcitäre . Ii/ine sola^ WBituny tat nach meiner säeinuny uoll-^

stand tg über/2 usatg, und es .rf^re bea^^^r den Hapoel ir ein^u^

st'Jlen, und so eine glorre iahe Vergangenheit abjrnjsohl ieseen.

Ms ist mir ein Bedb'lrfnia ihnen, lieber Lofban, bei dieser

ßelegenheit su sagen, dass es /fischen gibt, dW# bedauern, daas Ihr

^erk ao grausam unteroroohen -i^urde. Wielle ichi können Sie doch noch

in der neuen 'Situation etw(xv retten, iah kann mi r ffhiilich schwer

uorstel len 'Pie dam gsscr.e len soll.

ßie^^er i^rief ist selbstverständlich nur für Sie persönlich

bssti .i.

Mit besten Orüs^^en
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reits zu erlcermen gegel^en 1^^!?^^ ^ J^f^f°^^^J%i^°?g niimehr davon in
dass ih-en die Zucendung erwünscht ist, oder aie

F^^^^^^t^'"^""

Ke^täs Sots.n, dass aie die '.eitere Zuoerdung .vunachen.

Sa wird ';ie.lerholt darauf aiil^erksam gemacht, dass
^'^^^-^J^^. J^^v^l^ck

ist.

f-'re'a-tionelle So..danr.en Erich Cohn, Berlin T 15 Meierottostr.4

fij GeiSsendS-np^ei l3:.ak Feuerring, Berlin-Grunewald, Teplitzerstr. 25

?rr'coS?2el2sch;iml1rdie Arbeitsgemeinschaft deren B^-reau Berlin

Charlottenburg, ühlandstr. 20/21.

' "" * Pill

"Judenstaat"

Da in Palästina heute nehen etwa 160.000 Juden etwa 600.000 Araber le~

ben die mit dem Lende seit Jchrhun'^.erten eng verviurzelt si^-'^^.
^f^^^^

de^Zionismus gemäss seiner wie:^erholten Erklärung nicht aus dem Lande

verdrängen will, selbst wenn er es könnte,

da infolge der objektiven kolonisatorischen und fina.nziellen Schwierig-

keiten! leibst unter den günstigsten Politi^^l^^^-B^^^Sf^-?,^?'JfJch^
sehe Sinwanflerung sich in einem R.'hnien be-egen_ir.ird, der fjr die n^cn

sten Jahrzehnte luf keinen F.-ll die zahlenmassige ^'^olj^^^^.^f^^.J^^S
Bevclkerun<rsgruppen unlcehren v.ird, ur;d sof.arj^enn - sa^en .vir

^^^^
Jahren - die Juden die liaoorität im l£inde haben, die ^^^J^Jie^,^?-^^

^^^^°

»Minorität keinesv^ega zahle-mäsflig beträchtlich zurückstehen wird,

und
1. V. 1

da eine politische Privilegierung der Juden, die i^^^^^^^^J^J^f^°?j,^i!
Minderheit die politische Macht im Lande ^^'erlies3e,we^er vom Volker

burd noch von England oder irgend jemand anderem beabsichtigt ist, vie^

mehr auisdrüc'ilich als mimöclich zurückgevj lesen vjurde, _^ , , ^ ^^-...^
gibt es für das politische Problem Palas-

tinas, vom Zionismus ausgesehen, keine an-

dere Lösung als die Schaff\ing einer StaatS'

fon'.i sui goneris, die eir.e A. ©rkennung

beider Völker als Staatsvölker in sich

schliesst: .en "binationo,len" Staat.

Die Foruel "binati
müast^ von allen v
'iriilich'ieit nicht
der das Problem ?a
Einklang brin<,en vj

oder Binationaler
disches Pt-lästinn''

werden.

onaler Staat" lieg:t ii.i zionistischen Interesse und

ert^eten v;erden, die auf den Zionismus als Diui;: der

verzichten uollon. Denn für jeden Aussenstehenden,

lästinas heute betrachtet und mit dem Zionismus m
ill, besteht die Alternative: Arabisches Palast Ina

8o.-at. Sii.e dritte Kö.-lichkeit, also etwa die: "Ju-

wird gar nicht erwogen und kann auch nicht erwogen
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So liep-en die Din^e, y^enn man sich nichts \-onmcht. ^fcnn nun in die-

ser Situation die Zionisten fast aller «c-taattierurgen eine mehr oder

zuc-etr-a müssen, dao.a die B-.:.f-tiroatungon der Araber, zu einem

7eiter Xlosse herab-iSdrüclct zu v;erden, berechtigt sind, undwird dann

die /raber selbst vjordon rjeiter mit irländisolien, ägyptischen und indi-

schen Methoden um ihre Freiheit kaniofen. In einer selchen At.Tiosphare

wird puch bei gröbster T-pferlceit des Jicchuvj inid boiidaritat des wolt-

judentums das jüdische H-.tionalheirn nicht oufgebaut werden können.

Ja cchviieriger die U-ze wird, umso mehr vergisst man die Tatsachen.

D'e zionistische Presse und auch sonst der offizielle Zionismus haben

eine richtige JuJenstaatapropnganda eui^genommen. Dio Lo^.doner o.fi-

muss (und deren Ge^mlttaten nachträglich eine unverdiente Rechtfei ti-

rung gibt), sondern auch in klarem IJiderspruch zum Mandat und zu allen

englischen Srlclärungon stecht. Im amerikanischen offiziellen ;Hovv Pa-

lestine" einer der'^auch von Arabern gelesenen zionistischen Zeitungen,

veröTrentlicht man einen Artikel von Herbert Sidebotham, worin als ei-

ne Konsequenz der Ereignisse gefordert v-ird, Sitgland solle das Cnur-

chillsche V/ei^^sbuch zu^-ückziohen und ä.en Judenstaat als Ziel der pa-

lest inapolitik proklamieren. Das offizielle Londoner "Kevi Judaea

druckt diesen Artikel nach, rindert nur "Jev;ish State" in "Jewisn Com-

morwealth" (jüdisches Geracinv/OHOu). Per Artikel Sidebothams macht die

triumphierende P.unde durch die ni^dische Presse Palästinas, als ob wir

den Jirabern unter die Iiase rüibon wollten, was wir eigentlich alles m
unserer Phantasie haben - je -joniger die Vfirklich.'.eit davon enthalt.

Natürlich haben die Araber es leicht, auf die Heuchelei der Juden hin-

zuweisen, die zwar nach aussehliin hie und da beteuern, sie wollten kei-

nen Judenstaat, aber in unbev;achten Stunden sich doch demaskieren.

In der '.Viener "Heuen '.'olt" greift «öricjcer Sacher und -leizraann heftig

au, weil sie vor der Untersuchungslcömmissj.on nicht gesagt haben, unser

Ziel sei der Judenstaat. Auch Stricker sieht darin ein Verstecken des

wahren Zieles. Der palästinensische Dichter Av igdorJJa^eiri sagte in

einem Vortrag in vrien (laut"3tirmie'' vom 28.1.30): "Für diejenigen,

die den Judenstaat ablehnen, ist in Palästir^a kein Platz."

Die Zeitschrift dos palästinensischen Lehrerverbandes "Iled Hachinuch"

veröffentlicht in ihrer letzten Bumraer einen Leitartikel^worin es

heisst: "Die Grundlage der nationalen hebräischen Erziehucg im Li^nde -

das m.uss man gerade jetzt offen und deutlich sagen - ist nicht die

Grundla^re des Brith Schalem, aber auch nicht die Belfour-Deklaration

und das"--:e issbuch, auch keine kürrftigen ',:eis3-Bücher, auch nicht die

Lehre Achad Haoms, sondern einzig und allein die grossen Verheissungen

unserer grossen Propheten und unserer Gebete; und aucn wenn der Multi

und der Brith öchalöm zustir.men, dass wir verzichten sollen, und auch

dann wenn u:isere Presse Petzen schwenkt ar-stelle der nationalen Pahno,

auf der deutlich geschrieben steht: Erez Israel dem jüdischen VoIko...

'7ir Lehrer antworten auf alle Fragen unserer Kinder: die Herrlichceit

des letzten Tempels wird grösser sein als die des ersten usw.' Mit

Emphase wird in^dera Artikel betont, dass wir keinen falschen Frieden^

schliessen werden, und in einer durchsichtigen Art werden eschatologi-

sche Visionen mit der politischen V/irklichkeit zusami'nengeworfen. 'Jäh-

rend vor der Untersuchungskoromission die jüdischen Zeugen und sog«.r

Babbi ICuk sich bemühten nachzu;;eisen, dass die Verhe issung der fieder-

errichtung des Tempels messianischen Charakter hat und keine prakti-

./
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sehen Absichten der Juden andeute, erklärt das Lehrerorgan, die ganze

jüdische Jugend müsse in dem Geist des Pesthaltens an der vollen na-

tionalen Herrlichkeit und in dem v.'illen zum '"'iederaufhau des dritten
Twüipels erzogen werden.

In innerzionistischen Kampfe hat man unserer Gruppe gegenüber in der

letzten Zeit die Taktik angewandt, zu sagen, das Verderbliche an unse-

rer Forderung einer Verständigun spolitik läge darin, dass wir den An-
schein erviecken, als ob andere Zionisten nicht zum Frieden bereit wä-

ren, als ob andere den Judenstaat wollten und dadurch den Arn-bern un-

recht täten. Auch auf dem Jenaer-Delegiertentag hatte insbesondere ein

Rt;dner die Unverfrorenheit zu behaupten, erst durch unser Auftreten sei

die Frage des Judenstaates überhaupt akut geworden. In Wahrheit vor-

hält es sich so, dass die Zielsetzung der grossen Mehrheit der Zionis-

ten, die auf einen Judenstaat hinausläuft, seit zehn Jahren das ent-

scheidende Hindernis für eine Pazifiziei-ung Paläst ina.s und für eine er-

folgreiche Fortsetzung der zionistischen Ai.fbeuerbeit ist. Für die

Erlienntnis dieses Sachverhaltes führen Tiir einen notwendigen Kampf, der

freilich nur dann sinnvoll ist, wenn er in absehbarer Zeit zum Erfolg

führt. Hanches haben wir schon öe^^t erreicht, '"fenn auch widor "Til-

len, erkennen doch wachsende T«ile des Zionismus die Richtigkeit unse-

rer Argumentation. v;e;in sie diese Erkenntnis auch nur in dieser ''Io±-

se formulieren, dass sie behaupten, sie hätten nie etwas anderes ge-

wollt, kann auch das uns recht sein, da wir keineswegs irgend einen

Gruppenehrgeiz haben, sondern wünschen, die zionistische Politik möge

in richtige Bahnen kommen. '.Vir fürchten jedoch, dass die innere Ent-

wicklung zu langsam geht und dass es inzwischen zu spät werden könnte.

Denn jede politische Haltung ist an eine bestimmte Zeit gebunden und
besonders in Revolutionszeiten gehen die Dinge oft schneller als man
meint. U:-d es ist eine klägliche Position, wenn man nachträglich über
andere entrüstet ist, während man eigentlich nur traurig sein müsste,

dass die eigene Einsicht zu spät kam.

Ein charakteristisches Missverständnis.

Die in der letzten Zeit im Zionismus entstandene Verräter-Hetze, die

ganz analog ist derartigen Erscheinungen während des Krieges, ist da-

durch ausgezeichnet, dass jedes V;"ort nur aus der Blickenge der zionisti'

sehen Konstruktionen betrachtet wird, keineswegs aber in der Bedeutung,

die es für die V/elt haben muss. Ein charakteristisches Beispiel die-

ser Art ist der Sturm, der sich gegen Dr, Magnes erhoben hat, weil er

sagte, Pclästiria müsse stets unter internationalem Schutz stehen, weil

es nicht den jeweiligen Bewohnern gehöre, sondern als das Land zweier

Untionea und dreier grossen Religionen eine Sonderstellung in der Welt

hat. In dieser Feststellung sahen die meisten Zionisten einen "Ver-

zicht" , wie denn überhaupt das Wort Verzicht zu den dümmsten und am
meisten missbrauchten der letzten Periode gehört. Sogar Weizmann hat

in seiner Rede in Jena ganz entrüstet auf diese Formel angespielt, als

er sagte, man wollo das jüdische R«cht verkleinern, indem man Palas-

tina zu "Niemandsland" stempelt, V/ir wollen hier die Acu-oerung von

Dr. Mrrnes nicht erörtern und dazu nicht Stellung nehmen. Aber das

_

eine muss doch jedem klar sein: Der Se-tz "Palästina gehört nicht sei-

nen zufälligen Beviohnern, sondern usw." ist in der heutigen Situation

ein starkes Ar^-unent zugunsten der zionistischen Forderungen. Denn
die Zionisten sind es doch, die gegen eine unbeschränlvte Verfügungsge-
walt der heutigen palästinensischen Bevölkerung über ihr Land sind.

Die Alternative vor der wir stehen, ist doch nicht die: Judenstaat

oder lü^ernationales Regime, sondern die: Selbstverwaltung oder inter-

nationales Rec-ime. Bei der Sitzung der Mandatskommission des Volker^

Wderai 5. Juli 1929 bat der Oberkommissär Palästinas laut Protokoll

wörtlich Folgendes gesagt:

"Als Ai>twort an die arabische Delegation habe ich in allgemeinen Zügen

die verschiedenen Srvjägxir-gen dargelegt, welche es verhindern, Palästi-

na solche demokratische Institutionen zu geben, unter denen die Bevol-r

f^
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kerum frei viäre, das Lar.d in ihrem eip.emn Intoresso und np.ch ihrem

froion Crutdiinken zu regieren. Diese Sr/m.'rui.jen sind folgende: 1. die

du-ro3-i den Völkertur.id dor Iiandat'^^rmaclit auferlegten intornatioriElen Ver-

Df^ichtunpcn, 2. die Jiedeut-jo/r, die Pr^ästina für Ihmderte Llillionen

von LlouscSen in der genzen -'lelt als die Heimat und das Ursprungsland

von drei grossen Eeligionen besitzt".

vfüT<don die Zionisten die DelDatten und Srörtorunf^en, die eusserhalb der

zionistischen vier \7&r.de vor einem imiiierhin auch nicht unpichtisen Fo-

ru^vor'sich rehen, ül^erh.-^UDt beachten, dann hättnn sie verstanden, darr.

auch von Dr. Ms.fnes ^^ebrauchte Argument zur Abv^ehr der arabiscbon

Fo-'e>ninp-en dient und nicht der Üödischen. Fär die jüdische T^.ese, die

die /üfrechtorhaltung dos I,:andatos und Beschrc-n^.ur^ des Selbstbestim-

riiriv:;rjrechtes der BcvöD.kerung fordert, iot die H.ar;nes=^Char^ellor'9che

Ffnriei eine starke Unterst-Jt-ung. Da33 man dierj nicht erkennt, ist

nu2- durch die Psychose zu ericlären, die die zionistische ,.'©lt befallen

h.:xt •

^rpi:; Tlt^lirrsOTlKÜ i)ELS('l :^.:T-.iiTA& / VO!i laO^nTZ BILIJSÜI

T- rVjr rjolitischen DiskuGsicn des Dologiertontages wurde die Unterle-

genhoit' unserer Ger<n§r deutlich. JJie von Kollenscher vcr:;e trage nen

fiaterialien und Folgerua^en genügten den Ani5T)rüchen an eine politische

StclTurr-rahJi'ie ziir Situation keinüs;vog3 und v;irkten schlechtvieg dürftig.

Ljchthe'in v-irkte zv;ar daran Klarheit dor Godanicenführung, aber seine

grurT'iäFende These - es komne nur auf England an und auf das, tjss '/ir

bei Er-'-land erreichen könnton - traf nui- einen Teil des politischen

BildesT im übrigen S"''^^ ^- "^'^^^ iCritik von •..'eltsch, in der bei eller
_

llürliternheit des ücrstellnagastilos das Verständnis f^Jr Tatsachlichkei-

ten dem seines Gegners nicht entsprach und die jedenfalls keine Vor-

stellung von einem 'Jeg nach vor'/ülrts durch die vrirklichkeit erkennen

liops. Die glänzenden Feuer-; erio.-i:ffekte in Goldmarins Rede konnten nicht

dari^bcr hinv.egtäuschen, dt^sa er ;m den wesentlichen Fragen vorbei rede-

te. Den Problemen wich er rJit dem aus berühnton Mustern bekannten mt-
tol BUS ihre Problematik und das Vorho.ndensein von Gegensätzen einfach

zu bestreiten; seine '.'irkunp; holte er sich bei der iimer vorhandenen

grossen Menge derjenigen, die es gern hört, wenn man ihr ihre Untade-

lipkeit bescheinigt. Die P.usolution der Mehrhoitsgrappe v)er zviar be-

laden mit einer Fülle von Srklärungon, die mit der Streitfrage der Ver-

ständigungs-Politik nichts SU tun haben, aber diese Z^^ätze schienen

doch nützlich, da die Ge-^ner diese Gedenken für sich reklamierten.

Der ITinv^eis auf die Rnisolution des 12. i:or_grecses ist vielleicht goeign-

net, den Inlialt der geforderten Entscheidung zu verdunkeln, indem er

die D:::.rs tellurig zulässt . dass die Verständigungs-Politik längst akzep-

tiert und communis OT)inio soi. Aber die Resolution verlangt anderer-
seits deutlich, dass gerado jetzt etwas ITeues geschehe, sie verlangt
Aktivität und entscheidet daiait die umstrittene Frage klar in dem Geis-

te, der in diesen Blättern vertreten v;ird. t^erdies gab die Ablehnung

der gegnerischen Abträge - Lichtheims, der die Iloltung, der Rundschau
vveffon ihres './iJerspruchs zu den l-cdürfnissen der gegen?)artigen Politik
verurteilt sehen wollte; Knllonschers Ablehnung "neuer Zielsetzungen
IL.lroms A:..endoment, das die Forderung der Verständigungs-Politik durch

den'i^üsäta "zur geeigneten Zeit" einschränken 'Tollte - eine sehr deut-

liche Erläuterung zu der Bedeutung der Resolution. .
•,. ....... ;.,-...;;

Das Ergebnis des Dologiertentages ist die deutliche, nach einem klaren
ICcm-Df z\Tischen . gegensätzlichen Arxschauungen erfolgte Entschei-
dung der Mehrheit des deutschen Zionismus für die Vorständigungs-Poli-
tik. Keine Klögeloioon gegnerischer Gruppen darüber, was geworden "wä-

re", •'ionn eine Auotirrnur^ pro '/cizmann und contra '/cltsch stattgefunden
„hatte", vjerden daran etwas ändern kennen. Der kindische Versuch, na.ch

der verlorenon Schlacht doch noch recht zu behalten, erledigt sich schon
durch die Erklärung 'TcizEianr^ in seiner Schlussrodo, dass er vollkommen
mit dem übereinstimme, was .'eltsch gesagt habe. Vfenn man aber gehofft
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hat^ dess der Delegiertentag auch der Oesamt Organisation durch einen
Beitrag zu grösserer Klarheit über Sinn, Inlialt und Notvvendigkeit der
Verständigungs-Folitik einen Dienst leisten ^-jürde, so ist diese Erwar-
tung nicht erfüllt v;orden. Äusserunp:en der palästinensischen Presse
zeigen, dass man dort im vjosentlichen die Teile der Resolution gelesen
hat, die sich von den angeblichen Anschauungen des Brith Schalem un-
terscheiden* Drj(.3 positive Bekenntnis in der allein strittigen Frage
der Verständigungs-Politik v;ird geflissentlich übergan/^en* Auch die
Würdigung der Resolution in der Rundschau als einer Resolution der mitt-
leren Linie ^ auf der sich alle Giuppen hätten treffen können, ist nicht
dazu angetan, die Bedeutung der Abstimmung als einer Entscheidung über
einander entgegengesetzte Meinungen heraus/.uarbeiten.-

Über den Delegiertentag hina.us hat die Frage nach Weizmanns Ansicht
von der Araberpolitik BoTeutung. Selbstverständlich wird man bei dem
Vorsuch einer Är^tv^ort daran zu denken haben^ dass v-oizmann als der Prä-
sident der Joviish A^;,ency und als der international beachtete Politiker
spricht Er muss also seine \7orte stets unter dem G-^^cichtspunkt der
'/irkung nach aussen^ namentlich der w'irkung auf unsere Gegenspieler
wählen, und es ist gewiss kein Einwand gegen seine Erklärungen, dass er
einen übervj legenden Teil dioaer V/irkung, der Darlegung unseres Stand-
punktes und unseres Rechtes, gewidmet hat. Vielmehr verdient er Beifall
und Bewunderung für die echte ungebrochene Überzeugung und die bezwin-
gende Einfachheit, mit der er, namentlich in seiner ersten Rede, wieder
einmal die Grösse und die vrarde unseres Ai'O^pruchs dargestellt hat« Aber
bei aller v/ürdigung dieser Eigenschaften des Führers muss gesagt werden,
dass die Bilanz unter dem Gesichtspunkt der Araberpolitik nicht sehr
günstig ist. En haben sich in V7eizmanns Auffassung des Problems einige
Bestandteile gezeigt, die uns als Mängel erscheinen, weil sie die Iiiau--

gurierung und Durchführung der heute notwendigen Arr.berpolitik schwer
beeinträchtigen müssen: V/oian-iann schätzt unseren arabischen Ge^^ner
recht gering ein, er empfindet in seiner V^irkung wohl die aktuelle Stö-
rung, nicht aber die von wirklicher nationa.ler Energie gespeiste Gegen-
kraft; er hat kein konl:retes Programm für die verstandenmässig von ihm
bereits als notwendig anerkannte und daher grundsätzlich bejahte Ver-
ständigungspolitik; er weigert sich, die tieferen Ursachen des inneren
Konfliktes über die Verständigunp-s-Politik in der Organisation, die fun-
damentale Verschiodenlieit der Auffassungen vom 7e3en und daher von den
Zielen unseres IJationalismus zur Kenntnis zu nehmen, und ist daher nicht
in der Lage, an der notwendigen V/cUidlui^g der geistigen Strulctur der Or-
ganisation mit dem Eii^satz seiner Persönlichkeit mitzuwirken* Heute,
wo uns fast jeder Tag mit neuen Einzelheiten die Notv;endigkeit eines
auf Verständigung gerichteten Vdrsuchs der Araberpolitik klarmacht, ge-
ben diese drei Llängel Anlass zur Sorge. Sie erklären wohl auch, dass
die Exekutive, auch in der ganzen Zeit nach dem Delegiertentag, auf die-
sem Gebiete in einer Passivität verharrt, die allmählich aufregend wird,
da uns das Feuer auf den Nägeln brennt*

'7ir wünschten, dass \7eizmanns politisches Ingenium doch noch zur rech-
ten Zeit die Notwendigkeiten der Araberpolitik begreife und ihre Lösung
in Angriff nähme-r Vielleicht ist die Diskussion auf dem Delegiertentag
ein kleiner Anreiz gewesen, vielleicht gibt es bald grössere, aus denen
sich dem Führer unserer Politik die Bedeutung dieser Aufgabe und die
Möglichkeit ihrer Lösung erschliesst*

Bemerkung der Redaktion: Trotz der Zustimmung des Delegiertentags zu
der von der Jüdischen Rundschau, d, h. Herrn Dr. ^'eltsch^ bis dahin
eingenommenen Haltung ist Herrn v^eltsch der massgebliche Sinfluss auf
die Zeitung inzwischen offenbar entzogen worden. Die Rundschau ist da-
mit versunken in die Richtung s-urxd Ausdrucklosigkeit, die die tragische
Physiognomie des Zionismus in dieser seiner schv/ersten Zeit bildet.
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7jT[:FTiü-Tn~7ur7jü^^^MK

Ml- .'-irer Eriefo Achad Ilaams an H. Smilanski vom 11. Fotruar 1914

(mleJcotzt ail een Eriofon Achad Ila.ini's Band V Seite 160)

n r-?^ci'ön 'Jeit ist verstandlich. Auch mchd^m aio am Charter ver-

?.7lii';?t hahen und an don übri,:.3n "Din-en, die dnmit zusrnr.enhangsn

köSön eie sich doch ois heate nicht von der Illusion froi.jtcbdn das

s

sie riit der Grlindur.;^ des Judenstaatos heschäftist sind, und cDv-ohl die

SeSrh^it von ihnen dies det.t nicht or-ens..^t,,onu, es doch n Stil

der Tortö su teol-achton , ai 10 von Zeit zxi Zeit äussern, uir die 7ahr-

höit dieser Sache zu "be-.^:^is?n

und sie zürnen denen, di P

Und dnhor ist es ihnen nicht anpienehm -

,'-r >-iH -uxi.uxx ...... -.^^ ^^- ^ar>"n erinnern, - dass in Palästina noch

eVr yIvz dB 'ist, yJolches horeits dort ';iohnt und nicht dar^n denkt sei-

nen i?atz zu vorlassen. In dxc Zukunft, -enn diese Illusion aus den

Tiefen der Herzen &üS,-erottet sein wird und alle mit m^chternon Auc^en

die '^'irklichlreit betrachten ,worden "üe ;^io ist, dann ^;veracn sicherlich
diese Fraf:e ist und ^'iieviel

Lcs^mg 30':;eit als mö^^lich, zu
Zionitften noch im Zustand ei-

der ej.nen schönen Traum gehabt

alle vorstehen, vjie .p-.ev.'altig uid vjichv,ig

vjir alle zu arbeiten ho.ben, un uns ihrer

nähern. Aber jetzt ist die Moarhoit der

nos leichten Schl'aimr.ors, viie ein i/Icnsch,
^-vn^- .... ^n^-«

hat und T)lötzlich halb aus dem i^chlnfo or/;acnt: schon fv;hlt gi, daob

er die Sache nur im Traujn gesehen ]iat, aber er v;ill roch nicht die Au-

gen öffnen, und so liegt er nit geschlossenerx Augen und lasst die Felden

seines Trau^nes noch ein vjenig spinnen o o V •

yTrrrTP Al?rRCTä~IÜ5bBuliG- _^.^>^
..
lo^linäElTrn'T.AG-S

Die Frage, wie die Araber, bez^T. ihre heute mächtigen Elemente, sich zur

Frage einer Verständigung mit den Juden verhalten, ist schv-er su oe-

ant'-Jorten. Man könnte Unterlagen für die Beurteilung dieses Proolems

erst dann gev;innon, vienn die ncychologischen Voraussetzungen zu einer

p-egenseitigen Aussprache da vjäron und v;erja nicht jede der beiden ^ooi-

ten iede Äusserung der anderen Seite, ob sie nun feindlich oder ireund-

zionistische Presse: ihr seht, mit den Leuten ist nichts zu macnen.

Treten sie aber in die Diskussion der Forderungen ein, dann vjeist laan

dies vielleicht noch entcchiedoncr zurück, als ob man "fürchtete", _ dio

Araber könnten sich versöhraich zeigen. Die grosse Mehrheit der Zio-

nisten v;unscht heute eine unversöhnliche Ilaltur-g der Araber, vieilman

glaubt,"nur dann die Crolegordxodt zu voller Hachtausnutzung (d.h. Aus-

nutzung der englischen, auf des l-andat gest".tsten Macht f'ir den Zionis-

mus) zu. haben, vfährend man meint, ein srabiscbos Entgegenlcouimen v;are

doch nur zum Scheine, es v;äro eine Falle, um den Zionismus schviach und

nachgiebig zu machen und ihn dann umso erfolgreicher zu schlagen.

Solange derartige Rcs:rvationcn bestehen, ist es, v?ie gesagt, wirklich

schvjcr, den arabischen Standpunkt zu erkennen, denn gerade in der Poli-
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tik ist dan Verhalten d03 oirieii Teils stets zugleich eice Function des

Yev^-inlt^rs des andoren Teils; so entsteht das Chaos psycholosiscner Alj-

i^hryi^^Qiion, das jodon "7erstr.udisir:f:sfricden" so on^^eheuer erschwort

und'dfr eigeAtlich. ^rund ist, v;arur. Krier-e fast inrer erst mit Besie-

Su.g einos-ToiLs end.n können. __]:eshalb halten .ir es für nutz Uch,
',;ir haben daher

vjonn '^;ir oinnal hören, virs die Araher heute sagen.
^ -, • -,

ei>^en Artikel dos dor aralDisohen Exekutive nahestehenden, in englischer

Sprache ersoheiiiendjn Blattes "Pcaestin" (vorr. 21. Dezember 1929),, der

u£s' besonders charakteristisch schien, übersetzt und laesen um hier

folgen. Man kann daraus nancLes lernen, v.as für unser oadisches /er-

helten vjichtig ist,

Friede und ProT)a r.):anda>

i. s die ^Zeitschrift "IToar East and India" zun: ersten Ifel das Problem

d'es yriodons zv; is ohon Arabern uivl '^'--ö^n behandelte, sahenjax darin

ric^-t3 als einen ßutinütif<ün Versuch, Lickkcpfe und Ilalsstarriße lai^-

ei^^^nSeriu versonnen, - und in llintcrferunde dieses Versuchs die Ab-

sicht sich m.ch .-ratanor Pflicht die Hände in Unschuld zu vmscneu. Da

i-rVo'^h die nedaiction in d^r. letzten r-ontrern irrirnor und i^-ner vjieder auf

dieses Thei^ia zurückkam, i^t es rohl der Ld^o -.-ort, dass die Araoor ihre

ganz besondere AufmGrkAaiako.it darsuf richten. fir sngen "die ..raber",

-

denn in der Ilurni^ier dieser Zeitschrift vom 5. Dezsraber steht der folgen-

"30'leit'uns bekannt, ist von Seiten der Araber nichts unternoi:inenv; or-

dox", v;as zu einer neuen Elr.pchötzung der Situation fuhren komate. ". . .
.

.

Eir^on Satz vjie diesen köriian -„ir nicht unwidersprochen hingehen lassen;

vjir voller wenigstens veisucLen, unseren Lesern auseinanderzusetzen,

v-ieicner '.Tort den FriedensisOL. i:c- zidcoir.mt, die von eini,-en :.outcn mrcor-

nonu-oen vvurden und v.'olchcr Beitrag von den Arabern da-.u geleistet T.urde.

dass alle diese Frieder^s-

Gedeihen Palästinas v^illen festzustellen; kam man aber zu dem Jun/.t,

v;io dieses ersehnte Ziel horbeiz^iführen sei, dann '.mren dioso Schrift-

ffelehrton em Ende ihrer küiünierlichen "/eisheit angelangt. Sie sagten_

und Piodorholtcn: Friede, Friede,- dem aber hatten sie nichts mehr hin-

zuzufügen und überliessen es elltäglichen Leuten wie den Arabern, den

leichten Best der Aui^gabo durchzuführen. Alles in allen sind ungefähr

zwanzig solcher Vorschläge gerecht worden, doch in koinun einzigen haben

wir auch nur 6M)n v.'inzigsten Anhaltspunict für eine künftige Lusur^ oder

auch nur für eine Diskussien über eine solche Lösung finden kennen. i>2

war ein Versuch von grossem ethischem '.Tert, - wo aber bleibt der pralc-

tische? Einleitendes Vorspiel zu jedem dieser Vorschläge ist die Annan-

mo der Schuld der Araber. Erst na.ch vorangogan/^onor Vorujrtcilung der

Araber wird das V'ort "Friede" ausgesprochen. Das Ganze erinnert ur^,

an den Vertrag von Versailles: Der Araber ist schuldig; er muss be-

straft werden; volle Entschädigung muBs geleistet werden, - m z-csumz

aber soll Friede herrschon zwischen beiden Völkern. Aus diesem Locn

pfeift die neue Friedensflöte. In der weiteren Behandlung der Dinge

gehen natürlich die verschiedenen Meinungen sehr ausomandcr, aber die

Schuld der Araber ist überall in diesen Friodcnsvorschlagen der erste

Glaubensartikel. Dr. Einstein, der Bedeutendste unter aen Fürsprechern

dos Friede
macht, und
llann vile S
den i'Iund n^t^^i^^j. ^•^^^^^. *- -.-„- _^

.,

beklagte Dr. Magnes die IL-ltung dor Araber, da kein einziger von innen

ein /oi-t des Bedauerns über die vorgekommenen Untaten gefunden halte.

Merlcwürdigerweise erwälmto er selber, in der gleichen nodo, dass immer

wio^ior Fälle gemeldet worden seien, bei denen Arobor unter eigener Le-

bensgefahr Juden gerettet hatten. Es ist uns schleierhaft, wie er die.
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se beiden Tatsachen miteinander in Eir^klang l3rin?;en kann. Er und vie-

le andere haben ganz vergessen, dass von Anfang an dor Araber m die-

se^! ''ortkrieg der iu:^^^S^C?JJ'^^ ^^^^ ^d dass es in dem gev^elilten Voca-

bularium dor jüdischerTPresse keinen Ausdruck gibt, der nicht ^egen ihn

ver-?endet vmrden F;äre. Dass der Araber kein Pharisäer ist, ist v;ohl

nicht seine Schuld, aber, in unserein Zeitaltter der Propaganda sein

U... lack. FesFl:Teut auf alle lalle, dass alle ''orte des Friedens von

ElnsTIchen und grundieren Anklagen gegen die Araber begleitet und da-

durch entv;ertet v.'urden.

Aber auch diejenigen Friedensvorschläge, die von derartigen Bemerkungen

frei sind, haben nnr einen rein akademischen "-'ert» Denn in ihrer ei-

genen Bewegung repräsentieren alle diese Herren ja nicht einmal eine

Minorität.
'

Sie sind oie Ausnohinen. Die nahve Creistesrichtung der Zio-

nisten zeigte sich, als die ''Studenten, von denen man doch eine bessere

Sini3icht ervvorten sollte, die Ausprache von Dr. Magnes unterbrochen und

bei der Rede von Dr. Bergmaiin den Saal verliessen. Hit der Stimme

in der -Tüste, - in einer w'jste, in der die anderen Zionisten auf Beute

aus sind, - kann dor Araber nicht verhandeln* Soweit seine Propeganäa

ihin dazu verhelfen kann, besteht dor Zionist auf seinem Pfund lebendi-

gen Fleisches, - und ^A/er versucht, ihm die dimpelste Vernunft beizu-
bringen, gilt als Defaitist*

So hoch v?ir die guten Absichton der Priedens7älligen schätzen, - ihre

Tc'.l.tik können v^ir nicht gutheissent v^c^lirschoinlich verachten sie die-

Taktik überhaupt und darum korMon v;ir zu keinem Frieden* V/ir haben
schon davon gesprochen, dass Dr. Eii^teins Friedenserklärung mit der

Verurteilung des Grossmufti begann. Aber trotz all der heftigen Bored-
samlceit, die gegen ihn entv;iokelt v;ird, ist der Grossmufti zufällig
xiirklich ein Filhrer, und so/-?ar ein Führer, dem man vertraut, vvas von den
Friedensanregern nicht behau;pr.ot v^erden kann, ^''ar es etv^a beabsichtigt,
über seinen Kopf hinv;eg Friodon zu schliessen, hielt man dies über-
haupt für durchführbar? '

^.U'* alles Heuchelei oder nur ein grober Irr-
tum? Soi^eit es sich um Dr. Kinstein handelt, nehmen v;ir lieber das

Letztere an. Verantviortlichc Mitglieder der Zionistischen S:-:ckutive

haben in ihren Depeschen hin3ic]itlich hei^orragender und anerkannter
arabischer Führer die v/orte "Ilörder" und "Vt:;rräter" gebraucht. Sin
Zionist, dor bereit war, das ''ort "Ilorder" zu mildern, zögerte nicht
bei dem Actcdruck "Verräter^'. Dies geschah vor einigen Tagen und ge-
meint ?;ar v^ahrscheinlich Llussa Kf'zim Pascha, der Präsident der Arabi-
schen S::ecutive. Sieht so der Beitrag zum Frieden aus, den die Zio-
nistische 5Lxecutive bietet, oder ninnt man an, der Araber hätte jedes
Gefühl der Selbstachtung verloren, ebenso vjie man zu glauben scheint,
dass ihn die Balfour-Deklaration nur sehr entfernt angeht?

Wir haben die Taktik der Idealisten und die allgemeine Goistesrichtung
der Zionisten gezeigt; es erübrigt sich, von den Revisionisten zu spre-
chen, die ganz offen dafür sind, den "Amalekiter'^ aufs Haupt zu schla-
gen als Opfer für den Gott dor Politik.

Die palästinens ischen Juden haben sich niemals ernsthaft bemüht, von den
Arabern verstanden zu v; erden. Tausende von Dollars wurden für zionis-
tis Gne Propaganda in Europa, und Amerika ausgegeben, aber kein einziges
B^cch., keine Broschüre ist erschienen, die bev^iese, dass man sich di-
rekt an die Araber zu v^enden versuchte. Verstehen heisst Verzeihen,
hoisst fast schon Lieben, aber die Zionisten verachten die Araber u:.d

haben nur alles getan, um die öffentliche Meinung Europas für sich zu
gev; innen; sie brauchen irmer ein Echo für ihre Rufe, für ihre hoh2en
Klagen. Sogar bei den verschiedenen Friedensaufrufen hat eine Zeitung,
die sich selbst Inmer als über dor Durchschnittsmeinung stehend be-
trachtet, mit A bsicht immer den Teil von Friodensreden und Artikeln
veröffentlicht, die dire!:t oder indirekt die Araber angreifen; für Ar-
tikel, die einen jüdischen S t^at, eine jüdische Herrschaft befürv^orten ^

hat aber das gleiche blatt freigeb'ig seihe Sralton zzur Verfügung ge-
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ötöHt. Unter diesen U.-otai-len sehen r.ir uns gesvjmif^en upg ganze

WeZksFC^cde als letztos Hliod e inGr_Proxa.- nda ^u betrachten, die

^thin sifit S.ropr, von C^en-ffi5'm5n3n ...hsicliton der ZioniDtcu zu

ühur^eG^enl'da^dt anparteii£.l:e K.nnor dor L..10 aagen können: "Von

So^toii der A-.-ol)er ist nichts unterno.7irr;en v;ord3n, vas za einer neuen

Sinschätaung der Situation miren fcönnte".

Dies ist tatsaächlich falsch
oinon l'^ricdcu nicht nr.r mit den

Die Arah£r viünnchen den Tr iec^^en, -

Juden, soadern mit der i^,anr:un 'elt.

die Araber
onen und

das Eucl: der

nen^ie sich 'dS.rauf berufen, daG^-alle Araber hinter ihnen stehen.

Su3a IL'^zim Pascha in Palästina und Dschc.-n.al Eff. n;asscini in Lcnaon

iTihH^i deutlich Fenui< auscesDrochen, vjas die Araher aollen, ar wie-

d'rheien es hie?! llfmn fein Irrtui auflcoinnen Icann: Go^tsgohiir^urc,2

-enähite Voll-svertrctor; :Qeo:3_Lujvi_.dj.2L.3Jai2ajacTerm^^ ^^''^''J?!"
Ä5rftri^h^~l^"HIi?^xsft'3rä L....;v-s und-strenge Sichtur^ ^^^"^ 5"-^:

Sondernden r^.ch iaa.ksen.u.,3h:.rigl:eit und Hiveau; Vorsorgemassnahnen,

dass der Pellache durch die Fol.onisation ji^xnt _beM£hteilif^.^2^^^
.

Bu'-'ohner. - Dies V/ären die tl3,cpt-our3.!ste. Aher die

stehen das8 die Zionisten -lachen, sie hätten durch die Ball cur-jekla-

?J?ion' effektiv ein Moncpol^:u:f alle ohen or;iähnten Punhte hekc^^.en

und dass sie dieses Moropoi Tür den Aufha'oiiihres ITctionalheims treuch-

ten. Die einzige Antv.ort, die die Araber darauf gehen können, ist na-

türlicherv-zeise die rord.cr^irs auf A'^fhehung der Balfour-Deklaration, ai«

?;elchö~"Dr-ensionen" rjBch vernünftigem Ermessen das von ihnen ^heahsicn-

tirte Hationalheira hahcn soll. Die Goschichto der Ji-'^en und cie_..ennt-

nis ihres Ci.arakters in der Gegen.^art lassen uns glauben, dass_sie_^&ns

Palästina für sich hahen_a-K:chten. ilr. Sidohotham hat einen derartigen

Gedanken gans olTen £:.us£GST.r6chen ^ind er hat durch das ".^alostino

Bulletin" weiteste Verhreitung gefunden. Der .>:aher aber kann augen-

blicklich nichts anderes tun, als sich in erster Linie von all dem

Sciiinutz zu reinigen, mit dem ihn die zionistische Propaganda be-.^orfen

hat. In zr^eitor Linie aber iruss er trachten, seine Sache airelct vor

das englische Publikum zubringen, vor die Sncili^nder, die Ihr. Side-

bothan mit seinem übergrossen T.dct "die Beciegor der Ai-aber"nennt,

die aber der i'jraber irancr noch als "oeine Verbündeten" ansieht.

M. R. f

J^0

Auf diesen Artikel des "Palastin" ist unseres Wissens von jüdischer

Soito überhaupt keine .A•,tv^rl_er folget , nicht oin^-nal in der Presse.

Die in vier PunktenTöriüli ertdn'Vorichläge VJurden ^^edor beachtet noch

mit Cregonvorschlägen beantv; ortet. Statt dessen greift eher die Propa-

ganda für einen J,..donstao.t in der zionistischen Prosce um sich. Ss

scheint, dass je unfähiger man sich
?^'''®i3^, ^^^^^^''^^'^^'r^l'^^

*^^^ gege-

benen Probleme, ums(
' '

'

""-'- '-•^ -•- "

Träumen nimmt . Ur.d _ -^ .
j. ^

durch Gegenpropaganda zur .'ehr setzen und dagogon protestieren, aass

sie künftig von den Juu.cn beherrscht Zierden sollen. Auf diesen Vor-

fähi»?er man sicn er/;eisT: z\xx ßuvJti-xoj-iiuii^, u-^x &^c^
eifriger man sine Zuflucht zu Phantast ischen^

zugleich beschimpft man die ;j\.:bor, v:eil sie sich

/
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V7urf antworten dann die s ionist ieohen "'ortfnliror ^anz entrüstet, dies
sei Vorleuirdang, der Zionis2:iu3 v;olle gar nicht herrschen otc#

Wohin soll diese köpf- iind 7.ielloGO; von nonuntanen iiffekten inspi-
riorte zionistische Politik eigenciioh führen? Il-t der DciiLzettel vom
iU-cßust 1929 nicht genügt? Br^i-^cht der Zionismus v;eitere, von anderer
Suite? ;7ir fürchten, das,3 sie nicht aushleihon v-^erden*

SILöSliDÜIT&SlI .jJS DSM LF.S^SIÜÜÜ'^irr

Wir v;eräen in dieser Rubrik ,jcv?eils k-orse Kitteilungen aus dem Leser-
kreise des Korr» Bl# voröffentliehen, die uns von ellgeiüeinem Interes-
se erscheinen, und auch gern Prc?.p,on boantv;orten^ die an uns gerichtet
v; erden*

1. Ini"Xc:raeliti3Chen Fr^iiiilionolatt ^' Ilamhujrg von 21 . Dezomher 1929
(also noch vor dem Öelegiertontag) finden v;ir folgenden Bericht aus
Beuthen :

In ver£;:angoner Uoche sprach Harr G-eorg Kareski-
Berlin üher die Situation im deutschen Zionismus
in Verbindung riit dem Delegiertentag in Jena, Er
bezeiclmote in klaren 'Torten die Denlcv^eise des
gesrinionpfindonden Juden und stellte ihr die ver-
öch\;oi*incna Tendenz der geg-env?artigen Leit^ong ge-
genüTD^-^ra . *»/.n seine mit starkem Beifall aufgononi-
imiioii iwr.sführun^:en knüpfte sich eine interessante
Ausspr<^.chu, in v^elcher R^A. Dr*

*

'eissma-nn, Arnold
VTiener uiid Leopold G-old das V/ort ergriffen. Die
Fordere ::

die

I e -._->•, -,

-

^c; '';Dej:_Arahc;r solle nicht gedach t v;erden"
±^1}:^:!^':^^.^'^1J¥^^ jungest golegent licli

~'

für dciw '.5> e£':if 1;ju:_rj:j*^^^ aufstellte, sei Ranz vor-
sügl ioh imd^mt'X'j^e den V""erhandluAQ:en in Jena als
Leititort *^I2'L*^.S^^^'£^-^''"Ji^ Der Vortragsabend
vmr auoii iür die niGhfzionistisch organisierten
Gemeindoniitglieder anregend und genussreich.

Der Btjricht spricht für sich seiter*

2. Einer unserer Freunde überr-ondet uns nachstehenden Ausschnitt aus
einer Korrespondenz von Fritz Lov;enstein^ Jerusalem, Vielehe in der
Neuen Zürcher Zeitung vom ?• Dezember 1929 erschienen ist:

In2v;ischen sind inoffizielle Bemühungen vorhan-
den^ um die Brücke zu einer V ers t andigung zu fin-
den. Ec ist klar, dess die in der Offeritlichke it
vortrcteno arabische Plattform: Aufhebung der
Batfour-Deklaration, palästinensioChes Parlament,
Unterstellung der jüdischen Einvianderung unter
die x':.ufsieht dieses Parlaments, das natürlich ei-
ne arabische Mehrheit haben vrarde, keine Lösung
darstellt. Ebenso ^/^enig kann die Lösung darin
gesehen werden, dass die Politik der B^lfour-
Erklärung mit grösserer E:iergie als bisher fort-
geführt V5ird, ohne dass den arabischen v^ünschen
auf Entv;icklung einer nationalen Regierung ir-
gendwie fiochnmig getragen Trjird. Es fragt sich
heute, ob eine Lösung gefunden v;orden kann, die
den ;.rabern eine allmähliche Verwirklichung ih-
rer l/ünscbe gewährt, zugleich aber Crarantie da-
für bietet, dass die Politik des jüdischen ITatio-
nalheims fortgeführt ;^ erden kann. In der letzten

)
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Zoit mähren sich die ..nseichen dafür, äass ein

solchor vT9g zvmr mühselig sein wird, aher doch

rKwiiche^vrjise fi,efna'\en T^jerden kam.- Freilich

S.'oihnar;n,lleS Zukanftsmusik, solanf'e der gegan-

vjärti.-e Z'osta-^d d^r Un.'sicherheit anhält und der

nrabische -TirtGChaftsboyliott v;eitergenüirt wird.

rS in einer Atmosphäre relativer Beruhigong kann

ein Friedonsgaspräch möglich werden.

-4. ^=v,« n.s-r-r -n- L^^wf^nstcin die gleichen vernünf-
S3 wäre hegrussensv;ert, vienn Jürr D-

. -^^"^^V^-^'^ _-,-,^^ nAutlichlceit
tigen und gemässigten r^nsichten auch andexTJt^'it m aller Deutiicmcen:

vertreten vjollte.

u T- v^-t-incifi in TpI .vvivj. Darühor berichtet man
3, Im Dezember sprach J.ibotinski m lex ...v/xv^.

uns folgendes:

"T'Ian hatte mit grosser Spannur^ das erste xluf-

tieten Jabotinskis nach den Unruhen erwartet.

J. sprach in einer riesigen Versammlung
iJJ

Beth

im '5'Der"LI'i3av«enu
tt Es -i^aren vielleicht 4000

Menschen geicoimnen. Der Vortrag dauerte zweiund-

eiri alb stunden und brachte für Freunde und Geg-

ner'gleichermassen eine Enttäuschung. Es ';Urde

kein naues V/ort gesagt und das Ganze wer eigentlich

riäts als eine Kandidatenrede für die E:cekative.

Ss Publikum, das mit hochs<^spannten Erwartungen

^ekoim^anwar hlieb kalt; es gab keine Ovationen,

keine P.'3g3isterung. In Palästina glaubt man eben

heute nicht mehr so glatt wie früher, dass das

Allheilmittel für alle Schmerzen darin besteht,
,

cen Judonotaat zu verlangen. Viele sind auch mü-

de und /--^gan es nicht gerne, dass man ihnen im

einzel'^^-i ausmalt, es könne keine jüdisch -arabi-

sche 73r3täxidigung geben. U-d auch gegen die

eroben ^-c^na^^icholeion für den Jischuw stmrpft man

nach oxiö nach ab. Für mich war dieses Misslin-

ier de3 Vortrags eine gevässe Überraschung. Ich

hatte eine grcsse }3ögeisterung des Volkes envar-

tet. Und die Polizei anscheinend euch. Denn es

war ein grosses .Aufgebot von Schutzleuten da, das

3iit eiserner Faust Ordnung hielt."

RLDAKTION: LEIGH COKN, B-JILIN V/.15, MEILROTTüSTR^ 4
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Lieber Robert,

-»•ch danke Jir fuer die jvopie Deines Briefes an Felix
Rosenblueth vom 8. da., di«» ich Hans und Bonne gezeigt habe.

«»as Du an Felix Rosenblueth sbhreibst, ist alles richtig,
nur hat leider Felix Rosenblueth in London wenig Kompetenz und noch sel-
tener Gelegenheit

, seine politische «v^einung darzulegen und durchzusetzen,
ich glaube, er ist nach Jena gefahren, um wieder einmal Gelegenheit zuhaben, wenn auch in groesserem -reise, mit Weizmann zusammen ueber die
politischen Hauptfragen zur Ausspruche zu kommen. uenn in London kommtman nicht dazu »solche ^theretischen -espraeche zu fuehren. ^^an muss ei-nen Anlass haben. Jetzt *ird allerdings das ii,intreffen der arabischenDelegation bald zur positiven Stellungnahme zwingen, in sich ist estragisch, dass gerade jetzt Weizmann nach Amerika fahren muss, weil esdie finanzielle Lage erfordert, «feizmanns platz waere jetzt sicherlich ^hj^xn London, denn das Paar zvaplansky-Brodetzky wird der aituatio^ nicW ge- iru^JitMl^^wachsen sein, weil sie sich gegenseitig ueberkompenaieren. ^ ^K-^^7

He soll Rosenblueth die Einstdllung der verleumdun«8-

^?/S"* ^^T "^^e r"^ ^^*^°° erzielen: Er muesste doch in erster Rei-

^L^A^J^'^i ^""^"^^^ •*" Schwenkung vorzunehmen. V/enn Du nicht im

dl^tifrJ«« M %^*"^" ^°" '"^ Sinnlosigkeit seiner durch i^sstrauen

rfin o!ri ? -^'^«^"""f
zurueckzubringen

, wie soll es Rosenblueth tun,der selbst sehr weitgehende üinschraenkungen macht, die nicht nur dielaktik, sondern auch die Grundhaltung betreffend Ich bin etwas iresDannt

int«r«?^h+ ;
^"

'°i^^^"'
^^"^ darueber von ^elix Rosenblueth dauernd

zu vllt «+ Tu* °^TI ^°^ '^^^"^ "^^^«' <^"« «^ ^"<^h nur von .allzu Fall etwas erfahren wird,

sehr richtig ist es, dass vu Rosenblueth vorschlaegst, denHaolam etwas unter Kontrolle zu nehmen,
Judaea, wenn auch nicht im selben i^sa.

Dasselbe gilt auch fuer iMew
Du solltest bei naechter (iele-

_ — _«

10000— VI -.199«



KEREN HAYESOD LTD. n"V2 "TlO^'n pp
PAQE .mny

genheit, nenn i einer dieser Zeitungen wieder etwas erscheint, was zum

Himmel schreit, einmal^ eine Breit seit Attacke gegen diese beiden rilaet-

ter vornehmen und glatt aussprechen, dass es schade ist um das Geld, das

die Executive auf sie verwendet»

Anbei, zu Deiner privaten Information, xvopie meines

Briefes an Betty 'rankensteint

Einl* MA^ t. ^ va^ ^< f^"-^
-^ ^'^•

IIu/^aj^ /*-*.
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76 H^ K
Begegnung mit dem greisen Goettie

In den vergangenen Wochen hatte ich eine Unterhaltung mit

einem trefflichen, tief religiösen und in seinem Fache hervor-

ragenden Manne in den besten schöpferischen Jahren. Ganz
zufällig kam das Gespräch auf Goethe, wobei ich im Hinblick

auf den vom Artemis-Verlag in Zürich herausgegebenen Kalen-

der «Mit Goethe durch das Jahr» die Bemerkung machte, Goethe

sei sozusagen ein Berater in allen Lebenslagen. Wie er selbst

ja vom Dichter gesagt hat, die Elemente der sittlichen Welt
seien in seiner Natur innerlichst verborgen und hätten sich nur

aus ihnen nach und nach zu entwickeln, dass ihm nichts in der

Welt zum Anschauen komme, was er nicht vorher in der Ahnung
gehabt. Mein Gesprächspartner meinte seinerseits, Goethes

Prosa sei doch reichlich spröde und der moderne Mensch müsse
sich reichlich Mühe geben, um sich durch die arabeske Schreib-

weise vor allem des alten Goethe durchzuwinden. Am Ende ge-

winne er doch kaum mehr als einige Aphorismen, die kein ge-

schlossenes Leitbild abgäben.

Dieses Gespräch veranlasste mich, das ausgesprochenste Stück

Goethescher Altersprosa, seinen Roman «Wilhelm Mei^ter^

Wanderjahre oder die Entsage7iden», jenes schwer zugängliche

und geheimnisvolle Werk, zur Hand zu nehmen, an dem Goethe

von seinem 76. bis zu seinem 80. Lebensjahre gearbeitet hat.

In meiner Jugend hatte ich diesen Roman gelesen, einfach weil

es ein Stück deutscher Bildung bedeutete, das Werk zu kennen.

Dass ich mir ihn zu jener Zeit zu eigen gemacht hätte, wage
ich nicht zu behaupten. Ich muss im Gegenteil gestehen, dass

er mir reichlich langatmig, um nicht zu sagen langweilig er-

schien. Wie anders jetzt, da ich auch das Alter erreicht habe,

in dem Goethe dieses Lehrstück verfasst hat. Erst jetzt habe ich

entdeckt, welches Weisheitsgut darin verborgen liegt und wie
vieles, was man heute als moderne Denkenserrungenschaft be-

trachtet, dort schon vorweggenommen ist. Goethe hatte sicher

recht, wenn er in seinen Maximen und Reflexionen, in denen er

so manchem Missmut Ausdruck gab, den ihm insbesondere die

Leute des «Jungen Deutschland» verursachten, den Satz prägte:

«Der Alte verliert eines der grössten Menschenrechte, er wird
nicht mehr von seinesgleichen beurteilt».

Bei meiner Alterslektüre der «Wanderjahre» habe ich nun vie-

les auch in einem ganz anderen Lichte gesehen wie in meiner
Jugend, und Passagen, über die ich früher eilig hinweggelesen
habe, finde ich nun von tiefer Bedeutung für mein eigenes Da-
sein. Damit komme ich zu dem Punkte, der mich veranlasst,

diese Betrachtung gerade an dieser Stelle zu veröffentlichen.

Im zweiten Kapitel des zweiten Buchs der «Wanderjahre» lässt

GoeÜiii-dßn Ältesten der Anstalt, der Meister seinen Sohn Felix

zur Erziehung zu übergeben im Begriffe ist, die folgenden
Ausführungen machen, die, wenn sie im deutschen Volke nicht
vergessen worden wären, manches Unheil hätten verhüten kön-

nen:

«Vor dem ethnischen Richterstuhle des Gottes der V()lker wird
nicht gefragt, ob es die beste, die vortrefflichste Nation sei,

sondern nur, ob sie dauere, ob sie sich erhalten habe. Das israe-

litische Volk hat niemals viel getaugt, wie es ihm seine An-
führer, Richter, Vorsteher, Propheten tausendmal vorgeworfen
haben. Es besitzt wenig Tugenden und die meisten Fehler an-
derer Völker. Aber an Selbständigkeit, Festigkeit, Tapferkeit,
und wenn das alles nicht mehr gilt, an Zähigkeit sucht es seines-

gleichen. Es ist das beharrlichste Volk der Erde, es ist, es war,
es wird sein, um den Gottesnamen durch alle Zeiten zu ver-

/ herrlichen. Wir haben es daher nur als Musterbild aufgestellt,

als Hauptbild, dem die anderen nur zum Rahmen dienen.» Und
an einer kurz darauf folgenden Stelle belehrt der Älteste Wil-
helm Meister: «Noch einen Vorteil der israelitischen Religion

muss ich hier erwähnen: dass sie ihren Gott in keiner Gestalt

verkörpert . . .»

Goethe hat in seinem langen Leben manches unfreundliche Wort
über die Juden gesagt und geschrieben. Um so mehr lohnt es

sich, die Aufmerksamkeit darauf zu lenken, dass er gerade in

seinem Altersroman, in dem er mehr als an irgendeiner an-

deren Stelle eine gewisse systematische Zusammenfassung
seiner Gedanken und P]rfahrungen zu geben sich bemüht, eine

so abgeklärte, wirklichkeitsnahe und die zukünftige Entwick-
lung vorausschauende Charakterisierung der wesentlichen Ele-

mente jüdischer Existenz gegeben hat.

Es ist nicht meine Absicht, hier eine Apologie des Alters zu
verfechten. Das wäre gerade in der heutigen Zeit nicht ratsam,
in der die Jugend so gern dem Baccalaureuswoii: nachlebt: «Hat
einer dreissig Jahre erst vorüber, so ist er schon so gut wie tot».

Und doch gilt es auch das Mephistowort zu bedenken, das den
ganzen Bereich des Humanistischen in sich schliesst: «Wer
kann was Dummes, wer was Kluges denken, das nicht die Vor-
welt schon gedacht».

Die Wirklichkeit produziert zwar bei immer wechselnden Kulis-

sen, die zumeist aus dem gestaltenden Drang der Jugend ent-

wickelt werden, immer neue Erlebnisformen, die sich daraus
ergeben, dass cogifare auch dubifare bedeutet, dass das Denken
den Zweifel in sich schliesst. Gerade Wilhelm Meisters Wander-
jahre bestätigen, dass es sich lohnt, im Alterswerk bedeutender
Menschen nach der verwandelnden Dialektik im menschlichen
Sein zu suchen, um seinem Geheimnis nahezukommen.

Dr. Hinjo Marx, Basel

Hel«a Müller. Der Gewalt entronnen. Diana Verlag, Zürich.

Es handelt sich um eine junge Autorin, die diesen Gegenwartsroman ver-

fasst hat; die Jugend der Verfasserin spürt man fast auf jeder Seite. vSie

meistert das psychologische Material, die grosse historische Aufgabe, die

sie sich gestellt hat, nin unvollkommen, denn ihre Dialoge sind konstruiert

und unlebendig, die verschiedenen Typen heben sich kaum voneinander
ab. Helga Müller weiss zwar spannend /u er/iihlen, aber ihre Figuren
sprechen nicht die eigene Sprache, sondern die umständliche und kon-
struierte Sprache der Autorin. Es ist schade, dass die phantasiereiche
Autorin keinen Mitarbeiter hatte, der sie auf die Unebenheiten ihres Stiles,

ihre hölzernen Dialoge aufmerksam machte und das ganze Buch straffer

gestaltete. — Die Handlung des Romans beginnt in einer kleinen Stadt

der Mark Brandenburg im Frühjahr 1945. Fin junges Mädchen erlebt den
grausamen /usaniFiienbruch ihrer wohlbehüteten Welt auf dem Gut ihrer

Eltern, die sie kurz hintereinander verliert. Sie selbst entgeht dem gleichen

Schicksal im letzten Augenblick durch das Erscheinen eines russischen

Eliegermajors. Zwischen den beiden entsteht eine Zuneigung, die jedoch
beendet scheint, als die Staffel des Majors nach Berlin verlegt wird. Hier
kommt Major Sergej in den Kreis zweier Schwestern, der resoluten Schau-
spielerin Claudia und ihrer gelähmten Schwester, der Malerin Martina.
Zu beiden Erauen fühlt er sich hingezogen. Bald jedoch wird er nach
Moskau zurückversetzt und nimmt seine frühere Tätigkeit als Arzt in der
Universitätsklinik von Moskau wieder auf. Durch die Machenschaften des

linientreuen Leiters der Klinik gerät er in Gewissenskonflikte und flieht

nach dem Westen. Nach zehnjähriger Abwesenheit findet er seine ehe-

maligen Freunde wieder und beginnt mit ihnen ein neues Leben. — Die
Autorin hat sich grosse Mühe gegeben, die verschiedenen Situationen ihrer

Romanfiguren anschaulich zu schildern und Selbsterlebtes nachzugestalten.

Wenn ihr das auch nicht ganz gelungen ist und viele Banalitäten die

Schilderung beeinträchtigen, so möchte man doch hoffen, dass Helga Mül;

1er sich zu einer guten Romanschriftstellerin entwickeln wird.

Gertrud IsoU
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Americas Rache ist perfect, sie haben das Empire zerstört um ihr eiprenes
zu errichten, jetzt richten sich ihre Angriffe gegen das Commonwealth.

Indem man Britain in den Common Market zwinprt, zerstört man das Commonwealth.
Britain soll gefälligst sich zufrieden geben mit dem was Mr. Kennedy in
seiner Rede vor dem Londoner Araeric. Embassy Staff genannt hat '»th'is pretty
little Island", d.h. als europäischer Kleinstaat ohne Einfluss in der
Welt. Daher muss auch der r^terling Block zerstört werden, daher wird
Sterling angegriffen, englische Pariere fallen, und der Rest des Commonw.
wird auf die amerikanische Seite gezwungen. US tritt das Erbe der vVeltmacht
an.

In England gibt es leider keinen Staatsmann, der dieser Konstellation
gewachsen wäre. England kann dem Druck, sich der Europäischen Community
- mit Vorherrschaft Frankreichs - xm anzuschliessen, nicht wiederstehen,
da es sonst wirtschaftlich ruiniert wird. Es kann höchstens hoffen, ein
neues Belgien zu werden. Es könnte sich vielleicht retten unter einem
Diktator, der auch das eigene Volk zum Arbeiten zwingt. Aber dazu sind
die Engländer zu müde. Das Volk will welfare, ohne zu arbeiten. Höhere
Löhne ohne Mehrarbeit, und ohne Steigerung der Produktivität. Das ist der
Hauptgrund des Niederganges.

11.6. 1961

J
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Schriften zur geistigen Situation unserer Zeit

Von Kiigcn Hohler 10 Jl. 6^
Den r}i<likMl>ton Ausdruck unscros Zeit^oistos

l»il<lot dir ncno Selirii't des Am('rikanoi?^Tr££//rr

Kaufmann iiljor «Roligfion und Pliilosopliie»

TTicIien IDüü, VorlHg: Szczensny). In ihrom

ALittclpunkt stolit pigrenartigonveise das Thrnia, das

in den lelzton Monaten eine immer größere Aktua-
lililt erlanprt, Iiat, nämlich das Verhältnis^ der Knt-

mythologisiening der Hihel zur Existenzpliiloso-

phie sowie die Holle des Symbols in der Religion.

Seiner Meinung na<'h entmytliologisiert jeder

Theologe, wenn er^ die Text<} benutzt, um daraus
eine ^foral oder eine Vorstellung von (lott, von
der Sehöpt'ung oder der Aul'erstehung abzuleiten,

die nicht mythisch sein soll. Wenn aber Hultmann
erklärt: «Martin Heideggers existentielle Analyse
des Seins des AFenschen erscheint durclinus als eine

profane pliilosophische Vei-sion der Sicht des

Xeuen Tt^^taraents», so widerspricht iiim Kauf-
mann mit dem Hinweis darauf. Bultniann treffe

eine mehr oder minder vorgängig bestinuntc Aus-

wahl der biblischen Gedankenwelt und lasse ent-

s<4ieid(Mule Aussagen (vor allem diejenigen ülx^r

die Hc'ille) ganz unter den Tisch fallen. Es gebe

nämlicli nicht bloß eine Siclit des Neuen Testa-

mente», sondern vi(*le. Hultmann stelle seine über-

ragenden wissenscliaftlichen Fähigkeiten in den

Dienst der Apologetik. Wa,s die Christenheit zu-

sanunrnludU^, sei deshalb nicht die T^esaii Bult-

rnanns, somlern die Sammlung dessen, was dieser

Mythen neniu' die allerdings sehr verschieden aus-

gelegt werden. Die Berufung auf I^ultniann hebe

also we(l(^r die Viebleut igkeit der Schrift noch die-

jenige der I]xeg(\se oder lleideggei's selbst auf.

Darum wirft er gerade der Bultinannsc.hen Kich-

tung Unwahrhaft igkeit vor. Im Anschluß daran
sucht er nachzuweisen, daß alle christliclien Grund-
hegriife, wie Gott, Liebe oder aiiclere Dogmen,
ihrem Wesen riach vieldeutig sind.

Gegenüber Till ich erjiebt er äbidiclie Einwände
und hält, dessen Begriff vom Symbol ebenfalls für

>ie{(ieutig. Ks entgeht ilun dabei, daß divj mfistcn

Psychologen in der Vieldeutigkeit des Symbols
ein Wesensmerkmal erblicken. Welches die positive

Grundanffassung Kaufmanns ist, läßt .sich seliwer

bestimmen, weil sein W^erk eine Sammlung län-

gerer Aphorismen ist. Dit^ erlaubt ihm, gegensätz-

liche Aussagen zu machen und sich selbst «frei-

bleibend» zu erhalten. Da er die Religion als

«autoritäre Dichtung» bezeichnet, so verschreibt er

sich offenbar einer ästhetischen Ijebensau ffassung
als «mensonge de TaT-t» im Sinne von Fr. Paulhan.

Wenn er aber am Schlufi festhält: «Alles an der

Religion, wa.s der Kritik nicht standhält, ist für

uns ohne Wahrheit», so beweist er, daß er trotz

aller «Vernunft» Theologe geblieben ist und daß
er selbst das Postulat einer «Psychologie der

Wahrheit», das er aufstellt, nicht realisiert hat.

Sonst hätte er erkennen müssen, daß die «Ver-
nunft» der gleichen Kritik der Vieldeutigkeit aus-

gesetzt ist und daß man mit «kritischem Denken»
allein höchst<^ns Schriftstelh^r sein, aber nicht leben

kann, wenn man alles andere als «Gützendienst»

nuffnßl.

Mit dem gleichen Problemkreis von Glauben
und Wissen beschäftigt sich //. Rcvcrdin in seiner

Schrift «Tx^s exigences de la vie de l'esprit»

( Neuenbürg lOOG, La Baconniere). A ber welcher
Ijjn)(|M'>^<'l'i<'<l iti der Behandlung! W^ährend für den
(^bcn besprochenen Autor die l*hilosophie ein Sj^iel

ist und er selber nirgends die religiiise Erfahrung
bezeugt, die er bei einem Theologen vermißt, ist

für Heverdin diese AuseinandeiNetzung das Zen-
tnim seines Lebens, die dessen Richtung bestimmt
hat, wie die Einleitung von S. Gnprnebin zeijrt. Es
ist ein Abenteuer des Geistes, das der Autor in

dieser Entwicklung und Zusammenfassung seiner

Gedaidcen beschreibt. Ausgehend von der I^cligions-

psychologie, analysiert er zunächst djis Buch von
\V. James über «The Varieties of Rclig(M)us Kx-
perience». Da aber seiner ^Nfeinung nach die

Psychologie keine Antwort auf die Ernge nach der
Wirklichk(Mt der religi(»s('n Erfahning gehen kann,
wird er in die Philosophie hineingeworfen und be-

faßt sich mit sämtlichen Geisteswissenschaften.

Weil aber diese sich für d(Mi Einzelnen als unaus-
scln'ipfbar ei'>\eisen und die wissenschaftliche

Wahrheit nicht da.s Ganze der menschlichen Exi-
stenz ausmacht, si(»ht er si<h gezwungen, eine Aus-
wahl zu treffen und sich mit der erkenntnis-

theoretischen LTnterscheidung zwischen Tat.sache

und Wert sowie zwischen Tatsache und Recht zu
i)efassen, die er unter dem Gegensatz von Ti'rtum

und AVahrlieit sowie von B(>se und Gut auf das
rolicri(>se Gebiet überträgt.

Das Schlußkapitel des Buches befaßt sich im
rj runde mit dem Problem der Entmythologisiemng,
ohne daß djis Wort erwähnt wird. Rcverdin geht
praktisch noch weiter als Bultmann, indem er sie

als pädagogische Maßnahme des Religionsunter-

richts fordert und immer wieder den Anteil des

Arenschlichen in der Religion betont-. Trotz der
Ablehnung des Dogmatismus und der Vieldeutig-

keit des Evangeliums infolge der Existenz der ver-

schiedenen Typen von Menschen bekennt er sicli zu

einem persönlichen Glauben der «Anbetung Gottes

im (ieist und in der Wahrheit», den die wissen
schaftlichen Erkenntnisse nicht stören können.

Die drei folgenden Schriften ^iiul Teil einer
Sammlung, die unter dem Titel «Ijas Bild jjes^

Alenschen iij_der W\issejis<'haft>> von W. J. Revers
T'*^aTz])urg] herausgegeben wird und die moderne
Problematik auf dcMU W^cge d(^ anthropologischen
Selbstvei-stäiulnisses anzugchen sucht. Die drei

ersten l^ände stellen in ihrer (Jegensätzlichkeit die
forts<hreitende Wandlung dieses Menschenbilds
dar.

D(T ei-ste Autor, der Psychiater Vivtar KniH
von (ieb.sfUte i, bildet mit siMuer Schrift «Imago
hominis» gewis.serniaßen (\vn Ausgangsj)unkt der
Bewegung. Ihm ist es noch — als ungefährem
Zeitgenossen und Aidiänger der Ereudschcm l\le-

th o<le — gelungen, di(> Welle <lcr Kntchristianisie-

rung und des «dämonischen Dranges, das ineta-

biologische und mela psychologische Hcri-schnfts-

und Eührungszentrum der Seele — dvr Pei*son —
in sich zu entthronen», seitens di^r Psvchoamdvsel
in das anthropologische Bild der katholischen
Kirche umzubiegen. Eür ihn charakterisiert sich

nämlich die heutige Zeit durch den epidemi.schen

Einbruch der Angst, der durch die Autonomic-
b(?wegung der Primitivperson entstanden ist und
(Muo Depotenzierung d(*r geisten Eühmngszentren
der PcrsjMilichkeit zur Eolge hatt^. Diese hängen
nb von der Unver*sehrth(Mt der m(Mis<'hli<'licn

(iruti<lakt(» des waln-en ^fenschen, vom Glauben d(»r

Hoffnung und der Liebe des Menschen, der in

seinem göttlichen Existenzgrunde ndit.

Aus dieser vonviegend ethisch orientiertx^n

Grundhaltung heraus sieht Qebsattel die zentrale

Aufgabe der Psychotherapie im Aufbau dieser

Führungspotenz auf dem Weg der «Entscheidung»
im Sinjie_der Exist ('nzphih>sophie. Soweit es sieli

um den Aufbau des Ichbewußtseins handelt, wird
man ihm voll zustimmen k<»nnen. Aber das Ich-

bewußtsein ist in der heutijren Welt sogar hyper-
trophisch entwickelt. Es fiilirt jedoch als solches

nicht zur Liebe, sondern /,ur Aggression. Es
schafft in seinc^ni Bewußtsein einen angstfreien
Raum. «Aber ist die Angst außerhalb dieses

Raumes nicht um so dunkler?» fragt mit Recht
H. Burkhardt, der nachher besprochene Autor.
Doch in diesem dunklen, primären Raum west das
Religiöse, im sekundären Ichl)ewußt,sein nur das
Ethische und Dogmatische, das Jenes frühzeitig

verdrängte, weil man Gott mit dem abstrakten
Geist identifiziert hat. Danun ist die Angst im
kirchlichen Christentum w^eit verbreitet. Die Angst
wird sogar von gewissen Kreisen des Klenis be-
wußt gefr>rdert. Die Eolge ist — wie de Greef
nachgewiesen hat — gerade die Erhaltung der
Primitivperson und die Unfähigkeit zur Triebe.

Gebsattel ist von einem tiefen IVfißtrauen gegen-
über dem sogenannten TTnbewußten erfüllt. Eür
ihn ist es in seiner dualistischen Tsolienuig das
«Chaos». Kr weiß nicht — wie H. Burkhardt es

ausdrückt — , «daß das Drohende und TTelfende
aus dei-selben otTenen W>lt kommen».

Mit dieser Bevorzugung des rational Ethischen
hängt; nun auch die entgegengesetzte Beurtnilnnsi
\on^J[jVeii(l_jand Jung durch Gebsattel zusammen.
ölischon die Auffa.ssungen beider ursprünglich
aus dem gleichen Zeitgeist des Naturalismus her-

vorgegangen sind. Dies stellt er ebenfalls fest:

«Ereiid und Jung sind zwar geniale Psychologen,
aber nur mäßige Philosophen», weil sie von einem
häretischen Rieht bild der menschlichen Existenz
ausgehen, lieber Ereud sind in dem P.uch aber
zwei ganz widei-sprüchliche Urteile enthalten: er

ist einerseits Vortreter jenes dämonischen Dranges,
das metahiologische Herrschaftszentnun der Seele

zu entthronen, anderscit^s wird ihm der Uebergang
zur anthrr>pologischen Betrachtung vindiziert. Da-
durch wird er ganz willkürlich gegenüber Jung
erhohen. W\ährend nach Gebsattels Meinung Ereud,
der Atheist, «erst im Kommen ist», weil er in ihm
die Kombination von Selbstübenvindung und ratio-

nalem Erkenntnisstreben bewundert, betrachtGt er

Jung als «anlagemäßig religicisen i\renschen, aber
wir sehen ihn ohne Verbindung mit Gott». Tx^tzt-

lich sieht er zwischen dem Standpunkt Jungs und
dem seinigen den aJUm_Xieg^sat^z_yon Heidenturn
und Christentum — eigenartigerweise'abor distan-

ziert er sieh nicht in entspi-ediender Weise von
der Auffassung Ereuds. Sollte man nicht langsam
anerkennen, daß dieser Gegensatz überholt ist,

seitdem wir wissen, wie viele «heidnische» Elemente
im ClyMMentur^^ und daß die Unter-
seheidung~~aus deT^Aggression und nicht aus der

Liebe geboren ist. Wenn Gebsattel hinzufügt, daß
es Menschen gibt, die «durchatis berechtigterweisc
sich ,,Christen" nennen», «die aber hciehst auf-

fallenderweise in der Praxis ihres privaten Alltags-

lebens einem existentiellen Niliilismus erliegen»,!

so wird man im Sinne der christlichen ^fystikerl

sagen dürfen, daß es sich hier nur noch um Namen]
dreht.

Das Buch von Gcbsattel ist sehr lesenswert.

Es enthält neben mehreren Abschnitten über die

ärztliche Hilfe des Psychotherapeuten beachteas-
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«19 14»
Gedanken über 1914

Von Golo Mann

Im WioiuT Ilocres-^Iuseum, das von der viel-

Imndort.jährio^en europäisch weiträumigen Glorie
der Ha})sburg:er Monarchie einen jErewaltigren Ein-
druck gribt, ist ein Saal dem Ereiiarnis #^on Sarajewo
gewidmet. Man sieiit dort das Automobil des Erz-
lierzof^s, riesen^rroß, schutzlos-offen, wunderlich ge-

formt, mit den Kugeleinschlägen; den blutbefleck-

ten Generalsrock; das Menü, das es am Abend im
KonaJv hätte geben sollen, samt der angesetzten
Festmusik, die nie gespielt wurde; die Photo-

graphien von unmittelbar vorher und unmittel})ar

danach ; die ei*sten Telegramme und Berichte. «Da
werden wir heut nocli ein paar Kugerln kriegen»,

hat Franz Ferdinand gesagt, bevor er mit seiner

Frau den Wagen bestieg. Aber welche Worte die

beiden tiullich Getroffenen noch mumielnd wech-
selten, letzte Liebesworte vielleicht, wird keiner je

erfahren . . . Dem Besucher, der arglos den «Sara-
jewo-Saal> Ix'tritt, teilt bald sich eine ernste, nach-

denkliclie Stinunung mit; in keinem anderen Raum
verweilt er so lange. Wenn er auch sonst um
«Geschiclite» sich wenig kümmeii, von wai5 diese

tragischen Ueberbleibsel sprechen, was da angefan-
gen hat, das weiß er.

Was da angefangen liat. Aber fängt der Strom
der Geschichte nicht überall an, fließt er nicht

überall weiter"? Waren die Dinge, die 1914 «an-

fingen», nicht, wirklich oder doch potentiell, schon
vorher da? Der Logiker wird sagen: um dem Wort
«Anfang» für das Jalir 1914 einen gena^uen Sinn
zu geben, müßte man zeigen kiwinen, was, später-
hin, oluie den Krieg von 1914 nicht gekommen
wäre, müßte man seine verursachende Macht prä-
zisieren können. Eine leichte Denkaufgabe ist das
nicht. Um das bloße Tiefülil, wonach wir heute
noch in einer Ej)orlie leben, die 1914 be<rnnn, zur
rationalen Jicliauptung zu uui/lieu, müßte man
Kräfte, Kcmtlikte, Lebensstile nennen kiWinen, die

damals zuerst ei-scbiencn und heute noch mit
uns sind. Will man es aber beim (lefühl lassen,

so braucht man nur die Leute zu befragen; und
da wird nuin, je nach dem Alter der Befragten,
sehr verschiedene Antworten bekommen.

Der Schreiber dieser Z(Mlen ging zur Schule,

als der Deutsch-Franz(>sische Krieg von 1870 so
lange her war wie der Krieg von 1914 heute. Xun,
Sedan, Napoleon HL, die Commune schienen mir
völlig fremd und historisch, das war meine Epoche
niclit. Wohl lebten noch Veteranen von 1870, ein-

mal wurde mir ein alter Herr gezeigt, der die be-

rühmte Attacke von Gi-avelotte sollte mitgeritten

haben; Clemenceau, wußte ich, war in den Tagen
der Commune Maire einer Section von Paris ge-

w *sicu. Wie er <h<s p.ber efgeutlich gemacht hatte,

wie und wann er aus einem Geschichtsbuch in die

Gegenwart tiat, in der er noch agierte, das war
mir ein Rätsel (und ist es im (irund inuner ge-

blieben). — Yu\ 1870 hat man wohl ähnlich über
die Napoleonischen Kriege empfunden. Au«h da

war es noch nicht allzu lang her, daß die letzten

Anführer jener sagenhaften Vorzeit gestorben

waren, Lord Wellington zum Beispiel; auch da

ga.b es noch Veteranen von Anno 1813.

Eine Dreizehner Landwehrfahne

Der Alte von Bredow trug . .

.

(Fontane, «Adelig Begräbnis»)

Wir Aelteren tun gut daran, solche Berech-

nungen und Vergleiche anzustellen, wenn wir
wissen wollen, wie die Jungen zum Eisten AVelt-

krit^g stehen.

Im Augenblick gibt es noch zwei führende

Politiker, die Kriegsteilnehmer von 1914 sind:

de Gaulle und Tito; dazu einige im Ruhestand,

Churchill, Eisenhower, Truman und einige fast

schon Vergessene, Eden, Brüning, Daladier und so

fort. Die große Schar schwindet allmählich dahin,

wer noch kein Greis ist, wird alt. Die einst so

leidenschaftlich geführte Diskussion um die Schuld
am Krieg, im Krieg und am Frieden ist ruhig aus-

gewogenen Darstellungen gewichen. Die Photo-

graphien der jungen Freiwilligen wirken blaß und
fremd wie aus einem anderen Jahi'hundeit ; ver-

gilbt ist die Trauer.

Wie andei*s, a.ls erst die Hälfte dieser fünfzig
Jahre um war! Wie waren die Hitler und IVIusso-

lini und Stalin, die Churchill und Franklin
Koosevelt so ganz von den Erfahrungen des Ersten

Weltkriegs geführt, beherischt von dem Willen,
aus ihnen zu lernen und es besser zu machen, wie
gerieten sie trotzdem uiul eben darum tiefer und
tiefer in etwas hinein, das zugleich Fortsetzung,

gespenstische Wiederholung, in seinem späteren

Verlauf und Resultat aber neu und anders waj*!

Vergebens sucht man in der Geschichte der Kriege
und menschlichen Irrungen iiach einem zweiten

Beispiel für einen so tollen, zei*störenden Hergang.
Das ganze Phänomen Adolf Hitler stammt von
1918. Die Stimmungen, die kranken Energien, die

ihn trieben und trugen; der Schwur, einen «Neun-
ten November 1918» nicht noch einmal zu erleben,

zu beweisen, daß man damals noch hätte weiter-

kämpfen und siegen können, die Fehler des Kaisers
zu vermeiden, dem Krieg ein seiner würdiges Ziel

zu geben, welches man ihm 1914 bis 1918 nicht gab,
zu triumphieren und Recht zu behalten — das
ganze «Dritte Reich» erklärt, sich daraus und da-
mit die Weltgeschichte jener zwtUf Jahre, insoweit
sie von Deutechland bestimmt wurde. Also, leider,

jpoo — man sägt dazu «]ahrh/nidertue??dey>, aber kaum <'^]ährhN)uhrtende». Das Empfahlen
der Zeitgenossen und dasjenige der Nachjahren, welche mit den Erzählungen und den Be-

,
richten der Aelteren leben, laßt das neunzehnte Jahrhundert ins zwanzigste hineingehen: bis

zur Marke 1914. Da sei das Ende. — Ende? Von was für einem Leben gegeuitber was für einem
andern Leben? Wiederum hat das Empfinden darauf eine zwar unartikulierte, darum aber
nicht minder wirkliche Antwort. Leben vor dem Ersten Weltkrieg, das ist «vormals», das
sind die «alten Tage». So konnte, nein: mußte Thomas Mann am Anfang seiner Vorkrie^s-
geschichte, am Anfang des «Zauberbej gs». sagen, all das spiele, habe gespielt «vormals,
ehedem, in den alten Tagen, der Welt vor dem großen Kriege, mit dessen Beginn so vieles

begann, was zu beginnen kaum schon aufgehört hat». — Wir haben uns vorgenommen, im
Laufe dieses Jahres, rückblickend auf die Spanne 1014 bis 19C4. das Empfinden über die

<iWende 1914» aus den Sachen verständlich zu machen. Aus den Sachen, das heißt: im sorg-

fältigen Blick auf das Leben der Gesellschaft, auf die Künste und die Wissenschaften. Eine
erste Gruppe von Aufsätzen zu unserem Thema «if)i4» legen ivir den Lesern hier vor.

ziemlich weit. Entsprechendes trifft zu für die
englische Appeasement-Poiitik, die anicrikanisclie

Neutralitätspolitik — un<l wieder, naclKlcm beide
Mächte trotzdem in den Krieg geraten waren, für
ihre neue Strategie und Politik, tiir ihr Bestehen
auf UnconditionaJ Surrender. Rußland angehend,
so ist das, was aus dem Bolschewismus hervor-
ging, die luigeheuer forcierte Industrialisierung

un<l Militarisierung der dreißiger Jahre, ganz
ebenso aus i\v\\ Lehren des Krieges zu verstehen,
wie Stalin es in seiner Rechtfertigung seines ei>>ten

Fünfjähr] )lanes eiiunal sagte: nie wieder die

schauerliche Unteilegenheit von 191 Gl — Es ist in

der Ta.t eine einzige schlinnne Symplu»nie in meh-
reren Sätzen, die zwischen 1915 und 1945 gespielt

wurde, dieselben r;niii<hn(»tive wiederholend und
variierend. l)ie>e dreißig Jahre waren (Miie Epoche.
Sie ging zu Ende nach 194.') in dem Maß. in dem
allmählich klar wurde, daß Europa Mn\w alte

Stellung in der Welt verloren hatte und Deutsch-
land das gefährdende Kraftzentruni, das es so lang
g(n\esen \\m\ nicht noch einmaj würde werden
kJüuien; in dem dann Euro))a jene neuen Wege zu
gehen begann, die es nach 1918 zu gehen versäumt
hatte. Daß gerade Rnfiland, in m<'hrerlei Beziehung
heute der reaktionärste Staat, immer wieder zu der
Konstellation und Stinunung von 1945 zurück-
zulenken wünscht, paßt dazu. So würde Heinrich
Brüning. wenn man ihn in Deutschlan<l regieren
ließe, zurücUstreben zUi}«Ra4)aHo»; so glaubte Aii-

tliony Eden im Jahre 1900 noch einmal gegen eineii

Hitler zu kämj)fen. Man erlaubte es ihm nicht;
neue Motive werden endlich gespielt. Fing \9\\
etwas an. so fing et/vi«as anderes an 111 den S2>äten

vierziger Jahren.

In dem Sinn freilich, in dem Jacob Burckhardt
um 1870 Euro])a noch immer unter dem Bann der
Franzr)sischen Revolution leben und sie fortsetzen
sah, setzen wir auch noch fort, wa.s 1914 anfing —
und setzen wir auch noch fort, was 1789 anfing.
Eines hängt sich ans andere und wäre nicht ohne
es. Wohlgemerkt: nicht so, daß ^wir beim ersten

l'rei sind und beim zweiten Knechte. So vielmehr,
daß wir immerzu gleich frei und Knechte sind;
Knechte des Vorgegebenen, frei in der Wahl, nie
es fortzusetzen sei.

Fragen wir, welche politischen Stil Wandlungen
der Erste Weltkrieg unmittell)ar herbeigeführt hat,

so fällt zuerst das Ende der ^lonarchie ins Auge.
Das Ende der Mona.rchie in den drei Kaiseireichen,
die bis dahin der Hort monarchis<-her Tradition
und flacht gewesen waren; also ihr Ende im Prin-
zi]>, ungeachtet ihres beschei<hMi-geregelten Fort-
lebens anderswo. Sie hatte, aller langsnnieu Wühl-
arbeit des 19. Jahihunderts zum Trolz, in Deutsch-
land, Gesamt-Oesterreich. Rußbuxl noch sehr zähe
Wurzeln gelial)t ; um ihr ein so jähes Ende zu
})ereiten, bedurfte es der ungeheuren Erschütte-
ruuiren der vier Kriegsjahre. Oiini^ Krieg kein
Sieg des Bolschewismus in Rußland; keine Wei-
marer Republik und kein Hitler: keine Auflösung
Oesterreichs. keine Nachfolgestaalen. Alle die

Thronumstürze behaglich Revue passieren lassend,

meinte denn auch Thomas Masarvk in seinen Er-
innerungen, sie seien des Krieges schönste Frucht;
worin ein anderer Ra^likal liberaler, Woodrow
Wilson, herzlich mit ihm ül)ereinstimmte. — In
den folgenden fünfundzwanzig Jahren hat die
^lonarchie cfefehlt^ weil sie durch keine neue
Ix^gitimität ersetzt war. Heute fehlt sie niclit mehr.

Der Sturz der ^lonarchie und der Triumph des
Xationalismus, vor allem in den Xachtolgesta^aten,
geh(>ren ideengeschiditlich zusammen, so wie sie in

der Zeit zusammenfielen. Es war ein später Sieg
der Revolution von 1848; daß er so wenig eigent-
lich Erfreuendes bracht(\ hängt damit zusammen,
daß er so arg verspätet kam. Hatte ja selbst der
deutsch-russische Krieg auf dem Progiumm der
radikalsten Achtundvierziger gestanden; damals
rechnete Karl ]\Iarx sich aus, daß, wenn die
deutsche Monarchie die nissische stürzen hülfe, sie

selber bald nachfolgen müfite. Siebzig Jahre später
geschah es; nicht ohne ^litwirken der Vereinigten
Staaten, deren republikanisieren<le Weltmission
siebzig Jahre frtiher erst ah nungsweise am Hori-
zont erschienen war. In Amerika, demselben Land,
das 1852 den flüchtigen Louis Kossuth wie einen
König empfing, wurde 1918 <lie Re]niblik der
Tschechen und Slowaken gegründet. Wie a})er die

Ereignisse von 1917/18 zurückvei*wiesen auf die

von 1848/49, so wiesen sie auch schon voraus auf

jene der fünfziger Jahre, das Ende der kolonialen
Imperien EuroiKi.s und den russisch-amerikanischen
Wettstreit um die (uinst der zu betreienden oder
befreiten Völker Asiens und Afrikas. Wie sehr
das Programm Wr.odrow Wilsons, die «Vier-
zehn Punkie» und die folgenden Erweiterun-
gen, durch die Konkurrenz mit den demagogisch
einfacheren Versprechungen Lenins bestimmt wa-
ren, hat George Keunan unlängst noch einmal
meisterhaft gezeigt. In »len \'ierzehn Punkten for-
derte Wilson das nationale Sei bstl)es1im(uungsrecht
für alle Völker Europas; für die «eingeborenen»
Bevölkentngen von Eurojjas Kolonien nur, va.ge.

daß ihre Interessen (»benso wie die der K(»lonial-
herren sollten in Betracht gezogen werden. Das
ging noch nicht sehr weit ; a!)er weit g<'nug, im
Zeichen der ungeheueren Erschütterungen (hs
europäischen Bürgerkrieges, um dort nicht stehen
bleiben zu können. Schon schämten die Sieger vcm
1919 sich, die deutschen Kolonien, die arabischen
Provinzen des Sultans glatt in Besitz zu nehmen.
Die Form des Völkerbundsmandats erschien damals
als Heuchelei; aber das Versprechen, da.s in ihm
lag, hat später erfüllt werden müssen, und dies
Versi)rechen, die Philosojdiie hinter ihm, hal)en
ihre AVirkung weit über ihren unmittelbaren Ge-
ß:enstand hinaus gehabt.

I
Den amerikanischen J(.urnalisten Lincoln Stef-

feii'.i ^i*!»gte Mussolini einmal, Mas er aus dem Krieg
li-elernt habe. Er, IMussolini, habe gelernt, daß
überall ein leerer Thron sei, aaif den der Mutige
sich schwinüren könne. Es ist der leere Thron, den
die gebrochene Monarchie übrig ließ. Darum die
Putsche uad «Alachtergreifungen» — ein so sehr
bezeichnendes, von Lenin geprägtes, von den
Deutschen übernonnuenes Wort. Literatur mußte
den Vorgang erklären und erh(ilien: Malapartes
sensationell aufgej>utzte Staatsstreichtheorie; der
«Decisionismus» Carl S<-hmitts; Spenglers, Ernst
Jüngei>^ betcmt nuxlerne, antimonarchische Verherr-
lichung von Macht und Herrschalt.

Das war nun freilich nicht im Sinn Masaryks
und Wilsons. Es ist eines der paradoxalen Ergeb-
nisse des Krieges: daß er die Welt «safe for
Democracj^» machen sollte und sie, die längst unter-
wegs war, tatsächlich in ihrer Entwicklung sprung-
haft weitertrieb; daß er aber gleichzeitig Zustämle,
Stimmungen und Ideen aAisbrüten lialf, <lie mit
Toleranz un<l freier, geregelt(u* «Regierung des
Volkes durch das Volk» nichts zu tun hatten. In
Deutschland etwa liefen von Anfang an zwei Ten-
denzen nebeneinander her, rangen miteinander,
gingen die wunderlichsten Verbindungen ein: die

Tendenz zur «Parlamentarisierung» un<l <lie zur
totalitären Oenerals-Diktatur. Daß dai> Resultat
d(\s Krieges «die reinste Demokratie» sein werde,
gleichgültig ob im Sieg o<h'r in der Xiederlage, hat
einer, der selbst kein Demokrat war, Admiral Tir-
pitz, schon in den ersten Kriesrswochen voraus-
g(^sagt. Tatsächlich stieg während i\v<> Krieges der
Einfluß der Parteien auf Regierungsbildungen und
]^\gierung beträchtlich un<l schien die oft gefor-
«lertc, oft versprochene Institutionalisierung dieses
neuen Verhältnisses nur eine Frage der Zeit. Aber
die Ma/'ht d(>s Staates in seiner vom Parlament am
weitesten entfernten Zentrierung, die Macht des
Heeres und seiner Führer stieg auch; von dorther
erklangen schrille Rufe nach der Ein-Mann-Re-
gierung, nach der Vereinimmg aller Entscheidungs-
maclit, militärischer und ziviler, in einer Hand;
der General, der zeitweise der VerwirklichiiiiL'-

dieses Prinzips ziemlich nahe kam, Ludendorti,
]u'ägte später den Begriff des «totalen Krieges»,
über den er eine hymnische Broschüre schrieb, uml
von dem der Begriff des «totalen Staates» sich von
selber ableitete. Demokratie, in dem einzigen zu-

verlässigen Sinn, den das Wort hat, wurde in iler

Folge des Krieges im (irund nur da vollendet, wo
es nicht mehr viel zu vollenden galj und kein Sturz
einer Monarchie in Betracht kam: in den Ver-
einigten Staaten und in England. In .Mittel- und
Osteuropa w^ar das rasche Verbraucht- und Zer-
riebenwerden der alten Obrigkeit wohl mit einer

gewissen Politisierung der ^la^ssen verbunden, aber
nicht mit den Stimmungen, die das Fair play
einer funktionierenden Demokratie tragen müssen.
Innere ZeiTissenheit und Wut, Verarmung, Ge-
neigtheit zum Haß wie zu utopischen Hoffnungen,
neue Technik der Massenbeeinflussung, neue Wis-
senschaft vom Terror — samt und sonders Früchte
des Krieges, ilie seit 1917 in den kommunistischen.

fascistischen tuid halbfascistischen Diktaturen
reifen sollten.

^lan muß selbst den Begriff der Planwirtschaft
hinzunehmen, der in Deutschlajid während des
Krieges zuerst verwirklicht wurde. Jedenfalls
dürften Stalins erste Fünl jahr]>läne mehr mit
Rathenaus «Kriegs-Rohstoff-Abteilung» zu tun
haben als mit Karl Marx, in dessen Werk man über
Planwirtschaft kein einziges Wort finden wird.

Wie anders die StimmunsTu. die aus dem Zwei-
ten Weltkrieg allmählich hervorgingen; wie waren
sie weniger exaltiert und hoffnungsvoll und auch,
nachdem die das Kriegsende begleitenden Greuel
bemeistert waren, weniger hassend uml böse. Man
kann das nur feststellen — ich glaube nicht, daß
man es ausreichend begründen kann. Jedenfalls
hat niemand es vorausgesa^ ; da man im Gegenteil
annahm, so wie der zweite Krieg den ersten, so
würde auch der zweite Xachkrieg den ersten stei-

g(U'ud wiederholen, eine Ansicht, die in den noch
schlimmeren Zerstörungen und Verwildeningen der
Kriegsjahre, in den no<h tiefer greifenden nach-
i olgenden Kataklysmen übergenug Nahrung fand.
^'iellei<•ht war es gerade das Ueberreiche dieser
Nalining, wa.s die ^lenschen ]dötzlich katastrophen-
satt machte und damit auch überdrüssig der gewalt-
tätig-pessimistischen Philoso]>heme. Jedenfalls sind
aus dem zweiten Krieg keine j>hih>sojdiierenden

Kriegsveiherrlicher mehr hervorgegangen; keine
Landsknechte, die mit dem FriedcMi nichts an-
zutansreu wußten. Es hat auch diesmal keine Re-
voluti(»nen, l^ürgerkriege, Machtergreifungen ge-
geben. Die kommuuistis«-hen Herrschaftssysteme
( )steuro]>a,s, rein militärisch ermöfglicht und im-
|»ortiert, sind eine Sache für sich, die mit den all-

gemeinen Stimmungen Europas nichts zu tun
haben. Und auch dort ist ja ungleich weniger
Lxaltation als 19*20. Wenn es den «totalen Staat»
im Osten noch gibt, so schämt er sich seiner selbst

und vei-sucht, etwas Spontaneität und Vielheit teils

zu erlauben, teils vorzutäuschen, llvmnen in der
Theorie wer<len der häßlichen Tochter des Krieges,
dem totalen Staut, nicht mehr gesungen.

1919 wurde überall um Restauration gekäm])ft,
die Wierderherstellung äußerer Grenzen oder
innerer Hierarchien; in Deutschland, Rußland,
riigarn, in einem andern Sinn selbst in den Ver-
einigten Staaten. «Bewußt oder nicht/., berichtete
Lincoln Steffens aus Nachkriegseuropa, «arbeiten,
strampeln, putschen sie alle zu dem Punkt zurück,
auf dem sie vor dem Krieg standen . . .^^ Gerade
dieser verkrampfte K.estxaurat>ionswiile, der nicht
bloß einem r( volutionären gegenüberstand, sondern
selber da unj dort sich revolutionärer Mittel be-
dienen mußte, der übrigens auf einem vöIHoäii
Mißverst<^hen der veränderten AVeltsituation Euro-
pas beruhte, erzeugte Gewohnheiten des Denkens
und Tuns, die nichts weniger als restaurativ waren.
Nach 1945 nahm man beherzt die ungeheuersten
Neuerungen an. Und eben daraus erwuchsen Stim-
mungen und liebensgcwohnheiten, die man, in
vielen Beziehungen mit Recht, restaurativ genannt
hat. Ein juste milieu; wührend der ei*ste Krieg zu
einem Zerfallen in phantastische Extreme führte,
die miteinander um die 2:anze ALicht stritten.

Der Krieg von 1914, v(»n so vielem die Ursache,
war selber bedingt; die Ursache fiel nicht aus den
Wolken. Er waj- bedingt durch das europäische
Alächtesystem, das, in ungewissen Zeitabständen,
Krieg noch immer mit Gewißheit j)roduziert hatte:
<lurch das Wettrüsten, Kriegs- und Mobil isierungs-
])lanen: durch eine Diplomatie, <lie mit dem Krieg
als legitimem und praktischem ^Mittel zu rechnen
nie aufgehiut hatte. Der Krieg als P>egriff, als
Institution, ist ja selber ein gewaltig kriegtreil>en-

der Faktor. Wie soll das nicht ab und aji wirklich
werden, was man in Gedanken für so normal liält,

was den Hr>|iei)unkt im Leben der Staaten bildet,

worauf die ganze ötfentliche Sache mit ihren
Rängen, Werten und Sitten wesentlich ausgerichtet
ist? Auch über die Dimensionen des konunenden
Krieges fehlte es nicht an Vorahnungen, teils mit
Sorge und Furcht, teils mit Freude oder gezwun-
gener IVeudc; vorgebrachten. Worte wie «Welt-
krieg» oder «Weltbrajid» waren seit dem späten
19. Jahrhundert im Schwang. Der alte Bismarck,
der alte ^loltke haben in erschütternden Warnun-
gen so g€^sprochen. Was die geistigen Modestim-
mungen betrifft, so gab es längst die Prophe-
zeiungen Nietzsches: den angelsächsischen, von den
Deutschen nur nachgeahmten Imperialismus und
'<Navalismus», den Seemachtkult. (Jswald Spengler
will, und man darf es ihm glauben, die Grund-
züge seiner Philosophie 1911, unter dem Einfluß
von «Agadir» konzipiert haben; und Spengler
hatte Vorläufer. Sorels «Retlexions», I^-nins Theo-
rie der Revolution — es ist alles älter als 1914.

Auf den beiden Polen jedoch^ die im Juli 1914
auf das Geschehen entscheidend einwirkten, wußte
man nichts von dem Vierja.hrskrieg, der kommen
würde. Die Massen, die in <len Hauptstädten
Europas manifestierten, zum Krieg drängten, als
er <la war, in einen Jubel der Erlösung ausbrachen,
stellten sich ein zweites 1870 vor, herrliche Ferien
vom Alltag, die um Weihnachten zu Ende sein
würden. L'nd, der unwissenden Volksstimmung ge-
nau entsprechend, war von den EingeweihtestT'n,
den Generalstäben und Ministerien, für einen
langen Krieg nichts vorbereitet worden; das Aller-
wenigste vom deutschen Generalstab. Der Pessimis-
mus, den einzelne Generäle in schwarzen Stunden
heimlich äußerten, ist kein Argument da^Jregen. Der
arme Kaiser, der arme Zar, die sich so sehr fürch-
teten und die stürzende Lawine mit schwachen

/



j\rTnon noMi aufzuhalten versuditon, liabcn immer-
liiii weiter gesehen oder geahnt als die gelehrten

Techniker.

Wenn dann «lei- Krie^ wnrde, was er wurde,
beis]>iello> in x-iner nir>]<l('rischen Intensität, so
war djis weder dein \ oiiilaneJi der (ienerale zu-

znsrhreihen, norli den l)ij>l«»iaaten ; auch wohl niclit

Xietzs<hes ^--Willc zur Maelit» oder Sorels Verherr-
lirhuntr der \ i<»lcn<-(' — nl)u;l(>i(.Ji Sorel sich über
die Bex'liießuniT der Katliedrah« von Keims herz-
lich frefreut liabcn soll. K> war dem zuzuschreiben,
was Kaymond Aron die «technische leberraschung)^
jrenannl hat : der Tal.>a«'he, (hiß die \*erteidigun;j:

sich als stärker erwios als (h'r Ansrriir und nun
Wissenschalt und Industrie dem AnjrritT sich inuner
>teifferndc Mittel zur \'erl iiyrnng stellen mußten,
nm die \'erteidi<^un;Li zu brechen. Daher die <^Ma-
terialschhichicn>/, und was sie für die feiner
( )rtranisierten unter den Kämplenden be<leuteten.

Daher die Ideen, die nun die Krieersmas<-hine näh-
ren mußten, (hunit alle die Opfer als o^ere<*ht fertigt

erschienen; die aussch weitenden Kriegsziele der
Deutschen; der Kampf tiir Dem(»kratie und gegen
teutonische Ha.rbarei aut' der andern Seite; <lie

früher nie gekannte Aufpeitsr-hung von Wut und
Haß. Daher tue l'nmr»glichkeit, Frieden zu machen
— wie sollte man es mit solchen Gegnern/ —
verbinulen mit der rnmötilichkeit, Jahr für Jahr,

den Krieg <lurch überlegene (Jewalt zu beenth'n.

Daher seine T(>talisierung und Demokratisierung.

Daher das Suchen nach neuen Schauplätzen, das

Hereinziehen juid Hereinkaufen von XeutraJen;
zuletzt der \'erein:gten Staaten, ein Ereignis, das

im Sonmier UM 4 <ler verrückteste PhaiUast nicht

für m<"»gli<*h gehalten hätte. Daher die verzweifelte

Erfindung <ler «i^sychologischen Kriegführung».
Daher iU'V I'^in>atz der Devolution als WatTe, die

«len Kiiiset/enden mit ruinierte; die Zorstöning
Oesterrei«hs dnn-h <he Kntente, die Enterstützung
der H()lsehe\\isten durch (he Deutschen. Daher das

Zerrieheriwcrden «1er alten (Gesellschaft, der
Monarchie, die in so hlutiger, gnuier Emwelt sieh

innner sciiuä^her, innner fremder, immer gleich-

gülti.irer ausnahm. Hier i>t <ler Krie^, in <lem, was
in ihm rein kriegerisches, rein technisches Gesetz
war, was vorher ein ])aar Literaten erahnt, aber

die Praktiker nicht gewollt hatten, in der Tat selber

zur großen V<»rursachung geworden. Mars, den
num mit lüsterner Angst herbeirief, ohne ilin zu

kennen, hat nicht bloß l-ilut und l'Vuer, sondern
umstürzende Ideen, KeNolutionen, neue Gesell-

scliaftsformen ausgespien.

D;iß man trei ist, Kiieg zu nujchen oder nicht,

daß er aber, wenn er (MUtnal da ist, wird, was er

werden will, alle Pläne zerreißt, alle vernünftigen

Erkenntnisse und brav(Mi Benu'ihungen, an denen
es nie fehlte, zum (resjxitt macht, war die Lehre

ilieser vier Jahre. .M:mi hatte sie 1939 wohl im
Kopl"; was erklärt, daß damals so wenig Freude
war, und der Anfang so zaghatt. A'ergebens; nuin

geriet doch wieder in HTjUen, die zuletzt schlimmer
waren als jene von Verdun.

Daß man frei sei, Krieg zu machen oder nicht,

mag eine Behauptung scheinen, die den Knoten
der Frafi:e, ob der Krieg von 1914 liätte vermieden
wei'den kr.nnen, fr(»cli durehsclmeidet. Die Doku-
mente geben ja niclit den Eindruck von Freiheit.

Einer zwang den anderen. Alle handelten aus
Angst. Einer konnte sicli mit gutem Fug auf den
anderen herausreden; Oesterreich und Rußland auf

unerträgliche Provokationen; Deutschland auf die

russische Mobilmachung, die nach den gängigen

BegrilVen den Krieg bedeutete. Diese wechselseiti-

gen I*rovokati()nen wieder waren Produkt des

Stiuitensystems, ,so wie es war. Also hätten, sollte

4ler Krieg vermieden werden, die Staaten und
^lenschen anders sein müssen, uiul das ist ein Satz,

mit dem man zugibt, daß nichts zu machen war:
denn w ie scjllten, in so kurzer Zeit, unter so furcht-

barem Druck, einz(^lne Politiker die Staaten und
die ^lenschennatur ändern?

Vei>uche gab es. Die D(Miks(4irift, welche die

Küssen der ersten Haager Friedenskonferenz vor-

legten, könnte mit geringen Veränderungen heute

wieder gedruckt werden; da wird der gefährliche

Widei*siini des Wettrüstens in einer Sprache ge-

geißelt, die nichts zu wünschen ü})rig läßt. — Der
Weg zur Hölle war mit guten Vorsätzen gepflastert.

Er war es ei>;t recht in den dreißiger Jahren,

als man, im Westen, aus den I^ehren v(m 1914 die

gutwilligsten Folgerungen zog; kein Wettrüsten,

keine konkurrierenden Bündnissysteme, Befrie-

digung aller berechtigten Fordeningen des Gegners.
Da aber die Resultate aucli dieser Lehranwendung
so sehr enttäuschend waren, so ist man seit 1949
zu einer Politik zurückgekehrt, die in nur zu vielem

an 1913 erinnert: zum uralten si vis pacem jjara

bellum. Die europäischen Staaten zwar liaben ihren

Charakter verändert oder er ist ihnen verändert

worden; aber den an ihre Stelle getretenen neuen
Weltmächten eignet die zum Krieg })erechtigende

Souveränität, die ehedem Deutschland und Frank-
reich besaßen. So tragen denn a.uch die periodisch

eintretenden «Krisen» die gleiche dreifaclie Gefalir

in sich wie vor 1914; die Gefahr der Gewöhnung:
die nächste w ird so vorübergehen, wie die bisherigen

vorübergingen; die- Gefahr der Fehlkalkulation:

man kennt die Willensfestigkeit des Partners im
Spiel nicht ; die Gefahr des Fatalismus und der
Verzweiflung: waö einmal ja doch kommen muß,
mag kommen.

Es ist diese letzte und gefährlicliste Versuchung,
der maji bisher erfolgreich Widerstand leistete.

1914 kannte man ^lars nicht; man handelte un-

wissend. Heute kennt man ihn; man würde wissend

handeln. Danun hat man es bisher nicht getan und
«Ursachen» außer Kraft gesetzt, die, nach der

bislierigen Erfahrung, für ein Dutzend «unver-

meidlicher» Kriegsausbrüche genügt haben würden

;

angefangen bei der «^robilisierung», die 1914 den

Ausgang entschied, Avälirend heute die Weltmächte

überhaupt nie aufliören, «mobil» zu sein, und durch

die Jahrzehnte einen Zustand aushalten, der damals

nicht länger als 12 Stunden sollte auszuhalten sein.

Eine Garantie für die Zukunft gibt diese an sich

beispiellose Neuerung freilich nicht. Wohl aber

mag sie uns lehren, wo das Heil zu suchen ist und

wo es vor 1914 hätte gesucht werden müssen.
Schwerlich in einer Veränderung der Menschen-
natur; sie wäre vom Staatsmann zuviel verlangt.

Auch nicht in einer Verändemng des Wesens der
Staaten, in der G4 Jahre lang beredeten allgemeinen
Abrüstung — ein Ziel, das direkt anzusteuern heute
so hotfiunigslos ist wie 1899. Rüstungen sind keine

selbständige oder selbsttätige Ursache; sie folgen

aus einem allgemeineren Zustajid. Diesen gälte es

zu meistern, und zwa*r, um es mit dem einfachsten

Ausdruck zu sagen, durch gute Politik. Eine Poli-

tik, die, obgleich sie noch rüstet, den Krieg nicht

mehr als Institution ansieht, deren periodisches

Aufleben mit Sicherheit zu erwarten ist. Die
Institution müßte zuerst verschwinden, danach die

Rüstungen; nicht durch formale Aufhebung, dui'ch

<^ Kriegsverbot», sondern durch die Kraft der Zeit.

Eine Politik, wie sie sich in den letzten Monaten
von John F. Kennedys kurzer Regierung abzu-

zeichnen begann: jener Verbindung von Stärke

und Unbeugsamkeit am rechten Ort mit der äußeivt

mijglichen Toleranz, der äußei'st mi)glichen Bereit-

schaft zu Kontakten und zum Verständnis der

^regnerischen Lebensinterosen: eine Politik, die

ihre Verantwortung um das Schicksal des Men-
schen nicht einen Augenblick vergißt. — Daß die

euroi)äisclie Politik von 1914 so beschatten war,

hat noch kein Historiker behauptet. Wie unendlich

naiv waren wir damals noch; wie alt sind wir in

fünfzig Jahren geworden!

Dokumente zum Kriegsausbruch

Wilhelm II. an Franz Joseph

Bftlholm, den 14. Juli 1914

!^^ein teurer Freund !

^rit at^frichtiger Dankijarkoit habe ich es emp-
funden, daß Du in den Tasren, \\t> Kreignisse von
erschütt(U'n(k'r Tragik üIxt Dich hereingebrochen

waren und schwere Entscheidungen \(>n Dir l<u-

derten. Deine Gedanken auf unsere Freundschatt

gelenkt und diese zum .Vusgangspunkt Deiiu's

gütigen Sclireibens an mich gemacht hast. Icli be-

trachte die von Großvater und Vater auf mich
überkommene enge Freundschaft zu Dir als ein

kostbares Vermächtnis und erblicke in deren Kr-
widerung durch Dich das sichei-ste Pfaiul für den
Schutz unserer Länder. Bei meiner verehnums-
vollen Anhänglichkeit an Deine Person wirst Du
ermessen kihuien. wie schwer die Aufirabe meiiu'r

Heise nach Wien und der mir auferlegte Verzicht
auf die ötVent liehe Bekuiulung meiner innigen An-
teilnahme an Deinem tiefen Schmerz mich beküm-
mern mußte.

» Durch Deinen bewährten und von mir aufrich-
tig geschätzten l^otschafter wird Dir meine Ver-
sicherung übermittelt wonh'u sein, daß Du auch
in d(>n Stunden des Ernstes mich und mein Reich
in vollem Einklang mit unserer alibewährien
Freundschaft und unseren Bündnis] )flichten treu
an Eurer Seite finden w ir*st. Dir dies an dieser

Stelle zu wiederholen, ist mir eine freiidige Pfliclit.

Die grauenerregende Freveltat von Sai-ajevo
hat ein grelles Schlagru^ht auf das unheilvolle Trei-
ben wahnwitziger Fanatiker und die den staatlichen
Bau bedrohende panslawistische IletzarHeit gewor-
fen. Ich muß davon absehen, zu der zwischen Dei-
ner Regierung und Serbien schwebenVlen Frage
Stellung zu nehmen. Ich erachte es aber nicht mir
für eine moralische Pflicht aller KultuiNtaateu,
sondern als ein Gebot für ihre Selbsterhaltung,
der Propaganda der Tat, die sich vornehmlich das
feste Gefüge der Monarchien als AngrilTsob.jekt

ar.sei-sieht, mit allen ^lachtmitteln entgegenzutre-
ten. Ich vei*schließe mich auch nicht dc^r ernst(^n

Gefahr, die Deinen lünderu und in der Folge-
wirkung dem Dreibund aus der von russischen und
serbischen Panslawisten betriebenen Agitation
dndit, und erkenne die Notwendigkeit, die süd-
lichen Grenzen Deiner Staaten von diesem schweren
Dnicke zu befreien. Ich bin daher hercit, (in< Be-

streben Deiner Regierung, das daiun geiü, die Bil-

dung eines neuen Balkanbundes uuie- russischer

Patronanz und mit der Spitze gegen ( >est erreich

-

Ungarn zu hintertreiben und ais Gt'gciigewicht,

ferner den Anschluß Bulgarien.*, an u( n Dreihund
herbeizuführen, nach Tunlichkeit zu fi'rvlein. \)vu\-

gemäß habe ich trotz gewisser Bedenken, die m
erster Linie durch die geringe Zuverla>-igkeii des

bulgarischen Charakters bedin^rt wcrJen, meinen
Gesandten in Sofia anweisen lav>en. die diesi»ezüg-

lichen Schritte Deines Vertreters auf dessen
Wunsch zu unterstützen.

Des weiteren habe ich meinen Geschäftsträger
in Bukarest beauftragt, sich zu K'inig ^rro! im

Sinne Deiner Anregungen zu äiißerii und unler

Hinweis auf die durch die .iüugsteii Ereignisse

'jieu geschatfene Lage die Xoiv/endigkeit eines

Abrückens von Serbien und einer T uteri und ung
der gegen Deine Länder gerichteten Agitation her-

vorzuheben. Ich habe gleiclzeii.ig hesorders be-

tonen lassen, daß ich den gmßtdi Wert auf die

Erhaltung der bisherigen vertrauensvollen Bun<les-

beziehungen zu Rumänien leg», di(^ ancli bei ein<'m

eventuellen Anschluß Bulgarien.' an den Dreihund

keinerlei Beeinträchtigung zu erleiden brauchen

würden.

Zum Schluß darf ich dem herzlichen Wunsche
Au?^druck geben, daß es Dir vrrg(*»nnt sein möge,
nach den schweren Tagen durch den Auf.nthalt

in Ischl Erholung zu findei:.

In aufrichtige 1 Aidiänglichkeit

Dein treuer Fieun(,l

\Vilhdm

Deutsches Ultimatum an Rußland

(1. August 1914)

Falls die ntssisiche Regierung auf unsere F(jr-

derung keine befriedigende Antwort erteilt, wollen

Ew. E.xz. ihr heute naehiuittag 5 Uhr nach mittel-

europäischer Zeit folgen, le Erkläning üb^^-rreichen:

«Die k, Regierung hat Mch '^^^' Beginn der Krise

bemüht, sie einer fried'.dien L<>snrfr 7u zuführen.

Einem von Sr, M. dem Kaiser von Rußland aus-

Abschied

vom alten Europa

Am 5. August 1914 ver-

ließ der deutsclie Botschaf-
ter in I'ngland, Karl Max
Für>t Lichnow>ky, London.
Sein Versuch, im Einver-
nehmen mit Sir Edward
trrey, dem britischen Pre-
mierminister, den Krieg zu
verhindern, war gescheitert.

Der Empfang in der Hei-
mat sollte so ungnädig sein,

wie der Abschied, den ihm
England bereitete, ehrenvoll
war. Aber nicht auf per-

sönliche Tragik ist hier zu
achten, oder nicht nur auf
sie. In dem Bild des euro-
])äischen Edelmanns, dem
sich der l^ebensbereich in

feindliche Sphären zerteilt,

ist auch die Signatur der
Zeitenwende erkennbar. Als
«Schicksal>jahr» ist 1914
oft bezeiclmet worden, nicht

ganz zutreltend wohl ; denn
auch Moralisches war im
\'erhängnis jenes Jahres
mitenthalten, frei<rewälilto

Schuld ist nicht wegzuden-
ken aus seiner Bilanz. Das
Ausmaß des Unheils, den
Grad der Verantwortune:
sali Lichnowskv seltsamer-

weise genauer als mancher
Geschichtsprophet: weil die

Gesellschaft swirkliclikeit ihn
— scinesgleiclien — näher

betraf; weil auf «unser
Kontinent, das alte» nicht

nur sein Denken gerichtet,

Mindern seine Existenz be-

zogen war. Euro])a ist von
seinen Teilen und auch von
auß(m her seit 1914, seit

1918, seit 1945 immer wie-

der, immer tiefer gesucht

worden; als Ganzes und Ge-
s<-hlos>enes, Geltv'iules hat

es damnls >einen letzten

Sommer erlebt. rur.>t Licimow.sky hv'nw WrlasM-u «U-r dfut.«hfii P.ot.M-li^ft in London

ges]>rochenen WuuM-he naclikommend, hat sich S.

AI. der l)euisclie Kaiser gemeinsam mit England
bemüht, eine \'ermittlerroilc bei den Kabinetten
von Wien und Petersburg durclizutiihren, als

Rußland, ohne <lie Ergebnisse davon abzuwartx'n,
zur Mobil i>ierung seiner gesamten Land- und See-

>treitkräfte schritt.

Infolge dieser bedrohlichen, durch keine mili-

räris<:he Vorl)ereitung von deutscher Seite be-
gründetem) Alai^nahme sidP .si<h das Dcutsi^he
Rei<-h einer er^^ten und unmittelbaren Gefahr
<2:egenüber. AVeiin die k. Regierung es unterlassen
hätte, dieser Gefahr zu begegnen, hätte sie die

Sicherheit und sogar die Existenz Deutschlands
aufs S])iel gesetzt. Die deutsche Regierung sah

sich daher gezwungc^n, sich an die Regierung Sr.

AT. des Kaisers aller Reußen zu wendiMi und auf
die Einstellung der erwähnten militärischen lland-
lun;j:('n zu dringen. Da Rußland dieser Forderung
nicht nachgekommen ist — auf diese Fonlerung
keine Antwort erteilen zu sollen geglaubt hat —
und dui'cli <li(\»>e Weigerung — Haltung — kund-
getan hat. (laß sein X'orgehen geg<'n Deutschland
g{^richt('t ist, be(^hre ich mich im Auftraj^e meiner
Regierung Ew. Exz. mitzuteilen was i'olgt:

S. y\. der Kai>er, mein erhabener Ilei'rscher,

nimmt i?n \am(*n {\v> Reiclu's die Herausforde-
ruTiir an und h(^tra<htet .sich als im Kriegszustan<l

mit Rußhnul befindlich.»

Der deutsche Botschafter in London
an das Auswärtige Amt

London, di n 2. Auijnst 1914

Es ist mir bisher gelungen, eine für uns durch-

aus freundliche Stimmung hier zu erhalten, und
milchte i<'li dringen<l warnen, dieselbe dun'h irgend-

welche herausfordernden Maßnahmen zu gefähr-

den; hierzu rechne ich vor allem einen Angriff der
deu.tschen Flotte auf die nordfranzr^ische Küste
sowie auch jede Aiuiäherung unserer Flotte in die

britischen Gewässer. Ich bin überzeugt, daß vor-

läufig nicht <lie geringste Absicht besteht, uns den
Krieg zu erklären, daß man vielmehr den I>auf der

Ereignisse zunächst abwarten will. Da ich erfahren
hatte, daß heute die entscheidende Sitzung des

Kabinetts stattfindet, nach welcher Asquith mor-
gen ein Statement im House of Commons machen
wii»d, habe ich den Premierminister soeben besucht
und mit ihm eingehen«! unseren Stand])unkt bespro-

chen. Dem alten llerrn traten w ie<lerholt die Trä-
nen in die Augen, und er sagte mir: «A war
between uwv two countrifs is quite nnthinkablo.
Tc'h wies ihn auf die große (Jemeinschaft unserer

beiderseitigen Interessen hin, die in letzter Zeit

eine so wesentliche För<lerung und Ausgestaltung
erfahren hätten, und die Unmöglichkeit, .jemals

wieder so vertrauensvolle Beziehungen anzuknüp-
fen, nachdem einmal beide Länder sich befehdet
hätten. Um das Hauptargument der Engländer,
Frankreich beschützen zu müssen, zu entkräften,

wies ieh darauf hin, daß wir es eigentlich seien,

die viel eher des Schutzes bedürften, da wir fs mit
zwei Gegnern zu tun hätten und Erankreich nur
mit einem. Bliebe Großhritanuien lieraus aus dem
Streit, so sei es viel leichter in der Lage, als

l n]>arteiis<dier bei Wiederherstellung des Friedeas
zu vermitteln, als wenn es an einem Krieg, der als-

<-» -i.

«lann ein Vernichtunir>krieg für die ganze euro-
päische Kultur werden würde, teilnehme.

Asquitli entgegnete, daß ein Krieg zwischen
England und Deutschland bei der hiesigen heutigen
Stimmung sehr unpopulär sein würde, daß aber
eine neutrale Haltung der hiesigen Regierung
durch zwei Dinge sehr erschwert würde:

1. Durch die Verletzung der Neutralität Bel-

giens, die von England mit garantiert sei. Im
lalire 1870 hal>e Gladstone erklärt, die Verletzung
der belgischen Neutralität würde für Großbritan-
nien den Kriegsfall bedeuten. Auf jeden Fall
würde alsdann ein bedenklicher Umschwung in der
hiesigen ölfentlichen Meinung eintreten.

2. Durch einen etwaigen Angriff deutscher
Kri(»gss{dutlfe auf die sränzlich unbeschützte Nord-
küste Frankreichs, die die Franzosen in gutem
(Jlauben auf die britis<die Untei*stützung zugunsten
ihi-er Mittelmeerl'lotte entblößt hätten. Er wolle
nicht sagen, daß Großbritannien alsdann eingrei-
fen müsse, es wünle es aber der hiesigen Regie-
rung sehr erscliweren, die vorläufig beabsiclitigte
neutrale Haltung <lur<-hzuführen.

Ich habe den bestimmten Eindruck, <]afi Eng-
laml sich vorläulig uns gegenüber zurückhalten
winl, möchte aber dringend raten, soweit als irgend
mijglich der hi(»sigen Stimmung Rechnung zu
tragen ...

Einen ungünstigen Eindruck für uas hat hier
unsere Kriegserklärung an Rußland gemacht, da
man meint, daß der Zar auch weiter noch bestrebt
war zu vermitteln und sein Wort gegeben hatte,
<laß kein Soldat die (»renze übei-schreiten w^ürde,
soiaii^^e llolfnung auf friedliidie l^"»sung vorhanden
sei. Ich entgegn<'te diesem Einwurf natürlich mit
dem Hinweis auf die in Rußlaiul erfolgte Mobili-
sierung trotz der auf den Wun.sch des Zaren von
Sr. M. eingeleiteten ^'erlnittlungsaktion.

Lichnowsky

Britisches Ultimatum an Deutschland
^ (4. August 1914)

Sr. ^r. Regierung erfährt, daß Deutschland an
den belgi>chen ^linister des Auswärtigen eine
Note d<^s Inhalts gerichtet hat, daß die deutsehe
Regierung nötigenfalls mit WatTengewalt ^laß-
nahmen, die sie für unentbehrlich hält, durchzu-
t Uhren gezwungen sein werde. Sr. M. Regierung
hat auch erfahren, daß belgisches Gebiet bei Gem-
menich verletzt worden i>t. Unter diesen Umstän-
tlen und in Anbetracht der Tatsache, daß Deutsch-
land sich geweigert hat, in betretf Belgiens die
gleiche VeiNicIierung zu erteilen, die Frankreich
vergangene Wcxhe als Antwort auf das gleich-

zeitig in Berlin und Paris gestellte Ersuchen ab-
gegeben hat, muß Sr. M. Regierung dieses Er-
suchen wiederholen und verlangen, daß hierauf
und auf die von Sir Edward Goscdien früher im
Laufe des Nachmittags gemachte Aufteilung bis
heute 12 Uhr na«dits eine zufriedenstellende Ant-
wort in Ix>ndon eingeht. Andernfalls Ist Sir P]d-
ward Goschen angewiesen, seine Päs.se zu ver-
langen und mitzuteilen, daß Sr. M. Regierung
sich verpflichtet hält, alle in ihrer flacht liegenden
Schritte zu tun, um die Neutralität Belgiens und
die Einlialtung eines Vertrages zu sichern, zu des-
sen Unterzeichnern Deutschland ebenso gehört wie
Sr. M. Regierung.

f
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3xan px ^^3 na^in xm px ^amirp naB* nn3iyn oxyB* isn" 1

"n xm ixa ?"'''3yaB^ na ir^ax^
.niamxa niyi .a-rnt» mx3 p^i'n 3i^xm,o mmin^ i^^:!:; 137
"3 XU*' naaan na ny^aia n33 '

*i^ Q^ n-'ar nB-'a '?r ^mmn
03^0 ...DX ...n3B^ D^B'^B'

|
;tmpia snaan H mp-'y ix .nma 1 ^''^"'^s an^a Tae« na .Timn-tüomT

,

.nmn B'-ixtr txaa p-'an^ i^x oxn
rx D^iaoan .a^oir^a "nw .D^a -tj3>x yixpa ^ya dx> neia dx
-b paxnnr dib^b mnann man;^^ ,^,ou ,„,^. ^^^^ ,s^,jjp.
.D"iD3j m^a D^3ivaa onx y^:,,^ ,,^^,n nai: ?r t'^ac nan
in3maa D^aa«? laia n-n pa^ax

I „^ ^^e-p nnim ^a^ ix .mann

xnovn xnBiB'c xm
"a i^''cx ynn3 . px^ ."xt'

i3ixax - D^B-'^-'Dr piaB? nxmp
mip-'Da •»m^ x*?„ nTa nn: ^b-

•^a aman n?x ."mnaai p3ay
"3^X/.*9 Tan .nB'yan b'"'x> d''"'C1d

•1 ,Dn"'3''a^ "B^3*-ü3„i "D^asi"'^

pmirp na ^b- mnay r^n^n^r
;

"n ix nvi-»:^ ix mia^xn 7ya^
.i3xnx3 n^pinDan nn-'rn •'ö^a '^ rix xnp^ pmn-p nar nipp
'aii'3 n^B^aan l^'xn t'B- i3Paaa
•3 ,pinxixn nn"» rapa '»9^x a-'y

.3iP3n nx n3B"'r 1^ nann ,anD
,

nr^'i''^ '^"tt*"« na^3 na^ana w
aan ,PBü^an na"'3^ n^aj nir: ^v nT anaaa ncia n^ait' na i3b^
PDiaa» :^3"'pr 3n3an ^b* .py:

DX,. ,pmi3-p na ania — "-jx

•'a3*'x nB'p pya n^raan-B-xn
na ^r lanaa na'»3B') Dn"'3'»a -»a

nx Bia"'3a mix nnn pmirp

•B nman neu nx '»anyi nrnyiO^pma D'»3a^n v*»a DJ i^^xa nana
^B": n:*5an H n^:? nna'T. nin

j

'b^n: nm nxn: .innaB'a crmr
''i ma^ma im ,nH n"»3''y >Bpn pni:- xt'x .i3inx3a pB'xnn n-^an i

"^^ onnias''* Dnmi3mBr3^ rB^n
...rana jnmniilnmir >a .imaiya ivi am pin

a^an*? ^my i3m3a pmiyB^ «iM^ixim .1313m 'sm Ui'^. *»^ib- i*»^
^- Dxaixen jmn ix ,ni3iDx i^^y

| -^a*; o^.n-.c o^r^v , ^ «, .«.pian riBnn pxb- .amaian H ir
j
.^^an ^mairna .n^B^ya Ipmii

?iny^a d: nrcxB* aTm -DX p') ,nxc •'snirn an*» nmai
~i .n3na*i nx Dm3ax3 innB**'

.^•»y^ niaxa .pafax ^ir in3ma
i ns — ^1X1r^ lix D-»Dnn; ]K3i

-n^a ,nn^Bs ,nn'>ia nnan xm i 'xn^xn nmxnB'm nnann r3iar

(46 nay3 nio-n)

.nn^-j pav on - TDiynan

•3n3 .nanxDD^ nana ,r"»:nva

*n D'ima n''3nB?ai nr-'s: nn
namyp nnx D'»3imT omniva

nma xm na c-ra nan xnipni irpn^in3 xinB' ibt nT'xs nm
^üp^a3^ji^ D^2':V2 püvrr]*y t^^aa

j

naiyi nrr nnx »n^^my 31 nnj.vnaxa px n3''B' xin".(PPü^rin3
"n B^xn PX nixn^ na axn ix
?r.''35 n3;3 ryn^ na ^h n^raa
omaxan 1311a t'^a nnnar naraam l^'xn ^b^ ipyi p« in^rir 73
ma D-'Byß imxa m »n^rao

.nt^mna^a vrya o^iy^sn a-'-'^x !
n-iy^m nnn nmm ,nnna nma:

"3 pi3nDp nn^a D\^''''ya i3XB'a y^aia dx pia-'itmn na'' ...'>3^B'

Dxy3 Dn na D\^m3a ''3X ,im3n
; -na ix nß^ n-'B? ix naiB'a niD''B

IPB - i>3''ya nincon ^b^ n-'B-ia-'B*
, ...?yBia i3''X ix maat» npit' nr

-^x^n nmann n^-x-'t» "D^^n in„
i
x^i rnnx naixa i^x nra nyi3

•'3rana pn''''Bsa x\ne' ^b: r^*» nMa-'^ Tan dib* ixa px .n-'a nB'y3n ...D^iya nmm aya n'>n

T»na ^n^B^aan B^xn '?r nany? oxnna nmsa *?t nnanyn n''3an »maB'-'nnn nara i3anpa
anm iinai n^x Piyixpa'-'D -"a n3an^i ,^mjon •amDxn p'^^^ypn «np-'yai ...T3mn ,v'^r\

n'»"'3a

'3"'X^

rT^^r. apy^ •i'^n .^rvr^

nxnBmn inn t»y r3 .nxmpn .i^i^jnani rurrn r*'ia''^ij?n pn-nir '^ nxn: n-^saa^^a > acnt? pmia-' •'t'"}:»'' p:iy miß- u^a nsaa Tya ^ipr - önxn 18.11,60 r^sn 10
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irri .'•r?5 nn-iK

•vpin> oxnna ,ütt«:y or*» on i -n h^» rnnnn omcynon tk ra ' ^r^^irp ne *>ir larsaa 'iB-a n*»
;nno\i'a vis: Kin n^ ^on^r an -n^ n rioynona nTpm onaTf- *inan **3 ri<

fiijis: rn "»üp^ii) -»^ciQ ix^ rr «rr nn-'x .?*»53 mn 13 «*•• oh
-a K^^ .mann i j j ni< nxx^ -lyo r'^^y) nian H' h^'k mm

Dt««

I Nin

7\^^n^T\ n''ni3nn n^yinn
O'0''ni;D D*'D")y ora k^x ,inr
•^ D^":'''To onii' ina i^-^ox -

,

anp mioa ]n Tnann oiürK
x*- ^ria r?*»n o^sny .pmi niiü3 P

mn^7 N^K ,n»3^''^0Q man ^a*

"?-j^y ,Dna n^a»ür'"a'»K n>5jnon i

.

•3 '5 "i^na pr ,n*"nnD*^Q •';:^y

na^rna in^Ki^ o'scrttt- /^i*»^yD

D-a^ü "n>^vtn ^v:h. vn naxa

r r-cicn rixTin .nrycn -c

n;3i^yn in^ir^ üid ,mx^mi I

) DH n''a"'ü"xiürx.T n^a"'Di?rüC3^x

r^ p *»yi ,oiK Kin -iii'xa oixn ^^^p.^ D^j^svi^n oin;ia "nnon^
' ^'^'^^^'^^ rvyan rx D\i^a5 nx

f»'i oiu'^s ^r-?sx nn rxa i^'sn -,^3,^ j^y^ 'r^xöc^ nij? i: .i'^^x i

^^"''^^i aio mv nain rvnnanni
^D o^vP m - nrj3 P3K ?tt' ;,n«yQ^ mp lai .a^^mn onin
3^x1 "no ^a poon ^lo-» -»a it-

c^T
I
Dipon 1X3 x^^ ,D''^nian o")o

-D mtpj^ D'"^3in D^y^iD'rD .m
^y^ap^ nnn r^x a^Ti .nc^io

ls "> rMrn

;n^

laii

Via

Ip'y

ly/

Ix^*

.. f' va'33 nvin*' moj^ ^^a may
o"jp^i^ x^K .rrn*'yin ^r ara

o*»iy ^ cnxn 1X0 o'üvo ."ht ^m,

f^yca nrao T^n^ .nxi nry^ 0"'j3ian

na v Tx .D^"'3t:'3 o^s'^x rriann

^a^ ir nyrna ^n^a nijiaia uxc
.niiy*» xt'ir onnraip na .pip
-tt'n^ .1^0X3 ,T^rp m na i'x

ixa .n^2:3r^03'xn i^yis*» ma^n
•l^a pa or .133 p3 y^o^ö xin

•ay 1^33 on onax naa ]xa

>v iDiir nnn 'r3X loyo ix
nxn: ^^x nvi^inn ^c iniico

mva m*»n3n .T^1yc^^ nx ?na

ncT 13^1 .rTijxn nnn H'

''*»x m?rK'n^ r^03üx*» ncxr ia

'':-3y rx pix^ invn*' n^v2^ 'in

•10 ^^ae xinK* ixaoi - o^^yn

iirxa irv ir: n^-^a^ n''*'X''s:ö

•X'S3o'»c n^ia' .nnnx nnnp
Dn3''x nx nmyon x\n n n•'^

^r orsan noini orxje^i Dtnc^

xn üson nnxi .n^iyon "«nx

-NC HT ni na ^•'yin*'' nnrn*»
,Dix ''aa nvic nir*»ntr nn

on•'^•ilD•i ]^^3^ o^ynv D^^o^ tn
-on^ na-'xn ih .laa ^*': ima
"'•'•p i^or pir .onxtp; nan- in
-n ''IT njacn nn ^^:h ra nc
-ra ntt'STDn ,^r^yir T^'an nys

-ra^ nn^xn '»*5''p'«'r .laxv^ xn
naa xan i^aj** o-'O"'"'? D3*'x r^
":^ ^13^ oix rxr D^rc i^rvy

ay r-'n^ T'ii'cnt'i nnnx j%n

.'^üxy

•xn nT»?cr nr nan >v ic^oa

D-'-'P^ - n•x:3'^03'X >r 'n''o

•D ^r 110' .mxTn"''x *»r mo-
'T TO^ .n''D''CXÜ"0 nr3Xü3ic
.n''^vn n-xJtJiD'' rn^: ninnnn
Okacin T]r •t*»o" "»^a .mann -»-»na

-xn^ ^31^t•'3' '•''a^a i^^nf'' 2^^nT[

•''^D3''xnr nnxD xnnj ^üd"»]!*!

,nT niya mja n''^x"^r\': n^-iiy

•^a^a l•^^n^ •i3rnan "n laon^

71' 73n,a .xnn: ^xar •»i'^^^-'aV

i^ü: D-'T^n myn3i .i3nn^'nx Hy

.nt rnor D\sp^ü*'^i5n cjai'y^

'^PD- nniT ü3 nn rx T3X':
D''aa'"'a .a^itnrr's^ cma .o^o

.pmx' nxn pB?m ,o^n"n^oi

'n3 nrxa D'»'xp''noKn D^3v*»yn
•^»13 ^ioc mo ^r nnüo'na icp

;

"xnn Q?^yn non^o nnx DT"'3'r

;
i3'3n x^ nrxai ,n''2rm n:^'
paxon tJip n''n'»oxn tnwott'D nx
'n n"i33c ."nnpn nianian. •^^i'^pr]

•"ii?p*Jü:''xn ^ir mx-'^iön p pin-»:

M oy yjoa xi3^ anoo xnra ,^x
"3 13113"» mconco in -mx^xa
-n r«^ 'i'^so i'x^ D'-ayu nanin
msv^yn ix .ixa p-'^y iiay*» ii
M ^r r-'anam n^iann Dr3an3
*n 'r3x Pit' an^xi ^^y o^^^aro
"1 o-oyc xM nx nnain .nirya
•n ^3Dc nMinr rya mr ,ria

•cipr D^3ra oT^^ixin'' oi^rxe
iirxa IX

n^naisn
lTr'a^x!^

'UV niMt»

n^3ttM G^^yn rania^
.T'i3rPü3'xn nrnan
0^3 r na: '':b*' ia:
131 ir icoa nrny

.n^'XB

iTX3r^ü3''xn rpon n-'-'xi a^ix
"••a ^y nnpDQai n^^ys^ namaa
nn^ir^ r^iv nnw nr'^aia nyix
"^31 n''nian nr:-»!» 7^* nr*»ar
••ayan n^n'^e X7x n3"'xi .n'^^a

.nn-'tt': ni-pcr r'>\yi ^r irv
'in 3ic-n ivcr e-'-^ n'X3:i'^ü3^x^

•n irxö "yxax*^n^3 •^nv nam
' 1113 anai^ W3n ,^xlop^a3^x
"0 ^aio.n n-»üc-^X3Viin rsv^n
*D0 nixoa Dna-'3 ,nTiD3 mr^^i
"na iP'^yai — nx3 t3na3r an
'Bic ^r on^ana^ anain a-'ün^*'

nnann nana^ B''a''"'nran an
nn Dipa hm B'•*'x•^üp^ü3•'x^ .nn
•vyi aTinaa p ,1333 inv na

,rBn n3na3 .B"'jn3aa p ü^k
*8 .pBir aniax iyi '•poa-'ün'Ta

n n'xir^ü3"'xn nin-'i atpa ^a

'lann •mpa-'n ':v rxi^ n-'^xir'

"aop nna n-r - -yaan n
*?t nnin-t .nryon "»s:*» nioai
•X ^tt' ^airy ,^^n1^r3 n3*na
iirp is-'xr ."xa-iy ^3nn oin

/nnaa;
^«

ny3p inv na
iy naoa mn^s *'ri nvniann
M:p isi: Tx PI .n^3xan o^a
itt'cx vc^ n^ryan n^^yo*» m^a
"\!?r TN an .n-'^y nnp-'a 0"p^
o^^iT'y^ nriycn 'tt-:x ^^' oi
M niirn^ p3Xon nx 130^ „.
-^Dpn nnaiaa nrni3nn nnaa ^'"^'^

7r nnimnt .r^u'ys nvman3
•nt> naais «i^xr «nnoia nnx:

."»CS rn*'^ y3a

•a on .V'^ytn 'tt'3x«' mxa
.131 iii'^aa onny i^a in
ix''a o-eiM Dry^u; pr
'rn ont» niu'oxo na-'x 0''"'y

^v o''^ni anoB ^y ncp
•'!n''i DU .D'^maoM iot-^ ania
"•a ovp ^y n-s:r*»03'Kn *?]t? ni
nan ^1^ nan ^y niana nnp
oyoa r^cnnvno nmp^nani .i3r

:

mann«' ,ia^ nn'iaM3a3 oye^

'

PI lar -imw n3ioa nSisnaj
B^yaip B-^'ü^^iß o^3poyi b^X33ü[

3tt'nniit» ix^x^^ir -^3 .nan nx >

BiTTiiivD nx iBn*»"»!:' ny-sn Bir3

'i"»*7y cysaxi r^^', ^tr n-»:

/

^n nx n^onan mia^o /niaan
"OB ,B''y'iBxn nrp -•T'^^y niaa
'X nrm n-3xoMn B''aiyn n3

.0'»yxaxn py mp^c arP
nvnian nnaa yi3p^ n^^3M
*3'i3 n''3XQn o'-aiy naoa nnö^"»

*c3"'xn riMB ,131 '^r icioa ny
x^x .xmj ^-latt^o

rx msjianr:- n3"ian

nyai3ni .nt>arn*9 irp air n*>

^B3n ^I^ inv a-'piay nmpaa
.i3ian Pir n3naa .vsxin irxa
B2'^ 131 niu'y*^ n^ian xm "^t

•in IX pT3 "»^tp-ir Pa xP*? .ia:sy

•2? Birc .ppra IX nnPxn ,npy
•nna .iniryp xn nnüxp ix
"3 IT nsian nPina B"'a"''"'Da a-'a

•ai 1X1M ,i2jvn loxn p»* nva

xm .vnwxn loxy Px
HP 'X ''••yinP B'»VL.n Bn3i3 ?i

,QB*iyP BiB'a anaia xP .iP p^t

'iiya .nisncxr »im xn«; inxa-
T iBixa iBPiy n3iön nx n nr
•ca w a-'vxi ip B"'xi3 anain
»PxiDpPüi'xn .nax3 anra an-'n

•ranP xPx PiycP niana i3"'X-

'311 Ptt' annrp Py nayp in^n

xP Px^ap'p '•'^^ t3 Biipa Paioai .m*» nT on
nii r-X)""'' B^3ii:n on3i npx ^x i^a

1x0 ninc B-'aitt'n nPx ^x^ in
•^ ,B^3ir3 an na riac^3 ,aasy
DnP iTm '3irnn iiyp cn-'a x^

«p laa .pT2) npyin Pi:* rü^Pn^
-inP B'vryn Bn3i3 moxaiysn
•p ni3ipo icim ,pnnP ix P^y

*

r-xP naiii .ennx onai -3:
"^^^ *" ^^^'^ '^'^^^ "«^ '^^'-i^'

DinnP '•ü3a nx P'aru' nryan .nnann n^iaan mP-ycn Pr nn
'iiP P;iOB u^x pr ,ixa asavia nxx^an nr^n nt» n ;iB'"i rs

-lim noioni npranm ^3na"'xn' (lo i^^ya ^lo)

,«ipviaan üar^ö3'xn nv^n3 ,na **t "a^icn :inP cnpjp?: n3-x ,ni
pc?c::n ,*»iTPTni rP/'n x::-»: onP n^'^ai: nrxi nyouMni v^^^^
Tppn ^^33 x^'aa xin ox t'b.i d'-bx*;- Dn»:- ^'^mn i>o:;n r«
iVBn — inrPa •»a'^üpnüciipl ?v*?n
.r3na rn - x^^r ^xi> ^:vn'.„

^;,,y5j2 pcpcP .a^x ,nrTX*
nxnm m'^a^ica ron ynpn ,5^» n^ar 10 Pu' nnxü'P^öiK
pTnai iP^« PI inx 1x5 laxy -^^^ s^^« p,;,.,, ^n-"^n3 pna: ax"
^3;:- ixai .n'^^yan r^x Pr ^n^ ^^^ ^a;,^^ ,ninnn ' nmxn n^a
1:3 n-'yaü nmann ^a ncam ^^la nxP^a n-^rnDcn ni»^^yon -a
ra^-iCB ni^aa .ht nin; laya n^cjü^xn pnac .ixv^ Pi rp^n
-IP .nia^yn nT axa^ .i3^on nrM ^^,2^:1 nnx 31 pT nry^aP nrlii

'

m^'^yon niao ''y la-on Pan^.^ ,i,,^^nn p-n ^1a':^ vj^^^n
•1 .naxy nn^yan Py^ n-.-nnn -cc '^r ,-. .;P nnxnn Pa v ax
-1 irxia nnn niP^yon - 1113 p-i^:^^ pp, ,^^,^^57 j^,^^^^ ^^^
a: aPw .n^3''nxi n^c^c nsiuwi iimna ic oy xm
D^Pxiüp?ü3^xn iPa^ nPx o^x3n3|-i ^pp^^ ypm ?x n3C3r ^3d''"
Q,,ps> D^ama Pr rpsn xPaP.irr^: nyai3 i3a!5c* "u-x-V^arr
D^aiyn iix^ nry3n Py nTr3 ^^pePi ^^nnP ^xi3 .T'sr ir Pr
nxT^ ,nxT iK'y xp an .onnran nTianai^- n3nn vnvn rx '^.-2

Dxya n3iax ancn vnr aira- ...'^^,1^;;^^^ „^^g q,^,.^ .,'

111-nma niinP Pau'n Pr in^3' -5: ^m ansn Pir inoinn .i^ui
-:in nyDuna .n''ni3n nn^ycP ,5^. ,nBi3nai- ncinn ir -.rv^
•i^n T.^3^e^xiü3"'X-n^a3xann nr nx nit'iy rnsan rxr nyaip x^i
^tt-3xn yuan nnni Paitno npp p^^*,, .^5«^.. ,.^3 ^,^^. ^^^[, ^
myrxan iMa Py ^bumP npia^ -^n nx nyair xvi^ .^nrn:^ nx

.B^n^ücnn -^„n ^y -Pm n^naxn vna nan
n 3"nB xpm i3''x ht axa .na iy mynn xP onar ü^d
-;rnn nx Pr o^maonn a^xar ;

nPoara nxiyn -a ntait-^ nx rx
n-'siPn riK Paa xP .r^'siPn n-'a "'xra naia rnav n^ry^n u-^xP
-V3 .MPwcn ^E'3X„ niana lair ira iPa. pja «i-'ar 10 nn
I8"m 17-n nixan pr i3p:rx Par .i-y^ "vnn rraa. "an
B-'ynni .n^üxipix^n nryaP nnn :

xP nPxa onaiu' nan. aipo
naPira bb- ':n3 o^''ö3XöDönDn nPxPi «rPxao Pr ma Txa '3kii?
nyi nam y^crnr ^ansa xPP 'a nBi3n niTian -knyca lanair
P«' vBix ''y n3"'D naim 'BMir npixnn nnoP nnn .n^x

•p nnn n^ipy inanaa niya
"1 ;Bnnn ix on-'na anP nipy
nry T-'PxüD "»a iiyoP iPa^ ny
-a ninD x^ nixyian-nna paP

nnn xP i3P:3"»x-v:3B'' xm Pi '
,^xir' lyat» ^an^u'aa rxi iii-x

.nnan ninx^sn n"'ni3nn nia^n "isn inüm "mx^r^n nx ^y
n .noiaP r^ni ni3n napn x^x ""•» Bn3i3ir rxian ix .xi

Bvana vnr .avni b^Px.iüp?ü3''x •0'"'3 np^rarr aama "»dix xpvi
Bir irn xP .nraaa aPiaa aan 'bd ••P'ia rxc^ Py inn^3i m3iP

rya o'^^^vr: HB^'Pn n
i3'':y nr

ilatt*x mi^-n nr Bn^t:- '3ipn '

•''^ Biria^ .t^il ins p;: la-'o nr

*nxn ni3nn '•33 P: 3P3 piBpci ,

^^5 no^nr xv» naxa rxi;a,i

ins* B^n nx3ir ana iyü3 .an *^' l'tnya BDicnn*?i ananP nPa^
^tt* nPx T'iia nvixisnna^ .ans

nx ,bPxo3 mcraan ^aora
vcn nm nnacmp iai:

nxa Bnmm B^'xiPnn .n*»:

-^rn* n-::on n-'P^ycn nx ^vv
ra n3 Bnixi3 ,^xn^xP n'»Pa

.ir^T^^PxiüpTüs-xP nsnn inn
iaj:y3 PxiapPü3^xn nxi nianai ^iir-^a iiir^r nii-i^n Pir n-cxr
r^''xi*'nn nxs- nn>x npnana pPn P^ K^ ,n1•'X1^^^. mar rx^ nay.i
•r Tryn ni3n3 nrn xm .xbiP "^'X^ ^n rx ^r nt*yaP "'iP3X«

.Bn3x .ü^Py^ß nK3 B-pnP nsi "oP^üs^xn 03 xPx .B^t'xiopPo

.p"^*^ •'C'3x xP IX ,B^x33üi B'3Via '^"^D^n i^yan r-'XP .D?:xy d^^x
nx nxir nrBa*) .laxy nx xP *3J nx nntin "13 iy i^ioan

M n"»D:3P B:itt' ncn .Byn

•Bn nm nn3Pinn n-iaiioxi

'lan niatt-inns ixa 3iirn t»p
•3nn IX n^^mn npnöX3 ri

"xx^*» mtt-03 .ixrnr ^''a ^Pxi
m nivx3 "naprra. xm .pn
Tar Pi^' inipa rx .nx3 n^PtJa
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arbeitet uyorde^ Das 'ine i.^t yewisi: und trostr-^Aoh : rfa,<?;-; meine ^ebens-

arbe it fortschreite Jc\ schaue auf dieses Jahr zurück als auf d'isj

erste '^^rkfahr meines f,ehens er das j^ira eine davon kennen 'oir

in Berlin r--den,'whin ich Anf-ing '^ktoher od'^r xxxx et'^ns später komme

Paula mit den -'indem wor.l erst ^u.m inte--, ^'ann kommst Du. hin? 7'v. rnl r

mich freuen, i^enn Du mir, y)ie Du. versvr ichst , mehr von Dir er::ahl ij

hofj entlich sier.st Du davon nicht ab, vjeil ior nicht ''viel und 'chones *f

mitk^utHl::n hatte, fs ist -ncnig ^u sajen^ aoer eij-sntlich is t dieses

'ffenige schön. Ueberhaupt spr^^che icu ein ernstes und freudi oes Ja

2U rnainem Lehen, "^rot:: und, 'oeceni, •

'He he r;^ 1 ichsten ('Psse von uns allen

IJartin

Dezember 1 fOS.

Liebe Ina, Jein Brief hit mich be-'^egt, ganz tief be^'^egt, mehr dils die

^^Vorte et'\as anderes. Tor: sc reibe Jetzt an einer 'rziJalwng , '-''eiche

meine \nV''ort auf Fialystok ist. Jie heis.'t: ''donii. Sa rieh nicht

davon, es sei de nn. '^'t nn Du v^i 11 o u l'ajtja , - d:^r'3n ri e ich ^r -

vyarte. Dir sage ich es, '-eil Du mir dies geschrieben hast. Ich bin

Jetzt in der ersten ^'ürkiic'icn Arb.^itszeit meines ^.ehens. Du bist

mein J^reund und -'urst mich verstehen: ich habe meine Int^^or t zu geben

auf alles. Jetzt erst habe icri die f^'orm für meine Ant"'ort ue-^unden.

Es ist eine Tri log ie von Jrzdhlungen: Dllohim, ' dona i und JFYF. Ich kann

Jetzt nicht m,ehr davon svrechen, und von et'oas anderem erst recht nicht^

Ich bin in meinen J-imn.el hine ingev)achscn. Kein '^jehen beginnt

.

Ich erfahre namenloses Leid, und namenlose Cnade

\ le in I ''a rt in
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[(]. o^Vor 25 Jahren

Karl Barth Jm Kampf gegen den Ungeist

_ rofessor Karl Barth, als wohl gewichtigster Denker und Si)rec'hei

der protestantischen Theolojrie der Gegenwart, hat anläßlich seines

kürzlichen HO, Gchnrii-itac/cfi umfassende Würdigungen erfahren. Uns

steht es an, die leidenschaftliche Anteilnahme des engagierten

Christen Karl Barth am politischen Geschehen der dunklen Jahre

hervorzuheben und an seinen Kampf gegen die Geistesträgheit und

den Defaitismus, an seinen Ruf nach Menschlichkeit zu erinnern, der

für viele erweckend war. Seine klare Stimme wurde gehört, auch

wenn sie den damals im Lande tonangebenden Kreisen so unbequem

war, daß man sie gelegentlich mit Zensurmaßnahmen zu unter-

drücken suchte. Und schließlich waren es die Worte und die Taten

von Menschen wie Karl Barth, auf die die Wiederherstellung des

Bildes einer dem humanen Geiste verpflichteten Schweiz aufbauen

konnte.

Ein Dokument jener Zeugenschaft für die humanitären Aufgaben

der Schweiz veröffentlichen wir im folgenden. Es handelt sich um

einen Abschnitt eines im Juni 11)41 in Zürich gehaltenen und am

18. Juli 1941 von der Zensur verbotenen Vorti-ags (aus: «Eine

Schweizer Stinune 1938—1945», veröffentlichte und unveröffent-

lichte Vorträge und Briefe von Karl Barth, Evangelischer Verlag,

Zollikon-Zürich).

«Im Namen Gottes des AUwächtigen!» Weil das in der Hun-

desverfassuHR steht und gilt, darum fragen wir:

Was ist der Sinn der Behandlung, die die Schweiz den auf

ihrem Boden weilenden Ausländern heute zuteil werden läßt?

Wir haben gern und wir haben ungern gesehene Gäste. Die

gern gesehenen sind diejenigen, deren Heimatpapiere «in Ord-

nung» sind, was heute in 90^; oder mehr aller Fälle bedeutet,

daß sie mehr oder weniger überzeugte Anhänger des dem uns-

rigen so radikal entgegengesetzten politischen Systems der uns

umgebenden Macht und freiwillig oder notgedrungen deren

Propagandisten und auch noch manchmal etwas anderes sind.

Die ungern gesehenen sind diejenigen, die wegen ihres Wider-

spruchs gegen dieses System oder als dessen Opfer ihre Hei-

und Vertreter kultureller Bestrebungen aus allen Landesteilen.

Der nun vorliegende bereinigte Entwurf macht deutlich, daß

die Studiengruppe der Auffassung ist, es sei die Durchsetzung

der Hauptanliegen des katholischen Bevölkerungsteiles referen-

dumspolitisch nicht durch die Belastung mit der gleichzeitig

mat verlassen mußten und als sogenannte «Emigranten» (in

irgendeiner Abstufung dieses Begriffes) zu uns gekommen

sind. Jene gern gesehenen genießen auf Grund der bestehen-

den Niederlassungsverträge den Schutz unserer Gesetze: auch

zu solchen und ähnlichen Veranstaltungen wie jene Versamm-

lung in der Basler Mustermesse und vermutlich auch zu solchen

Vorbereitungen wie die, die von ihren Landsleuten vor dem

Einfall in die Niederlande getroffen wurden. Die ungern ge-

sehenen werden in kurzfristigen Abständen kontrolliert, wie

wenn sie Asoziale oder bedingt Bestrafte wären, müssen von

Pontius zu Pilatus laufen, um unter allen möglichen Vorbehal-

ten unsere Luft atmen zu dürfen, bekommen von Zeit zu Zeit

eine Mahnung, die sie zu dem Kunststück einladet, ihre Weiter-

reise in die Wege zu leiten, und haben es bestimmt nur dann

gut, wenn sie in dem Glücksfall sein sollten, außer ihrer Per-

I

son auch noch ein ordentliches Stück Geld in unser Land ge-

bracht zu haben. Hier stimmt etwas nicht. Sicher: die Nieder-

lassungsverträge müssen gehalten werden, unseren eigenen

wirtschaftlichen Schwierigkeiten muß Rechnung getragen und

die tatsächlich unerfreulichen Elemente auch unter den Emi-

granten müssen in ihre Schranken gewiesen werden. Aber kann

uns die Enttäuschung, ja Verbitterung so vieler ehrenwerter

Gäste von dieser zweiten Klasse gleichgültig sein, die in hoff-

nungsvollem Vertrauen auf jenes «freie Angebot» der freien

Schweiz zu uns gekommen waren und die sich nun gerade in

der Schweiz mehr oder weniger ausdrücklich dafür bestraft

fanden, daß sie Gegner und Opfer dieses Systems sind, dessen

Sieg die Schweiz in Verteidigung ihrer Neutralität bis zuletzt

ihren Widerstand entgegensetzen müßte. Wird hier nicht ein

Vorwurf auf uns sitzen bleiben wegen der Art, in der wir die-

ses Problem gemeistert haben? Wem dienen wir eigentlich mit

der io verschiedenen Behandlung unserer Gäste? Es gab im

17. und 19. Jahrhundert eine großzügige und weitsichtige

schweizerische Emigrantenpolitik. Was wir heute tun in dieser

Sache, kann man bei allem Verständnis für die vorhandenen

Schwierigkeiten weder großzügig noch weitsichtig nennen. Was

wollen wir auch mit dem, was in dieser Sache geschieht? Nach-

geben oder widerstehen? Ist es nicht sonnenklar: jeder Fran-

ken, jeder Gang und Lauf, jede Fürsprache, mit denen man

gerade jenen weniger gern gesehenen Gästen in freiwilliger

Hilfsarbeit beigesprungen ist, war echter schweizerischer Wi-

derstand. Warum gibt es eigentlich offizielle «höhere Regio-

nen», in denen sich das noch so gar nicht herumgesprochen zu

haben scheint?
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5.11.1966 Tagebuchblatt K.W.

Flachen wir \jns nichts vor: Die Reha bilitation vor\ Hitler begann
rnit dem Ausbruch des kalten Krie^res, i.e. 19^^7 - als nraei'ika nicht
nur Front ge^en Hussland bezog, und die antikof/imunistischen Phrasen
im otil Hitlers in ihre Pronafanda aufnahm >.} o ndern auch die -deutschen
d.h. Aest ieu tijch] and unter Adenauer, zwang, in diese antikommunis tische
l^'ront einzutreten. v;ar das nicht eine Neuauflage von Hitlers
Anti-Comintern Pact? Kan kann sapen dass den Amerikanern keine i/^^ahl

blieb, angesichts von otal ins Politik, die Alliance der J^^^riegszeit

aufzulösen. Amerika halte au-f* (iera Kontinent keinen zuverlässigen
Bundesgenossen. Frankreich war völlig dernoral isiert , England war
kriegsrniide und wirtschaftlich erschöpft, ausserdem betrachteten die
Amerikaner England als ihir^n Feind Nr . 1 , ihr Hauptziel nach 19^5 war
die Zerstörunß" des British Kinpire , um sein F.rbe antreten zu können,
vor allem v/irtschaf tl ich . Daher Amerikas an sich unerklärliche
und unloFische Parteinahme fiir die Zionisten, das war der erste Stoss
zur Vernichtung des EmDire. In Europa erschien Deutschland als das
einzige brauchbare Bollwerk p-pt^f^xx Kussland. Daher zwang man die
D'^utsch^^n zur Wemil itar j sierung, die 2 Jahre vorher als ein todes-
würdiges Verbrechen proklamiert worden war.

Was i'i.mer man damals offiziell sagte oder schrieb in Deutschld, es

ist unmöp-lich, daos diese erstaunliche lA^endung nicht tiefe psychologische
Folp'en hatte, bes. auf die junge Generation, \u\(.\ in i\QX\ Au.yen vieler
schon damals als Rehabilitierung Hitlers erschien. Es ist richtig,
dass den Amerikanern, nachdem s le sich pinmal auf dieses polit.
P'rogramm festgeletrt hatten, keine v^ahl blieb. Aber es war der Todes-
stoss für die amerik. Politik des Moral isierens , ein allzu rascher
Überp:ang zum Zynismus, eine Demaskiei'ung von unermesslicher historisch-
psychologischer i/tfirkung, die die Grundnote zur vveltlage der zweiten
Hälfte des 20. Jahrb. bildet.

Mit dem /»/echsel der Generationen 20 oahre später, erscheint es

ganz plausibel, dass diese ^Rehabilitierung Hitlers weitergeht, schon
aus Hass der westlichen Intellektuellen ^^^.^\<=^n die fadenscheinige
.Selbstgerechtigkeit ihrer offiziellen iolitiker. In England ist
bahnbrechend A.J. Taylor, schon aus C^riginalit'^'ts-sucht , als Pionier
einer neuen Deutung der »^el t vorginge der rlreissiger Jahre.

f
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öas (fnbtl

Von £\\m üerbacr^ii.

Stiinnt amf) mctuc Seele mit iiiibiiiibincii 3iiii:cii

^er 3»ifniift eiitiieöeu,

9Jiitteu im ^Jliiifdjjoinui fi'I)l' icO boif) ftet^?,

i)^^\c ciiift in bell Miiibheitötat^-it, tief iinicit

^ie idiliimmeriibeii 3d;iuiiiQeii be^s alten C^ebet3

SD

.VXMmlidj )[d) xcc\ai.

?ieii ift fein 3iiiii iiiib (eine illU-^rte finb iieii\

2^od) ber i)i'()i)tl)miio uoii eiiift fliiuit nod) uuL>erfeIjrt|

2t(\xt iinb ftä()lcrii biircf) meine i^rnft Ijju.

l'iid) \)ai il)ii bav5 2:bcn awiv neue ci^'l^'^>i't,

2iit id) mid) liebe üb be'> Xau'iny frene

lliib meiner in Ijcitcim Stolpe bcmnfit bin.

C, Oeilicjer f"s'nn:e, ber jener Tv^nuinie cniloljt,

£), nene^^ hiebet, o cnt^ürfte^:^ vi

n

aeben!

,^^nfni;ft, bn madift mid) nnn fo filänbig mc ciiift ('^U'^lt,

Vlncf) t)n bet)errid)fi ja iinfre Stnnbe, nnfer .s>anbeln,

Xn aber tuirft bid) cinft ;^n l'ien(d)cn Uutnbelii,

v"s()r 5ylei)d) inib '-IMnt fein, Si'ii)len nnb (5'rleben.

Unb iiHrftbn tueni(]er and), aUJmir mein Xianni bertiinbet,

Sii^a^^ tnt^3,

'ilicnn nur mein ll'int

\Mn bir )\d) cntflamnU nnb fnnfelnb ent3iinbet.

S(f)on l)entc

A-iil)le icft brübcrlicf) mit cnd) ,vifaminen,

nblc alle eure (^-rftafcu unb 3djrcie

I)r ücntc.

(>

f>'

^k i()r bann einftenv .'{^crren ber (5ibe fcib.

Unb id; JuciOc

iHuo b:u liefen unferer cOrncii 3^-*'^

(vnrem l)cilinen Stol^, eurer Selißfeit '
"

Sdjon aii meine I^tebe, biefc cinjame ^^^i^iii*^.

Xenn id) bin feiner bon benen,

Xcren Seelen fid) mit hcn '-lU'rannneuIjeitcn,

2)en linben nuD blinbcu, fitid)titi befd)eibcn,

9Jkiu iKüper ftiafft fid) im düngen uub i^eiben

3u immer luilbercm iöiffcn an,

llnb id) utaii uid)t b'ran benfcu,

^I>?eine l'Hiljc blofj auf ein ^Xnn ^n befdjränteii,

Ta? bor \u\§ fd)on bie Xoten (\cian.

Csd) liebe, i)erel)re

^ic iuilbc nnb broI)enbc 5{tmoip()are,

3^ar n luir leben mit nnferm (Seift,
*

Xie^ 2:nftcn, 2.ier)nd)en unb ii>oiiüartebc(jeI;ren

3ni< Unbefannte l) in ein,

^Bo bei 33li(5 aU:^ eiusigcr Jcneifdjein

Hni5 3icle \üeift.

^cnft aber Ojliicf ju finbiMi, felbft fid) fo sn fteicjern

\\\ biefcu 8tnnbeu i8aniien§ unh C^fi'tafc,

Ta]] l)od) h'ic 3cele über bie geiüol)nten lOJaf^c

(Sleid)mäni(ier (^Uänbinfeit nnb lauer i?iebc fdjtuillt,

llnb bies? S^lNertraucn lieben, fid) bem ^tueifel lüeiflern,

3n fiirdjlcn blofj, fid) auf bem 'l\^c(\c ^u beripäteii

llnb nid)t bereit ^u fein, tiicnn c^S bann cjilt

Snbelnb unb ftarf in biefen neuen 3tül,3 3U treten.

Tenft, fein ö<-'bietenb 51'ort an alle, alle riditen,

Tnmit c^3 einc^ Tac^y '^^n 3inn ber iBelt bebeute,

3obalb fie feine bittere 3d) öpfer fraft erfaßt,

(Söttlid)en 3inn fo fel)r in irbifd)e i^eibenfcbaften aiefjen,

^afi il)re .<iiniiuel el)ern fid) 3ur .*i?ette fdjliefien,

^'ic ha^ fd)on überlunnb'uc ^?cntc

Unb bie nod) freie 3Hfnnft aneinanberpafet.

Teuft, nur 3U meieren, um bann ftarfer ansnfpriuöen,

"Sem Xob 5U fpotten, al^3 mär' nie ein Gmbe,

Unb bod) 3n(\leid) ei^ miffen, ^af] erft fpät're ."oänbc

Ten 0rau3 all jenen 3ieiien um bie 3tiruc fd)lingen.

^^Biffen, bafj mir nid)t unferem Xag bie Xat bollenben,

Unb bod) fie Ijeifjen ,^')er3cn§ frol) bollbrinncn.

D, alle^ lieben, tuomit 3d)icffal fid) bcrbinbet,

Unb für bie ^nne, ba bie Tunfcl m{e^erfel)re^,

3m Tsunern ein il^ertraueu, baS uie uiel)r cntfdjluiubct,

23eftänbiö näljrcn unb guni .Stampf bemel)reu.

Unb fromm ber 3tunbe l)arren, ba im golbneu xHbeublid)t

'3)ie3d)minneubc§ftnmmcn(^ebety,biefdjöncn,fid)rcflen,

Unb flingenb entfalten,

Um il)reu 3d)mung beut neuen Glauben auFMipriiGcn,

2)er ^ilselt ju äncnfd)l)eit, 2)?enfd) jn ilBelt nenaltet

Uub lanofam ili>al)rl)cit luirb, (Sebot unb ii.Nflid)t.

(S)eutfd)C 9Zad^bid)tmia bon Stefan R m c i q.)

i
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von

/lORRjr R i: E M FELD

/ U(- bor-trarunf^ aus doM Jiddirchcn von

Dr.Tn. '.Veltsch, /

Anr Kr -uz .e ohla>'en, bleich im Aa ^ s i c n t e

Voll -Aälrlen •w' V./ hiierzes die re'.juältf ri Glieder

Blif-k£t nieuec D 'j <^ 1 1 i" s i e-
- di( Bö .-e Wichte; -

Diu neu - .n
n « 1 UnrcCht-neritien Deine Brüder

Au:. Ucf5.te"; Ja na; er (^ua Ivüll tönt Dein Lall er i •

»Mein Güti .

Doch Dein G-

.t'; ein Gott, -Du li€F;est es [^t. ?.'cheh(;n 9 I

* • •
>5

et. der 'Ä'iacl scheintu ^

.

'^.u vervrctK.n •

Und tro i
»0 lärrl Dr.;- Rlut zu Eüderi Piill en

A lf
i. ^ * '.V 11 T! no'.) n

Ut]'.^ Del r: er- ütfr-ner.rr

ob! - Dein Leih, Dejn re.'ner

lieh 1-ittren Lciüen

: p '-^ h öhnend Deine -pi-mrier, HurBer- '«veia ,r-t

• •

Und S-üti Tiu! hörrt Du - Tro5^t doch wlrJ Dir- keiner

Und - . rren 1 - -elr.Yoift "lein Blick von Dir uuf -".Ich --

Irt D e i n d i e Bild - ? Ich rchaudr-ey • • • • Dar-l'i »•> Ich t$

ü



ON TI-IE DARKNFFS .

3y MCRRI? ROSENFELD.

Mv bookr are or'.hiciied and they stiind

^eouested on their pilent shelveF,

Dejeotedly around them ptill

Kv nournfnl thoTiphts dis^ort thf^rnrelver

.

Clored rh<'ll they be forever more

My treasured tonep that pBeilted tc)\be

A solace in rriy every woe,

Bripht Ftarr in lifeV deer) mlsery.

Thoy once diel rend a ray of l'ght

Acrors my all too dreary vay^

And quickened me v;;th hope anew

In exilep lonely night and day.

Here : n this book yet burns the flame

Which kindled and sustaincd my soul;

Here are the wearonf^ that I raiped

AgainFt the baneful Fates oonlrol .

./
/ f

i



V

ADVOKAT

Dp. THEODOR WELTSGH
PRAHA,

Mikulääskä tfida 6. 16-1 25 V.

Viet poSt. spof. 31.012. — Telefon ö. 551.

But no-A fince darker terrors lüom

And blindnesF. brinpF eternal night,

LoFt is my lifes Fweet raradire,

Mv book'p Mank nages pive no light.

Then fare ye well,ye treasured bookr.

EntombÄd unon ycnir rUent shelves;

Dejectedly aroimd von still

My .-nournful thoughts dlsport themrelves.

f
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Erinnerung an das erste Exil

Da '.vjr an Bat eis vrassern uns ganz glücklos meinten,

V^ie nah war unser Land und unsre hellste Zelt!

Wir dachten Zions und wir weinten.

Doch jeder Muskel dieses Volkes war bereit,

Zu einem Harnmer niederfallend zu erstarren.

Die junpen Mönner gingen aufrecht, unverdorrt,

Ihr Sklaveninund sprach Königswort

Uni unsrer Frauen Klagen und trauerschwarzes Haar,

Das eine Wolke vor dem klarsten Hlnimel war,

Es machte uns vor Ungedulfi zu Narren.

eine Ungejluld ylssvf uns, wie Jäterinnen Unkraut relssen.

Durch unsrer Seele Korn anschnitt ein Zittern, streng und

J^'"8

Und da ward nichts »schön' Blume» oder »tuntei SchTnuck«

gehelcsen.

Das Böse fiel. Gott selbst hleit Musterung;

Gott war uns nah und ka:ii in unsre Höhlen,

Da schliefen wir auf hartem Fels und Gott trat ein.

Auf unsre '."angen, fclass und katl und rein.

Herniedertroff sein 7/ort gleich diedehelrsen Qilen>^

Und machte uns laut aufheulen durch die Nacht.

dieser SchmBPz war gross, von allen Selten

Liefen Senuälte her wie nach der Schlacht.-

Einander küsste mani man raurste eng beisammen stöhn.

Denn jedem war dies Grässliche geschehn:

»Da unser Gott des Nachts nicht ruht, wie konnten wir zur

Ruhe uns bereiten."



Nein, daniBls waren wir nicht elend, nein, damals noch nicht.

Wir hatten ja noch Lieder zu verstecken

Und Harfen, alle Weldenböume längs des Stromes zu bedecken

Und unsrer Seelen ungestüme ^"flicht! •

Friedloses Volk, doch damals noch nicht ganz verbannt,

Du rastest^ und der zv/elte Tempel stand

.

Und was dann folgte, dass man sich nach deiner Bürde

Nach deinem Machtgespenst, das doch noch Gott war, sehnen

v;ürde,

üeino gottlose Zukunft v/ar dir heiter unbekannt.
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6Qa>|AbrIt»f» ..•.,,, 40.-
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ein»« ••• m*tt^9n»mkmm-

XXV. 3a{)rßan0

.JBir flnD ^abcn oljnc iBtnbc|txtd^, Subcn o^ne
Berflaufeluiij anb c^nc ^kJtbc^alt, wit finb ein
^ccuibvoll in eurer T^\^t^ luib tpollfn cfl auc^
I)leilvn. C5"nic unübc-brüd.-üt.' Siaül ^üt^r.t |)ß)i-

\(fyin luMS mO) niA, fremb x\t un» euer (^cift

fremb fiiib und btc Sccabcn unb Sc'otiiet/^cn eure»
«oiiaioetbcnö, bie C*)efc^i<t)tc eurer Äicßc unb
9Mcbccl<ificn, eure 3Kacf)ll)t;roen, eure
ßraufuiiien JC>cIbcntnten, eutt: nationolen
totiebunßen, «^cl;iifü(^te unb i&offuunocn

C^ure Q^renifircitiofeitm finb nid^t bie unfrißcn,
über fic Uuaiii btHe^t ujifere (iiii^cit, über alle

^ebin^unaen unb Sd^cibunQen eure« S^atriotiömud
tya\DtQ,"

(5^ ift uocy n\if}i lannc t)er, feit bcr 3iüniflenfü^icr
St)r. 3iifüb iU Q f i n Mcfc 'Boxte flcUnoicii Ijat, bcion
un3ti)eiielt)ajti Ui^ol>rI}cit unb erfcijiittcmbc ^^cöcutiinn
qUc Üi^cii, in cr[tei Xiiiiic aber uiifer iiiuilücflitih:^ i^clt,

in biei'en traiiriaon :föüc()cn iKTJpürt. ai^(iI)ienD nocft bie
(Elaaleii uno i^totioncn üon (MroII unb ^oft erfüllt jut
rtOflcnubcr[lc()tn unb, uom fciuDlicfton '-i*ernid)anin'^unUcn
bcörol)!, Den innerer i^innfljcit (jcrfreffen, unfor DeiitfdKy
SBoir in 'Jloi unb öani.ncr ^arnicberlicnt, erfüllt fid) bie

taiiicnbjtiljiine S:l)nfurf)t be;^ :,^ubcnvolfe^, ba4 (in.^e

beö O^olu« („Scifncuunn"). 'I'oläftina, ba^ Gelobte
Üanb, baiJ .^eilipe X!anb bcr CSbriftcn, cr[tel)t aU neuer
?ubcnfiaat. X^ic ö[|entli(f).recl}tli*e .sScimfttitte für baö
ÜicifctM: ^^olf ift noficüert, ber "Bc^ nacf) ^kilafiina mirb
dlvbfllD mx budjflöhicfjcn ^ium offenfio^cn unD
triunipl)ltTcnb .\uf ber enalifdjc ,Sioinitcnviit}rer ^£)otiüt
2ikM;nionii boridjten, bnfe bie OppofitTonSqofaör „ncn
einer üciniffen ratl)ori|d)on (£dtc" nid^t befu'^. ^^apft
i^encDift X V., bcm troö [einer ifeidluna alö Ofaerl^aup^
bcr ^eltfirdie miö allgemein bcfonnicji ©riinDen eine

i3ifentlid)'rattlid)c aefid)ertc ^ciniftüttc unb ber ac-
biil)renbe (Sinfluft im 3\atc ber ^:i'iilfcr Oorcn:l)Qlt':n
bleibt, bat in einer bcm 3ioniftcnfid)rer «SoroIoU) im
a^tai 1017 noirinl)rtcn iHubien^ blof; boS ^Vrlaniieu nacf)

einem befunberen (?d)ut3 für bie {}eilin\.'n '^tiiticn %^a^
l[]{\ua6 acftcllt. CSnrdanb, ba§> fid) burd) ein offi.^ielKii

Gdivoiben be<> y)^.n:'tcr':?> 53alfoiir an X?or^ ^Jioir,id)i!b

boni 2. ?ioiHMnber 1!)17 bom c'lioni^Jniuö Herpfiiditet Iiat,

luirb in bem ^nbcn 5orb ^Keabinq einen tüd)tiqcn
€adiipn!ter ber jiibifd^en (Ead)e auf bcm 5^riobene>»

fon-irefi bcfi^en, nniljrcnb bie Union, bereu :5i!benfd]aft
buidMu« sioniflifd) n'^'finnt unb mit bem anierifnni»
fdjcn C^mporiüli^nuiv l\»rIuinDet ift, ah^ ^'od)niann füi*

bie J^roaeii bc?> nQl)eJi Orient^^ ben ^iünifien 2. 53ranb-
eiiJ cntfenbct, bcr lm\ ai>ilfon miil)roiib beö Slrieqe'iS mit
bcr ^ammlima b:r ben Cftcu betreifenben !n?atcrialien
Ivtrnnt nxjr. Süjon, bum c5 ßclnnfien ift, hi:\\ jübifdjcn
.•^apitaü^^nut.« (|lcid)n>ic bie amerifanürfvn ITrlviter m
httix ^enj't bi^r impciiüliftifdru ^'olitif ^i Mku. bie im
£rient UrirtWüftlidv, ed)iiU unb prrtcftnntifcT;^

^Tiiffinn^intereiien i>ertritt, Unir.bc lun ben ^Ir^item
unb ^emoh-üten erfud)t, auf Kmii R^rie'b-cn'v^fonaref? „bie
n':red}tferiic^lcn Jvoibevunqen r^§ jübifdxn '^^olU<^ nad)
Si'icbcilKrflcffun^ cine>5 nalicnalen ."CH:imatlQiibo«5 tu

T^a^Hftiira auf bcr $I^aiiC' einer 3cIE>ftDemialtnn(\" ^u ivx'
treten.*) ^ik^ranntlidi l)abcu fid) aud) i^ut)^^nianö,
^iiwlftrn, ^h-antmn fiir bii^ .voniftifdi-cn ^-ürbcrunqcn
erHärt. mit edyt nnllifd^r U:fvjrid}iüenplid:r-eit feiert "öer

fnin?c!ti\i)e sTO.vauitennirjrcr ^tliYrr 2 f) o m a d ben
Biön!^mu§ nl^ „eine xVr [)cd)']k.n 2Icu^eruncKn unb
eine§ ber t>oIlenbetficn 3:i>aM\vcifl}en bc§ (?troI>en§ nii^
einem freien nntirnalon 2dx\\, ir)eUf;:.5 bie Urfad« beä
KW\(\<n .Mneive'5 ift unb bao mcrocn Die Ci^ninblaiic snni
iSSicbcrnuflniu Ter "^^^It biliien tuirb." (!) „Ter S'^ciUh
mu€' ift mit fober Tvo^cr mit bcr mobemen T'iMnofratie
ivdmnDen. Ter .slrie^ n>irb iiin Mi feinem ^iele führen.
SDie Stein bcr ^^alijuen luirb nid)t ncllftänbiq fein, U>cnn
mdH ba^ jalnbunbertelanQ untcrbrüdtc iübi'>Äc SSaü
in ihr feinen fs{a\} erhält."

*^eboaluniv3lo5 ift bicfcn 2:atfad)cu gcc^enübct bie
fcltfamc unb in ibren ^^eiucqcjrünbcn bod) burd)ud)tige
^ÜMfbmmfl be§ ^^ioni^muö burd) bie bcutfd)cn BosioiU
bemoeraten, t-ercn ^!^oortfüf)rer 5laul^ri) frf)ün vot bem
Kriege einc:3 ^örüfd)üre negen ben 3ionilmu« gefc^rieben
f)at unb bcr m einer crft filrslirf) crfd)icncncn ^luffot^.
red)c fagt, bie jübifd)e "'J5aMftinaforberung f3nne niit
auf ©nmb beS 3clbftbcftimmung«redite§ bcr Ovationen

«;• *lu-^K
0»:i &e«u-ift l.ic^u ein dionifn|d)cr Sc^riftjtcllcr:

^xn bubimcö pohtifc^c« ^Jcipiol bafür, iric c» eine mcaicruna
tttntcllen muH, um Don ifjrcm «Jolfc um hai p.ebetcn au tocrben
HHX« fl^t in i^c J)ülitifdjcn 2Büiifc^e ^incint)Qfei

gegrfinbft werben, foubwf» nur auf ®runJt) be5 fjiflori*

fegen !)i:.-^t«tilel«, ma« \)iuii nic^t amfe^ebcnb fei,

2)ie beutfc^en 3ubcu rourben bi3 vox turpem rocbcr
burd) bieUlüt, wie bie Oitjuben, nocl) burd) fapitoliftifc^*

imperidifttfctje ^ntcrcJTen, roic bie ^uben Gu^^Janbo unb
^ilmerif'iii, auf ben ^'^ioniömu^i t)ingeroiffen unb fo ^bcn
\)'\if)tx üon ^cn 600.000 ^uben 2)eut)d)iaub<S nur 10.000
fid) burd; ^a^Iung bcö^ Sdjcfel^ (jjjoniftifdje 5?opf.
ft^fuer = 1 ll!^arf) jum iJtonidniu^ beCannt. ^n
Jcutfd)lanb unb in aan^ ^J[}]itle*curopa mar
ber 3'ont?mu'. t^ci^ 9)otionn(jubentum, feit ben
Jacken Sthfobor .j^er.^U, beffcn 3beeii juerft
von bcr 5iBiener ^tubentenüfrbiitt>unti „5Jabimai)"
aufgegriffen amiben, eine ^^^'artei bcr „3unpcn". Tie
ort^oboren f^rcife troc^tetcu mit oicl illupibeit unb ®e»
fd)meibi«feit pcO b?r ^:polint' bcr oon ihnen beioobnten
oiaaton unb bcr iou)»>dinen ^JlJ?ad)tt)aber anjupaffen; fo

nerl)iubcrtc feiner^eil Der Uifiund)ner 9hibibiner bie 9lb»

l)r.'tuni '^^^ erflen ^-jioniftenfonqre^c^ in ber bagrifdjen
.paupifiab^ :i^ic l^}ia||c bcr Ouben ^.Witl«(eurüpaö gehörte
^um libcrofen ^ubentum, t>a^ bio (5leitl)berei^iraung in

ber gürm beutfdjer 3taaN5btirger iiibr^djen C*^lauben^3

anflrebt, ober ,^u ^i:n ^^(ffimifanten. bie bie natürliche

i3öfung ber Ofwbenfrage ui Der ^JSerfrf^mcljun^ be« ?{ubcn«
tum« mit bem 33o(f. in beffen 2onb e§ kbi, ertennen
m ollen.

($m5lampf auf Men unb lob ift numael)r 5roifd)en
ben beiben ^Hidjtun.ieu, ben fonfeffioneHen ^H[|imi(anten
nnb ben nationalen fiioniftcn, ai!§gebrod)en^ beffcn enb«

nültii^er %n^\(i\i miji ^mciferffaft* fein faan. llmfonft
erflüren

CSaffel

namens
glicbcr

Staale l)aKm iPcrKMi, al5 \hncn fraft ihrer ^ÄDolBcrunöS»
3al)l jufünnnt. bann roirb ti ond) ben 'iünti iemitiiJmuC
nid^t m<i)x nötig babni. ?I bc r c r ft b a n n! ,

5)r. 5Tttl /

P

tn iiDcutfdjlanb Me qe^eimen ^wftisräte
unb 5uv-i;? unb »^^rofeffor .^alifchcr

angefeilt uer iübüdje^^ ^erbörbe it^re ^irftt»

W(it bcm ben ^irben eiaentilmltd)»! Barfa«miid
fragt i)ie^u bie „3übijd;c ^tunöjd>au", o6 biefe Sßerbanbc
andh ini i^amen ^jrjcnigeu SJiitglicbm: fpxcti^en, nx'l(^
in Clliaji^l*t>tl)rinc^.>n, Tso;.:n um mobnen. Sl^r^olid)
plagt fiel; bie „CyvxaelitimVe Union" unb ein „l>(ftii:nöl

fomitce beiitid^cflciTcidiiid^cT S-ubcn" in Sf^icn, ba§
„beuifaV" Sübvnluin 311 er[)altcn. ??ad/bcm füraüc^ bie
%^xan,^:i „9rar:bn{ i^ifli)" bie in tidydiifdKn Streifen aflgc»
mein c^oteilte v^fnirr^oiumii au!;MK^;prtd)cn iyabcn, bie „C^u-
iXm feien (Jrponenlen bcf^ öfieiTcid)iidf>cn imb beutfc&en
O^eifte? oen^efen unb bie Xjd>:<:^ fönntcn baf i^etra.<]en

bicfcr ilreifc uxiC^rcrb beö .slriej^^' nid}t rergeffcn", nne!>.

bem in $ra{| nno in anderen Stöbten eine i'Irt Don
'^^ogronien ftattfiefunbcn I)at (in .^oac'fd^au in ITJüi^rcn
Qcb cjö 3ir>ci 2:ote), farTcn bi: '^snbcn mie bürccö l*uub
V>o\n einft fo Icl^n^fräftigcn baitjcftcn Stumme ab. 23er-
gelili»:^ fäm^)fcn bie iDeiiic^en uon friilTer ^ct affimificrten
tid)ed)i)d}en ^\:i>:n v^ccieu'bic 3^i^ut"nö, mit ben e[)c-

mali^-^en i^?raelitif(fkMi Teuijibcn al5 eiirc ^^otion .^ufam-
meng-jinurfcn 3U lyextcn. .^lat urtib bcutlic^ Derlangcn
bie ,/Jiarobui 2\\i))", b^iß ^i^ Subcu nidit bie feinblid^e

^Iwintnarbc bilben, [onbcrn il)r ei^KHv'^ '-i^olf. iljrc eit^enc

3icffe in Cix 523i3licrfamilie.

^cd) aud) in Tcutfrfiüfterrcid) (\:^tn alle nntqcfinu*
kn ^ubcxx, irie ifir Onjon fid) nuSBrürfl, an§ otofte "Sleine-

mac^en, an bie „unbanfbare i?(ufgabe, pegen bie Sflawn.
feelen in ilircr SPiitte ben ?(u'5ri>ttung§fampT ,^u führen".
IlelKrall im t^riftliaVu Teutid)ö|terreid) Dcrbienen aber
bie !:J.rH'rte bc« natiüual-iübifd)cn Orpany gehört j^u mcr»
ben, bie luir im 'Boitlaut bieberfei^n:

3elbft tax blinbefti'n unb uninformicrteflen
Elementen ber 2?i3lfcr nuiR e6 ftar !t)erben, boft bieie
C^efelT'diaft, bie fidi in 39ad;Iingen vox bem iemcilin
.'oerncbcnben nic^t i^nug Um farxn, bie ocftern noi^
Maifer nnb JHeid) ungefragt ibrcr unentmcnten Xreuc
ocrfid;er{c unb morgen für bie Olepublif fdupärmt, nid^
crnft au nc[)mcn ift, © y I i c g t a u * i m c m i n c n-
tcftcn C^-ntcrefK öetSSoIfcr. fid) mit
btcfen ^mei felbaftcn 3lc p r f e n t a n t e n
n i d) t e i n a u l a f f c n unb in jübifdjcn J^rapcn fid&

nur an ben Xeil bcd iübiidjen SSoFfcö au balt«n, ber
emaig ein ebrlid) iübi)d)c§ iProgtamm
t»crtritt unb oom 3?crtrauen beS jübifdjcn ^oife§, ba9
leben Unll, aur 3?crtretimg outorifiert mitb.

Tü^5 ift ein mutige^, mannbaftc^ ©ort! m:un ba5
beutfc^c 33orf befreit fein n^irb bon feinen atüeifcl-
haftcn JRepräfcntanten iübifd^n ®Iau6eu5,
ir>cnn e§ a f c m i t i f d) getrt^rben, e i n a i fl c i n c b r-
Ud) b e u t f d)e d ?^ r ü g r q m m irirb Dctfol(:jcn fön»
nen, ttxMin c^ bie eflawnfctten einer unertröölid) oe«
tDorbencn Qkifellfd^aft uon bolTgfrentben i^Ofewm mttb
öbgcjDOTfen ^bcn, tvcm hie 5iib«i nitW mdfx Th^ tra

te Vorgänge an ^en MM
S3ien, am 17. Xcaeinbct.

$ie öuifee politifcbe Urniualaunfl ift nic^t o^ne tiefe

Ä'irfumj auf bie .V)crien oer ftui)icreiu>en 3nrA'iib ^eblk»
b^n. Jür lucn follie bcr ©cbiinfe Pon 5elb)U\'ftinununösi«
red)t, grciljcit nnc Temofratie rvrkHfeIv^er fein M für
bie alleaeit iiad) ["vixMt>eit bürfteube b^Mitkiv: 3iitienb! llni)

l'o lange bie 5rci!;eit nid^t in Unge[>nniX'nl>eit au:öartet

fo lan:-je bie 9elb|aieftiinniun.g nid)i gegen bov ^nibiereti
i]el)t, ionbera blof; b a {?' i2 e r u e u uo:i gejuiffcn 2d;Tan-
fen. bie eö ivivfeln, b^^fa'^en un^ bal)er e r l e i c^ t e r n
nnb ben Stur.icrenben )t)mpat1)ijd) madjen UjIII, bcftebt
baöegeii fein ernfie.3 ö-ebenfen. Xic CH.nitidx: ^iifjenb n)irb,

beraten Uon ilirenCiltcrn unb ibicui^ieunbcn unter il)r«n

Öetrvrn i n ft i n f t i d b a ö 3M i-b t i g c 3 u t r c f*

fen miffen. Vlux ift bie gröf^tv "a>orfid)t gelioten, bofe

uiifcrc bcutfdje cDuiftlic^e il)iittelfd>uliiigcnb in ibrer gut»
gläubigen, orglofcn iPegeifterung nidjt in bie ?fannnct}C
i'on iöeftrcbnnftcn gerate, bie Der beutid)cn Siigenb ni^t
befcmmÜd) finb.

CkiT Diele Rorfeerimgen hoben bie bcutfd)cn d^ri^
lid^'n Stubcnten unb iln'e (Altern an bie »Uüftelfi^^ule,

S^ürberunc^en, gegen bie nur ber i^lnit<tf- nnb <(Tatb<'i^r,aopf
ettixie- eimwnben fonn unb bie auii) t^on her "ididjriUl ber
^rofefforen l)efürmortet ujerb^n. SünfÄ!, hir h^ Hn»»

oüOiflw' ^ r o r 1 1 f
cö c GMcic^fteauiifl — bie tbeiretif(^

^lei^ftefluiig befteftt ja — oer iDobIba^5cnbt?n i;nb ber
uiibemittdten Schüler binan^lcufen, "ißiinf;^ lu^; einet
gemiffen ,M u t n m i e" ber reiferen ec^üler, n^oS\ ber
?l'b|d!affung gemiffer !mii;ftüni:)c iirb ^hufitänbigfeitcn in
ben T i § J

i p l i n a r r
f
d) r i f t e II, und) einer gro-

fxren ^crüdfid>t-:i-5!ing ber iÖcOürfniffc bci, praf ti-

f d) c n 2 e b e n -5 im i] e l) r p l a n, luid) einer, ba§ 3tii.
blum nM bel)inbcrnben maftn ollen .^oali«
tion^frei^cit, beolr. iPetütininu^ im S?erctnßlel>cn
burd) 0&ermittcIfd)üler braud)eii niemanben a« cr-
fdireifen. G-ä mufj nur red)t,',eitig CKifür gejorgt nviten
baf; bie i^eftrebnngen öcr üon Cvbealen erfülItvMi ^ii^enb
nid^t in ein JTtVbengeleife abgelcnft rtKvben, auf bem ber
bcutfi^ben djrii'tlic^en 2<id)e fein Cx'l enr.ic^ft. (E^t borf
t>or criem nic^t übcrfebcii Jucrbcn, baf] cv für ha^ d)riftlicbc
bcutfdv SSolf iin^b bcTfcn C^igenb b r e n n e n b e 8 c^ u U
fragen gi6t, bie bas> 3nbent>olf Iäng)t nic^t mci)r
fennt. So a« 3?. ben ^ l a tJ m a n g e f. Wxe niele 21>icnet
(Jltam müflen ihren 5tinbcrn bie a'^itlelfd^nlbitoung
gan'Iic^ bcrfagen i>bcr bod) Jabre bc^S beugen JBcrteni
mitmad)en, )r^eil bie ^^encx :U?itt'M]dniIcn Hon ben
Subcn förmlid) mit 5ö?fd;[ag i>elegt finb! Tie entfetj-
1 1 c^ e II c b c r f l u 1 11 n g bcr :VM 1 1 e f

f
c^ u I e u

burd) 5 » b c n ift bietleidit hie mid)tigftc (2d)ulfrage. 2Iuf-
faflenbeüDcifc mar gerabe Don biefer grncK in ben y3er«
fammlun^n, bie in ber letzten 3eit mit 2}iitteJ|d)üIcni
PPtanftaftct lüint>en, gar nic^t bie ^Vbe. ?lu(^ im S^eferate
Ir. Stolpert mc^t. l'dtd) in ben Jorberungcn, bie Witt»
wo^ Pormitta^ ncd) einem t» c m n )"tra tio n5-
aug oom Sditoat^nbcrgipratj aiiS, bem SonbcSfd^frat
iibcT^KlTcn loerben füllen, ift bauon nid}t bie JHebe. ^ieö ift

fic^-rlid^ nic^t ciu\ ein „$lNerfei)en" ober omf biegen ,,3u>
fall" Aurücfau rubren.

(5§ ift übcrfiaupt nid|t barum berumaufommen, öaß
.^mtfd)en bcr b c u t f c^ c n c^ r i ft li c^ c n 3 u g e n b
unb ber j ii b i f d) c n 3 UHl e n b eine ebenfo unübcr«
brüdbare 5lluft beftc^t, roic amifc^en htn c^ r i ft I i d^.

germanifc^cn 3bealen unb ben f e m i t i f c^ c n
3bealcn. ^Tlle 23crfuc^e au einer 35cnnifcF)ung ber bcibcn
Ölleitungen müßten beibe ^cile fc^dbiqen imb fcblic&Iicb an
biefer Sßirfung frfjeitcrn. 9leinlic^cSc^cibung ift
barum ba« beftc für bie c^riftlid)«beutfd)c roic für bie
lübifc^e 3ugcnb. ^icfc reinlicFic Sc^eibung miifj bis in
bic ftußerftc 5?onfcqucna burcbgefüf)rt roerben, bie ba
lautet :3:rctinun() t)errf)riftlic^. bcutfcbcn
IL^c^^^^^ j ö b 1 f c^ c n ari i 1 1 c I f d) u I c n !

Sübifd^e <S(^ulen für bic Subenjüngtingc, eigene
ed)urcn rür bie c^riftlic^-beutfc^e J^ugcnb ! W
uor biefer funbamentalc ©runbfati nidit oer«
iDirflid^t ift. bUibt ha^ 3c(bitbc|timmung^rccf|t bcr
Stubtcrcttbcn eine ^to^^ eine ^änft^ung unb nüxU
nc^ger ^igen muffen : ©cftimmung3re«^t ber jftbi((^ii

•r
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£<\k % tSien, äl^ittoo^ fitt\äi»)?oft i^. 1>ef^m^ 1918 ^ WS

üoüc yadfti; seiften

Rifitjrenb ftc felber

lim ifben ^rei^

noch uiiferc ^UQcnb

ilbf^ i()vc c^riftliAbfBtfcfjcn Wxiidßltr. 3)ic ©rßnbt

brau"I)C!i ^iev rief)! loeitcr crcilert 511 ircröcn. (S'3 aen^ftt

auf bic noti)vt'cf)c 5dU;rcife inb nconn'c vaffcn^afte (3c«

riffcnlKit bec Jiubeiiiünfilinöe hiiuuainfen.

S)ic c!)nfilicf)c beutjiijc ?3cDÖlferanfl ifl^ba? Opfer

be« yicUfrie(:\e5 tjemoiben, n)al)rctib bicicr bcF'.ir.nUiil)

bell rauben «rüöactifl a»(icf(f)lap,cu liat. ^Blc roca tat (i<

oft in bieien .punncviaf)ren Den i*:utia;fTt, ct)riftltc{}:n

?!littcl[(hfu'em/bie bittet batbfn iiti:) entlel;rcu mugte:t

unb iniitien. loeira fic iuuner iviebet fcl)cu, ba^ e§

tbren jübifo^en ©'.-hulaenoffen an fiar nif^t>:? gebracf),

bafj fie TcOteu voie *im 'oinebcji,

unö oor i.^efunb^cit ftrüljten,

fafl uerTrimmcm muffen

!

mufj octl)ütct morben, baT. aiicf^

bauemb ^tx ffiurjcn biefc« fdireienbcn 9Jliftoerf)nIfr.ii*fe?

b?r 2öittfric(^§ia!}re roerbe, inbnn etioa aucl) nod) fie

einer ae^einien jfibifc?)en ^üt^ruiiii mUeifteat wevbc. n»ie

ti mit 2)culfd)ofterrcirf)« <l5ebrmorl)t nefdvb^rn ift.

SO^an möcM« ^ ^ft bentij^n ri)rift(ic{)cn 'i9littelic<)d.

jugeitb trt(^(l(!) zehnmal gurufen : 9B a h t e b e i n e

6 e t b fl b e ft i m m n tt fl,
Icl^uc juMKl)e ^^cTtnihm,

frif« ^e nrni ^Ulfct)i1let ouet Won 3)ortoien, ruubmefl

ob, f ft & t f b c i tt e 51 n
ft

c l e 9 c u l) c i t c n

fel^ft, ^te birf) 0« b?n IRat bcm(n:

(fttfTH, betnrr beutidjen ^rofefforcn, ^u benen

tm ©erttanoi fyx^t ! Stelle außnabm^^IoS an

j f ^ e «, bfTt btt niAt tenuft unb ber fid) au bid) ^eran«

boSvqt bte ^^kftcf)enfrag? : ^^3 i ft b u einer ber
lÄfttflen ober einet ber anberer?
gub* ebet ^Wii ? .Ocraw^ mit ber ^arbc !"

Unfer "dlaf^xvnd^i, uii(er 6tola. bic ^^offnung n;if?ree>

fmfH borf ni'i>t ber ^^erfflcpunf; rcrfallcn, bic miS

taten bfteitB brohl. G^riftlicJ^e teut[d)c G U c r n,

bnrtfd^e ^ ro f e f f r e n. fofern iljr i'Hn-ftrinbu'i* füv

bte beutfdie ^ucjenb iinb üiebc für t)^ii bcutfc^c ^oU
habet, nebmei euci) bot Suc^enb ein ! (ifmitariic

b e « t f d^ e ÜTc i t t e I f d) ü l e r, fclb icad)fani, mit

Krt^n^auoen l)ütet fur^ fsr^i^^Jit/ eure eelbftbeflimumnc;

©üc bcm gremblinc^geift !

Der ßcricfcnen !»i3«urAfe,

^^ |ytoottori';c^<n «Tialtonalpcrfammluni XeulfcJjöjitcvrcict^

iDttb Ä0;ßea lin ««fetjcuticurf ju^^t^e:!, ber beljuf« unjef'Srtft

«broWluBfi btt cerfafia«clnin6lg torflffci;C!.e:i Siqnibierung

bct «etoii^enliuaflfn be« fxftbtren Glnate«. bt^m. ber

5W»aai(ftU j«be «j;:rmio:t ober einftroelUge Vlerfüflunß a»'

(^unftca w>:t »«fpn'tdien ctA«« ^«^^ t. f. ^lerar. ba3 f. u- I.

9(erar i»ber cegcr. Slnftaltcn «nb ffonbff, bfreti 9Ibflanflp aui«

biefen J8er\n?f|«n§ma<'««n ju boifrn itiärcn, für unjuU'iifig erttcirt.

^r\ hin legten Jaont u'urbcn in ben ©!5tlern S^ctld^te

flbrr MI abri(f:tlia}5 .t><^-'""""0 ^« bereits f[djaffcnen ?no^n»
Bfitblrmrtic burd) ba« €!nat3flmt [ilr ,^'>c?rir)c[cn r<r«

öfferill;*«. (^' itHrb ^cT?)•rT, trfe wir erfnlirfn. (n ber nor^i^m

CvtjttnTbfT ^Irtlirnötorrfnmmlttnn eint *}Infra3e n^f^^Ht nJf^^elt,

in brr Pitf 5te ^p1iü?i' bic feit bfr (^rrid)tuvn ber i9al)nncTtbnr«

mPtic o<i{^«:*. bic Uiincl)«rl)eil inib ©rratibitnt^en flnotliiijec unb

rricMct iI^nI)nj\Citer, fernn ron ^ofÜfnbun{?cn wrroiffcn roitb

;

lic Oiflaniialiort bft '^nT^u^^ot^barmcrie nxir fnft rcfl'.opcn itnb

(.v.jttrn/r.nf.f.i ir-^rjn IvWirS erfolgt. lH<!n) ptßi'Jirt) irui-bc

jcbo.1) bic'Ca(i;e vltr ber .^>oufcn (>etrDi[c'n, fo bnfi

c? bcn Tijr\-!;:i:i cvjvecTcn niüff:, «!-? fijirtrariififre maM (^cr.^.bt^i

mit bf!'.i t?if'jy. itnb JliOnbjDcen auf bcn S?a?)n^)3fcn rnb Ijnbc

v.idjt ten f.^Juf, beni fjitgcncnj.uttftcit. 9^ic Cffct.tticfjtcit ^a^f

bl? (^fv^'ar.lc •ortT:ii(^p"'t>.irn:crl<» ol-< eiur nolu-ct'S'«" Oraa-iifc*jion

beflriif.t utib in:n fei bi'^'c 0"'iiitiv;'!».tnn a)io/'.lh'i itOer (^'influi*

r.ahüte ^c5 l'.n'vvrto.nt ''/.?l"r8 C'5 I 3 cf e l i-.M Stant-Jatrtc h'tr

rmncrc^S v.nJ bci^ nn(critartt?fcrrft("rJ Xr. ^ f u t f im

etaatc>Qmte [ür .v??nüc'cn unterblieben. Tic ^^caifrung mflcje

Iiierfiber "^Titfrilrunfr (jfbfn.

Oföc !CcirS{mMßi:ng itnte? ttix SSIcucr ßifec?aleaT

2!^ie bic (9ffci)öttoriene ber lürivrl;d)eit Temorrolen mit»

teilt, ift amifdicn t>i?!cr ^^^avlci unb bcn •>oäfc?)cn 5^'ibmlfn eine

PiijtiQuns^ be\ü,iti'-') bct ;',icle bct bciben ^Parteien ' unb ber

lSefc!)IuMc juflnnbcnctpmmeir, ein neincin)'rtmc-3 i^oi^istjeu ber

leiben :rbc'/,ufrtl)tett. 3n j:n?n ^yäUcn, in nietc!)cn bie beibcn

Parteien rneint ouflvct?!?, [oRc biC'? ituier >cm 'i\Ul ber ^^et*

eiuint''" brnofrt^'ifrticn 'iJ^artcirn yjiien<J" erfolgen.

"AvS ^nn^'liwd. 17. b., htir^ bcriditet: ^ic auf (J^nirtb

ber i'arbc^LM^ntmft Iwn U. '.lyccr^bct im 'i\>c(r ^cc a.^arteicn.

viMjunii'vuttj^ nru fi^tftil'.ricctc 5'irolcr Sa}ibe5bcr«
fatnnli!it(i n^pb !Iwm<'rdtn^ 3Uf crftcn Sitntna d^if^immcn-.

iwirn. Gie MfcTit (Wi? 40 5Pfr}rctern, t»(m btrreu 212 ber TiroTcr

^yolfviurf^ci, 10 ber bcut'*ficifi:mi(ten vvt* 8 bot fü^ic^r.Ncnto»

Ftatift'ien *]?aTtci onorlorc:', forric uu? 40 Cr-rf<Tt;.;nnnu£nu 3Mc

P.ani'.:'^crfnmmIniMi irirb f^ncn ^plitinli'ebriiicn 2^in!x*?« c^t

r.' rt t i n a 1 r a t iu';i(}lrn, tvr auC bcm -X.'aTTbc-?Imuj)tn;.tmi

(^o!r";\u*{ci) itu'b bTXfi vSk-rfiicrtrctcnt fein 2>culfcf?frcibo:tli'.fi-cr,

cm ^o'.iaT'^.'moTrat ui;b ein il^it(tlicb bct "sHU^lfiturrtci) U^'njit

f:cf^« iTrJitpIicbcm (biet föertixtt'r «ber ll^.1lT^pn^:u•l »oiric je ein

^cntfflif.'C Toitlidrcr i:iit> riiicni So6iali>ci;:efratcn) bcitclH'n irtcb.

;'^:n *rt (tc)trl(tcn Gtl^un;'\ bc3 ^'irolcr ^inliomilratc? Untröe

I>cfd[)Iüf[cn. hr? itrrlicnifcf)c ^^rmccfomlnruJ^t) anflCifid^t? bct ^^?ot

itu (Werne in>f' nvb €p:t't!9ür^tcn utn bic ^rcidrifun^ ber in

€iVMirci^ 2uriKWr'aI1''ncn ;U » 1 1 ä r s t c ^ii crfucrnT. K'cnicr

n5Ur.t? cinjti'.üin'p orflart, baf^ in bca in Stircl .^nr ^(ufftilliin!^

(^T<Tr(^c^r^cn ,Tor.untit)T;cn ber bcrlfci'LVftcrriMdiifdjeji *^.'c!'rniaJ't

nur \oUc a ! t i b c CffiJlicre beutfdicr ober I a b i«

nifdicr ^iJ'JÜ'y^uaoi'iu-iaf^'it j^uftcloffen llK'l:«^e^, bie im ßonbc

^'iroT pcboren uvi> b.il'cLbit aud) I>cimal2bcrcdJtint fi^b; ^cn

tirolifrtvn Cffi^icrcu [onou "ludj alle uffencn SicUcn im Sanbc«»

(ten-b^rnK-rirforpe-, i-n O'.iv^n.v'cImiCicnit, Iici ber ?<-i;'nn3n>ad?e

ufrr. iwrl-ctM^Ilcn IiTci^cn. iiH-i CrmaniVlun:. filuKT 'IW.^crWz

finto nut f ffi^ici-c in Ticnii au flcücn, b?c bntijif'cr ??aliünali.

tat unb ii' ^itol T»cin;.Tl^bcr?a'itiat finb ober intnbcitenö .

lön^rc iv.tDnlibicn)üei|luno wcn^eifen fßmiriu

5}on einem X i r l e r ^|> l i t i f c r ruirb nn^

cu« ?lnn«bcuc£ fle[d)ricbon : 2)ie metften. bcfoiibeci bie

ßanbbcDöliorun;:; ruill üdh einem ':lm^lu6 an ^eutfd)»

eftcrreid) cerbanunt rcenu] mehr wiffen. ''Md'} öon einem

•iJlnid)!«?; on is^'nuem hoxi man jet)t meni^. '^a« erftere

eiTlürt )\iS) cu?> bcn ?lae^ri-!}ten au6 'iöien, oon bct

bürtigett iübifri)»totou 5ll"tnfjctn)irlfchaft, \xn\i bie

Stimmung i!)irb nic^t bcffer, roenn man oon

bort aus ftd) unterfcint^t, bei im§ l)exum3u!cn'.manbieren,

nad)bem man un5 in bcn fc^n?cr(ten ^a^cn einfacb im

Stid)e f^claffcn bvil unb l)cutc Gudi r.ocb ^nd)t pi'^l lyw

einet -öilfe ',u fpüreit ift, lucnn man ai?cl) nntüvtic!) mir^,

baf^ :3^cnt{(^ö':icrrcid) nirf;i oic^ V^'cn fann. ^iiber nf^^i^«

bie^ n?irrt auf bie 3timmun(^ im i'aiibc bvü^f'.ub. Sc!)r

böieö 33!ut bct fyct aud)* mit ^>lü::!rtclit am' 2:irol'3

ld;ic(flid}e 2ac,i ber corciliqc ^3'.lV.)Iaf? au{ ^^(nid)(af, an

S^outfd)lanb c^ema<:^^ 'J[\?a3 ^ic ^rajje eincx^ -}(nfd}Iuffe?

?itol^ an ^agcni anlangt. [0 balt man ic^t ()ier (ehr

guriid, mcil man bio juid;il?artn i!ü|icn_ fiird)ict,

iveldie ^eutfciilan'j auTcrlest' bcfo:iunen büvfto. ^a^n

rvitit aiid; und), baf; a!(e, bie su tmö fommen —
unb aud) in bev <Sd)nci3 ijprcn n-ir e^ immer — ujvs

fai:^en, mir foUten um ja lilracnbS binden, nian rcäre

unsJ^iToleni fel)t i^emocien, iKiMt n^ir fe1bfi(?!nbit< bMobcii.

irerbe fflr un§ audgiebiij peferßt ioorb?n. ^^?atürli-b

fd)lä.it fo iiwaf" bier'ein, bejoubf»v6 mit ^riüdftdit an»

'3)eut]d)'Söb!irol, baS lüir bo(f) f)aUcn vollen unb maffen.

^osn tommt bie ^MlflnffiiEei: bc3 il^iencr ai!'?:udvt:aeu

2ünteo, bo? biMjCt i^ber 'fd;0:i rein nu? ftni.'u in'^ci>^mie

c^eavlcten (h-fol^ biiuucuca fjnn. feruev bii* vlrmiaiateit

unferc^ .Vvcrcoamte^, ba-S Mid^üii^ rofc Üeibnaruen

.Viftanbehinöi m^ fonft ind)!-:^, r.ücv • ffcifjiq lunum-v

Fontmar.bi?vcn )o\Q, c.\::h bei im?. '3)ie ?Yvnii>o^-n,
j

''ja'.i^lunbcT wwh 5(nicrifa::cv — beforbcvo bie
|

leljicreii — aiVJrioien iv.itüvlid) cTiciiyani eifrig jfu* ben
•

I

(T^
»v^ Cllt^'ü.«

)

,(5elbft?.nbia!':it-?:^c>av.!cn, f'.^ipi'üdi^icf^ mc!)l, um
(anb'id)!iH-id) vt oerbalten, ^ic'c ;{^fid)t bnvvbfdnuit man

hier fel)r mi^Iil, ober b a ? f^' e 1 d) r e i u vi »: c r c r

(S 3 i f d) a b e t f c b r. "^Xi^iixcw b!'^'*-: vnl:iß«?r jiciiv'cn,

fo märe e°t>:beutcub bcjfcr, fo a2).u' nnirbc a 11 e c

D c r b r b c n u n b '^l l> r a ui fouuio bicc> Moc bent^

lid} mabnic:,:men, »o^av i>'ne eii^cnen l'^ulo, ivie \. '}}.

.<> l ,Ui <^ m m e r faitcu ibm bii"^ im DJationalwite

iu§ (9:fidjt. "I^if öd;inei,;er f-.vvu wn-i, mir iolften ic

ba5 ^piilüer tvoden hallen, e? luerbe niclfit nuier 3dM^en

fein, ^n^^felbc Jantc eine ^:>trtrotmin no;: ^ f t-1) c d) ü^

3 l i) a f c ti. bu' neuliri) bin* mar,

itm mit iine> ^V-^iobunrivu ön;,ufnr:nou. ^Ui] 'Bku v:cixc\

fi? nid)l (pii ]n jpmfcii, dKn[o auf bie $?iT!3cr. Tx'uiH;-

bnljmcn bctnndrtctc.n fic üW^ tl^r Geliict. Ti-: üüUfi'ir.'bifi^:

/pilflcvfigfeit 3>:iit]*diölterrc.idi^ imponiert crcn ulroiciibiv

SS<i§ bic ^nvKificn^MniVpcn betrifft, fo tnjitmlta; fid)

bic ^ t c 1 i e n e r surürlwHcn^. xvr.no. imb bivl-er an»

ftcinbig. 2k jolien nimi^^Iir bolb iDcxifommcn, tan"ir

fümmen (S n (^ i ä n b e r ;:nb J^ t a n-^ f
en ; in ^ m ff

finb jdion CTflcK, in 3djmaä ein ^i?atoillen J'vvausj;;]'^!!.

2ic rcTf)aUm [id) ^cm^^ ri:f>i9 ant) forrcft. ^JUt Den Jista»

lieneni Irormcniercn Fk mcni^T. 2;ie italicnii'dMm

!T^(rmfdvaftcn fdiciiw! amf) nltt mit ^T^üdc in Ctfcnuiu^

r,c[>a'tcn 511 n^crboTi. 2ir pcrfrrngcn iTad) .f'^Quic. i?Iu^

3 ii ^ t i t l I]L>t man ^r:rff''^.ebonc?^, balb •2d:!cd)iCv,

lalb :I^cffac.ö. Tic Qi':l''d]c.n it^ollcn jidi i.dnifalli cinrid]«

ter. nnb fanimcln im iTc;::m:u ^tinrincn für fid;. Tov
mii^ frcmad>t bun-b ^c[icn->:;TiUr:v.'.:ti:iii-nn unb bc.nn

bitrdi 'c\\\k 'lkr^<i[luuc\ b-:r ;'U-tifcI. bcfonbcv-^ jlMct; uivb

.V0I3. " /" •

,

Sic 522R3lirtt!!cv nai^^crftlfil für Die (trslficU Seuifi^»

ürcf«.

^ie nnioctfltat Onu$britd reroffeutIid)t eine 5Tunb«

(^ebun^; für bie (^nnbcit Deutfajtiror?, morin Co beifU :

£ie UniDcrfltat of? a^ittcUmnTt bc« (tciftinen ?ebcn5 unb

ua mcnt;irt) alät cbcrfto ;SiIbunfl«nÄtte ber n-i«"^^«'*- beittfdjcn

^ngenb beS ^anbe? tritt aDen j-ncn ?'^cftrebun.:>eH mit VMd).

brud entgelten, bie bcm ^nrtbeftonbc be« i.'arbc3 unb ber

nationalen Unobln^nainfeit eine? C-^rofUcil^ feinet Sen?ot)ner

brobcn. 6übtiro!T)on6alwrn aufroÄrtS biS
§uin ©renn er ift f^efdjloffeneS, au 8«

flefprodjenes' beutfdie^ 8ieblunfl3iiebtet*
Cirtgcjien bem Ijeute aUqcn'.eiji aneilannten ?{ationaIiläten*

ptinüip roirb biefeS Q^tb^^i »on itQlienifd)en 3mperl>T

liftcn in '^Infoiudj ßcuommcii. 5?»JtbIiff) «nb fubl*d)

vom S?tenncr ur,b 9icidKn-6roeibcJ, öitlid) unb uicft.

lid) bcrf aobrnd}nfelbe'5 licvit urafte? ^euttt^c^ Sieb,

luno'fltbict. Da.! ; d) n feil einem b a l b c n C^ a t) r«

t a K i e n D jut lilniTcit bc? i^anbcC Q:irol ^ufammciflcfaüt

crfdiomt. 2;irol ift fein fünfilii) geidv^ffche* C5i?bilbe, )oiiban

liine Iebciibik\e, volilüd)« lu^j ctl)nooia»I)ifdjc $^n^inibu;iliti^t.

%\t bcmfd)m Xiioler bilocu ein «:iu0eillid)e§ ii'ülf^Stum

mit einen avliaer luliurelkr Gntmidlung unb befiiKn feit

mitxZ 'eine frci^eitliv!)e, immer Icbenbiri.e ^Janbe«:irerfaffuna.

T-eutfd)fübtirol ben Italienern iiberartrootten, btif^t bem ?otbf(«

be):immui;flöccd)te bc« ticolifd^cn Sl^oltc^ (?en).^lt ontun unb

bebetttot bie CdMffuti^i einer ine^c^ifiifvljsn ^.»Jioeflunfl, bic oa*

^;nnjP beut^dc tHolt erfajfcu muüte. CS:3erid)ci;t a\i brt!i(\enb)tf-5

l^)cbct üum iBorteilc ciuea bauctijaften unb o«<^^)^*" r^ricben^

bic Ölorbfltense Slaltenfi im Sinne ber ilMlfonfd)en ;>otmel

cn([pr^d)en^ öcn „ilai tvltwhlw^v.x natior.ilea Hnien" ^u j^ebcn

ur,'!> in in Icinem o-^«^« ^<»:» b<ul|u)ea cüblirol «ic italicuifdje

tJrembf)errfd)ai: aufiir.mii'.acn. ^^lujcr'o.na in cJ Cwie r^orbcr-nsg

ber i'illiGleil, bai; bcn b e u t f clj e n W i n D e r I) e i l c n

im italicni[d)en eicMungSflcbictc ent[prcrf)<'nPer Gc^uh jupe»

fid)ert rocrbc.

?sn einer bcmuä:l)ft crjdjeiuenben ^mffd)rift mirb

bic lliüoeriität ;"^ntU'bvucl bi:fc ^:i(a"sfnbvunv;en cin(^;:iicnb

l»e(irünbeu. :I)ie .pau pLirbcit ftanr.nt üou ilnioerfilatü

profcffor ^t. {)crmauu 2B p f
n e r..

Dos tfcöcd^il^fjs Soteeften In Scittf*•

5lel(tjea^cr^•

C'raa. 17. «^fiieniber.

©iC ,'3o^.* melbei ani ä^eidjenb^rü : ©efhtn gegea 5 Uhr

(cül) yeirf:nbiten^J]cbel.;jrn*r. b.if? ifdiediifif^c Irup^^cuabreünnnen

Mieid^^r1bcr<^ ncijcn. Um 5 Ul)c (rüt) iiaf bereite bie J'rfie

tid)ed)i;ct,c arui'pei'niacfjt im ^ba'onbuf cia unb cntn-arf -etc br.t

bie 3?i'.l'/drvoii-,ei. ®ie Solbuicu ber '?at):Tbof:rac!ie mürben

burd) t;d)ed|i;d)e irupp.n cijctvü ^Inberc iXrnppe'.iabtciUinnen

befehlen um f> iU)f osrfi'fii'Jbenc Cbicfi" ca ber '"^fvipherfe

ber ct(xU. '}Uid) bic brrt au'j'ic'tflit'^T tl-'acV-T »Murb^n

enttraffrd t^ic ilbteilurq-n :nntfrfTifrtcn «ntcr ???tt'i!r)rnn'i

Snjfict (Tto|;cr t?'^^uen fo;'.^?r.trijii) in ixi^ ^t-ibtintterc

Jtui3 nad) 6 Il^r crfdncn ^aiU'tiaa;'.;: 'L\..l:l, ccfi'firt vo\\

einem ?i';id)rn(»:rf>*r tfdjed;!*d)on *5ic>:\•r^clr^i^cn^.M1, im i^lcA»

I>cn? unb for>:rt." tou^ StabU'.".ürbn'Jlcn?üner,ium bie Ud^cv-

flabc t'or ^ta^i. tvr ^JJuriianicijtcr bül um Mc iZrn'timiUicn,

U'ornuf b?r .\^üi:pln'.:^nn fc^nict ^Jdi t)r;t'C f c i '.i e Sfoi*''
m n t i n. G.M r finb bie v5 i c n c i. (!) S^i^r tid}cdMf'tc

Gti'.flt bitt mir bcfii)len. T>icr ciny.tait'Tjen. 5E?ir firb lo.^w \^c-\ *^:i'

^•.ucrtc erntüdniat. '^cr 'i'iiricrmeifli'r. »Sic hih:u fein ;•'^^^'f.

nid ^^erivCtn: ber ^ntcr.u' btcr »iu f^rc^Kn. 3 i c finb T) t : ':

n i ^ t © i e a e t. ^Vr ."^aiipür.'inn: 'JCir iinb ^cv^ünbct.^ b.'v

(?iitente. ?l.^ir nv-^ben nidn lan^: |inrlanv:nti 'lon: (5* :t t'

meber — obecl Xvt: ^.^arccnnotflcr ma*te M'Ii.'iiiiifi a::f

bi? ür.f'.'rfT ptrciate <5:in!ni!n(x bot ^^crö'fciuri;^ aufincvffr-n.

;^i!^mfiicn nmr ba*» :''talf\TuA ihvi liclic»^ifdjcn '^vjiipon-

abtfi'in'j^iM^ utit 2??nfd5i!UMii/n\-:)r:;i l'Jitljt uv.b bi? Ifdiod.if.'K'

nu^ne r.flvM »rcrbcn '2er SJcrfcÜr in bor ©tnbt itnb auf bcv

^Etcarn'l'.tT.n JXJar biö bortbm nirbt pcl;inbt'tt mLV'^cn. 11':'?

»',11 Uhr crfJ;ie!icn lfd?edvtd)e l^fr^ieve üntfr Tt'ifn-unrt tcJ

<T(^ii>r-5 rT'iarcf im *Jiar^'nuö nnli Pcrl;,an';L*Ilcn trit ber 3t«!:i-

Peili-'iunfl itbee iie »eitere ."vurinma bct rJr.it!f?f.3tV;.'c ber

St'^bt Hri t; Uhr «T^cr.bS tJÜte ber ftelHj.'rtrcter'.bf ?orf:t:.eu>e

b.v ??ntict.afratev, Wk"»iff ??eurath, bcc Stf^btrcvtrcinnfr bi<*

^^cblnrimflin bcc 3:fdteuie:r mit. bi;' n. a. bic ?iM:^unn bc»

^ürncrmei'lcr?. X'lufljfnnn ber 3i'il3lj.jrtr:t:nTn iv\t> ber

U?üIf<»lie^L•en binnen r» Zi\c?n folbc'wien. ^i'vU bcm ^l^erTanpctt

nad) '^ i: t e i p i e : it n p bce iT^a^i'^roü'J'ircItorJ ^H i n ^ e N

}) a n mürbe VU^jlrmi» f;enonn;Tcn, m.'idvMii^ 3.': v.-büv.Tcnnei'ler

?.^ e r a b i"Jit;rnii:rt luurbe. 'l^iefer bnif feine :^''^mnnn nur im

(5-im>erftanbn'^ mit Deut tf>'i:di;[(l;en Gt-uirnPfoirmriiKi t^rr-

laffcn. fTer ^^^alr.ii'fitebr rccTi ,Si;tau dt cin;V'lt'lt. %h^ «nb

X'cI.'crui^T) n'tiren Im? 5 V.hr r-cdunittojiS r^efi'-rrt. Dm V llifii:

nbcnb» lam tin i^ « u ;^ c r n a tw.j Titmaii u\\ einer

ÜTriivp'.'uibt -Üunfi lüib tncf'.rercn rmTirfüdien an.

'iicti, 17. Xejcutber.

Tic 6tabl ?J i J ö r 3 b u r a »f^
y«"»'-!« fr^"'^' ^'^^ *~>^ ift^^;':^'

(rlavnffn tefetj!. rooibtn.

flua ilaa tt. b. a.üaya, 17. b., julrb t^i:^« i^cmi^^bil : Ih'tct

9in f: a d» t u ti '-; ber !?; c m i r f n ! i e n t ti e r t r iT ^ c

n'icCtcn an io. b. na.l;tjf J')0 ^;ct)ea3r. über CIei.S;"ie;M!}

üor unb b e f d) f i c n u ;• ö w e r tu d 1 1 1 « t c u bie

b T t i g c '-0 l f 5 i» e I) r. Juf biC r.nd^riifit bicuo.i p I u n-

b e 1 1 e in Vatol^buvn te-" \'Zi)d ft u a t 1 1 dj e 5? Ic i b c r u rr ä t e

in 'IBerie von lOO.OOo ftronen. 5;rr Xmc^fei'cr ber ^J^'j'-ifc»

banvannnnidjaif, otatth.i'inafeir lAr tr. i'i.^tj-r. t^cilic» rm
f) Hbx früh. 10 il'liah'cn rcvr b?m (hur.icr ^'^ bft ^.idicd:?n

^TJifoI.burn wib rcr'eitc ituicM *iln::v"t^ Uuicr '|ro(ffl nrdi

i? n a. I?ie Q:'rf:ed)en befCiUca ^cfon ta^ l^cfinr.: in ^Mof^bur^

unb \Mim au) ber 'i^e^rtöliauplmannfchntt bie n*:im:le 7^a'.,nf.

Gi.*ini(\e 'i'eamt^ finb bi^ jum Cri«trcf)cn tic'jcdnfdier Jl^eamiei

aw^-i i;.'rünn jurud^rMieJJcn. I'ie 3ui)en bec .'I>otr6.i:«:l}i fiub

rrd)t^C!t!i^ ßclorvKJi u-o c:en. ijn b.c Z^-^aY, brv;fd>t «Mcn.vaitig

d\vA)t. 5ln-b ber i?fll)nl)0f von Vt.'uricbl nvtibc befM;t.

SffJiecljffrJjc ©etoninnten In otibetcn Orten.

%[t Äort. £>er5oa mclbet au? cJ n a i m untft bem 13. b.

:

. . . ^m Saufe beS l)etttißcn 5:aae3 würben von bcn Xfc^ee^en

in 3iiaim jabireidje ^i^erbciiunnen unt) ^nternierungen 90x^9*

uommen ; fo lourben ber 6tnbttommnnbant 9??ajor |>«vnaC

unb bie Witplleber be^ 6olbatmratei oerbaftet. ^n ber ©tobt

Hnb l>i? ouf bie ^IpotbeTc oüe ©efdjaffe flcfdjlolfew.

f3r<tf|, 17. ^eiembcr.

Söie baS tfrfjerfj. ')?trftb. melbet, ff! oudj bie Ctabt JJticb«

I a n b fon tf-'ier^üdjen 'Irnpr^'n befe'^t »orben.

'IHlin, 17. S>e)«mBer.

<»<f!etn fdlb ftf(f)ienen nf«n OTit^tiebcr be< tfd)e«^(f<!jen

97at!onnlau'fd)uifc> im Ji}";r,ienneif!fr'\rt unb rictangten bie

(Jinbfrwjung be^ CtcbtratciJ. ?Jac!}bem tiefe etfolat n?ar,

etflArten n< bic iitabtrertretung für aufßelöft unb festen line

Jtommiffion ein.

Vlu'3 2 e p l njirb unS vom 12. b. flemctbet : CScflem neid)»

mittag traf ein (Vrtrama mit tfd)ed)ifd)em ÜTlilitAt ouö

yjl tt r i e n b r. ö f)icr ein. (?tne JTompönie marfdjierte in bic

8tabt nm bort ju nt^ernodjten unb «m onbetn Zaqe ben

3T?aTfd) fort^uffhen, obne ?(naabe. n?o^in. ^n ba* 6llft Xepl

fam ein x^euinant mit ."lO MTJann, wie ßr anf^nb, jum Sd)ut}e bc«

eiiftcJ unb um in bct C^egenb bie »ortjanbenen 8? r r Ä 1 e

anti^nnehmen.

»Ic Kerottbnno ber großer Deatffteti Uniberfllot

firofl, n. Dezember.

?;n ber l)eutif|e« Sthung bettfdie(f)ifd)en ^^ationalDerfamm.

lunfl I.iji ein ^fnlana auf ?Kcn'lnnn bct ^i'erb^'.ltniffe bei tfd)ed)i«

fd)e.i U'nb oex öenlid)'-« Unloerp.tfit oor, tt'onad) bn? (^tU^,

buid» ba? im ;\at)re 1881 bic utrQauiftifd)e Uniuerfitdt in ein«

t|d)ed)ifd)c unb eine beutfdje geteilt würbe, ai*'*

(gehoben ly er b c n. unb oon nun an eine cir,5iae tfdjedjt»

jd)e llninciftta unter bcm 'Olamtn «t f d) e d) i f d) c f^orlS«

UiiliH-rritat" bcfteV-n foir. m<^. 'Jtnftarten, fronb?, Stiftunflcn,

Sammlunjien un'j (^ebjube, ireld^e ber l^niücrfitcit not ber

?ciluna ce()ürtcn, f lüci ber s'?aTKi»Unit)erfiiät ,!;n.
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Steiner süricht von Israel mit i^espekt, er würdigt auch Israels

Holle alfs eine Form der t ortsetzunp; und Krhaltunj? jadischer Hxistenz.

Aber er ist ein iiberzeuc^ter Feind jec^lichen Nationalismus,

und sein Verstand sa.^^t ihm, dasG ein kleiner neuer Nationalstaat

mit r>olitiGcher Selbstandn p:keit . Weit entfernt von der leichtmütif?:en

V'-rdaramung von Ideolo^Ton, deren eig:ene Ideologie keine bessere Seite

aufzuweisen hat, versteht er rut , v;ie dieses Gebilde entstanden

ist, als Antwort auf die p:röGste Bestialität der Geschichte, u.

sich rüsten musste mit kämpferischen Nationalismus. Aber es

err.cheint ihm ein Anacbronis'':ius in einer .".elt, die - so weit entfernt

von diesem Ziel sie auch heute ist - nur durch Überwindung des

Nationalismus rerettet werden kann. Fin von .'.äffen strotzenier

Nationalistaat ist c n absurdes Überbleibsel in diesem Jahrhundert

und ist aucn fremd em radikalsten und humansyen Elementen

des .jüdiochen Geistes.

/
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Steiner spricht von Israel mit Respekt, er würdigt auch Israels

Holle als eine Form der Fortsetzung und Erhaltung jüdischer Existenz.

Aber er ist ein überzeugter Feind jeglichen Nationalismus,

und sein Verstand sagt ihm, dass ein kleiner neuer Nationalstaat

mit politischer Selbständigkeit. V^eit eni fernt von der leichtmütigen

Verdammung von Ideolof^en, deren eigene Ideoloprie keine bessere Seite

aufzuweisen hat, versteht er ^:ut , v;ie dieses Gebilde entstanden

ist, als Antwort auf die grösste Bestialität der Geschichte, u.

sich rüsten musste mit kämpferischen Nationalismus. Aber es

erocheint ihm ein Anachronismus in einer VJelt, die - so weit entfernt

von diesem Ziel sie auch heute ist - nur durch Überwindung des

Nationalismus rerettet werden kann. Ein von .Vaffen strotzender

Nationalistaat ist o n absurdes Überbleibsel in diesem Jahrhundert

und ist auch fremd em radikalsten und humansyen Elementen

des jüdiochen Geistes.

11
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Immer wieder ist es auffallend, wie sehr die jüdische Geschichte durch die

Jahrtausende einem festen Schema folgt. Juden kommen in ein Land und zeichnen

sich aus durch Begabung, es (gelingt ihnen, dem Lande das sie aufgenommen hat,

grosse Dienste zu leisten, und sie fühlen sich sicher dank dieser anerkannten

Tatsache, sie richten sich ein...

Dann steht auf ein neuer König der den Joseph nicht kannte. Er sieht nur

noch das Vorhandensein des fremden F^lements in der Bevölkerung seines

Königreiches, das ist ihm ein \rgernis. In einer Zeit wo der König allein

sein Land repräsentiert, wird uns nichts darüber gesagt, wie die Bevölkerung

darüber denkt, aber wir können annehmen, dass auch sie scheel auf die

Andersartigen in ihrer hitte blickt, wohl auch eifersüchtig und neidisch,

besonders wenn diese r'remden es zu hohen Amtern und viell. auch Ehren

brinpen. Die Juden selber, sogar in einer Zeit in der sie noch nichts

wussten von dem**Gott der sie aus 'Ägypten geführt hat" (wie er sich selber

später stets titulierte) , da sie ja noch in Ägypten waren, hielten fest an

ihrer Stammesgemeinschaft fest. V/ahrscheinlich v/aren die Überlieferungen

lebendig, die später in der Bibel niederp:eschrieben wurden, von den Urvätern,

vom ''Bunde" Abrahams mit seinem Gott, von der Erwählung Jacob-Israels.

Sie haben sich nicht assimiliert. V^'ir wissen nichts darüber ob die Möglich-

keit dessen bestand was wir später die Emanzipation nannten. Es scheint

aber dass die Juden nicht unter oonderrecht standen, bevor der "neue König"

aufstand, der ein Sonderrecht dekretiert hat, d.h. praktisch eine Entrechtgung

die dann in Bedrückung und dem V/unsch nach Vernichtung (Tötunp- aller männlichen

Neugeborenen) aus artete. Die Situation wurde unerträglich, und so blieb

nur der Ausv/eg der Massenausv/anderung.

Später v/iederholt sich der Vorgang in verschiedenen Ländern, bis auf unsere

Tage.

Der radikale Versuch, aus diesem Zirkel herauszukommen wurde in Europa

im 18. Jahrhundert gemacht, in dem Zeitalter, das wir die Aufklärung nennen



\

Es gibt wenige literarische Dokumente unserer Zeit in denen die

geheimnisvolle Macht des Judeseins in so erschütternder V.'eise

Ausdruck findet wie in Steiners Lsnguage and oilence.

Er entdeckt dae-j-üfilsc^Ye- -i^ieraent

In r^rossen korken der Kunst, bei Kafka, Schönberg, Broch

ist das .jüdische Element entscheidend, aber zugleich führt es

den Künstler bis an die Grenze, wo das vVort versagt, wo nur noch

Schweifen erlaubt ist. Das ird mit unheimlicher

Diese unheimliche Gewissheit drängt sich dem auf, der die

Ereignisrse des 20.Jahrh. erlebt hat. Für das der Rede spottende

Geschehen p:ibt es keine adäquaten l'.orte.

Daraus ergibt sich auch das Dilemma des modernen Juden. Steiner spricht

von der Furcht eines Vaters, der an seine Kinder denkt, die, wo immer

sie seien. Dem dunkeln Vernichtungstrieb der Massen begegnen können.

Sie haben diesen al.ten Hass zu seh leppen. »'Ein Jude gewesen zu sein

in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts bedeutet den Stab brechen

über die eigenen Kinder

X
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/ A^ (f^^//7^-* /f^C
Aide memoire

Nach meiner gestri.^en Unterhaltung mit Hr. ranklin von Crawley £• de Heya,

und nach lan-^em Studium des vro^eschlagenen Vertrae^es bezl- der wirklich
sehr attractiven Wohnung in 117 Canfield Gardens, wobei sich herausstellt
dasö nach Zahlung de.s KaufDreises für die Lease noch j'ihrlich mindestens
£ 350 versteckte "rent" zu zahlen sind, wobei der Landlord u.a. das Hecht

hat, die '^Service Charge" und "Management ree" heraufzusetzen, etc. haben
wir Bedenken, das Geschäft zu machen. Denn es v;urde heissen, alles Geld

investieren, und dann eventuell Irene dem auszusetzen, dass sie allein in

der h Zimmer V/ohnung bleibt, mit Lasten die sie gar nicht tragen kann aus

ihrem Einkommen, das ja möglicher V/eise nur aus der deutschen Pension von

ca. f. 100 im Monat besteht. Daher agonizing re-thinking.
Bevor ich v/eitei- gehe, spreche ich nochmals heute, 28. Januar 197^11 •it

Margot V/ittkower. Ich sage ihr dass wir ein Wohnungs-Projekt haben, was

sie ohnedies ahnt, und dass wir uns jetzt entschliessen müssen. Erkläre

ihr Irenes Situation, und deren Angst vor ungewisser Zukunft ("kein Dach

überm Kopf" etc.). Margot ist sehr warm und emphatisch, sie sagt wörtlich

"v/ir werden sie niemals heraussetzen", auch im schlimmsten Fall, d.h.

wenn V/ittko's wirklich zurückkommen sollten nach 1972, wird an dem jetzigen

Status niciits geändert werden. Margot sat-t, sie selber will unbedingt

in New ^ork bleiben, wenn es nur irgendwie geht. Ihr graut auch vor der

Übersiedlung, mit den Büchern etc. Wenn sie nach London ko:.men, werden

sie auch weiterhin oben in der Dachwohnung bleiben. Sie denkt aber auch

daran, die Newtons zu kündigen, falls sie die Wohnung für sich selber

brauchen. Sie werde daher jetzt mit Newtons nur einen neuen Vertrag

auf drei Jahre machen.
Margot sagt, v;onn Irene allein sein wird, kann sie selbstverständlich

weiter im Hause bleiben. I'ian wird dann ein entsprechendes Arrangement

machen, event. - d.h. wenn V;ittko selber zurückkot.men - kann Irene die

obere Wohnung übernehmen. Das ist nur tentativ gesprochen, denn es besteht

ja Iceine wirklich Absicht, dass Wittko in naher Zukunft zurückkoir.men in

ihre eigentliche Wohnung. In dieser Beziehung könne ich völlig beruhigt

sein. Als ich bemerkte, dass doch Mario der Eigentümer des Hauses sei,

sagt Margot, das sei rein formell, zu bestimmen habe sie. Ausserdem sei

auch Mario - und auch Fiainmetta - mit der jetzigen Ker:elun/T völlig ein-

verstanden.
Im Falle meines Todes, und wenn die jetzige Regelung aus irgend einem

unvorherpreshenen Grunde doch nicht klappt, v/ird Irene i^nmer noch in der

Lage sein, eine V;ohnung zu erwerben. Das haben luisere jetzigen Erfahrungen

gezeigt. Sie würde dann natarJic}. eine kleinere Wohnung brauchen, keinen

Platz für Bücher, etc. Eine der Möglichkeiten ist sogar bei Ucko
,

11 Com-

payne uardens. V;ie Irene Mir äagt, äatte sie am 50.I. noch eine lange

Unterredung mit Mar/^ot, in der diese ihr all das wiederholt hat, was sie

mir gesagt hatte, und vvas hier notiert ist. Irene habe zu Margot gesagt:

"Sie können ja nicht er;varten dass R. dann mit 85 Jahren auszuziehen

gezwungen wird!" V/orauf M. gesa^-t habe, das komme jag gar nicht in Frage.

Nach diesen Unterhaltun,n:en habe ich am Freitag Dr. Franklin telephonisch

mitgeteilt, dass wir von dem «Vohnungskauf zurücktreten.

Niedergeschrieben am 28. Januar 197^, i^^it i^rgänzung hinzugefügt am 2.

Februar 197*^ •

4

Robert .Peitsch.
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Tagebuchblabt

1 6. November 1973:
Brief express von Tramer, vom I3.II
Begr'bnis am 13.II.

PJiner der v/eni^^en anatnnd
und Humanität, und a

Y.urt Löv/enstein gestorben

i ^en Menschen, der geglaubt hat an Anstand

1920 gerlaubt haben. Y.

n seine Art von Zionismus

gestorben an p:obrochenem Her
r war sehi- nn/^lücklich

an die wir alle
und ist eigentlich

den drolienden jüdisch-arabischen T

zionist . Ho ffmm

zen. Wie Magnes 19^8, vor Aufr
, — egung über

rieg + Partition, das Ende seiner
g, und wie Georg Landauer ^^h in New ifork, fastvöllig losgesagt von riem Zionismus, dem er sein Leb

er aber in seinen Augen au
hatte zu einem Monster, das

s einem leuchtenden Ideal sich
en gewidmet hatte

ins Verderben stürzt
gewandelto

//ahrheiten nicht sehen will und weil es de
weil es die einfachen

hat Lie u'ahrheit über den Zioni
n IVeg des Unrechts betr t en

c: »»"ilU

hat als einzii-^er die volle
s hat Hans Lohn 1929 q-eseh

Diesen Vorbdl^iern war I

n ^ onsequenzen zu ziehen d

en

Pah
öwenste.in treu, aber

en :\ut gehabt

n-ens Ivonnte or sich nicht befreie
aus den Fesseln Des alte

im Widerspruch riit sich selb
n So lebte er die letzten Jah

des Entkommens, das Jah
er. oein letzter verzweifelter Versuch

en

re

ist nicht gelun/ren
r in Zürich, rnit dem Buch aber Thomas Man

Jerusalem nach •:irjat Cno, wo er
Lr sagt: Ich sehe sehr
unserer Jugend auf das falsche Pferd
Vielleicht ist ihn d^

V.er wird der nächste sein in dieser Heihe?

Zuletzt snrach ich mit ihm an; Telephon von
n

rank irii Bett lag, am 20.(?) Oktober 73
cliwarz, es f\lbt keinen Ausweg, wir haben in

gesetzt

.

US ochwersto erst:iart geLliben durch de n iSru'ier Tod

»

TlW



Tagebuchblatt. 11. Mai 1973.

Seit V/ochen verfolgt mit düsteren Gedanken und Ausweglosigkeit, in

anbetracht meiner körperlichen und geistip:en öchw-.che, Todesahnungen
immerzu, und trotzdem die Unmöglichkeit mich darauf vorzubereiten,

auch nur äusserlich. Irene will darüber nicht sprechen, bricht in

Tränen aus, hat hysterische Anfälle, wenn von dem Unvermeidlichen die

Rede ist. Daher kann ihr auch nicht geholfen werden. Sie muss also

später selbst sehen, wie sie weiterkommt, und Beschlüsse fassen, bei

denen ich nicht mehr raten und helfen kann.

Inzwischen wird es immer düsterer, ein Glied nach dem andern tritt ausser

Aktion, Gehör unbrauchbar, Augenlicht umdüstert. Lesen unmöglich da

alle Buchstaben tanzen und flattern, aber auch schwer sich zu besinnen,

oft weiss ich nicht wo ich bin, deutliche Zeichen der Senilität, mit

niemand kann man darüber reden, da die Antwort immer eine harmlose und

nichtssagende Beschwichtigung ist. Ich habe Angst vor dem Tod, bes.

irgendwo auf der Strasse, oder mit geisti'^^er Umnachtung, oder auf Reisen.

Das war meine Haupt-Angst bei der Reise nach Amerika am J.April, dies

ist glücklich vorübergegangen aber mit sehr schwerem Aufwand an ^^erven.

Und ohn jedes geistige Ergebnis.
Jetzt wie der bei nacht stundenlange Angstvorstellungen wegen Irenes

Wunsch einer Reise in die Schv/eiz. Fort sehe ich vor mir das Hisslingen,

stehen auf Bahnhöfen ohne Träger, Versagen des sogen. Tourist Service,

Umsteigen zB in Luzern etc, schlechtes Hotel, alle möglichen Beschwerden

von Irene, strömender Regen bei der Ankunft bei Nacht und natürlich kein

Service da, all solche im Grunde lächerliche Schreckbilder bei nacht,

da Irene einen unmöglichen Travel Agent ausgesucht hat, statt Cook.

Dieser Mann hat keine Ahnung, er füllt nur das Formular aus was ich selbst

könnte, dazu brauche ich keinen Agent!
Dabei die gr'issliche Vorstellung von Daniela weinend, weil ich nicht komme

Überhaupt die Enttäuschung für Lise und die andern (obwohl sie ja nichts

hätten von der Anwesenheit von mir Krüppel.
Das Schreiben äusserst schwierig, und miserabel, und dauert eine Ewigkeit.

Mein ganzes jetziges Leben vergeht mit sinnlosem Sitzen im Zimmer, ohne

Arbeit und ohne Vergnügung, auch ohne anständige Auseinandersetzung mit

den wesentlichen Fragen, nur dumpfes Hinbrüten ohne Entschlusskraft.
Angst auch vor der LBI Sitzung am Sonntag I3.5., wo ich absolut nichts

zu sagen habe, auch keine Vorschläge oder Empfehlungen für die Zukunft.

Paucker ist flieissig und ergeben, aber leider etwas närrisch mit tech-

nischen Dingen (Fussnoten) und ohne jede wirkliche geistige Initiative.

Eigentlich unverantwortlich von mir, was ich da tue. Aber ich kann nicht

wirklich resignieren wenn es keinen Nachfolger gibt.

So also sieht meine Wirklichkeit aus.

I

H.W.
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Tagebuchblatt 6.1. 1972

Wieder nichts f^;etan, nichts notiert, obwohl mir Gedanken durch den Kopf ziehen,
die ich nicht fassen und nicht formulieren kann Alles scheitert an der Innern
und äu:3;jern ochw-fche. Dabe: vers*"''ume ich auch v;as vielleicht noch zur Kettung
getan werden könnte» T'iglich verfolr^en micli Gedanken an den Tod, der ja jetzt
sehr nahe sein muss. Oft s-püre ich als sei die Stunde gekommen. Alles vernebelt
sich im Kopf, oft weiss ich nicht wo i h bin, .'chwindelgefüble , 'wanken beim Gehen
auch auf der otrasse , ten-r")oröte Verdunkelung des bewusstseins . Dabei glaube
ich ich hätte noch vieles zu sargen, zu warnen, die Erfahrungen eines lebens
weit^rzu '^eben. Vjas ist der Leeben, vr^as ist der Tod, alles unbegreiflich. Noch
gestern v;aren sie da, ^^ans Kohn, Hudi Vittkower, J\olf Passer. F=an meint immer
alles werde weitergehen, so meint man trotz der Gegen-erfahrung.
Die 'rintt^ruschungen des Lebens sind schwt-r zu verwinden, trotzdem p'eht man im
alten Trott. W?^s vyird nrxs Irene, was aus meinen rvindern? Irene, lioffe ich,
wird sich weiterhelfen, sie sieht es ja auch bei andern, überall vlittwen, sie
spielen i:^ridge etc. leben in einer v^elt von Illusionen, die sie sich bauen.

Es w'-ire tap;lich viel zu notieren, aber die Welt die sich selber zugrunde richtet.
Der ,0'anze Westen ist demoralisiert, die Kommunisten übernehmen die Vi/eltherrschaf

t

wie sie selber stets vorausgesagt haben. Die Freiheit hat die Vvfelt ruiniert.
Israel ist das Gegenteil von allem was wir vor [:)0 Jahren pretraumt und p:eredet

haben. Heute ein ^^est von Korruption und Verlogenheit. Die pc^litische Lage
aussichtslos. /ias wird aus den .indem, die dort verwurzelt sind. ^ias wird
1980 bringen, oder 190^ war wohl eine gute Prop ^ezeihung.

Sogar ein Tagebuchblatt zu schreiben misslino't mir. Ich kann nicht ausdrücken
v/as ich mejne. Wozu druckt man meine alten Artikel, die wertlos sind, nichts-
sagend und überheblich! Warum gebe ich meine Hand dazu! Etwas pcanz anderes
wollte ich hinterlassen, aber dazu reicht meine Kra^'t nicht.



Tagebuchblatt 11.6.1970

Täglich bin ich in Versuchung meine Gedanken aufzuzeichnen, täglich siegt
die Trägheit, as Unbehagen, technische Schwierigkeiten, Mangel an wirk-
licher Contemplation und an ungestörtem Alleinsein, vor allem wohl meine
körperliche Schwerfälligkeit. V^ahrscheinlich sind meine Gedanken auch
nicht wert, niedergelegt zu werden. Sie sind nicht originell, nur ein
Variation von oft Gesagtem, viel besser Gesagtem. Solche Wahrheiten
bedürfen nicht meiner Bestätigung.

Zum Beispiel dass vor meinem Geist alles traumhaft vorüberrinnt,
als ob ich nicht dabei wäre. Ich bin nicht eihmal Zuschauer oder Beobachter,
denn oft fühle ich, es ist ein andres Koordinaten system, eine andere
Begriffswelt , die einst auch die meine war, long long ago . Heute denke
ich bei jedem andern Menschen ebenso wie bei mir selbst, vor allem daran
dasii er nur ein Staubkorn ist, sich aufblasend, nicht wissend dass er ein
Nichts ist, daher hört man ihn an mit einer Mischung von Lanppveile, Ungeduld,
und Amüsement. Dasselbe fSH auch für mich in der Selbstbeobachtung. Im
Zimmer - oder wo immer - sitzend, sehe ich alles rings um mich vor mir
nebst deui lo ren Sessel, auf dem ich jetzt sitze, der aber bald leer sein
wird, und die VJelt wird sich weiter drehn.

Welchen Zweck hat es, frap;e ich wie Kohelet, die Widersprüche der
Welt, ja selbst eigene Fehler, Sünden, Irrtümer der Vergangenheit, schlechte
Taten oder Gesinnungen, zu notieren. Welches Hecht habe ich, ungeduldig
zu sein, angesichts fortwährender Nichtigkeiten - diese sind ja ebenso
Asche wie mein eigenes Denken.

Oder aber: politische Dinf^e zu beobachten, die ewige Nemesis, die
über Jahrzehnte und Jahrliunderte wegreicht. Heute schon in kurzen Zeit-
räumen, gerade nach meiner Erfahrung. Wir alle (wer ist alle?) wussten
und fühlten, dass die Vertreibung der Araber, abjl^esehen von der Unmensch-
lichkeit in vielen Fällen, nicht ungestraft bleiben kann. Aber erst nach
diesen Taten haben sich alle Juden hinter Israel gestellt, auch die früher
erbittert dapregen waren. In den letzten Wochen jammert man über Beth ochan,
über die Ermordung jüdischer Kinder etc., mit Hecht ist man entsetzt über
so etwas wie die Beschiessung des Schul Bus. Aber wer denkt heute noch
an die grausige Vertreibung der Bewohner von Beisan, die -^liahu Sahavi
so erschütternd beschrieben hat im Haaretz vom . Man hat ver-
brecherisch die armen oriental. Juden, die ahnungslos waren, aus den Höhlen
Nordafrikas geholt, da "normale*' Juden incl. Zionisten nicht kamen, und
hat diese armen Menschen auf arabischem Boden in trostlosen hegenden
gedumpt. Man hat sie nach Beisan und in andre verlassene arab. Orte
gebracht, um die Rückkehr der Araber zu verhindern. Nun schiessen die
Araber auf diese Orte. Wer kann es verargen? In Güte werden sie niemals
etwas zurückbekommen. Die toten jüdischen Kinder müssen auf das Schuldkonto
von Israel gesetzt v/erden, nicht das der Araber. Schuld an dem Unglück sind
diejenigen, die die -^eute dorthin gebracht und dort in ihrer Not gelassen
haben, auf gestohlenem Boden, in gestohlenen Häusern. Und wer bin ich
eigentlich, dass ich das nur feige hier hinschreibe, nber nicht laut
sagen kann? Und was würde das Sagen nützen, ausser meinen "moralischen
Hochmut" zu befriedigen?

Ti.HA
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70.Geb Tag in Jerusalem: Landauer, Senator, V^'ilhelra a;.^ XU
7

ĥ^yfK\

Freuten uns wiederzusehen in ! ondon

Sie a] le haben ihn gekannt, viele kannten ihn aus Deutschld.

oeine ehrfurcht/:!:ebieten(ie Gestalt war eine ecnte Synthese von
Religiositnt und Humanität, von Gelehrsankeit und politi^^cher Klugheit.

oeine ganze Kraft setzte er ein um den Resten des deutschen Judentums
zu helfen, er stand an der spitze derer die für die i^'echte der ehemaligen
deutschen Juden kämpften.

Es war ja selbstverständlich dass er Presid des Council war, so wie er
früher, nach 193^i Pres der Reichsvertr gewesen ist. Denn er war
iiTimer eine einigende Figur. Kr^war nicht neutral oder -^arblos, er
hatte seine eigenen Ansichten, aber er wusste dass über allem das
Verbindende stand und stehen musste. Er hat Einheit geschaffen und
war ihr Gyrabol. In Deutschld u. später in London hat er, der Mann
der Heligion und der Wissenschaft, sich hergegeben für die manchmal
unangenehmen Geschäfte des Organisationslebens in einer schw^renZeit

Mit Freude haben wir seinen 80 Gebt gefeiert
Kurz darauf konnte er noch an der (Gründung des LHI teilnehmen
Da^ür hat er grosses Interesse gezeigt, grosse iioffnungen darauf
gesetzt. Er glaubte Zeichen einer neuen Blüte Jüdischen Wissens
und einer neuen üositiven jüdischen Haltung zu sehen.
In seiner letzten Ansprache an uns sprach er von jüdischer Henaissance

visionär
Dann kam sein Tod, ein unersetzbarer Verlust.

Viele »«Vürdigungen, Gedenkbuch der Eva Peichmann.

Müoste da nichts hinzufügen, aber noch eine Bemerkung sei erlaubt.

Ks ist für uns schmerzlich lass sein Name hineingezogen wurde in eine
Gontroverse die in diesen .;ochen die jüd.'/velt sehr beschäftigt, vor
allem Juden in Amerika.

In dem -uch der Fnnnah Arendt über Eichmann V^rozess wird ein scliiefe
Bild gegeben, besonders was die Haltung jüdischer Führer während der
ochreckenszeit betrifft

^ (^ ^ V^^Sfi—-^ ü^ ^^^V^^-^iJ^ ^iu*,,. (/^ o^t^i^^^

S

^ ^J /.

Ich kann nicht auf die Einzelheiten dieser Gchrift: eingehen, aber ich
kann auch diese Gelegenheit eines Gedenkens für den teuern Mann
nicht vorübergehen lassen, ohne mit Entschiedenheit die grundlosen
und respekt lotsen i^emerkungen zurückzuweisen.

\
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H A hat selber ein Buch über das .^yctem des Totalitciridmuü geschrieben,

sie weiss also darüber Bescheid, sie muss auch wissen, dass in einer

Zeit des Terrors und der Auswe^lo jip-keit andere soziologische

Gesetze freiten, und eine andere Sprache p^es-nrochen wird, als in der

sicheren Athmosphäre des Amerika von I963. E0 ist schwer zu begreifen,

dass eine klup:e und p:elehrte Autorin nicht Kenufc Selbstkritik hat,

um zu bep:reifon, dass ihr der Ton der moralisierenden i"n1r«ipip©4t*wrtj4«Wi

Überheblichkeit nicht zusteht, arp;esichts eines solchen^ Gef?:ens tandes. r <
/(^'^l.'/^^

Wir haben frenug Zeuf?:nisoe, dass Baeck, auch in den schlimmsten T-if^en,

in grosser »Vürde vor den Mördern und Verfolgern stand. Rr hat auch

nieirialt^ die geistigen Werte nreiscrereben , in mitten der vulgären

Grosstuerei der nackten Gewalt hat er sich in aufrechter Haltung

zu den ewigen vVerten bekannt. An ihm sind die Pläne der Kazis,

Menschen innerlich zu zerknicken und zu dehumanisieren, gescheitert.

Er hat noch in der Enrre und dem Elend des KZ, .ia auch inmitten der

vielen irienschlichen Schwächen einzelner, die ja unvei-meidlich sind

in einem solchen satanischen Gebilde, durch seine Ermahnung, durch

sein Beispiel, durch seinen Glauben an den Geist, durch seine offene

Verdammung des Bösen, die wirksame Opposition geleistet die einem

waffenlosen, physisch ohnmächtigen Mann offen bleibt. >u*>i< Cw**^^ c»^<A|^>—

Die Verzeichnung dieses Bildes durch eine Historikerin zeigt uns

die verwickelte Problematik, vor der Geschichtsschreibung steht.

Has fahrt uns zum Thema des Abends, der einem der grossen Historiker
des jüd. Volkes gewidmet ist, gleichzeitig einem Grossen der WdJ, die
von Zunz über Geiger und Graetz bis zu der Zeit der Blüte der berliner
Hochscln^le fahrt, in der Leo Baeck eine der Leuchten v;ar , bevor das
Schicksal es über ihn verhängte, auch das politische Oberhaupt der
deutschen Juden in ihrem kritischesten Moment zu werden.

The Speaker of tonight viS .^^F^ry^nii^^TT^ ^ ^^^J-lt^^f t^ L fj

he is one of those who continued the work arti- one of the institution
*v.*vi^ ver^ near to baeck's heart, the Societi^e« of Jewish Studies.

Prof. Cohn as you know, is not only KXMxafxl^kK prominent Jurist
but also a Jewish scholar, very eager to uphold the tradition of
Jeish studies in the Dresent climate which is not too favourable

yt) foF this puroose. V.e are very har)r)y to have him here with us,
and we world welcome very much if this could be the beginning of
permanent closer collaboration with the LHI
Please , . .

.

/

s
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Die Krage wie man daü Int' reöse vcn Menschen gewinnt für jud. Erziehung

oder überhaupt für jüd. Gegenstände, .• in einer offenen V«elt

die Heste der Ghettopsychologie (ohne odiosen x^eigeschmack) , d.h.

so wie Juden dachten als es noch selbstverständlich war dass sie zusammen-

gehörten ....

Die Frage der Attraction wird nicht gelöst durch Kongresse und

Sitzungen, Ermahnungen und Statistiken.

Kongresse sind eine Begleiterscheinung der organisatorischen Grossindustrie

zu der das jud. Leben freworden ist, (auch zT bei NichtJuden die

Konferenzwut, aber dort niinrnt man es nicht so ernst)

eine Folf?:e der missverstandenen Demokratie

was dazu führt dass jede Spur von Geist ausgetrieben wird, denn

Menscher von Rang halten sich fern, dagegen ist es das -t^aradies

aller Art von Partei- und Vereinsfunctionäre, brave ^'^enschen, aber

in ihrer eise beschränkt, irnrrer mehr verdorben durch den Betrieb,

der den eigentlichen Sinn und Zweck völlig vergessen lässt. Die

vom Zionismus leider erfundene Politisierung u. Übertreibung des

Parteisystems macht aus solchen Konferenzen nicht nur eine Farce,

sondern führt auch stsxx zu der lächerlichen Einrichtung, dass auch

bei schwierigen ...Themen die "Redezeit*' arithmetisch an Parteien

zugeteilt wird, nicht an lebendige ?^enschen, nicht an solche die

etwas zu saeren haben. Seit ^0 Jahren hört man dieselben abgehaspelten

Grammophonplatten, d.h. "man hört" sie nacht, denn gewöhnlich sind

die VersanimlungssKle leer, und auch das Reden fürs Protokoll hat

keinen Sinn da ja niemand die dicken Walzer lesen kann, in denen auch

die nichts-sacendsten Reden gedruckt werden aus Parteirücksichten.

Das alles ist sehr traurig, sop-ar die Interessenten bemerken es

schon, nber niemand sieht einen v\eg, oder hat die Kraft, die Situation

zu verhindern.

Die bedinffunfcen für Belebung jüd . Interesses sind ohnehin ungünstig,

aber ohne eine zündende Idee reht ^s sicher nicht. In Amerika

haben ^eformrabb ier auf der verzweifelten Suche nach einem Inhalt,

die civil riprhts (l^egerbefreiung) als jüdi:^ches Ziel proklamiert. Aber

so p-ut dieses Ziel ist, es frehört doch gerade zu den vielen Dingen die

allen gemeinsam sind, die also Juden mit andern zusammen betreiben, u.

• ^ brauchen
wozu sie nicht Juden zu sexri di
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12 July 1961

Dear Jorii

Ae you possibly know I fled from London on the eve
of my birthday and was in France for a few weekü without contact
with home» For thls reaiion I can only nov; thank you for the
very kind words which you devoted to me in the Jewish Observer»
I tried to speak to you over the 'phonei but was told that you
were on holiday.

I oaiinot deny that I was particularly pleased with
your article becauset although you f^-roesly exag^T^^rated my
importancei you were one of the very few who stressed sorne

of the points v;hich I myself | in all .-nodesty^ consider itnportant

in my frustrated Zionist activities» One of these iö| as
you rightly eayi "the new approach to Zionist journolism" and
the attempt to analyse the probleffls with which Zionism was
confronted on their own nieritö and in a wider context, and
not as propap-anda issues« This was an innovation which dis—
pleased most of the Zionistsi and I always had the feeling that
it must be highly appreciated that German Zionism was tolerant
enough to accept me» I think that this chapter in my life^
if I may say so^ is much more important than the so-called
'^yellow badpe" period which after all was only a reaction
of nationalistic defiaiicet

I hope we Ghali be able to meet some time after
your return» Actuallyi my wife and I wanted to have you
for dinner this week to meet Joachim Prinz who was with us#
Hei toO| is now oomething of a non-conformist , though in a
ccmpletely chanjed world#

to Kr
Thank you very much again and please p:ive my regards

Kimche»

Yoi:rS|

Robert Weltsch

\
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3rd May, I96I
t.

Dear "Jam,

Than>- you v^ry rauch for sendinp: rne your draft. It is, o^ course,

a little eubarras-:iua: bec.-iuse I l'svo to r-ad in advar.ce .•:11 th« l;ind

words you devote to me, and I do not know whether I am entitled to

etrike them out.

I undcrstand vour request for comment in Ihe senae that you do

nol v/rnt ir.e to write mv nwn avprecu» t i on oC mys-ir, b-;t only to rcctify

thf farts wich you m-r.tion, m^ that thoy .hould c-.nforr +0 fi^ truth.

0-0 I sliould like to rr:ake a lew point^ w ich 1 partly r Irc^acy indicetod

on the manuocript its.üf.

A , ••"I

«1

•I 'IT

T

Lei US procecd point by point:

1) Cn pa-'je 1 you men^ion ir-V studert or o-anii ation Bar Kochba. It

v;culcl >erhaT>s be aT->propriate to atid thot tiiis orgaiiisaion v/aö very much

'*', ^ Idnpd tc what ^vüs called Cultural . lonism, thc ideaü of Ahc.d :
a am

1915 a collection of o..say3 called
and Kartin ßuber
"Zum Judentum

nd r)Ublii3bed in
n edi ted by .\r30lf dic^:othor with Hans Kclini wn ich ut t.-a

time aroused a verv liv«^ly discu i->0ion in t'ne Zionist movement
u. '-

2) On T)ap:e 2 I wculd u p;f

;

t to delote the whole story Cl V cut Foloy

bpc'uoe it .is really not verv i-^iportant, a nd it just occurred to me

to trll it to you lecauoe I"»clev was mentioned in the newr>papc 1 i_j trat

day It öhould not create the iinpression that I per^onally Ov^ed my

'jinirration to F'eleyi wnich is not true
^^• * V i.\ x) 'J

3) Cn oap;e 3 tnere are lome T)a3üap-es whn ch cre-ate the imr.res0d.0r.

as tbough I "was lenie.nt to the NnxJ p and triec" to conv^rt theu to

T., ^,

human.-] ty# That was n

of the Jü>'>i3che KunJöchau cor

all
to Police interfcrence» It

ot the exact Position on th3 contrary, thc "art n

isted in resistinn i^'^azi xn.iur xe with

etermination thour^h in a form w

wa

'hich did not prive piain justificatio

•reciai 3ki:i to devolop a style
n

of ^^lanr-ua^ce cf the persecutod" vv ich was oroud and firm, but ir lOme

WH y cantoufla^ed , oometiuie.:> evon the point of irony Your s U;7;fe s t i on

that I "refus d to bolieve in the v;ic edn^ss o f the Nai'.ic" is mioleaciinn'*

^0 1ä the samo •r'ara?:raT)h you say later that my Czec;.. passport :jav:.:d me

That is not correct Tho T^a^spcrt v^as a f::rcat Qdvantaf?:e bccni. e I could

travol ab|43ad, bmt it v/ab never mentioned in ny

authorities Instead cf saying that 1 was c

be preferable to

the Gestapo
say to "the Nazi authcritieo" becaus»

discussion v;ith the Mazi

all^d to "Gestapo'' it ^Aou^d

o^ten it ^vas not

-u t Goebbels' ^li^^istry of Propa-anc.a There I i-^ad to plead

w th the t\'azi cfficials every time the paper was confi^cated and closed

and I wanted to r^t it pernitted a^aindown

,

today, but in so

It öounds incrodible

me miraculous way it is true that they always a^ree (a to

I c^

iNiO V<

i die Jüciißche Kunck^chau appear ap:a

eL'-ber 193o, v^hen all v;as rj.nibhed.

in after oome interces ;ion, unt -il

) On t^; sa yr\c^ r»a ire the last lire do not accuratoly ercre :j j my

attitude»
I really wan

I Said to you jokingly ti at it was

ted to sav is that in retroiiipcct loa
my worat article but what

inot arree to the

tribute wl'.i.ch i ij IG often paid to ,ju 3t that article, bocause after what

happenc- id later, the ncticn of "woarin;>: t;ae yellow bad^re with pi'ide

arpears almot:>i unbearaDle
as Jewstit-niatioition c'

r^rrond v;ith T>ride.

On lot April, 19>:5i the yellow bad|:^e neant

to which the Jevn covld
^n intended humiliation

K: ^nt yea y*n Ir ter •-t -:; •cv now, the samo gc

vrrx1 C2 a ffixed to neople CA S TDroToaration for phyo.ical ?xtermina tion. To

sveak in tiis connecticn of pridc seems in r'.trosroct as almoot offr:nr»ive

a nd that is why ' do no^ 11 e that article now.

r
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6) On v'dC^e k I have corrected ori tho jtiar.Uocript a -'ew misunderstanv.ings
It wo^ild for instancp be e. rrreot exa<^p:f>rat ion to say that the article

n,about 'Tathar der vVei^e" vas "one of my f inest pieces H Oii the
T>/ige I Indicatod that Ihud ?'3s not nrti''a31y swamred awa ŵ •

laine

It existö
even now c^nd publishes its organ "WER" under the iriGpired leadership of

Dr. ohi.TiOn :>heroshev;sky. It i3 tru- Oi^evei-, Ihat Dr ria/:nes .iies in
9^5, and I mysT^lf have not livcd in Paloatine aftor ^^kb and did not
taKo Toait in loraoli politic o •

/

7)
rnhe Dvarac^rnph on Usßishkin is founded on a complete mis-understan.iinK

üs;,ishkin nevor said wiiat you ir'ply ¥e said exactly tho opoooite
he Sc'.id tuat he ccnfcratiilated rne er. tr.e ac - iovnmentri of the dUciioche

P!^r)riEchnv Vr^ca^'se it 7/3ö defen-iinf^ t'ie Jows agaliir^t th3 Naxit; , b^^t av the

same time he aoded thc*.t at an oarlier pe.^iod he naJ Gtronrly deulcred
aar ho called t- e *'de fv;ati.".rr" of *:/ne JU-ünche tlundochan Ey drfcatirm

ho rr.eant the c nci?.:L:^ tory attitude zo i^e v.rabo which Ir. UüGishhin'3 view
irnT)lied "ronunciation of the hirh nationalist aims of /.ionism ?f ro that
renjaxk of lisöishkin I replied sayin,^ that we w uld not be oi-tltled co

Protest against the liazi pro-oafcanda of i;oycoiting the Jf.ws (at that time,
''935» it was still mainly toycott and exüluLion of Jewo froci tho 33r i-'r

oociety), if we, che Jüuische HuiiioCrau, had not at eaiOier occasions aloO
ßtronpily o])posed the pror^aganda of Je^vioh boycott in Palestine againot the
Arabs Yor cannot >iav? it botfi ^-^ays That the Jiidißche i^uncii.-cnau h.ad

aocptöd a rosition aj^ciirist e:^^ceosive anti—Arab Jov»;i53h nationalism in
Paleßtine« entitled it to Lrand Gei'man nat.i onc'Jißtic at Lacks on the Jewi

in Oermany But perhaps you would prefer to oinit tlie *vnole episode with
U6Gi,£hkin hec^uso it would have to bo oxrl: ined 'iore lenp,:thily ir orde.r

«

tu avoid inisuLdf^rstanding.'o| and that :h^' not be v.orth wh.ile«

3)
i 1 I X

On the other hand| if 1 m-iy say iso, T wovld su^r^^ett to a«id in cne
of the l'i.st para,rrap}is a fev; tjords about the Leo Baec]<. Inr.titute which I

conoiJer r-z^ally a vcry iiT*pcrtant workv • i^'^ive of the Year ix')oks of the
Leo Baeck Inotitute, more than -4-00 paged each, have ali'eady apT:>eared under
nsy editor:;hip, and vvhat wo are i:rying- to do is to /^ivo contemporary r-^ader^
out.ide tn»^ crbit of üerman Jowry r»orLe idea cf the inie^.Ie.ctual , cultural
and eccnonic. cc • icve::.ents of Clfrnnn Jcwry, v;hich devolor.ed a sT^ocial br:vnd

_2 of »J^wi.:.h philoecphy a.-> an exo-aple of incor^oratiup; Eurcpeun id-^ar; inte

r

Je^*'i..-h thought T iij was :»n imporl ant hiötoric-il development, with -iiany

failuro bi^t also with :i\ar\y ^c ieve tL for Jevry as a wholo -ind ev-^n

for the v;orld as a v/ricle as ouch names as Karl Marx, Gii^^mund Vr^nu], Albert
PJirist^in, Konnrich I-ieine, Gustav Ilah] er and others ixidicatc I am not
tellung you ttn.s becauise I t^iin.v yoi should nention it in your article

;j bijt only b(?cav;ie I waiit tc explain tc you the rrair trer^d of tiils wcrk#
It vvould V^i*^ ~\ *- itc .3ufficient to devote to it orie i^innl-^ r>c:t.t':nce cA. the
end of tl-e article

o.J Fxcu.se me for writinf tc you at ovch lenrth| but you have aaJked for itl
I hope I did not (:f>mplica te ycur iob because a.^ an experienced j'ourn3li3t
you can probarly eas.lD.y ad-.jnst your ori.-^inniL üraft, with a few deletions,
a fev^ alterations and a few additions#

Thank you very rnuch

1
•

^joi r-»v •.,7

r
< .

*• ^»

with kind rof^ardr.,
o

/



5. Juli 1961

Mein lieber ::urt

unter den vielen v-utre^vteinten Worten \md Reden, dit denen man i.':ich

in den leizt.en /ochen iberschattet l.at , haben -ich nur wenirre so

tief berührt wie Deine Zeilen, die Du ir. dc:.i Album und in dem MB

geijc'irirbe?.i bast

.

Bei ßolcben Gele enreiten abertreibt inan ja J^eiöt , und ein Menisch

mit eineneifi oünden\.cwuti

Gratulanten liber Ihn saren
ölsein verma/^ nur acher anzuhören, was die

ist ist es etwas entstellt , faot

immer )^fiisi:jverstanden.
Zeilen ist aber 00 vie

ber die leute meinen es pT,ut In Deinen
1 Verst indr.iü. cio viel u:.ohlic;ik.ei t und

wirkliche» NKhe, dnc, ich Micn darüber wiriilich i^ehr* gefreut habe

Das ist ein AuBdruck ecl ter Frebnciscfiart , v/er;n '..an en andrrn

durcn schaut uno mi t liebevolle..! i'uinoi oetj aci.tet . Nat'.irlicl) über-

treibst auch Du in der Abschätsunp: tiieinar F'hi.uKeiten. Ich bin

kein Selbetunt^^roChätzer , aber icii wei:L'.3 daüö iCi> eif^-mtllcf; nichts

gelernt hal'^e, a^les ver* umnelt nabe aut» ^lioniön.'uö mikI aus f-an,v-el

an D.iezin.lin, und ciaßr> auch der weiseste inensch in seiner Lebenr»zeit

chnecM^s nur einen \vinzii:^en Zipfel der \ilt bxeht^ und noch vie.1

wnif;er erkennt. 'Aie klar wird e nern da^i :;.xt VCi ^^1^ Jüngling* las

mar. ry «itderfi»

Ich war ? Aoche/i vra-reif^t, v.iw der; feiern zu e,,igeben, .
etct liefen

vor r;dr c'i.e Haufen 1 riefe, die ich njchl bean tvi/crteii kauu. Ich mxwH

eine Artwort drucken Ia6...en, dae aauort in Hujcvland lauKO. Aber Dir

wo^">to ich t'üeich schr^'^iben.

lieute i^.^f^ie •ir J-^udol awi Teleniicn

mitf':eK»racbt hot, e^ nc schone Platte 3art er

sebr nett von
man doc>i ^^i\r

daöG öT mir von Dir ein Geivcl.enk

ber wir'ilichutii> löt a
T' 3 r Mi(\ Ic/! daii'-e rir ar-ch dafür. Eip:ent.lich braucht

e^ne oe3Ci>er o ^ iVid 70 SU wt»rden iot je auCi niêv1 ts

Besonderes inebr, a io werden jetzt 70 ocior 75. ßß Ist v.drk3ich sehr

lieb ycr\ ^ir, 'vnd icri faale ich
Bleib 30 >*3jnd wie r.d^iicn, unu

ir öoiir nuiie

av.cn Joiixiy. Ich iioffe .*.c;: sehe

euch bald, ich neKr.e an imCktober

Dein

4
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npoAorol

'H F:x\eii|iT] KQTaXXrjXou ßißXiou, [.lä tt^v ^i^X^xri toö ötcoiou vd

fiTcopoöv vd yvQplaouv vtöiilol kqi ^evoi Tf|v £poptj>r] Nufjtpri toö

*HXiou, [xaq 7TapaK[vr|oe vd ypöciJJcofiE t6v cuvtcuo auiö *05T]yö

Tfjq PÖ60U, TTOu ^XeuT£pr| Tüid Kl' euxuxicTu^vT] ßpiaKEiai aTrjv dy-

KaXid xfjc; Mdvac; *EXXd5a(;.

Xcopic; TrepLauToXoviec ^XTri^ouue TTcbq u^ t6 ßißXlo fiac; auiö

0d auvieX^aouiiF. coaxe vd yvcoptaouv KaXuxepa Kai vd dyaTir)-

couv Ol TToXuTTXri0£Tc; ^iriaKeTrxEQ xt^ TcevTd(aop(|)r| P(^P)0, ttou Od

yivr] TToXu auvxo:.ia xoupiaxiKO Ksvxpo Trpcbxr]g xd^ccoq.

Miropei vä xp^cr^l-i^^'^^^il ouyxpövQc; 6 *06r)yöc; aöxöc; Kai cbg

dpiaxo ßorjGrma yid rd iraiöid xoö a/oXciou, ttou 9d eeXrjaouv

vd yvcoplaouv KaXuxepa xf]v (5ia(x£pr] TTaxp[6a xquc;.

Pö5oc; AriAZTAZIOS T. BPOMTHZ
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EjSAror H

'H Pö6o(; cb(;"yea)ypa(piK6 ixvoypacpriMOf (iOidCet aäv ^va TreXwpio 6hX-
(|)ivi Tioü ^a|icbv£i t6 KEcpöcXi^iou oxfiv MiKpä 'Aoia Kai t/]v oupd lou irpöc;

THv Kpnxri.
,/H £KTaar| toö vriciou f ivai 1412 TExpavcoviKd xi^io|JE"'^Pot ^ai diid ti*)

ßöpeia dKpa cbc; xq vöxia ^'x£l 77 x^^iöfiexpa ^nKoq Kai xö [i£yaX.ux6po
TrXdxoc; tlvai 35 xi^^^nsxpa.

Zu^cpcova \ii xnv xsXEuxaia dTioypa<pn ^ P65o<; KaxoiKeixai du 6 53 xi"
XidÖEc; "EXXnve«; 'Op9obö^ouq \kk Xiyouc; ToupKouc;, 'lapar|XiX£q 'Apneviouc;
Kai 'IxaXouc; dvd^£OÖ xouq.

"Ex£i ^id önop(pn TTo\ix£ia xn Pö5o kcxI 48 x^P^cr mKpd Kai [i£yd\a,
oxd ÖTXoia TiriyaivEi KavEic; ^e auxoKivnxo.

Ol KdxoiKoi xnc; TTÖX£co<; rtoxoXoövxai \ii xö dfiTtopio, ßiojiriXo^VLa vau-
xiXia Kai xexvec; Kai ol x^P^koi £Xouv wc; [iovabiKÖ äpyo xic; dypoxiKec;
daxoXi£q.

Tö KXi^ia xf)q Pö6oü Elvai yXuKU Kai uyi£tv6 Kai drco x6 ^^oxo auxo
KXifia yivovxai ixpcoi^a XaxaviKd Kai vooxi^a (ppoöxa.

'Attö xd dvGrj xcov ^aiT£pL6o£i5Qv ßydCouv £va dpco^ia ttou xö Xdyouv
dv6öv£po Kai d-nö xd öidcpopa pö6a Kdfivouv xö po6öaTa|io Kai äXXa d-
pcb|iaxa.

'Exxöq xcov d(|)9övcov Xaycov Kai ttepÖikqv uirdpxouv Kai iXdcpia axd
dTi£pavxa 5dari.

Zxö dpxaioXoyiKÖ Moua£io 9d Sau^don ^ öniaKäTtxn«; xouc; Gnaaupouq
xr|c; dpyaiaq Po5iaKfi(; Kai AcoÖEKavnaiaKTic; x£xvr]q-
ZYfKOINQNlEZ. 'Ektö^ xfjc; xaKxiKfic; dEpoTropiKnqauyKOiVCoviac; \ii i^y

EAAAZ Kai TAE uirdpxouv Kai ol i^fjq dxuoTtXoiK^q ypa^l^Jl^<; 1) rpanjii^
riEipaicoc; - AcoÖEKavnoou 2) fpafiniS AiyuTixou Zupiaq Pö5ou 3) fpan^i?!
MaooaXiac; MEaiiöXECoc; riEipaicoc; Pö5ou 4) Tpa^ini^i KuTipou Pö&ou-
ZriOP. TaKxiKEc; auvavxrjaeic; Tio5oa(j)aipou axo Zxd5iov Aiayöpa, T^vk;

Kai dXXa dycoviapiaxa. 'O NauxiKÖc; 'OiiiXoc; Pö5ou öpyavcbvEi KcXuiißn^i-
Kouc; XEfißo&pojjiiKoOq kqi iaxiO'riXoiKouc; dycovEq.
B1BAIO0HKEZ 1) AaiKi^ ßißXioG/iKn Pööou 2) BevexokX. TutAvaatou..
AOYTPA. GaXaaoia Kai xoupKiKd (xa^ia^i.)
GEATPA-KINHMATOrPAcDOl: 'EBviköv 8äaxpov, 'OXu^nria Kai uTxaiepioi

"EoTTEpoq 'AKxaiov Kai 'EXXdc;.
EKAPOMEZ. Tö ToupioxiKÖv rpa(l>erov fAFIOAAQM» iKXEXel xaKxiKiq

iKÖpon^c; oi öXa xd d^io9£axa. 'Eixlanc; cbpaiEc; ^Kbpo^^c; öpyavcbvEi kqI
ö (PuoioXaxpiKÖc; 'O^iXoc; P66ou.

Mi Xiya Xöyia f\ Pööoc; eyivE xÖTxoq XQtpo*^Mevoc; koi i^ 5ianovi*| uoXu
Eox^^Pi^'^n Kai xöv xei^icbva Kai xö KaXoKaipi. «Tfjc; 'HXidöoQ <5(|;aa9ai Pö-
hoKj iv auxn öiavanauaai npöc; öXiyov* öttcoc; XäyEi Kai ö AouKiavöc; eö-
Xovxai orj^iEpov öXoi.
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H nCAH PCAC^

6op£iGaivaToXt/.o axps toO vY]aiOü xat SptaxeTat ava|ji£aa ae ttoT^uiiXyjh

Oetc; xTQ-nou^, Sr^iJLOcriOü^ xal tOtcoTtxou^^ iiou tyjv irapouaia^ouv aav

|jLta TrpayjjiaTtxY) XTjuouiroXY].

"E^^i TrXr^Ouo-jjLO 2'2 yChiaZtc, xaTatxou:;^ (1) irou £tvat jxopT:ta(ji£-

vot j/£0"a aTo KaaTpo xal aTtc 8 (juvotx(£(;^ ttou tU ^Eyouv Mopaata
xai £ivat'ol IH"^^:

,

1 ) To N£oxo>ptov ^oü 6pt(7X£'Tat xO'VTa TTY) N£a 'Ayopa xal 0£a)p£t-

Ta', Y] (üpaioT£pir] au-votxta. >

'

2) Ta riavco Mapaata, "Aytoc 'Icoavvr^c; xal "Aytot Avapyupot.

3) ^H *Ayia 'Avaa-TaQ-fo^.

4^) 'II MyjtpottoXy] (XuSvavTv o-to EOvcxo ÜTacto Atayopa.

5) Ta [KaTcü Mapacjta, riavco 'Ayto^ I^copyicx;^ "Aytoc NtxoXao;
xal "Aytoc r£topyto^ 6 KlajXEvc^c.

Ol axiktc T^oXko)v TrvTtcov Tia Mapacta £itvai (jTp6L)jX£V£(; diro (jLaOr-

ca xat aaupa OaXaaortva ^aXtxta ^ia(f6p(x)v orj^r^ftaTGL)^ aav 4*Y]9iSa)Ta.

A-n'ö TT]v ata auvotxia (ttyjiv aXXy) uTzdpx^i auyxotvcovta laxTi-

XY) |JL£ av£Ta X£to9op£ta.

Ol 7:ept(j(TOT£pot öpofxot '^iQ^ £tvat £upüx^poi xal aa9aXT0(TTpü)(jL£-

(1) Zu^^ojva [xi Ti^v dTxoypa^Ti Tr|<; 31 MaCou 1947

/
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vot, fte Oau(xaart£<; SevSpoaxotxte^, TrXaTete«; x,a( itdtpxa, irou itvcyovTai

ak IcoXüXpwixe^ 'irept7:XoxaSec;xal nroXuirsTaXoüc; i6t(T>coü<; Kai 6oü-

xa(jr.6(Xiec;.

Tö KdoTpo.

1450 (jie Ta diroijicivapia toö dp^atou 9poup(ou, uou tqto tpet^ «popet;

fAeyaXOTepo airo rro cnrjfjLeptvo. 'OXoyupa tou e^^i ßaOetc; Toc^pauc; xat

etvat TreptTpiyuptariJLevo (xe c>SovT(i)Te(; iizak^eic, xat xaTa 8coc<mfi(xaTa

StaxftvovTai oi 8 -rrpofiiaxwve^. XtopiI^eTat o-e oxT(b TOjjietc;, irou Tt^

eXeyoiv Y^f*io'(re<;, yiaTi tI<; uTicKjTYipti^av xdOe (iLia auo t1<; oxtö) i-

0v6TY)Te<;, rdXXot "AyyXot, Fepiiiavoi, 'iTaXot, ficniavot, noptoydcX-

Xot, KaTaXavot xal 'Apaydivec;.

Zjtc KajTpo auTO [jiT:a(vo*j|X£ aro oxtw ropTec;, t:o'J e^o'-^v Ta iHyj^

avo(jLaTa:

1) H KoxxtvY) ITopTa, TTou 6pi(7X£Tac aTTsvavTt TTo StocSio TOü
Atayopa. i

2) H IIopTa ToG lAytoü 'AOavajcou, i:ou eix^v xXeto-et oi Toüpxot <JTa

1522 |/iX'.; ryjpav ty] PoSo xal avot^av oi 'KaXol bn^a 1922.

3) 'H riopTa Tou npcoTOjjiaaTopou xoivra (jt7]v iiXaTsta Toiv IlXa-
Tavo>v, OT.o\j ytvovTat Ta Travviyupia twv Toupxcov.

4) H IIopTa TYJc; 'EXeuOepia^^ ixavTa (tto MavTpdxt.

5) If ITopTa ToO Ayto'j ITauXou roXu xovTa ((xe tyiv IIopTa TYi(;

'EXeuOeptac;.

ö^ 'II riopTa TYJc; 'Ayiac; AixaTeptVr^c;, ro'j OscopsfTat y] fopatoTspY^

xal (jieyaXuTepr^.

7) 11 IIopTa Tcov MuX(i)v arevavT'. (ttyiv ehoBo toO T£Xo)^y£to'J.

8) 'H IIopTa T% 'AxavTta(; irou avocx^r^xE o-ra 1 !)2^ii'

Rx'^i<^ i'^i ^l; £Eo)T£ptx£(; a'jTEc xao-TporropTEc Orasys'jv /.y.[ r)..

.£c; TOOTEC; C(TtüT£ptX£C; arte Tic; OT.olzt 0\ (77rOuSat6T£p£; s'va'. TO)V
Kavov!o>v jT-r^v T:XaT£ta toO 'üpoXoytou xal toO 'Ayfc'^ j'-fur/ioj
xovTa rjt (/ta SusavTtvY] £xxXr^cr(a a£ TpoOXXo.

^

i^TYjv Kac7Tpo7roXtT£(a auT-r) (jl£ Ta cjT£(>;a xal Xo^a xaXtxo^Tpo)--
[X£va (joxaxia xaToixouy Xtyot Toüpxot xat apx£Tol 7rpoa9üy£<;, roi
Y]XOa^ auo TYjv 'AvaToXr] xal Ta ötdcpopa VY)(Tid.

< «

A

lIo>.)i' TTCTta c^c/'jv or//,oj(7.r/7£i; iTravoapa^txs:; ;j-£ aX^Toet-

oy; r.Xatata c7Ta -rapaOupa xal ttI; TTopT£c;. Mscra tto KaorTpo uirdp-

yv. xat f^ X£yoa£vr, IlaXta Wyopa a£ roXXa O^aTiJ-aTOTrfoXEfa, rxt-

xpcfxaya^a, ^'jXojpycta, pa9£':a, yyj^TfoiioL, /aXxroaaTao'.xa, T:£Ta-

>(jT7:otxa, 'J7:oo*/;aaT07:ot£(a xal TaSspvE;.

"Evaq nepinaioq jjcoa otö KäoTpo.

lo KdcjTpo ajTO civa'. Iva irro Ta rto ivoia^spovTa fT"r](jLcta t-^c;

r.oA-cu;, yiaTt £^/>Ci '7X£oov av£T:a9o, oto xav£va aXXo (j.c'ratoivtxo

^sojoic /a'. -sct:£' va t> 0£f.)poO|X£ ro; fjLvr^acJs T£X>r: a^tcXoyo.

Mra:vovT7.c 7TC ktrjTpo aro tt;^ If 'Xr^ -fc I^Xc'j'jc.:-/.: Oi av.-
X(5.jo>;/£ xaTa 7.pr;TS 'y F^z.TAy. ToO /aoO TTc Wor.oor/Tr; xal A-

5

TAZ T.7.J0) £va r.aXa'y/.';';Tiavr/.o ^JaoTVTToplo a£ -^^yX'j'vOj: jTau-
po'^; aT:£vavTr tto I^Ovixo TüT:oypao£io xal Trv \\pxaiXsy',xr]v Bt-
ßXioOrx'r; [X£ Ta Trävia TjyypafmaTa.

lUpvcovTac; TO)pa xaTco aTic |X'a xaaapa O7 avTtxp'jTff>;/£ tt.v a£-

yaXr, ^yjt^avTtvr; ixxXr^cria toO 'Ay(o'j 'Avop£a, xovtol crTY]v o7:o'!a ßpc-

o-X£Tat TO ApxatoXoytxo ao^j7zio. t:o'j TT£ya^£Tat j£ i'va x"''?'-^ H^-e-

crauüv'.xo [;.£ ouo 6p6f>ouc, x^irrixivo 7^7. I 'i8tl.

\\T:£vaj>/Tt o-Tr]v l»'jt^avTivY] 'l^xxXr^Tta toO Ayi'ou 'Avopia avoL
y£Tat £vac opoao; (X£ adxpo; ;M)() a£Tpo>>. xal rrXaTo; (), tou XEVcTat
Uöoc; ^ iTüTJOTcov £T:£'.0'ri '^'^^ P^-p^^ öc'jto xaTotxoO<7av ot dpxrjyol T(ov

tTTioTojv (X£a-a (T£ [/£yaXa xTtpta tto'j D.eya^j 'IlyoufjiE^Eta xal Sta-

xp'/vOVTai a7.^o iTa £jxQvY;aaTa xal Ta (^rxocrr^fxa tcTjv ota9oc6üv M£yd-
Xtijv M:.Yt'TTp.jv. I]t; v'xcs 77^: ,cooO auT-pjc optVx£Tai to IlaXaTt
Tojv M'-ya/ wv Ma7(c7T;:<ov, orl, t(Öv A'oixr^To)v tyj^ l'n;T:oxpaT(a<;, t.o\j

XTio-TY]X£ cTTa I 800 a.X. xal,avacrTr^XcoOY;x£ TTa i!)39, yta vd xp^)-
a-t[X£'jair] co^ Ocptvov d>^axTopo rrov ^JaTtX£a)v ty;; 'iTaXta^;.

MEo-a oTo iraXaT'. auTo, azo rroO I ;U)8 — 1522 £(jL£'jvav It) Me
yaXot MaytTTpoi aro to'j; o7:o!.C'j; 2 jxovov 'iTaXol, ;? ' Icrravol xal 14
FdXXoL

Fo «TaXaTi ajTO £iva'. £va aro Ta xaX'jT£pa Tporata v(xr;; xai <3

£rt7X£rTr^; £X£t vd Oa'jj/aTT, (/i^a <7tI; 9av7aT;j.ayptx£c; al'6oua£c;,

Oa'j|xaa-t£c 0'.axc'7[i.Y;j£t;, t<oypa9rxo'j; r'jvax£; xo^-: o>pata ^lytSco-
Ta EXXyjvto-TtxYj; ^^i^X"^^? F^'^ £9cpav dro ty]v vf^^o K/o.

^
ko>,»Ta ^To raXaTt a^To gz ^EXOjptTTfi oixr^fjia TTEyd^cTa'. o TTaO(AO<;

-KaXcüv TExvojv Tzo'j topuOyjXc TTa 1948.

/
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("Avco "Attoijjic; TiaXa'd.; nÖAtwc; ['ü!.gu'

(Kdico. Mtpoc; inq udüü '|riTi-;TGyv')

.\UTa r.;v './.aTsr/ UsG/^oy^ou Oa 7.ta70'j[ji£ tov X£VTptxo>T£:o opo-

[10 Trc llaXtac \\Yopa;, ty)v coo i.\oxpaTO'j; xal otaTyJtovTa^ Tr^

Oa rJ:vTtxp'j70)y.£ £-,a o-avTp^^avt a7:£vavTt tto i' cto ^>p(o'X£Tat to (jl£-

yapc Ka7T£/./.av ac. i'S'j 7T£ra:l£Tar to »Ittocixc \\c7£to AojSe-

xavT^TOU xal r A ai x.r^ ^Jt^iAtcO^f/z/r;.

Ilj: /.'/.Tfo a:.i ts o'ivapc t?^; KaTTsAAavtac ttyiv TfAaT£ia 'E-

^tzaiotv |/7:t'jcojv 7o/'£T7'. :va ^>j'ra\T'.vo xTtcto tc -gt oiov iyzr'iixsuev

tbc o.x'r;[j.a tsO "KAAr;vc: Alr^TpouCAiTCj TTa rpcoTa y^^i^noL ty;; 'It:-

T.oxcaTtac.

Afyc Z.Co yAzo) ttccvoj cirov io'c opoac o-oVCcvTa^ Ta £p£iT:ta t'?;:; (xe-.

yi/^r^c IrrriCTtxf;; za/Jt^ ac zou^, A^tcov xat jtg T£p[jLa ty;c oöoO

ßp'.TXcT:^'. i vao; TCj Wy'.cj 1 [av-:£A£'/;aa-;a xovtoc aia £p£(7:ta t*?)«;

IFavaycac Tr: \ y/r^c. t.o'j r/.T'.Tav sl 'It:-oT£c y^a avafjLvr^Tr^ [xtac

\r/vr;; 7.g'j i-jrsTjyav h/y.vz'.o^j to)v TG'jpxo)v aTtc 1^7 lo'jXtcj I 'iSO.

T'.a v>: 7. .7'.TC//.7'r<' -.'.: 7.7.. / ^'c ttv v.£vaAo-o£r£'.a Trr. Ivj'.'avTt-

v?;c Tr/vr;; T:p£T:£t';a fr-'7xi90oO|i.£ tI: ct7.9op£c ^yj'CavTtvEC £xy.Vr;a(..

£C. TG'j Ta^ripy;/-^ y; \\r;'o'j '!>avovptO'j, tcj 'Ay.'o-j Vecopyiou tgO Ka-
(xaptfOTr^. TsO !sj}.ar/.r^, tcO Xsupa^Ar^ 'aJ..t:. t.o'j tIc £ixav fjL£Ta-

Tp£'>l'£i Gl Tg/cxgc 7£ z^C 7.[j rl xc<l aG}.cc £^£7xAa^>o)0r;/.av xt' auTe^

j/^a'^i, yi '^oic xaTGi/wG'Jc Tfopa T£).£'jTata.

Ar.G TIC r.yjj,: o/J.zc, Tj-zit e'ÄyS/.r^T\ec G'jg ar.eoi^r^'jy.v zlz T'r]>; Xa-

Tc£iav ty;c 'OcOGGocfac, tgO TAyiGü IIaivT£A£Yi(XGva -ig'j ^^pcj x£Tat

XGVT7 o-TT^v ripTa TO)v )l'j).(ov xal tgO TaEtapyr^ y; 'Ay o'j <l>avGupto'j^

TTO'j cTG}.!!^£Tat a£ TG'/GypaoUc a£yaAr^c ^vj'CavTtvfic "liyjrr^c.

A /

Gta9Gp£CA'G 7^1 7.pV7.LG'AGy'V.7 Z'jyfVJX'Zy. Z.O'J ^^Gl'TXGVTa: 7TiC

a'.0cv7£; TsO |j.C'J7£'!g'j Ta 7r.G'jGatcT£C7. £Lvat:

a') .-TAAMATA
1) 11 AG'jcarvr \\o:cc TT , ,-.s!> avaxaOrai^/r xc7.T£i ttv xG'.vr Trc
(/£ Ta G'JG yjpia y aiva t/;/ '7T£yv<oTr^. ( ll/ atojva.

)

3) Ji BaAaTTta Ac^oggitt, ut^Gyjavr tc 0T:£GOJGT/iG '»'iGC, ttgj TiTpe.
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(H AOYOMENH AOPOAITH)

13

10 'cyo\ua cfSjzh Ycaxt ßpiOr^xe \Ltfjci (jtt^ OaAaaaa. (A.' auova.)

4) Ot op^a xoi KoOpct.

5) Kop(xo(; yuvatxoc as ytTojiva xstp'OojTc. (K.' auova.)

6) K£9aAr; aOXrjToO

7) ,'H Osa Tyeita, jjL£ a'jyo xat (p-St.

8) T) 'Epjxfjc (Jie xptov.

9) 1

ß .) EniTYMBiE^ XTHAE
1 ) 11 KptTco xai T'^i/c/p'-TTa, £-cT'j|j.6ta arrfAy; t.oj (ipsOr^xs o-Tr;; Ka-
(xeipo, p.£yaXY]c; Tzyvr^c.

2) 'AvayXu^c v£xpoO eirt ttjc ^Xtr^r^c; [xe ty] OX'[X(X£vy) a-6'Cuyo.

3) 11 eTAT{j[j£'a TTT^Xr^, r.o'j airox^tpcToGv g: yovzlc, tö iratot to'j^.

y'.) ArrEIA
Tjxtoc; tcov a(/9op£Ci>v ty)c; PoSou 'j-rap^ouv ayy£Ea 7.orxtXGax'y](^a

ue 7rapa(7Tacr£t(: XouXouSuTjr^ xal OaXacro-Lcoy J^cocov^ M-.vcoVx'^c; xat
MuxY]va.:xY)^ C'^OX'^^-

\

UzpicfTiixcL ayyeia sir-crr^c (j.£ apto-TOLipy'r^(;.aTix£; 7rapao-Ta(T£t; et-

vat Tl^otvcx^Y) (X£ T-rv 'EXev/j xat tov M£V£Xao xat £va aXXo (Ji£ tyiV
Si'ZiöcL xal TOv IlrjX'^.a xat olt.o oIol v:ip GizouSaio £X£tvo jto orroto rj.

Aqppo^tTY) TTFT^ ,aOY](jL£vy] iravo) -ce xuxvo.

(APXAION ArrEION)
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t 1,^

6'.) rSOMIIMATA
AH'.oAoYr, -j'j'u.o^'T iiyauov vcij-iTadtTOJV ^oy'j'jov /.tX ya/.xwwv,

£'.) K02./v\HMATA

öT'.) EGhOrPAcPIKO TMHMA

C.) VHOIAQTA
X'. /

/ 7. VAT 70'J '7.0." ''J C7TC;: CC' TO'JC ivOO'.aVTSC Tv'OV IVo'/7.iOW

auTOxpaTopo)v, 7:p£T:£i va e-rrf.Txs^OsOas xal t:< -usp'or^aa ^/j^avTtva

(E:aMorp/\a)iKON moyieion)

— 1 5— it-

'J Y^^'POs ncivcj GTj KacTpo Kai oi npcfjoxwN cq.

'ha,^ 0£Afo;x£ vi rsp -pyavTsOa: xaXuTspa to KaiTpo a^Ti, t.o'j

jav xt^JfoTsc cic9'j}.a;cv i;va crcopi fi'j^^avTtva [j.vrjj.£ca, Tpiret va xa-
(xojac c\a Y'jpo c7Tt; c7:a7.^£:; tg'j apy^^'ovTac ar.o ty;v s^roKcpxy)
ropTa T(ov Kavsvtfov r oj ^vp'iixsTai ttt^v aOAv; toO MaAaTtoO.
MoAu -pcxo)pr^7coa£ Ar-/ airpa 7:av(o cttIc; siraAHs'; O7. avTt-

xp'j70)[j.£ xaTa rrprjTo i'va TcTpaycovc ujpyo tgO Wyto'j l^opyto-j

TO nAAATI TQN MErAAQN MAnZTPQN

KovTa cTT'^iy TwOp-a TC'j 'Aytoü WOavaatcj Sp(ax£TaL i tao a;isOa'j.-

'P.xTO^ TO)v 7:po;j.ay/ov(ov Tj^.oy^) jr.ipyo^jv xal oi .-rr'jpyo'. toO 'Ayto'j



— le—

IlauAou xai ty]c; VaXkiyLffi 'Oßepviac a-nevavTt (rTY]v rXaTeta Toü

MavTpaxtou.

I

•^

5€=sfiSiis;*^--'.-'s.-.;:i

(Mia äTTOil^n Tfjc; ouvoiKiac; Nsox^piou)

('H KevipiK^i Etoo5o<; N^aq 'Ayopät;)

/

17

•Q ^Qpoq Kai ö JCoAoccöc;.

.Ay.a; Aty.aT-p vag xat £va a'.xpc, to^j Xiytzai MavTpaxt.

Tria KAc'jOcP ac fipiT/.sTat ^ .[j.r/..co xaarTpo ToO 'Aytou NtxoAaou
(14(15) u.. A.) TTO'j r.r^ps rc svcfjia äOto ^airc »ty]v (^^j'CavTivrj exy/A-rj-

crtot ToO T:pocrTa";r^ -rcr^v OaXaaai vo;^ 'Ayt'o'J. Ilavoj cttov ir'jpyo ccj
atxpoO a'jTOj xacTTpc'j 7:ou r pjcjTaTS'jsv aX>.0T£ u£ T'i xavovia
Tou Ta Atuavta ctvat xt t[jl£vo; g <I>apo; toj 'Ayto'j NtxoXaou.

l'Aö) xyr:o'j xaTa 7v;v r.apaooc7r^ £7Tr/.£TG i KoAgtctoc t-^c Pooou,
T.C'j rzc £vsc aTuo Ta 7 Caujj.aTa tgO xoo-f/ou xai i;xa[i.cv o -^Vjr-r^c^

Xapr^c i .V:votoc aro Ta ü.£TaXXa to),. 7:o'kea'y.(ov arvavojv ttou I-

'/apt7cv G A/^|i.Tf-p'o: G r GAtopxr^TY]; aTa ;]()4 r. X.

(AIMAINI AAAfSAPAKIOY)

'ITto £va ayaA[xa '/aXxtvo TptavTaSuG [jL£Tpoiv, ttou r.oLp'^crVfyys

TGv r.poaraTr; tyjc; PoSgu 0£Ov ''Ülio xal ETieae «to tjtiaao t'aTa 292
. xat Ta xo(X[xaT''.ta tou Ta Ti-^pav (7Tr)'v 'AvaToXyj xt' l^opTcofiav

!)00 xafA^Xec; (653 (ji.. X.)

AXXot Xeyouv Sti 6 KoXoaojoc; (ttex&to (xe Ta oxeXy] dtvotXTa

o-TY]v el'aoSo ToO Xt!/,avtaj x'/ dro xaTw tou T:£pvouaaV Ta xapdtßta xal
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ßptcTXGVTat ota'yopa ^ioar^x^^'^^ ipYOo'Taa''.a xat eva {jitxpo vaurY]-

Hia 'Ayopä Kai AnjJocia Kiipia.

xufxa a T*r;c (X£ Ta T:oA'j[;.op9a xTtpta xat Ta avOtqxrva rapxa.

Jo (j.£YaXüT£po i-uo öloL sivat y; Nea 'Ayopa nTo e^wTsptxo ^-pjc; o-

TTo'-a; xaico 7.7:0 [j/a [j.axpta r;TZj ^jräpy^o^jv apaStamsva xa9eveta,
(^a^apaTT^aTTsia, xal aXXa xaTaTTYiuiaTa xat gto lacDXsptxjo 6pt-

Txcv-wa', Ta V.T/moT.(j)l^rx, :i; xpsoToAeta^ xat to 'IxOuoTKoXeto 7TC
X£VTpO

iTAat 7-:y)v Nsav 'Ayopa eivat to £-tßXy]Ttxo xTtpto tojv Tpar.£.

*Coiv^ EXXaooc xat 'l^'Ovtxy;: xat Xiyo r.ih repa to ojpato xsvTpo
'Axxato.

MsTa TO 'iVxTato TuvayTwixe to A-'xacrTYjpto, to At(Ji£vapX£to xat
TO 'Ir/y^üSpoixsio, arsvavTt ctto oTioto Sp.'axeTat y) j^-sydcXy) iy.yS>:r^a'^7.

TY)^ KOayyEXtTTotac:, tto'j iy^tTa,^ ot 'RaXot aTOc 1 925.

KovTa TT-J^v ly.y.lr^7ia auTY) Etva- t|o ^[/.£ya.po toO AtotxriTYjpto'j,

r
•

-

1

ttiiv|'

.'

\ •.; •

v-r-'^--

(TO AIOIKHTHPIOM)

/

' V* t

— 19--

TlauaaTto gttyiv £7c»iT£pixr^ xat e^o)^tpiY.T^ to'j otp^iTcXTovtxY)

yoT&:xo6£V£Ttx.oO puf)*xoO.

'ArrEvavTt (TTo Atotxr^TYjpto xal yjpo) or-rjv T:XaT£ta BacrtXico^ F^-

<i)pytou 1).' ßpiTxovTo:'- TO K(hnxo 0£aTpo, yj Ar^i^ap'x'a xal to aruy-

xpoTYjaa Tfov ypa9£ cov Oia96p(ov KjpaTtxwv 'T7:r^p£'7to)v.

Sty] 6op£toouTtxYi axpa tyjc; 7:oA£W(;, xovra o-to axp(OTY;p''o "Aaao^

( KoiiiJLTio'jpvo) Orap/tt ^^ VSpoßtoXoytxo 'Iva^'.TO'JTO [xovaStxo rTO

d^oq Tou o-E oAr^ ty;v '*KXXaoa xat Xtyo uto t.z^ol (jT'rjv .nrXaTEta tojv

£xaTo>v 9otv'xor/ ctva: to ryt£tov xsvTpo xat r^ 'AypoTtx'rj TpotueJ^o^

j' ;
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ToupioTiKo Kai äAAa J^cvoooxera

1 ) KovTa 7£ (xia ropata t:\6lI fÜpiTxsTat To TroX'jTeXsTTaTO Eevcoo-

y^eto T'ov P6o(ov, t,ou tbiai ha. aro Ta 9'r](/.t(T!JL£va Eevoco/eta tyjc 'A.
vaToAy;:. AU Ta ariXo^f'^pa craAovta^ Ta xaOapcoTaTa ocoaaT'.a,

TV V £:at/:^ £-. tAcott^ tol» y.al Ta sxXsx-Ta 9aYr^Ta >ta[x^>o»jv Tr;v ?:a~
(xovy; £'Jxapto-Tr^ xo^l toavixY^.

i^) AisTa To 'itvoloy^zlo to)v P65cov o-£ T:oX'jT£X£ta £07£Ta/: do ^^vo-

ooyii: v^cpjxai, [7.£Ta t£ iO£viopo9'jTo xr^-rro.

M I AaA'/: tvjoooytly, zc'j va aaiXXo)VTai tty-v xaOaptorrTa stvar
4 \ V^ r •> - TT ' <^

r
* <

1 ) 1 czvoooyjiGy 1 1 ivöo:;.

XM^I a E£vo5ox£ta |/£ Ta ov6[xaTa To)v Tptcov apxat'ojv r.oleiDv tcc
Vooou, 'laAujoc, AtvSoc xal Kaa£ipo;, to'j upocrGrpo'jv xaOs ava^^'j.
G-y; xal r:£p'.T:oiY]a'*rj.

;{
)
Ta ^£vcoo7£ja AO^yat, 'I^Ovrxov ;:al 'A-oX>.o>v cttt^v coo ^oavvo'J

Ka'Co'jXXr^ roAü cnjfi-r.aOr^Ttxa xal xaOapa.
A) Toh^.oooxdo 'Apyupoxa-j :co gz']]v ooov :2Hrr, 'OxTroopi'o'j

()) Ti ^£vcny£b A'jpa ^t;-/ 'TE'!a.

i]£ oAa Ta cvjoooyna auTa o Ta^to coTr^c ?p'G-/.£t t:cA'j xaX'r Trepu
uO-r^T; xat avc7r.

IVxToc TO),^ l'c'jptcrrf.x(üv aCTO)v Hevo-V/sicov OTrapy^c^v xal a/la
yixciTcpa |/:7a 7T0 Ka^Tpo xal^s^co JTr;v ;v^a tioXy;.

'ApxcüoAoyiKcq ncpiovec; crnv 'AKcoroAr?.

Tr^cro)|/£:

liao- AtTo-a ÜAya.

Aa aoE,. hcvai isva aTf^Xato ävotxTo aTo Kivrpo, jxe guo O'^ps;, 1. M,i
yca Tr,, xaOooo t.öv Ovy^t^öv xo,t -^ ^Xv] y'-« t-J^v avoSo T(öv OeSv,
OTTfo^ £7:t(TT£üav iot ap5^atot.

3) 'Ovak Tf), OoXtäSo, 'AOi^vä^,,oü orroto. ^c^^o.Ta^ ^,,^^ _
xot TrovouAo; xiovwv aizo iioptoSetc; XtOou<;.

4
)

'0 vaoc ToO 'IDa'ou, uoi ixTcaTTixe ^aH -xe t-^v äpy.ata niXr;

^/

(\

Vooo TT(i 408 t:. A. xal t£ fxta aoKovol ioTYjpiteTo t)^ ^EÖpiTirov du
yaAjxa toO 'IlX^ou, nou (Toj^£Tat [X£X.pt cr-rjfjLcpa c7Tr]v ,t:uXy] t-^^ ejc-

:x>.y;cr(ac toO 'Ayov iMapxou <rTY;v l)£v£Tia.

5) 11g opxato i^Taöto, to'j ^picrx£Ta'. xoctco octto to vao toO 'IIX'c.ü

''^^'' ^X^t orXYitxa TTETaXou [ke [ut^ao^ 500 |(jL£Tp(ov xal TiXaTO^; :{5.

0) 1 liS£to^ TO'j av£(TTYiXa)(Tav ot 'iTaXot opxatoXoyot <x£ Xeuxa (jiap.

aapa t?;c Poocj xal 6pi(jx£Tat crx£5Gv xoXXy]{X£vo |xe to XItoco'.o.

'H äpxaia nöAn Tfic; P65ou.

i I apya'a r,-Ar^ zric, Vooou t^to x^ta[X£vr^ a(X9ce£aTptxa ctto Uio
\j.tpocr.o\j ehj(x\ 7] (TY;{X£ptvri xat £'jpt(TX£To |(X£(Ta ak hoL opoupio (/.£

T.£pt9£p£ta 15 x''X'.o(X£Tp(Ov. KtX£ 7:£VT£ XtfAGcvta, Eup'jycopoüj; 5po[i.ou^

Yc^aTouc a£ ayaXfxaTa, OiaTpa, vaou(;, SYjjxoo-ta xTipta xal Xafxrpa
ucyapa.

'IIto Y] (opa'OTaTr^ auo oX£; tI; 'KXXr^vtx£c; 7roX£^, gttcoc; X£y£e
c y£ojypa90(; V;T:p^>'^tov. (Macrcöv MO.XY]vtocüv 7:6X£tov. i >]-rfi.£?a a^o
TTjy AaaT:poT-/;Ta xai tov ttXoütov ty;^ ipyata; Pooou 0£v £[jL£tv£

Tir.oT£ aXXo £XToc fco TOV xaOapfs oOpavo xai tI; a90ov£c 7:'jxv69'^X-

X£^ 7:pa<Ttvao£c, tou tyjv xafxvou^ xoil raXi va 9avTa'C'r^ lav ata T-a-

paO£tc7:axY] y.r^uCUT.olr^.

i^iav o;7.tO': xav£vac; WJrnti vi cruyxptvr^ to 07:£pTaTo (X£yaX£i:o t*^^

apxatac t:oX£coc Poöou \u tt) crY;(X£ptv7] £[X9avtc7rp 0£v Oa [xr.o^i^
\cj. ava9(,»\r^jr] t<o Xoyo -sj i,;.yjAo\j TTOtYjT-^ Aou)C',avoO: l^^tvat dXyiOt-

va y; ttoXy) ccj 'IlX^ou, ttou :£X£t yta TToXiSt tyiv Tatp'.acrT'r; feaopota
Tcu. ('Eo-Ti yap o'vTOJc; r; ttoXic; 'lIXiOü jTrpsrov iyo'jaa T(7) OscTj to
aolKaoc.)

PoSivi riToAcMaTo Kai PoSiTiKo niaro.

Mja ari tIc ^Ipyhc £?ox£c ^^^ Tr6X£Cüc V68ou zlva'. xal tc l^^^cvt,

•nou £X£^t j;.£TaTpaTTc': cr£ T:apxo ysfxaTO avO-r) Scaoopa, TiXaTavta, >e'ju

/.£;, po2ooa9V£:, vcca opocr£pa xal yXüxoXaX£c; cnjyatjXt£: uOuXuov.
K^o xaTa Tr;> rapaoojo '^'^"^PX^^ >1 IV^ToptxY] ^X'^Xr^ t^G AtG-x^'vY)

7:0^ töpja-£*/ 7Ta :W0 T.. X. OTav £9uy£ ar.o tIc, 'AO-^v^^ xaTaSi^
xo|i.£vo; arro tov avT^iiaXc tou Ar^iJLOGrOevYi.

A'.yo j:to 7:av(o ars tc PoStvt xovTa ce [xta TOTroÖET^a y£[xaTY) airo
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"A>.Xot AEyc'jv oTt CCV7.1 ^l>oi^'MyM ^i'^oc xal a/.Aol otxeyevslaxoc

£7iiTTpo9r^ OEv'Tpers./va Xy)(T;i.ovr,TGUjx£ Iva 7i£pacro'j(j.£ azo tyiv H£V.

1:;7:''7r,; 7.^i^£t y^- £T:t7X£?OoO(i.£ xat tov K£pa;i.'.xc «l ooiy)^ crou

xaTaaxE'jalov/ a-noi/ty-TiTEt; apy/zirov poJ^Ttxojv 7:.aTo)v xat aXXcov

aYY£tcov. .7'
' 1"^ ds77'.cT£00 xat acvaoi7|o 'ctto £tSoc; toO ipyo-rraT'o K£pa(j,0'jpYt-

a, £iva, r K AA A ITKXNIKII AITKIOIIAAXTIKII POAOT

...IKArO::»', -o'j ^^ptcry £Tat crxr^v g?ov 'AvaT:a'jT£OK xat £X£t Ypa9£ta

(7TY]v llVaTcta Xl'j|rr,c ApvO. T).

l'^aca T'-p.'^r^ii.a ^yy^'-^ '"^i^ ^^?''7^^l^'^i-
xspauoTiXacrTtxr^c ^aYY^to^

Ypa':>tac tg; K'^ou at-jva jr.izyti y; Y^^^fj.r^ GTt y; Pgooc 0£v '^i'^o (''O-

[ir^y oL^nv.':^ a}.> a aYopa7Tt>.G aovo xsvTpo xat GTt la TtaTa auTa r^^yjy^>-

To ÄTO ty; Mixpa 'Acjta. Ot ii£ptaa6T£poi iV^o; £p£'jv-r^T£C r:apaos-

XOvTat cTt civar xaÖsa'jToO PootTtxr^ ^^7;-'*'! '^^'-^ TX^EX^^t Y) v£ojt£-

pr^ ^A'j\irjy,\f'cf, Ixapo; xai Poo^t.

(POAIAKO niATO)

0*1

Mcpä KcAAiÖcaq Kai Kookivoü.

/i£xa vi/.tcLf.cTva aaxpta xto tt.v toAy^ J^ooo ttI; uXaY'£; toO (au

oO oouvoO üs'Co'jXa; oprjxoivTat TOt tafi-aTixa v£pa KaAAiÖ£ac 7:£pt-

ffT^ua. Yta Tt; 0£pa7:£UTtx£c t2iSTr,T£C, Y'^ T:aOY;T£tc r^raTtxsi;. oupo-

'AoYtx£c xal 7a7Tpo£vT£ptx£:.

xpo

<OEP \0. liifE:! KAAAi OtiAi^.;

'.' ^T'rjv KaÄAiOsa 0? apxouv iv^^'^-^'^^^^^^ O^/iuiAaTtsc xat (/.'::opO'j|X£

va r.ä[ji£ xat [xi ^j£r^t.tvi7:Aoto iiEpvtovTa: xovTa, xovTa la-nfs to axp(o-

Tr,p : Jio>ot, t:s'j Oappd; xat tg £tul''a£'jc7£v ipy/xloc -^{lur.zr^c, OTav to

6).t~:£tc aTTO ;-;.axpta.

KovTa 7Ta v£pa ty;^ KaAXtOrac €ptTX£Tat xat to rpoa(TT£to
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Taxta xat 1000 >caTsi>couc;, ol or.oioi iehcLi yecx^pyol, ?[X7:opoi jcal re-

Tpcy.orroi.
'

^ ^

ITavco 7-0 ^^o^jvo If s'CouXac; ix^'- {i-tarTo::oOca':a rau Ty]v X-yajv tou

orr^xe b Atys-vf^c 'Axp'Ta; oto^v t^Osittti Vo^jo.

XIto 8p6|JLO Pooou — XaXXiöea; Oa ^vavTYjcKOiXc 8'.a9opa aypo-

.XTT^aaTa, Tt(; aYp<>Ttxsc; ?üXax£<;, xal Toi |N£xpon:a9£5;a ty]c; roXeox;

ixovTa <TTYi raXr,a yscpupa xal ty).; apxak vexpouTroXY), ritou eCvai ye^

jjuxTY, arro apy^atou^ 7xaAt<TT0'j; la^^^ouc.

TpidvTa KOI OiAicpnMO^

— 25 —
I*

6 ITupyo; tyj; OacrtAoro'jXac; jx£ ty) €?uty^ xal Ta XouXc>uSta wj yj-

Tpwaav dcTTO to aijxa Tr^<; aav ersac octo to xa^Too yta Iva '.aY] tistt).

(TTa yjp'^a 'Twv eyOptov.

KaTcßa>WTa; octto To/hXspr^fi-o i:p£r.£r. vi ir.tTX£90oO[X£ ty]v £)u

xXYjaia TYjc; Ilavay^a; ^fov IptavTO)^ yia va (JaufxaTCDixs to ^uXo-

YAjVjto ct/.o/OTTacT'.a Tr,c. rro'j ^fvat a£yaXY;c; X£T:TOupytxY|; T£Xvy;c.
^

Ko^jrra (7Ta Tp^avTa Ottop/oüv Ta x^ptouSaxia 1 ) jo KavTuXl

( 192 X. ) !J.£ To opxaio [/.ovacrTr^paxt Toiv 'r?to>v ApX!xyy£Xojv xxl 2)

Y) 'Uta xovxa tto fxova(TTY)p' ty;: '<l>av£pco[X£vY^;.

ItIc roo'i; 0£ TG'J ^:o'jvv: i;.a'vOtO'j £Eo> oltSo TYiv rwoXr^ ^p iTXETa: tc

atxpo 7:poa'jT£to Kpr^T'.xa, ro'j £iT-?jp£ to i'vo[xa a^yTO ano to'jc; Toupxo-

xpr^Ttxo'jc;, r.o'j r:pcoToxaTo>xYj(7av rra l o/ /

.

i

\tya xtX'.6[>.£Tpa aaxpta arro tyiv tzoXy^ ttoivw crijov a'r9aXT0'TTp(o-

(jL£vo opojxo TY|; ouTt/^Y^^ ,'n:X£upac ^>pi'7X£Tat to aXX^ T:poa<TT£io Iptay-

Ta ( 1 700 X. ) ttIc '.rcö'ic; toj (Jitz-poO f^jOU^JO\/ ^PtXsor.ao; (275 a.) To

7:pcajT£io toOtc £tvai y£[jiaTo aro lloxiy.k:, i^a^Aei- to\j tIc Xsyouv

Ti'jpyoüc;, xal 7:£ptTp'jy'jp:T[i.£vc aiio xaTaTpaT'Jvou; y.r-ou<; xal yoY)-

T£'jTtx£^ axpoytaXtEc;.

*Eoo) £'jp:o'X£TO Tov TTaX'.i xa'pov y] apx^'"^ 'laX'Jorc:, ty;c i-rofac y)

'AxpoTioXY) YjTO aTYjv xopu'^Y] TO'j <I>iX£pYj[jiou xal iX^ycXO 'Axa^/.

'Av£^jatvovrra; o-Tr^v xopu?'/! toO ^jouvoO auToO Oa Oau(j.a'7(o[/.£ i^t

jxovo TY)v uavopajJiaTtx-r; Osa 'T(7jv yupco tottiojv, aXXa xal TYjy £xxXy]n

(Tiav CYJ^ llavayta: -gj £Jx<^v X'^'^^t q' 'It:7:ot£c; aTa I.SOO a^a £-

p£'!.T:'.a ß'jwOivTtVYJc ^jaTtXuYj^xal avaxarno-av ol 'l^aXo! Txa H);?!.

'KSö) TavOJ Oa ooO[jL£ xal Ta £p£Juta toO vao\>TY;c laXucr'-ac 'AOyju

vac, TO raXar^oxp^'^'^^^'"^^^^ ^ja9T'.'TTY;pto xo,: -:jiv uTioysio vao toO A-

y(o'j r£(jDpyio'j, t:o»j £tvai y£(jiaToc ar.o T0'^x^ypa9U^ t'?;c '^iiTioTr/,-?)^

£TOX*0^- '
i

/\iyo rapaxaTo ini Trtv xop'joY] toO ßouvoO {)T:apx£'. v, ^p'^^r^ rrYJc;

Kap'^^tis (JL£ 'vspo SpoTocTo i'rojc X£y£t xal to Tpayo'j^t xal cjtyiv va-

T^'a TiXay.a €pi7X£Ta: y^ AfopixY] KpYjvY^ £va ar:o Ta XaaT:GOT£pa avr;^

(j.£ia TYjc; a.zy%ai 'Ia/.'>jo'j. 'AvaxaX'J90r^x£ -r; xpYjiTr^ auTY; ttö I tl i 7

xal TO *v£po T:£9T£t 7£ [jiti X£xavY, aTTo Ta oTouiaTa X£OVTox£9aX(ov.

Etvat £pyo ToO \o'j(r..\. aicova xal aivaTTYjXcoOr^x£ TT*? 1 02().

KovTa aTJo [jLOva/TTTfipt T*?;^ Ilavaytd^ tou 4>'.X£pYj(jiou €piTX£Tat xt

niMA-B^ZA KAAAlTEXniKHl ArPEl HAAI TIKl

POAOY A. E. IKAPO

U V

{\
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MEPO2: B'.

lA XßPIA TH^ POAOr

Atio tU exocoaec auTs; cy/- i;.GvoOa aL'j07ivOGOa£ '^jy/x-r; arrG^.aucrr,

a>.Xa aol\ Oa otoaxOoOj/£ t-cVAgc. Ha oojac aro xsvTa tt^ *C(or, tojv

X0)ptxr7)v, -ri rOr^ xal cOiua, Ta r.avr^yupLa, Oa xacf, tg(5 cuott,; T'r]v

TTSixtAGUGpor 9VTr^, Oa Oa'j;;.a7r^ ui Ta TavTsAojTa axpGyayaa, toc

ßouva xa! li oa^r^ xal (J.a'Cil!-^£ "^U (opau: TGr.GOcSia; Oa £.'UGrx£90GOtj.£

tU 8ia9Gpc: apyaiGAGy x£:.r.£piGX£; xai tgc aGvaTTY;pta.

Ta r:£pi7aGT£pa xa^i 77:G'JGatGT£pa ytopta ty;c I^ggg'j ^:;p((7XGVTai

aTic GUG T:A£'jp£C, r.G'j rryr^ixa^iiojv Ta CG'J^;a, t:g'j Gl^g^gj/gOv tg vr).

(TL Tic uA£'jp£C a'jT£C, T'r]v Gcr^aTGAtxT^ jxat O'jT'xr^, TT^v oia^jyJZouv Z'jo

ScGfj-Gt, -^0'. iv^vGVT^L v.y\ T/Y^jAaT t^'jv £va acya/.G 7')pG MM y^>.:G-

[Jl£Tp(OV.

Ta >.£(09Gp£ca x'jxAooGpo'Jv xaOe aipa, aAAa yta tgc y^fopca ttc

avaTG>axf^c rwArjpa: xa.i aAAa yia Ta xojpta t?,: gut x?;c.

'() TAriO'JdiJLGC Trov y/jjpitov £tvat ^uy/ycova ui ttjV 'anGYpa^r^ ttg'j

.i-<^

/»

,

V

(AirrlPH MnOMIATOn-GYAA)
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rVPOi fiflO THN ANATOniKH nAEYPR

1) npöq Tfiv Alvöo.

f7rj,i oi 'kaXol pi Ta 7/opa9^a Tfov Woav^evojv xal Wp^ayyeXtTMV,

aT:a*O.0Tpuovc<vTa; Ta |jl£ zt^ ^Acl, *

TT,n Ivjpä;. XtI; 7:oodc, ToO os'j^voO auToO 'jT:apX£i to jxcJvacrTinpt

TYjC TTaarrixac, -r^o'j £7:'.:/.a)vO'>VTa'. ol 'TTcfpsc yjvar/.:;.

MsTa TO u-ovaTTYipt T*rjc To-auLTr-xa asTa iro avroopuo ;öpo(;.o Oi

'fOä'joixc TTG y/opio 'Apx^TT^^^^^ [^^ 5.'i()()>c. xaTo(/.o'j(; 7.n-/o\o'j\xL

v^/jz ttt y£(op7'-a xai-: aYY£tcT:Aa'7T'///r,.

A-i Tr,v \Vc7:r'^'£Ac ac^oO xaT£^oO'j.£ "ji TAivacj: 'JTriV a:paYOu-

oiTi/ivr, 7 Aaoa toO NaiOtova Oa 90dTo>a£ tto y/optio MaXo^va

( I S 78 X. I. ^TTv rja^^X^a Tr<: MaXoi^ac uTrocp/st to xaaTpo Toi> ^'a-

paxAoj xal •?; £wsy/r] Xapaxt iVio'j Ot: /.py^ojv '.a(/aTrxa v£pa £9aj;.t>.Aa

Tr; KaAA Oia:.

"V'7T£p7. a:*'^- TT, MaAf')va Oä 90i7fo|X£ 'g-to y^cop'.c Ma^apt ((10-% x.)

xai xaTsr.iv r.£pvo')VTac tt^^ [j.iYa)/r; y^?^?^ '^^'^ Faoo'jpa '(^Korxo'j)

O7. '^07.r76)7£ ^TTV K7.A7/'S (
*?

'l 8 X.) TC'J £?V7.'. YV0)7Tr, Vta TO |X£Y'^)^0
\ /

aspoopo'xoTT^c.

ITfvT£ (Tftohs^ )^tAi6(X£Tpa ixaxpta arro ty]v KaXaOo ^ptTXETat y; l-

7Toptx'r) Ailvooc (757 X.) Y) raTpföa toO 7090Ü iK AsoSo'jXou. Flavo)

(jT/jv 'Axpo7:o/r, 'jrxp/E' avaTTr,X(ofjL£vo^ vao^ tyjc; AtvO'a^ 'AOTjivaq

1 ^

;/?•

-
-^'1 -

/,rx\ r (j^jCa^f'vrr £xx/rT:a toO Wjio^J ^Icoi^no^J. Oi xaTOtxoiTr^c i\'.v-

oo'j xaTsviv^^'^^-^-' ^-i "^i Taa-iraXaia xpovta a£ tt^ vajT'/. a xat y^

aOTO a-TiV c^TOOO TT ; \\x:o r/Ar^; r.avo) 7^ £va ^^p7.y/> 'Juapxsi ^xaA--

o-fiLsyr^ ;7.' 7. r.pojpa apy:/.'!o'j .T-.y.o'.cj.

'sr :--^

o

Ml A'vooc £y£i 2'j|i }a|j.ocv'a xal to fxtxp6T£po Lire^yA 'zo\> 'Ar^ llo-

C7T0A0'J, Y''^''^
^'

P'-'-'^^
xaTa T7]v irapaooTT^ apaH£ to T:}.oto r:(j^j ioepe

Tov Attog-toXciv llaOXo oTav Y]}Jj£ Y^i '^^ xr^p'j^r^ to Xpf.(jT'.avic-[/.o.

A£^ta (TTOy £t'7£pvoa£vo TTO f7.£>;aAo ^jjj.ivu CTTO axpojTTp'O ''Ay'^o;

M\xi\iavoc bva^yv. b Ta90c toO toooO K A£O^0'j}o'j. ^'tt;; \(voo Oa

eT:ta-x£90oOa£ ttv li'j^avTtvn exx) r^T^'a ir.c, llavayiac, \xi tIc £Eox£C

TC'.xoYpa9i£^ xal Ta raA a cjrJiTia \j.l Ta Oauaao-ta 7:taTa xa-. Ttc

tlo)Ypa9ta(jL£vec; <jx£'ne<;.
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2) n,:ö:; thv Karraöiä - 'AnoAaKiä.

TOA-XY): TcAsupa«; Trp^^uet vi y^P'-'^^»^!^^
'^'^^ '^'^'0 Stax).i8ajonQ Tctavov-

Tac '^jji TXUpcjTpojTO opoao, ,ro'j -epva aro ar/ 7-tvo)r.c UyvM tzo

op6[i.o TJTO xaTa T:p(oTo Oa TUvavTTcrori.s to ^xv/.y. ^(ofCo ri'j/fova

( P.)() X. ) xal srstTa to r.apaAto /(opi Aapooc (7(r.^ x.) xovTa ttov

MsToc TY) Aapoo ^ipicrxcTat to x^?^^ Fiawaot (780 x.), t:o'j sivat

aa' MIü.LY'-^lJ'-'-'^'^^^-
, ^

V\a\)OL oOaa(0[/£ jtg voTuoTspo axpo toO vY;atoO Oa T:£pa7a)[j.£ xaTa

-npcoTo ar|^> TG ycop'O Aa^avta (i>77 x. ) xal ucrTepa crTY]v KaTTa^ta

(1500 X. ). \vjCs) ^[ny.tio.1 (xta raXta £xx>.Y;a:a ty); IlavaYiac; (xe

T.'.yoYp^y-?'^-: xal £?(o ar:; to y/opto 'j-nap/ci TO aY?^>^^*^il^^ ^'Ay'-^'^

ITajXoc.
^ ^

;^£ ckocTTa^r^ 10 Tspfrcj yOaGahpojv Cp'crxsTat to vr^craxi llpa^

TOvrjT', t;o'j £ivwv£Tat a£ ttv ;r^pa fji c7T£v<o iVOao xal ttg rto -l/'/^Xo

aspoc 'TO'j 'J7:ap7£t 9apoc xpr,7'jJ.o: a-:oJC vauT L^ouivr/j;.

MtTa To lIoaTOVTTt Oa oOaT(oa£ tt-ov 'AroXaxia (87/! x.) xovf-

'Eoco T£>.£'oV;»c'jv Ta yfopta to'~> xrvTpixoO opoi'.O'j -r?;^ 'x\vaTcXt-

/.f^; T:}.£'jca;.

5) Xopiä Tuv 5:cKAac6vSCuv in^ 'AvcToA'Knq IHAcupöc;.

'.KyiGC TO)^ yojpuov aO^ojv toj x£VTpixoO opG'/.0'j ^jrÄT/yxf xal aX-

Xa ytopia, 7.g'j ^pJTXGvTar, rrTic s^i $ axAaofoactc.

l^TYiv r.pmr^ GtaxXaGOJcrr^ ^^p TxsTa', ^GycopiGv KaX'jQi; ( 1 552 x.)

-oh hii Ta ^£piTTOT£pa xTTaaTa tt-I^iv r.a^cCiSa toO v.oIt^ou T(T)v

KaX'jOLO)v. IIttv 7:'/caAta aO^r; ^jp!TX£Ta' £va »AGva'JTr^paxi t Ay)

\V(j.f;>VT^ xGVTa 'JTG irG^G jrapyct as^a ctty. OiXad^a £vac; ^pa^Gc; rou

TGv ^J.iyo^jv KaTspYG, TTG'j YjTav xaTa ttj^ TrapaSGar, -:}.GtG xGupo-apu

/c, xt^ i-rriTpoTEv o ''Ay'-^^ 'A[jlo)vyc Y'^-tI Y;XOa\v va xXs'kuv tg (j-g^,

vaG-TYjpt
'

MsTa TYjc; KaXüOt£; 7:£pv(ovTac; ar.o £va a^;Yi9GptxG opofi.o Oa cpOa-

a(ü[JL£ ^TY) ¥(0o (5()4 X.) T:ava> cr£ Sva u^(0(jLa, gttou £Y^ve tzol 1912

f aavT u£'a^'v J^aXcov xal FGupxcov.

>

ff y

J
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'Attg ty] ^['iOg [X7:gpgO[jlc vi T:a(X£ ttg xcopto 'Apx'-oXYj. {S'2\) x.).

IvGVTa r-TG /(optG al^o .apX£t Y) o)paia Tor.of^ecrta Tifi>n:a IItysc;.

l^T'O ge'jtepy] itaxXGcoojcrr, tg'j apx^et auG ty) AipSo urapx^: to

XOjp'G Aa£p(i.a (Ü2U X.), gt:g'j 'jT:apx£'. tg ^^^u^avTCVG jxova:TY)pt

Bapp'. US i'^GXs; "roixcYpa^U^.
^ ,^ , , .

IIt-^Jv ipi-r^y TTG'j apy<!^£t £Hc^ ari tg y/*^f^^
TtavvaGt, ürapyst ;T0

ycoptG \\r^/.lr-.eio (50(i x. ) |X£ i!x;a>; apxa^av sxxXr^Tia yvxi-q Su-

*CavTrv£c TGtx^^YP^?''^^-

^T-rjv TcTGcpTY^ GtaxXa($ojrr^, tg'j apx'X^t i^^ tg l\avvaGt, üT:ap-

XG'JV Toc xtüpia 1) To BaT: (261 x.) £va ano tÄ xaOapwTepa x^-

p^'.a, 2 ) y; ^ApvtOa (17 1 x. ) a£ ro ^axG'JTTG v£pG xal tg ii.G^>acrTYipt tgu

*Ay^O"^ <l>rAY;(i.Gva.

'«'I" ' •"! IÜ.H'III"!!'

^;*tii'^i.

.'^.

V
71

1
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rYPOI AHO TH ÜYTIKH HAEYPA

1) ripöc; Töv npo«|>rjTri HAio.

(-)a TAyitMt TÖV äaoaXToaTfcü[/.jvo rapaXiaxo öpifi-o zat irsfvojv-

p>o'K-,;7.'7-r, (I7X>() X. ), T.O'j euvai Haxoua^r) yia ty]v ravr.yupi tt,^

1 1 avn'ac. rö'. y^^"^' ^>-'^ ?^P^^ "° ^-P^^"' * '* ^''' ~'^ Auto;:.<ttou.
^

Kcvca Ttr.v K?£!J.aTT-^ ßpi^xsTat to <o?aio 7.o)pr. llapa^e'^j

d')!.") X ) 'O'j e'ivat /T^^asvo ttic nooiec toO i[J.cov'JiAOU op&uc; xat

xajiJVE, Toc rpo (xoKepa' Aaxavixa. ^xk ^XaT'^? '='"^ 5°y^^°'^' 'r"

llapao£i7'ou a£7a 7£ y-'a Xa[x~?ä ToroOeata, ürcapxei to avapsw-r]-

pto^äoevoraOfovr.acouöv (lIpsfiavTopr.) xal 6 Ih^paaaTixoc xYj.-roc.

M^TaTi llacaosi^i r.spvc.'ma? Tov AaaaT?£vo TOxaao Oa av^

T.xo.^(u;.e To arxpi z<op-i Bo>ik ClaÜ x. ) xal xa^kr. T:s?v.ov.ac;

rhv (..eyar. Y£?-jpa T(>. A'.roTa(Acov Oa 90aa(o[^£ ^^^rr, ^-.opo.vr,

( 8 1 7 X. I YX>v-a ^-ry br.o<.o. Or-äp^et tÖ s^ovaTTrjpaxt Arj^ _ouAac,

'^axcuTTc. Ttä -.0 i-rpar^rto vepo to-j. Bpv^xcTa,'. [/.s^a ^e^TO-'-o ys-

^äTO rsOxa, xa'. T^ve-at xaOc xpovo ttic 30 'Iou}aou |X£ya>.r. ravr.-

'li .a'.vey.£',a toO apip.ou Oa ;xä; ^spr, ttIc «I'ave: {r>7'i x.) xa-,

ü(n£pa TTaKaAa^jäpoa (33 1 x.

)

I'»:, 6 ooiaoc SiaxAao rcTat xal Oa c^axo^ovOr^awas tov aa'paX-

ToaT?'oiJ:£vo'opi[;.o, TOU Öi (i-äc cp^p-r) crxo (opaio ywptov ^a>.axo-,

(8^>8 X. ) . Ti ywpii Jtvat x-^^lJ-e^o ^'^ ^°^'^- ^°'^ ^^"''^^"'^ I lpo?r.TY]-

'lIXia xal ^^p'Txecai ^spiTp'y'A^'^I^-^^^s «ro xV^ouc T.oz((,o]}.t'>oxjc, a.-p

acpOova v£pa Tf,c; Nüti-^T.t;. „ . , „

MeTa Tf.v li^aXaxo i äcrcaXxoTTpwy.evo-c opoaoc s^axoAouOe-. icraae

-f ToroOeT^a llrjs:. 'Ato Tr.v -oroOscrfa auTri apx'Ist evac avr.cpo-

^cxl-'opoaoc. e o-o<oc !X£ r.oXXou; aiyfxo-j? ©Oav£'. orriv xop-^?r.v ruoü

TlpoipfT/i MIXia. 'KSo) -ävw Oräpx^' ^« f^ovaaTr.pt toü n?ocpY,TYi

•llXIa'xal xa ouo Itvoloxv.oL, "VXa^oc, 'FAa?U xal £uau>^ Aiov

x-r]xf). Vha., ila}.moc tÖto; 0£ptvYi<; Siai^wric; npo?TQTT,c; HX^a^;,

xal r.'oXuc xcopiao; xov eTOffxeuTeaai.
^

KovTa'cTT'.c n-nyc; 0^a?X£i xo {Atxpo ywpio Navoi [A£ i^ixpr; A'.avr.

33
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2) npöq Tf|Y "EMnuva—Iidvva—MovöAiÖo

MeTOC T'ov >:aAay.o Oa auvavTTaoJiAe tc ^cüpto "E|xr.(Diva^( 1 . 100 x.)

pou (1.215 [X.) 'TTYiv xop'J9Yiv ToO aTOiou 6 sYYovoc; toG M(ivcoa *AX.

Oataivrc r/T'^TS tov .joipv toO 'AxaSufJou -Aiol Ol xaToixot -:oG x<»>-

p(ou "'EiJLroiva etvai ;Y£o>pYO'i xal otaTr^poOv ty^v apxaja poS^TixT^ 90.

peo-ta. StV aXXr^ TiXrjpa toö 6o'>voG TrcpvwvTa; atro to Mova^mf]-

pi 'ApTajjLiTr,^ Oa TuvavTYj(Jco[jL£ ZG x^pw "Aytoc 'iTiStofO^ (873 x.).

§^

H POAITIKH SOYITA

MeTa Töv "Ayto TT^Scüpo ttcc ToSte^; toO 6ouw3 'Ay&txjiiufti 6pt-

(TxeTat To xoipio ^tavva (495 x. ), ro'j etv^X'* ^ax^uaTO yti Ta xpua

v£pa xal TYjiv ravopajjiaTtxyi %ZTr^ Tou.

risvTe (Txeoiv yjXtÄjjieTpa (jiaxpta aT:o Ta Stavva 6p(<TxeTai zo

*/toptc M'.voA.'Coc; j('i7() X. ! , rou eTYjpe to ovo|jux auTO 0.7:0 to op^*^^

opoupto TTi^, x^:ajjL£vo Tiavü) (T6 eva [xo>/0 Xt6o o-e u^J/cDjjia 247 (x. ^Ato

xet eravo) avTtxpu^ajjis Staoopa v*/](Taxta Y'-'P^
'^'^^ axptoTYipto M^-

v6Xt'6o(;

.

'ESco T£X£:a)vou>^ toc x£VTpixa x^pta tyJc; Si/tixyjc; iiXe'jpa^ xat .5

8p6[jio<; £vwv£Tat (jl£ ty)v 'A-no^axia, ttou £tvat to TcXfiüTato x^P^^ "^"^^

AvaToXtxf]^ i:X£upa^.
]

0

f

>
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X0P16 Töv öiOKAaöuocov Tnq AuTiKnq nAcupaq.

'KxTOc; T0)vxwpt(öv ToO xEvTotxoO Spoac'j, 'jzapxouv xai aXXa orttc;

otaxXa5f^(j£i; ta ^.$r;:

Hrriv rptoTY) maxXaofacrr,, ro'j ipx^set aT:o tyiv Kp£(xajTY; 'Jtrap-

XO'jv Ta 7/opia 1 ) I1-<ct oa ( \S^2 x.) c^l; T:oot£c; toO $tX£pyou, 2^

MaptT(ja'|(946 x.) xcr>Ta ttov aEpo^Taöpio T(7>v roXtTixfT)^ £va£pt(ov

(Tuyxotvo^vuTjv. KovTa 'rra Map'.T^a ravoj t£ [xta ojpa''a TOT:oO£(x(a

J5p(ax£Tai TP ßuCavTivo £xxXr,Taxi iIa)TY;pa, orou xaOs x?^'^^ V'*^'

zoLi ravYiYupt cttIc; 6 A^youttou. Ol MaptTTsvol £X.To; tyj; yto^p^i-

xf^; xaTaYtvcvTat xx» ul£ tV xo'y'.vor.ouav.

Styiv SeuTSor 2t7.xXaco>Tr, rcj apxi'C^i e'Hoi aT:o to x^p^o ITapa-

8£tcjt, (;.£Ta TOv Aaii.aTp£vo 7.oTa(jio, ßpiaxovTat Ta x^pta: 1 ) H /Aa-

uaTO'.a, rovi t:to£ to ovoaa tJZo arroxaTTc:© dpxato "vao Tr,; 0£dc; Ar,-

|j.'r^Tpa
ri»i

2) *0 KaXaaoiva; jtI; ,T:o5t£; ToG GouvoG KaX67:£Tpa. 'ESoi ^j-

-apx£t T Y^wTtovixr, cr/cXr, ty;; 1'ooo'J Y'^P^'^
^^^ aY?ovTr^;^aTa, tiou

a^Uav ol iTaXct. ilfi (xta pef^aT'.a ytiiizr^ v£pa a^Oova xal o^vopa

ota90?a. Orapxou^v a90cv£; T:£TaXcGo£C, rrou •t:£ToGv xaToc J(i.r^vYi xai

£tvat yacaa ooOaXuw7)vv ^Atjo tI; r.£TaXoGo£; ajT£; xovt£J£'. va x«-

rr, TO ovoua tc-^ KaXaaoiva;, Y'^'^'t ^'^^^^ ^ y.Ofj[j.oc Ktyzi to x^^pt^

n£TaXo'jS£^. 'Eva opoaaxt avr^ooptxo [xd; 6orj£t tto »/.OivacrTYipt

T-rjc; KaXoT:£Tpac,'no'j i'xTtcrev 'AX£^avopG: 'Vir^Xavir^; 178^\

StV Tp^TT, otaxXaOfoTT^, 7.0'j apxrC^: a-o tt loptovr, xal opoao;

axoXouOci Tov IIXaTu roTaiJiiv, urapxo'jv Ta zlf^c, x^ota.

I ) H AijxuXia (980 X.) TTi; rootec; toG ßouvoG FlcptoX'..

•? ) >11 'EX£OJTa, OT.o^J UTapx^t to ^l^avaTop^o aBaiiXtcrora <l>p£tO£pix-V)

xatTa jxovacrrripotxta Kotxivittt, xoqI (I>ouvto'jxX(.

3) Ta IlXaTavia (180 x.) ttjx cTTOta cpOdüvo(j.£ xaavovTa; £va r,\J.\^

XUxXtXO 8p6[JLO Y'^?^ '^'^^ (^jQU^h Il£pt6Xt.

4) Ta 'AroXXcüva (737 x. ) ^Tti; root£; toG ßouvoG npo9T,Tr/HXEa.

Styjv IxxXr^a'ia toiv 'AttoXXwv^oiv 'jT:apx£: £va apxato RGaYY^^^^o >^at
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UEBER DIE AUFGABE
DES JOURNALISTEN

Es sctieint mir angemesseri,

zum sechzigsten Geburtstag von
Robert Weltsch, der einer der

bedeutendsten Publizisten ist,

die die zionistische Bewegung
hervorgebracht hat, etwas über

die Aufgabe des Journalisten

zu sagen. Nicht über die Rolle

des Journalisten im allgemei-

nen, denn das ist in der heu-

tigen von Radio, offizieller

Propaganda und Massenbewe-
gungen beherrschten Welt ein

zu umfassendes und kompli-

ziertes Thema. Hier handelt es

sich um die Rolle des Journa-

listen in Jisrael und in der

jüdischen Welt, soweit sie mit

Jisrael verbunden ist. Der Jour-

nalist hat peinlich in diesem

Arbeitsraum dieselben Proble-

me zu lösen, die sein Kollege

auf der ganzen Welt zu bewäl-

tigen hat, nämlich seine Tat-

sachen zu sammeln, sie zu sich-

ten und zu verifizieren una
schliesslich sie als Rohmaterial

für die Bildung einer öffentli-

chen Meinung dem Publikum
zu unterbreiten. Darüber hin-

rus hat der jisraelische und
der zionistische Journalist

noch eine spezielle Aufgabe.

Als Beobachter der Entwicklung

in Jisrael hat er -darüber zu

wachen, dass sich entwickelnde

Misstände aufgedeckt und die

Wege zu ihrer Behebung aut-

gezeigt werden; als Vermittler

mit der Judenheit draussen nat

er die oft sehr komplizierten

Kräfte, die hier am Werke sind,

einem Publikum deutlich zu

machen, das trotz — oder we-
gen? — jahrzehntelanger zio-

nistischer Propaganda kein

klares Bild über Jisrael hat.

Der gefährlichste Feind je-

des ehrlichen und echten Jour-

nalismus ist die Propaganda,

denn sie verlangt, wenn nicht

Fälschung, so doch künstliche

Beleuchtung der Tatsachen, sehr

oft Unterdrückung von Einzel-

heiten. Da der Zionismus in

der Propaganda und durch die

Propaganda gross geworden isi,

hat der jisraelische Journalist

mehr als andere mit den Ver-

suchungen der propagandisti-

schen Darstellung zu kämpfen.
Jeder der sich ehrlich über sei-

ne Arbeit Rechenschaft gibt,

könnte eine Autobiographie
schreiben unter drei Gesichts-

punkten: wie komme ich an
nieine Tatsachen heran? Wie
prüfe ich sie auf ihre Richtig-

unbewussten gefangen hält,

dass er auf bestimmte, oft

durchaus legitime Interessen
instinktiv Rücksicht nimmi,
und dass eine Anstrengung da-

zu gehört, bei einer ehrlichen

und objektiven Darstellung zu
bleiben.

Nun ist eine unabhängige Be-
richterstattung nicht nur eine

Frage von Anstand und Ehr-

lichkeit. Wäre sie das allein,

so hätte jeder Journalist hier

Ueber die Aufgabe des Journalisten

ZUM PROBLEM DER
,,GESINNUNGSGEMEINSCHAFT''

In einer wahrhaft lebendigen

Gesinnungsgemeinschaft müsste

die gemeinsame Gesinnung

sich immer wieder an echten

Begegnungen erproben und er-

neuern; die "Gesinnungsgenos-

sen" müssten einander immer
wieder die zu verkrusten dro-

hende Gesinnung auflockern,

müssten einander immer wie-

der helfen, sie in neu unbe-

fangener Anschauung mit der

sich wandelnden Wirklichken

zu konfrontieren. Ja, das ge-

genseitige Hinzeigen, das ge-

genseitige Zu-sehen-geben, das

gegenseitige Prüfen und Be-

richtigen in der gemeinsamen

Anschauung müsste der Prozes?

sein, durch den die Gesinnung

Mal um Mal wiedergeboren

wird. Statt dessen ist man im

allgemeinen auf nichts anderes

aus als sich selber und die an-

deren am Festgesetzten festzu-

halten; die Kraft, sich aus der

Tiefe zu besinnen, das heisst,

die Wahrheitssubstanz der Ge-

sinnung neu zu schöpfen, weis;»

man in sich und in den anderen

Für Robert Weltsch

niederzudrücken; die Tatsachen

v/erden durch die obligate

Brille korrigiert; echten, also

notwendigerweise aufrührenden

Begegnungen weicht man er-

folgreich aus; und schliesslich

ist der sture Klüngel, immer

noch Gesinnungsgemeinschaft

zubenannt, für seine Mitglieder

keine freie Flur mehr, nur noch

ein Pferch. Aus dem Stande

der Selbständigkeit aller, der

die lebendige Beziehung aller

zu allen ermögliclit, ist der

Menschenverband in die vor-

menschliche Situation zurück-

gesunken, die nur zwei wesent-

liche Elemente kennt: im Vor-

dergrund die zusammenkleben-

de "Diesheit", innerhalb deren

es keine Sonderexistenz gibt,

und aus dem Hintergrund je-

weils vorbrechend die ibedro-

hende "Jenheit", auch sie ohne

alles personhafte Dasein, ge-

staltlos, nur noch ein Schemen

aus Flecken, die Angriff und

Abwehr anzeigen, nur noch der

"Feind".

MARTIN BUBER

keit? Wie publiziere ich sie? nur seine persönliche Frage zu
Er wird sehr bald bei einer lösen. Erfüllt aber eine Presse
derartigen Fragestellung heraus- ihre Aufgabe, der Oeffentlich-

finden, dass die allmächtige keit ein vollständiges und uit-

Propaganda ihn schon fast im (Forts. S. 3)

i

^

(Schluss von S. 2)

geschminktes Bild der Gescheh-
nisse zu geben, nur zu einem
Teil, so müssen sich im öf-

fentlichen Leben schwere Schä-
digungen einstellen: Das Publi-
kum wird nicht imstande sein,

Geschehnisse in ilirer richti-

gen Perspektive zu sehen; an
die Stelle einer mutigen Ab-
wägung von Tatsachen wird
eine Flucht in Illusionen ein-

treten. Und da über kurz oder
lang die Wahrheit — oft auf
den sonderbarsten Wegen —
ans Licht kommt, wird eine
Presse, die es mit der Darstel-

lung ihrer Tatsachen nicht sehr
.c^enau nimmt, auf die Dauer
nicht das Vertrauen des Pu-
blikums geniessen. Der Eng-
länder fasst sein Misstrauen ge-

gen überstarke Propaganda und
gefärbte Tatsachen in dem kur-
zen Sätzen zusammen: "You can-
not fool all the people all the
time".

Diejenigen, die unter Weltsch
gelernt und gearbeitet haben,
lernten die Grundlagen eines
ehrlichen und verantwortli-
chen Journalismus durch die

Art, wie er die "Jüdische Rund-
schau" redigierte und ausgestal-

Naehe und Distanz
Lieber Dr. Weltsch,

Es ist mir eine besondere
Freude, Ihnen zum 60. Geburts-
tag meine Glückwünsche dar-
zubringen. Wie mir scheint, hat
die Freude, die man bei solchen
Anlässen empfindet, ihre Wur-
zel vor allem darin, dass in

der Hast unseres Lebens äus-
sere Daten dieser Art nötig

sind, um uns voll zum Bewusst-
sein zu bringen, was uns sonst

nur latent bewusst ist: wel-
chen Wert für uns selbst die

Tatsache hat, dass es diesen von
allen Gefeierten gibt, und was
uns die Beziehung zu ihm be-
deutet.

Denjenigen, die diesen Glück-
wunsch lesen werden, brauche
ich nicht zu erzählen, wer Sie

sind. Das enthebt mich der
reizvollen, aber schwierigen
Aufgabe, den Schilderer zu
schildern: den Menschen zu
charakterisieren, der mit unbe-
irrbarem Instinkt die wesentli-

chen Charakterzüge der Men-
schen aufzeigt. Mir ist Ihr We-
sen erst allmählich aufgegangen
im Lauf der Jahrzehnte, die wir
uns kennen. Zuerst hat mich
vor allem Ihre Leistung mit ho-

hem Respekt erfüllt; dann hat

sich zu diesem Respekt ein Ge-
fühl der Sympathie gesellt, das

V. Jahrzehnt zu Jahrzehnt wär-
mer wurde. Die Allmählichkeit

dieser Entwicklung erklärt

sich, wie ich glaube, aus dem
eigentümlichen Mischungsver-
hältnis, in dem Ihr Wesen zu-
gleich Nähe und Distanz aus-

löst, Distanz und Nähe for-

dert. Ihre aussergewöhnliche
Gabe, Menschen und Dinge dar-
zustellen und zu deuten, gibt

wohl in vielen Fällen auch Ih-

rer Beziehung zu Menschen
das Gepräge: man empfindet
sich im Gespräch mit Ihnen
oft nicht nur als Gesprächs-
partner, d. h. als ein Subjekt
des Gespräches, sondern zu-

gleich auch als Objekt einer

Analyse, die den Gesprächspart-
ner in eine Kategorie ein-

ordnet und ihn, wenn er es ver-
dient, innerhalb der Kategorie
wieder individualisiert. Und so

mischen sich auch in dem Ge-
sprächspartner, in dem Bezie-

hungspartner die Distanz deg
Respekts und die Nähe des

Sichverstandenfühlens.

Ich wünsche Ihnen selbst so-

wie unserem Kreis und unserer
Welt von Herzen, dass Sie

noch viele, viele Jahre mit un-
verminderter Kraft und mit un-
geschmälerter Kunst wirken
möchten — in die Nähe und in

die Ferne.

SIEGFRIED MOSES

Jerusalem

tete. Es ist auffallend, dass es

iri der so vielfältigen, in allen

Sprachen erscheinenden zionis-

tischen Pres.se nur ein Blatt

von dem Niveau und der Viel-

seitigkeit der "Jüdischen Rund-
schau" gegeben hat. Hier wur-
den die Prinzipien des verant-
wortlichen und durchaus frel-

lieitlichen Journalismus mit
Konsequenz, Hartnäckigkeit und
Mut angewandt. Was in Pala-
stina geschah, wurde rückhalt-
los berichtet und mit ebenso-
viel Vorsicht wie Mut kriti-

siert. Von ebenso grosser Wich-
tigkeit war, dass die Gescheh-
nisse hier in eine Relation ge-
setzt wurden zu der umgeben-
den Welt und zu dem interna-

tionalen Geschehen.

Seitdem mit der Vernichtung
des deutschen Judentums die

"Jüdische Rundschau" liqui-

diert wurde, hat sich die Welt
revolutionär geändert, und aus
der zionistischen Kolonisation

ist der Staat Jisrael entstanden.

Aber die Aufgaben des Jour-
nalisten sind dieselben geblie-

ben. Sie sind zudem im Staate

Jisrael grösser als je. In dem
konvulsiven Wachstum des

Staates durch die Massenein*
Wanderung treten täglich Phä-
nomene und Probleme auf, die

nur der aufrichtige Journalist

erfassen, darstellen und zur
Diskussion bringen kann. Mehr
als je ist d. Judenheit draussen,

vor allem in Amerika, auf die

Dienste des honetten Berichter-

statters und Interpreters ange-

wiesen, wenn sie aus einem v.

Propaganda geschaffenen Traum
nicht unsanft erwachen soll.

Vielleicht wäre die Pionierbe-

wegung unter den amerikani-

schen Juden leichter zu schaf-

fen, wenn es dort ein Gegen-
stück zu dem gäbe, was seiner-

zeit in Deutschland die "Jüdi-

sche Rundschau« war.

Eine Schlussbemerkung: Nur
ein Gemeinwesen, das eine ver-

antwortungsbewusste, der Kri-

tik und wahrheitsgetreuen

Darstellung offene Presse ent-

wickelt, beweist innere Sicher-

heit und die Fähigkeit zur dau-

ernden inneren Reform.

GERDA LUFT
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NATIONALISMUS UND
VOLKSTUM

Unsere Universitätslehrer, bei

denen wir vor langen Jahren

die Grundbegriffe d. politischen

Denkens gelernt haben, pflegten,

im allgemeinen, „Volk" von „Na-

tion" etwa so zu unterscheiden:

das Volk ist die natürliche, ge-

wachsene Grundlage jeder Na-

tion, die ohne es nicht bestehen

kann. Hingegen gibt es Völker,

die durch lange Zeiträume hin-

durch nicht der Nationswerdung
zu ihrer Existenz bedürfen. Na-

tion nämlich bezeichnet, zu-

nächst, eine Bewusstseinsstufe,

die Helligkeit der Einsicht in

das eigene volkshafte Wesen, das

Erwachen aus dem instinkthait

organischen Dämmern zur Ent-

schlossenheit des Willens, und
dann, zweitens, die daraus fol-

gende Tat, welche notwendiger-
weise zur Krönung in der Orga-

nisationsform des Staates drängt,

dessen ideale Ausprägung nicht

zufällig eben der „Nationalstaat"

ist.

So, oder ähnlich, haben wir's

gelernt und gelesen, und wenn
unsere Lehrer und Bücher eine

besondere Richtung auf das Hu-
mane hin hatten, dann folgte

dieser Entwicklung zweier Be-
griffe noch ein dritter, und es

hiess etwa: Ueberspitzt sich aber

das nationale Bewusstsein und
übergreift sich der nationale

Staatswille, dann sprechen wir

von Nationalismus. Bei aller

Kritik und Einschränkung, die

solche Sätze enthielten, schien

aber doch jener dritte Begriff,

eben der des Nationalismus, eine

Art Fortsetzung, wenn auch

keine geradlinig höher führende,

der Begriffsreihe Volk — Nation

zu sein.

Wir jungen Zionisten waren
derartigen Auseinandersetzungen

gegenüber in einer Sonderlage.

Mit unserem Entschluss zum
eigenen jüdischen Volkstum hat-

ten wir die übliche Reihenfolge

revolutionär auf den Kopf ge-

stellt und begannen mit dem
nationalen Bewusstsein, ohne

dass wir uns vorher des volk-

haften Seins versichert hätten.

Es war für die meisten unseres

Kreises ein höchst schwieriger,

doch beglückender Prozess, reich

an Erfahrungen, auch Enttäu-

schungen, im ganzen aber ein

geistiges Abenteuer höchsten

Ranges, als unser Bewusstsein

uns auf die Suche nach dem
verlorenen Sein schickte und

wir es uns schliesslich, mehr
oder minder gewaltsam und
fragmentarisch, nachträglich an-

eigneten. Wir waren Zionisten

geworden, ohne schon Juden zu

sein, und wurden nun auch

noch, wenn auch recht proble-

matische, jüdische Menschen.

Wie wirkte sich diese Umkeh-
rung der üblichen Reihenfolge

zwischen Nation und Volk auf

unsere Einstellung zum dritten

Glied der Reihe aus, zum „Na-

tionalismus" ? Bei vielen von

uns als eine Art Schutzimpfung.

Waren wir doch nicht von der

organischen Grundlage des Vol-

kes her in die Bewusstwerdung
der Nation gleichsam emporge-
schnellt worden, so dass wir,

wie viele andere, im Automatis-

mus dieser Selbstbevvegung über

ihr legitimes Ziel hinausgetra-

gen wurden, sondern hatten un-

seren Schwung sozusagen nach

„rückwärts" gebogen, so dass

dJie Baume gar nicht in den

Himmel wachsen konnten, da

sie ja zunächst ihre Wurzeln
suchen mussten.

Diese Gunst unseres Werde-

gangs — und es war eine Gunst

— hat uns nun heute in eine

besonders schwierige Lage ge-

bracht: Wir sind dem Nationa-

lismus gegenüber von einer

Hellsichtigkeit, die unseren Kri-

tikern nicht anders als eine

krankhafte Uebersichtigkeit er-

scheinen kann. Trotzdem sind

wir verpflichtet auszusprechen,

was wir sehen, mögen unsere

Augen auch merkwürdig genug

beschaffen sein.

Wir glauben zu sehen, dass

der Nationalismus nicht in der

Fortsetzung der von den Begrif-

fen Volk — Nation gebildeten

Linie liegt, dass er nicht eine

Uebertreibung an sich berech-

tigter Bewusstseinszustände und
Strebungen ist, sondern dass er

die volkshafte Grundlage der

von ihm ergriffenen Nationen

radikal zerstört. Volkstum und
Nationalismus sind nicht einan-

der ergänzende Erscheinungen,

sondern einander ausschliessen-

de Gegensätze. Volkstum ruht in

sich selbst, sucht seine inneren

Kräfte zu sichtbarer Gestalt

werden zu lassen, assimiliert

sich Werte anderen Volkstums

und verbindet sich mit ihm, in

tiefer Sicherheit des eigenen

Seins, ohne den schielenden

Blick des Vergleichenmüssens.

Die Buntheit und der Reichtum
der Völker der Welt können ne-

ben- und miteinander bestehen,

in ihrer Vielheit deren Einheit

ausmachend. Der Nationalismus

aber bedroht und vernichtet die

Eigenart zunächst des eigenen

und dann, bei weltweiter Herr-

schaft, jedes anderen Volkes.

Die staatliche „Pflege" der eige-

nen Sprache und Kultur täuscht

über diesen Uniformierungspro-

zess nur höchst unvollkommen
und kurzfristig hinweg. Hinter

all den politischen, wirtschaftli-

chen und kulturellen Grenzen
geschieht sehr bald dasselbe,

und in all den vielen Sprachen
und Literaturen wird sehr ähn-
liches gesagt, kommt ein geisti-

ges Etwas zum Ausdruck, das

sich dem Nichts in erschrecken-

dem Tempo nähert. Die Völker
befreien sich voneinander, in-

dem sie einander die politischen

und militärischen Techniken
stehlen; je schärfer sie sich be-
fehden, um so ähnlicher wer-

den sie sich, bis schliesslich der
grösste und gewaltsamste Assi-

milator, den die Weltgeschichte

kennt, den Vorgang triumphal
abschliesst: der nationale, der

internationale, der totale Krieg.

So vernichtet der Nationalis-

mus das Volkstum. Aber gerade

deshalb ist er nicht vom Kos-

mopolitismus her zu bekämpfen,

der es gleichfalls, wenn auch

edler, verneint, sondern nur von

einem vertieften volkshaften

Leben selbst. Darauf, lieber Ro-

bert, hoffen wir noch manch-

mal, in ein paar lichten Augen-

blicken.

ERNST SIMON

Aus Roberl Welfsch's Juqendbriefen

In den letzten 20 Jahren hat

das Politische so sehr von un-

serm Leben Besitz ergriffen

und Robert Weltsch's Wirken

als politischer Schriftsteller

ist so sehr in den Vordergrund

getreten, dass es nottut, an ei-

nem Tage der Rückschau wie-

der ins Bewusstsein zu bringen,

was Robert Weltsch seiner in-

nersten Anlage nach ist: Die-

ner am Geist, mit all den Freu-

den und all den Qualen, die

ein solcher Dienst bedeutet.

Ich glaube dies nicht besser vor

Augen führen zu können, als

indem ich (ohne seine Erlaub-

nis) hier einige Stücke aus

Jugendbriefen zum Abdruck

bringe. Sie sind zugleich Zeu-

gen dafür, was der Zionismus

als geistige Bewegung damals

war.

HUGO BERGMAN

11.5.15

Ich danke Dir für Deinen

guten Brief, der mich vorge-

stern auf dem Marsche, nicht

gerade in der besten Stimmung,

traf, und mich sehr rührte —
eb war ein seltsamer Zustand,

ein Exponent zweier so verschie-

dener Welten zu sein, die sich

in diesem Augenblick in mir

berührten.... Jetzt glaube ich

nur das Eine zu wissen —

meine wichtigste Kriegserfah-

rung bisher : dass unser Weg
weit ab liegt von dem, was

jetzt in der Welt vorgeht. Ich

habe eine grosse Enttäuschung

erlebt, bis das Gefühl der stei-

genden Wut sich in eine tiere

Verachtung abgeflacht hat. Ich

dachte nie, dass in Zeiten, die die

ernstesten sein sollten, die Fri-

\olität solche Triumphe feiern

kann, zumal wenn die Herr-

schaft des Unverstandes dazu

tritt. Das ist keine Reinigung

der Menschheit, und wenn doch

irgendwie, dann vollzieht sie

sich vielleicht weit hinten, wo
die Mütter leiden und bangen,

wie Deine und meine. Nie war
ich so überzeugt von der allei-

nigen Geltung des Geistes; d.

h. der momentan aus der Welt

geschwundenen oder besser von

dem Menschen verbannten

Kraft...

Bacsawa, Kom. Ungwar, 15. XI.16

Es ist bald eine Woche, dass

ich von Prag weggefahren bin,

und ich bin nach dem Urlaub

noch so voll von all dem, dass

ich mich schwer zurechtfinden

kann. Ich war so glücklich dort

wie schon lange nicht, so er-

füllt von allem Lebendigen,

und dabei beinahe — das Wort

klingt wie eine Blasphemie —
zukunftsfroh ; und während ich

mich dort ganz wach fühlte

u. meinte, die Eindrücke nach-

träglich in meiner Einsamkeit

ordnen zu können, bin ich jetzt,

wo ich alle Einsamkeit der See-

le wieder reichlich habe, doch

wieder entrückt und fast ver-

wirrt. Es ist so unfassbar, dass

all die freudig aufwärtsgerich-

tete Entwicklung, all das ju-

gendlich Gute, so zerstört und
abgeschnitten wurde, und ich

finde einen Ausweg nur in der

völligen Negation all dieses Ge-

schehens; in dem Glauben also,

dass das schlechthin Böse Herr

über die Welt geworden ist:

die einzige Möglichkeit für mich,

auch all die Erbärmlichkeit zu

ertragen, weil ja neben diesem

Glauben der andere stehen

muss, dass das Eigentliche, das

Wesentliche, das Gute noch auf

seine Verwirklichung wartei
— und dabei doch irgendwie

„unterirdisch" lebt. Darum ist

auch der Urlaub, diese Rück-

kehr in die Welt der Menschen,

so wertvoll und in wahrem
Sinn aufrichtend für mich, ob-

wohl auch, wie Du einmal

schriebst, durch das fortwäh-

rend begleitende Erlebnis des

Gegensatzes zwischen dort und
hier niederdrückend zugleich.

Aber es ist doch etwas, wenn
man sieht, dass es Dinge gibt,

die nicht zerstört werden kön-

nen; und meine Grundstimmung
war doch eine optimistische

(trotzdem ich bezüglich des

Krieges und seiner Dauer sehr

pessimistisch bin).

Ich wollte dir vieles erzäh-

len und sehe jetzt, wie schwer

e:; ist, Einzelheiten herauszu-

schälen.. Ich war natürlich mit

vielen unserer gemeinsamen
Freunde beisammen. Von Brods

Vortragszyklus hörte ich die

ersten zwei Vorträge mit gros-

ser Freude, sie gefielen mir

sehr gut, er versteht es, allge-

meine Dinge und selbst begriffli-

che Konstruktionen ungemein
lebendig zu machen und alles

durch die Beziehung auf einen

Gesichtspunkt (das Jüdische)

sehr einheitlich, zusammenhän-
gend und sinnvoll zu machen,

bei wirksamster, geradezu

künstlerischer Darstellung....

Ich war auch in der Schule,

die Prof. Engel für die Flücht-

lingskinder eingerichtet hat.

Die Leistung ist wirklich be-

wundernswert, Engel hat jetzt

von der Regierung, die froh

ist, die Sache los zu sein, wei-

testgehende Vollmachten er-

halten. So ist mitten in Prag,

via facti und völlig anerkannt,

eine richtige nationale Schule

tntstanden.. Es sind unbegrenzte

Möglichkeiten, wenn man das

Schulwesen wenigstens zum
Teil in die Hand bekommen
könnte. Ich gestehe, dass ich

fiVr diese Sache stärkeres In-

teresse habe als für die mei-

sten andern. Wie viele Kräfte

würden wir gerade dafür brau-

chen, und für so viel andere

Dinge! Ich glaube wirklich, dass

die Ueberlebenden dieses Krie-

ges, es werden genug wenige

sein, reichlich Arbeit finden

und "unabkömmlich" sein wer-

den. An meine eigene Zukunft

v:age ich natürlich nicht zu

denken, aber ich glaube nicht,

dass es für mich einen andern

Beruf geben könnte, als Awo-
dat-am....

11. Feber 17.

...Die Lage ist trostlos — alle

Aussicht auf Frieden geschwun-

den, und der Krieg müsste das

ganze Jahrhundert dauern. Ich

glaube jetzt erst dämmert all-

mählich das Bewusstsein von

der ganzen Grösse der Kata-

strophe, die ihren Höhepunkt

noch lange nicht erreicht hat.

Frieden können wir von Poli-

tikern u. Diplomaten nicht mehr
erwarten; nur die abgrundtiefe

Verzweiflung der Völker wird

ihn bringen — zugleich mit ei-

ner neuen Welt. Das hat micli

am stärksten ergriffen in Mey-
nnks "Grünem Gesicht", diese

(Fortsetzung S. 6)
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Fortsetzung einer Tradition
Wir fragen uns oft nach dem Sinn unserer Arbeit bei

der Gestaltung des Inhaltes des "Mitteilungsblattes". In vie-

len Stunden des Zweifels hilft uns der Gedanke, dass wir die

Tradition der "Jüdischen Runaschau« in bescheidener Weise
fortsetzen. Der deutsche Zionismus ist organisatorisch und
als ein geistiges Gebilde unter^jegangen, aber noch leben viele

der Menschen, die ihn einst geformt haben. Zu ihnen zu spre-
chen, ist heute nicht immer leicht. Und oft genug haben wir
uns in den vergangenen Jahren gefragt: Was würde wohl
Robert Weltsch in dieser oder jener Sache sagen?

Unser Freund und Lehrer Robert Weltsch, der das Ei-

gentümliche des deutschen Zionismus so intensiv repräsentiert,

ist dabei ein Aussenseiter, niclit nur durch seine Herkunft,
sondern durch sein ganzes Wesen, das in vieler Hinsicht
von dem im deutschen Zionismus seit jeher vorherrschen-
den Typ abweicht. Man kann vielleicht sagen: So wie der
deutsche Jude, ja der National-Jude deutsche Landschaft,
Kunst und Kultur besonders tief erfasst und verkörpert
hat, so wurde Robert Weltsch aus seiner Distanzieruns und
seiner Eigen- Art heraus zur Vcrkoerperung des Besten,
des Eigentlichen, das der deutsche Zionismus darstellte.

Diese Werte nicht preiszugeben, — das vor allem ist die

Lehre, die uns Robert Weltsch gab und gibt: Ein Denken,
das nicht an Dogmatik gebunden ist; Toleranz in der
Auseinandersetzung um geistige Werte; die Fähigkeit, jede
Sache von allen Seiten her zu sehen, die "Kehrseite der
Medaille" in ihrem vollen Gewicht einzusetzen; die Vorsicht
im Urteil Menschen und Dingen gegenüber auch angesichts
des Gegners; die unablässige Selbstkritik, die nicht nur den
eigenen Standpunkt unter die Lupe nimmt, sondern vor allem
auch sich darum müht, Sein und Denken, Leben und Wollen
in Uebereinstimmung zu bringen und das heisst: der Wahr-
heit nachzustreben; der Mut des Menschen, der zu sich

und seiner Erkenntnis steht, in Bescheidenheit und ohne die

Pose des Helden; und all dies wurzelnd und zugleich ein-

mündend in eine Humanität, die nicht erdacht ist, sondern
selbstverstaendliche Lebenshaltung — dies sind die taeglichen
Lehren, die wir im Umgang und im Kontakt mit Robert
Weltsch von ihm empfangen haben.

Die Zeiten mögen sich wandeln. Die Aufgaben des Tages
wechseln. Aber der Mensch soll in ihnen sein Wesen bewah-
ren. Wenn wir dazu in unserer zionistischen Welt, in diesem
Lande ein wenig beitragen können, dann ist es nicht zuletzt

getan nach dem Vorbilde, das uns in vielen Jahren und in so

manchen schweren Tagen Robert Weltsch gegeben hat. Wir
glauben, dass dies der einzige Weg ist, um Ihnen, lieber

Robert Weltsch, ein wenig von dem Dank abzustatten, den wir
Ihnen schulden.

MAX KREUTZBERGER — KURT LOEWENSTEIN
MANFRED ROSENTHAL — HANS TRAMER

(Schluss v. S. 5)

Gewissheit des Weltuntergangs
als einzig möglichen Ausweg
aus der geistigen Verfassung
der Menschheit. Ich glaube, al-

les Unglück rührt von dem
Glauben an den Fortschritt

her, der uns allen in der Schu-
le eingebläut wurde. Als ob
nicht frühere Welten sicher

ebenso wie wir alle Errungen-
schaften der Technik gehabt

hätten und daran zerschellten;

das ewige Bild dieses Ur-Pro-
zesses im Bau zu Babel! über
dem wahnwitzigen Wettbewerb
ihrer technischen Erfindungen
zerbrach das Band der Gemein-
samkeit, das "Wort"... Auch bei

Meyrink spielt das Judentum
eme grosse Rolle; ich glaube,

es wird allenthalben als Sinii

des Zionismus neu begriffen,

dar Volk einer neuer Sprache
zu sein...
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UM DAS ECHTE ZIEL
UNSERES LEBENS

als er aufgehört hat, seine ei-

gene Zeitung zu redigieren. Seit

Jahren folgt ein grosser Kreis
in Jisrael mit Aufmerksamkeit
seinen Aufsätzen im «Haaretz"

Robert Weltsch sechzig Jahre Robert Weltsch war ein jüdl- ^-jd weiss zu verstehen, warum
alt! Für die grosse Zahl derer, cches Organ, wie es kaum ein gj. [v^gi. bestimmte Themata
die ihn als Schriftsteller, anderes gegeben hat. Robert schreibt, und über andere die
Chefredakteur, Leitartikler und Weltsch gab ihm Inhalt und ^^ns allen nahegehen,

'

nicht
philosophischen Politiker seit Form, Gesicht und Charakter, schreibt. Wir verstehen oft wa-
der Zeit kennen, da er bala feste Richtung und weiten Aus»- Y^^^ g^ schweigt, wenn' er
nach dem ersten Weltkrieg die blick, er erfüllte die Zeitung fürchtet, durch seine eingebore-
Redaktion der "Jüdischen Rund- mit seiner eigenen Persönlich- j-jg Skepsis und seinen kultl-
schau'' übernommen hatte, ge- keit und Hess ihr die Freiheit, vierten Pessimismus vielleicht
nügt, was sie von ihm seither die eine Parteizeitschrift nur Keime einer besseren Gestal-
wissen, um ihn zu verehren zu wahren vermag, wenn die tung unseres Lebens verletzen
und zu schätzen und ihm heu- lebendige Kraft einer Bewe- zu können, die sich trotz
te herzlichste Wünsche zu wid- gung in ihr sich äussert, und alledem —^ durchringen kön-
men. Der zionistische Kreis, der wenn sie von der Erstarrung m nen wo er selbst schon keine
ihn kannte und liebte, seit er Dogmen und Clichees bewahrt Möglichkeit sieht. Denn er
als Gymnasiast in die zionisti- v/ird. macht es sich selbst nicht
sehen Reihen trat, noch als Robert Weltsch war immer leicht...

"Hospitant" des Zionistischen gross als Erzieher, Mahner, Wir kennen die harten Käm-
Studentenvereins Bar Kochba Warner, wenn es in schwerer pfe, denen er sich nicht eni-
in Prag, hat eine noch tiefere Stunde darauf ankam, entschie- zieht. Wir kennen seinen Mut,
Beziehung zu ihm. Seit jenen dene Stellung zu nehmen. Er wo es darauf ankommt, sich
Tagen blieb seine menschliche wusste Mut der entschlossenen ohne Rücksicht auf Popularität
und zionistische Haltung im Hallung aufzubringen, trotzdem herauszustellen. Wir achten da-
Entscheidenden unverändert; er •'^"•'^'^'^^^'^'^'^'^'^'^'^'^"^'^^^^'^^^'^^mmmm^^'m.mmmm^m^'i.m'Äm

ßin persönlicHcs MVari
LIEBER ROBERT WELTSCH !

Wenn ich mir vorstelle, wie Sie sich bei der Lektüre dieser
Geburtstagshuldigungen verhalten werden, dann ertönt im Geiste
das von Ihnen so besonders geliebte Wort „lächerlich!" Aber
es ist nun einmal beschlossen, und Beschlüssen gegenüber haben
Sie, lieber Freund, sich immer respektvoll benommen. Auch oder
gerade bei denen, die Ihnen erwünschten Anlass zu kritischer
Behandlung gaben. Da muss ich mich selbstverständlich auch
fügen und Ihnen sozusagen offiziell gratulieren.

Ich wünsche daher uns allen, dass Sie, mein Lieber, uns
weiterhin in bester Gesundheit und wohlwollend kritischer
Haltung Ihrer Weisheit teilhaft lassen werden, und ich wünsche
mir im besonderen sehr bald Ihre Anwesenheit hier, auch zum
Austausch lieber Erinnerungen. BETTY FRANKENSTEIN

trägt den magnetischen Pol In

sich, und der Compass, der sich

nach ihm richtet, ist von den
stürmischen Bewegungen des

Lebens um ihn nicht zu erschüt-

tern. Diese richtende Kraft
liegt im tiefen Ethos einer Per-

sönlichkeit, die klaren und un-

bestechlichen Urteils in stets

wacher Skepsis unerbittlich

das Seiende erforscht und es

an dem Ideal misst.

Von sehr urteilsfähigen Le-

sern der vergangenen Dezennien
ist Robert Weltsch als der

grösste jüdische Journalist un-

serer Generation gerühmt wor- er wie selten jemand die aus- her seine Rücksichtnahme als

den. Dieser Ruf begann in den sersten Gefahren kannte, die das, was sie ist: Ehrfurcht vor
Tagen, da er sechs Jahre vor sie mit sich bringt. Dafür legen dem Werdenden, das sich Im
dem ersten Weltkrieg in der Artikel Zeugenschaft ab wie Leben durchsetzt.

Prager "Selbstwehr« zu schrei- "Tragt ihn mit Stolz den gel- Robert Weltsch ist sich im
ben begann: er wuchs in einem t)en Fleck«, "Jasagen zum Ju- Wesen treu geblieben, seit er
weiteren Kreise, als er unmit- dentum" und ähnliche, die die als junger Mensch zu uns trat,

telbar nach jenem Weltkriege deutschen Juden in ihrer bit- Wir rechnen darauf, dass er

der zionistische Redakteur der tersten Zeit gestärkt haben, noch viel Wertvolles beitragen
\on Robert Stricker geleitetem Ebenso Richtung gebend waren v/ird in dem Kampf um ein

"Wiener Morgenzeitung" wur- aber jahrelang geführte Diskus- echtes Ziel unseres Lebens. In
de, und er wurde festgegründet sionen mit den nationalsozia- diesem Kampf wahrt er Pro-
in der von ihm mitbestimmten listischen Gegnern v. d. «Tat", porz und Distanz, die er sich

zionistischen Entwicklung de» d. Auseinandersetzungen mit a. frühzeitig erworben hat, trotz-

deutschen Judentums, seit Ro- Gegnern im jüdischen Lager dem die Entwicklung dieses

bert Weltsch als mein Nach- und mit zionistischen Freunden Lebens ihm blutnahe ist.

folger in der Chefredaktion der und Widersachern, die es zu Die herzlichsten Wünsche
'^Jüdischen Rundschau" diese würdigen wussten, wenn Ro- nicht nur von Zehn- und Hun-
Zeitung zu einer Höhe führte, bert Weltsch sie zur Ausspra- derttausenden seiner Leser,
wae sie keine zionistische Zeit- che stellte. sondern vor allem von Jenen,
Schrift aufzuweisen hatte. Die Robert Weltsch ist ein gros- die ihn als persönliche Freunde
"Jüdische Rundschau" unter ser Erzieher geblieben, auch lieben! LEO HERRMANN
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DEM LEHRER UND FREUNDE
Beinahe seit den ersten Ta-

gen meines zionistischen Denkens
stand ich unter dem Einfluss,

den das Wort Robert Weltsch
ausstrahlte. Nicht immer war
es der Inhalt seiner Gedanken,
der diesen Einfluss auf mich
ausübte. Es gab Perioden in

meiner zionistischen Jugend, In

denen ich einen starken Ge-
gensatz zu ihm empfand. Aber
die Methode des Denkens, die

Art des Herangehens an die

Probleme und der Weg ihrer

Darstellung, dies waren auch
in den Jahren der Auseinan-
dersetzung entscheidende Ele-

mente der Beeinflussung, die in

ununterbrochenem Fluss von
Robert Weltsch kamen.

Es kam für mich der Mo-
ment der Begegnung in der

praktischen täglichen Arbeit.

Es war das schwere Jahr 1933.

Heute gestehe ich Ihnen, lieber

Dr. Weltsch, dass ich vom
ersten Augenblick an all die

Jahre hindurch eine gewisse

Scheu und Hemmung Ihnen
gegenüber nicht verloren ha-

be. Damals bestand für mich
der Eindruck eines viel Aelte-

ren. Gereiften, beinahe einer

Gestalt aus einer anderen zio-

nistischen Generation, der dies

hervorrief. Dabei kann man
sich selten jemand vorstellen,

der bereiter wäre und mehr
Fähigkeit hätte, Anderen, Jün-
geren die Freiheit zur Entfal-

tung zu geben und dabei eine

Führung, die unmerklich ist,

aber nicht unwirksam — und
dies trotz aller Skepsis, die Sie

wohl Menschen und Dingen
gegenüber im Innersten des

Herzens bergen.

Jene schweren Jahre! Es ist

kaum noch möglich, sich in die

Alltäglichkeit der Situation zu-

rückzuversetzen, als wir als

«freie Gefangene" versuchten,

die Stäbe des Käfigs ein we-
nig zuri'rckzubiegen, in dem wir
lebten. Robert Weltsch blieD

auf seinem Posten bis zum
letzten Augenblick, der für ihn

überhaupt noch möglich war.

Die Meisten waren längst ge-

gangen, die durcli viele Jahre

in der ersten Linie zionistischer

Arbeit gestanden hatten. Auch
darin zeigte er die Besonder-
heit seines Charakters.

Man rühmt unter Ihren Ar-
beiten heute vor allem Ihre

Aufsätze aus den Tagen crer

Vernichtung des deutschen Ju-

dentums. Sicher mit Recht. Mir
scheint es, dass Ihnen wahr-
scheinlich andere Arbeiten
mehr am Herzen liegen, jene

die sich mit den zionistischen

Problemen auseinandersetzten,

als die Keime zu so Vielem ge-

legt wurden, was inzwischen
aufgeschossen ist. Damals wirk-
te Weltsch als Erzieher auf

viele Menschen meiner Genera-
tion, als er die Probleme un-
nachsichtlich enthüllte, um die

es im Zionismus geht. Etwa in

den Tagen von 1929 und lange
vorher sind aus seiner Feder
wahre Meisterwerke zionisti-

scher Analyse entstanden, auch
jetzt noch voller Aktualität.

Heute leben Sie fern von
uns. Nur selten gibt es ein»

Gelegenheit zu einer Stunde
vertrauten Gespräches. Heuce
ist für mich jene Hemmung
gefallen, die einst bestanden
hat. Jetzt erscheinen Sie m
meinen Augen jugendlicher

denn je. Welch eine Insel der

geistigen Freiheit, der Unab-
hängigkeit des Denkens, aer

menschlichen Nähe, der Wärme
und der Intimität des Umgan-
ges bieten diese seltenen Stun-

den! In solchen Augenblicken
lernt man, was uns fehlt, wenn
Sie nicht in unserer Mitte wei-

len — in dieser Zeit und in die-

ser Welt der Barbarei!

Diese Welt, unsere kleine

Welt ist wohl nicht geschaffen
für die Menschen Ihres Schla-

ges. Starke Ellbogen drängen
sich vor, laute Stimmen, Käm-
pfer beherrschen die Szeno.
Das ist Robert Weltsch gewiss
nicht. Stets ist er ein Stiller

im Lande geblieben — trotz

der Gewalt, die er dem ge-

schriebenen Wort zu geben
weiss.

Es ist eines der tröstlichen

Momente unseres Lebens, wenn
wir empfinden, was es trotz

allen Entäuschungen, die Din-
ge und Menschen uns bereiten,

an persönlichen Werten neben
uns gibt. Mir bleibt zu diesem
Tage nur ein Wort, das ich an
Sie zu richten habe, lieber Dr.

Weltsch: Es ist das Wort der

liebenden Verehrung, des Re-
spekts und der Freundschaft !

KURT LOEWENSTEIN

I

a''3K-t»n ,in''^ cidt
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66 Cr^mxnyno fidns

Juno ^a IPS^

Doar Mr.Zukormfin,

I am ßondlnr Y^^ thlc Alrlottcr ns f Coronntlon s'>uvonlr, ps X pm told
It .vlll bc of spocIrI veluo If postod on fcho flrst dty of Ißrue (todoy) .

1 tlvnk you for your le^.tor of i^iny 29 • I cortwlnlv ngroo thöt vnur
Wovslettor Iß not, should not and cnnnot bo, pn isrnoll nnbl Tcf't Ion*
It has Ite valuo only 'b nn AiTiorlcon public* tlon and It ahould rofl^-c*:

the Amorlcnn Jowlsh scene. üiit thor© Is no doubt th't Isrnol la fcodßy

an Import^nt ls«uo, probablv ^.h« mosfc ImportRnt, for Amorlcon Jewrv <

y Improfli Ion Is thrt Amorlcan Jov;ry doos not renllze the moaaure of
reanonslblllty whlch fa/Ha on Itj? shuJldors for nll thnt hr->pened !n
Pcloctlno slnoe 19iUi or 19^^^« Amorlcfin Jov^a nfiVP^r loörned the '^Truth
rroiTi PßlGstlno" (tltlo of a frmous rTtlclo by Achnd Ue/m, wrltten rbout
I09O, v;hon nus; lan Jowry v;bs In a slmllnr v;ay Irnorant of what Ib '»as

doln^ In Palestlno) . »-hon X vais In US In 19ii7t -^ trled In vn In to

ox-^laln tho cltaatlon to somo lo^dlnr Amorlcr^n Jews, thoy sfmrlv dld
not hoar. rhey wore flatterod by tho compllmonts of offlclrl '/lonlrt
oropar^n^Ilsts who pralsod th^^ loyal tv of ''Non-/' tonlsts^' • Politlcplly
and moraTly, tlilr, relptlonsh In to Palentlno Is by far tho most Imoort^nt
problen for Anerlcan Jewry. it lr> not only tho ''Arnb refufr^e problom" ,

ae vou cnll lt. Hils Is onlv one -• • vory l nor^rnt - nsr'oct of thf-»

raa^itor. Tho matn Irsue Ic that Arnorlcan Jows ombarked upon an edventijro
ulthout r^ny knowledpo of tho ffcts and cai^sod torrlble suffortnp- for
«any humrn bclnf^s, Arrha nnd Jows, wlthout cnrlnr mich of \vhat v»ns rolnp
on. American Jeivs feit tholr o\in rocure noalblon and enjoyed the alopona
whlch sounded Idoollstlc* and they may ypt ho c? "?lod upon to pay for
It - not only In do.Tlars- It Is not nocosaary to wrlte so rmich f^bout

the Arab rofuf?:oo8, rs othors aro dolnp that no^ . Kather It shoulvd bo

mad clear to American Je^-^s that thoy wero nlsled, rnd thot they thom-
spIvos dld nlsload othors . Thls Is not a questlon of "Antl-Zlonlsm^'

.

'i'hore r^re dlfforont ;n'^an!nps of / lonlnrn. ymerlcnn Jot^s \roro re.ndy to
attfck the i^rltlsh pollcy In ralostlne, whlch arpued th* t you cnnnot
Igaore the Indlgenous nopulatlon of th t country, md American antl-
ürltlsh foollng supoorted th^ t vle\i». iiut nov;, as America horself comea
In cloüer touch vjlth the ivllddle Käst, \ve mpy aeo that the American
attltudo may n^t be vory dlfferent from "hc^ former ::irltl8h, aa Arnerica,

too, will rocognlse that the Arabs are a declalve nolltlc^l f??ctor In

th< t area. A Situation may arlao vih(^n Arnorlcan «^ews will hav^ to choopo
b twenn thelr Jev^^lsh loyt Ity to Israel and American r>ollcy whlch may
deru' nd conce.sstons from Israel In ord<^r to rOvcato the rabs, If thls

Is d c^ared o paramount i.merlcan Interent, '^^hat wHl th<^ Jews doV in my

vlow It Ir, vory Imoortant. from thp Anr>rlcan - not the Israeli - polnt

of vlov; to nrepor'^ American Jewlsh onlnlon by te'^l ^nr the truth f^bout

the Arab oroblom and correct ^11 tho mlstcko«^ whlch ?;ero caused by

nroptifrrnda concern^nr the Paloetlne nrohlem slnce 19)i7»

I

I

/



Aftar ^'"ll, Isrno"^ Is nn Amorlcr<n croatlon, and en Amorlcnn setolllto. ^

Mobody augposts that you shoulri p^lvo preforoncG to th^^ Ar»b nroblom

"to thG exclualon of othors'\ On tho contrary, I nrvself, for Instanco,^

enjoy very much your nrtlcles «"bout . merloan nrobloms. I am not suro

'vvhothor you should re-nrlnt wholo artlcTos from "Nor", short quotatlons

wo .Id bo more offoctlvo. •>ut you should show what some Deonle In Isrnojl

horsGlf (so fcliet you oannot bo aocused of ^'ant l-Israellsm" ) thlnk of

tho Jowlsh rttUudG, end you ahould put th^^t Into tho rlpht relaklonahlo

to American Jowry's attltude and responalblllty . Or confront thc candour

of some Israeli volces nlth the "Glolchachaltung^* of Amorlcan Jewlsh

oplnlon - GS you brllllantly dld on some occas'ons.
xncld ntally, you forp;ot to encloso Dr.Wellk'a lehter, but I can

Imaglne whot he ivrote. He Is a qulto docent follow and ono of tho fow

outspoken v.eßternors und Intollectuals among the Arab lerders.

Wlshlng you oll the best,
i am
Very slncerely yours.

Kobort Weltseh
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'FiT. Robert V.eltsoh

68 Compayne Gardens
London N« Vv. 6«

llay 29, 1963. 1

Doar lJ]r. V^eltsohi

It was a real pleasure to recei'v^ yoixr letter of Llay 22nd. I have not
heard from you for a long time - too long in faot - for "we should keep in
oloser oontaot«

I thank you for sending me the olippings from Haaretz . Althoiagh I de
not read Hebrew myself, I have someone who translates these thin^s for
me and I ain very pleasod that you drew my attention to t?iese matters and
would appreciate if you would continue to do so in the future "whenever
you see somethin,';, of interest in the liebrew press or anywhere eise that
you think should be mentioned in the Newsletter.

Dr. Hans Kohn has spoken xo me on the subject of the Arabs, whioh
you mention. Dr. Kohn is one of the oest friends of the Jewish Newsletter
and, until reoently, he kept in very olose touch with me. I often oon-
sulted him on editorial matters and he was always very helpful. But he
seems to have a slightly different idea from mine on the aims and purpöses
of the Jewish Newsletter. He would have it filled mostly with artioles
reprinted from Israeli newspapers dealing with the Arab issue. I fully
agree with him that this is an essential part of the program of the JN,
but not the only and not even the predominant one. The Jewish Newsletter
is primariiy an American publication, intended for American Jews. It
attempts to reflect the American Jewish soene more than the Israeli. Be-
cause of that, we cannot ooncentrate on the ^Irab question,or even on Israel^
to the exclusion of other things. You have been reading the Newsletter

for some years, you are an experienced Journalist and editor (in my opinion
one of the best in England). I would leave it to you to say whether v;e did
not devote proportionately as much spaoe to the Arab refugee prob lern as
any Jewish or non-Jerdsh publication in this -ountry or anyv/here eise in
the World, which is not entirely devoted to the Arab cause. I think that
by this time you have read the last issue of the Newsletter with the two
articles on the Arab Situation. I do not believe that any other public-
ation has done as much as the Newsletter to brinr the case of the Arab
refugees to the attention of the American public. I have dozens of letters
from frionds of the Arab refugees thanlcing me for the work we have been
doing. ünly this week I rooeived a letter fron Dr. Charles Llalik, Anibassa-
dor of Libanon, a oopy of whioh I am enclosing herev/ith, which speaks for
itself

Byt I must stress the fact that vie are not an Israeli newspaper, nor a
pro-iurab nev/spaper, nor even an anti-Zionist newspaper. I am making a
sincere effort to be an independent publication, fair to all. Apart from
that, as a Journalist and editor it is my Dusiness to see that the paper
is, first of all, of interest to the reader. ]/am sure that if I would

(over)



oonoentrate only on the Arab refugee question or on any other problem to
the exclusion of others, we v/ould be out of busiriess very soon«

I have taken the trouble to write to you at ;;reater length on the
subject beoause of my hi,7,h respeot for you, both as an editor and as an
expert on Israel« I "v\<lsh you oould be here and that I oould oonsult you
from issue to issue on the make-up of the paper. I am sure that you would
agree -with me on the stand that I am talcing» I repeat, however, that I

shall always welcome any Suggestion that you oan make for the improvenent
of the Nevisletter.

Very sinoerely yours.

P.S. ivirs. Zukerman thanks you for rememl

I

I

f
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The unpleasant fcclini^ of heing

seventV'five has heen sweeteneci for

me hy the enormous numhcr of let-

ters, telegrams, flowers and gifts

wflieh reached me as a moving

sign of friendship and sympathy.

It is rather emharrassing to an old

man (hat his physieal strength does

not suffiee for doing what his heart

commands him to do, namely, to

express his gratitude personally by

indiviJual letters to eaeh of those

who have sent congratulations.

In Order not to delay my re-

sponse indefinitely, I have to take

reeourse to the teehnieal deviee of

a printed eard. Please believe me

that it does not indieate any meeh-

anisation of my feelings. I have

been deeply touehed and indeed

eneouraged by your kind message

and shall try to he worthy of it.

Please aeeept my most sineere

thanks.

ROBERT WELTSCH,

London, July 1966,
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/
Explaining Note« <lat-ed 20 Cctobor 19?P

The attnchod Letter v/au t.eiit to lae ty Chain W'jizmanxi fro>n h±j hou. e

in Rohovoth wUf?re tno r^srael ao7t placed a "'"uard cf ücnour" ir» front

of it tMit whor^ Veir'nan aciually was vvhat Tack CrooSiiiaa at t;i'it t.lme

crlled ''Vao i^rit-oner r^^fi^ehc vot'\ Ihe Letter .vr.G ü^-nt by sp'^cli.l

nrasan^er to Jy aouso in ceruüa.leM-Kehav.Vd , in a ..ealn-i rnvelope 'rhinh

was ap:ain put into anothor -caleJ onvelopö (I mo^n thrr-e seal-, of red

W3X v-ith r.h*^ jnitiöls '»Ch>^" impr*jöüeu). Oa ihe oü^ae evenin.c^ ..eiziiar

telerji'ionei me froui üehovoth ai^kinr. v/1.etbor tlio lett^^r hod arrived

safely and intsct, Tt waj iiarkoJ "Private <.< Confiaential'» in ..eir.nan's

hand-'.v7^itxiip:. I rec.3:5uren him, but th^^ oni^oJe .jhow.? '. t'i2::ac^n' s .-itate

of aliid m1 th^.t tirne v/hcn he v;a;: r.ot allcvv^d an;/ intcrf(^rcnre in

political iuat\-«rii.
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INTRODUCTION

Zigmund Pick
PRESIDENT OF THE LEO BAECK (LONDON) LODGE

On 30 May 1973 the B'nai B'rith Leo Baeck (London) Lodges cele-

hrated, jointly with the Society for Jewish Study and the Association of Jewish

Refugees, the hundredth anniversary of the hirth of Rabbi Dr Leo Baeck.

That a vast audience attended the celel)rati()n is a sure indication of

the reverence and esteeni in which this saintly Ral)bi, this great man of

udaisni is held by all sections of Anglo-Jewry. llie CUiief Rabl)i, Dr hnnianuel

akülx)vitz wrote intcr alia:—

"I would certainly have wished to associate niyself personally widi this

tribute, particularly in vicw of niy late father's dose relationship with Dr

Baeck and niy own high regard for bis personality and leadership."

The celebration was also attended by Rabbi Dr (^eorg Salzberger, who

had a lifelong association with Dr Leo Baeck and is his oldest surviving

colleague froni (lerniany.

On the stage of the Jack Morrison Hall of the B'nai BVith Hillel House

(where the celebration took place) was lit the seven-branched Mcnorah, the

enibleni of the Order of IVnai BVith : each branch radiating its niessage; each

branch synibolizing a noble ideal, llie portrait of Dr Leo Baeck (coinniissioned

by the B'nai B'rith Leo Baeck Lodges on the occasion of his 7r)tb birthday in

1948) was also displayed. It is a very expressive portrait which reflects the

prophetic spirit of a man burdened with the worries and sorrows of Jewry, yet

always optimistic as to the final outcoine.

All brothers and sisters of the Order of B'nai B'rith take great pride in the

fact that this spiritual giant of our tinie was a distinguished brother of our

great Order. We members of the B'nai B'rith Leo Baeck Lodges can claim

an even closer, more direct relationship with Brother Rabbi Leo Baeck. He was

(until the Nazi regime forced the Crerman Lodges to close) the Orand President

of the Order of B'nai B'rith for the District of Oermany and most of our

founder members, and indeed a high proportion of our piesent members, hail

directly or indirectly froiii that District.

As B'nai B'rith (Jrand President of the District of (Jermany he introduced

a slight but significant, and now generally accepted, modification in the B'nai

B'rith ideal of serving humanity as a whole. He was convinced that this could

best be achieved if every brother was true first to himself and to the coniinunity

froni which he sprang, and that Judaism and Jewishness does give us the

nieans of attaining the B'nai B'rith objectives.

The arrival of Brother Leo Baeck in London after his liberation from

Theresienstadt coincided with the most important event in the development of

our Lodge. Section 1943 of the First Lodge of England, as our group was

known then, was transformed into an independent Lodge and Brother Leo

Baeck agreed to let this new Lodge, our Lodge, be named after him, and

agreed to become its Honorary Life President.



It is indeed a very grcat honour and privilege to he able to call ourselves

the B'nai B'rith Leo Baeck Lodge and so associate ourselves with our great

Spiritual leader, whose greatness lay in the unique conihination of his nioral

courage, saintlincss and reappraisal of the indestructihle values of Judaisni.

Ihe four memorahle addresses that were deiivered at the centenary
celehration hy Dr Eva Reiclnnann, Rahhi Jakoh Kokotek, Rahhi Dr Solonion
(ioldnian and Rahl^i Hugo (Jryn were of such character as to shed new light

on the life and work of Rahhi Dr Leo Haeck. It has heen decided, therefore,

to puhlish these addresses to enahle a wider public to increasc their knowledge
of this reniarkahle man.

LEO BAECK - GUIDE OF GERMAN JEWRY
Dr Eva Reichmann

We have conie together tonight to celehrate a centenary. I think Rahhi Dr
Leo Baeck would have approved. \ot, iiecessarily, that we are coninieniorating
tlie centenary of his hirth - it is, indeed, hard to imagine that his proverhial
huniility would have allowed hini to harhour the idea of such posthunious
adoration - hut hecause centenaries, niillennia, which link a distant past to the

present and future were never ahsent froni his consciousness. ''Never has the

Jew heen concjuered hy Time," he once said. ''Time, to him, has always heen
something fertile and creative froin generation to generation. It signihed what
had heen and what was to he up to the end of the days. It meant therefore

Hope."

l'he concept of Ilope, my friends, is very near to my heart as it is my
task to rememher Rahhi Baeck's life and work during the years of his early

nianhood in Oermany. He was the rahhi of the congregation of my home town,
Oppeln in L^pper Silesia. I still hear his quiet, sliglitly tremhling voice when-
ever the prayers are spoken which he used to say in our synagogue. Oppeln
was the place of his first rahhinate; in Oppeln he niarried his wife, the ''niost

heautiful wonian in town" as I saw her recently descrihed in a newspaper
reminiscence. In Oppeln his only daughter was hörn; in Oppeln he wrote, at

the age of thirty-two, his opus rnai^fiuni, The Esscncc of Judaisni. Was it tlien

surprising that to us he was a pride and a hope froni his early days? Though
a child then, it is with a certain - humhle - self-praise that I claim: even I

sensed his distinction, his eminence, with confident certainty. The medium of
my helief in him was, of course, not yet anything intellectual. It was my child-

like love - and love, he himself said once, is that "without which there is no
comprehension", no possihility ''to understand the real, the essential". My early
love towards Dr Baeck grew later on into my love for Judaisni, indeed for every-
thing Jewish. It hecame the guiding light of my life. I hope you will forgive

ine so intimate a confession, hecause it is, at the sanie time, tlie expression of
my deep gratitude for Leo Baeck.

Rahhi Baeck fulfilled all our hopes heyond expcctation. l'hough it was
with deep regret that we saw him leaving my home-town for the larger Com-
munity of Düsseldorf in 1907, we still considered liini one of us when, in 1912,
he was called to serve the niost prominent congregation in Berlin. By that time,
his reputation was already well-estahlished. It was generally recognized that
in Leo Baeck universal scholarship, Jewish erudition and religious devotion,
unperturhed and undiluted hy secular irritations, had heen joined into rare

unity. His was, it is true, a hrilliant mind, hut all these accomplishments were
no less the fruit of relentless la!)our. He used to get up at five o'clock in the

morning. He read classical literature in the original texts. Not only Hehrew,
hut Latin and Oreek were to him indispensable tools to acquire knowledge.
He later learned Russian, when, as an army chaplain, he served tlie German
army during the First World War; and he learned English hecause he had
always feit a close affinity to the Anglo-Saxon world.



In 1913, he was appointed lecturer to the Acadeiny for the Science of

Judaisiii in Berlin. Teaching he regarded certainly as one of Ins favourite

occupations, hut lie repeatedly decliiied the title of professor. He wanted to he

known as a rahbi - notliing eise was to ohscure this first and foreniost vocation.

His sernions were no populär oratories. Ratlier, tiiey testified to bis solenin,

painstaking search for religious truth. His ''dialogues with (iod" they have been
called. Never was bis total self-abnegation niore inovnngly expressed tban in

tbese words of bis farewell sernion in ()j)peln : "In the decade of niy work
bere, whicb has now conie to its conclusion, the word V bas never been spoken
froin tbis pulpit. For \w who speaks bere is to forget bis Ego and see hefore

bis eyes only that for wbosc sake be speaks." ''Miifcsa Rahh()nini'\ "Of Rab-
binical Lineage" he chose early as the inscription by which be wisbed to be
renienibered.

Indeed, it took single-niindedness to persevere in bis cbosen llne. His
conteniporaries were not over-scrupulous in clainiing their share of bis know-
ledge, bis energy, his ever-growing autbority. In 1922 he was appointed Presi-

dent of the Alli^cmcine Rabbincr-l'erband , that Organization so characteristic

of Oernian Jewry, which represented all (Jernian rabbis, progressive as well as

orthodox, with tbe only exception of the sniall faction of Separatist orthodoxy.
It was Leo Baeck's eniinence as a Jewisb leader that niade tbis unity possible.

That it could be acbieved in the face of the well-known Jewisli inclination to

partiality and dissent playcd no sniall part in strengtbening the (iernian-Jewisb
prestige in world Jewry at that tirne. For biniself, Dr Baeck never left any
doubt that be stood for Jewisli evolution against rigid adberence to wbat he
considered transient nian-created features, not aflfecting tbe religious essentials.

In enibracing Jewisli reforni, he understood this vital developnient in the

original sense of the word : that of re-forniing Judaisni, allowing it to adniit

new fonnalities while persevering in its old truths and tinie-defying traditions.

Baeck showed the saine spiritual courage in safeguarding the old and
opening bis niind resolutely to tbe nev\% wben, in 1897 be refused to sign a
declaration of the (Jernian rabbis in protest against Zionisni. Dr Baeck, at the
age of twenty-four, and tbe newly appointed rabbi of a tborougbly non-Zionist
congregation, was one of the only two rabbies who abstained. While never a
Zionist biniself, he looked upon tbe re-awakening of national Jewisli con-
sciousness as one of the signs of a general Jewisb revival. His great soul

dwarfed tinies and places, temporal distortions and local shortconiings, because
its anchor was bis unshakable belief in ageless Judaisni.

Jewisb renaissance becaine one of bis Icit-rnotifs. Eagerly be searched the
borizon and was liappy wben he perceived wbat he feit to be one of its niani-

festations. liiere had been doubt and struggle in Crernian Jewry, be would
say; a drift towards indifiference and witbdrawal, but tben "tbe niillennia

broke through" and asserted tbeniselves against the shifting tiines. "The cbild-

ren becaine niore Jewisli tban their parents, once they had passed througb the
Valley of trial. I1ic rebirth had arrived". No matter whetber it revealed itself

as "new orthodoxy or religious liberalism; as entbusiasm for Zion or a
Jewisb universalisni" - a new certainty had established itself.

That be, Leo Baeck, was in fact one of the originators of this Jewisb re-

naissance at the l)eginning of the twentieth Century, cliat bis feelings reflected,
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aniong sonie as yet ratber frail realities, bis own ardent wishes, does not detr^ict

froin bis blessed vision. Only tbe believer can inspire belief. His belief and bis

inspiration were amoiig tbe niost prolific sources whicb, later on, in our darkest

days, supplied the forces that sustained us.

It was tben alniost a matter of course that wben, after oniinous fore-

bodings, our ordeal finally caught up with us, Leo Baeck was called upon to

guide Gennan Jewry. He becaine tbe President of its newly established repre-

seiitation, tbe Rcichsiurtritun^. He followed tbe call without illusions. "Tbe
lOOÜ-year-old bistory of (Jerinan Jewry has coine to an eiid'' was bis soinbre

Statement in one of the first sessions. Tliose who beard it were agbast. Such
total dispair had not yet got hold of thein. That it sliould have been uttered

by Leo Baeck, tbe |)reacber of Jewisb optimisin, was realized with trepidatioii.

It did, however, in no way impair the work of the Jewisb organizatioiis in-

itiated uiider such grave prediction. It would be iinpossible to describe tbe

extent of their work, tbe spirit of defiance prevailing in thein, the individual

acts of triumpb which, however deplorably inadecjuate, they yet succeeded
in snatching froiii the total itv of dooin.

Wben in 1935 tbe vicious Nureniberg Laws were proinulgated, Baeck
wrote a special prayer to be read in all synagogues :

"With tbe same strength with which we have confessed our sins, we declare

with tbe feeling of abomination that we see the lies liurled against us, tbe

calumny tbrust against our religion and its testimonies deep beneatb our
feet. Against all abuses we point to tbe grandeur of our religion; against

all infamies to our constant endeavour to walk in the ways of our Judaisni
and to obey its comniandmeiits. Do not get downcast and (Mnbittered.

Trust in Hiin to whom all tinies belong."

Not only on this occasion, but always, Baeck was in acute danger. He
faced it with a nobility and fearlessness whicb did not fail to iinpress even bis

deadly foes. Over and over again be was suminoned to the Gestapo, several

tiines be was arrested and eventually taken to tbe concentration camp. He, to

whom tbe free world bad offered every opportunity of escape, chose to stay with
bis stricken Community to the bitter eiid.

Wben, after bis miraculous salvation, he came to this country, all of us

who had sougbt and fouiid refuge bere before feit elated by his presence aniong
us. He had now^ grown iiito a figure universally revered throughout tbe Jewisb
world. But it was to us Jews from (Jermany to whom he gave the niost generous
share of bis strength, so wonderfully recovered from mortal agony. He co-

operated with unbroken vigour with the organizatioiis represented bere tonight.

Wben the C'ouncil of Jews from (Jermany was founded by tbe Association of

Jewisb Refugees and its corresponding organizatioiis in Israel and America,
nobody doubted that he was to be its President. Wben in 1954 the C'ouncil

founded tbe Leo Baeck Institute for tbe study of (Jerman-Jewisb bistory, there

was likewise no cjuestion but that he should preside over it. There was indeed
an imperative relationsbip, not only of tbe naine, but of the aiin. Leo Baeck
had always been a fervent believer in the creative powers produced by tbe

encounters between Jewr^' and tbe civilizations of the world. "This people," be
Said, "is never allowed to look on itself aloiie. It can live only wben it sees

itself in tbe midst of mankind, wben it liolds fast to itself for the sake of man-



kind, and to inankind for its own sake." Even under the luipact of tlic cata-

strophe, he was never shaken in his conviction that the Jewish encounter with

European -and that n.eant priniarily with (iennan - culture had yielded ui-

estiniahle Trwish values. lliat thev he studied in the hght of the new freedoni

froni any apologetic restraint, so tragically acquired through the violent sever-

ance, he considered an imperative ohhgation.

He had taught us that the Jews were the non-conforniists of world history.

When depression, defeatisni, even contempt spread as a reaction to our cata-

strophe, he again proved a great non-conforniist. He knew that the ghetto had

given wav to a precarious freedoni, freedoni liad k^d to peril, peril was fo k)wed

by re-hirth, and re-hirth by destruction - but in spite of it all he kept faith with

what had once })een (;ernian Jewry, with its survivors as well as with its

Spiritual heritage. He knew only too well that he himself was the son ot its

prodigious history.

Leo Baeck had been a great hope froni the early days of iny life, a hope

fulfilled hevond expectations. His iinage continues to radiate liope, mto these

days whicli are still our days though they are no longer Ins. 1 hey are days ot

treniendous achieveinents in the secular field. But if they are not to spend theni-

selves in secularisni after the re-entry of Judaisin into secular history, so heavily

fraught witli potentialities and uncertainties, we are inore than ever in need

of Leo ßaeck's wisdoin, humanity, and his never-ending endeavour to bridge

the ages in reverent expectation.

Leo Baeck would have approved of our celel)rating his centenary, if our

celebration nieaiis that we are prepared to learn and to follow.

LEO BAECK -THE MAN
Rabbi Jakob J Kokotek

1 he centenary of Leo Baeck's })irth focuses special attention on the saintly

life and profound' scholarship of this outstanding religious teacher and pro-

gressive Jewish leader of our tiine. His work as a religious philosopher and

Scholar, his interpretation of Judaisin and its historic destiny for the Jewisb

people and inankind will be studied witb great care and niany hooks will be

written to disclose the wealth of his thoughts and the vision of his inspired

niind. But Leo Baeck achicved inore than acadenüc distinction; he was a

rabbi, a scholar who coinbined scholarship with a noble, saintly life. He was

a ina'n of sincere piety and virtuous human character. He was an outstanding

talrtüd chacham of our age and also a great tzadik,

We, who had the great privilege to know bim, to learn froni his profound

knowledge, to be guided by his wisdoiu and to be inspired by bis loveahle

Personality, have a great advantage ovcr all those who will study in future

Leo Baeck's work or the wealth of literature ahout hiin. We knew the nian,

his way of life, his nianner of teaching and liis cbaracteristics in association

with others, his kindness and courtesy, his devotion to his family and readniess

to listen an'd offer advice and help, and al)Ove all, his huniility, the man who

shunned public adoration or any adulation.

It is said in the Torah (Num. 12, 3) of Moses Uiat ^^the man Moses was

very huinble*', and the traditional conunentators of the text (Rashi and

Rainhan) explain that tbe great human qualities of bumility {shajcl) and

tolerance {sablan) distinguished Moses (mikol haadam) far above all inen-' lo

haya mcvakcsh ^rdiilah'' -hc did not seek recognition of greatness. l'his can

also he said of Leo Baeck. I1ie man, Leo Baeck, reflected human qualities

which equalled his eminence of scholarship. I1ie man and bis teaching, tbe

Personality and the intellect inerged in Leo Baeck and interacted. The great

teacher of Judaisin and outstanding Jewish leader of our time was a great man

hecause of his admirahle human qualities of character, and these were en-

hanced by the sagacity of bis profound knowledge.

To understand Leo Baeck's teachings, especially his significant concepts

of Jewish existence, as propounded in his last work This People Israel, it is

useful to have a clear picture of his religious, social and cultural !)ackground.

These elements of time and environment, of religious heritage and hoine life,

as well as the natural gift of intellectual ability, coinbine to mould the character

and outlook on life. \\\ Leo Baeck the combination of these factors came to an

extraordinary perfection. l'lie religious influence on Leo Baeck's life came froin

two sources. One was the happy and impressive hackground of his youtb. Tbe

second was the intellectual study of Judaisin as a rablnnic Student.

l'he religious hackground of his youth gave Leo Baeck a sincere sense of

faith and piety. His father, Samuel Baeck, the Rabbi of the sinall Jewisb com-

inunitv of Lissa, a (Jerman town in the Province of Posen, was his first

teacher. His inHuence of a truly pious respect for Jewish tradition and also tbe
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harinonious atinosphcre of religious hoinc life left a lasting unpression on Leo

Baeck's attitude towards Jewish tradition. Vhv religious !)ackgrouiid o rahhimc

training, in Breslau at the Jewish 'l'heological Seniinary and in Berlin a the

Lehranstalt, gave hiin two outstanding acadeiiiic approaches to the study ot

Tudaisni; the traditional, conservative attitude of a -positive historical view

estahlished by Zacherias Frankel in Breslau, and the scientihc critical niethod

in the spirit of Abraham (Jeiger in Berlin. Leo Baeck dcveloped Ins religious

attitude into a well-blended synthesis of both schools. He always retained a

pious respect for tradition as a directive force of Ins religious hfe, and a

scientific critical inethod in die study of Uie sources of Judaism and its rabhinic

literature.

Added to bis rabbinic studies was the acadeinic education at the Univer-

sity in theologv, philosophy and history, and especially the influence of his

teacher Wilhelm Dilthey- wlio taught history as a process of events iiiHuenced

bv the impact of new ideas. These are the salient factors that nioulded the per-

sonalitv of the voung Rabbi Leo Baeck, the sincere qualities of persona relig-

ious picty, a profound faith strengthened by his rabbinic training and clarihed

by the acadeinic methods of study and research, with a sincere respect for

bis traditional Jewish heritage. He had an ardent desire to teach the rneamng

and purpose of Judaism as he firmly believed it to reveal a "diyiiie will ex-

pressed in die covenant with Israel, "a divine destiny^' of the Jewish people

unfolded in its history, and a ^'divine purpose for the Jewish people within the

history of humanity".

And Rabbi Dr Leo Baeck set out on a career which raised hiin to the top

of die (iernian Jewish religious and cultural life. As a Rabbi, first in Oppeln,

Silesia then in Düsseldorf, and finally in Berlin, to the tragic end which he

loyally decided to share in the agony and danger of the concentration camp ot

Theresienstadt with the doomed renmant of his Community.

His scholarship, his proficiency in almost evcry subject of study, his

numerous publications which presented his individual inethod and thought

Ins lectures which captivated the audience with the emphatic nianner of

Speech and presentation of his clearlv defined cxposition of the subject - a most

active and infiuential period of his life - revealed not only his eminent acedenuc

stature as a distinguished scholar and teacher, but also Ins unique personal

ai)ility to have a unifying iiiHuence on controversies and opposmg groups He

was not a man who chose the easv wav; he was very determmed to stand by

his opinions and convictions. But he also had the gift of seeing die essential

over die problems of details, to pursue what he so wisely called, "the right

things the right way at die right time". He had qualities of leadership which

were recogni/ed by (lerman Jewry and was soon electcd to stand at the heim of

rabbinic/ communal, national and international Jewish organizations. His

ability to see an essential problem and to convince others to take appropriate

immediate action made him the only possiblc choice to become the President

of the Rcichsvcrtrctuno^ the central Organization of (Jerman Jewry before the

final destruction of a thousand years of Jewish culture in Germany. Li those

sad years of Jewish persecution, from 1933 to his own deportation, Leo Baeck

saw bis task clearlv : to concentrate all effort and resources to alleviate sufTcr-

ing and save lives. He knew that C^erman Jewry was doomed; Imt he only

12

accepted niaterial, not spiritual defeat. Even in the hell of Theresienstadt,

where he had joined his fellow-sufferers destined for annihilation, he reniain-

ed the comforter, teacher and strength of support. He lectured on religion and

philosophy in the prison huts, and even while pulling a dirt-cart like a doiikey

he would have acadeinic conversation with his fellow-prisoner pushing the

cart behind him. "l'hey can break our body," he used to say, "but they inust

not succeed in breaking our faith, our spirit."

This wonderful spiritual strength helped others, and him, to survive their

tormeiitors, and when he was asked how this was possible - it was in June 1948

at a garden reception in niy hoine when he visited us in Dublin - he smiled in

a so-typical way as if he turned his thoughts inwards and replied, "Great

suflfering is a great test of personal faith. It makes either saints or selfish evil-

doers."

A iniraculous dcliverance gave Leo Baeck back to the world. When he

arrived in London one would have expected a tired man, aged and his energies

spent. He had undoubtedly suffered physically, but his spiritual capacity, his

alertness, and his intention to fill his life agaiii with active work, was as strong

as before. Perhaps even stronger, because his iniiid had a peculiar power to

dominate his body. He recovered quickly from his ordcal and soon he was again

in the forefront of Jewish life. He lectured and travelled extensively, he wrote

and published his great testanient of Jewish faith and destiny, This People

Israel. He was acclaimed as the outstanding Jewish personality of our dine by

Jew and non-Jcw alike, a Jewish scholar and saint of our days. His life had

meaning and purpose again and the decade which he was granted to live was

the most impressive and most active of his life. Honours were heaped upon

him. But he remained the unassuming, huinble man.

His private joy was life with his fainily and the quiet moments, removed

from the expressions of adoration, in the liome of bis son-in-law and daughtcr,

or going for a walk, liiere was still a youthful energy in his step. He used to

walk briskly and almost quickly; I could hardly keep to his pace when I

walked with him in conversation.

His appearance had not changed greatly; he was older and grey-haired. He

was never a man of strong physical appearance but his eyes had a deep and

captivating expression. His voice was soft and almost whispering but inelod-

iously pleasant and never oratorically demonstrative. When he lectured or

preached he presented his subject with deep and emphatic conviction from the

vast Store of his knowledge, and he spoke mostly without notes. It all caine out

perfectly phrased, as if ready for print, from a phenomenal niemory. The

attitude of his body, his head a little forward, his hands at his sides clenched

into fists, and a voice which seenied to coine from his ehest rather than his

throat, emphasized the point that he wanted to inake. Typical was his manner

of imparting the priestly benediction after a synagogue service. It was not the

power of speech or a dramatic gesture but his eyes looking over the congre-

gation almost into eternal space that created an experience of awe and

admiration.

1 o have known Leo Baeck is a personal blessing, to know his teaching will

be an additional blessing of posterity.
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THE THOUGHT AND TEACHING OF LEO BAECK

Rabbi Dr Solomon Goldman

In such a short space I cannot hope to give a coinprchensive or evcn an

adequate accouiit of a System of tliought and teaching whicli spanned a long

lifetime, whicli is comprehended in two major hooks and \n ninumerahle

studies/which has an inconiparahlc wcalth and depth and hreadtli, which

sprang' from a very deep and personal faith and was nurtured by many and

varied streanis and discipHnes - by Scripturc and Midrash, by philosophy from

Plato through to Kant and Hermann C:ohen, and by history and social studies.

The task of compression is all tlie more difficult because Baeck's thought is

never glib or easy; to trv to understand it demands more than one reading

even of the professionarphilosopher and theologian; and because, aUhough

Baeck writes in prose, his style is more often poetic than prosaic - deliberately

and rightly so, because, as he liimself said: ^'Man can speak only in metaplior

of the eternal and infinite; if he wislies to describe the indescribable, he can

do so only by poetry ... All endeavours to reach God by words resolve

theniselves into religious poetry, into Haiiiiadall\

I have to limit myself: let me do so by taking some of the key-words or

key-concepts in Baeck's thought and trying to describe them. 1 shall do so, as

far as possible, in Baeck's own words (in translation, of course) and to save

time and preserve continuity I shall mostly refrain from inserting the quot-

ations marks.

Right at the forefront one has to put two words - 'comandment' and

'mystery'. lliey pervade all his teaching, they are constantly bracketed to-

getlier and they together constitute the fount and origiii of his thinking. The

commandment'is given, known, revealed; die mystery is (Jod, who is unknow-

able, unfathomable, indescribable, yet in whom we have to believe as the

Creator of the universe and of man, as the source of man's moral consciousness

and of man's capacity to receive and obey die commandment. Baeck more

than once quotes Deuteronomy 29:28.

"The secret tliings belong to the Lord our (iod; but the revealed things

l)elong to US and our children for evcr, to fulfil all the words of diis Torali."

Of the two concepts, ^coniinandinent' and ^mystery', I believe Baeck would

have given priority to 'coinmandinent' - not priority of value or iinportance,

but priority in die structure of his thought and in man's spiritual history.

As Kant built bis Critiquc of Pure Rcason on the question : How are a priori

synthetic judgenicnts possible?; so Baeck built his system on the question :
How

is the categorical imperative possible? How can man c(>me to recognize and

obey the inoral coininandinent as soniething absolute and unconditional?

I ought first to explain that for Baeck the comniandinent was ethical in

content, die duty to do what is right, to pursue the good and foster it. Ihe

mitzvot maascyot of Judaisni, the Statutes, fornis, custonis and institutions,

are for him subservient to the ethical commandment. They help to educate

the conscience of tlie Jewish people and to protect the existence of the religious
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coinniunity. This priority that he gives to the ethical commandmentw as not, I

believe, the result of ins liberalism or of the infiuence of Kant and Hermann
Cohen. It was, after all, consistent with the teachings of the prophets and

rabbis for wlioin every suinination of religious duty was an ethical one

-

whether Micah's ''to do justice and to love mercy and to walk modestly with

thy (Jod", or Akiva's Statement that ''l'liou shalt love tliy neiglilK)ur as thy-

self" is the great rule of the Torali; or Hillel's advice to the gentile who wanted

to be tauglit the wliole Torali while Standing on one foot; or Rabbi Simlai's

reduction of the 613 commandments to the prophet Habakkuk's great State-

ment: ''llie righteous shall live by his steadfastness".

To return to the great question : "How is the categorical imperative

possihle?" It cannot arise out of the natural world, which is unthinking and

conscienceless. It cannot arise out of blind evolution, because this also is un-

thinking. It cannot arise out of man's thought, for the commandment is

absolute, limitless, unconditional and eternal, wliereas man is finite, condit-

ioned and limited. The moral commandment, moreover, is the great contra-

diction of everything which earthly existence seems to indicate. Everything

upon eartli bespeaks a battle of all against all; everything upon earth seems to

be an existence of self-seeking. But the moral imperative is the opposite of

self-seeking. l'liat nien can discover their true selves in selflessness is the great

niiracle. Tlie categorical imperative, the conin landnient, is possible only if the

universe is more than the hnite universe of matter, space and time; oiüy

if the universe is the creation of one (Jod who placed his law into his creation;

only if man is created in (iod's Image, that is, with the capacity to apprehend

and obey the comniandinent as categorical, as absolute; and only if man him-

self has the power and the possibility to create the good, to be, in fact, a partner

w^itli (Jod in the work of creation.

But, for Baeck, this arguinent was more than a purely nietaphysical one.

He applied it historically, to the developinent of religious thought in the Jewish

people. First caiiie tlie awareness of the ethical cominandment, of man's duty

to man. Next caine contemplation of its iinplications, and this conteinplation

led to the l)elief in (Jod, in the one (Jod, in (Jod as the creator, in man as

(Jod's creation and in the coinniandnient as (Jod's revelation to man. And since

man is, as it were, tuned in to the revelation, is able to understand the absolute

nature of the comniandinent, and is willing to subject liimself to it, tlien man
has to have some affinity to (Jod's nature, man has to have a spiritual quality

whicli makes liiin a creature in God's iinage.

I1ie cominandment pointed to the mystery - to God; and the absolute

(juality of the commandment and the unity of the cominandment pointed to

the absolute nature of (Jod and the unity of (Jod. But more than this : it

pointed to (Jod as the source of the good. Finite and limited man cannot be

the source of the good, for the good demands an absolute, unconditional

foundation. Its basis can therefore be found only in the (^ne (Jod, the outcome

of whose nature is the moral law. In him the good finds the certainty of its

eternal reality. And with its source in God, the good is guaranteed, so that

man's moral life, man's pursuit of the good, beconies meaningful and purpose-

ful. With all the frustrations and defeats, man knows that in his moral strivings

God is on his side.
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I havc spent n.uch tin.e on tl.e 'conunand.ne.it' and the 'n.ystcry- bccause

these concepts are central to Baeck's tliouglu Let nie dcal niore br.efly with

people ahound in paradoxes which create tensions; hut - and this is the novel

feature of Baeck's teaching - for hini the tensions are an essential, nidispensable

elenient in the creation of the spiritual life. There is the paradox that Ood is

at once transcendent and immanent, at once otherworldly and mdwel ing, at

once utterly unknowahle yet personal; the paradox that the law wInch hinds

man should at the same time release him to true freedoni; that man the created

should he at the same tin.e man the creator; that (,od s will can he reahzed

throuirh man. The tensions are !)etween the near and the far, hetween the

proximitv of the path and the remoteness of the goal, hetween the demand

made upon everv individual and the perfection l)eyond his grasp. liiere is

tension in earthly man's vearning towards the infinite and the eternal, m his

vearnine towards God with whom man knows himself to l)e united and yet

from whom he knows himself to he distinct. I know of no other Jewish tlnnker

in whose System paradox and tension play so essential, desirahle and creative

a part.

The next key-word is 'task\ The wisdom of Judaisni, Baeck insists, is

that it sees life as a task imposed upon man by (;od; and not only the life

of the individual or of the Jewish people, hut the life of mankmd itself. Human

existence is thus elevated into the realm of the task and the chosenness of

man. Evcrything given to man becomes a commandment, even life itself.

For the Jewish people the task is a 'mission' - another key-word. As the first

people to acknowledge the commandment and the mystery, to recognize the

brotherhood of all men as equally God's creatures created in (iod's image,

Israel is chosen to bring mankind to that knowledge of God and the command-

ment which has been Tsraers special gift. But 'mission', for Baeck, does not

niean the establishment of a missionarv Organization and the sending forth of

appointed missionaries. It is teaching by example. llie good that one practises

is the best witness of (iod that one can give. Every Jew is called upon to mani-

fest the nieaning of his religion by the conduct of his life. He should live and

act so that all men mav see what his religion is and of what it is capable.

That is the meaning of the command of mission which is placed on every Jew.

But what al)out the Jew without God? Baeck speaks sorrowfully of hini. A

member of this people, he says, can scarcely exist without this religion. With

its loss he would lose a component of his being . . . the genuine meaning of

himself would be lost to him. Some Jews seem to think that Judaisin is com-

pletely contained in its ethical commandments and that the belief in God is

a mere adornment. A grosser superficiality could not be inflicted on the Jewish

religion. There are for it no ethics without the belief in God and no fulfihnent

of duty which is not simultaneously a Service of God. In its eyes niorality has its

foundation and guarantee in God. And as it is for the individual Jew, so it is

for the Jewish people. As long as this people remains true to itself, there is no

place in it to diflferentiate, let alone to contrast, its consciousness as a people

and its religious consciousness. This, in itself, shows it its place and its way on

earth.
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One final key-word which I cannot and must not omit, because it illust-

rates vividly the lieroic qualitv of Baeck's life and faith and teaching. It is the

Word ^optimism'. 1 o find it in The Essend' of Judaism which appeared in

1905 is no surprise, because that was the age of the supremely optiinistic belief

in the inevitabilitv of progress. But to find it ecjually einpliasized in This People

Israel, in 195)5, after all that Baeck had experienced and suffered in the pre-

ceding twenty-two years, is a chastening revelation. Listen to these words froin

the opening pages of This People Israel: "Always and everywhere, man is

encompassed by an eternal certainty, embraced by the arms of eternity. He is

therefore never forsaken and never lost, nowhere alone, nowhere condemned

forever. This was the faith and confideiice that was to sustain Baeck in the

terrible trials that were soon to face liini. And these further words, written after

his release, towards the end of the second part of This People Israel, are alniost

a personal testament. He speaks of ''the great confidence in an attainable

future", and says ''Without it there is no confidence in God, that confidence

which is completely different froiii what has Ik^cu named optinhsm. It contains

more of a heroism of the soul than optimisni. Often there came thoughts when

one feit deserted, deserted by the great and the lesser. But one did not feel

lost as long as one did not lose oneself". Leo Baeck never lost himself.
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LEO BAECK THE TEACHER

Rabbi Hugo Gryn

I hclievc that I was Dr Bacck's last Student and it is froni this point of

view that I should like to niake niy reniarks.

It was Dr Baeck, together witli tlie lato Rabbi Dr A Loewenstanini and

the late Dr Bruno Italiener, who providcd nie with a series of insights nito

Icwish studies 1 Hey were far inore than teacbers in an acadennc sense - rathcr

they were liviiig exaniples who, I luust confess, I still find it challengmg and

difficult to follow.

May I bring to you greetings froni another Institution that bears Leo

Baeck's nanie, and that is the Leo Baeck College. It is very hnportant that two

aspects of Baeck's life sbould be perpetuated; one is the sort of niutual support

and help that the verv terni Logenbruder conjures up and to which this par-

ticular B'nai B'ritli Lodge is so successfully dedicated. The other aspect is the

Wissenschaft des Judentums, whicb was the unique creation and contribution

of CJernian Jewry to Jewish learning. Ulis was Dr Baeck's chief nitellectual

occupation and preoccupation and the Leo Baeck College is dedicated to its

continuity. In this way, we niust hope, both his life and bis personahty will

enter the streain of future generations.

As one wbo has also spent tinie in coiicentration caiiips, I inay be expected

to speak al)out Dr Baeck in tbis context. I find that I cannot do this. I do not

liave the right words and I do not believe that tbose who did not sliare this

experience have the iniagination. Suffice it to say tbat it was the single-

niindcdness of tliis man whicb iiianaged to toucb the lives of others. His un-

shakeable deterniination to survive had great influence on those who were

close to hiin. One required two things for survival : inner resources and

physical stainina. Leo Baeck liad both and because he bad such an abundance

of inner resources be was able to share theni witb others and so lielp them to

survive.

The iinage I am anxious to convcy is that of a teacber - to Dr Baeck

scholarship was not a inere acadeniic excrcise. In an address be once gave to a

gatbering of the World L'nion for Progressive Judaisin (and which, as far as I

know, was never published) be said: ''Jewisbness is not nierely soine Jewish

shelter, nor a kind of Jewish screen. He whose niind reinains behind the walls

will soon be behind the tiines ..." He feit no conflict between tradition and

modernity, and one has to be a very secure person to })e a!)le to do this. We
know that one of the pbenoniena of modern Jewish life is the man who is so

eager to locatc hiniself in the modern world tbat be feels he can only do this by

rejecting or turning his back on tbe Jewish one. At the other end of the spect-

rum is tbe man wbo is perhaps so unsure of his Jewish world tbat he must reject

the contemporary one. The mark of Baeck's security was that he was completely

at home in lx)th. It was this quality which made bim such a great President of

the World Union for Progressive Judaisin - a remarkable combination of respect

for tradition and awareness of the present; a broad humanity and a personal

humility.
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It is important to stress that Leo Baeck bad many saintly quahties, but

he was not a saint. His reputation was very great in his lifetime, and it has

grown since bis death; it would be tragic if he were to assume the proportions

of a mvth. He was verv real and verv human and as a teacber be could be

((uite biunt. During tbe' late 40s I came to his home every week for Midrash

lessons. I had to prepare a given number of passages and we would then spcnci

about an hour and a half discussing them, ending our sessions with seine c)f

Mrs Berlak's coffee and cakes. One Wednesday I arrived unpiepared and it

took less than ^\Q niinutes for Dr Baeck to discover this.

''Did you not prepare?'' he asked.

"Well, 1 was verv busv;" I replied.

"I am glad to know you are so busy. I, of course, have all the time m tbe

world . . . If you want to go on witii your lessons you will kindly prepare

the next time. Of course, we can have the coffee and cake, l)ut on Midrash,

not another word for today!"

It was Leo Baeck who encouraged me to enter tbe Rabbinate and belj^ed

prepare the way for ine to go to tbe Hebrew L'iiion College in Chicinnati,

wbere be continued to be mv teacber. At the time I was certain tbat it was all

my idea, and it is only in tbe perspective of years that I realize how his lessons

and his ijuidance were reallv the dominating infiuences.

Leo Baeck, tbe teacber of rabbis, never wanted the rabbi to be separated

from tbe Community. Li these days w^hen it is not overly fasbionable for tbe

rabbis to be pastors as well, it is important to emj)basi/e this. 'l'o be a Seel-

sori^cr was an honourable Jewish calling. It will be well to keep tbis in mind,

not^only at tbe Leo Baeck College but in all institutions devoted to the training

of Jewish leadersbip.

Tbere is one other aspect which I should like to bring to your attention.

We have heard about the books Leo Baeck has written, but their importance

will only be conhrmed if tliey continue to be read. They ougbt to be read as

part of Ciernian Jewry's finest heritage. Dieses lOlk (This PeopU' Israel) ougbt

to bc particularly treasured because it is part of that classic Jewish literature

wbich came outOf tbe holocaust. Work on it was started on scraps of toilet

paper in riieresienstadt and yet it is, as Dr (ioldman has said, an optimistic

book. It belongs in the Company which includes The Diary of Ann Frank: it

is comjKmion to tbe song which came out of tbe holocaust; '\So^ tut ken niol az

dos ist der letzer weil" and of the inscription which was scratcbed on tbe walls

of a cellar in Hamburg, "I believe in the sun, even when it is not shining. I

believe in (iod, even when He seenis to be hiding". All these are expressions of

tbe greatness that the human spirit can attain. When there are so many re-

ininders of the sbabbiness of life and the depths to which humans could sink

in that prriod, it is good to have Leo Baeck because he reminds us of wbat

man at his best is capable of being. In bis life he was one of the finest people

tbat iiis place and time could produce. In bis death he remains a timeless

teacher, and to you and I who knew bim, he will be a lovely, loving and a

happy niemory.
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social rights, with the intention that the Governments which

ratified them would be bound by their terms. After six years of

protracted debate and wrangling in the Human Rights Com-

mission the drafts were completed in 1954 and circulated to

Governments for their comments. They have been examined

article by article by the General Assembly each year; but the

progress is slow. The main stumbhng block has been the inclu-

sion in each Covenant of an article in peremptory form about the

right of peoples to self-determination. The Government of the

United States announced some years ago that it would not sign

either of the Covenants because it feit that, at the present time,

the Treatymethod was not the bestway to advance Human Rights.

That was a sad blow because at the San Francisco Conference

which drew up the Charter of the United Kations in 1945, the

United States had taken the initiative in making international

assurance of human rights and fundamental freedoms an integral

part of the world order. The "Cold War" unhappily invaded

even this sphere of humanity.

Nevertheless, there have been encouraging features during the

ten years, and the Declaration is not a dead letter. The Council

of Europe in 1950 adopted at Rome a Convention on Human
Rights which follows closely the Draft Covenant on Civil and

Political Rights, and provides for a European Commission which

may receive petitions from any person, non-governmental

Organisation or group claiming to be the victim of a violation of

the rights. And this year the Council adopted a resolution for

setting up an international court for human rights. This year, too,

the International Labour Office (I.L.O.) passed an international

Convention on non-discrimination in employment and the

professions, which is one of the main principles of the Declara-

tion. The parliaments ofmany countries, members of the United

Nations, including Canada, have passed legislation for the better

definition and protection of human rights. The national, if not

the international, assurance of these rights has been strengthened.

In the second decade the programme, for which the C.C.J.O.

and other non-governmental bodies must strive, is to restore the

will to action with which the Nations started in 1947.

Twice Theodore Herzl
Robert Weltsch

THEODOR Herzl who died 54 years ago, has by now becomc

a legendary figure. He is the symbol of an idea and of a revolution

in Jewish existence, although the actual adventures of his life,

the vascilliations of his views, and the objective conditions of his

work, are less well known to the wider public. In the last ten

years, his name has been rightly coupled with the State of Israel,

and has become famihar to reporters of all kinds, who had never

heard of him before. In the mind of the man in the street the

State of Israel is understandable perhaps more by reference to

Hitler than to Herzl. But Zionism had achieved its main

practical success long before Hitler, as a result of Herzl's foresight

and of the pioneer's mystical belief in Jewish nationalism.

Herzl was the founder of the Zionist Organisation but Zionism

had existed before him as a religious and emotional force in the

Jewish masses. To these masses, in the hour of their transition

from the medieval ghetto to the modern world of nationalism

and socialism, he gave the secular watchword which they needed

for shaping a new form of Judaism. Herzl was the first assimi-

lated Western Jew to apply modern methods to the handling of

Jewish affairs in the age of democracy. His analysis of the

Jewish Problem showed astonishing insight and clairvoyance.

Herzl is often—in retrospect—called a prophet, as in 1897 he

predicted that the Jewish State would be a reality "in fifty years".

He rightly expected a steady deterioration of the Jewish position

in Central and Eastern Europe, following the rise of new social

and national forces in a rapidly changing society. But he could

not have foreseen the cataclysm which would overtake the whole
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World and overthrow completely the old order. He would not

have dared to assume that it will need two world wars to arrive

at the aim he had proclaimed. In his own political views and

also in practical politics he relied on much more conservative

methods of 19th Century diplomacy.

Undoubtedly, Herzl will be regarded as the most conspicuous

figure of modern Jewish history. Yet from the Jewish point of

View, he always remained a kind of Outsider. His language was

German, he was assimilated, there was no direct relationship

between him and the Yiddish-speaking majority of the Jewish

people, nor did the wealthy assimilated Jews of the West acknow-

ledge him as one of themselves. As far as his ideas are concerned,

he is now a less controversial figure than at his life time. Today

the Jewish State is taken for granted ; only few read Herzl today

or are interested in his partly absurd projects, his practical work

and his old fashioned thoughts. In Israel, he is officially venerated.

A Herzl cult provides one of the necessary paraphernalia of

statehood. His name is familiär, streets are called after him,

as are a colony, a school, and one of the hills of Jerusalem has

been consecrated as a sort of national Herzl Mausoleum.

But I should not venture to say that this story of the past has

reality or even emotional value for the consciousness of Israelis

as a whole and especially for the younger generation.

It is gratifying that the diligently composed biography which

Alex Bein wrote in German some thirty years ago has now been

published in England in an American translation, well illustrated

and worthily produced by the Hast and West Library.* By an

odd coincidence, we have been provided also with an abridged

English translation of his Diaries, originally published in three

volumes (even then not complete) in German in the early

twenties.* The Diaries show the man's originality and greatness,

the loftiness and buoyancy of his mind, his Identification with

his cause and his occasional doubts and despairs. It is inspiring

Theodore Herzl. A Biography by Alex Bein. Translated from the

German by Maurice Samuel. Hast and West Library. 37s. 6d.

*The Diaries of Theodor Herzl. Edited and translated with an

Introduction by Marvin Lowenthal. Victor GoUancz. 42s.
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and deeply moving even when we sometimes see his mistakes of

judgment or policy. The world of Herzl is far remote from the

outlook of present day English-speaking Jewry, or, mdeed, from

the world of the Sabra. Herzl cannot be understood apart from

his social and intellectual environment. He was a typical

Continental Liberal of the outgoing 19th Century, a child of a

cosmopolitan society of high cultural and intellectual traditions

which was slowly disintegrating without knowmg it. It is the

World nostalgically described by Stephen Zweig in his famous

book The World of Yesterday.

Herzl was a Liberal whose ultimate ideal could be only described

in terms of complete harmony which would automatically result

if all followed their own true interests. In the life of nations

that would mean that the possibility of the people living free as

a nation, and fulfiUing the predestined task of its creative gemus,

would lead to overall tolerance and peaceful coexistence.

Although well acquainted with populär movements, especially

with nationalist philosophies emerging abundantiy among the

various peoples which formed the Austro-Hungarian monarchy,

where he lived and where he was intellectually at home, he could

not conceive politics otherwise than as the more or less arbitrary

work of rulers and statesmen. This is the more stränge m view

of the fact that he himself founded a populär movement and

relied on its strength to influence world events. He originally

tried to win over to his cause the powerful men, which m the

case of Jews meant primarily rieh men, like Baron Hirsch or

Rothschild. He üved in an age where financial transactions

could exert a tremendous influence on national poUtics, and were

considered one of the main instruments of acquirmg allies or

of gaining concessions. It was the pre-Russian-Revolution age.

Even today we can still find remnants of this view in the mter-

national field. Pacific penetration and dollar diplomacy are stül

considered mighty forces, though the power of pnyate bankers,

very apparent in the 19th Century, has lost its political sigmficance.

Herzl's method of international poütics was to approach

prominent, powerful figures and to impress upon them the

justice and beauty of his cause. He was not so naive as to
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believe that such quasi-ethical or quasi-aesthetic approaches

could really determine the policy of a country and was always eager

to stress the positive interest which the addressed politician

could derive from his action. The service he offered to pohticians

was twofold : On the one hand to free them from the ugly

Jewish question which threatened to disturb political life because

of the menace of anti-semitic Propaganda. In the case of Russia

it seemed obvious that the streng Jewish minority was an

embarrassment to the State; in the case of Germany and Austria,

anti-semitism was a means of creating disorder. A thoughtful

ruler should be glad to assist in a reasonable Solution of this

question before it got out of hand. The other point of view

was the advantages which would accrue in the Near East to that

World power which would be the first to aid the establishment

of a prosperous Jewish State there, possibly acquiring a sort of

protectorate over it. But in spite of his appeal to direct interests

(about which some of the statesmen may have had their own
views), it was romantic, visionary, pathos on which Herzl

most relied.

In every line of his Diaries it can be feit how aware he was of

his extraordinary position, of his mission, of his personal respon-

sibiHty. This extended to the smallest details of his appearance,

which he prepared carefully. Consciously or not, he saw his own
actions, especially in meeting prominent men, also—of course not

solely—in a theatrical setting. That may partly have been his

personal inclination as a writer of comedies, but it was deeply

rooted in the whole mentality of his time and his cultural milieu.

Perhaps one can assume that his concept of politics was influenced

by the dramas of Friedrich Schiller. The most famous pattern

of a proud, free, idealistic hero, arguing his case before a mighty

king, is the dialogue between the Marquess of Posa and King
Philip in Don Carlos, This was obhgatory mental food to every

child in Central Europe in the nineteenth Century (until 1914),

and was a contributory factor üi shaping the ideals of all who
fought for freedom or for any great moral cause. Such romanti-

cism is foreign in the orbit of English civilization with its more
pragmatic approach.
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This Clement in HerzFs way of thought and action is perhaps

insufficiently defined in Dr. Bein's book. It is to be regretted

that the opportunity has not been used to explain to the English

reader the relationship of Herzl to the world of German ideahsm.

Herzl was not only a man of his age but also a Jew of modern

education who lived in the world of European ideas. He was

the first of the type which Kurt Blumenfeld later called the

"post-assimilation Zionist" ; his Zionism was less derived from

Jewish tradition or Jewish sentiments than from a sense of

honour and chivalry, from profound humanity, even from

humanitarian impulses ("to help the poor"). Above all, like all

good Europeans, proud of the achievements in technique and

science, he was sure that "progress" demanded and made possible

the "Solution" of all kind of "questions", the social question,

the national question the question of women, the Jewish question.

All that was needed was "a King's idea", as Ibsen had called it.

It alone was an irresistible force.

Adolf Böhm in his German-written history of Zionism (the

best book for understanding the battle of ideas from which

Zionism arose) rightly pointed out that many essential Clements

in Zionism of the Herzl brand were not Jewish, but European.

The inheritance of the Renaissance had established the concept

of human dignity and of the freedom of the individual. In the

age of emancipation, these ideas were readily accepted by the

Jews, the more so as they corresponded to Jewish Prophetic

traditions. Herzl was aware of what the Jews owed to emanci-

pation. Only assimilation enabled prominent Jews to become

leaders of nationalistic movements—a parallel phenomenon we
observe in many other resurgent nations in our days.

In spite of his Western character, Herzl made an enormous

impression on Eastern Jews, perhaps more than any other Jew

during the last hundred years. True, his political methods were

abused by so prominent an Eastern Jew as Ahad Haam, and in

the Zionist Organisation most East European Zionist leaders were

in Opposition. But his appeal to the masses—as demonstrated

at his Visit to Vilna—was incredible, almost messianic, perhaps

pseudo-messianic. Those people were longing for a secular
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redeemer and Herzl was greeted as the man from another world

who comes to succour his persecuted brethren. In him they

saw themselves honoured, the whole Jewish people elated.

This enthusiastic romanticism was one of the sources of populär

Zionism. On the other hand, the educated classes of Eastern

Jewry had an inkling of the "Schiller dement" in Herzl's

message of freedom ; they regarded the German classics as

intermediaries to the great Western world, and they were deeply

stirred by his knightly appearance.

It was fundamental to Herzl's thought that the implementation

of Zionism would have to be carried out in accordance with the

principles of humanity. He actually did not know that Palestine

was an inhabited country. He imagined it apparently as a kind

of neglected waste land under the rule of the Sultan, which could

be restored to fertility and civüization under a Charter, devised

in the colonial way of his time. Perhaps there were some

squatters of the "mixed multitude of the Orient". The Jews

would bring to the country intelligence, money, good Organization

and modern technical methods. They would transform it in a

Short time : that would also benefit the suzerain ruler, and

whatever natives there might have been. At that time, only

twenty years after the Congress of Berlin, and in the heyday of

the partition of Africa, it was only the imperial rulers who really

mattered when the destinies of countries had to be decided.

His erroneous formula was "The Land without people to the

People without land". Herzl never conceived the Palestine

Problem as a clash of nationalisms. In so far as he envisaged

a mixed population, he adhered strictly to the ideas of equality

and tolerance. In this rcspect his utopian novel Altneuland

reads like a paraphrase of Lessing's Nathan the Wise. This

18th Century German anthem of religious equality was the

stronghold of Jewish assimilationists in Germany in their fight

for füll emancipation ; in Herzl's visionary Jewish State it got

its first application in an opposite direction, namely justice and

tolerance not demanded by Jews for themselves, but applied by

Jews to their fellow Citizens of other denominations and races.

Unjustly, Ahad Haam interpreted this Herzlian demand as a wish
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to please the Goyim, It is stränge that Ahad Haam, himsetf

humanist who in 1923 strongly denounced Jewish acts of terrorist

veneeance, did not understand Herzl's genume convicüon.

SSrAlex Bein reminds us, was to Herzl an "eternal ideal".

itTouTd n^^ cease after the establishment of the Jewish State.

"For in Zionism," he wrote, ". . . there is not only the striving

for a legally secured soil for our poor people
;

there is the

striving for moral and spiritual perfection". He meant it.

The comprehensive biography of Bein, still the best m spite

of some shortcomings, e.g. the incomplete bibhography ;
and

the glimpse into the Diaries allowed by this English anthology

though no translation can adequately render the distincüve

flavour of Herzl's style), should help to restore to fuUer under-

Sng the unique figure of the "Founder of Ziomsm" whom

we can today see in a different historical perspecüve.
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relative amelioration in the Jewish

Status prior to the granting of

political equaUty in 1917, then this

is a misleading Statement.

I realize that it is difficult to

Cover such a vast subject in a short

article, however, I must State that

the article contains, in addition to

the few examples quoted above, a

number of Statements which can

be misunderstood by your readers.

Yours, etc.,

Leon Shapiro

New York,

September, 1958.

DENL\L
Sir,

I wish to record that I have

read the work of Wolf Mankowitz

J. Samuel&Son
Monumental Sculptors

Sidney Street, E.l

BIS. 5181, 4256

We haye recorded

Anglo-Jewish history for

nearly 150 years.

All work under the personal

supervision of

Mr. Louis M, Samuel, a direct

descendant of

Haham Moses Cohen D'Azevedo

for the first time only three weeks

ago. My play Chicken Soup with

Barley was written a year ago. I

had seen the film Kid for Two

Farthings which I thought very

bad, and the film of The Bespoke

Overcoat which I thought very

good. I cannot see, therefore, how
the work of this writer could have

affected me as you suggest in the

last issue. (And having read and

Seen the work of Kops I doubt

very much if he influenced him

either.)

Further, I consider it nonsense

to suggest that our work would

never have seen the light of day if

Mankowitz had not been success-

ful.

Yours faithfuUy,

Arnold Weskbr
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Introduction

BY ROBERT WELTSCH

Academic studies on German Jewry, such as the American lectures printed in
this volume ofthe Year Book (following a similar pubHcation in Year Book XVI)
are now primarily concerned with the fascinating history of this practically
extinct Community. Bat as long as the Community flourished, i.e. in pre-Hitler
Germany, the principal objective of study in Germany was the regaining of
knowledge ofJudaism and its vast and unique literature, which had been pushed
out of sight during the period of emancipation but which had to remain an
indispensable ingredient of education if any form ofJewishness was to survive.
This idea had inspired the originators of Wissenschaft des Judentums. The lay
leaders of German Jewry were converted to it the more the alienation of the
younger generation became evident. They feit that modern Jewish educational
institutions of academic Status were an imperative necessity.

So we do not want to let the centenary pass by without recalling that just one
hundred years ago, on 6th May 1872, the Hochschule für die Wissenschaft des
Judentums opened its doors in Berlin for the first time. Only one year later, in
October 1873, the orthodox Hildesheimer Rabbinerseminar (named after its

founder Esriel Hildesheimer) was established, also in Berlin, while the Breslau
Seminary, the oldest of this type of school, had begun its activity alreadv
in 1854.1

From its beginning, the Hochschule had to struggle with many difficulties,

principal among these being the indifference ofassimilatedJewry whose primary
concern at that time was the achievement of füll Integration into the corpus
publicum, This aim seemed to make it inadvisable to lay stress on a sub-cuhure
separating the Jews from their fellow Citizens; it was more desirable to acquire
secular or even "Christian" intellectual values. The new Institute not only had
to face enormous financial problems, it was also unable to attract the appro-
priate type of students. The report published after the first thirty-five years of its

existence, on the occasion of the Inauguration of the new building in the
Artilleriestrasse,2 bitterly complained that during the early years the majority of
students (whose total number was twelve) came from "outside Germany",
which primarily meant Austria-Hungary; most of them, the report said, were
not up to the Standard demanded of aspirants to higher learning in the Western
World. One can assume that they came from the more backward regions of
Galicia and Hungary, and also from the indigent strata ofJewish society.

Yet, in the course of time, the Hochschule was able to overcome these dis-
advantages and to produce a number ofimportant scholars, thanks to the galaxy
of brilliant teachers among whom were some of the prominentJewish scholars of
^Sec Introduction to LBI Year Book XII (1967), pp. IX-XIII.
^Lehranstalt für die Wissenschaft des Judentums. Festschrift zur Einweihung des eigenen Heims, by I.
Elbogen and J. Höniger, Berlin, 22nd October 1907.

XI



XII Robert Weltsch

the age, like Heymann Steinthal, Abraham Geiger, Israel Lewy and others.

Ample reference to the vicissitudes of the Hochschule - or Lehranstalt as it was

alternatively called - and to its internal problems (owing to the split in the

religious camp) was made in the instructive article which the late Richard Fuchs

wrote for this Year Book.^ In any case, after the turn of the Century, the Lehran-

stalt achieved world fame and attracted students from all over Europe as well as

from America; even as late as 1939 it was acknowledged as one of the most

important modern educational institutions in the Jewish world.

Two men closely linked with the foundation and initial stage of the Hochschule

(they also appear in the portrait gallery reproduced here from the 1907 Fest-

Schrift), Moritz Lazarus and Heymann Steinthal, were recently brought into the

domain of the Leo Baeck Institute's research pursuits, when the first volume of

their correspondence was published last year.* Albeit preoccupied with manifold

interests - they were founders of the new science of ethno-psychology and for

more than thirty years (1859-1890) Joint editors o[ Zeitschrift für Völkerpsycho-

logie und Sprachwissenschaft - both were deeply rooted in Jewish thought and

familiär with its ancient literature. They both were, each in his own way,

characteristic types of highly educated Jewish intellectuals living under the

impact of assimilation and of transition into the wider and more general aspects

of modern thinking in the prevailing atmosphere of liberalism and of belief in

evolution. So they are, perhaps more than many others, truly representative of a

certain stage in the spiritual development of the German-Jewish middle class.

Of this the editor of the correspondence gives a clear picture in her brilliant

Introduction where the relationship of both men to the Hochschule is also dealt

with. From a sociological approach to history one may perhaps venture the

Statement that unconsciously, certainly not according to their own admission,

they wrote under the spell ofa Jewish Volksgeist, seeing Volksgeist as an objective

independent force effective in the mentality of the individuals belonging to one

Volk. True, they did not accept the concept of a Jewish Volk. Like most of their

contemporaries they regarded themselves purely as Germans, as far as Volk (as

distinct from "religion") was concerned. There is a characteristic letter in that

volume, not by Lazarus himself, but written in January 1897 (i.e. after the

publication of Herzl's Judenstaat and the first rumblings of ardent Zionists) by

his second wife Nahida Ruth (a convert and enthusiastic Jewess) pointing out

Lazarus's Opposition to the idea ofaJewish Volk; his own views on nationality he

had anyhow explained as early as 1879 in his lecture Was heisst national?

This attitude towards nationality conformed with the views of the Sponsors of

the Hochschule. Moreover, not only nationality but also religion itselfwas put on

trial at that time, as we learn from what Ingrid Belke teils us about Steinthal,

who taught at the Hochschule from 1872 until his death in 1899. Most of his

students who recounted their impressions of him agreed that although he was

not a good Speaker and always had to read from his manuscript, he held his

***The 'Hochschule für die Wissenschaft des Judentums' in the Period of Nazi Rule. Personal

Recollections", in LBI Tear Book A'// (1967), pp. 3-31.

^Moritz Lazarus und Heymann Steinthal. Die Begründer der Völkerpsychologie in ihren Briefen, cdited by

Ingrid Belke, Tübingen 1971 (Schriftenreihe wissenschaftlicher Abhandlungen des Leo Baeck

Instituts 21).

Introduction XIII
audience spellbound because of the power of his argument. Yet this passionate
Jew was actually a free-thinker, and sometimes introduced himselfstraightaway
as an "atheist". In his essays on the philosophy of religion in 1875 he overtly
denied belief "in the ideas of God, immortality and freedom"; many people
asked in astonishment how such a man could be a lecturer at an Institute Hke the
Hochschule.^ But such contradictions were not unusual in that confused age of
transition and of quest for a new Jewish outlook.^

As Said before, the creation of modern institutions of higher Jewish learning in
Germany, to which we have frequently referred in these Year Books on various
occasions,^ was a decisive step towards regaining Jewish knowledge and histori-

cal consciousness after almost a Century in which the main endeavour of the
representative Jewish circles had been the attainment of füll equality of Citizens'

rights. The process of gradual emancipation had started in the epoch of *'en-

lightened absolutism" in the second half of the eighteenth Century in German-
speaking lands and gained momentum from the French Revolution. The atti-

tude of the authorities had been ambivalent and often enough retrogressive, in
any case it was prompted less by feelings ofjustice and humanity than by what
the princes considered the interests of the State. As far as Jews were concerned,
this had also its advantages. At certain moments in history princes and ruling
circles thought that Jewish intelligence and trading abilities could help in the
development of their backward countries. Jews were expected to bring about
prosperity and modernisation, and thereby material advantages to the State. In
the fourteenth Century this had been the primary motive for Polish Kings like

Kazimir the Great (1333-1370) in inviting GermanJews who were being cruelly
persecuted in Germany at a timeofreligious unrest and fanaticism ; in the sixteenth
Century the expelled Spanish and PortugueseJews were welcomed not only in the
Ottoman Empire but also in Holland and England and on the lower Elbe.
In the realms of Frederick II of Prussia and ofJoseph II ofAustria (who was

also German Emperor) in the eighteenth Century, Jews were expected to estab-
lish industries and to loosen the tight economic structure that had resisted change
since the Middle Ages. These monarchs, however, also had to reckon with the
Opposition ofentrenched parties, such as the guilds and other class groupings. To
describe in detail the concessions made to theJews and the many setbacks which

^Ibid., p. CXXX.
«The philosophical and the Jewish position of Lazarus and Steinthal were the subjects of an essay
The Ethics of Lazarus and Steinthal', in LBI Year Book II (1957), pp. 205-1 7, by the late David
Baumgardt whose own principal philosophical pursuit was the history of ethics. Baumgardt
shows that the philosophy of Lazarus and Steinthal reflects the optimistic moral sentiments ofa
generation firmly believing in steady moral progress. - Some readers may remember that Martin
Buber in his speech of 1911 'Die Erneuerung des Judentums' (now reissued in Der Jude und sein
Judentum, Cologne 1963, pp. 28-46) alluded to Lazarus as one who perverted the meaning of the
word "renewal" - meaning a new Start - in his posthumous pamphlet (1909) entitied Die
Erneuerung des Judentums, when, though invoking the spirit of the prophets, he advocated not
really a renewal of the absolute rigour of prophetic command, but only a continuation ofJuda-
ism in an easier, more elegant, more European and more presentable form.
'See for instance Isi Jacob Eisner, *Reminiscences of the Berlin Rabbinical Seminarv' in LBI
Year Book XII (1967), pp. 32-52. '
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followed would be too long a story. In any case, this subject has been dealt with

by all the principal Jewish historians, and it is noteworthy that in some import-

ant points they differ in their evaluation. This only reflects the twofold aspect of

the events themselves. While the Patent ofToleration ofJoseph II (1782) and his

reforms were greeted as a decisive Step towards liberation, the immediate

reaction of the Jews themselves was not so uniformly positive. Many feared the

erosion of their religious values. Deeply rooted in the traditional forms of collec-

tive life that gave them a measure ofautonomy, they distrusted the imposition of

"foreign" obligations resulting from their integration into general society. Many
orthodox rabbis did not conceal their distress at what they saw as an under-

mining of traditional Judaism. Even with hindsight, a historian like Dubnow

whose poHtical credo was the belief in autonomous Jewish communities in states

where the Jews formed a considerable minority, is not enthusiastic about the

imminent destruction of quasi-national cohesion. Graetz, on the other hand,

States ® that *'good fortune had begun to smile on the Jews" : Joseph was the first

prince who was guided by moral and humane principles. Graetz lists all the laws

and decrees which Joseph ("of glorious memory", glorreichen Andenkens) promul-

gated in order to improve the position of the Jews, including his order thatJews

should everywhere be respected as neighbours {Nebenmenschen) and that all

excesses against them should be prevented. In this context Graetz quotes one of

the poems by the then famous German poet Klopstock ® who had praised the

Emperor for his liberal overtures to theJews. This stanza, with its straightforward

condemnation of anti-Jewish barbarism, is worth reprinting in füll:

"Wen fasst des Mitleids Schauer nicht, wenn er sieht,

Wie unser Pöbel Kanaan's Volk entmenscht

!

Und thut der's nicht, weil unsere Fürsten

Sie in zu eiserne Fesseln schmieden ?

Du lösest ihnen, Ritter, die rostige

Engangelegte Fessel vom wunden Arm.
Sie fühlen's, glauben's kaum. So lange

Hat's um die Elenden hergeklirrt."

And Graetz goes on: "So war denn ein erklecklicher Anfang gemacht. Die

tausendjährige Schmach, welche die Lieblosigkeit der Kirche, die Gewinnsucht

der Fürsten und die Dummheit der Völker auf den Stamm Juda gewälzt hatte,

war in einem Lande wenigstens theilweise von ihnen genommen."

As mostJewish historiography is written from the point ofview ofthe quest for

emancipation, it is now difficult to appreciate the extent of the reluctance of

some Jews. Joseph had actually opened the gates of the ghetto, but perhaps the

majority of believing Jews, except for the small upper class, were not ready to

abandon their way of life and their own Jurisdiction within their communal

institutions. This argument actually marked the internal Jewish struggle over

the ensuing fifty years, until the material and cultural advantages of emancipa-

tion and assimilation became obvious, especially to the younger generation, in

the first two or three decades of the nineteenth Century. The majority became

unequivocal supporters of emancipation and regarded the fight for it and for

•Heinrich Graetz, Geschichte der Juden, vol. XI, pp. 75-76.

•Friedrich Gottlieb Klopstock (1724-1803), Ode an den Kaiser.

Introduction XV
civil rights as the paramount objective of collective Jewish effort. This trend
came to clear expression and to a decisive climax in the revolutionary year of

1848, when theJews were in the forefront ofthose seeking rights for all the undcr-
privileged strata of society, of which the Jews were one. As already pointed out,

one may safely assume that Joseph had in mind in the first place the interests of
the State, especially its economic advancement. The same motive predominated
in Prussia at the time of Frederick II, of which Selma Stern has given us an
exhaustive account in her monumental work.^*^ Both monarchs were strongly

influenced by the enlightenment, they were eager to introduce reforms in order
to avoid a revolution similar to that which had happened in France, and they

also wanted to eliminate cultural minorities in order to strengthen the monolithic
character of the State under a benevolent absolutist regime.

One of the most loathed aspccts of the Josephinian reforms was the liability of

Jews for military service. This was, of course, a logical consequence of citizen-

ship, but despite the far-reaching alleviation of the age-old discrimination, the

Jews were still far removed from füll equality and continued to suffer many
grievances. The Patent of 1 789 gave the Jews the right to opt for military

Service. In spite of the grandiloquent preamble which aroused the enthusiasm of
Graetz and others, this Patent left most of the restrictions in force, so that a
recent historian, Raphael Mahler,^^ speaks of the "hypocrisy of the Patent".

The practice also gave advantages to the better-off heads of the Kehillah who
were exempt from military service but entitled to select poorJews for the army.^^

In 1804, however, the custom of granting permission to provide Substitutes for

military service was abolished and the Jews were liable to enlistment in person.

One has to keep in mind that at that time general conscription {allgemeine

Wehrpflicht) was not yet the rule, and people of means could always resort to

some evasion. That military service of all things, from which Jews had so long

been excluded, should be one of the first obligations to be imposed on them, was
a cause of deep dissatisfaction. For the poor Jewish masses, hitherto confined to

the strict ritual way of life, especially in Galicia and to a certain extent also in

such provinces as Bohemia, the prospect of protracted compulsory military

service was a heavy blow. Dubnow gives a vivid account of the lamentations

which often accompanied the enlistment of recruits.

Nevertheless, the more theJews became emancipation-mindcd, the more they

also understood the incumbent duties. During the Napolconic campaigns many
German Jews volunteered for what was labelled the war of liberation, and con-

temporary records are füll of praise for their patriotism. Later, however, there

came the retrograde changes connected for instance in Prussia with the erosion

of Hardenberges decree of 1812. The mihtary question remained on the agenda,

but now it was theJews who demanded participation because this was regarded

as a test case for füll Citizen Status. The development of the question of military

^•Selma Stern, Der Preussische Staat und die Juden. Dritter Teil: Die ^eit Friedrichs des Grossen,

Tübingen 1971 (Schriftenreihe wissenschaftlicher Abhandlungen des Leo Baeck Instituts 24).
^^Raphael Mahler, A History of Modern Jewry 1780-1815, Schocken Bocks, New York 1971.
^Ubid., pp. 337-338.
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obligations is one of the most thrilling chapters in the long story of the changing

Status ofJews in the German states of the nineteenth Century. With regard to

Prussia, easily the most important of all the German states, the Leo Baeck Insti-

tute published a very instructive all-embracing study only a few years ago.^^ The

attitudes of kings and authorities are analysed there as thoroughly as the

endeavours - and sometimes the reluctance - of the Jews. Prussia was perhaps

the "militaristic" State /?ar excellence, and it was there that the officer had a parti-

cularly privileged position in State and society. This explains to a certain extent

the unwillingness of the officer corps, largely stemming from the aristocracy and

what was called the Junker class, to accept in their circle people ofsuch - in their

eyes - doubtful ancestry as Jews.

These intricacies gave rise to the Situation which more than a hundred years

after Frederick II and Joseph II caused the accentuated complaints of the post-

emancipation Jews in Wilhelminian Germany: the refusal to admit Jews to the

Status of officer reservists, especially in Prussia. (It was different in Bavaria and

in the multi-national Austro-Hungarian Empire.) This is the subject of Pro-

fessor Angress's paper read at the Convention of the American Historical Asso-

ciation, which is included in our report on that Symposium. In the eyes of a

Jewish reader of 1972 it may seem odd that the fulfilment of the desire to become

a Reserve-Leutnant seemed so vital to the German Jews at the beginning of this

Century. Yet it is just such a comparatively trifling problem which helps us to

understand not only the political Situation of theJews ofthat time, but also, and

even more, their mentality. They did not want to relinquish the slightest iota of

their constitutionally guaranteed equality; they interpreted it as equality of

social Status, and therefore they were anxious to be admitted also to the exclusive

circle of the officer corps. On the other band, it also shows that the majority of

Jews, however intent on reaching this goal, were not prepared to pay the price of

baptism which would have opened the door to this privilege, in accordance with

the King's principle that ''from a certain degree of education and rank onward,

every Prussian has to profess the Christian faith".^* Thus, in the last phase of the

Second Empire the question of officer reservists was inflated to a kind of symbol

on which the Status ofJews depended. It also indicates the limit beyond which

the majority ofJews were not prepared to push assimilation. Had they given up

their Jewishness, as kings and other dignitaries and spokesmen tried to persuade

them to do, there would have been more officers ofJewish descent, but German

Jewry as a whole would have suffered a defeat and a double humiliation.

The language decree ofJoseph II, compelling Jews wherever they lived in his

multi-lingual Empire to establish German-language schools and to conduct their

internal affairs in German, had far-reaching consequences, not only with respect

to the relationship of the Jews with their surroundings, ofwhich the emergence

of (Jewish) German-language enclaves in townlets and villages of the Czech

"Horst Fischer, Judentum, Staat und Heer in Preussen im frühen 19. Jahrhundert. Z^r Geschichte der

staatlichen Judenpolitik, Tübingen 1968 (Schriftenreihe wissenschaftlicher Abhandlungen des Leo
Baeck Instituts 20).

^*Ibid., p. 128.
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Introduction XVII
countryside is one example, but in the long run with the German cultural

Community as such. Those Jews, although mostly familiär with the local verna-
cular, were in this way somehow scparated from the population in whose midst
they lived; they gradually came to regard their affiliation to the German-speak-
ing World as a sign of superiority, lifting them seemingly above the local

provincial outlook. They even feil in love with the German language and some
of their intelligentsia became renowned writers. At the time of Siegfried Kapper
they sensed the dilemma (to which Professor Goldstücker refers), and some of
them drew nearer to the Czechs as the national awakening of the formerly
suppressed nations became more conspicuous in the nineteenth Century; later

they produced some men of literary cahbre also in the Czech language. Yet,

most of the German-educated Jews remained mainly German-speaking (though
not all politically tied to German nationalism) up to the establishment of the

Czechoslovak Republic in 1918 and beyond. One has to keep in mind that the

conscious nationalist movement of most of the nations of the Empire developed
only slowly and gradually and that in the middle of the nineteenth Century
activity within the Gzech cultural sphere was deemed to reach only a limited

audience. Even some of the writers who originally wavered and in their early

writings showed Bohemian patriotism and vivid interest in Czech history, fol-

lowed the German line, which was also automatically supported by the attrac-

tion of the Empire's capital, Vienna, a great cultural melting pot of East and
West. Of the three men whom Goldstücker mentions, only Kapper became a
Creative writer in Czech, while the other two, Meissner and Hartmann, pursued
their careers in German-language writing, and subsequently echocd German
nationalism. The dilemma of the Jews, ground as they were between two mill-

stones, is lucidly explained in Professor Goldstücker's brilliant and concise
historical survey.

One can hardly wonder that the prevailing Situation led to a kind of distrust of
the Jews on the part of nationalist Czechs concerned with the resurrection of
their nation. They were not interested in *Tellow-travellers" who, they feit, did
not really belong to them; in the first place they cared for the purity and
authenticity of their own national character. The attitude of Havliöek towards
Kapper is a case in point. Havliäek (then twenty-five years old) was anxiously
preoccupied with nation-building; "he was not very friendly to litthateurs who
turned out maudlin or mediocre Gzech writing ... All this should be seen in the

context of a nascent modern literature which was still weak and struggling.

Havliöek was very purposeful, and anything that did not fit his idea of a
national literature would have needed to be of really great quality and origin-

ality to convince him. The idea that Jews were culturally Germans was not so

erroneous after all, they were . . . Havlic^ek's later attitudes to Jews were rather
correct and liberal, but Czech nation-building was of course his main concern.
With his pragmatic streak he probably would not have mindedJewish reinforce-

ments later on, assuming that he had lived, but in 1846 his 'nativism' probably
had sound reasons on its side .

"15

"From a Statement by Rüben E. Weltsch, of State University ofNew York at Stony Brook, N.Y.,
who wrote a dissertation on HavlfCck in 1956.
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For the more than one million Jews of Central Europe outside the political

frontiers of Germany proper, the Josephinian linguistic decrees became a

decisive Factor which determined their cultural future. In the Introduction to

Year Book XVI (p. XI) I have drawn attention to this fact and mentioned some

of the literary men Coming from that orbit. The case history of Germanised

Galician Jews - some of them very well known in literature, the theatre,

journalism and so on, all over Germany - provides an outstanding example of

assimilation - and its limits. A man like Karl Emil Franzos, son of an assimi-

lated German-speaking district physician in Eastern Galicia, wrote a whole

series of once very populär novels (best known: Der Pojaz, Judith Trachtenberg,

Die Juden von Barnow, recently re-issued in the GDR), where he depicted the

squalor and bigotry in the life of Galician Jews, with an unmistakable tendency

of Aufklärung. But when he moved to Berlin later on he became, as editor of

DeutscheDichtung ( 1 886- 1 904) , a representative figure in theGerman literary estab-

lishment. Approximately at the same time Samuel Fischer, originating from a

German-language enclave in the Garpathian town Lipos St. Miklosz, became

the leading publisher ofmodern literature in Berlin. ^^ Moreover, the remarkable

upsurge of creative German writing in Czech lands and pardcularly in Prague at

the beginning of the twentieth Century, on which Professor Goldstücker is one

of the most respected authorities, would not have arisen without that fateful

development which was unwittingly inaugurated by the Josephinian reforms.

As to Prussia, its vacillating poHcy towards the Jews is the subject of a sub-

stantial part of the present volume. It is obvious that its acquisition of formerly

Polish tcrritories after the partition of Poland and then again after 1815 was of

decisive influence on German Jewry because of the ensuing influx of Eastern

Jews [Ostjuden), The Jews of the province of Poznan underwent many changes

during the hundred years of Prussian rule, both in their social structure and in

their cultural attitudes. The analysis of such demographic changes in the first

half of the Century, compiled by a Polish contributor to this Year Book using

Polish as well as Jewish sources, is a welcome expansion of the area of our his-

torical research ; and it may be noted with satisfaction that it actually comes from

Poland. Naturally, the position in nationally divided and contested territories

is often controversial, all the more so if seen under the aspect of different social

Systems. In any case, factual and Statistical data are essential to any understand-

ing of a historical Situation. In the context of this Introduction, it may be added

here only very briefly that from the Jewish point of view Poznan Jewry was a

constant source of reinvigoration for Prussian - and later German - Jewry.

Many leading men in German-Jewish life had their origin in PoznaA.

Needless to say, the customary vernacular dominating Jewish life until the

enlightenment was also a derivative of medieval German. But after the progress

of assimilation and Germanisation, the Yiddish language, contemptuously

called Jargon, became a subject for derision in the better educated circles

^«A truthful description of the linguistic quandaries of Slovak Jews is givcn in the book Vergangen

und ausgelöscht. Erinnerungen an das slowakisch-ungarische Judentum by Eran Laor, published this year

by the Leo Baeck Institute, Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart 1972.
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(actually not only in the German orbit, but in Eastern Europe as well). It had to

be rehabilitated at a later stage, and then produced a literature of considerable

merit whose giants are well known to the whole world today since many of their

works have been translated into other languages. {Fiddler on the Roof, based on

Sholem Alechem's story, has become a world success in the 1960s.) This is not

the place to elaborate on the vicissitudes of the Yiddish language and its history,

but it is noteworthy that at the turn of the Century it became a subject of

scientific research and study. That these endeavours were in part also located in

Germany is first and foremost due to the merits of one of the contributors to this

volume, perhaps the most important living protagonist of Yiddish studies,

Solomon Birnbaum, who recently celebrated his eightieth birthday. It is, there-

fore, ofgreat interest that he recalls his eflforts to promote Yiddish as a legitimate

academic subject, and the response he received from a large galaxy of famous

German professors, theologians and others. Solomon Birnbaum was for many
years (1922-1933) lecturer of Yiddish at Hamburg University, where Yiddish

studies came within the scope of the department o{ Germanistik.^'^ He is also the

author of the authentic grammar of the Yiddish language.^®

Coming back to our opening words about the Hochschule, it is worth mention-

ing that the Leo Baeck Institute has in its possession the typescript of a memor-

andum that Solomon Birnbaum in December 1932 submitted to a number of

Jewish Personalities, among them Ismar Elbogen of the Hochschule, in which he

suggested the establishment of a chair of Yiddish. ^^ A month later the Nazis

came to power, and such plans had to be abandoned.

Solomon Birnbaum is, of course, the son of Nathan Birnbaum (1864-1937),

one of the most zealous protagonists of Yiddish at the beginning of this Century.

He had to defend it against both Eastern-European assimilationists who favoured

the vernacular of the surrounding world, and Hebraists of the radical Zionist

type who turned away from Yiddish because it was the language of the Galuth

(exile). At that time, a fierce struggle had developed in the whole of Eastern

Europe between Yiddishists and Hebraists, ofwhose fury one can hardly give an

adequate idea to the present generation. Although most of the poets and writers

of the Jewish renaissance between 1880 and 1920, such as Bialik, David Frisch-

mann, Berdyczewski, Mendele Mocher Sforim, etc., wrote both in Hebrew and

in Yiddish, the politically inspired public was not as tolerant. True, the Jewish

masses spoke Yiddish and used Hebrew only for prayers, but the renewal of

Hebrew as a living language was one of the most urgent desires of Jewish

nationalism. The fight concerned mostly the question as to what language

*'That the German etymology of Yiddish words is not always obvious, was aniusingly demon-

strated when in the London Times of 21st July 1972, the paper's illustrious American expert,

Louis Heren, describing "the new art form'* to which kosher food has been raised at Miami
Beach (on the occasion of the Democratic Party Convention) wrote that he had a breakfast **of

beigles, lox (Yiddish for salmon) and cream cheese'*. Apparently it did not occur to him that

"lox" is the German word "Lachs" = salmon.

^*The facsimile of its title page is reproduced between pp. XVI-XVIL
^**Einige Bemerkungen zu den gegenwärtigen Aufgaben der aschkenasischen Studien'. The
memorandum (which coincided with an appeal directed to German scholars, printed in

Dr. Birnbaum's contribution to this volume) was found among the papers of Richard Fuchs,

who was administrator of the Hochschule from 1935 to 1939.
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should be dominant in Jewish schools. In Palestine Yiddish was cxplicitly

ostracised; in Eastern countries like Poland, Lithuania, Latvia, etc., a sort of

co-existence gradually developed, and the rival parties organised their own

school System either in Yiddish or in Hebrew.

For the defence of Yiddish as the language of the masses, of the "folk", and as

an idiom which at that time had produced a notable Hterature to its credit,

Nathan Birnbaum convened the famous Czernovitz Conference of 1906, which

proclaimed a programme for the rehabilitation and support of Yiddish culture.

Czernovitz, of course, was then an Austrian city and a flourishing cultural

centre with a very strong and influential Jewish population. Its deputy, Dr.

Benno Straucher, became the chairman of the Jewish Club in the Austrian

Parliament {Reichsrat) in Vienna, consisting of the four deputies who were

successful during the first election held under general franchise in 1908. Birn-

baum, alas, was not among them, as he was defeated in a Galician district

where Poles, Jewish-assimilationists and socialists spared no efforts (even terror)

in Order to prevent the election of a Jewish nationalist.

Nathan Birnbaum was one of the most remarkable and colourful Jewish

Personalities of the first decades of this Century. Already in the 1890s he was

known as a writer; under the name Mathias Acher he wrote articles of general

cultural and social criticism for such papers as the weekly Die Z^it of Vienna.

Starting as a radical and materialist, he was also a fervent Jewish nationalist; it

was he who coined the term *'Zionism". But he found no satisfaction in purely

political Judaism without spiritual content. So he turned to religion to which his

books Gottes Volk (1917) and Um die Ewigkeit (1920) bear witness. After the

First World War he joined the orthodox Agudas Jisroel.

Whatever his changing image, the man was respected and highly thought of

also by people who did not share his views. His advocacy of Yiddish brought

him into contact with a group of Western adherents to what was called Pan-

Judaism {Alljudentum) who in their wish to fill the vacuum of (secular) Jewish

cultural life regarded all manifestations of the Jewish national spirit and especi-

ally East European Yiddish folklore and folk-songs as a valuable asset which

must not be neglected. This group, headed by Fritz Mordechai Kaufmann

(1888-1921) in 1913 founded the short-lived monthly Die Freistatt (Eschweiler

1913/14) under Birnbaum's guidance as a platform for Alljudentum, Yiddish

folk-songs were a special attraction. Notwithstanding their sentimentality, they

were extolled as a true expression of the innermost feehngs of the common man,

a voice from the heart, closely related in their beauty and limpid simplicity to

the literature of the Yiddish renaissance, though the latter, in its heyday, was

mainly realistic, and often sceptical or ironical regarding the contrast between

the internal and the external world of the ghetto. Kaufmann was a passionate

folk-song fan ; later he edited a book Die schönsten Lieder der Ostjuden (Berlin 1 920)

.

Another man of unsurpassed authority in this field was the unforgettable Arno

Nadel (Wilna, 1878-Auschwitz, 1943), for some time chorus-master of the

Berlin Jewish Community; he was a musician, writer, dramatist and painter,

who apart from other publications also frequently presented folk-songs, text,

score, commentary and all, in Buber's monthly Der Jude after 1916. When the
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Zionist students' association Bar Kochba in Prague (the same society which in
1909 had invited Buber to give his first Lecture on Judaism, and subsequently
the other two, published together in 1913 under the title Drei Reden über das
Judentum) arranged in 1912 a festive evening devoted mainly to Yiddish folk-
songs, they called on Nathan Birnbaum to give the introductory lecture.^o In
Prague at that time Franz Kafka had also become an enthusiastic admirer of
Yiddish folk art and patronised the Yiddish actor Itzhak Levy, an episode often
commented upon in contemporary Kafkalogist literature. As Solomon Birnbaum
recently reminded us, he - then twenty years old - accompanied his father on that
journey to Prague in 1912. This son was later to continue his father 's efforts on
behalf of Yiddish and has made its study part of modern philology. Another of
Nathan Birnbaum's sons, Uriel (1894-1956), who lost a leg in the First World
War, was a painter and poet of intense religious Inspiration. Often praised in the
early twenties, his extensive production was almost effaced during the Nazi period,
but some of his work has recently (1972) been exhibited in Vienna and Basel.

Except in the view of extreme antisemites (culminating in the racist philo-
sophy of National Socialism), it has been generally acknowledged that in the
course of the one hundred and fifty years during which the Jews took an active
part in general economic and cultural life, they have contributed to the common
weal and to general progress no less than other sectors of society under similar
conditions. Yet, so often have the Jews been accused of inferiority that one
cannot blame them if they take a kind of group pride in men (and women) of
their race who have to their credit achievements ofvalue to the Community, and
mdeed, in some cases, to mankind. Some time ago one of the most respected and
liberal German publicists, Marion von Dönhoflf, expressed misgivings about
those ofher countrymen who are always boasting about the economic miracle of
post-war Germany.2i *'Can anybody believe," she exciaimed, '*that one can
satisfy a whole nation with material achievements alone ? Especially a nation
which in the preceding Century was the laboratory of ideas in Europe. After all,

both Marxism and psycho-analysis, which together and each of them separately
have definitely changed the world, originated in the German orbit." One
wonders whether the writer has deliberately picked out ideas which were con-
ceived by Jews (and often denigrated for this very reason particularly "in the
German orbit"). But we can certainly agree with the underlying (or implied)
view that man does not live by bread alone. So it is understandable if occasion-
ally in a publication like our Year Book achievements are listed ofJews who have
excelled in one field or another. Tributes such as those paid in the present
volume to outstanding jurists by Professor Ernst Cohn, himself a lawyer of
international Standing with a noble record of participation in Jewish public
aflfairs, are necessarily selective and intended merely as colourful profiles of par-
ticular personalities. It cannot be the purpose ofsuch a paper to give an exhaust-
ive survey ofall the men who were prominent in the profession. We may, however,
mention in this context that recently a - from the encyclopaedic point ofviewmore
"A facsimile of the programme is reproduced between pp. XVI-XVII.
^^Die Zeit, Hamburg, llth February 1972.
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ambitious -summary was published by Dr. Robert Kempner in a German period-

ical.22 Moreover, there are some famous jurists ofJewish descent, as for instance

the Austrian scholar Hans Kelsen, now living in California, whose work has been

appreciated recently in many places, on the occasion of his ninetieth birthday. A

füll treatment of the subject, as Dr. Kempner remarks, is still outstanding.23

The same applies in the economic field where, for instance, many will be

surprised to learn thatJews were among the pioneers of the steel and armament

industry at Solingen, to which one of our essays refers. Although this was a

comparatively small Community it may serve as an example of a characteristic

development sometimes easier to observe under these conditions than in big cities.

Stories of achievement and success of scholars and academic teachers, such as

that ofWilliam Stern in philosophy and psychology, speak for themselves. They

acquire a special macabre nuance in the light ofour knowledge of the fate which

befell such men when the Nazis came to power. It is significant that the daughter

ofthe great author o{Psychology ofEarly Childhood, Eva Michaelis, who now lives in

Jerusalem and who wrote this memorial to her father, was for many years

dedicated to the rescue and care ofJewish children from Germany within the

framework of Youth Aliyah.

One area, however, where German Jews contributed more than is generally

acknowledged, is of a different character because it concerns the Jewish people

alone: the practical work ofJewish settlement in Palestine (now Israel), within

the Zionist movement and beyond it. Here Jews could make use of knowledge

and qualities they had acquired during their years of training and experience in

Germany. Up to the First World War the Zionist Executive had its seat in

Berlin. German was the lingua franca of Zionism and its congresses. When
Ghaim Weizmann in 1902/3 urged his colleagues of the "Democratic Fraction"

to found aJewish periodical of the highest intellectual Standard for the discussion

of all aspects of the Jewish problem, it went without saying that this publication

had to be in German; the name proposed for it was Der Jude, and the Zionist

Weizmann had on his list of potential contributors, all famous - and even some

baptised - German-speaking Jews without regard to their political views.^*

Among the leading Zionists of that time were men like Otto Warburg, Arthur

Hantke, Max Bodenheimer, Kurt Blumenfeld, Richard Lichtheim, Franz

Oppenheimer and many others. But none of them fulfilled so vital a role as

Arthur Ruppin to whose life and work another of our essays is devoted. This

appreciation coincides with the 30th anniversary of his death which occurrcd

on Ist January 1943.

^Robert M. W. Kempner, 'Jüdische Juristen in Deutschland', in Recht und Politik^ Vierteljahres-

heftefür Rechts- und Verwaltungspolitik, Berlin, Heft 3 und 4, Jahrgang 7, 1971.

"A brief account of important Jewish jurists as well as ofJews in all other fields of culture and

learning is given in Juden im Deutschen Kulturbereich , editor Siegmund Kaznelson, Jüdischer

Verlag, Berlin 1959.

*See The Letters and Papers of Chaim Weizmann, Series A, vols. II and III, Oxford University

Press, 1971 and 1972. The project is discussed at length in both volumes. Actually Der Jude

Started publication, under Buber's editorship, only in 1916, when Weizmann no longer had

any connection with it.
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Ruppin was what in the populär mind is regarded as a typically "German"

Jew, an attribute mostly associated - admiringly or ironically - with thorough-
ness and pedantry, accuracy of rescarch and formulation, and a somewhat
formal manner. As the biographical sketch in this volume reveals, he was a self-

made man, filled from early youth with an ardent ambition to acquire know-
ledge and to master the problems of the modern world. He only gradually
developed his views on the Jewish question. In the Zionist world he was a new-
comer, and in the course of his Zionist career he often met with fierce Opposition.

Yet Seen as a whole his life is an amazing success story. He must be acknow-
ledged as one of the principal architects ofJewish society in Israel, one of the

moulders of the country's social image at least during the first fifty years, after he
had accepted office as head of the Palestine Office in Jaffa in 1908, though
perhaps in our age ofnormalisation" - and world-wide cynicism - some once-
held lofty ideas are slowly receding into the background. As Ruppin died in

1943, the number of people who knew him personally is rapidly decreasing. But
those who did know him will never forget his great humanity.

Speaking of Israel it may be added that naturally a vast number of German-
born individuals took a creative part in some brauch of the nascent Community,
apart, ofcourse, from the collective efforts of the German Zionist Federation and
affiliated bodies. Some facts of cultural interest were recorded in Professor Gurt
Wormann's essay in a recent Year Book. 25 An imprcssive picture of the variety of
the impact of German Jews in Palestine in the course of fifty years is given by a
recent publication devoted to the members of the Student associadon Kartell

Jüdischer Verbindungen,^^ It comprises the period from 1892 until 1939, with many
old and new contributions, including reminiscenccs of early Palestine pioneers
from Germany - some emotional, some autobiographical, but most of them of
more than purely personal interest. In fact, this book gives an insight into one
particular chapter of German-Jewish history, namely of the adventures, both
Spiritual and in everyday life, of a certain section of the intelligentsia, who went
their own way, often in Separation from the mainstream of German Jews and
sometimes in open conflict with it. The editor of this work has done a praise-

worthy job in the selection and grouping of these fragments.

But intense Jewish life and thought also went on in the Diaspora even in its

darkest hour. Posterity will perhaps once ponder on the phenomenon of the

Jewish press in Germany at a time of rising Nadonal Socialist antisemitism and
later for five years under the rod of totalitarian Nazi rule. The special röle

fulfilled at that time - and even before, to a certain extent - by the Gemein-
deZeitungen, the organs of the larger communides, is described in this volume by
Dr. Max Gruenewald. Some of these papers were in the favoured posidon of
having an outstanding editor. This was certainly the case in Munich where Dr.
Ludwig Feuchtwanger was in charge. Though less well known to a non-German

«5*German Jews in Israel - Their Cuhural Situation since 1933*, in LBI Year Book ^^^(1970)
pp. 73-103.

^^Meilensteine. Vom Wege des Kartells Jüdischer Verbindungen (KJV) in der Zionistischen Bewegung. Eine
Sammelschrift im Auftrage des Präsidiums des KJV herausgegeben von Eli Rothschild Tel
Aviv 1972, 416 pp.
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public than his brother Lion (the author of novels), Ludwig was a man of great

Jewish as well as general erudition, a man of steadfast character and human
dignity, and also an accomplished writer. His pronouncements were never con-

ventional or flat; they testified to his conscientious thought and wide horizon,

seeking for truth and justice even when dealing with an adversary. He was also

involved in studies of history, indeed he was a historian vianqud, and it must be

regretted that owing to his many occupations he was unable to finish and left

only drafts of the comprehensive outline ofJewish history which he had planned

and Started. Those who were in contact with him during the communal
predicament will always cherish the memory of this noble and cultured man.

It is gratifying to note that the Schocken Verlag Berlin whose activity cul-

minated in the years of Nazi rule 1933-1938, has now been made the subject of

research by an American Student of the post-war generation. A briefsummary of

this study is included in this Year Book. The Verlag, the creation of Salman
Schocken (1877-1959), was one of the institutions which contributed consider-

ably to sustain Jewish morale at a time of perplexity in Germany. In Year
Book V we published a comprehensive profile by Siegfried Moses ofSchocken ;

^^

his son, Gershom Schocken, has devoted to his father a moving memorial,
published first in Haaretz on 18th October 1967 and later in German in Der
Monat Berlin, November 1968. Salman Schocken, a man of rare qualities and a

formidable personality, persistently and successfully pursued his aim of pro-

ducing Jewish books of the highest cultural and aesthetic level. In 1938 the

Schocken Verlag was transferred to Israel, and a branch was opened by Salman
Schocken in New York after the war. The American enterprise had to overcome
many obstacles, but ultimately it won the day; now it is directed by his son

Theodore, and when its twenty-fifth anniversary was celebrated in December
1971, its achievements were widely acclaimed. Schocken Books, as it is called,

has become a going concern providing the American public with valuable

Jewish books, many of them originating from the Output of German Jewry's
great creative epoch.

Thus a bridge is built from the Cid World's hoard ofmodern Jewish thought,

produced mainly in Germany and in the German language, to the new English-

language centre ofJewish learning, mainly in the United States. Just when this

bock was going to press, the latest issue of the excellent American quarterly

Judaism (Summer 1972) had reached this editor's desk in London. In the intro-

duction to this number, called 'The First Reader", which gives a summary of

the Contents, the editor o^ Judaism says that the issue "deals with three major
figures in modern Jewish thought". The reference is to translations - and critical

analysis - of works by Hermann Cohen, Franz Rosenzweig and Gershom
Scholem - three of this Century's giants ofGerman Jewry. They have now found
a home in the English-speaking world as well as in Hebrew. We may be allowed
to take this fact as a symbol of the undeterred continuity ofJewish intellectual

endeavour, which survives catastrophes and transcends frontiers.

'*Salman Schocken. His Economic and Zionist Activities', in LBI Year Book V (1960), pp.
73-104.
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OTTO SPEAR, AMMERBUCH

Hartin Buber's Dialo«;ae - Topic» and Partners

Martin Buber (1878-1965) was one of the most outstanding

German (and Israeli) thinkers of this Century futhor of ^nany

and varied books, mainly in German, translator of the Hebrew

Bible into a German idiom perfectly adapted to the ongmal,

Editor of a few Journals and books, he also orgamzed Jew:sh

Adult Education in Germany under the Nazis (an activ ty

which, although dangerously supervised,
^^f

P«^;"^^. ^" P"J]
ciple during the first years of the regime), then from 1938 on

wards he was professor at the Hebrew University in Jerusalem^

Two years after the war he was on the move again, making

personal contact and lecturing at American "^i'^^'^^'^ies and n

Europe, between 1953 and 1959 especially m Germany. Shortly

after the foundation of the Zionist Movement in Basle in 1897 he

had become a member, bis line was a mainly cultural Zionism,

and he was an advocate of understanding with the Arabs.

Buber was the main Initiator and leading representative of the

philosophy of dialogue or "dialogical principle". whiA became

one of the significant elements in twentieth-century philosophy

and in theological, philosophical, psydiologica1 sociological

and pedagogical anthropology. His fundaniental contnbution

was the little book "Ich und Du" (I and Thou) of 1923, and in

many of his later works his ideas are developed, not to a system

but to a "coherent thought-nexus". This coherence is brought

about by the experience he has himself and which he tries to

stimulate others into having. "I show something ^jeahty whidi

has been seen either not at all or too little." "I teach no doctnne,

75
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I engage in dialogue."' I appeal to the " >^--l

^^f
,P°^^

-^^^^ ^
of my reader. The Intention of my wntings is that of ^^ mt mate

dialogue". I try "to show the realities of the human Situation ,

which cannot be adequately expressed in concepts .

The last Quotation is taken from a letter Buber wrote in 1957

to M.L. Diamond in answer to the latter's dissertation which

was later adapted to form the book "Martin Buber Jewish

Existentialist" (New York, 1960). By this time he author was

corresponding with Buber, who finally wrote to him in July

1959- "I have read your manuscript closely and with great

interest. It is without doubt a really good book. You have pre-

served what was the best in the dissertation and have trans-

formed the rest into something different, something more real,

more matured. I here enclose a few notes."

Buber's correspondence is dialogue (more than correspon-

dences customarily are). As in the concrete instance already

referred to, a significant portion of his correspondence, at least

during the last forty years of his life, is concerned with his own

writings and books about him. But an at least equally signihcant

portion is about matters of direct concern to people in Germany

and Israel, to Jews and Christians, and of concern to people in

all countries. It is for this reason that I am concentrating here

primarily on his correspondence, more specifically on one or

two major parts of it. Bubers letters, and letters to him - indeed

a large part of the letters to him published in the three volumes of

his correspondence - clearly count amongst the most significant

documents of the age, especially in the realm of ideas and of

Problems of life.

Among those of his Jewish correspondents born in Prague

> »Martin Buber", ed. by Paul Arthur Schilpp and Maurice Friedman, Stutt-

aart 1963 pp. 590 and 593. This volume, the English transletion of whidi

appeared 'in America in 1967 in Sdiilpps series "Library of Living Philoso-

phers" contains 29 essays on Buber's work, a bibliography of his wntings,

"Autobiographical Fragments" by Buber by way of introduction, and in

conclusion his "Reply" to the essays. This contains the self-interpretation

of his work quoted here. .

* "Martin Buber: Briefwechsel aus sieben Jahrzehnten ,
ed. and mtroduceü

bv Grefe Sdiaeder, with Ernst Simon in an advisory capacity and in col-

laboration with Rafael Buber, Margot Cohn and Gabriel Stern. Vol. 1
:
1897 to

1918 with a biographical introduction; Vol. 2: 1918-1938; Vol. 3: 1938-1965.

Verlag Lambert Sdineider, Heidelberg, 1972-1975. Eadi volume contains in

an appendix facsimile reproductions of some of the letters to and Irom

Buber and an index of correspondents with brief biographies and m some

cases bibliographical Information. The quotation here is taken from vol. J.
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are the German-writing authors Franz Kafka (1883-1924), Max

Brod (1884-1968), Franz Werfel (1890-1945), and Kafka's class-

mate the philosopher Hugo Bergman.

It was in Prague that Buber delivered the first three of his

"Speeches on Judaism" (1909-1911), which were later in their

published form to have such a decisive influence on many.It is to

Bergman's credit that Buber was invited to deliver these talks;

together with Kohn, Weltsch and others Bergman was at that

time active in a national Jewish Student movement.

In a PostScript entitled "1930-1960" that he wrote for the

second edition of Hans Kohn's book on Buber (1961) Robert

Weltsch Said that Buber's words are always directed at the time

'

in whichhe writes.and "Buber's life-work consists in being there

when and where questions are asked".

Robert Wsltsidi first appears in Buber's correspondence in

a letter of May 6th, 1912, from his native Prague, the Czech

metropolis whose Jewish population formed part of the German

cultural tradition, and appears there again and again until

Buber's letter to him on his 70th birthday in 1961. Weltsch was

editor-in-chief of German Jewry's Zionist weekly from 1919 until

its suppression in 1938. Shortly after then he emigrated to Pal-

estine. Since 1945 he has lived in London and since 1955 has

been editor of an important German-Jewish annual publication

which appears in English.

Hans Kohn (1891-1971), a friend of Weltsdi's since their

Prague schooldays together, wrote books on the history of ideas

and particularly on the history of nationalism in various coun-

tries and continents. Some of his letters refer to his book "Martin

Buber - sein Werk und seine Zeit. Ein Beitrag zur Geistesge-

schichte Mitteleuropas 1880-1930" (1930, 2nd ed. 1961).

Hugo Bergman (1883-1975), philosopher, was closely linked

with Buber both in his work and in lifelong friendship, especial-

ly as a Zionist of similar persuasion to Buber and as a religious

and dialogical thinker. Domiciled in Jerusalem since 1920, he

wrote a Hebrew book on Kant in 1927, became Professor of

Philosophy at the university, was vice-diancellor (Rector) there

for some years and was in addition founder and first head of the

library He was the author of many important books and one of

the principal contributors to the large Hebrew Encyclopedia.

He played an important part in many aspects of intellectual and

cultural as well as political life.
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An even closer relationship, with frequent meetings and close

collaboration, existed between Buber and Ernst Simon, who was

born in Berlin in 1899. Having emigrated to Palestine in 1928, he

returned to Germany in 1934 for a year to help Buber in his adult

education work. In October 1936 he wrote him in a letter from

Jerusalem that he could not again contemplate returning. He

later became Professor of Education at the University of Jerusa-

lem. He is an author in many fields. He has published small col-

lections of Buber's writings in Hebrew translations and written

about him in German and other languages. During Buber's life-

time he shared his concem for Arab-Jewish understanding and

peace and has continued to work for this since Buber's death.

An older friend of Buber's was Gustav Landauer (1870-1919),

literary critic, philosophical, political and socialist writer with a

leaning towards religious mysticism. Most of Landauer's books

were published with the help of Buber, in some cases after their

author's death, among them two volumes of his letters (1929).

Landauer took part in the 1918 revolution in Munich and was a

member of the Bavarian revolutionary government. He was

murdered. His ideas were socialist-utopian. Before the first

World War Buber edited a forty-volume series of books called

"Die Gesellschaft" (Society), and in 1906 he asked Landauer to

write the volume "Die Revolution", which he did. Revolution

meant for Landauer a change and a new order which, promoted

by far-sighted individuals, occurs over and over again in ac-

cordance with the nature of human society. Its forming spirit

is the intellect, "which creates the forms of life together ...,

destroying the dead rigid forms which hatred, mindlessness and

mischief have brought into existence to bring about new forms

of common life". What Landauer strove after under the name

of socialism was a condition of living together in which men
"voluntarily preserve a just order". The extent to which they

are in any given instance incapable of this determines the extent

to which the State is necessary with its legal powers of compul-

sion (Landauer, "Die Revolution", 1907; Buber, chapter on Lan-

dauer in "Pfade in Utopia", Heidelberg 1950, included in "Wer-

ke", VoLl).

What Buber wrote in 1950 on Landauer's socialist thinking is

incorporated into his own political philosophy, a philosophy

by now greatly elaborated in various subtle thought-processes,
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based from the outset on ethical ideas and conceived with an

intent to influence political situations^

The idea of "community", in which Buber had great affinity

with Landauer, was an essential factor linking Buber with the

Jewish youth movement, in the same way as many other think-

ers of the period between the two World Wars had an eye to

youth movements. It was in this connexion that Buberjirst made

contact (through letters i«tttÄMyr^^>«t later more/personally) ^

with Hermann (Menachem) Gerson, who first approached Buber

in 1926 after being deeply impressed by his books and a lecture.

Gerson was the leader of a group which emigrated to Palestine/

Israel in 1934 and established a kibbutz not far from Haifa. Of

the kibbutz in general Buber said in his book of 1950 that it was

a viable path to utopia, "an attempt that did not fall".

Buber, starting from his contact with Landauer, entered a

relationship with religious socialism. But this in turn is part of

a more extensive dialogical realm, that of relgious and theo-

logical thought and of the relationship between Jewry and

Christianity. Buber's Bible translation and many of his writings

on the Bible (collected in Vol. 2 of the "Werke") and other

philosophico-theological works belong to this realm, as well as

his writings on chassidism (see below, note 5) which take up the

third volume of the collected "Werke ".There is a fourth volume,

almost as large as the others, on "Der Jude und sein Judentum"

(The Jew and his Jewishness), of which one section is made up

of the Speeches on Judaism delivered from 1909 to 1951.

A newly evolved awareness of the Hebrew Bible based on

the Situation of man in the present-day world, as well as a link

with the New Testament and an ensuing Christian-Jewish dia-

logue, became central to his thinking. This evolution of Buber's

thought had already received a vital Stimulus from Albert

Schweitzer's Jesus book of 1901. Direct reference is made to

this book and to a conversation Buber had with Schweitzer iri

Germany in February 1933 in the preface to his book "Zwei

Glaubensweisen" (1950; reprinted in "Werke", Vol. 1, in whidi

the philosophical writings are collected, English translation

' R. W^eltsdi wrote an article on Buber's political philosophy in the Sdiilpp

volume referred to in note 1. Reference should also be made here to E. Simon's

long article "Nationalismus, Zionismus und der jüdisdi-arabisdie Konflikt

in Martin Bubers Theorie und Wirksamkeit", "Bulletin des Leo Baeck Insti-

tuts" 33, Tel-Aviv 1966. The Sdiilpp volume contains an article by Simon

entitled "Martin Buber, der Erzieher".
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"Two Types of Faith"). He expresses his gratitude to Schweitzer

"for teaching me, through his own personaUty and Ufe, firstly

how open-minded, and secondly how close to Israel Christians,

and above all Christian theologians, can be (and Schweitzer has

never ceased to be a Christian theologian)". Buber sent a copy

of "Zwei Glaubensweisen" to Schweitzer in Lambarene, receiv-

ing in return a long letter. At that time Schweitzer was intensive-

ly preoccupied in the hours after working all day at the hospital,

with the notes destined to become, in a posthumous edition of

1967, the book "Reich Gottes und Christentum" (The Kingdom of

God and Christianity).

An important role in the evolution of Buber's Bible-orientated

philosophical-dialogical thinking was played by a Jewish friend

with whom be worked and corresponded in the twenties - Franz

Rosenzweig (1886-1929), philosopher and (from 1920 onwards)

head of the Free Jewish House of Instruction in Frankfurt am

Main, a kind of adult education centre devoted to the theory of

religion. At Rosenzweig's Suggestion Buber took on a teaching

post at this Institution - his first teaching post. Some letters are

primarily concerned with the subject-matter of his lectures and

(closely connected with this) with a profound philosophico-theo-

logical discussion of the manuscript of his "Ich und Du", the

fundament, as has already been pointed out, of his philosophy

of the dialogue. When in 1925 Buber took up the pubUsher Lam-

bert Schneider's Suggestion that he should translate the Hebrew

Bible (the Old Testament), Rosenzweig, already a very sick man,

began to work with him on the project. Buber's link with Simon,

incidentally, dates from the same time as his connexion with

Rosenzweig and the lectures at the House of Instruction.

In the Bible translation the German words are always so

chosen that the meaning of the original Hebrew word is in-

escapably present and can hardly fall to be correctly under-

stood. Nevertheless a theological commentary also seemed

necesary, although Buber was compelled to restrict himself to

one or two topics. The first volume of a planned work on the

growth of the Messianic belief appeared in 1932 under the title

"Königtum Gottes" (The Kingdom of God). A large fragment of

the projected continuation did not appear until 1964 in the col-

lection "Schriften zur Bibel" (Writings on the Bible) under the

title "Der Gesalbte" ("The Anointed One" - the word translates

the Hebrew Messiah). From 1925 onwards many letters from
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and to Buber are concerned with his Bible translation and his

writings on the Bible (including some of the work having been

done in letters to and from Rosenzweig).

From among the four Protestant theologians whom Buber

mentions in the preface to "Zwei Glaubensweisen" the second

(we have already mentioned Schweitzer), who interested him not

only as a theologian, was the Swiss thinker and fighter for his

beliefs Leonhard Ragaz (1868-1945), the leading exponent of

religious socialism. In the preface to his book of 1950 Buber

thanked his late friend for his love of Israel, a love which resisted

stalwartly influences from Nazi Germany, such as when pre-

vented through censorship from Publishing his Journal "Neue

Wege" in 1941, Ragaz distributed in Switzerland in the form of

letters material destined for publication in the Journal. In the

same preface Buber goes on to speak, in connexion with Ragaz,

of the "message, common to Jesus and the prophets, of the salva-

tion of man and the Kingdom of God" . Ragaz's last letter to Buber

contained similar words on common ground. As early as 1923

Buber had written a newspaper article on Ragaz's work under

the title "Religion und Gottesherrschaft" (Religion and the Do-

minion of God"), which contains as its last sentence the idea

that we must all work together to bring about the Kingdom of

God.
Some articles by Buber appeared in "Neue Wege". In one

Short article of 1928 on religious socialism he said that religion

and sociahsm are together men's responsibiUty to live with and

for one another. In 1942 he mentioned to Ragaz his work on a

treatise, material for which later found its way into his book

on socialism "Pfade in Utopia" (Paths to Utopia). In the mean-

time the chapter on Amos, "Um die Gerechtigkeit" (OnRighteous-

ness) had been printed from the manuscript of his book "Der

Glaube der Propheten" (The Faith of the Prophets), which Buber

was then able to publish first in Dutch and then Hebrew (Ger-

man not until 1950). "Moses" (German 1952) and "Der Glaube

der Propheten" are, together with the two books mentioned

above, the main parts of his Bible commentary, which succes-

sively'accompanied Buber's Bible translation from its beginnings

in 1925 to its completion in 1961.

The above is a very limited selection from some of the main

fields into which Buber's thought took him, illustrated by ref-

erence to some of the correspondents who feature in the three-
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volume collection of letters. In what follows a few hitherto un-

mentioned names will be listed to add a few further allusions

to partners and topics in Buber's dialogue.

Theologians and writers concerned with the theory of re-

ligion include Leo Baeck, leading religious and political repre-

sentative of German Jewry^ Karl Barth and Protestant theo-

logians of similar persuasion ("dialectical theology"); Karl Hein-

rich Rengstorf, head of the Institutum Judaicum in Münster);

G. G. Schülern, professor in Jerusalem, whose special fields of

study are Jewish mysticism and chassidism^

Among philosophers who are to be numbered among Buber's

correspondents only two can be mentioned here (besides those

mentioned above), Maurice S. Friedman and Fritz Kaufmann.

Friedman has translated many of Buber's works into English and

written a book entitled "Martin Buber, the Life of Dialogue"

(1955), along with many other pieces on Buber, and edited,

together with Schilpp and assisted by Kaufmann (who worked

in an advisory capacity), the volume mentioned in note 1. Both

Friedman and Kaufmann contributed articles to that volume,

Friedman one on the foundations of Buber's ethical thinking,

Kaufmann one on his philosophy of religion.

Names of poets and writers not yet mentioned include (among

Jewish and German-Jewish ones) S.J.Agnon, Alfred Döblin,

Hugo von Hofmannsthal, Werner Kraft, Arnold Zweig, Stefan

Zweig; from among non-Jewish writers Hermann Hesse.

From among psychologists and psychiatrists: Ludwig Bins-

wanger and Hans Trüb, and the American L. H. Farber.

One letter from Albert Einstein of 1946 concerns the latter's

declaration before the Palestine Commission; a letter of March

4th, 1962, from Buber to the philosopher and fighter for peace

and human rights Bertrand Russell, as well as one from Russell

* The annual Journal referred to iflr^wrtc 3 cmA in the biography of Weltsdi

/i im the organ of the Institute founded in the last year of Baeck's life in London,

New York and Jerusalem.
* Chassidism is an eastern European-Jewish movement of the last centunes

in religious doctrine and conduct of life on which Buber wrote during twenty

years from 1905 onwards and again subsequently at intervals. His collected

"Schriften zum Chassidismus", make up the largest volume of his "Werke".

One of the principal discussions on the subject is that carried on in the

Sdiilpp volume, to whidi Scholem's pupil Rivka Schatz-Uffenheimer contri-

buted an essay entitled "Die Stellung des Menschen zu Gott und Welt in

Bubers Darstellung des Chassidismus". In his "Reply" in the Sdiilpp volume

Buber deals with this essay extensively.
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to Buber of September 9th, 1963, concern the Situation of the

Jews in the Soviet Union.

Names of politicians who feature in the correspondence, most

of them also thinkers and writers in other spheres, include (tak-

ing first Zionist politicians and writers): Theodor Herzl, founder

of the Zionist Organization, Chaim Weizmann, first president of

the State of Israel, I. L. MagiAes, president of the University of

Jerusalem and worker in the cause of peace, largely in col-

laboration with Buber; and (to mention a few other, non-Zionist,

statesmen and authors): Margret Boveri, a writer who had

links with the German resistance movement, Theodor Heuss,

first President of the FederalRepublic of Germany, andDagHam-

marskjöld. Hammarskjöld quoted Buber extensively in his ad-

dress "The Walls of Distrust" of 1958, met Buber both in New

York and Jerusalem, and had in his possession on his last

flight - a flight made in his capacity as Secretary-General of

the United Nations to bring peace to the Congo, and a flight

that cost him his life - Buber's "Ich und Du" and manuscripts of

a Swedish translation of the book, on which he had begun to

work.

n-
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The Word is a special moment of action, and not to be

understood outside this action. One is entitled to ask:

"What de you write for? What enterprise are you

engaged in. and why does it require the use of lan-

guage?" A writer is someone who has chosen a par-

ticular secondary mode of action that could be called

" action by revelation"; it is thus legitimate to ask him

the question: "What aspects of the world do you seek

to reveal? and what change in the world do you wish

to bring about by this revelation?"

JEAN-PAUL SARTRE
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Presseurteile

W. //. Ehrcmtcin in „Naturic'isscrischaftlichc Ruuiischau"

„Es ist wahrhaft bewundernswert, wie es Fleditner ge-

lingt, konzentriert und zugleich differenziert dabei den

biodiemischen Aspekt vorbereitend und einordnend den

übergreifenden Zusammenhang einer ,Psydiodiemie' des

Gcdaditnisses aufzuzeigen, der audi das Wahrnehmen.

Denken, I'ühlen kurz: das gesamte Verhalten des Men-

schen umfaßt. Auf die als Band 11 der Reihe Memoria und

Mneme angekündigte .Biologie des Lernens' wird der Le-

ser von daher sdion jetzt gespannt sein."

Joachim Thiele im „Norddeutschen Rundfunk"

„L'Ieditners Buch steht in der Tradition der Naturwissen-

schaftler des 19. Jahrhunderts, die, philosophisdi inter-

essiert, Material zur Lösung philosophisdicr Probleme be-

reitgestellt haben. Die Bedeutung einer solchen Arbeit

liegt nidn zuletzt in der vergleidienden Darstellung der

Methoden z. T. sehr verschiedener Disziplinen und den

davon ausgehenden Impulsen zu einer Kooperation, durdi

die wesentliche Tragen neu formuliert und einer Lösung

nähergebradit werden können."

G. Neuhäuser in „Medizinische Afonatsschrift"

„Dem Verfasser gelingt es, die komplizierte und schwie-

rige Materie verständlich und ansdiaulich darzustellen.

Dabei werden besonders audi die vielfältigen Beziehungen

zwischen Naturwissensdiaft, Psydiologie und Philosophie

deutlich. Zahlreidie Zitate aus diesen Gebieten machen

das Werk zu einer wahren I-undgrube und damit auch

wissenschaftsgeschichtlidi wertvoll."

G. /.. Uuberm „Unterrichlswissenschajt"

„Eine sehr klare Übersicht über die wichtigsten Richtungen

der ,objektiven' Psychologie des Lernens."

S. Hirzel Verlag, 7 Stuttgart 1, Postf. 347
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I

DIE SCHLEICHENDE KRISE DER JÜDISCHEN IDENTITÄT

EIN NACHWORT

von

Robert Weltsch

Jüdisch gesehen, ist die Geschichtsperiode, die in diesem Sammelband unter

verschiedenen Gesichtspunkten behandelt wird, das Vorspiel zu der großen

jüdischen Identitätskrise unseres Jahrhunderts. Die Verflochtenheit der jüdi-

schen Existenz mit der deutschen Umwelt erreicht in dieser Zeit einen Gip-
felpunkt; wir sprechen in diesem Zusammenhang von der Verwirklichung

der „Emanzipation" der Juden, die mit ihren Schwankungen des Auf und
Ab, Erfolgen und Rückschlägen, Debatten und Gesetzgebungen und deren

Einwirkung auf das politische und moralische Klima der Beziehungen zwi-
schen den Juden und ihren nichtjüdischen Mitbürgern (wenn es erlaubt ist,

dieses Wort auch für die Zeit des noch umkämpften jüdischen Bürgerstatus zu
gebrauchen) ungefähr ein Jahrhundert in Anspruch nahm. Den daraus er-

wachsenen Problemen und dem Ablauf der damit verbundenen politischen

Kämpfe und den sozialen Phänomenen der wirtschaftlichen Eingliederung

und geistigen Betätigung der Juden sind die Beiträge dieses Buches gewid-
met, die natürlicherweise durch die Bearbeitung verschiedener selbständiger

Autoren eine begrüßenswerte individuelle Note erhalten und, wie die Her-
ausgeber hoffen, ein authentisches Bild der Periode ergeben. Was auf
Wunsch der Herausgeber noch in aller Kürze hinzugefügt werden soll, ist

ein Versuch moralischer Bewertung, d. h. der Abschätzung des im jüdischen

Bewußtsein selbst sich abspielenden Prozesses: das, was man heute, wenn
auch nicht damals, als das Problem der jüdischen Identität bezeichnen würde.

Wir begeben uns hier auf ein heikles Gebiet, das nicht mit „wissenschafb-

licher" Exaktheit erörtert werden kann, wie sie methodisch gerade in der

behandelten Periode zum Ideal erhoben wurde. Die moderne Betrachtung

versucht auch das Verborgene zu erfassen, das hinter den manifesten Erschei-

nungen steht, und auch hinter dem von einer ungestümen Propaganda ver-

nebelten und überdeckten Selbstbewußtsein der agierenden Personen oder
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Gruppen erahnt werden kann, und oft erst durch nachfolgende Stadien der

Entwicklung offenbar wird. In diesem Sinne darf man wohl sagen, daß

in dieser Zeit das Verhältnis der Juden zum Judentum die Merkmale einer

gewissen inneren Unsicherheit aufweist, die ihren Exponenten und Opfern

nicht immer bewußt ist. Auf diese Vorgänge in einer tieferen seelischen Schicht

haben viele eine Antwort gesucht, nicht zuletzt religiöse Denker, die über

den Niedergang jüdischer Bildung, den zunehmenden Verlust des Geistes-

gutes, ja über das allmähliche Verschwinden des Interesses für solche Dinge

bei dem größten Teil der assimilierten jüdischen Schichten bestürzt waren,

aber auch Männer in gesellschafHichen Funktionen, die Verantwortung gegen-

über einer wenn audi verschwommenen und inhaltlich unklaren, aber trotz-

dem stammesmäßig erfühlten Tradition empfanden. So kam es in dieser

Periode zu den verschiedenen jüdischen Versuchen, der Existenz der jüdi-

schen Gemeinschaft eine angemessene, den neuen Bedingungen gemäße Form

zu geben; trotz allem - schon von Heinrich Heine geäußerten - Wunsch, den

er selbst (in einer früheren Periode lebend) nicht zu erfüllen vermochte,

nämlich sich zu befreien von, was er nannte

„das tausendjährige Familienübel,

die aus dem Niltal mitgesdileppte Plage,

der altägyptisdi ungesunde Glauben" -

d. h. von der „Krankheit", die Judentum heißt, und trotz massenhaftem

formellen Abfall gerade im neunzehnten Jahrhundert blieb ein Judentum
in noch so verwässerter Form ein Teil der gesellschaftlichen Wirklichkeit.

Schon in der französisdien revolutionären Nationalversammlung, und im

Anschluß daran (und auch im Einklang mit mittelalterlichen Doktrinen)

wurde von den Juden als Preis der individuellen (keinesfalls der korporati-

ven) Aufnahme in den Volkskörper des Staatsvolkes das Aufgeben ihrer

Sonderart, ihrer traditionellen Lebensweise und schließlich - in einigen radi-

kalen Fällen - auch ihres Glaubens schlechthin verlangt. Jedenfalls sollten sie

auf die überkommenen Gruppen-Institutionen verzichten. Die Staatstheo-

rie des neunzehnten Jahrhunderts identifizierte Staat mit Nation, und die

Juden wurden als „Nation" betraditet, daher schon begriffsmäßig aus der

Staatsgemeinschaft ausgeklammert, denn sonst wären sie eine Nation in der

Nation, ein „Staat im Staate", das sdilimmste Übel für monolithisches Staats-

denken. Das ist durch viele prominente Äußerungen der Zeit zu belegen und
hatte seine erklärliche Rückwirkung auf die jüdische Mentalität. Als ein

charakteristisches Beispiel sei nur ein Zitat von Schopenhauer (etwas ge-

kürzt) angeführt:

„. .
.
Das Vaterland des Juden sind die übrigen Juden . . . und keine Gemeinsdiaft

auf Erden hält so fest zusammen wie diese. Daraus geht hervor, wie absurd es ist,

ihnen einen Anteü an der Regierung oder Verhaltung irgendeines Staates elnräum-
men zu wollen . . . Demnach ist es eine hödist oberflädiHdie und falsdie Ansidit,
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wenn man die Juden bloß als Religionssekte betraditet: wenn aber gar, um diesen

Irrtum zu begünstigen, das Judentum, mit eimem der Christlidien Kirche entlehnten

Ausdruck, bezeidinet wird als »Jüdische Konfession*; so ist Dies ein grundfalscher,

auf das Irreleiten absichtlich beredineter Ausdruck, der gar nicht gestattet sein

sollte. Vielmehr ist ,jüdische Nation* das Richtig>e . .
.** ^

Angesichts solcher von prominenter Seite laut gewordener Einwände gegen

die formelle Emanzipation der Juden, d. h. ihre Aufnahme als gleidiberech-

tigte Staatsbürger zu einer Zeit, als die Integration in das deutsche Wirt-

schafts- und Kulturleben bereits de facto weit vorgeschritten war, ist es nicht

zu verwundern, daß die Vorkämpfer der Emanzipation alle ihre Energie

darauf verwandten, die Argumentation der Gegner zu widerlegen. Das

konnte keineswegs bloß in polemisdier Form geschehen; wo die Tatsachen

den Gegnern recht zu geben schienen, mußten eben die Tatsachen geändert

werden. Ungeachtet dessen, daß die von den Gegnern der Emanzipation an-

gegriffene „jüdisdie Solidarität", soweit sie wirklich bestand (sie war um die

Jahrhundertmitte schon weitgehend vermindert), echte historische Gründe

hatte und in vielen Fällen von der Außenwelt misinterpretiert wurde, wurde

nun von den Vorkämpfern der Emanzipation alle Energie darauf verwendet

zu beweisen, daß die Juden keine „Nation" (die von ihren Angehörigen

Loyalität auch in weltlichen Angelegenheiten verlangt) sind, sondern eine

„Religionsgemeinschaft", ein im liberalen Zeitalter politisch relativ belang-

loser Begriff. In einer Zeit, wo die Idee des Nation-Staates in Europa zur

alleinigen Geltung kam, „mußte jüdische Propaganda, individuell und orga-

nisiert, sich nicht nur konzentrieren auf eine Widerlegung der Klassifikation

der Juden als »Nation*; sie hatte auch zu sorgen für die Beseitigung aller, oder

der meisten Gebräuche, welche geeignet waren, die Behauptungen der Gegner

zu bestätigen" 2. Es kam also nicht nur an auf geschickte Dialektik, sondern

erforderte sichtbar überzeugende Maßnahmen. Der Widerlegung der Be-

zeichnung der Juden als Nation galt auch der weithin hörbare Fanfarenstoß

Gabriel Riessers in seiner leidenschaftlichen Polemik gegen das Buch von

H. E. G. Paulus Die jüdische Nationalabsonderung nach Ursprung, Folgen

und Besserungsmitteln^. Riesser gab einer weithin im jüdischen Bereich ak-

zeptierten Überzeugung Ausdruck, wenn er sagte, die jüdische Nation exi-

stiere nicht mehr, es gäbe nur nodi das Märchen von einer jüdischen Natio-

nalität '*. Diese defensive Strategie, die sich im wesentlichen auf einen Punkt

^ Zur Rechtslehre und Politik, § 132 (Parerga und Paralipomena, 1851). - Vgl.

darüber meine Einleitung (englisch) zu Year Book IV of the Leo Baeck Institute,

London 1959, XII ff., wo im Zusammenhang mit Bruno Bauers Brosdiüre Die Juden-

frage (1843) darüber diskutiert wird, welches Ausmaß von Judentum von den

beteiligten Parteien für tragbar gehalten wurde im Falle der Verwirklidiung der von

den Juden erstrebten und von liberalen NichtJuden unterstützten Emanzipation.
* Year Book IV of the Leo Baeck Institute, aaO, XV.
3 Heidelberg 1831.

* Vgl. darüber Moshe Rinott, Gabriel Riesser. Fighter for Jewish Emancipation,
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konzentrierte, bestimmte den Weg des jüdischen Denkens in dem hundert-

jährigen Kampf um Emanzipation, der die Geschichte des deutschen Juden-

tums charakterisiert. Das wirkte vor allem auf die Reformbestrebungen im

religiösen Bezirk, die zwar auch religiöse Gründe hatten, als das Judentum

aus mittelalterlicher Begriffswelt In die moderne Welt eintrat, aber zweifellos

gefördert wurden durch opportunistische Motive im Sinne der hier behan-

delten Kontroverse. Eine unübertroffene Darstellung dieses Tatbestandes gibt

das Buch von Max Wiener Jüdische Religion im Zeitalter der Emanzipa-

tion 5.

Es ist nicht zu viel gesagt, wenn wir feststellen, daß die Innere jüdische

Situation in dem Zeitraum, der in dem vorliegenden Sammelband behandelt

wird, völlig unter der Einwirkung dieser den Juden in ihrem politischen Kampf
um Gleicliberechtigung aufgezwungenen Apologetik stand. Sie bestimmte

die Äußerungen und Handlungen der offiziellen Judenheit auch nachdem die

Emanzipation im neuen Deutschen Reich zumindest formell, d. h. gesetzmäßig

und verfassungsmäßig, durchgeführt war. Sie war auch die Basis aller jüdi-

sdien Organisationsbestrebungen, prägte die Politik der Gemeinden, war die

Ideologie, aus der eine Vereinigung wie der Centralvereln deutscher Staats-

bürger jüdischen Glaubens (C. V.) entstand®, der schon durch die Formulie-

rung seines Namens zum Ausdruck bradite, daß die Juden wie alle anderen

Staatsbürger betraditet werden wollen, jedenfalls keine „nationale" Gruppe
seien, daß sie aber an ihrem Glauben, d. h. an der „Religion ihrer Väter"

festhalten wollen. Diese Betonung des jüdischen Erbes, freilich nicht als eines

„nationalen" Elements, kann als ein Damm gegen das völlige Aufgeben jeder

jüdischen Bindung betrachtet werden. Glaube und Heimat, Titel eines damals

populären Schauspiels, wurde 1912 als Parole jüdischen Verhaltens von Ma-
ximilian Horwitz, dem Vorsitzenden des Centralvcrelns, postuliert. Darin

liegt ein Hinweis auf die Separation der Sphären, wie der C. V. sie sah.

Es ist aber heute unbestreitbar, daß die Mehrheit der Umwelt diese Formel
nldit rüdihaltlos bejahte, sondern in der Loyalität, die durch das Wort
Glaube ausgedrückt werden sollte, mehr sah als eine bloß abstrakt-religiöse

Kategorie; der Begriff war beschwert mit historischen und psychologischen

Faktoren, vor allem auch mit Elementen sozialer und familiärer Zusammen-
hänge, die dem respektablen Juden selber nur halb bewußt oder betont

irrelevant, aber für den Außenstehenden augenfällig waren.

in: Year Book VII of the Leo Bacdc Institute, London 1962, 11-38, bes. 16-20. Über
die Fragen der jüdisdicn Religion bzw. Reform, so heißt es dort, vermied jedodi
Riesser eine Stellungnahme mit der Begründung, daß er kein Theologe sei (aaO, 21).

5 Philo Verlag, Berlin 1933.

^ Über diesen siehe den Beitrag von Arnold Paucker, Zur Problematik einer jüdi-
sdien Abwehrstrategie in der deutschen Gesellsdiaft, an anderer Stelle des vorliegen-
den Bandes, S. 479-548.
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Aus diesen Quellen des Mißtrauens wurde die Gegnerschaft gegen die

Juden gespeist, und die Differenzen wurden immer fühlbarer, je mehr die

Juden die (durch die erfolgte Gesetzgebung formell bestätigte) Auffassung

hatten, daß nun alle Scheidewände gefallen seien. Zur Überrasdiung der

Assimilationsgläubigen ergab sich aber das Paradox, daß gerade der rück-

haltlose Assimilationswille der Juden, der sozusagen die positive Antwort

auf die oft erhobene Assimilationsforderung der Umwelt war, in wachsendem

Maß zu einem Hemmnis der Integration wurde. So hatten die Befürworter

der Emanzipation sich das Ergebnis nicht vorgestellt. So gleichberechtigt

sollten die Juden sich nicht gebärden! Plötzlich waren sie überall. Aber man
wollte doch gar nicht, daß Juden deutsche Belange vertraten oder als Deutsche

repräsentativ auftraten. Dagegen wehrte sich der völkische Instinkt der Deut-

schen, die darin eine Verfälschung sahen, auch wenn die vornehmen unter

ihnen zunächst davon kein Aufhebens machen wollten, und auch wenn sie

die Differenz nicht genau definieren konnten, sondern nur in feinen Nuan-

cen empfanden. Der Wunsch einer Definition dieses wieder erwachten Fremd-

heitsgefühls führte notwendigerweise zu plumpen Formulierungen und in

seinen vulgären Reaktionen mehr und mehr zu direkten Angriffen auf

die — nun assimilierten und emanzipierten - Juden. Verbunden mit anderen

Faktoren, worunter sicherlich der wirtschafllldie Aufstieg der Juden nicht der

unwiditlgste war, ergab sich bald ein lawinenartiges Anwachsen des Anti-

semitismus, der in der Zeit des Ersten Weltkrieges seinen Höhepunkt er-

reichte. Nach der Einsdiätzung von Golo Mann war der Antisemitismus in

Deutschland am Ende der Wilhelminischen Periode (1918) stärker und fana-

tischer als zur Zeit des Sieges der Nationalsozialisten.

All diese Wandlungen und Enttäuschungen konnten nicht ohne Einwirkung

bleiben auf das Selbstbewußtsein der Juden. In der Wilhelminischen Ära

kam kein Bedenken auf an der Richtigkeit des Weges der Assimilation und

seinem unaufhaltsamen Erfolg, der den Juden ein Gefühl der Identität geben

konnte, nämlich die Erfüllung des Ideals des „deutschen Juden", an dessen

deutschem Nationalgefühl kein Zweifel erlaubt war. Wenn diese Position ins

Wanken geriet, wankte der Boden, in dem dieser Glaube wurzelte. Das war

es, was ich die Perlode der verkappten, offiziell nicht eingestandenen, viel-

leicht audi damals nicht mit annähernder Klarheit empfundenen, inneren

Unsicherheit genannt habe. Es lag darin etwas Unheimliches, das man zu

übertönen versuchte mit noch lauteren, ressentimentgeladenen Versicherun-

gen der Loyalität (um die es sich in Wirklichkeit gar nicht handelte), mit

starrem Festhalten an der von fast allen Juden akzeptierten Konzeption des

nur durch die separate religiöse Matrikel von der Gesamtheit der Nation

unterschiedenen Juden, auch wenn die Antwort der deutschen Welt und Ihrer

beamteten und intellektuellen Repräsentanten immer stärker das Außensei-

tertum der „eingedeutschten" Juden betonte. Wenn schließlich eine numerisch

kleine Minderheitsgruppe - im wesentlichen die seit 1897 organisiert auf-
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tretenden Zionisten' - aus den Erfahrungen der Assimilation und auch aus

dem eigenen Geschichtsbewußtsein und dem daraus resultierenden Persönlich-

keitskonflikt die Konsequenz zog, die quasi-nationale Eigenart des jüdisdien

Gruppenzusammenhanges zu bejahen, das zutage getretene Problem neu zu

durchdenken und einen Ausweg anderer Art, als ihn die hergebrachte Dia-

lektik bot, zu suchen, entstand ein begreiflicher Disput, da die offiziellen

Organisationen des jüdisdien Bürgertums dies als einen Dolchstoß in den

Rücken, d. h. eine Durchkreuzung Ihrer apologetischen Position empfanden.

Sie sind besonders in den letzten Jahren vor dem Ausbruch des Weltkrieges

durch öffentliche Erklärungen und Inserate in den von Juden geleiteten Ta-

geszeitungen von der zionistischen Häresie abgerückt. Es ist hier weder der

Ort noch die Absicht, auf diese - anderswo im einzelnen behandelten - in-

ternen Streitfragen, ihren Hintergrund und die Formen ihrer Austragung ein-

zugehen. Es ist aber nicht zu übersehen, daß dieser Zwiespalt in Wirklichkeit

die innere Unsicherheit und die Identitätskrise dieser Generation von Juden

widerspiegelt und sie noch gesteigert hat. Es darf In diesem Zusammenhang

auch nicht unerwähnt bleiben, daß, wie gleichfalls an anderen Stellen dieses

Budies dargestellt, eine wachsende Zahl besonders von jüdischen Intellek-

tuellen sich stark angezogen fühlten von sozialistischen und marxistischen

Theorien; sie waren der Überzeugung, daß die großen allmenschlichen, über-

nationalen Ideen alle partikularistischen Interessen gegenstandslos machen

und damit auch den Juden wirkliche innere und äußere Freiheit bringen

werden. Aber alle auch solche Vorstellungen harrten noch der Konfrontation

mit der empirischen Wirklichkeit.

In diesem Lichte muß man vom jüdischen Gesichtspunkt in der Rückschau

die scheinbar so ruhig und Im Gefühl der bürgerlichen Sekurität und im

Glauben an ständigen Fortschritt verlaufende Perlode des Wilhelminischen

Zeitalters betrachten. Es war in Wirklichkeit eine Zeit der inneren Gärung;

irgendwo im Verborgenen nagte der Wurm des Zweifels an dem Gefühl der

Sicherheit. Trotz der fast ausschließlichen Hinwendung der betroffenen Men-

schen zu weltlichen Idealen, Streben nach Wohlstand und gesellschaftlichem

Prestige, erwies sich das Judentum als nicht so irrelevant, wie man das in

dem stürmischen Werben um die Emanzipation und ihre Sicherung oft hatte

hinstellen wollen. Im Negativ zeigte dies die Haltung der deutschen Umwelt.

Aber auch im jüdischen Bereich erwuchs ein neues Bedürfnis nach Klärung;

das führte zu polaren Ergebnissen: entweder zu völligem Lossagen von allen

Resten jüdischer Bindungen oder aber zu verstärkter Zuwendung und An-

teilnahme an jüdischen Dingen, zu mehr Verständnis für die Tragweite von

Stammes- und Schicksalsgemeinschaft auch ohne völkische Übertreibungen.

Ein Faktor von enormer Bedeutung besonders für Preußen war die bestän-

dige Zuwanderung von Juden aus den ehemals polnischen Ostprovinzen, die

' Siehe den Beitrag von Yehuda Eloni, Die umkämpfte nationaljüdisdie Idee, in

diesem Bande, S. 633-688.
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eine stärkere jüdische Tradition und Bindung und infolge der in diesen Pro-

vinzen bestehenden politischen und sozialen Struktur auch einen ausgepräg-

ten jüdischen Charakter hatten. Dieser Zustrom, zum Teil auch aus dem da-

maligen Rußland und aus dem österreichischen Galizien, war eine permanente

Mehrung von sogenannter Jüdischkeit in den jüdischen Gemeinden besonders

in Preußen und Sachsen. Die Analyse des Einflusses dieser Wanderungen

würde eine besondere Betrachtung erfordern. Wenn alteingesessene deutsche

Juden konfrontiert wurden mit dem Vorhandensein eines jüdischen Volkes

in Osteuropa, mit allen Attributen eines solchen, so geschah das zwar mei-

stens in der Form der negativen Abgrenzung, d. h. man wollte mit diesem

„Ostjudentum" nichts zu tun haben; es erschien nur als ein zusätzlicher Be-

weis, daß die deutschen Juden zum deutschen Volk gehörten und nicht zu

diesem ihnen fremden und oft sogar widerwärtigen. Aber es bildeten sich

auch Gruppen, die in der Tatsache der Existenz dieser jüdischen Massen mit

ihrer Eigenart und Volkstümlichkeit eine wertvolle Bereicherung des ge-

samtjüdlsdien Aspektes sahen. Ja, sogar die Ablehnung und Veraditung des

als „Jargon" bezeichneten Jiddisch verwandelte sidi bei vielen in positives

Interesse, als im Westen die jiddische Volkskunst wie etwa die Volkslieder

und auch die Produkte der überraschend aufblühenden jiddischen Literatur

bekannt wurden. Als ein Wendepunkt kann vielleicht das Erscheinen von

Berthold Feiwels deutscher Übersetzung der Gedichte des jiddischen Arbeiter-

dichters Morris Rosenfeld betrachtet werden^. Aber dieser war schon der

von Feiwel und Martin Buber herausgegebene Jüdische Almanach^ voraus-

gegangen, der viele Bruchstücke ostjüdischer (aus dem Jiddischen übersetzter)

Lyrik und erzählender Literatur enthielt. Die über bloße Hilfsaktionen und

Philanthropie hinausgehende Begegnung mit dem Ostjudentum hatte durch

die zionistischen Kongresse und andere Veranstaltungen einen Auftrieb er-

halten, aber auch die durch die Schreckensnachrichten der russischen Pogrome

(Kischlnew 1903) hervorgerufenen Gefühle der Solidarität soll man nicht

^ Lieder des Ghetto. Von Morris Rosenfeld. Autor. Übertragung aus dem Jüdisdien

von Berthold Feiwel. Mit Zcidinungen von E. M. Lilien. Berlin o. J. [1903?]. In seiner

zwölf Seiten langen Vorrede, datiert August 1902, gibt Berthold Feiwel dem deutsdi-

spradilgen Leser Erklärungen über die jiddisdie Spradie nebst einer Aufzählung der

widitigsten Gestalten der neuen jlddlsdien Literatur, die beweist, daß es sidi hier

tatsädilldi für ein wesentlidies (elnsdiließlldi jüdlsdics) Publikum um Neuland han-

delte. Die Vorrede sdiließt mit den Worten: „In präditigem Gewände [d. h. in der

Budiausstattung des damaligen Jugendstiles - R. W.] gehen die Lieder, die im Dunkel

und in der Not entstanden sind, in die Welt. Der Künstler, der dieses Budi illustriert

hat, und der Übersetzer sind dem Verlag dafür um so dankbarer, als er damit dem
Bestreben einer Gcmeinsdiaft von jungen Juden entgegenkommt, die dem west-

curopäisdien Judentum und audi der nlditjüdisdien öffentlidikeit, die dafür Interesse

hat, die Erzeugnisse der modernen national-jüdisdien Cultur, vor allem der Literatur

und Kunst, in sdiöncn Formen ersdiließen mödite. Als einen kleinen Beitrag zu diesem

großen Unternehmen mag man dieses Budi aufnehmen."
» Berlin 1902/03.
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unterschätzen. Die unter dem Einfluß von Nathan Birnbaum stehende kleine

„alljüdisdie" (d. h. nicht parteimäßig einzuordnende) Gruppe, deren Haupt-

repräsentant der aus Eschweiler im Rheinland stammende Fritz Mordechai

Kaufmann war, gab 1913 eine Zeitschrift Die Freistatt heraus, die dem west-

lichen Publikum die Kenntnis des Ostjudentums und seiner jiddischen Lite-

ratur vermitteln sollte. Weit bekannt und vielfach vermerkt ist dank der so

intensiven und weitverzweigten Kafka-Forschung die leidenschaftliche Be-

wunderung, die der Prager Dichter Franz Kafka im Jahre 1911/12 für eine

jiddische Schauspielertruppe an den Tag legte; er sah in dieser eine Mani-

festation echter, urwüchsiger Volkskunst, die in ihrer Menschlichkeit sich vor-

teilhaft abhob von dem, was er als Steifheit und Unechtheit der assimilierten

westlichen Juden und ihres Literaturbetriebes empfand. Das alte Österreich

(vor 1918) mit seinen diversen Provinzen war ein klassischer Treffpunkt der

verschiedensten Typen, und die dort - vornehmlich in Wien und Prag - ent-

standene Literatur kann man als ein Spiegelbild sehen des Ringens der assi-

milierten Juden um den jüdischen Aspekt ihrer Identität. Diese deutsdi-

sprachige Literatur war nicht auf politische Grenzen beschränkt, sie drang

audi in das Wilhelminische Reich. Hier können nur in aller Kürze Beispiele

genannt werden für die Manifestation eines neuen jüdischen Selbstbewußt-

seins, etwa Richard Beer-Hofmanns Schlaflied für Mirjam (1897) mit seinen

berühmten Versen

„Ufer nur sind wir, und tief in uns rinnt

Blut von Gewiesenen - zu Kommenden rollts,

Blut unsrer Väter, voll Unruh und Stolz . .

."

Das gleiche Motiv wird in stärkster Intensität fühlbar in dem zwanzig Jahre

später aufgeführten Schauspiel desselben Dichters Jadkobs Traum. Nirgends

aber haben wir ein solches Spiegelbild der Vielheit der Typen und Anschau-

ungen in dieser Zeit der Gärung und des Suchens nach festem Boden wie in

Arthur Schnitzlers großem Roman Der Weg ins Freie (1908), in dem der

Meister künstlerischer Tiefenpsychologie ein wahres Kaleidoskop der Wiener

jüdischen Gesellschaffc gibt. Das besagt mehr über den Seelenzustand der Ju-

den und über die Vorgänge in dem Schmelztigel jener Zeit als pathetische

Deklamationen von offiziellen Vereinsgrößen, die natürlich auch mit zu dem
Bild gehören. Da die Juden ein Theater und Literatur liebendes Publikum
sind, gehen diese Dinge ihnen mehr an die Nieren als die Bemühungen von
Theologen und Philosophen um ein neues, dem Ansturm der Zeit standhal-

tendes Weltbild. Immerhin stand die theologische Literatur, sowohl in ihrer

konstruktiven, eine Synthese suchenden Seite als auch in ihrer mehr apologe-

tischen Variante in dieser Periode auf einem beträchtlichen Niveau, wie in

diesem Buch der Beitrag von Pinchas Rosenblüth ^^ über die geistige Entwick-
lung in den verschiedenen jüdischen Lagern zeigt.

^^ Die geistigen und religiösen Strömungen in der dcutsdicn Judenhcit, S. 549-598.

Nachwort 697

Trotz dieser Versuche einer Wiederbelebung jüdischer Werte muß aber zu-

gegeben werden, daß der Stil und das intellektuelle Klima des jüdischen

Milieus geprägt war von der Entfremdung vom Judentum, das dort, wo es

noch bestand, auch in der älteren Generation nur den Charakter einer „Pie-

tät" hatte, bei den meisten aber, die im Geiste der - vlelfadi mißverstande-

nen - Aufklärung, im Stolz auf ihre Religionslosigkeit und ihre Freiheit von

Illusionen (wie z. B. Freud die Religion bezeichnete) aufwudisen, offen ab-

gelehnt wurde. Besonders häufig waren jüdische Dinge Gegenstand von Spott

und Satire, eine Art Alibi, das zeigen sollte, wie weit man selber über die nur

noch komisch wirkenden jüdischen Sitten - oder Unsitten - erhaben war.

Das war ein unerschöpfliches Gebiet von (zum Teil sogar guten) Witzen, aber

in den Augen der Umwelt auch ein Schauspiel der Selbst-Erniedrigung.

Manche von uns hatten im Weltkrieg Gelegenheit, diese peinliche Erfahrung

zu machen, wenn in Offiziersmessen hinter der Front zum Amüsement der

„Gojim" derartige „jüdische" (oft obszöne) Kabarettnummern vorgetragen

wurden.

Wie immer man diese besondere Situation beurteilen mag, es ist kein Zwei-

fel, daß für gebildete Juden, die sich die ästhetischen und/oder ethischen

Maßstäbe der von ihrem kulturellen Hochstand überzeugten Umwelt zu

eigen gemacht hatten, ein schweres Dilemma bestand, da sie trotz der be-

ständigen judenfeindlichen Angriffe von außen nidit umhinkonnten, von

gewissen Selten des jüdischen Lebens abzurücken, was als direkte oder in-

direkte Zustimmung zu den antisemitischen Behauptungen aufgefaßt oder

mißdeutet werden konnte. An sich war es eine natürliche und gesunde Tat-

sache, wenn eine sittlich motivierte Kritik an Verfallserscheinungen der eige-

nen Gemeinschaft oder an - wie es damals in gewissen jüdischen Äußerungen

hieß - „nur auf Geschäft und Vergnügen bedachten" um die Würde der eige-

nen Gemeinschaft unbekümmerten Juden geübt wurde. Sowohl Vertreter

der radikalen Assimilation als auch Vorkämpfer des Zionismus, beide in ihrer

Weise auf eine Aufrüttelung des jüdischen Ehrbewußtseins bedacht, brand-

markten öffentlich, freilich von verschiedenen Ausgangspunkten, das Verhal-

ten gewisser jüdischer Schichten. Als Beispiele solcher Warnungen von vielen

seien nur zwei besonders prominente herausgegriffen: Walther Rathenau in

„Höre, Israel", Theodor Herzl in Mauschel (beides 1897). Gerade die „post-

assimilatorischen" (der Ausdruck stammt von Kurt Blumenfeld) Juden emp-

fanden dieses Paradox besonders schmerzlich, wenn sie sich, teilweise unter

dem Drud^ des Antisemitismus, mehr noch aus einem Gefühl der Ritterlich-

keit, mit der geschmähten Gemeinschaft identifizierten.

Am besten hat Martin Buber diesen Konflikt gekennzeichnet in der ersten

seiner Drei Reden über das Judentum (1909), wo er von dem Rückgreifen

auf die im „Blut" symbolisierte „Substanz", die geschlditlidie Daseinskette

des Juden in Vergangenheit und Gegenwart, spricht und dann fortfährt:
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„Wenn wir uns bejahen, dann fühlen wir die ganze Entartung mit, aus der wir

unsere kommenden Gesdilediter befreien müssen . . . Denn wie die Juden der Ur-

väterzeit, um sich aus der Entzweiung ihrer Seele, aus der ,Sünde* zu befreien, sich

ganz an den niditentzweiten, den einen einheitlidien Gott hingaben, so sollen wir,

die wir in einer andern, besonderen Zweiheit stehen, uns daraus befreien, nicht

durch Hingabe an einen Gott, den wir nicht mehr wirklich zu machen vermögen,

sondern durch Hingabe an den Grund unseres Wesens, an die Einheit der Substanz

in uns, die so einig und einzig ist, wie der einige und einzige Gott, den die Juden

damals aus ihrer Sehnsudit nach Einheit hinaufgehoben haben an den Himmel ihres

Daseins und ihrer Zukunft." *^

Diese Stelle wird hier so zitiert, wie sie von Buber in der 1920 gedruckten

Ausgabe der Drei Reden veröffentlidit wurde. Daß Buber in späteren Aus-

gaben diesen ganzen Absatz weggelassen hat und in seiner neuen Vorrede

zu der Ausgabe von 1923 die von ihm vorgenommenen Veränderungen des

ursprünglidien Textes ausführlich begründete, und zwar durdi die inzwischen

erfolgte Wandlung, oder, wie er es nennt, „Klärung" seines religiösen Be-

wußtseins, ist wichtig für die Buber-Forschung, aber in unserem Zusammen-

hang belanglos, da es ja hier darauf ankommt, die Situation von 1909 zu

illustrieren, in der die Worte wirkten, so wie sie 1909 gesprochen worden

waren; sie waren auch in dem 1920 gedruckten Text bereits verändert ^^^ £§

ist wesentlich, daß in jener Zeit (1909) sowohl der Redner als auch das Publi-

kum, an das er sich wandte, dem Geiste der („aufgeklärten") Zeit entspre-

diend, a priori als religionslos betrachtet wurde und eine Verwendung des

Wortes Gott nur gleichnishaft ertrug.

Das Entscheidende an jener „ersten Rede" war es, daß hier nicht in apo-

logetischer Weise das Negative oder Unschöne im empirischen Judentum weg-

geleugnet oder aber grundsätzlidi verworfen wurde; auch all dies Negative

wurde in das eigene Selbstverständnis aufgenommen, nicht als Motiv für

„Selbsthaß" und Los-sagung, sondern als Begründung für noch innigere Soli-

darisierung. Es wurde zur Zukunftsaufgabe, die kommenden Geschlechter

„aus dieser Entartung zu befreien"; das heißt nicht nur ihre äußeren Lebens-

umstände der Unterdrückung und Erniedrigung radikal zu ändern (wie es,

jeder in seiner Art, der Zionismus und der Sozialismus postulierten), sondern

auch ihre seelische Verkrüppelung zu heilen, durch, wie Buber es ausdrückte,

„Hingabe an den Grund unseres Wesens, an die Einheit der Substanz in uns".

Der Wunsch nach radikaler Änderung, im Gegensatz zu dem nur passiven

„Selbsthaß" war zu realisieren durch eine Aktivierung von auf ideale Ziele

gerichteten Kräften im Gegensatz zu der Haltung der „Geschehenlassenden"

(auch dies eine Buberische, in jenen „Reden" enthaltene Formulierung). Hier

ist auch der Einfluß von Nietzsche auf diese Generation unverkennbar. Adolf

" Drei Reden über das Judentum, Frankfurt a. Main 1920, 29-30.
** In Wirklidikcit hat Buber in seiner Rede gesagt: „...nidit durdi Hingabe an

einen Gott, denn heute haben wir keinen Gott . .
.**
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Böhm, ein Führer des liberalen Zionismus, Verfasser des zweibändigen, un-

vollendet gebliebenen Werkes Die Zionistische Bewegung^^y das in seinem

ersten Teil auch einen konzentrierten Einblick in die jüdische Geistesgeschichte

der in diesem Sammelband behandelten Zeit gibt, sdiloß eine berühmte An-

sprache an eine Massenversammlung der Wiener jüdischen Studentenschaft

(1911) mit dem Nietzsche-Zitat (aus Götzendämmerung): „Seligkeit muß es

euch dünken, eure Hand auf Jahrtausende zu drücken wie auf Wachs"! -

d. h. als Juden in die Reihe der aktiven Faktoren der Geschichte einzutreten,

statt sich mit der Rolle von „Geschehenlassenden" zu begnügen.

Diese Stimmung führte, wie schon gesagt, vor allem zu zwei miteinander

konkurrierenden Tendenzen, die sich der jüdisdien Jugend anzubieten schie-

nen: Zionismus und Sozialismus. Diese Spaltung zwischen einem „allmensch-

lichen", universalen und einem vorwiegend „nationalen", also partikularisti-

schen Ideal war nichts spezifisch Jüdisches, sondern ein Nebenprodukt der im

ersten Jahrzehnt des Jahrhunderts zu einer eigenständigen Existenz aufge-

schlossenen deutschen Jugendbewegung, die ja gleichfalls aus einer Opposition

gegen das selbstzufriedene Wohlbehagen des „satten Bürgertums" der Eltern-

generation und ihrer Einrichtungen und aus einem romantischen Willen zur

Lebensreform erwachsen war.

Als ein Dokument der Auseinandersetzung solcher Tendenzen im jüdischen

Lager besitzen wir jetzt die Veröffentlichung des Briefwechsels zwischen

Gerhard Scholem und Walter Benjamin. Das Buch Geschichte einer Freund-

schafi ^*, gehört einer späteren Zeit an, bezieht sich aber auf einen Tatbestand,

der embryonal schon vorhanden war in dem hier behandelten Zeitraum.

Denn damals begann die jüdische Identitätskrise fühlbar zu werden. Gerhard

Scholem ist ein Kind des Milieus, das vor dem Ersten Weltkrieg diarakteri-

stisch und fast allgemein vorherrschend war. Er ist freilich kein „typischer",

sondern ein einzigartiger Fall, denn niemand sonst, oder nur sehr wenige,

gingen vor 1914 seinen Weg einer radikalen persönlichen Wiedereinstellung

in den jüdischen Geisteszusammenhang. Er trat ja auch entschieden auf gegen

die empirische Jugendbewegung. In den sechzig Jahren, die seit dieser Aus-

einandersetzung vergangen sind, ist Scholem eine weltweit, als einer der

bedeutendsten jüdischen Gelehrten anerkannte Gestalt geworden; in dem

1975 erschienenen Buch berichtet er über den Konflikt mit seinem ursprüng-

lich - wenigstens anscheinend - von der gleidien metaphysisdien Fragestel-

lung ausgegangenen, aber dann zum Marxismus bekehrten Freund Walter Ben-

jamin. In gewisser Hinsicht sind die darin geschilderten äußeren und inneren

(geistigen) Entwicklungen eine Fortsetzung der vor 1914 entstandenen Antino-

mie und daher ein impliziter Kommentar zu ihr. Nicht zufällig kann Scholem

*» Berlin 1920, 19352 und 1937. - Böhm wurde 1940 von den Nazis ermordet.

** Gershom Scholem, Walter Benjamin. Die Gesdiiditc einer Freundsdiaft, Suhr-

kamp Verlag, Frankfurt a. Main, 1975. - Benjamin hat 1940 auf der Fludit aus Paris

in den Pyrenäen Selbstmord begangen.
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in diesem Buch einen langen Brief aufgenommen haben, In dem er am
I.August 1931 u.a. folgendes schrieb:

„. . . Das radikale Auseinanderfallcn meiner Intention des Zionismus, weldie als auf

eine Erneuerung des Judentums gerichtete idi als eine religiös-mystische schließlldi

mit Zustimmung charakterisieren höre, und der empirische Zionismus, der von

einem unmöglichen und provokatorischen Zerrbild einer politischen angeblichen

,Lösung der Judenfrage* ausgeht, ist mit der Entwicklung der letzten zwei Jahre...

evident geworden . . . Welche Kräfte es eigentlich sind, die das Scheitern des Zionis-

mus herbeizuführen im Begriffe sind, ist zwar sehr wohl zu sagen, aber wer weiß,

ob du mich verstehst: der Zionismus hat sich tot gesiegt... Es zeigt sich, daß die

historische Aufgabe des Zionismus eben eine ganz andere war als die, die er sich

selbst gestellt hat. Die Verzweiflung des Siegenden ist seit Jahren die eigentliche

Dämonie des Zionismus, der vielleicht das bedeutendste welthistorische Exempel

für die geheimnisvolle Gesetzlldikeit ist, mit der Propaganda (die Substanz unserer

Niederlage) sich auswirkt . .
.** ^*

Das war 1931 geschrieben, nicht 1967. Das hier Gesagte, auch in seiner

Kürzung, ist so etwas wie eine Rüdcleuchtung auf die Situation der inneren

Gärung und Unzufriedenheit, aus der die Ideologie der Vor-1914-Ära ge-

boren wurde. Nehmen wir den melancholischen Satz „Wir haben uns tot

gesiegt", herausgerissen aus seinem Zusammenhang, so erscheint er als An-
deutung, daß vieles aus der damaligen optimistischen Zukunftserwartung

problematisch wurde. Der Zionismus (Scholem nennt es „Propaganda-Zio-

nismus") hatte „gesiegt" mit der englisdien Balfour-Deklaration von 1917,

die man nicht nur für die Erfüllung des zionistischen Programms hielt, son-

dern auch in budistäblichem Sinn für die Brücke zur Einordnung des Zio-

nismus in die Reihe der Sieger im Weltkrieg. Die Assimilation, die für die

große Mehrheit der Generation von 1914 das Ideal war, hat „gesiegt" in

der Errichtung der Weimarer Republik, die scheinbar alle Hemmnisse der

vollen Integration der Juden wegräumte; sie hat, wie wir heute wissen, sidi,

im wahrsten Sinne, zu Tode gesiegt. Die sozialistisdie Option schließlich, noch

vor der damals im dunkeln Schoß der Zukunft liegenden Russischen Revolu-

tion, war idealistisch ausgerichtet auf die Rhetorik von Freiheit, Gleichheit

und Brüderlichkeit, erstrebte jedenfalls einen „Soziallsmus mit menschlichem

Antlitz" (obwohl damals diese Formulierung unbekannt war und über-

flüssig geschienen hätte); sie wußte noch nichts über Gulag und über die von
dem unter dem Namen „Kommunismus" siegenden Sozialismus zu begehenden

Massenmorde.

Die beinahe unbewußte, jedenfalls nicht offen diagnostizierte innere Un-
sicherheit, die sich oft unter dem Dedcmantel bramarbasierender Selbstslcher-

hclt verbarg, ist in letzter Zeit vorzüglich beschrieben worden in der Studie

von Christoph Stölzl Kafkas böses Böhmen^^. Kafka (1883-1924) lebte in

" AaO, 21 1-217.

*® Zur Sozialgesdiiditc eines Prager Juden. Edition Text + Kritik, Mündicn 1975.
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der Zeitspanne, der dieser Sammelband gewidmet ist. Der Autor erklärt die

„Neurose" dex böhmischen Juden aus der Sozialgeschichte des Landes, ihrer

Position zwischen Deutschen und Tschechen, aber die psychologische Analyse,

die die innere Reaktion der Juden betrifft, ist ohne weiteres auch anderswo

anwendbar. Im Mittelpunkt steht Kafkas bekannter, oft besprochener ,Brief

an den Vater*, der diesen nie erreidite, aber als ein Dokument dafür ge-

wertet werden kann, wie die Haltung der Väter in dieser Übergangszeit,

als die Juden hauptsächlich um wirtschaftliche Sicherheit besorgt waren, auf

das Verhältnis dex Söhne zum Judentum einwirkte. Der Aufstand der Söhne

wurde zur Kritik am (empirischen) Judentum schlechthin. Es erschien als nur

äußerlich bewahrte und gedankenlos weitergeschleppte inhaltslose Tradition,

die für die Väter selbst oft nur ein Gegenstand verlegenen Spottes war, eine

Misdiung von Vulgarität und Hypokrisie. Dies, verbunden mit Beobachtun-

gen, die manchen Feststellungen der Antisemiten recht zu geben schienen,

war einer der Gründe für die Erscheinung, die man später in einer simplifi-

zierenden Formel als „jüdisdien Selbsthaß" oder gar, noch paradoxer, als

„jüdischen Antisemitismus" bezeichnete ^7. Stölzl spricht in diesem Zusam-

menhang von einem „Schwinden der Selbstachtung des Kollektivs" und

zitiert einen Artikel der Prager Israelitischen Gemeindezeitung aus dem Jahre

1889, wo von einem „leider traurigen aber wahren Antisemitismus im Innern

des Judentums" die Rede ist. Das geht, sozlalgesdiichtlich gesprochen, nodi

hinaus über die - ja auch sdion im Mittelalter vorkommenden - vereinzel-

ten judenfeindlichen Äußerungen von häretisdien oder abgefallenen Juden.

Krasse Fälle soldier Art, wie sie in den Werken von Otto Weininger (Selbst-

mord 1902) und anderen Zeitgenossen vorliegen, hat der Schriftsteller Theo-

dor Lessing in einem Budi Der Jüdische Selbsthaß ^^ an Hand von sedis Bio-

graphien präsentiert. Es ist in dieser Zeit keineswegs ein Monopol philoso-

phisdier oder hyper-intellektueller Eigenbrötler, sondern ein in verschiede-

nen Abstufungen weit verbreitetes seelisches Phänomen. Man könnte fast

sagen, daß bei den meisten jungen sldi der Moderne zuzählenden Juden eine

offen bekannte Ablehnung des Judentums und seiner Institutionen gang und

gäbe war, die sldi kundgab z. B. in der Weigerung einer unbedingten Soli-

darität und in dem Abrüdcen von dem, was faul sdiien im jüdlsdien Gemein-

sdiaftsleben. Dabei konnten so manche der Verlodcung nldit widerstehen,

das Kind mit dem Bade auszusdiütten. Gerade weil dies alles so stark ver-

bunden war mit Emotionen und sldi zwlsdien den Polen sittlidier Entsdiei-

" Zugleldi aber mit der sdiärfsten Selbstanklage wird gerade an diesem Beispiel,

wie audi Stölzl weiß, die Schnsudit nadi einem editen Judentum klar bei Kafka in

seiner letzten Fludit zu der OstJüdin Dora Diamant; nie zu vergessen, daß Kafka als

dlditerlsdies Genie ein Einzelfall ist; trotzdem oder gerade darum ist er audi typisdi,

denn bei ihm zeigen sidi alle die in dieser Generation aufgestauten Komplexe wie

unter einem riesigen Vergrößerungsglas.
^ t-j- u

1« Ersdilenen 1930 als Publikation des Zionlstlsdien Büdicrbundes im Judischen

Verlag Berlin.
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y

düngen bewegte, wurde es eine der eklatanten Ursadien der jüdischen Iden-

titäts-Neurose.

In den letzten Jahren vor Ausbrudi des Krieges sdiien das Wilhelminische

Deutschland auf der Höhe seiner Madit. Trotz der steigenden Ausbreitung

des Antisemitismus und der Vielheit seiner Organisationen und Zellen, von

denen Werner Jochmann hier ein ansdiaulidies Bild gibt^», zweifelten die

deutschen Juden nicht an ihrer bürgerlidien Sidierheit im Rahmen des Rechts-

staates. Mandie Forscher, wie kürzlich F. L. Carsten 20, stellen einen auffal-

lenden Rückgang des Antisemitismus während der Jahre wirtsdiaftlidier

Stabilität vor 1914 fest. Niemand hat damals eine physische Judenverfol-

gung für möglich gehalten. Aber die Juden selber fühlten instinktiv, wenn

auch undeutlich und peinlidie Gedanken wegsdieudiend, daß sie noch nidit

ihren definitiven Platz gefunden hatten. Auch in ihrem Innern waren sie nidit

fertig geworden mit Heines „tausendjährigem Familienübel", das sie für

überwunden gehalten hatten. Dann brach der große Krieg herein, ein Novum

für das Bewußtsein der europäischen Völker, und für die patriotischen Ju-

den eine zusätzliche unheimlidie Komplikation: weil sie wußten, sie würden

unter den Feinden auch Juden anderer Länder mit der Waffe gegenüber-

stehen. Doch Hoffnungen auf ein großes Gemeinsdiaftserlebnis und auf das

Kommen eines neuen Geistes, Befreiung von „lebensfeindlichem" Rationalis-

mus und der „Medianisierung" des Daseins, lösten die sdileidienden Zweifei

ab - wenigstens für einige Zeit, ehe die große Ernüchterung fühlbar wurde.

Aber damit sind wir schon an der Sdiwelle der Zeit, der der diesem Sam-

melwerk vorhergehende Band gewidmet war 21. Audi die Judenfrage sollte

nun eine neue Wendung nehmen. Eine kurze Spanne Zeit dadite man mit

Ulrich von Hütten: Die Geister sind wach, und es ist eine Lust zu leben!

Es währte nicht lange, und man mußte fragen: Ist es eine Lust zu sterben?

War es ein „Todestrieb", der beitrug zu der Begeisterung, mit der ein Teil

der besten Jugend (darunter viele Juden) in den Krieg zog? Zur gleichen Zeit

hat ja Sigmund Freud seine Spekulation über den geheimnisvollen psycholo-

gischen Vorgang, den er den Todestrieb nannte, niedergesdirieben^s. Der Tod

hielt Ernte, aber die Begeisterung sdiwand. Der Krieg enthüllte sich als has-

senswert, wie er wirklidi war. Ein Abgrund des Grauens war aufgerissen

worden.

Aber nur wenige - audi wenige Juden - ahnten, daß ein apokalyptisches

Zeitalter angebrochen war.

^^ Struktur und Funktion des deutsdien Antisemitismus, S. 389-477.
*® In einer Rezension des Budies von Richard S. Levy, The Downfall of the Anti-

Semltic Politlcal Parties in Imperial Germany, New Haven- London 1975, Times

LItcrary Supplement, 2L November 1975, 1392.

2* Deutsdies Judentum in Krieg und Revolution 1916-1923. Ein Sammelband hrsg.

von Werner E. Mosse unter Mitwirkung von Arnold Paucker^ Sdirlftenreihe wissen-

sdiaftlidier Abhandlungen des Leo Baedc Instituts, Bd. 25, Tübingen 1971.

*^ Jenseits des Lustprinzips, Wien 1920.
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ULPS NEWS
Union of Liberal and Progressive Synagogues

Vol. V, No. 5 6d. January, 1970

Congregation to be formed
in Stanmore

A NEW Liberal Jewish congregation is to be formed in Stanmore, Middlesex,

to serve also the Edgware, Cannon's Park, Bushey and Elstree areas. This

decision was taken at the meeting, attended by some 100 people, held at the

Bernay's Hall, Stanmore, under ULPS auspices on November 13.

Much enthusiasm for the project was
evident and 35 families signed forms
declaring their Intention to support it.

Since the meeting another 16 families have

returned similar forms. Approximately half

of the 51 families involved are new to our

movement.
Chairing the meeting, Mr Geoffrey Davis

Said that the new congregation, if formed,

was intended to serve three categories of

Jews: the large number of uncommitted
Jews in the area; those who were nominal
members of local synagogues but had little

interest in them; and committed Progres-

sive Jews belonging to Liberal Synagogues
that were far from their home and who
wanted local facilities for religious educa-

tion and worship. He described the steps

that had been taken prior to the present

meeting and paid tribute to Mrs S. B.

Rosenberg whose skilful organising had
produced the present large attendance.

Purpose of a Liberal Community

Rabbi Sidney Brichto said that the pur-

pose of a Liberal Jewish Community was to

bring together like-minded people with a

love of Judaism and the Jewish people.

They wanted a form of Judaism in which

they could believe and would join a local

synagogue because they wanted to enjoy

their religion and to have their children

grow up in it.

Mr Alan Lewis, a former chairman of

Northwood and Pinner Liberal Synagogue,

described the problems that he and his

colleagues had had to overcome in found-

ing their Congregation. He spoke of the

immense pleasure they had found in

acquiring their own synagogue, a derelict

building which they had restored, re-

decorated and furnished entirely them-

selves
—

*they' being only 30 families.

Alderman Frank L. Rees, Deputy Mayor
of the London Borough of Harrow, said

that his connections with the Liberal Jewish

movement went back to the early days of

the J R U when Services were held at the

Great Central Hotel. His grandfather had
attended those Services before the establish-

ment of a Liberal Synagogue in St John*s

Wood. He himself had vivid memories of

the first converted chapel in Hill Street. He
spoke of the Jewish propensity for giving

—

Service as well as money—and expressed the

hope that many ofthose present would wish

to serve a new local Liberal Jewish Com-
munity. He, said Mr Rees, had served the

Borough Council for 16 years and for

seven years had been the only Jew on it;

next year he would probably be the first

Jewish mayor. He fervently hoped that in

his year of office the new congregation

would dedicate its own synagogue.
In reply to a question, Rabbi Brichto briefly

outlined the differences between Liberal and
Reform Judaism.
Döring a break for refreshments the Union's

questionnaire forms were completed and most

Continued on page 2 column 1

The Brichtos

Many ULPS members and friends

already know that Rabbi Brichto and
his family were involved in a serious

motor accident when returning to

London from Nottingham on Decem-
ber 1. They also know that Mrs Brichto

was gravely injured and, as a result,

died in hospital on the following Sunday.

Rabbi Brichto and Daniel were
quickly discharged but Anne, who had
suffered a bad fracture, was removed to

Mount Vernon Hospital in Northwood
and is still there as we go to press.

The whole Union will join in this

expression of deepest sympathy with

Rabbi Brichto in the tragedy that has

befallen him. Frances Brichto's many
friends, and indeed all who met her, will

mourn her loss. Her gentle charm, her

beauty, ready perception and quiet

humour combined to give her a rare

quality that we shall all sadly miss.

To her family, alas, the loss is very

great.

Some of the participants in the U L P S Israel tour. 1969, in front of the Dome of the Rock in Jerusalem

(see report on page 3).



Junior Youth Conference

A Conference for members of junior

youth groups in the U L P S was held from
November 14 to 16. This was the first Con-

ference Weekend for the 13-16 age ränge to

take place for a number of years, and we
were able to discuss club problems and mix

socially with members of other clubs. It

was held at Quaremead, a house belonging

to the Bernhard Baron St George's Jewish

Settlement.

The Programme allowed plenty of time for

general discussions and a chance to make some

new friends. On the Saturday morning a short

Service, on the theme of responsibility, was

held. That afternoon Rabbi Michael Stanfield

of the St George's Settlement Synagogue led a

very interesting and entertaining discussion

about youth groups and their relation to the

rest of the synagogue society. We also dis-

cussed the problems of non-Jews joining clubs,

Junior youth group members at the Weekend Conference in November. Left to right: back row, Seth Friedman,

Nicholas Osorio, David Kirk, Elaine Perez, Charles Kessler, Rachel Goldhill, Audrey Grumbar; middle, Gilbert

Levy, Carolyn Huttrer, Carole Mendoza, Norman Frankel, Andrew Kirk, Richard Lissack, Risa Goldman;
front, Michael Hart, Jennifer Osorio, Derek Salter. Cläre Goodman and Rosalyn Brandon.

The Synagogues represented were Finchley,

L J S, New Liberal, South London and Wood-
ford. There were also three Americans who had
come to England through the Eisendrath

exchange scheme.
Four people must be congratulated and

thanked for having put so much hard work into

the Conference: Jennifer and Nicholas Osorio,

Derek Salter and Audrey Grumbar.* It was
their enthusiasm and encouragement that made
it so successful.

drink, drugs and sex. Some general advice was
also given us about club problems.
We hope that this Conference will be the

beginning of many inter-club activities such as

table-tennis tournaments, dances and rambles.

Plans are already afoot for future Conferences.

Michael Hart and David Kirk

•Youth leaders and members of the L J S Phase 2
society. Michael Hart and David Kirk are members of
the L J S Square 1 group.

Stanmore Congregation {concluded)

of those present privately discussed questions

with the Speakers and other Union personnel.

Sixty-two people attended a Chanukkah
social at the home of Mr and Mrs David Blake

on December ILA steering committee was
formed at a meeting of 18 prospective members
with Mr GeofTrey Davis and Mrs S. B. Rosen-
berg on the 16th. This committee of volunteers

will run the congregation for three months, at

the end of which a general meeting will be held

to elect a permanent committee.
Meanwhile enquiries should still be addressed

to Mrs Rosenberg at the Union oflfice.

Rabbi John Rayner took part in the Malcolm
Muggeridge television discussion '*The Reason
Why" on BBC 1 on November 30. The subject

was "Why religious instruction?'* (in schools).

Presentation to Mrs Nathan

As a mark of appreciation of her enter-

prise and work in running the Joint Book
Distribution Centre for a number of years,

a presentation was made to Mrs Edgar
Nathan on December 7. The honorary
officers of the U L P S and R S G B were
guests of Mr and Mrs Malcolm Slowe on
this pleasant occasion. Mr Geoffrey Davis
and Rabbi Kokotek each spoke a few
words and Mrs Nathan responded inform-
ally. The books given her were The Pleasure

of Ruins by Rose Macaulay and Civilisation

by Kenneth Clark.

The Book Distribution Centre obtains text-

books for the religion schools of the two move-
ments from the Union of American Hebrew
Congregations.
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Telephone: 286-5698

President The Rt Hon. Lord Cohen, p.c.

Hon. Life President Rabbi Dr Leslie L Edgar

Deputy-President Dr Ralph Jessel

Executive Vice-President and Director

Rabbi Sidney Brichto

Vice-Presidents

Joseph Ascher; Rabbi Bernard Hooker;
Rabbi Jakob J. Kokotek; Edgar Nathan

Chairman Malcolm Slowe

Vice-Chairman Geoffrey Davis

Hon. Treasurers Norman Goodman
Michael Guter

Organising Secretaries Mrs Greta Hyman
Mrs Stanley B. Rosenberg

Editor of Publications Miss Peggy Lang

Teachers' Conference
The Joint one-day Conference for religion

school teachers and trainees of the U L P S
and R S G B will take place on January 4
at 28 St John^s Wood Road.

It will be opened at 10 a.m. by Mr
Michael Gross, a senior L J S teacher and
member of the U L P S Executive, then four

study sessions will be held. Headmasters
and principals, led by Mr R. D. Bayfield,

principal of the Leo Baeck College

Teachers' Training Department, will hear
and discuss a progress report on the

teachers' training course at the College.

The Shaar Zahav niethod of teaching

Hebrew to young beginners will be ex-

plained by Miss Hilda Shindler to teachers

who are new to it. Those who already know
the System will evaluate and criticise it

under the leadership of Mr B. Bardi of the

L B C Teachers' Training department. For
those who do not teach Hebrew there will

be a discussion on *'Are our religion schools
defective or effective?", led by Rabbi A. S.

Herman of Southgate Reform Synagogue
with Rabbi Dr Albert Friedlander in the

chair. At 11.50, a discussion on a new
method of History teaching will be led by
Rabbi Michael Goulston.

Graduation ceremony

After lunch, provided by the Federation
of Women's Societies in the U L P S, study
sessions will continue. Arts and crafts will

be studied by teachers of junior classes

under Mrs Pearl Simons. Rabbi Frank
Hellner will lead a discussion on **Religious

education—for what?" with Mr Raymond
Goldman of the R S G B in the chair.

A graduation ceremony will be held at

4 p.m., when diplomas will be presented to

the 1968/9 group of students of the L B C
teachers' training department.
Those wishing to attend the Conference

should notify immediately Dr G. W. Tausz at
153 Southwood Lane, N.6, indicating whether
they require lunch (at 8/- a head).

The Jewish Chronicle colour magazine of
November 28 included 'Trofiles of four
Ministers'* one of whom was Rabbi J. J.

Kokotek of the New Liberal Jewish Congrega-
tion and Vice-President of the U L P S.
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Robert Weltsch
The Hebrew Union CoLLEGE-Jewish Insti-

tute of Religion, New York, last summer
bestowed upon Dr Robert Weltsch the

honorary degree of Doctor of Humane
Letters. In doing so, it paid tribute not only

to the man and to the Leo Baeck Institute

in London of which he is chairman and
editor, but also to a remarkable group of

Central European Jews of which he is one
of the few remaining representatives.

Robert Weltsch was born in Prague in

1891 and studied law at Prague University.

It was intended that he should, like his

father, practise law, but the 1914-18 war
intervened. He was a member of the

students' association, Bar Kochba, to which
Martin Buber gave his famous three lec-

tures on Judaism. At the end of the war
Weltsch was in Vienna and witnessed the

dissolution of the Austrian Empire. There

he edited a Zionist newspaper and wrote

for various Jewish publications. In 1919 he

was called to Berlin to edit the Juedische

Rundschau. He remained there until the

paper was closed down by the Nazis in

1938.

From the time of the Balfour Declaration

the Rundschau's viewpoint was maintained

for nearly twenty years: that Palestine was
the home of its Arab inhabitants as well as

Jews and there must be co-operation and
mutual understanding in a bi-national

Commonwealth if the two were to live

together in peace. Weltsch and his friends

tried to propagate a moderate, humanistic

and liberal form of Zionism, without

exaggerated and self-righteous nationalism.

Religiously and politically Robert Weltsch
was near to men like Leo Baeck, Buber and
Max Wiener. His friendship with Buber
dated from 1909; they worked together

often, and he has written many essays on
Buber and introductions to some of his

books.

Under the Nazis

With the advent of Nazism everything

had to change. The Juedische Rundschau
devoted itself primarily to the task of im-

buing the German Jewish Community with

moral strength. It became an indispensable

part of the Jewish cultural life which some-
how managed to survive almost to the end.

Always under the eye of the Nazis, it

developed a kind of code language that its

readers understood. In that way it helped

German Jews to withstand the onslaught

on their honour and pride. Its circulation

increased tenfold from 1933 onwards.
When obliged to leave Germany in 1938,

Robert Weltsch and his family went to

Jerusalem. In 1939 he began to write in

Hebrew, contributing a regulär column to

Ha-aretz on world affairs, with a strong

cultural ingredient. In 1945 British man-
datory officials arranged for him to attend

the Nueremberg trials as a correspondent

for Ha-aretz and another Palestine news-

paper. After that Ha-aretz sent him to

London as correspondent, first for three

months, then a year, then three years—and
he is still here. Although officially retired,

he still writes a weekly column in Hebrew
which is widely read.

The Leo Baeck Institute was established

in 1955 by the Council of Jews from
Germany for research and publications on
the history of German Jewry. It has centres

in Jerusalem, New York and London. The
central archives and a fine library are in

New York. In London the Institute works
closely with the Wiener Library and Dr
Weltsch is its chairman. He edits the

Institute's Year Book of which 14 volumes
have already been published.

Robert Weltsch is a member of the New
Liberal Jewish Congregation. He thinks of

himself as "a foreigner" in this country, but

he is essentially a man of the world.

Evening Institute
The spring term of the Leo Baeck College

Evening Institute for the Study of Judaism
will run from January 12 to March 23.

Classes will be held each Monday evening

from 7.15 to 10 o'clock at the West Central

Liberal Jewish Synagogue.
There will be classes in Jewish Observ-

ances, Jewish Religious Philosophy, Rab-
binic Literature and Modern History, with

a special series on Progressive Judaism.

The Comparative Religion course will con-

sider the non-Christian religions in relation

to Judaism.
The usual ränge of Hebrew classes will be

available. The advanced section will study

easy Hebrew texts.

Even with an enrolment of 150 students,

there is still room for more. The fee for the

term is £2. Write to the Honorary Registrar,

L B C Evening Institute, 33 Seymour Place,

W.l, or enrol on the opening night at the

Institute itself.

Israel Tour 1969
The Union's eleventh Study Tour of

Israel was greatly enjoyed by its 62 par-

ticipants. The trip was led by the Rev. and
Mrs Harry Jacobi and the party included

Mr Michael Guter, Joint honorary treasurer

of the Union, Dr Frank Gould, President of

the Birmingham Congregation, and Dr
Leonard Belchetz, former chairman of

Wembley, and their wives.

The tour included visits to many his-

torical sites, a reception given by the Jewish
Agency in Jerusalem, a service at the Yad
Va Shem, the laying of a wreath at Herzl's

tomb and a dinner attended by the Foreign
Minister, leading Personalities of Keren
Kayemet, the Zionist Federation and the

Bureau of Jewish Communities and
Organisations.

Members of the party attended Services

at the Har El Synagogue and Hebrew
Union College School of Bible in Jeru-

salem and at the Emet v'Anavah Progres-

sive Congregation in Ramat Gan. They
also visited the Leo Baeck School in Haifa.

The following is a report of the tour by Mrs
David Simmons of Wembley:

A memorable experience

Many of our party had been on the Israel

tour before, some regularly, but to me as a first

timer it was a memorable experience. At the

end of the first week of intensive touring I could
only reflect with awe on the enthusiasm,
imagination and hard work that had gone into

all the Israelis' projects. Whether it is a building

to house the Dead Sea Scrolls (in the shape of

the earthenware pol in which thc> were found)

or their successful efforts to educate agri-

culturally the Bedouins who, as a result, are no
longer nomads; their reclaiming of miles of
malaria-infested swamp land which is now a
farmer's paradise, or the new Leo Baeck senior

school which is being built into an imaginative

complex of buildings—it is all being done with

imagination and zest.

One of the highlights of the tour was the trip

to Masada to see the excavations. These
included not only a synagogue, two churches

and some excellent remains of King Herod's
palace, but also a vast water storage System.

With such a wealth of history and achieve-

ment, I find it diflficult to say what made the

greatest impression on me, but there are some
quite insignificant things that I shall never for-

get. For example, I was amazed to realise that

the Temple will never be rebuilt—at least not

on the original site, because right in the middle

of the area are two of the Moslem's most sacred

mosques. Also, I was Struck by the Israelis'

great understanding of 1ike to like'. Heaven
help a British land developer if he built ten

blocks of flats for any one race, creed or nation-

ality, but in Israel this is not only successful but

was found to be necessary to keep the melting

pot of people happy. Long may they remain so.

'Foster' Rabbis
Under the new *foster' Rabbi scheme for

small provincial Congregations (explained

in our November issue), Rabbi David
Freeman of Birmingham will serve Notting-

ham, Rabbi Dr David Goldstein (L J S)

will take care of Bristol, Rabbi Frank
Hellner (Finchley) will look after Leicester,

and Rabbi Roger Pavey (West Central)

Southend.



Federation of Women's
Societies

The Federation of Women's Societies in

the U L P S has established a Weifare Fund
for Leo Baeck College Students. The fund
was opened with the proceeds—about £630
—of the Chanukkah Supermarket held by
the L J S Women's Society on Novem-
ber 30. Mrs Malcolm Slowe chaired the

organising committee.
Ealing's Women's Guild has a "Date

with a Dish" on January 18 in aid of this

fund. Guests are asked to bring a *dish' and
a recipe (for sale) as well as 5/- to enter.

Finchley's Ladies' Guild joined with their

Reform counterpart in running a ''Good as

New" Shop last month.
« « * *

The Federation is holding a course of

lunch-hour lectures on outstanding women
in Jewish history. These take place after the

bi-monthly executive meetings. The next

will be on January 19 at 1.30 p.m. at the

L J S. The Rev. Lawrence Rigal will speak
on '*Beatrice de Luna—the medieval Golda
Meir". Coffee will be available at 1 p.m.

For future Conferences

Because of the impending retirement of

the Union's Conference sub-committee a

special meeting was held at the home of Mr
Geoffrey Davis on November 25. It was
attended by Mr Cedric Briscoe, the com-
mittee's present chairman, Rabbi John
Rayner for the Rabbinic Conference, two
representatives of the New Liberal Congre-
gation and the N L P S and one each of the

L J S and Wembley.
It was agreed that, as a Family Conference

will take place in April, it would be advisable

not to hold another residential weckend in

1970. Plans will therefore be made for such an
event in 1971 ; it probably will not include the

annual general meeting. A one-day Conference
will be held this autumn.

Mr Alex Friedmann, a Student at the Leo
Baeck College, is now conducting Services

regularly for the Beds/Herts Congregation. Mr
Howard Berman will do the same for Kingston
during the remainder of his year of studies at

the College.
4> * « «

Two U L P S Congregations have recently

changed their names. South London has
dropped the word *Jewish' which is implied in

*Synagogue', and Birmingham has become the

Bimiingham Progressive Synagogue. The latter

change reflects the Synagogue's more traditional

expression of Judaism than that of its first

30 years.

« * * •

To celebrate the 80th birthday of Mrs
Elizabeth Fay, the Brighton and Hove Liberal

Synagogue held a special kiddush after the

Service on October 24. Mrs Fay, who is Presi-

dent of the Ladies' Guild, was guest of honour
at a Sherry party given by the Guild on October
28, her actual birthday. Eighty members
attended and Mrs Fay was presented with a
row of pearls.

Mrs Fay is the widow of Archie Fay who
for 25 years was lay minister of the Brighton
Congregation.

Letters to the Editor

High Holydays Prayerbook

Dear Sir,

Like Mrs Goodman (whose letter you pub-
lished last month), 1 was growing up when Dr
Mattuck was in his prime and to us at that time
his prayerbooks were as near perfect as could
be. But I cannot agree with her that he would
have been grieved to see them changed now; he
would have been the last person to wish his new
Liberalism to be turned into a new Orthodoxy.
It is surely a basic and permanent principle of
Liberal Judaism that the forms in which it is to

be expressed need to be re-interpreted by and
for each generation. This places upon the older

I>eople the Obligation to accustom themselves
to new forms which are thought by the leaders

to satisfy the needs of the younger generation,

on whose loyalty and observance the future of
Judaism will depend. I agree with Mrs Good-
man that this is not always an easy task, but
ask her to believe that it can also be a reward-
ing one; and the people for whom Service of
the Heart is now right, as well as those who con-
structed it, will in their old age be asked to

welcome, rather than to obstruct, the intro-

duction of other new prayerbooks.
It is the fashion today to accuse Dr Mattuck

—with some justice, no doubt—of having
*'thrown out the baby with the bathwater". I

wonder to how many instigators of important
reform, in any field, this criticism would apply ?

I would like to request our present leaders, for

whom I have the greatest possible admiration
and respect, to scrutinise carefully each of the

many traditional ceremonies and prayers which
they are reintroducing, in order that every one
shall contain some of the 'baby' and none that

is only 'bathwater' shall slip in! Also that they
give clear instruction to our leaders of the

future—their students at the Leo Baeck College
—that this is one of the principles that they in

tum shall observe when, later in their careers,

they come to revise the Liberal (or Progressive

or Liberal/Reform) prayerbooks.

Yours sincerely,

(Mrs) Phyllis Jacobs.
Pinner, Middlesex.

Dear Sir,

The present prayerbook for the High Holy-
days leaves a lot to be desired.

There is much too much English and,
although this is not altogether a bad point,

much of the Spiritual feeling is lost by not using
more Hebrew. There is not enough congrega-
tional participation throughout the Service, and
especially lacking are passages for the congrega-
tion to sing.

A very noticeable Omission is Kol Nidre. For
the past two years I have sung the Orthodox
Version at the beginning of the Service and this

has been warmly received. Not many syna-
gogues have cantors, and choristers are usually
difficult to find; consequently the Services

become monotonous if the congregation cannot
participate. 1 would like to see Un'taneh tokef
reintroduced, as I feel that this is one of the
most important passages in the service.

In fact, I feel there is too much deviation
from the Orthodox for the sole reason of
change. Many of our members are former
Orthodox followers who feel that the Progres-
sive viewpoints enable them to practise Judaism
without guilt, but still have a strong feeling for
traditional Services.

Yours faithfully,

H. Rappaport.
Luton, Beds.

ULPS CONGREGATIONS
Ealing Liberal Synagogue, Drayton Green, W.13 {Hon,

See: 866-8444).

Finchley Liberal Synagogue, Hutton Grove, N.12 (Hon.
See: 346-2425).

Kingston and District Progressive Jewish Congregation,
Hon. Sees.: Mrs D. D«.)inbey, 28 Lyntoii Road,
New Maiden (942-0756); A. Spevack.

Liberal Jewish Synagogue, 28 St. John's Wood Road,
London. N.W.8 (286-5181).

New Liberal Jewish Congregation, 51 Belsize Square,
N.W.3 (794-3949).

North London Progressive Synagogue, 100 Amhurst
Park, N.I6 (800-8931).

Northwood and Pinner Liberal Synagogue, High Street at
Hallowell Road. Northwood. (Hon. See: 868-0422).

St. George's Settlemcnt Synagogue, Henriques Street.
E.l (480-5526).

South London Liberal Synagogue, Prentis Road,
S.W. 16 (769-4787).

Southgate and District Liberal Synagogue, 75 Chase
Road. N.14 (886-0977).

Wembley and District Liberal Synagogue, 326 Preston
Road. Harrow (904-8581).

West Central Liberal Jewish Synagogue, 109 Whitßeld
Street, W.l. (636-7627).

Woodford and District Liberal Synagogue, Marlborough
Road. George Lane, E.l 8 (Hon. See: 508-3754).

Beds-Herts Progressive Jewish Congregation: Hon. See:
H. Rapperport, 412 Old Bedford Road, Luton, Beds.
(0582-29274).

Birmingham Progressive Synagogue, 4 Sheepcote Street,
Birmingham 15 (Mid. 5640). Branches: Coventry/
Leamington Spa (Hon. See: 182 Cubbington Road,
Lillington, Leamington); Solihull (Conveners: 36
Bury field Road); Wolverhampton (Chairman: 38 New-
bridge Crescent).

Brighton and Hove Liberal Jewish Synagogue, 6 Lans-
downe Road, Hove 2 (0 BR 3 737223).

Bristol and West Progressive Jewish Congregation, Hon.
See: Mrs B. Craven, 25 Coniston Avenue, Westbury-
on-Trym. (0272 622188).

Crawley and District Jewish Community: Hon. See: H.
Anton. 36 Winchester Road, Tilgate, Crawley.

Dublin Jewish Progressive Congregation, 7 Leicester
Avenue, Rathgar (Dublin 973955).

Leicester Progressive Jewish Congregation: Hon. See:
Mrs. P. Redman, 21 Leicester Road, Market Har-
borough. Leics. (0645 3075).

Liverpool Liberal Jewish Synagogue, 28 Church Road
North. Liverpool 15 (Sefton Park 5871).

Nottingham Progressive Jewish Congregation, Hon. See:
D. Lipman, 19 Sutton Passeys Crescent, Wollaton
Par^ (0602 77674).

Southend Progressive Synagogue, 851 London Road,
Westcliff-on-Sea (Hon. See: 0702 87361).

Kingston's AGM
The Kingston Congregation held its second

annual meeting at King George's Hall, Esher,
on November 23 and, as last year, ran a bazaar
and tombola in aid of the Leo Baeck College on
the same aftemoon.
Mr Seymour Robinson was elected chairman

of the Congregation; Mr David Dombey,
vice-chairman; Mr Laurence Fedder, honorary
treasurer; and Mr Tony Spevack and Mrs
Brenda Dombey, Joint honorary secretaries. It

was announced that there are now 84 families

in the Congregation.
About 150 members and guests attended and

£1 30 was raised for the College. There were two
exhibitions; one on the religion school showing
some of the children's work and the other some
of the art and craft work of members of the
newly-formed art group of the Congregation.

First Women's Service

Mrs Victor Lissack, chairman of the Federa-
tion of Women's Societies, was the guest
Speaker at the Kingston Congregation's first

Women's Society service on November 7. Mrs
Lissack gave an encouraging talk on the role of
women within the Liberal Jewish movement.

Except for the opening of the Ark, the
Service was conducted entirely by members of
the women's society. Before the benediction
Mrs Pamela Fletcher Jones gave a prayer which
she had written for the occasion and which we
hope to print in a later issue.

Published by the Union of Liberal and Progressive Synagogues and Printed by The Furnival Press, Furnival Street, London, E.C.4.
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ROBERT wELTSCK

An der ifveriae des modernen Juderitume

Betrachtungeh aus fünf Jahrzehnten (Veröff erxtlich-ung des
Leo Laeck Instituts). Verlag J.G.B. Mohr (Paul Siebeck)
T^ibingen, 1972. XXII, 509 Seiten. 1 Bild. Leinen, DM 49*-

Dleser Band fasst 25 der Kleinen c5ohriften von V.eltsch zu-

sammen; es sind ausser einigen Beiträgen zu Büchern fast aus-

ßchiiesslich Artikel aus jüdischen Zeitungen; darunter aus der

in ihrer Hauptepoche von ihni redigierten "Jüdischen Rundschau"

und vor allem aus dem Tel-Aviver "Aiitteilungsblatti , einer

deutschsprachigen ^.ochenzeitung, deren Redakteur er voiliber-

gehend gewesen und deren Mitarbeiter er dauernd geblieben ist.
A<*^J\/^ i^U T^*' ^K^ H--^

Der Titel dieser leilsaminlung bezeichnet den h^b&-^^^in^chp^»r

Ort des gesamten /Werkes von Robert /»eltsch. Genauer benannt

ist er in einem Satz, der in einem Rückblick auf die jüdische

iresse steht, ^orin t/eltach vor allem über die '* Jüdische Rund-

schau" schreibt, das Organ der zionistischen Bewegung in Deutsch-

land, dessen Chefreda^tteur er 19 Jahre lang war, bis zum Verbot

dieses Blattes und eines anderen, d.i» der letzten jüdischen

Zeitungen, am 9* .>iovember 1953 (Tag der "Kristallnacht"). Dieser

Satz (3# 42) lautet: "in Deutschla^id (natürlich auch in Öster-

reich-Ungarn, das eine ahnliche Struktur hatte) gab e8 einen

post-assimilatorischen Zionismus, der auf das stärkste beeih-

flusst Aar von der deutschen Geisteswelt des neunzehnten Jahr-

hunderts und zugleich jüdisch-politische Ziele proklamierte."

Der zionistische Begriff "Assimilation" bezeichnet die - durch

die Emanzipation praktisch möglich gel^ordene - Haltung, voll zu

der 1^'ation gehören zu wollen, in der man, noch Jude bleibend,

lebte. Bevor diese Halt-CLig deutscher Juden

de/en Lebensstil siefwar, ausgerottet v^orden ist. war

/\Ay^ O1 J^ <m 1/ •;? ^ /Vi tCt'^^ ^ ^y^, SV^ /i^^J^^
, 7 <^ ^f^r //^? H Sc/(

^
f

• • •

ri

—

"-rr-—?^jr



Weltsch - 2 - 3.(4.)8,72

\

eine jüdische Bewegung bereits da, die aus ihrem Verstehen der

Geschichte und des Judentums her jene Haltung verneinte. Das war

- und blieb seither • der moderne Zionismus , der, zunächst deutsch-

sprachig, im einem deutsch-mitteleuropäischen geistigen und poli-

tischen Milieu entstanden ist. Dieser Zionismus sagt: die Juden

sind ein Volk; sie sind es - einschliesslich derer, die im Leben

unter den anderen Völkern schon keine jüdischen Inhalte mehr be-

wahren, - noch immer geblieben; und Äie müssen voll und ganz wie-

der eine Nation werden.

Dieser post-assimilatorische Zionismus ist das Hauptgeschehen der

"Wende des modernen Judentums", »»veltsch vertrat ihn in einer /Aus-

prägung, die in der zio.iListischen Bevvegung in Deutschland die vor-

herrschende geblieben ist. Er spricht davon immer wieder; am ein-

gehendsten in einem Artikel, den er 1962 einem anderen der führen-

den Vertreter des deutschen Zionismus gewidmet hat (S# 51-64) • £r

selbst vertrat den jüdischen ;^;ationalismus immer in einer Haltung,

die von der H^umanität nicht zu trennen ist, und in der Präge

der Beziehung zu den Arabern betonte er immer diese prinzipielle

-unbedingt nicht-aggressive Halt\ing. In diesem Zionismus sind atets

"Judentum und Menschentum", "Judentiim und Menschlichkeit eins"»

Zwei Stellen, an denen Weltsch dies sagt, beziehen sich auf Hugo

Bergman (S. 272,273); z.vei andere (S. 254f259) stehen in der wieder

abgedruckten Einleitung .»eltschs zu einem der grossen Bände, in de-

nen Buber abschliessend den grössten Teil seines Werkes noch einmal

gesammelt herausgegeben hat; es ist der Beind "Der Jude und sein Ju-

dentum" (1965)* l^och ein Beitrag über Bubers ^»erk -und v^irken findet

sich hier* Weltschs Prager Schulkamerad Hans Kohn hat ein Buch über

Buber geschrieben. Davon ist später eine ieuauflage erschienen,

die ein hier (S. 196-239) wieder abgedrucktes "Nachv.ort" von Hobert

Äeltsch enthält: "Martin Buber 195Ü-1960**. Wiederabgedruckt sind

..• 3
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hat Weltach in. den Sammelband wegen Ratiminaiigele nicht aufnehmen

laasen. ieil&sgHfrwx /ai^ die er liber Hans lohn zum 70« und

zum du. (iehurtatag publiziert hat, und eine v.ürdig\ing Hugo üergmans

zu dessen Ö5« Geburtstag, aehr verschieden von dem, was "normaler-

vvei^e" in eiaer Xätitil^ÄXXGebartatags-Lobrede auf einen nicht mehr

tV 01Jungen Philoaophie-rrofessor stehen konnte* . ->
, / f^

£iii Aufaatz (3. 67-Öu) handelt \ron der^.rbeit dea Leo ßaeck Insti-

tuts daraia, "die Geschichte der deutschen Juden seit Beginn der

Emanzipation bis zum Lnde ihres iiiigenlebeas im Jahre 193Ö zu er-

forschen und darzustellen." DccS in englischer Sprache seit 1936 in

London erscheinende Jahrbuch des Baeck Instituts wird von Hobert

vueltsch herausgegeben, in der Keihe der Buch- Veröffentlichungen

aieses Instituts im Verlag ivlohr ist auch aer hier besprochene Band

erschienen. Die hier gemachten ./Vngaben sind ein dürftiger Hinweis

auf seinen Inhalt} sogar tils blosse Aufzählung sehr unvollstänaig«

jCiS sei nur eine klärende BeinerKung über den Äntstehungszeitraum

der gesammelten otücke iingefügt« Das erste ist ein 1916 im öster-

reichischen Schützengraben im usten geschriebener Aufsatz von gut

4 öeiten. haQ folgen ein otuck von 19^2, dann auch von "Kundschau"-

Artikeln 1933f die ein starkes iächo fanden, nur einer; un.d einer

von 1935 (*^* 36-39) t der eine "schärfste Verwarnung" von Goebbels

•und anderes zur i?'olge hatte. Alles y»eitere ist zwischen 1954 und

1971 verfaast» thematisch bezieht sich davon ein Stück auf das deut-

sche Judentum in den Jahren 1916-1923» eins auf das "iSntscheidungs-

Jahr 1932"; \ä m iJi^ Auaiührungen ig-YJUKLx^ii^^^gegc^^-ehtl^i^he^
^/^A^

Auidäl.zen]/ebenso wie m aolchen über jüdische Persünlichkei- .

ten haben Bezug auf die Jahre 1 9 :>
3 -J^ ; / «afik^=man^afe^::äuf ^ps^^

1

>m^ä/ 7
**bis neute nachwirkende^^ürscheinungen

des judisciien xiebeua", worauf in der Nachbemerkung des Autors hinge-

wiesen ist (3# 292).
Otto Spear
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ll^bf^rt WrifMh: ,,An der er piiirn vor flllf>m pcistiq; und n^rRK^krf^tar des Irj^'un 01<NJ

tnwn" — nrfrnrhtiinjtm utiH

ffmf ifniirrrhiifon — >>rn(.

jontlirlnini!: H»*» Leo R;irrk-

IimtUiif* — Im ^rrln« 1. B.

Mohr (Tniil Sfpbrrk), Thhln-

frn, 309 R.

sen und Wirken ftls Frmind und

Bewundrrpr Mit R-rnht. weist

f»r d«rRiif hin, dns^ WnU,«;ch

di« Reistlppn Au*ioijiftndrr5Ct-

Tningpii, die mftn mit ihm führ-

kiilturrll ori'^ntiertrn 7ionis- Merkas Europa, Welt«;ch' We-

mns und eine nirht pArtoimh.s-

sif: grbundpjift rthirrhe Jiidi-

%rho ITnlUmc V^f "»rliweien

i(irol(^jjir.rhnn An-^rinnnrlrr.'^pt-

znnprn in dor vnrpb^'^tlirh'^n

Zeit. Ij^rnois fiUirton lim in die \^, ,,dpm gerechtesfon, vonir-

2um flrhtzip'itrn Oohnrtr.».^« N^he drs M.i\:ner: Kr^i-^«^-. Dos teils-frciesten, rit,tprlirh«^ten

Ton Pohpft Wrltr^rh, doin gri- hrri^,,|ptP Knmpf um die Gppner, der j« mit der Waffe

stippn Lentor des IvPn Bncc k- oninHlnjron drr .Indi-^'-li'^n Fbci- • des WortPS frefociiten hat"

Institut« in LoiiHon, p.'>b dns ciippT; jm Hoiliprn I,ond, h^fti- (Kva Rf^irhniann in ihrer Lau-

Instihit eine SnniniliiT>f: seiner ^^ AnrPinnnHpr'=-^t7Mnpon um dritlo n\i Weltsch* 5iPh7,iRStem

Auffetze und Artikol hprnus, ^j^ Gestnlt des m jjriinrl'^nflpn Geburrstn«) »teU mit soviel

die Pinen Qiietrrhnitt rhirrh die stmUr.prhildes und iHnpn Pis- nntilrUrher Noble.v^e und Ver-

Arbeit des Jubilnrs dnrstrllt, kn-v^onrn um dessen Haupt- jthndnls geführt hat, da«;s

und die eine, wenn nuch ge- problom : Kopvic;ten7 mit don 5;eb>5;t bittere Zerwürfnis«!«

wiss nichl vollstHndice. so doch Arnl>prn r»d^r Abf^ondr^rnne. In mitunter (\^n Oiarakter einer

chnrnktpri? tische Auslese »us ,nriner d^n Terr(^r bedip^ufif^s- nk?»demlsohen Disputati6n »n*

j»pinfm puhlizisti.sel^on Wirken )os abkvhnendrn Eln.*-trUung nnhmen. Die«^ Art der Dar-

bilden. wusste pirh FC)lv»rt Wpltsrh stellunp des eipen*»n Stand-

Difvcr^. Wirken umfn^-.^t el- eins mit TKuY^y und M/';rn'^s. pur^ktps und der kritischen,

non Zeitrfuim von fiinf .Tn.br- S^ wurde rr für den Oror.Meil j;tr!t^ historisch und intellek-

»ohnt-en, dnvon zv/anziß Jahre des Jischuv/ m empr umstrit- tuell be^nindeten Annlyse «•

als Cliefredaktpur dpr im er- tpnen rersrmlicbkpit, umini ner gegnerischen Auffa.'^wSung

stpn Prlttel des Jahrhunderts strittpu jerlorh in spn'>nr In machte !«Jein Schreiben zu ei-

711 N>«:ondprer Pedrutnnp pe- tcpritit und bo^mndp^t. oh der npm erzieherischen Factor, wie

]e.nptpn zi^nistisrhrn Worbm- Klarhrit seines Stils, der Bild ihn die Juden I>eut,schlands

7^itnnp ,Jildi«;rhe Rundschau" haftipkeit seinpr Formnlienin- sonst nicht kannten. EHinim

Unlösbar ist dpr Nnnic Robert Rcn, der Tiefn seines Wissens wftr die unter der Äjride des

Welt seh mit diesem Platt ver-

bunden. In der Nnri/cit den

damaliR'^n Macht hnbcrn in

Deutsrhlnnd die Stirn 7\i bieten

und dns den Juden verordnete

Sc.hnndinnl, dpn pelben Fleck,

in ein Ehrenr^eichen um;rudeu-

tp>r\, wnr nicht nur eine mutise

.tournnl istische Tnt. p^ne Her-

ausferdcrunp unter den dnma

lipen Umstanden, sondern ein

ffV^elentro-.t für die in ihren

Grundfesten ersclilitterte jüdi-

l^che Gemeinschaft. Das.s der

Autor selbst aus spaterer

Perspektive Bedenken pepen

diese sojne Einsiellunp anmel-

dete, d<e nur a\is der emotio-

nellen Aufn-nllung des Jahres

1933 7r\i hepveifrn irt. Hirt ib^i

lind b^'-^vpist, da^s er nicht

pt^rr An rw^nksrbemati fest-

bfllt, die im nn^bhinein ihre

FrapwiJrdJpkeit rrwiesen ha-

b'^n; denn die Nazibestie war
nicht durch Stolz zu becinflus-

l»en, peschweiße denn zu zah-

men, sondern vor ihr inusste

pich retten, wer konnte, und

ewar so schnell wie moplich.

Damals aber zündete Robert

Weltsch' Wort. Dn.q wnr cha-

rakteristisch für den grossen

rublizisten. für den Journali-

sten, der seinen Benif stets als

Berufuiie nuffasste, als Deuter

und Mahner gerade an der /Zei-

tenwende, in der das moderne

Judentum einen durch sreifen-

rten GestaltwandPl erlebte.

Wie ein roter Faden rieht

liirh die Problematik der Pnlä-

uMnnFrape durch Welf^ch' Auf-

Rä-zte. Im Sinne Bubpr« vertrat

und seiner Bildung.

Und immer bleibt er der

Nonkonformist, der keine Kon-

zession an die herrschende Mei-

nunj: macht und schon par

nicht an die herrschenden Krei.

se Er scheut sich nicht, mit

Tabus 7IM brerhon und einpe-

wur/cjtf» Vorstellunpen zu at-

tnckierrn, wenn sie seiner

tJber/enrunp zuwiderlaufen,

oder wenn er itiren Fort he«

stand peffthrlieh für eine .sci-

ne<i Fracht ens menschenwiirdi-

pe Fonu des Zi(>nisnius halt.

So heisst es etwa in seinem

im September IWi veröffent-

lichten Aufsatz , .Jakob und

F'-.nu ini Wandel der 7eif«n" :

..Die in d<^n Anfnrp'jrjhrm d^s

7ionismu<i. als vnr mehr als

perhrir: J,Tbr«>n. ^*"eit verbreite-

te ATeinnnf: — od<^r Hoffnunßj

— dass em*^ .,Norm;»lisierunp*'

d^r jüdischen Volksexistenz im
,

Sinne moderner GeseUschafts-

und Stnafenbildunp die Pro-

blematik he^eitipen würde, die

dav Volk mit j^ieh durch die

Jahrhunderte .schleppt, und die

oft in Knta.'^trophen endete,

kann bi<;heT pewiss nicht Rls

bestatipt anpesehen werden...

In den Aupen der Welt sind wir

ein einzipj^rtipes Volk »urh

jetzt; nicht mehr vielleicht da«

..Cfesi^enst", von dem Finsker

vor achtzip Jahren sprach, aber

auch noch ian):e kein Normal«

fnll, dor manche von Uns sein

oder werden voH(mi. So leicht

ist dns CJeheimnis nicht abzii-

tun. In einer vbllip veränder-

ten Welt werden wir den Ver«

such mnchen müs.swi, es fM

he"VJ»hrfn. Die Zeit pib| \ jejn

Lw Beeck-Instituts herauspe
;

pebene Auswahl seiner Schrif- )

ten ©m löbliches Unterfangen,
;

dazu bestimmt, der Vergessen- ,

heit jni entreissen, was oft nur

mim Teil für den Ta« peschrie-r

ben war, jedoch bleibenden <

Wert behalt, weil es die grosse

Linie nachzeichnet, die ein Pu-

blizist von Format zeit Peines

Ij'*l')ens eingehalten hat, — ein

Publizist und vor allem ein

Nonkonformist von hohen Gra-

den, der in der Geschichte des

mitteleuropäischen Lebens fei-

nen bleibenden Platz sich be-

reits au Lebzeiten gesichert ,

hat. tfd. i

{ ?'
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Als vor etwa Jahresfrist Dr.

Robert Woltscli anliusslirh ßcino.^

ao. Geburtsta[;os in London und
andorwiirts gofoiert wurdo, war
bereits davon dij^ Rede, dass ein

Quersehnitt aus'seiner Arbeit er-

scheinen würde. E.s war eine aus-

gezeichnete Idee, zunächst ein-

mal einen vorUiufip^en Riickbllck

auf da,s literarische Schaffen
dieses Mannes zu ^eben; denn
sein Werk kann ja als noch kei-

neswegs abgeschlossen angese-

hen werden.

Das betonte auch Dr. Hans
^Tränier (Tel Aviv» in seinem Ge-
?|'leitwort zu dem Quer.schnitt. der
ri'-aunmehr, sorgfaltig zusannnen-
i" '.estellt \nul vorbildlich (HÜert,

vorliegt. Der Titel des Buche.s

I Verlag J. C. B. Mohr/ Paul Sie-

/oeck, Tübingen 1972) "HoIkmI
»AVeltsch: An der Wende C<^^ mo-
dernen Judentums — Betrach-
tungen aus fünf Jahrzehnten",
hätte nicht treffender gewälilt

werden könm^n, und als Heraus-
geber wäre keine Stelle geeigne-

ter gewesen als da.s Leo-Baeck-
Institut, weil es Robert Weltsch
besonders viel zu verdanken iiat.

Als historisch interessierter und
wissenschaf.tlich geschulter Pu-
blizist gehorte er 19r)5 natuf;',e-

mäss zu den ;Schöpfern dieses In-

stituts, dessen stetige Entwick-
hmg und aktive Förderung ihm
seitdem gleicfisam zur zweiten
grassen Lebensaufgabe geworden
Ist. Wie"er diese Aufgabe erfüllt,

zeigen am sichtbarsten die von
ihm herausgegebenen und je-

weils von ihm eingeleiteten re-

präsentativen "Year Books".
Einen Querschnitt aus

Weltu^ch.s publizistischem Werk
zu bieten, heisst nicht allein die

wesentlichen Stadien seines Le-

bens und seiner Laufbahn zur

Geltung kommen zu lassen, .son-

dern auch das bei aller Au.swahl
dennoch umfangreich gebliebene
Material nach gewissen grösse-

ren Gesicht.spunkten zu ordnen.
So gelangen, zusammengefasst

.

in vier grossen Kapiteln, insge-
i

slituls

samt 2G Artikel und Abhandlun-
gen au.^ der Zeit von 1916 bis 1971

zvun Al)druck. In ihrer Mehrzahl,
2\, stammen sie jedoch aus den
letzten zwanzig Jahren.
Selbst ven-^tändlich fehlen im

ersten Kai)it'el ("Die Judenfrage
in dieser Zeil",» unter Ci(^\\ älte-

ren Aul.sälzen weder der in die

jüdi.u!he Geschichte eingegange-
ne Aufruf vom 4. April 1933

"Tragt ihn mit Stolz, den gelben
Fleck" nocii die am 2. Juni 1935

erschienene Polemik gegen Goeb-
bels (unter der Überschrift "Der
Jude ist. auch ein Menscli"). An
der 8i)it;ze des zweiten Kapitels
("Zum ProbhMu der deutsch-jüdi-
s c h e n CJeschiehtsforschung")
stellt ein Au.szug aus Weltsehs
I^inleitung zum Sammelband des
]3aeel:-lnstiluts "Deutsches Ju-
dentum —- Auf.stieg und Krise"
(Stuttgart 1003). Man findet da
auch s(Mne Schinssbelrachtungen
zu den .stattliclien Ij.B.I.-Sam-

mell)änden "Deutsches Juden-
tum in Krie'.' und Revolution
191(M!)'J3" (1971 • und "Entschei-
dun'-sjahr 1932" ( 1005). Das drit-

te Kapitel. "Die Juden und die

Völker", besteht aus einigen Be-
traclitun^en 'zur Zeitgeschichte,
zu l'Viertagen aeschrieben, die

nach alter jüdischer Tradition
Anlass zur Besinnung auf die Si-

tuation <\v<. Volkes und des Ein-

zelnen geben. Im vierten Kapitel
("Jüdische Gestalten") kann
man nachlesen, wa.s Dr. Welt,sch

über Per.sönlichkeiten gedacht
und geäussert hat, die ihm nahe-
standen oder auf ihn von bestim-
mendem Einfluss waren.

E. G. Lovvenlhal, Berlin

;
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a^HIS ncttt.ly produced volume of
^ Robert vVeltflch's ensay*? Inoiudes

refloctions of noarly six (lecule«. It is

a fltUng SOtlvblrthday prosent from
the Lf.'O Eiaeck Institute to tho res-

pected and still active corninunity

leader, publiciat and Journalist. But
it is also a trlbuto to an outstari»llng

toacher of Gomian Jewry and Ite

talthful Interpreter.

The articles and easaya in the
hook are well-docurnentod discus-

sjons of Zlonlst Ideology, with spe-

cial emphasis on the Intellcctual

achlevenu^nts of Jews, hoth as iiuli-

vlduals and os o. collectlvjty.

Weltach foUowa and sorutinlzc« t))eir

deatinies from the front-llne of
World War I, throug-h the Weijnar
Kcpublic — the zenlth of Gennan
and Central Europf;an Jewry — and
the Nazi era, to our day. Hi^ stim-
ulallng" ev^aluatlons are rieh bio-

graphlcal and hlstorical «ource ma-
terial.

Weltsch lg obviously a turn-of-
the-century humanitariau seeln^f in

Zlonistn essontlally a Spiritual re-

generative force. Hf2 has devoted
niuch of his llfe to expounding*.
even preaching", the Ideals of A.D.
Gordon, Ahad Ha'am, Weizmann and
Buber: the two artlclea presentingf
Buber's philosophy and hls aadiy
un.successful polltics are among the
best in the book.

Zionist leiiels

F'or adult Zionists of thls Genera-
tion, Weltsch Covers familiär ground,
staunehly defendJng basjc Zionist

tonets and, In the wordfl of A.D,
Gordon, "«afeguardlng the pure
Idea of humanlty from besmlrching:
so ns to transmit it to a new
World to come."
As a matter of fact. thjs volume

poses a Problem: are young Israeli

or Diaspora Jews going to read and
be edified by this fino antlioloixy nn
Zfonism? This se»^ms unllkoly untll

»^nglish f)nd Hobrew translatlona bo-

come available. But even theu one
doubts how Wide a readership
Wfltsch will attain. This book will

pmbably appeal most to the Ger-
tnan intelllgentsia, In view of the

eonsiderable Inipact of Buber's wrlt-

ings there and the present-day in-

terest In Judaism. All of Weltseh's
wrltings are stoeped in .classical

German culture. In a polemieal ex-

cha nge, for example, assimilationists

cite Goethe, while Weltsch refers

to '.Schiller. All through the book
there runs the thread of moderate
Spiritual natlonalisni oombined with
a universallstic vlslon of the world.
As Editor of thf^ pre-World War II

"Juedisohe Rundschau" in Berlin,

Weltsch t<»ok his strongest and most
clearcut line. He proudly faeed the

Nazi onslaught. leading the struggle
against defeatism. One renalis his

fa?r)ou8 deflant artiele urging his

fellow Jcvv.s "to wenr the yellow
badge proudly." This attitude forti-

fied German Jrwry under durrss. con-

tril^utlng also lo the tvvin proress

of renewed JewI.sh eduoallon and
orderly IpunifTratlon in lijref? Vjä? '^'1

hood was attaJned. Weltsch became
"Haaaretz" eorrf-spondent in London
and froTu there Covers the world
soene, generally by means of trench-

ant r**views of books on historical

or conten^porary matters.
Perhaps one of the most thought-

provoking essays deals with hla

good friend Hans Kuhn, tbat brood-
ing expert on the Near East who
ehose to become ,an Atu< rican Pro-
fessor of social and politiral sciences.

Hans Kohn died last y*'ar, after

produeing a sizeable bibllography,
ma!^y of the items textbooks.
WeUsch's review of Kohn's career
is perhaps too generou.'-- or incom-
plete. in the gcnse tiiat it lacks
a sufficient explanation of the lat-

te?''s conversion from Zionist leader
to an outright anti-Zionist. Weltsch
mf'ntions one of the ;yiost important
projects in which Kohn was involved,

"F^ncyclopaedla of .Social Scieuces"
I remernber a learned artlcle there
on "Language," in which Kohn de-

clares hlmself ogainst what he calls

the artlfloial, becau.se revived, lan-

guageg, and predicts thoir doom,
Arnong the Janguages he thus con-
dcTTined were "Lithuanian and the
Hebrew of the Zionists."

Almost all the artlcles in the book
undf^r review treat of major phen-
omena or events in conteniprorary
Jewish history. The find, two parts
deal with the Jrvvish pr<iblom and
Jewish historical research as secn
from, or fxpe-rleneed in, Germany:
the third part is of a general na-

tura, under the title "Jews and the

Nations.*' The last part is parti-

culariy attractiv»-»: it is devoted to

prcuninent personaÜMeg, All of thcm
are well portrayed. but the short
articles on X^rof^ssor S. Kugo Herg-
Tnann and the lato Georg Landauer
seem to be among the best in a
highly readable work.
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ZUM SCHRIFTWORT
IV

Weisse r Fleck

In seiner grossen Gesetzesrede legt Moses dem Volk zwei Wege vor,

die über die Treue zu Gott zur Treue Gottes führen oder über

die Untreue zu unsäglichem Missgeschick. Der Gehorsam steht in en-

gem Konnex zu Gott, und der Ungehorsam lässt sich erkennen an

der Abweichung zu fremden Göttern. Alles wird in Verbindung mit

dem verheissenen Land geboten, da sich dort die Bewährung in der

Treue erweist. Appelliert wird an die Freiheit des Willens, und Moses

weist dabei auf die Verantwortlichkeit der Angesprochenen hin:

«Sieh, ich gebe heuttags vor euch hin Segnung und Verwünschung;

die Segnung, wofern ihr hört auf SEINE eures Gottes Gebote, die

ich heuttags euch gebiete, die Verwünschung, hört ihr nicht auf

SEINE eures Gottes Gebote und weicht ab vom Wege, den ich heut-

tags euch gebiete, herzugehn hinter andern Göttern, von denen ihr

nicht wusstet» {Deut. J 1 , 26 ff.). Segnung und Verwünschung sollen

im Land wiederholt werden, «denn ihr überschreitet den Jordan, hin-

zukommen, das Land zu ererben, das ER euer Gott euch gibt.»

{ih.31.)

Über die damalige Situation hinaus hat dieser Aufruf seine Bedeu-

tung behalten. Israel blieb ein folgsames Volk, da es sich trotz aller

Verlockungen nie mehr mit Götzen befasste. Was ihm an Bitternis

widerfuhr, war ein historisches Unglück. Über Israel hinaus gilt der

Aufruf als Mahnung an die Völker: Wahl des Friedens wäre Wahl

des Segens gewesen, Wahl des Krieges war Wahl der Verwünschung.

Wohl hat kein Volk durch Abstimmung den Krieg herbeigeführt,

aber die vor Kriegsausbruch angeheizte Hysterie hätte häufig zu

einem zustimmenden Plebiszit geführt.

In dem neuen Aufsatzband von Robert Wejtsch geht der erste Bei-

trag in den Spuren von Aaron DaviH Gordon, der vor 50 Jahren in

Degania gestorben ist und der damals seine ernste Hinwendung zur

«Erlösung durch Arbeit» vertiefte. Weltsch schrieb 1916 im Schüt-

zengraben «Ein Wort aus der Kriegszeit», das erst 1925 erscheinen

konnte, mit einem Vorwort, aus dem wir zitieren: «Ich hörte den

Namen Gordons zum ersten Male während des Krieges, als mir ein

Freund ein Exemplar einer nach Europa gelangten palästinensischen

Sammelschrift zusandte, die den Titel führte: Beschaah su . . . (In die-

ser Stunde . . .). Die Einleitung stammte von A. D. Gordon. Der Ein-

druck der Worte, die aus einer weit entfernten mir fremden Welt, aus

dem Munde eines Unbekannten, in den düsteren Unterstand hinein-

tönten, war aufwühlend, unauslöschlich. Hier war das ersehnte Wort

gesprochen, mitten in einer Zeit toller Kriegspsychose, die auch un-

sere jüdische, ja zionistische Welt vergiftet hatte. Ich schrieb damals

eine Bemerkung dazu und sandte sie an eine zionistische Wochen-

schrift der ehemaligen österreichisch-ungarischen Monarchie; der

Redakteur hat die ihm am gefährlichsten erscheinenden Stellen ge-

strichen oder geändert (ohnedies hatte ich selbst schon an den Zen-

sor gedacht und vieles vorsichtiger ausgedrückt, als es sonst der

Fall gewesen wäre), und das Manuskript in Druck befördert. Es ist

nie erschienen; der Rotstift des Kriegszensors vernichtete den ganzen

Aufsatz, und ich erhielt nach einigen Wochen die Zeitung, in welcher

lediglich die Überschrift stand, einsam und vielsagend: ,In dieser

Stunde . .
.' Darunter alles weisser Fleck. Von allen Lesern wusste nur

ich, was dort gestanden hatte.» •

Die Botschaft des Friedens stand dort, wie sie als weisser Fleck noch

immer in unserer Welt steht, da der Griff nach dem Weg der Ver-

wünschung allezeit energischer erfolgt als der Griff nach dem
Segen. Gott aber will, dass die Menschen den Frieden wählen, um
ohne Kriegszensur den Segen in der Welt zu verbreiten. ro.
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Bedeutsame Publizistik ^io,t^'
Robert Weltsch: „An der Wende des mo-

dernen Judentums/* Betrachtungen aus fünf
Jahrzehnten. Verlas J. C. B. Mohr (Paul Sie-
beck), Tübingren 1972. XXII, 309 Seiten,
DM 49,—.

In den letzten Blütejahren der deutschen
Judenheit bekleidet Robert Weltsch ein Amt,
das seiner geistigen Weite und denkmäßigen

I. UnVoreingenommenheit weitesten Spielraum
|,

geboten hat. Er war von 1919 an, während
zweier Jahrzehnte, Chefredakteur der „Jüdi-
schen Rundschau", und wer sich an dieses
erfreulich undogmatische Zionistenblatt er-
innert, verbindet diese Erinnerung mit der
Wirksamkeit Weltschs. In unserer Studien-
zeit und in unserer Rabbinatszeit in Deutsch-
land bedeutete die „Jüdische Rundschau" un-
endlich viel. In den Jahren vor 1933 war sie
Geistträger in der Auseinandersetzung mit
den nichtzionistischen Gruppen, und von 1933
an hielt sie dem Naziungeist gegenüber die
Besinnung auf die ethisch-humanitären
Werte des Judentums aufrecht. Ihr Chefredak-
teur verkörperte die Zeitung, er war ihre
Seele und ihr Mund.

Daß aus einer derart reichhaltigen Publizi-
stik nur eine begrenzte Zahl von Aufsätzen
zu einem Band vereinigt werden konnte, ver-
steht sich von selbst, und wir bekommen viel-
leicht nochmals eine solche Sammlung vor-
gelegt. Zunächst aber freuen wir uns über die-
sen Band, der als Veröffentlichung des Leo-
Baeck-Instituts, dessen Londoner Leiter
Weltsch ist, zum 80. Geburtstag des Verfas-
sers gestaltet wurde. Dabei pflichten wir dem
Urteil, das Hans Tramer in seinem Geleit-
wort abgibt, durchaus bei: „Auf seinem Platz
im jüdischen Leben war Robert Weltsch, seit
.er zu schreiben begonnen hat, ein Diener des
Geistes. Er mehrte den geistigen Reichtum
der Angesprochenen, er wehrte, was den Blick
verfälschte für eine Erhellung der Welt, er
war besorgt in erster Linie um den Geist sel-
bes Volkes. Seine Kompromißlosigkeit rief
[nicht selten Gegnerschaft hervor, seine von
Illusionen freie Betrachtung der Dinge aber
fand Anerkennung; um seiner positiven Kri-
tik willen wird er verehrt. Es ist gewiß nicht
:uviel, wenn wir behaupten, daß Robert
'Peitsch heute der bedeutendste Publizist im
lüdischen Bereiche ist" (S. VII).

Wer von den Älteren erinnert sich nicht an
Weltschs Aufsehen erregenden Leitartikel
„Tragt ihn mit Stolz, den gelben Fleck!" in
der „Jüdischen Rundschau" vom 4. April 1933,
als niemand eine solche Antwort auf den
Boykottag erwartet hätte. Wieso dieser Auf-
satz, zu dem Weltsch später die zeitgenössi-
sche Wirkung keineswegs berührende Ein-
schränkungen machte, erscheinen konnte,
wird wiederholt an Hand der Konfrontation
der Juden mit dem Nationalsozialismus dar-
gelegt. Wir haben ihn aus der Abteilung „Die
Judenfrage in dieser Zeit" herausgegriffen.
Die ausgewählten Aufsätze beginnen mit 1916
und hören 1971 auf mit der Studie „Let
my people go", die den dort erwähnten Bevin
nicht einfach verteufelt, sondern Einblick ge-
währt in die möglichen Motivationen seines
Handelns und des Handelns anderer.

Wesentliches besagt die Orientierung über
„Das Leo-Baeck-Institut" (1963), welche die
Gruppe „Zum Problem der deutsch-jüdischen
Geschichtsforschung" einleitet, und sehr wich-
tige Erkenntnisse vermitteln die Aufsätze
„Die Juden und die Völker". Wiederholt ver-
spürt man in Weltschs Denken die Anlehnung
an Martin Buber, dem er in der Gruppe
„Jüdische Gestalten" zwei tief eindringende
Beiträge widmet. Der Band von der Wende
des modernen Judentums beruht auf kriti-
schen Beobachtungen eines Mannes, der
wachsam und achtsam dabei gewesen ist.

Wir können den unabhängigen Denker nicht
besser erfassen als im Schlußabschnitt des
erwähnten Aufsatzes „Let my people go":
„Manches von dem, was hier gesagt wurde,
wird vielleicht bei manchen Lesern Anstoß'
erregen; denn — wie überall, so hat auch bei
uns die Propaganda Vorstellungen geschaf-
fen, die dem ähneln, was im politischen Jar-
gon oft »heilige Kühe' genannt wird. Jeder
einzelne von uns hat aber die Verpflichtung,
die Wirklichkeit kritisch zu beobachten und
sich das Schwere nicht zu leicht zu machen.
Dazu können auch Ketzergedanken beitra-
gen, die aus der Sorge um Israels Schicksal
entstanden sind" (S. 188). Was nützt eine
Publizistik, die keinen Anstoß erregt? Dieser
herrliche Band des großen Nonkonformisten
soll möglichst viele Leser finden.

Lothar Rothschild
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Bedeutsame Publizistik

Robert WcHsch. An dtT Wende des modernen Jndentunis. Ik'tiach-

tiingcn aus fünf Jahr/chntcn. Verlag .1. (". H. Mohr (Paul Sicbcck),

liibingcn, 1972.

In den lel/ttMi RliitciahrcMi der deutschen ludenheit bekleidete Robert

Weltsch ein Amt, das seiner izeisliuen Weite und denkmassi^en Un-
voreingenonimeiiheit weitesten Spielraum geboten hat. Er war \on

1919 an während zwei Jahrzehnten Chefrcdaktor der Jüdischen

Rundschau, und wer sich an dieses erfreulich undogmatische Zioni-

stenblatt erinnert, verbindet diese Erinnerunu mit der Wirksamkeit

Weltschs. Wer an Weltsch denkt, ob es sich nun um frühere Beiiei»-

nungen oder um eine nur um Wochen zurückliegende Berührung mit

dem IS9I Geborenen handelt, denkt trotz aller späteren Verdienste

an seine Zeit bei der Jüdischen kundschau. In unserer Studienzeit

und in unserer Rabbinatszeit in Deutschland bedeutete die Jüdische

Rundschau unendlich viel. In iScn Jahren vor 1933 war sie Cieist-

träger in {.Wv Auseinandersetzung mit den nichtzionistischen Ciruppen,

und \'ox\ 1933 an hielt sie dem Naziungeist gegenüber die Besin-

nung auf die e*hisch-humanitären Werte des Judentums aufrecht.

Ihr Chefredaktor verkörperte die Zeitung, er war ihre Seele und ihr

Mund.

Dass aus einer derart reichhaltiuen Publizistik nur eine begrenzte

Zahl von Aufsätzen zu einem Band vereinigt werden konnte, ver-

steht sich von selbst, und wir bekommen vielleicht nochmals eine

solche Sammlung vorgelegt. Zunächst aber freuen wir uns über die-

sen Band, der als Veröffentlichung des Lco-Bucck-histituts, dessen

Londoner Leiter Weltsch ist, zum (SO. Geburtstag des Verfassers

gestaltet wurde. Dabei pflichten wir dem Urteil, das Hans Tramer
in seinem Geleitwort abgibt, durchaus bei: «Auf seinem Platz im jü-

dischen Leben war Robert Weltsch, seit er zu schreiben begonnen
hat, ein Diener des (ieistes. Er mehrte den geistigen Reichtum der

Angesprochenen, er wehrte, was den Blick verfälschte für eine Erhel-

limg der Welt, er war besorgt in erster Linie um den Geist seines

Volkes. Seine Kompromisslosigkeit rief nicht selten Gegnerschaft
hervor, seine von Illusionen freie Betrachtung der Dinge aber fand

Anerkennung; um seiner positiven Kritik willen wird er verehrt. Es

ist gewiss nicht zu viel, wenn wir behaupten, dass Robert Weltsch
heute der bedeutendste Publizist im jüdischen Bereiche ist» (S. VI!).

Wer von den Älteren erinnert sieh nicht an Weltsehs Aufsehen erregen-

den Leitartikel «Trai^'i ihn nut Stolz, den i^elhen Fleck!» in der Jüdischen
Rundschau vom 4. April 1933, als niemand eine solche Antwort auf den
Boykottag erwartet hätte. Wieso dieser Aufsatz, zu dem Weltseh später

tlie zeitgenössische Wirkung keineswegs berührende Einschränkungen
machte, erseheinen konnte, wird wiederholt anhand der Konfrontation
der Juden mit dem Nationalsozialismus dargelegt. Wir haben ihn aus
der Abteilung «Die Judenfrage in dieser Zeit» herausgegriffen. Die ausge-
wählten Aufsätze beginnen mit 1916 und hören mit 1971 auf mit der
Studie «Lei my people go», die i\cn dort erwähnten Bevin nicht einfach
verteufelt, sondern Einblick gewährt in die mögliehen Motivationen seines
Handelns und des Handelns anderer.

Wesentliches besagt die Orientierung über «Das Leo-Baeck-lnstitut»
(1963), welche die Gruppe «/um Problem der deutsch-jüdischen Ge-
schichtsforschung» einleitet, und sehr wichtige Erkenntnisse vermitteln
die Aufsätze «Die Juden und die Völker». Wiederholt verspürt man in

Weltsehs Denken die Anlehnung an Martin Buber, dem er in der Gruppe
«Jüdische Gestalten» zwei tief eindringende Beiträge widmet. Der Band
von der Wende des modernen Judentums beruht auf kritischen Beobach-
tungen eines Mannes, der wachsam und achtsam dabei gewesen ist.

W.r können den iniabhängigen Denker nicht besser erfassen als im
Schlussabsehnitt des erwähnten Aufsatzes «l,et my people go»: «Manches
von dem, was hier gesagt wurde, wird vielleicht bei manchen Lesern
Anstoss erregen; denn — wie überall, so auch bei uns — hat die Pro-

paganda Vorstellungen geschaffen, die dem ähneln, was im politischen

Jargon oft .heilige Kühe' genannt wird. Jeder ein/eine von uns hat aber

die Veipflichtimg. die Wirklichkeil kritisch /u beobachten und sich das

Schwere nicht zu leicht /u machen. Dazu können auch Ketzergedan-

ken beitragen, die aus «.ler Sorge um Israels Schicksal entstanden sind»

(S. 18S). Was niil/t eine Publizistik, die keinen Anstoss erregt? Dieser

herrliche Band des grossen Nonkonformisten soll möglichst viele Leser

finden. Lothar RothscUild
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Six decades of vrriting

by Robert Weltsch
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Wil^^ "modernen Juden tums
:|i|ä^^^i^^ Judaiara). Edited by J,C.B.
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'T^HIS neatly produced volume of hood was attained, Weltsch became
^ Robert Weltsch's essays includes "Haaaretz" correspondent In London
reflections of nearly six decades. It is and from there Covers the world
a fitting SOth^birthday present from scene, generally by means of trench-

the Leo Baeck Institute to the res- ant reviews of books on historical

pected and still active Community or contemporary matters.

leader, publicist and Journalist. But Perhaps one of the most thoug-ht-

It is also a tribute to an outstanding provoking essays deals with hia

teacher of German Jewry and its good friend Hans Kohn, that brood-
faithful Interpreter. ing expert on the Near East who
The articles and essays in the chose to become an American pro-

book are well-documented discus- fessor of social and polltical sciences.

sions of Zionist ideology, with spe- Hans Kohn died last year, after

cial emphasis on the intellectual producing a sizeable bibllography,

achievements of Jews, both as indi- many of the items textbooks.
viduals and as a collectivity. Weltsch's review of Kohn's career
Weltsch follows and scrutinizes their *s perhaps too generous or incom-
destinies from the front-line of plete, in the sense that it lacks
World War I, through the Weimar a sufficient explanation of the lat-

Republic — the zenith of German ter's conversion from Zionist leader
and Central European Jewry — and to an outright anti-Zionist. Weltsch
the Nazi era, to our day. His stim- mentions one of the most important
ulating evaluations are rieh bio- projects in which Kohn was involved,

graphical and historical source ma- "Encyclopaedia of Social Sciences"
terial. I remember a learned article there
Weltsch is obviously a turn-of- on "Language," in which Kohn de-

the-century humanitarian seeing in clares himself against what he calls

Zionism essentially a spiritual re- the artificial, because revived, lan-
generative force. He has devoted guages, and predicts their doom.
much of his life to expounding, Among the languages he thus con-
even preaching, the ideals of A.D. demned were "Lithuanian and the
Gordon, Ahad Ha'am, Weizmann and Hebrew of the Zionists."
Buber; the two articles presentlng Almost all the articles in the book
Buber's philosophy and his sadly under review treat of major phen-
unsuccessful politics are among the omena or events in contemprorary
best in the book. Jewish history. The first two parts

7ir^riicf -fi^ti^^fc
^^^^ ^^^^ ^^^ Jewish problem and

^lUlilSt leneiS Jewish historical research as seen
For adult Zionists of this genera- from, or experienced in, Germany;

tion, Weltsch Covers familiär ground, the third part is of a general na-
staunchly defending basic Zionist ture, under the title "Jews and the
tenets and, in the words of A.D. Nations." The last part is parti-
Gordon, "safeguarding the pure cularly attractive: it is devoted to
idea of humanity from besmirching prominent Personalities. All of them
so as to transmit it to a new are well portrayed, but the Short
world to come." articles on Professor S. Hugo Berg-
As a matter of fact, this volume mann and the late Georg Landauer

poses a Problem: are young Israeli seem to be among the best in a
or Diaspora Jews going to read and highly readable work.
be edified by this fine antliology on
Zionism ? This seems unlikely until
Rnglish and Hebrew translations be-
come available. But even then one
doubts how Wide a readership
Weltsch will attain. This book will
probably appeal most to the Ger-
man intelligentsia, in view of the ^^^^ covering the 929 chapters of

considerable impact of Buber's writ- ^^^ ^^^^^ ^^^ ^^^^ study, has been
ings there and the present-day in- issued by the World Jewish Bible

terest in Judaism. All of Weltsch's Society in Jerusalem,

writings are steeped in classical ^^^ ^^^^ ^^y ^^ ^^^ ^^^^^ ^^>»'

German culture. In a polemical ex- the Jewish calendar years 5733, 5734
change, for example, assimilationists ^nd 5735 (1972-75), the calendar
cite Goethe, while Weltsch refers ^^«^^ a Bible chapter for suggested

to 'Schiller. All through the book reading. The readings listed for Sab-

there runs the thread of moderate ^^^^^ ^^^ festivals are the portions

spiritual nationalism combined with normally read in the synagogues on
a universalistic vision of the world. ^^^^^ ^^y^- ^^^ Sabbath readings

As Editor of the pre-World War II ^^^ divided into three parts for

"JuedLsche Rundschau" in Berlin, ^^^^e who wish to spread their

Weltsch took his strongest and most ^^^^y ^^ ^^^ Pentateuch. too, over

clearcut line. He proudly faced the ^^^^^ years.

Nazi onslaught, leading the struggle The dates are listed according to
against defeatism. One recalls his the calendar of the Diaspora, so that
famous defiant article urging his the second days of the festivals are
fellow Jews "to wear the yellow listed.

badge proudly." This attitude forti- The Society also announces the
fied German Jewry under duress, con- publication of a new quarterly bul-
tributing also to the twin process letin, "Dor Ledor," containing
of renewed Jewish education and scholarly articles written for the
orderly Immigration to Eretz Yisrael. layman, notes on selected verses of
Later Weltsch was attracted to the week, and question-answer items

the Brit Shalom and Ihud move- of selected weekly Tora portions
ments for Arab-Jewish reconcilia- for family Bible discussions around
tion inspired and led by the late the Sabbath table.
Dr. Judah Magnes, Professor Ernst For further Information write to:
Simon and other distinguished olim World Jewish Bible Society, P.O.B.
from Germany. Shortly after state- 7024, Jerusalem 91070.

A "TRIENNIAL Bible Reading
-^ Calendar," in Hebrew and Eng-
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ZEITGESCHICHTE

ROBERT WTLTSCH

All <lcr AVeiulc rtcs inodenien .Tndeiitiinis

f.eo Bacck
})M 49-Bctrachtunqcn aus fünf Jahrzchnlcn (Veröffentlichung

•'

Instituts). Verlag J. C. D. Mohr (P. Siebeck), TCÜJingcn V-

Dieser Band cnthäll fünf Kapitel aus Büchern und 20 von. den Tausen-

den kleiner Schriften von Weltsch. Letztere sind fast nur Artikel aus

Zeitungen, darunter aus der „Jüdischen Rundschau" (s. untun) und dem

Tel-Aviver „Mitteiluncjshlatt".
, .

, .1- i r^ ,

Der Titel dieses Sammelbandcs hezeichnet den geschichtlichen Ort

des cicsarnten Werkes von Robert Weltsch. Genauer benannt ist er in

einem Satz, der in einem Rückblick auf die jüdische Presse steht, wor-

in Weltsch vor allem über die „Jüdische Rundschau" schreibt, das

Orqan der zionistischen Bewegung in Deutschland, dessen Chefredak-

teur er 19 Jc->bre lang war, bis zum Verbot des Blattes am 9. November

1933 (Tag d-r „Kristallnacht"). Dieser Satz (S. 42) lautet: In Deutsch-

land gab es ''iuon post-assimilatorischun Zionismus, (l''r auf das stärk-

ste beeinnur>t war von der deutschen Geisteswelt dos neunzehnten

Jahrhunderts und zugleich jüdisch-politische Ziele pioklamierte."

Der zionistische Begriff „Assimilation" bezeichnet die - durch die

Emanzipation praktisch möglich gewordene - Haltung, voll zu der iNa-

tion gehören zu wollen, in der man, noch Jude bleibend, lebte. Bevor

diese Haltung, mit fast all den Menschen, deren Lebensstil sie gewesen

war. ausgerottet worden ist, war eine jüdische Bewegung bereits da,

die aus ihrem Verslehen der Geschichte und des Jud-ntums her jene

Haltung verneinte. Das war - und blieb seither - der moderne Zionis-

mus, der in einem deutsch-mitteleuropäischen geistigen und politischen

Milieu entstanden ist. Dieser Zionismus sagt: die Jiidcm sind ein Volk;
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sie sind es - einschh(;fjlich de-r^.-r, die im Leben unter den anderen Völ-
kern schon keine jüdischen Inhrilte mehr bewahren, - noch immer ge-
blieben; und sie müssen voll und ganz wieder eine Nation werden.

Diesen post-assimilatorischen Zionismus vertrat Weltsch in einer
Haltung, die von der Humanität nicht zu trennen ist, und in der Frage
der Beziehung zu den Arabern betonte er immer eine prinzipielle unbe-
dingt nicht-aggressive Haltung. In diesem Zionismus sind stets „Juden-
tum und Menschentum", „Judentum und Menschlichkeit" eins. Zwei
Stellen, an denen Weltsch dies sagt, beziehen sich auf Hugo Eergman
(S. 272, 273); zwei andere (S. 254, 259j stehen in der Einleitung Weltschs
zu einem der großen abschließenden SammelbandG des Werkes Martin
Bubers; es ist der Band „Der Jude und sein Judentum" (1963). Noch
ein weiterer Beitrag Weltschs über liubers Werk und Wirken findet

sich hier. Hans Kohns Buch über Buber enthalt in der 2. Auflage ein
hier (S. 196-239) wieder abgedrucktes „Nachwort" von Robert Witsch:
„Martin Buber 19JU-19üO". Wiederabgedruckt ist ferner eine V'.üidi-

gung Hugo Bergmans zu dessen 35. Geburtstag, sehr verschieden von
dem, was „normalerweise" in einer Geburtstags-Lobrede auf einen
nicht mehr jungen Philosophie-Professor stehen könnte.

Ein Aufsatz (S. 67-80) handelt von der niciit an Zionismus gebunde-
nen Arbeit des Leo Baeck Instituts daran, „die Gesdiichte der deutschen
Juden seit Beginn der Emanzipation bis zum Ende ihres Eigenlebens
im Jahre 1933 zu erforschen und darzustellen". Das in englischer Spra-
che seit 1956 in London erscheinende Jihrbuch dos l-aec-k Instituts

wird von Robort Weltsch herausgegeben. Jn der Reihe der Buch-Ver-
öffentlichungen dieses Instituts im Verhig Mohr ist auch der hier be-
sprochene Band erschienen. Eine Bemerkung über den Entstellungs-
zeitraum der gesammelten Stücke sei noch angefügt. Das erste ist ein
1916 im österreichischen Schützengraben im Osten geschriebener Auf-
satz von gut vier Seiten. Es folgen ein Stück von 1932; dann sogar von
„Rundschau"-Artikeln 1933, die ein starkes Echo fanden, nur einer;

und einer von 1935 (S. 36-39), der eine „schärfste Voi Warnung ' von
Goebbels und anderes zur Folge hatte. Alles Weitere ist zwischen 1954
und 1971 verfaßt. Thematisch bezieht sich da\ou ein Slüc.v aul das
deutsche Judentum in den Jahren 1916-1923, eines auf das „Entschei-
dungsjahr 1932"; manche Ausführungen betreffen die Zeit nach \9\3\
viele Stellen in Aufsätzen zur Geschiclite und Politik, ebenso v.'ie in

solchen über jüdische Persönhchkeiten, haben Bezug auf e:o Jahre
1933-1933; kein Aufsat/, lietritit die Abtransporle und die Vernich-
tungslager. Fast überall in dem Buch ist die Rede \^yr- .^\< heute
nachwirkenden Erscheinungen des jüdis'hen I i'hons" . in dei
NachbenKMkung des Autors hingewiesen ist (S. 292).

O'''.' Speer
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Pflicht, Leben um jeden Preis solange wie

möglich zu erhalten, dürfte im Extremfall

genauso abzulehnen sein wie die aktive

Lebensverkürzung. Die Begegnung mit

dem Sterben wird als Rückfrage an die

Kraft unseres Osterglaubens verstanden:

„Diese Frage wiederum ist die Riickfraf^e

nach unserer Passionsfähigkeit, nach unse-

rer Leidenshereitschaft und Leidensfähig-

keit/*

Mit dem Hinweis darauf, daß Aujerhauung

und Aufklänmg für den Glauben nicht im

Gegensatz zueinander stehen, schließt Pro-

fessor Dr. Manfred Josuttis einen Aufsatz

„Verantwortung für die Verkündigung"

(Das missionarische Wort 1/73) ab.

Ohne Verbissenheit, mit Humor und Sach

kenntnis sollten wir den Menschen helfen^;

die es in allen Gruppen gibt, die unter

großen Opfern aus dem System ausbre-

chen. Das meint Hans SchöiTel „Spann-

weite der Kirche'' in Christ in der Gegen-

wart (6/73) und erklärt wörtlich „wir soll-

ten die Systeme nicht noch weiter betonie-

ren, sondern aufbrechen und die Menschen-

freundlichkeit Gottes hineinstrahlen las-

sen''.

Wie Kirchenpräsident Helmut Hild, Darm-
stadt, bei einem Vortrag in Frankfurt/M.

zum Ausdruck brachte, müssen die poli-

tischen Konsequenzen der Verkündigung

als Konsequenzen erkennbar bleiben, ,,die

von einem Auftrag abgeleitet sind und
nicht nur einfach den politischen Stand-

punkt des Predigers markieren". Wo be-

zeugt werden muß, daß das Evangelium

zum Eintreten für die Menschen verpflich-

tet und deshalb auch zur Parteinahme im

gesellschaftlich-politischen Feld veranlas-

sen kann, ist nach Hilds Ansicht von einer

parteipolitischen Bindung der Pfarrer ab-

zuraten.

Seine Bemerkungen zum Thema Toleranz,

die er Walter von Loewenich als Gruß
zum 70. Geburtstag zugeeignet hat (MD
1/73), beschließt Gottfried Maron, Erlan-

gen, mit der Erwägung, vielleicht hätten

wir manchmal allzu schnell vergessen, daß

Nachfolge Christi auch heute immer und
zuerst Leidensnachfolge heil.U.

,,Pseudoexegese'' hat der Ordinarius für

Altes Testament im Fachbereich Katho-

lische Theologie der Universität Tübingen,

Prof. Dr. Herbert Haag (57), Papst Paul

VL vorgeworfen und gleichzeitig seine

bereits früher geäußerte Kritik an der An-
sprache des Papstes vom 15. November
1972 über die Satanslehre bekräftigt. Wenn
vom Papst der Glaube an den Satan als

„lebendiges geistiges Wesen" und Anfüh-

rer „einer Legion von Teufeln" gefordert

worden sei, habe er „mit erschreckender

Simplifizierung frühjüdisches Weltbild und
christliche Glaubensoffenbarung gleich-

gesetzt".

Bächer "^
kurz vorgestellt^

Judentum

Robert Weltsch

An der Wende des modernen

Judentums
Betrachtungen aus fünf Jahrzehnten.

L C. B. Mohr-Verlag, Tübingen 1972,

XXII, 309 S., brosch. 42,— DM, Lw.

49,— DM.
Diese Betrachtungen umspannen die Zeit

der einschneidendsten Ereignisse, durch die

das Judentum unserer Tage geprägt wurde;

dies ist einmal die grauenhafte Vernich-

tung der Juden in Europa durch die Natio-

nalsozialisten und dies ist auf der anderen

Seite die Neubildung eines jüdischen

Staates in Palästina. In dieser Zeit bildete

sich ein immer dringlicheres Fragen nach

Aufgabe und Auftrag des Judentums in

unserer Zeit heraus. Schon während des

Ersten Weltkriegs hatte der Verfasser

unterstrichen, das Judentum habe ,,wie

ein Volk von Propheten in der Wüste der

Völker zu rufen nach der Errichtung der

Stätte, die ein Haus Gottes sein soll für

alle Völker..." (6). Denn die Bibel mit

ihren entscheidenden Gedanken der Ge-

rechtigkeit und des Friedens harre noch

immer der Verwirklichung.
\

Dabei wird eine Freiheit abgelehnt, in

deren Namen als Eintrittskarte in die

moderne Gesellschaft das Abstreifen des

Judentums verlangt wird. Es wird betont,

daß das Judentum die Zugehörigkeit zu

einer besonderen Nation bedeutet, und

ein als ,, Religion getarntes Judentum"

(52) wird verworfen, weil dadurch „die

Existenz einer jüdischen Nationalität ge-

leugnet werde" (52). Darum geht es darum
— und dies spiegelt sich in den Höhen
und Tiefen der Geschichte des Judentums

in unserer Zeit wider —, eine Neubesin-

nung über das Judentum als Volk voran-

zutreiben. Dies geschieht in der Weise,

daß dieser Neuentdeckung dieser Volks-

komponente beim Judentum Ausdruck

verliehen wird in dem Jasagen zur Sehn-

sucht und Rückkehr nach Zion, die in der

Bewegung des Zionismus konkrete Gestalt

angenommen hat. Dabei wird gerade von

dem hier vertretenen, auf die biblischen

Quellen und Grundlagen zurückgehenden

Judentum ein Humanismus ins Spiel ge-

bracht, der es verhindern soll, daß der

Zionismus in das Fahrwasser des üblichen

(und oft üblen!) Nationalismus abgleitet.

Die Botschaft der Bibel zeigt sich hier

immer wieder als eine Art nonkonformisti-

scher Damm, an dem ungute Wellen zwar

anschlagen, die ihn aber nicht überfluten.

Man wendet sich hier dagegen, daß eine

solche Bewegung auf ein unmenschliches

Niveau dadurch herabsinkt, daß sie in der

Absicht, sich gegen die Wölfe zu wehren,

selbst zum Wolf wird, anstatt erst recht

Mensch zu werden und zu bleiben. Blinde

Gewalttätigkeit ist Verrat an Judentum

und Zionismus.

Die verschiedenartigen Ausführungen der

hier gesammelten Aufsätze kreisen um die

beiden Pole, einmal das Judentum als eine

in der Bibel verwurzelte Botschaft zu be-

greifen, fürs andere, diese Botschaft als

eine richtungweisende Orientierung an die

Menschen unserer Zeit zu verstehen. Diese

Deutung der Bibel ist nicht nur eine leben-

dige Einführung in die Welt des Juden-

tums, sondern vermittelt auch wichtige

Anregungen für die eigenen Fragen. Man
wird dieses Buch mit viel Gewinn lesen.

Rudolf Pfisterer

Kirchen-

und Dogmengeschichte

Gisbert Greshake
Gnade als konkrete Freiheit

Eine Untersuchung zur Gnadenlehre

des Pelagius.

Grünewald Verlag, Mainz, 1972.

348 Seiten, kartoniert, 48,— DM.
Die hier zu besprechende Tübinger Habili-

tationsschrift bewegt sich im Grenzland

zwischen Kirchengeschichtc und systema-

tischer Theologie; der Verfasser ver-

schweigt sein systematisches Interesse

nicht, insofern er an einer neuen Gnadcn-

lehre für die Gegenwart interessiert ist;

andererseits arbeitet er dogmengeschicht-

lich, indem er die Auseinandersetzung zwi-

schen Augustin und Pelagius zum Modell

für seine Fragestellung nimmt. Für beide

Disziplinen bringt seine Arbeit nützliche

Resultate. Für die Patristik insofern, als

Augustin zwar unzählige Male, Pelagius

aber fast überhaupt nicht untersucht wurde.

Im ersten Abschnitt behandelt er aus-

führlich die Gnadenlehre des Pelagius und

dessen Vorstellung von Gnade und Frei-

heit unter dem Modell der Erziehung.

In einem zweiten Kapitel stellt er die

pelagianische Theologie in den Horizont

des antiken Denkens und weist auf ver-

blüffende Parallelen in der Denkstruktur

zwischen den griechischen Kirchenvätern

und Pelagius hin. Im dritten Abschnitt

folgt ein Vergleich zwischen Pelagius und

Augustin, in dem sich Pelagius als der

Vertreter des Herkömmlichen erweist, dem
Augustin von einem ,,neuen Lebensgefühl"

aus mit Erfolg theologisch widersprach:

,,nicht mehr das Heilsgeschichtlich-Kos-

mologische, sondern das Personal-Subjek-

tive nimmt nun den ersten Rang ein".

Ein neues, einleuchtendes Pelagius- und
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Augustinbild zeichnet sich in Greshakes

Arbeit ab. Die Grenzen der augustinischen

Gnadenlehre, die schon das Mittelalter ge-

sehen hat, werden von ihm deutlich mar-

kiert. Von hier aus ergeben sich in einem

letzten Kapitel Gesichtspunkte für eine

systematische Neuorientierung der Gna-

denlehre, für die der Verfasser drei Kri-

terien benennt: die Geschichte, die Gnade
als konkrete Freiheit und die Empirie. Ein

interessantes, kluges, vorwärtsweisendes

Buch, das der Auseinandersetzung wohl

wert ist. Man darf gespannt sein, welche

Anerkennung es im katholischen Raum
und nicht nur dort findet. Gerade das

letzte Kapitel enthält Zündstoff genug,

wenn man dessen Konsequenzen etwa auf

den Bereich des kirchlichen Amts überträgt.

Gerhard Ruhhach

Adolf Martin Ritter

Charisma im Verständnis des Joannes

Chrysostomos und seiner Zeit

Ein Beitrag zur Erforschung der

griechisch-orientalischen Ekklesiolo-

gie in der Frühzeit der Reichskirche.

Vandenhoeck und Ruprecht, Göttin-

gen, 1972, 232 Seiten, kartoniert,

48,— DM.
Mit dieser Arbeit ist endlich eine For-

schungslücke geschlossen. Die Ekklesiolo-

gie der alten Kirche, speziell des 4. und
5. Jahrhunderts ist noch auffällig wenig

untersucht, obwohl dies Thema wie kaum
ein anderes in der gegenwärtigen Situation

die Aufmerksamkeit auf sich zieht. So
stellt die anzuzeigende Göttinger Habili-

tationsschrift nicht nur einen beachtlichen

Beitrag zur patristischen Forschung dar,

sondern sie vermag auch die gegenwärtige

Diskussion um die Zuordnung von Amt
und Gemeinde zu bereichern, die Not-

wendigkeit von verschiedenen Charismen

in einer lebendigen Kirche aufzuweisen

und somit eine über Jahrhunderte hin

vernachlässigte Aufgabe kirchlicher Ver-

kündigung wieder ins Blickfeld zu rücken.

Ritler macht überzeugend deutlich, wie

unberechtigt die Annahme ist, daß Charis-

ma in der Frühzeit der Reichskirche immer
Amtscharisma war. Das Meinungsbild

wird vielmehr durch eine ,,schwerlich er-

wartete Polyphonie'' gekennzeichnet. Am
ausführlichsten untersucht Ritter Joannes

Chrysostomos, jenen gewaltigen Prediger

der östlichen Kirche, der im Rückgriff auf

Paulus die gesamte Breite des paulinischen

Charismaverständnisses wiedergewinnt

und über das Mönchtum hinaus ,,das

Christsein inmitten der Welt im vollen

Sinne als charismatische Berufung und
Möglichkeit zu verstehen vermag**. Von
daher wird auch das Amt charismatisch aus-

gelegt, als ,, Dienst" begriffen und werden die

verschiedenen Charismen der Kirche ein-

geordnet; es bedarf der Ergänzung durch

andere Dienste und ist eben nicht deren

Spitze und Krönung. Um das besondere

Profil des Joannes hervorzuheben, ver-

gleicht Ritter dessen Theologie mit der des

Bücher ~^
kurz vorgestellt^

Alexandriners Kyrill und der Antiochener

Theodor von Mopsuestia und Theodoret

von Kyrrhos. Es zeigt sich, daß Kyrill am
unbefangensten im kirchlichen Amt die

Konkretion aller anderen Charismen sieht;

ähnlich, aber differenzierter denkt auch

Theodor, während Theodoret neben dem
Amt vor allem auf den charismatischen

Charakter des Mönchtums hinweist. Mit

Joannes besteht aber Übereinstimmung,

daß eine Beschränkung der Charismen auf

das Amt allein von keinem der genannten

Theologen gewollt wird, sondern lediglich

die Akzentuierung des Amtes verschieden

erfolgt. Ein beachtlicher Tatbestand, der

auch für die gegenwärtige Diskussion zu

denken geben sollte. Deshalb ist die Unter-

suchung Ritters nicht nur wegen ihrer

wissenschaftlichen Qualität nachdrücklich

zu empfehlen. Gerhard Ruhbach

Johannes Calvin und die Kirche

Ein Lesebuch mit Texten und Themen.
Eingeleitet und ausgewählt von Udo
Smidt. Evangelisches Verlagswerk,

Stuttgart 1972, 120 S., Ln., 10,— DM.
1971 erschien im gleichen Verlag das Buch:

Martin Luther und die Kirche, in dem
Hermann Kunst Aussagen Luthers über

die Kirche zusammengestellt hatte. Jetzt

liegt ein entsprechender Band zu Calvin

vor, für dessen Zusammenstellung wir dem
Herausgeber Udo Smidt — bis 1970 Lan-

dessuperintendent der Lippischen Landes-

kirche — zu danken haben. ,,Im Zeitalter

ökumenischer Verantwortung sollte des-

halb mit Luther zugleich Calvin gehört

werden*', heißt es im Vorwort. Diese Auf-

forderung kann auch hier nur unter-

strichen werden, und das um so mehr, als

der Herausgeber durch die Gliederung der

(zum Teil weniger bekannten) Texte und
ihre eingehende Erläuterung das Verständ-

nis der Aussagen sehr erleichtert. Die

Texte werden alle in deutscher Überset-

zung vorgelegt, die u.a. auch vom Heraus-

geber stammt (so z. B. für die Schrift von

1550 Über die Ärgernisse). Sie sind in vier

Abschnitte gegliedert: zur Einheit, zum
Auftrag, zur Verteidigung und zur Auf-

erbauung der Kirche. Ein letzter Abschnitt

faßt unter dem Thema ,,Cantus firmus'*

Aussagen Calvins über Christus als Herrn

und den allein guten Hirten seiner Kirche

zusammen. Heinrich Seesemann

Günther Wolf (Hg.)

Luther und die Obrigkeit

Wege der Forschung.

Bd. 85. Wiss. Buchgesellschaft, Darm-
stadt, 1972, 481 Seiten, Leinen,

55,20 DM, für Mitglieder 34,50 DM.

Luthers Stellung zur Obrigkeit steht seit

der Auseinandersetzung zwischen Kirche

und Staat im Dritten Reich im Brennpunkt

der Diskussion und hat immer noch keinen

Abschluß gefunden. Um 1960 erlebte dici

Beschäftigung mit dieser Frage im Zu-

sammenhang mit der umstrittenen Obrig-

keitsschrift von O. Dibelius einen neuen

Höhepunkt und hat zu einer Vielzahl von
Veröffentlichungen geführt. War damals

das Gespräch mit der DDR auch hinsicht-

lich der Stellung zur Militärseelsorge akut,

so wird heute die Frage nach ,, Herrschaft

und Obrigkeit" grundsätzlich gestellt, für

Theologie und Kirche generell im Blick

auf das Ende des Konstantinischen Zeit-

alters oder speziell etwa mit Bezug auf das

Antirassismus-Programm des Weltratcs der

Kirchen. Es ist der Wiss. Buchgesellschaft

wie dem Herausgeber zu danken, daß die

wichtigsten Diskussionsbeiträge sehr ver-

schiedener Art zu den Themen Wider-

stand, Obrigkeit, Staat und Kirche, poli-

tischer Auftrag des Christen, Zwei-Reiche-

Lehre in Luthers Auffassung nun bequem
greifbar vorliegen und in die gegenwärtige

Gesprächslage einführen. Auf die Auswahl-

Kriterien hat Wolf in seiner Einleitung

hingewiesen. Alles in allem eine nützliche

Dokumentation von Standpunkten, die es

neben der notwendigen Information er-

möglicht, den eigenen Standort zu ge-

winnen oder zu befestigen.

Gerhard Ruhbach

Robert Stupperich (Hg.)

Kirche im Osten, Bd. 15

Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen,

1972, 204 Seiten, Leinen, 22,— DM.
Das Ostkircheninstitut in Münster tut

seit mehr als einem Jahrzehnt, von der

ötTentlichkeit vielfach unbemerkt, wich-

tige Arbeit zur Erforschung des osteuro-

päischen Christentums mit besonderer

Berücksichtigung der griechisch-russischen

Orthodoxie und des östlichen Protestantis-

mus. Insofern leistet es auch einen wesent-

lichen Beitrag zur Beförderung des öku-

menischen Gedankens, indem es in Denken
und Leben der östlichen Christenheit ein-

führt, Kontakte knüpft und aufrecht er-

hält. Neben Einzelveröffentlichungen des

Instituts ist das jährlich erscheinende

Organ ,, Kirche im Osten'* das Hauptinfor-

mationsmittel. Band 15 befaßt sich vor

allem mit Problemen des 19. und 20. Jahr-

hunderts und ist in drei Teile gegliedert:

1. Aufsätze — Über die Stellung des Prie-

sters in der russisch-orthodoxen Kirche;

über die orthodoxe Kirche in der Ukraine

seit 1917; über die deutsche Forschung

über Religion und Atheismus in der

UdSSR (!!), über Interkommunionsver-

handlungen zwischen den anglikanischen

und orthodoxen Kirchen, schließlich zwei

Beiträge über den Siebenbürgener und den

polnischen Protestantismus. Alles gehalt-

volle Untersuchungen, die nicht nur den

Spezialisten interessieren sollten — , 2.

Chronik — Nachrufe auf Patriarch Kirill
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Financiering van

oorlog en vrede
door J. Voi't

Oorlog is een gevecht tussen

met machines gewapende men-

sen. Oorlogen worden echter

gevoed door geld, dat de eco-

nomie in Staat stelt oorlogstuig

te vervaardigen of aan te ko-

pen en dat Soldaten vrijmaakt

voor hün taak: de verdediging

van ons aller naakte bestaan.

In financieel opiicht was Israel

goed voorbereid op de op zieh-

zelf volkomen onverwachte

Jörn Kipoeroorlog. Onze reser-

ves aan vreemd geld waren«

ondanks het toenemende defi-

cit op de handelsbalans, door

grote buitenlandse investerin-

gen, gestegen tot het voor een

klein Und zeer hoge bedrag

van bijna $ 1500 miljoen. De
economie draaide op volle tee-

ren. Voorraden van alle nood-

zakelijke levensmiddelen wa-

ren ruimschoots voorhanden.

Ondanks enkele dagen van

paniekachtige aankopen bleven

de winkeis goed voorzien, en

dat niettegenstaande begrijpe-

lijke transportmoeilijkheden

doordat vele bussen en vracht-

auto's snel moesten worden in-

geschakeld voor de bevoorra-

ding van de troepen. Aan olie

en benzine was geen gebrek,

ondanks het sterk gestegen

verbruik door het toegenomen

transport en vanzelfsprekend

door de oorlog zelf. Tanks en

vliegtuigen vreten vioeibare

brandstof. Dit altes was in rui-

me mate aanwezig. Zo groot

waren de voorraden, dat over

distributie of een andere vorm

van consumptiebeperking zelfs

niet werd gedacht.

Desondanks maakte men zieh

vooral in de eerste week van

de oorlog grote zorgen in Israel

over een eenvoudige vraag:

hoe lang kan dit kleine land

deze kostbare strijd blijven be-

talen? Men ging daarbij uit van

de op zichzelf foutieve redene-

ring, dat elke vernielde tank

en elk neergeschoten vliegtuig

thans zoveel honderdduizen-

den of miljoenen dollars kost

en dat in de verlaten Bar Lev-

llnie honderden miljoenen pon-

den zijn geinvesteerd. AI dat

geld zou nu verloren zijn. Hoe
lang kunnen deze verliezen

blijven voortgaan, vroegen ve-

len zieh af? Men rekende uit,

dat de oorlog tot nu toe zo en

zoveel miijarden ponden had

gekost, of dat de uitgaven elk

uur enkele honderden miljoe-

nen ponden beliepen. Gigan-

tische bedragen, die niet na-

lieten grote indruk te maken.

Contanten nodig om wielen voor bednjfsleven te smeren

Dozf zionsvvijzo on de daarop ge-

baaeerde ivkonsonimen zijn van-

zelfaprekond onjuist. Tanks, vlieg-

tuigen en fortificaties zijn reeda

betHald op het moment, dat zij

aangekoclU of gebouwd worden.

Dat geld is rcod« uitgegeven en

is geheel verloren, ongcacht of

het oorloj^stui^ gebruikt wordt
voor het doel waaivoor het be-

stenid was of niet. Niet gebruikte

wapens verouderen snel en ook
wanneer zij get»n schot hebben
afgevuurd, is hiin vvaarde spoedig

gedaald tot die vmh oud rocst.

De kosten van eon oorlog zijn,

ruwweg gezegd. alles wat gedu-

rende de vijandelijkheden door de

inheemse wnpenindustiie wordt
geproduceeid plus wat betaald

moet worden voor in het buiten-

land aangekotht oorlogstuig.

Daarbij moeten worden geteld de

grote verllezon, dio iiet land lijdt

door het ovi'rs<hakeIen van de

vredesecononiie op de organisatie

van de ]>ro(luktie voor de oorlog

en de voiinindiMing van de ex-

port, die daar woor het gevolg
van is. Ten slotte, maar zeker

niet in de laatste plaats, moeten
bij ai deze veiiiezen geteld wor-

den alle nitgavtn. die na het sta-

ken van de vijandelijkheden nood-

zakelijk worden geacht om de
verdediging van de nieuwe gren-

zen op peil te brengen.

De Zesdaag.se oorlog was ccn

uiter.st kostbare oorlog voor Is-

rael, ondank.s de körte duur en
ondanks de betrekkelijk geringe
verliezen aan niatorieel. De onze-

kere wapenstil.'-;tand eiste een
uiterniate kostbare herbewape-
ning, die reeds jaren als een lood-

zware last op Israels financien

drukte.

Hoge prijs

De ealeiilali«' van de kosten van
de Jörn Kipoer-ourlog is nog niet

mogelljk, ors(>hooii de kaiionnen
thana gehikkig zwijgen. Dat deze
koHten, geheel afgezien van de
M'hrikbarend hoge prlj» In nien-

selijk lee<t, die reed« betaald In en
nog iM'taald nioet worden, alle^

wat v<M>rgaaiuie ennflieten ver-

oorzaakten, ^erre zullen overtref-
fen, \s eehter reeds biiiten kljf.

Ofsehoon de overschakellng van
vredes- op oorlogseconomie on-
danks onverniijdelijke frictie op
enkele plaatsen, wonderlijk snel

in zijn werk is gegaan, daalde de
produktie in de ineeste bedrijfs-

takken drastisch. Bovendien is

het einde van deze perlode, waar-
in grote delen van het reservele-
ger gemobiliseerd blijven, nog
gecnszins in het zieht. De nieuwe
wapenen, die gelukkig in groten
getale tijdens de oorlog uit de
Verenlgde Staten in transport-
vliegtuigen werden aangevoerd,
zijn uiterniate kostbaar. De Ame-
rikaanse President vroeg en ver-
kreeg hiervoor een krediet van
2.200 miljoen dollar. Een gigan-
tisch bedrag voor een land, dat
ruim drie miljoen inwoncrs telt.

Maar zelfs Indien aangenomen
wordt, dat Israel deze kosten
niet, of althana niet geheel, moet
dragcn, blijven aan het in ge-

bruik nemen van deze nieuwe,

uitermate gecompiieeerde, wape-
nen hoge kosten verbonden.
Maar het allerbelangrijkste zijn

natuurlijk de uitgaven, die nodig
zijn voor het straks weer terug-

draaien van het produktieproces

op de behoeften van de vrede, het

terugveroveren van de in de
strijd verloren gegane markten

zullen gewoon tezamen met de
hoge loonbelasting van de sala-

rissen worden afgetrokken. De
eerste betaling diende reeda ultimo

Oktober te geschieden. Bovendien
heeft de regering de bevolking"

opgeroepcn voor eenzelfde bedrag"

vrijwillig in te tekenen op deze
gedwongen oorlogslening. Over-
tuigd als de Israelische bevolking

de laagrentende, langlopende Is-

rael Bonds. Verwacht mag wor-
den, dat deze bijdragen nog ver-

der zullen stijgen. Het leeuwe-

deel van deze gelden kwam van^
joden uit de Vercnigde Staten,

maar ook andere landen hebben
zeer belangrijke contributies op-

gebracht. De Engelse joden, die

oorspronkelijk van plan, waren $75

Geologen in rapport '

Israel zou
onafhankeliik

kunnen zijn

van oliestaten
Volgens een rapport van leven

Israelische geologen is het Is«

rael mogelijk zieh onafhanke-

lijk te maken van buitenlandse

oliestaten. De geologische ex«

perts zijn van oordeel, dat In

de Sinai, in de Westbank en in

het zuiden van de Gazastrook

zoveel olie in de grond zit, dal

Israel ruimschoots in eigen be<

hoefte kan voorzien. De meeste

olie wordt door Israel uit Iran

betrokken.

Volgens het rapport van de Is-

raelische deskundigen bevinden

zieh ook aan de Rode Zeekust

olievoorraden, evenals in de golf

van Suez. Deze voorraden worden
zelfs aanzienlijk genoemd. De be-

lang.^telling voor een eigen olle-

industrie neemt in Israel toe door

de energiecrlsis in de wereld. Zij

heeft door de Arabische l)oycot

nog een extra Impuls gekregen.

Hillel Seidel, vice-voorzitter van

de Histadroet. heeft aan premier

Golda Meir zelfs voorgesteld ook

in Israel een autovrije dag af te

kondigen. De uitge.spaarde olie

zou dan ter besehikking van Ne-

derland moeten worden gesteld.

Door het oproepen van zoveel mannen en vrouwen om het land te verdedigen Is de Israelische economie ontwricht.

Kapotgeschoten huizen door Syrische kanonnen hebben desituatle nog verslechterd

en vooral de uitgaven, die vereist

worden voor het weer op peil

brengen van de verdediging der
nieuwe grenzen. Dit laatste

hangt natuurlijk nauw samen
met de aard van de vrede. die

hopelijk binnen niet al te lange
tijd gesloten wordt.

Beperkingen

Teneinde de produktie gaande te

houden, trok de Bank of Israel de

bestaande beperkingen op het

verlenen van kredieten aan het

bedrijfsleven in. De strijd tegen
de inflatie, die het voornaamste
doel was van deze kredietrestric-

tie, is niet langer de eerste priori-

teit. Het gaat er nu om bedrijven
op gang te houden, hen in staat

te stellen Ionen en salarissen te

betalen, ook als de verkopen te-

ruglopen. Er moeten voldoende
Contanten beschikbaar biyven om
de wielen van het bedrijfsleven te

smeren.
Anderzijds werd ter financiering
van de oorlog een langlopende,
laagrentende gedwongen lening
opgelegd, die een bedrag van IL
1000 miljoen moet opbrengen.
Daartoe zullen alle inwoners ge-

dwongen worden gedurende zea

maanden van 7 pct. tot 12 pct.,

afhankelijk van hun inkomen, in

genoemde lening te beieggen. De
hiervoor verschuldigde bedragen

is van de ernst van de toestand,

ook in financieel opzicht, is de
respons op deze oproep niet

minder dan overweldigend ge-
weest. Het laat zieh aanzien, dat
het bedrag der vrijwillige inteke-

ningen dat van de gedwongen
bijdragen zal overtreffen. Des-
kundigen schatten, dat allcen

reeds door beide leningen In de
komende zea maanden tussen
twee en tweeöneenhalf miljard
Israel ponden ter besehikking zal
komen voor de financiering van
de Jörn Kipoer-oorlog en zijn

eventuele gevolgen. Dat is niet

minder dan 10 tot 12 pct. van de
totale Israelische consumptie ge-
durende een vol jaar.

Daarenboven werd vanzelfspre-
kend een beroep gedaan op onze
vele vrienden in het buitenland,
voomamelijk joden, maar ook
niet-joden, om Israel in financieel

opzicht in deze benaderde tljden

bij te staan.

Overweldigend

Ook hier was de respons over-
weldigend. Binnen twee weken
werd meer dan $ 600 miljoen of
tweeeneenhalf miljard Israel-

ponden bijgedragen door het bui-
tenland. Ongeveer tweederde van
dit formldabele bedrag waren
giften, een derde, ruim $ 200 mil-
joen, bestond uit de verkoop van

miljoen bijeen te brengen, hebben
inmiddels het totale bedrag van
de in gang zijnde inzameling ver-

hoogd tot 170 miljoen dollar. Een
kleine Zuidamerikaanse staat,

waar slechts 10.000 joden wonen,
zal 2 miljoen dollar bijdragen.

Typerend voor de ernst van de
situatie en voor de reacties uit

het buitenland is de bijdrage van
een rijke 82 jaar oude man uit

Los Angeles. Na de zesdaagse
oorlog overhandigde hij een che-

que van lOO.OOO dollar aan het
plaatselijke comite. Thans arri-

veerde hy andermaal met een
cheque, ditmaal 6en miljoen dol-

lars groot.

Deze uiterst belangrijke en meer
dan gewoon welkome bedragen
zullen dienen om de sociale dien-

sten van Israel enigermate op
gang te houden voor de periode
van „austerity", die voor de rest

van 1973 en 1974 en misschien
nog enige tijd daarna wordt ver-

wacht. Hoewel, zoals gezegd, de
absolute hoogte van de uitgaven
van de Jörn Kipoeroorlog nog
geenszins bekend is, wordt alge-

meen aangenomen, dat de Israe-

li's de buikriem enige gaten nau-
wer zullen moeten aanhalen om
deze dure oorlog te betalen. Hoe-
veel gaten en voor hoelang zal

afhangen van de aard van de
vrede, die zal worden gesloten.

Binnenkort

vrijwilligers

uit Nederland

naar Israel
Het is te veruaehten, dat op

körte terniijn de eerste vrijwil-

ligers uit Nederland naar Is-

rael zullen verirekken. De 1h-

raeliselie autorileilen hebben
daaroin Verzoehl. Uij de Jew-

ish Agency, die zieh met de

uitzending belast is deze week

een groep van vijrtig vrijwilli-

gers« saniengesteld. Voorals-

wordt geinfornieerd of z*y nog

nog bereid zijn naar Israel to

worden gezonden.
Na de medische keuring zal een

dofinitieve beslissing worden ge-

nomen over het aantal vrijwilli-

gers dat naar Isiael zal gaan. In

eerste instantie zullen joodse jon-

gens en mcisjes in aanmerking
komen. In Israel bestaat behoefte

aan vrijwilligers, dio zes maan-
den in 'n kibboets willen werken,

vrijwilligers die bereid zijn ten

mLnste twee maanden alle voor-

komende werkzaamheden in de

steden te doen en aan Chauffeurs

voor vrachtauto's. De meeste

Chauffeurs zijn in miUtaire dienst

geroepen.
Inmiddels zijn al meer dan dui-

zend vrijwilligers uit het buiten-

land sedert het uitbreken van de

oorlog in Israel gearriveerd. Zij

helpen thans in die kibboetsiem

die het meest getroffen werden
door het oproepen van hun men-
sen in het leger.

Nog eerus een duizend vrijwilli-

gers zullen naar verwachting bin-

nenkort aankomen, de helft daar-

van Is afkomstig uit de Verenig-

de Staten en de rest uit Engeland
en andere Europese landen en uit

Latijns-Amerika.
Het vrljwilligersprogramma
wordt uitgevoerd door de afde-

ling Jeugd en Hehaloets, maar
van alle vrijwilligers wordt aan-

genomen dat zij hun eigen reis-

kosten zullen betalen en dat zij

ten minste zes maanden in Israel

zullen blijven. De kantoren van
de Jewish Agency buiten Israel

zijn overstelpt met verzoeken
van zeker een vljftlgdulzend jon-

gc mensen, die naar Israel willen

komen om de helpende hand te

relken. Maar een zorgvuldige
Screening had alleen diegenen
doorgelaten voor wie dlrect werk
aanwezig was. Niet 66n van de
vrijwilligers die uit het buiten-

lar.d naar Israel reisde had na
aankomst over gebrek aan werk-
zaamheden te klagen.
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In vele Afrikaanse landen gaven Israelische deskundigen uitleg

Afrikaanse landen

verbreken

betrekkingen

met Israel
Oro/frry Pnul

Nog maar vijf y^n de meer dan
dertig Afrikaanse landen die
achttien maanden geleden be-
trekkingen met Israel onder-
hielden hebben hun diploma-
tieke banden met Jerusalem
gehandhaafd. Verleden week
kwamen er weer landen bij die
de betrekkingen met Israel ver-

braken ,,zolang Israel de bezet-

ting van de Arabische gebieden

Maar ch« iwaarste slag" van alle
was de alvalligheid van Ethiopie.

Het was namelijk niet alleon zo
dat Tsraöl feitelijk oen volledige
partnor was in do ontwikkoling
van alles in dat land, vanal' eon
technische faculteit aan de uni-
versiteit van Addis Aboha tot do
Ethiopische stiijdkrachten, niaar
ook bestond er een hechte en
hartelijko band tussen tvvee na-
ties die zichzelf met tiots bezien
als directc eifgenamen van de
bijbelso traditie. Deze biouk, be-
gon net als de andere, in niaait
1972 met de onverhoedse ommc-
zwaai van Idi Amin van Oegan-
da, die zelf in Israel zijn oplei-

ding kreeg. Zij heeft zieh vei-vol-

gens algespeeld over een lange

die met wapengeweld werden
veroverd, voortzet". Aldus deel-

de Kenia officieel mee. Kenia,

dat tot dusver werd beschouwd
als een der beste vrienden van
Israel in Afrika, werd hiermede
het 24e land dat de diploma-
tieke betrekkingen verbrak en
volgde hierin Gabon, Zambia
en Gambia, die dit eerder vori-

ge week al deden, in het spoor.

peiiode via een combinatie van
kiachten die vijandig gezind zijn
aan Israel, het gaat om Arabi-
sche Moslemse, Marxistische en
Russische krachten.

Steun
Terwijl president Khndaffi van
Li hie die met cheques voor
miljoenen-bedragen over het he-
le Afrikaanse continent zwaait
alsüf 't om confetti gaat, de kop-
loper is geweest in de Arabische
tampagne om de Afrikaanse na-
ties weg te tronen van de zijde
van Israel, heeft hij tevens mäch-
tige en gestage steun gehad van
andere Arabische staten, die lid

zijn van de Oiganisatie voor
Afrikaanse Eenheid.

Meer Russische immigranten dan voorheen

Traiskirchen

vervangt
Schönau
In Oktober zijn 4.200 Russische

joden via Oostenrijk naar Israel

geemigreerd. Dat is meer dan
ooit te voren. In September
reisden 3.600 joodse emigran-
ten vanuit de Sowjet-Unie via

het doorgangskamp Schönau
naar Israel.

Noch het gijzelingsdrama, dat

zieh op 29 September 1973 op
het Weense vliegveld Schwe-
chat afspeelde, noch de Jörn

Kipoeroorlog die ruim een
week daarop volgde, heeft de
vtuchtetingenstroom uit de Sow-
je-Unie kunnen tegenhouden.
Sedert het begin van dit jaar

zijn in totaal 28.000 Russische

joden naar Israel gegaan.

Terwijl de emigranten nog stecds
een dag of tvvee kunnen uitrusten
in Schönau, bereidt de Oosten-
rijk.se overheid een alternatief
opvangcentrum voor, dat over-
eenkomstig de verklaring van
bondskanselier Bruno Kreisky,
onder internationaal boheer dient
te kernen.
Binnenkort zal deze ..wachtka-
mer", die in een gcdeeltc van het

vhichtelingenkamp Traiskirchen
in gereedheid wordt gebracht, de
taak van Schönau, zij het op vecl
kleineie schaal, overnemen.
Het kasteel Schönau, dat sinds 24
augustus 1965 in gebruik was als

doorgangscentrum voor Russi-
sche emigranten, wordt gesloten.
In plaats van ongeveer twee da-
gcn zullen de Russisch-joodse rei-

zigers slechts een paar uur de
tijd krijgen om in Traiskirchen
met een Oo.stenrijks doorreisvi-
sum op verhaal te komen, voor ze
per El AI naar Lod vliegen. Niet
de Jewish Agency, maar het In-
ternationaal Comite voor Europe-
se Migratic zal dan de emigran-
ten opvangen.

Ruijii een maand na de Palestijn-
se commando-overval op de Cho-
pin-Express in de Oostenrijkse
gren.splaats Marchegg, heeft de
bondskanselier Kreisky tegenover
het parlement rekenschap en ver-
antwoording afgelegd over de be-
slissingen die zijn kabinet had
genomen om de vier gijzclaars.
drie joodse passagiers van de
Chopin-Expres.s en de Oostenrijk-
.se douanier Franz Bobits, uit
banden van de commando's te
krijgen.

Ten eiiule de g^ijzelaarit op

Ook Ethiopie en Zaire hadden
zieh reeds bij de Afrikaanse
vrienden die van Israels zijde

wegvioeien geschaard, waarvan
het laatste land bijna de helft

van de circa honderddertig mil-

joen gülden welke Israel uitgaf

aan zijn Afrika-program van vo-
rig jaar toucheerde. Maar Kha-
daffi yan Libie blijkt meer geld
ter beschikking kunnen stellen.

Binnen en buiten deze organi-
satit' hebben zij zonder ophouden
druk f^eoefend op de Afrikaanse
statten, in het bijzonder op die
welke stei'ke moslem- of links
gerichte minderheden hebben,
hun solidariteit te tonen met hun
ßlrijd voor de ,,bevrijding van de

raelische bezetting."

v- ondei vonden hierbij de hechte
» teun van de elkander beconcur-
rerende Chinese en Sowjet-diplo-
matieke missies en propaganda-
apparaten, die geniene zaak
mr.akten bij het aanmeten van de
rol voor Isiael als bedreiging
nummer ^en in Afrika. Vele
Afrikaanse leiders, wier naties
lange tijd het voorrecht genoten
van de hulp van duizenden Israe-

lische technici en van in Israel
uitgedokterde opleidingen die hen
hielpen bij do ontwikkeling van
lettt'ilijk alles, van l:leuterscho-
len tot tehuizen voor bejaarden,
weten dat dit niets anders is dan
de baarlijke nonsens waarom het
gaat.
Maai' zowel om interne redenen,
moslemse minderheden die druk
oefenden, manoeuvres van bin-

nenlands-politieke aard enz, als

om externe, viees van verraad
beschuldigd tc worden door
beviiende Afrikaanse .staten,

de behocfte aan verschaffing
van golden van Arabische zijde

Ol het politieke steun verlenen in

de VN waar de Arabieren vijftien

stemmen kuiuien stellen tegen-
over de ene van Israel, vonden
zij het raadzaam op de propa-
gandawagen te springen.

Succes
Hetgeen zij hierbij verliezen is

in vele gevallon een reeel verlies.

Zaire. Ethiopie, Tanzania, Mala-
gasie en Ghana hebben hoog-ont-
wikkelde. z,onder bijbedoeling ge-
geven on wanhopig noodzakelijke
techni.sche hulp, raad en bij-

.stand overboord gezet. Een
hulp welke voorzag in hun be-

hoeften en die in feite Israels
mlddelen te boven ging.
Israels verlies is zowel p.sycholo-
gisch als economisch. Reeds lang
had het land de politieke voordc-
len van het onderhouden van
vriendschappelijke betrekkingen
in Afrika verloren, t Afro-Aziati-
sche blök stemt in de Verenigde
Naties mee met de Aiabieren en
tegen Israel, landen dus die op
hetzelfde moment een of andere
extra hulp zochten. Dit werd ech-
ter geaccepteerd als een feit
waaraan nu eenmaal niets te ver-
anderen viel. Maar het aantal af-
valligen in de af-elopen weken,
zal, als in Isiael /elf eenmaal
goed duidelijk wordt wat dit be-
tekent, gezien worden als weer
eens een belangrijk succes voor
de Arabische chantage-technie-
kon en als weei een schakel aan
de keten van isolalie. die rond
Israel wordt gesmeeil; hoezeer
ook sommige vroegere vrienden
er huns ondanks aan meehelpen
deze keten te versteviL;en.
Economisch gezien zal Isiael.
hoewel het miljoenen ponden zal
uitsparen welki» het beheei- van
de hulpprogramma's het land
hebben gekost, om dan nog maar
niet het ondeihoudcn van de di-
ploniatieke missies te noemen. op
längere termijn. als tenminste
enkele van de banden niet spoe-
dig weer hersteld woitlen. loch
niet dii-ect nader vast te stellen
verliezen lijden door het beeindi-
gen van handelsovereenkomsten,
gezamenlijke bouwpiojei ten en
andere inulti-nationale projec-
ten.

Het is aannemelijk ic veionder-
stellen dat. als er enige veiiich-
ting in de spanningen in het Mid-
den-Oosten komt. die Afrikaanse
landen die in dv afm'iopen jaren
Israel het meest na stonden. op-
nieuvv zullen trachten banden aan
te knopen met dit land. zoals ook
enkele andere dit zullen doen die
voorbestemd lijk«'n om te ontdek-
ken dat Khadaffi veel belooft
maar weinig geeft.
Maar de gom(ieds.sti>niniiii«; waar-
in Israel toen verkeerde, en de
ei-varingen die dit land zowel eer-
der als thans (»[>dced. zouden wel
eens kunnen doen veionderstellen
dat Israel van zijn Uant niet
meer {\1 te verlangend zal zijn om
de vriendschapshand te leiken
aan naties die lettcilijk alles ge-
nomen hebben en, inet ««nkele ult-

zonderingtm. niets crvooi teiug-
gaven.

Bruno Kreisk/

.S(hwe<'hat voor inoord te behoe-
«len had de regering, aldus de
bondskanselier, de PaleHtijnen
toegezf'gd Schönau te »luiten. Dit
hi<>ld echter nfet In, dat Oosten-
rijk nu alle doorrelzen van Russi-
s<'he joden zou verblöden. Inte-
gench'ei, alle RuKsisch-joodsc emi-
granten op doorreig naar Inrael
zouden eeii Oostenrijks transitvi-
suni verstrekt krlj/^en. Maar de
ultg<'breide fiuiliteiteii, zoaU In
Schönau, zouden gestoakt wor-
den.

Zowel Kreisky als minister Rösch
(binnenlandse zaken) heeft tij-

dens de verleden week gehouden
debatten in de Nationalrat toege-
geven, dat de regering voor Ro.sj
Ha.sjana informaties hadden ont-
vangen, waarin terreuracties van
Palestijnse zijde op het doorreis-
verkeer der Russische joden wer-
den aangekondigd. Waar deze ac-
ties zouden worden gepleegd, was
echter volgens de Oostenrijkse
bewindslieden niet bekend.
Wel had het ministerie van bin-
nenlandse zaken kort na de arres-
tatie van zes Arabische verzets-
strijders aan de Italiaans-Oo.sten-
rijkse grens op 22 januari 1973

bepanld, dat längs de trajecten
via de gi ensstations Hohenau en
Marc-he;;g op alle stations, waar
de eniigrantentreinen stoppen,
marechaussees post moesten vat-
ten.

Op gnuid \an berichten der nia-
recliaUHseeposteii In het district
(länNerndorf wij/.igdc de veillg-

heidsinspecti«' van Neder-Oos-
tenrijk echter dit besluit op 13
augustus l»73, met dien verstän-
de, flat de aanuezigheid van de
mare<'haussee niet meer by alle

treinrn \oorsclirift zou zijn. Ook
de periodieke iiiarecliaUNse<^-es-

corte van de t reinen, zoals die
oorspronkelijk was vastgesteld,
w<'r<l o|i hist van de Xederoosten-
rijks«' veillgheidsinspectie ge-
staakt. \ an geen der beide niaat-
regelen werd het lederale minis-
terie van binnenlandse zaken op
de h<M>Kle gehra<-lit. Dit was vol-
gens <le b«'\viiidslieden de verkla-
ring vo«»r het feit, dat de Pale-
stijnNe coinmandn'N de Chopin-
E.vpress koiiden overvallen.

De Oostenrijkse op.positie leverde
in het parlement heftige kritiek
op de beslissing van kanselier
Kreisky het opvangcentrum
Schönau te sluitcn als antwoord
op de eisen van de twee terrori.s-

ten.

Fractieloider dr. Karl Schleinzer
van de Oostenrijkse Volkspartij
vcrwoet de regering-Kreisky dat
er in Marchegg tc weinig veilig-
heidsniaatregelen waren geno-
men, terwijl de geloofwaardigheid
van Oostenrijk in de wereldopinie
eveneens ver te zocken was.

Schleinzer vond de redenering
van Kreisky, het leven van de gij-
zelaav.s ging voor, een ,,simplisti-

sche formule" omdat er op
Schwechat volgens de ÖVP geen
sprake was van een kwestie op
leven en dood. Ten slotte kende
hij maar een voorbeeld, waarbij
de dreiging van terroristen, het
doden van gijzclaars, is vcrwe-
zenlijkt.

Schleinzer was voorts van me-
ning, dat de regering-Kreüsky

met haar be.sluit Schönau te slui-

ten ver buiten h.iar boekje was
gegaan en daardoor het funda-
ment van de Oostenrijkse staat
had aangetast.

De fractiel<Mder van de Oosten-
rijkse volkspartij \ond het af-
grijs<>lijk dat tuee terroristen in

staat zouden zijn <le regeriiig er-

toe te dwingen politieke tieslissin-

gen te nenieii, die \o«»r <leze rege-
ring in de to(>konist hiiideiid

zijn.

Fiactieleidei Peter \an de libera-

le FPü verklaar(l(> dat zijn partij
de houding en argunuMitatie van
de regering niet kritiseerde,
omdat niet met zekerheid kon
worden vastge.steld. of er wel een
alternatief mogelijk zou zijn ge-
weest. Hij vond, dat de oppositie-
partij niet kiainpjjchtig moeite
moest doen om te latm uit komen
dat ze het per sc het er geweten
zou hebben. Zijn kritiek concen-
treerde zieh op het verzuim van
regering on verantwoordelijke
veiligheidsinstanties.

Voor noodfonds Israel

Canadese

Synagogen

verkocht

Twee joodse genieeiisehappeii

in Canada liehben hun Synago-

ge verkocht en de opbrengst

ervan overgemaakt aan het

Noodfonds voor Israel.

Op deze wijze kreeg de gemecn-
schap van Vegieville in Alberta

zestigduizend dollar bijeen en die

te Rouen-Noranda dertigduizend

dollar. Beide gemeen.schappen

teilen elk een tiental gezinnen.
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Studeer in Israel

ijdig in Nederland

alles gereed maken
th)or llriniic \\ rinlwv'f

Het studeren in Israel Is niet veel anders dan

overai eiders ter wereld. Maar de weg die je

moet gaan als nieuwe immigrant om het moment
te bereiken dat je je Studie mag beginnen, is

soms een lijdensweg. Soms ook gaat die weg

gepaard met plotselinge hulp waar je die het

minste zou verwachten.

Laten we aannemen dat de toekomstige student(e)

zieh in Nederland tijdig heeft aangemeld. Dit geldt

trouwens voor leder ander land evenzeer, maar

ik wil dat u allen, in orr^ dierbare land, goed be-

grijpt waar de moeilijkheden voor uw studerende

kinderen zullen liggen, vanaf het moment dat

het besluit in Israel te studeren is getroffen. De
beste tijd om je aan te melden is vöör half

december. Je gaat gewoon naar de Jewish Agen-

Mijn dochtor word aangemeld al

in September van haar eindexa-
menjaar. In januari of februari

kwani er iomand uit Isiael die

met haar sprak en veilelde dat
alles in orde was, ze wa» immers
aangemeld, Voor we in juni weg-
gingen wercl ons nog wel verteld

dal we het er zouden kunnen
wachten tot de toestemming uit

Israel kwam. tot de vmiversiteit

de papieien stmirde dat ze aan-

genomen was. We hebben er, ge-

lukkig, niet op gewacht, zomin
als anderen dit deden.

Vlak vöör we zouden vertrekken
werd ons per expre.s.^e meege-
deeld dat ze nog een psyehoteeh-

nische test zou moeten alleggen,

op de Israelische ambassade in

Den Haag. Het kwam siecht uit.

maar twee dagen voor het ver-

trek ging ze. samen met nog een

toekomstige studente.

De volgende fase was bijzonder

ingewikkekl. Er bcstaat hier een

,,Minhai Hastudentiem," een re-

geringsorganisatie die alles wat
niet dirert met de studio zelf

te maken heeft, regelt. Een
plaats in een studentenhuis, een
eventuele lening, en nog vele an-

dere dingen die in het leven van
een studOnt e.ssentieel zijn. Dat
Minhai nu had, zoals ik uit af-

schriiten van brieven hier heb
gezien. enige malen om de cij-

lerlijslen van de laatste klas ge-

vraagd, iets waarvan zowel mijii

(lochter als ik, in het ongewisse
werden gelaten. Tot 30 mei, toen
kregen we het dringende veizoek
diie kopieen van de eindexamen-
lijst, alsmede van de cijter.«* van
het voorafgaande schooljaar. of

van het lopende jaar dat was niet

duidolijk, op le .sturen. ,.Ze was
als kandidate ingeschreven aan
de universiteit, afhankelijk van
die cijferlijsten stond in de
brief."

Ons eer.<»te oponthoud in Israel

was in de woning van kennissen
in Naharia, ons voor een bepaal-
de tijd afgestaan. Jets waarmee
we ongelooflijk blij waren. Zo
konden we eerst nog vakant ie

houden. Voor de zekerheid togen
we direct na aankomst naar Jeru-
zaleon. Vier en half uur busrit
heen en dezelfde tijd terug,

dus geen »inecure. Bij het Minhai
maakte men alles in orde, maar
werd gezegd ,,we moeten eerst

een inschrijving hebben van de
universiteit, voor we definitief

kunnen inschrijven in een studen-
tenflat." Heel logisch. We gingen
naar die afdeling van de universi-

teit waar mijn dochter onder viel,

de afdeling buitenlandse Studen-
ten, en hoorden tot onze »tomme
verbazing dat de examenpapie-
ren uit Nederland nog niet waren
gearriveerd. Noch van haar noch
van anderen. Die papieren hadde-
nop 28 juni moeten worden ver-
zonden met de diplomatieke post
en hadden dus op 19 juli zeer
zeker al in Jeruzalen\ dienen te
zijn.

,,De Computer werkt maar ^ön
dag per maand voor ons en dat is

cy, in de Johannes Vermeerstraat 22 en meldt

je aan. Zeker je weet nog niet of dat belangrijke

papiertje van het eindexamen wel in je bezit

zai komen, maar meld je aan in het |aar dat je

in de hoogste klas zit en ga uit van de verwach-

ting dat je het wel zult halen. (Nou heb ik even

tegen de toekomstige Studenten zelf gesproken,

ze zullen het wel met hun ouders overleggen

hoop ik).

Neem meteen als je je aanmeldt je rapporten uit

je laatste klas mee en zeg dat vooral je cijferlijst

van de overgang naar de hoogste klas van emi-

nent belang is. Van eminent belang in Israel,

moet u weten. Ik wist het b v niet en niemand

heeft het me ooit gezegd. Uit ervaring kan

ik u het volgende verteilen:

Uit vcle landen komen jongeren naar Israel om te studeren

de 22e van de maand. Als de pa-
pieren er dan nog niet zijn, moet
ze een maand wachten." Ze zou
een tweejarige cursus volgen,

waarbij het eerste jaar hoofdza-
kelijk Iwriet wordt gestudeerd.
Op mijn vraag of ze dan tenmin-
ste aan de studenten-oelpan kon
deelnemen, die intuj^sen al een
paar weken aan de gang was, zei

men nee dat was onmogelijk,
want ze was nog niet aangeno-
men aan de universiteit. Vicieuze
cirkel!

Expresse

Em wrck hifrr tttdaktni xrr df'

cf//(/<? pcigrimstorht, nu grvn-
pend met een papiertje van de
universiteit dat ze daar hekend
stond, maar nog niet aangcno-
men %ras. Vergeefs, haar papie-
ren iraren er niet, dat tuuiden zc
mc per telefoon niet kunnen uit-

leggen. Op zoudag 26 augustus

ontvinyen uc een c.rpveshricff

}ra<(rom r.e niet op IG augu-stus
in Jrru-.nlcm uas versehenen. De
oelpan uas begonnen en cc had
er (tan behinen drei tc nemcn.
Als htatstc zin stond er nog, dat
ae (langt nomrn iras aan de iml-
versiteit. Zo maar, zonder enige
verderc eom nicntaar,

U weet het al. Het is een grote
mitsva op te stijgen naar Jeruza-
lem. We deden dat dan ook wel-
gemoed, gingen naar de universi-
teit maakten alles in orde en ze
kon onmiddellijk de sleutels van
haar kamer en kästen krijgen,
terwijl ze de volgende morgen
met de oolpan zou beginnen.
Nieuw.sgierig als ik ben, probeer-
de ik te weten te komen waar de
fout nu eigenlijk lag. Ze had nl.

die eerste oelpan, hoewel ons dat
in Nederland uitdrukkelijk was
gezegd dat het niet hoefde wel
moeten meemaken en de tweede

dan in een hogere klas als gevor-

derde leeiling.

Aan de universiteit was men
zeer boleefd en vriondolijk, maar
men begrcep het niet allemaal.

Bij het Minhai werd ik door de
hoogste ambtenaar die over

,,het leren" gaat en niet de mate-
riele welzijnszorg onder zieh

heeft, ontvangon. We praatten

meer dan een uur over de moei-
lijkheden in het algemeen en die

met de Nederianders in het bij-

zondor. Een aardige zeer voorko-
mendo man die er alles van be-

greep.

,,Als men bij de .lewish Agoncy
in Nederland de papieren en de
cijt'erlij.'^ten. zoals vcr/ocht, had
opgestuurd in febiuari dan had
het psychotechnische examen in

maart kunnen wenden afgelegd.

Dan was alles lang en bieed op
tijd in orde geweest. Maar, als

men daar niet antwooidt op onze
brieven en als nion ons die cijfer-

lijsten. waarvan het hekend i s

dat ze moeten woidcn opge/on-
den in bot bo^^in van bot jaar,

niet in.*^tuurt. dan kunnen wij
niets anders docn dan nog eens
schrijven en vetder- afwachten,

Afwachten

Mi.sschien kun je in jullio joodse
weekblad eens duldelijk stellen,

dat ledere toekomstige student

moet zorgen dat wij de papieren
in februari hebben. Eindexamen-
lijsten komon hier altijd nog wel
maar alles kan dan woiden gerc-
geld. In de tien jaar dat ik hier

werk, is me dat met Holland nog
nooit gelukt. Terwijl vele andere
landen zoals Fiankrijk en Enge-
land het wel in orde hebben.
Amerika? Nee, dat loopt ook
siecht, maar daar liggen de Pro-
blemen anders. De Amerikaanse
jeugd komt meestal hier studeren
voor een jaar en gaat dan terug,

dus valt onder heel andere rege-
lingen."

Daarna kvvanen we nog terecht
bij een schat van een jonge
vrouw. We hoorden en lui.'rterden

naar de manier waarop ze drle
groepjes opgewonden Studenten
tegelijk kalmeerde, waarop ze
vijf meisjos uit Argentinie, die
slechts moelzaam Iwriet spraken
terwijl zij geen Spaana sprak,
rüstig en duidelijk hielp. Maar
hoe ze ook een gillende en
schreeuwcnde vijfdejaars studen-
te kalm uitlegde, dat de tijd dat
ze hulp als ola kreeg nu -toch

wel eindelijk voorbij was. Zo is

getrouwd met de zoon van een
hier en is dol op Nederland.

Ze hielp Willy bij het Invullen
van haar papieren, zel dat ze te

allen tijde met moeilijkheden bij

haar terecht kon en verzecht me
tenslotte ook, n allen toch vooral
te wijzen op het feit dat u moet
proberen zoveel mogelijk te vra-
gen bij de Jewish Agency. U
kunt anders altijd nog een brief
naar hen schrijven in het Engels.

Bovendien legde ook zij de na-
druk op het vooral vroegtijdlg
besluiten en vroegl ijdig inleveren
van alle benodigde bescheiden.

Komen

„Vertel ze alsif\>lieft dat ze moe-
ten komen. Dat wij ze wel zullen

helpen. Dat \ce ge'interesseerd

zijn in Nederlandse atudenten.
We willen graag dat ze hier ka-
men studeren en zieh hier thuis

zullen voelen. Wat ons betreft

kunnen er nooit te veel komen en
nooit genocg, uij zijn in st(tat ze
op te vangen. Laat ze maar ko-
men, maar laat ze tijdig alles in

orde maken. Laat z€ Israel niet

zien als een laatste iuogelijkheid
wanneer ze door een atudenteur
stop geäivofigen z\jn hier te st<«-

deren. Laat zc vooral zclfstaiv-

dig besluiten dat ze will e ;i

komen."

Wat mijn dochter betreft, nog
even een heel plezierige noot: Ze
voelt zieh hier reeds na zo körte
tijd volkomen thuis. Ze wordt ge-
heel opgenomen in het actieve
studentenleven. Ze leeft haar
eigen, zelfstandige leven en zegt
zelf: „Ik ben dolgelukkig dat we
hierheen zijn gegaan. Ik zou het
ledere joodse jongen, ieder joods
meisje willen aanraden. Het ia

echt de nioeite waard. Ook over
de moeilijkheden kom je heen,
die vergeet je heel vlug. Ja, ik
ben honderd procent gelukkig dat
ik hier in Jeruzalem ben gaan
studeren."
Hopenlijk beseft u allen dat ik de
moeilijkheden eigenlijk ook al

vergeten ben. Maar ik heb, denk
ik, als vroeger bestuurslid van de
Alijagroep toch wel de moiele
plicht u ook de negatieve kanten
niet te onthouden. Zeker niet als
ze ten.slotte allemaal op hun
pootjes terecht komen. Wel wil ik

er nog even op wijzen dat ook
voor volwassenen door boteie
voorlichtLng vele moeilijkheden
zouden kunnen worden voorko-
men. Daarom wil ik u later eens
verteilen over de werkelijk nchit-
terende mogelijkheden die men
oliem biedt om zieh in te leven.
Over de vele en goede zorgon. die
aan hen worden gewijd, ook al

zijn er dan wel mensen die terug-
gaan. Maar is dat niet overai ter
wereld zo, niet alle Immigranten
kunnen zieh in hun nieuwe va-
derland inpassen en gaan dan te-
rug. Waarom zou Israel een uit-

zondering vormen ?,

Export van

Israelische

garnalen naar

Europa

De vraag naar Israeli.sdio garna-
len is stijgend. In 1972 werd n
slechts 30 ton ter waardc van
120.000 dollar naar Europa geex-
porteerd, terwijl dit bedrag reeds
in de eerste helft van 1973 werd
bereikt. Voor het gehele jaar "73

wordt een export van 300.000 dol-
lar verwacht. De voornaam.'-te al-
ncmers zijn Frankrijk en Italie.

(Ingezondcn McdedcUnn)

Autoloze

7zondag i

Dan vliegen

Londen . . . .
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DoeKen
Produktle stijgt

Pp het keerpunt van

/ h<het moderne jodendom
door II. Jacob

y

Tot de groep van „grand old

men" van de zionistische bewe-
ging behoort Rohef|. WpltMfb

Naar aanlcidin'g van zijn öOe
verjaardag heeft het Leo
Baeck instituut een verzamel-
werk samengesteld, (An der
Wende des modernen Juden-
tums. Betrachtungen aus fünf
Jahrzehnten. Tübingen 1972«_ J.

C. B . Moh r .Jj waarin de be-
langrljkste artikelen van
Weltsch gebundeld zij. Weltsch
schrcef zelf een nawoord.

Hij Word in 1891 te Praag gebo-
ren, b«zocht het gymnasium, dat
voor hem ree(ls Hugo Bergman
en Franz Kafka hadden bozocht.
Na zijn schooltijd studeerde
Weltsch rechten aan de Praagae
Duitse universiteit. Hij werd zio-

nist en lid van de Jood.se studen-
tenvereniging ,,Bar Kochba". De
grote gebeurtenis van het zionis-
tische Praag waren de ,,Drei Re-
den über das Judentum", lezingen
die Martin Buber in 1909 en 1910
voor de studentenkring „Bar
Kochba" hield. De boodschap
welke Buber bracht, maakte een
diepe indruk op de toehoorders.
Het was een bood.schap van her-
Icefd Jodendom, huniani.stisch en
humaan, het was het begin van
een periode van nieuw Joods den-
ken. Tn 1918 gaf Robert Weltsch
gcnieenschappelijk met Hans
Kohn een bundel met opstellen
uit ,,Vom Judentum". Weltsch
was reeds vroeg met journalis-
tiek werk bezig en werd in 1913
met de redactie van een zionisti-
sche krant belast. In 1914 werd
hij gemobili.soerd en diende tij-

Ucns de oorlog als Oostenrijks re-
sei veofficier. Eind 1919 volgde
hij de roep naar Berlijn en werd
tot hoofdredacteur van de

, .Jüdi-
sche Rundschau" benoemd. Hij
tirukte het blad snel het Stempel
\;m zijn eigen individualiteit op;
Honunigon vonden het niveau te

hoog en waren het ook niet eens met
de politieke lijn van de redactie.
Afwijkende meningen kwamen
echter steeds aan het woord
Welt.s( h vond, dat een van de be-
lan<4rijkstc taken van het zionis-
me is, een behoorlijke verhouding
tot de Arabische bevolking te
scheppen. Hij wilde, dat onrecht
wordt vermeden, voor hem bete-
kende de Joods-Arabische toena-
dcring „de zedelijke en prakti-
sche vooi'waarde van de vervul-
ling der zionistische taak." Hij
steide zi( h achter Weizmann, die
toen President van de zionistische
wereldorganisatie was. In de 20er
jaicn vertoefde Weltsch een jaar
in Londen als adviseur van de
President voor wie hij vaak toc-
spraken redigeerde. Een grote
controveise ontstond op het XlVe
zionistische congres te Wenen in

1925 naar aaniciding van een
hoofdartikcl van Weltsch in de
,
.Jüdische Rundschau". Hij waar-
schuwde voor ,,het zinloze chau-
vinisme tegenover een volk waar-
mee wij door lotsbeschikking
moeten samenleven." Hij gaat
met zijn betoog verder en ver-
klaart, dat ,,de vcrwerkelijking
van het zionisme ondenkbaar is,

wanm^cr het niet lukt het zionis-
tische werk in de ontwakende
wereld van de Orient op te ne-
men. ,,Een stem van verantwoor-
ding" was het gevolg, Weltsch
veranderde echter niet van stand-
punt. Hij verklaarde, dat het doel
was in het. toen nog niet verdeelde
Palestina, een bi-nalionale Staat
op te bouwen. waarin zowel de
Joden alsook de Arabieren de
volle nationale onlplooiing konden
vinden. Ideeel .stond hij dicht bij

de beweging, die sterk door de
Idee^m van de tolstojaanae arbei-
dersfilo.soof A. D. Goidon werd
geinspire<3rd en niet door partij-

vorming gebonden wilde zijn. In
1927 publiceerde hij samen met
Hans Kohn het boek ,, Zionisti-

sche Politik", zijn ideeen werden
hierdoor voor een breder publiek
toegankelijk. Zijn tegenstanders
waren steeds van zijn integriteit

overtuigd. Een hoogtepunt van
zijn carriere was het rampjaar
1933. In de jaren 1933 1938 is

hij van bekend zionistisch publi- <

eist uitgegroeid tot leider en zie-

ner van zijn volk. Zijn aitikel
,,Tragt ihn mit Stolz den gelben
Fleck", gepiibliceerd na de boy-
cot van 1 April 1933 is een merk-
teken in de peschiedenis van het
Joodse volk. Vooi- de Duitse Jo-
den waren zijn houdin en zijn be-
toog een grote steun. In de Ver-
enigde Staten werd dit arlikel in

het Engels vertaald, in 1964 ver-
scheen in Duitshmd een boek
..Leitartikel bewegen die Welt",
dat 120 artikelen bevat en waarin
ook Weltsch met zijn oproep ver-
tegenwoordigd is. Het boek, dat
ik nu bespreek bevat dit belnngrij-
ke menselijke getuigenis in ex-
tenso en ook een commentaar op
een toespraak van Goebbels uit

1935 ,,Der Jude ist auch ein
Mensch". Weltsch kon als T.sje-

chi.sch Staatsbürger na 1938 het
land verlaten en op alija gaan. In
1945 vertrok hij als correspon-
dent van de krant Haaretz naar
Europa en verbleef ook enige tijd

in Neurenberg als verslaggever
van de Processen tegen de oor-
logsmisdadigers. In 1947 was hij

in Amerika en werd tenslotte tot
correspondent van Haaretz in

Lionden benoemd. Sinds 1956 ledi-
geeit hij de jaai^oelLen van het
Leo B^ijck mStftuut. Tot nu toe
zijn 17 delen versehenen, regel-
matig met een omvangrijke inlei-

ding van zijn band. Deze jaarboe-
ken vormen de onmisbare grond-
stenen tot de Joodse en Duitse

geschiedschrljvlng van de 19e en
20e eeuw.
Een van de Problemen, welke
Weltsch aan de orde heeft ge-
steld is de vraag, wat het Joden-
dom de moderne mens in zijn on-
zekerheid en in zijn wezenlijke
nood heeft te zeggen. Het is te-

vens de vraag naar de Joodse
identiteit. Tot de belangrijkste
artikelen, die in het boek zijn op-
genomen behoren de magistrale
bijdragen uit 1961 en 1963 ovei-

Martin Buber. In feite zijn het
besprekingen van 2 boekwerken,
de bijdragen gaan echter ver bo-
ven het gehalte van een gewone
recensie uit.

Een van de belangrijkste onder-
werpen, die Buber steeds weer
behandelt is de verhouding van
de mens tot God. Buber wijst ook
na Auschwitz de beproeving van
de vertwijfeling af. ,.Ons is het
gegeven te kunnen begrijpen, dat
God zieh niet alleen openbaart.
niaar ook zieh verbergt." ,,Het
Jodendom zal alleen dan leven,
wanneer de oerjoodse verhouding
tot God, mens en wereld weer tot
leven komt." De in het boekwerk
gepubliceerde essays over Buber
hebben een authentiekc beteke-
nis, aangezien Buber ze nog per-
soonlijk heeft geautoriseerd. Be-
halve de reeds voornoemde arti-
kelen, vinden wij nog verschillen-
de bijdragen over Duits-Joods
historisch onderzoek. over de Jo-
den en de Volkeren, vvaaronder
een vrij recent artikel uit 1971
,.Let my people go".
Zijn mening is niet altijd ronform
aan de officiele Israelische opvat-
ing. Tenslotte wil ik nog op een
aantal körte biografieen van
vooraanstaande Joodse persoon-
lijkheden wijzen. die in het boek
zijn opgenomen o.a. Hans Kohn,
Samuel Hugo Bergman en Franz
Oppenheimer.

Ofschoon men zo nu en dan, bij

een enkel betoog, een vraagteken
dürft zetten, is dit verzamel-
werk het nobele getuigenis van
een van de weinige nog levende
markante persoonlijkheden uit de
grote tijd van het Euiopese en
Duitse Jodendom. Hij vertegen-
woordigt een geestelijk en cultu-
leel georienteerd zionisme. In de
zin van Martin Buber staat hij

een Joodse ethische houding voor,
die partijmatig niet gebonden is. .

Hij is een nonconformist en een
cerlijk kritisch historicus. Zijn
denkbeeiden leven in het huldige
Israel; met alle politieke reserves
zal Israel als land In het midden-
Oosten zoals wij hopen in niet al
te lange tijd de weg van vrede en
samenwerking met de Arabische
landen en de Palestijnen moeten
vinden. Het boek bevat een uit-
voerig register van namen en een
opgave van de bronnen.

Autoloze

winkelstraat

voor

Jeruzalem
De Amsterdammers hebberf
hun Kalverstraaf — een straaf

die gesloten is voor verkeer en
die op vele uren van de dag of
avond druk is van de mensen.
Winkels die een verrukking
zijn om te zien tonen hun
schatten in de etalages; restau-

rants wenken met hun lichtjes

•n onder al deze bedrijven
door hoeft men geen angst te

hebben dat je terwijl je al die

hartverwarmende overvioed in

je opneemt, door een voorbij*

rijdende auto tegen de grond
gesmakt wordt.

Kopenhagens lawaaiorige winkel-
straten, Strtiget, zijn evencens
afgesloten voor al het rijdend ver-
keer. Tientallen zaken bieden wa-
ren aan die op prachtige wijze
ten toon gesteld worden en ge-
rangschikt zMjn op de meest
smaakvolle manier. Je kunt al
die overdadige weelde op je ge-
mak bekijken en daarbij in het
midden van de straat wandelen
zondor dat een auto je met zijn
getoeter opzij doet springen.

In Jeruza!em kennen we de Ben
Yehoeda-straat. De tiottoirs zijn
te smal om alle haastigc voet-
gangers die er elke dag (xverheen
lopen te bevatten, terwijl de
straat zelf mank gaat aan een
chronische verstopping van haar
verkeersader. De gedachte deze
straat met al haar winkeis en za-
ken over te geven aan uitsluitend
d€ voetgangers is hiemiede ge-

hiM?l gerechtvaardigd. De ge-
meente zal de asfaltstroken om-
ruilen voor banken, struiken en
bloemen, waartussendoor de gro-
te menigten op hun gemak kun-
nen flaneren. Deze menigte 5:al

natuurlijk behoorlijke esn opge-
smukte winkeis prefereren boven
die welke kennelijk met minder
zorg worden geleid.

Het toenemende verkeer zal naar
de andere Straten worden verwe-
zen en een nieuwe verbindings-
\\ eg zal worden aangelegd. En de
eigenaars van taxi's, die voor hun
levemsonderhoud vrezen, 5.iillen

dat in de omliggende Straten in

overvioed aangeboden krijgen.
Totdat deze gedachte werkelijk-
heid is geworden, zullen wij stel-
lig nog getuige zijn van een serie
demonstraties van degenen die
dit plEin kleineren, begeleid door
de politie en voorts van ons eigen
zo karakteristieke ,,laissez faire"
apathle. En al die tijd zal het
Winkel- en zakencentrum van Je-
ruzalem blijven doorgaan met het
vasthouden aan zijn morsige
uiterlijk.

Grafische
Industrie

groeit gestaag
In de Periode 1971/1972 wer
den er in Israel negen miljoen

en tweehonderdduizend exem-
plaren van boeken op de markt
gebracht. Dit houdt een lichte

stijging in vergeleken bij de
voorafgaande periode. Boeken
die voor het eerst werden ge-

publiceerd vertoonden echter

een behoorlijke stijging, name-
lijk 2.141. Maar wat de her-

drukken betreft was er sprake
van een aanzienlijke daling, na*

melijk 1200, of wel 250 min-
der dan in de voorafgaande
periode.

Van het totaal aantal van 3.386
boeken die over 1971/72 in

Israel uitkwamen, vergeleken

De Israelische grafische indu.strie
heeft een lange weg afgelegd se-
dert de eerste diukpers in 1642 in

gebruik werd genomen. De eerste
drukkerij werd te Safed geopend,
gevolgd door andere in die stad
en in Jeruzalem. Mfiar zelfs voor
de primitieve b<»grippen uit die
tijd waien de drukkerijen al ver-
ouderd.
In de negentionde eeuw, toen er
meer drukkerijen van start gin-
gen in het land, beperkten de
drukkers zieh tot het uitbrengen
van boeken op religieus en ge-
wijd t errein. Later in deze eeuw
begonnen ze ook met het uitge-
ven van periodiekcn, maar dat
duurde slechts körte tijd. Niette-
min leidde deze activiteit tot een
herleving van de Hebreeuwse
ta.il. maar economisch gezien le-

verde het rnaar vveinig op.

De eerste serieuze ondernem In-

gen op grafisch terrein ontston-
den in de periode tu.ssen beide
wereldoorlogen, toen een aantal
bekende uitgevers uit Oost- en
Centraal-Europa het land bin-
nenkwam en daar uitgevei*yen

stichtte die zieh steeds meer
toelegden op het leveren van He-
breeuwse boeken. Maar de gesta-
ge groei wat de grafi.sche en uit-

geversindustrie betrof kreeg
eerst een sterke Stimulans in de
laatste jaren, vvaarbij er tevens
.sprake was .van een beduidend
aandeel in de export van Israel.

Thans worden boeken en andere
grafische Produkten op een zeer
aanzienlijke schaal uit Israel

geexporteerd en is er een duide-

lijke neiging hierin te investeren
en deze tak van industriele acti-

viteit uit te breiden.
Volgens de directeur van de afde-

ling lichte industrieen bij het mi-
nisterie van handel en nijverheid,

moet er een verandering bij de
basis komen in de stinictuur van
de grafische Industrie van Israel.

Op dit ogenblik is deze Industrie

ten zeerste versplinterd, waarbij
de meeste drukkedjen slechts ge-
ring van afmeting zijn en meest-
al door hun eigenaars zelf wor-
den gedreven of door hun gezln-

nen. Van de 382 drukkerijen die

in Israel werken, zijn er slechts

dcrtien die meer dan honderd ar-

beiders in dienst hebben. Deze
dertien ondememingen hebben 57

pct. van het totaal aan arbeiders

in de grafische Industrie in

dienst. Zij vertegenwoordigen een
produktie van 117 miljoen Israe-

lische pond per jaar, wat eender-
de van de totale produktie uit-

maakt in Israel.

De grote drukkerijen zijn tevens
de motlemste. Het aantal arbei-

ders dat hier werk vindt Is bo-
vendien vrijwel stabiel. In de af-
gelopen jaren is het aantal arbei-
ders in de grote bedrijven slechts
met zeven pct. gestegen, terwijl
de technische toerusting met een
veel groter i>ercentage toenam.
Dat men dit kon verwezenlijken
is te danken aan hun moderne
uitrusling.
Israelische drukkerijen hebben
thans de apparatuur voor foto-
grafisch zetten, het scheiden van
kleuren, offset-druk in vele kleu-
ren. De aanzienlijke investerin-
gen in deze moderne uitrusting

met een jaarlijks gemiddeide
van 2.800 in de periode 1965-

1970, was 37% romani. Der-

tien procent lag op het terrein

van de Judaica, twaalf procent

betrof de humaniora of geestes-

wetenschappen en zes procent

had betrekking op de natuur-

wetenschappen. Van alle boe-

ken verscheen 73 pct. in het

Hebreeuws, dertien pct. in het

Engels en vijf pct. in het Rus-

sisch. In 1971/72 waren er 56
beroepsuitgevers in Israel, al-

len aangesloten bij de Israeli-

sche vereniging van uitgevers.

Elf wän hen publiceerden elk

meer dan tachtig boeken tij-

dens dit tijdvak.

hebben zichzelf reeds ten volle

betaald, Setlert 1967 is de uitvoer
meer dan drievoudig ge.stegen,

namelijk van drie miljoen dollar
tot elf miljoen dollar.

De export van de grafi.sche in-

dustrie is vooral gericht op de
Verenigde Staten en andere En-
gelssprckende landen. Behalve de
traditionele export vim religieuze
boeken, boeken over archeologie
en aardrijkskunde van Israel,
welke alle verbonden zijn met de
traditioncel-religleuze aspecten
van het land. is er tlinns ook spra-
ke van een toenemend aantal
boeken op andere gebieden, die
worden gcdrukt en geexi)or-
teerd. Een groot aandeel hier-
in hebben de uitgaven van boe-
ken in het Engels op het gobied
viin allerlei weten.schapprn, even-
als kinderboeken. g(»iiich(.en, bio-

grafieen, etc.

Er Is .<sprake ook van een ge.stage
groei van drukorders voor bui-
tenlandse clientöle. Dit wordt
enerzijcLs toegeschrcven aan de
aanzienlijke investeringen in mo-
derne toerusting cn anderzijds
aan de beschikbare goed opgelei-
de arbeidskrachten, vooral op het
gebied van vertalingen, weten-
schappelijke type-setting, foto-
grafie, scheiding van kleuren en
andere technische ,,know-ho\v."
Hoezcer Israels grafische en uit-

gevers-industrie groeit kan men
afleiden uit de ontwikkelings-
plannen zoals die werden opge-
steld door het mini.sterie voor
handel en nijverheid. Volgens de-
ze plannen zal de totale uitrus-
ting- van de grafische en uitgc-
vers-industrie in Israel in de ko-
mende decade verdubbelen. Men
voorziet een produktie die z^l

stijgen van 310 miljoen Israeli-

sche ponden tot 680 miljoen pond.

Diamantexport

helpt economie

De Israelische toorislenindus-
trie is door de oorlog lamgesla-
geii. De nieuwe e.vport van ci-

trusvruchten voor dit seizoeii

moet nog beginnen. Maar de
verkoop van diamanti^n naar
het buitenland, een van de
voornaamste drie bronnen
van het land voor vreemde
Valuta werd reeds in de twee-
de week van de oorlog hervat.
Hoewel de produktie in feite door
de mobilisatie stopgezet werd,
meldden de diamantairs dat zij

tot zes weken aan voorraden heb-
ben liggen. De Industrie bereidt
zieh er inmiddeLs op voor slijpers

die met pensioen zijn weer op te

roepen en meer vrouwen in

dienst te nemen om de produktie
tijdens de noodtoestand te kun-
nen handhaven. De verkopen
overzee van diamanten bereikten
in de eerste negen maanden van
dit jaar ongeveer een b^rag van
66n miljardtweehonderdmiljoen
gülden vergeleken met circa 66n
milj^rd over heel 1972.
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An der Wende des modernen Judentums
Der Publizist, Denker und Lehrer Robert Weltsch

Im vergangenen Jahre konnte

Robert Weltseh seinen 80. Geburts-

tag begehen. Als eine nachträgliche

Gabe zu diesem Anlass erschien

vor kurzem als Veröffentlichung

des Leo Baeck Instituts ein bedeut-

sames Buch, in welchem Betrach-

tungen aus fünf Jahrzehnten aus

dem grossen Werke, das Robert

Weltsch geschaffen hat, vereinigt

sind (Robert Weltsch „An der Wen-

de des modernen Judentums. Be-

trachtungen aus fünf Jahrzehnten"
— J.C.B. Mohr [Paul Siebeck], Tü-

bingen 1972).

Es ist nicht ganz einfach, über

dieses Buch zu berichten. Das liegt

einmal an der Vielheit und der

Reichweite der Themen, denen Ro-

bert Weltsch seit seinen Jugendjah-

ren bis auf den heutigen Tag seine

Aufmerksamkeit, die Gründlichkeit

seines Denkens, die Tiefe seines

Gefühls, die Klarheit seiner Diktion

und den Glanz seiner Feder ge-

schenkt hat. Es ist aber daneben
gerade auch für den Verfasser

dieser Zeilen, die einem kurzen

Bericht dienen sollen, besonders

schwierig, diese Aufgabe einiger-

massen zureichend zu lösen. Denn
hier wird über einen nahen Freund
gesprochen, zugleich über denMarm.
der wie kaum ein anderer Weg-

weiser und Lehrer auf dem Gebie-

te des journalistischen Wirkens und
vor allem bei der Formung zioni-

stischer und jüdischer Vorstellun-

gen war und geblieben ist. Daran
ändert auch nichts die Tatsache,

dass in vergangenen Zeiten gelegent-

lieh der Jüngere glaubte, eigene,

abweichende Meinungen in Fragen

des Tages herausstellen zu dürfen.

Es würde sich im Grunde erüb-

rigen, auf die Themen einzugehen,

die in diesem Bande vereinigt sind,

hat doch Hans Tramer — zusam-

men mit Arnold Paucker (London)

und unter aktiver Mithilfe von Ro-

bert Weltsch selbst für die Auswahl
der Beiträge des Werkes verant-

wortlich — in seinem hervorragend

geschriebenen Geleitwort einen

Überblick gegeben, wie er klarer

und in den entscheidenden Punkten
zutreffender nicht sein könnte.

Aber versuchen wir dennoch, in be-

wusstem persönlichen Abstandneh-

men von dem verehrten Lehrer, ei-

nige Punkte hervorzuheben.

Robert Weltsch hat seine bedeut-

samsten Leistungen im Rahmen und
für den Zionismus erbracht, so

wichtig auch seine Funktionen als

'Stimme des deutschen Judentums
in seiner schwersten Stunde und
als Erforscher der Vergangenheit

und Problematik deutsch-jüdischer

Zusammenhänge sein mögen. Er
hat immer wieder ein deutliches

Bekenntnis zu den Prinzipien abge-

legt, die er bejaht und die er ab-

lehnt. „Der eine, der Krieger, Er-

oberer und Herrscher, wird von
den Nationalisten aller Schattierun-

gen und meist auch von der Nach-

welt bewundert und akklamiert.

Der andere sieht Ehre und Grösse

des Vaterlandes in dem Ziel einer

menschlich und sittlich vorbildli-

chen Gemeinschaft . . . Machtpolitik

stützt sich auf den Glauben, dass

durch harten Willen und militäri-

schen Kraftaufwand jedes Ziel er-

reichbar ist und zu dauerndem Be-

sitz werden kann, ohne Rücksicht
auf die Proportion entgegenstehen-

der Kräfte. Das ist die Logik in der
strengen Welt der Freund-Feind Be-
ziehung. Dem gegenüber aber steht

immer auch die Einsicht, dass dies

nicht der einzige Weg zur Grösse

ist . . . Im jüdischen Volk ebenso
wie überall sind beide Tendenzen
vorhanden; das ist in einprägsamer

und klassischer Weise in der Bibel

selbst vorgezeichnet, in der Kon-

frontation von Königen und Pro-

pheten, und besteht bis auf den

heutigen Tag..." (1971). Und in

seiner persönlichen Nachbemerkung

zu dem Bande schrieb er in diesem

Jahre: „Auf der Ebene der prakti-

schen Politik war das, was in den

zwanziger Jahren als humanisti-

scher Nationalismus postuliert wur-

de, und — übrigens im Sinne der

im neunzehnten Jahrhundert vor-

herrschenden Auffassung — univer-

salistische und nationale Tendenzen

zu verbinden suchte, ein ,lost

cause'. Wenn wir jedoch nicht an

der Zukunft der Menschheit über-

haupt verzweifeln wollen, muss der

Tag kommen, wo es wieder seine

Geltung haben wird." Es Hessen

sich unzählige Äusserungen dieser

Art anführen, in denen die tiefe

Verbundenheit des Autors mit ei-

nem dem Menschlichen zugewand-

ten Nationalismus und damit auch

einer Art des Zionismus deutlich

wird, die wenig zu tun hat mit

dem, was in der Realität nicht et-

wa erst seit der jüdischen Kata-

strophe in Deutschland und dann

in ganz Europa diesen Namen trägt.

Es ist der Geist Achad Haams, der

immer wieder aus den Worten von

Robert Weltsch spricht, der es un-

ter Bedingungen, die uns heute als

harmlos erscheinen, ablehnte, einen

Messias zu sehen, der sich in einer

dieser Idee entfremdeten Form zu

zeigen vorgab. Und dermoch lebt bei

Weltsch der Glaube, dass die Zu-

kunft nicht verloren ist, dass sich

Kräfte in der Geschichte entfalten

können, die zum Guten führen, zu

einer anderen Welt und zu einem

erneuerten Volk.

Schon von diesem Gesichtspunkt

her stellt sich die Frage, ob Robert

Weltsch ein objektiver Denker ist.

Hans Tramer legt in seiner Einlei-

tung dem Publizisten die Aufgabe

bei, nach der objektiven Wahrheit

zu suchen, frei von parteilicher

Stellungnahme, und er meint, Ro-

bert Weltsch erfülle im jüdischen

Bereich das Ideal eines so gearte-

ten Publizisten. Das ist gewiss rich-

tig, insoweit es sich darum handelt,

die in der Gegenwart und in der

Vergangenheit wirkenden Kräfte

aufzuspüren, sie darzustellen, das

Porträt bedeutender Zeitgenossen

zu zeichnen. Aber diese Objektivi-

tät steht gerade bei einer Persön-

lichkeit von der Art Weltsch' im
Zeichen gewisser grundlegender

Voraussetztmgen, die seinem Cha-

rakter entspringen. Das führt ihn

zu Werturteilen in seiner Beziehung

zu Dingen und Menschen, und dies

gerade " macht ihn zum Erzieher

und Wegfweiser. ,
.Niemand von uns,

die wir diese Jahre [gemeint ist die

Zeit zwischen den beiden Weltkrie-

gen und auch noch die erste Hälf-

te der vierziger Jahre mit ihren

Auseinandersetzungen über Ziele

und Methoden der zionistischen Po-

litik] miterlebt haben, wird leug-

nen, dass viele von uns manche
praktischen Dinge falsch gesehen

oder falsch beurteilt haben. Aber

an der Geltung sittlicher Prinzipien

ändert das nichts. Wir alle stehen

ja immer wieder vor der härtesten

und folgenschwersten Entscheidung

alles Menschlichen: ob dem sittli-

chen Prinzip oder den praktischen

Vorteilen der Vorrang gebührt . .
."

(1962). Robert Weltsch war und ist

eben nicht nur und auch nicht ein-

mal in erster Linie ein Publizist,

sondern eine wirkende Kraft, auch
wenn er niemals nach politischen

Ämtern gestrebt hat, die ihm un-

mittelbaren Einfluss auf den Ablauf

der Dinge gegeben hätten. In die-

ser Funktion des Erziehers, dem
Charakter und Gesinnung im Vor-

dergrund stehen, kannte er niemals

Kompromisse und scheute sich

nicht, ein Aussenseiter zu sein, ein

Nonkonformist im höchsten Sinne

des Wortes, der sich mit den eigent-

lichen, ursprünglichen Werten des

Judentums und eines Judentum rea-

lisierenden Zionismus identifiziert.

Das Schicksal hat es ihm beschie-

den, in einer Zeit der grössten Um-
wälzungen zu leben, die den Boden

für unzählige Illusionen boten, für

die falschen Propheten, die im Lan-

de und an allen Enden der Welt

aufstanden und sich gelegentlich

mit ihren „Wundertaten" brüsteten,

deren Vergänglichkeit nur allzu

deutlich dem wird, der geschicht-

lich zu denken gelernt hat. Sehr

frühzeitig, im Jahre 1916. schrieb

der junge Weltsch von „der geisti-

gen Assimilation an jene uns frem-

de Ideologie, die in den Taten, bes-

ser Tatsachen des Krieges fd.h. des

Ersten Weltkrieges] wirklich die

höchste Form menschlicher Tat-

kraft und Wirkung erblickt ... un-

sere geistige Anpassung [ist] so

weit gediehen, dass wir nicht mehr
zu wissen und zu sehen scheinen,

dass diese .grosse' Zeit in Wahrheit

nur eine folgerichtige Fortsetzimg

der Frivolität, Rohheit und Haltlo-

sigkeit jener Zeit ist, deren Laster

und versteckte Gier wir als das Ur-

übel kannten . . . Möge uns das Ge-

schehen nicht verleiten, von jüdi-

schen Kanonen zu träumen und
das Wort zu verachten ..." Dies

schrieb Robert Weltsch im Felde

1916.

Die zwanziger Jahre bildeten den
Höhepunkt seines Wirkens in der

zionistischen Bewegung. Wir fragen

uns, warum die Dokumente aus die-

ser Zeit in dem vorliegenden Bande
überhaupt nicht enthalten sind, ob-

wohl in der Einleitung darauf ver-

wiesen wird. (Eine spätere Gele-

genheit sollte dazu benutzt werden,

diese Lücke zu schliessen.) Viel-

leicht wollten die Herausgeber in

erster Linie den Denker Robert

Weltsch zeigen, der sich allgemei-

nen menschlichen und zugleich jü-

dischen Problemen hingibt, den
Kämpfer für das deutsche Juden-

tum in seiner schwersten Stunde,

die Persönlichkeit, die ein grosses

Werk zur Erkenntnis der Zusam-
menhänge im Rahmen des Leo

Baeck Instituts geschaffen hat. Den-

noch müssen gerade wir sagen,

dass vielleicht die historisch be-

deutsamste Periode im Wirken von
Weltsch jene Zeit war, als er in

einer ununterbrochenen Auseinan-

dersetzung um den Charakter des

Zionismus stand. Er selbst spricht

davon in seiner Nachbemerkung,
wenn er auf Veröffentlichungen

hinweist, deren Autoren ,,anschei-

nend keine Kenntnis von der publi-

zistischen Kampagne [haben], die

die Jüdische Rundschau, gegen star-

ken Widerspruch, zwanzig Jahre

(1919—1939) geführt hat, um die

arabische Realität Palästinas zu ei-

nem entscheidenden Faktor des zio-

nistischen Denkens zu machen ..."

Und er fügt hinzu, dass ein Teil der

jungen Menschen Israels „nicht

glücklich darüber [ist], die Rolle

eines bewaffneten Siegers und einer

Okkupationsmacht spielen zu müs-

sen .. . aber viele Fragen: wie ist

es gekommen? Wohin führt der

Weg? . . . Vielleicht darf man das

als Anfang einer Wendung betrach-

ten . .
." So schliesst, für den gläu-

bigen Weltsch höchst bezeichnend,

diese jetzt geschriebene Nachbemer-
kung mit der Hoffnung auf bessere

Zeiten für unser Volk in diesem
Lande und für die Völker des Mitt-

leren Ostens ab.

Wir können uns nur mit weni-

gen Hinweisen auf die sonstigen

Themenstellungen begnügen. Immer
wieder ist es das Problem des Na-
tionalismus, das Verhältnis zwi-

schen Juden und Arabern und das
Wesen des Staates, die ihn beschäf-

tigen. Dazu sagt er einmal: „Gerade
angesichts der Versuche, ein Volks-

leben nach den im zwanzigsten

Jahrhundert vorherrschenden Vor-

stellungen nationaler Kleinstaaten

zu organisieren, mit all den für die

Welt unwichtigen und nur für die

Beteiligten wichtigen Interessen-

kämpfen, der oft paradoxen Über-

schätzung von Tageserscheinungen

und der unvermeidlichen Enthül-

lung menschlicher Unzulänglichkei-

ten, taucht immer häufiger die Fra-

ge auf, ob sich der Sinn der Exi-

stenz des jüdischen Volkes und sei-

nes einzigartigen Ganges durch die

Geschichte wirklich in einem sol-

chen Rahmen erfüllen lässt." (1961)

Das ist gewiss keine Verneinung
des Staates, aber es ist die kriti-

sche Frage nach seinem Sinn, wie
er geworden ist und wie er sich

nach innen und nach aussen hin

verhält. In diesem Zusammenhange
steht auch das Problem der Ein-

wanderung, das heute eine so gros-

se Bedeutung in Hinsicht auf die

Alijah aus Russland und die damit
verbundenen schweren politischen

imd anderen Probleme gewonnen
hat. Im Zusammenhang mit einer

Erörterung über die Auseinanderset-

zungen mit Englands Aussenmini-

ster Bevin über die Einwanderung
nach dem Kriege weist Weltsch
darauf hin, dass das Ziel incht dar-

in bestand, „die Menschen zu ret-

ten, sondern den Jischuw in Palä-

stina zu verstärken. Die Forderung
einer verstärkten Einwanderung
nach Palästina war stets vor allem
politisch ..." Kein Zweifel, dass
dieser Gesichtspunkt auch für das
Problem der russisch-jüdischen Ein-

wanderung gilt, auch wenn natur-

gemäss eine Triebkraft psychologi-

scher Natur bei denen, die zur
Auswanderung drängen, ihre Geg-
nerschaft gegen das kommunisti-
sche System ist und ihr Wunsch,
in einem Land zu leben, das zur
westlichen Welt gehört. Aber es ist

wohl klar, dass auch die Propagan-
da für diese Einwanderung, von Is-

rael her gesehen, nicht in erster

Linie humanitären Charakter be-

sitzt, sondern politischen, der Stär-

kung der Volkszahl, seiner wirt-

schaftlichen und militärischen

Kraft dienen soll. Weltsch fragt da-

zu, warum die Russen ,,gerade sol-

che Juden ausreisen lassen, die so-

fort eine aktivistische anti-russische

Propaganda betreiben, ja solche,

die sich selbst als Faschisten be-

zeichnen, wie es in Israel gesche-

hen ist . .
." (1971). Jede Erschei-

nung unseres Lebens als Volk im
Staate Israel, jede Äusserung unse-

res staatlichen Willens verlangt die

kritische Analyse, die auf dem Fest-

halten an den grundlegenden Prin-

zipien des Menschheitsgedankens in

seiner jüdischen Form basiert.

Natürlich, in diesem Bande fin-

den sich eine Reihe der berühmt
gewordenen Aufsätze, in denen Ro-

bert Weltsch in der „Jüdischen

Rundschau" zu den deutschen Ju-

den in der Stunde ihrer tiefsten

Erschütterung sprach, beginnend

mit dem historischen Wort „Tragt

ihn mit Stolz, den gelben Fleck!".

Wir lesen immer wieder den Ge-
danken, dass es darauf ankommt,

(Schluss S. 7)
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D_ as Anfang Oktober gefeierte

fünfzigjährige Jubiläum des Kibbuz

Chefzibah im östlichen Emek Jes-

reel ist ein Ereignis, das Beachtung

verdient. Die Anfänge dieses Kib-

buz sind das Werk von Chaluzim,

die hauptsächlich dem jüdischen

Milieu in Mitteleuropa entstammten

und bereits mit dem Strom der

Dritten Alijah ins Land kamen.

Chefzibah ist die erste Gründung

eines landwirtschaftlichen Sied-

lungspunktes durch Menschen aus

dem deutsch-jüdischen Kreis.

Die im Anfang der zwanziger

Jahre aus Mitteleuropa nach Palä-

stina kommenden Zionisten stamm-

ten aus wirtschaftlich und politisch

gesichert erscheinenden Verhältnis-

sen. Ihr Entschluss war es. trotz

der damals krassen Differenzen in

den Lebensbedingungen den Zionis-

mus durch ihre Tat zu verwirkli-

chen. Unter den verschiedenen

Gruppen, die in Deutschland in

den stürmischen Nachkriegsjahren

Wege zur Durchführung ihrer zioni-

stischen und zugleich sozialen Träu-

me suchten, war es in Berlin ein

Kreis, der von Mosche Schwabe

(bekannt als Erzieher am hebräi-

schen Gymnasium in Kowno, spä-

ter in Jerusalem und als Rektor

der Universität) inspiriert wurde.

Unter dem Namen „Haniahapechiih"

wurde dieser Kreis zu einem der Pa-

ten von Chefzibah. In ihm fanden

sich Mitglieder des „Volksheims"

und des ..Herzl-Bundes" und auch

Jugendliche des .,Blau-Weiss" zu-

sammen, die als ersten Schritt auf

dem Weg nach Erez Israel land-

wirtschaftliche Ausbildimgsstätten

aufsuchten. Halberstadt und Nieder-

Gimmel in Schlesien sind Ortsna-

men, welche in der Vorgeschichte

von Chefzibah eine Rolle spielen.

Ganz ähnlich organisierte sich in

der Tschechoslowakei eine Gruppe

unter dem Namen „Haavodah",

welche zur Chaluziuth strebende

junge Menschen umfasste, vornehm-

lich aus der ..Blau-Weiss"-Bewe-

gung. aus Prag. Pilsen, Teplitz und

andei-en Orten. Auf verschiedenen

landwirtschaftlichen Gütern suchten

sie die Befähigung zur erstrebten

Tätigkeit in Erez Israel zu erlan-

gen. , .

Nur ungenau lässt sich heute

feststellen, wie und wann die er-

sten Kontakte zwischen den beiden

Chaluzgruppen stattfanden, und wie

schliesslich durch Briefwechsel, per-

sönliche Besuche und auch Aus-

tausch der Hachscharahplätze jene

innige Verbindung entstand, welche

zu dem Beschluss führte, gemein-

sam eine Siedlung auf kollektiver

Basis, eine Kwuzah, aufzubauen,

der das bereits bestehende Dagania

als Vorbild vorschwebte.

Von der zweiten Hälfte des Jah-

res 1920 an trafen nach und nach

in kleinen Gruppen oder auch ein-

zeln Leute der „Hamahapechah"

und der ..Haavodah" in Palästina

ein, sofort untereinander den Kon-

takt aufnehmend und dem Ziel des
• Zusammenschlusses zustrebend. Ge-

gen Ende des Jahres gelang es, den

Platz zu finden, auf dem sie die

ersten Schritte zum Aufbau der

kommunalen Gesellschaft tun konn-

ten. Der Verwalter einer grossen

Orangenplantage westlich der Ko-

lonie Chederah stimmte zu, den

Chaluzim aus Deutschland die Be-

arbeitung der Pflanzung zu über-

tragen. Zugleich wurden ihnen die

dort vorhandenen für die Arbeiter

angelegten Häuschen als Wohnstät-

ten überlassen. Die Plantage und

das winzige Örtchen führten den

Namen Chefzibah. Es sei gleich

hier vermerkt, dass dies nicht nur

ein in der Bibel vorkommender

Frauenname ist — die Mutter eines

Königs aus dem jüdäischen Königs-

hause hiess so — , sondern dass ihm

50 Jahre Kibbuz Chefzibah
auch eine symbolische Bedeutung

zukommt in einem Vers des Pro-

pheten Jeschajahu, wo das Volk

und die Erde Israels als die von

Gott ..Begehrte" bezeichnet wird.

Der damals idyllische, abgelege-

ne Platz an dem Flüsschen, das

seinen heutigen Namen der inzwi-

schen zur Stadt gewordenen Ko-

lonie Chederah verdankt, unweit

von der Mündung ins Meer, in-

nerhalb des grossen Pardess und

in der Nachbarschaft gewaltiger

Sanddünen, bot einen geeigneten

Rahmen für das romantische Ju-

oenderlebnis von etwa zwei Dut-

zend jungen Menschen welche eine

neue Gesellschaft bilden wolUen.

Man war, gerade wegen der Her-

kunft aus bürgerlichen, gesicher-

ten Familien, bestrebt, die alten

konventionellen Lebensgesetze des

verlassenen Europa abzuschütteln,

das Zusammenleben wurde von sen-

timentalen und sensitiven Regungen

beherrscht, die Stimmung schwank-

te zwischen himmelhoch jauchzend-

zu Tode betrübt. Aber es wäre

weit gefehlt, etwa eine Parallele

zur Erscheinung der Beatles der

Gegenwart zu ziehen. Die Chaluzim

der zwanziger Jahre in Erez Israel

halben ihren Libertinismus eigent-

lich nur als eine Fassade ihrer

Existenz und ihres Strebens zur

Schau getragen. Es ging ihnen um

eine sehr ernste, konkrete Aufga-

be die sie sich gesetzt hatten: als

\rbeiter beim Aufbau eines neuen

Landes sich zu bewähren und das

Zusammenleben von Menschen durch

das Prinzip der Gleichheit und

wahrer Freundschaft von allen

Schlacken der überkommenen Ge-

sellschaftsformen zu reinigen. Die

iüdischen Arbeiter im Pardess Chef-

zibah hatten mit der Kritik und

den Anforderungen des Aufsehers

zu rechnen, der für Arbeitsnorm

und Arbeitslohn als Masstab den

Vergleich mit dem arabischen Ak-

kordarbeiter anzulegen gewohnt

war- in der Haushaltsführung hat-

ten 'sie mit den Unzulänglichkeiten

der primitiven Geräte zu ringen,

die Lebenshaltung der in ihrer

Kindheit meist recht verwöhnten

Jugendlichen war, diktiert von ei-

nem unausgeglichenen, armseligen

Budget, dürftig und kaum ausrei-

chend. Vor allem aber verliess auch

die Leute von Chefzibah nicht der

damalige treue Begleiter des Cha-

luz, die Malaria, abgesehen von den

anderen Krankheiten der Akklima-

tisation.

In den unruhigen Maitagen des

Jahres 1921 musste der abgelegene

Platz zeitweise geräumt werden, die

jüdischen Arbeiter von Chefzibah

verstärkten die Verteidigung von

Chederah, welche einer von ihnen,

ehemaliger Offizier in der österrei-

chischen Armee, leitete.

Als im Jahre 1921 mit der Be-

siedlung der von Jehoshua Hankin

vor Jahren erworbenen Böden im

Emek Jesreel begonnen wurde, er-

weckte dies die Hoffnung auf bal-

dige Verwirklichung der Pläne, eine

eigene Wirtschaft zu gründen. In

dem östlichen, sich gegen Beth

Schean senkenden Teil des Emek,

im sogenannten Nuris - Komplex,

blieb ein beträchtliches Stück Land,

das noch der Ansiedlung harrte.

Gemeinsam mit zwei anderen Cha-

luzgruppen bewarben sich die Leu-

te von Chefzibah um die Zuwei-

sung von Boden und Eingliederung

in das Ansiedlungsprogramm der

zionistischen Instanzen. Die beiden

anderen Mitbewerber — bei den

gemeinsamen Verhandlungen hatte

man eine Verschmelzung in der Zu-

kunft ins Auge gefasst. — waren

cljr Kibbuz Alcf des Haschomer

Hazair und die Kwuzah „Zwi",

eine kleine Anzahl von Jungen aus

Deutschland, welche sich um die

Person des charaktervollen Max
Hirsch scharten.

Die Ansiedlungsinstitutionen lehn-

ten es ab, die Siedlungspunkte noch

im Jahre 1922 zu errichten. Die Be-

dingungen dafür schienen nicht ge-

geben, und es mangelte sogar an

Geld, die bereits früher gegründe-

ten zu basieren. Aber die Chaluzim

wollten sich nicht aufhalten las-

sen. Eigenmächtig und unbotmässig

schlugen sie am 22. Oktober 1922

ihre Zelte am Fuss des Gilboa an

einem Abhang auf, der in der Kar-

te mit „Chirbet Beit Ufa" bezeich-

net war, der Name eines schon

seit Jahrzehnten verlassenen arabi-

schen Dorfes. Es war naheliegend,

dem Platz den Namen eines im

Talmud erwähnten ehemaligen jü-

dischen Ortes „Beth Alfa" zu

geben.

Zur Verschmelzung der drei

Gruppen ist es nicht gekommen.

Die Kwuzah ,,Zwi" löste sich auf,

und ihre Mitglieder gingen verschie-

dene Wege. (Die meisten haben

dann im Jischuw und im Staate

Israel beachtliche Funktionen aus-

geübt.) Der Kibbuz des Hascliomer

Hazair, welcher den grösseren, nach

Osten zu gelegenen Teil des Ter-

rains erhielt, breitete sich nach

dieser Richtung aus, die ehemali-

gen Arbeiter von Chefzibah errich-

teten ihre Wohn- und Wirtschafts-

gebäude nach Westen zu und be-

hielten für ihren Ansiedlungsplatz

den Namen des Ortes, wo sie sich

vormals zusammengefunden hatten:

Chefzibah.

Notgedrungen mussten die zio-

nistischen Behörden in Jerusalem

die neuen Siedlungen in ihr Pro-

gramm aufnehmen. Zur Beschaf-

fung von Mitteln wurde eine Ak-

tion in der Tschechoslowakei ein-

geleitet; auch der Keren Hajessod

in Deutschland wirkte mit, vor al-

lem wurde die durch die Inflation

in Deutschland sich bietende Gele-

genheit benutzt, landwirtschaftliche

Geräte und Ausrüstung günstig zu

erwerben.

Jahrelang hat die Kwuzah Chef-

zibah den Charakter behalten, den

sie von dem Kern der Gründer

übernahm. Die Zusammensetzung

ihres Menschen-Kreises gab ihr ein
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eigenartiges Crepräge, sie galt mehr

oder weniger als ein Unikum unter

den Gemeinschaftssiedlungen des

Landes, mit ihrer verhältnismässig

grossen Anzahl von Intellektuellen,

auch Trägern akademischer Titel,

vor allem aber dadurch, dass trotz

aller Bemühung zur Hebraisierung

das Deutsche die Umgangssprache
der Chawerim geblieben ist. Als

„deutsches" Kollektiv hat sie spä-

ter noch manchen Nachwuchs aus

ähnlicher Schicht erhalten; ihrer

Eigenheit halber wurde sie von
Schriftstellern und Journalisten auf-

ge.sucht; Max Brod versetzte die

Handlung eines Romans zum Teil

dorthin.

Die wirtschaftliche Entwicklung

der Siedlung ging nur langsam auf-

wärts. Kenner der Verhältnisse

glauben, dass der die Kwuzah bil-

dende Menschentyp ein Hemmschuh
war, im Gegensatz zu anderen Grup-

pen, die mit weniger intellektuel-

lem Ballast beschwert waren. Ge-

gen Ende der zwanziger Jahre, als

die ganze Kibbuzbewegung von

ideologischen Auseinandersetzungen
erschüttert wurde, machten sich

auch in Chefzibah weltanschauliche

Differenzen geltend. Aber nicht we-

niger trugen Krankheiten und der

wirtschaftliche Misserfolg dazu bei^

dass der Stamm der alten Chawe-
rim immer mehr abbröckelte. Jün-

gere Elemente aus anderen Her-

kunftsländern füllten die Lücken.

Nach langem Zögern entschloss

man sich auch in Chefzibah, die

organisatorische Unabhängigkeit auf-

zugeben, und der nunmehr zahlen-

mässig stattliche Kibbuz gehört

zum Verband des ..Kibbuz Ha-

meuchad". Eine junge Generation

trägt die Last der Wirtschaft, wo-

bei auch hier der Einbau indu-

strieller Zweige angestrebt wird.

Bei den künstlerisch prächtig ge-

stalteten Aufführungen der Jubi-

läumsfeier war dafür gesorgt, dass

die Verdienste der Grundergenera-
tion nicht vergessen wurden. Mit

gutmütigem Spott wurde die „deut-

sche" Vergangenheit der Anfangs-

jahre in Lied und Darstellung

gleichzeitig karikiert und doch ge-

würdigt. Bei dem Abschluss-Rondo,.

als aliG Chawerim die Bühne füll-

ten, führten den Reigen die beiden

Gruppen der wenigen Alten aus

Deutschland und der Tschechoslo-

wakei, welche von der Gründung^s-

zeit bis jetzt durchgehalten haben.

KARL SCHWAGER

Judaica / Bücher und Autographen-Auktion

Es sind nicht so sehr Judaica

im engeren Sinn, die auf der 20.

Bücher- und Autographen-Auktion

der Berliner Galerie Gerda Bassenge

(7._11. November) Interesse her-

vorrufen, als vielmehr Judaica in

einem weiteren Süin. Aus der er-

sten Kategorie ragen Angebote wie

die Erstausgabe von Martin Bubers

„Vom Geist des Judentums" (1916),

eine IGbändige „Jevreiskaja Enciklo-

pedija" (St. Petersburg 1906—1912),

die bekannte russische jüdische

Enzyklopädie, und die „Gesammel-

ten Schriften" (Berlin 1875/76) von

Leopold Zunz heraus. Zu den Judai-

ca im weiteren Sinn sind zu zäh-

len: ein Exemplar der 1923 in be-

schränkter Auflage erschienenen

Propyläen-Vorzugsausgabe von Hei-

nes ,
.Rabbi von Bacharach" mit Li-

thographien, darunter solchen von

Max Liebermann, ferner Chajim

Nachman Bialiks „Gesammelte

Werke" (hebräisch) in vier Bänden

mit einem Porträt des Dichters von

Liebermann sowie Holzschnitten

und Vignetten des Graphikers Jo-

seph Budko. jeder der vier Bände

ist von Bialik und Budko signiert.

Unter den Hammer kommt auch

das Hauptwerk des bekarmten

Kunstsammlers Salli Kirschstein,

,,Jüdische Graphiker aus der Zeit

von 1625 bis 1825", 1918 erschienen

und selten geworden. Zur angebote-

nen kulturpolitischen und politi-

schen Literatur gehören die „Be-

trachtungen aus der spekulativen

Weltweisheit" (Königsberg, .1771)

des Arztes Markus Herz, der, ein

Anhänger Kantscher Ideen und ein

Freund Moses Mendelssohns, von

1747 bis 1803 in Berlin lebte, und
Flugblattmaterialien aus dem Jahr

1848, mit denen in Wien gegen die

Judenemanzipation agitiert wurde,

darunter ein „Offener Brief an

Rothschild", ferner drei Erstdrucke

von Publikationen von Ferdinand

Lassalle sowie Gustav Landauers ge-

druckter Vortrag „Aufruf zum So-

ziaUsmus" (1911).

Originalbriefe stammen unter an-

deren von Lou Andreas-Salome, von

Lion Feuchtwanger, Arnold und Ste-

fan Zweig, Max Liebermann und
Emil Orlik. Schliesslich wird in der

Abteilung „Musik" ein Brief Felix

Mendelssohns an einen Düsseldor-

fer Maler (1836) und ein weiterer

an seine Schwester Fanny Hensel

(1839) zum Erwerb angeboten.
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Israels problematische Auslandshilfe

Erst jetzt kann eine erste Bi-

lanz gezogen werden, wie hoch der

Preis ist, den der Staat Israel für

seine besonderen Wirtschaftskontak-

te zu gewissen afrikanischen Staa-

ten zu zahlen hat. Vor einem Jahr

hat der unberechenbare General Idi

Amin, der Präsident von Uganda,

die Israelis ausgewiesen. Seither

weigert sich die Staatsbank Ugan-

das, alle Wechsel und Schuldschei-

ne zugunsten Israels zu honorieren.

Auch die noch nicht fälligen Wech-

sel kann man mit ruhigem Gewis-

sen abschreiben. Die Bilanz sieht

für Israel mehr als bedenklich aus.

Israelische Bauträgerfirmen, unter

ihnen die Solei Bone Overseas Ltd..

Exporteure von Waren und Gütern,

sowie die Machteschim-Gruppe aus

Beer Schewa, die eine Fabrik zur

Herstellung von Schädlingsbekämp-

fungsmitteln errichtete, haben eine

Schuld von ca. 20 Millionen Dollar

errechnet. Nachdem kaum Aussicht

besteht, dass der Staat Uganda

diese Schulden in absehbarer Zeit

tilgen wird, haben die israelischen

Firmen jetzt die staatliche Gesell-

schaft zur Absicherung von Aus-

fuhrrisiken in Tel-Aviv zur Kasse

gebeten. Bisher sind Forderungen

in Höhe von ca. 60 Millionen IL

angemeldet worden. Bekanntlich si-

chert diese Gesellschaft, die mit

staatlichen Bürgschaften versehen

ist, für einen gewissen Prämiensatz

Auslandsgeschäfte und Lieferungen

in risikoreiche Länder. Sie deckt

vertraglich bis zu 80" o der getätig-

ten Geschäfte. Jetzt steht die Ge-

sellschaft vor einem schweren Pro-

blem. Sie muss vorerst ihre Rück-

lagen auflösen, aber diese können

nicht mehr als 50" o der Forderun-

gen decken. Um den Res; zu zah-

len, muss die Gesellschaft den Fis-

kus um Hilfe ersuchen.

Die Versuche von Finanzminister

Sapir bei seinem letzten Besuch in

Washington, die Leitung der Welt-

bank und der amerikanischen Ex-

port-Importbank zu spürbarem
Druck auf Uganda zu bewegen,

scheinen nicht recht erfolgreich ge-

wesen zu sein. Sapir verlangte,

dass diese beiden grossen interna-

tionalen Geldinstitute dem Staat

Uganda nur dann neue Kredite ge-

währen sollen, wenn er sich ver-

pflichtet, trotz Abbruch der diplo-

matischen Beziehungen zu Israel,

die ausstehenden Schulden termin-

gemäss zu tilgen. Bei allen Sympa-
thieerklärungen hat man in Israel

nur wenig Illusionen, denn man
weiss genau, dass die Kreditgewäh-

rung an Entwicklungsländer nicht

nur durch wirtschaftliche Überle-

gungen entschieden wird.

Inzwischen hat auch die Regie-

rung Ghanas ein Moratorium er-

klärt und ist israelischen Exporteu-

ren ca. 2 Millionen Dollar schuldig

geblieben, die nicht termingerecht

jretilgt werden. Ghana verlangt eine

Neuordnung und Umschuldung sei-

ner Auslandsverpflichtungen. Auch

hier wird wohl, über kurz oder

lang, die Staatskasse Israels die

Schulden bezahlen müssen.

Der grosse Verlust in Uganda

und die nicht allzu günstigen Aus-

sichten in anderen afrikanischen

Staaten, haben das Aussenministe-

rium in Jerusalem veranlasst, das

Thema Wirtschaftshilfe an Entwick-

lungsländer neu zu überdenken.

Zwar versucht man. sich damit zu

trösten, dass Uganda ein Einzelfall

und in Tanzania oder an der Elfen-

beinküste in Abidjan die Lage we-

sentlich günstiger sei. Das ist je-

doch Selbstsuggestion, denn jeder

weiss, dass die Stunde der Ent-

scheidung gekommen ist. Für Israel

steht das Barometer auf diesem

Gebiet niedrig. Inzwischen hat auch

der Rechnungshof einen zwar nicht

imerwarteten. aber dennoch schok-

kierenden Bericht über die Miss-

wirtschaft bei der Führung der

Bauträgerfirma „Vercd" gegeben.

Diesem Bericht zufolge hat dieses

Unternehmen, das inzwischen seine

Tätigkeit eingestellt hat und nur

noch als Tochtergesellschaft von

.,Mekorot", der israelischen Wasser-

versorgungsgesellschaft, im offiziel-

len Firmenregister eingetragen ist,

mehr als 84 Millionen IL im afri-

kanischen Busch oder in den Anden

von Südamerika verloren. Dies sind

umgerechnet ca. 20 Millionen Dol-

lar. Bei „Vered" handelte es sich

um den typischen Versuch, durch

Bestechungen. Schmiergelder und
undere nicht orthodoxe Methoden
Staatsaufträge in afrikanischen und
südamerikanischen Ländern zu er-

halten. In einem Fall wurden ei-

nem Würdenträger im Rang eines

Ministers ca. eine Million Dollar als

Schmiergeld bezahlt unter dem
vagen Versprechen, der israelischen

Firma die ausgeschriebene Arbeit

An der Wende des modernen Judentums

(Schluss von Seite 3)

was der Jude in der eigenen Vor-

stellung ist, und nicht darauf, wozu
man ihn herabwürdigen möchte. In

jenen Jahren erlangte das Wirken
von Robert Weltsch eine Breiten-

und Tiefenwirkung, ja eine Weltbe-

deutung, wie er sie wohl kaum er-

ahnt hatte. Auch die Dokumente
der Auseinandersetzung mit dem
Nationalsozialismus, die von ihm
geführt wurde, solange noch eine

Möglichkeit dazu bestand, haben an
Aktualität nichts eingebüsst in einer

Welt, in der die Urkräfte der Ver-

derbnis, die in jenen fürchterlichen

Jahren sich ausbreiteten, immer
noch wirksam sind und das Leben,

die Seelen von Menschen und Völ-

kern vergiften.

In seinen vier Hauptabschnitten

bildet so dieses Werk nicht nur ei-

ne gross angelegte Übersicht über

die geistige Wirksamkeit einer der

bedeutendsten Gestalten des deut-

schen, des mitteleuropäischen Ju-

dentums, sondern auch einen Weg-
weiser durch die Wirrnisse dieser

unserer Gegenwart. Es ist geglie-

dert in die Ab.schnitte ..Die Juden-

frage in dieser Zeit" — „Zum Pro-

blem der deutsch-jüdischen Ge-

schichtsforschung" — „Die Juden

und die Völker" und „Jüdische Ge-

stalten". Hier seien vor allem die

bedeutenden Arbeiten über Martin

Buber erwähnt, der seit seinem

Auftreten in Prag für die ethische

Haltung von Robert Weltsch wie

auch für seine, allerdings kritische.

Verwurzelung in einer Art von Ro-

mantik, die zum Volke in seiner

Kontinuität Ja sagt imd der Auf-

splitterung entgegentritt, grösste

Bedeutung besitzt. Schliesslich sei

auf seine Worte über Georg Lan-

dauer hingewiesen, einen der eng-

sten Freunde und Weggenossen, den
unerbittlichsten Kämpfer für ein

neues, besseres Judentum in der

Zeit des Unterganges. Wer unsere

Periode verstehen will, wer begrei-

fen will, was heute, an diesem Ta-

ge, vor sich geht, der sollte sich in

Robert Weltsch' Schriften vertiefen,

die uns hier in einer bedeutsamen
Auswahl vorgelegt werden. Der Leh-

rer möge den Dank dessen emp-
fangen, der ihm so Vieles schuldet.

KURT LOEWENSTEIN

zuzuschanzen. Wider Erwarten ver-

starb der Empfänger, und eine Mil-

lion Dollar mussten als Nettover-

lust abgeschrieben werden.

Auch die Solei Bone Overseas

Ltd. scheint sich jetzt eines Besse-

ren besonnnen zu haben. Sie hat

ihre Arbeiten in Afrika auf drei

Staaten zusammengestrichen imd
will auch in Asien einige Niederlas-

sungen schliessen. Das Geschäft

zahlt sich nicht mehr aus. Aber

hat es sich bis jetzt rentiert? Es
dürfte nicht schwer fallen, die po-

litische Bilanz der technischen und
wirtschaftlichen Hilfe Israels an

Entwicklungsländer zu ziehen. Die

Erwartungen, dass die Länder, in

denen wir am wirtschaftlichen Auf-

bau mitgeholfen haben, in den Ver-

einten Nationen nicht gegen uns

stimmen werden, ist nicht in Erfül-

lung gegangen. Die wirtschaftliche

Bilanz ist etwas schwerer zu er-

rechnen, aber auch dies ist nicht

unmöglich. In Nigerien haben israe-

lische Bauträgerfirmen und Expor-

teuro viel Geld verloren. Auch in

C;hana musste bereits 1957 ein Ver-

lust von 700.ÜOO Dollar hingenom-

men werden. Ahnliches geschah in

Sierra Leone — hier schlugen die

Verluste mit 500.000 Dollar zu Buch.

Auch in Burma hatten wir das

Nachsehen und blieben mit 7.50.000

Dollar hangen.

Der Aussenhandel mit Afrika ist

klein und wächst kaum. Israel lie-

fert besonders hochwertige Kon-

sumartikel, die Afrika nicht kaufen

kann, weil es nicht genug Devisen

hat. Viele afrikanische Länder kön-

nen keine Gegenleistungen anbieten,

denn Israel kommt als Abnehmer
für Kaffeebohnen, Kakao und Där-

me kaum in Frage. Nach Abzug des

Warenaustausches mit Südafrika

nimmt der afrikanische Kontinent

kaum 1,4". der israelischen Ausfuhr

ab.

In diesem Jahr dürfte der Jah-

resumsatz der Solei Bone Overseas

Ltd. bei 84 Millionen Dollar liegen.

Nach Abzug aller Kosten und Aus-

gaben übersteigt der Gewinn, vor

den Steuern, kaum l"(i vom Umsatz.

Zahlt es sich noch aus, bei einem
so risikoreichen Unternehmen so

hohe Einlagen aufs Spiel zu setzen?

Die Schlussfolgerung ist klar. Is-

rael ist zu arm, um Millionen-Be-

träge im afrikanischen Busch oder

in den Einöden von Südamerika zu

investieren und später von politi-

schen Umwälzungen abhängig zu

sein. Grossmiichte können es sich

leisten, ihre politische Präsenz mit

namhaften Dollarbeträgen zu unter-

mauern. Israel sollte auf diesem

Gebiet schnell zum Rückzug blasen.

J.C.

fTilm
„BUTTERFLIES ARE FREE"

(Kino „OPHIR", Tel-Aviv)

Das Theaterstück „Schmetterlin-

ge sind ungebunden" von Leonard

Gershe wurde auch bei uns mit

grossem Erfolg aufgeführt. Es ist

eine seltsame Liebesgeschichte. Wir

haben ein recht ungehemmtes und

oberflächliches Flittchen vor uns,

das mit seinen körperlichen Vorzü-

gen berechnet und überlegt eine

Schauspielerkarriere machen will.

Ihr Partner ist ein lebensvoller jun-

ger Mann, sympathisch und stimm-

begabt, aber von Geburt aus blind.

Dennoch brachte er in sich den

Willen auf, sein Elternhaus auf dem
Lande zu verlassen. Er lebt nun

in San-Francisco in einer kleinen

möblierten Wohnung. Seine Nach-

barin ist die junge ,,Schauspiele-

rin", imd eines schönen Tages wer-

den die beiden miteinander be-

kannt. Eine seltsame Freundschaft

entsteht nun zwischen den jungen

Menschen, die alle ihre Vorsätze,

Ausneuen Urteilen

Wer einen Versicherungsvertrag

abschliesst, muss alle Fragen im
Versicherungsantrag genau imd ge-

wissenhaft, und vor allem wahr-

heitsgemäss beantworten. Tut er

das nicht, dann ist die Versiche-

rung trotz Prämienzahlung ungül-

tig. Wenn aber eine Versicherungs-

gesellschaft in ihren Antragsformu-

laren zu allgemeine und vor allem

unklare Fragen stellt, kann sie sich

nicht über unrichtige oder unvoll-

ständige Antworten beschweren, so-

lange der Versicherte in gutem
Glauben und ehrlich die Antworten

gegeben hat, die ein Durchschnitts-

leser der Fragen für angemessene

Antworten halten muss, und die

Versichenmg ist dann gültig. (CA.

212/71; 27.3.72).

Es ist nicht zu beanstanden,

wenn der Religionsminister bei der

Ernennung eines örtlichen religiö-

sen Rates von dem Schlüssel der

politischen Zusammensetzung des

gewählten Ortsrates abweicht, um

Absichten und Anschauungen über

den Haufen wirft und sie schliess-

lich zu Entscheidungen zwingt, die

keiner von beiden vorhersehen

konnte.
„Schmetterlinge sind ungebim-

den" ist auch als Film ein Theater-

stück geblieben — die Kamera folgt

den Reaktionen und Dialogen ihrer

beiden Helden die ganze Handlung
hindurch. Erneut bewundert man
die sehr plastisch und fassbar ge-

zeichnete Welt der Blinden. Der

neue amerikanische Filmstar Goldie

Hawn als der „Schmetterling" ist

agil und bezaubernd in ihrer ab-

sichtlich ein wenig schludrigen,

aber sehr menschlichen Rolle. Ein

neuer Schauspieler, Edward Albert,

spielt den blinden jungen Sänger

ergreifend. Die Mutter des Blinden

ist Eileen Heckard, der Regisseur

Milton Katselas.

S. BEN JAAKOW

die verschiedenen Gemeinde-Schat-

tierungen (wie Aschkenasim, Se-

pharden, Jemeniten usw.) angemes-

sen zu berücksichtigen (H.C. 439/71;

17.2.72).

Eine Vereinbanmg, wonach ein

Angeklagter sich schuldig bekennt

und die Staatsanwaltschaft sich

verpflichtet, dafür vor Gericht eine

milde Strafe zu beantragen, ist

für das Gericht selbst nicht ver-

bindlich; aber der Richter, der von

einer solchen Vereinbarung Kennt-

nis erhält, hat den Angeklagten

darauf hinzuweisen, dass er, der

Richter, an einen milden Antrag

des Staatsanwaltes nicht gebunden
ist, und dass er dem Angeklagten

freistellt, sein Schuldbekenntnis zu-

rückzunehmen. (CA. 532/71; 28.3.72)

Wer sich aus eigenem Entschluss

in einen tätlichen Streit einlässt,

kann sich nicht auf Notwehr be-

rufen, wenn er einen Mitbeteilig-

ten erschiesst (CA. 410/1971; 14.3.

1972). Dr. F. S. FEHLES
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Dr. YONA MALACHY

„Der Tod von Dr. Yona Malachy

hat uns schwer betroffen: eine Lük-

ke ist entstanden, die nicht, oder

kaum, auszufüllen ist!" Mit diesen

Worten kam spontan ein jüngerer

armenischer Würdenträger in der

Altstadt Jerusalems auf mich zu —
wenige Tage, nachdem gerade vor

Rosch Haschana der erst 42 Jahre

alte Leiter der Abteilung für Infor-

mation unter bezw. über Christen

im Religionsministerium emem

Herzschlag erlag. Tatsächlich hatte

sich Yona Malachy in relativ kur-

zer Zeit eine ganz besondere Po-

sition in den jüdisch-christlichen

Beziehungen in Israel — und zu-

nehmend auch darüber hinaus —
geschaffen, die in mancher Bezie-

hung ganz unkonventionell war. Mit

Recht bemerkt der deutsch-lutheri-

sche Propst Helmut Glatte von Je-

rusalem in seinem Gemeindebrief

von Oktober 1972: „Mit grosser Of-

fenheit kritisierte er beide, Christen

ebenso wie Angehörige des eigenen

Glaubens, wenn es ihm gerechtfer-

tigt und notwendig erschien".

Malachy stammt aus orthodoxem

Schweizer" Milieu — sein Bruder

ist der bekannte orthodoxe Jurist

Prof Englehart. Diese Tendenz wur-

de noch durch seine Heirat mit

Therese Kroll (Dozentin für Fran-

zösisch an der Hebräischen Uni-

versität), der Tochter eines ange-

sehenen orthodoxen Rabbiners aus

Antwerpen, verstärkt. Er war zwar

persönlich nicht orthodox, doch be-

tont traditionell und auch politisch

ausgesprochen „rechts" eingestellt,

zu den Ideen von Gross-Israel oder

mindestens zu denen von Mosche

Dayan neigend. Aus all dem machte

er kein Hehl in Auseinandersetzun-

gen mit christlichen Gesprächspart-

nern, und bekämpfte energisch alle

wirklichen und auch vermeintlichen

Missionstendenzen, die er z.B. in

unserem letzten Gespräch, wenige

Tage vor seinem Tod, hinter den

jetzt so modernen langhaarigen

„Jesus-T^uten" witterte. Das ge-

schah aber stets mit offenem Vi-

sier. Darum entbehrt es nicht einer

gewissen Ironie, dass Malachy sel-

ber einmal von dem damaligen Pri-

mas von Zion, Oberrabbiner Jizchak

Nissim der Unterstützung der Mis-

sion bezichtigt wurde, da er zu

dem exklusiven ..Rainbow"-Klub ge-

hörte, in dem sich christliche Geist-

liche imd jüdische Cteistige zu theo-

logischem Zwiegespräch in Jerusa-

lem treffen. Malachy war der An-

sicht, dass ein wahres jüdisch-

christliches Gespräch nur von ,,au-

thentischen" Juden — und Christen

— geführt werden sollte, wobei die

jüdische Seite sich von der in der

Diaspora üblichen apologetischen

Haltung befreien müsse. Sein na-

türlicher Takt bewahrte ihn aber

im allgemeinen von der in Israel,

dem einzigen Lande, wo die Juden

die herrschende Mehrheit darstel-

len, bestehenden entgegengesetzten

Gefahr der Arroganz und der Ag-

gressivität den Minderheiten gegen-

über.

Daher war er wie kaum sonst

jemand befähigt, die Vierteljahrs-

Schrift „Christian News from Is-

rael" als Nachfolger des verdienst-

vollen Professors Chaim Wardi nach

dessen Pensionierung zu redigieren

und ihr ein ganz neues Gepräge

zu geben. Es handelte sich dabei

gewissermassen um eine Quadratur

des Kreises: eine Zeitschrift über

christliche Probleme in Israel in-

teressant und lebendig zu gestal-

ten, die einerseits von israelischen

Sta'atsstellen - Religions- und Aus-
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senministerium — herausgegeben

wird, andererseits auch nicht die

mannigfachen etablierten kirchli-

chen Institutionen vor den Kopf

stossen darf, wobei noch zu be-

denken ist, dass diese Kirchen —
wohl zwei Dutzend im Lande! —
sowieso nur sehr schwer unter

einen Hut zu bringen sind. Malachy

erwies sich hier als sehr geschick-

ter und auch toleranter Redakteur.

Die Chroniken der Ereignisse wer-

den im allgemeinen von Repräsen-

tanten der betreffenden Kirchenge-

meinden selber geliefert, wobei die

Griechen die Bedingung stellten,

dass sie als rangältestes Patriarchat

an der Spitze stehen. Die Armenier

bestanden darauf, dass man nicht

verschiedene andere Ostkirchen.

Kopten und Äthiopier, ,,rote" und

„weisse" Russen, deren Chroniken

man zuerst aus technischen Grün-

den ihrer Rubrik angegliedert hat-

te, mit ihnen m einen Topf wirft.

Besonders wichtig sind auch die

Symposien, die Malachy über Pro-

bleme wie „Wer ist Jude?" (vom

christlichen Standpunkt aus gese-

hen) und über das Wesen der Hei-

ligen Stätten unter Beteiligung von

Juden. Christen und Moslems ver-

anstaltete und dann in seiiier Zeit-

schrift veröffentlichte. Auch in den

Buchkritiken und Leserbriefen weht

ein verhältnismässig frischer Wind.

Für seine Aufgeschlossenheit ist ty-

pisch, dass er unmittelbar vor sei-

nem Tode mich um einen Artikel

über das Problem der von der

Regierung verweigerten Rückkehr

der Bewohner von Biram und Ikrit

in ihre Dörfer ersuchte, obwohl er

genau wusste, dass ich in diesem

Punkte gegen den Regierungsstand-

punkt schreiben würde.

Malachy war recht ehrgeizig, und

sah wohl seine Tätigkeit nur als

Sprungbrett für eine weitere Kar-

riere, machte aber auch in dieser

Beziehung aus seinem Herzen kei-

ne Mördergrube. Er war stolz auf

Einladungen zu Vortragsreisen ins

Ausland, besonders darauf, dass ihn

Kardinal Franz Koenig in Anerken-

nung um seine Bemühungen zu

einem offiziellen Besuch nach Wien

einlud. Aus dieser Reise sollte aber

infolge seines jähen Ablebens nichts

mehr werden. Malachy war es auch

nicht vergönnt, sein grosses Werk
über die theologische Einstellung

zum Zionismus verschiedener ame-

rikanischer fundamentalistischer

Sekten — ein Thema, über das er

in den letzten Jahren an der He-

bräischen Universität dozierte — im

Druck zu sehen. Es ist zu hoffen,

dass das von Fachleuten sehr ge-

rühmte Manuskript bald als blei-

bendes Denkmal für den Verfasser

erscheinen wird.
GABRIEL STERN

HERMANN GRADNAUER
In Giwat Brenner starb plötzlich

am 2. November im Alter von 78

Jahren Dr. Hermann Gradnauer

(Amram Gadnaor). Bis zuletzt war

er in seinem Beruf als Zahnarzt tä-

tig, Anteil nehmend an der Aktivi-

tät des Kibbuz und an allen Din-

gen des Lebens überhaupt. Her-

mann Gradnauer, der aus Wolfen-

büttel stammte, einer Gemeinde,

die so manche interessante Persön-

lichkeit dem Zionismus gegeben

hat, spielte in der Cteschichte der

zionistischen Jugendbewegung in

Deutschland eine bedeutsame Rolle.

Er gehörte zu den Gründern des

Brith Haolim. Auf seine Initiative

ging es zurück, dass im Jahre 1923

der Bundestag auf dem Ohrberg

bei Hameln abgehalten wurde, wo
er damals lebte. Schon in jenen

frühen Jahren erfüllte er eine ent-

scheidende Funktion, insbesondere

b:im Zusammenschluss der ver-

schiedenen, aus dem Blau-Weiss

nach der Tagung von Prunn abge-

splitterten Gruppen. Sehr früh ging

eine Anzahl von Chawerim des neu-

en Bundes gleichsam als ein Vor-

trupp nach Erez Israel, ihr Weg

führte über die Kwuzat Zwi und

den Kibbuz Bet Alpha nach Kfar

Tabor, wohin auch Hermann Grad-

nauer' mit seiner Frau Hilde und

seiner kleinen Tochter kam. Die

Berichte, die von dieser Gruppe

nach Deutschland gelangten, hatten

für den Kreis des neuen Bundes,

der auf zionistisch-sozialistischer

Basis aufgebaut war, aber auch ei-

ne starke, zutiefst religiöse Stim-

mung umschloss. sehr grosse Be-

deutung- Gradnauer selbst musste

infolge der schweren Erkrankung

seiner Frau an Malaria nach einer

gewissen Zeit nach Deutschland zu-

rückkehren, blieb aber im Rahmen

der Arbeit des Bundes — dieser

vereinigte sich mit dem Jung-Jüdi-

schen Wanderbund (JJWB) — aufs

stärkste aktiv und gehörte mehr-

fach der Bundosleitung an, bis er

erneut ins Land übersiedelte und

seine ständige Heimat im Rahmen

des Kibbuz Giwat Brenner fand, zu

dessen Mitgründem eine Gruppe

des JJWB - Brith Haolim des Kib-

buz Cheruth gehört hatte.

Denen, die jene Jahre in Deutsch-

land miterlebt haben, wird das

Wirken Hermann Gradnauers unver-

gesslich geblieben sein, nicht nur

durch seinen geistigen Einfluss.

sondern vor allem durch die Aus-

strahlung seiner warmen Persönlich-

keit, die das Leben und die Men-

schen liebte. Es waren Jahre einer

Vorbereitung, bildete doch diese

dem „offiziellen" Zionismus etwas

fremdartige Jugendbewegung die

Basis dafür, dass beim Zusammen-

bruch des deutschen Judentums ein

geistig für die Aufgaben der

deutsch-jüdischen Jugend vorberei-

teter Kreis bestand, soweit sie sich

auf ein Arbeitsleben in Palästina

einstellte.

Hermann Gradnauer wird nicht

nur von seiner Familie und seinen

Chawerim im Kibbuz betrauert wer-

den, sondern von einem Kreis

von Freunden, von denen allerdings

sehr viele, zum Teil in jungen Jah-

ren, dahingegangen sind. Er war

eine Gestalt von prägnanter Eigen-

art, wie sie nicht häufig gefunden

wird.
K. L.

GEORG SPIRO

Mit Georg Spiro ist ein Mann

von uns gegangen, der wie wenige

in seinem engeren Kreise und in

der Ramat-Ganer öffentlichkeit den

mitteleuropäischen Juden personifi-

zierte. Nie konnte man ein lautes

Wort von ihm hören, noch stand

er je auf Rednertribünen oder

sonst im Vordergrund. In kleine-

rem Kreise dagegen hielt er durch-

aus nicht mit seinem Rat oder Ur-

teil zurück. Dabei war er kein Ja-

Sager. Übertreibungen abhold traf

er oft mit einer spöttisch-geistrei-

chen Bemerkung ins Schwarze. Es

ging ihm nie um Vorstandssitze

oder andere Ehrungen, sondern

stets um die Sache.

Vor 76 Jahren in der damaligen

Provinz Posen geboren, kam er als

Kind nach Bremerhaven. Als deut-

scher Soldat im Ersten Weltkrieg

war er anderthalb Jahre lang

kriegsgefangen. Bestimmend für

sein weiteres Leben war seine lei-

tende Tätigkeit im Warenhauskon-

zem Schocken, die 1919 begann und

bis zur Arisierung der Firma im

Jahre 1938 dauerte. Salman Schok-

ken übte einen tiefen Einfluss auf

seine engeren Mitarbeiter aus. Zu

ihnen gehörte Georg Spiro, der sich
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aus Gesundheitsgründen hier nur

vorübergehend wirtschaCtlich betä-

tigte. Er war der Vertreter der

weitverzweigten Familien Schocken

und Spiro in Israel, eine Aufgabe,

die viel Urteilskraft und Takt er-

lorderte. Seit der Gründung des

Solidaritätswerks setzte er sich für

dessen Interessen ein, sorgte aber

in aller Stille auch für viele andere,

die in Not gerieten. Im gastlichen

Hause Spiro fanden im Laufe der

Jahre unzählige Aussprachen statt,

die freundliche Atmosphäre wirkte

sich wohltuend auf den Ton der

Diskussionen aus. Der unaufdringli-

che Lebensstil der Familie Spiro

war vorbildlich nicht nur für die

Kinder, sondern auch für die zahl-

reichen Freunde. Seine Witwe, sein

Sohn und seine beiden Töchter mö-

gen überzeugt sein, dass Georg Spi-

ro von den Vielen, die ihn kannten

und schätzten, nicht vergessen

wird.

Heine-Ehrung

in der DDR

Im Dezember wird der 175. Ge-

burtstag Heinrich Heines in der

DDR gefeiert. Am Vorabend des

Gedenktages (13. Dezember) findet

ein Festakt des Ministerrates in

Gst-Berlm statt. In den Tagen vom

6.-9. Dezember werden 120 Wissen-

schaftler aus den sozialistischen

Ländern sowie aus der Bundesre-

publik, Frankreich. Italien, Amerika

und Japan in Weimar über die Be-

deutung Heines als Dichter und po-

litischer Publizist für die Gegen-

wart diskutieren. Auch m mehreren

Grossbetrieben sind Veranstaltun-

uen gepliJ-it. Schliesslich wird eine

Heine-Wanderausstellung gezeigt, die

von den nationalen Forschungs- und

Gedenkstätten in Weimar zusam-

mengestellt ist.

Oeslerreichische

Wiedergutmachung

Im Namen des Council of Jews

Irom Austria sprachen am 2.11.1972

In^ Zvi Kraemer, Dr. Josef Lamm,.

Otto Low und Dr. Friedrich Mor-

genstern bei dem Präsidenten des

österreichischen Nationalrates, An-

ton Bcnya, vor. Präsident Benya

steht an der Spitze einer Delega-

tion des österreichischen National-

rates und Bundesrates, die auf Ein-

ladung der Knesset zu einem Besu-

che in Israel weilt.

Die Vertreter des Council trugen

die Probleme der Wiedergutma-

chung für die Verfolgten aus Öster-

reich vor und betonten die grosse

Unzufriedenheit, die in diesen Krei-

sen herrscht. Ausser der sich sehr

positiv auswirkenden Regelung der

Sozialversicherung ist alles auf dem

Gebiete bisher Geleistete unzuläng-

lich Es wäre sehr zu begrussen,

wenn der jetzt eingesetzt>e Intermi.

nisterielle Ausschuss zur Eraroei

tung eines Gesamtkonzeptes für

noch offene Entschädigungsfragen

zu einer baldigen befriedigenden Lo-

sung käme. Hierzu wurden .verschie-

dene Vorschläge vorgetragen.

Präsident Benya legte die Schwie-

rigkeiten dar, die mit diesem Korn-

plex verbunden sind. Er erwannte,

dass noch eine Reihe von Forderun-

gen von selten verschiedener Ver-

bände, wie z.B. der Vertriebenen

der K.Z.-Häftlinge etc. vorliegen. Er

werde sich bemühen, dahin zu wir-

ken, dass die Arbeit der Kommis-

sion beschleunigt wird, und sein

Möglichstes tun, um in dieser Sa-

che behilflich zu sein.



Bedeutsame Publizistik
Robert Wcitsch: „An der Wende des mo-

dernen Judentums.*' Betrachtungen aus fünf
Jahrzehnten. Verlag J. C. B. Mohr (Paul Sie-

beck), Tübingen 1972. XXII, 309 Seiten,

DM 49.—.

In den letzten Blütejahren der deutschen
Judenheit bekleidet Robert Weltsch ein Amt,
das seiner geistigen Weite und denkmäßigen
UnVoreingenommenheit weitesten Spielraum
geboten hat. Er war von 1919 an, während
zweier Jahrzehnte, Chefredakteur der „Jüdi-
schen Rundschau", und wer sich an dieses

erfreulich undogmatische Zionistenblatt er-

innert, verbindet diese Erinnerung mit der
Wirksamkeit Weltschs. In unserer Studien-
zeit und in unserer Rabbinatszeit in Deutsch-
land bedeutete die „Jüdische Rundschau" un-
endlich viel. In den Jahren vor 1933 war sie

Geistträger in der Auseinandersetzung mit
den nichtzionistischen Gruppen, und von 1933

an hielt sie dem Naziungeist gegenüber die

Besinnung auf die ethisch-humanitären
Werte des Judentums aufrecht. Ihr Chefredak-
teur verkörperte die Zeitung, er war ihre

Seele und ihr Mund.

Daß aus einer derart reichhaltigen Publizi-

stik nur eine begrenzte Zahl von Aufsätzen
zu einem Band vereinigt werden konnte, ver-
steht sich von selbst, und wir bekommen viel-

leicht nochmals eine solche Sammlung vor-
gelegt. Zunächst aber freuen wir uns über die-

sen Band, der als Veröffentlichung des Leo-
Baeck-Instituts, dessen Londoner Leiter
Weltsch ist, zum 80. Geburtstag des Verfas-
sers gestaltet wurde. Dabei pflichten wir dem
Urteil, das Hans Tramer in seinem Geleit-
wort abgibt, durchaus bei: „Auf seinem Platz
im jüdischen Leben war Robert Weltsch, seit

er zu schreiben begonnen hat, ein Diener des
Geistes. Er mehrte den geistigen Reichtum
der Angesprochenen, er wehrte, was den Blick
verfälschte für eine Erhellung der Welt, er
war besorgt in erster Linie um den Geist sei-

nes Volkes. Seine Kompromißlosigkeit rief

nicht selten Gegnerschaft hervor, seine von
Illusionen freie Betrachtung der Dinge aber
fand Anerkennung; um seiner positiven Kri-
tik willen wird er verehrt. Es ist gewiß nicht
zuviel, wenn wir behaupten, daß Robert
Weltsch heute der bedeutendste Publizist im
jüdischen Bereiche ist" (S. VII).

Wer von den Älteren erinnert sich nicht an
Weltschs Aufsehen erregenden Leitartikel
„Tragt ihn mit Stolz, den gelben Fleck!" in
der „Jüdischen Rundschau" vom 4. April 1933,

als niemand eine solche Antwort auf den
Boykottag erwartet hätte. Wieso dieser Auf-
satz, zu dem Weltsch später die zeitgenössi-
sche Wirkung keineswegs berührende Ein-
schränkungen machte, erscheinen konnte,
wird wiederholt an Hand der Konfrontation
der Juden mit dem Nationalsozialismus dar-
gelegt. Wir haben ihn aus der Abteilung „Die
Judenfrage in dieser Zeit" herausgegriffen.
Die ausgewählten Aufsätze beginnen mit 1916
und hören 1971 auf mit der Studie „Let
my people go", die den dort erwähnten Bevin
nicht einfach verteufelt, sondern Einblick ge-
währt in die möglichen Motivationen seines
Handelns und des Handelns anderer.

WesentUches besagt die Orientierung über
„Das Leo-Baeck-Institut" (1963), welche die
Gruppe „Zum Problem der deutsch-jüdischen
Geschichtsforschung" einleitet, und sehr wich-
tige Erkenntnisse vermitteln die Aufsätze
„Die Juden und die Völker". Wiederholt ver-
spürt man in Weltschs Denken die Anlehnung
an Martin Buber, dem er in der Gruppe
„Jüdische Gestalten" zwei tief eindringende
Beiträge widmet. Der Band von der Wende
des modernen Judentums beruht auf kriti-

schen Beobachtungen eines Mannes, der
wachsam und achtsam dabei gewesen ist.

Wir können den unabhängigen Denker nicht
besser erfassen als im Schlußabschnitt des
erwähnten Aufsatzes „Let my people go":
„Manches von dem, was hier gesagt wurde,
wird vielleicht bei manchen Lesern Anstoß
erregen; denn — wie überall, so hat auch bei
uns die Propaganda Vorstellungen geschaf-
fen, die dem ähneln, was im politischen Jar-
gon oft jheilige Kühe* genannt wird. Jeder
einzelne von uns hat aber die Verpflichtung,
die Wirklichkeit kritisch zu beobachten und
sich das Schwere nicht zu leicht zu machen.
Dazu können auch Ketzergedanken beitra-
gen, die aus der Sorge um Israels Schicksal
entstanden sind" (S. 188). Was nützt eine
Publizistik, die keinen Anstoß erregt? Dieser
herrliche Band des großen Nonkonformisten
soll möglichst viele Leser finden.

Lothar Rothschild
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Robert Weltsch. An der Wende des modernen .ludentnms. Iktrach

Hingen aus fünf .hilir/chnlcn. Verlag .I.C.IVMohr (Paul Siebeck),

I iihingen, 1972.

In den letzten Hlütejahren der deutschen .Iiidenheit bekleidete Robert

Weltseh ein Amt, das seiner geistigen Weite und denkmiissigen Un-
voreingenomnienheit weitesten Spielraum gel oten hat. Er war von
1919 an wahrend zwei Jahrzehnten Chefredaktor der Jüdischen

Rundschau, und wer sich an dieses erfreulich undogmatische Zioni-

stenblatt erinnert, verbindet diese Erinnerung mit der Wirksamkeit
Wehschs. Wer an Weltsch denkt, ob es sich nun um frühere Begeg-
nungen oder um eine nur um Wochen zurückliegende Berührung mit

dem IS9I Cieborenen handelt, denkt trotz aller späteren Verdienste

an seine Zeit bei der Jüdischen Rundschau. In unserer Studienzeit

und in unserer Rabbinatszeit in Deutschhmd bedeutete die Jüdische

Rundschau unendlich viel. In den Jahren vor 1933 war sie Geist-

träger in der Auseinandersetzung mit den nichtzionistischen Gruppen,
und von 1933 an hielt sie dem Naziungeist gegenüber die Besin-

nung auf die ethisch-humanitären Werte des Judentums aufrecht.

Ihr C'hefredaklor verkörperte die Zeitung, er war ihre Seele und ihr

Mund.

Dass aus einer derart reichhaltigen Publizistik nur eine begrenzte

Zahl von Aufsätzen zu einem Band vereinigt werden konnte, ver-

steht sich von selbst, und wir bekommen vielleicht nochmals eine

solche Sammlung vorgelegt. Zunächst aber freuen wir uns über die-

sen Band, der als Veröffentlichung des Leo-Baeck-Instituts, dessen

Londoner Leiter Weltsch ist, zum cSO. Geburtstag des Verfassers

gestaltet wurde. Dabei pflichten wir dem Urteil, das Haus Trainer

in seinem Geleitwort abgibt, durchaus bei: «Auf seinem Platz im jü-

dischen Leben war Robert Weltsch, seit er zu schreiben begonnen
hat, ein Diener des Geistes. Er mehrte den geistigen Reichtum der
Angesprochenen, er wehrte, was den Bück verfälschte für eine Erhel-

lung der Welt, er war besorgt in erster Linie um den Geist seines

Volkes. Seine Kompromisslosigkeit rief nicht selten Gegnerschaft
hervor, seine von Illusionen freie Betrachtung der Dinge aber fand
Anerkennung; um seiner positiven Kritik willen wird er verehrt. Es
ist gewiss nicht zu viel, wenn wir behaupten, dass Robert Weltsch
heute der bedeutendste Publizist im jüdischen Bereiche ist» (S. VII).

Wer von den Älteren erinnert sich nicht an Weltschs Aufsehen erregen-
ilen Leitartikel «Tra^^t ihn mit Sfolz, den iiclhen Fleck!» in der Jüdischen
Rundschau vom 4. April J933, als niemand eine solche Antwort auf den
Boykottag erwartet hätte. Wieso dieser Aufsatz, zu dem Weltsch später
die zeitgenössische Wirkung keineswegs berührende Einschränkungen
machte, erscheinen konnte, wird wiederholt anhand der Konfrontation
der Juden mit dem Nationalsozialismus dargelegt. Wir haben ihn aus
der Abteilung «Die Judenfrage in dieser Zeit» herausgegriffen. Die ausge-
wählten Aufsätze beginnen mit J916 und hören mit 1971 auf mit der
Studie «Let my people go», die den dort erwähnten Bevin nicht einfach
verteufelt, sondern Linblick gewährt in die m.V>glichen Motivationen seines
Handelns und des Handelns anderer.

Wesentliches besagt die Orientierung über «Das Leo-Baeck-Institut»
(1963), welche die CJruppe «Zum Problem der deutsch-jüdischen Ge-
schichtsforschung» einleitet, und sehr wichtige Erkenntnisse vermitteln
die Aufsätze «Die Juden und die Völker». Wiederholt verspürt man in

Weltschs Denken die Anlehnung an Martin Buber, dem er in der Ciruppe
«Jüdische Gestalten» zwei tief eindringende Beiträge widmet. Der Band
von der Wende des modernen Judentums beruht auf kritischen Beobach-
tungen eines Mannes, der wachsam und achtsam dabei gewesen ist.

Wir können den unabhängigen Denker nicht besser erfassen als im
Schlussabschnitt des erwähnten Aufsatzes «Let my people go»: «Manches
von dem, was hier gesagt wurde, wird vielleicht bei manchen Lesern
Anstoss erregen; denn — wie überall, so auch bei uns — hat die Pro-

paganda Vorstellungen geschaffen, die dem ähneln, was im politischen

Jargon oft .heilige Kühe* genannt wird. Jeder einzelne von uns hat aber

die WMpflichtung, die Wirklichkeit kritisch zu beobachten und sich das

Schwere nicht zu leicht zu machen. Dazu können auch Ketzergedan-
ken beitragen, die aus der Sorge um Israels Schicksal entstanden sind»

(S. 188). Was nützt eine Publizistik, die keinen Anstoss erregt? Dieser

herrliche Band des grossen Ntmkonformisten soll möglichst viele Leser

fintlen. Lothar RotlisehiUl

Judentum in Russland

Joshua RothenberR. Fhe .Icwish Religion in llie Soviet Union. Ktav
Publishing House, New York, 1972.

Dieses hochinteressante Buch, das vom Phillip W. Lown Graduate Center
for Contemporary Jewish Studies, Brandeis University, Waltham Mass.,

herausgegeben wurde, kommt zur rechten Zeit. Das Schicksal der russi-

schen Juden erfüllt uns alle mit Sorge und Teilnahme, wobei man oft

das Gefühl hat, über sehr wichtige Vorgänge oder Situationen ungenü-
gend orientiert zu sein. Über die jüdische Religion, ihre Behandlung von
aussen und ihre Ausübung von innen gibt es eine beachtliche Literatur,

die nicht genügend bekannt ist und, sofern sie in russischer Sprache ge-

halten ist, nicht bekannt sein kann. Vor wenigen Jahren hat Rothenberg
eine kommentierte Bibliographie über Schriften zum Judentum in der

Sowjetunion verfasst, und die Anmerkungen in dem hier vorliegenden

Buch geben Einblick in eine Fülle von Material. Der Gegenstand wird

fesselnd dargestellt, und bei jedem Kapitel sieht man erst die strenge

Linie der Zwanzigerjahre und dann ein relatives Nachgeben in der Folge-

zeit. Das Kapitel über die Synagogen verbindet sich mit dem vorher-

gehenden über die das Religionswesen regelnden Staatsgesetze, und man
entnimmt der Statistik auf S. 47, wie wenig Synagogen es noch gibt. Auf
S. 43 wird berichtet, dass die Nazis bei ihrem Vordringen die Synagogen
zerstörten, und dass die Sowjets nach deren Rückzug den Wiederaufbau
nicht gestatteten. Wir lernen Neues aus den Kapiteln über die Wahr-
nehmung der einzelnen Feiertage, über die Beschneidung, die Schechita,

die religiöse Erziehung und die Propaganda gegen die jüdische Religion.

In Russland haben es die Juden mit dem Judentum schwer, und jeder

Leser wird dieses inhaltlich reichdokumentierte Buch nur mit tiefer Be-

wegung durchlesen können. Das Werk orientiert über ein brennendes
Gegenwartsproblem und sollte sehr beachtet werden. L.R.

Ralph Craeiib. Die sanften Mörder. Atomkraftwerke demaskiert. AI

bert-Müller-Verlag, Rüschlikon, 1972.

Der Verfasser, der sein Buch als eine Kampf- und Mahnschrift sieht, ver-

tritt die Ansicht, dass die friedliche Verwertung der Atomenergie viele

Gefahren in sich birgt, die in ihrer vollen Tragweite noch keineswegs er-

kannt worden sind. Gefahren für den Boden, das Wasser, die Luft und die

Nahrung. Das Ausmass der möglichen Katastrophen übersteige bei wei-

tem die bisherige menschliche Erfahrung. Da die Information über die

mit den Atomkraftwerken verbundenen Risiken in den Händen von inter-

essierten Kreisen liege, würden die Ciefahren bagatellisiert.

Dem Verfasser kann der Vorwurf der Einseitigkeit nicht erspart werden.

Die Gesamtsituation im Energiebereich ist nicht deutlich genug herausge-

arbeitet. Allzu sehr tritt Emotionales, eine irrationale Angst in den Vor-

dergrund, ein Element, das im Laufe der technischen Entwicklung der

Menschheit immer wieder angerufen worden ist. Während den Atom-
kraftbefürwortern Interessenpolitik und, damit verbunden, eine einseitige

Information der Öffentlichkeit vorgeworfen wird, ist anderseits in dem
Buch nicht davon die Rede, dass auch auf der Seite der Gegner sehr

mächtige Interessengruppen, so etwa die Erdölwirtsehaft, stehen, die über

ausserordentlich grosse Mittel verfügen und sie massiv einzusetzen ver-

mögen. Solange der Verfasser an Wissenschaft und Industrie appelliert,

sich mit der Verhütung möglicher Gefährdungen auseinanderzusetzen,

ist ihm sicherlich zuzustimmen, — er rennt dabei jedoch offene Türen
ein. ew

Gesamtausgabe der Werke und Briefe von Walter Rathenau

Im Winter 1972/73 sollen die Werke und Briefe von Walter Rathenau in

einer kommentierten, historisch-kritischen Gesamtausgabe erscheinen. Sie

wird vom Gotthold-Müller-Verlag, München, und dem Lambert-Schnei-
der-Verlag, Heidelberg, vorbereitet.
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Max Liebermann

Selbstbildnis

Mein Vater der Rabbi»

Max Liebermann zum 125. Geburtstag

Max Licbermami, Maler und Grafiker, der bedeutendste Repräsen-

tant des Impressionismus in Deutschland, dessen «geschichtliche Be-

deutung vor allem darin liegt, dass er der modernen deutschen Ma-

lerei aus provinzieller Enge und künstlerischem Exil einen Weg zur

europäischen Bedeutung gewiesen hat», — so Karl Schäfer 1927 —
kam vor 125 Jahren als Sohn jüdischer Eltern zur Welt.

Als Porträtist geschätzt, als Darsteller des Lebens in jeder erdenkli-

chen Erscheinung berühmt und wegen seines geistvollen Witzes und

seiner Schlagfertigkeit gefürchtet, machte er auch als Schriftsteller

beachtenswerte Äusserungen über Malerei und einzelne Künstler. Er

war Ehrenbürger der Stadt Berlin. Im Jahre 1912 verlieh ihm die

Berliner Universität anlässlich ihrer lOO-Jahr-Feier den Ehrendoktor.

Als er mit 85 Jahren das Amt des Akademiepräsidenten nieder-

legte, ernannte man ihn zum Ehrenpräsidenten.

Die letzten Lebensjahre des Künstlers waren von den Zeitereignissen

verdüstert. Liebermann starb am 8. Februar 1935, bevor ihn die Aus-

rottungspolitik der Nationalsozialisten persönlich treffen konnte, im

Alter von 88 Jahren in Berlin. Er fand auf dem Jüdischen Friedhof

in Berlin seine letzte Ruhe. ^- ^ i^P^)

Jerusalem. Am Ephrata Lehrer-Seminar in Jerusalem werden m strikter

Auslese vom Frziehungsministerium und der Jewish Agency Lehrkräfte

für die Diaspora ausgebildet und auf die Umgebung, in der sie sich betä-

tigen sollen, sorgfältig vorbereitet. Die Ausleihe der Lehrer soll auf zwei,

höchstens drei Jahre beschränkt werden. Nach Rückkehr der Lehrer er-

halten diese ihre angestammten Plätze wieder, und die Zeit ihrer Tätigkeit

im Ausland wird ins Dienstalter miteinbezogen. Der Grossteil der gegen-

wärtig ausgebildeten Lehrer soll nach Südamerika ausgeliehen werden,

es wird aber auch einer in Helsingsfors erwartet.

G. Grossenbacher AG

Internationale Transporte

4002 Basel Gartenstraße 120 Telephon (061) 55 93 45

Telex 62 541

Isaac Bashevis Sin«er. Mein Vater der Rabbi. Deutsch von Otto F. Best.

Rowohlt-Verlag, Reinbek, 197L

Obwohl Isaac Bashevis Singer noch jiddisch schreibt, hat er sich einen

Platz in der amerikanischen Literatur erobert. Er wurde sogar erst

unter den Juden berühmt, nachdem er Anerkennung in der englisch-

sprachigen Welt gefunden hatte. Fast alle seine Bücher sind in mehr

als ein Dutzend Sprachen übersetzt worden; auch das vorliegende,

ursprünglich Bet Din betitelte, gelangte zunächst in englischer Über-

setzung ^als «My Father's Court» in die Öffentlichkeit, und aus dieser

Fassung wurde es nun auch in Deutsch dem hiesigen Leserkreis zu-

gänglich. Dabei soll hinzugefügt werden, dass in dem noch jiddisch

sprechenden Kreis die Aufnahme nicht immer so positiv war, viel-

leicht, weil Singer jene untergegangene Welt des Ostens, zwar mit

unverhohlener Liebe, aber nicht verklärt, sondern mit all ihren Tu-

genden und Lastern zeigt, mit dem Himmel und der Erde, mit Hei-

ligkeit und Sünde, mit ihren mystischen und aufklärerischen Zügen.

Mein Vater der Rabbi ist ein autobiographischer Roman Singers, der

als Sohn eines Rabbiners und Enkel von Rabbinern in Warschau, in

frommer Umgebung aufwuchs, in der alle weltlichen Schriften von

ihm ferngehalten wurden. Der gelehrte chassidische Vater und die

fromme, jedoch eher rationalistische Mutter versuchten, die Kinder

von dem Bösen der Welt abzuschirmen. Die Welt jedoch kam ins

Haus. Der Vater als Dajan, als jüdischer Richter, und das Bet Dm,

das er verkörperte, haben Singer mitgeprägt; die Fälle, die sein Vater

zu entscheiden hatte, haben ihm gezeigt, was das Leben mit sich

bringt. Lassen wir den Autor selber sprechen:

«Dieses Buch erzählt die Geschichte einer Familie und eines rabbinischen

Gerichtshofs, die so sehr miteinander verbunden waren, dass es einem

schwer fällt zu sagen, wo das eine endete und das andere begann. Das

Bet Din das rabbinische Gericht, ist eine uralte Einrichtung bei den

Juden Es war damals so etwas wie eine Mischung von Gerichtshof,

Synagoge, Jeschiwa und, wenn man will, psychoanalytischer Beratungs-

stelle, wo Menschen, auf deren Seele Probleme lasteten, Erleichterung

finden konnten.»

Jeder Rabbi, und so auch Singers Vater, verlieh dem Bet Din Züge

seines Charakters und seiner Persönlichkeit. Die Sprüche, die sein

Vater, ein Mensch mit höchsten Moralbegriffen, aussprach, seine

Bemühungen um seine Klienten, bis zu den absurdesten Fällen, wie

sie der Autor in ihrer Vielfalt schildert, haben dem Kind einen

Begriff von der Vielfalt des Lebens vermittelt, wobei er früh schon

aus den Schicksalen.. Klagen und Anträgen der Gerichtsstube im

Hause des Vaters lernte. Singer hat die Erlebnisse jener Kindertage,

die Geschichten der Problembeladenen, mit geistigen, religiösen,

materiellen Bezügen, in seinem Gedächtnis bewahrt und sie zum

Teil nach seiner Übersiedlung nach Amerika im «Forward» aufge-

zeichnet. Wenn er sie hier wieder zusammenstellte, gleichsam auf

zwei Stilebenen, die verbunden wurden, Erinnerungsbuch und Belle-

tristik, so ist ihm die Verbindung gelungen, insbesondere im ersten

Teil wo jedes Kapitel für sich eine Erzählung oder Legende ist,

aber auch im mehr ichbezogenen zweiten Teil, in dem nach Serajewo

sich zugleich bereits der Verfall jener geschlossenen Welt um ihn an-

zeigt Kurz wird noch der Streit zwischen Chassidim und Mitnag-

dim, den Aufklärern, deutlich, und der Anbruch einer neuen Welt.

Noch mit Kaftan und Schläfenlocken lehrt der Autor moderne judi-

sche Jugendliche, junge Zionisten, Hebräisch; eine Wende zeigt sich

.... C. W.'M.
bei mm an.

LUGANO

LuKano. Comunita Israclita. Freitag Eingang 18.27 Uhr, Schabbat Aus^

gang 19.50 Uhr. Erew Jom Kipur 18.22 Uhr, Jörn Kipur Ausgang 19.50

Uhr.

I.UKano. Associa/ioiic Kbraica. Freitag abends 18.30 Uhr, Samstag mor-

gens 9.15 Uhr. Sonntag (Predigt) abends 18.30 Uhr, Montag (Predigt und

Jiskor) 9.15 Uhr, Mincha 16.45 Uhr, Ausgang 19.15 Uhr.

Manuskripte sind auf festem Papier, in Schreibmaschinenschrift

mit doppelter Zeilenschaltung und unter Einhaltung eines breiten

Randes erbeten.


